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Die Wasserfiihrung des WeiBen Mergels im Ruhrbezirk.
Von Bergassessor Dr. W. Trumpelmann,

Leiter der Wasserwirtschaftsstelle der Westfalischen Berggewerkschaftskasse zu Bochum.

Das Grubenwasser der Zechen des niederrheinisch- 
westfalischen Steinkohlenbezirks setzt sich aus Wasser ver- 

schiedenen Ursprungs zusammen. An der Zusammen
setzung konnen Tagewasser, Grundwasser aus dem 

Deckgebirge sowie aus dem Steinkohlengebirge und Be- 
triebswasser beteiligt sein. Bei einzelnen Zechen im 

Verbreitungsgebiete des Kreidedeckgebirges beruhen die 
Zuflusse in der Hauptsache auf dem Eindringen von 
Deckgebirgsgrundwasser in die Grubenraume. Diese 

Zuflusse aus den Schichten des Kreidedeckgebirges, die 
unter der Bezeichnung WeiBer Mergel zusammengefaBt 
werden, sind deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie 
im Gegensatz zu dem Grubenwasser anderer Ursprungsart 

in solcher Menge auftreten konnen, daB sie den betroffenen 
Gruben grofie Schwierigkeiten mit z. T. verhangnisvollem 

Charakter bereiten.
Die vorliegende Arbeit behandelt die Wasserfiihrung 

des WeiBen Mergels im ganzen Bereich seiner Verbreitung 
im niederrheinisch-westfalischen Steinkohlenbezirk. In ihr 

werden zunachst die hydrologischen Einzelheiten, auf denen 

die Wasserfiihrung im allgemeinen beruht und sodann 
besondere Erscheinungen einer Betrachtung unterzogen. 
Ferner wird dann neben den fur die Wasserfiihrung bedeut- 
samen allgemeinen Feststellungen auf die Darlegung der 

Verhaltnisse Wert gelegt, welche die eindeutige Beurteilung 
der Wasserfiihrung auf beschranktem Gebiet und aller mit 
ihr zusammenhangenden Fragen schwierig, wenn nicht gar 

unmóglich machen. Diese Erórterung der die Wasserfuh- 
rung beeinflussenden uberaus zahlreichen und verschieden- 

artigen Umstande soli zeigen, wie unrichtig es ist, der 
Beurteilung von Fragen, die mit der Wasserfiihrung zu- 
sammenhangen, ohne weiteres allgemeine Gesichtspunkte 

zugrundezulegen, wie es vielfachvon Gutachtern inWasser- 
entziehungsprozessen zum Nachteil des Bergbaues ge- 
schieht. Die Arbeit durfte aber auch deshalb von Nutzen 
sein, weil weiten Kreisen die Kenntnis von der bisher 
nur wenig behandelten Bedeutung der Wasserfiihrung des 

WeiBen Mergels fiir den Bergbau fehlt
Die erste Veróffentlichung dariiber stammt im Rahmen 

einer eingehenden Betrachtung iiber die Solcjuellen des 

Kreidedeckgebirges von Huyssen ’. Einen erheblichen 

Fortschritt bedeutete die Abhandlung von Middel- 
schul te2, die sich im AnschluB an eine stratigraphische

1 H u y s se n : Die Soląuellen des Westfalischen Kreidegebirges, ihr Vor- 
kommen und mutmafilicher Ursprung, Z. Oeol. Ges. 1855, S. 17.

* M id d e ls c h u lte :  Ober die Deckgebirgsschichten des Ruhrkohlen- 
beckens und dereń Wasserfiihrung, Z. B. H . S. Wes. 1902, S. 320.

Schilderung der permischen, triadischen und Kreidedeck- 

gebirgsschichten eingehend mit der Wasserfiihrung der 
einzelnen Horizonte beschaftigt Die Ausfuhrungen 
Mentzels im Sammelwerk1 iiber die Wasserfiihrung 

verwerten z. T. die Angaben von Huyssen und Middel
schulte, enthalten aber auch zahlreiche fiir die Beurtei
lung der Gesamtverhaltnisse wichtige neue Einzel- 
beobachtungen. In einer ausfiihrlichen, bemerkenswerten 
Arbeit hat in letzter Zeit Wegner2 seine vor allem im sud- 
óstlichen Bergbaugebiet gesammelten Erfahrungen nieder- 
gelegt. Seine Ergebnisse decken sich im wesentlichen mit 
den allgemeinen Feststellungen, zu denen ich auf Grund 
eigener Beobachtungen sowie bei der Bearbeitung der von 

den Zechen der Wasserwirtschaftsstelle zur Verfiigung 
gestellten Unterlagen gelangt bin.

Die beste Gelegenheit zur unmittelbaren Beobachtung 

der fur die Wasserfuhrung wichtigen Deckgebirgsverhalt- 
nisse bietet naturgemaB das Schachtabteufen, Wenn auch 

die Zahl der zurzeit im Abteufen befindlichen Schachte 
nicht sehr groB ist, so hat sich doch Gelegenheit ge- 
boten, alle Horizonte des Deckgebirges in den ver- 
schiedensten Teilen des Bezirks zu untersuchen. Auch die 
Inaugenscheinnahme der durch Grubenbaue angefahrenen 
Deckgebirgsschichten ist auf zahlreichen Zechen moglich 
gewesen. Wie solche Beobachtungen erkennen lassen, 

worauf die Wasserfuhrung im einzelnen beruht, so ver- 
mittelt eine vergleichende Betrachtung der Zuflusse und 
derwasserwirtschaftlichen Erscheinungen auf den einzelnen 

Zechen ein Bild der allgemeinen Zusammenhange.

AuBer der Starkę der Wasserfuhrung ubt noch ein 

anderer Faktor entscheidenden EinfluB auf den Umfang 
der Zuflusse aus, namlich die wasserwir tscha f t-  
l ichen Verhaltnisse der Zechen. Darunter verstehe ich 
die Gesamtheit der Umstande, die einerseits fur das Ein
dringen des Deckgebirgswassers und anderseits fur seine 
Femhaltung von Bedeutung sind. Hier kommen z. B. in 
Frage die Beschaffenheit des Cenomangrunsandes, die Zu
sammensetzung und Lagerungsverhaltnisse der am Deck
gebirge absetzenden Karbonschichten, das Auftreten von 

Storungen, die aus dem Steinkohlengebirge in das Deck
gebirge ubergehen, sowie die richtige Anwendung der 
mit Rucksicht auf das Deckgebirgswasser gebotenen be- 
trieblichen MaBnahmen. Da die wasserwirtschaftlichen

* Sammelwerk, Bd, 1, S. 239.
* W e g n e r :  Studlen iiber den Zusammenhang der Pianergrundwasaer 

im rheinlsch-wtstfaiischen Industriebe2irk, Z. pr. Oeol. 1922, S. 101.
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Verhaltnisse der Zechen Gegenstand einer besondern Ab- 
handlung sein sollen, wird hier auf Einzelheiten nur soweit 

eingegangen, wie es zum Verstandnis der allgemeinen 
hydrologischen V erha l tn isse  notwendig erscheint.

Die durchaus nicht erschópfende vorstehende Aufzah- 

lung laBt schon erkennen, wie verschieden giinstig oder un- 
gunstig die wasserwirtschaftlichen Verhaltnisse einer Grube 
sein konnen. Fur die richtige Beurteilung der Wasser- 
fuhrung in dem eine bestimmte Zeche uberlagernden 

Deckgebirge ist es, wenn eindeutige Angaben uber das 
Abteufen nicht mehr zu erhalten sind, notwendig, die 
Einwirkung ihrer wasserwirtschaftlichen Verhaltnisse auf 
die Menge und Beschaffenheit der Zufliisse richtig ab- 

zuschatzen.

G e o l o g i s c h e  Verha l tn isse  
des Kreidedeckgebirges.

Die Wasserfiihrung eines Grundwasserhorizontes steht 
in ursachlichem Zusammenhang mit seinen geologischen 
Verhaltnissen, vor allem der petrographischen Ausbildung.

Das Kreidedeckgebirge setzt sich, wenn von den 
senonen Faziesverhaltnissen im Nordwesten des Bezirks 
abgesehen wird, aus Schichten in Planerentwicklung zu- 
sammen, d. h. es handelt sich um mehr oder minder to- 
nigen Kalk und Mergel. Das ganze Profil laBt jedoch 

zwei petrographisch auffallend voneinander verschiedene 
Schichtenfolgen unterscheiden: den noch von dem Ceno- 

mangriinsand unterlagerten We iBen  M erge l ,  in dem 
man die gesamten Turon- und die kalkig ausgebildeten 
Cenomanschichten zusammenfaBt, und den daruber lie

genden G r a uen  Merge l  (Emschermergel), der die 
Emscherstufe und z. T. im Nordosten sowie im Innem 
des Miinsterschen Kreidebeckens auch die Senonstufe um- 

schlieBt. Der Unterschied in der Gesteinausbildung der 
beiden Schichtenfolgen liegt darin, daB beim WeiBen Mergel 

die kalk igen Bestandteile, beim Grauen die tonigen vor- 
herrschen. In den einzelnen stratigraphischen Horizonten 
des WeiBen Mergels bestehen jedoch trotz des ihnen im 
Vergleich mit dem Grauen Mergel durchweg eigenen 

hóhern Kalkgehaltes Unterschiede in der Gesteinaus
bildung. In bestimmten Horizonten verdrangt der Kalk 
den Ton so stark, daB man berechtigt ist, das Gestein 
nicht mehr ais Mergel, sondern ais Kalkstein anzuśprechen, 
wahrend in andern Banken der Kalk zugunsten der to

nigen Bestandteile zuriicktritt. Das gilt vor allem fur den 
liegenden, den L a b i a t u s h o r i z o n t ,  wahrend sich der 
aufgelagerte B rongn ia r t iho r i zon t  im allgemeinen aus 
harten Mergeln und Kalksteinen aufbaut. Keinen wesent- 
lichpn Unterschied in ihrer petrographischen Ausbildung 
zeigen die dann folgenden Schichten der S ca p h i t e n - 

zone, soweit sie in Planerfazies entwickelt sind, sowie der 
hangende Cuvier ihor izont .  Die einzelnen Horizonte 
unterscheiden sich jedoch nicht nur petrographisch von- 
einander, sondern sind auch in streichender Erstreckung 
in sich selbst dem Fazieswechsel unterworfen. Besondere 
Bedeutung fiir die hier behandelten Fragen besitzt in dieser 
Hinsicht das Auftreten von zwei Grunsandhorizonten im 
WeiBen Mergel. Zwischen Essen und Werl ist von der 

siidlichen Kreidegrenze bis etwa nach Recklinghausen und 
Hamm die Basis des Brongniartihorizontes griinsandig 
ausgebildet, der sogenannte Bochumer Griinsand, wahrend

von Dortmund nach Osten am ganzen Siidrand der Kreide- 
verbreitung die Scaphitenzone diese Fazies aufweist und 
dann ais Soester Griinsand bezeichnet wird. Der petro- 
graphische Charakter dieser Fazies, d. h. die Ausbildung 

ais glaukonitischer Tonmergel, kann, wie sich aus den 
weitern Ausfuhrungen ergibt, von groBem EinfluB auf die 
Wasserfiihrung sein. Neben diesen iiber weite Gebiete 

hin auffalligen Faziesunterschieden im Streichen lassen sich 
in den einzelnen Horizonten und Banken auch auf ver- 
haltnismaBig kurze Entfernung Wechsel in der Gestein
ausbildung erkennen. Ein RuckschluB auf die Wasser- 

fiihrung eines Horizontes aus seinem allgemeinen petro
graphischen Charakter kann daher ohne tatsachliche Auf- 

schliisse keinen Anspruch auf unbedingte Zuverlassigkeit 

erheben.

Die siidlicheVerbreitungsgrenze des Kreidedeckgebirges 

verlauft etwa uber Miilheim, Essen, Bochum, Hordę und 
weiter óstlich zur H5he des Haarstrangs. Bei dem durch- 
schnittlich 2—3° betragenden, im allgemeinen nordlichen 

Einfallen lagern nach Norden immer jiingere Schichten 

auf. Aus diesem Grunde liegt die siidliche Verbreitungs- 
grenze des Grauen Mergels erheblich weiter nordlich. Sie 
ist annahernd durch die Orte Altenessen, Wattenscheid, 
Herne, Dortmund, Unna und Soest festgelegt. In diesen 
beiden Linien verlauft das Ausgehende des WeiBen Mergels.

Besondere Beachtung erfordert das Verhalten des den 

WeiBen Mergel unterlagernden Essener Grunsandes sowie 
des Grauen Mergels gegeniiber dem Wasser. Der Essener 
Griinsand ist ein sandiger Glaukonitmergel, dessen im 
Westen sehr hoherTongehalt sich nach Osten und Norden 

hin verliert. Er ist im Sudwesten undurchlassig, also 
wasserstauend1, dagegen nach Nordosten hin hart und 

kluftig. Aber selbst dort, wo er undurchlassig ausgebildet 
ist, kommt er infolge seines unregelmaBigen Auftretens 
ais Wasserstauer vielfach nicht in Frage. Der Essener 

Griinsand ist namlich keine durchgehende Schicht, sondern 
einer durchlócherten Decke vergleichbar, durch welche 
die harten Schichtenkópfe des Karbons hindurchragen. 
Stellenweise fehlt er in gróBerer Ausdehnung vollstandig 
oder fullt nur Erosionsfurchen der Karbonoberflache aus. 

Hier wird seine Rolle ais Wasserstauer z. T. von den 
undurchlassigen Schiefertonschichten des Karbons uber
nommen. An zahlreichen Steilen laBt sich auch beob- 

achten, daB Karbongesteine, die befahigt sind, Wasser zu 
fuhren, also Konglomerate, Sandsteine und Sandschiefer, 
mit dem WeiBen Mergel einen gemeinsamen Grundwasser- 

horizont bilden.

Obwohl sich der Graue Mergel aus einem sehr tonigen 
Mergel aufbaut, weist er erfahrungsgemaB in den der 
Tagesoberflache zunachst liegenden Banken bis etwa 50 m 
Teufe, wenn auch nur in beschranktem Umfang, Kliiftung 
auf, die nach der Tiefe hin abnimmt Diese Kliifte und vor 
allem auch die Schichtfugen fiillen sich mit einem Teil des 
Niederschlagwassers, das im OberfIachenverbreitungsgebiet 
des Grauen Mergels fallt. Die Wasserfiihrung des Emscher- 
mergels scheint besonders stark im Gebiet von Herne-

1 Im bergmannischen Schrifttura ist bisher im allgemeinen die einen 
Grundwasserhorizont abschlieBende wasserundurchiassige Schicht ais Wasser- 
trSger bezeichnet worden. Um Irrturaer zu verraeiden, werden in Uberein- 
stimraung mit dem neuern hydrologischen Schrifttum die wasserfuhrenden, 
wasserenthaltenden Schichten W a s s e r tr a g e r , dagegen die den WassertrSger 
im Liegenden und auch wohl im Hangenden begrenzenden undurchlassigen 
Schichten W a s s e r s ta u e r  genannt.
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Gelsenkirchen zu sein, dagegen nach Osten abzunehmen. 

Uber Zuflusse aus diesem Grundwasserhorizont infolge 
der Undichtigkeit eines Tiibbingschachtes hat Morsbach 

berichtetDer Spiegel dieses Grundwasserhorizontes, der 
auch vielfach dem ersten Abteufen Schwierigkeiten be- 

reitet, liegt bisweilen in den diluvialen Schichten, die 
dann meist Schwimmsandeigenschaften annehmen. Nach 

unten wird der Grundwasserhorizont durch die machtige 
Folgę kluftfreier, undurchlassiger Emschermergel begrenzt, 
die, von wenigen Sonderfallen abgesehen, einen voll- 
standigen AbschluB gegen den Grundwasserhorizont im 
WeiBen Mergel darstellen. Ais Folgę davon handelt es 
sich nur im Ausgehenden des WeiBen Mergels um 
gewóhnliches Grundwasser mit freiem Spiegel. Unter 
dem Emschermergel wird es durch diese wasserstau- 

ende Schicht artesisch gespannt oder zum Druckwasser, 
wenn auch im allgemeinen der Reibungswiderstand der 

Wasserwege den hydrostatischen Druck mehr oder weniger 
aufhebt und diese Tatsache nicht in Erscheinung tritt. Die 
Druckhohe liegt bisweilen iiber Flur, wie im Turon er- 
bohrte freispringende Quellen oder iiberlaufende versoffene 

Schachte beweisen. Sie entspricht, wenn der Reibungs
widerstand der Wasserwege ausgeschaltet ist, der Hohe des 
freien Grundwasserspiegels im Ausgehenden des WeiBen 

Mergels.
Das Kreidedeckgebirge weist daher im Verbreitungs- 

gebiet der wasserstauenden Emschermergel zwei zusammen- 
hanglose Grundwasserhorizonte auf: den Grundwasser
horizont im WeiBen Mergel mit Druckwasser, der im 

folgenden einer nahern Betrachtung unterzogen werden 
soli, und einen Grundwasserhorizont mit freiem Spiegel in 

den der Erdoberflache zunachst liegenden Emscher- und 
nach Norden senonen Schichten. Der die beiden Horizonte 

trennende undurchlassige Emschermergel verhindert natur- 
gemaB eine Anzapfung des obern Grundwasserhorizontes, 
selbst wenn eine Grube aus dem Horizont des WeiBen 
Mergels erhebliche Zuflusse hat. Diese Tatsache wird 
hervorgehoben, weil bei der Beeintrachtigung von Brunnen 
in dem obern Horizont die Ursache in vielen Fallen ohne 
weiteres in Abzapfungen durch den Bergbau gesucht wird, 
wo sie nach Lage der Verhaltnisse gar nicht móglich sind.

Das Spa l t e nne t z  des WeiBen  Mergels .

Die Wasserfuhrung an sich ist im WeiBen Mergel auf 
Grund der abweichenden petrographischen Ausbildung 

anders geartet ais im Grauen Mergel. Der WeiBe Mergel 
ist kalkiger und harter und aus diesem Grunde nicht nur, 
wo er ausstreicht, sondern auch in gróBerer Teufe und, 
wo ihn Grauer Mergel iiberlagert, von einem mehr oder 
weniger weitmaschigen Spaltennetz durchzogen. Diese 

Spalten enthalten das Wasser, wahrend das Gestein an und 

fiir sich vollstandig undurchlassig ist. Bei den Spalten 
lassen sich drei Arten, Gesteinklufte, Gesteinfugen und 
Stórungsklufte, untersćheiden. Uberwiegenden Anteil an der 
Zusammensetzung des Spaltennetzes haben die Gestein
klufte, womit man die steilen oder sogar senkrecht ein- 
fallenden Spalten bezeichnet, die wahrscheinlich einer auf 
Austrocknung beruhenden Volumenverminderung ihre Ent
stehung verdanken. Sie sind in den nieisten Fallen sehr fein 

und durften dem Wasserumlauf starken Reibungswiderstand

> O luckauf 1922, S. 833.

entgegensetzen. Klufte von mehreren Zentimetem Weite 
finden sich seiten. Jedenfalls ist die Machtigkeit der Kliifte 
durchaus unregelmaBig. Einzelne Kliifte reichen durch alle 
Horizonte, andere beschranken sich auf die festem kalkigen 

Bankę und setzen an mergeligen Schichten ab. Daher ist 
die Kliiftung und somit auch die Wasserfiihrung in den 
kalkigen Horizonten ausgepragter ais in den Mergel- 
schichten. Eine GesetzmaBigkeit im Verlauf der Spalten 
durch den ganzen Bezirk hin laBt sich nicht feststellen, je
doch in bestimmten Gebieten auf Grund einer gewissen 
GleichmaBigkeit vermuten. AufeinanderstoBende Kliifte 
durchkreuzen sich, noch haufiger ist jedoch die Erscheinung, 
daB eine oder mehrere infolge yerschiedener Streichrichtung 

an eine Kluft herantretende andere Klufte an ihr absetzen. 
Die erste Kluft kann wiederum an einer weitern Kluft ab
setzen, so daB eine bestimmte Anzahl von Kliiften gewisser- 
maBen ein Sondernetz von nur geringem Zusammenhang 
mit dem Gesamtspaltennetz bildet. Nach der Gesamtheit 
der Beobachtungen muB aber auf eine mittelbare oder 
unmittelbare Verbindung aller Kliifte geschlossen werden, 
wenn diese Tatsache auch oft wegen des starken Reibungs- 

widerstandes der Kliifte und aus andern, noch darzu- 
legenden Ursachen fur die Wasserfuhrung nicht in Er

scheinung tritt.
Immerhin bietet dieser Zusammenhang die Moglichkeit, 

daB das in einer Kluft oder einem Kluftnetz enthaltene 

Wasser in eine andere Kluft oder ein anderes Netz tritt. 
Ais weitere Wasserwege kommen, wenn auch nur in sehr 
beschranktem Umfange, die Gestein- oder Schichtfugen in 

Frage, welche die Gesteinbanke trennen und wahrscheinlich 

einer Anderung des Sedimentationsvorganges ihre Ent
stehung verdanken. Die Schichtfugen haben im WeiBen 
Mergel nicht annahernd die Bedeutung fiir die Wasser
fuhrung wie im Grauen Mergel, zumal da sie sich in 
gróBererTeufe dicht schlieBen und erst Korrosionsvorgange 
dem Wasser einen Weg bahnen mussen.

Zu den Gesteinkliiften und Schichtfugen treten noch 

die das Deckgebirge durchsetzenden Storungen, die zum 
Teil aus dem Steinkohlengebirge iibergreifen. AuBerlich 
lassen sie sich von den gewóhnlichen Gesteinkliiften nicht 
untersćheiden, wenn sie auch im allgemeinen machtiger 

sein durften. Stórungsklufte treten nur seiten allein auf; 
in den meisten Fallen wird eine Hauptkluft von einer 
Anzahl von Nebenkluften begleitet, die durch tektonische 
Beeinflussung des Deckgebirges in einer breitem Zone 
entstanden sind. Solche Stórungszonen begunstigen die 
Wasserfuhrung in hervorragendem MaBe. Tatsachlich lieB 
bei den starksten bisher beobachteten Wassereinbriichen 
die Gesamtheit der Erscheinungen auf das Vorhandensein 

von Stórungskluften schlieBen. Hinsichtlich der Weite der 
Kliifte, der Ausdehnung und streichenden Erstreckung der 
Stórungszonen sowie des Zusammenhanges der Stórungs
klufte mit normalen Gesteinkliiften und Fugen kónnen 
die verschiedenartigsten Verhaltnisse vorliegen. Diese 
Mannigfaltigkeit in der ursprunglichen Beschaffenheit aller 
Klufte hinsichtlich ihres Verlaufes im Streichen und Fallen 

und ihrer Machtigkeit ist aber nicht der einzige Grund 
dafiir, daB die Fahigkeit des Spaltennetzes, Wasser zu 
fiihren, nicht nur in den einzelnen stratigraphischen 

Horizonten, sondern auch in demsełben Horizont in weiten 
Grenzen schwankt und daB gewissermaBen órtliche Grund-
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wasserbecken sowie besondere noch zu erwahnende Er- 
scheinungen entstehen kónnen.

Dazu gehóren die nachtraglichen Veranderungen, 
welche die Wasserwege erfahren und die dereń urspriing- 
liche Fahigkeit, Wasser zti fuhren, vollstandig oder teilweise 
aufheben kónnen. Die weitaus bedeutendste Rolle bei 

diesen Vorgangen spielen die Lósung und die Wieder- 
ausfallung von Kalkspat. Druck und freie Kohlensaure 
erhóhen in hohem MaBe die Lósungsfahigkeit eines Wassers 

fur Kalksalze in Form von Bikarbonaten. Diese Lósung 
bewirkt einen Substanzverlust durch Korrosion und er- 
weitert die Spalten. Verwickelt werden die Verhaltnisse 
aber erst durch die an andern Stellen erfolgende Aus- 
fallung des gelósten Salzes infolge des Verlustesvon Kohlen

saure und Druck sowie auch der auf der geothermischen 
Tiefenstufe beruhenden Wannę im Verlaufe des langsamen 
Aufsteigens oder Umlaufes. Diese Erscheinung ist in den 
Deckgebirgskliiften uberaus haufig. Sie kann stellenweise 

ein solches AusmaB erreichen, daB alle Wasserwege voll- 
standig verschlossen und nicht nur die Spaltenwande mit 

dem Minerał uberkrustet werden. Der volIstandige oder 
teilweise VerschluB einer Kluft kann sich nur auf Teile 
der streichenden Erstreckung oder der flachen Hóhe be- 
schranken. So besteht auch hier eine Mannigfaltigkeit, 
dereń Darlegung im einzelnen zu weit fuhren wurde. In 

einem Schacht lieB sich z. B. beobachten, daB durch 
samtliche Horizonte des WeiBen Mergels hindurch alle, 
auch die machtigen Kliifte entweder ganz oder teilweise 
von Kalkspat erfiillt, aber stets wasserfrei, alle Verbindungen 
dieses Teiles des Spaltennetzes mit dem Grundwasser also 
unterbunden waren. Mechanische Ursachen, wie etwa das 
Quellen der Kliifte in tonigen Banken oder ihr VerschluB 

durch an andern Stellen erodiertes Materiał durften bei 
der nachtraglichen Veranderung der Wasserwege nur eine 
untergeordnete Rolle spielen.

Auf diese die Wasserfiihrung beeinflussenden und so 
unberechenbar gestaltenden Faktoren ist hier naher ein- 
gegangen worden, weil sie den Beweis liefern, daB der 
im groBen ganzen bestehende Zusammenhang des Spalten
netzes in senkrechter und wagerechter Hinsicht zweifellos 

. órtliche Unterbrechungen erfahrt und daB mit diesem 
Zusammenhang nicht ohne weiteres gerechnet werden 
darf. Auf einzelne durch diese órtlichen Unterbrechungen 
hervorgerufene Erscheinungen wird weiter unten ein- 
gegangen.

Im AnschluB an diese Schilderung des Spaltennetzes 
ais Trager des Grundwassers sei erwahnt, daB P r i n z 1 
nur das in porósem Untergrund befindliche Wasser ais 

Grundwasser bezeichnet, dagegen das in einem kluftigen 
Untergrund auftretende, also auf den Spaltenhohlraumen 
eines an und fur sich dichten und zusammenhangenden 

undurchlassigen Gesteins, ais unterirdische Wasserlaufe. Im 
folgenden wird an der allgemeinen Bezeichnung Grund
wasser fiir alles unterirdische nicht kapillar gebundene 

Wasser festgehalten, wie es allgemein ubllch ist, und wie 
es auch K e i l h a c k 2 vertritt, wenn sich auch nicht leugnen 
IaBt, daB diese Unterscheidung ein anschauliches Bild von 
der dem kluftigen Gestein eigentiimlichen Wasserfiihrung 

vermittelt.

1 P r in z :  Handbuch der Hydrologie, 1919, S. 3,
* K e ilh a c k :  Lehrbuch der Grundwaster- und Queilenkunde, 1917, S.67.

Der Zusammenhang  des Grundwasser- 
horizontes.

Wie bereits angegeben, muB aus dem Verlauf der 
Kliifte, dem Ineinandergreifen der Spalten zu einem Netz, 
geschlossen werden, daB der ganze WeiBe Mergel einen 
einheitlichen Grundwasserhorizont in senkrechter und 
wagerechter Richtung darstellt, wenn auch der Zusammen
hang nicht uberall unmittelbar besteht. Die Richtigkeit 
dieses Schlusses wird durch zahlreiche Erscheinungen be- 
statigt, die ohne den Zusammenhang des Spaltennetzes 
undenkbar waren. Anderseits kann aber dieser Zusammen

hang aus den zahlreichen aufgefuhrten Griinden nicht so 
innig wie in einer lockem Ablagerung sein; daher lassen 

sich auch zahlreiche Erscheinungen anfiihren, die, fur 
sich betrachtet, gegen einen allgemeinen Zusammenhang 

sprechen wurden.
Der senkrechte Zusammenhang des Grundwasserhori- 

zontes IaBt sich an vielen Stellen tatsachlich an dem Ober- 

gang der Kliifte aus dem einen in einen andern strati- 
graphischen und auch petrographisch verschiedenen 

Horizont erkennen. Stellenweise liefern fiir ihn auch Ab- 
zapfungen durch den Bergbau mit einer nachweisbaren 

Einwirkung durch die ganze Schichtenfolge hindurch den 

Beweis.
Der wagerechte Zusammenhang des Grundwasserhori- 

zontes ergibt sich aus dem EinfluBbereich von Abzapfungen 
in die Gruben, d. h. aus der Ausdehnung der Zulauf- 
trichter. Da dieser Punkt sowohl fiir die Frage der wasser- 
wirtschaftlichen Zusammenhange und die gegenseitige 
Abhangigkeit einzelner Zechen ais auch fiir die Herkunft 
und den Weg des Wassers von Bedeutung ist, soli darauf 

naher eingegangen werden.
Entsteht eine Verbindung zwischen dem Spaltennetz 

und offenen Grubenbauen, dann erfolgt die sich bei jeder 

Abzapfung von Grundwasser einstellende Veranderung des 
Grundwasserhorizontes. Uber der Abzapfstelle bildet sich 
vom freien Grundwasserspiegel oder im gespannten Grund
wasser vom Druckhóhenniveau herab ein Absenkungs- 
trichter. Hierbei ist es gleichgiiltig, ob das Wasser in 
einem Brunnen oder Abteufschacht nach oben oder in 
die Grube nach unten abgezapft wird. In dem festen, 
kluftigen Gestein, aus dem sich der WeiBe Mergel zu- 
sammensetzt, kann naturlich ein Zulauftrichter nicht die 
von lockem Sedimenten her bekannte regelmaBige Form 

mit parabolischen Absenkungskurven haben, wenn auch 
im Grunde der Vorgang im festen Gebirge derselbe ist 

wie bei einer Grundwasserentnahme aus losen Ablage
rungen. Im WeiBen Mergel unterliegen Form und Aus
dehnung eines Zuiauftrichters verschiedenen Einflussen. 

Seine Form richtet sich zunachst nach der verschieden- 
artigen Beschaffenheit der Spalten. Er dehnt sich an den 
fur die Wasserfiihrung gunstigen Stellen weiter aus ais 

an andern, so daB sich der Verlauf seines Randes zackig 
gestaltet. Der Umfang des Trichters ist abhangig von 
der Abzapfmenge und diese zunachst von dem Weg, der 
sich dem Wasser in die Grube óffnet. Je gróBer der 

Querschnitt ist, desto gróBer kann die in der Zeiteinheit 
zustrómende Menge sein. Ferner hangt aber die Ab
zapfmenge noch von den zahlreichen Umstanden ab, welche 

allgemein die Wasserfiihrung des WeiBen Mergels un- 
gleichmaBig und unberechenbar machen und den Zu-
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Wasserfuhrung des WeiBen Mergels im Ruhrbezirk.

sammenhang des Orundwasserhorizontes órtlich mehr oder 
weniger unterbinden konnen. So ist es durchaus moglich, 
daB sich im Bereich eines Zulauftrichters oder, wie hier 

besser gesagt wird, eines Zulaufgebietes, vereinzeite Ab
schnitte des Grundwasserhorizontes finden, die selbstandige 
Grundwasserbecken darstellen und auf die eine ihre ganze 

Umgebung in Mitleidenschaft ziehende Grundwasserab- 
zapfung keinen oder nur einen geringen EinfluB ausiibt. 
Zur Veranschaulichung des, abgesehen von diesen ortlichen 
Erscheinungen, tatsachlich iiber das ganze Gebiet hin beste
henden Zusammenhanges sind in die vorstehende Uber- 

sichtskarte auf Grund einwandfreier Beobachtungen mehrere 
EinfluBbereiche von Abzapfungen in Gestalt von Kreisen 
eingetragen, dereń Halbmesser den festgestellten Hochst- 
entfernungen der Abzapfstelle von den Trichterrandern 

entsprechen. In Wirklichkeit haben diese Zulaufgebiete 

naturlich eine ganz unregelmaBige Form, die sich nicht 
feststellen laBt, weil die Gebiete samtlich im Bereiche 
des Emschermergels Iiegen, wo die Beobachtungsmoglich- 

keiten sparlich sind. Der Grundwasserhorizont in den der 
Erdoberflache zunachst gelegenen Schichten des Emscher
mergels kann, wie bereits erwahnt, nicht beeinfluBt werden. 
Aus diesem Grunde sind aber auch keine Beobachtungen 
an Brunnen moglich, wie im Ausgehenden des WeiBen 
Mergels, wo der hier in Frage kommende Grundwasser

horizont einen freien Spiegel besitzt. Im Gebiet des 
Emschermergels kommen nur folgende Beobachtungs- 
móglichkeiten in Frage: die Einwirkungen eines Durch- 
bruches oder die der Zuflusse einer Grube auf die Zu- 
fluBmengen einer andern, denen jedoch dafiir nur ein 
bedingter Wert beizumessen ist, und, ais zuverlassiges 
Merkmal, der EinfluB einer Abzapfung auf den Spiegel 
versoffener Bohrlócher und Schachte oder auf den Mano- 
meterdruck abgedammter Deckgebirgswasser, die das 
Druckhóhenniveau des artesisch gespannten Wassers er

kennen lassen. Um solche einwandfreie Beobachtungen 

handelt es sich bei den hier in Betracht gezogenen Fallen

mit starkem Wasserentziehungen in
folge eines Einbruches oder von Siimp- 
fungsarbeiten.

Gegen die Annahme eines senk- 
recht und wagerecht zusammenhangen- 
den Grundwasserhorizontes scheinen 

zunachst folgende mehrfach beob- 
achtete Tatsachen zu sprechen: beim 
Abteufen zweier Schachte einer Anlage 
versauft der eine, wahrend der andere 
ohne nennenswerte Schwierigkeiten 
oder gar ganz trocken niedergebracht 

wird; bei einem Wassereinbruch er
folgt ein starker Zustrom von meh- 
reren Kubikmetern in der Minutę, der 
allmahlich in einen gleichmaBigen 

ZufluB von nur wenigen Litern iiber- 
geht und dann bisweilen ganz ver- 

siegt; man trifft Klufte leer oder in 
nahe beieinander liegenden verschie- 
dene Fullungen an.

Fiir diese Erscheinungen konnen 
verschiedene Grunde vorliegen. Wie 
schon hervorgehoben wurde, ist die 

Machtigkeit der Kliifte ganz unregelmaBig. Fur die Tat
sache, daB ein Schacht ganz oder annahernd trocken nieder
gebracht wird, kann zunachst das steile Einfallen der 
Klufte eine Erklarung geben, das ihn zufallig iiberhaupt 
keine Kluft schneiden laBt, wahrend ihn ringsherum Klufte 
umgeben. Ferner ist es moglich, daB in dem vom Schacht 
durchsunkenen Gebirge alle Klufte eng schlieBen, wahrend 
von einem andern, vielleicht nur lOOm entfernten Schacht 
weite Kliifte oder sogar eine Stórungszone angetroffen 
werden.

Der Einbruch gewaltiger Wassennengen in kurzer 

Zeit laBt sich dadurch erklaren, daB eine oder mehrere 
weite Klufte angefahren worden sind, die noch mit einem 
Netz anderer weiter Klufte in Zusammenhang stehen. Die 

Nachhaltigkeit eines Einbruches hangt von der Entfernung 
ab, in der die Klufte wieder zusammenschlieBen. Das 
Nachlassen der Zuflusse beweist, daB durch ein Netz 
weiter Spalten, das jedoch nur eine begrenzte Ausdehnung 
hat, gewissermaBen ein Behalter entstanden ist. Nach 
seiner Entleerung stellt sich der gleichmaBige geringe 
ZufluB ein, der dem Nachstrómen in dieses Netz aus dem 

Gesamtspaltennetz entspricht, mit dem nur geringe Zu- 
sammenhange bestehen. Dauernd starkę Zuflusse einer 
Zeche, die an einer bestimmten Stelle in das Gruben- 
gebaude treten, beweisen, daB dort eine weite Kluft oder 
ein Kluftnetz vorhanden ist, die sich auf groBe Entfernung 
erstrecken und nach allen Seiten in inniger Verbindung 
mit dem Gesamtspaltennetz stehen. Dann findet eine 
dauemde, gleichmaBige Entziehung aus dem ganzen Grund
wasserhorizont, nicht nur eine Entleerung der Wasser- 

wege in beschranktem Umfange statt. In den meisten 
Fallen durfte es sich dabei um Stórungskliifte handeln.

Das Vorkommen nahe beieinander liegender Spalten 

mit Wassern von verschiedener Zusammensetzung beweist 
zunachst, daB die beiden Spalten ihren Wasserinhalt aus 
verschiedenen Gebieten bezogen haben; ferner aber, daB 
in den yerbindenden Querspalten zu groBer Reibungs-



1126 G liic k a u f Nr. 51

widerstand oder MinerałverschluB den Wasseriibertritt und 
somit den Inhaltsausgleich der beiden Spalten unmSglich 
macht. Auf diese Erscheinung geht Sti I l e1 ausfiihr- 
licher ein. Bei leeren Spalten in sonst wassererfiilltem 

Gebirge handelt es sich um die seltenen Falle, daB Kliifte 
von ihrer Entstehung an ohne jeden Zusammenhang mit 
dein Gesamtspaltennetz gewesen sind.

Bemerkenswert ist auch die Erscheinung, daB im Aus
gehenden des WeiBen Mergels in einem Gebiet, in dem ver- 

haltnismaBig starkę Zufliisse einer Zeche eine vollstandige 
Gruńdwasserentziehung aus dem WeiBen Mergel yęrmuten 
lassen, bisweilen die Ergiebigkeit von Brunnen gar nicht 
oder nur in ganz geringem Umfangę beeintrachtigt wird. 
Diese Erscheinung diirfte im allgemeinen darauf beruhen, 
daB der tonige Charakter beśtimmter Schichten des WeiBen 

Mergels, z. B. der Griinsandhorizonte, sie órtlich wasser-

1 S t i l le ;  Geologisch-hydrologische Verhaitnisse im Ursprungsgebiete 
der Paderąuellen zu Paderborn, Abh. Geol. Landesanst. 1903-

stauend werden laBt. Der Reibungswiderstand des Spalten- 

netzes verhindert dann den AbfluB des Grundwassers iiber 
den Rand dieser wasserstauenden Schichten hinaus so weit, 
daB der Brunnen nur wenig oder gar nicht beeintrachtigt 
wird. Ferner kann ein Brunnen gerade in einer stark 

wasserfiihrenden Stórungszone stehen oder uberhaupt von 
einer Kluft oder einem Kluftnetz gespeist werden, die keinen 
oder nur einen geringen Zusammenhang mit dem Spalten- 

netz des Gebietes aufweisen, aus dem in der Hauptsache 
die Zufliisse der fraglichen Grube stammen. Alle diese 
Erscheinungen erklaren sich einmal mit der durchaus un- 
gleichmaBigen ursprunglichen Beschaffenheit des Spalten- 
netzes, verursacht durch den Wechsel des petrographischen 
Charakters selbst nahe beieinander liegender Schichten, 

ferner aber auch durch die infolge nachtraglicher Ver- 

anderungen des Spaltennetzes, vor allem von Mineral- 
verkrustung, eingetretene Beeintrachtigung seiner Fahigkeit, 

Wasser zu fiihren. (SchluB f.)

Praktisch wichtige Forschungsergebnisse iiber den Warmeschutz1.
in Miinchen imDie grundlegenden Forschungen uber den Warmeschutz 

nach der wissenschaftlichen Seite sind dem Laboratorium fiir 
technische Physik der Technischen Hochschule Miinchen, nach 

mehr wirtschaftlichen Gesichtspunkten der bekannten Arbeit 
von Professor E b e r l e 2 zu verdanken. Die Lehre von der 

Warmeleitung hat sich im Laufe der Jahre mehr und mehr 

ausgedehnt und verwickelt gestaltet und mit ihren Ergebnissen 

immer weniger Eingang in die Praxis gefunden. Um diese 

Forschung im praktischen Sinne weiter auszubilden und ihr 

eine móglichst groBe wirtschaftliche Auswirkung zu geben,

ist das Forschungsheim fiir Warmeschutz 

Herbst 1918 gegriindet worden.

Die wichtigsten wirtschaftlichen Gesichtspunkte fur die 

Ausbildung und Bemessung des Warmeschutzes sowie fiir die 

Auswahl der Stoffe werden nachstehend erórtert.

Die Bedeutung des Warmeschutzes fur die Kohlenersparnis.

Uber das MaB der Kohlenersparnis und damit iiber die 

Wichtigkeit des Warmeschutzes unterrichten die Angaben der 

Zahlentafel 1.

Zah l en t a f e l  1.

Jahrlicher Kohle

ohne Warmeschutz bel 0 C 

100 | 200 300

nverbrauch In t

mit Warmeschutz bei °C 

100 r 200 | 300

jahrliche Erspamis in Oold- 
mark (Kohlenpreis 50 Oold- 

mark/t) bei °C

100 | 200 | 300

Kosten der Isolierung In 
Ooidmark bei einer Isolier- 

starke von mm (°C)
50 I 70 ! 100 

(100) 1 (200) 1 (300)

1 m Rohr . . . \ von 
1 Flanschenpaar poo mm i.w. 
1 Ventil . . . . . . .
1 qm ebene Flachę . . .

0,52
0,12
0,41
1,79

1,74
0,40
1,35
5,38

3,67
0,86
2,S5

10,90

0,10
0,02
0,08
0,21

0,19
0,04
0,14
0,36

0,28
0,06
0,22
0,46

21,00
5,00

16,50
79,00

77.50 
18,00
60.50 

251,00

169.50 
40,00

136.50 
472,00

13,90 i 22,50 i 37,00 
7,50 1 12,70 : 22,90 

11,20 19,00 34,30 
21,40 i 28,20 | 48,10

Daraus lassen sich folgende Erkenntnisse ableiten:

1. Durch den Warmeschutz werden die Warmeverluste 

von Rohrleitungen und Apparateteilen je nach den Verhalt- 

nissen auf */* —l/2° verringert.

2. Die dadurch erzielte Kohlenersparnis ist erheblich und 

betragt beispielsweise fur ein geschiitztes Ventil von 100 mm 

lichtem Durchmesser in einer Dampfleitung von 300 °C  etwa
3 t jahrlich.

3. Im Vergleich zu den \Varmeverlustbetragen sind die 

Anlagekosten fiir den Warmeschutz sehr gering und betragen 

etwa '/* der jahrlichen Verlustkosten bei ungeschutzten Rohren 
und Apparateteilen. Es ist noch zu beriicksichtigen, daB sich 

der Warmeschutz jederzeit leicht anbringen laBt und daB der 
geschiitzte Teil spater keiner Wartung bedarf.

1 Der unter dieser Uberschrift von Dr.-lng. K- H e n c k y , dem damallgen 
Leiter des Forschungsheiras fur Warmeschutz in Miinchen, in der Sitzung des 
A u ssch u sse s  fu r  B e rg te c h n ik , W Srm e- und  K r a f tw łr t s c h a f t  fu r  
den  n ie d e r rh e in is c h - w e s tfa lis c h e n  B e rg b a u  vom 13.Dezember 1922 
gehaltene Vortrag konnte hier den vorgesehenen Abdruck nicht finden, weil 
ihn sich das genannte Forschungsheim fur seine »Mitteilungen« vorbeha!ten 
hatte. Aus der nunmehr vor!iegenden Verdffentlichung des Vortrages in Heft3 
dieser Mitteilungen wird nachstehend ein die wichtigsten Angaben enthaltender 
Auszug_wiedergegeben,

* Z. Bayer. Rev. Ver. 190S, S. 55-

Gesichtspunkte fur die praktische Anwendung 

von Warmeschutzstoffen.

A u s w a h l  der Stof f e .

Das Kennzeichen fur die Gute des Warmeschutzstoffes ist 

dessen Warmeleitzahl, d. h. das MaB des Warmedurchflusses 

durch die Raumeinheit in der Zeiteinheit je Temperatureinheit. 
Je niedriger die Warmeleitzahl, desto besser ist der Warme
schutz und desto geringer die erforderliche Auftragstarke. 

Nach den bisherigen Forschungen und Erfahrungen lassen 

sich folgende Regeln aufstellen:

1. Die Auftragstarke sinkt bei ebenen Wandungen in 

gleichem Verhaltnis mit der Warmeleitzahl, bei Rohren auBer- 

dem noch mit der Verkleinerung des Rohrdurchmessers (unter 

Voraussetzung gleicher Warmeverluste). Beispiel: Warme- 

schutzmasse mit der Warmeleitzahl 0,06 statt 0,12; Auftrag

starke bei ebenen Wandungen 50 %, bei Rohrdurchmessern 

von 200 mm 40 und von 50 mm 28 %.

2. Das Gewicht sinkt mit der Warmeleitzahl, und zwar 

schon bei ebenen Wandungen starker ais im geraden Verhalt- 

nis, bei Rohren noch starker. Beispiel: Warmeleitzahl 0,06 

statt 0,12; Gewicht des erforderlichen Warmeschutzes bei
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gleichen Ver!usten bei ebenen Wandungen 22 %, bei Rohr- 

durchmessem von 200mm etwa 12 und von 50 mm etwa 8°/0.

3. Handelt es sich nicht um einen Dauerbetrieb, sondern 

um einen Betrieb mit zeitweiligen Unterbrechungen, so spielt 
die im Warmeschutz aufgespeicherte Warmemenge eine be- 

deutende Rolle. Wird die in dem Warmeschutzstoff mit der 
Warmeleitzahl 0,12 aufgespeicherte Warme gleich 100 °/0 

gesetzt, so betragt die in dem Materiał mit der Warmeleit- 
zahl 0,06 aufgespeicherteWarme, g!eicheVerluste vorausgesetzt, 

bei ebenen Wandungen 22°/0, bei Rohrdurchmessern von 

200 mm etwa 17 und von 50 mm etwa 10 % . Noch deutlicher 

treten die Verluste bei unterbrochenem Betrieb hervor, wenn 

man die aufgespeicherte Warme mit der stundlich von der 
Rohrleitung abgegebenen Warmemenge vergleicht. Wird diese 

gleich 100 \ gesetzt, so betragt beispielsweise bei einem Stoff 
mit der Warmeleitzahl 0,12 die darin aufgespeicherte Warme 

800 °/0, d. h., eine einmalige Betriebsunterbrechung, die zur 

fast vólligen Auskuhlung fuhrt (1—2 Tage), bedingt einen 
Warmeverlust bei einer ebenen Wand, der im Dauerbetriebe

9 st lang die Warmeabgabe decken wurde. Bei einem Stoff 

mit der Warmeleitzahl 0,06 betragt die aufgespeicherte Warme 
160%, also nur das l,6fache des stundlichen W!rmeverlustes. 

Die entsprechenden Zahlen bei Rohren sind: 200 mm Durch

messer 600 und 100 % , 50 mm Róhrdurchmesser 500 und 40
Samtlifche bei einer Warmeschutzanlage wichtige OróBen, 

namlich Starkę und Oewicht des Warmeschutzes, aufge
speicherte Warmemenge, fuhren also zu dem Ergebnis, daB 

der Stoff mit der kleinern Warmeleitzahl der zweckmaBigere 

ist; ob er auch wirtschaftlich den Vorzug verdient, muB die 

Rechnung ergeben. Bezuglich der Gesamtkosten gilt diese 

GesetzmaBigkeit so lange, wie der Preis des dunnern Warme

schutzes mit geringerer Warmeleitzahl dem weniger starken, 
aber warmedurchlassigern ungefahr im Preise gleich steht. 

Das Warmeleitvermógen ist daher nicht nur eine physikalische 

GroBe, sondern auch von groBem praktischen Wert. In der 

Praxis wendet man nicht seiten zwei Stoffe von verschiedener 
Leitfahigkeit an (kombinierte Isolierung). Hierbei gelten fiir 

feste Stoffe ohne Luftschicht und ebene Wandungen folgende 

Regeln :
1. Im Dauerzustand bleibt der Warmeverlust derselbe, 

gleichgultig ob der Stoff mit der geringen Warmeleitzahl oben 

oder unten aufgetragen ist.
2. Beim Betriebe mit Unterbrechungen sind die Warme- 

verluste geringer, wenn der Stoff mit der kleinen Warmeleit

zahl unten aufgetragen ist.
Den Warmeschutz einer Luftschicht, in der die Warme- 

iibertragung durch Strahlung, Konvektion und Leitung in der 

Luft bewirkt wird, kann man mit demjenigen fester Stoffe 

durch Einfiihrung des Begriffs der aquivalenten Warmeleitzahl 
vergleichen, d.h. der Warmeleitzahl desjenigen festen Korpers, 

der, an Stelle der Luftschicht gesetzt, denselben Warmedurch- 
gang erzielt. Diese Zahlen sind je nach der Dicke der Luft

schicht und der Temperatur der sich gegeniiberstehenden Be- 
grenzungswande sehr verschieden. Zahlentafel 2 gibt hierfur

eine Ubersicht. _  , , , t 0
Z a h l e n t a f e l  2.

Mittlere Temperatur 
°C

Dicke der Luftschicht in mm 
5 I 20 j 40 | 80 | 120

Warmeleitzahl
0,49 
1,15 
2,25
6,4 

13,8

Vergleicht man hiermit die Warmeleitzahlen der festen 

Kórper: Warmeschutzstoffe, Warmeleitzahl 0,03-0,12, Bau

stoffe und feuerfeste Steine, Warmeleitzahl 0,12-1,2, gute 

Warmeleiter, Warmeleitzahl uber 1,2, so erkennt man, daB

0 0,05 0,11 0,20 0,35

100 0,11 0,18 0,42 0,79

200 0,17 0,40 0,77 1,2

400 0,30 1,1 2,2 4,3

600 0,60 2,3 4,6 9,2

der Warmedurchgang durch Luftschichten nur in sehr wenigen 

Fallen klein ist, und zwar nur im Gebiet der niedrigen Tempe

raturen bei geringer Dicke der Luftschicht. Sie sind im Be- 

reich der niedrigen Temperaturen annahemd gleich denen der 

feuerfesten Steine, ja teilweise noch schlechter. Besteht der 
Warmeschutz aus einer Luftschicht und aus einem Schutzstoff, 

so muB im Sinne eines geringen Warmedurchganges die Luft 

auBen sein. Umgekehrt ist es bei der Betrachtung derWarme- 
speicherung. Es muB daher von Fali zu Fali entschieden 

werden, ob mehr Wert auf einen geringen Warmedurchgang 

oder auf eine geringe Warmespeicherung zu legen ist.

Bei Rohren liegen die Verhaltnisse fiir kombinierte Isolie- 
rungen wesentlich anders, und zwar gelten hier folgende 

Regeln :
1. Der Warmeverlust wird geringer, wenn der Stoff mit 

der kleinen Warmeleitzahl innen aufgetragen wird. Beispiel: 
Schutzstoffe mit der Warmeleitzahl 0,10 und 0,05; Rohrdurch- 

messer 50 mm, Auftragstarke je 50 mm. Erster Fali: Schutz
stoff mit der groBern Warmeleitzahl innen, Warmeverlust 100°/0; 

zweiter Fali: Schutzstoff mit der kleinern Warmeleitzahl innen, 

Warmeverlust 70 %.
2. Bei der Warmespeicherung liegen die Verhaltnisse fiir 

den ersten Fali noch ungunstiger, d. h. bei unterbrochenem 

Betriebe sind die Verluste durch die in der Schutzmasse auf

gespeicherte Warme groBer, wenn die Masse mit der gr5Bern 

Warmeleitzahl innen aufgetragen wird. Beispiel wie oben: 
Erster Fali: Warmeverlust 100 “/„, zweiter Fali: Warmeverlust 

47 Hieraus ergibt sich die Regel, daB bei kombinierten 

Rohrisolierungen die Schutzmasse mit der kleinen Warme
leitzahl stets innen aufzutragen ist. In der Praxis wird jedoch 

die sogenannte Unterstrichmasse, die in der Regel eine hóherc 

Warmeleitzahl hat, zuerst auf das Rohr gebracht und dann 

erst die Nachstrichmasse mit der geringern Warmeleitzahl. 
Man wird daher gut tun, die Dicke der Unterstrichmasse so 

gering wie móglich zu wahlen. Out ist die Rohrisolierung 

mit Kieselgurschnuren, denn die lose in die Schlauche ein- 

gefiillte Kieselgur hat ein geringeres Warmeleitvermógen ais 
Kieselgurmasse. Die Schnure werden dann noch mit einer 

10—12 mm starken Kieselgurschicht abgedeckt.

G r u n d l a g e n  fiir die Wah l  der I sol ierstarke.

Wa r me t echn i s che  F o r d e r u n g e n .  Man kann von 

einem Warmeschutz verlangen, daB die Warmeabgabe des zu 
schutzenden Warmetragers (Wasser, Dampf, Gas) einen be

stimmten Betrag nicht uberschreitet. Diese Fórderung ent

spricht dem Begriff des Wirkungsgrades der Warmefortleitung, 
das ist das Verhaltnis der fortgeleiteten zur eingefuhrten Warme. 

Die Berechnung ergibt dann unter Zugrundelegung bestimmter 

Schutzstoffe und unter Voraussetzung eines bestimmten Tempe

ratur- oder Warmeverlustes die erforderliche Starkę des Warme
schutzes. Sie wird bei kurzeń Leitungen verhaltnismaBig 

schwach, bei langen Leitungen stark ausfallen. Bei dem von 

E b e r l e  eingefuhrten auBerordentlich bezeichnenden Begriff 
der Warmeersparnis wurde sich jedoch fur kurze und lange 

Rohrleitungen dieselbe Isolierstarke ergeben. Zu diesen beiden 

GróBen kommt noch der Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit.

D ie  B e m e s s u n g  de r  I s o l i e r s t a r k e  n a ch  wi r t-  
schaf t l i chen Ges i ch t spunk t en .  Man wird in der Praxis 

die Isolierung nicht nur nach warmetechnischen Gesichts

punkten berechnen, sondern dabei auch die Anlage- und Be- 

triebskosten berucksichtigen, so daB die Oesamtkosten einen 

Kleinstwert ausmachen. Tragt man in einem Achsenkreuz auf 
der Wagerechten die Starkę des Warmeschutzes in mm, auf 

der Senkrechten die Jahresunkosten in JC auf, so ergeben sich 

fur Abschreibungen und Verzinsungen sowie fur den Warme- 

verlust zwei verschiedene Linienzuge. Die Summę beider 

Werte liefert einen dritten Linienzug fur die Gesamtkosten. 
Der letztgenannte fallt zunachst mit zunehmender Auftragstarke,
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um nachher wieder anzusteigen. Er hat also einen Tiefstpunkt, 

der je nach der Wahl des Abschreibungssatzes verschieden 
liegt. Beispielsweise liegt er bei einem Abschreibungssatz 

von 50 °/o bei 60 mm Auftragstarke, bei einem Abschreibungs- 

satz von 20 % bei 85 mm Auftragstarke. Man muB daher die 

Berechnung der wirtschaftlichsten Auftragstarke von Fali zu 
Fali vornehmen. G e r b e l 1 hat versucht, diese Berechnung in 

die Form einer Gleichung zu bringen, dabei jedoch mit festen 

Anlagekosten gerechnet. Falls diese stark schwanken, bleibt 

nichts anderes iibrig, ais fur etwa 3—4 verschiedene Isolier- 

starken die Anlagekosten und Warmeverluste auszurechnen 

und danach die Gesamtkosten zu bilden. Zur Vereinfachung 

dieser sehr umstandlichen Berechnungsweise hat C a m m e r e r 2 
die Berechnung der Warmeverluste von Rohrleitungen durch 

Fluchtlinientafeln erleichtert und dadurch den bisher notwen
digen Zeitaufwand von einigen Stunden auf 10—12 min ver- 

ringert. Bei Berechnung der wi r t scha f t l i chs t en  Auftrag- 

starken wird sich nicht immer ais Regel ergeben, daB die 

Masse mit der geringen Warmeleitzahl die geringsten Gesamt- 

unkosten verursaeht. In Zahlentafel 3 sind ais Anhalt fur 

haufig vorkommende Falle unter Zugrundelegung der am

1. September 1922 giiltigen Preise die wirtschaftlichsten Auf- 
tragstarken angegeben.

Z a h l e n t a f e l  3.

Rohrdurchmesser

20

Wirtschaftllchste IsoiierstSrke in ram 
bei einer Rohrteraperatur von 0 C 

100 ' \ 200 | 300
und einem Abschreibungssatz von °/Q 
1 50 | 20 1 50 1 20 1 50

■
X =  0,08 50 30 70 48 82 60
X “  0,12 55 40 75 58 87 70
*. =  0,08 83 50 95 73 105 87
\ =  0,12 95 57 108 82 117 95

50 

200

Daraus geht hervor, daB die Auftragstarke mit zunehmender 

Rohrtemperatur und zunehmendem Rohrdurchmesser wachst.

Neue Anwendungsgebiete des Warmeschutzes.

Mit dem Warmeschutz von ebenen Wandungen und Rohr

leitungen sind die Anwendungsgebiete noch nicht erschópft. 

So hat in Bergwerksbetrieben in den letzten Jahren besonders

1 O e rb e l:  Die wirtschifllichste IsollerstSrke.
* Mittellungen a. d. Forschungsheira f. WSrmeschuti, H . 2, S. 14.

der Warmeschutz von Luttenleitungen und Strecken Beachtung 

gefunden1.
H e n c k y  hat auf der Zeche Sachsen an einer Lutten-, 

leitung in geschiitztem und in ungeschiitztem Zustand Tempe- 

raturmessungen vorgenommen und dabei folgende Werte fest- 

gestellt:
°C

Temperatur der einstronienden Luft . . .  24 
Lufttemperatur beim Austritt aus der 

ungeschu t z t en  Luttenleitung . . . .  29,2
geschu t z t en  L u tten le itung ....................24,7

Lufttemperatur an der Arbeitsstelle vor der 
ungeschu t z t en  Luttenleitung . . . .  30 
geschu t z t en  Luttenleitung . . . . .  26

Die Luft hat sich also bis zur'Arbeitsstelle bei der un
geschutzten Leitung um 6 °, dagegen bei der geschutzten Leitung 

nur um 2° erwarmt. Das Wichtigste dabei ist jedoch, dali 
die Luft an der Arbeitsstelle im zweiten Falle die Grenz- 

temperatur von 280 fiir die verkurzte Arbeitsschicht nicht 

erreicht.
Temperaturmessungen im Gestein haben bestatigt, daB 

durch Einschaltung einer schlecht Warme leitenden Schicht 

die Warmeabgabe der Gebirgsoberflache wesentlich verringert 

werden kann: Wahrend die Luftmenge in der ungeschu t z t en  

Strecke eine Erwarmung um 3° im Mittel erfuhr,. betrug sie 
unter sonst gleichen Verhaltnissen in der geschut z t en  Strecke 

nur 1 °, ein Beweis fur die Móglichkeit, die Warmeabgabe auf 

den dritten Teil herabzumindern.
Dieselbe Wirkung ware durch Verdreifachung der Luft

menge zu erzielen, was jedoch wegen der aufzuwendenden 

Betriebskosten und mit Riicksicht auf die hóchstzulassige Ge
schwindigkeit von 6 m/sek in den meisten Fallen nicht durch- 

zufuhren sein durfte. Der warmetechnische Erfolg hangt natur- 
lich von der Gesteinart, von der Temperatur und der Teufe 
ab. AuBerdem kommen noch die Feuchtigkeitsverhaltnisse 

sowie die Beschaffenheit und die Starkę der Warmeschutz- 

masse in Betracht. In manchen Fallen wird daher die Strecken- 

isolierung nicht wirtschaftlich sein. Den besten Erfolg ver- 

spricht sie in sehr tiefen Gruben.

Dipl.-Ing. F. Schu l t e ,  Essen.

1 W in k h a u s :  Die Bekampfung hoher Temperaturen In tiefen Sleln-
kohlengruben, Oluckauf 1922, S. 613.

U M S C H  A U.
Neues Steinkohlenschwel- und Wassergasverfahren.
Bei der Tieftemperaturverkokung der Steinkohle in Retorten, 

in denen die Kohle den ganzen Retortenąuerschnitt anfiillt, 
bereitet der Austrag erhebliche Schwierigkeiten, weil kein 

Schwund der Beschickung eintritt. Auf diesen Umstand ist 
das Versagen zahlreicher Verfahren zuriickzufuhren.

M a r s h a l l 1 berichtet iiber ein neues, von ihm und E a s t o n 

ausgearbeitetes und durchgepruftes Verfahren, das im folgenden 
kurz beschrieben werden soli. Auch fur dieses Verfahren ist 
der Umstand bezeichnend, daB man in neuerer Zeit bei der 

Tieftemperaturverkokung mehr und mehr zur Innenbeheizung 

der Beschickung ubergeht. Die an Hand der nebenstehenden 

Abbildung beschriebene Vorrichtung besteht aus der Eisen- 

retorte a, die von dem Gehause b aus Mauerwerk umgeben 

ist, so daB zwischen Retortenmantel und Mauerwerk der enge 

freie Raum c verbleibt. In der Retorte sind die beiden senkrecht 
stehenden Fórderschrauben d  verlagert, die oben durch den 

gemeinschaftlichen Zahnrad- und Riemenantrieb e beeinfluBt 
werden. Sowohl die FSrderschnecken ais auch der 32 nim 

dicke Retortenmantel bestehen aus hochkieselsaurehaltigem

> O as World 1923, S. SS.

Schwelofen von Marshall 
und Easton.

GuBeisen, wie es sich bei den 

Tozer-Retorten1, die standig auf 

540—650° erwarmt sind, in acht- 

jahrigem Dauerbetriębe bewahrt 

hat. Die FSrderschnecken drehen 

sich in gleicher Richtung und 

liegen so nahe zusammen, daB 

die Spiralblatter der einen 

Schnecke an einer Stelle, und 

zwar in der Mitte der Retorte, 

dicht iiber die der andern gleiten, 

wodurch die Kohle standig abge- 

hoben wird und nicht festbacken 

kann. Die Umdrehungszahl der 

Schnecken laBt sich auf 6 bis 

10 je min einstellen. Auf diese 

Weise soli ein Mahlen der Be

schickung vollstandig yermieden 

und die Kohle von den Schnecken 

nicht mitgenommen, sondern

> Oluckauf 1914, S. 837, Abb. 8 und 9.
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gleichmaBig nach unten befórdert werden. Die Dicke 

der Kohlenschicht in den Spiralzwischenraumen betragt etwa 
115 mm, der Gesamtumfang der Beschickung, entsprechend 

dem innern Retortenumfang, 2287 mm. Diese Abmessungen 
sind fiir eine kleine Retorte von 10 t Tagesdurchsatz gegeben. 

A\it Ausnahme der Mitte, wo beide Schnecken ineinander 

greifen, beruhren die Schneckenrander fast den Retortenmantel, 

der, im Querschnitt gesehen, der Form eines flach gedruckten 
Zylinders entspricht.

Oben ist die Retorte mit dem Kohlenbehalter/durch eine 
Zufuhrung verbunden. Unter dem Boden der Retorte befindet 

sich der durch die Welle g  angedeutete standig wirkende Koks- 

austrag, dessen Einrichtung von den ununterbrochen betriebenen 

stehenden Gasretorten entlehnt ist. Sein Antrieb steht mit dem 

Antrieb e der Forderschnecken in unmittelbarer Verbindung, 
damit eine standige Ubereinstimmung zwischen Durchsatz und 

Austragwirkung erhalten bleibt.

Durch den AnschluB h ist die Retorte a mit dem Wasser- 
gaserzeuger i  der Bauarten Dellwik-Fleischer oder Kramer- 

Aarts verbunden, und zwar wird das Wassergas wahrend der 

Kaltblasdauer durch die Retorte geleitet, wobei es seine fuhlbare 

Warme, die durchschnittlich etwa 600° betragt, an die Be

schickung abgibt und dereń Destillation herbeifuhrt. In der 

Retorte bildet sich mithin ein aus Wassergas und Schwelgas 

bestehendes Gemisch, das durch den obern RetortenanschluB k 

zur Kuhlung und Entteerung abgefuhrt wird. Wahrend der 

Warmblasdauer des Wassergaserzeugers strómt das erzeugte 
Gas durch den AnschluB l  in den Heizraum c zwischen Retorte 

und Mauerwerk, wo es verbrennt, wahrend die Abgase durch 

den Schornstein m entweichen. Die Retortenbeheizung ist 

mithin abwechselnd auBerlich uncj innerlich, wobei ein drei- 

stiindiger Durchgang der Beschickung zur Abschwelung der 

Kohle genugt. Das Verfahren ist ais eine Verbesserung der 

Kohlendestillation mit anschlieBender Yergasung gedacht, wie

Kohlenabsatz Polnisch-Oberschlesiens im 1. Halbjahr 1923 *.

Innerhalb Poln.- Im ubrigen
Oberschlesiens Polen

1 f 1 t
V erbraucner-uruppen von der 

Summę
von der 
Summę

t 0110 t lo

Eisenbahnen . . . . 193 627 6,70 969 359 38,84
Kokereien . . . . . 846 733 29,29 452 0,02
Erzbergwerke und an
dere Gruben, die keine
eigene Kohle besitzen 321205 1,1,11 21 293 0,85

Naphthaindustrie . . 1 099 . 0,04 97 079 3,89
Metallurgische Eisen
industrie, umfassend
Eisenhiitten aller Art 605 520 20,94 27 978 1,12

Metallurgische Indu
strie anderer Metalle,
umfassend Zink-, Blei-,
Silber- und sonstige
Metallhutten . . . . 190317 6,58 26 773 1,07

Mechanische und Me-
tallverarbeitungsindu-
strie.............................. 66 744 2,31 30 614 1,23

Zuckerindustrie . . . — — 170170 6,82
Textilindustrie , . . 1 647 0,06 86 989 3,49
Zement- und Kerami-
sche Industrie (Ze-
mentfabriken, Ziege-
leien, Kalkwerke) . . 26 963 0,93 76 785 3,08

sie S t r a c h  e zuerst angegeben hat. Gegeniiber der Ent-und 

Vergasung in einem einzigen Schacht bietet das Marshall- 

Easton-Verfahren die Móglichkeit der leichten Einstellung, 
um ein Mischgas ganz bestimmten, zwischen 230 — 490 WE 

liegenden Heizwertes zu erzielen, was bei den Verfahren zur 

vollstandigen Vergasung nicht móglich ist. Bei diesen ist man 

gezwungen, die ganze Koksmenge zu vergasen, so daB sich das 

Verhaltnis zwischen Wassergas und Destillationsgas nicht ein- 

stellen und der Heizwert des Mischgases nicht beeinflussen laBt.

Bei dem neuen Verfahren kann man den Wassergaszusatz 
je nach der Halbkoksmenge, die man vergast, in weiten Grenzen 

regeln, wofiir Marshall drei Beispiele anfiihrt, dereń Werte, 

in metrische Einheiten umgerechnet, in der nachstehenden 

Zusammensteliung enthalten sind.

1. V e r g a s u n g  des  g e s a m t e n  H a l b k o k s a n f a l l s

859 cbm Wassergas von . . . .  272 WE  
141 cbm Schwelgas von . . . . 712 WE  

zus. 1000 cbm Mischgas von . . . .  335 WE

2. V e r g a s u n g  von  50 % des H a l b k o k s a n f a l l s

429 cbm Wassergas von . . . .  272 WE  
141 cbm Schwelgas von . . . .  712 W E  

zus. 570 cbm Mischgas von . . . .  381 WE

3. V e r g a s u n g  von  25 °/0 des  H a l b k o k s a n f a l l s

215 cbm Wassergas von . . . .  272 W E  
141 cbm Schwelgas von . . . .  712 W E  

zus. 356 cbm Schwelgas von . . . .  447 WE  

Die Vorschlage von Marshall verdienen insofern besondere 

Beachtung, ais die Errichtung einer solchen Anlage nicht an 

die Absatzmóglichkeit von Schwelgas und Halbkoks gebunden, 
sondern ais Erganzung von Gasanstalten gedacht ist, wobei der 

Wassergaszusatz zum Leuclitgas durch das Schwelgas ange- 

reichert und damit eine Karburierung eriibrigt wird.
Thau .

F T L I C H  E S.
Innerhalb Poln.- 
Oberschlesiens

Im ubrigen 
Polen

Verbraucher-Gruppen

t

von der
Summę

0/lo t

von der 
Summę

%

Landwirtschaftund land- 
wirtschaftliche Erzeug
nisse (Brauereien, 
Miihlen, Brennereien) 20036 0,69 82861 3,32

Chemische Industrie . 37163 1,29 27 654 1,11
Andere vorstehend nicht 
genannte Industrie- 
zw eige......................... 183 914 6,36 128 037 5,13

Gas- und Elektrizitats- 
werke, Wasser werke 
und StraBenbahnen, 
direkter Bezug und 
durch Vermittelungder 
Stadtverwaltungen. . ISO 402 [6,24 176 884 7,09

Hausbrand sowie Nie- 
derlagen fiir Haus- 
brand-Kohlen . . , 137 562 4,76 165 288 6,62

Verm ittler.................... 78 308 2,71 407 242 16,32

ZUS. 2 891 240 100,00 2 495 458 100,00

1 Nach Angaben des Oberschlesischen Berg- und Huttenralinnischen Ver- 
elns, Kattowliz.

Kohlengewinnnng der Tschechoslowakei im 1. Halbjahr 1923. 
Trotz des Riickgangs der Belegschaftszahl hat sich die Stein-

W I  R T S C H  A
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kohlenforderung im 1. Halbjahr 1923 um rd. 800000 t oder 

16,48 °/0 erhóht. Bei Braunkohle hingegen ist sowohl die 

Belegschaft ais auch die Fórderung um rd. 13 °/o zuriick- 

gegangen. Im einzelnen sei auf die folgende Zahlentafel 

verwiesen.

Monat

B

1922

elegschaft
1 ± 1923

tnoT gc£cn
1923 ! 1922 

! °/o

Gewinnung 

1922 1923 

t 1 t

± 1923 
gegen 

. 1922 

°/o

Januar 
Februar . 
Marz . . 
April . . 
Mai . . 
Juni . .

74 575 
74 76S 
73 726 
73 537 
73 053 
73 075

67 963 
67 726
67 589
68 547
69 174

S te
-  8,87
-  9,42
-  8,32
-  6,79
-  5,31

i n kohl e .  
1 028 345 

584 186 
1 067 331 

808 493 
854 203 
739 910

911676 
879911 
785 908 

1 197 646 
1068163 
1076531

-11,35
+50,62
-26,37
+48,13
+25,05
+45,49

1. Halbjahr

Januar 
Februar . 
Marz . . 
April . . 
Mai . . 
Juni . .

73 789

49029
48 9S0
49 667 
49 007 
48 268 
46 737

68 2001

42 767 
42 102 
42 461 
42 370 
41 470

B ra  
-12,77 
-14,04 
-14,51 
-13,54 
-14,08

5 082 468 

u n k o h 1 e.
1 718 397 

943 944
2 018 383 
1 826 754 
1 758 120 
1 558 801

5919835

1584756
1474319
1732982
1366133
1289467
1278214

+ 16,48

-  7,78 
+56,19 
-14,14 
-25,22 
-26,66 
-18,00

1. Halbjahr 48 615 42 234' . 10 014 962 2 8725871 -12,87

1 Durchschnitt Januar-Mai. * Berichtlgte Zahl.

Der Saarbergbau im September 1923. Die nachstehende 

Zusammenstellung IaBt die Entwicklung von Fórderung, Beleg

schaft und Leistung in den einzelnen Monaten der Jahre 1922 

und 1923 ersehen.

Monat
Fórderung Bestande insges.1 Belegschaft 

(einschl. Beamte)
Leistung*

1922
t

1923
t

1922
t

1923
t

1922 1923
1922
•<sr

1923
kir

Januar 864210 1052354 616022 136458 75166 75823 5621645

Februar 888184 129917 561722 65038 75129 74994 592! .

Marz 1042866 39236 637337 340S9 75039 74889 610

Aprii 798673 63745 657134 40745 74660 74551 593 .
Mai 846862 377686 628544 43577 74234 75205 583 439

Juni 864906 1025716 622782 69827 73854 75920 598 621

Juli 988242 1096959 587265 157033 73570 76039 614645

August 1019215 1112399 544797 156174 73872 76172 618 659

Septbr, 984636 1088865 469721 151396 74982 76491 620679

1 Am Ende des Monats, Kohle, Koks und PreBkohle ohne Umrechnung 
zusammengefaBt.

2 d. i. Fdrderanteil je Schicht eines Arbeiters (ohne die Arbeiter in den 
Nebenbetrieben).

Uber den Absatz unterrichten die folgenden Angaben:

September J anuar—September

1922 1923 1922 1923 ± 1923

t t i t
geg. 1922 

%

Absatz:

Selbstverbrauch 64 714 68 051 593 713 525 853 — 11,43
Bergmannskohle 34 462 37 092 275 067 258374 — 6,07

Lieferung an
236907Kokereien . . 25 548 19 067 107 319 -  54,70 

-30,11Verkauf . . . 920 447 969 6S6 7 392 820 5166 664

K o k s 
e r z eugung1 . 21 132 15 536 187 623 86801 — 53,74

1 Es handelt sich lediglich um die Koksherstellung auf den Zechen.

Wóchentliche Indexzahlen'.

K te łn h a n d c l G roG  h a n d e l

Reichsindex
Teuerungszahl 

v * Essen< GroBhandelsindex
einschl. Bekleidung einschl. Bekleidung des Stat. Reichsamts

Stich- ± i
Stich ±

tag geg. geg. tag geg.
1913=1 Vor-

woche
%

1913= 1 Vor-
woche

°/o

1913 =  1 Vor-
woche

°/„

1923
Juli in Tausend in Tausend Juli in Tausend

4. t 3. 34
11. ’ 2 2 + 34 10. 49;+ 44
16. 29 + 79 ’ 29 17. 57i+ 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. ł 247 + 88
27. 1 183 + 57 1 226 + 54 28. 1 695 + 36

Sept. Sept.
3. 1 845 + 56 2 058 + 68 4. 2 982 + 76

10. 5 051 +174 6155 +199 11. 11513 + 286
17. 14 245 +182 16 691 +171 18. 36 000 + 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. 109100 +170 126122 +176 9. 307 400 + 263

15. 691 900 +534 714 072 +466 16. 1 092 800 + 256
22. 3 044 800 +340 2 138 411 +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 +122 256 204 946 +198 13. 265 600 000 + 105
19. 831 600 000 +281 870 072 853 +240 20. 1413400000 + 432
26. 1535000000 + 85 2030617331 +133 27. 1422900000 + 0,7

Dez. Dez.
3. 1515000 000 -1,3 2038200000 +0,37 4. 1337400000 -  6

10. 1269000000 - 16,2 1555300000 -  24 11. 1274 500000 -  4,7

1 Fur die letzten beiden Wochen z. T. vorl3uElge Zahlen.

Kohlengewinnung und -ausfuhr GroBbritanniens 

im Oktober 1923.

In den bis zum 17. November abgelaufenen 46 Wochen d.J. 

sind in GroBbritannien 246,13 Mili. 11 Steinkohle gefórdert 

worden; gegen die entsprechende Zeit des Vorjahrs bedeutet 
das eine Zunahme von 25,59 Mili. t oder 11,61 °/o. Die Brenn

stoffausfuhr hat in den ersten zehn Monaten des lfd. J. 71 Mili. t 

(54,65 Mili. t im Vorjahr) betragen, davon waren 66,91 Mili. 
(51,67 Mili.) t Kohle, 3,21 Mili. (1,95 Mili.) t Koks und 885 000 

(1,02 Mili.) t PreBkohle. Im Monat Oktober belief sich die 

Brennstoffausfuhr auf 7,43 Mili. t Kohle, 529 000 t Koks und 

89 0001 PreBkohle. Die Bunkerverschiffungen betrugen gleich

zeitig 1,72 Mili. t. Von der letztmonatigen Kohlenausfuhr 

gingen 1,71 Mili. t nach Frankreich, 1,24Mili. t nach Deutschland, 

7820001 nach Holland, 760000 t nach Italien und 5590001 
nach Belgien.

Der Ausfuhrpreis fiir Kohle stellte sich im Oktober auf 

1 £ 4 s 6 d und zeigte damit gegen den Vormonat einen 
Ruckgang um 3 d.

P A  T E N T B E R I C H T .
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgemacht im Patentblatt vom 30. November 1923.

5b. 859582. Heinrich Wendschoff, Weitmar b. Bochum. 
PreBlufthammer. 21.6.22.

5 b. 859 963. Patentverwertungsgesellschaft m. b. H., Dort
mund. Einrichtung zum Halten des Werkzeugs in PreBluft- 
hammerr.. 14.10.20.
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5b. 859 964. Patentverwertungsgeselischaft m .b. H., Dort
mund. Einrichtung an PreBluftwerkzeugen. 28.10.20.

5 d. 859 529. Berlin-Anhaltische Maschinenbau A. G., 
Berlin. Masctfine zum Bergeversatz mit Hilfe von Druckluft.
29.12.22. I

19a. 859811. Carl Gustaf Blomąuist, Barstalund, Knifsta, 
Gustaf Edvard Milton, Stockholm, und Axel Bengstsson, 
Djursliolm (Schweden). SchienenstoBverbindung. 1.11.23.

19 a. 859 969. Otto Boos, Huls (Westf.). Eiserne Schienen- 
schwelle, Schienenunterlegplatte mit Keilanzug. 6.9.22.

20 e. 859 699. Julius Tauber und Eduard Konecny, Po- 
remba, und Karl Kania, Orlau (Tschechoslowakei). Kupplung 
fiir Forderwagen. 2.11.23.

35 a. 859 562. Josef Plitt und Heinrich Schmitt, Essen- 
Altenessen. Forderkorbsperrvorrichtung. 19.10.23.

35 d. 859 684. Maschinenfabrik A. Kirschner, Leipzig- 
Reudnitz. Verlangerungsrohr, besonders fur Wagenheber.
27.10.23.

78c. 859578. Grg. Escher, Louisenthal. Sprengstoffhulse.
30.10.23.

81 e. 859573. Berlin-Anhaltische Maschinenbau A. G., 
Berlin. Pneumatische Fórderanlage. 27.10.23.

81 e. 860 052. Berlin-Anhaltische Maschinenbau A. G., 
Berlin. DoppelverschluB an Fulltrichtern u. dgl. 31.10.23.

Patent-Anmeldungen,
die vom 30. November 1923 an zwei Monate lang In der Auslegehalle 

des Relchspatentarates ausliegen.

1 b, 4. M. 76 608. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kóln- 
Kalk, und Paul Henke, Kóln-Deutz. Magnetscheider mit um- 
laufendem Mantel. 8.2.22.

Ib ,  4. W . 59889. Fritz Wolf, Magdeburg. Verfahren zur 
Reglung des Arbeitsganges von elektromagnetischen Ring- 
scheidern. 19.11.21.

4 a, 53. G. 58 674. Grubenlampenfabrik Dominit, Hoppecke 
(Westf.). Tragbare Lampe mit Batterie und TopfverschluB.
13.3.23.

4d, 26. F. 53 241. Louis Ernest Franęois Ferrette, Paris. 
Lóschvorrichtung fur Grubenlampen. 10.10.22.

5 a, 4. S. 63 456. Josef Siep, Kóln-Klettenberg. Vorrichtung 
zur Verbindung von Bohrrohren und Bohrstangen. 28,7.23.

5b, 7. G. 56 218. Friedrich Graber, Bleicherode. Gabel- 
kupplung fiir Schlangenbohrer. 31.3.22.

5b,8. E.2S471. Emil Ermert, Eiserfeld (Sieg). Vorrichtung 
zum Halten von Bohrhammern. 2.9.22.

5b, 9. K, 80126. Heinrich Kleinrahm, Duisburg. Schram
maschine. 5.12.21.

5b,9. M .80916. Maschinenfabrik Westfalia A.G., Gelsen
kirchen. Schramstange. 21.3.23.

5b, 9. S. 57451. Sullivan Machinery Company, Claremont 
(V. St. A.). Ketten- oder Stangenschrammaschine. 2.9.21. 
V. St. Amerika 10.11.16.

5 b, 11. K. 83 711. Philipp Kajanoff und Jean Marinus 
Kinzler, Haag (Holland). Kernbohrmaschine. 24.10.22. Holland
14.11.21,

5 b, 11. R. 52 068. Gustav Rumberg und Georg Meyer, 
Essen. Vorrichtung zum Herstellen von Aufbruchen oder 
Uberhauen. 17.1.21.

5 b, 11. St. 36 733. Oustav Stremme, Nordlunen. Vorschub- 
gestell zum Hochbohren. 21.3.23.

5b, 12. K, 82 280. Wilhelm Koch, Grefrath b. Koln, Ge
winnung der Ecken des ArbeitsstoBes in Tagebauen. 9.6.22.

5b, 12. L. 56200. Arthur Larche, Westerholt (Westf.). 
Man5vrierventil fur Betriebsmaschinen in Bergwerken. 5.8.22.

5c,2, S. 42 351. Societe Anonyme des Carbonnages de 
Beeringen, Beeringen, Limburg (Belgien). Verfahren zum 
Abteufen von Gefrierschachten, 29.5.14.

5d, 4. G. 59155. Gesellschaft fiir Fórderanlagen Ernst 
Heckel m .b. H., Saarbrucken, Schleuse fur ausziehende Wetter- 
schachte mit GefaBfórderung. 26.5.23.

lOa, 17. F. 53 230. Heinrich Frohnhauser, Dortmund. 
Schragkammer zum Trockenkuhlen von Koks. 6.1.23.

lOa, 22. 1.20295. International Coal Products Corporation, 
Neuyork. Verfahren zur Herstellung fester Brikette aus Lig- 
niten. 24.4.20. V. St. Amerika 30.4.19.

10a,26. W .57288. Eugen WeiB, Budapest. Verfahren 
zum Verschwelen von festen Brennstoffen im Drehrohrofen.
20.1.21.

lO a ,30. G .58 617, Gustav de Grahl, Berlin-Schóneberg. 
Verfahren und Retorte zur Erzeugung eines leicht mahlbaren 
Halbkoks. 5.3.23.

10a,30. Z. 13911. Gewerkschaft Mathias Stinnes und 
Dr. Anton Weindel, Essen. Verfahren zur Herstellung von 
Halbkoks in feiner Kórnung. 23.7.23.

lOb, 4. G. 57330. Dr. Robert GanBen, Berlin-Grunewald. 
Verfahren zum Einbinden von Rohbraunkohle oder Stein- 
kohle, 28.8.22.

10b,5. D. 43102. Deutsche Brikettharz-Werke G .m .b .H ., 
Berlin-Schóneberg. Verfahren zur Herstellung eines Binde- 
mittels fur die Brikettbereitung. 29.1.23.

lOb, 16. S .63 617. Max Sommer, Neukólln. Kunstlicher 
Brennstoff in Brikettform. 21.8.23.

lOc, 5. K. 85 481. Hermann Krassin, Moskau. Vorrich- 
tung zum Zerkleinern von Torf. 29.3.23,

lOc, 8. J. 23 105. Peter Jung, Neukólln. Vorbereitung von 
Brennstoffen, wie Torf, fur die Brikettierung. 19.10.22.

121,1. B. 101132. Dr. Friedrich Bergius, Heidelberg. Ver- 
fahren zur Herstellung von Hydriergas fur die Aufspaltung 
von Kohlenwasserstoffen oder Kohle. 17.8.21.

12 k, 1. St.36195. Fa. Carl Still, Recklinghausen. Verfahren 
zum Abtreiben von rohem Ammoniakwasser im Kolonnen- 
apparat. 25.9.22.

12 k, 3. F. 51616. Oiacomo Fauser, Novara.(Italien). Ver- 
fahren zur Gewinnung von synthetischem Ammoniak. 21.4.22. 
Italien 23.4.21 und 17.1.23.

12k, 6. E, 28742. Elektrizitatswerk Lonza, Basel (Schweiz). 
Verfahren zur Oxydation von festem Ammoniumsulfit. 20.11.22.

20 a, 11. B. 107 687. Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis. 
Laufwerk fiir Hangebahnfahrzeuge. 16.12.22.

20a, 12. B. 109 043. Adolf Bleichert & Co. und Johann 
Gatzweiler, Leipzig-Gohlis. Lagerung fur Einzeltragrollen bei 
Einseilschwebebahnen. 29.3.23.

20 a, 12. W . 62 649. Franz Wocher, Neulengbach. Einrich
tung zum Betriebe von Hangebahnen. 1.12.22.

20 a, 14. H. 92 274. Paul Haubner, Helmstedt. Greifer- 
scheibe fur Kettenbahnen mit in radialer Richtung beweglichen 
Greifern. 2.1.23.

20a, 14. R.57032. Rotos G .m .b . H. Rohmaterialhandels- 
gesellschaft, Brux. Seilbahnwalze. 24.10.22.

20 a, 14. W. 64177. Matthias Warken, Sulzbach (Kr. Saar
brucken). Fórdervorrichtung mit selbsttatig wirkender Ruck- 
laufsicherung. 4.7.23.

20k, 7. S. 62 957. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H,, 
Siemensstadt b. Berlin. Schienenverbinder. 23 5.23.

2 4 e ,ll. K. 84 468. Dr.-Ing. Heinrich Koppers, Essen. 
Drehrost fur Gaserzeuger. 4.1.23.

35 a, 11. S. 60 939. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., 
Siemensstadt b. Berlin. FórdergefaB. 26.9.22.

35 a, 18. St. 34 575. Standard EIevator Interlock Company, 
Philadelphia (V. St. A.). Sperrvorrichtung fur Aufziige. 28.5.21. 
V. S t Amerika 21.3.21.

35 a, 18. W . 62456. Wilhelmshutte A. G., Altwasser (Schle- 
sien). Schachttiirsteuerung fur Bergwerksfórderung. 6.11.22.

38 h, 2. D. 43 250. Ernest Gallaudet Draper, Neuyork. 
Verfahren und Vorrichtung zur Trankung von Holz. 26.2.23. 
GroBbritannien 12.12.22.

42 e, 23. M. 77323. Nikolaus Meurer, Berlin-Tempelhof. 
MeBvorrichtung fur unter Spannung stehende Gase. 7.4.22.

421,4. T.25955. Dipl.-Ing. GeorgTuxhorn, Hannover. 
Vorrichtung zum gleichmacigen Ansaugen von Gasen. 27.10.21.

46 d, 8. M. 81456. Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg 
A. G., Augsburg. Druckluftlokomotive mit Brennkraftmaschine.
14.5.23.

74 b, 4. F. 50 337. Dr. Hans FleiBner, Leoben, Akustischer 
Schlagwetteranzeiger mit innerhalb eines zur Tonerzeugung 

eeigneten, an zwei Seiten offenen Hohlkórpers angeordnetem, 
ei Anwesenheit von Grubengas einen Ton erzeugendem 

Brenner, 4.10.21.
78 c, 10. K. 82 078. Dr. C. Krauz, Prag. Verfahren zur Her

stellung von lósungsmittelfreiem Nitroglycerinpulver. 20.5.22,
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78 e, 3. L. 57078. Ewald Leveringhaus, Essen. Vorrichtung 
fiir Ziindleitungen. 29.12.22.

81 e, 22. L. 57130. Ewald Leveringhaus, Essen. Aus einem 
Oestell mit schragem Auffahrgleise bestehende Vorrichtung 
zum Entladen von Forderwagen; Zus. z. Pat. 381 161. 8.1.23.

81 e, 22, M. 81434. Ernst Maudrich, Barop-Schonau. Vor- 
richtung zum Entleeren von Gruben- und Feldbahnwagen.
8.5.23.

81 e, 22. M. 82 506. Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg 
A. G., Numberg. Ortfester Wagenkipper mit iiber die Kante 
der Einschuttgrube hinaus vorgerucktem Drehpunkt der Platt- 
form. 7.9.23.

81e,22. R.56823. Charles Rinkenbach,Mulhausen (ElsaS). 
Vorrichtung zum Kippen von auf Schienen fahrbaren Behaltern 
mit Hilfe ausgebogener Schienenpaare. 18.9.22. Frankreich
8.10.21.

85 c, 1. P. 43 616. Ernst Posseyer, Essen-Bredeney, und 
Peter PreiB, Katernberg b. Essen. Verfahren zur Entfernung 
von Naphthalin aus naphthalinhaltigen Abwassern. 1.2.22.

Deutsche Patente.

1 a(25). 375 293, vom 12.Februar 1922. El ek t ro-Osmose ,  

A. G. (G raf Schwer i n  Gesel l schaf t )  in Berl i n.  Verfahren 
zur Schwimmaufbereitung von sulfidischen und karbonaiischeti 

Erzett.

Der aufzubereitenden Erztrtibe sollen elektrolytfreie Para- 
globuline zugesetzt werden. Nach dem Zusatz der Paraglobu- 
line kann man der Trube noch organische Farbstoffe (Methyl- 
orange, Fuchsin, Kongorot usw.) zusetzen.

la  (27). 378 454, vom 28. September 1921. Fr anz
S c h m i e d  in T e p l i t z - S c h o n a u .  Verfahren zum direkien 

Beschicken einer Aufbereitungsanlage und von Forderwagen ver- 

schiedener Fordersohlen. Prioritat vom 27. November 1919 

beansprucht.

Die Forderwagen der einzelnen Sohlen sollen auf den 
verschiedenen Sohlen in der Weise auf ein gemeinsames, sich 
uber alle Sohlen erstreckendes endloses Fórderband entleert 
werden, daB das Gut der verschiedenen Sohlen in der fur die 
Aufbereitung erforderlichen Weise gemischt wird.

5a(4). 378904, vom 30.September 1922. Jose f  St reda  

i n  T r u t nov .  Naphtha-Schopfbiichsenkopf. Prioritat vom 

7. Oktober 1921 beansprucht.

In dem obern Ende der Schopfbuchse ist ein Ventilsitz 
fiir den ais Kugelventil ausgebildeten, zum Anhangen der 
Biichse an das Forderseil dienenden Teil befestigt, der in der 
Biichse achsrecht verschiebbar ist.

5a(4). 378905, vom 30. September 1922. Jose f  St reda  

in Trutnov.  Sicherheitsschlofi fu r zwei zusammenzuschrau- 

bende Bohrteile, besonders f iir  Grubenbohrwerkieuge. Prioritat 

vom 3. Oktober 1921 beansprucht.

In einer Bohrung des mit Innengewinde versehenen einen 
Teiles der miteinander zu verschraubenden Teile ist ein auf- 
der auBern Stimflache mit einer Verzahnung versehener, unter 
Federdruck stehender Kórper einstell- und herausnehmbar so 
befestigt, daB er sich gegeniiber dem Teil achsrecht verschieben, 
aber nicht yerdrehen kann. Ferner ist die Stimflache des mit 
AuBengewinde versehenen Endes des andern zu verschrau- 
benden Teiles mit einer entsprechenden Verzahnung versehen. 
Die beiden Verzahnurigen treten beim Verschrauben der Teile 
in Eingriff und verhindern ein Drehen der Teile gegeneinander 
und damit ein Losen der Verschraubung.

5 a (4). 378997, vom 25. Juni 1921. H e i n r i c h
Sprecke l sen und  Bernhard  Ruh l  in Pa l enberg .  Vor- 

richłung zum Auffangen des Gestanges von Bohnorrichtungen.

Auf einer auf die Verrohrung der Bohrlócher aufzusetzenden 
ringfórmigen Platte, auf dereń Innenflache, nach unten hin, 
nach der Mitte zu keilfórmig zulaufende achsrechte Nuten 
vorgesehen sind, ist mit Hilfe von Schraubenfedern eine Platte 
gelagert, auf dereń untern Flachę in die Nuten der untern 
Platte eingreifende Keile gelenkig befestigt sind. Auf der 
obern Platte, die durch Spannschrauben mit der untern ver- 
bunden sein kann, ist ferner eine Abfanggabel fur die Rohr-

muffen des Bohrgestanges so drehbar gelagert, daB sie aus- 
geschaltet werden kann. Bei einer Belastung der obern Platte 
durch das mit einer Rohrmuffe auf der Auffanggabel ruhende 
Gestange wird die Platte unter Zusammendriickung der sie 
tragenden Federn hinabgedruckt, wobei die von ihr getragenen 
Keile durch die untere Platte gegen das Gestange gedruckt 
werden und dieses festhalten. An der untern Platte kann ein 
Handhebel drehbar gelagert sein, der sich durch ein Gelenk- 
stuck so mit der obern Platte verbinden laBt, daB diese mit 
dem Gestange mit Hilfe des Hebels angehoben werden kann.

5b(9). 378 791, vom 1. Juli 1921. M a s c h i n e n f a b r i k  
W. Knapp  in Eickel  (Westf.). Vorrichtung zur Verhiitung 

des Absturzes von Schrdmmaschinen in  steilen Flózen.

Die Schrammaschine ist durch ein Sicherheitsseil mit einer 
ortfesten Windetrommel verbunden. Dieses Seil wird beim 
Aufwinden des Fórderseiles auf eine an der Schrammaschine 
gelagerte Windetrommel in dem MaBe, wie es schlaff wird, 
auf eine ortfeste Windetrommel aufgewickelt. Die letztere 
laBt sich dadurch antreiben, daB die Umkehrrolle fur das 
Forderseil auf ihrer Achse befestigt wird. In diesem Fali 
bemiBt man die Durchmesser der Umkehrrolle und der Winde
trommel so, daB das Sicherheitsseil immer eine bestimmte 
Vorspannung gegeniiber dem Forderseil hat. Ais Sperrvor- 
richtung fiir die Windetrommel des Sicherheitsseiles kann eine 
Sperradbremse verwendet werden, die ein gefahrloses Hinab- 
lassen der Schrammaschine ermoglicht.

5c(1). 378688, vom 16, Marz 1922. Dan i e l  J. G i bbe l s  
i n G e l e e n  (Limburg). Biihne zum Abteufen und Ausbauen 
von Sch.ach.ten.

Unterhalb der Biihne sind zwei Balken angeordnet, die 
um senkrechte oder wagerechte Zapfen drehbar sind und zum 
Aufsetzen der Biihne auf die im Schacht befestigten Trager
o. dgl. dienen.

5c(4). 379000, vom 25. Mai 1921. Pau l  K a a sma nn  jr. 

i n W i t t e n  (Ruhr). Nachgiebiger Grubenstempel.

Der Stempel besteht aus zwei ineinander greifenden 
U-Eisen, die durch einen Bremsklotz ineinander gepreBt 
werden, der in das innere, den obern Stempelteil bildende 
U-Eisen eingreift und in einem auf dem auBern, den untern 
Stempelteil bildenden U-Eisen sitzenden Klemmband mit Hilfe 
einer Schraube verstellt werden kann. In dem Klemmband 
sind Druckschrauben vorgesehen, die von auBen auf die 
Flanschen des auBern U-Eisens wirken.

10a(22). 378530, vom 13. Januar 1922. Sude nb u r ge r  

Masch i n en f ab r i k  und  Ei seng i eBere i  A. G. zu M a g d e 

burg ,  Z we i g n i e de r l a s s u n g  vormal s  F. H. M e y e r  in 
H a n n o v e r - H a i n h o l z .  Verfahren zur ununterbrochenen 
trocknen D estillation organischer Stoffe.

Die Stoffe sollen ohne jegliche Vortrocknung destilliert 
und zur Einleitung der Destillation die erste Beschickung des 
zur Destillation dienenden Ofens unter Warmezufuhrung ver- 
kohlt werden.

10a (26). 378804, vom 13. Oktober 1920. Kar l  Pr i nz  zu 

L o w e n s t e i n  i n Be r l i n .  Vorrichtung zum Schwelen von 
Kohlen, Schiefer oder andern bitumenhaltigen Stoffen.

Eine um eine mittlere Achse drehbare, wagerecht liegende 
Scheibe, die durch eine mit einem Gasabzug versehene Haube 
gasdicht abgeschlossen ist, ist mit ihrem auBern Teil, dem das 
Schwelgut von oben her an einer Stelle zugefuhrt wird, iiber 
einem Ringkanal angeordnet, durch den Heizgase geleitet 
werden. Vor der Stelle, an der das Gut auf die Scheibe auf- 
gebracht wird, ist oberhalb der letztern ein feststehender Ab- 
streicher angeordnet, der das Gut von der Scheibe in einen 
Austragschacht befórdert.

10b(2). 378466, vom 25. Dezember 1921. W i l h e l m  
Har t ung  und  Augus t  Schuh in Saarbrucken.  Verfahren 

zum Brikettieren von Kohle und Kohleabfallen durch B ildung 

von hohlensauerm Kalk ais Bindem itlel im Brikettiergut selbst. 

Zus. z. Pat. 377194. Langste Dauer: 6. Juni 1936.

Das Brikettiergut soli vor dem Pressen unter Erhitzung 
mit Kohlensaure behandelt werden.
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I 2r ( l ) .  378293, vom 28. Januar 1922. J o s eph  Rudo l f  

in Gera  (ReuB). Verfahren zum Enlwdssern von Teeren.

Das im Teer enthaltene Wasser soli zum Gefrieren ge
bracht und dann wieder aufgetaut werden. Dabei trennen 
sich Teer und Wasser scharf voneinander.

40a(4). 378724, \om 11. September 1920. E r z r ós t -

Gese l l scha f t  m. b.H.  in Kol n ,  u nd  Jose f  Wa l mr a t h  in 

Kóln-Ehrenfe l d .  A uswechselbarer R iihrzahn f iir  mechanische 
Rostofen zur Abrdstung von Pyrit u. dgl.

Der Róstzahn wird von oben her in an der Hinterseite 
des Riihrarmes vorgesehene senkrechte Nuten eingeschoben 
und alsdann in die Arbeitslage gedreht, die durch einen An- 
schlag des Ruhrarmes bestimmt wird. Dieser Anschlag ist 
so ausgebildet, da8 er den Zahn in der Arbeitslage festhalt. 
In dem Zahn kann ein verstellbarer Stift so angebracht sein, 
daB sich die Arbeitslage des Zahnes durch Verstellen dieses 
Stiftes gegenuber dem Anschlag des Ruhrarmes andern laBt.

40a(13). 379145,vom 29. Januar 1922. Gus t av  H a g l u n d  

in Fa l un  (Schwed.). Selbsttdtiger Auslaugeapparat. Prioritat 

vom 23. Februar und 17. Dezember 1921 beansprucht.

Die Vorrichtung besteht aus mehreren achsrecht hinterein- 
ander angeordneten, wagerecht liegenden umlaufenden Trom- 
meln, durch die das auszulaugende Gut in einer Richtung und 
die Laugefliissigkeit in entgegengesetzter Richtung befórdert 
werden. Zum Befordern des Gutes und der Fliissigkeit von 
einer Trommel zur andern dienen bekannte Schneckenhebe- 
vorrichtungen, von denen zwei zwischen je zwei Trommeln 
hintereinander geschaltet sind. Die eine dieser Vorrichtungen 
entnimmt ein Gemisch von Gut und Fliissigkeit aus der einen 
Trommel und befórdert das Gemisch in ein achsrecht an- 
geordnetes Rohr, durch das es in die folgende Trommel strómt, 
wahrend der zweiten Vorrichtung aus dieser Trommel Flussig- 
keit zuflieBt, die durch die Vorrichtung in ein ebenfalls achs
recht angeordnetes, an einem Ende geschlossenes Rohr von 
geringerm Durchmesser befórdert wird. Durch dieses Rohr 
flieBt die Fliissigkeit in die vorhergehende Trommel. Die 
Zwischenraume zwischen dem schneckenfórmigen Kanał der 
Hebevorrichtungen konnen mit einem saurebestandigen Stoff 
ausgefullt und in die Eintrittsóffnung des Kanals ein Regel- 
ventil eingebaut sein.

78e(2). 378353, vom 12. August 1915. S p r e n g l u f t -  

G e s e l l s c h a f t  m . b . H .  i n B e r l i n .  Zunder fu r  Spreng- 

ladungen.

Bei dem Zunder ist ais Ziindstoff Jod allein oder in 
Mischung mit Harzen verwendet. Der Ziindstoff kann auch 
bei elektrischen oder Ziindschnurzundern ais Ziindverstarkung 
verwendet werden.

81 e (15). 378 878, vom 28. Marz 1922. F r i e d r i c h
S c h w e n k a  in G r o B w a n g e n  b. N e b r a  (Unstrut). Im  

Niederfall fordernde Schułtelrulsche.

Unter der Rutsche ist ein um eine wagerechte Achse 
schwingbarer Mitnehmer befestigt. In diesen greift eine um 
eine ortfeste, wagerechte Achse im Sinne des Anhebens der

B  U  C  H  E  R
Differential- und Integralrechnung. Von Dr. Ludwig Bieber- 

bach,  o.ó. Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universitat 

Berlin. Bd. 1: Differentialrechnung. (Teubners technische 

Leitfaden, Bd. 4.) 2., verm. und verb. Aufl. 137 S. mit

34 Abb. Leipzig 1922, B. G.Teubner.

Obwohl dieses Werk in einer Sammlung technischer Leit

faden erscheint, ist es seinem Inhalt und seiner Gedanken- 
entwicklung nach hauptsachlich fur den Studiernden der 

Mathematik bestimmt, was im Vorwort in etwas anderer Fassung 

auch ausdrucklich gesagt wird. Wer sich ais Ingenieur iiber 

die praktische Handhabung der Differentialrechnung und ihrer 
Anwendungen unterrichten will, wird besser zu andern

Rutsche umlaufende Nockenscheibe ein, aus der der Mit
nehmer durch Anheben ausgeriickt wird, sobald die Rutsche 
durch die Nockenscheibe in die hóchste Lage gedruckt ist. 
In der ausgeriickten Lage wird der Mitnehmer so lange durch 
eine an der Rutsche gelenkig befestigte Klinke gehalten, bis 
die Rutsche sich in die tiefste Lage zuriickbewegt hat. Als
dann wird die Klinke durch einen federnden Anschlag aus- 
gelóst, so daB der Mitnehmer hinabfallt und mit der Nocken
scheibe in Eingriff kommt.

81 e (19). 378881, vom 20. Dezember 1921. Ak t i ebo l aget  
At l as Di esel  in St ockho lm.  Fahrbare Verladeschaufel zum 

Laden von Erz u. dgl. in  Wagen von Orubenbahnen. Prioritat 

vom 20. Dezember 1920 und 28. Mai 1921 beansprucht.

Die an Armen befestigte Schaufel wird durch einen Kolben- 
motor mit stehendem Zylinder um eine wagerechte Achse 
geschwenkt und dadurch gehoben und gesenkt. Der Zylinder 
des Motors ist mit der Schwenkachse der Schaufel drehbar 
an dem einen Ende eines mit Hilfe von Rollen auf dem Fahr- 
gestell aufruhenden Rahmens angeordnet, dessen anderes 
Ende mit einem senkrechten Zapfen drehbar im Fahrgestell 
gelagert ist. Unterhalb des stehenden Arbeitszylinders kann 
eine geschlossene Ólkammer so angeordnet werden, daB die 
Kolbetistange des Motors in sie eintritt und das Ó1 verspritzt. 
Die Kammer kann auBerdem unten enger sein ais oben, so 
daB sie auf die Kolbenstange eine Bremswirkung ausubt. Ais 
Betriebsmittel fur den Motor kann Druckluft dienen, die so 
gesteuert wird, daB beim Drehen des Steuerhebels im Sinne 
des Hebens der Schaufel diese zuerst nur angeluftet wird.

81 e (22). 379083, vom25. Februar 1922. J o s eph  Picken- 

hahn  in Koln.  Seitenkipper f iir  Abraumwagen.

Der seitlich vom Fahrgleis fahrbar angeordnete Kipper 
hat eine durch ein Zahnstangengetriebe in senkrechter Rich
tung bewegte Stange, die zum Kippen des Wagenkastens mit 
einer an ihrem Ende gelagerten Rolle unter den einen An- 
schlagarm des Wagenkastens greift, und ein Zugseil, das an 
einem Haken des Wagenkastens befestigt und so mit der 
Stange in Verbindung gebracht wird, daB diese bei ihrer Ab- 
wartsbewegung den entleerten Wagenkasten in die urspriing- 
liche Lage zuruckzieht. AuBerdem ist der Kipper mit einer 
Greifzange versehen, die so mit einer unter Federdruck ste
henden Fuhrungsrolle fiir das Zugseil verbunden ist, daB sie sich 
um einen Schienenkopf schlieBt, wenn das Zugseil durch den 
kippenden Wagenkasten gespannt wird, und sich óffnet, wenn 
das Zugseil beim Zuruckkippen des Wagenkastens schlaff wird.

81 e (25). 378 785, vom 1.Juni 1922. W i l h e l m  Schónde-  

l i ng in Dusse l dor f .  Verfahren und Vorrichiung zum Ver- 

laden des au f schragen Koksplatzen lagerndert Koks.

Der Koks soli mit einer mechanisch parallel zu sich be- 
wegten Schaufel von dem Koksplatz aufgenommen werden, 
dereń Geschwindigkeit sich beim Ubergang der Schaufel vom 
wagerechten auf den schragen Teil des Koksplatzes erhoht. 
Die Erhóhung der Geschwindigkeit der Schaufel kann man 
z. B. dadurch bewirken, daB der die Schaufel tragende Arm 
ausgeschwenkt wird.

S  C  M  A U .

Biichern greifen. Aber mancher Ingenieur, der das Rechnungs- 
verfahren hinreichend beherrscht, wird gelegentlich das Gefiihl 

einer gewissen Unsicherheit haben und in der Begriindung 

der Operationen, ihrer Tragweite und ihrer Zulassigkeit zu- 

weilen die Klarheit vermissen, die in der Mathematik sonst 
die Regel ist. Wer hier tiefer einzudringen wunscht, dem 

kann dieses Bandchen angelegentlich empfohlen werden. Auf 

einem engen Raum und in manchmal ziemlich gedrangter 

Form findet er hier die logischen Grundlagen der Infinite- 

simalrechnung entwickelt und lernt erkennen, mit welcher 

Scharfe die Grundbegriffe zu fassen sind, damit einwandfreie 

Folgerungen daraus gezogen werden konnen. Dabei ist das
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Werk durchaus nicht ais besonders schwierig zu bezeichnen; 

nur verlangt die Durcharbeitung immerhin eine gewisse Reife 

des Urteils und groBe Aufmerksamkeit. Dafiir gewinnt der 

Leser eine Menge grundlegender Erkenntnisse uber Funktionen, 
iiber den Grenzbegriff, iiber Reihen und ihre Konvergenz 

und erfahrt u. a., daB die Stetigkeit einer Funktion keineswegs 

ihre Differentiierbarkeit einschlieBt; neben den bekannten 
Funktionen findet er eine kurze Darstellung der Eigenschaften 
der Hyperbelfunktionen, die Herleitung der Interpolations- 

formeln, die Verfahren der Fehlerabschatzung und ahnliches. 

Die zweckmaBigen Verfahren und Bezeichnungsweisen der 
heutigen Mathematik werden ihm auf diese Weise unvermerkt 
vertraut, und er wird an manche Gebiete, wie die Funktionen- 

theorie und die konforme Abbildung, iiber die der Verfasser 
bereits weitere Werke veróffentlicht hat, mit Sicherheit und 

Yerstandnis herangehen konnen. D o mk ę .

Zur Besprechung eingegangene Bficher.
(Die Schriftleitung behalt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

Erz-Aufbereitung. Fragebogen fiir Versucbe und Projekte.
12 S. mit 5 Abb. Bochum, Fr. Groppel.

Frank-Fahle,  Giinther: Die Stimmrechtsaktie. 192 S. Berlin, 
Franz Vahlen.

de Grah l ,  G .: Wirtschaftliche Verwendung der Brennstoffe. 
Kritische Betrachtungen zur Durchfiihrung sparsamer 
Warmewirtschaft. 3., verm. Aufl. 658 S. mit 323 Abb. und 
16 Taf. Munchen, R. Oldenbourg.

HauBner ,  Karl: Betriebsstillegung (Verordnung betr. MaB- 
nahmen gegeniiber Betriebsabbriichen und -stillegungen 
vom 8. November 1920 und Verordnung iiber Betriebs- 
stillegungen und Arbeitsstreckung vom 15. Oktober 1923). 
(Das neue Arbeitsrecht in erlauterten Einzelausgaben, 
Bd. 6.) 48 S. Berlin, Franz Vahlen.

Ke i na t h ,  Georg: Eiektrische Temperatur-MeBgerate. 283 S. 
mit 219 Abb. Munchen, R. Oldenbourg.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U .
(Eine Erklarung; der AbkUrzungen ist in N r. 1 ver5fftntlicht. * bedeutet Text- oder Tafelabbildungen.)

Mineralogie und Geologie.

S t r a t a  t e m p e r a t u r e  i n t he  S o u t h , W a l e s  coal- 
f i e l d ,  i n c l ud i ng  Pembrokesh i re .  Von Jones. Ir.CoalTr.R. 
Bd.107. 30.11.23. S. 822/3*. Zusammensteliung zahlreicher 
Messungen der Gebirgstemperatur im Kohlengebiet von 
Siid-Wales.

G e o l o g i c a l  a n d  t o p o g r a p h i c a l  maps .  Von 
Nelson. (Forts.) Coli. Guard. Bd. 126. 23.11.23. S. 1298*. 
Bedeutung der Grenzlinien auf geologischen Karten. (Forts. f.)

C o a l  f i e l d  g e o l o g y  in 1922. Coli. Guard. Bd. 126.
9.11.23. S. 1164/5. Bericht iiber die geologische Erforschung 
der englischen Kohlenfelder im Jahre 1922. Der Plan fur 1923.

E i n i g e s  u b e r  u n s e r e  B r a u n k o h l e .  Von Kubart. 
Braunkohle. Bd. 22. 24.11.23. S. 546/8*. Betrachtungen iiber 
die ais Bildner der mitteleuropaischen Braunkohle in Frage 
kommenden Pflanzen.

Z u r  K e n n t n i s  de r  K o h l e n  von  J u g o s l a v i e n .  
Von Dolch. Z. angew. Chem. Bd. 36. 12.11.23. S. 558/61. 
Geographische und geologische Verhaltnisse. Zusammen
setzung. Verwertbarkeit.

Bergwesen.

B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n ,  M ó g l i c h k e i t  en u nd  
G r e n z e n  d e r  A n w e n d u n g  d e s  T a y l o r s y s t e m s  
u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r i i c k s i c h t i g u n g  d e r  Kai i-  
i ndust r i e .  Von Krull. (SchluB.) Die Bedeutung der Wissen- 
schaft fur die Praxis.

The But ter l ey C o m p a n y ’ s Ki rkby and L o w mo o r  
c o l l i e r i e s .  Coli. Guard. Bd. 126. 9.11.23. S.1167/8*. Be
schreibung der neuen Tagesanlagen zweier englischer Kohlen

gruben.
The m i n i n g  e n g i n e e r i n g  e x h i b i . t i o n ,  C a r d i f f .  

Ir.CoalT r.R . Bd.107. 30.11.23. S. 810/7*. Ubersicht uber die 
zahlreichen ausgestellten Bergwerksmaschinen und sonstigen 
im Bergbau verwendeten Gegenstande aller Art.

R o y a l  c o m m i s s i o n  on  m i n i n g  s u b s i d e n c e .  
(Forts.) Coli. Guard. Bd. 126. 9.11.23. S.1168/9. Eingehende 
Erórterung der Rechtslage beim Auftreten von Bodensenkungen 
infolge von Bergbau. (Forts. f.)

H y d r a u l i c  s t o  w a g e  a t  t h e  D a l z e l i  a n d  
B r o o m s i d e  C o l l i e r i e s ,  M o t h e r w e l l .  Von Dron. 
I r .Coa lTr .R.  Bd.107. 30.11.23. S. 824*. Beschreibung 
der Spiilversatzanlage einer schottischen Grube. Betriebs- 

erfahrungen.
S o m e  e f f ec t s  of  h i g h  a i r - t e m p e r a t u  res u p o n  

t he  m i ne r .  Von Moss. Ir.CoalTr.R. Bd.107. 30,11.23. 
S. 803/5*. Eingehende Untersuchungen uber den Kraftverbrauch 
des Bergmanns und die Reglung der Korpertemperatur in 
heiBen Gruben. Krampfartige Krankheitserscheinungen.

N e w  s c r e e n i n g  p l a n t  a n d  h e a d  f r a m e  at  
B a r n s l e y  Ma i n  Col l i er i es .  Ir.CoalTr.R. Bd.107. 23.11.23. 
S. 765/7*. Kohlensieberei und -verladung einer neuzeitlichen 

Kohlengrube in Yorkshire.

Le c l a s s e m e n t  et le l a v age  des c h a r b o n s ,  leur  
i n t e r e t  p r a t i q u e ,  l e u r  t e c h n i q u e .  Von Berthelot. 
Mem.Soc. lng.Civ, Bd. 76. Juli/Sept. 1923. S. 973/1012*. Aus- 
fuhrliche Abhandlung iiber die wirtschaftliche Bedeutung und 
technische Gestaltung der Kohlenaufbereitung.

Dampfkessel- and Maschinenwesen.

E n e r g i e  w i r t s ch a f t .  Von Reischle. (Forts.) Z. Bayer. 
Rev.V. Bd.27. 30.11.23. S. 166/8. Wasserkrafte. Sonstige 
Energiequellen. (SchluB f.)

W ie  kanń  man  mi t  Hi l f e  von Kraf t  ungenu t z t e  
Wa r me  nu t zbar  machen ?  Von Kayser. (SchluB.) Z.Bayer. 
Rev.V. Bd.27. 30.11.23. S. 162/4*. Die Abwarmeausnutzung 
durch schweflige Saure. Theorie des Verfahrens. Die prak
tische Anwendung.

D e r  Au s p u f f -  und S p i t l v o r g a n g  be i  Z we i -  
t a k t m a s c h i n e n .  Von Ringwald. Z.V .d.I. Bd.67. 17.11.23. 
S. 1057/61 *. Die Gesetze fiir den Verlauf des Auspuff- und 
Spulvorganges bei Zweitaktmaschinen. Ihre praktische Ver- 
wertung. Schlusse aus Versuchsergebnissen. (SchluB f.)

T he  use  o f m e r c u r y  i n b i n a r y  f l u i d  t u r b i n e s .  
Von Keaston. (SchluB.) Engg. Bd.116. 30.11.23. S.696/7*. 
Theoretischer thermischer Wirkungsgrad der Turbinę. Wahl 
des Dampfdruckes.

W a r m e d u r c h g a n g  durch R o h r e n  bei  ver ande r-  
l i c h e n  F l i i s s i g k e i t s t e m p e r a t u r e n .  Von de Grahl. 
Warme. Bd. 46. 23.11.23. S. 499/502*. Versuchsergebnisse 
uber den Warmedurchgang durch Rohrleitungen. Die Warme- 
durchgangszahl. Unabhangigkeit von den Geschwindigkeiten 
der Stromkreise. Die Durchgangszahl bei Parallel- und Gegen- 
strom. (SchluB^f.)

T r e a t m e n t  of  t he  m o d e r n  i n d u s t r i a l  gear .  
Von Phillips und Bumham. Iron Age. Bd. 112. 18.10.23. 
S. 1037/8*. Das Entwerfen, die Herstellung und Priifung des 
modernen Zahnradgetriebes.

L a g e r m e t a 11 e, u n t e r  b e s o n d e r e r  Beruck-  
s i c h t i g u n g  der  V e r h a l t n i s s e  in B r a u n k o h l e n -  
b e t r i e b e n .  Von v. Hanffstengel. Braunkohle. Bd. 22.
24.11.23. S. 541/6*. Gleiteigenschaften der Lagermetalle. Ver- 
schiedene physikalische und chemische Eigenschaften. Werk- 
stattbehandlung.

Elektrotechnik.

N e u e r e  A n s i c h t e n  iibe r den Du r ch s c h l a g f e s t e r  
I s o l i e r m a t e r i a l i e n .  Von Mandt. El. Masch. Bd. 41.
25.11.23. S. 677/80*. Kurze Darstellung des heutigen Standes 
der Isolierfrage.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik. 

The m o d e r n  c o n c e p t  of  s o l i d  s o l u t i o n s .  Von 
Jefferies und Archer. Chem. Metali. Engg. Bd. 29. 19.11.23. 
S. 923/6*. Ubersicht iiber unsere heutige Kenntnis von festen 
Losungen.
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C o m m e r c i a l  a l l o y s  of c h r o m i u m  a n d  iron. Von 
MacQuigg; Iron Age. Bd. 112. 18.10.23. S. 1040/41 und 1091. 
Uber Chromeisenlegierungen mit hohern Chromgehalt. Ihre 
technischen und physikalischen Eigenschaften.

M e t h o d e s  de r e c h e r c h e  et de  c o n t r o l e  d a n s  
l a m e t a l l u r g i e  de preci s i on.  Von Chevenard. Mem.Soc. 
Ing. Civ. Bd.76. Juli/Sept. 1923. S. 932/72*. Genaue Verfahren 
zur Bestimmung der Warmedehnung, der elektrischen Eigen
schaften , des Elastizitatsmoduls und des Thermoelastizitats- 
koeffizienten. Physikalisch-chemischer EinfluB der Zusatze bei 
Nickeleisen. Mechanische Eigenschaften der Metaile bei hohern 
Temperaturen.

E l e c t r i c  h e a t i n g  of  f i n i s h i n g  ro l l s .  Von Fox. 
Iron Age. Bd. 112. 11.10.23. S. 974/6*. Die elektrische Hartung 
von Walzen fiir Blechwalzwerke.

T e m p e r a t u r e  a n d  c h a r p y  i m p a c t  va l ue .  Von 
Langenberg. Iron Age. Bd. 112. 1.11.23. S. 1170/2*. Die 
Eigenschaften von Stahl bei verschiedenen Temperaturen.

D ie  W a r m e b i l a n z  d e s  K u p o l o f e n s .  Von 
Esselbach. Warme. Bd. 46. 23.11.23. S. 502/4*. Die Formeln 
fur die Warmebilanz des Kuppelofens, bezogen auf 1 kg Kohlen
stoff. Die Bedeutung sorgfaltiger Gasentnahme. Analysen- 
ergebnisse. Elemente der Warmebilanz, Warmeverteilung. 
(Forts. f.)

F o r m  stof f- u n d  F o r m e n p r u f u n g .  Von Treuheit. 
(SchluB.) Stahl Eisen. Bd. 43. 6.12.23. S. 1494/8*. Form-und 
Kernprufer. GieBversuche zur Feststellung der Anwendungs- 
móghchkeit von Altsanden in der GieBerei.

F e s t i g k e i t s p r u f e r  fiir F o r m e n  und  Kerne,  e i ne  
n e u e  S c h I a m m v o r r i c h t u n g  f u r  F o r m s a n d e  s o w i e  
d i e  B e r e c h n u n g  e i n e r  a b s o l u t e n  G r ó B e  f i i r  d i e  
B e w e r t u n g  an F o r m s a n d e n .  VonTreuheit. GieB, Bd.10.
1.12.23. S. 511/6*. Festigkeitsprufer fur Formen und Kerne 
nach Treuheit. Die Prufung des Formsandes nach dem 
Schlarnmverfahren von Treuheit und Gesser. (SchluB f.)

Uber  Ti t an  i m G r a u g u B .  Von Piwowarsky. Stahl 
Eisen. Bd.43. 6.12.23. S. 1491/4*. Kritik friiherer Versuche 
und Abhandlungen uber den EinfluB von Titan auf die 
Eigenschaften des Eisens. Eigene Versuche und ihre Er
gebnisse.

N e w  t e s t i n g  m e t h o d s  f o r  c a s t i n g s .  Iron Age. 
Bd. 112. 16.8.23. S. 393/6*. Neuere Verfahren zur Unter- 
suchung von GuBeisen. (Forts. f.)

B e o b a c h t u n g e n  u b e r  das  En t koh l e n ,  iiber St i ck
stof f- u n d  S i l i z i u m a u f n a h m e  b e i m  G l u h e n  von  
E i s en  u n d  S t a h l  be i  1100 b is  1300° im  r e i n e n  S t i c k 
s t o f f  s t r om.  Von Oberhoffer und Heger. Stahl Eisen. Bd.43.
29.11.23. S.1474/6*. Zeit-Konzentrationskurven. Der EinfluB 
des Stickstoffs auf die Entkohlung und die Siliziumaufnahme.

D ie  EI ek t rof i l t e r-Versuchsan l age zur  R e i n i g u n g  
von  H o c h o f e n g a s  a u f  d e n  R h e i n i s c h e n  S t ah l -  
w e r k e n  i n D u i s b u r g - M e i d e r i c h .  Von Lent. Stahl 
Eisen. Bd.43. 29.11.23. S. 1467/74*. Grundsatzliches iiber 
elektrische Gasreinigung. Schrifttum. Versuche der Siemens- 
Schuckert-Werke. Schwierigkeiten bei heiBem Gase. Er
gebnisse mit der Versuchsanlage der Rheinischen Stahlwerke. 
Erórterung.

D ie  R a f f i n a t i o n  des  E r d ó l s  m i t  v e r f l i i s s i g t e r  
s c h w e f l i g e r  Sau r e .  Von Edeleanu. Z. angew. Chem. 
Bd.36. 26.11.23. S.573/80*. Entwicklung der Erdólindustrie. 
Untersuchungsergebnisse. Beschreibung des Verfahrens und 
einer Raffinationsanlage.

N a p h t h a l i n  bei  der Benzo lwasche .  L ó s l i c h k e i t  
u n d  D a m p f t e n s i o n  des  N a p h t h a l i n s .  Von Bunte 
und Pippig. Gas Wasserfach. Bd. 66. 10.11.23. S. 657/9*. 
Bestimmung der Lóslichkeit. Bestimmung der Naphthalin- 
tension aus Waschól und Zwischenprodukten. Ergebnisse.

U b e r  den  U r t e e r ,  i n s b e s o n d e r e  d e n  U r t e e r  
a u s  d e r  G a s f 1 a m m k o h 1 e d e r  Z e c h e  »F u r s t 
H a r d e n b e r g * .  Von Schutz. (SchluB.) Teer. Bd,21. 1.12.23. 
S. 211/5. Sauerstoffhaltige, Schwefel- und Stickstoffverbin- 
dungen. Der Urteer in technisch-wirtschaftlicher Beziehung.

T e s t i n g  t he  q u a l i t y  o f ' l u b r i c a t i n g  oi l s .  Von 
Herschel. Iron Age. Bd. 112. 18.10.23. S. 1060/2*. Die Ver- 
fahren zur Prufung von Schmierólen.

C o n c e n t r a t i n g  n i t r i c  a c i d .  Von Titlestad. 
Chem. Metali. Engg. Bd.29. 19.11.23. S.917/8*. Beschreibung 
eines ungewóhnlichen Verfahrens zur Konzentrierung von 
Salpetersaure.

M e t h o d s  of  a n a l y s i s  of  coa l .  (SchluB.) Ir. Coal 
Tr. R. Bd. 107. 23.11.23. S. 776, Bestimmung des Phosphor- 
gehaltes der Asche, der Verkokungsfahigkeit und des Heiz- 
wertes.

M e r k m a l e  z u r  B e u r t e i l u n g  v on  K a l k s t e i n ,  
D o l o m i t  u n d  a h n l i c h e n  K a r b o n a t g e s t e i n e n .  Von 
Seger und Cramer. Z. angew.Chem. Bd.36. 12.11.23. S.561/2. 
Kohlensaurebestimmung mit Hilfe der Vorrichtungen von 
Scheibler-Dietrich, Dietrich-Friihling und Baur-Crąmer unter 
Benutzung von Tabellen zur Berechnung.

Ei ne t i t r i m e t r i s c h e  B e s t i m m u n g  des Ka l i ums  
a i s  B i t a r t r a t .  Von Klapproth. Kali. Bd. 17. 1.12.23. 
S. 343/5. Erforderliche Lósungen. Vorprufung. Mitteilung zweier 
Bestimmungsverfahren. Berechnung der Analyse. (SchluB f.)

D ie  P o l y t h e r m e n  d e r  V i e r s a l z p u n k t e  des  
Ch l o r ka l i umf e l des  im ą u i n a r e n  Sys t em ozean i scher  
S a l z a  b l a g ę  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  
u n d  V e r v o 11 s t a n d i gfli n g  b i s  z u T e m p e r a t u r e n  
i i ber  100°. Von Serowy. (SchluB.) Kali. Bd. 17. 1.12.23. 
S. 345/50*. Die spezifischen Gewichtsbestimmungen der syn- 
thetisjerten Laugen.

U 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  u nd  M i n e r a l ó l i n d u s t r i e  sowi e  
O l s c h i e f e r u 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 
de n  J a h r e n  1920 u n d  1921. XI. Von Singer. Petroleum. 
Bd. 19. 1.12.23. S. 1208/10. Untersuchung von Ólen,

Gesetzgebung und Verwaltung.

V o r s c h r i f t e n  zur D u r c h f i i h r u n g  des G e s e t z e s  
u b e r  d i e  R e g l u n g  de r  K a l i w i r t s c h a f t  v o m  18.Ju l i  
1919. Von Górres. Kali. Bd. 17. 1.12.23. S. 341/3. All
gemeine Bestimmungen. Die Trager der Wirtschaft. (Forts. f.)

D as  d e u t s c h e  R e i c h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z .  
Z. Oberschl. V. Bd. 62. 1923. H .4. S. 95/8. Kurzer Uberblick 
iiber die wesentlichen Bestimmungen.

D ie  n e u e  K a r t e l l v e r o r d n u n g .  Von Buchmann. 
Stahl Eisen. Bd.43. 6.12.23. S. 1498/501. Kritische Betrachtung 
der Verordnung.

Wirtschaft und Statistik.

F r a n k r e i c h s  Kr  a f t s t o f f v e r s o r g u n g  au s  in- 
l a n d i s c h e n  B o d e n s c h a t z e n .  Von Faber. Teer. Bd.21.
1.12.23. S .209/11. Statistische Angaben uber Verbrauch und 
Erzeugung von Benzin und Benzol in Frankreich. (SchluB f.)

We l s h  t i np l a t e  i ndust ry.  Von Thomas. Ir.CoaiTr.R, 
Bd, 107. 30.11.23. S. 819. Lage und Aussichten der Zinnblech- 
industrie in Wales.

D e r  S t e i n k o h l e n b e r g b a u  i n  P o l n i s c h - O b e r 
sch l es i en  im ersten H a l b j a h r  1923. Z.Oberschl.V. Bd.62. 
1923. H.4. S.92/5. Statistische Ubersichten iiber Fórderung, 
Absatz, Wagengestellung, Belegschaft und Lóhne.

P E R S  Ó N L / C H E S .

Bei dem Berggewerbegericht in Dortmund ist der Berg

assessor D o r n  en  in Gelsenkirchen unter Ernennung zum 

StelWertreter des Vorsitzenden mit dem stellvertretenden Vor- 
sitz der Kammer Gelsenkirchen dieses Gerichts betraut worden.

M  I  T T  E I L  U N G .

Bestellungen auf die in der iibiichen Ausstattung vor- 

liegenden Einbanddecken fiir den Jahresband 1923 der Zeit- 

schrift »Gluckauf« werden unter gleichzeitiger Einzahlung des 
Bezugspreises von 2 Goldmark (einschlieBlich Versandkosten) 

auf unser Postscheckkonto Nr. 19310, Essen, moglichst um- 

gehend erbeten. Y e r l a g  G l u c k a u f  m .b .H .


