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Die Entwicklung des guBeisernen Schachtausbaues.
Von J. R i e m e r  d. A., Dusseldorf.

(SchluB.)

D er g uBe ise rne  Senkschacht .

Vor der Einfiihrung der guBeisernen Tiibbinge mit 
bearbeiteten Flanschen wurden Senkschachte nur aus 

Mauerwerk oder Blechzylindem hergestellt Schuchteme 
Versuche mit unbearbeiteten, innen verschraubten guB
eisernen Tiibbingen hatten im kleinen einige Erfolge, bei 
gróBern Abmessungen aber nur Versager zu verzeichnen.

Die erste Ausfiihrung in Tubbingen mit einem guB

eisernen Schuh und bearbeiteten Flanschen, dereń senk
rechte Fugen in den Ringen gegeneinander versetzt ein- 
gebaut wurden, so daB also ein Aufbau wie bei einem 
gemauerten Ziegelmauerwerk entstand, zeigt Abb. 8. Die 
Schrauben paBte man im Senkschuh und in den untern 

vier bis funf Ringen dicht schlieBend in die senkrechten 

und wagerechten Flanschen ein.
Diese Bauart hatte bei maBigen Teufen und bei gleich- 

maBig schwimmendem Gebirge Erfolg, besonders nachdem 
man von dem Absenken mit Hilfe von Durchbruchen ab- 
gekommen war und den Schacht mit gleichmaBig ar- 
beitenden PreBvom'chtungen herunterdruckte, so daB die 

Schachtschneide stets im unverritzten Gebirge stand. Bel 
gróBern Teufen und Durchmessem und besonders, wenn 
das Gebirge gróBere Findlingsblócke oder feste Stein- 
schichten enthielt oder von festen Tonschichten unter- 

brochen war, reichte die Bauart jedoch nicht aus. Zu
nachst verstarkte man den Schuh, da er infolge seiner 
keilfórmigen Schneide auseinandergetrieben wurde, durch 

ein umgelegtes Band, dessen Sto Be mit denen der GuB- 

stucke versetzt waren (s. Abb. 9). Da nunmehr die Schuhe 
in den StóBen nicht mehr auseinandergezwangt wurden, 
konnte der Druck der Presse gesteigert werden, aber dann 

brach die guBeiseme Schneide aus. Sodann wurde die 
Bandage aus harterm Stahlblech hergestellt, an das untere 
Ende des Schuhes gesetzt und ais Schneide ausgebildet 

(s. Abb. 10).
In den Abb. 9 und 10 sind die Verschraubungen 

der Bandage mit dem Schuh so gezeichnet, daB die Bolzen 
von auBen in die Lócher eingebracht werden miissen. 

Wo das nicht anging, machte man es umgekehrt; dann 
waren natiirlich keine Mutterschrauben verwendbar und 

das Schraubengewinde muBte in das Blech der Bandage 
eingeschnitten werden. Die senkrechten Fugen in diesen 

Schuhen mit Bandagen wurden nicht mit Blei-, sondern 
mit Kupferblech verdichtet, was man fur besser hielt, da 
der Schuh in der Werkstatt vollstandig zusammengesteilt 

werden muBte und man befurchtete, daB sich mit Blei-

zwischenlagen das erforderliche genaue Zusammenpassen 
im Schacht nicht erreichen lassen wiirde.

Der erste Schuh dieser Art kam beim Schacht I von 
Thiederhall zur Verwendung. Dort hatte man das Ab- 
teufen mit einer Haaseschen 

Spundwand begonnen, aber 
keinen Erfolg damit gehabt, 

da die Spundwand mit zuneh- 
mender Teufe auseinanderge- 
gangen war und die Rohre 

von 130 mm Durchmesser 
und 5 oder 6 mm Wandstarke 
einzeln and in Gruppen nach 
innen oder auBen abgewichen 
waren. Die Sch neide des Senk- 
schachtes hatte eine Gruppe 
von funf dieser Rohre ge- 

troffen und sie, da der Schacht 
mit 2000 t Druck herunterge- 
prefit wurde, schlieBlich durch- 
schnitten. Wie sich spater her- 

aussteilte, war die Schneide 
nur wenig beschadigt worden.

Die Anforderungen standen aber nicht still, und da 

die gewalzte Stahtschneide gegen groBe Findlingsblócke 
nicht aufkommen konnte, gelangte man schlieBlich zu 
einem ganz aus StahlguB bestehenden Senkschuh. Die 

ihm anfangs noch gegebene Stahlbandage wurde spater 
durch eine bessere Verschraubung der senkrechten Flan
schen ersetzt

Die Entwicklung des Gefrierverfahrens hat die An
wendung des Schachtsenkens immer mehr eingeschrankt, 
und es ist heute nur auf verhaltnisma8ig geringe Teufen 
und unter besonders giinstigen Umstanden noch wirt- 
schaftlich anwendbar. Die gróBte Teufe, die man mit 

gu8eisemen Senkschachten erreicht hat, betragt 175 m.

D er guBe ise rne  S c h a c h t a u s b a u  m i t  Unter- 

h a n g e t u b b i n g e n .

Der Schachtausbau mit absatzweise aufgebauten guB
eisernen Tubbingen, die am meisten gebrauchliche Aus- 
bauart, hat neben ihren Vorzugen auch eine Anzahl von 

Mangeln. Die Absatze werden gewóhnlich 16-20 m 
hoch genommen; es gibt aber auch Ausfuhrungen von 
nur 4 bis zu 60 m Hóhe.

Abb. 8. Unterer Teil eines 
guBeisernen Senk- 

schachtes.

Abb. 9. GuBeisener Senk
schuh mit Watzeisenband.

Abb. 10. OuBetserner 
Senkschuh mit Stahlband 

ais Schneide.
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Die Notwendigkeit der Verwendung eines voriiber- 
gehenden Notausbaues erfordert einen erheblichen Zeit- 
und Geldaufwand, auch bilden die bei diesem Ein- und 
Ausbau vorkommenden zahlreichen kleinen Unfalle einen 

offensichtlichen Nachteil. In stark Wasser fuhrendem, 
festem Gebirge wird aber auch durch das BloBlegen groBer 
freier Flachen des GebirgsstoBes die erschrotene Wasser- 
menge mit der GroBe des freigelegten GebirgsstoBes 
vermehrt; die Wasserhaltungskosten und die Wasser- 

schwierigkeiten auf der Sohle steigen damit gleichfalls 
erheblich. In gebrachem Gebirge mit steil einfallenden 
rolligen Schichten macht sich auch die Gefahr groBerer 
Unfalle geltend, wenn der vorlaufige Ausbau nicht stand- 

halt. Alle diese Ubelstande werden beim Uńterhangeaus- 
bau vermieden, denn dabei wird der Gebirgsstofi niemals 
in einer groBem Hohe ais \xhm  frei; sobald namlich

2 m StoB freigelegt sind, wird ein Ring untergehangt, ver- 
schraubt und mit Zement oder Beton hintergossen, wo- 
rauf man weiter abteuft. Ein vorlaufiger Ausbau ist nicht 
notwendig. Die Wasserzufiusse werden in kleinen Mengen 
schrittweise abgeschlossen. Bei dem zweiten Schacht der 
Gewerkschaft Emscher-Lippe, wo das Verfahren auf Vor- 

schlag des Verfassers zum ersten Małe bei einem groBem 
Schachte angewendet wurde, hatte das Unterhangen zur 

Folgę, daB die Wasserzugange nicht iiber 1—2 cbm/st 
stiegen, wahrend im ersten Schacht, wo der Ausbau von 
unten nach oben vorgenommen worden war, 6-7 cbm/min 

gewaltigt werden muBten. Beide Schachte bildeten eine 
Doppelschachtanlage, lagen also dicht beieinander in gleich- 

artigem, fast sohlig abgelagertem Mergel. Der besonders 

bei Gefrierschachten ins Gewicht fallende Hauptvorteil be
steht aber darin, daB bei einem groBen Wasserdurchbruch, 
der den Schacht zum Ersaufen bringt, keine Gefahr fiir 

den bis dahin fertiggestellten Schachtteil entstehen kann, 
weil dieser stets bis dicht zur Sohle endgiiltig ausgekleidet 

ist. Auch die funf Schachte des Schiffshebewerkes bei 
Henrichenburg, die allerdings nur 37 m Teufe, dafur aber

9,2 m lichte Weite hatten, sind auf diese 

Weise ausgebaut worden. Bei diesem 
Durchmesser wiirde ein vorlaufiger Aus

bau sehr erhebliche Kosten verursacht 
haben. Die allererste Anwendung des 

Unterhangeverfahrens fand schon 1892 in 
Diiderrode am Harz in einem kleinen 
Braunkohlenschacht in druckhaftem Ge
birge ebenfalls auf Yorschlag des Ver- 
fassers statt.

Abb. 11 zeigt einen Satz durch Unter
hangen eingebauter Tiibbinge. Man kann 

auch gewóhnliche, zum Aufbauen be
stimmte Tiibbinge ohne weiteres unter
hangen, vorausgesetzt, daB sie an der 
AuBenseite Zementrippen haben. Beque- 
mer ist es jedoch, wenn man die Tub- 

binge mit besondern VergieBldchern a 
anfertigen laBt, die schrag am untern 
Flansch durch die Wand gehen. Zum 
VergieBen wird der untere Flansch des Abb- Unterer 

letzten Ringes vorlaufig gegen die Sohle AbsAluB^ines 
abgedichtet und dieser vergossen, nach- Unterhange- 
dem die YergieBlocher des vorhergehen- tubbingsatzes.

den Ringes geoffnet worden sind. Auf diese Weise kann 

der Raum zwischen den Gebirge und der Hinterseite der 
Tiibbinge mit Leichtigkeit ausgefiillt werden. Die Pikota- 
gefuge b verlegt man, wenn eine notig sein sollte, natiirlich 
jetzt nach unten in den betreffenden Tiibbingsatz, und 
zwar je nach dem Gebirge in die Fugę iiber dem ersten, 
zweiten oder dritten Ring iiber dem untern Keilkranz.

D ie  Schach ts top fb i i chse .

Beiden englischen Tubbingen waren alle Fugen Piko- ' 
tagefugen, und man war daran gewShnt, daB hier und 
da einmal, besonders im Winter, die Holzverdichtung 

aus einem Stiick einer Fugę herausflog. Wenn dann der 
Wasserdruck etwas nachgelassen hatte, verkeilte man die 
Fugę von neuem, und der Fali war erledigt.

Bei den neuen Tubbingen mit den Blei- 
verdichtungen und den vollstandig dichten 
Fugen empfand man es jedoch, besonders im 
Salzbergbau, ais eine Beeintrachtigung der 

Vollkommenheit, daB in jedem Satz eine 
Pikotagefuge nicht entbehrt werden konnte. 
Die Ietzte Fugę in einem Satz, der zwischen 
zwei Keilkranzen eingebaut war, lieB sich 
namlich durch Blei und Schrauben nicht yer- 

dichten, denn man konnte die Schrauben 
zum Zusammenpressen der Dichtung nicht 
anziehen, weil der untere und der obere 
Schachtteil in Gebirge festlagen. Man muBte 
hier also eine Dichtung anwenden, die sich 

aus sich gegen die Flanschen anpreBte, und 
das war eben die verkeilte Fugę, die sich 
bis auf den heutigen Tag erhalten hat, ob
gleich ein vollstandiger Ersatz dafur in der 

Schachtstopfbiichse schon Iangst gefunden 
worden ist. Sie ist auf Anregung von Direktor 
S imon in Aschersleben vom Verfasser kon- 

struiert und in den Schachten IV und V des 
Kaliwerkes Aschersleben zehnmal bis zu 

200 m Teufe eingebaut worden.
Die Abb. 12 und 13 zeigen die dabei bewahrte Aus- 

fuhrung. Der obere innere Ring a ist in seinem untern 

Teil auBen abgedreht und der auBere untere Ring in seinem 
obern Teil innen genau zu Ring a passend ausgebohrt. Die 
Dichtung erfolgt durch den rund umlaufenden Gummi- 

ring c, der von einem Bleimantel von etwa 30 mm auBerm 
Durchmesser umgeben ist und durch einen darauf drucken- 

den schmiedeeisemen geteilten Ring angepreBt wird.

Der guBe ise rne  A usbau  von  Strecken,  

z. B. fiir D a m m e  und  D am m t i i r e n  
in groBen Teufen.

GuBeisemer Streckenausbau hat in Deutschland nur 
sehr wenig Verwendung gefunden. Einige Ausfiihrungen 
mit ganz geringen Langen von 5 bis 10 m sind fruher in 

eifórmigem Querschnitt erfolgt, die an Steilen druckhaften 
Gebirges die Strecken sichern und die dort zusitzenden 
Wasser absperren sollten. Der Ausbau wurde sehr teuer, 
da alle seine Teile untereinander verschieden waren, des
halb erhebliche Modeli- und Bearbeitungskosten verur- 
sachten und Iange Lieferzeiten beanspruchten.

In neuerer Zeit sind solche Streckenauskleidungen ais 
Stutzrohre fur Dammtiiren, also gewissermaBen ais guB-

Abb. 12. 
Schachtstopf- 

buchse.

Abb. 13. 
Abdichtung 
der Stopf- 

buchse.
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eiserne Damme, im Kalibergbau fur gro Be Teufen an- 

gewendet worden. Fur geringere Teufen und im Kohlen- 
bergbau dienen nach wie vor die alten Dammturen, die mit 
guBeisernen Rahmen vor einem aus vielfachen Gewólben 
hergestellten Mauerdamm liegen. Derartige Dammanlagen 
sind auf die Dauer niemals dicht, waś im Kohlenbergbau 
auch gar nicht von ihnen verlangt wird. Sie sollen bei 
einem plótzlichen Wasserdurchbruch in einem Teil des 
Grubengebaudes nur die Moglichkeit gewahren, diesen

Abb. 14. Schematische Darstellung eines eisernen 
Dammausbaues.

Grubenteil so weit abzusperren, daB der ZufluB die Leistungs- 
fahigkeit der vorhandenen Wasserhaltungsanlagen nicht 

ubersteigt. Die Aufgabe besteht also dann, zu verhindern, 
daB im ersten Anprail das ganze Grubengebaude und 
damit auch die Wasserhaltungsanlage ersaufŁ Es soli 

Zeit gewonnen werden, die Wasserzuflusse allmahlich ab- 
zuzapfen und, wenn n5tig, die vorhandenen Wasser- 
haltungsmogiichkeiten zu verstarken. Abweichend davon 

will man im Salzbergbau, weil ein Grubenteil, der von 
einem groBern Wasserdurehbruch betroffen wird, in der 

Regel doch endgultig verloren ist, einen Damm schaffen, 
der schnell verschIossen werden kann, ganz dicht ist und 

auch dicht bleibt. Selbst die kleinsten Undichtigkeiten 
zwischen Damm und Gebirge sind gefahrlich, weil in vielen

Fallen der Damm im Steinsalz angeordnet werden muB, 
also im wasserloslichen Gebirge, in dem sich alle undichten 
Querschnitte mit der Zeit vergróBern. In den seltensten 

Fallen findet sich eine geniigend starkę dichte Gebirgs- 
schicht (Anhydrit), die nicht loslich ist und sich fiir die 
Anbringung des Dammes eignet.

In den meisten Fallen werden solche Damme in der 
Verbindungsstrecke zwischen zwei selbstandigen Gruben- 
gebauden, seltener zur Absperrung von Teilen eines 
Grubengebaudes verwendet, In eine derartig zu sichernde 
Strecke wird ein kreisrunder guBeiserner Ausbau von ver- 
schiedener Lange und Wandstarke je nach Teufe und 
Gebirgsbeschaffenheit eingebaut Je nachdem ob eine oder 

zwei Dammturen erforderlich sind, die gewóhnlich 1,8 bis 
2mhoch und 0,9—1 m breit genommen werden, ist auch 
der Durchmesser des eisernen Ausbaues zwischen 2 und 
3,50 m zu wahlen. Abb. 14 zeigt ein Teilstuck einer 
derart ausgebauten Strecke von kleinem Durchmesser mit 
einer Tur von 1,8 m Hohe und 1 m Breite. Die Tiibbing- 
ringe haben 2m Durchmesser, 1,5 m Baulange und die

gewohnliche Flan- 

schenverbindung. 
Der Einbau ist sehr 
schwierig, da alle 
Stiicke von unten 
nach oben gehoben 
werden mussen, die 
bei den groBern 
Wandstarken und 

Durchmessern so 
schwer werden, daB 

man sie nicht mehr 
mit den in der en
gen Strecke verfiig- 
baren Hilfsmitteln 
behandeln kann. 
Man muB in solchen 

Fallen die Baulange 
der Ringe verklei- 
nern und die Stuck- 
zahl der Ringteile 
vermehren, um die 
Einzelgewichte zu 

verringern. Der An- 

schluB des eisernen 
Rohres an das Ge
birge wird mit Hilfe 

von Beton aus Portland- oder Magnesiazement bewirkt. 
Die Ausfuhrung erfolgt entweder durch geschlossenes 
Ausstampfen oder mit ringfórmigen Zwischenraumen, 

die nach dem Abbinden des Stampfbetons vom Innern 
des Dammrohres aus mit Zement ausgepreBt werden, 
Solche Damme sind bis zu 25 m Lange mit Tiiren an 

beiden Seiten ausgefuhrt worden. Der Turrahmenring 
und der erste Ring dahinter erhalten auch auf der AuBen- 
seite in der Langsrichtung Flanschen mit Verschraubung. 
Der Turrahmen und die Tur (s. Abb. 15) werden in der 
Regel aus StahlguB hergestellt.

Eine Besonderheit veranschau!icht Abb. 16, den guB
eisernen Ausbau eines Fiillortes in einem Braunkohien- 

schacht in etwa 70 m Teufe. Der in gutem Mauerwerk

Abb. 15. Dammtur fur groBe Teufen.
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auBer acht gelassen, die im Verhaltnis zum 
GuBeisenąuerschnitt wenigstens ebenso stark 

sein sollte wie bei den bis dahin gebrauch
lichen bearbeiteten Tubbingen. Eine brauch

bare Verschraubung, die unter allen Um
standen ebenso stark ist wie der GuBeisen

ąuerschnitt, fehlt bekanntlich auch heute 

noch.

Abb. 17. Bienenwabentiibbinge nach 
Tomson.

Im Schacht 1 der Zeche Maximilian bei 

Hamm sind die Kastentiibbinge zuerst bis 
zur Teufe von etwa 625 m zur Anwendung 

gekommen, im Schacht 2 nur bis etwa 450 m ; 
der Rest wurde hier wieder in gewóhnlichen 
Tubbingen mit groBer Wandstarke von 
150-180mm ausgebaut. Der untere Teil 

der Schachte stand in hartem, aber kluftigem 
weiBem Mergel mit viel Wasser, das bis

D K O - O i

Abb. 16. Eiserner Fullortausbau.

stehende Schacht wurde am Fiillort durch die Einwirkung 

des Gebirges bestandig derart zerdriickt und beschadigt, 
daB die Grube den von Haniel & Lueg vorgeschlagenen 
Eisenausbau zur Ausfiihrung brachte. Die Tiirschwellen 

und Deckbalken, die wie die Tiirstócke aus StahlguB be
stehen, sind in der Mitte noch durch eine geschmiedete 

Stahlstiitze verbunden. Nach dem Einbau dieser Aus
kleidung war Ruhe im Schacht.

Vorschlage zur Verbesserung der guBeisernen 

S c h ach t a u s k l e i d ung .

Zum SchluB soli noch kurz auf die Vorschlage zur 
Verbesserung der guBeisernen Schachtauskleidung ein- 
gegangen werden, und zwar hauptsachlich auf diejenigen, 
die im Bergbau dauernd oder vorubergehend zur An
wendung gelangt sind.

Bei den auf einer Anregung Tomsons beruhenden, von 
H o 11 h a u s und dem Verfasser in eine ausfuhrbare Form 

gebrachten Kastentubbingen wollte Tomson die Bienen- 
wabe nachbauen (s. Abb. 17). Er hatte aber die Móg- 

lichkeit einer Yerschraubung der Yerbindungsflanschen

Abb. 18. Erste Ausfiihrung der Kastentiibbinge.

27 0 C warm war, Kochsalz bis zum spezifi- 
schen Gewicht von 1,22 enthielt und sehr 
stark Kohlensaure fiihrte. Die Verhaltnisse 

dieses Schachtabteufens waren also wirklich 
ganz auBerordentlich schwierig.

Die auf Maximilian zuerst eingebauten 
Kastentiibbinge entsprachen etwa Abb. 18. 

Man sieht, daB von dem Bienenwabengedanken der 
Abb. 17 nicht viel ubriggeblieben war. Unverkennbar 
ist aber das Bestreben, den Widerstand gegen Durchbie- 
gung, der bei den gewóhnlichen Tubbingen in der einen 

Richtung gegen Vermehrung der Krummung sehr groB 
und gegen Geradebiegung klein ist, gleichmaBiger zu 
gestalten. Diesem Bestreben diente in erster Linie die 
starkę Verbreiterung der wagerechten Flanschen und 
Rippen sowie die Verdickung der Rippen an der Innen- 
seite. Dadurch ist ein groBer Teil des GuBmaterials in 
die Flanschen und Rippen verlegt, dagegen die Wandstarke 
nach Móglichkeit klein gehalten worden.

Die auf die Einfiihrung dieser Auskleidung gesetzten 

Hoffnungen haben sich nicht verwirklicht Zunachst war 
sowohl die Herstellung der Kastentiibbinge. in der GieBerei 
ais auch ihre Bearbeitung schwierig und daher erheblich 

teurer. Auch der Einbau gestaltete sich schwierig und 
zeitraubend, besonders infolge der Schwere der Stucke 
und der Breite der Flanschen, die eine genaue Aus- 
richtung sehr erschwerten, und zuletzt bot das Anziehen 
der zweiten auBern Schraubenreihe erhebliche Schwierig-
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keiten; an vielen Stellen, z. B. in den Ecken, war es nie 

ganz volIkommen zu erreichen. Diese Umstande fielen 
unter den iiberaus schwierigen Abteufungsverhaltnissen 
auf den Maximilianschachten besonders ins Gewiclit. Die 
Schrauben in der zweiten Reihe wurden allmahlich in 
groBer Zahl undicht, und diese Undichtigkeiten wuchsen 

mit der Zeit mehr und mehr unter dem EinfluB des das 
Eisen angreifenden Wassers. Dazu kam noch, dafi man 
die Schrauben der wagerechten Flanschen, dereń Gewinde 
und Schafte ebenfalls fortgefressen wurden, des engen 

Raumes wegen nicht auswechseln konnte. Man muBte also 
die undichten Schrauben durch besondere Einrichtungen 

verdichten und die beschadigten Bolzen in den Lochem 
sitzen lassen. Versuche, die Undichtigkeiten durch Pressung 
von Zement hinter die ganze Eisenauskleidung zu be- 
seitigen, miBlangen, weil der starkę Kohlensauregehalt des 
Gebirgswassers den Zement am ordnungsmaBigen Ab- 
binden hinderte. Auch wurde es nachteilig empfunden, daB 
man den Schacht wegen des groBern auBern Durchmessers 
erheblich groBer abteufen muBte ais bei den gewóhn- 
lichen deutschen Tubbingen,. wodurch mehr Zeit und 
Geld erfordert und aufierdem dem auBern Druck eine 

gróBere Flachę geboten wurde.
Die damals im Abteufen begriffene Gewerkschaft 

Westfalen hatte den weiBen Mergel, auf den bei Maximilian 
die groBen Schwierigkeiten zuriickzufiihren waren, in 

700-900 m Teufe zu erwarten und veranlaBte den Verfasser 
zu einer Untersuchung iiber die gesamte Schachtaus- 
kleidungsfrage in so groBer Teufe. Nach dem Ergebnis 
dieser auf alle damals bekannten Ausfuhrungen und Vor- 
schlage ausgedehnten Untersuchung, daB die Kastentiibbinge 
hauptsachlich wegen der von den wagerechten Flanschen 
und den Schrauben darin zu befurchtenden Schwierig

keiten nicht zu empfehlen seien, kehrte man zu dem dem 
englischen Tiibbingausbau zugrundeliegenden Gedanken 
einer reinen Gewólbekonstruktion zuriick. Man entschloB 

sich, die urspriingliche Konstruktion der deutschen Tub- 
binge beizubehalten, mit dem Grundsatz, alles erforder- 
liche Materiał soviel wie móglich in die Wandstarke zu 
verlegen und die Rippen und Flanschen nur so breit aus- 
zufuhren, wie es die Verschraubung in einfacher Reihe
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Abb. 19. Deutsche Tubbinge fur groBe Teufen.

erforderlich machte. Dabei wurde noch besonderer Wert 

darauf gelegt, in die wagerechten Fugen móglichst viele 
Schrauben hineinzubringen und zugunsten dieser Móg- 

lichkeit auf einige Schrauben in den senkrechten Flanschen 
zu verzichten. Dies konnte leicht geschehen, da die senk
rechten Fugen bei ordnungsmaBigem Einbau erfahrungs- 
gemaB nie Schwierigkeiten verursachen, weil der auBere 
Druck sie besser zusammenpreBt, ais es jeder Verschrau- 

bung móglich ist. Abb. 19 zeigt, wie die yorgeschlagene 

Ausfiihrung aussehen sollte.

Der gefiirchtete weiBe Mergel in den Westfalenschachten 
erwies sich aber ais gutartig, dicht und geschlossen und er- 
forderte uberhaupt keine guBeiserne Auskleidung. Dagegen 
kam dieser Vorschlag auf Schacht 2 der Zeche Maximilian 
fiir den untern Teil bis etwa 650 m statt der Kastentiibbinge 
zur Anwendung. Der Erfolg war sehr befriedigend. Die 
Tubbinge lieBen sich gut einbauen, die Schrauben und 

Fugen konnten zuverlassig abgedichtet werden und blieben 
dauemd dicht. Wegen des kleinern auBern Durchmessers 
brauchte weniger Gebirge ausgehoben zu werden, und 
gleichzeitig wurde der Gesamtdruck auf die AuBenflache 
eines Ringes entsprechend kleiner. Aus diesem Grunde kam 
zu den angegebenen Vorteilen noch der, daB die Tubbinge 
bei gleicher Beanspruchung der widerstehenden Quer- 
schnittsflache um etwa 15 %  Ieichter wurden und sich auch 

im Gewichtspreis billiger stellten. Zur Anwendung ge- 
Iangten Wandstarken von 150 und 180 mm. Die Herstellung 
in der GieBerei bereitete nach den getroffenen Vorsichts- 
maBregeln keine Schwierigkeiten, und es stand schon damals 
fest, daB keine unuberwindlichen Hindemisse beim GieBen 
von 250-300 mm starken GuBstiicken entstehen wurden. 
Zahlreiche Schlagversuche wurden vorgenommen, um zu 
ermitteln, ob die Stucke spannungsfrei waren. Nicht bei 
einem einzigen Versuch konnte das Vorhandensein von 

merkbaren GuBspannungen festgestellt werden, und die 
Bruchstellen zeigten alle einen dichten, von Saugstellen 
freien GuB mit gutem, gleichmaBigem Aussehen.

Trotzdem sind die 
Kastentiibbinge noch in 
zahlreichen Schachten, 

besonders in Kali- 
schachten, zur Anwen
dung gekommen. A. 

Eckenberg  gab ihnen 
eine neue Form, indem 
er die auBere Wand 

zwischen Rippen und 
Flanschen nach auBen 
auswólbte, und nannte 
sie Wellkastentiibbinge; 

er hatte mit dieser Aus- 
wólbung urspriinglich nichts anderes beabsichtigt, ais 
einen Ersatz fiir Keilkranze in Fallen zu schaffen, in 

denen man, wie in Gefrierschachten, nicht gerne tiefe 

Einschnitte fiir Keilkranzauflager macht. Seine ersten 
Ausfuhrungen fur Laura en Vereeniging hatten den in 

Abb. 20 wiedergegebenen Querschnitt. Daraus entstand 
der Welltiibbing (s. Abb. 21) und, nachdem der Kasten- 
tubbing aufgetaucht war, der Wellkastentiibbing(s.Abb.22). 
Einer geschickten Werbung gelang es, diese Formen in 

groBem Umfange einzufiihren, obgleich die Herstellung 
noch schwieriger ist ais beim Kastentiibbing und die Preise 
infolgedessen auch noch hóher sein miissen. lm iibrigen 

trifft auch hier zu, was iiber den Kastentiibbing gesagt 
worden ist.

Zu erwahnen sind noch die nach ihrem Querschnitt 

benannten Kreuztiibbinge von Thyssen (s. Abb. 23), die in 
yerschiedenen Fallen in ziemlicher Menge Verwendung 
gefunden haben. Dieser Querschnitt hat hinsichtlich der 
angestrebten Erhóhung des Biegungswiderstandes keine 

giinstige Form, da die gróBte Masse des Materials, die

Abb. 20. Abb. 21. Abb. 22. Abb. 23.

Abb. 20. 
Abb. 21. 
Abb. 22. 
Abb. 23.

Welltragring.
Welltiibbing.
Wellkastentubbing.
Kreuztubbing.
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Wandstarke, ungefahr in der neutralen Achse liegt. Die 
Herstellung ist jedenfalls recht schwierig, besonders hin- 

sichtlich der Bildung von Saugstellen. Aufierdem sind 
noch zu nennen die Vorschlage von H e i s e , die auf die 

Starkung des Biegungswiderstandes hinauslaufen und die 
in einigen Fallen zur Anwendung gelangt sind, sowie die 
Form von U n g e r ,  die sogenannten Buckeltiibbinge, die 

den zum Abdecken von Bruckenbahnen unterhalb des 
Pflasters dienenden Buckelblechen ahneln, von denen aber 

nur ein Satz ausgefuhrt worden ist.

Z u s am m en f a s su n g .

In einer kurzgefaBten, in der Hauptsache auf Deutschland 
beschrankten Schilderung wird unter Beiseitelassung alles 
Unwesentlichen und aller Einzelheiten die Entwicklung 

des guBeisernen Schachtausbaues von seinen Anfangen an 
dargelegt. Im AnschluB daran werden einzelne Sonder- 
ausfiłhrungen beschrieben und verschiedene Verbesse- 

rungsvorschlage mitgeteilt.

Kohlengewinnung, -verbrauch und -auBenhandel Deutschlands im Jahre 1922.
Von Dr. Ernst J i i ngst ,  Essen.

(SchluB.)

Unter der Einwirkung des Friedensvertrages hat sich 
in den letzten Jahren eine grundlegende Anderung in der 
Stellung Deutschlands auf dem Weltkohlenmarkt ange- 
bahnt, die namentlich im Beriehtsjahr und im laufenden 
Jahr in ihren Umrissen klar erkennbar geworden ist.

Trotz einer Kohlenforderung, die weit iiber sein Be- 
durfnis hinausging, bezog Deutschland in Friedenszeiten 
aus wirtschaftsgeographischen Griinden sowie der Sorten- 

wahl halber in ausgedehntem MaBe Kohle aus dem Ausland.

Z ah l e n t a f e l  16. Brennstoffeinfuhr 1913 — 1922.

Jahr
Stein-
kohie

PreB
stein
kohle

Koks Steinkohle j Braun- 
insges.1 kohie

iooo't

PreB-
braun
kohle

Braunkohle
insges.1

1913 10 540 26 593 11 324 69S7 121 7 350

1914 6 496 360 6 976 5 628 131 6 021
1915 2 550 89 2 668 5 133 147 5 574
1916 1 378 105 1 518 5 296 130 5 686
1917 511 105 651 3917 95 4 202
1918 200 25 233 3 015 56 3183

1919 49 — 49 1 868 38 1 982
1920 363 2 366 2 341 41 2 464
1921 937 8 947 2 757 44 2 889

1922 12 598 39 289 13 005 2 016 31 2109

1 Koks und PreBkohle auf Steinkohle zurikkgerechnet. 
• PreBbraunkohle auf Braunkohle zuruckgerechnet.

An Stein- und PreB- 

kohie waren es 1913 
10,57 Mili. t, dazu ka
men noch rd. 600 0001 

Koks. An Braunkohle 
(fastausschlie81ich Roh
braunkohle aus Bóh- 

men) wurden in dem- 
selben Jahre 7,35 Mili. t 

eingefiihrt. Im Kriege 
ist die Steinkohlenein- 

fuhr, die bis dahin vor- 
nehmlich aus GroBbri- 
tannien und daneben noch aus Belgien, Osterreich 

und Holland gekommen war, alsbald vollig bedeutungs- 
los geworden. Die Zufuhr von Braunkohle aus Bóhmen 
hielt sich dagegen auch im Kriege auf einer ziemlich an- 
sehnlichen Hohe. Im letzten Kriegsjahr, wo die Einfuhr 
von Steinkohle auf 233 000 t zuriickgegangen war, betrug

der Empfang von Braunkohle immer noch 3,2 Mili. t. 
Seinen Tiefstand verzeichnete der Bezug auslandischer 

Kohle im ersten Jahr nach Beendigung des Weltkrieges 
mit 49 000 t Steinkohle und rd. 2 Mili. t Braunkohle. Der 
Wiederaufstieg setzte zunachst nur langsam ein; 1920 

wurden 366 000 t Stein- und 2,46 Mili. t Braunkohle ein- 
gefuhrt, fiir 1921 lauteten die entsprechenden Zahlen 
947 000 t und 2,89 Mili. t. Das letzte jahr brachte aber 
dann ein fórmliches Aufschnellen der Steinkohleneinfuhr, 
die bei 13,01 Mili. t die Friedensziffer um 1,7 Mili. t oder 

14,84 °/o iiberschritt, eine Entwicklung, die sich im laufen
den Jahr noch verstarkt hat, so daB in seinen ersten neun 
Monaten die vorjahrige Einfuhr im gleichen Zeitaum bereits 
um 14,4 Mili. t und das entsprechende Ergebnis fiir 1913 
um 13,3 Mill.t iiberholt war. Dagegen hat im Zusammen- 
hang mit der starken Fórdersteigerung im deutschen 
Braunkohlenbergbau der Bezug von bohmischer Braun
kohle noch nicht einmal die Hohe des letzten Kriegsjahres 

wieder erreichen konnen, und gegen das 1.-3. Vierteljahr 
1913 bleibt er sogar um 4,22 Mili. t oder 77,07 °/o 

zuriick.
Die letztjahrige Steinkohleneinfuhr entfallt zu einem 

erheblichen Teil auf fruher zum Deutschen Reich geh5rige 
Gebiete, namlich mit 3,24 Mili. t oder 25,06 %  auf 
Polnisch-Oberschlesien und mit 1,16 Mili. t auf den Saar- 
bezirk. England hat seine VorrangsteIIung in der Be- 

lieferung Deutschlands mit auslandischer Kohle zum guten 
Teil zuriickgewonnen und war an der Gesamteinfuhr im 
letzten Jahr bei 7,98 Mili. t mit 61,74 °/o beteiligt, wahrend 
1913 bei 9,2 Mili. t sein Anteil 82,53 %  betrug. AuBer 
den genannten Landern kommen fiir die Yersorgung

Zahlentafel  17. Einfuhr an Steinkohle, Koks 
und PreBsteinkohle nach Landem.

Lander
1913

t
1921

t
1922

t

GroBbritannien . . 9 209 543 549890 7 980 994
Niederlande . . . 545 700 57 201 346 252
Osterreich-Ungarn . 516 763 68 5041 106 2861
Belg ien.................... 847 498 175
Frankreich . . . 17 007 —

Saarbezirk . . . . — 188 976 1 163 059
Poln.-Oberschlesien . 3 239 752
Ver. Staaten . . . 556 7S 404 . •

andere Lander . . 22 064 1 278 90 060

ł Tschechoslowakei.
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Abb. 7. Einfuhr Deutschlands, an Steinkohle, Koks 
und PreBsteinkohle nach Landern.

Deutschlands mit Kohle im Jahre 1922 nur noch Holland 
mit 346000 t und die Tschechoslowakei mit 106000 t 
in Betracht.

Die gewaltige Steigerung der Einfuhr ist um so be- 
denklicher, ais sie nicht durch eine entsprechende Zunahme 
der Ausfuhr einen Ausgleich findet. Von unserer groBen 
Kohlenausfuhr, die sich im Frieden auf rd. 45 Mili. t 

Steinkohle und 2,5 Mili. t Braunkohle belief, ist nur noch 
ein kummerlicher Rest geblieben. Die nachstehend auf- 
gefiihrten Zahlen kónnen daruber tauschen, denn sie zeigen

Zah len ta fe l  18. Brennstoffausfuhr 1913-1922.

Ja h r

Steinkohle 
und PreB
steinkohle

Koks
Steinkohle 

insges. 1

100

Braun
kohle

t

PreB
braun
kohle

Braunkohle
insges.*

1913 36 8 7 6 6411 44 912 60 861 2 543

1914 29 16 6 3 858 34 310 47 805 2 462

1915 18 066 3 714 23 018 39 522 1 605

1916 20 768 4 1 3 4 26 280 37 502 1 543

1917 16 026 3 004 20 031 25 353 1 084

1918 13 575 2 409 16 787 31 243 760

1919 5 749 3 421 10310 13 246 751

1920 15 741 4 885 22 254 16 1 437 4 327

1921 19 324 5 133 26 16 8 36 925 2 811

1922 13 597 6 964 22 882 18 1 037 3 129

* u. 8 s, Anm. 1 u. 2 zu Zahlentafel 16.

fur das letzte Jahr 
immer noch eine 
Steinkohlenausfuhr 

von 22,88 Mili. t 
und eine Braun- 
kohlenausfuhr von 

3,13 Mili. t. Aber 
in diesen stattli- 
chen Zahlen sind 
die gewaltigen 
Mengen enthalten, 

die wir auf Grund 
des Friedensvertra- 

ges zu liefern ha
ben, und ihnen 

gegeniiber tritt die 
freie Ausfuhr sehr 

weit zuruck, wie 
das die folgende 
Zusammenstellung 

und die Abb. 8 zeigen, 
schraffiert dargestellt sind.

Abb. 8. Brennstoffausfuhr Deutschlands 
1913-1922.

in der die Zwangslieferungen 

Im Kriege kam es uns

Z ah le n t a f e l  19. Ein- und AusfuhruberschuB 
Deutschlands an Steinkohle1 1913 — 1922 (in 1000 t).

Jahr Einfuhr
Insgesamt

Ausfuhr
davon

Zwangs
lieferungen

ohne
Zwangs-

Heferungen

Einfuhr- ( -) 
bzw. 

Ausfuhr. (+) 
uberschuO

1913 11324 44 912 ___ 44 912 +  33 588

1914 6 976 34 310 — 34 310 +  27 334

1915 2 668 23 018 — 23 018 +  20 350

1916 1 518 26 280 — 26 280 +  24 762

1917 651 20 031 -— 20 031 +  19 380

1918 233 16 787 — 16 787 +  16 554

1919 49 10 310 2 454 7 856 +  7 807

1920 366 22 254 14 287 7 967 +  7 601

1921 947 2 6 1 6 8 17 749 8 4 1 9 +  7 472

1922 13 005 22 882 18 085 4 797 -  8 208

1 Koks und PreBkohle in Steinkohle uragerechnet*

sehr zustatten, dafi wir eine so gewaltige Kohlenausfuhr 
aufgebaut hatten; sie stellte eine Reserve dar, die uns den 
unvermeidlichen im Gefolge des Krieges eintretenden 
Fórderausfall sowie das Ausbleiben der Lieferung bri
tischer und sonstiger Kohle verhaltnismaBig leicht ertragen 
lieB und es uns ermóglichte, die Ausfuhr nach den uns 
noch zuganglichen Landern aufrecht zu erhalten und zum 
Teil sogar bedeutend zu erhóhen. Die Ausfuhr von 
Steinkohle, die im letzten vollen Kriegsjahr (1917) immer- 

hin noch 20 Mili. t betragen hatte, ging aber dann 1919, 
wenn wir die Zwangslieferungen auf Grund des Friedens- 

vertrages unberucksichtigt lassen, auf 7,86 Mili. t zuruck; 
in den beiden folgenden Jahren erfuhr sie wieder eine 
kleine Steigerung bis 8,42 Mili. t. Das letzte Jahr brachte 
jedoch einen erneuten Abschlag auf 4,8 Mili. t, und fiir 
das laufende Jahr ist nach dem Ergebnis der ersten neun 
Monate nur mit einer Ausfuhr von 1,5 Mili. t zu rechnen. 

Die eben kurz geschilderte Entwicklung hat dazu gefuhrt, 
daB sich der gewaltige AusfuhruberschuB, der sich im 
Frieden aus unserm Kohlenausfuhrgeschaft ergab, von 

33,59 Mili. t in 1913 in einen EinfuhruberschuB von 
8,21 Mili. t im letzten Jahr verwandelt hat. Was das fiir 
unsere Zahlungsbilanz bedeutet, liegt auf der Hand. Fur 
die ersten neun Monate des laufenden Jahres ergibt sich 
bereits ein EinfuhruberschuB von 20,7 Mili. t, so daB fur 
das ganze Jahr das Ergebnis noch ungiinstiger ausfallen 
wird ais fur 1922. Das Schaubild 9 macht die geringe 
Bedeutung unserer freien Ausfuhr augenfallig.

Die Gliederung unserer Kohlenausfuhr in den Jahren 
1913, 1921 und 1922 ist in der Zahlentafel 20 ersichtlich 
gemacht.

Danach ist die deutsche Kohle von dem iiberseeischen 
Markte, auf den sie vor dem Kriege in einigermaBen er- 
heblichen Mengen gelangte, neuerdings vol!standig ver- 
schwunden. Ihr Versand erfolgte im letzten Jahr lediglich 
nach den Deutschland unmittelbar benachbarten Landern, 

und selbst vom skandinavischen Markt ist sie bis auf 
geringe Reste verdrangt worden. Dabei war sie vor dem 
Kriege im besten Zuge, sowohl in den Mittelmeerlandern, 
wie auch in Siidamerika der englischen Kohle erfolgreich 
Wettbewerb zu machen, und in Koks beherrschte damals 
unser Land den Weltmarkt, betrug seine Ausfuhr hierin 

doch 6,41 Mill.t gegenuber einer Ausfuhr GroBbritanniens 
von 1,26 Mili. t
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Zahlentafel 20. Brennstoffausfuhr nach Landern.

1913 1921 1922

Steinkohle
Braun
kohle

PreS- Steinkohle
Braun
kohle

PreB- Steinkohle Braun
kohle

PreB-
und PreB Koks braun- und PreB Koks braun- und PreB Koks braun-
steinkohle kohle steinkohle kohle steinkohle kohle

t t t t t t t t t t t t

Frankreich . . 3 562 083 2 354 918 — 64 075 )

Belgien . , . 6171 249 936 515 — 103 720 12 101 0 1 3 14 100 063* — 567 825 9 2 4 0 4 6 9 ' 6 0 5 2  12 7 ' — 603 9 2 6 1

Italien . . . 1 025 009 183 456 — — 1
Deutsch-

Ósterreich . 12 293 371 2 1 051 670 2 49 5272116 7562 2 1 8 7  695 251 803 11872 29 m 1 126 595 250 304 322 15 474

Polen . . . . — — — — 2 353 956 157 640 — — 1 630 170 171 579 245 65

Ungarn . . . . 237 903 9 776 — 472 128 958 11 340 — —
Danzig . . . — - —- — 246 145 23 145 — 31 315 109 193 7 134 2 663 17 183

Memel . . . — - ■ — — 32  920 1 947 — 7 004 19 207 892 410 6 344

Holland . . . 7 522 313 285 223 10 133 282 225 1 081 362 136441 7 3S0 107 361 1 051 032 112 626 6 920 146 150
Schweiz . . . 2 290 838 363 596 — 210 587 13 935 108 760 — 121 869 27 570 96 234 — 177 775

Tschechien . , — — — — 881 854 117101 7 731 131 55 596 74 365 769 144

Danemark . . 315311 52 337 __ 55 240 ;3 .3 ,3 . 3
13 572 547Schweden . . 177 656 208107 — 19 053 .3 .3 m 3 .3 | -

--

Saargebiet . . — — — — 184083 162 196 9446 57831 208 559 173 981 17 090 69 779

ubrige Lander . 3 518291 975 596 685 9 479 3 1 6 3 63 761 — 1 997 — — — —

Zwangslieferungen an Frankreich, Belgien, Italien und Luxemburg. ■ Ósterreich-Ungarn. 3 In »ubrige LXnder« enthalten.

Seitdem ist wieder eine 
bemerkenswerte Besse- 

rung eingetreten, so dafi 
der Abstand des letzten 
Jahres von 1913 nur 

29 Mili. t oder 16,06% 
betrug. Die Abnahme 

ist noch geringer, wenn 

man die Entwicklung 
des Verbrauchs auf den 
Kopf der Bevólkerung 

betrachtet. Dann ergibt 
sich fur 1922 gegen 
1913 ein Ruckgang um 

0,16 t oder 5,95 %.
Es steht auBer Zweifel, 
daB ohne den gewaltsa- 
men Eingriff von auBen, 
den uns der Beginn 

des laufenden Jahres 
gebracht hat, der deut-

Abb. 9. Brennstoffausfuhr Deutschlands nach Landern.

Auf Grund der im vorstehenden gemachten Angaben 
iiber die Gewinnung und den AuBenhandel in Kohle ergibt 

sich fiir die Jahre 1913—1922 die folgende Verbrauchs- 
berechung.

Zahlentafel 21. Kohlenverbrauch 1913 — 1922.

Stein- und Braunkohle1
Steinkohle Braunkohle

Insges, auf den Kopf
der Bevólkerung

1000 t t

1913 156521 92 0 4 0 180241 2,69
1914 134 051 87 253 156118 2,33

1915 126 51S 91 917 149422 2,25
1916 134 408 98 32 3 158 784 2,41

1917 148 367 98 661 172161 2,62

1918 144 354 103 022 168 664 2,54

1919 106 446 94 879 128412 2,11

1920 109 46S 110025 135 012 2,23
1921 111 006 123 088 139 644 2,31

1922 120088 136187 151 288 2,53

1 Braunkohle in Steinkohle uragerechnet, unter der Annahrae, dafi der 
Heizwert der eingeffihrten bóhmlschen Braunkohle */* und der Wert der gefor- 
derten sowie der ausgefiihrten deutschen Braunkohle *j9 der Steinkohle betragt.

Im Kriege hatte sich der Verbrauch auf ansehnlicher 
Hohe behaupten lassen. Die ungiinstigste Ziffer, welche 
bei Zusammenfassung von Stein- und Braunkohle um 
30,8 Mili. t oder 17,10 %  hinter der Zahl fiir das letzte 

Friedensjahr zuruckgeblieben ist, weist das Jahr 1915 auf, 
1917 betrug der Abfall im Verbrauch, in erster Linie 
infolge der weitgehenden Einschrankung der Ausfuhr, nur 

noch 8,1 Mili. t, 1919 erweiterte er sich auf 51,8 Mili. t.

Abb. 10. Kohlenversand 
Deutschlands insgesamt und auf den 
Kopf der BevoIkerung 1913—1921.

sche Kohlenbergbau und damit auch die deutsche Volks- 
wirtschaft wieder zu einem neuen Aufstieg gekommen 
waren. Diese Entwicklung ist mit rauher Hand durch den 
Ruhreinbruch zunichte gemacht worden. Seine vernichten- 
den Folgen auf die deutsche Kohlenwirtschaft lassen sich 
bereits schatzungsweise angeben.

Wir berechnen die Gesamtfórderung Deutschlands an 
Steinkohle fiir das laufende Jahr auf etwa 59 Mili. t, davon 
mag der Ruhrbezirk rd. 40 Mill.t aufbringen, Oberschlesien 

wird 9 Mili., Niederschlesien 5,4 und Sachsen 4,2 Mili. t 
beisteuern. Dem Verbrauch stehen aber aus heimischer 

Gewinnung viel geringere Mengen zur Verfiigung, denn 
die Ruhrkohle geht ja zu einem guten Teil in die 
Lander der Besetzungsmachte und daneben spielt auch 
die freie Ausfuhr noch eine gewisse Rolle.

Uber die G l i e d e r u n g  des deutschen K oh len-  
ve rb r auch s  sind wir nur so weit unterrichtet, ais es sich 
um die Verwendung in land  i scher Kohle handelt, dereń 
Verteilung ja bisher behórdlich geregelt war. Einschlagige 

Angaben bietet fur die Jahre 1913 sowie 1920—1922 der
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Z a h l e n t a f e l  22. Entwicklung des Verbrauches Deutschlands an inlandischer Kohle1.

Jahr

Verffig-
bare

Brenn
stoffe*

1000 t

Gesaratkohlenabgabe 
an das Ausland

von den 
Menge verfugbaren 

Brennstoffen

1000 t i %

Davon Zwangs- 
lieferungen an den 

Feindbund

von den 
Menge verfugbaren 

Brennstoffen

* 1000 t %

Es verbleiben fur den 
deutschen Inlands- 

verbrauch

I verffigbare 
Menge Menge 1913 

==1ÓQ gesetzt

1000 t | \

Voui InIaiidsverbraucU beansprucht
i Industrie, Hausbrand,

~ i Landwirtschaft usw.

die E to -

blhK Eiektriiiiit Menge Otuppc I91i

i = ^I00gescUt

iooo t iooo t ! 1 0 0 0 1 %

1913
.1920
1921
1922

‘ Bra
» d.

137 620 
147 119 

146 976

unkohle auf 
. Fórderung

24 262 | 17,63 
27 213 18,50 
24 325 i 16,89

Steinkohle uragerechnet, 3. 
abziigł. Zechenselbstverbrai

15 634 

18 598 
18417

d. Anm. 1 zu 
ich, Deputata

.

11,36
12,64
12,53

Zahlentafel 2 
ohle und auf

148392 100,0 
113 359 76,4 
119 906 30,8 
122171 82,33

.
die Halden gesturzte Menge

14004 : 11 628 122 760 
16590 i 14 367 | S2 670 
16 782 14 697 j 8S479 
13 836 14 481 93 S54

zuzugl. den Halden entnommenc Menge.

100,0
67.4
72,1
7b,45

Bericht des Reichskohlenrates fiir 1922; sie sind in 

Zahlentafel 22 enthalten.
Danach standen im letzten Jahr fiir die heimische 

Versorgung an inlandischer Kohle 122,17 Mili. t zur Ver- 
fugung, d. s. S2,33 °/o der 1913 verfugbaren Menge. Von 
der Gesamtmenge beanspruchte die Eisenbahn 13,8 Mili. t 

-und damit fast ebensoviel wie im Jahr 1913 und an- 

nahemd 3 Mili.t weniger ais im Jahre 1921. Dieser Riick- 
gang diirfte auf eine gróŁSere Verwendung auslandischer 
Kohle bei der Eisenbahn zuruckzufuhren sein. Die Gas-,

Wasser und Elektrizitatswerke haben ihren Yerbrauch an 
heimischer Kohle gegen die Friedenszeit betrachtlich ge- 
steigert; gegen 1913 ergibt sich fiir 1922 ein Mehr um 
annahernd 3 Mili. t. Die Zuruckdraugung der englischen 
Kohle, im besondern aus dem Yerbrauch der Gaswerke, 
diirfte jedoch im laufenden Jahr wieder riickgangig ge

macht worden sein. Industrie, Hausbrand und land- 
wirtschaft beanspruchten yon dem Gesamtverbrauch an 

inliindischer Kohle bei 93,85 Mili. t 23,55 %  weniger ais 
im letzten Friedensjahr.

U M S C  ł i  A U.
Untersuchung einer Zentrifugalpumpe 

mit Dampfturbinenantrieb.
Ais Wasserhaltungsmaschine wird meist die Zentrifugalpumpe 

mit elektrischem Antrieb yerwandt, obgleich sie der elektrisch 

angetriebenen Kolbenpumpe wirtschaftlich unterlegen ist. Ihre 

Vorzuge gegeniiber der Kolbenpumpe liegen in den yerhaltnis- 
maBig geringen Anschaffungs- und lnstandhaltungskosten, im 

maBigen Platzbedarf und im geringen Ólverbrauch; sie recht- 

fertigen in vielen Fallen den Verzicht auf die groBere Wirt- 
schaftlichkeit. Bei hohen Pumpenleistungen und gróBern Fórder- 

hóhen betragt der mechanische Wirkungsgrad einer elektrisch 
angetriebenen Zentrifugalpumpe einschlieBlich Motor 65 bis 

68 0/0,der einer elektrisch angetriebenen Kolbenpumpe 84 - 87 %. 
Der Antrieb der Zentrifugalpuinpen erfolgt yorwiegetid durch 

Drehstrommotoren mit Umlaufzahlen von 1480 1500 in der 

Minutę. Die nachstehend beschriebene Zentrifugalpumpe auf 

der den Essener Steinkohlenbergwerken 

gehorenden Zeche Carl Funke in Hei- 

singen ist dagegen aus betrieblichen 

Griinden mit Dampfturbinenantrieb ver- 

sehen worden. Die Ruhrzechen der ge

nannten Gesellschaft sind yorwiegend 

auf die Stromlieferung durch das Rhei- 
nisch-Westfalische Elektrizitatswerk an- 

gewiesen; ein eigenes Kraftwerk ist 

nicht vorhanden. Die Abfallerzeugnisse 

der Zeche mussen in den eigenen 

Kesselhausern yerfeuert werden; da cs 

sich aber um eine Anthrazitkohle han

delt, mit der sich im Kesselbetrieb auf 

Planrosten mit Unterwind nur maflige 

Rost- und Heizflachenleistungen er

zielen lassen und dereń geringer Gas

gehalt auf Wanderrosten keine wirt

schaftliche Verfeuerung erlaubt, ist bis

her von der Anlegung eines Kraftwerkes

abgesehen worden. Um die Wasserhaltung unabhangig yon 
der Stromlieferung betreiben zu kónnen, hat man daher die 
Pumpe mit Dampfturbinenantrieb ausgestattet und dabei auch 
die geringe Baulange der Anlage in Betracht gezogen, da das 
Gebirge sehr druckhaft ist. In den Zeiten geringen Dampi- 
bedarfes steht geniigend Dampf zum Betriebe der Wasser
haltung zur Verfugung. Das Vorhandensein einer Schacht- 
dampfleitung hat die Anlagekosten erheblich yerringert.

B e s c h r e i b u n g  de r  A n l a g e .

Die gesamte, in der nachstehenden Abbildung wieder- 
gegebene Wasserhaltungsanlage ist von den Maffei-Schwartz-

Zentrifugalpumpe mit Dampfturbinenantrieb auf der Zeche Carl Funke.
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kopff-Werken in Berlin geliefert worden. Die Curtis-Turbine 
hat zwei Druckstufen, von denen jede in zwei Geschwin- 

digkeitsstufen unterteilt ist. Ihre Hóchstleistung betragt 700PS 

bei normal 2700 Unii./min. Die Reglung erfolgt durch Drosselung 

mit zwei von Hand schaltbaren Zusatzventilen. Ein Schnell- 

schlufiventil verhindert die Uberschreitung der hóchsten zu- 

lassigen Drehzahl. Die dreistufige Zentrifugalpumpe ist mit 

der Turbinę durch eine elastische Kupplung verbunden. Rader 

und Leitvorrichtungen sowie die andern dem Angriff des 

Grubenwassers ausgesetzten Innenteile der Pumpe bestehen 

aus Bronze. Die Entlastung gegen achsrechten Schub erfolgt 
hydraulisch, die Schmierung der Turbinen- und Pumpenlager 

durch PreBól. Die Kondensationsanlage besteht aus einem 
Kórtingschen Strahlkondensator, dem das Einspritzwasser 

durch eine kleine, von der verlangerten Hauptpumpenwelle 
angetriebene Zentrifugalpumpe zugedruckt wird. Wegen ihrer 

Einfachheit und Betriebssicherheit sowie ihres geringen Platz- 

bedarfes hat man der Einspritzkondensation den Vorzug vor 

der Oberflachenkondensation gegeben.

Die Pumpe hebt eine Wassermenge von 5,5 cbm/min 

auf 310 m manometrischer Hóhe bei einem Kraftbedarf von 

540 PS an der Welle. Die Kondensation ist fur eine Leistung 

von 4100 kg bemessen. Bei einer Kiihlwassertemperatur von 
16° C soli das Vakuum 92 °/0 und der Kuhlwasserbedarf 

150 cbm/st betragen. Der Kraftbedarf der Kiihlwasserpumpe 

ist bei der vorgenannten Kuhlwassermenge auf 9,2 PS bei 
10 m manometrischer Fórderhóhe berechnet. In der Grube 

steht trockengesattigter Dampf von 7,5 at Uberdruck zur 

Verfugung. Um die erstrebte Einfachheit der Anlage nicht 

zu beeintrachtigen, hat man von der durch Einbau eines 

Zahnradvorgeleges inóglichen Verwendung einer schneller 
laufenden Turbinę abgesehen, dereń langerer Rahmen auch 

weniger widerstandsfahig gegen die Einwirkungen des Gebirgs
druckes sein wiirde.

A u s f u h r u n g  de r  M e s s u n g e n .

Die órtlichen Verhaltnisse lieBen eine Messung des Dampf- 

verbrauches durch Wiegen des in die Kessel gespeisten Wassers 

nicht zu; auch eine Kondensatwassermessung war bei der 
Einspritzkondensation nicht moglich. Der Dampfverbrauch 

muBte a}so durch Dusenmessung ermittelt werden. Zu diesem 

Zweck war in die zur Turbinę fuhrende Dampfleitung von 

150 mm lichter Weite in der Pumpenkammer eine nach den 

Normen des Vereines deutseher Ingenieure durchgebildete 
Duse von 60 mm lichter Weite eingebaut worden. Vor der 

Diise wurden der Druck und die Temperatur des Dampfes und 

an der Diise selbst der Druckunterschied durch ein Queck- 

silbermanometer festgestellt. An der Turbinę erfolgten die 

Messungen des Dampfdruckes, der Dampftemperatur und der 

Umlaufzahl, an der Kondensation die des Vakuums sowie der 

Kuhlwasserein- und -austrittstemperaturen. Die verschiedenen 

Pumpenleistungen wurden mit Hilfe eines hinter der AusfluB- 

leitung iibertage eingebauten Uberlaufgerinnes von 604 mm 

Breite ermittelt. Die gehobene Wassermenge ergab sich nach 
der Freeseschen Formel. AuBerdem wurden an der Pumpe 

die manometrische Druckhóhe und die Saughóhe ermittelt. Die 

samtlich mit Nachprufvorrichtungen ausgefuhrten Messungen 

erstreckten sich auf einen Zeitraum von 20—30 min, da kurz 

nach der Veranderung des Betriebszustandes der Beharrungs- 
zustand eintrat. Die Ablesungen an der Turbinę und an der 

Pumpe erfolgten alle 5 min, wahrend der Druckunterschied 

an der Diise sowie die Oberlaufhóhe am Gerinne alle 1 —2 min 
abgelesen wurden. Die ermittelten Werte sind in der nach- 

steheuden Zahlentafel enthalten.

Yersuchsergebn i sse.

Nr. des Versuches 1 2

normale erhóhte
D a m p f t u r b i n e Umdrehungszahl

1. Tag der M e s s u n g .............................. 29.5. 23 29.5.23
2. Dauer der Messung . . . .  mi n 30 30
3. Umlaufzahl der Turbinę je min . . 2740 2786
4. Dampftemperatur in der Dampf

leitung an der Hangebank . . °C 216 221
5. Dampfdruck an der Turbinę , at U. 7,2 5,8
6. Dampftemperatur an der Turbinę °C 173 173
7. Vakuum an der Turbinę . . mm QS 667 663
8. Barometerstand....................mmQS 789 789
9. Vakuum ..................................  °/0 84,5 84,0

10. Kuhlwassertemperatur vor dem
K ondensa to r..............................°C 17,7 17,3

11. Kiihlwasseraustrittstemperatur am
K ondensa to r ..............................°C 35,4 36,5

12. Kuhlwassermenge, errechnet, cbm/st rd. 152,0 rd. 156,5
13. Dampfdruck vor der MeBduse atU. 7,5 7,7
14. DampftemperaturvorderMeBduse °C 173,5 171,0
15. Druckunterschied an der Diise mmQS 226,5 312,5
16. Dusendurchmesser....................mm 60 60
17. Dampfverbrauch der Turbinę, . kg/st 47401 5280'

Wasse r ha l t ung
18. Manometrische Druckhóhe . . at U. 29,9 29,9
19. Druckhóhe................................... m 296,5 296,5
20. Saughóhe bis Mitte Pumpe . . m 4,73 4,77
21. Gesamte Fórderhóhe . . . .  m 303,73 303,77
22. Spezifisches Gewicht des Gruben

wassers .................................. 1,001 1,001
23. Uberfallhóhe am Gerinne mmWS 177,4 183,3
24. Gefórderte Wassermenge cbm/min 5,20 5,47
25. Leistung der Pumpe . : ■. . PSe 351,0 369,0
26. Dampfverbrauch je Pumpen-PSe kg 13,5 14,3
27. Kraftverbrauch an der Pumpen-

welle (i) =  0 , 7 ) .........................PS 500,8 527,0

1 Die Dampfmenge ist errechnet nach der Formel;

0  = 1,595

Wie aus der Zusanimenstellung hervorgeht, konnte bei 

der normalen Umlaufzahl die gewahrleistete Wassermenge 

nicht erreicht werden, was wohl darauf zuruckzufiihren war, 
daB ein Fremdkórper bei der Inbetriebsetzung der Pumpe eine 

Beschadigung des ersten Laufrades herbeigefuhrt hatte. Das 

gewahrleistete Vakuum wurde nicht erreicht, weil anscheinend 

die Diise im Kondensator etwas verschmutzt und auBerdem 

die Kuhlwassertemperaturen 1,7 und 1,3° C hóher waren ais 
die Bedingungen vorsahen ł. Sonst lief die Pumpe stórungsfrei. 

Ihre geringe Baulange und ihre Einfachheit sowie ihre wirt

schaftliche Gleichwertigkeit gegenuber einer elektrisch ange- 

triebenen Zentrifugalpumpe lassen ihren Einbau unter gleięh- 

artigen Betriebsverhaltnissen empfehlenswert erscheinen.

Ingenieur M. S c h i m p f ,  Essen.

Nenreglung des Patentwesens in RuBland. In RuBland be- 

findet sich ein neues Gesetz auf dem Gebiete des Patent

wesens in Vorbereitung. Auslandischen Erfindem ist aber schon 
jetzt die Moglichkeit geboten, Anmeldungen bei der amtlichen 

Annahmestelle in Berlin (Bureau fur Wissenschaft und Technik 

des obersten Volkswirtschaftsrates der U .S .S .R ., Patentab- 

teilung, Berlin W  15, Lietzenburger StraBe 11) einzureichen. 
Die Prioritat gilt vom Tage der Abgabe bei der Annahme

stelle ab.

1 Hieraus ergibt sieli die Notwendigkeit, dafur Sorge zu tragen, daB der 
Kuhlraurapumęe im Sumpf nur kaltes Orubenwasser und nicht audi das Misch- 
kondensat zufiieBt.
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W I R T S C H A F T L I C H E  S.
Kohiengewinnung und -ausfuhr GroBbritanniens im

3. Vierteljahr 1923.

In den ersten 43 Wochen d. J. belief sich die Kohlen

fórderung GroBbritanniens auf 229,39 Mili. l . t  oder 25,09 Mili. t 

= 12,28 % mehr ais in der entsprechenden Zeit des Vorjahrs. 

Z a h l e n t a f e l  1. Entwicklung der wóchentlichen 
Kohlenfórderung GroBbritanniens.

1922 1923

Durchschnitt der 1. t Durchschnitt der 1. t
Wochen Jan. Wochen Jan.
bis Juni , . 4 605 900 bis Juni . . 5415 100

Woche Woche
endigend am endigend am
8. Juli . . . 4 597 800 7. Juli . . . 5 305 800

15. „ . . . 4 626 700 1 4 . ................... 5 041 900
22. „ . . . 4 390 800 21. „ . . . 4 601 000
29. „ . . . 4 989 100 28. „ . . . 5 111 700
5. August , . 5 121 600 4. August . . 5 253 600

12. „ . . 3 623 200 11. „ . . 3 566 400
19. „ . . 5 158 400 i 18. „ . . 5 124 000
26. „ . . 5 148 000 25. „ . . 5 163 800

2. September . 5 203 600 1. September . 5 280 600
9. „ 5 160 800 8. „ 5 320 300

16. „ 4 994 700 15. ,, 5 244 700

23. „ 5143 900 22. „ 5 504 300
30. „ 5 177 200 29. „ 5 574 600

7. Oktober . . 5 209 000 6. Oktober . . 5 528 400
14. „ . . 5 254 900 13. „ . . 5 626 000
21. „ . . 5 355 400 20. „ . . 5 678 600
28. „ . . 5 388 300 27. „ . . 5 673 500

zus. Jan.-Okt.1204297 000 zus. Jan.-Okt. 229 390 600

In der Brennstoffausfuhr blieb der KohIenversand im

3. Viertel d. J. mit 19,66 Mili. t um 1,63 Mili. t hinter der 
Ausfuhr des 2. Vierte!jahres zuriick, ubertraf aber das Ergebnis 

des 1. Vierte!jahres (18,70 Mili. t) um 968000 t. Ahnlich ge- 

staltete sich die PreBkohlenausfuhr, sie stieg von 218000 t 

im 1. Vierteljahr auf 291 0001 im 2. Viertel und ging dann 

auf 287000 t in der Berichtszeit zuruck. An Koks kamen gleich- 
zeitig 1,19 Mili. t zum Versand; das ist ein Mehr von 477000 t 

oder 67,18 °/0 gegenuber dem 2. Viertel und von 4030001 oder 
51,40% gegenuber dem 1. Viertel d. J. Der Brennstoffversand 

nach Monaten ist aus der nachstehenden Zahlentafel zu ersehen.

Z ah l en t a f e l  2. GroBbritanniens Kohlenausfuhr 

nach Monaten.

Kohle Koks
PreB Kohle usw.

kohle fur Dampfer im 
ausw. Handel

1000 1.1

Monats-Durch-
1753schnitt 1913 . 6117 103 171

1921 . 2055 61 71 922

1922 . 5350 210 102 1525

1923
1720Januar . . . . 5612 275 111

Februar . . . 5903 253 71 1405

Marz . . . . 7180 256 36 1446

April . . . . 6841 263 71 1428

M a i .................... 7864 225 93 1561

J u n i ....................
J u l i ....................

6589 222 127 1562

6767 317 96 1377

August . . . 6580 431 87 1461

September . . 6316 439 104 1493

Der Kohlenausfuhrpreis, der sich in der ersten Halfte d.J- 

von Monat zu Monat erhoht hat und im Mai mit 1 £  7 s 7 d 
seinen hóchsten Stand verzeichnete, ging von da ab stetig 

zuriick und betrug im September nur noch 1 £  4 s 9 d.

Z a h l e n t a f e l  3. Englische Kohlenausfuhrpreise 
1913, 1922 und 1923 je 1. t.

Monat
1913 1922 1923

£ s d £ s d £ s d

Januar .............................. — 13 8 1 3 9 1 2 5
Februar ......................... — 13 8 1 2 1 1 3 2
Marz . . . . . . . — 13 10 1 2 3 1 4 7
A p r i l .............................. — 14 2 1 2 8 1 6 1
M a i .................................. -  14 2 1 2 11 I 7 7
J u n i .................................. — 14 3 1 2 6 1 7 2
J u l i .................................. — 14 1 1 2 0 1 6 1
A ugust.............................. — 14 — 1 2 5 I 5 3
S e p te m b e r .................... — 14 — 1 2 11 1 4 9
O k t o b e r ......................... — 14 — 1 2 7
N o v e m b e r .................... — 14 1 1 2 7
D e z e m b e r .................... — 14 1 1 2 6

Wie sich die Kohlenausfuhr im 3. Jahresviertel auf die 
einzelnen Lander verteilt hat, ist aus Zahlentafel 4 zu ent- 

nehmen. Fiir die ersten 9 Monate weist die Gesamtausfuhr 
gegenuber dem Jahre 1913 bei 59,47 Mili. t eine Steigerung

Z a h l e n t a f e l  4. Kohlenausfuhr nach Landern.

Bestimmungs-
land

3. Vierteljahr 

1913 | 1922 11923

1.—3. Vierteljahr 

1913| 1922 11923

±1923
gegen
1913

i ain iuuu 1. t

Agypten . , . 746 : 362 402 2259 1287 1253 -  1006
Aigerien . . . 281 i 239 232 952 762 826 -  126
Argentinien . . 918 385 648 2725 1321 1883 -  842
Azoren und Ma- .

deira . . . 29 15 14 121 66 56 -  65
Belgien . . , 475 714 1440 1547 2096 4915 + 3368
Brasilien . . . 424 284 295 1446 738 870 -  576
Britisch-Indien . 20 172 17 126 887 72 -  54
Kanar. Inseln . 258 130 162 875 396 491 -  384
Chile . . . . 93 27 7 458 67 15 -  443
Danemark . . 752 840 793 2213 2004 2239 + 26
Deutschland . . 2499 3359 3640 6784 6182 11605 + 4821
Frankreich . . 3148 3043 4607 9567 9660 14117 + 4550
Franz.-West-

afrika . . . 39 17 26 128 75 114 -  14
Gibraltar . . . 67 122 76 255 477 334 + 79
Griechenland 184 106 94 507 304 354 -  153
Holland . . . 518 1563 1986 1545 4097 4691 + 3146
Italien . . . . 2442 1492 1793 7150 4554 5760 -  1390
Malta . . . . 130 35 76 506 116 235 - 271
Norwegen . . 511 333 335 1689 1153 1170 -  519
Portugal . . . 283 202 187 909 609 602 -  307
Portug.-West-

afrika . . . 51 21 58 190 145 190 _
RuBland . . . 2318 242 121 4463 402 271 - 4192
Schweden. . . 1177 695 897 3275 1680 2319 - 956
Spanien . . . 577 476 286 1870 1330 S71 -  999
Uruguay . . . 208 90 71 568 3S0 316 -  252
andere Lander . 844 3329 1401 2390 4689 3904 + 1514

zus. Kohle 18992 18293 19664 54518 45477 59473 + 4955
Gaskoks . . . \ Qoa 258 328 * OOQ 586 834
metali. Koks 489 859

j  oio
1086 1847

zus. Koks 338 747 1187 838 1672 2681 + 1843
PreBkohle 520 283 287 1542 955 796 -  746

insges. 19S50 19323 21138 56893 48104 62950 + 6052

Kohle usw. fur
Dampfer im
ausw. Handel 5459 4748 4331 15546 13599113453 -  2093

in 1000 £

Wert der Ge- I 1 : 1
samtausfuhr . |13917|21974128193|39756|55041182431 [+42675
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um 4,96 Mili. ł oder 9,09 % auf. Diese Zunahme entfallt fast 

ausschlieBlich auf die Hauptempfangslander, die ihre Bezuge 
in ganz bedeutendem MaBe erhóht haben. So fuhrte Frankreich 

bei einem Gesamtbezug von 14,12 Mili. t 4,55 Mili. t mehr 
ein ais in der entsprechenden Zeit von 1913; Deutschland 

erhielt 11,61 Mili. t oder rd. 70 °/o mehr, wahrend die Empfange 
Belgiens bei 4,92 Mili. t 3,37 Mili. t und die Hollands bei 

4,69 Mili. t 3,15 Mili. t groBer waren. Einschneidende Ruck- 
gange verzeichnen vor allem Italien, das 1,39 Mili. t weniger 

erhielt ais 1913, gegeniiber dem Vorjahr aber einen nahezu eben- 

sogroBen Zuwachs verzeichnet, ferner Agypten (— 1,01 Mili. t), 
Spanien, Schweden und Argentinien. Die Koksausfuhr erhóhte 

sich von 1,67 Mili. t in den ersten neun Monaten des Vor- 

jahrs auf 2,68 Mili. t und stellte sich damit auf mehr ais das 

Dreifache des Versandes von 1913. Der Auslandversand von 
PreBkohle ging von 1,54 Mili. t im Jahre 1913 auf 7960001 
zuruck.

Die Ausfuhr englischer Kohle nach Deu t s c h l a nd  war 
bei 1,13 Mili. t im September um 85000 t kleiner ais im Vor- 

monat, ihr Wert belief sich auf 1,36 Mili. £ oder in Papiermark 

umgerechnet auf 585 Billionen M , also trotz Ruckgangs von 

Ausfuhrmenge und Kohlenpreis auf annahernd das 20fache 
des vormonatigen Papiermarkbetrages.

Zah l en t a f e l  5. Ausfuhr englischer Kohle nach Deutschland.

Menge 

1.1

Wert

£

Wert 
umgerechnet 
in Mili. J ( l

Monatsdurch
schnitt 1922 . 695 467 707 708 5 994

1923
Januar . . . . 521 854 553 247 44 305
Februar . . . 1 000 097 1 145 771 143 453
Marz . . . . 1 836 399 2 339 836 232 292
April . . . . 1 715215 2 279 419 258 242
M a i .................... 1 726 086 2 449770 537 220
J u n i .................... 1 164 585 1 633 885 814 603
J u l i .................... 1 295 325 1 723153 2 741 149
August . . . . 1 214 833 1 516 543 31 838 076
September. . . 1 130249 1 364 664 584 531 613

1 Nach dera jeweiligen Kurswert Im Monatsdurchschnitt.

Kohlenersparnis und Steigerung der Erzeugung von Elek- 

trizitat in den Ver. Staaten im Jahre 19221. Nach Ermittlungen 
der Geological Survey wurde in den Ver. Staaten bei der Er

zeugung von Elektrizitat im Jahre 1922 mehr ais ein Drittel der 

Gesamtmenge durch Wasserkraftanlagen gewonnen und hierbei 

eine Erspamis von mehr ais 20 Mili. t Kohle erzielt. In der 

Gewinnung von Elektrizitat durch Wasserkraft nehmen unter 

den Staaten der Union Neuyork und Kalifornien den ersten Platz 
ein. Der Nutzungsgrad in der Verwendung von Brennstoff 

hat wahrend der Jahre 1919/1922 eine bemerkenswerte Steige

rung erfahren. Wahrend sich noch im Jahre 1919 der Ver- 

brauch zur Gewinnung einer KWst auf 3,2 Ib Kohle stellte, 

wurden 1922 nur noch 2,5 oder 22°/0 weniger gebraucht, 
wodurch Millionen Tonnen Kohle gespart wurden.

J ą h r l i c h e  E r z e u g u n g  v on  E l e k t r i z i t a t  
i n  den  K r a f t a n l a g e n  de r  Y e r . S t a a t e n  1919—1922.

Jahr
Mili.
KWst

insges.

dav
aus

Wasser
kraft
Mili.
KWst

on
durch
Brenn-
stoff
MIII.
KWst

JShrlicher 
stoff fur

Kohle 

sh. t

Verbrauch 
die Erzeug 
Elektrizitat 

Ól 
barrels

-■on Brenn- 
ung von

Oas

KubikfuB

Kohlen- 
ver- 

braucli* 
auf 

1 KWst 
lb

1919
1920
1921
1922

38921
43555
40976
47659

14606
16150
14971
17206

24315
27405
26005

30453

35100000
37124000
31585000
34179000

11050000
13123000
12045000
13197000

21406000
24702000
23722000
27172000

3,2
3,0
2,7

2,5

' Power 1923, S. 119. s Ól and Oas auf Kohle umgerechnet. ltK o h !e  =  
4 Fa8 Ó l =  35000 KubikfuB Oas.

Wóchentliche lndexzahlen>.

K le in h a n d e l O ro B h a n d e l

Relchslndex
Teuerungszahl

GroBhandelsindex
einschl. Bekleidung einschl. Bekleidung des Stat. Relchsamts

Stich ± Stich ±
tag

ecg- geg. tag
gcg-

1913 =  1 Vor-
woche

%

1913= 1 Vor-
woche

°/o

1913 =  1 Vor-
woche

%

1923
Juli In Tausend in Tausend Juli in Tausend

4. 3. 34 ,
11. 22 + 34 . 10. 49 + 44
16. 29 + 79 ’ 29 17. 57 + 18
23. 39 + 36 41 + 41 24. 79 + 38
30. 71 + 82 80 + 96 31. 184 + 131

Aug. Aug.
6. 150 +109 148 + 85 7. 483 + 163

13. 437 +192 417 +182 14. 664 + 37
20. 754 + 73 794 + 93 21. 1 247 + 88
27. 1 183 + 57 1 226 + 54 28. 1 695 + 36

Sept. Sept.
+ 763. 1 845 + 56 2 058 + 68 4. 2 982

10. 5 051 +174 6155 +199 11. 11513 + 286
17. 14 245 +182 16 691 +171 18. 36000 + 213
24. 28 000 + 97 37 872 +127 25. 36 200 +  1

Okt. Okt.
1. 40 400 + 44 45 743 + 21 2. 84 500 + 133
8. 109 100 +170 126 122 +176 9. 307 400 + 263

15. 691 900 +534 714 072 +466 16. 1 092 800 + 256
22. 3 044 800 +340 2138411 +199 23. 14 600 000 +1236
29. 13 671 000 +349 12 848 035 +501 29. 18 700 000 + 28

Nov. Nov.
5. 98 500 000 +621 85 890 529 +569 6. 129 254 400 + 591

12. 218 500 000 +122 256204 946 +198 13. 265 600 000 + 105
19. 831 600 000 +281 870072 853 +240 20. 1413400000 + 432
26. 1535000000 + 85 2030617331 +133 27. 1422900000 + 0,7

Dez. Dez.
3. 1 515000000 -1,3 2038 200000 +  0,37 4. 1337400000 — 6

10. 1555300000 - 24

1 Fiir die letzten beiden Wochen z. T, yorlSufige Zahlen.

Londoner Prelsnotierungen fiir Nebenerzeagnisse.

In der Woche endigend am 

30. Nov. | 7. Dez.

Benzol, 90 er, Norden . . 1 Gall.

S

l/3Va
„ „ Suden • II 1/4

T o l u o l ......................... II 1/8-1/9
Karbolsaure, roh 60 ♦ >1 3/4

„ krist. 40 °/0 * Ił 1/1 Va — 1/2 i 1/1 —1/2
Solventnaphtha, Norden II 1/2 •

„  Suden * >» 1/2 | 1/3
Rohnaphtha, Norden . >1 19
K reo so t......................... II /9>/2
Pech, fob. Ostkuste . . . . l t . t 130 125

„ fas. Westkuste * • II 123/6 I 123/6-125
T e e r .............................. * . » 90

Der Markt in T e e r e r z e u g n i s s e n  war ruhig, kristal- 

lisierte Karbolsaure lag schwach. Pech ging an der Ostkuste 
weiter zuruck und wurde zu 125 s angeboten, auch an der 

Westkuste herrschte trotz des kiirzlich eingetretenen Preisriick- 

gangs wenig Nachfrage.

Der Markt fur s c h w e f e l s a u r e s A m  m o n i a k  lag eben
falls ruhig. Die Dezember-Notierung wird mit 14 £ 16 s an- 

gegeben unter Vorbehalt eines Aufschlages von 6s fiir Januar- 
Lieferung.

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt

in der Woche endigend am 7. Dezember 1923.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). Das 
Ausbleiben von Schiffsraum in der vergangenen Woche hatte
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einen Riickgang der Preise fiir Kesselkohle zur Folgę. Es 

wurden angeboten : beste Blyth zu 24 s 6 d — 25 s 6 d, beste 

Tyne zu 25 s —26 s ó d ,  zweite Sorte Blyth und Tyne zu 22 s. 
Alle ubrigen Sorten konnten sich zu den Notierungen der 

Vorwoche behaupten. Die Inlandnachfrage nach Koks nimmt 

dauernd zu, die Haltung ist daher sehr fest. Die Aussichten 
bis iiber Neujahr hinaus konnen ais giinstig bezeichnet 

werden, umsomehr, ais die Lagerbestiinde uberall aufgebraucht 

sind. Das deutsche Geschaft wird ais gut bezeichnet; be- 
trachtlicher Schiffsraum wurde besonders fiir Hamburg und 

die norddeutschen Hafen gechartert. Die bedeutendste Nach

frage ging von den Stockholmer Gaswerken ein und lautete 

auf 20000 t Gas- und Kokskohle zur Lieferung April-September 

1924. Wider Erwarten ist das Geschaft durch die politische 
Lage kaum beeinfluBt worden.

2. F r a c h t e n m a r k t .  Das auBergewóhnlich schlechte 

Wetter hielt die Schiffe stark zuriick und fiihrte infolge man- 

gelnden Leerraum - Angebots — besonder9 am Tyne — zu 
Schwankungen in den Frachtsatzen. Fiir Hamburg konnte 

eine erneute Geschaftstatigkeit zu 5 s 6 d festgestelit werden. 
Das Hauptgeschaft entwickelte sich vorwiegend nach den nord- 

europaischen Hafen. Das baltische Geschaft war, wie ge- 

wShnlich zu dieser Zeit, sehr fest und lebhaft. Die Festland- 

Frachtsatze blieben fast unverandert und neigten zurSchwache. 

Rotterdam notierte 5s 5V2d, Le Havre 6s 3d, Alexandrien 

10 s 103/4 d, Genua 9 s 11 d und La Plata 14 s 53/« d. Die 
Kohlenstationen liefien eine ziemlich lebhafte Geschaftstatigkeit 

erkennen. Obgleich die Nachfrage in den schottischen Hafen 

sich gebessert hat, konnte eine Belebung dieses Marktes nur 

nach dem Festland beobachtet werden.

P A  T E N T B E R I C H T .

Gebrauchsmuster-Elntragungen,
bekanntgeraacht Ira Patentblatt vora 22. Noveraber 1923.

5b. 859 030. Albert Schiwy, Hordel-Bochurn. Ladestock 
zum Besetzen von SchuBlóchern in gleichzeitiger Verbindung 
mit einem Kratzer. 25.11.22.

5c. 859 078. Iwan Schurawlew, Selm b. Ludinghausen. 
Kappenwinkel aus Blech. 18.9.23.

19 a. 859 199. K. Th. Jasper, Hattingen (Ruhr). Schienen- 
halter. 24.10.23.

19 a. .859 287. Elfriede Kohlus, geb. Schmitz, und Inge
borg Kohlus, Plettenberg. SchienenstoBverbindung. 26.10.21.

20 c. 859290. Fried. Krupp A.G., Essen. Mit feststehenden 
Stirnwanden und kippbarem Boden versehener Selbstentlader.
30.3.22.

35 a. 858 947. Fa. Joh. Frohn, Essen. Trommelkupplung 
fur in einer Drehrichtung arbeitende Grubenhaspel. 19.10.23.

35 a. 859 333. Paul Prożek, Gladbeck (Westf.). Korb- 
anzeiger fiir die Seilfahrt. 26.9.23.

47 f. 859 079. Heinrich Schmitt und Josef Plitt, Essen- 
Altenessen. Schnellverbindung fiir Rohrleitungen. 20.9.23.

81 e. 859201. Fa. G. Wolff jr., Linden (Ruhr). Koksverlade- 
vorrichtung. 15.4.21.

81 e. 859 280. Eduard Quester, Kóln-Sulz. Verstellbarer 
Schieber an pneumatischen Fordervorrichtungen. 27.10.23.

Patent-Anmeldungen,
die zwei Monate lang in der Auslegehalle des Reichspatentamtes ausllegen.

Vom 8. November 1923 an:

74b,4. H. 91500. Mathias Helfen, Dortmund. Vorrichtung 
zum Anzeigen von Grubengasen, bei der diese mit Hilfe einer 
Pumpe vom Explosionsherd durch eine Rohrleitung abgesaugt 
und in den zu untersuchenden Raum gedruckt werden. 17.10.22.

74d,3. R.52023. Dipl.-lng. Paul Reinisch, Berlin-Halensee. 
Elektrisch betriebene akustische Signalvorrichtung. 8.1.21.

81 e, 15. M. 77076. Maschinenfabrik Wilhelm Knapp, Eickel 
(Westf.). Schiittelrutsche zum Einbringen des Bergeversatzes 
in Abbaue. 17.3.22.

Yom 22. November 1923 an;

la ,  25. A. 38 411. Gunnar Sigge Adreas Appel-Qvist und 
Einar Olof Eugen Tyden, Stockholm. Vorrichtung zur Auf- 
bereitung von Erzen o. dgl. durch Schwimmverfahren. 2.9.22. 
Schweden 25.10.21.

1 a, 25. V. 18 268. Vereenigde Kolenmaatschappijen ter 
voortzetting der steenkolenzaken, gedreren door de N. V. 
FurneB Kolenmaatschappijen en Hoven & Hennys Handels- 
maatschappij, Rotterdam. Vorrichtung zum Abstreichen bzw. 
Entfernen von auf Fliissigkeit schwimmendem Schaum. 11.4.23.

Ib , 1. W . 58 428. Fritz Wolf, Magdeburg. Magnetscheider, 
besonders zur Scheidung von schwachmagnetischen Erzen.
25.5.21.

5 c, 4. K. 72 148. Fried. Krupp A. G., Essen. Schachtaus
kleidung. 23.2.20.

5b, 9. Sch. 65 611. Aladar Schafer, Handlova (Tschecho
slowakei). Schram- und Schlitzmaschine. 1.8.22.

5b, 12. D. 41 493. Louis Dehne, Bruggen (Erft), und Emil 
Apel, Liblar. Kettenbahnanlage fur Trockenbaggerbetrieb.
30.3.22.

7 c, 4. Z. 13110. Bergwerksgesellschaft Dahlbusch, Rott- 
hausen, Kr. Essen. Einrichtung zum Ausrichten verbeulter 
Forderwagen. 10.5.22.

lOa, 14. K. 83 240. Dr.-Ing. Heinrich Koppers, Essen. 
Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung besonders hoher 
Stampfkuchen fiir die Beschickung von Koksofen; Zus.z. Pat. 
337321. 7.9.22.

lOa, 17. St.36382. Fa. Carl Still, Recklinghausen. Ein
richtung zum Beschicken eines Kokskuhlschachtes mit glii- 
hendem Koks. 1.12.22.

12d, 1. P .43390. Plausons Forschungsinstitut G .m .b .H ., 
Hamburg. Verfahren und Vorrichtung zur Trennung der Ge- 
mische von festen, flussigen und gasfórmigen Stoffen durch 
Zentrifugalkraft. 19.12.21.

12d, 16. G. 57601. Gelsenkirchener Bergwerks-A. G., 
Gelsenkirchen. Vorrichtung zum Entwassern und Trocknen 
von geschichtetem Materiał unter gleichzeitiger Weiterbefórde- 
rung desselben. 4.10.22.

12 e, 2. G. 55 166. Gelsenkirchener Bergwerks-A. G., 
Gelsenkirchen. Anordnung zur Abscheidung von Schwebe- 
teilchen aus Gasen mit Hilfe elektrischen Drehfeldes. 2.11.21.

12 e, 2. M. 81528. Metallbank und Metallurgische Gesell- 
schaft A. G., Frankfurt (Main). Elektrischer Gasreiniger mit 
Elektrodenerschutterungsvorrichtung. 23.5.23.

12e,2. T.26360. TellusA .G . fiir Bergbau und Hutten- 
industrie, Frankfurt (Main). Verfahren zum Reinigen von 
Oasen mit Hilfe kórnigen Filtermaterials. 10.3.22.

121,26. B. 97 312. Bayerische Stickstoffwerke A. G., Berlin. 
Verfahren zur Reinigung der zur katalytischen Gewinnung 
von Salpetersaure dienenden Rohgase. 9.12.29.

12r, 1. G.59389. Gelsenkirchener Bergwerks A .G . und 
Dr. Franz Schutz, Gelsenkirchen. Verfahren zur Raffination 
von Leichtólen. 25.6.23.

19a, 19. J. 22993. Hans Peter Jensen, Kopenhagen. 
SchienenstoBverbindung mit abgeschragten Schienenenden.
5.9.22.

I9a,28. K. 84 006 und 84 007. Dr.-Ing. Otto Kammerer, 
.Charlottenburg, und Wilhelm Ulrich Arbenz, Zehlendorf 
(Wannseebahn). Gleisriickmaschine; Zus. z. Pat. 363 593.
20.11.22.

35 a, 16. B. 101735. August Briem, Oberhausen-Alstaden. 
Fangvorrichtung fur Aufziige aller Art. 29.9.21.

78 e, 3. S. 63 229. Friedrich Spath, Essen. Kurzschlufi- 
klemme fiir Sprengleitungen. 22.6.23.

81 e, 23. M. 75 074. Maschinenfabrik Buckau A. G., Magde- 
burg-Buckau. Vorrichtung zum Heben und Senken der Eimer- 
leiter von endlosen Speicherfórderern fur fest zusammen- 
backendes Schiittgut. 7.9.21.
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81 e, 25. A. 38 032. ATO. Allgemeine Transportanlagen
O .m . b. H., Leipzig-GroBzschocher. Vorrichtung zum selbst- 
tatigen Beladen von Forderwagen mit Schuttgut. 21.6.22.

81 e, 36. D. 44139. Deutsche Maschinenfabrik A. G., Duis
burg. BunkerverschluB. 20.8.23.

82a, 1. R.57998. Jens Rude, Wiesbaden, Verfahren zur 
Trocknung von bitumenhaltigen feuchten Brennstoffen; Zus. 
z. Pat. 373 194. 5.3.23.

Deutsche Patente,
l a  (22). 378 600, vom 30, Juni 1922, C o n s o l i d i e r t e  

Alka l iwerke  i nWes t er ege l n .  Trommelsichtmaschine zum  

Sichten von S alz; Zus. z. Pat. 355 026. Langste Dauer; 15. No- 

vember 1922.

In den Seitenwanden des Gehauses der durch das Haupt- 
patent geschutzten Sichtmaschine sind Óffnungen vorgesehen; 
die es ermóglichen, da8 von beiden Stirnseiten der Trommel 
her durch das Schleuderwerk Luft in die Trommel gesaugt 
wird und der mit der Luft durch die Siebóffnungen des 
Trommelmantels tretende Staub unmittelbar aus.dem Gehause 
oder in einen Schneckentrog gelangt. In die Óffnungen des 
Maschinengehauses kann man je eine mit Prallplatten ver- 
sehene Kammer zum Trennen der schwerern Teile vom Staub 
einbauen.

5a(4). 378 903, vom 30. September 1922. Jose f  St reda  

i nTru t nov .  Vorrichtung zur Hebung der Naphthafdrderung 
bei gleichzeitigem Auffangen der entstehenden Oase. Prioritat 

vom 31. Marz 1922 beansprucht.

Auf der Saugleitung einer Pumpe ist ein gasdichter Be

halter angebracht, an dem am untern und am obern Ende 
Abfuhrungsleitungen fiir die durch Óffnungen der Saugleitung 
in den Behalter tretenden Naphthagase vorgesehen sind. In 
die untere Abfiihrungsleitung ist das AbschluBrohr der Pumpe 
hineingefuhrt, und die obere Abfiihrungsleitung, vor dereń 
Mundung sich eine Prallplatte fur das durch die Gase mit- 
gerissene Naphtha befindet, ist in einen mit einem Sauger 
verbundenen Behalter geleitet, der am untern Ende an die 
untere. Abfiihrungsleitung des auf der Saugleitung der Pumpe 
angeordneten Behalters angeschlossen ist, durch die die ge- 
fórderte Naphtha abfiieBt, ,

5b(9). 378 459, vom 10. Marz 1922. Masch i nen f ab r i k  

West f a l i a  A .G . in Ge l senk i r chen .  Schrammaschine.

Bei der durch einen Druckluftdrehmotor angetriebenen 
Maschine sind der Motor und die neben diesem angeordnete, 
parallel zur Achse des Motors liegende, umlaufende und achs- 
recht verschiebbare Schramstange in einem aus einem Stiick 
hergestellten Gehause gelagert. In dem einen Lagerschild 
dieses Gehauses ist das die Drehbewegung auf die Schram
stange ubertragende Vorgelege untergebracht, wahrend das 
die achsrechte Bewegung der Schramstange hervorrufende 
Getriebe in dem andern Lagerschild untergebracht ist.

5 c ( l) .  375^60,vom 28.Oktober 1919. S t ephan ,  F ro lich

& Kl up f e l  in Beu then  (O.-S.). Versteinungsverfahren zum  

Abteufen von Schachten und zur Abdichtung von Schacht- 

auskleidungen.

AuBerhalb des Schachtes niedergebrachte Verrohrungen 
sollen bis unmittelbar iiber die zu versteinende wasserfuhrende 
Schicht hochgezogen werden. In die letztere wird alsdann 
mit Hilfe einer in der Verrohrung niedergebrachten Leitung, 
die unmittelbar uber ihrem Austrittsende gegen das untere 
Ende der Verrohrung abgedichtet ist, eine fliissige Zement- 
mischung eingedriickt Die Verrohrung laBt sich auch un
mittelbar zum Einfuhren der fliissigen Zementmischung in die 
wasserfiihrenden Schichten verwend„en, indem die Verrohrung 
im Bereich dieser Schichten mit Óffnungen versehen wird, 
durch welche man die Zementmischung in die Schichten druckt.

10a(18). 378690, vom 2 .Oktober 1921. Geo r g  Ploch- 
ma n n  i n Teplitz-Sch onau . Verfahren der Erzeugung druck- 

j'ester Koksbrikette aus Braunkohlenklein• oder Braunkohlenkoks- 

grus; Zus. z. Pat. 367 893. Langste Dauer: 20. Juni 1936.

75—80 Hundertteile Braunkohlenklein oder Braunkohlen- 
koksgrus und 5—10 Hundertteile Pech o. dgl, sollen mit 15—20

Hundertteilen backender Braunkohle gemischt werden. Das 
Gemisch wird alsdann gepreBt und verkokt.

10a (26). 378 531, vom 8. Mai 1920. Hu t h  & Rot tger  

G. m. b. H. in Do r t mund .  Vorrichtung zur Erzeugung eines 
festen Halbkoks.

Die Vorrichtung besteht aus einer von auBen beheizten 
Rinne, durch die die zu verkokende Kohle durch einen zwang
laufig hin und her bewegten Kolben absatzweise hindurch- 
gedriickt wird. Die Rinne ist auf der vordern, zum An- 
warmen und Verdichten der Kohle dienenden Halfte ihrer 
Lange nach oben abgedeckt, in der hintern Halfte jedoch oben 
offen, wobei seitliche Leisten zur Fuhrung des Kokskuchens 
dienen. Am Ende der Rinne kónnen um aiese herum .Dusen 
angeordnet sein, durch die mati Dampf oder Wasser gegen 
den aus der' Rinne tretenden Koks blast.

12r (1). 378 292, vom 25. September 1920. Emi l  Lieb- 
m ann  i n S a a r b r u c k e n .  Verfahren und Vorrichtung zur 
D estillation von Teer und Ólen.

Das zu destillierende Gut soli von oben in einen von 
auBen im Gegenstrom erhitzten Zylinder eingefiihrt werden, 
der in der Langsrichtung in verschiedene iibereinander liegende 
Abteilungen geteilt ist. Das Gut wird daher, wahrend es in 
dem Zylinder hinabrieselt, allmahlich hóher erhitzt und gibt 
in den Abteilungen des Zylinders die verschiedenen Fraktionen 
ab, die abgesaugt werden, Das ubrigbleibende Pech flieBt 
aus der untersten Abteilung des Zylinders ab,

35c(l). 379035, vom 31. Januar 1922. J oh .  F r o h n ,  

Masch i nen f ab r i k  in Essen.  Fdrdermaschine m it im  Innern 

der Trommel eingebautem Antriebsmotor.

Auf einem seitlich aus der.Fórdertrommel herausragenden 
Vierkant der Achse eines zur Ubertragung der Drehbewegung 
des Motors auf die Trommel dienenden Planetenradergetriebes 
ist ein Sternrad befestigt, in dessen Nuten ein Riegel ein- 
greift. Dieser Riegel ist an einem drehbar gelagerten Gewichts- 
hebel angeordnet und wird im Betrieb durch das Gewicht 
dieses Hebels mit dem Sternrad in Eingriff gehalten, so daB 
er das Planetenradergetriebe festhalt. Bei stillstehendem Motor 
kann der Riegel mit Hilfe des Gewichtshebels aus dem Stern
rad ausgeruckt werden, worauf sich die Trommel fiir sich 
drehen laBt.

42p (5). 378 945, vom 12. April 1921. Gu s t a v  Schade,  

Masch i nen f ab r i k  fur  Au f be r e i t u ng  u n d  B e r g b a u  in 

Do r t mund .  Einrichtung zum. Zahlen von laufenden Wagen, 

besonders von Forderwagen.

Die Einrichtung besteht aus einem in das Fahrgleis ein- 
geschalteten, in senkrechter Richtung beweglichen Schienen- 
stuck, das auf dem einen Arm eines unter dem Gleis an
geordneten Wagebalkens befestigt ist. Der andere Arm des 
letztern tragt ein verschiebbares Gewicht. Vor diesem in 
der Fahrrichtung der zu zahlenden Wagen nach hinten ge- 
richteten Arm ist ein um eine wagerechte Achse schwing- 
barer, in der Ruhelage senkrecht stehender Hebel angeordnet, 
dessen nach unten gerichteter Arm einen mit zwei Sperrstufen 
versehenen Sperrkloben fiir den Wagebalken tragt. Der nach 
oben gerichtete Arm des Hebels ist gegabelt und so bemessen, 
daB seine Gabeln in die Bahn der Laufradachsen der zu zah
lenden Wagen ragen, Die Gabeln sind so am Hebel an
geordnet, daB durch die Wagen mit Hilfe des Hebels das 
doppelte Zahlen beladener Wagen verhindert wird, zuruck- 
rollende beladene Wagen durch den Hebel aufgehalten und 
vorwartsfahrende beladene Wagen ordnungsmaBig gezahlt 
werden.

78e(5). 378356, voin 22. Oktober 1921. S p r e n g l u f t -  

Gese l l scha f t  m .b .H . in  Berlin . Verfahren zur Herstellung 

von Sprengpatronen.

Den in den Patronen ais Zusatzstoffe zu verwendenden 
Stoffen sollen Kupfer oder Kupferverbindungen beigemischt, 
und die Mischung soli alsdann zur Erzeugung von Kohlenstoff 
der Einwirkung von Azetylen ausgesetzt werden. Die Zusatz
stoffe kann man auch mit Kupferlosungen tranken und dann 
mit Azetylen behandeln.
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Z E I T S C H R I F T E N S C M A  U.
IEine Erklarung der Abkurzungin isi in Nr. I  yeróffentllcht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungcn.)

Mineralogie und Geologie.

T he  o r i g i n  of  m e t a l i  i c c o n c e n t r a t i o n s  by  
m a g m a t i o n .  Von Spurr. Econ,Oeol. Bd.18. H.7. S.617/38. 
Erórterung der magmatischen Erzbildungsvorgange.

D e e p - s e a t e d  o x i d a t i o n  a n d  s e c o n d a r y  
e n r i c h m e n t  a t  t h e  K e e l e y  s i l v e r  m i n e .  Von 
Mackintosh Bell. Econ. Oeol. Bd.18. H. 7. S. 684/95. Kenn- 
zeichnung der Gange. Grunde fiir die tiefe Lage der 
Oxydationszone.

A n  A r i z o n a  a s b e s t o s  depos i t .  Von Bateman. 
Ecori. Geol. Bd.18. H.7. S. 663/83*. Geographische Lage und 
geologischer Verband. Mineralfuhrung der Lagerstatte. Ur- 
sprung des Asbestes.

M i n e r a l s  of  E a s t e r n  T u r k e s t a n .  Min. J. Bd. 143. 
24.11.23... S. 893. Kurze Bemerkungen iiber die Jade-, Gold-, 
Kupfer-, Ól- und Kohlenvorkommen in dem genannten Gebiet.

The p l a t i n u m  d i s c o v e r y  i n T r a n s v a a l .  Min.J. 
Bd. 143. 24.11.23. S. 890*. Kurze Beschreibung des neu- 
entdeckten Platinvorkommens im Waterberg-Gebiet.

Bergwesen.

D er Er zbe rgbau  i nSch l es i en ,  seine geo l og i s chen  
G r u n d l a g e n  und seine geschi cht l i che Entwi ck l ung .  
Von Berg. Metali Erz. Bd. 20. 1923. H.22. S. 401/6. Uber
sicht uber die wichtigsten Erzvorkommen. Geologische und 
lagerstattliche Verhaltnisse, bergmannische ErschlieBung.

Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  e r s t e n  u n d  e i n z i g e n  
p r o d u z i e r e n d e n Ó l b o h r u n g E n g l a n d s .  Von Giffard. 
Óst. Chem. T. Zg. Bd.41. 15.11.23. S. 153/5. Ausfuhrung und 
Ergebnisse der Tiefbohrungen. Geologische Verhaltnisse und 
Aussichten fur die Auffindung groBerer 01vorrate.

S t a n o v o i  g o l d  be l t  of  S i b e r i a .  Von Purington. 
Min. Metallurgy. Bd.4. Nov. 1923. S. 555/64*. Oeschichte, 
Geologie, AufschlieBung und Aussichten des ostsibirischen 
Goldbezirks.

The Ch i n o  enterpr i se.  Von Rickard. Engg.Min.J.Pr. 
Bd.116. 3.11.23. S. 753/8*. 10.11.23. S.803/10*. Geschichte 
des Kupferbergbaues in Santa Rita, Neu-Mexiko. Entwicklung 
des Betriebes und gegenwartiger Stand des Unternehmens.

M i n i n g ,  c o nce  nt rat i  ng  and  s e l l i n g  z i n c  o res  
in the Tri-States district .  Von Wallower. Engg.Min.J.Pr. 
Bd.116. 3.11.23. S. 759/68*. Eingehende Beschreibung des 
Zinkvorkommens im Joplin-Gebiete in den Staaten Missouri, 
Kansas und Oklahoma. Geschichte des Bergbaues. Abbau- 
arten, Fórderung, Aufbereitung.

Was se r -  und O l b o h r u n g  in A r g e n t i n i e n  unter  
besonderer  Be r ucks i ch t i gung  der 2000-m-Bohrung 
A l h u a m p a .  Von CraB. Petroleum. Bd.19. 10.11.23. S .1103/6. 
Beschreibung der Niederbringung verschiedener Bohrlócher 
und der dabei aufgetretenen Schwierigkeiten.

I n s t r u m e n t a t i u n i  la s o n d a j e l e  de pe t ro l .  Von 
Ottetelisanu. jfSchluB.) Ann.Roum. Bd.6. Sept.1923. S.616/64*. 
Eingehende Erórterung der bei Tiefbohrungen auftretenden 
Stórungen und ihrer Beseitigung.

V o l o m i t w e r k z e u g e  be i  der  T i e f b o h r u n g .  
Z.Ver. Bohrtechn. Bd.31. 15.11.23. S. 193/4*. Bauart und 
Bewahrung einer aus dem Hartmetall Volomit hergestellten 

Bohrkrone.
The E5tvos  tors i on ba l ance  and its app l i ca t i on  

to t he  f i n d i n g  of  m i n e r a ł  d e p o s i t s .  Von Rybar. 
Econ. Oeol. Bd.18. H .7. S. 639/62*. Die Schwerkraft und 
ihre Verteilung. VersuchsmaBiges Verfahren. Bestimmung 
unterirdischer Stórungen. Praktische Anwendung.

E i n i g e  E r g e b n i s s e  d e r  W i i n s c h e l r u t e n -  
f o r s c h u n g .  Von Musil. Z.Ver. Bohrtechn. Bd.31. 15.11.23. 
S. 195/8. Erklarung und Wert der Rutengangertatigkeit nach 
dem neuesten Stand der Forschung.

V a l u a t i o n  of m e t a l  m i n es .  Von Hamilton. Min. 
Metallurgy. Bd.4. Nov. 1923. S .568/71. Grundlagen fur die 
Bewertung von Erzgruben.

T r a n s p o r t i n g  ore b y a i r p l a n e .  Von van Muffhng. 
Engg. Min.J. Pr. Bd.116. 10.11.23. S.797/802*. Untersuchungen 
uber die Moglichkeit der Befórderung von Erzen in Flug-

zeugen, dereń Wirtschaftlichkeit an einem Bpispiel nacli- 
gewiesen wird.

U b e r  e i n i g e  V e r k o k u n g s v e r s u c h e  m i t  n e u e n  
O f e n s y s t e m e n .  Von Engler. Stahl Eisen. Bd.43. 8.11.23. 
S. 1404/8. Bauweise der von Koppers gelieferten ununter- 
brochen arbeitenden Kammerofenanlage in Glatz. Zu den 
Versuchen verwendete Kohle und damit erzielte Ergebnisse. 
Versuche mit dem schmalen Koppersofen und ihre Ergebnisse.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

Chau f f ages  des chaud i eres  au cha rbon  pulver i sć .  
Von Sohm. Rev.ind.min. 15.10.23. S. 561/86*. Erfahrungen 
aus dem Betriebe der groBen Kohlenstaubfeuerungsanlage der 
franzósischen Zechen von Bruay,

P u l v e r i z e d  f u e l  f o r  l a r ge  bo i l e r s .  Von Hobbs 
und Heller. Proc. West. Pennsylv. Bd. 39. Okt. 1923. S.217/66*. 
Ausfiihrliche Abhandlung iiber eine Anlage fur Kohlenstaub- 
feuerung.

N e u e  O e s i c h t s p u n k t e  a u f  d e m  G e b i e t e  der  
Abh i t zeverwer t ung .  Von Heller. Gas Wasserfach. Bd. 46.
17.11.23. S. 672/4*. EinfluB der Abhitzekessel auf den Schorn- 
steinzug. Schornsteinzug oder Saugzug. (SchluB f.)

Elektrotechnik.

Neue  v e r b e s s e r t e  M e B g e r a t e  fiir d ie  Para l l e l -  
s c h a l t u n g  von M a s c h i n e n .  Von Gorgas. E.T.Z. Bd.44.
15.11.23. S. 1011/3*. Beschreibung eines vervollkommneten 
Nullvoltineters und Synchronoskops,

D ie  m a g n e t i s c h e  FI u B v e r t e i 1 u n g im funf-  
s c h e n k 1 i g e n T r a n s f o r m a 18 r e n k e r n. Von Klein. E.T. Z. 
Bd.44. 15.11.23. S. 1015/6*. Beschreibung einer besonders 
fur GroBtransformatoren geeigneten Bauart.

U b e r s p a n n u n g s v e n t i l e .  Von Schróter. E.T.Z.  
Bd.44. 15.11.23. S.10I6/8*. Anwendung neuer mit Edelgasen 
gefiillter Entladungsróhren.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.

B e i t r a g e  z u r  B e t r i e b s u b e r w a c h u n g  e l ek t ro-  
m e t a l l u r g i s c h e r  A n l a g e n .  Von Eger. Metali Erz. 
Bd.20. 1923. H.22. S .406/16*. Ausfiihrliche Abhandluug iiber 
die neuzeitliche Einrichtung elektrometallurgischer Betriebe. 
Erlauterung der aufgestellten Gesichtspunkte an Beispielen. 
Eisen- und Zinkelektrolyse. Kupferraffipation.

A s ympos i um on Br i t i sh C o l u m b i a  met a l l urgy .  
Von Nichols. C an .M in .J. Bd.44. 9.9.23. S. 882/5*. Be
schreibung der auf yerschiedenen kanadischen Hiitten in 
Anwendung stehenden Verfahren.

M a n u f a c t u r e  of  g o l d  l ea f  i n C a l i f o r n i a  s t i l l  
by a n c i e n t  m e t h o d s .  Von Allen. Engg.M in.J.Pr. Bd.116.
3.11.23. S. 769/71*. Darstellung der Blattgoldherstellung 
durch Hammern.

Fe s t i g k e i t s e i g e n s c h a f t e n v o n  E i s e n  u n d  
S t a h l  in de r  K a l t e  u n d  W a r m e .  Z u s a m m e n -  
f a s s e n d e r  B e r i c h t  i i ber  das  se i t  1900 b is  E n d e  
1922 bekann t  gewo r den e  S c h r i f t t u m  un t e r  B e r u c k 
s i c h t i g u n g  e i n i ger  vor 1900 ersch i enener  wi ch t i ger  
A r b e i t e n ,  Von Oertel. Stahl Eisen. Bd.43. 8.11.23. 
S. 395/404*. Versuchsanordnungen. Durch den statischen 
ZerreiBversuch ermittelte Festigkeitseigenschaften. Dynamische 
Eigenschaften. Zusammenstellungdes bearbeitetenSchrifttums.

W as  h a b e n  w i r  an de r  K e r b s c h l a g p r o b e ?  Von 
Ludwik. Stahl Eisen. Bd.43. 15.11.23. S. 1427/8. Bedeutung 
der Formanderungsgeschwindigkeit.

F e r r i t g e f u g e  i n n a d e l i g e r  A u s b i l d u n g .  Von 
Vegesack. Stahl Eisen. Bd.43. 15.11.23. S. 1428*. Kurzer 
Hinweis auf die Moglichkeit, in einem Bandstahl ferritisches 
NadeJgefiige zu erhalten.

Uber  die M a t e r i a l v e r s c h i e b u n g  be im Wa l z e n .  
Von Oredt. Stahl Eisen. Bd.43. 22.11.23. S. 1443/9*. Be- 
obachtung der relativen Veranderung der Seigerungserschei- 
nungen. Bestatigung der Theorie von Rummel, nach der 
Formanderung und Bildsamkeit unabhangig voneinander sind. 
Parallelepipedische Formanderung beim Walzen.
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U b e r  F e h l s t e l l e n  i m  l e g i e r t e n  S t a h l .  Von 
Schleicher. Stahl Eisen. Bd.43. 22.11.23. S. 1449/52. An- 
wesenheit tester oxydischer Schlackeneinschlusse ais Ursache 
von Fehlstellen im Stahl.

H o c h o f e n g a s - R e i n i g u n g s a n l a g e n .  Von lllies. 
Feuerungstechn. Bd. 12. 15.11.23. S. 25/6*. Allgemeine Be
trachtungen. Der Kling-Weidlein-Oasreiniger. Vergleiche 
zwischen dieser Gasreinigung und derjenigen von Halberg-Beth.

Un t e r s uchungen  i iber den Bet r i eb des Abst i ch- 
gaserzeugers .  Von Wilhelmi. Stahl Eisen. Bd.43. 15.11.23. 
S. 1419/27*. Allgemeines iiber Bau und Betrieb des Abstich- 
gaserzeugers. Metallurgische Vorgange. Der Abstichgas- 
erzeuger ais Hochofen. Der hóchstzulassige Aschengehalt 
des Brennstoffs beim Betrieb des Abstichgaserzeugers. Wirt- 
schaftlichkeit.

D ie  neue Ver t i ka l kammer-Ofenan l age  im Fern- 
gaswerk  Le i sn i g  in Sachsen.  Von Herzberg. Gas Wasser
fach. Bd.46. 17.11.23. S.669/72*. Die Frage der Wahl der 
Ofenbauart. Beschreibung der Anlage,

T he  s i l i c a  b r i c k w o r k s  of  t h e  C o n s e t t  I r o n  
Co.  Ltd.  Coll.Guard. Bd. 126. 9.11.23. S. 1163/4*. Be
schreibung der Silikastein-Werke.

Be i t rage zur Kenn t n i s  der hyd rau l i schen  Binde- 
mi t t e l .  Von Beri und Urban. Z. angew. Chem. Bd. 36.
19.11.23. S. 568/71*. Erklarung des verschiedenen hydrau
lischen Verhaltens zweier TraBproben.

V e r s u c h e  u b e r  D i f f u s i o n s -  u n d  A u f l o s u n g s -  
v o r g a n g e ,  Von Bauer und Piwowarsky. Metali Erz. Bd.20. 
1923. H. 22. S. 416/9*. Versuchsergebnisse mit den drei 
Legierungsmetallen Zink, Zinn und Aluminium.

F i l t e r i n g  d i r t y  gas t h r o u g h  f l ue  dus t .  Von 
Camp. Iron Age. Bd. 112. 25.10.23. S. 1111/4*. Versuche 
zur Reinigung von Hochofengas mit Hilfe feinen Flugstaubes.

S i m p l i f y i n g  t he  s o l u t i o n  of  p r o b l e m s  of f l uid  
f l ow.  Von Dodge. Chem. Metali. Engg. Bd, 29. 5,11.23. 
S. 844/6*. Einfache Formeln fur die Berechnung von Rohr- 
leitungen fiir Flussigkeiten und Gase.

Me t hod s  of analys i s  of coal. Ir. CoalTr. R. Bd.107.
16.11.23. S. 731/2. Ubersicht uber die Verfahren zur Be- 
stimmung der Kohlenzusammensetzung. (Forts. f.)

T he  s p e c i f i c  h e a t  of  coa l  a n d  i ts r e l a t i o n  to 
co m po  s i t i on .  Von Coles. Coll.Guard. Bd. 125. 23.11.23. 
S. 1296/7*. Untersuchungen iiber den Zusammenhang zwischen 
der spezifischen Warme verschiedener Kohlenarten und ihrer 
Zusammensetzung.

O b e r  N e u e r u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  
M i n e r a l ó l a n a l y s e  und  M i n e r a l ó l i n d u s t r i e  sowi e  
Ó l s c h i e f e r l i n t e r s u c h u n g  u n d  - v e r a r b e i t u n g  in  
den J ahren  1920 und  1921. IX. Von Singer. Petroleum. 
Bd. 19. 10.11.23, S. 1110/2. Benzin und Petroleum,

D ie  P o l y t h e r m e n  der  V i e r s a l z p u n k t e  des  
Ch l o r ka l i umfe l des  im ą u i n a r en  System ozean i scher  
S a l z a b l a g e r u n g e n ;  i h r e  t e i l  we i s e  N a c h p r u f u n g  
un d  V e r v o l l s t a n d i g u n g  bis zu T e m p e r a t u r e n  iiber 
100®. Von Serowy. (Forts.) Kali. Bd. 17. 15.11.23. S.333/5*. 
Die Verhaltnisse in der Janeckeschen Dreieckdarstellung. An
wendung der Wilsonregel. (SchluB f.)

E l e k t r i s c h e  H e i z a p p a r a t e  in der chemi schen  
I n d u s t r i e .  Von Blau. Chem.Zg. Bd.47. 24,11.23. S.849/51*. 
Durchlauferhitzer mit Widerstandsheizung sowie fiir indirekte 
Heizung mit Heizschlange, Hochspannungskessel mit Elek- 
trodenbeheizung. Trockenschranke und Trockenraume.

Wirtschaft und Statistik.

L’ E t a t S u e d o i s  e t  l e s  g r a n d s  g i s e m e n t s  
e ^ p o r t a t e u r s  de m i n e r a i s  de  f er  p h o s p h o r e u x .  
Von Nicou. (Forts.) Ann. Fr. Bd.4. H.10. S. 181/226. Ein- 
gehende Erorterung des Vertrages von 1922.

D ie  wi r t scha f t l i che  Lage Frankre i chs  im j a h r e
1922. Z. Oberschl,V. Bd. 62.1923. H .4. S. 98/100. Statistische 
Angaben, aus denen die zunehmende Belebung von Industrie 
und Handel hervorgeht.

D ie  n a t i i r l i c h e n  b r e n n b a r e n  G a s e  O r o f i -  
R u m a n i e n s  und ihre heu t i ge  w i r t s c h a f t l i c h e  Ver- 
w e r t u n g .  Von Agricola. Óst. C h .T .Zg . Bd.41. 15.11.23. 
S. 155/6. Lage, Zusammensetzung, Ergiebigkeit und Nutzbar- 
machung der Gasąuellen.

P E R S Ó N L I C H E S .
Beurlaubt worden sind:

der Bergrat L i n n e m a n n  vom 15. November ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung der begonnenen Studien im 
brasilianischen Bergbau,

der Bergassessor und hessische Bergrat H u n d t  vom
1. Januar ab auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatig

keit bei der hessischen Oberen Bergbehorde und bei der Berg- 

meisterei Darmstadt,

der Bergassessor K l i n g s po r  vom 1. Januar ab auf weitere 

sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei den Mans- 

feldschen Kaliwerken, Aktiengesellschaft in Eisleben,

der Bergassessor S c h o r n s t e i n  vom 1.Januar ab auf ein 
weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais Bergwerks- 

direktor der Bergbau-Aktiengesellschaft Lothringen zu Letmathe, 

der Bergassessor D r i s c h e 1 vom 15. November ab auf ein 

weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der Schle- 

sischen Bergwerks- und Hiitten-Aktiengesellschaft zu Beuthen 

(O.-S.) bzw. bei der Schlesischen Aktiengesellschaft fiir Berg

bau und Zinkhiittenbetrieb zu Lipine,

der Bergassessor Cl assen  vom 15. November ab auf ein 

weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit ais Betriebs- 
direktor des Eschweiler Bergwerks-Vereins in Kohlscheid bei 

Aachen,

der Bergassessor Friedrich L o h m a n n  bis Ende Marz 1924 
zur Fortsetzung seiner Beschaftigung im Reichswirtschafts- 

ministerium,
der Bergassessor Erich ReuC vom 15. November ab auf 

ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 

Bergwerksgesellschaft Hibernia zu Herne,
der Bergassessor Ulrich W e d d i n g  vom 1. Dezember ab 

auf ein weiteres Jahr zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 

Hauptverwaltung von Phoenix, Aktiengesellschaft fiir Bergbau 

und Huttenbetrieb in Dusseldorf,
der Bergassessor Dr. T r i i m p e l m a n n  vom 1. Dezember 

ab auf weitere sieben Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit 

ais Leiter der Wasserwirtschaftsstelle der Westfalischen Berg- 

gewerkschaftskasse in Bochum.

Die Bergreferendare Hellmut H an  sen (Bezirk Clausthal), 

Richard M e u s e r  (Bezirk Bonn) und Eberhard K i r s t e n  

(Bezirk Halle) sind zu Bergassessoren ernannt worden.

Bei der Kalipriifungsstelle in Berlin ist am 1. November 

der bisherige Geschaftsfiihrer, Bergrat Walter Koh l e r ,  ausge- 

schieden. Dafiir ist der Bergrat M a e n i c k e ,  bisher stellver- 

tretender Geschaftsfiihrer, zum Geschaftsfiihrer und der Bergrat 

Schwe i s f  ur t h ,  bisher bei der Geologischen Landesanstalt in 

Berlin, vorlaufig auf ein Jahr zum steilvertretenden Geschafts- 

fuhrer ernannt worden.

Der Diplom-Bergingenieur Schu l t e-Mater  ist ais Be
triebsleiter beim Braunkohlenwerk Braunsdorf der Deutschen 

Erdol-Aktiengesellschaft, Oberbergdirektion Borna (Bez. 

Leipzig) angestellt worden.

M I T T E I L U N G .

Das l nha l t sverze i chn i s  fur  den J ah r g a n g  1923 der 

Zei t schr i f t  »Gl uckauf*  kann wie im Vorjahr bei den auBer- 

ordentlich hoheti Herstellungskosten den Beziehern im In- 

lande nur auf Grund von Vorausbestellungen zum Preise von

1,30 Goldmark einschlieBlich Porto und Verpackung geliefert 

werden. Wir bitten daher, die B e s t e l l u n g e n ,  nach dereń 

Zahl die Auflage bemessen wird, unter gleichzeitiger Ein- 
z a h l u n g  des genannten Betrages auf unser Postscheckkonto 

Nr. 19310, Essen, bis spatestens zum 20. Dezember an den 

Verlag Gluckauf m .b .H ., Essen, SchlieBfach 279, gelangen zu 

lassen. Y e r lag  G l u ckau f  m .b .H ,


