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Ueber die Warme in tiefen Gruben und ihre Bekampfung.

V o n  P ro fe sso r Fr. H e r b s t ,  E ssen .

(SchluB.)

V e r e i n i g u n g  v e r s c h i e d e n e r  K u h l v e r f a h r e n .
Es ist nicht erforderlich, sich auf ein bestimmtes 

Kiihlverfahren festzulegen, vielmehr wird man eine 
ganze Reihe von den oben besprochenen Mitteln 
gleichzeitig anwenden konnen. Einige derartige 
Móęlichkeiten mogen hier aufgeftihrt werden.

Zunachst kann man die fur die Kiihlung wichtige 
S t e i g e r u n g  d e r  W e t t e r m e n g e n  mit der 
D r u c k l u f t k i i h l u n g  in der oben schon ange- 
deuteten Weise verbinden, indem man groBe Hilfs- 
ventilatoren untertage mit Druckluft antreibt.

Ebenso kann das W a s s e r k i i h l v e r f a h r e n  
mit dem D r u  ck l  u f  t ki i  h l v e r f  a h r e n  vereinigt 
werden, indem die fiir das erstere erforderlichen 
Umlauf- und Druckpumpen mit Druckluft ange
trieben werden.

Weiterhin ist die Verbindung des D r u c k l u f t -  
k i i h l v e r f a h r e n s  mit  der  K u h l u n g  d u r c h  
K a l t e l a u g e  in Betracht zu ziehen, und zwar er
geben sich hier wieder zwei Moglichkeiten. Das 
erste Mittel ist die Kiihlung der gepreBten Luft im 
Kompressor mit Kaltelauge statt mit Wasser. Diese 
Kuhlung sieht, wie vorhin erwahnt wurde, auch Dietz1 
schon vor; er will durch sie auf eine Temperatur von 
rd. -  90° gelangen. Die andere Móglichkeit besteht 
im Antrieb eines nach dem Rossenbeck-Rathsciien 
Vorschlag unterirdisch aufgesteilten Kompressors fiir 
schweflige Saure u. dgl. durch Druckluft statt durch 
elektrischen Strom.

Auch die Arbenz-Junkerssche Kuhlung laBt sich 
mit der Laugekiihlung verbinden, indem das Kiihl- 
w asser durch Kaltelauge tiefer herabgekiihlt wird, 
wobei allerdings entsprechende Vorsicht erforderlich 
ist, um Eisbildung zu vermeiden. Das aus der 
G rube zuriickgepumpte erwarmte Kuhlwasser wiirde 
zur Kiihlung des Kompressors und des Kondensators 
V erw endung finden kónnen. Dieses Verfahren wird 
vorzugsweise zur Deckung des grófiern Kaltebedarfs 
im Sommer zweckmaBig sein.

Macht man neben der Kuhlung durch W asser 
auch von der Steigerung der W etterm engen G e
brauch, so kann man sow ohl die unterirdischen

1 a. a. O .S .48.
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Pumpvorrichtungen ais auch den Hilfsventilator 
durch Druckluft antreiben. Wird diese durch einen 
kleinen Kaltekompressor vorgekiihlt, so  liegt eine 
V erbindung von 4 Kiihlverfahren vor.

S o n s t i g e  H i l f s m i t t e l .
Nachdem in den vorstehenden Ausfiihrungen 

die Kuhlverfahren, soweit sie nach dem heutigen 
Stande der Technik in Betracht kommen, durchge- 
sprochen worden sind, muB noch kurz auf die 
Hilfsmittel eingegangen werden, die das Uebel an 
der Wurzel fassen, d. h. die E n t s t e h u n g  hoher 
W arm egrade verhuten oder w enigstens ihre schad
lichen "korperlichen W irkungen verringern sollen.

Zunachst ist wieder der auBerordentlich wichtigen 
H e r a b d r i i c k u n g  d e r  D a m p f s a t t i g u n g  der 
W etter das W ort zu reden. Sie kann erfolgen:

1. Durch unmittelbare T rocknung infolge 
starken Abkiihlung -selbst, wie sie besonders 
dem Druckluftverfahren mit seiner Trocknu 
Kuhlluft selbst (hier noch gefórdert durch die Wasser- 
ausscheidung im Kompressor) ind ieErscheinungtr itt .

2. Durch starkę E inschrankung der Berieselung. 
Der annahernd gesattigte Zustand der Grubenwetter, 
der durch die Berieselung notwendigerweise ge- 
schaffen wird, ist fiir tiefe und warme Gruben derart 
nachteilig, daB die d.urch das Berieselungswasser 
allenfalls herbeigefuhrte Kuhlwirkung gegeniiber 
dieser Sattigungsw irkung stark in den Hintergrund 
tritt, zumal wenn das W asser nicht sehr kalt ist.

3. Durch die Abfangung aller nicht besonders 
kalten Tropfw asser in der Grube.

Auch mogę hier nochmals die von Rosenthal 
ausgesprochene Forderung untfirstiitzt werden, fiir 
die Sattigung bei deti verschiedenen W armegraden 
nach eingehenden Versuchen bestimmte Verhaltnis- 
zahlen einzusetzen.

Ferner wird die V e r k i i r z u n g  d e r  W e t t e r -  
w e g e  eine noch groBere Rolle spielen ais bisher. 
Im unterirdischen Streckennefz kann man, w as die 
Kiihlfrage betrifft, zwei Teile unterscheiden, namlich 
die fiir langere Dauer bestimmten Querschlage, 
Richtstrecken, Blindschachte usw. uud ferner die
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rasch w andernden Abbaubetriebe. in den erstge- 
nannten Bauen geht keine Kiihlwirkung verloren, 
weil sie immerhin wenigstens zur Bildung des 
Kaltemantels beitragt. Dagegen erscheint eine Kuh
lung von Flózstrecken, mogen sie nun in der Kohle 
oder im Versatz stehen, vollstandig unniitz, da nicht 
nur diese Strecken bald abgeworfen werden, sondern 
in ihnen auch der fortwahrend arbeitende Gebirgs
druck standig neue W armemengen erzeugt, so daB 
mit der Bildung eines nennenswerten Kaltemantels 
auch bei langerer Einwirkung der kiihlern Wetter 
nicht gerechnet werden kann. Im Gegenteil werden 
lange W etterwege in der Lagerstatfe nur den Wetter
strom seiner Kiihlwirkung berauben. Fiir Strecken 
im Versatz kommen bei flacher Lagerung noch die 
unvermeidlichen Wetterverluste hinzu, die nicht nur 
die im Wetterstrom enthaltenen Kaltemengen ver- 
ringern, sondern  auch seine Geschwindigkeit herab- 
drucken.

DemgemaB wird auf moglichst geringe Er- 
s treckung der Vorrichtungsbaue, auf móglichste 
Verringerung der Abbaustrecken und auf moglichst 
rasch der Vorrichtung folgenden Abbau gehalten 
werden miissen. Ais zweckmaBigste Abbauverfahren 
werden also diejenigen mit breitem Blick und ge- 
schlossenem Versatz zu empfehlen sein, da sie mit 
sehr geringer Vorrichtung auszukommen gestatten, 
die geschlossene Z usam m enfassung starkerer Wetter- 
stronie. ermóglichen und durch die V erw endung von 
Druckluft fiir den Betrieb von Abbaufórderungen 
und Schrammaschinen kunstliche Kalte verfiigbar 
machen. Fur andere Abbauverfahren ist die Bildung 
moglichst kurzer Bauabteilungen wichtig, da die 
E rw arm ung des W etterstrom es in den Abbaube- 
trieben schon bei verhaltnismaBig kurzeń W egen 
sehr stark sein k a n n ł.

Hier ist auch der Lage der W etterąuerschlage 
zu gedenken, die nach Móglichkeit so liegen sollten, 
daB der Abbau auf sie zuschreitet; dadurch wird 
der schragdem  W etterquerschlag zustrebende Wetter
strom vom Versatz w eg und gegen den Kohlen- 
stoB gedrangt und straff zusammengehalten.

Der Spiiiversatz wird bei warmen G ruben  be
sondere  Beriicksichtigung verdienen. E r gestattet 
nicht nur die Zufiihrung groBer Kaltemengen im 
Spulw asser (auf dessen tiefe Temperatur dann m og
lichst hingewirkt werden miiBte), sondern ver- 
hiitet auch infolge des dichten Versatzes starkere 
G ebirgsbew egungen, die den Druck in Warme 
umsetzen, sowie Wetterverluste, die der Forderung, 
daB ein moglichst kraftiger, geschlossener W etter
strom die einzelnen Betriebspunkte bestreichen soli, 
entgegenwirken.

Fiir den Handversatz, der an Dichtigkeit zu 
w unschen  ubrig laBt, ist die moglichst beschrankte 
V erw endung von W aschbergen wichtig, da diese 
bekanntlich wegen des Kohle- und Schwefeikies- 
gehaltes zu starker E rw arm ung neigen. Man hat 
daher bereits in friihererZeit verschiedentlich betracht-

1 v g l.  a . d a s  V o r r ic h tu n g 5-  u n d  A b b a u v e r fa h re n  a u f  d e r  Z e c h e  W e s tfa le n ,  
O lu c k a u f  1914, S. 467.

liche Erfolge hinsichtlich der W armebekam pfung 
dadurch erzielt, daB man Wetterwege, die an Wasch- 
berge-VersatzstóBen entlang fiihrten, erheblich ab- 
kiirzte1.

Besonders ungunstig  wird sich die erwarmende 
W irkung der W aschberge dann bemerklich machen, 
wenn infolge flachen Einfallens und geringen Oe- 
birgsdruckes, z. B. bei Sandstein-Hangendem, die 
Dichtigkeit des Versatzes noch weiter verringert 
wird und infolgedessen die Luft noch leichter Zutritt 
hat und ihren Sauerstoffgehait noch starker wirken 
lassen kann. Allerdings wird wegen des fiir tiefe 
Gruben meist erheblichen Gebirgsdruckes dieser 
Zustand in gróBerer Tiefe weniger leicht ais in den 
obern Teufen eintreten.

Im ubrigen wird hier eine Frage angeschnitten, 
die mit der zukiinftigen A usw ertung  der Kohle 
zusam m enhangt: Je mehr die Technik auf Ver- 
ringerung der Kohleverluste bei der Aufbereitung 
hinarbeitet, desto  kohlearmer werden die W asch
berge werden, w odurch man sich dann die Aufgabe, 
fur Unterbringung der entfallenden M enge im Ab
bau zu sorgen, erleichtert und die Erw arm ung durch 
O xydation im Abbau herabdriickt.

W ahrend hiernach die Anforderungen an einen 
sachgemaBen A b b a u  mit den Erfordernissen der 
Kuhlung Hand in Hand gehen, tritt bei der W e t t e r -  
f u h r u n g  teilweise ein Gegensatz hervor. Bereits 
oben ist auf die mit den Riicksichten auf die Wetter- 
fiihrung nicht immer yereinbaren groBern Wetter- 
geschwindigkeiten hingewiesen worden, wie sie 
die Kuhlung ais erwiinscht erscheinen laBt. Auch 
die Schwierigkeit, die sich fiir die W etterfuhrung 
aus der fiir die Kiihlwirkung wichtigen A enderung 
der W etterm engen in den verschiedenen Tages- und 
Jahreszeiten ergibt, ist bereits gewiirdigt worden. 
Die fiir die Kuhlung anzustrebende groBere Wetter- 
geschwindigkeit laBt sich ferner mit der Bildung 
kleinerer Wetterabteilungen, wie sie fiir Schlag- 
wettergruben vorgeschrieben ist, nicht ohne weiteres 
vereinigen, denn mit dieser Unterteilung ist eine 
S chw achung  der einzelnen Teilwetterstróme ver- 
kniipft. Anderseits sind wieder kleine W etterab
teilungen fiir die Kuhlung selbst insofern wichtig, 
ais sie kurze, sich w enig  erwarm ende Teilstróme 
ermóglichen.

Die G rundforderung wird immer sein miissen, 
die frischen W etter in kurzeń, aber starken Strómen 
zusammenzufassen, die, ohne vorher viel Zeit und 
Gelegenheit zur A nw arm ung zu haben, mit m og
lichst groBer Geschwindigkeit die warmen Baue 
durchflieBen. Man wird demgemaB der Sonder- 
bew etterung trotz der Bedenken, die sich anderseits 
aus der Zersplitterung der Bewetterung ergeben, 
ein weites Feld einraumen miissen. Zahlreiche 
kurze Wetterabteilungen, jede versorgt durch einen 
mit Druckluft betriebenen Ventilator oder eine mit 
k a l t e m  W asser gespeiste Strahlduse, werden die 
Forderung kurzer Wetterwege mit derjenigen eines

1 v g l .  z . B . S a m m e lw e rk ,  B d . 6 , S . 158.
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geschiossenen, schnell fliefienden Słromes zu ver- 
einigen gestatten.

Keiner weitern Begrundung bedarf die Forderung, 
keinerlei SicherheitspfeiIer in der G rube zu belassen. 
Auch der Abbau des Schachtsicherheitspfeilers, durch 
dessen Anstehenlassen bereits verschiedentlich Brande 
in der Nachbarschaft des Fiillortes ausgebrochen 
sind, muB auch in diesem Zusam m enhang ais 
e rwunscht bezeichnet werden.

Von besonderer Bedeutung ist die móglichst 
rasche und gegen Ausstrahlung geschtitzte Ableitung 
warmer Grubenw asser. Hier mufi unterschieden 
werden zwischen T r o p f w a s s e r n ,  wie sie nament- 
lich im Sandsteingebirge auftreten, und w a r  m e n  
Q u e I I e n ,  die durch Anfahren von Kluften er- 
schlossen werden konnen. Das Tropfw asser wurde 
an und fiir sich i bei lebhaftem Wetterzuge infolge 
der V erdunstungsw irkung eine geringe Abkiihlung 
liefern konnen. Jedoch ist oben ausgefiihrt worden, 
daB die V erdunstungskuhlung  gegeniiber der Warme- 
leitung stark zurucktritt. Da diese W asser im allge
meinen aus dem warmen Gebirge kommen und dessen 
W arm e mit sich fiihren, so wird man den Wetter
strom durch Traufdacher und rasche Abfuhrung 
móglichst gegen sie zu schtitzen haben.

W arme Quellen m ussen abgefangen und durch 
ein Gefluter mit warmeschiitzender Bedeckung m óg
lichst rasch abgefiihrt werden. Die auf diesen 
Schutz entfallenden Ausgaben treten gegeniiber der 
Verringerung der W armeabgabe durch das W asser 
vollstandig zuruck, auch wenn sie verhaltnismaBig 
hoch sind. Wird z. B. eine W asserseige von 
1 km Lange zur Abfuhrung eines warmen Zuflusses 
von 1 cbm/min erforderlich und laBt sich durch 
einen guten W arm eschutz die Abkuhlung des 
W assers  auch nur um durchschnittlich 2° herab- 
drucken, so bedeutet das bereits einen Gewinn von 
taglich 1440 • 2000 =  2,88 Mili. WE. Setzt man eine 
Kiihlwirkung von 1000 W E  mit nur 1 Pf. ein, so 
werden hiernach durch den W arm eschutz jahrlich 
28,8 • 365 =  10500 J l  gespart, d. h. selbst Isolations- 
kosten in H óhe v o rT l0  JĆ/Ifd. m (Friedenspreis) 
wurden sich in einem Jahre bezahlt machen.

Auf die W armeausstrahlung des untern Schacht- 
teiles ist bereits oben hingewiesen und dort darauf 
aufmerksam gemacht worden, daB seine A bkuhlung 
nicht zum Vorteil der. G rube dient, anderseits aber 
verhaltnismaBig groBe W arm em engen an den W etter
strom abgeben und so die Kuhlung von_vornherein 
nicht unwesentlich erschweren kann. Die W irkung 
macht sich in den kaltern Zeitabschnitten besonders 
bemerklich; in den warmern ist sie wegen des ge- 
ringern Warmegefalles zwischen SchachtstóBen und 
Wetterstrom erheblich kleiner. G erade auf die kaltere 
Jahreszeit entfallt ja aber die Hauptkuhlwirkung der 
vom Tage einfallenden kaltern W etter auf die Ge- 
birgsstóBe und damit ein wesentlicher Anteil an 
der Auskiihlung der Grube.

V ersucheiiberdieBekam pfungdieser Ausstrahlung 
durch die bereits oben erwahnten Mittel der Ver- 
w endung  von W arm eschutzm asse oder der Kuhlung

durch herabrieselndes W asser konnen daher em- 
pfohlen werden. Die Kiihlwassermenge wiirde sich 
bei einer W asserschicht von durchschnittlich 1,5 mm 
und bei einer Wassergeschwindigkeit von 0,5 rn auf 
nur ungefahr 700 l/min fiir einen Schacht von 5 m 
lichter Weite belaufen.

Die Aussichten fiir die einzelnen Bekam pfungs- 
und A bw ehrm ittel.

Da die bisherigen Hilfsmittel noch nicht bis zur 
E rschópfung ausgenutzt sind, so wird man mit 
ihrer sorgfaltigen Durchbildung noch gute Erfolge 
erzielen konnen. Weitere Verkiirzung der Wetter- 
wege, Verstarkung der Hauptwetterstróme, Aus- 
nu tzung  der kaltern Zeitabschnitte, Ersatz der Be
rieselung durch das Gesteitistaubverfahren, rascher 
Verhieb der Lagerstatten mit breitem Blick, weitere 
A usdehnung des Spiilversatzes, kurze und kraftige 
W etterstróm e in den Abbaubetrieben, sorgfaltige 
A bfangung aller warmen G ebirgsw asser — alle diese 
MaBnahmen werden daher wohl zunachst noch 
weiter durchgebildet werden konnen.

Von den besondem  Kiihlvorschlagen haben wohl 
die auf die A usnutzung der Wasserkalte bezuglichen 
gute Aussichten, da sie groBenteils mit den vor- 
handenen Einrichtungen im wesentlichen auszu- 
kommen gestatten werden und sich besonders auf 
Berieselungsgruben gewissermaBen in die Liicke 
schieben konnen, die sich beim Uebergang von der 
Berieselung zur V erw endung  von Gesteinstaub be- 
ziiglich der A usnutzung des vorhandenen Rohr- 
netzes óffnen wird.

Ein Uebergang zur Kuhlung mit Druckluft wird 
durch móglichst ausgiebige V erw endung der Druck
luft im unterirdischen Betriebe vermittelt werden 
konnen. Man wird dabei Gelegenheit haben, fiir 
die etwaige V erw endung des Dietzschen Kiihlver- 
fahrens weitere Unterlagen zu gewinnen.

Die mit Kaltelauge arbeitenden Kiihlverfahren 
durften zunachst fiir die Unterstiitzung der andern 
Verfahren in der warmen Jahreszeit herangezogen 
werden. Ihre V erw endung im groBen wird wohl 
noch hinausgeschoben werden, bis die Erreichung 
groBer Tiefen mit wesentlich gesteigerter Warme 
durchgreifende MaBnahmen in Gestalt einer Kuhlung 
der ganzen G rube gleich vom Fiillort an not- 
wendig machen wird.

Ausblick au f zukunftige  Arbeiten z u r  w eite rn  K larung 
d e r  K uhlfrage.

Die vorstehenden Ausfiihrungen haben die 
Lósung der Kiihlungsaufgabe nur nach dem heutigen 
Stande unserer Kenntnisse angreifen konnen. Es 
fehlen noch wichtige Grundlagen, auf denen die 
technische Behandlung der Aufgabe wird weiter- 
bauen mussen.

Zunachst waren genauere Feststellungen iiber 
die W arm ewirkung des untern Schachtteiles und 
ihre zweckmaBige Bekampfung wichtig.

Ferner ist eine sorgfaltige Verfolgung der all- 
mahlichen Auskiihlung einer G rube und ihres Ver- 
laufes in den verschiedenen Jahreszeiten notwendig,
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wie man sie in den Alpentunneln schon seit langerer 
Zeit in vorbildlicher Weise durch Bohrlócher von 
verschiedenen Tiefen ausgefiihrt hat. Auf diese 
W eise  w urden durch regelmaGige M essungen in 
verschiedenen Tiefen mit Hilfe von Bohrlochern in 
verschiedenen Gesteinarten und in trocknem und 
nassem Gebirge Grundlagen fiir die Beurteilung 
der W arm estrahlung und W armeleitung des Gebirges 
sowie fiir die Bedeutung der Auskuhlung durch 
einen kalten W etterstrom gew onnen werden konnen. 
Besonders ware auch die Feststellung erwiinscht, 
wie schnell im Sommer wieder eine Erw arm ung 
des Gebirges (teils vom Wetterstrom aus, teils vom 
Gebirge her) eintritt, damit man danach iiber die 
Frage urteilen kann, inwiefern etwa eine Verstar- 
kung des W etterstromes in den kaltern Tages- und 
Jahreszeiten und eine A bschw achung in den warmern 
Zeitabschnitten zweckmaBig sein wiirde.

Damit wurden sich Versuche verbinden lassen, 
die weiteres Licht iiber die Abhangigkeit der Warme- 
ausstrahlung des Gebirges von der Geschwindigkeit 
des Wetterstromes verbreiten konnten. Auch konnte 
dabei die Frage beantwortet werden, ob eine kraftige 
W irbelung innerhalb des abktihlenden Stromes 
nennenswert zu seiner Kiihlwirkung auf das G e
birge beizutragen imstande sein wiirde.

Wichtig waren ferner Feststellungen bezuglich 
der Kiihlwirkung geschlossener Kuhikorper, wie sie 
beim Arbenz-Junkersschen Kiihlverfahren in Betracht 
kommen, unter den besondern Verhaltnissen des 
Grubenbetriebes.

Auf die B e d e u t u n g  d e r  S a t t i g u n g s g r a d e  
fiir den menschlichen Kórper bei verschiedenen 
Temperaturen ist wiederholt hingewiesen worden. 
Es soli aber auch an dieser Stelle nochmals betont 
werden, wie wichtig die genauere Feststellung der 
bei den verschiedenen Temperaturen noch ais zutrag- 
lich zu erachtenden Sattigungsgrade ist. Im Betriebe 
hilft man sich verschiedentlich bereits gefiihlsmaBig, 
indem man die Berieselung in entsprechender 
Beschrankung ausfiihrt, so daB ihre Kiihlwirkung 
ausgenutzt, die Sattigung aber nicht zu hoch ge- 
trieben wird.

Auch die Frage der W echselwirkung zwischen 
der Kiihlung zerstaubten W assers durch Verdunstung 
und durch unmittelbare Beriihrung mit diesem

W asser ist weiterer Klarung bedtirftig. Es wiirde 
sich empfehlen, bei verschiedenen Wetter- und 
W assertemperaturen sowie Wettergeschwindigkeiten 
den Anteil der durch V erdunstung und durch un 
mittelbare Kiihlung bewirkten Kaltewirkung festzu- 
legen. Danach wiirde dann die Frage zu beant- 
worten sein, in welchem UmFange etwa die Kiihlung 
durch W asser in geschlossenen Kiihlern mit der- 
jenigen durch offen ausstrom endes W asser ver- 
bunden  werden konnte, ohne daB eine zu starkę 
Sattigung der Wetter zu befiirchten ware.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Die Arbeit geht zunachst auf die Grundlagen 

fiir die Kiihlfrage ein, und zwar werden die Warme- 
und die Feuchtigkeitsverhaltnisse ih tiefen Gruben 
dargelegt, wobei die Feuchtigkeit noch eine be
sondere W iirdigung nach der physiólogischen und 
der kraftwirtschaftlichen Seite erfahrt. Des bessern 
Ueberblicks halber erfolgt eine Unterscheidung nach
4 G ruppen :  Berieselungsgruben, feuchte, trockne 
und hygroskopische Gruben.

Fiir die Kiihlung werden allgemein die unter- 
schiedlichen Anforderungen berucksichtigt, die sich 
aus der »Zentralkuhlung« der ganzen G rube und 
aus der »Sonderkuhlung« einzelner W etterstróme 
ergeben; fiir die letztere wird noch zwischen »FulI- 
ortkiihlung« und »Feldkiihlung« unterschieden.

Sodann werden die einzelnen Kiihlverfahren be
sprochen, und zwar zunachst die mit den natiirlicheh 
Hilfsmitteln — Eis, kalter Luft und kaltern W asser — 
arbeitenden, darauf die auf der kiinstlichen Kalte- 
erzeugung beruhenden, die wieder nach der W irkung 
von Eis, fliissiger Luft, Kaltelauge und entspannter 
Druckluft unterschieden werden. Auch die Móg- 
lichkeiten der V erbindung verschiedener Verfahren 
finden Beriicksichtigung.

Daran schlieBt sich die Erorterung der dem 
Bergmann zu G ebote stehenden Hilfsmittel zur Ver- 
hiitung hoher Temperaturen durch Abbau-, Be- 
wetterungs- und sonstige BetriebsmaBnahmen.

Zum SchluB werden nach einer Erorterung der 
Aussichten fur die A nw endung  der einzelnen 
Kuhlverfahren einige Beobachtungen und Versuche 
empfohlen, die zur weitern Klarung der Frage 
erwiinscht erscheinen.

Die Elektrometallurgie der Leichtmetalle in den letzten Jahren.

V on P ro fe sso r Dr. F ranz  P e t e r s ,  B erlin-L ichterfelde.

(F o rtse tzu n g  von S. 439.)

Von a n d e r n  R o h s t o f f e n  wie Bauxiten sind 
nach F. T h i e s 1 Tonę mit viel fremden Stoffen, 
namentlich mit viel Kalk oder Ferrioxyd, fiir die 
A lum inium gew innungungeeignet. Nach einem neuen 
Yerfahren verarbeitet2 die Aktiebolag Hoganas-

1 T o n in d . -Z tg .  1917, S .4 5 1 .
2 C h e m .-Z tg ;. 1920, B d ,4 4 ,  S .5 2 .

Billesholm in H oganas ,Schw eden ,T onauf Aluminium- 
oxyd. E. E. P. J. P. S. J. d e  St. L a u r e n t  und 
R. D. M a c k i n g t o s h 1 wollen trocknen gepulverten 
Ton mit angesauertem destilliertem W asser zu einem 
dicken Brei anmachen und mit iiberhitztem Dampf 
behandeln. Dadurch sollen die Verunreinigungen

1 E n g l.  P. 11 820/1915 v o m  16. M a rz  1916.
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unloslich gemacht werden, so daB aus der Losung 
durch Ammoniak reines Aluminiumhydroxyd gefallt 
werden kann. Kieselige Rohstoffe behandeln H. T. 
K a l m u s ,  W.  L. D a v e l l  und K. B. B l a k e  (The 
Exolon C o .)1 mit Schwefeldioxyd und Wasser, 
w odurch Tonerde mit etwas Kieselsaure ais un- 
bestandige Verbindung gelost wird. Zuerst wird 
letztere, dann erstere gefallt durch Erhitzen unter 
Riihren auf 50°, spater auf 80°. Chr. A. B e r i n g e r 2 
erzeugt aus schw er aufschlieBbaren tonerdehaltigen 
Stoffen Aluminiumsulfat durch Einwirkung von 
Schwefeldioxyd und Luft bei hoherer Temperatur 
und starkerm Druck. Gliiht man eisenreiche Kaoline 
bei 700° unter Zugabe von Holzsagespanen und 
unter LuftabschluB bei 700n, so g e h t  nach J. M i l b a u e r  
und F. S k u t i l 3 das Eisen beim Erhitzen mit 
Schwefelsaure von 50° Be zum groBten Teil zwei- 
wertig in Losung und bleibt beim Kristallisieren 
ais Ferrosalz in den Mutterlaugen. Daneben in 
der Lauge vorhandenes Ferrieisen wird gefallt oder 
reduziert.

Wie die genannten sind auch die drei folgenden 
Verfahren, die Aluminiumsulfat liefern, in erster 
Linie fiir andere Industriezweige gedacht, verdienen 
aber auch fur die Aluminiumindustrie Beachtung. 
G. M u t h 4 benutzt Schwefelsaure von 6 2 —66° Be 
in zerśtaubter Form, um das Aluminiumsulfat pulver- 
fórmig zu erhalten. Es ist noch mit Kieselsaure 
und unaufgeschlossenen Teilen gemengt. Die P a p  i e r- 
f a b r i k  K o s l i n r> will Ton mit Alkalibisulfat und 
einem Oxydationsmittel, besonders Bariumperoxyd, 
langere Zeit auf 300—400° erhitzen, um durch letz- 
teres das Eisen in basisches Ferrisulfat iiberzufiihren, 
das in W asser und in A launlósung unldslich ist. 
R. L i n k m e y e r 6 benutzt ein Natriumbisulfat, das 
auf 1 Mol. des Salzes etwa 1 Mol. W asser. enthalt.

Ein der Behandlung mit Saure (z. B. Salzsaure) 
vorhergehendes Gluhen des Tons (ohne K ohle7) 
empfiehlt auch V. G e r b e r 8, weil dadurch die T o n 
erde leicht lóslich wird. ZweckmaBig mengt man 
den Ton mit Kalziumchlorid und erhitzt in W asser
dampf. Man erhalt dann zugleich die zum Aus- 
laugen nótige Salzsaure, erzielt erheblich bessere 
Ausbeuten und ist nicht an allzu enge Temperatur- 
grenzen gebunden, sondern kann 800° ohne Schaden 
uberschreiten.

Von den alkalischen Verfahren liefert das Auf- 
schlieBen durch Gluhen mit Soda und Kalkstein 
schlechte Ausbeute an Tonerde, die stark kiesel- 
saurehaltig wird, und groBe Verluste an Alkali. 
G e r b e r  schlagt vor, mit Kalziumkarbonat zu gluhen 
und mit verdiinnter Sodalósung zu laugen oder 
durch Gluhen mit uberschussigem Bariumkarbonat 
oder mit einem G emenge aus diesem und aus Kal
ziumkarbonat auf Barriumaluminat hinzuarbeiten.

■ A ra e r . P . 1 148092 v o m  2 1 .M S rz l9 1 4 ,  e r te i l t  a m  27. J u li 1915,
4 D . R . P  236 366 v o m  4. A p r i l  1914.
» C h e m .-Z tg .  1918, B d .4 2 ,  S .5 2 7 .
* D . R . P .  312960  v o m  12. S e p t. 1917.
3 D . R  P . 301 614 v o ra  28. S e p t. 1916.
e D .  R . P . 301 641 v o m  7 . D e z - 1916.
7 D a n n  g e ia n g t  a b e r  d as  E is e n  in  d r e iw e r t ig e r  F o rm  in  d ie  L o s u n g .
8 B e i t r a g  z u r  V e r a r b e itu n g  v o n  T o n  a u f  T o n e rd e ,  D is s e r ta t io n ,  K a r ls ru h e  

1919 ; Z . E le k tro c h ę m . 1919, B d .2 5 ,  S . 103.

W. B o r c h e r s 1 erhitzt Aluminiumsilikate (z. B. 
Ton) auf 900 1300° mit Reduktionsmitteln und so
viel Erdalkalisulfaten, vorzugsweise des M agnesiums 
und Kąlziums (z. B. 4 Mol. Kieserit), daB neutrale 
(Singulo-) Silikate entstehen, und fiihrt das in der 
porosen, schwach gesinterten AufschluBmasse vor- 
handene Aluminiumoxyd durch Rosten mit Soda 
oder durch Erhitzen mit Natronlauge unter Druck 
in wasserlosliches Natriumaluminat iiber. Der Sulfat- 
schwefel wird móglichst vollstandig ais Schwefel- 
dioxyd ausgetrieben und die Kieselsaure an Erd- 
alkali gebunden. Ais Reduktionsmittel dienen zweck
maBig Sagemehl, ausgenutzte Gerberlohe und Farb- 
hólzer, Braunkohle, wasserstoffreiche Steinkohlen, 
pulverisierbares Hartpech und ahnliche Riickstande, 
Naturgas, . Kokereiabgase, W assergas und Halb- 
wassergas. Die wasserstoffhaltigen Stoffe wirken 
wohl deshalb so kraftig, weil das durch die Reduk- 
tion des Sulfats sich bildende W asser gleich am 
Ents tehungsort  hydrolisieren kann. Beim Auf- 
schiieBen muB W asserdam pf zugeleitet werden, wenn 
er nicht von den Rohstoffen oder den Reduktions
mitteln geliefert wird.

Alunit soli m an 2 nach Versuchen an der Uni- 
versitat M elbourne nach dem Zerkleinern auf 
900 — 1000° erhitzen, nachdem zweckmaBig kohle- 
haltige Stoffe (Melasse, Sagespane) beigemengt sind. 
Die Tonerde laBt sich aus der gemahlenen Masse 
von Kaliumsulfat durch kochendes W asser  befreien.

Andere Verfahren bezwecken die Darstellung 
von Aluminiumchlorid aus Ton. Zu dem Zweck 
erhitzt ihn V. M. W e a v e r 3 bzw. die W e a v e r  C o .4 
im G em enge mit Kohle elektrisch im Chlorstrom 
bei 900 -1200°. Die entstehenden Verbindungen, 
Aluminiumchlorid undSiliziumtetrachlorid, werden bei 
verschiedenen Temperaturen unter AusschluB von 
Feuchtigkeit verdichtet. Das fliissige Aluminium
chlorid bleibt bei 200° unter 2,5 at, bis es in 
geschmolzenes Natriumchlorid eingefuhrt und elek- 
trolysiert wird. Das Siliziumtetrachlorid wird in 
geschmolzenes Aluminium gebracht, das Silizium 
reduziert. Das entstehende Aluminiumchlorid wird 
wie vorher elektrolysiert. F. v o n  K i i g e l g e n  und
G.  O.  S e w a r d  ( V i r g i n i a  L a b o r a t o r y  C o . ) 5 
mengen Bauxit oder Ton mit so viel Kohle, daB 
die Eisen- und Aluminium-, nicht aber die Silizium- 
verbindungen reduziert werden, und erhitzen zunachst 
in Chlor auf weniger ais 500° so lange, bis das Eisen 
entfernt ist, und darauf in einem andern Apparat 
auf etwa 900°, um Aluminiumchlorid zu erzeugen. 
Kieseligen Bauxit reduziert L. G. P a t r o u i i l e a u 6 
im elektrischen Ofen zu Aluminiumsilizid, das mit 
Chlor behandelt wird. Von den verdichteten Chloriden 
wird nur das des Siliziums durch W asser  un 
mittelbar zersetzt. Das Filtrat liefert erst beim Ein- 
dampfen und Erhitzen auf Rotglut Tonerde und 
Salzsaure.

1 D .  R . P  3 00 09 2  v o m  12. F e b r . 1916.
f  C h e m . T ra d e  j .  i9 18 , B d . 62, S 304.
3  A m e r .  P  1238  604, e r t e i l t  a m  28 A u g . 1917.
4 F ra n z .  P . 4 8 1  056 v o ra  25. F e b r .  I 9 ł f ; .
5 A m e r .  P . 1 147832  v o in  26. N o v .  1913, e r te i l t  a m  2 7 .J u l i  1915.

F ra n z . P . 481 106 v o in  2 . M a rz  1916.
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Aluminiumfluorid will G. M e l i  e n 1 darstellen.. 
Er schmilzt Ton oder Kaolin mit Natriumbisulfat 
in solcher Menge, daB Aluminiumsulfat und freie 
Kieselsaure entstelien, laBt abkuhlen, lóst in heiBem 
W asser oder in heiBer verdiinnter Natriumsulfat- 
lósung, die von einem friihern Arbeitsgange her 
eine kleine Menge Aluminiumsalze enthalt, filtriert, 
konzentriert, wenn notig, fallt durch konzentrierte 
Natriumfluoridlósung, filtriert das Aluminiumfluorid 
ab, schmilzt es mit Natriumchlorid und elektrolysiert. 
Aus dem vorher erhaltenen Filtrat wird Natrium- 
sulfat zur W iederverwendung kristallisiert. Natrium- 
aluminiumfluorid erhalten H u m a n n  und T e i B l e r 2 
durch Einwirkung von Aluminiumoxyd (2 Mol.) 
oder -hydroxyd, Bauxit, Ton oder Kaolin auf 
Natriumsilikofluorid (3 Mol.) bei Gegenwart von 
so viel Wasser, daB die Kieselsaure in eine kolloide 
Losung geht, die von dem sich zu Boden setzenden 
Doppelfluorid abgezogen werden kann.

L a b r a d o r i t  mit etwa 30 °/0 Aluminiumoxyd, 
der in Norwegen namentlich im westlichen Teil 
in groBen Mengen vorkommt, ist nach V. M. 
G o l d s c h m i d t 8 ein geeigneter inlandischer Roh- 
stoff. Kalifeldspąt (etwa 16%  A120 3) lieferte nur 
geringe Ergebnisse. Ziemlich ungunstig  erscheint 
wegen seines niedrigen Tonerdegehalts (16 —20°/o) 
der norwegische Ton. Die A. S. Hóyangfaldene 
schlieBt4 den Labradorit mit Salpetersaure auf. Das 
Verfahren ist wohl das von H. G o l d s c h m i d t 5 
vorgeschlagene. Nach ihm erhitzt man Rohstoffe, 
die neben Aluminium andere Metalle (K, Na, Ca) 
enthalten, wie Plagioklasgesteine der Labradorit- 
Anorthil-Reihe, gegebenenfalis unter vermindertem 
Druck, mit Salpetersaure auf 140—300°, bei weicher 
Temperatur andere Nitrate, wie das wasserhaltige 
des Aluminiums nicht zersetzt werden, wascht das 
Aluminiumoxyd und filtriert. Dieselben Rohstoffe 
behandelt iihnlich D e t N o r s k e A k t i e s e l s k a b  f o r  
E l e k t r o k e t n i s k  I n d u s t r i  N o r s k  I n d u s t r i -  
H y p o t e k b a n k (i mit verdiinnten oder konzen- 
trierten Mineralsauren, z. B. 30 —70%iger Schwefel- 
saure, 2 5 —60°/0iger Salpetersaure oder 10 — 30°/0iger 
Salzsaure, und fallt aus den Lósungen Tonerde auf 
die gew óhnliche Weise. Eisenreiche Mineralien 
(von Hypersthen, Diallag, Almandin und Epidot) 
werden dabei nicht angegriffen. Die N o r s k e  
A k t i e s e l s k a b  f o r  E l e k t r o k e m i s k  I n d u s t r i 7 
brennt Kaolin, Tonmergel, H a l l o y s i t s c h  i e f e r  
oder ahnliche Erze bei 500° -in reduzierender 
Atmosphare und behandelt dann mit Salpetersaure 
oder mit Stickstoffoxyden und Dampf oder Wasser. 
Das Eisen wird nach der Oxydation aus der Losung 
durch Bauxit- oder ein anderes Aluminiunierz ent- 
fernt, nach dem noch ein Zusatz von gefalltem 
Aluminiumhydroxyd und schlieBlich von Kalium-

1 A  m e r. I5. 1 160431, e r te i l t  am  1 6 .N o v .  1915.
"  D . R . P , 2S9064 y o m  14. D e z . 1912 u n d  293 944 v o m  4. J u li 1913.
3 ln g e n ie u r - V e r e in  C h r is t ia n ia ,  24 .Jan . 191 9 ; C h e m . - Z t g .  1919, B d .  4 3 . 

S .4 S 3 ; v g l .  a  e b e n d a , S. 176.
* C h e m .-Z fg .  1919, B d .4 3 ,  S .9 U .
5 E n g ], P . 113276 v o m  4 . F e b r . 1918, P r io r i t a t  v o m  2. F e b r .  1917.
a E t ig l .  P. 112948 v d m  2 4 .J a n .1918, P r io r i t a t  v o m  24. Jan 1917.
5 E n g l.  P . 122623 u n d  123720/191S v o m  2 6 . M a rz  u n d  30. A p r i l  1919

I

ferrozyanid gegeben wird. Dem Labradorit ver- 
wandte Gesteine hat a u c h 1 Deutschland reichlich.

AuBer Aluminat sind a n d e r e  Z w i s  c h e n - 
e r z e u g n i s s e  zur G ew innung  von AIuminiumoxyd 
herangezogen worden. Durch AufschlieBen von 
Ton oder Bauxit gew onnenes wasserfreies poróses 
Aluminiumsulfat will G. S c h w a l m 2 dadurch in 
reine T onerde uberfiihren, daB er in Retorten oder 
Drehófen auf WeiBglut erhitzt und mit W asser
dampf behandelt. A luminiumkarbid3 verwendet 
L. G. P a t  r o u  il l e a u 4 ais Ausgangsstoff. Durch 
Behandlung mit Natron- oder Kalilauge entsteht 
unter Methan- und Azetylenentwicklung Aikali- 
aluminatlósung, die filtriert wird. Ihre Zersetzung, 
z. B. durch Zusatz einer kleinen Menge von T on
erde, liefert reine Tonerde. Die alkalische Flussigkeit 
kann von neuern benutzt werden.

Aluminiumnitrid5 erzeugt m a n G in Neuhausen 
aus armen Aluminiumerzen nach dem Vorschlage 
von M o ś c i  ki  durch Leuchtgas. Das Nitrid liefert 
bei der Hydrolyse Ammoniak und reine Tonerde. 
Die G. m. b. H. Gebr. G  i u 1 i n i 7 erhitzt ein Gemenge 
von Tonerde, Kohle und Oxyden, Hydroxyden oder 
Salzen der Alkalien oder Erdalkalien im Stickstoff- 
strom in einem GefaB, das innen mit Kohle ausge- 
kleidet ist; oder s ie8 behandelt ein Gemisch von 
Bauxit oder anderm tonerdehaltigem G ut mit Soda 
und Kohle in senkrechten, von auBen beheizten 
Rohren mit Stickstoff oder Generatorgas. Die alka
lische Reaktion des Erzeugnisses begiinstigt seine 
Weiterverarbeitung auf Tonerde und Ammoniak.

Eine Uebersicht iiber die D a r  s t e l l u n g  des 
Aluminiums in Europa mit geschichtlichen Aus- 
fuhrungen und Angaben iiber die Rohstoffe und 
ihre Reinigung sowie die Herstellung der Elektroden 
hat O. N i s s e n 9 gebracht. Die gewóhnliche An- 
nahme, daB bei der Elektrolyse der Kryolith-Ton- 
erdemischung nur KohIenoxyd entstehe, ist nach 
R. S e l i g m a n n 10 nicht richtig. Der Verbrauch an 
Anodenkohle in der Technik ist betrachtlich niedriger, 
ais er der alleinlgen Bildung von Kohlenoxyd ent- 
spricht. Bei Laboratoriumsyersuchen, die den Ver- 
haltnissen desG roBbetriebesangepaBt waren, wurden 
G ase mit mehr ais 3 Vol. Kohiendioxyd auf 1 Vol. 
Kohlenoxyd erhalten. Ais zunachst entstehendes 
Gas wird Sauerstoff angenommen.

Da die jetzigen Oefen nur 100 PS aufnehmen, 
also viele Oefen aufgesteilt werden miissen, geht 
nach H. G o l d s c h m i d t 11 der dritte bis vierte Teil 
der aufgewendeten Energie, begiinstigt durch die 
hohen Stromstarken, in den Kontakten verIoren. 
Die W arm e von dem geschmolzenen Metali unten

1 S a l l e r ,  P ro m e th e u s  1 9 !9 , B d .3 0 ,  S .3S 0.
51 A m e r .  P. 1132  736/7 v o m  15. Jan. 1912; m i t  O fe n k o n s t ru k t io n e n .
3 U e b e r  se ine  D a rs te l lu n g  s. S . 499.
1  F ra n z . P. 475 45 5  v o m  25. F e b r .  1914.

U e b e r  L a b o ra to r iu m s v e rs u c h e  z u r  z w e c k m a B ig e n  D a rs te l lu n g  s. W .
F r a e n k e l ,  a u c h  m i t  J. S i l b e r m a n n ,  Z .  E le k tr o c h e m . 1913, B d . 19, S .3 6 2 ;
1916, B d  22, S. 107.

C h e m . M e ta l i .  E n g . I91S , B d .  19, S. 151.
T D . R  P . 2 8 1 5 3 1  v o m  7 . . D e z . 1912.
8 D . R . P . 295 573 v o m  30. Ja n  1912.
8 T e k n is k  T id s k r i f t ,  1 . A u g .  1917 ; C h e m . M e ta l i .  E n g . 1918, B d . 19, S .804 ,

>» In s t .  M e ta ls , 21. u n d  22. M i i r z  191 7 ; J .S o c .  C lie m . In d .  1917, B d .3 6 ,S .3 2 5 .
"  Z .  Y e r .  d e u ts c h . In g .  1919, S. 878.
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im Ofen will die C o m p a g n i e  d e s  P r o d u i t s  
C h i m i q u e s  d ’A l a i s  et  d e  la C a t n a r g u e 1 
schnell dadurch ableiten, dafi sie die Schmelze mit 
der negativen Stromzuleitung durch eine Aluminium- 
masse yerbindet, dereń Querschnitt nach der AuBen- 
seite des Ofens zu standig gróBer wird. Diese 
Masse kann auch durch umlaufendes W asser ge- 
kiihlt werden.

Zur Herstellung der Kohlenanoden ohne weitern 
Zusatz von Bindemitteln ist das innige Getnenge 
von reiner Kohle und Teer geeignet, das nach 
E. S z a r v a s y 2 durch Zersetzen von Erdgas in 
einem erhitzten Rohr oder andern GefaB entsteht, 
wenn man H ohe der Temperatur und Lange der 
erhitzten Zonę, Strómungsgeschwindigkeit des Gases 
und Verminderung seines Partialdrucks derart wahlt, 
daB neben móglichst gunstiger Ausbeute an Kohle 
ein móglichst hoher Gehalt an Teer erzielt wird. 
Beim Brennen werden die Elektroden gewóhnlich in 
Koksstaub eingepackt, damit-sie sich nicht verziehen. 
Reinlichef, weniger lastig und gesundheitsschadlich 
ist nach A. W i n  t e r  l i n g 3 Schamotte von 0 —3 mm 
KorngróBe, die auBerdem nach dem Brennen bei 
1400° im Ring- oder Kanał- (Tunnel-) Ofen beim 
Herausnehmen der Elektrode aus dem gemauerten 
Kasten von selbst abfallt, wahrend das Kokspulver 
zum groBten Teil von den W andungen  erst abgekratzt 
werden mUB. Das zur Herstellung der Kohlen- 
elektrode nótige Gemisch fiihrt D e t  N o r s k e  
A k t i e s e l s k a b  f o r  E l e k t r o k e m i s k  I n d u s  t r i  
N o r s k  I n d u s t r i - H y p o t e k b a n k 4 aus einer 
Form, zweckmaBig um einen metallischen Kern 
gestampft, unmittelbar in den Ofen, in dem sie ge- 
braucht werden soli. Bei einer senkrechten wird 
das untere Ende schnell erhitzt, der obere Teil 
teils durch die Ofenhitze, teils mit Hilfe des durch 
den metallischen Kern gehenden Stromes gebrannt.
In dem MaBe, wie die Elektrode abbrennt, werden 
neue Mengen der M ischung in die Form gegeben 
und wird die Elektrode niedergestoBen. Der obere 
Teil der Elektrode kann auch allmahlicher durch einen 
besondern Stromkreis erhitzt werden, wahrend 
der Hauptstrom nur den harter. gebrannten Teil 
durchflieBt.

Das aus Tonerde oder Ton zwischen den Kohlen- 
elektroden eines Lichtbogens reduzierte Alumini
um soli sich nach A. S i n d i n g - L a r s e n  und 
O.  J. S t o r m 5 gewinnen lassen, ohne daB es auBer- 
halb des Bogens wieder verbrennt, w enn innerhalb 
oder in unmittelbarer Nahe der Reaktionszone eine 
A bkuhlungsvorrichtung fiir die Dampfe angebracht 
wird. Auch O. O i u 1 i n i 6 will die Riickoxydation 
des Aluminiumdampfes durch Kohlendioxyd und |
gleichzeitig die Bildung von Karbiden und Nitriden 
vermeiden. Er entfernt deshalb das Kohlendioxyd !
so schnell, wie es sich bildet, durch eine hohe

* F ra n z . P . 473043 v o m  3. S e p t. 1913.
-■ D . R . P . 308015  v o m  7. D e z . 1917.
■> C h e m .-Z tg .  1917, B d . 4 l ,  S. 755.
1  E n g l.  P. 116S53 v o in  9 . Jan. 1918.
5 N o rw .  P . 2 5 1 1 6  v o m  9. M S rz  1 9 1 2 ; C h e m .-Z tg .  1916, B d . 40, R e p e rt .  S. 352.
6 A m e r ,  P , 1 257995 , e r te i l t  a m  5 . M a rz  1918.

Leere und bringt durch diese auch die Metalldampfe 
' schnell aus der Nahe der Reduktionskohle.

Mit Karbiden und warmeleitenden Metallen (wie 
fein verteiltem Aluminium oder Kupfer) erzeugt P. R. 
H e r s h m a n  ( M i n e r a ł  P r o d u c t s  C o .)1 Tonerde, 
dereń Schmelzpunkt durch fremde O xyde (besonders 
Kieselsaure) wesentlich herabgesetzt ist, und preBt 
daraus Widerstandskórper. Diese werden in redu- 
zierender Atmosphare (Wasserstoff, Kóhlenwasser- 
stoffe) benutzt. Das Aluminium wird bald nach 
seiner Entstehung abgestochen. Man kann a u c h 2 
Aluminiumkarbid im G emenge mit 10 —20°/0 Alu- 
miniumoxyd, -chlorid oder -sulfid auf 2100—2200° 
unter 0,7— 1 kg/qcm Druk in Gegenwart eines redu- 
zierenden Gases im senkrechten elektrischen Ofen 
erhitzen. Das Oxyd, Chlorid oder Sulfid eines an
dern Metalis kann zugefugt werden, vorteilhaft in 
solcher Menge, daB die eutektische Legierung (z. B. 
eine mit 5,8 % Kupfer) entsteht. Zur Reduktion 
der Tonerde ist fe rner3 Siliziumkarbid bei 2200° 
geeignet.

J. B a 11 y 4 will aus unreinem Bauxit im Wider- 
standsofen nach Cowles oder im Lichtbogen zu
nachst eine Aluminium-Silizium-Eisenlegierung er- 
zeugen und diese dann im Induktionsofen in der 
Leere destillieren. Dabei verdampft zuerst Aluminium 
(unter 1 at bei 1500°).

Ais Elektrolyt fiir den Bauxit will L. D e v a u c e l l e 5 
ein Gemisch von Natriumaluminiumsulfofluorid und 
-chlorid bentitzen, wie es durch bósen von Schwefel 
in einer kochenden Lósung von Natriumaluminat, 
-fluorid und -chlorid oder durch Verschmelzen eines 
Gemenges von Alkalisulfid, Kochsalz und Natrium- 
aluminiumfluorid im Aluminiumofen selbst entsteht.

Fur den Galvanotechniker bemerkenswert ist die 
A bscheidung des Aluminiums aus L o s u n g e n .  
E. L. La l b  i n 0 will es aus der Lósung seines Chlorids 
in einem Kohlenwasserstoff, w ieToluol, elektrolytisch 
fallen. Die Flussigkeit wird durch Zusatz von Kalium- 
hydrofluorid leitend gemacht. Aus alkoholische 
oder Azetonlósungen des Chlorids scheidet sich 
nach W. R. M o t t 7 kein Aluminium ab, w ahrend es
H. E. P a t t e n  aus der Bromidlósung in Aethyl- 
bromid erhalten hat.

Die R e i n i g u n g  des rohen Aluminiums nimmt 
D e v a u c e l l e  unter A usnutzung der Geschwindig- 
keitsunterschiede der lonen des Fe, Si und Al sowie 
der elektronegativen Eigenschaften des Siliziums und 
Eisens gegeniiber Aluminium in Kasten vor, dereń 
feuerfeste W iderstande einen Teil des Stromes in 
die zum Schmelzen nótige Hitze yerwandeln. Die 
W iderstande konnen durch Salze ersetzt werden, 
die im geschmolzenen Z ustande spezifisch schwerer 
ais das Rohaluminium śind.

Zum Umschmelzen von Altaluminium dient der 
Tiegelofen oder haufiger trotz des groBern Ab-

1 A m e r .  P . 1 27 32 2 0 , e r t e i l t  a m  2 3 .J u I i  1918.
- A m e r .  P . 1 2 2 0  843 v o m  21. D e z . 1914, e r te i l t  a m  27. M S rz  1917.

A m e r .  P . 1273  220 v o m  21. D e z . 1914.
F ra n z . P . 474 375 v o m  22. N o v .  1913.

5 F ra n z . P .4 5 3 501 v o m  4 . A p r i l  191Z
6 E n g l.  P . 106400 v o ra  23. S e p t  1916.
7 T ra n s ,  A m e r .  E le c tro e h e m , S oc . 1909, B d . 15, S. 532.
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brandes der Flammofen wegen der gróBern Durch- 
setzmenge. In ihm hat rrian nach H. W i n k l e r 1 
bei Haushaltaluminium einen Abbrand von 5®/0 vom 
Einsatz, bei Spanen einen von 13,5 °/0 des trocknen 
Rohstoffs.

Z ur  Reinigung des Aluminiums von Schlacken 
und Gekratz hat der elektrische Ofen vor dem mit
Gas- oder Kohlenheizung nach D. D. M i l l e r 2 ver- 
schiedene Vorziige: das Arbeiten in reduzierender 
oder neutraler Atmosphare, leichte und genaue 
Temperaturregelung, bessere W armeausnutzung, Ver- 
ringerung der Schmelzverluste an Metali unter Ver- 
besserung  seiner Giite sowie Ersparnis an Zeit und 
Unkosten, namentlicli an Arbeitslóhnen. Der von 
der United States Aluminium Co. in Massena, N. Y., 
aufgestellte Ofen, der an die Stelle der mit Oel 
geheizten Oefen getreten ist, hat einen kugelfórmigen 
Herd, der 3 — 4 t geschmolzenes Metali aufnehmen 
kann, und ist fiir 500 KW Einphasenstrom mit 25 
Perioden und 500 — 240 V (nach derTransformierung) 
eingerichtet. Er ist aus hochfeuerfesten Steinen 
aufgebaut. Zwischen ihnen und dem Metallblech- 
mantel liegt Warmeschutzmasse, Diese bekleidet 
die Klappen von drei Riihróffnungen an der dem 
Abstichloch gegenuberliegenden Seite und durch 
Druckluft auf und ab bewegte Schieber an den Enden 
des rechteckigen Ofens. An jeder Langsseite laufen 
oben offene W iderstandstróge aus hochfeuerfestem 
Karbid, das mit einem Bindemittel geformt ist. Sie 
w erden mit fein gebrochener Kohle oder Graphit 
gefullt und ruhen auf gemauerten Pfeilern, die zur 
gleichfórmigen Verteilung der Hitze beitragen. Diese 
wird der H auptm enge nach gegen das Ofendach 
gestrahlt und von dort auf den Herd und die Be
schickung zuruckgeworfen. Der Ofen schmilzt 
stundlich 1 t Aluminium, das in etwa 60 kg fassende 
Graphittiegel abgestochen wird. Hat der Ofen eine 
Temperatur von 1050° oder die Schmelze eine von 
850° erreicht, so laBt sie sich durch 265 KW auf- 
rechterhalten, unbeschadet der Nachgabe von kalter 
Beschickung. Die Giisse werden einem Druck von 
etwa 1800 kg/qcm unterworfen.

Der Ofen dient auch mit Vorteil zur Herstellung 
von Legierungeri; z. B. solchen mit Zink, und in 
etwas abgeanderter Form dazu, diese zu tempern. 
Das G ut wird derart auf der feuerfesten Plattform 
eines W agens aufgeschichtet, daB die strahlende 
W arm e um alle Teile streichen und sie gleichmaBig 
durchdringen kann. Die anfanglich fur 50 KW ein- 
gerichteten Oefen werden jetzt haufig mit 100 KW 
betrieben. Die Temperatur betragt je nach der Art des 
Gutes 350 — 500°, die Dauer der Behandlung 2 —5 st.

Silizium enthaltendes Aluminium laBt L. H. 
W h i t n e y  ( G e n e r a l  E l e c t r i c  Co.)3 an durch 
schnelles Erhitzen auf 370 — 450°, Aufrechterhalten 
der Temperatur bis zum Erweichen des Aluminiums 
und schnelles Abschrecken, damit sich keine merk- 
lichen Mengen graphitischen Siliziums bilden konnen.

1 M e ta l i  u .  E rz  1919, B d . 16, S . 218.
1  C h e m , M e ta l i.  E n g , 1918, B d . 19, S, 253,
3 A m e r .  P . 1 27 37 0 6  v o m  7. M a i 1917.

Typische H a n d e l s w a r e  v o n T h e  Aluminium Co. 
of America ist nach T. D. Y e n s e n 1 99,52 % ig und 
enthalt 0,210 °/0 Si, 0,100 Cu, 0,170 Fe, weniger ais 
0,001 Mn, kein Ni und Zn. Nach S c h u l z 2 enthalt 
die augenblickliche Handelsware durchschnittlich 
nur 98 — 98,5%  Aluminium, daneben 0,7 -1,2 °/0 Si,
0 ,65...1,2 Fe sowie Spuren von Zn und Pb. Ueber
die Zusammensetzung und das Gefiige von Handels- 
aluminium sowie iiber die Lóslichkeit von M g4AI3 
und von CuAl, in Aluminium ■ bei verschiedenen 
Temperaturen und den EinfluB von Magnesium im 
letztern Falle haben M e r i c a ,  W a l t e n b e r g  und 
F r e e m a n 3 berichtet. Die Metallographie des Alu
miniums besprechen R. J. A n d e r s o n 4 sowie 
D. H a n s o n  und G.  L. A r c h b u t t 5. Die Aufsatze 
sind begleitet von vielen Mikrophotographien von 
Aluminium und seinen Legierungen. Eine um- 
fassende Zusammenstellung der physikalischen und 
chemischen Eigenschaften des Metalls gibt P. D. 
M e r i c a 6. Die elektrischen und andere Eigen
schaften hat P a n n e l l 7 behandelt. Eingehende 
Untersuchungen iiber die ZerreiBfestigkeit, die 
W arm eausdehnung und den spezifischen W ider
stand sind in der Physikalisch-Technischen Reichs- 
anstalt ausgefuhrt worden. Ueber sie berichten 
W. J a g e r  und K. S c h e e l  sowie L. H o l b o r n * .  
Nach franzósischen Untersuchungen, die R. A p t ” 
behandelt, soli ein gróBerer Gehalt des Aluminiums 
an Kohlenstoff die spezifische Festigkeit von Drahten 
wesentlich erhóhen, wahrend er die elektrische Leit- 
fahigkeit herabsetzt. O hne  nennenswerten EinfluB 
auf diese bis zu gewissen Grenzen waren dagegen 
Eisen und Silizium.

R. J. A n d e r s o n 10 macht darauf aufmerksam, daB 
Proben von AluminiumguB bei fast derselben 
chemischen Zusammensetzung ausgesprochene phy- 
sikalische Verschiedenheiten zeigen konnen. So war 
eine Probe mit 0,16 % Cu, 0,37 Fe, 0,33 Si und eine 
Spur Mn zahe, eine mit 0,18 Cu, 0,40 Fe, 0,38 Si 
und 0,04 Mn spróde. Zaher GuB (mit 180° Biegung) 
hat hóhere Festigkeit, Elastizitatsgrenze und Dehnung 
ais spróder (mit einer Biegung unter 90°) und sieht 
oberflachlich glatt, glanzend und metallisch aus, 
wahrend spróder eine rauhe, sandige, weiBliche, 
eisahnliche Oberflache hat. Der Bruch vom zahem 
GuB ist fein, der von spródem grob. Von den Ver- 
unreinigungen bilden Kupfer bis zu mehrern Hundert- 
teilen eine feste Losung mit dem Aluminium und 
Eisen die Verbindung FeAls. Diese erscheint ohne 
Aetzung weiB, das ais solches vorhanden,e Silizium 
grau. Nach dem Aetzen mit FluBsaure sind die 
FeAl3-Teile dunkel, die Si-Teile heller. Die Verun- 
reinigungen, die mit dem Aluminium ein Eutektikum 
bilden, sind nach dem Erstarren des G usses  teil-

1 T ra n s .  A m e r .  E le c tro c h e m . S oc . 1918, B d . 32, S . 173.
3 M e ta l i u . E rz  1920, B d . 17, S . 123.
J B u l i.  A m e r .  In s t .  M m .  E n g . 1919, S . 1031.
* M e ta l i .  C h e m . E n g . 1918, B d . 18, S . 172.

E n g i i ie e r iu j f  1919, B d .  107, S. 450.
* C h e m . M e ta l i.  E n g . 1918, B d .  19, S. 135.
’  A m e r .  In s t .  M e ta ls , S e p t. 1915; J . S oc . C h e m . In d .  1915, B d . 34, S . 1058.
8 E le k tro te c h n  Z .  1919, B d . 40, S. 150 u n d  151.
» E le k tro te c h n .  Z .  1919, B d . 40. S. 265.

10 C h e m . M e ta l i.  E n g . 1919, B d .  2 1 , S. 229.
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weise in den Kórnern, die aus Krisfalliten in einer 
amorphen Phase bestehen, und von denen benach- 
barte verschieden orientiert sind, zerstreut, so daB 
ein aus kleinern Kórnern zusammengesetztes Netz- 
werk oder dendritisches Gebilde entsteht. Teilweise 
gehen sie an die Rander der groBen Korner.

B e a r b e i t e n  v o n  A l u m i n i u m .  Das Schmelzen 
und GieBen nach auslandischen Literaturangaben 
behandelt C. I r r e s b e r g e r 1. Zum Lóten und 
SchweiBen von Draht ist nach C. E. S k i n  n e r  und 
L. W.  C h u b b 2 das elektrische StoBverfahren ge- 
eignet. In dem Augenblick, in dem das beschwerte 
Ende des einen Drahtes auf das des andern fallt, 
wird der Stromkreis eines Kondensators geschlossen; 
die explosionsartige Funkenentladung und der Bogen 
schmelzen die Enden, die so abgeschnitten sind, 
daB in der Mitte ein Punktkontakt entsteht, nach- 
dem an dieser Stelle Verdampfung eingetreten ist, 
und schweiBen schlieBlich durch den Schlag an 
der fallenden Masse zusammen. Da die plótzliche 
und kraftige Erhitzung auf einen Ort beschrankt 
bleibt, kónnen die verschiedensten Metalle auf diese 
Weise, unabhangig  von ihrem elektrischen W ider
stand, ihrem Schmelzpunkt oder ihrer Warmeleit- 
fahigkeit zusammengeschweiBt werden. Elektrisch 
ist die SchweiBung in 0,0012 sek vo!lstandig, so daB, 
trotzdem in einem gew issen Augenblick zwischen 
den Drahtenden 23 KW vorhanden sind, an Gesamt- 
energie nur 0,00000123 KW st verbraucht werden, 
d. h. so viel wie eine gewóhnliche lókerzige Gltih- 
lampe von 50 W att in 0,09 sek benótigt.

Die SchweiBstellen sind auch bei den Metallen, 
die spróde Legierungen bilden, geschmeidig und 
dehnbar,so  zwischen Kupfer und Aluminium, obgleich 
die an beiden Enden der Reihe stehendeh Legie
rungen sich nicht bearbeiten lassen. Auch langer 
Gebrauch andert daran nichts. Eine Ausnahm e bilden 
Aluminium-Zinn und Silber-Zinn. Getemperte und 
gehartete Metalle behalten ihre Eigenschaften, weiche 
werden nicht gehartet.

Beim elektrischen WiderstandsschweiBen von 
Aluminium legt die A l l g e m e i n e  D e u t s c h e  A l u -  
m i n i u m - K o c h g e s c h i r r f a b r i k  G u i d o G r u c h  t e l 3 
zwischen SchweiBstelle und Elektroden Iose leitende 
Einlagen ein, die, sobald sie durch Verunreinigung 
unbrauchbar werden, leicht ausgewechselt werden 
kónnen. An die SchweiBstelle leiten P f r e t z s c h n e r  
& Co.4 wahrend des S trom durchganges eine Ktihl- 
flussigkeit oder blasen G ase auf. Zur Regelung 
des Schmelzpunktes beim SchweiBen oder auch 
beim Verschtnelzen benutzt die C h e m i s c h e  F a b r i k  
G r i e s h  e i m - E I e k t r o  n 5 ein Getnisch von Alkali- 
halogeniden, z. B. ein bei etwa 600° schmelzendes 
aus 4 T. Kaliumchlorid, 3 T. Natriumchlorid, 1 T. 
Lithiumchlorid, 1 T. Kaliumbromid und 1 T. Natriuni- 
fluorid. Ueber einen Ofen zum Anlassen von Alu
minium w urde schon o b e n 6 berichtet. Das An-
........■ S ta h T u .  E is e n  1919, B d . 39, S. 1141.

-  T ra n s .  A m e r .  E le c tro c h e m . S oc . 1915, B d .2 6 ,  S. 149.
:ł D .  R. P . 2 85 49 0  v o m  8 . D e z . 1912.
4 D .  R . P. 290745 v o ra  21. F e b r . 1914 u n d  Z u s a tz -P . 2 92 61 8  v o m  10. N o v .  1914.
B D .  R . P . 315231 v o m  2 . M a i 1917.
5  s. S. 496.

lassen kalt gewalzter Bleche, das ihnen die bei dieser 
Behandlung erteilte Hartę wieder nehmen soli, er
folgt im Betriebe gewóhnlich durch 24stiindiges 
Erhitzen auf 370°. Versuche von R. j. A n d e r s o n 1 
haben gezeigt, daB fiir diinne Bleche schon ein
3 min langes Erhitzen bei 400° geniigt. Es ver- 
mindert auBerdem den AusschuB. Ausgegluhtes 
reines und mit 2 —4 °/0 Kupfer legiertes Aluminium 
wird nach E. H. S c h u l z 2 durch Kaltrecken fester3 
unter Abfall der D ehnung  und der W iderstands- 
fahigkeit gegen chemische Angriffe. Auch nach 
P. D. M e r i c a ,  R. G.  W a l t e n b e r g  und A . N . F i n n 4 
ist gegluhtes Aluminium widerstandsfahiger gegen 
Korrosion ais hartgewalztes.

Isolierende Ueberzuge von Tonerde, die zwischen 
zwei zusammengedrehten Drahten einen Spannungs- 
unterschied von 200 500 V zulassen, erhalt man 
nach S k i n n e r und C h u b b 5, wenn sie ais Anoden 
durch Lósungen von Borax, Ammoniumborat oder 
am besten Natriumsilikat6 bei der entsprechenden 
Spannung gefiihrt w e rd e n 7. Der in letzterm Bade 
bei etwa 425 V erhaltene Ueberzug ist weiB und 
ritzt leicht die Haut, der in den andern Lósungen 
bei niedrigerer S pannung erzeugte weicher und 
glanzend. Die Durchtrittgeschwindigkeit betragt 
je nach der Drahtdicke 12- 45 m/min, der Energie- 
verbrauch 0,023 0,125 Watt-st auf 1 qcm Oberflache. 
Die Schicht ist nur 0,0025 0,01 mm dick, so daB 
sie beim scharfen Biegen des Drahtes und beim 
Strecken weicher Drahte um 30 u/0 nicht leidet. Auch 
auf viereckigen Drahten hat H. M. H a l l 8 durch 
25 50 Amp W echselstrom mit 25 Wechseln aus 
Natriumsilikatlósung einen befriedigenden, stark iso- 
lierenden Ueberzug erhalten, der zum gróBten Teil 
wohl aus Aluminiumsilikat besteht. Sind Aluminium- 
drahte, auf denen eine Oxyd- oder Salzschicht er- 
zeugt is t9, zu Spulen gewickelt, so will die S p e z i  a l -  
f a b r i k  f u r  A l u m i n i u m s p u l e n  u n d  - l e i t u n g e n ,
G. m. b. H .10, diese noch in ein heiBes Emailiebad 
tauchen, wobei zweckmaBig durch sie ein starker 
elektrischer Strom geschickt wird.

Um Aluminium gegen Seewasser widerstands- 
fahig zu machen, behandelt es L. v o n  G r o  t tli u B "  
nach oberflachlicher Reinigung ais Kathode in einer 
6 0 —65° warmen Losung einer Sulfoverbindung des 
Molybdans, wobei Zink Anodę ist. Das Aluminium 
iiberzieht sich in kurzer Zeit mit einem tief dunkel- 
braunen bis schwarzen Ueberzuge, der jeder 
mechanischen Bearbeitung standhalt. Automobilteile 
aus Aluminium behandelt m a n 12 mit Sublimatlósung, 
dann mit einem leichtlóslichen Mefallchlorid (z. B. 
Chromchiorid) und erhitzt auf Rotglut. Es entstehen

1 E n g in e e r in g  1918, B d . 106, S . 3 8 8 ; v g l . a .  B d .  105, S .4 1 2 .
4  M e ta l i  u . E rz  1919, B d . 16, S .9 1 .
* U e b e r  d ie  F e s tie k e it  d e r  te c h n is c h e n  A lu m in iu m s o r te n  u n d  d ie  d e r  

L e g ie ru n g ; v g l .  a . H .  R i e g e r ,  O ie B .-Z tg .  1919, B d .1 6 ,  S. 129 u n d  151.
4 B u l i.  A m e r .  In s i .  M in .  E n g . 1919, S. 1051.
s a . a . O  S. 137.
6 v g l .  B e c ą u e r e l ,  C o ra p t .  re n d . A c a d . S c i. 1861, B d -5 3 ,  S .1196 .
7 D ie  L ó s u n g e n  b e f in d e n  s ich  z . B . in  d r e i  h in te re in a n d e r  s te h e n d e n T ró g e n .  

V o r  d e ra  e rs te n  u n d  d e ra  le tz te n  B o t t ic h  s te h t je  e in e r  m i t  W a s s e r.
“  a . a. O . S- 146.
0 v g l.  O t i ic k a u f  1916, S . 131.

10 D . R . P . 311 677 vom 1 8 . J u li 1916.
"  D . R . P . A n tn .  H .  7 6 4 7 3 ; M e ta l i  u . E r z  1920, B d ,  17, S . 39.
«  M e ta l i  1919, S. 135.
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graue bis griine, braune und schwarze Farbungen. 
Dem Ueberziehen von Aluminium oder seinen 
Legierungen mit andern Metalien will Q. M a r i n o 1 
eine Behandlung mit der Lósung eines Metallfluorids 
(z. B. des Zinns) und eines Tartrats (z. B. des Kaliums) 
vorausgehen lassen. Vor dem Vernickeln taucht 
O. P. W a t t s 2 das Aluminium in Ferrichloridlósung. 
Eine genauere Vorschrift3 besagt, die G egenstande 
erst zu polieren, mit Gasolin oder Benzin zu waschen, 
einige Minuten in eine warme Lósung von Natrium- 
phosphat, Soda und etwas gelbem Harz zu tauchen, 
mit kaltern W asser zu waschen, kurze Zeit in eine 
M ischung aus gleichen Teilen 66°/0iger Schwefel- 
saure und 38%-iger Salpefersaure, die etwas Ferri- 
chlorid enthalt, zu bringen, wieder mit kaltern W asser 
zu spulen und nun in Nickelsalzlósung, die Bitter- 
salz und Borsaure enthalt, bei 3 --3 ,25  V zu elektro- 
lysieren. Will man dann noch vergolden, so wird 
nach Ch. H. P r o c  t o r 4 auf dem Nickel zweckmaBig 
erst noch Silber oder M essing niedergeschlagen.

Unter den V e r w e n d u n g e n  des Aluminiums 
hat der Weltkrieg namentlich die im Luftschiffbau 
und die ais Ersatz des Kupfers fiir Starkstrom- 
leitungen und fur andere Zwecke der Elektrotechnik 
sowie die zur Herstellung von Legierungen ge- 
fórdert. Fiir elektrische Maschinen und Transfor- 
matoren wird das Metali vielfach benu tz t5, wahrend 
es ungeeignet fiir solche Vorrichtungen ist, bei 
denen die durch Oxydation eintretende Erhohung 
des elektrischen W iderstandes stórt. Aluminium- 
kabel6 zur elektrischen Kraftiibertragung hat nach 
W. A. D y  e s "  die M ontana Pow er Co. nicht be- 
wahrt gefunden, weil an den Verbindungspunkten 
leicht Abreibungen vorkommen, die Gefahr des Ver- 
brennens vorliegt und aufgehangte Drahte durch den 
Wind leicht in Schwingungen geraten, die gefahr- 
lich werden konnen. Auch E. G. F i s c h i n g e r s 
warnt vor der Benutzung von Aluminium allein zu 
Freileitungen fiir Starkstrom, weil es zu wenig hart 
und elastisch ist. Dagegen haben sich Aluminium- 
Eisen- und Stahlseile in zwei Jahren bewahrt. Sie 
sind allerdings fast immer teurer ais Kupferseile. 
Aluminium hat sich zum Desoxydieren und Dicht- 
machen beim VergieBen von FluBeisen und Stahl 
eingefuhrt. ZweckmaBig wird es nach Angaben der 
R o m b a c h e r H ii 11 e n, w e r k e A. G., von 1. B r o n n 
und W. S c h e m m a n n 9 vorher geschmolzen, ge- 
kórnt und scharf getrocknet. Aluminium kann zum 
>Kaloriśieren«, d. h. zum Schutzen von Eisen, Kupfer, 
M essing und Nickel vor Oxydation beim Erhitzen 
auf hohe Temperaturen benutzt werden. Nach dem 
VorschIage von A l l i s o n  und H a  w ki n s  10 packt 
man, wie W. E. R u d e r 11 mitteilt, die Werkstucke 
in ein 1 % Aluminiumchlorid enthaltendes Gemenge

1  A m e r .  P . 1 0 45718  v o m  26. N o v .  1912.
’  C h e ra . M e ta l i .  E n g . 1919, B d . 20, Ś. 3S3.
3 M e ta l I n d .  25. Ja n . 1919 : C h e m . Z e n t ra lb l.  1919. T . 2 ,  S .8 4 9 .
4 M e ta l In d .  1919, B d . 17, S . 78.
5  O . C r  a  m e r ,  Z .  V .  d e u ts c h . I n g .  1919, B d . 6 \ S . 660.
5 v g l ,  J. O a r ę o n ,  B u l i .  S oc . d ’ E n c o u r .  1919, B d . 131, S. 155.
» M e ta l i  u . E rz  1918, B d . 15, S .4 5 4 .
8  E le k tr o te c h n .  Z .  1919, B d . 40, S. 393.
9 D .  R . P . 304 645 v o tu  6 . J u l i  1917.

'» O e n . E l.  R e v . 1914, B d . 17, S. 947.
1 1  T ra n s .  A m e r .  E le c tro c h e m . S o c . 1915, B d . 27, S .2 5 4 .

von T onerde und gepulvertem Aluminium (5—50% ) 
und erhitzt langsam 2 —3 st auf 700 — 900°. Es 
bildet sich an der Oberflache eine* an Aluminium 
sehr reiche Legierung, von der bei weiterm Erhitzen 
des kalorisierten Stiickes Aluminium in das innere 
diffundiert. W enn man bei Thermoelementen die 
unedeln Metalle kalorisiert, so erhalten s i e 1 bei 900° 
eine drei- bis vierfache Lebensdauer und konnen statt 
bei 900° bei 1000° benutzt werden. Die Legierung 
auf dem Eisen ist widerstandsfahiger gegen Sauren 
ais Eisen. Unter den Einfliissen der Luft rostet 
das kalorisierte Eisen, w ahrend das kalorisierte 
Kupfer ihnen sehr gut widersteht.

Eine Legierung von 9 2 —9 7 %  Aluminium (mit 
Kobalt, Nickel, Wolfram und Silber), die das 
spezifische Gewicht 2,82 hat, bei 750° schmiizt, 
sich ahnlich wie Stahl verarbeiten lassen soli und 
allen gewóhnlichen Sauren (auBer Salzsaure) wider
steht, w i rd 2 nach den Angaben von A. J. d e  M ó n t b y  
in Newark, N. J., im elektrischen Ofen erzeugf. Eine 
Legierung aus Aluminium, Magnesium und Mangan 
wollen K. W a g e n m a n n  und M. W e l t e r 3 ais 
Desoxydationsmittel benutzen. Eine Legierung 
aus Aluminium mit bis 35 % Silber schlagt die
H. M e i n e c k e  A .G.4 fiir die beweglichen Teile von 
W asserm essern  vor. Sie soli auch bei hohen Um- 
laufzahlen wenig verschleiBen und gegen saure wie 
alkalische G ebrauchsw asser chemisch widerstands- 
fahig sein.

Kristallinisches A l u m i n i u m o x y d  bringt die 
Norton Co., Niagara Falls, unter dem Namen 
A ł u n  d u m  ais Schleifmittei in den Handel. Zu 
seiner D arstellung5 wird nach M. A. W i l l i a m s  o n fi 
Bauxit in einem Drehofen bei 1300° zunachst vom 
H ydratwasser befreituind dann im elektrischen Ofen 
auf etwa 2050° erhitzt. Bringt man zu demselben 
Zweck ein Gemenge von Bauxit mit Kohle in den 
elektrischen Ofen, so entstehen meist betrachtliche 
Mengen niederer O xyde und  Kąrbide, die bei Zu- 
tritt von Feuchtigkeit zerfallen. Dies wird nach 
L. E. S a u n d e r s  und R. H.  W h i t e  ( N o r t o n  C o . ) 7 
vermieden, wenn man der Beschickung 1—5 % 
sauerstoffhaltige Natrium- oder Zinkverbindungen 
und 10—20 % Eisen zusetzt; oder man erhitzt 
die Karbid und niedere O xyde enthaltende Tonerde 
von neuem mit so viel unreinem Bauxit, daB jene 
reduzierenden Stoffe quantitativ mit den Oxyden 
des Eisens, Siliziums und der andern Verun- 
reinigungen reagieren. Zusatz  von Soda zum Bauxit 
beim Schmelzen im elektrischen Ofen macht au c h s 
die (Kieselsaure enthaltende) kristallisierte Tonerde 
feinkórniger. F. j. T o n e  ( C a r b o r u n d u m  C o .) 9 
erhitzt alkalihaltige Aluminiumerze, wie Alunit, im

1 a. a . O . S . 265.
-  C h e m .-Z tg ;.  1918, B d .  42, S. 8 3 ;  1919, B d . 43, S. 219.
ł  D .  R . P .  288701 v o m  2 7 . J u l i  1913.
1 D . R . P . 302811 y o m  20. D e z . 1916.

3  v g l .  a . d ic  a lte rn  P a te n te  v o n  H i g g i n s  (E le c tro c h e m . M e ta l i .  I n d .  1909,
, B d .  7 , S . 223 ) s o w ie  v o n  L .  E . S a u n d e r s  u n d  O . N .  J e p p s o n  (M e ta l i .  C lie m .

E n g . 1910, B d . 8 , S. 290).
4 M e ta l In d u s t r y  1918, B d . 16, S . 128.
■ A m e r .  P .  126 9  !9 I  u n d  1269  222 b is  1 26 92 2 4 , e r te i l t  a m  1 1 . J u n i 1918.
*  A m e r .  P . 1 26 36 0 7  vom 26. D e z . 1916, 1 26 37 0 8  v o m  2 . M a rz . 1917 u n d

1 26 37 0 9 /1 0  v o m  2 . A u g .  1917, e r te i l t  a m  23. A p r i l  1918.
9 A m e r .  P . 1 239984 v o m  26. F e b r .  1916, e r te i l t  a m  U .  S e p t. 1917.
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elektrischen Ofen auf mehr ais 2100°. Dann ent- 
stehen keine Doppelsilikate wie bei niedrigerer 
Temperatur. Enthalt das Erz so viel Eisen und 
Kieselsaure, daB eine 95—99°/„ige Tonerde nicht 
zu erzeugen ist, so werden die Verunr^inigungen 
wahrend des Yerfahrens durch Zugabe von Eisen 
und Reduktionsstoffen in ein 20°/„iges Siliziumeisen 
iibergefiihrt. In den Pyrenaen yerarbeitet1 ein Werk 
in Sarrancolin, das der Comp. Franę. de l’AIoxite 
gehórt, Bauxit in sieben 500 KW-Oefen mit zwei 
Elektroden auf das Schleifmittel » A l o x i  t , das 
M ercus-Werk in 5500 KW-Oefen mit vier Elektroden 
auf » B o r o c a r b o n « .

A l u m i n i u m k a r b i d  stellen M. B a r n e t t  und 
L. B u r g e s s 2 nach altbekanntem Verfahren bei nicht 
weniger ais 2000° im elektrischen Lichtbogen- oder 
W  iders tandsofen3 mit Kohlenkern aus 2 T .  Tonerde

- i  T h e  M in in g  J . 11. F e b r .  1 9 2 0 ; Z .  f .  a n g e \v . ‘C h e m . 1920, B d . 3 3 , T .  2 , S . 119.
2 A m e r .  P . 1219797  v o m  18. D e z . 1916, c r t e i l t  a ra  20. M U r z l9 1 7 ;  1 2 2 2 5 9 3 , 

e r te i l t  a m  17. A p r i l  1917.
3  A b b i ld u n g  u . a . in  M e ta l i .  O h e m . E n g . 1917, B d . 16, S . 610.

Geschaftsbericht der Deutschen Ammon

D as Ja h r  1919 b rach te  auch d e r V ere in ig u n g  noch nicht 
d ie  lan g  e rseh n te  E rle ich teru n g  im  W irtsch afts leb en . T ro tz  
d e r  g ew altig en  N eu an lag en , d ie  se it A usb ru ch  d es  K rieges zur 
H ers te llu n g  von syn th e tisch em  Stickstoff, zum  groB en Teil 
u n te r  u n m itte lb a re r  B e te ilig u n g  d es  R eiches, e rrich te t w o rd en  
w aren , b lieb  d ie E rzeu g u n g  an  Stickstoff d e sh a lb  g eg en  alle 
E rw artu n g en  zuriick, w eil d iese  A n lagen  in fo lge von  K ohlen- 
und R ohstoffm angel so w ie  v e rrin g e rte r  A rb e its le is tu n g  en tfern t 
n icht im  U m fange  ih re r  L eistu ngsfah igkeit a u sg e n u tz t w erd en  
k ó nn ten . In fo lg ed essen  w ar d ie  E rzeu g u n g  fo rtg e se tz t e rh e b 
lich g e rin g e r a is d e r B edarf, sodaB  auch im  B erich tsjah r d e r 
M angel an  Stickstoff sich s tan d ig  s te ig e rte  und d ie  d eu tsch e  
L andw irtschaft n icht in d e r L age w ar, die an sie  geste llten  
E rw artu n g en  auch n u r  e in igerm aB en zu e rfu llen . A b g eseh en  
von d e r  u n u n te rb ro ch en en  S te ig e ru n g  d e r  A rb e its lo h n e  und 
d e r P re ise  fiir R ohstoffe m ach te  b e so n d e rs  auch  d ie  B eschaf- 
fu n g  d e r le tz te rn  au B ero rden tliche  Schw ierigke iten , so  daB 
nich t allein  d e r  B au n e u e r  A nlagen  vo lls tan d ig  unm óglich , 
so n d e rn  au ch  d ie  A u sb esse ru n g  w ie  A u frech te rh a ltu n g  d e r 
B etriebsfah igkeit d e r b e re its  b e s teh e n d en  A nlagen  n u r u n ter 
den  a lle rg róB ten  A n stren g u n g en  zu e rre ich en  w aren . A ufierdem  
m ach ten  sich in b e so n d e re r  W eise  d ie N ach w irk u n g en  d e r 
E re ig n isse  im N o v e tn b er 1918 auf d ie  B e trieb sv erh a ltn isse  
d e r  K o k ereian lagen  d e r  M itg lied er ftihlbar.

W ah ren d  im  M o n a t O k to b e r 1918 in n erh a lb  d e r V er- 
e in igung , au f sch w efe lsau re s Am m oniak  u m g erech n e t, noch eine 
E rzeu g u n g  von rd . 32000  t e rz ie lt w o rd e n  w ar, ha t d ie  H e r
s te llu n g  im D u rch sch n itt d e s  g anzen  Ja h re s  m onatlich  n u r rd. 
18000 t und im  A pril so g a r  n u r rd . 7000 t  b e trag en . H iervon  
w u rd e  in d en  M o n a ten  Ja n u a r  b is  e insch l. S ep tem b er 
e in  g e r in g e r  T e il d e r  E rzeu g u n g  in Form  von verd iinn tem  
A m m o n iak w asser h e rg este llt, w e lch es in den  S chw efe lsau re - 
fab riken  u n te r  Z u h ilfen ah m e d e s  C a r o - F r a n k -  V erfah ren s 
z u N i t r b s e  u m g ew an d e lt u n d  in d ie se r  Form  a is E rsa tz  fiir 
S a lp e te rsau re  zu r H ers te llu n g  von S chw efe lsau re  v e rw en d e t 
w u rd e . D ie H e rs te llu n g  von  A m m o n iak w asser m uB te a b e r 
m it A nfan g  O k to b e r e inen  groB en U m fan g  a n n eh m en , w eil 
es tro tz  u n a u sg e se tz te r  B em iih u n g en  u n d  V o rs te llu n g en  bei 
den  fiir d ie B ew irtsch aftu n g  d e r K iese  u n d  S chw efelsau re

und 1 T. Kohle, die beide bis auf etwa 8 Maschen 
zerkleinert sind, dar. Ais Ausgangsstoff sollen 
besonders die Riickstande von der Destillation des 
Petroleums mit Aluminiumchlorid dienen. Letzteres 
wird durch Erhitzen der Riickstande mit W asser 
zersetzt. Nach dem Gliihen wird die Masse durch 
geeignete Zusatze auf den oben angegebenen Ge- 
halt an Tonerde und Kohle gebracht. Ein reicheres 
Karbid (A12C G) ais das gewohnliche (AI4C 3), 'das 
mit W asser Azetylen entwickelt, erhalt S. P e a c o c k 1 
bei etwa 1400°* und 200, zum inindesten unter 
500 riim Quecksilberdruck, Der zweckmafiig kegel- 
formige Ofen dreht sich und hat ais Erhitzungs- 
widerstand ein einziges Graphitstuck, das von 
Graphitfedern getragen wird. Aehnlich laBt s ich- 
bei Gegenwart von Stickstoff aus 102 T. Tonerde 
und 72 T\ Kohle bei 1500° ein stickstoffhaltiges Er- 
zeugnis gewinnen. (SchluB f.)

1 E n g l.  P . 11394 v o m  13. M a i 191,2.
2 F ra n z .  P . 4 48550  v o ra  12. S e p t. 1912, P r io r i t a t  v o m  23 . S e p t. 1911.

:-Verkaufsvereinigung fiir das Jahr 1919.

inaB gebenden  B ehorden  n icht zu  erre ich en  w ar, d ie zur 
B indung  d e r A m m o n iak g ase  e rfo rderliche  S chw efe lsau re  fiir 
d ie  M itg lied er in auch nu r e in igerm aB en  au sre ich en d em  U m 
fan g  zu beschaffen . D ie  so h e rg este llten  M en g en  A m m oniak- 
w a sse r  m uB ten u n te r  A u fw en d u n g  g roB er K osten  und m it 
d e r  A ussich t au f w e itg e h en d e  u n v ertn e id lich e  V erlu ste  nahezu  
vo lls tan d ig  g e la g e rt w e rd en , w eil d ie  U m w an d lu n g  des 
A m m o n iak w assers  in feste , sa lza rtig e  S ticksto ffverb indungen  
z. T . m an g e ls  d e r h ierzu  e rfo rd erlich en  A nlagen , z. T . au s 
M angel an K ohle u n d  Kalk zu r In b e tr ieb se tz u n g  d e r  vor- 
h an d en e n  Fabriken  sich a is n ich t m og lich  e rw ies.

D ie inzw ischen  nach d iese r  R ich tung  hin von d e r  Ver- 
e in ig u n g  nachdriicklich u n te rn o m m en e n  B em iihungen  hab en  
infolge d e r  S chw ierigke iten , d ie  bei dem  e rsten  U m w an d - 
lu n g sv ersu ch  e in g e tre ten  sind  und  n och  nicht h ab en  b eh o b en  
w e rd en  kon n en , e in s tw eilen  n u r g an z  u n w esen llich e  E rg eb n isse  
g eze itig t und keine E rle ich te ru n g  g eb rach t. Es sind  a b e r 
auch  an w e ite rn  S te llen  V ersu ch e  im  O an g e , d ie  a lle r Y or- 
aussich t nach  E rfolg  v e rsp rech en . A llein auch  bei g iin stigem  
V erlauf d ie se r V ersuche  kan n  n icht in A u ssich t g en o m m en  
w erd en , n e n n en sw erte  M en g en  A m m o n iak w asse r auf Stick- 
sto ffv e rb in d u n g en  u m zu w an d e ln , w en n  n ich t b e d eu ten d e , seh r 
k o stsp ie lig e  N eu an lag en , d e reń  F e rtig s te llu n g  bei dem  h eu tig en  
M angel an R ohstoffen  usw . g an z  unm óglich  e rschein t, ab er 
auch  so n s t lange  Z eit in A n spruch  n eh m en  w iirde, geschaffen  
w erd en .

Im m erh in  hat d e r  V erlauf d e s  B erich tsjah res  e rk en n en  
lassen , daB beim  K o k ere ib e trieb  n eb en  allen  an d ern  Erw ii- 
g tin g en  die L osung  d e r  F rage, o b  und u n te r  w elchen  Be- 
d in g u n g en  d ie B indung  d e r  G ase , sei es du rch  S chw efelsau re , 
se i es durch  a n d e re  M ittel, zu verw irk lichen  ist, fiir e ine 
g leichm aB ige u n d  g e s ich e rte  G e w in n u n g  d e r  N eb en e rzeu g n isse  
d ie  g roB te  B e d eu tu n g  ha t.

Schon se it Ja h ren  sind  eine R eihe von A n reg u n g en , d ie  in 
d e n  K reisen  d e r  W issen sch aft u n d  d e rT e c h n ik  zu dem  Z w eck  
e ro rte r t w o rd en  w aren , bei dem  K o k ereib e trieb  d ie unm itte l- 
b a re  V e rw e n d u n g  von S ch w efe lsau re  e in zu sch ran k en  o d e r  
du rch  E rsa tzv erfah ren  zu u m g eh en , und  d ie  b e so n d e rs  se it 
A u sbruch  d es  K rieges in zah llo sen  Y o rsch lag en  d e r  O effent-
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lichkeit u n te rb re ite t w ord en  w aren , im  Schofie d es T echn isclien  
A u ssch u sses d es  V e rb an d es  e in g eh en d  au f ih re  D u rch fu h rb ark e it 
o h n e  Riicksichf auf die e tw a d a tn it verknupften  K osten  gepriift 
w o rd en . E s h a t sich a b e r e rg eb en , dafi bei d en  fiir d ie  G ew in n u n g  
d e r N e b en e rz eu g n isse  zu beriicksich tigenden  b eso n d e rn  U m - 
s tan d en  alle d iese  V erfah ren  keinen  p rak tisch en  W e rt h a tten  
o d e r a b e r  in a b se h b a re r  Z eit ke ine  H ilfe zu b rin g en  verm o ch ten , 
w enng leich  n icht verk an n t w erd en  soli, daB auf d iese  W eise  
e ine  R eihe von E rfah ru n g en  g e sa m m elt w o rd en  ist, d ie  viel- 
leicht in g ew ó h n lich en  Z eiten  fiir d ie  V ere in ig u n g  von N utzen 
se in  konnen.

D e r A bsatz  von sch w efe lsau rem  A m m oniak  e rfo lg te  nach  
behó rd lich en  V orsch riften  durch d ie  V e re in ig u n g  se lb s tan d ig  
b is A nfang  A u g u st d e s  B erich tsjah res und  von d iesem  Z eit- 
p u nk te  ab  durch  das S t i ć k s t o f f - S y n d i k a t ,  G .m .b .H . in 
B e r l i n ,  dem  die V ere in ig u n g  neb en  d en  an d ern  groB en 
deu tsch en  H ers te lle rn , so w o h l von  syn th e tisch en  Stickstoff- 
v e rb in d u n g en  a is au ch  von so lch en , d ie  im N e b en b e trieb e  
g e w o n n en  w erd en , an g eh ó rt.

'ii U e b ere in s tim m u n g  m it den  a llg em ein en  W irtschafts- 
yo rgangen^erfuhren  auch d ie  V e r k a u f s p r e i s e  eine E rhohung , 
und zw ar fiir je  100 kg  25 “/„iges lo ses Salz, frei Y erb rau ch ste lle

von 37,06 v o m l . J a n .  bis einschl. 15. M arz  1919, 
auf 53,53 „ „ 16. M arz „ „ 30. Ju n i 1919,

„ S0,29 „ „ 1. Ju li „  ;, 30. Sept. 1919,
„ 111,18 „ „ 1. O kt. „ „ 31. D ez. 1919.

In A nb e trach t des U m stan d es , dafi ein n ich t un w esen t- 
licher Teil d e r  P re ise rh ó h u n g en  a is U m lage  in e ine  A usg le ichs- 
k asse  abg efiih rt w erd en  m uBte, daB fe rn e r  d ie  S e lb stk o sten  
fo rtg ese tz t m in d esten s  eb en so  rasch  w ie  d ie  P re ise rh ó h u n g en  
g e s tieg en  w aren , so w ie  daB d ie  Ie tz tern  au f G ru n d  d e r vom  
R eich sw irtschaftsm in iste rium  v e rlan g ten  N ach w eise  no tw en - 
d ig e rw eise  s te ts  den  E rh ó h u n g en  d e r  S e lb stk o sten  nachh inken  
m uB tęn, w aren  d ie  den E rzeu g ern  v e rb lieb en en  E rló se  un- 
gen iig en d . Bei F es tse tzu n g  d ie se r  U m lag e  w u rd e  zuden i von 
den m aB gebenden  B ehórden  n icht R iicksicht g en o m m en  auf 
d ie  H ó h e  d e r  A b sch re ib u n g en  en tsp rech en d  den  fiir N eu- 
an schaffungen  zu zah len d en  P re isen  g e g en iib e r den F riedens- 
p re isen , d ie  inzw ischen  auf d as 10 b is 2 0 fach e  d e r fu r so lche 
Z w ecke  friih e r e rfo rd erlich en  A u fw en d u n g en  g e s tie g en  sind . 
A us allen d iesen  G riiiiden  liaben sich d ie  erz ie lten  E rló se  fiir 
e ine  R eihe von M itg liedern  v e riu s tb rin g en d  g es ta lte t.

D er V ere in ig u n g  is t im B erich tsjah r die B erg w erk sg ese ll-  
schaft G l i i c k a u f s e g e n  rn .b . H. in G e rth e  neu  b e ig e tre ten .

Geschaftsbericht des Benzol-Yerbandes fur das Jahr 1919.
D ie H offnung , daB m it d em  A bschluB  d es  F ried en sv er- 

trag e s  e in e  B esse ru n g  u n se re s  W irtsch afts leb en s  e insetzen  
w erde', ha t sich fiir d a s  A rb e itsg eb ie t d e s  V e rb an d es n ich t 
yerw irklicht. L e istung  und A u sb rin g u n g  g iiig en  auch  im 
B erich tsjahr w e ite r  erheb lich  zu ru ck ; dazu g e se llte  sich in 
u m u ite rb ro ch en er K ette  e ine  sp ru n g h a fte  S te ig e ru n g  d e r Lóhne 
und  d e r P re ise  d e r  R ohstoffe, d e reń  B esch aftu n g  iib erd ies 
n u r  m it g ró B ter M iihe, in v ielen  Fallen  in g en iig en d em  U m 
fang  u b e rh au p t n ich t m oglich  w ar, so  dafi es n u r  durch  
U e b e rw in d u n g  au B ero rd en tlich e r S chw ierigkeiten  und u n te r  
A ufw en d u n g  b e d eu ten d e r  M itte l e rre ich t w u rd e , d ie  N e b e n 
b e tr ieb e  d e r K o k e ra e n  e in ig e rm afien  in G a n g  zu ha lten . 
U n te r so lch en  U m stan d en  w a r d e r Bau n e u e r o d e r  die V er- 
g ró fie ru n g  b e s teh e n d e r  A nlagen  n ich t du rch fiih rbar.

In fo lg ed essen  e rfuh ren  auch  in n erh a lb  d es V e rb an d es H e r
s te llu n g  u n d  A blie fe ru n g  e inen  fiih lbaren  R iickgang geg en  
das V o rjah r und  fielen  b e so n d e rs  im A pril, bei e in e r H e r
s te llu n g  von n u r rd. 4000 t 90er B enzol, auf e inen  T iefstand , 
den sie  in d en  le tz ten  10 Ja h re n  n ich t au fg ew iesen  hatten .

E in V ergleich  m it dem  V o rjah r e rg ib t zah lenm aB ig  
fo lg en d es  Bild.
A b liefe ru n g en  im Ja h re  1919 1918

jahrlich monatlich jahrlich monatlich
90er B enzol . 7 8077  t 65 0 6  t 116520 t 9 7 1 0  t
T oluo l . . . 13 739 t 1 145 t 31 700 t 2 642 t
L ósungsbenzo l

I, II u sw . . 13 366 t 1114 t________ 2 2250  t 1854 t
in sg esam t 105182 t 8 765 t 170 470 t 14 206 t 

Zuziig lich  des S e lb stv erb rau ch s , d e r von den M itg lied ern  
haup tsach lich  zum  B etrieb  von G rub en lo k o m o tiv en  in A nspruch  
g en o m m en  w u rd e , in H ó h e  von  12 874 t  im g anzen  Ja h re  1919 
und  von 1 073 t m onatlich  (10618 t  bzw . 884 t im Ja h re  vorher) 
ste llte  sich d ie  H e rs te llu n g  von  90er B enzol einschliefllich  aller 
H o m o lo g en  im  B erich tsjah r auf in sg e sa m t 118056 t und n ionat- 
lich au f 9S38  t g e g en  1S1 08S t u n d  15 090 t im Ja h re  1918.

D er A bsatz  se lb s t m ufite  u n te r  B eo b ach tu n g  b eh ó rd lich e r 
V orschriften  b ew irk t w e rd en  und g e s ta lte te  sich d ad u rch  seh r 
sch w ie rig  und  um sian d lich , daB d ie  zur V erfiigung  s teh en d en , 
im V erh altn is  zum  B edarf au B ero rden tlich  g e rin g e n  M engen  
e in e r se h r  g roB en  A nzahl von V erb rau ch ern  in zuw eilen  
au B erst k le inen  V erte ilungen  zugefiih rt w e rd en  m uB ten.

W en n  m an h ierb e i beriicksich tig t, daB D eu tsc h la n d  in 
d e r F ried en sze it h au p tsach lich  fiir den  A u tom obil- u n d M o to re n -  
b e trieb  so w ie  fiir ch em isch -techn ische  Z w ecke  n eb en  d e n  
h ierfu r au s  d e r h e im ischen  E rzeu g u n g  e n tn o m m en en  M en g en  
B enzol jahrlich  e tw a  270000  t Benzin vom  A uslan d  e in g efiih rt 
hat und daB d iese  E infuhr u n te r  den  g e g en w a rtig e n  V erhalt- 
n issen  fa st vo lls t;ind ig  h a t e in g este llt w e rd en  m iissen , so 
e rsch e in t es erk larlich , daB sich  bei d iesem  M angel an  flussigen  
K o h len w asse rsto ffen  e in  W e ttb e w e rb  um  die verfiigbaren  
M en g en  en tw ickelte , der, tro tz  a lle r b eh ó rd lich en  V orsch riften  
und  sch a rfs te r U eb erw ach u n g , du rch  S ch ieb ertu m  u n d  Schleich- 
han d el zu A u sw u ch sen  fuh rte , d ie  u n se r  W irtsch afts ieb en  in 
u n h eilvo lle r W eise  beeinfluB ten .

Es kann  d ab e i n icht ve rk an n t w erd en , daB auch d ie  be- 
s teh en d en  H ó c h stp re isv e ro rd n u n g e n  d e ra rtig e n  M ach enschaften  
V o rsch u b  g e le is te t h ab en , w enn  in B etrach t g ezo g en  w ird , 
daB d e r  V erb an d  bis A n fan g  M ai 1919 v e rp flich te t w ar, das 
B enzol zu dem  im Ja h re  1915 fe sig ese tz ten  H ó ch stp re ise  von 
55 j l  je  100 kg  ab  E rzeu g u n g ss te lle  zu verkaufen  u n d  erst 
von M itte  M ai des B erich tsjah res  ab  d ie  B e rech tig u n g  erh ie lt, 
e inen  P re is  von 110 Jl je  100 kg a b  E rzeu g u n g sste lle  g eg en - 
iiber den  im o ffenen  M ark t v e rlan g ten  P re isen  von 400 -  500 Jl 
und  sp a te r  so g a r von 6 0 0 - 7 0 0  j l  zu  s te llen , h ie rb e i a b e r  
durch  b eh ó rd lich e  M itw irk u n g  noch v e rp flich te t w u rd e , e in e r 
b e so n d e rn  G ru p p e  von  G ro B ab n eh m ern  au fie rg ew ó h n lich e, 
g a n z  u n b e rech tig te  Z u g es ta n d n isse  zu m achen . D ie  H e rs te lle r  
k lag ten  d esh a lb  d a u e rn d  iiber zu g e rin g e  E rlóse , e rh ie lten  
jeden fa lls  durch  d ie  Ietztern  ke inen  A nreiz zu v e rs ta rk te r  
G e w in n u n g  von B enzol u n d  kaum  G e leg en h e it, d ie  f tirW ied e r-  
h e rs te llu n g sa rb e ite n  und U m b au ten  e rfo rderlichen , du rch  d ie  
Z e itu m s ta n d e  g e w a ltig  g e s te ig e rte n  M ittel au fzubringen .

D e r L ie feru n g sv ertrag  d es  B enzo l-V erb an d es e rre ich te  
durch  den  K onkurs e in es M itg iied es und  in fo lge  d e r durch  
d en  F rie d en sv e rtrag  h e rb e ig efiih rten  E in w irk u n g en  au f e in e  
R eihe a n d e re r  M itg lied er v o rzeitig  se in  E nde. Es g e la n g  
ab er, u n te r  B eriicksich tigung  d e r  sich  h ie rau s  e rg eb e n d en  
y e rtrag lich en  A en d eru n g e n  von d em  T eil d e r  M itg lied er, d e r  
in se in e r S e lb s tb es tim m u n g  n ich t b e e in tra c h tig t w ar, die 
D u rch fu h ru n g  bis zum  31. D ezem b er 1919 zu e rm ó g lich en  
und  g le ichze itig  d en  L ie fe ru n g sv ertrag  d es  B enzo l-V erbandes 
auf e in e r d e r  n eu en  L age angepaB ten  G ru n d la g e  zu  v e rlangerii.
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Technik.
Ein b illig e r KabelendversehluB fu r  S pannungen  bis 10 000 

VoIt. Bei O e leg e n h e it e in e r B esich tig u n g  d es E lek triz ita ts- 
w e rk es A it-W iirttem b erg  in L u d w ig sb u rg  bei S tu ttg a rt e rreg ten  
d ie d o rt g eb rau ch lich en  K ab elen d v ersch lu sse  d e r  10 000 V -K abel 
d ie  A u fm erksam keit d e s  F ach tn an n es . D ie E ndversch liisse, 
so g e n a n n te  C e llo n -K ab elen d v ersch lu sse , u n te rsch e id en  sich 
von den  so n s t ub lichen  du rch  g e rin g e re  R a u m b ean sp ru ch u n g  
so w ie  ganz lich es Feh len  e in e r g u B eisern en  K ab e lb ew eh ru n g  
und  irg en d w elch e r K lenim en. Alle K lem m en und  L ótstellen  
in n erh a lb  d e r  K ab elm asse  sind  v e rn iieden . D as A usseh en  
des K ab elen d v ersch lu sses ist aus d e r  n a ch s teh en d en  A bb ildung  
zu erk en n en .

K abelendversch luB  d es E lek triz ita tsw erk es A lt-W tirttem berg .

D er A ufbau b es teh t d a rin , daB das v o rh an d en e  Kabel 
sachgetnafl a b g ese tz t, in e in zeln e  L eitungen  au fge ló st, ban d a- 
g iert, m it C e llo n lack  g estrich en  u n d  an  d e r V e rzw eig tm g sste lle  
m it e inem  verd ick ten  C e llo n k lu m p en  und  e inem  H olzkeil ver- 
seh en  w ird . D iese  K ab elen d v ersch liisse  s te h en  au f dem  
g e n an n ten  E lek triz ita tsw erk  se it vielen Ja h ren  in B etrieb  und

w erd en  n ich t nu r in n erh a lb  d e r G e b au d e , so n d e rn  auch  im 
F re ien  v e rw an d t.

D a sie  bis I0 0 0 0  V b e trieb s ich e r sin d , lassen  sie  sich  fiir 
d ie  zah lre ichen  A n lagen  fiir 5000 und  6000 V im rhe in isch- 
w estfa lisch en  Bezirk vOrteilhaft v e rw erten , den n  d ie  K osten  
e ines so lch en  K ab elen d v ersch lu sses b e tra g en  n u r e tw a  den 
ach ten  Teil e in es so lchen  m it g u B eisern er B ew ehrung .

D er D am p fk esse l-U eb erw ach u n g s-V ere in  d e r  Z ech en  im 
O b e rb erg a m tsb ez irk  .D o rtm u n d  zu E ssen  h a t e inen  se in e r 
T ech n ik er in d e r A n fe rtig u n g  d ie se r  E ndversch1usse au sb ild en  
lassen , d e r den  V ere in sm i(g lied em  zu r A n le rn u n g  d e r  e ig en en  
Leute zur V erfiigung  steh t.

Die A u sfiih ru n g  d ie se r  E n d versch liisse  is t d em  E lek triz ita ts
w erk  A it-W iirttem b erg  g e sc h iitz t; fiir jed en  K abelendverschluG , 

i d e r  nach d iesem  V erfah ren  h e rg este llt  w ird , ist e ine  G eb iih r 
von 25 zu zahlen . D ipl.-Ing . G u n d e r l o c h ,  E ssen .

VoIkswirtschaft und Statistik.
Die E rzversorgung  d e r deu tschen  H ochofenw erke im Kriege.

D ie  durch  den  K rieg  gesćh affen en  V erh altn isse , im b e so n d e rn  
i d ie  fast v o lls tan d ig e  A b sch n e id u n g  u n se re sS e ev e rk e h rs , h aben  

auch  auf d as E rg eb n is  u n se re r  H o ch o fen w erk e  e inen  nach- 
ha ltigen  EinfluB au sg e iib t. D ie  R o h e isen e rzeu g u n g  des d e u t
schen  Z o llg e b ie te s  sank  von 19,31 M ili. t  in 1913 auf 11,86 M ili. t 
in 1918; in d e r letz te rn  Z iffer ist d ie  G e w in n u n g  von 
E lsaB -L o th ringen  u n d  L u x em b u rg  fiir d ie  M o n a te  N o v em b er 
u n d  D ezem b er 1918 n ich t en th a lten . In te re sse  v e rd ien en  d ie  
V e r s c h i e b t i n g e n ,  w elche  im K riege in d e r Z u s a m m e n - 
s e t  z u n  g  d e s  M óllers d e r  H och o fen  e in g e tre ten  s in d ; h ie riib er 
u n te rrich te t fiir d ie  Ja h re  1913 bis 1916 — sp a te re  A ngaben  
liegen  noch n ich t vo r ...d ie  u n te n s te h e n d e  Z u sa m m e n ste llu n g .

D anach  e rm afiig te  sich  d ie  g e sa m te  zu r E isen h e rs te llu n g  
v e rw an d te  R o h s t o f f m e n g e  von 44,16 M ili. t in 1913 auf 
31,42 M ili. t in 1916. D er R iickgang um  12,75 M ili. t o d e r  28,86 % 
w u rd e  g e trag en  m it 11,21 Mili. t o d e r  87,98 % von E isenerz, 
607 000 t  o d e r  4,76 °/0 von M an ganerz , 915 000 t o d e r  7,18 % von 
K ie sab b ran d en  und 943000  t o d e r  7,40 % von Schlacken und  
S in ter, d a g eg e n  ha t d ie  dem  M o lier zu g ese tz te  M en g e  Bruch- 
e isen  e ine  E rh ó h u n g  yon 20S000  t  auf 1,14 M ili. t e rfah ren  und 
sich so m it auf das F u n fe inhalb fache  d e rV o rk rie g sz e it e rhóh t. D er 
v e rh a ltn ism afiig e  A nteil d e r  e inzelnen  B estan d te ile  des M óllers 
w e is t im K riege  d ie  fo lg en d en  V ersch ieb u n g en  auf. E isen e rz  
m ach te  1913 85,67%  des M óllers aus, d e r  A nteil s te ig e rte  
sich in 1914 und  1915 auf 87,05 u n d  81,29% und. g in g  dann  
in 1916 au f 84,73 %  zurtićk. D ab ei h a t sich d e r A nteil de r 
in lan d isch en  E rze und  eb en so  d e r  fran zósischen  Erze, d e reń  
H a u p tg ew in n u n g sg eb ie t ja  in u n se rn  H a n d en  w ar, n icht 

! u n erh eb lich  g es te ig e rt, bei e rs te rn  hob  e r  sich von  58,67 %
I in 1913 'au f 64 ,72%  in 1916, bei letz tern  von 5,07 auf

d e r  d e u t s c h e n  H o c h o f e n  1913 — 16.Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  M ó l l e r s

1913

M en g e

t
%

1914

M enge
t

. 'W

01.h

1915

M en g e
t V

1916

M en g e
t

0/10

V erb rau ch  an  E isenerz  u sw ............................... ..... 44 162 773 100 31 752 946 100 26 991219 100 31 417 004 100
D av o n  E isen e rz : in sg e sa m t . .............................. 37 833 604 85,67 27 640 524 87,05. 23 559 463 87,29 26 619 892 84,73

au s  dem  I n l a n d ......................................... 25 908 998 58,67 18 709 702 58,92 17 580 956 65,14 20 332 475 64,72
„ S ch w ed en  u n d  N o rw eg e n  . . . 4 201 715 9,51 3 547 576 11,17 3 164 976 11,73 2 989 044 9,51
„ S p an ien  ............................................... 3 726 254 8,44 2 516 350 7,92 378 270 1,40 97 621 0,31
„ F ra n k re ic h ............................................... 2 237 977 5,07 1 803 728 5,68 2 100 082 7,78 2 923 315 9,30
„ A f r i k a ..................................................... 792 555 1,79 478 600 1,51 61 940 0,23 4 056 0,01
„ an d ern  L a n d e m .................................... 966 105 2,19 584 568 1,84 273 239 1,01 273 381 0,87

M a n g a n e r z e ................................................................. 700832 1,59 458 513 1,44 153 888 0,57 94 083 0,30
K ie s a b b r i in d e ................................................................. 1 523 871 3,45 1 255 514 3,95 777 058 : 2,88 608 984 1,94
B r u c h e i s e n ....................................................................... 208 133 0,47 178 364 0,56 338 267 1,25 1 1 4 0  268 3,63
Schlacken und  S i n t e r ............................................... 3 896 333 8,82 2 220031 6,99 2 162 543 8,01 2 953 777 9,40
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9 ,30% , D er A nteil d e r  sk an d inav ischen  E rze w a r 1916 m it 
9,51 % ebensogroB  w ie  1913, nachdem  er 1914 und  1915 
eine v o riib e rg eh en d e  S te ig e ru n g  erfah ren  h a tte  (11,17 und
11,73% ), D ag eg en  m uB ten d ie  sp an isch en  und  a frikan ischen  
Erze, nachdem  die V o rra te  a u fg e b ra u c h t w aren , m it dem  
Fortsch re iten  d e s  K rieges bei d e r  M ó lle ru n g  so  g u t w ie  
v o lls tan d ig  au sfa llen ; 1916 m ach ten  sie  n u r  noch 0,31 und
0,01 % d ayón  aus. D er Z u sa tz  an  M an g an erz  e rm aflig te  sich 
von 1,59 % in 1913 auf 0 ,3 0 %  in 1916, fiir K ie sab b ran d e  e rg ab  
sich  eiu R iickgang d es A nteils von 3,45 auf 1 ,9 4 % , d ag eg en  
hob  sich d e r  A nteil von Schlacken und  S in ter von 8,82 auf 
9 ,40%  und d e r A nteil von  B rucheisen  s te ig e rte  sich  auf e tw a  
d as  A chtfache, indem  e r von 0,47 auf 3,63 % w uchs. A uf 1 t 
e rzeu g te s  R oheisen  entfa llt ein V erb rauch  an  E isen erz  usw .

1913 2,634 t 1915 2,65S t
1914 2,524 t ’ 1916 2,770 t

D ie V e rrin g e ru n g  d es E isen g eh a lte s  d e s  M ollers, vo r alleni 
in fo lge  d es W eg fa lle s  d e r  h o ch h altig en  sp an isch en  E rze , w u rd e  
e in igerm aB en au sg eg lich en  du rch  d ie  s ta rk ę  Z u n ah m e  des 
Z u sa tzes  an  B rucheisen .

D er V erb rauch  d e r d e u tsch e n  H och o fen w erk e  an Z u -  
s c h l a g s t o f f e n  und K o k s  zeig t fu r d ie Ja h re  1913 b is 1916 
die fo lg en d e  E ntw ick lung . ' ,

V e r b r a u c h  d e r  H o c h o f e n  a n  Z u s c h l a g e n 1 u n d  K o k s .

J a h r
Z u s c h

insges.

a g e  
au f 1 t 

E rztttó ller insges.

K o k s
auf 1 t 

E rzn io lle r

A rbeitszeitverkurzung  in G roB britannien  im Ja h re  1919.#
W ie  bei uns, so  h a t auch  im b ritisch en  W irtsch afts leb en  im 
letz ten  Ja h r  d ie  A rbeitsze it e in e  se h r w 'e itgehende  V erk iirzung  
erfahren . W ah re n d  E n d e  1919 in d en  b ritisch en  O ew erb en  
im a llg em ein en  4 S ^ 6 0  S tu n d en  in d e r  W oche  g e a rb e ite t 
w urde , ste llte  sich d ie  w ó ch en tlich e  A rb e itsze it E n d e  des 
letz ten  Ja h re s  nu r noch  auf 44—48 S tu n d en . A llein 6,4 
M illionen A rbeite rn  ist d iese  Y erk iirzung  d e r A rbeitsze it, d ie 
sich d u rchschn ittlich  in d e r  W o ch e  auf e tw a  6 '/s  S tu n d en  
ste llt, zu g u te  g ek om m en . In w elchem ' M afie d ie  e inzelnen  
G e w e rb eg ru p p e n  d a ran  b e te ilig t sind , is t au s d e r fo lgenden  
Z u sam m en ste llu rig  zu en triehm en.
. -i; V  . ....  •., 7

Zahl der W ó ch en tlich e
von der V erk iirzung

G e w e rb eg ru p p e Arbeitszeit-
verkurzung
betroffenen

d e r  A rbe itsze it

in s g e s a m t bpe*r f f * ,e
Personen

1 0 0 0  s t s t

B a u g e w e r b e .............................. 201 000 916 . 4,5
K o h l e n b e r g b a u ........................ 1 060 000 5 217 4,9
S o n stig e r B ergbau  und  Stein-

b n ic h b e tr ie b .............................. 33 000 139 4,3
H ochofen, S tah lw erk e  . . . 132 000 1 811 13,7
M aschinen-, Schiffbau,

so n stig e  M etallin d u strie 1 860 000 11 655 6,3
T ex tilindustrie  . . . . . . . 990 000 6 957 7,0
B ek le idungsgew erbe . . . 213 000 1046 4,9
T ran sp o rtg ew erb e  . , . . 900 000 7 797 8,7
B uchdruckereigew erbe . . . 193 000 783 4,0
Glas-, S te ingu t-, chem ische •. .

I n d u s t r i e ................................... 264 000 1 668 6,3
V ersch iedene  G ew erb e  . . 445 000 2 644 5,9
A ngeste llte  im offentl. D ien st 109 000 828 7,6

6 400 000 41461 6,5

t t - t t

1913 3 434 740 7,78 19 123 722 43,30
1914 2 789 607 8,79 14 005 992 44,11
1915 2 374 185 8,80 11 355 182 42,07
1916 2 875 523 9,15 14 073 644 44,80

D ie A rb e itsze itverk iirzung  ze ig te  in d en  e inzelnen  G e- 
w e rb en  s e h r  g roB e A b w eich u n g en , d ie  in d e r  H au p tsąch e  von 
d e r V ersch ied en h eit in d e r  b ish e rig en  Z ahl d e r  w o ch en tlichen  
A rb e itss tu n d en  von G e w e rb e  zu G e w e rb e  herriih ren . So hat 
d ie  E in fiih rung  d es  A c h ts tu n d en tag es  im D ru ck ere ig ew erb e  eine 
V e rm in d e ru n g  d e r w ochen tlichen  A rb e itss tu n d en  (51) um  n u r  3 
zu r Fo lgę  g e h ab t, w ah ren d  sie  in d e r B au m w ollindustrie , d ie 
bis dah in  e ine A rb e itsw o ch e  von 55'ji S tu n d en  h a tte , eine 
V erk iirzung  um  7*/* S tu n d en  erfo rderlich  m ach te . In fast 
a llen  F allen  w ar d ie A rb e itsze itv e rk iirzu n g  an  d ie  B ed in g u n g  
g eknupft, daB d adurch  d as w óchen tliche . L o lm erg eb n is  n icht 
b ee in trach tig t w iirde . Bei d en  S tu n d en ló h n e rn  w u rd e n  d e s 
h a lb  d ie  S tu n d en sa tze  en tsp rech en d  in d ie  H o h e  g ese tz t, d ie  
L eute, w elche  im T ag e lo h n  a rb e ite ten , e rh ie lten  d iese lb en  
B etrage  w ie  vor d e r V e ran d e ru n g , bei den S tiick lo h n arb e ite rn  
w u rd en  in m anchen  F allen  d ie  a n erk an n ten  T arifsa tze , in 
E rw artu n g  e in e r Z u n ah m e d e r L eistung, n ich t o d e r  n u r w en ig  
g e an d e rt, in an d ern  Fallen  e rfuh ren  sie  e in e  d e r  V erm in- 
d e ru n g  d e r  S tundenzah l en tsp rech en d e  E rhohung .

Die K ohlenausfuhr B ritisch-Indiens im K rie g e 1. In der
K riegsze it ha t sich d ie  K o h len au sfu h r B ritisch-Indiens,* d e r  fiir 
d ie  y e rs o rg u n g  d e r  o stlichen  L an d er m it B rennsto ff eine er- 
heb liche B ed eu tu n g  zukom m t, nach  e inem  R iickschlag im Jah re  
1914/15 zu n ach st in au fs te ig en d e r R ich tung  b ew eg t, so  dafi 
sie  m it 829000 t im Ja h re  1916/17 n ich t u n erh eb lich  iib e r den  
U m fang  im letz ten  F rie d en s ja h r (722000 t) h in au sg in g . Im 
Ja h re  1917/18 tra t  dan n  ein se h r  s ta rk e r A bfall ein, sie  sank 
auf 256000 t  und g in g  im fo lg en d en  Ja h r  w e ite r  auf 144000 t 
zuriick. Ih re  V erte ilu n g  nach A b satz lan d ern  e rg ib t sich au s de r 
fo lg en d en  Z u sam m en ste llu n g .

Ja h r C eylon

t

S tra its

t

H ollandisch-
O stin d ien

t

an d ere
L an d er

■ t

in s
g esam t

t

1913/14 393 889 183 501 97 652 4 6 7 1 4 721 756
1914/15 392 610 100 636 7 2810 26 436 592 492
1915/16 587 691 97 674 84 683 33 910 803 958
1916/17 532 443 144 116 106S09 45 774 829 142
1917/18 153 991 68 595 8 474 24 845 255 905
1918/19 81 310 45 763 8 771 7 783 143 627

H a u p tab n e h m e r von in d isch er K ohle is t C ey lon , das 
1915/16 588000 t, 1918/19 d ag eg en  n u r  81000  t  em pfing . In 
den y o rs te h en d e n  Z ah len  sind  d ie  B unkerversch iffungen  so w ie  
d ie  von d e r K rieg sm arin e  b ean sp ru c h ten  K o h len m en g en  n ich t 
en th a lten . D ie E in fu h r von K ohle be lie f sich in 1913/14 auf 
532000 t, von d en en  155000 t a u s  dem  V er. K ónigreich  und 
d e r  R est au s N atal, B ritiseh-O stafrika , Jap a n , H o llan d  und 
A u stra lien  stam m te . Im  K riege g in g  d ie  E in fuhr se h r  sta rk  
zuriick ; sie  fiel von 379 000 t in 1914/15 au f 24000  t in 1917/18, 
um  im fo lg en d en  J a h r  w ied er auf 68 000 t zu ste ig en . D er 
A u s f u h r p r e i s  d e r  K ohle ste llte  sich, w ie d ie fo lg en d e  Z u- 
s a m m e n s te llu n g  e rk en n en  laBt, in d em  K rieg sjah ren  auf d as 
Z w ei- b is D re ifache  d e s  P re ise s  an  d e r  Schach tm iindung .

W e rt je  t
K ohle  an  d e r  Schacht- .... , , ,  , ,

m iin d u n g  au sg efu lirte  K ohle
a. Rs.

1913 3 8 0 9 13 0
1914 3 9 0 8 13 0
1915 3 5 0 i 9 3 0
1916 3 6 0 1 9 2 0
1917 3 11 0 1 9 5 0
1918 4 6 0 10 9 0

1 N a c h  C o l l ie r y  G u a rd ia n  1920, S . 1083.
2 1 R u p ie  ( = 1 6  A n n a s  z u  12 P ie )  =  1,02 Jt.
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Patentbericht.
Annieldungen,

d ie  w a h ren d  zw eie r M o n a te  in  d e r  A u slegehalle  
d es  R e ich sp a ten tam tes au slieg en .

V om  17. M ai 1920 an  :
5 d, 6. W . 54 609. W ilh e lm sh u tte  A. G ., A ltw asse r (Scliles.). 

S ch ach tk lappen-G etriebe . 20. 2". 20.
lO a , 15. K. 68 502. H u b e rt KreB, G e lsen k irch en , W ilhel- 

m in en str. 185. E in e b n u n g ss ta n g e . 2 5 .3 . 19.
2 4 e , 11. B. 81409 . K ohle  und  Erz, G . in. b. H ., E ssen . 

G a se rze u g e r m it Sch lackenabstich . 4 .4 .  16.
3 5 a, 1. P . 38907 . Karl Pesclike, M asch inenfabrik , Z w ei- 

b riicken. L eitw erk fiirg ezo g en e  F o rd e rw ag en  in K nrven . 12.12.19.
35 a, 9. E. 24 480. E isen h iitte  W estfa lia  A. G ., B ochum . 

V o rrich tu n g  zu r se lb stta tig en  U eb erfiih ru n g  en tle e rte r  F o rd e r
w ag en  vom  W ip p e r  auf d ie  g e n e ig te  Z u lau feb en e  zum  F o rd er- 
korb . 9. 10. 19.

3 5 a, 16. B. 86077 . P h ilipp  B aron, K o nstan tin  Klinik und 
P au l H e id e, B reslau , F iirsten s tr. 92. F an g v o rrich tu n g  fiir F o r- 
d e rk ó rb e . 12. 4. 18.

35 a, 16. C. 28202 . O scar L ichter, B eu then  (O .-S.). Fang- 
v o rrich tu n g  fiir F ó rd e rsch a len . 22. 7. 19.

35 b, 7. F. 45 971. Karl F ro h n h au se r, D o rtm u n d , S tiftstr. 15. 
S e lbstg reifer. 5 .1 .2 0 .

4 0 a , 17. H . 73504 . W . C. H eraeu s  G . m. b. H . u n d  Dr. 
W ilhe lm  R ohn, G rim m str. 17, H a n au  (M ain). V erfah ren  zum  
V akuum schm elzen  u n d V e rg iiten  von M etallen  und  L eg ieru n g en .
11. 1. 8.

V om  20. M ai 1920 an : 
l a ,  25. E. 24916 . F e rd in an d  P e te r  E g eb erg , C h ris tian ia  ; 

V e r tr . : M . M intz, Pa t.-A nw ., B erlin  SW  U . A p p ara t zum  
A ufbereiten  von E rzen  nach  e inem  Schw im m verfah ren . 24. 2 .20 . 
V. St. A m erika  1. 4. 14.

l a ,  25. Sch. 56675 . K urt Sch litzberger, G o s la r  (H arz), 
von G arB en str. 16. V erfah ren  zu r A u fb ere itu n g  von k o m p lex en  
su lfid ischen  E rzen nach  e in em  Schaum sc 'hw im m verfah ren . 
S. 11 .19 .

lO b , 16. B. 91219 . O tto  B rand t & C o., L eipzig-G ohlis. 
V erfah ren  d e r  H ers te llu n g  von B ren n sto ffb rike tten  au s  Klar- 
sch iam m  u n d  B ren n sto ffab fa llen  u n te r  Z u sa tz  von  g e b ran n tem  
Kalk. 13. 10. 19.

12 c, 2. T . 23005. T h y sse n  & C o., A .G ., M ulheim  (R uhr). 
B eriese lu n g se in b au  fiir L au g en k iih ler m it R iese ls tab en . 7. 8. 19.

12 o, 2. D. 33629 . D eu tsch e  P e tro leum -A . G ., Berlin. 
V erfah ren  zu r H e rs te llu n g  von C h lo rie ru n g sp ro d u k ten  d es 
E rd g ases . 1 1 .8 . 17.

21 h, 6. A. 31 089. A k tien -G ese llschaft B row n , B overi fr 
C ie., B aden  (S ch w eiz); V e rtr.:  R o bert Boveri, M annheim - 
K aferthal. K ip p b a rer E lek tro d en o fen . 22. 10. 18.

21 h, 6. G . 46421 . Jean  R oger G au lt, P a r is ;  V e r tr . : 
A. T ra u tm a n n  u n d  H . K leinschm id t, P a t.-A n w alte , Berlin 
SW  11. V erfahreti zum  e lek trischen  S chm elzen  von  M etali 
du rch  in ihm  se lb s t a is  W id e rs ta n d  e rzeu g te  W arm e  und 
Schm eizofen  zu r A u sfiih ru n g  des V erfah ren s. 20. 3. 18.

V ersagungen.
A uf d ie  n a ch s te h en d e n , an  dem  a n g eg e b en e n  T a g e  im 

R e ich san ze ig er b ek an n tg em a ch ten  A n m eld u n g en  ist ein  P a ten t 
v e rsag t w o rd e n :

20 d. M . 63141 . G ru b e n w a g e n ra d  m it R in g sch m ieru n g . 
30. 12. 18.

27 c. K. 66952. V o rrich tu n g  an  F iu g e ira d g eb la se n  m it 
k re isen d em  F lu sś ig k eits rin g  zu r V e rm in d e ru n g  d e r  L eerlauf- 
a rbeit. 21. 10. 18.

Z urucknahm e e in e r A nm eldung.
D ie  am  8. D e ze m b er 1919 im  R e ich san ze ig er b ek an n t- 

g em ach te  A n m e ld u n g
27 c. B. 89 378. S c h ra u b en g e b la se  

ist zu riick g en o m m en  w o rd en .
G ebrauchsm uster-E in tragungen ,

b ek an n tg em ach t im  R e ich san ze ig er vom  17. M ai 1920.
4 g .  740 963. D rag erw erk , H ein r. & B ernh . D rag er,

L ubeck. A u to g e n sc h n e id b ren n e r. 1 4 .9 . 18.

4g - 740964. D rag erw erk , H e in r. & B ernh. D rag er,
Lubeck. A b s te llh a h n g eh a u se a n o rd n u n g  an  A u to g en sch n eid - 
b re n n e rn . 14. 9. 18.

5 d . 740807. Ig n a tz  K onik u n d  Jo se p h  W olln ik , Z a-
b orze-D orf. A p p a ra t zu r V e rh iitu n g  d e s  F e u e rfa n g e n s  in 
B ergw erken . 1 1 .3 .2 0 .

121. 741143. M asc liin en b au -A .G . Balcke, B ochum  (W estf.). 
V o rrich tu n g  zum  K uhlen  he ifler S a lz lo su n g en . 25. 6. 18.

2 0 e . 741113. O tto  Bucksch, K ostu ch n a  (Kr. P lefi).
A u to m atisch e  F o rd e rw a g en k u p p lu n g  m it A usriicker. 17. 4. 20.

, 30 k. 740602. D rag erw erk , H ein r. & B ernh. D rag er,
Lubeck. E in a tm u n g sg era t fiir S auersto ff. 24. 7. 16.

30 k. 740604. D rag erw erk , H e in r. & B ernh. D rag er,
Lubeck. S a u e rs to ffe in a tm u n g sg e ra t. 24. 7. 16.

35 a. 740541. G u teh o ffn u n g sh iitte , A k tienverein  fiir B erg 
bau  u n d  H iitten b e trieb , O b e rh au sen  (R hld .). S icherhe itsvo r- 
r ich tu n g  fiir F o rd e rm asch iu en . 18. 2. 18.

74 b. 740 843. P au l W olf, Z w ickau  (Sa.). S ch lag w ette r- 
anze iger. 3. 2. 19.

78 e. 740802. D ipl.-Ing . A u g u st M uller, E ssen , C ranach- 
straB e 57. V o rrich tu n g  zur S ich eru n g  e lek trischer M inen- 
z iinder. 23. 2. 20.

80 b. 740 767. L eopold  H au g er, L órrach . Scham otte- 
fo rm ste in  ftir O fene in sa tze . 24. 4 .2 0 .

87 b. 740 999. B litz-A pparate-F abrik  G . m . b . H ., B erlin. 
Scha ltv o rrich tu n g  fiir P reB lu fth am n ie r u n d  a n d e re  PreB luft- 
w erk zeu g e . 14. 4. 20.

V erlangerung  d e r Schutzfrist.
F o lg en d e  G e b rau c h sm u ste r sin d  an  d em  an g eg e b en e n  

T ag e  auf d re i Ja h re  v e rla n g ert w o rd e n :
4 g - 740 962. D rag erw erk , H ein r. & B ernh . D rag er,

Lubeck. A u to g e n sc h n e id b ren n e r usw . 27. 6. 19.
4 g . 740 963. D rag erw erk , H ein r. & B ernh . D rag er,

L ubeck. A u to g e n sch n e id b ren n e r. 2 7 ,6 . 19.
4 g .  740964. D rag erw erk , H e in r. & B ernh. D rag er,

L ubeck. A b s te llh a h n g eh a u se a n o rd n u n g  usw . 27. 6. 19.
10 a. 661369. Fa. C arl Still, R eck linghausen  (W estf.).

S te ig rohransch luB  usw . 22. 3. 20.
81 e. 694550. G u s tav  D iis te rlo h , S prockhóvel (W estf.). 

S chau k elru tsch e . 23. 4. 20.

D eutsche Paten te .
D er B u chstabe  K (K rieg sp aten t) h in te r  d e r  U eb ersch rift d e r  
B esch re ib u n g  e in es P a te n te s  b ed eu te t, daB e s au f G ru n d  
d e r V e ro rd n u n g  vom  8. F e b ru a r 1917 o h n e  v o ra u fg e g a n g en e

B ek an n tm ach u n g  d e r  A n m eld u n g  e rte ilt w o rd en  ist.
5 a  (2). 320 947, vom  9. Ju li 1919. D i p l . - B e r g i n g .

K a r l  K e g e l  i n  F r e i b e r g  (Sa.). Hydraulische Antrieb- 
vorrichłung, besonders fiir Tiefbohrer. Z u s . z. P a t. 317 632. 
L an g s te  D a u e r :  10. Ju li 1929.

Bei d e r  V o rrich tung , w elche  d ie  du rch  H e m m u n g  d es  
W asse rs tro m e s  bei B een d ig u n g  d e s  K o lb en h u b es  e n ts te h en d e  
D ru ck ste ig e ru n g  zum  R iickholen  des K o lb en s ben u tz t, w ird  
d ie  D ru ck ste ig e ru n g  im W in d k esse l plotzlich  u n te rb ro c h en , so  
daB die H e m m u n g  d es  W asse rs tro m e s  am  E n d e  une lastisch  ist.

5 b  (4). 321117, vom  18. O k to b e r 1916. T h e  K o n o m a x  
R o c k  D r i l l  S y n d i c a t e  L i m i t e d  i n J o h a n n e s b u r g  
(T ran sv aa l), Gesteinbohrmaschine mit Stufenkolben. F iir d iese  
A n m eld u n g  w ird  gem aB  d em  U n io n sv e rtrag e  vom  2. Ju n i 1911 
d ie  P rio rita t auf G ru n d  d e r  A n m eld u n g  in G ro B britann ien  
vom  21. O k to b e r 1915 b ean sp ru ch t.

D er Z y lin d e rrau m  h in te r  d e r  h in tern , k le in en i S tirnflache 
a d e s  S tu fen k o lb en s b s te h t bei d e r  M asch ine  du rch  den



K anał c s ta n d ig  m it d e r  L ufte in trittó ffnung  d des  S teuerge- 
h a u se s  in Y e rb in d u n g , in d e r  das sich nach d em  S teu erg eh au se  
zu  ó ffnende  R iickschlagventil e e in g e b au t ist. D ie vo r und 
h in te r  d em  S teuerk o lb en  k g e le g en e n  R aum e des S te u erg e 
h a u se s  sin d  fe rn e r du rch  d ie  K anale  /  u n d  g  m it dem  In n e rn  
des Z y linders v e rb u n d en , u n d  zw ar h a t d e r  K anał /  zw ei 
M u n d u n g e n /!  u n d /■>, von d en en  die e rs te  durch  das Schraub- 
ventil h g e sch lo ssen  w erd en  kan n . A uB erdetn  s te h t d e r 
Z y lin d er am  v o rd e rn  E nde  durch  d en  K anał i  m it dem  
S te u erg e h au se  in  V e rb in d u n g  u n d  h a t e tw a  in d e r  M itte  d ie 
A uspuffo ffnung  m. D ie K a n a le / ,^ u n d  /, d ie  A usp u ffo ffn u n g  m, 
d e r S teu erk o lb en  k, d ie  E in tritto ffn u n g  d und  d ie  A uspuff- 
ó ffn u n g  /  d e s  S te u e rg e h au ses  sind  so  a n g eo rd n e t bzw . au s- 
geb ild e t, daB d e r K olben b bei d e r w ie d e rg e g eb e n en  S te llu n g  
d es  S teu erk o lb en s zu riick b ew eg t w ird . S obald  bei d iese r  
B ew eg u n g  d ie  M im d u n g  d es  K anales g  u n d  d ie  M u n d u n g / ( 
oder, w en n  d iese  durch  d as V entil h g e sch lo ssen  ist, d ie 
M u n d u n g />  des K anales /  vom  K olben  fre ig e leg t sind , w ird 
e in e rse its  d e r h in te re  R aum  d e s  Z y lin d e rg eh au ses  m it dem  
A u sp u tf m v e rb u n d en , a n d e rse its  D ruckm ittel du rch  den 
K anał /  in den  v o rd ern  R aum  d es  S te u e rg e h au ses  g e le ite t. 
In fo lg ed essen  w ird d e r  S teu erk o lb en  zu riick b ew eg t, d . h. in 
d ie  a n d e re  E n d ste llu n g  g eb rach t, bei w e lch er d e r v o rd ere  
Z y lin d errau m  m it dem  A uspuff l des  S te u e rg e h au ses  in y e r 
b in d u n g  s teh t. D er K olben  b w ird  d a h e r  du rch  d as  au f 
se in e  h in te re  F lachę a w irk en d e  D ruckm ittel vorgesto(3en. 
W ird  bei d ie se r B ew eg u n g , kurz  b ev o r d e r  K olben  d ie  vor- 
d e rs te  L age erre ich t, d ie  M iin d u n g  d e s  K anales g- vom  K olben 
fre ig eg eb en , so  s tro m t du rch  d iesen  K anał D ruckm ittel h in te r  
d en  S teu erk o lb en , d e s se n  v o rd e re  S tirn flache d ad u rch  en tla s te t 
ist, daB d e r  v o rd e re  R aum  des S te u e rg e h au ses  durch  den  K a n a ł /  
m it dem  A uspuff m in  V e rb in d u n g  steh t. In fo lg ed essen  w ird  
d e r  K o lben  k u m g es teu ert, w o rau f sich d as  Spici w iederho lt.

1 4 c (10). 320951, vom  7. M arz 1919. A k t i e n g e s e l l 
s c h a f t  d e r  M a s c h i n e n f a b r i k e n  E s c h e r  W y s s  & 
C i e .  i 11 Z u r  i c h  (Schw eiz). Laufer fur raschlaufende Tur- 
binen, Pumpen und Verdichter.

D ie e inzelnen  R ad sch eib en  des L aufers sind  a u s  dem  
V olIen h e rg este llt  u n d  u n te r  V e rm eid u n g  von B o h ru n g en  in 
o d e r in d e r  N ah e  d e r  M itte  an e in an d e rg esch w eiB l.

14d  (14). 320900, vom  13. April 1918. K a r l  G i u r i o l o  
i n  D u s s e l d o r f .  Steuerung fur Kolbenkraftmaschinen zum 
Anirieb von Sc/uit/elnitschen und Rinnen.

D ie S te u eru n g  ha t e in en  zu r V o rs te u e ru n g  d ien e n d en  
D reh sch ieb er a, d e r  d u rch  d e n  A n sch lag  c d e r  K o lb en stan g e  
b d e r  M asch ine  m it H ilfe d e r  au f d e r  A chse d d e s  S ch ieb ers  
:in s te llb a r befestig ten  A nsch lage  e b e w e g t w ird , u n d  e inen  
H au p tsteu e rk o lb en  /  m it dem  voit ihm  u n a b h an g ig en  g leieh- 
ich s ig  m it ihm  a n g e o rd n e te n  G e g en k o lb en  g. D ie von d em  
Kolben /  ab g ew e n d e te  S tirn flache d es  G e g en  ko lb en s g  is t 
? ro6er ais d ie  en tsp rec h en d e  F lachę d es  H a u p tk o lb e n s  f  und  
le r  R aum  zw isch en  den be id en  K o lben  s te h t bei d e r  d a rg e- 
ite llten  L age d e r  K olben  durch  e inen  K anał, in d em  das 
^egelven til h e in g esch a lte t ist, m it d e r freien  Luft in V erb in- 
iu n g . Auf d ie  e n tg e g en g e se tz t g e rich te ten  auB ern  S tirn flachen  
le r  b e id en  K olben /  und  g  w irk t fe rn e r s ta n d ig  frisches 
Druckm ittel, und  d ie  R aum e vo r d en  auB ern  S tirn flachen  d e r  
<olben so w ie  zw ischen  d en  b e id en  K o lben  sind  du rch  K anale  
n it d e m  G e h au se  des V o rs teu ersch ieb ers  a v e rb n n d en . Bei 
ler d a rg este llten  L age d e r S teu erk o lb en  u n d  -sch ieb er tritt

; --------
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frisch es D ruckm ittel durch  d e n  K anał i v o r d en  A rbeitsko lben  
u n d  tre ib t d iesen  zuruck, w obei d ie  h in te r  d em  K olben be- 
fm dhche  Luft du rch  den  K anał k zum  A uspuff stro m t. G leich- 
zeitig  s tro m t d as  D ruckm ittel, d a s  am  E n d e  d e r V o rw arts- 
b e w e g u n g  des A rb e itsk o lb en s durch  d en  S ch ieb er a in den  
R aum  zw ischen  d en  K olben  f  u n d  g  g e la ssen  w o rd en  w a r 
du rch  d as  R egelventil h in s Freie, so  daB sich d e r  K olben  /  
g e g en  d e n  du rch  d as D ruckm ittel fe stg e lia lten en  K o lben  g 
b ew eg t. Am  E nde  des K o lb en h u b es w ird  d e r  S ch ieb e r a 
durch  d ie  K o lb en stan g e  b so  g e d reh t, daB d e r  R aum  vo r dem  
G eg en k o lb en  g  m it d em  A uspuff in V e rb in d u n g  k om m t. In 
fo lg ed essen  w erd en  d ie  K olben /  u n d  g  in d ie  o b e rs te  L age 
b ew eg t bei w e lch e r d e r  Raum  h in te r  d em  A rbeitsko lben  
durch  d en  K anał k m it d e r  L u fte in trittó ffn u n g  u n d  d e r  R aum  
vor d em  A rbeitsko lben  m it dem  A uspuff in V e rb in d u n g  s teh t 
In fo lg ed essen  w ird  d e r  A rb e itsk o lb en  v o rw artsb ew eg t. T rifft 
bei d iese r  B e w eg u n g  d e r  A n sch lag  c d e r  S tan g e  b au f den  
y o rd ern  A n sch lag  £ d e r  A chse d des  S ch ieb ers  a, so  w ird  
le tz te rer so  g e d reh t, dafl e r  d en  Raum  vor d em  G eg en k o lb en  
vom  A uspijff ab sp errt, den  R aum  h in te r  d em  H au p tk o lb e n  /  
m it dem  A uspuff v e rb in d e t und  durch  K anale  frisches D ruck- 
m ittel v o r den  G eg en k o lb en  und  zw ischen  d ie  b e id en  K olben 
eitet. In fo lg ed essen  w erd en  d ie  le tz te rn  in d ie  d a rg este llte  

L age b e w e g t u n d  d a s  b e sch rieb en e  Spiel w ied erh o lt.
1 9 f (2). 320859, vom  29. S e p tem b e r 1916. T h e  R o c k  

T u n n e l i n g  M a c h i n ę  C o m p a n y  i n N e u y o r k .  Tunnel- 
bohrmaschine mit einem drehbaren, mit einer Anzahl von Bohr- 
werkzeugen besetzten Bohrkopf.

D er A n trieb  d e r  e inzelnen  B o h rw erk zeu g e  d e s  B ohrkopfes 
d e r  M asch ine  is t so  a u sg eb ild e t, daB je d e s  W erk zeu g  unab- 
h a n g ig  von d en  a n d ern  W erk zeu g en  be im  A u fhoren  des Bohr- 
w id e rs tan d es  o d e r  bei e inem  Sinken u n te r  e inen  g ew issen  
W ert se lb s tta tig  zum  S tillstand  kom m t.

21 li (11). 321127, vom  10. April 1919. A r t h u r  W a l t e r  
i n  W i t t e n b e r g  (Bez. H alle). Einrichtung zur Abfiihrung 
und Ausnutzung der im Reaktionsraum abgedeckter elektrischer 
Oefen entwickelten Gase.

Z u b e id en  S eiten  d es d ie  E lek tro d en  u m g eb e n d en  Be- 
sch ick u n g srau m es de r O efen  sind  im  u n te rn  T eil zw eckm aB ig 
g asd u rch la ss ig  a u sg eb ild e te , m it B esch ickungsgu t o d e r  e inem  
so n s tig e n  g ee ig n e te n  S toff g e fu llte  S chach te  an g eo rd n e t, in 
d en en  je  n ach  A rt d e s  F iillgu tes d ie  V e rb ren n u n g s- und 
E ig en w arm e  d e r G a se  zu  chem ischen  P ro zessen  a u sg en u tz t 
w ird o d er d ie  G ase  zu r w eite rn  A u sn u tzu n g  von  m itge- 
rissen em  S taub  usw . g e re in ig t w erd en .

3 5 a  (10). 321043, vom  11. M ai 1919. C a r l  C h r i s t e n -  
s o n  i n  Z e u t h e n  (M .). Vorrichtung zum Einstellen des 
Teufenzeigers vom Fiihrerstand aus.

D ie V o rrich tu n g  b e s te h t au s  dem  
d re h b a r  g e la g e rte n  zw eia rm ig en  H ebel
c, d e sse n  e in e r A rm  du rch  ein  G e- 
stan g e  (S tange) m it dem  F iih rers tan d  
v e rb u n d en  u n d  d essen  a n d e re r  Arm  
g e g ab e lt ist. In jed e r  d ie se r  G ab eln  
ist ein  Z ah n ra d  g  bzw . h g e lag ert, 
und  zw ischen  den  b e id en  R ad em  g 
u nd  h ragen  d ie  E nden  d e r  F ó rd er- 
m asch in en w elle  a u n d  d e r  T eu fen - 
zeigerw elle  b m it d e n  aufgekeilten  
Z a h n ra d e rn  e u n d  / .  M it d em  Z a h n 
rad h ist fe rn e r d a s  K e tten rad  i  ver- 
b u n d en , d as du rch  e in e  K ette  m it dem  
au f d e r  D reh ach se  d d e s  H e b e ls  c 
lose  an g eo rd n e te n  Z ah n rad  k in Y er
b in d u n g  s te h t;  d ieses  kann m it H ilfe 
e in e r K ette  vom  F iih rers tan d  a u s  g e 
d re h t w e rd en . Im  B etrieb  h a t d e r  
H ebel c d ie  d a rg este llte  Lage, so  daB 
d ie  T eu fen ze ig erw elie  b du rch  V er- 
m ittlu n g  d es Z ah n ra d es  g von d e r  
M asch in en w elle  a a n g e trieb en  w ird . 
Soli nach  einem" S eilru tsch  d e rT e u fe n -  
ze ig er e in g este llt w e rd en , so  w ird  d e r  
H eb el c vom  F iih rers tan d  aus so  ge-
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d reh t, daB d ie  Z a h n ra d e r  e und  /  m it d em  Z a h n ra d  g  au B er 
E ingriff k om m en  u n d  d as  Z a h n ra d  /  in d a s  Z a h n ra d  h ein- 
g reift. A lsdann  w ird  d ie  T eu fe n ze ig e rw e lle  b vom  F iih re rs tan d  
m it H ilte  d e s  K etten zu g es, d e s  K e tten v o rg e leg es und  d es 
Z ah n ra d es  h en tsp rec h en d  g e d reh t. Ist d ie  E in s te llu n g  erfo lg t, 
so  w ird  d e r H eb el c w ied er in d ie g eze ich n e te  L age zuriickgedreh t.

4 0 a  (34). 320 913, vom  13. Ju li 1918. S v e n  H u l d t
i n  S t o c k h o l m  (S ch w ed en ). Verfahren und Vorrichtang zur 
Gewinnung von fliissigem Zink aus dem Zinkpulver in der 
Vorlage. F iir d iese  A n m eld u n g  w ird  gem aB  dem  U nio n sv er- 
trag e  voin 2. Ju n i 1911 d ie  P rio rita t au f G ru n d  d e r  A n m e ld u n g  
in S ch w ed en  vom  22. O k to b e r 1917 b e an sp ru ch t.

D er Z in k stau b  
(d as Z in k p u lv e r),d e r 
sich am  B oden  d e r 
V orlag e  a sam m elt, 
so li in n erh a lb  davon  
m it H ilfe  d e r  um - 
la tifenden  Schnecke 
b in e ine  sch rau b en - 
fó rm ig e  B e w eg u n g  
v ersetz t und  g le ich 
zeitig  e inem  D ruck 
au sg ese tz t w e rd en , 
m it d e sse n  H ilfe de r 
S tau b  du rch  eine 

O effnung , z. B. d ie A usIaB óffnung  c, d e r V orlage  h in au sb e- 
fó rd ert w ird .

4 9 f  (18). 305669, vom  21. Ju n i 1916. S i e m e n s -
S c h u c k e r t w e r k e  G.  m.  b.  I i .  i n  S i e m e n s s t a d t  b.  
B e r l i n .  Verfahren zum Schweifien von Aluminium, K.

D ie zu v e rschw eiB enden  T eile  so llen  kalt in e ine  auf 
S ch w ach d u n k e lro tg lu t erh itz te  F o rm  e in g e leg t und  zu sam m en - 
g ep reB t w e rd en . D ie S tirn flachen  d e r  T eile  kon n en  g eg en  
d ie  Schw eiB flache hin sch w ach  ab g esch ra g t w e rd en .

5 0 c (4). 321009, vom  8. O k to b e r 1918. P o u l  B e c h -  
g a a r d  i n  D a l b y  (S ch w ed en ). Brechbackc fiir Steinbrecher 
u. dgl. F iir d iese  A n m eld u n g  w ird  gem aB  dem  U n ionsver- 
trag e  vom  2. Ju n i 1911 d ie  P rio rita t au f G ru n d  d e r  A n m eld u n g  
in Schw eden  vom  25. O k to b e r 1917 b ean sp ru ch t.

\ V  b  c  1

D ie A rbeitsflache  d e r  B rechbacke c w ird  du rch  d e n  au s- 
w ech se lb a ren  T eil a (o d e r m eh re re  T eile) au s e in em  h a rten  
B austoff g eb ild e t, d e r  auf d e r  R iickseite T- o d e r  sch w alb en - 
sch w an zfó rm ig e  A nsatze  b hat, d ie  in en tsp rech en d  g e fo rm te  
A u ssp a ru n g en  d e r  Backe e in g re ifen . D ie Z w isch en rau m e  d 
zw isch en  d e r  Backe c u n d  d em  a u sw e ch se lb a ren  Teil (T eilen ) 
a w e rd en  m it e inem  w eichen  und  leich tfltissigen  M etali 
a u sg eg o ssen .

5 9 c  (13). 320892, vom  22. J a n u a r  1918. D r . - I n g .  D r .  
B r u n o  H i 11 i g  e r i n B e r l i n .  Verfahren zur Leistungs- 
regelung von Słrahlapparateu.

D en S tra h la p p a ra ten  soli bei V e rrin g e ru n g  d e r  Z ufiufi- 
m en g e  d es  zu fó rd ern d e n  M itte ls e in e  zu sa tz liche  reg e lb a re  
M en g e  d e s  g e fó rd e rten  M ittels zu g efu h rt w e rd en .

8 1 e (1 5 ). 320605, vom  16. A u g u s t 1918. A n t o n  G r o b e l n y  
in B e r g h e i m ,  P o s t  E s t r u  m (K re is M oers). Rułschen- 
yerbindung.

D ie V e rb in d u n g  b e s te h t au s  dem  offenen  G e len k  c-d-e-f, 
das m it e in e r F es ts te llv o rrich tu n g  v e rseh en  und  d essen  eine

3
H alfte  c-d an  dem  e in en  R utschensehuB  a b e festig t ist, 
w ah ren d  d ie a n d e re  H alfte  e-f m it dem  zw eiten  R utschen- 
schuB b in V e rb in d u n g  steh t. D ie  F ests te llv o rrich tu n g  kann 
ans dem  in d ie e in e  H alfte  d e s  G e len k s e in g ese tz ten  ver- 
sch ieb b a ren  K lem m kórper g  u n d  dem  d a rin  a n g eo rd n e te n , auf 
d e r  S tange  i b e festig ten  E x zen te r  h b e s teh en , d e r durch  V er- 
d reh en  m itte ls d e s  auf d e r S tan g e  i  befestig ten  fests te llb aren  
H a n d h eb e ls  k g e d re h t und  d ad u rch  g e g e n  die a n d e re  G elenk- 
haifte  gep reB t o d e r  davon  ab g ez o g en  w ird .

Biicherschau.
D rang und Zwang. E ine h ó h e re  F estig k e its ieh re  fiir In g en ieu re . 

V on G eh . H o fra t Dr. D r.-Ing . A ug. F ó p p l ,  P ro fe sso r an 
d e r  T ech n isch en  H o ch sch u le  in M iinchen , u n d  Dr. L u dw ig  
F ó p p l ,  P riv a td o zen ten  an d e r U n iv ersita t W iirzburg , 
zurze it b eu rl. an  d ie  T ech n isch e  H o ch sch u le  in M iinchen .
1. Bd. 339 S. m it 59 A bb. M iinchen 1920, R. O ld en b o u rg . 
P re is  g eh . 30 Jl, g e b . 3 2 ^ ,  zuziigl. 10 % T eu e ru n g szu sch lag . 
D er A usd ru ck  -D ra n g  u tid  Z w an g * , dem  englischen  

*stress a n d  strain«  n a ch g eb ild e t, ist von d e n  V erfasse rn  ais 
e ine  kurze  B ezeich tiung  fiir d en  h o h e rn  T eil d e r  F estigkeits
ieh re  g e w ah lt w o rd e n , d e n  m an  so n s t u n te r  d em  B egriff d e r  
tech n isch en  A n w en d u n g e n  d e r  m ath em atisch en  E lastiz ita ts leh re  
zu v e rs teh e n  pfleg t. D ie  g e w ó h n lic h e  F estig k e its ieh re  d e s  
In g en ieu rs  re icht b ek an n tlich  g e rad e  n u r  k n ap p  z u r  B e rech n u n g  
d iin n e r Stiibe au s u n d  v e rsag t vóllig , so b a ld  es sich um  P la tten , 
S cheiben  u n d  V o llk ó rp er hand elt. In  d ie  B e h an d lu n g  so lch er 
prak tisch  se h r  w ic h tig e r A u fg ab en  e in zu fu h ren , ist d a s  Z iel 
des v o rlieg en d en  W erk es. E ine ahn liche  A u fg ab e  h a tte  sich 
d e r V erfasse r A. Fópp i in d em  1907 e rsch ien en en  5. B andę 
se in e r »T echnischen  M echanik* geste llt. W ah re n d  d ie se r  a b e r 
d ie  K enn tn is d e r  v o rh e rg e h e n d en  B andę  vo rau sse tz t, ist d a s  
h ie r  zu b e sp rec h e n d e  W erk  in sich ab g esch lo ssen  g e d ac h t u tid  
w e n d e t sich a llg em ein  a n  d ie  In g en ieu re , d e n en  d ie  tech n isch e  
F estig k e its ieh re  g e lau fig  ist. N atiirlich  stim m en  d ie  b eh an d e l-  
ten  G e g en s tan d e  in  be id en  W erk en  vielfach u b e re in ; d e r 
U n te rsch ied  d es n e u e rn  W erk es  g eg en  d as  a lte re  lieg t n am en t- 
lich d a rin , daB  d ie  e inzelnen  A bschnitte  w esen tlich  e in g eh en - 
d e r  u n d  d em  g e g en w a rtig e n  W isse n ss ta n d p u n k te  e n tsp rech en d  
b e h an d e lt w o rd en  s in d . D arau s e rg ab  sich d a n n  auch  d ie  
T eilu n g  d es  S toffes in  zw ei B andę. D e r  h ie r v o rlieg en d e  
e rs te  B and  en th a lt in v ier H a u p tab sch n itte n  d ie  a llg e m e in e n  

I G ru n d la g en , d ie  S a tze  iib e r d ie  F o rm a n d eru n g sarb e it, d ie 
B iegu n g sfes tig k e it d e r  P la tten  u n d  d ie  Scheiben . D er zw eite  
B and soli in ah n lich er D a rs te llu n g  d en  w e ite rn  ln h a lt des 
5. B an d es d e r  ^T ech n isch en  M e c h a n ik ', jed o ch  d u rch  neu e  
A b sch n itte  ergiinzt, b eh an d e ln .

D as W erk , iib e r  d e sse n  ln h a lt d a s  se h r  au sfuhrliche  
In h a ltsverze ichn is e in e  g u te  U eb ers ich t g ib t, b rin g t im  e inzelnen
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soviel B em erk en sw ertes , daB e in e  b e so n d e re  E rw ah n u n g  
n ich t d u rch w eg  m oglich  ist. A llgem ein  h erv o rzu h eb en  is t die 
v ielfache p rak tische  V ervvertung von N ah eru n g sv erfah ren , mit 
d e reń  H ilfe d ie  In teg ra tio n ssch w ie rig k eiten  oft verhaltnism aB i'g  
einfach b ese itig t w e rd en  k o n n e n ; jed o ch  w ird  nachdriicklich  
auf d ie  O ren zen  d iese r  Art d e r  B erech n u n g  h in g ew iesen . 
F e rn e r ist be im  eb en en  P ro b lem  von  d en  e in fachen  L ósungs- 
w eg en  O eb rau ch  g e m a ch t w o rd e n , d ie  durch  d ie  A n w en d u n g  
d e r F u n k tio n en th eo rie  m oglich  s i n d ; d ie  zu g eh ó rig en  m athe- 
m atischen  B eg rfm d u n g en , d ie  nach  A n g ab e  d es V o rw o rts  der 
jiin g ere  V erfasse r b ea rb e ite t hat, sind  in b e so n d e rn  A bschn itten  
vorausgesch ick t. N e b en  E rw eite ru n g en  d e r  A b sch n itte  iiber 
B ruchgefah r und  F o rm a n d eru n g sarb e it h a t b e so n d e rs  d ie 
B eh an d lu n g  d e r B iegungsfestigke it d e r P la tte n  e ine  g ru n d lich e  
V ertie fu n g  erfahren . D er EinfluB d e r  so g e n a n n te n  »R and- 
d rillu n g sm o m en te - w ird  g e b u h ren d  h e rv o rg eh o b en , d ie  
B ieg u n g ssp an n u n g en  d e r  P la tte n  von Rechteck-, E llipsen-, 
K reis- u n d  K reisringform  und  von a n d ern  F o rm en  bei belieb iger, 
auch  u n sy m m etrisch er B e la stu n g  w erd en  b e so n d e rs  un tersu ch t, 
u n d  so g a r  d ie  P la tte n h au t (M em b ran ) m it ihren  U eb erg an g en  
zu r P la tte  findet e in e  kurze B eh and lung . Bei d e r  B esp rech u n g  
d e r  Scheibeu , w o  d e r U h te rsch ied  zw ischen  eb en em  S p an n u n g s- 
u n d  eb en em  F o rm a n d eru n g szu sta n d  von v o rn h e re in  b e to n t 
ist, w ird  d ie  b ek an n te  S p an n u n g sfu n k tio n  b enu tz t, d a n e b e n  
a b e r  auch  u n te r  B en u tzu n g  g e e ig n e te r  fu n k tio n en -th eo re tisch er 
A n sa tze  d ie  L o su n g  fur e ine  groB e A nzahl w ich tig e r A ufgaben  
g e g eb e n , d ie auf B e la stu n g  durch  Z u g - und  D ru ck p aare  so w ie  
D reh p aa re  zu ruckfiih rbar sind . H ie ran  schlieB en sich  . An- 
w e n d u n g en  auf den  Ring, d e n  R in g ausschn itt, den  du rch lo ch ten  
S tab , d ie  W alze u n d  die ro tie ren d e  Scheibe.

D ie D a rs te llu n g  d es  d u rch au s  n ich t e in fachen  Stoffes 
en tsp rich t vo llig  d en  B ed iirfn issen  u n se re r  In g en ieu re . In e inem  
g e w isse n  G eg en sa tz  zum  M ath em atik er w ill d e r  In g e n ie u r 
s te ts  e in e  b estim m te , w o m óglich  kó rp erlich e  V o rs te llu n g  n iit 
se in en  U e b erle g u n g en  verkn iip fen . Ihm  w id e rs treb e n  a llg em ein e  
E n tw ick lungen , u n d  e r  n im m t A nstoB  an re in  fo rm alen  
B ezeichnungen , w ie  pa rtie llen  D ifferen tia lq u o tien ten , V aria- 
tionen , V ektoren  u. dg l. E r z ieh t es vor, au f v ielleicht w e ite rn  
W eg e  an  d e r  H a n d  von  E inzelbe isp ie len , bei d en en  e r jeden  
Schritt versteh en  kann , in d ie Sache e in zu d rin g en  u n d  w o 
m oglich  F o rm elen tw ick lungen  du rch  e in g e h en d e  U e b e rleg u n g en  
zu erse tzen . In d iese r  H in sich t w ird  ihm  d as  vo rliegende  
W erk  d e r e rw iin sch te  F iih rer se in  u n d  a lle  se ine  E rw artu n g e n  
erfu llen . S o bak i er sich  e ingefiih lt h a t, w ird  ihm  auch das 
v e rw en d e te  m ath em atisch e  R iistzeug n ich t m eh r  absch reck en d , 
so n d e rn  u n en tb eh rlich  ersch e in en .

B em erk t sei, daB in d e r  a llg em e in en  F orm el fiir F  auf 
S. 241 d e r  K lam m erau sd ru ck  (y! f-z'') noch du rch  lin ea re  O lied er 
in y u n d  z zu e rw eite rn  ist. O e g en  d ie  N ah eru n g sfo rm e l (145) 
au f S. 212 ist e in zu w en d en , daB sie  n ich t sym m etrisch  in a  
und b ist. A uf S. 184, Z . 14 v. o. m uB es »P arab elb o g en «  
heiBen. D o i n k e .

Der In gen ieu r in d e r V erw altung. 83 S. B erlin  1919, V erlags- 
ab te ilu n g  d es  Y ere in es d e u tsch e r In g en ieu re . Fiir den  
B u chhandel Ju liu s  S p rin g er. P re is  g eh . 4,25 Ji.

T ech n isch e  B e g ab u n g  u n d  E rfah ru n g  w erd en  nach A nsich t 
d e r  F ach leu te  in S ta a t und  G em ein d e  n ich t nach ih re r  B ed eu 
tu n g  fiir d a s  V o lksw oh l g ew erte t. D ie  v o rlieg en d e  Schrift 
fafit a lte  W iinsche  zu sam m en , b e g ru n d e t sie  und  m acht 
so d an n  V orsch lage , w ie  d ie  ,v e ra lte te  B eh o rd en v e rw a ltu n g  in 
e ine zw eckm aB ige u n d  le is tu n g sfah ig e  W irtsch aftsfiih ru n g  um - 
g e w an d e lt w e rd en  kann.

D as b e tra ch te te  G e b ie t zerfa llt in zw ei G ru p p e n : D ie 
e ig en tlich e  V e rw a ltu n g  in Reich, S taa t und  G em ein d e , w o  
es an  w irtschaftlichen  und  tech n isch en  Fah igkeiten  fehlt, und  
d ie  F ach v erw altu n g en , d ie  zu e n g  au f ih r e ig en es G e b ie t ein- 
g e s te llt  sind . In e inzelnen  k n ap p en  A b sch n itten  w erd en  be- |

h a n d e lt in d e r e rsten  G ru p p e : In n ere  V erw altu n g , Se lbstver- 
w a ltu n g , A u s la n d sd ie n s t; in d e r zw eiten  G ru p p e :  H och b au , 
W asse rb a u , E isen b ah n en , B ergbau , H e e r und  M arinę, G ew erb e- 
aufsicht, ko m m u n ales B auw esen , s tad tisch e  B etriebe, P o s tw esen , 
P a ten tam t. Es g a lt fiir d ie V erfasse r d e r e in zelnen  A b sch n itte , 
ta tsach lich e  M iB stiinde kritisch zu b e trach ten  und V crb esse - 
ru n g en  v o rzusch lagen . W ie d e rh o lt w ird  d ie  F ó rd e ru n g  ge- 
s te llt F o rt m it d em  Ju r is te n m o n o p o L , w e ite r  w ird  a b e r  auch 
n icht verkann t, w ie  d ie techn isch  G eb ild e ten  ihre beruflichen  
und fach lichen  N e ig u n g en  zum  Schaden  d es  V olksganzen  zu 
seh r iib e rsp a n n t hab en . In K o rp erschaften  und K olleg ien  soli 
in tech n isch en  F rag en  d e r F achm ann  n eb en  dem  re inen  
V erw a ltu n g sb eam ten  Sitz und  S tim m e hab en , eb en so  in a llen  
In stanzen  d e r  V e rw a ltu n g sg e rich te . E ine u rtnó tige  V erm eh ru n g  
d e r  B eam ten , V e rteu e ru n g  d e r  V erw a ltu n g , Schw erfalligke it 
d e r  B ehórde  und sachlich  feh lerhafte  E n tsch e id u n g en  konnen  
d ad u rch  v e rm ied en  w erd en . M an n eh m e  d em  V erw altu n g s- 
tecK niker d ie  B ev o rm u n d u n g  du rch  V o rg ese tz te  u n d  h ó h ere  
In stanzen  o hne  Sachkenn tn is, m an  g e b e  ihm  ein se lb s tan d ig es  
A rb e itsg eb ie t m it e ig en em , v e ran tw o rtu n g sv o llem  Schaffen und 
hebe  dam it se in e  A rb e its freu d ig k eit u n d  Leistungsfahigkeit," 
D as ist kein unb illig es V erlangen , w e n n  m an  z. B. e rfahrt. 
daB ein p reuB ischer R e g ie m n g sb a u in e is te r  e rs t m it 3 6 —38 
Ja h ren  e in e  fe s te  A n ste llu n g  m it 3000 Ji e rhalt, daB der 
Ju r is t  10 Ja h re  friiher v o rtra g e n d e r  R at w ird  ais d e r  gleich- 
a ltrig e  T echn iker. S e lb st bei n ich ttech n isch en  F ragen  darf 
d e r In g en ieu r auf G ru n d  se in e r  A u sb ild u n g  u n d  E rfah ru n g  
auf d ie  g le ich e  U rte ilsfah igkeit in s taa ts- u n d  vo lksw irtschaft- 
lichen F ragen  A n sp ru ch  m achen  w ie  d e r  Ju ris t. Bei d e r  E isen- 
b a h n v e rw a ltu n g  k om m t auf v ier h ó h e re  T ech n ik er ein  Ju ris t, 
d ab e i sin d  d ie  P ra s id e n te n s te llen  n u r zu e inem  D ritte l m it 
T ech n ik ern  b ese tz t. In g roB en K raftm asch in en b e trieb en  de r 
H e e re sv e rw a ltu n g  k o n n te  d e r  In g e n ie u r n icht e inen  H a m m e r 
o d e r e in e  Z an g e  se lb s tan d ig  beschaffen , w ah ren d  S an ita ts- 
und  B au w esen  bis ins K riegsm in iste rium  h inein  fachm annisch  
v e rtre ten  w aren . In s ta d tisc h e n  B etrieben , E lek triz ita tsw erken , 
B au am tern  findet m an a is D ezern en fen  G em iiseg artn e r, 
Z ig a rren - und M u sik a lięn h an d le r.

D urch  so lche  Z u stan d e  m iiB ten d ie  b e te ilig ten  K reise 
au fg eru tte lt w e rd en . E in T eil d e r  Schuld  lieg t ja  'b e i den  
In g en ieu ren  s e lb s t;  im m er w ie d e r  kann  b eo b ach te t w e rd en , 
daB k e in e  Z e it und N e ig u h g  fiir d ie  F rag en  d e s  ó ffentlichen 
W o h le s  o d e r  d es  — tech n isch  g e d ac h t — g iin s tig s ten  W ir- 
k u n g sg rad es  in u n se rm  S taa ts leb en  v o rh an d en  sind? Auf de r 
a n d ern  Seite  is t d ie  A llg em ein h e it fiir techn isch -w irtschaftliche  
G ed an k en g an g e  n ich t g e n iig en d  g esch u lt. D ie L eistungen  
d e r In g en ieu re  h ab en  w esen tlich  zu dem  n e id e rreg e n d en  Auf- 
s tieg  D eu tsc lilands b e ig e trag en , d e r b e isp ie llo se  W id e rs tan d  
g eg en  d ie w a ffen s ta rren d e  W eit w a r  o h n e  sie  n ich t d enkbar. 
D ie In g en ieu re  w e rd en  auch  in v o rd e rs te r  R eihe s teh en  m iissen , 
um  D eu tsch lan d  au s dem  Z u sa m m e n b ru c h  herauszu fiih ren , um 
in u n se rm  ze rs tó rten  und g e k n eb e lten  W irtsch afts leb en  m it 
g e r in g s te n  M itte ln  H o ch ste s  zu  le isten . E ine  F ra g e  d e r 
B eru fseh re  is t es, daB d iese  T a tig k e it g e w iird ig t w ird , dafi die 
M an n e r d e r T echnik  auch d ie  S te llu n g  e in n eh m en , d ie  ih rer 
L eistung  en tsp rich t. In d iesem  S inne  m ó g e  d as  W erk  d es  Ver- 
e in s  d e u tsch e r In g e n ie u re  a n reg e n d  w irken  u n d  F ruch te  tragen .

E. K u h l m a n n .
Z ur B esprechung e in g egangene  Buclier.

(D ie  Schriftle itung  b e h a lt sich e in e  B esp rech u n g  g e e ig n e te r  
W erk e  vor.)

A bdam p f-Z w isch en d am p f-V erw ertu n g . H rsg . von d e r M a
sch inenfab rik  A u g sb u rg -N iin ib e rg  A. G . 50 S. m it 45 A bb. 

A r g e l a n d e r ,  A .: D ie  E n tw ick lung  d e r E isen p re ise  in 
D eu tsch lan d , E n g lan d  und d en  V ere in ig ten  S taa ten  w ah ren d  
d es  K rieges. 43 S. m it 9 A bb. D iisse ldo rf, V erlag  S tahl- 
e isen  m . b. H . P re is  in P a p p b d . 5 Jt, zuzugl. 20 % 
S o rtiin en terzu sch lag .
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B e e t z ,  M a x : B aue d ir se lb st. D e r b illig ste  W eg  zum  
e ig en en  H eim . P rak tisch e  F an iilien -H eim sta tten  m it S ta llu n g  
u n d  N e b en a n lag e n  iiberall fiir 5 - 6 0 0 0 ^ ;  von  K riegsteil- 
n e h m e rn  o h n e  M au rer zu b au en . D eu tsch lan d s volks- 
tiim liche B au w eise . 18. Aufl. 60 S. m it 70 A bb. W ie sb a d en , 
H e im k u ltu rv erlag  O . m . b. H.

B e rg p o Iize iv e ro rd n u n g  d e s  P reuB ischen  O b e rb e rg a m ts  zu  H alle , 
be tr. d ie Z u la ssu n g  von S p ren g sto ffen  und  Z iin d m itte ln . 3 S.

B r ó c k e r ,  P a u l:  D ie  A rb e itn e h m e rb e w eg u n g . E ine  D ars te llu n g  
ih re r g e is tig en  E n tw ick lu n g  und  ku ltu re llen  M acht. (K ultu r- 
u n d  n a tio n a lp o litisch e  Z eitfrag en , H . 1) 2. Aufl. 120 S. 
H a m b u rg , D e u tsch n a tio n a le  V erlag san sta lt. P re is  g eh . 
8,25 jt ,  zuziigl. T eu e ru n g szu sch lag .
— : W ertg u tg e d a n k en . D ie  W e rtg u tg e s ta ltu n g  ais P ro b lem  

d e r  A esthetik , d e r W irtsch aft und  d es  S taa tes . E in B eitrag  
zu r W ied erau frich tu n g  d e r d eu tsch en  A rbeit. (K ultu r- und  
n a tio n a lp o litisch e  Z eitfrag en , H .3 ) 165S. H am b u rg , D eu tsch 
na tio n a le  V erlag san sta lt. P re is  g eh . 6 JC, zuziigl. T e u e ru n g s 
zu sch lag .

D in g le rs  p o ly tech n isch es Jo u rn a l. U n te r M itw irk u n g  von 
A. R o t t h  h rsg . von E. J a h n k e .  F estsch rift zum  h u n d e rt- 
jah r ig en  B esteh en  d e r Z eitsch rift 1 8 2 0 -1 9 2 0 .. 44 S. m it 
A bb . B erlin , R ichard  D ietze. P re is  g eh . 3 Ji.

D  o  d  e n , G u s ta v : G e w e rb e le h re . O rg an isa tio n  und  R echnuiigs- 
f iih ru n g  in  G e w e rb eb e tr ie b en . 92 S. m it 7 A bb. M iinchen, 
R. O ld en b o u rg . P re is  in P a p p b d . 6,50 jc.

E v e r s h e i m ,  P . S ta rk stro m tech n ik . (W issen sch a ft und  
B ildung , B d .143) 1 3 6 S. n iit 98 A bb. L eipzig, Q u e lle &  M eyer. 
P re is  g eb . 5,25 JC.

G e h r k e :  M ark sch eid e risch es U eb u n g sb u ch  fiir S tu d ie ren d e  
d es  B erg faches u n d  fiir B erg refe ren d are . 136 S. m it 9 Abb. 
B erlin , V ere in ig u n g  w issen sch aftlich e r V erleg er, W a lte r  
de  G ru y te r  & C o. P re is  in  P a p p b d . 11 JC.

H i l l i g e r :  D ie B estim m u n g en  iib e r d ie  A nlegung , G en eh - 
m ig u n g  u n d  U n te rsu ch u n g  d e r  D am pfkessel in P reu fien . 
T ex tau sg ab e  m it E in le itung , A nm erk u n g en  und  Sach- 
reg is te r. 267 S. M iinchen , R. O ld e n b o u rg . P re is  g eh . 20 J t.

K  a y s e r, E m a n u e l: AbriB d e r a llg em e in en  u n d  s tra tig rap h isch en  
G eo lo g ie . 2., verm . Aufl. 46S S. m it 212 A bb., 54 V er- 
ste in e ru n g sta f . und  1 g eo lo g isch en  U eb ers ich tsk a rte  von 
M itte le tiropa. S tu ttg a rt, F e rd in an d  Enke. P re is g eh . 42 JC.

K l e i n ,  H u g o : D ie  s iid ru ssisch e  E isen in d u strie . 83 S.
D u sse ld o rf, V erlag  S tah le isen  ni. b . H . P re is  in P a p p b d .
6 JC, zuziigl. 20 "/o S ortim en terzu sch lag .

K o s m a n n ,  B e rn h a rd : D er Loschkalk und  d ie  K alkm ilch. 
(S o n d erab d ru ck  au s  d e r Z eitsch rift fiir E lek trochem ie*
1920, N r. 9/10) 9 S.

O s b o r n ,  H . S .: P ro sp ec to rs  F ie ld -B ook  an d  G u id e  in th e  
sea rch  fo r and th e  easy  d e te rm in a tio n  of o re s  and  o th e r 
usefiil m inerals . N in th  ed ition  th o ro u g h ly  rev ised  and  
en la rg ed  by M . W . v o  n  B e r  n e w  i t z. 377 S. m it 57 Abb. 
N ew  Y ork, H en ry  C arey  B aird  & C o. P re is  g eb . 3 $.

O s t w a l d ,  W a . : B e itrage  zu r g ra p h isch e n  F eu eru n g stech n ik . 
(M o n o g rap h ien  zu r F eu eru n g stech n ik , H . 2) 85 S. m it 39 A bb. 
und 3 T af. Leipzig, O tto  S p am er. P re is  geh . 12 J l,  geb . 
15 JC, zuziigl. 4 0 %  T eu e ru n g szu sch lag .

- R a  n i m ,  E. ,  C a r o ,  N. ,  H a b e r ,  F. ,  S o h n ,  E . : A us Luft 
durch  K ohle  zum  S tick sto ffd iin g er; vom  S ticksto ffd iinger 
zu B rot u n d  re ich licher N ah ru n g . 32 S. O ld en b u rg , 
G e rh a rd  S ta lling . P re is  g eh . 2  jc, zuziigl. 2 0 %  T e u e ru n g s 
zusch lag .

S c h r e i e r ,  Jo h a n n e s :  B ilanztypen. Roli-, P ro b e-, U m satz-, 
V erkehrs-, E rfo lgs-, B etriebs-, V erm ó g en s-, Z w ischen-, 
L iqu ida tions-, F u sio n s- und K onkursb ilanzen  m it e r la u te r te r  
A bschluB - u n d  B ilanztabelle  fiir d ie  A ufs te llu n g  d e r  Jah res -  
b ilan zen  n e b s t G ew in n - und V e rlu s trech n u n g en  bei dop- 
p e lte r  B uch fu h m n g . Ein B eitrag  zu r B iianz leh re  n eb st 
B eisp ie len  au s  d e r  P rax is  einschlieB lich e in e r Z u sam m en - 
s te llu n g  d e r w ich tig sten  g ese tz lich en  B estim m u n g en . (O rg a- 
Schriften , H . 4) 15 S. B erlin , O rg an isa tio n , V erlag sg ese ll-  
schaft m. b. H .

— : B ilanz-Politik . B u c h -u n d  B ilan zo p era tio n en  h insich tlich  
d e r  A ufm achung , F ris ie ru n g , S chonung , V e rsch le ie ru n g  und  
F a lsch u n g  d e r  B ilanz so w ie  h insich tlich  d e r B ew ertu n g , 
A bsch re ib u n g , B ildung  von  R eserven  und R iickste llungen, 
G e w in n v e rte ilu n g  u n d  D iv id en d en au ssch iittu n g . (O rg a-

Schriften , H . 3) 32 S. B erlin , O rg an isa tio n , V erlag sg es. 
m . b. H . P re is  g eh . 2,50 JC. .

R eg elsp u rig e  T en d er-L o k o m o tiv en  fiir A nsch luB bahnen  u n d  
W erk sg e le ise . H oh en zo lle rn , A k tien g ese llsch aft fiir Loko- 
m otivbau , D iisse ld o rf - G ra fen b e rg . (S o n d e r - D rucksache  
N r. 31) 20 S. m it 22 Abb.

D isserta tionen .
E d e l m a n n ,  H a n u s :  E n ts te h u n g  und  V erw irk lich u n g  d es  

E in k o m m en steu erg ed an k en s  in B ayern . (F ried rich -A iex an - 
d e rs-U n iv ers ita t E rlan g en ) 157 S.

H a r t e l ,  G u s ta v : U eb er die K o n stitu tio n  d e r  M eth y loxalu r- 
sau re . (T ech n isch e  H o ch sch u le  H a n n o v er)  48 S.

J o  e t  t e n ,  W ilh e lm : Z u r  G esch ich te  d e r  E sse n e r  B orse . 
(F ried rich  A lex an d e rs-U n iv e rs ita t E rlan g en ) 91 S.

M a t t h i e s ,  O tto :  U eb er d ie  A cety lie ru n g  d e r  S tarkę. (T ech 
n isch e  H o ch sch u le  H an n o v er) 47 S. m it 9 Abb.

R i e g  1 e  r , H a n s : E isen p ro d u k tio n  auf d em  W eltm ark t w a h re n d  
d es , K rieges u n te r  b e so n d e re r  B eriicksich tigung  D e u tsc h 
lan d s . (F ried rich -A lex an d ers -U n iv ers ita t E rlan g en ) 63 S. 
B erlin , H e rm an n  Sack.

S c h n ą s s ,  E rn s t :  D er H an d e l m it Blei- u n d  Z in k erzen  in 
D eu tsch lan d . (T echn ische  H o ch sch u le  A achen) S o n d er- 
abd ru ck  au s M etali und Erz: X V II. [N. F. V III.] J . 1920. 2 6 S.

S c h n u t e n h a u s ,  O tto :  D ie  d eu tsch -sch w ed isch en  H an d e ls -  
bezieh u n g e ti se it G riiiid u n g  d es  R eiches b is  zum  A usbruch  
d es  K rieges im R alnnen  d e r  sch w ed isch en  W irtsch afts- 
en tw ick lung . (F ried rich -A lex an d ers -U n iv ers ita t E rlan g en ) 
190 S.

Zeitschriftenschau.
(E in e  E rk la ru n g  d e r  h ie ru n te r  v o rk o m m en d en  A bk iirzungen  
von  Z eitsch riften tite ln  ist n e b s t A n g ab e  d e s  E rsch e in u n g s- 
o rte s , N a m en s d es H e rau sg eb e rs  u sw . in N r. 1 auf d en  
Seiten  16 — 18 veróffen tlich t. * b e d e u te t T ex t-  o d e r  T afe l- 

ab b ild u n g en .)

M ineralogie und Geologie.
D i e  E n t s t e h u n g  d e r  n o  r d  d e u  t s c h  e n  S a l z -  

l a g e r s t a t t e n .  B ergbau . 27. M ai. S. 461/3. D ie B arren- 
th eo rie  von O ch sen iu s und  d ie  W u ste iith e o rie  von W alth e r. 
D ie V o rg an g e  bei d e r A u ssch eid u n g  d e r  Salze. (SchluB f.)

B ergbau techn ik .
D e u t s c h l a n d s  h ó c h s t g e l e g e n e s  B e r g w ^ e r k  i m  

H ó l l e n t a l  i n  O b e r b a y e r n .  (SchluB.) B ergb. 27. M ai. 
S. 467/9. D er EinfluB des W asse rs  au f d ie  G e b irg sb ild u n g  
in d e r U m g e b u n g  d es  H o llen ta ls .

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 .  (F o rts.) 
B ergb . 27. M ai. S. 463/5. D e r Blei- u n d  Z in k e rzb e rg b au  am  
F e ig en s te in  bei N assere it. D as M oly b d an erzv o rk o m m en  im 
H ó llen ta l. (F o rts . f.)

B o u n d a r y  d i s t r i c t ,  B r i t i s h  C o l u m b i a .  V on  
C am p b e ll. E ng. M in. J. 24. A pril. S. 968/73*. D ie  gesch iclit- 
liche E n tw ick lu n g  des B erg- u n d  H iitte n w e se n s  im Bezirk, 
in d em  g e rin g h a ltig e  K upfererze  m it groB em  w irtschaftlichen  
E rfo lge  g e w o n n en  u n d  v e ra rb e ite t w erden .

E t u d e  a n a l y t i ą u e  d e  1’ a c t i o n  d e s  c h o c s  s u r  
l e s  c a b l e s  d ’ e x t r a c t i o n .  V on D elbrouck . Rev. univ. 
m in. m et. l .M a i .  S. 187/219*. B e rech n u n g en  zu r F e s ts te llu n g  
d es  E in flu sses von  StóB en au f F ó rd erse ile .

Dam pfkessel- und M aschinenw esen.
D i e  v 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 .  (F o rts . u n d  SchluB.) W ie n e r  
D am pfk . Z. M ai. S. 43/4. B e trach tu n g en  iiber d ie  b ish e r 
au fgefiih rten  A b h a n d lu n g en  u n d  d a ra u s  a b g e le ite te  ScliiuB- 
fo lg e ru n g en .

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 m 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 .  V on 
B raun . (F orts.) J . G asb e l. 29. M ai. S. 344/50*. D ie V or- 
rich tu n g en  M o n o p o l und  M o n o , d e r  E ck ard tsch e  R auchgas- 
p riifer, d e r  R au ch g asan aly sa to r P a te n t G arte rn ich t, d e r  
A n a ly seu r-en reg is treu r d e s  g az  d es  foyers , d ie  C 0 2 -B e s tim - 
m u n g sa p p a ra te  d e r  U n te rfeed  S to k er C o . of A m erica u n d
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von A. M erten s , d e r  U e h lin g -C 0 3 -R eco rd er u n d  d e r A u to lysa to r. 
M essu n g  d e r  R eak tio n sw arm e  bei d e r  V e rb in d u n g  von CO.> 
m it K alilauge  d u rch  d en  C O » - B e s tim im in g sap p a ra t von 
E. M iiller. (SchluB f.)

E r s p a r n i s s e  i n  d e r  F o r t  l e i t u n g  d e s  D a m p f  e s .  
V on  d e  G rah l. A nn . G lase r. 15. M ai. S. 79/S4*. D ie W ich
tig k e it d e r  E n erg iee rsp a rn is  bei d e r  F o rtle itu n g  d e r  W arm e. 
D ie  A u sn u tzu n g  d e r na tiirlichen  nach jed e r  R ich tu n g san d e ru u g  
e in tre te n d en  Z u śa tn m e n sch n iiru n g  d e r  S tró m u n g  zu r V er- 
b e sse ru n g  d e r  A b sp errv o rrich tu n g en  u sw . P rak tisch e  A n - ' 
w e n d u n g  d ieses G ed an k en s .

B r e n n s t o f f e r s p a r n i s  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e -  
r u c k s i c h t i g u n g  d e s  B e t r i e b e s  v o n  D a m p f r o h r -  
l e i t u n g e n .  V o n  M etik. Z . D am pfk. Betr. 28. M ai. S. 161. 
D ie  N ach te ile  sch ad h afte r  Iso lie ru n g  an  D a m p fro h rle itu n g en  
an  H an d  eines B eispiels. M aB nahm en g e g e n  d as  S ch ad h aft- 
w e rd en . (SchluB f.)

D i e  W a r m e p u m p e .  V on D ahm e. (SchluB.) Z .D am p fk . 
B etr. 28. M ai. S. 162/5*. A elte re  und  n eu ere  V erd am p ferarten . 
B e rech n u n g  des E n erg iea u fw a n d es  und  d e r D am p fm en g en .

T h e  p u m p i n g  o  f a  i r a n d w  a  t e  r. V on  Lea. Coli. 
G u a rd . 21. M ai. S. 1427/9’. 28. M ai. S. 1500/1*. K en n ze ich n u n g  
d es  E n tw ick lu n g sg an g es d e r  P u m p e n  und  K o m p re sso re n  u n te r  
b e so n d e re r  B eriicksich tigung  ih re r  tech n isch en  u n d  w irt- 
schaftlichen  L eistu n g szu n ah m e .

D i e  K ii h 1 u n  g  u n d  S c h m i e r  u n g  v o  n V e r - 
b r e n n u n g s k r a f t m a s c h i n e n .  T ech n . BI. 2 9 .M ai. S. 185. 
K urze A n g ab en  iiber d ie  zu k iih len d en  M asch inen teile , d ie  
T e m p e ra tu re n  des K iih lw assers, d ie  B eschaffenheit d e rS c h tn ie r-  
o le  u n d  d ie  A n o rd n u n g  d e r  S ch m iervorrich tungen .

Z u m  K a p i t e l  S c h m i e r u n g .  V o n  H averick . P e tro leu m . 
20. M ai. S. 73/6. A llgem eine  B e trach tu n g en  iib e r d ie  E ig n u n g  
d e r  v e rsch ied en en  O e la rten  zu r S ch m ie ru n g  b es tim m te r 
M asch in en te ile  auf G ru n d  p rak tisch er E rfah ru n g en .

D i e  B e r e c h n u n g  a u f g e s c h r u m p f t e r  R a d - 
s c h e i b e n .  V on Saling . (SchluB.) Z . T u rb . W es. 20. Mai. 
S. 162/4*. EinfluB u n g le ichm aB iger E rw arm u n g  d e rR a d sc h e ib e  
au f d ie  S ch ru m p fv erb in d u n g . Z u sa m m e n s te llu n g  d e r  fiir d ie  
S ch e ib en  g le ich er D icke g e lten d en  Form eln .

E lektro technik .
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 B e  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 .  
V on R ichter. (F o rts.) E. T . Z. 20. M ai. S. 386/92*. 27. M ai. 
S. 409/13*. K en n ze ich n u n g  d e r  V erb in d u n g en  au s  d e r  zw eiten  
u n d  d ritten  H a u p tg ru p p e . D ie  U n te rsu ch u n g en  an d e r  e rs ten , 
zw eiten  u n d  d ritte n  H a u p tg ru p p e  u n d  ih re  E rg eb n isse . (F orts . f.)

B e r e c h n u n g  v o n  h ó l z e r n e n  E i n  f a c h -  u n d  
D o p p e l m a s t e n  m i t  S t i i t z i s o l a t o r e n .  V on  N eu m an n . 
E . T . Z. 27. M ai. S. 405/9*. B esp rech u n g  e in e r schaub ild lichen  
D ars te llu n g , d ie  so fo rt d ie  B estin im ung  d e r A b m essu n g en  fiir 
h o lze rn e  T rag -, E nd- u n d  E ckrnaste a is E infach- u n d  D oppel- 
m as te  o h n e  w e ite re  H ilfsm ittel g e s ta tte t.

HDttenwesen, Chemische T echnologie, Chemie und Physik.
U e b e r  F o r t s c h r i t t e  a u f  d e m  G e b i e t  d e r  

L e g i  e r  u n g s  k u n  d e u n d  M e t a U v e r a r b e i t d n g .  V on 
Schulz. M etali u . Erz. 22. M ai. S. 229/33. U eb ers ich t iiber 
d ie  F o rtsch ritte  au f dem  g e n an n ten  G e b ie t w a h re n d  d es 
K rieges, u n d  zw ar w e rd en  zun ach st d ie  n ę u e rn  E rg eb n isse  
d e r  E rfo rsch u n g  d e r  K o n stitu tio n  u n d  d ie  E rfah ru n g en  m it 
zah lre ich en  n eu en  L eg ie ru n g en  b eh an d e lt. (SchluB f.)

E i n  i g e s  a u s  d e r  W e r k s t a t t e  d e s  E d e l s t a h l -  
w e r k e r s .  V on  K othny. St. u. E. 20. M ai. S. 677/84*. Fest- 
leg u n g  d e r  A rb e itsb ed in g u n g en  fiir d ie  E rze u g u n g  von 
C h ro m n ick e ls tah l fiir F lieg erw ellen , b e so n d e rs  h insich tlich  d es  
E in flu sses d e s  E in satzes u n d  d e r  E rśta rru n g sze it.

D e r  V e r b r e n n u n g s y o r g a n g  i m  K u p o l o f e n .  
Y o n  Falek. G ieB erei. M ai. S. 76/9. A u ffiih rung  von  Auf-

sa tzen  m eh re re r  d an isch e r F ach leu te  iib e r  d ie  H o h e  d e r  in 
d en  G ieB ere i-K uppelo fen  e in zu fiih ren d en  W in d m e n g e  und  
d a rau s  sich e rg eb e n d e ' S ch lu B fo lgerungen .

N e u e  h y d r a u l i s c h e  A b h e b e -  u n d  A b s t r e i f -  
f o r m m a s c h i n e .  V on Schete lig . G ieB .-Z tg. 1.Ju n i. S .178/81*. 
B esch re ib u n g  v e rsch ied en e r A u sfiih ru n g sa rten  d e r  M asch ine.

M 'o  d  e  11 v e  r  w  a  11 u n g  u  n d  M  o  d  e 11 k a  r  t  o  t h e k. V on  
H ey d en re ich . G ieB .-Z tg. I .J u n i . S. 173/8*. M angel d e r  b is -  
he rig en  B e h an d lu n g  d e r  G ieB ere im odelle  u n d  V orsch lag e  zu 
ih re r  o rd n u n g sm aB ig en  A u fb e w a h ru n g  u n d  U e b e rw ac h u n g .

U e b e r  d i e  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  v o n  G  a  s -  
e r z e  u g u  n g s  a n  1 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  
u n d  s c h w e  f e 1 s a  u e r m A m  m o n i a k .  (SchluB.) St. u. E. 
20. M ai. S. 6S5/9. A u ssp rach e  im  S tah lw erksausschuB  d e s  
V ere in s d e u tsch e r E isen h titten leu te  iiber d ie  V e rw e rtu n g  d e s  
K a ltg ases fiir K raftzw ecke.

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 f e n  b i t u  m i n  o s e n  S c h i e f e r s .  V on D olch . 
(F orts.) P e tro leu m . 20. M ai. S. 78/81*. D ie B ew e rtu n g  d es  
S ch ieferteers. D ie  w irtsch aftlich en  A u ssich ten  d e r  V er- 
w e rtu n g  des S ch iefers z u r  G e w in n u n g  von R o h ó le rzeu g n isse tu  
(SchluB f.)

U e b e r  d i e  b e i  d e r  R e a k t i o n  z w i s c h e n  K a l z i  u m -  
k a r b i d  u n d  S t i c k s t o f f  e n t s t e h e n d e  K o  li I e n s  t o f  f -  
a r t .  V on R em ele und  R assow . Z . an g ew . C hem . 1. Ju n i. 
S. 139/40*. U n te rsu ch u n g e n  iib e r d ie  A rt und  E igensc lia ften  
d ieses  K ohlenstoffes, au s  d e n en  sich e rg eb en  ha t, daB e s  
sich  um  e inen  K alksticksto ffgraph it, e in en  h o c h d isp ersen  
K arb id k o h len sto ff m it rein  g rap h itisch en  E igenschaften  h an d e lt.

U e b e r  d i e  A r t ,  d i e  L o s l i c h k e i t  v o n  K a l i s a l z e n  
g r a p h  i s c h  d a r z u s t e l l e n .  V o n jiin e c k e . (SchluB.) Kali. 
15. M ai. S. 176/84. D ie schaub ild liche  D ars te llu n g  d e r  L o su n g en  
d re ie r  g le ich io n ig er Salze im W a s se r  u n d  rez ip ro k er Salzpaare .

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 .  T ech n . BI. 
29. M ai. S. 185/7. D er EinfluB d e s  A nstrichs, d e r  W a sse ru n g , 
d e s  D am pfens, A u skochens und  A n k o h len s d e s  H o lzes so w ie  
se in e  Im p rag n ie ru n g  m it H arzen ,' Fetts to ffen , M etallsa lzen  
u n d  T ee ró le n . (F o rts . f.)

V o!ksw irtschaft und Statistik .
L ’ i n d u s t r i e  m e  t a l  I u r g i  q u e b e l g e  a v a n t ,  p e n 

d a n t  e t  a p r e s  l a  g u e r r e .  V on  T ra sen ste r . Rev. univ . 
m in . m et. 15. M ai. S. 271/320*. D ie E n tw ick lung  d e r  E isen - 
und  M eta llin d u strie  B elg iens b is zum  K riegsausb ruch  u n d  
ih re  L age w a h ren d  des" K rieges. D ie Z e rs tó ru n g  und  d e r  
W ie d e ra u fb au  d e r  H iitten w erk e . B e trach tu n g en  iib e r d ie  
zuk iin ftige  E n tw ick lung  d e r  b e lg isch en  E isen- u n d  M etall
in d ustrie .

Personalien.
E rn an n t w o rd e n  s in d :
d e r  O b e rb e rg ra t Dr. ju r. K a r p i ń s k i  votti O b e rb e rg a m t 

zu C lau s th a l u n d  d e r  s ta n d ig e  H ilfsa rb e ite r im  R eichs- 
m in iste rium  fiir W ied erau fb au  G eh . B erg rat P  a  s e 1 zu  
M in isteria lra ten  in d iesem  M inisterium ,

d e r  B erg in sp ek to r K r a  l i k  v o n  dem  S te in k o h len b erg w erk  
K onigin  L uise (O .-S.) zum  M in iste ria lra t im  R eichsw irtschafts- 
m in iste rium . ______

D e r A nhaltische  B e rg rev ie rb eam te  B e rg m e is te r  W e  d e 
k i  n d  in B e rn b u rg  is t zum  R eg ierungs- u n d  B erg ra t e rn an n t 
w o rd en . ______

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

D er V ere in s in g e n ie u r R i i h l e  ist am  31. M ai au s  dem  
Y ere in sd ien st au sg esch ied en .


