
GLUCKAUF
Berg- und Huttenmannische Zeitschrift
Nr. 52 29. Dezember 1923 59. Jahrg.
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(SchluB.)

Geb ie te  mi t  g e r i n ge r  W asse r fu h rung .

Die Mannigfaltigkeit der die Wasserfuhrung beein- 
flussenden Faktoren erklart dereń UngleichmaBigkeit. Es 
muB_ jedoch betont werden, daB diese UngleichmaBigkeit, 

also z. B. eine auffallig geringe Wasserfiihrung, in einem 
groBen Teil des Gebietes eine órtliche Erscheinung ist 
und mit diesen fiir den Bergbau giinstigen Verhaltnissen 
nicht etwa zuverlassig gerechnet werden kann. Es lassen 
sich jedoch auch umfangreiche Teilgebiete umgrenzen, 
in denen die Wasserfuhrung, ais Ganzes betrachtet, gering 
ist (s. Kartę). Zu ihnen gehort bekanntlich der siidwest- 

liche Teil der Deckgebirgsverbreitung, also das Gebiet 
westlich von der Linie Bochum-Herne. Die hier beobach- 
tete verhaltnismaBig geringe Wasserfiihrung des WeiBen 

Mergels findet ihre einfache Erklarung in seiner unvolI- 
standigen Ausbildung. Von allen sein Normalprofil zu- 
sammensetzenden Horizonten ist hier bis zur Emscher nur 

der liegendste, die Labiatuszone, erhaltengeblieben, und 
auch weiter nórdlich fehlen die hóhern Zonen noch teil
weise. Die genauere Begrenzung und geologische Begrtin- 
dung dieser wichtigen Erscheinung hat Bartl ing ange- 
gebeu'. NaturgemaB ist der WeiBe Mergel hier erheblich 
weniger machtig ais bei seiner vol!standigen Entwicklung. 
Die Gesamtmachtigkeit betragt.£  B. bei Gelsenkirchen nur
25 m. Dazu kommt noch, daB sich der tonige Labiatus- 
mergel von allen Horizonten des Turons am wenigsten 
fiir die Wasserfuhrung eigneŁ In ihm sind die Kliifte 
nicht sehr zahlreich und ferner meist sehr fein, im Gegen- 
satz zu dem ihn normalerweise in harter, kalkiger Aus
bildung uberlagernden Brongniartimergel. Da alle Wasser
wege starken innern Reibungswiderstand besitzen, wird 

der hydrostatische Druck so gut wie aufgehoben. Selbst 
bei sehr ungiinstigen wasserwirtschaftlichen Verhaltnissen 

einer Zeche kónnen die Zuflusse nicht uber ein geringes 
MaB hinausgehen, sofern es sich nicht um Tagewasser- 
zufliisse im Ausgehenden des WeiBen Mergels handelt. 
Es wurde bereits erwahnt, daB sich der Ubergang zu der 
nórmalen vollstandigen Schichtenfolge des-Turons nur all

mahlich vollzieht. Darin diirfte in der Hauptsache der 
Grund dafiir liegen, daB das durch geringe Wasserfuhrung 
ausgezeichnete sudwestliche. Gebiet bis zur Lippe reiclit. 
Ein besonderer Umstand erweitert es auch noch etwas nach 

©sten. Hier ist, wie bereits erwahnt, der nach Norden
_____ __ #

1 B a r f l in g :  Transgressionen, Regressionen und Faziesverteilung in der 
Mittleren und Oberen Kreide des Beckens von Munster, Z. Oeol. Oes. 1920, 
S. 161:

hin kalkige Brongniartimergel ganz oder wenigstens in 
seinem untern Teil in Grunsandfazies (Bochumer Griin- 
sand) ausgebildet. In dieser im allgemeinen tonigen Be- 
schaffenheit ist er aber nur wenig kluftig, also fiir die 
Wasserfiihrung ungeeignet.

Ein weiteres umfangreiches Gebiet mit geringer Wasser
fuhrung IaBt sieli bei Dortmund erkennen. Es ist das 
Gebiet, in dem die Zechen Kaiserstuhl, Stein und Harden- 
berg und Minister Achenbach liegen, bei denen im Gegen- 
satz zu den óstlich und westlich markscheidenden Gruben 
niemals ernste Wasserschwierigkeiten aufgetreten sind. Auf 

diesen Gruben ist der Mergel an zahlreichen Stellen an- 
gefahren worden, wobei sich ergeben hat, daB tatsachlich 

keine nennenswerten Wassermengen In ihm enthalten sind. 
Die Ursache hierfur ist in den giiiistigen petrographischen 
Verhaltnissen des Deckgebirges zu suchen. Hier treten 
beide Grunsandhorizonte, d. h. der Bochumer und der 

Soester Griinsand, in tonmergeliger Ausbildung auf, und 
auch in den iibrigen Horizonten des WeiBen Mergels ist 
eine im Vergleich mit den Durchschnittsverhaltnissen aus- 
gepragte tonmergelige Beschaffenheit des Planers zu beob
achten. So weist das ganze Gebiet eine gleichmaBig 
geringe, fiir die Wasserfuhrung ungunstige Kliiftung auf. 
Die in Sonderfallen ais Wasserzubringer festgestellten 
Spalten diirften Storungsklijfte sein.

Zu einem ahnlichen Ergebnis kommt man bei einer 
Betrachtung der Verhaltnisse im Bereich der nórdlichen 
Zechen. Diese werden im allgemeinen wegen ihrer groBen 

Teufe ais die gefahrdetsten angesehen. Die grofie Teufe 
der Grubenbaue bedeutet zweifellos einen sehr nachteiligen 
Umstand, wenn sich die Druckhóhe bei einem Wasser- 
durchbruch oder bei den Zuflussen auswirken kann. Das 

» ist aber wegen des starken innerri Reibungswiderstandes 
des Spaltennetzes hier nicht der Fali. Viele Anzeichen 
deuten darauf hin, daB die Wasserfuhrung des WeiBen 
Mergels nach Norden hin abnimmt So haben die Zechen 
Westfalen und Sachsen weder beim Abteufen noch spater- 
hin unter Wasserschwierigkeiten zu leiden gehabt. Audi 
auf Radbod ist nur beim Abteufen des sudlichsten Wetter
schachtes IV ein ZufluB mit einer Hóchstmenge von 2 cbm 
aufgetreten. Selbst auf Hermann IaBt sich bei genauerer 

Betrachtung vermuten, daB der WeiBe Mergel keine groBen 
Wassermengen enthalt ; die friiher starken Zufliisse haben 
sich inzwischen erheblich verringert. Weiter nach Westen 

ist auf Ewald-Fortsetzung weder beim Abteufen noch
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spater 1 cbm/min zu verzeichnen gewesen. Auch auf den 

Zechen Augustę Victoria, Brassert, Fiirst Leopold und 
Baldur hat der Mergel nur sparliche Wasserfiihrung gezeigt. 
Auf diesen Gruben ist festgestellt worden, daB die am 
Deckgebirge absetzenden Karbonsandsteine iiberwiegend 
einen gemeinsamen Grundwasserhorizont mit dem Mergel 

bilden. Die Karbongesteine sind hier aber erheblich 
kliiftiger ais der Mergel, und bei ihrem Anfahren ist daher 

meist ein stąrkererer Wassereinbruch erfolgt. Die Wasser 
aus dem Mergel treten naturgemaB, entsprechend seiner 
geringen Wasserfiihrung, nur sparlich in die karbonischen 

Teile des gemeinsamen Grundwasserhorizonts iiber, so 
daB die Zufliisse nach dem ersten Leerlaufen der Karbon- 
schichten gering geblieben sind.

Trotz der bisherigen Erfahrungen muB jedoch die Frage 
noch offen bleiben, ob die Wasserfiihrung im Norden 
durchweg gering ist, oder ob alle diese Zechen nur zu- 
fiillig in giinstigen Abschnitten und zwischen diesen viel- 
leichtausgedehnte Gebiete mitstarker Wasserfiihrung liegen. 

Sollte sich jedoch die hier ausgesprochene Vermutung ais 
richtig erweisen, daB der Wasserinhalt desWeiBen Mergels 
nach Norden hin abnimmt, so ist es trotzdem nicht aus- 
geschlossen, daB auch hier eine machtige Stórungszone, 
die mit wasserreichen Gebieten in Verbindung steht, ver- 
hangnisvolle Schwierigkeiten bereiten kann. So stehen 
auch die ndrdlichen Gruben nicht unbedingt auBer Gefahr, 
obwohl z. B. beim Abteufen keine einzige, von ihnen in 
dem Umfange unter dem Mergelwasser zu leiden gehabt 
hat wie die mittlern und sudlichen Zechen allgemein und 
obwohl ihre Zufliisse, abgesehen von Hermann, gering 
sind. Einige mittlere und siidliche Zechen haben dagegen 
sehr betrachtliche Wassermengen zu heben, z,B.die Schacht- 

anlagen Victor und Ickern zusammen rd. 10 cbm/min. 
Standige Grubenzufliisse in dieser Hohe bedeuten natur
gemaB eine dauernde erhebliche Beeintrachtigung des 
Grundwasserhorizontes.

D ie  H e r k u n f t  des Wassers.

Uber die Herkunft des Wassers, das den im Verbrei- 
tungsgebiet des WeiBen Mergels liegenden Gruben aus 
dem Deckgebirge zuflieBt, kann kein Zweifel bestehen. Es 
stellt einen Teil des atmospharischen Niederschlages dar, 
der in diesem Gebiet falit. In einzelnen Fallen mag auch 

Oberflachenwasser infolge von Abbauwirkungeń seinen 
Weg durch den WeiBen Mergel finden. Weniger einfach 
ist die Beantwortung der Frage, woher das Wasser stammt, 

das den mittlern Gruben, z. B. Victor, Ickern, Waltrop usw., 
und den nordlichen Gruben, z. B. Hermann, zuflieBt, bei 
denen der WeiBe Mergel von dem undurchlassigen Emscher- 
mergel iiberlagert wird. Bekanntlich bestehen die Zufliisse 
dieser Zechen aus mehr oder weniger starker Sole. Die 
Frage nach der Herkunft dieser Zuflusse ist daher eng mit 
der nach Ursprung und Art des Auftretens von Sole im 

Grundwasserhorizont des WeiBen Mergels verkniipft. Da 
das Solevorkommen im Steinkohlen- und Deckgebirge 
den Gegenstand einer noch nicht abgeschiossenen Unter
suchung bildet, soli nur so weit darauf eingegangen werden, 

wie es im Zusammenhang mit der hier behandelten Frage 
notwendig erscheint.

Fiir das Auftreten des Salzwassers im WeiBen Mergel 
hat vor allem die Tatsache Bedeutung, daB der ganze

Grundwasserhorizont unter dem Emschermergel chlor- 
natriumhaltig ist, soweit keine zu starkę Beeinflussung der 
urspriinglichen hydrologischen Verhaltnisse durch den 
Bergbau stattgefunden hat. Sudlicher ais die Emscher- 
mergelgrenze kann das Salzwasser im allgemeinen nicht 
vordringen, da hier der WeiBe Mergel ausstreicht und eine 

standige AussuBung durch das Niederschlagwasser erfolgt. 
Zieht man den Anteil des Salzwassers an den Zuflussen 
der im Innern des Beckens unter dem Emschermergel 
liegenden Gruben nicht in Betracht, dann wird man zu
nachst zu der Annahme geneigt sein, auch das von diesen 

Gruben abgezapfte Wasser riihre von den im sudlichen 
Ausgehenden desWeiBen Mergels fallendenNiederschlagen 
her. Dazu sei kurz folgendes bemerkt.

Streicht in diesem Gebiet der WeiBe Mergel nicht 

unmittelbar aus, so wird er nur von durchlassigem LoB- 
lehm iiberlagert, so daB ein verhaltnismaBig groBer Teil 
des Niederschlages in den Untergrund eindringen kann 
zum Nachteil der Verdunstung und des oberflachlichen 
Abflusses. Das eindringende Wasser wandert ais Grund- 
wasserstrom entsprechend der Neigung des liegenden 

Wasserstauers, des Essener Griinsandes, nach Norden und 
tritt am FuBe der Kreidehohen an der Emschermergel- 

grenze in Form von Stauguellen aus. Diese Quellen- 
zone IaBt sich heute im Suden des eigentlichen Bergbau- 
gebietes nicht mehr feststellen. Sie beginnt óstlich von 
Dortmund, tritt besonders ausgepragt am FuBe des Haar- 
strangs auf und verdankt ihre Entstehung dem Umstand, 
daB dort das Spaltennetz des WeiBen Mergels in seiner 

ganzen Ausdehnung unterhalb des Emschermergels wasser- 
erfiilit ist und daher kein Wasser mehr aufnehmen kann.

Diese Verhaltnisse konnten besonders im Hinblick auf 
den geschilderten Zusammenhang des ganzen Spalten- 
netzes die Vermutung nahelegen, daB auch das Spalten
netz unterhalb des Emschermergels aus dem sudlichen 
Niederschlagsgebiet gespeist worden sei. In diesem Teil 
des Grundwasserhorizontes wiirde sich das Wasser in 
vollstandiger Ruhe oder nur in ganz langsamem Umlauf 
befinden und das Innere des Beckens gewissermąBen einen 
Grundwassersee darstellen. Das Auftreten der Sole ware 

dann so zu erklaren, daB dieser Grundwassersee mit im 
Innern des Beckens im Liegenden des WeiBen Mergels 
auftretenden Salzlagern in Verbindung stande und der 
Salzgehalt sich dem bis zur Emschermergelgrenze ruhigen 
Grundwasser durch langsame Diffussion mitgeteilt hatte. 

Die Angabe aller Einzelheiten, die gegen die vorstehende 
hypothetische Betrachtung sprechen, wurde hier zu weit 
fiihren. Wenn die Verhaltnisse aber wirklich so lagen, 
dann muBte naturgemaB auch der ZufluB der mittlern 

und nordlichen Gruben aus dem sudlichen Niederschlags
gebiet stammen und der durch die Abzapfungen ver- 

ringerte Inhaltdes Grundwassersees sich in einem Umfange 
durch SuBwasser erganzen, daB der Horizont nach einiger 
Zeit im ganzen*Bergbaugebiet ausschlieBlich mit SuBwasser 
erfiillt ware. Das ist aber, wie weiterhin gezeigt wird, 
keineswegs der Fali.

Tatsachlich lehren zahlreiche Beobachtungen, daB so
wohl SuBwasser ais auch standig und gleichmaBig zu- 

strómendes Salzwasser an den Zuflussen beteiligt sind, 
und daB bei den Abzapfungen im Bereich des Emscher
mergels die Inhaltsverminderung des Grundwasserhori-
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zontes nur zum Teil aus dem siidlichen Niederschlags- 
gebiet ausgeglichen wird, und zwar desto weniger, je 
weiter eine Grube von ihm entfernt liegt.

Hinsichtlich der genauern Herkunft des SuBwassers ist 
hervorzuheben, dafi Wasser in nennenswerten Mengeh, 
entgegen der gemeinhin vertretenen Ansicht, aus dem Ober- 

flachenverbreitungsgebiet des WeiBen Mergels im eigent- 
lichen Ruhrbezirk, also aus dem etwa bis Dortmund 
reichenden schmalen Streifen, nicht nach Norden unter den 

Emschermergel gelangt, denn dort ist der WeiBe Mergel so 

gut wie frei von Grundwasser. Das ist bemerkenswert, weil 
sich der eindringende atmospharische Niederschlag im Aus
gehenden des WeiBen Mergels zu Grundwasser ansammelt. 
Der AbfluB dieses Grundwassers nach Norden wird durch 
seine standige Abzapfung durch die zahlreichen hier 
gelegenen Zechen verhindert, dereń Zufliisse einen zwar 

wegen derausgeschlossenen Steigerung zu verhangnisvollen 
Mengen ungefahrlichen, aber doch unliebsamen Betrag von 
2—3 cbm/min aufweisen. Tatsachlich tritt hier nórdlich 
von der Emschermergelgrenze eine Trockenzone auf, wenn 
sich auch das Grundwasser stellenweise infolge von Um- 

standen, welche die Wasserfuhrung begiinstigen, noch auf 
gróBere Entfernung unter den Emschermergelrand er- 
strecken durfte. Diese Trockenzone ist von Bedeutung 
wegen des Schlusses, den ihr Vorhandensein auf die zu- 
kiinftige wasserwirtschaftliche Entwicklung zahlreicher 
Zechen zu ziehen gestattet, die heute noch mit Wasser- 
schwierigkeiten kampfen oder sie kiinftig befiirchten. Der 
Name Trockenzone erscheint berechtigt, da es sich um ein 
Gebiet handelt, dessen ursprungliche starkę Wasserfuhrung 
den dort gelegenen Zechen die gróBten Schwierigkeiten 
bereitet hat. Sie sei ais E r in-Hansem  ann-Trocke  n- 

,zone bezeichnet, weil sie westlich von Erin und óstlich von 
Hansemann an die beiden bereits erwahnten Gebiete mit 
von jeher geringer Wasserfuhrung grenzt (s. Kartę). Bei 

diesen beiden Zechen ist der Gegensatz zwischen einst und 
jetzt besonders auffallig. So sei daran erinnert, daB Erin 
1887 zum Versaufen kam, daB Schacht il von Hansemann 
nach jahrelangen yergeblichen Versuchen, der Wasser Herr 
zu werden, abgeworfen werden muBte. Betrachtlich waren 

auch die beim Abteufen der Schachte von Hansa und West- 
hausen zu iiberwindenden Schwierigkeiten Heute sind 

alle diese Zechen so gut wie trocken. DaB hier der WeiBe 
Mergel wasserfrei ist, laBt sich an vielen Stellen untertage 
beobachten und hat sich noch vor kurzem beim Abteufen 
von Erin V ergeben. Diese Tatsache beweist zunachst, 
daB aus dem siidlichen Oberflachenverbreitungsgebiet des 
WeiBen Mergels kein Wasser nach Norden abflieBt. Ferner 
beweist sie aber auch, daB keine Nachfuilung der geleerten 

Spalten aus dem Norden stattfindet und daB das ganze 
dort zur Verfugung stehende Wasser jetzt den tiefer ge
legenen Grubenraumen der Zechen nórdlich von der 

Trockenzone zusitzt, was z. B. die rd. 10 cbm/min be- 
tragenden standigen Zufliisse von Victor und Ickem be- 

weisen durften.
Fiir die Entstehung dieserTrockenzone ist der wiederholt 

erwahnte, aber wegen seiner grundlegenden Bedeutung fiir 
den Bergbau hier noch einmal besonders hervorzuhebende 
Umstand von entscheidender Bedeutung gewesen, daB die

i W  T. M u 1 vany und T. R . M u lv a n y : Amalftamation von Kohlen- 
bergwerken In einem ostlichen Teile des Oberbergamtsbeiirks Dortmund, 

1882, S. 1.

zahlreichen oben geschilderten Faktoren, die trotz des 
Zusammenhangs den Wasserumlauf behindern, der Wasser- 
bewegung auf gróBere Entfernungen zweifellos ganz be- 

tr ach t l  ichen Widerstand entgegensetzen. Infolge dieses 
innern Reibungswiderstandes im Spaltennetz kann in einem 
bestimmten Gebiet, wie der Erin-Hansemann-Trockenzone, 

der ursprungliche gewaltige Wasservorrat des Spaltennetzes 
abgezapft werden, ohne daB das Grundwasser trotz des 
zweifellos bestehenden Zusammenhanges aus andern, noch 

vollstandig wassererfullten Teilen des Horizontes schnell 
genug herbeizustrómen vermag, um die durch die Ab- 
zapfungen geleerten Spalten wieder zu fiillen oder gefullt 

zu erhalten. Dieser groBe Reibungswiderstand verhindert 
auch im siidlichen Ausgehenden des WeiBen Mergels den 
AbfluB des UberschuBgrundwassers nach Norden in die 

Trockenzone und weist ihm den bequemen Weg in die 
dort gelegenen Gruben. Die Bewegung des Wassers in 
wagerechter oder wenig geneigter Richtung durfte nur 

sehr langsam erfolgen, Hieraus erklart es sich auch, 
warum nórdlich von dieser vollstandigen Trockenzone die 
Zufliisse der meisten Zechen mit der Zeit in einem Um- 

fange nachgelassen haben, der zu der Annahme berechtigt, 
daB bereits Abzapfungen mit einer Menge, wie sie z. B. im 
Hóchstfall bei Victor und Ickern 15 cbm/min betragen 

haben, in der Lage sind, den WeiBen Mergel mit der Zeit 
abzutrocknen.

Diese allmahliche Abtrocknung ais Folgę der Wasser- 

entziehung aus gróBern Teilen des Deckgebirges ist eine 
Erscheinung, die selbstverstandlich nicht mit dem bis- 

weilen beobachteten verhaltnismaBig raschen Nachlassen 
der Zufliisse in Vergleich gestellt werden darf. Das 
schnelle Nachlassen durfte, wie oben ausgefiihrt worden ist, 

in der Hauptsache darauf beruhen, daB sich ein mehr oder 
weniger geschlossenes Spaltennetz entleert. Solche órt- 
lichen UnregelmaBigkeiten und besondern Erscheinungen 

im Spaltennetz spielen jedoch fiir die Abtrocknung im 
groBen keine Rolle. Diese macht sich nur allmahlich 
bemerkbar, erstreckt sich aber dann auch uber ausgedehnte 

Gebiete. Ais Beispiel sei der EinfluB der Wasserhebung 
von Ickern auf die Verhaltnisse im Felde Victor angefuhrt. 
Die nach dem starken Wassereinbruch im April 1916 

im Ostfelde von Ickern abgedammten Zufliisse erhielten 
im Mai 1920 freien Ablauf. Von dieser Zeit an wurden dem 
Deckgebirge zunachst 15 cbm/min entzogen. Im Laufe eines 

Jahres verringerten sich die Zufliisse auf rd. 10 cbm/min 
und nahmen dann auch noch weiter ab. Ais Folgę 
dieser umfangreichen Abzapfungen sind die fruher gleich- 

maBigen Zufliisse in dem westlich gelegenen Felde Victor 
ganz betrachtlich zuriickgegangen, und zwar von 6,5 auf 
1,4 cbm/min, Dieser Umstand gestattet jetzt, im Felde 

Victor den Sicherheitspfeiler abzubauen, da keine Ein- 

bruchsgefahr mehr besteht Das gleichmaBige Nachlassen 
der Zufliisse in den Feldesteilen westlich von Ickern 
zwingt zu dem SchluB, daB das Wasser ganz iiberwiegend 

aus dem Osten stammt oder daB wenigstens nur aus 
dieser Richtung solche Mengen herkommen kónnen, wie 
sie notwendig sind, um ohne die Abzapfungen auf Ickern 

das Spaltennetz im Victorfelde gefullt zu halten. Es besteht 
allerdings die Móglichkeit, daB auch jetzt noch aus dem 
Osten an den Abzapfstellen von Ickern vorbei dem Victor- 

felde Mergelwasser zustrómen. Aber selbst wenn das nicht
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der Fali ist und die jetzigen Zuflusse auf Victor aus- 
schlieBlich von andern Seiten stammen, wurden sie bei 
ihrer geringen Menge die erwahnte, aus andern Griinden 
gewonnene Auffassung iiber eine allgemein geringe Wasser

fuhrung des WeiBen Mergels im Westen und Norden be- 
statigen. Das Auftreten der Erin-Hansemann-Trocken- 
zone in einem friiher wegen seiner Wasserschwierigkeiten 
beriichtigten Gebiet, die Erfahrungen aufVictor und Ickern 

in den letzten Jahren und die allmahliche Ausdehnung 
der Trockenzone in das Gebiet dieser Zechen, das erfolg- 
reiche Siimpfen auf Waltrop, endlich auch das Nachlassen 
der Zuflusse auf Hermann berechtigen zu der Annahme, 
daB selbst in Gebieten mit urspriinglich starker Wasser
fuhrung eine mehr oder weniger vollstandige Grundwasser- 

entziehung aus dem WeiBen Mergel im Bereich der Móg- 
lichkeit liegt. Ihre auBerordentliche Bedeutung fur den 
Bergbau braucht nicht naher dargelegt werden. Damit 
wiirde eine groBe Gefahr fur die in Betracht komnienden 

Anlagen beseitigt und ferner die Moglichkeit gegeben sein, 
die in den mit Riicksicht auf die friihere Einbruchsgefahr 
vorgeschriebenen Mergelsicherheitspfeilern verbliebenen 
betrachtlichen Kohlenmengen abzubauen.

Die vorstehenden Ausfuhrungen iiber die Natur der 
Wasserfuhrung und iiber den Zusammenhang des ganzen 

Wasserhorizontes lassen erkennen, daB groB angelegte 
Siimpfungsarbeiten und Wasserhebungen einer einzelnen 
Zeche nicht nur den Wasservorrat des Spaltennetzes un- 
mittelbar iiber dereń Grubengebaude entfernen, sondern 

daB auch die benachbarten Zechen daraus Vorteile ziehen. 
Die unberechenbareu hydrologischen Verhaltnisse des 
WeiBen Mergels erlauben allerdings nicht, mit Sicherheit 
vorauszusagen, in welchem Umfange die Wasserhebung 
einer Zeche die fiir eine andere bestehenden Schwierig
keiten oder Kosten vermindert. Trotzdem diirfte aber die 
von berufener fachmannischer Seite gegebene Anregung 
Beachtung verdienen, sich im Hinblick auf den allgemeinen 
Nutzen zu gemeinsamem Handeln zusammenzufinden und, 

wenn auch nicht in technischer Zusammenarbeit, wie sie 
seinerzeit N onne1 in Gestalt einer gemeinsamen Wasser- 

haltung vorgeschlagen hat, so doch in einer Verteilung 
der fiir die Wasserhebung entstehenden Kosten auf die 
Zechengruppen einen Ausgleich zu suchen, die zweifellos 
jetzt oder in Zukunft aus diesen Leistungen Vorteil ziehen.

Bei der Frage nach der Herkunft des Wassers ist 
bei den besonders ins Auge gefaBten Zechen Victor, 

Ickern, Emscher Lippe und Waltrop die bereits erwahnte 
Tatsache von Wichtigkeit, daB ihnen sowohl SiiBwasser 
ais auch Salzwasser aus dem WeiBen Mergel zusitzen. 
Das muB aus folgender Beobachtung geschlossen werden: 
Nach dem ersten Einbruch von Deckgebirgswasser hat 
bei diesen Gruben der Salzgehalt der Zuflusse al Im ali! ich 

nachgelassen, der Chlornatriumgehalt sich jedoch 
nicht bis zur vo l l stand igen Aussi iBung, sondern 
nur bis zu einem bestimmten Grade verringert und ist 
dann konstant gebieben. Ais Beispiel sei angefiihrt, daB sich 
der Kochsalzgehalt des Wassers wahrend der Sflmpfungs- 
arbeiten auf Waltrop wie folgt vermindert hat:

Datum 5.3.1909 30.4.1911 29.8.1911 11.11.1911 
NaCl, g/l 59,53 44,54 41,46 38,41

1 N o n n e : Technische Mitteilungen des Vereins fur die bergbaulichen 
Intcressen im Oberbergamtsbezlrk Dortmund, 1886, S. 6.

Diese Tatsache laBt sich nur dadurch erklaren, daB zwar 

ein Teil des abgezapften Wassers durch SiiBwasser erganzt 
worden, daB aber auch noch weiterhin dauernd Salz
wasser zugestrómt ist. Da der unmittelbare Siiden, wie 

aus den Ausfuhrungen iiber die Trockenzone hervorgeht, 
fiir die Lieferung von SiiBwasser nicht in Frage kommt, 
muB das SiiBwasser aus dem Siidosten stammen, und zwar 
vom Haarstrang und im AnschluB daran von der Pader- 
borner Hochflache. Nach den in durchlassigen Kiisten- 

gebieten gemachten Erfahrungen uber die Beziehungen 
zwischen SiiB- und Salzwasser1 und im Hinblick auf die 
geschilderte Eigenart des Spaltennetzes, die trotz des vor- 
handenen Zusammenhanges einen raschen Wasserumlauf 

unmóglich macht, ist jedoch nicht anzunehmen, daB sich 
das SiiBwasser mit dem Salzwasser mischt. Vielmehr mufi 
man vermuten, daB das spezifisch leichtere SiiBwasser, 

ebenso wie es in den Kiistengebieten festgestellt worden ist, 
mit bestimmter Abgrenzung auf dem Salzwasser schwimmt. 
Das SiiBwasser wird infolge des durch die Abzapfungen in 
dem Grundwasserhorizont hervorgerufenen Unterdruckes 
am FuBe des Haarstranges in den obern Teil des Spalten

netzes hineingezogen und flieBt von hier ais gleichmaBiger, 
westlich gerichteter Strom iiber dem Salzwasser, das im 
untern Teil des Spaltennetzes auch "heute noch bis zur 

Emschermergelgrenze gelangt, in das Gebiet der bergbau
lichen Abzapfungen. Es ist anzunehmen, daB dieser SiiB- 

wasserstrom sich nur am Sudrand des Beckens hinzieht 
und nicht sehr weit in sein Inneres vordringen kann, denn 
die AussiiBung der Zuflusse tritt bei den siidlichsten 
Zechen am starksten in Erscheinung. Ais gróBtes Nach
lassen des Kochsalzgehaltes sind bisher 40 %  beobachtet 
worden. Nach Norden hin laBt diese Erscheinung jedoch 
nach, und bei den am weitesten nórdlich gelegenen Zechen 
hat man bei den aus hochprozentiger Sole (Hermann z. B. 
7 °/o) bestehenden Zufltissen bisher noch keine Abnahme 

ihres Chlornatriumgehaltes festgestellt. Einen Anhalt dafur, 
wie weit das SiiBwasser bei dem gegenwartigen Umfang 
der Abzapfungen nach Norden vordringen kann, gibt das 
Auftreten von Sole in gróBerer Teufe des WeiBen Mergels 
selbst an der Emschermergelgrenze. DaB dieses auch im 

Bergbaugebiet, nicht nur weiter óstlich, heute noch der 
Fali ist, beweisen die Zuflusse von Kurl, Gneisenau und 
Scharnhorst, die trotz der Nahe des SiiBwassergebietes 
salzhaltig bleiben. Diese Tatsache ist von Bedeutung im 

Hinblick darauf, daB infolge des nordlichen Einfallens des 
WeiBen Mergels auch die obern Teile des Spaltennetzes 
in etwa 20 km Entfernung vom Emschermergelrand in 
gróBerer absoluter Teufe liegen ais die Basis des Grund- 

wasserhorizontes am Rande selbst. Solange aber hier 
noch Sole auftritt, kann das SiiBwasser nur so weit nach 
Norden vordringen, wie es sich noch hoher ais die sud- 
Iichsten Solevorkommen im Spaltennetz bewegt, da die 
Abgrenzung der beiden Wasserarten unbeschadet der durch 
die UnregelmaBigkeit und die besondern Verhaltnisse des 
Spaltennetzes hervorgerufenen órtlichen Abweichungen 
eine annahernd wagerechte Flachę darstellen diirfte. Diese 
Uberlegung findet ihre Bestatigung in der bereits er- 
wahnten Beobachtung, daB bei den Zechen, die nórdlicher 

ais die dem Vordringen der SuBwassers durch das Einfallen 
des WeiBen Mergels gesetzte Grenze liegen, ein Nachlassen

> K e ilh a c k , a .a .O . S. 162.
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des Salzgehaltes noch nicht festgestellt worden ist. Sollten 
die Abzapfungen verstarkten Umfang aunehmen, so wird 

wahrscheinlich der SuBwassereinzug starker und die Sole 
vom Siidrand vollstandig verdrangt werden, ferner wird der 
SiiBwasserstrom nórdlicher ais jetzt ziehen. In ihrem 

heutigen Umfang ist diese SuBwasserentziehung, zumal 
da sie sich auf das ganze Ausgehende des WeiBen 

Mergels verteilt, wohl kaum in der Lage, hier einen 
nennenswerten EinfluB auf die Grundwasserverhaltnisse 
oder die Schiittung der erwahnten Stauquellen auszuiiben.

Das Salzwasser, das nach seiner Zusammensetzung nicht 
aus dem siidlichen Niederschlagsgebiet herriihren kann, 
muB aus den Gebieten stammen, in denen im nordlichen 

und nordóstlichen Teile des Beckens von Munster Salz- 
lager auftreten. Die bis zur Emschermergelgrenze vor- 
dringenden, standig zuflieBenden Mengen lassen sich dabei 
nur durch einen, wenn auch yielleicht sehr langsamen, 
so doch gleichmaBigen Strom erklaren. Verschiedene 
Anzeichen sprechen dafiir, daB dieser solehaltige Grund- 

wasserstrom aus dem nordóstlichen Teile des Beckens 
seinen Weg nimmt. Uber den genauern Ursprung der 
Sole und die Ursache ihrer Bewegung sind die Meinungen 

noch geteilt, auf die einzugehen, hier zu weit fuhren wiirde. 
Sie werden eine Erórterung erfahren, sobald die erwahnten

Betriebsversuche
Von Dipl.-Ing. O.

Auf der Grube Kónigszug der staatlichen Berginspektion 
Dillenburg angestellte Untersuchungen iiber die Wirtschaft- 

lichkeit der Druckiuftanlage boten Gelegenheit zu Fest
stellungen im Bohrbetriebe, die yielleicht iiber den vor- 

liegenden Einzelfall hinaus Beachtung yerdienen.
Der tagliche PreBluftverbrauch der Grube bei neun- 

stiindiger Arbeitszeit betragt am Kompressor durchschnittlich 
9000 cbm angesaugter Luft, so daB sich eine mittlere 

Belastung des Kompressors von rd. 17 cbm/miti ergibt. Be- 
merkenswert ist, daB der zeitweise auf mehr ais 30 cbm/min 
steigende Druckluftbedarf nach Einschaltung eines unter- 

irdischen Speichers von 700 cbm Rauminhalt in das Lei- 
tungsnetz von einem Kompressor mit nur 19 cbm/min 
Hóchstleistung geliefert wird. Die Dichtigkeit des im 

Diabas ausgeschossenen Raumes hat sich ais einwandfrei 
erwiesen. Die Druckschwankungen am Kompressor be- 
tragen nicht mehr ais 3A at; die Schreibkurven am Druck- 
messer zeigen einen klaren und gleichmaBigen Veriauf.

Die Luft wird den Verbrauc'nern mit 7 at abs. Druck 

(am Kompressor) zugefiihrt, so daB sich in der Grube 
mit einem durchschnittlichen Druck von etwa 6at abs. 

rechnen laBt. Die Kosten fiir 1 cbm angesaugter Luft be- 
tragen bei Zugrundelegung der Preise vom 15. August 1923 
und eines Dollarstandes von 4,2 Mili. 0,78 Goldpfennig1. 
Etwa 27 °/o des Tagesverbrauches von 9000 cbm, d. s. 
durchschnittlich 2420 cbm, entfallen nach den angestellten 
Ermittlungen auf den Betrieb der Bohrhammer, von denen 

59 Flottmannsche (Modeli B kurz, 1910) in dauerndem 

Gebrauch stehen.
Bei samtlichen Bohrhammern wurde zur Prufung ihrer 

Giite der Druckluftverbrauch mit Hilfe eines Volumen-

~~T Słmtilche Kostenangaben sind in Ooldmark ausgedruckt.

Untersuchungen der Wasserwirtschaftsstelle zu einem ge
wissen AbschluB gekommen sind.

Den gemischten ZufluB der Zechen aus Salzwasser 
und SiiBwasser muB man nach den vorstehenden Aus

fuhrungen so erklaren, daB sich die Zulauftrichter in ihrem 
obern Teil SiiBwasser, in ihrem untern Teil Sole aus zwei 
getrennten Grundwasserstrómen zuziehen.

Z u s a m m e n f a s s u n g .

Nach einer einleitenden Betrachtung der geologischen 
Verhaltnisse des Grundwasserhorizontes wird das die 
Wasser fiihrende Spaltennetz des WeiBen Mergels in seiner 
vielfaltigen urspriinglichen Beschaffenheit sowie mit den 
Veranderungen beschrieben, die es nachtraglich erfahren hat. 
Alsdann werden der Zusammenhang des Grundwasser
horizontes in senkrechter und wagerechter Richtung, die 
Bedeutung der diesem Zusammenhang scheinbar wider- 
sprechenden Erscheinungen und die allgemein geringe 
Wasserfiihrung bestimmterTeilgebiete des WeiBen Mergels 
erórtert. Eine abschlieBende Betrachtung geht auf die 
Herkunft des Wassers ein, wobei gezeigt wird, welche fiir 
den Bergbau wichtigen Schliisse man aus den bisher ge- 
wonnenen Kenntnissen und Erfahrungen fiir die Zukunft 
der Zechen ziehen darf, die heute noch mit Wasser- 

schwierigkeiten kampfen oder sie befiirchten.

nit Bohrhammern.
l e f f ,  Halle (Saale).

messers der Firma M. L. Frohning in Dortmund, Modeli 
Exakt, GróBe 3, in der Weise ermittelt, daB man in einem 
gleichmaBig harten Diabas bohrte und dabei die Bohrzeit, 
die Bohrlochtiefe und den Verbrauch an angesaugter Luft 
je min feststellte.. Dabei verwandte man die glatten Bohr- 
meiBel bis zur Grenze ihrer Gebrauchsfahigkeit, um zu- 
gleich betriebsmaBige Zahlen fiir die mógliche Bohrleistung 
zu erhalten. Die Ergebnisse der von zwei gleichmaBig 
eingearbeiteten erfahrenen Hauern ausgefiihrten Versuchs- 
bohrungen sind in den Zahlentaieln 1 und 2 zusammen- 
gestellt.

Zahlentafel 1. Durchschnittsergebnis der Untersuclmng 
samtlicher Bohrhammer.

Zahl der 
unter- 

suchten 
HSmmer

Mittlerer
Versuchs-

druck

at abs.

Mittlere
Breiteder
Bohrer-
schneide

mm

Mittlerer 
Verbrauch 

an an
gesaugter 

Luft 

cbm/min

Mittlere
Bohrlochtiefe

cm/min |cm/cbm

Bohrzeit

min/cm

PreBluft-
ver-

brauch

cbm/cm

59 6,0 35,5 1,17 5,0 | 4,25 0,20 0,23

Z a h l e n t a f e l  2. AnteilmaBiger Druckluftverbrauch 
samtlicher Bohrhammer.

Druckluftvcrbrauch in cbm/min

unter 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0,8 bis bis bis bis bis bis bis bis

0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Verhaltniszahl der Bohrhammer in °/0

1,5 | 5 | 8,5 | 20 | 20 | 15 | 13 | 10 | 3,5 | 3,5

Der durchschnittliche Druckluftverbrauch von 1,17 
cbm/min halt sich in den iibiichen Grenzen. Die Firma 
Flottmann gibt fiir Bohrhammer der gleichen Ausfiihrung,
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die eine Zeitlang gearbeitet haben, einen Verbrauch von 
60-70 cbm/st, im Mittel von 1,08 cbm/min an. Auch die 
je cbm bei 6 at abs. erzielte Bohrlochtiefe von 4,5 cm 
bei einer mittlern Bohrschneidenbreite von 35,5 mm ist 

nur wenig niedriger ais der Erfahrungswert. Bei. dem 
nachstehenden Versuch ergab sich bei demselben Druck 

eine hóhere Zahl, was auf die Verwendung besonders 
guter Bohrhammer sowie darauf zuriickzufiihren war, daB 
zur Erzielung vergleichbarer Ergebnisse fiir jedes Bohr

loch ein neuer Bohrer benutzt wurde. Fiir die Rechnungen 
im praktischen Betriebe ist unter den vorliegenden Ver- 
haltnissen ais Bohrleistung die Zahl 4,25 cm/cbm einzu- 
setzen.

Der im Durchschnitt den Erfahrungswerten ent- 
sprechende Druckluftverbrauch schwankt bei den einzelnen 
Bohrhammern in weiten Grenzen zwischen 0,8 und 

1,6 cbm/min (s. Zahlentafel 2), so daB es zweifelhaft er- 
scheint, ob hierbei das mógliche MaB an Wirtschaftlichkeit 

erreicht wird. Die Verbrauchszahlen geben zwar einen An- 
halt fiir die vergleichsma8ige Beurteilung der einzelnen 
Hammer, erklaren jedoch nicht die nahern Beziehungen 
zwischen Luftbedarf und Leistung. Die Ergebnisse des 

meines Wissens einzigen vergleichsweise in Betracht 
kommenden Versuches, uber den eine Veroffentlichung vor- 
liegt1, werden dadurch beeintrachtigt, daB sie u. a. von 
der Geschicklichkeit verschiedener Bohrleute abhangig 
gewesen sind und dafi die Versuchsbedingungen ge- 

wechselt haben. Bei der von mir vorgenommenen Un
tersuchung ist deshalb mit drei mit neuen Bohrern ver- 
sehenen Bohrhammern von etwa demselben Luftverbrauch, 

im Mittel 1,05 cbm/min, unter genau gleichen Bedin

gungen bei Feststellung des Zeit- und Druckluftverbrauches 
gebohrt worden.

Z a h l e n t a f e l  3. Verhaltnis des Druckluftverbrauches 
je min zum Luft- und Zeitaufwand je cm Bohrloch. 

(Bohrlochtiefe 31—35 cm, Bohrerschneidenbreite 35 mm, 

Luftdruck 6 at abs.)

Bohr Bohr Bohr
hammer 1 hammer 2 hammer 3

Betrag X Betrag % Betrag °/o

Druckluftverbrauch cbm/min 0,99 93 1,06 100 1,11 104
Druckluftverbrauch cbm/cm 0,11 78 0,14 100 0,17 121
Bohrzeit . . . .  min/cm 0,11 85 0,13 100 0,15 115

Das in der Zahlentafel 3 wiedergegebene Ergebnis 
zeigt, daB der Luft- und Zeitaufwand je cm Bohrloch, 
mithin der erforderliche Kostenbetrag, bei den verschiedenen 
Bohrhammern verhaItnismaBig sehr viel starker zunimmt 
ais ihr Luftverbrauch je min. Das schnellere Anwachsen, 

besonders der Bohrzeit, war sowohl bei hóherm Luft,- 
verbrauch ais auch bei niedrigern Drikken zu beobachten. 
Der gróBere Luftverbrauch wird im allgemeinen auf Un- 
dichtigkeit des Kolbens oder der Ventile zuriickzufuhren 
sein, die Wirbelbildung und Kraftverlust verursacht, so daB 
mit steigendem Luftverbrauch ein Sinken der Leistung 

eintritt. VersuchsmaBig muBte sich also eine mittlere Kurve 
festlegen lassen, aus der die Abhangigkeit der je cm Bohr
loch fiir PreBluft und Bohrzeit aufzuwendenden Kosten 
von dem Luftverbrauch des Bohrhammers je min hervor-

I s, Gluckauf 1922, S. 906.

geht. Die Linie der aufzuwendenden Kosten muBte den 
geringsten Wert fiir denjenigen Bohrhammer aufweisen, 
dessen Koiben und Ventile so genau eingepaBt sind, daB 
weder die Undichtigkeiten noch die Reibung das nicht zu 

vermeidende MaB iibersteigen. Von diesem Punkt, der etwa 
bei 0,9 cbm/min liegen diirfte, wurde die Kurve nach beiden 
Seiten sehr rasch zum Werte Unendlich steigen, da nach 
der einen Seite hin die ubermaBige Reibung des Kolbens 
jegliche Arbeit verhindern und nach der andern Seite die 
Luft, ohne Betatigung des Arbeitskolbens, entweichen wiirde, 
was etwa bei einem infolge von Undichtigkeiten auf mehr 
ais 2 cbm/min gestiegenen Luftverbrauch der Fali ware. 
Demnach muBte sich eine Kostenkurve fur 1 cm Bohr
loch ergeben, die vom Werte Unendlich steil zu einem 
wenig mehr ais Nuli betragenden Werte abfallt und wieder 

steil zum Werte Unendlich aufsteigt. Zur genauen Fest- 
legung einer derartigen, allgemein giiltigen Kurve bediirfte 
es langerer Zeit und besserer Versuchsbedingungen, ais 
bei der vorliegenden Untersuchung zur Verfiigung standeh. 

Um nun bei der Auswertung des bisherigen Ergebnisses 
keinesfalls einen zu gunstigen Wert in die Rechnung ein- 
zusetzen, sei angenommen, daB die Kurve der Kosten- 
anderung nicht in einer Reihenentwicklung, sondern in 
geradliniger Abhangigkeit vom Luftverbrauch je min ver- 
lauft. Demnach wiirde sich, etwa dem Beispiel in Zahlen
tafel 3 entsprechend, die nur fiir hartes Gestein giiltige 
Feststellung ergeben, daB bei einem das gewohnliche MaB 
iibersteigen den PreBluftverbrauch fiir 1 cm Bohrlochtiefe je 

0,1 cbm/min Mehrverbrauch ein Mehrbetrag von 0,05 cbm 
angesaugter Luft und von 0,05 min Arbeitszeit aufzu
wenden ist.

So unerheblich diese Zahlen an sich erscheinen, zeigten 

sie doch bei ihrer Anwendung auf die Verhaltnisse der 
Grube KSnigszug eine iiberraschende Auswirkung. Wie 
erwahnt, betrug der tagliche Druckluftverbrauch beim 
Bohrbetriebe 2420 cbm und nach dem durch Zahlen

tafel 1 gekennzeichneten Versuch die im Diabas je cbm 
bei 6 at abs. erzielte Bohrlochtiefe 4,25 cm. Die tagliche 
Gesamtbohrleistung lieBe sich danach auf 2420 • 4,25 
=  103,0 m beziffern. Diese Zahl ist nur angenahert richtig,, 

da einerseits der Betriebsdruck im Durchschnitt 5,75 at abs. 
nicht ubersteigt, und anderseits das Gestein vor Ort meist 
weicher, teilweise auch harter ist ais am Versuchsstand. 
Nach einer Umfrage bei den Kameradschaften iiber ihre 

tagliche Bohrleistung stellte sich die tagliche Gesamtleistung 
im Wochendurchschnitt auf 125 m. Obwohl anzunehmen 
ist, daB die Leute ihre Angaben nach oben abgerundet 

haben, wird der zuerst errechnete Wert von 103 m eher 
zu niedrig ais zu hoch gegriffen sein und soli daher 

vorsichtshaIber in die Rechnung eingesetzt werden. Auf 
den einzelnen Bohrhammer entfallen mithin anteilmaBig 
taglich 103 : 59 =  1,744 m. Die Kosten fiir 1 cbm Druck- 
luft betragen 0,78 Pf. und fiir 1 min Arbeitszeit bei einem 
Hauerdurchschnittslohn von 3,19 J i  und bei 5 'h st wirk- 
licher Arbeitszeit 319: 330 =  0,97 Pf. Der zu 1,17 cbm/min 
ermittelte Durchschnittsverbrauch des Bohrhammers und 

die oben angegebenen Zahlen uber den Mehraufwand 
an PreBluft und Arbeitszeit bilden die Unterlagen fur die 
errechneten Werte in Zahlentafel 4. Ein Bohrhammer der 

auf Grube Konigszug verwendeten Art kostet 165 Jk. 
Nimmt man an, daB der bei der Neubeschaffung weniger
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ais 1 cbm/min betragende Druckluftverbrauch sich bei 
guter Unterhaltung nicht schneller ais in etwa fiinf Jahren 

auf 1,2 cbm/min erhóht, worauf der Bohrhammer abgelegt 
wird, so muBten in dieser Zeit die Kosten getilgt und 
yerzinst sein, so daB die jahrliche Abschreibung bei 
5 %  iger Verzinsung 23 % , d. s. 37,95 Jk, betragt. Daraus 
folgt, daB ein Bohrhammer spatestens dann abzuwerfen

ist, wenn der Wert seines PreBIuftverbrauches denjenigen 
eines Hammers von mittlerm Verbrauch um jahrlich 40 Jk 
ubersteigt. Die durch die Neuanschaffung ersparte Ar- 
beitszeit IaBt sich nicht ohne weiteres mit ihrem Geldwert 
in die Wirtschaftlichkeitsberechnung einsetzen, da es dahin- 
steht, inwieweit der Arbeiter die gewonnene Zeit tat- 
sachlich nutzbringend yerwendet.

Z ah l e n t a f e l  4. Beeintrachtigung der Wirtschaftlichkeit des Bohrbetriebes durch den Druckluft-Mehrverbrauch 
abgenutzter Bohrhammer.

1,17 cbm/min Taglicher Mehrverbrauch Tagliche Mehrkosten fiir
ubersteigende Bohrhammer Tagliche an PreBluft Bohrzeit

Druckluft- Bohrleistung je Bohr je Bohr
menge PreBluft Bohrzeit insges. hammer insges. hammer

cbm/min Zahl | °/0 cm ' cbm min Sf.

0,1 3 i 5,0 524 26,2 26,2 20 6,7 25 8,3
0,2 8 13,5 1397 139,7 139,7 109 13,6 136 17,0
0,3 6 10,0 1048 157,1 157,1 123 20,5 152 25,3
0,4 2 ! 3,5 349 69,8 69,8 54 27,0 68 34,0
0,5 2 3,5 349 87,3 87,3 68 34,0 85 42,5

ZUS. 21 | 35,5 3667 480,1 480,1 374 101,8 466 127,1

Bei Ausscheidung von 18 Bohrhammern, d. s. 30 °/o 
der Gesamtzahl, mit einem 1,27 cbm/min iibersteigenden 
Druckluftverbrauch erzielt man demnach eine Ersparnis 
an PreBluft von taglich 3,74-0,20 =  3,54 Jk oder jahrlich 

1062 Jk, wahrend der Geldwert des Arbeitsaufwandes sich 
um 4,41 Jk taglich oder 1323 Jk jahrlich vermindert 
Setzt man fiir Abschreibung und Verzinsung der neuan- 
zuschaffenden Bohrhammer jahrlich 18 - 37,95=683.,,# ein, 
so ergibt sich nur fur den PreBluftverbrauch ein Reingewinn 
von 379 Jk und bei Beriicksichtigung des geringern Zeit* 

aufwandes ein GesamtiiberschuB von 1702 ^ .  In den 
ersten Jahren wird der Gewinn erheblich hóher sein, 
denn der Rechnung liegt ein Druckluftverbrauch der neu 
zu beschaffenden Bohrhammer von 1,17 cbm/min zu- 
grunde, wahrend er in Wirklichkeit sehr viel niedriger ist. 
Eine weitere Gewahr fur die Gultigkeit der Rechnung bietet 
der Umstand, daB statt der ais maBgebend fur die Aus
scheidung der Bohrhammer genannten Verbrauchszahl

1,2 cbm/min der Wert 1,27 cbm/min eingesetzt worden ist.
In noch hoherm MaBe ais von dem am Druckluft- 

yerbrauch erkennbaren Giitegrad des Bohrhammers werden 

Bohrleistung und Bohrkosten von der Hohe des Betriebs- 
druckes beeinfluBt. Auf der Grube Konigszug liefert der 
Kompressor die Luft mit dem ublichen Druck von 7 at 
abs. Es entstand die Frage, wie groB der Druckabfall 
bis vor Ort sein darf, ohne daB die Bohrleistung unter 
ein zulassiges MaB sinkt. Theoretisch nimmt das Arbeits- 
yermogen der PreBluft mit fallendem Druck verhaltnis- 

maBig wenig ab. So besitzt z. B. 1 cbm PreBluft von
4 at Uberdruck unter der im Betriebe meist zutreffenden 

Voraussetzung, daB die Expansionskraft nicht ausgenutzt 
wird, ein Arbeitsvermógen von 4 • 10000 =  40000 mkg. 
Sinkt der Druck bei gleicher Temperatur auf 3 at U., so 

werden aus 1 cbm von 4 at 1 - 5 : 4 — 1,25 cbm von
3 at U. mit einem Arbeitsvermogen von 1,25 ■ 30000 
=  37 500 mkg. Der Verlust betragt nur 6,5 °/o. Dem- 

gegeniiber steigt die zur Kompression von 3 auf 4 at U. 
erforderliche Leistung um 11 °/o der Gesamtleistung. Hier- 

auf ist wohl die oft yertretene irrige Ansicht zuruckzufuhren,

daB man bei móglichst niedrigem Druck am billigsten 
arbeite. Weiterhin verleitet es zu falschen Schliissen, 
wenn beim Nachpriifen der Bohrhammer nur ihr Luft- 
verbrauch, nicht aber ihre Leistung festgestellt wird. Dies 
trifft bei den im Schrifttum erwahnten Luftyerbrauchs- 
versuchen zu, bei denen der Hammer unter Selbstbelastung 
auf gerillter Eisenplatte gepriift wird. Mit einer solchen 

Versuchsanordnung lassen sich lediglich Ergebnisse, wie 
sie Zahlentafel 5 enthalt, erzielen. Da die Angabe iiber 
die Leistung fehlt, kann man daraus zunachst nichts anderes 
entnehmen, ais daB der Luftverbrauch des Bohrhammers 

in der Zeiteinheit nicht nur im Verhaltnis zum fallenden 
Druck, sondern weit schneller abnimmt.

Z a h l e n t a f e l  5. Druckluftverbrauch eines Flottmann- 
Bohrhammers (Modeli B kurz) bei yerschiedenen Driicken.

at abs. 6 5 4 3

Druckluft . . . .  
Angesaugte Luft. . . cbm/min

0,172
1,030

0,167
0,835

0,142
0,568

0,125
0,250

Z ah len ta fe l  6. EinfluB des Luftdruckes auf 
Bohrleistung und Bohrkosten.

Luftdruck at abs. 6 5 4 3

Bohrleistung je cbm anges. L. % 100 74 65 53
Bohrleistung je min Bohrzeit °/0 100 53,5 39 28
Druckluftverbrauch je cm Bohr-

lo ch tie fe ..............................°/# 100 135 148 172
Arbeitsaufwand je cm Bohrloch-

100 185 255 352

Auch in der einzigen dem Verfasser bekannten zahlen- 
maBigen Angabe daruber, in welchem Verhaltnis die Bohr
leistung zum Arbeitsdruck steht1, ist die Leistung nur auf 
den PreBluftyerbrauch, nicht aber auf die Arbeitszeit be- 
zogen. Ein in dieser Richtung angestellter Versuch, dessen 
Anordnung derjenigen fur die in Zahlentafel 3 behandelten 
Versuche entsprach, hatte das aus Zahlentafel 6 ersichtliche 
Ergebnis. Ais Bezugseinheit ist die Leistung bei 6 at abs.

1 Der Bohrhammer 1922, S . 59.
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angenommen worden. Leider war es nicht moglich, den 

Druck ganz gleichmaBig zu halten, so daB die bis zu 0,3at 
betragenden Schwankungen die Genauigkeit der Messung 
beeintrachtigt haben mógen. AuBerdem gestatteten die 

Betriebsverhaltnisse nicht, den Versuch bei hóhern Driicken 
fortzusetzen. Aus dem mit den Feststellungen in dem 

oben genannten Aufsatz ubereinstimmenden Verlauf der 

Bohrleistungs-Kurve bei verschiedenen Luftdriicken laBt 
sich jedoch schlieBen, daB die Bohrleistung in cm/cbm 

bei Driicken iiber 6,5 at abs. einen etwa gleiehbleibenden 
Wert annimmt.

Es zeigte sich, daB bei fallendem Druck die Kosten 
fiir 1 cm Bohrloch, und zwar besonders der Aufwand an 
Arbeitszeit, in ubermaBiger Weise steigen und daB mithin 

theoretisch der vom Kompressor gelieferte Druck zugleich 
den giinstigsten Arbeitsdruck darstellt. Im praktischen Be
triebe laBt sich dies nicht verwirklichen, jedoch die For- 
derung erfullen, daB der Druckabfall bis vor Ort nirgends 
mehr ais 1 at betragen soli. Fiir die Grube Kónigszug 

war zur Erreichung dieses Zieles die Anschaffung von 

etwa 1500 m neuer Leitungsrohre mit groBerm Quer- 
schnitt erforderlich, dereń Kosten durch die erzielte Er- 

sparnis an PreBluft und Arbeitszeit hinreichend gedeckt 
wurden. Allgemein empfiehlt es sich, den Beschwerden 
der Leute iiber ungeniigenden Druck bereitwilligst Gehor 

zu schenken. Bis zu einem Druck von etwa 4,5 at abs. 
wird sich der Arbeiter nicht beklagen, da er nach meinen 

Beobachtungen gefiihlsmaBig schwer beurteilen kann, ob 
das langsamere Yordringen des Bohrers auf geringem Druck

oder harteres Gestein zuriickzufuhren ist. Bei 4,5 at abs. ist 
aber an Arbeitszeit bereits das Doppelte, an PreBluft das 
l,4fache der fiir 6 at abs. geltenden Betrage aufzuwenden.

Aus den vorstehenden Darlegungen geht hervor, daB 

die Kosten des Bohrbetriebes sowohl durch Verwendung 
von Bohrhammern mit zu hohem Luftverbrauch, ais auch 
infolge zu groBen Druckabfalls bis vor Ort ganz auBer- 
ordentlich steigen. Besonders ins Gewicht fallen durfte, 
wenigstens bei hartem Gestein, der Mehraufwand an Bohr- 
zeit, der, unabhangig von dem Willen des Arbeiters, mehr 
ais die VerdoppeIung des ublichen zur Folgę haben kann. 

Es liegt auf der Hand, daB dementsprechend auch eine 
Verringerung der Hauerleistung eintritt, da an den meisten 
Arbeitsstellen nur ein begrenzter Teil der Gesamtarbeits- 
zeit fiir das Bohren zur Verfiigung steht.

Z u s a m m e n f a s s u n g.

Die beschriebenen Betriebsversuche haben ergeben, 

daB die Kosten je cm Bohrlochtiefe in weit hóherm MaBe 
von dem Betriebsdruck und dem am PreBluftverbrauch 
je min erkennbaren Giitegrad der Bohrhammer abhangen, 

ais gewohnlich angenommen wird. Bereits bei yerhalt- 
nismaBig geringer Uberschreitung des ublichen Luftver- 
brauches empfiehlt es sich daher, den betreffenden Bohr

hammer, soweit seine Instandsetzung nicht ohne weiteres 
moglich ist, abzuwerfeni Zu geringer Betriebsdruck kann 

dazu fiihren, daB Arbeitsaufvyand und PreBluftverbrauch 
auf mehr ais das Doppelte der bei giinstigem Druck fiir 
dieselbe Bohrlochtiefe notwendigen Betrage steigen.

U M S C H  A U.
Einflusse auf die Ammoniakausbeute im Kokereibetriebe.

Wenn auch die Hohe der Ammoniakausbeute im Koks- 

ofen im weitesten MaBe von der chemischen Zusammensetzung 
der Kokskohle abhangt, so darf doch eine Reihe dic Bildung 

und Erhaltung des Ammoniaks begiinstigender oder sdiadi- 

gender Umstande nicht unberiicksichtigt bleiben. Die dabei 
grundlegenden 

Bedingungen hat

M o t t 1 zusammen- 

gestellt und an Hand 

von Schaubildern 

erlautert.

In der von Sim- 

mersbach  cntwor- 

fenen Abb. 1 ist die 

Verteilung des Koh- 

lenstickstoffs bei 

yerschiedenen De- 

stillationstemperatu- 

ren auf Koks, Am- 

moniak, Oas, Teer 

und Zyanverbin- 

dungen in ubersicht- 

licher Form wieder- 

gegeben. Die The- 

orien verschiedener 

Forscher iiber die 

Ammoniakbildung
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1 Oas W orld , Coking
Seciion, 1923, S.22,

Stickstojfgehalt der łrocknen, aschenfreien Kohle 
1,396*1o

Abb. 1. Verteilung des Kohlenstickstoffs 
nach der Destillation.

und -zersetzung gehen in vielen Fallen weit auseinander. 
Auf Grund der von Simmersbach ermittelten Werte belauft 

sich. die freie Siickstoffmenge auf 4 5 % 'des erzeugten Am

moniaks. M o n k h o u s e  und C o b b haben nach eingehenden 
Untersuchungen die Uberzeugung gewonnen, daB die Kohle 

Stickstoff von dreifacher Beschaffenheit enthalt, und zwar 

solchen, der sich in der Warme ohne weiteres zu Am moniak 

bindet, solchen, der nur im Wasserstoffstrom und solchen, 

der nur im Wasserdampfstrom Ammoniak bildet. Uber die 

Anordnung des Stickstoffs im Koks ist nichts bekannt, jedoch 

kann er in Gegenwart von Wasserstoff in Ammoniak iiber- 

gefuhrt werden. Bei Mangel an Wasserstoff geht der Stick

stoff schlieBlich in eine bestandige, mit Wasserstoff nicht 

mehr reaktionsfahige Form uber. Mott hat sich in einer Reihe 

von Versuchen mit der Zersetzungsneigung des Ammoniaks 
in Gegenwart von verschledenen Gasen befaBt, mit denen 

zusammen es iiber erhitztes kórniges, feuerfestes Gut geleitet 

wurde. Die Ergebnisse sind in Abb. 2 zusammengestęllt, in der 
die Ordinaten der jeweils angewendeten Temperatur, die Ab- 

szissen der Zersetzung in % entsprechen. Die einzelnen Kurven 

beziehen sich auf eine Mischung mit: 1. trocknem Leuchtgas 

mit 1,2% Sauerstoff, 2. nassem Kohlengas und Wasserstoff,

3. trocknem Wasserstoff, 4. Stickstoff mit 1,2% Sauerstoff, 

5. sauerstoffreiem Stickstoff und 6. sauerstoffreiem Leuchtgas.
In einer weitern Versuchsreihe, dereń Ergebnisse Abb. 3 

veranschaulicht, ist anstatt der Steinbrocken gekórnter Koks 

ais Kontaktflache benutzt worden; im iibrigen entspricht die 

Einteilung des Schaubildes derjenigen von Abb. 2. Die Kurven 

beziehen sich auf ein Uberleiten des Ammoniaks mit:
1. Leuchtgas mit 0,5 % Sauerstoff, 2. Leuchtgas mit 1,0% 

Sauerstoff, 3. sauerstoffreiem Leuchtgas, 4. sauerstoffreiem
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Abb. 2. Ammoniakzersetzung Abb. 3. Ammoniakzersetzung 
iiber erhitzten Steinbrocken. iiber erhitztem Koks.

Wasserstoff, 5. sauerstoffreiem Stickstoff, 6. Stickstoff mit 

1,2 % Sauerstoff, 7. Leuchtgas mit 2,2% Sauerstoff, 8. sauer

stoffreiem Wasserstoff und 9. sauerstoffreiem Leuchtgas.
Bei noch ungebrauchten Steinbrocken ais Kontaktmasse, 

die 1,5% Eisenoxyd enthielten, trat bei 800° ein Zerfall von 
10% ein. Mit gebrannter Kieselsaure wurde ein ahnlicher 

Zerfall erzielt, der bei 900° etwa 30 % erreichte. Sobald sich 
die Oberflache der Kieselsaure mit Kohlenstoff, herruhrend 

aus zersetzten Kohlenwasserstoffen, bedeckte, ging der Zerfall 

des Ammoniaks bei 900° auf 12% zuriick, woraus zu schlieBen 

ist, daB der Kohlenstoff eine weniger giinstige Kontaktflache 
fur den Zerfall bietet ais Kieselsaure. Der Zerfall des 

Ammoniaks bei Koks ais Kontaktmasse hangt ebenfalls von 
der Beschaffenheit des Koks ab; aus diesem Grunde ist er 

nach dem 6. Versuch ausgewechselt worden.

SchlieBlich ist der Ein

fluB des Wasserdampfes auf 

den Zerfall des Ammoniaks 

in einer weitern Versuehs- 

reihe bestimmt worden, dereń 

Ergebnisse Abb. 4 enthalt.

Darin entsprechen die Ordi- 

naten dem Wassergehalt des 

Gases in % und ferner der 

beim Uberleiten angewand- 

ten Strómungsgeschwindig- 

keit des Gases in 1/st. Von 

den Kurven zeigen : 1 den Zeit- 

einfiuB beim Uberstrómen 

der Kontaktmasse mit trock

nen Gasen, 2 und 3 den Zeit- 

einfluB beim Uberstrómen 

der Kontaktmasse mit ver- 

diinntem Ammoniakwasser- 
dampf bei 785 und 850°, 4 den ZeiteinfluB der Oxydation von 

Atmnoniakgas in Verdunnung mit Wasserdampf.
Aus diesen Versuchsergebnissen lassen sich in beschranktem 

Mafie praktische Folgerungen ziehen. Der EinfluB des Koks- 

ofenmauerwerks auf den Zerfall des Ammoniaks hangt in erster 

Linie davon ab, inwieweit das Gas selbst mit den Mautrn in 

Beruhrung kommt, was schwer zu bestimmen und noch schwie- 
riger zu beeinflussen ist. Jedenfalls erfolgt die Beruhrung 

keineswegs so innig wie bei den angefuhrten Versuchen.

Der EinfluB des Wasserdampfes auf die Ammoniakaus- 
beute kommt im Koksofen nur in geringern MaBe zur Geltung, 

denn wahrend das Wasser bei 'einer Garungsdauer von 34 st

I*N

f T \ i

s ą 850°

«5*\ ---o

0

■;.
\rdćmpf

h. i
45 V  &  V  ł* 

Strćunung&geachmndigk&i in L/st

Abb. 4. EinfluB von Wasser
dampf und Gasstrómungs- 

geschwindigkeit auf die 
Ammoniakzersetzung.

innerhalb der ersten 10 st abgetrieben wird, setzt die Ent- 

wicklung des Ammoniaks erst nach AbschluB der ersten Ga- 

rungszeithalfte am lebhaftesten ein. Daraus kann man schlieflen, 

daB das Ammoniak seine Entstehung der gleichzeitigen Wasser- 
stoffentwicklung verdankt. Danach miiBte sich also die 

Ammoniakausbeute durch die Einfiihrung von Wasserdampf 

in die Koksofenretorte mit der Absicht, eine Wassergasreaktion 

zu erzielen, betrachtlich steigern lassen. Dabei wird noch eine 
weitere Wirkung insofern erzielt, ais der nicht zersetzte Wasser

dampf das Ammoniak auf seinem Wege iiber die heiBen Koks- 
flachen vor dem Zerfall schiitzt. Die so oft erorterte und 

wiederholt versuchte Dampfeinfuhrung in die Koksofenkammer 

kann nicht ais wirtschaftlich durchfuhrbar gelten, da in erster 

Linie die Koksbeschaffenheit ungiinstig beeinfluBt, ferner die 
Garungsdauer infolge des Warmeverbrauches verlangert und 

endlich der Heizwert des Gases herabgesetzt wird, so daB es 

sich fur Leuchtgaszwecke nicht eignet. Unerwahnt laBt der 

Bericht die Dampfkosten an sich, die erforderliche groBere 
Kiihlflache nebst Kuhlwasserverbrauch fur den Niederschlag des 

uberschiissigen Wasserdampfes, den gróBern Kraftbedarf des 
Gassaugers und den wesentlich hóhern Dampfverbrauch zur 

Aufarbeitung der stark verdiinnten gróBern Ammoniakwasser- 
mengen durch Destillation. Um.diese Mehrbelastung der An

lage wirtschaftlich auszugleichen, lniifite die Ammoniakausbeute 

sehr viel steigerungsfahiger sein, ais es durch die Dampfein- 
fiihrung auch unter den gunstigsten Umstanden heute moglich 

ist, ganz abgesehen davon, daB sich auch in baulicher Beziehung 
nur wenige Ofenbauarten fur eine Dampfeinfuhrung eignen, die 
an yielen Stellen der Kammer erfolgen muB. Th a u.

BeobacEitungen der Magnefischen Warten der Westfalischen 

Berggewerkschaftskasse im November 1923.

1923

No-
vem-
ber

0

4*

i
&

H

Deklina

CJ
i
V)
c*
SO
£

łon w 
vom

<y
s

s
E

I

estl. Abwe 
Meridian 

Unter- 
schled 

zwischen 
Hochst- 
und Min- 
destwert 
=  Tages- 
schwan- 

kung

chung der Magnetn 
ron Bochum.

Zeit des

+!*</> u? tnv głl 
73 u -or 
>o «  .£ g

adel

Stórungs-
charakter

0 =  ruhig
1 -- gestort
2 =  stark 

gestort

vorm. {nachm.

1. 9 43,30 47,3 40,0 7,3 1,1 N 8,5 V 1 0
2. 9 43,66 54,4 33,2 21,2 7,8 V 10,8 N 2 2
3. 9 42,84 46,1 36,8 9,3 2,1 N 0,3 V 1 0
4. 9 43,01 46,0 41,8 4,2 0,1 N 8,5 V 0 0
5. 9 43,33 46,2 41,9 4,3 0,5 N 8,7 N 0 0
6. 9 42,97 45,6 40,4 5,2 1,2<N 7,5 N 0 0
7. 9 43,13 46,8 35,0 11,8 5,5 N 11,5 N 0 i

8. 9 42,83 46,3 39,5 6,8 0,5 N 0,0 V 1 0
9. 9 42,68 46,2 39,9 6,3 0,7 N 8,9 V 0 0

.10. 9 43,00 46,6 40,8 5,8 1,7 N 9,4 V 0 0
11. 9 42,66 45,5 40,4 5,1 1,7 N 10,0 N 0 0
12. 9 42,42 46,1 32,7 13,4 1,4 N 11,2 N 0 2
13. 9 42,68 47,2- 35,5 11,7 1,2 N 11,5 N 1 1
14. 9 42,71 46,1 36,6 9,5 1,2 N 0,1 V 1 0
15. 9 42,51 45,1 40,9 4,2 1,2 N 9,5 V 0 0
16. 9 42,55 43,7 39,2 4,5 2,7 N 10,7 N 0 0
17. 9 42,62 44,7 41,2 3,5 1,7 N 11,2N 0 0
18. 9 42,85 44,5 41,4 3,1 0,2 N 11,8N 0 0
19. 9 42,46 44,6 40,7 3,9 0,4 N 2,5 V 0 0
20. 9 42,52 45,6 41,3 4,3 0,2 N 9,3 V 0 0
21. 9 43,10 45,9 41,5 4,4 11,6 V 0,4 V 0 0
22. 9 42,10 46,9 35,3 11,6 6,1 N 11,8 N 0 1
23. 9 43,99 45,6 35,0 10,6 1,2 N 0,1 V 1 0
24. 9 42,08 44,8 38,8 6,0 1,1 N 9,6 N 0 0
25.
9 fi

9 42,46 44,7 40,8 3,9 0,3 N 10,6 N 0 0

27. 9 42,22 46,5 36,5 ’ 10,0 3,8 N 9,8 N 1
28. 9 42,58 45,3 36,9 8,4 8,3 V 11,4 N 1 1

29. 9 42,66 45,5 37,3 8,2 0,7 N 0,0 V 1 1
30. 9 42,38 45,3 38,9 6,4 1,3 N 0,2 V 1 1

Mlttel S 42,70 46,0 38,6 7,4 Summę 12 11
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W I R T S C H  A F T  L I C H  E S.
Wóchentliche lndexzahlen>.

Stich
tag

K 1 e i n h a n

Reichslndex 
einschl. Bekleidung

i ± 
K^g.

1913=1 j Vor- 
; woche

1 %

d el

Teuerungszahl 
»Essene 

einschl. Bekleidung

i ± 
geg.

1913=1 Vor- 
woche 

; °/o

Stlch-
lag

3 r o B h a n d e l

Oro8handelsindex 
des Stat. Relchsarats 

±
geg-

1913 =  1 Vor- 
woche

i °/o

1923
Juli

4.

In Tausend in Tausend Juli
3.

In Tausend

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

Aug.
6. 150 +109 148 + 85

Aug.
7. 483 + 163

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

Sept.
3. 1 845 + 56 2 058 + 68

Sept.
4. 2 982 + 76

10. 5 051 +174 6155 +199 11. 11 513 + 286
17. 14 245 +182 16 691 +171 18. 36 000 + 213
24. 28 000 + 97 37 872 +127 25. 36 200 + 1

Okt.
1. 40400 + 44 45 743 + 21

Okt.
2, 84 500 + 133

8. 109 100 +170 126 122 +176 9. 307 400 + 263
15. 691 900 +534 714 072 +466 16. 1 092 800 + 256
22. 3 044 800 +340 2 138411 +199 23. 14 600000 +1236
29. 13 671 000 +349 12 848 035 +501 29. 18 700 000 + 28

Nov.
5. 98 500 000 +621 85 890 529 +569

Nov.
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 -h 85 2030617331 +133 27. 1422900000 + 0,7

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

Dez.
4. 1337400000 -  6

10. 1269000000 - 16,2 1555300000 -  24 11. 1274 500000 -  4,7
17. „;J1.

1 328 300 000 -  14,6

1 Fur die letzten beiden Wochen z* T. vorlauflge Zahlen,

E i s e n e r z a u s f u h r

Bergbau und Huttenwesen Luxemburgs im Jahre 1922.

Die Besserung der gesamten Wirtschaftslage, welche das 

Jahr 1922 auszeichnete, spiegelt sich auch in den Ergebnissen 
der Iuxemburgischen Bergbau- und Huttenindustrie wider.

Die E i s e n e r z g e w i n n u n g  bezifferte sich im Berichts
jahr auf 4,49 Mili. t ; sie war damit um 1,46 Mili. t oder 48,07 % 

gróBer ais im Vorjahr, blieb allerdings hinter der Gewinnung 

des letzten Friedensjahres immer noch um 2,84 Mili. t oder 

38,79 % zuruck. Gleichzeitig erhóhte sich ihr Gesamtwert von

26,5 Mill. fr auf 37,1 Mili. fr, wahrend derTonnenwert von 8,73 

auf 8,44 fr zuriickging.

E i s e n e r z g e w i n n u n g  1913, 1921 und 1922.

Jahr
Menge

t

Wert
insges. je t 

fr fr

1913 7 333 372 21 965 818 2,99
1921 3 031 626 26 461 773 8,73
1922 4 488 974 37 116 900 8,44

Die Ye r t e i l u ng  der Eisenerzgewinnung auf die drei in

Betracht kommenden Fórderbezirke ist nachstehend wieder- 
gegeben.

E i s e n e r z g ew i nn u n g  nach Bez i rken 1913, 1921 und  1922.

Bezirk 1913
t

1921
t

1922
t

Differdingen . . . 2 901 402 1 004 005 1 628 717
E s c h ......................... 1 950 050 897 689 1 312 195
Rumelingen . . . 2 481 920 1 129 932 1 548 062

zus. 7 333 372 3 031 626 4 488 974""

Die A u s f u h r  von E i s e n e r z  zeigt entsprechend der 

Entwicklung der Fórderung ebenfalls eine starkę Zunahme, 

mit 1,92 Mili. t machte sie jedoch nur 66,06% der Ausfuhr 
vom Jahre 1913 aus.

Nach Deutschland gingen im Berichtsjahr 982000 t gegen 

1,14 Mili. t im Vorjahr; hiervon erhielt das besetzte Gebiet 

512000 t oder 52,19°/0, das unbesetzte Deutschland 469000 t 

oder 47,81 %. Die Beziige Belgiens haben sich bei 748000 t 

1913, 1921 und  1922.

Jahr
Lothringen

t

Saarbezirk

t

Rheinland-
Westfalen

t

Deutschland
insges.

t

Belgien

t

Frankreich

t

Gesamt-
ausfuhr

t

1913 278 760 240 240 541 350 1 060 350 1 470 450 375 400 2 906 200

besetztes Gebiet unbesetztes Gebiet
1921 , 444 781 698 994 1 143 775 357 776 167 031 1 668 582
1922 512 481 469 492 981 973 747 853 190 082 1 919 908

mehr ais verdoppelt. Weitere 190 0001 wurden nach Frankreich 
abgesetzt, das 1913 annahernd die doppelte Menge an luxem- 

burgischem Eisenerz bezogen hatte.

Die Arbe i t e r z ah l  im luxemburgischen Eisenerzbergbau 

war 1922 bei 3928 um 32,36 % kleiner ais 1913, gegen das Vorjahr 
hat sie um 16,94% zugenommen. Der J a h r e  s l o h n  eines 

Arbeiters zeigt gleichzeitig bei 7060 fr eine geringe Erhohung

A r b e i t e r z a h l ,  L ó h n e ,  J a h r e s f ó r d e r a n t e i l  
im E i s e n e r z b e r g b a u  1913, 1921 u n d  1922.

Jahr
Zahl der 

Arbeiter

Lohnsumme

insges. |je Arbeiter 
fr ■ fr

Jahresfórderung 
je Arbeiter 

Menge Wert 
t fr

1913 5807 11 447 865 1.: 1971 1262 3783
1921 3359 23 227 670 1 6915 903 7878
5922 3928 27 732 346 7060 1143 j 9449

gegen das Vorjahr, wo er 6915 fr betrug. Damit steht der 

Lohn etwa dreieinhalbmal so hoch wie 1913. Uber die gleich- 

zeitige Verschiebung der Lebensverhaltnisse stehen keine An

gaben zur Verfiigung. Die J a h r e s f ó r d e r m e n g e  je A r 
b e i t e r  weist bei 1143 t gegen das letzte Friedensjahr einen 

Riickgang um 119 t oder 9,43% auf, gegen das Vorjahr hat 
sie sich um 240 t oder 26,58 % erhóht. Auf einen Mann entfiel 

im letzten Jahr ein Fórderwert von 9449 fr, es beanspruchte 

der Jahreslohn von dem Jahresfórderwert je Mann in 1922 
74,7% gegen nur 52,1 % 1913.

Im Eisenerzbergbau 
uberschritt der Jahresfórderwert! machte der Jahreslohn aus 

den Jahreslohn je Mann um I vora Jahresfórderwert je Mann 
fr | °/o

1913
1921
1922

1812
963

2389

52,10
87,78
74,72
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Die Rohe i s ene r z eugung  verzeichnet im Berichtsjahr 
bei 1,68 Mili. t gegen das Vorjahr eine Zunahme um 709000 t 

oder 73,07 %, hinter der Friedensgewinnung bleibt sie jedoch 

noch um 869000 t zuriick. Der Wert je Tonne Roheisen ist im

R o h e i s e n h e r s t e l l u n g  1913, 1921 und 1922.

Jahr

Zahl der 

insges.

Hochófen

davon in 
Betrieb

Ro

Menge

t

iieisenerzeugi

Wer
insges,

fr

mg

t
je t 
Fr

1913
1921
1922

45
47
47

45
18-23
27-30

2 547 861 
970 336 

1679 318

163 359 161 
239 257 324 
363 651 540

64,11
246,57
217,74

letzten Jahr um 11,69% zuriickgegangen, indem er von 247 

auf 218 fr nachgab; 1913 hat er 64 fr betragen.

Der V e r b r a u c h  der  H o c h ó f e n  an E i s e n e r z  und 
Koks  ist fiir die drei in Betracht kommenden Jahre aus der 
nachfolgenden Zusanimenstellung zu entnehmen.

V e r b r a u c h  de r  H o c h ó f e n  an E i s e n e r z  u n d  Koks  
1913, 1921 u n d  1922.

Jahr
Inlandisches

Eisenerz

t

Auslandisches
Eisenerz

t

Eisenerz

insges.
t

Koks

t

1913 8 653 670
1921 2 56 i 368 480067 3 041 435 1 199 995
1922 4 681 419 823 010 ' 5 504 429 2 213 332

Auf die’Tonne Roheisen entfiel 1922 ein Eisenerzverbrauch 

von 3,278 t gegen 3,134 t in 1921 und 3,396 t in 1913. Der 

Koksverbrauch jeTonne Roheisen betrug im Berichtsjahr 1,318 t 

gegen 1,237 t im Vorjahr.

V e r b r a u c h  an  E i s e n e r z  u n d  Kok s  je t R o h e i s e n  
1913, 1921 u n d  1922.

Jahr
Eisenerz

t

Koks

t

1913 3,396
1921 3,134 1,237
1922 3,278 1,318

Die R o h s t a h l e r z e u g u n g  kommt im letzten Jahr der 

Friedenserzeugung weit naher ais die Roheisenerzeugung,

R o h s t a h l e r z e u g u n g  1914, 1921 u n d  1922.

Jahr

Stahlblócke

Wer
MenSe insges.

t fr

■V
je t 
fr

Elektrostahl

Menge W * -  
s insges.

t fr

1914
1921
1922

1 128 791 
750 974 

I 387 902

77 097 187 
219836385 
373 362 405

68,35
292,73
269,01

7 704 
3 098 
6 070

3 093 750
3 955 250
4 605 305

Gegen 1914 — die Zahlen fiir 1913 liegen nicht vor — 

ergibt sich in der Herstellung von Stahlblócken eine Steigerung 

um 259000 t oder 22,95 Dagegen hat sich die Gewinnung 

von Elektrostahl von 7700 auf 6070 t vermindert.
Die Erzeugung der Wa l zwerke  ist im Berichtsjahr ganz 

betrachtlich gestiegen, bei Halberzeugnissen undTragern liegt 

eine Verdopplung, bei Stabeisen und Bandeisen sogar eine 

Yerdreifachung vor.

E r z e u g u n g  der  W a l z w e r k e  1914, 1921 u n d  1922.

Jahr

Halb-
erzeug-
nisse

t

Eisenbahn-
oberbau-
material

t

Trager

t

Stab
eisen

t

Waiz-
draht

t

Band
eisen

t

1914
1921
1922

385 148 
231 212 
485 315

80702 
99189 
79 294

208 011 
102 058 
197 472

214 988 
112 286 
332112

51330 
51 819 
67 646

6481 
11 585 
32 713

Die Erzeugung der G i e B e r e i  en war im Berichtsjahr 
bei 265001 fast genau so groB wie 1913, gegen das Vorjahr 
liegt eine Zunahme um 10400 t oder 65% vor,

E r z e u g u n g  der  G i e B e r e i e n  1913, 1921 u n d  1922.

Jahr t

1913 26 513
1921 16097
1922 26496

Entsprechend der Entwicklung der Gewinnung ist auch 

die A r b e i t e r z a h l  in der E i s e n i n d u s t r i e  im letzten Jahr 

gestiegen, Beim Hochofenbetrieb ergibt sich eine Vermehrung 
um 767 Mann, bei den Stahlwerken um 419 Mann, bei den 
Walzwerken um 792 Mann und bei den GieBereien um 126 Mann.

Z a h l  de r  A r b e i t e r  in de r  E i s e n i n d u s t r i e  
1913, 1921 u n d  1922.

Jahr
Hochofen

betrieb Stahlwerke Walzwerke GieBereien

1913 5233 6514 432
1921 3237 1213 2536 714
1922 4004 1632 3328 840

Roheisenerzeugung der wichtigsten Lander (metr. t).

Ver.
Staaten

t

GroB
britannien

t

Frank
reich

t

Belgien

t

1913
Ganzes Jahr . . . 31 463 310 10 424 993 5 207 197 2 484 690
Monatsdurchschnitt 2 621 943 868 749 433 933 207 058

1921
Ganzes Jahr . . . 16 955 970 2 658 292 3 416 953 876390
Monatsdurchschnitt 1 412 998 221 524 284 746 73 033

1922
Ganzes Jahr . . . 27 656 783 4 978137 5 228 577 1 585 038
Monatsdurchschnitt 2 304 732 414 845 435 715 132 087

1923
Januar ................... 3 281 439 577 015 486 210 165 210
Februar.................... 3 042 244 552 122 305 526 151 340

3 577 791 643 769 316146 169 920
April......................... 3 606 709 662 668 350485 172 280
M a i ......................... 3 929 770 725 663 393 428 166100
J u n i ......................... 3 735 452 704 021 447 013 171 970
J u l i ......................... 3 737 371 665 614 436 420 187 340

3 504 857 609 427 486250 198 929
September. . . . 3 175 676 567 566 481 874 194 150

Stahlerzeugung der wichtigsten Lander (metr. t).

Ver.
Staaten

t

GroB
britannien

t

Frank
reich

t

Belgien1

t

1913
Ganzes Jahr , . . 31 803 253 7 786881 4 686 866 2 466 630
Monatsdurchschnitt 2 650 271 648 906 390 572 205 553

1921
Ganzes Jahr . . . 20 101 327 3 762 840 3102 170 791 940
Monatsdurchschnitt 1 675 111 313 570 258 514 65 995

1922
Ganzes Jahr . . . 36174 353 5 925 502 4 534 492 1 483 433
Monatsdurchschnitt 3 014 529 493 792 377 874 123 619

1923
januar . . . . . 3 883 718 644 277 407 731 178 960

3 510 369 718 449 289 787 157 200
M arz........................ 4111 806 815 380 315 807 183 970
April. . . . , 4 007 720 761 428 354 791 170 360
M a i ........................ 4 263 143 834 177 388 249 171 780
juni . . . . .  . 3809 060 780022 427400 188 910
J u l i ......................... 3 570 645 649 764 399 528 181 740
August , , . . . 3 736 799 576 60S 452 364 212 605
September. . . . 3 366 533 706 256 446 480 194 240

• Einschl. OuBwaren erster Scbmelzung,
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Steinkoh!enf5rderung der wichtigsten Kohlenlander (1000 metr.t).

Ver.
Staaten

1000 t

GroB-
britannien

1000 t

Deutsch- 
land 1 
1000 t

Frank
reich2
10001

Belgien

lOOOt

1913
Ganzes Jahr . . . 517 062 292 044 190 109 40 051 22 842
Monatsdurchschnitt 43 089 24 337 15 842 3 338 l 903

1921
Ganzes Jahr . . . 459397 165 871 136 227 37 817 21 807
Monatsdurchschnitt 3S 283 13 823 11 352 3151 l 817

1922
Ganzes Jahr . . . 417 651 253 613 129 965 42 403 21 035
Monatsdurchschnitt 34 804 21 134 10 830 3 534 l 753

1923
Januar .................... 53 033 24 405 4123 l 994
Februar . . . . 45 464 22 586 2 541 l 604
M a r z .................... 51 415 25 192 2 971 l 924
A p r i l .................... 45 557 22 507 2 994 l 822
M a i ......................... 50135 23 770 3 438 l 813
J u n i ......................... 49 237 24 592 4 281 l 970
J u l i ......................... 48 145 22 162 4 245 l 857
August . . . . 52 238 22 106 4 449 l 927
September , . . 45158 22 886 4 340 l 893

1 1921 und 1922 ohne Saarbezirk, Pfalz und ElsaB-Lothringen.
3 ab 1921 einschlleBlich Saarbezirk, Pfalz und ElsaB-Lothringen.

Kohlen- and Eisengewinnung Kanadas im Jahre 1922.

1921 1922
±1922 

geg. 1921

sh. t sh. t sh. t

K o h le ................................... 14 942 418 15 045 286 + 102 868
K o k s ................................... 949 963 679 260 -  270 703
E isenerz.............................. 59 408 17 788 -  41 620
Roheisen ......................... 689 657 450 233 -  239 424
Stahl ................................... 749 894 538 873 -  211 021
Schienen . . . . . . . 298 110 139 695 -  158 415
Formeisen, Walzdraht . . 85 473 131 908 + 46 435
Bleche und sonstige

Walzwerkserzeugnisse . 189 754 211 001 + 21 247
Schmiedeeiserne Rohren . 61 887 71 391 + 9 504
GuBeiserne Rohren . . . 48 375 52 330 + 3 955

Kaliausfuhr Deutschlands im 3. Vierteljahr 1923.

3. Yierteljahr 1—3. Yierteljahr

1922 1923 1922 1923

t t t t

K a 1 i s a 1 z
N ie d e r la n d e .................... 68 318 73 069 138 133 195 869
Tschechoslowakei . . . 24 008 16 590 47 768 34 346
Ver. Staaten v. Amerika . 71 324 76 355 217 212 126 565
S chw eden ......................... 9 970 6 683 29982 26 007
Osterre ich ......................... 4 209 6105 11 509 12 761
iibrige Lander.................... 49 134 93 866 180 513 296 363

zus. 226963 272 668 625 117 691 911

A b r a u m s a l z
GroBbritannien . . . . 2 456 1850 6162 4 714
iibrige Lander.................... 241 549 664 1 989

zus. 2 697 2 399 6 826 6 703

Schwefe l saures  Kal i ,
schwefe l saure  Kal i-

magnes i a ,  Chlor-
ka l i um

Ver. Staaten v. Amerika . 47 334 47 295 156 334 102 536
GroBbritannien . . . 1 350 8 646 15 157 16 816
S pan ie n .............................. 3 525 4414 8 093 14 006
Niederlande . . . . . 3 484 5 224 29 592 25 212
Tschechoslowakei , . . 1 000 1 920 5 634 5 377
iibrige Lander.................... 9 550 12 790 23 100 32 398

zus. 66 243 80 2S9 237 910 196 345

Kohlengewinnung Deutsch-Ósterreichs im 1. Halbjahr 1923.

Steinkohle Braunkohle

1922 1923 1922 1923

t t t t

15 289 11 851 267 124 232 066
12 375 12 873 264 210 211 195

Marz......................... 15 506 16519 289 778 213 941
14184 13 043 250 107 152 880
14 845 12 659 279 506 211 966
13 966 7 752 237 032 220 148

1. Halbjahr 86165 74 697 1 587 757 1 242 196

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt

in der Woche endigend ani 14. Dezember 1923.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). In der 

vergangenen Woche war die Marktlage still, das Nahen des 
Weihnachtsfestes und des Jahreswechsels machte sich bereits 

fuhlbar. Die Preise fur kleine Kesselkohle hielten sich weiter 

fest, die lebhafte Nachfrage iiberstieg das Angebot. Beste 

Blyth-Kesselkohle ging auf 23 —25 s zuriick. Die ubrigen Preise 

konnten sich im allgemeinen fest behaupten. In Kokskohle 

entwickeite sich eine rege Nachfrage, die sich gegen Ende der 
Woche noch steigerte und betrachtliche Auftrage zum AbschluB 

brachte; die Preise zogen auf 24 s 6 d —27 s 6 d an. Der Koks- 

markt blieb weiter ruhig.
2. F r a c h t e n m a r k t .  Die Verwerfung des Dreischichten- 

Systems durch die Dockarbeiter in Cardiff rief einen Umsturz 

in den Berechnungen hervor. Die ungewisse Lage hatte eine 
schwache Nachfrage nach Schiffsraum zur Folgę. Geschafte 

wurden im allgemeinen nur zu niedrigen Satzen getatigt, be

sonders fiir nordeuropaische, mittellandische und sudamerika- 

nische Hafen. Genua notierte 9 s l lh d, Le Havre 6 s, 

Alexandrien 10 s 7 d und La Plata 13 s 8'/2 d. Am Tyne war 
die Geschaftslage nicht ganz so gedriickt, obgleich auch hier der 

Chartermarkt die ganze Woche hindurch ruhig lag. Hamburg 

notierte 5 s 33I* d, die Weser-Hafen 5 s 6 d. Das Geschaft 

gestaltete sich im ganzen besser, ohne indes eine Erhóhung 

der Frachtsatze herbeizufuhren. Einige gróBere danische 

Kohlenabschliisse lassen eine Belebung in dieser Richtung bis 

iiber Neujahr hinaus erwarten. Der schottische Chartermarkt 

lag trage.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeagnisse.

In der Woche endigend am

7. Dez. 14. Dez.

Benzol, 90er, Norden . 1 Gall. 1/3 'h
j

1/3
» Suden »ł MA

)) 1/8--1/9
Karbolsaure, roh 60 % łl 3/4

„ krist. 40 »/, >> 1/1 -1/2 1/0 —1/1
Solventnaphtha, Norden ' >> 1/2

„ Suden I/3
Rohnaphtha, Norden . 19 8>/2
K reo so t......................... »ł /9>/j 9'A
Pech, fob. Ostkiiste . . . . 1 l.t 125 117/6

„ fas. Westkuste • • Ił 123/6-125 117/6-122/6
0

Die Marktlage in T e e r e r z e u g n i s s e n  war trage, die 

Preise gaben gróBtenteils nach. Pech ging sowohl an der 
Ostkiiste ais auch an der Westkuste weiter zuriick. Der um 

'/< d herabgesetzte Preis fur Kreosot rief eine gewisse Bele
bung des Marktes hervor.

Der Iniandmarkt fur s c h w e f e l s a u r e s  A m m o n i a k  

war schwach, immerhin aber nicht ganz so trostlos wie vor 
einiger Zeit. Das Ausfuhrgeschaft war lebhaft.
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P A  T E N  T B E R I C H T .

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
bekanntgeroacht Ira Patentblatt vora 6. Dezember 1923.

5d. 860 259. Westfalia-Dinnendahl A. O,, Bochum. An- 
bringung zweier Anschlusse fiir die Zufiihrung des Betriebs- 
mittels an Luttenventilatoren. 12.11.23.

5d. 860 260. Westfalia-Dinnendahl A. G,, Bochum. An- 
ordnung zweier Schaulócher am Mantel der Luttenventilatoren.
12.11.23.

10 a. 860 559. Franz Rottmann, Herne. Koksofentiir.
16.10.23.

19a. 860242. Walter Nordhaus, Marienberg (Westerw.). 
Klemmplatte zur Befestigung von Schienen auf Holzschwellen.
22.10.23.

19 a. 860 477. Wilhelm Buschmann, Rotthausen (Kr. Essen). 
Schiene mit auswechselbarem Kopf. 21.9.23.

20 ii. 860 266. Peter Thielmann, Silschede (Westf.), und 
Julius Weichet, Gladbeck (Westf.). Vorrichtung zum Aufgleisen 
entgleister Schienenfahrzeuge, besonders Grubenwagen usw. 
18.11.22;

46 d. 860 523. J. K. Pollerspóck & Co., Komm. Ges., Augs- 
burg-Psersee, Prefiluftmotor. 6.4.23.

87b. 860 319. Deutsche Werke A. G., Berlin-Wilmersdorf. 
PreBluftwerkzeug. 15.11.23.

Patent-Anmeldungen,
die vom 6. Dezember 1923 an zwei Monate lang in der Auslegehalle 

des Reicispatentamtes ausliegen.

5 b, 6. K. 84 676. Hugo Klerner, Gelsenkirchen. Abbau- 
hammer o. dgl. 29.1.23.

5b,8. B. 107856. Bohr- und Schramkronenfabrik, Sulzbach 
(Saar). Bohrgestell fiir Prefiluftbohrhammer. 2.1.23.

5b, 12. H. 92 208 und 94 189. Ernst Hese, Unna (Westf.). 
Abbau machtiger Floze in sóhiigen Scheiben mit Spulversatz.
23.12.22.

5b, 13. M. 81435. Maschinenbau A.G. H. Flottmann 8i Co., 
Herne. Bohrhammer. 11.5.23.

12 e, 2. M. 80273. Maschinenfabrik Hartmann A. G., Offen
bach (Main). Zentrifugal-NaBabscheider. 18.1.23.

12e, 2. S. 60 390. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., 
Siemensstadt b. Berlin. Elektrische Gasreinigungsanlage fiir 
Feinreinigung von Gasen. 18.7.22.

12e, 2. S. 60 470. Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., 
Siemensstadt b. Berlin. Elektrische Gasreinigungseinrichtung, 
bei der in einem Gaskanal Spruh- und Niederschlagselektroden 
quer zum Gasstrom abwechselnd hintereinander stehen.
27.7.22.

12o, 19. F. 50 357. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer
& Co., Leverkusen b. Koln. Verfahren zur Gewinnung von 
Athylen und seinen Homologen aus Gasgemischen. 6.10.21, 

19a, 28. B. 106 610. Richard Boy, Berlin. Einrichtung zum 
Rucken von Gleisen. 26.9.22.

20 a, 12. N. 21 706. Otto Nagel, Braunsdorf b. Merseburg. 
Seilbahnwagen. 19.12.22.

20c, 15. D .39039. Franz Dietrich, Hammerwerk Dolst- 
haida, Post Miickenberg. Bodenselbstentlader. 5.2.21.

35 a, 22. Sch. 62 401. Georg Schónfeld, Berlin-Lichterfelde. 
Seilfahrteinstellung an Sicherheitsvorrichtungen fiir Fórder- 
maschinen. 22.7.21.

35 b, 7. B. 110 201. Adolf Bleichert 8c Co„ Leipzig-Gohlis. 
Schutzeinrichtung gegen Herabfallen von Massengut beim 
Betrieb von Selbstgreifern. 29.6.23.

38 h, 2. R. 56 638. Rutgerswerke A. G., Berlin, und Karl 
Frede, Berlin-Steglitz. Verfahren zum Impragnieren von Holz.

26.8.22.
421,4. U. 7947. Union Apparatebaugesellschaft m. b. H., 

Karlsruhe (B.). Vorrichtung zur fortlaufenden Untersuchung 
von Gasgemischen; Zus. z. Pat. 317190. 7.10.22.

421,13. L. 56 033. Wilhelm von Lepel, Berlin. Vorrichtung 
und Verfahren zur Ermittlung von Bodenschatzen. 12.7.22.

46 d, 5. M. 81683. Maschinenfabrik Rheinwerk A. G. und 
Dipl.-Ing. Franz Abt, Langerfeld b. Barmen. PreBlufthand- 
bohrmaschine; Zus. z. Pat. 384710. 6.6.23.

74 c, 10. N. 20 288. Neufeld 8i Kuhnke, Kieł. Vornchtung 
zur Fernregistriemng und -kontrolle von Signalen, besonders

Grubensignalen, die von einer oder mehreren Stellen aus nach 
einer Empfangsstelle gleichzeitig oder zeitlich getrennt gegeben 
werden. 10.8.21.

81 e, 2. A. 39 078. ATG. Allgemeine Transportanlagen 
G.m .b. H., Leipzig-GroBzschocher. Forderanlage fur Massen- 
guter. 27.12.22.

81 e, 2. A. 39 602. ATG. Allgemeine Transportanlagen 
G.m .b.H ., Leipzig-GroBzschocher. Tragforderer fur Massen
gut. 17.3.23.

81 e, 6. B. 100280. Carl Baum, Halle (Saale). Antriebs- 
vorrichtung fiir umlaufende Zugmittel. 18.6.21.

81 e, 15. M. 78138. Maschinenfabrik W. Knapp, Eickel 
(Westf.). Schuttelrutsche; Zus. z. Anm. M. 77 076. 17.6.22.

81 e, 22. Sch. 68 076. Karl Schóttker, Bottrop (Westf.). 
Seitenkipper fiir Forderwagen. 22.6.23.

81 e, 32. B. 102 282. Cubex Maschinenfabrik G. m. b. H., 
Halle (Saale). Verfahren und Vorrichtung zum Sichern von 
Kippen. 7.11.21.

81e,32. B. 106 411 und 106413. Cubex Maschinenfabrik 
G.m.b. H., Halle (Saale). Einebnungspflug o. dgl., besonders 
zum Aufschiitten von Halden. 9.9.22.

81 e, 32. B. 106 414. Cubex Maschinenfabrik G. m.b. H., 
Halle (Saale). Sicherung gegen Entgleisen und Umstiirzen 
von Einebnungspfliigen, die besonders zum Aufschiitten von 
Halden yerwendet werden. 9.9.22.

81 e, 36. B. 111 204. Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis. 
Durch eine Abziehvorrichtung bedienter Bunkerauslauf. 28.9.23.

81 e, 36. R. 59 214. Georg Reidelbach, Bochum. Dreh- 
schieberverschluB fiir Silos. 27.8.23.

87 b, 3. S. 61 357. Hermann Spath, Stuttgart. Elektrischer 
Hammer. 13.11.22.

Deutsche Patente.

1 a(25). 379403,vom 23.Februar 1922. El ekt ro-Osmose-  
H u m b o l d t  G .m .b .H . in Kóln-Kalk.  Verfahren zur Auf
bereitung von M ineralien und ahnlichen Stoffen nach einem 
Schlammverfahren.

Der aufzubereitenden Trube sollen Ole, Fette, Trane usw. 
allein oder in Mischung zugesetzt werden, die yoltolisiert, 
d. h. mit elektrischen Ladungen behandelt sind. Der Grad der 
Voltolisierung wird durch die Beschaffenheit der aufzuberei
tenden Stoffe bestimmt.

1 a (30). 378801, vom 17. Juni 1921. F r i g g e  8< We  1 z, 

Mas ch i n enbau  in Mannhe im-Kaf er t ha l .  Verfahren und 
Vorrichtung zur Trennung von Koks und Schlacke aus Ver- 
brennungsriickstanden.

Das zu trennende Gut soli z. B. in einer umlaufenden, 
auf einer Stirnseite offenen Trommel oder in einem offenen, 
hin und her schwingenden Trog stetig umgewalzt werden. 
Dabei treten die spezifisch leichten Koksstucke an die Ober- 
flache der Masse, von wo sie weggeblasen oder abgesaugt 
werden.

5a (2). 379213, vom 29. September 1921. O i l  W e i l  
S u p p l y  C o m p a n y  in P i t t s b u r g ,  Penn s .  (V. St. A.). 
Drehbohrmaschine.

Auf einer wagerechten Platte ist mit Hilfe von Rolien 
ein zur Aufnahme des das Bohrwerkzeug tragenden Gestanges 
dienender Ring gelagert, der mit einem Zahnkranz versehen 
ist, zum Zweck des Bohrens zwanglaufig gedreht wird und 
aus zwei gegeneinander yerdrehbaren Teilen zusammengesetzt 
ist. Von diesen Teilen, die wahrend des Bohrbetriebes durch 
eine losbare Verriegelung miteinander yerbunden sind, kann 
der eine mit der den Ring tragenden Platte gekuppelt werden. 
AuBerdem kann man beide Teile mit je einem Teil des Ge
stanges so verbinden, daB sich der Ring, nachdem die Ver- 
riegelung seiner beiden Teile gelost und der eine Teil mit der 
Tragplatte gekuppelt ist, durch Drehen des andern Teiles mit 
Hilfe des Antriebes zum Lósen der Verschraubungen des Ge
stanges verwenden IaBt.

5b (7). 379878, vom 25. Oktober 1922. H u g o  Kl erner  

in Ge l senk i r chen .  Prellfederanordnung fu r  Bohrhammer, 
Abbauhammer, Lufthack£n o. dgl.
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Zwei Schraubenfedern sind so ineinander angeordnet, daB 
beim Leerlauf des Hammers oder Werkzeuges die eine Feder 
auf Druck und die andere auf Zug beansprucht wird. Die 
beiden Federn kónnen aus einem Stiick gewunden sein.

5 b (9). 379102, vom 3. Januar 1922. J u l i u s  He r r mann  

in L i i d i n ghausen  (Westf.). Stangenschrdmmaschine.

Die Maschine hat mehrere, eine stufenweise Herstellung 
des Schrames bewirkende, parallel liegende Schramstangen, 
die in entgegengesetzter Richtung umlaufen und gegenlaufig 
achsrecht hin und her bewegt werden. Die Schramstangen 
kónnen zur Veranderung der Tiefe der Schramstufen in achs- 
rechter Richtung einstelibar sein und sich gegenseitig antreiben.

5b  (9). 379674, vom 30. November 1922. E m i l

Schwe i t ze r  in Neuk i r chen  (Kr. Mors). Vorschubvorrich- 
tung fu r Schrammaschinen; Zus.z. Pat. 373909. Langste Dauer r 
14. August 1937.

Mit dem Gehause des Antriebsmotors der Schrammaschine 
ist ein ein- oder zweiseitig wirkender Arbeitszylinder verbunden, 
dessen Kolben mit Hilfe des durch das Hauptpatent geschiitzten 
Hebel- oder Zahngetriebes den Vorschub der Schrammaschine 
ganz oder teilweise selbsttatig bewirkt. Die GróBe des Vor- 
schubes IaBt sich dabei mit Hilfe des EinlaBventils des Arbeits
zylinders regeln.

5c(2). 379 499, vom 27. April 1922. Dr.-lng. Fri tz Hei se  

in Bochum.  Vorrichtung zur Ausfu.hrung des Verfahrens zur 

Kdlteverteilung nach dem Patent 365583; Zus. z. Pat. 365 583. 

Langste Dauer: 21. Juli 1936.

Am untern Ende offene Fali- und Steigleitungen fur die 
Kalteflussigkeit sind in einem durch einen Deckel verschlos- 
senen Gefrierrohr fast bis zu dessen Boden eingefiihrt. An 
dem Deckel des Gefrierrohres kann ein mit einer Regel- 
vorrichtung versehenes AbfluBrohr angeschlossen sein.

5d(3). 379675, vom 17.Marz 1921. H e r ma n n  Kruskopf  
in Do r tmund .  Verfahren und Vorrichtung zum Abkiihlen und 

Kuhlhalten des Wetlerstromes in  Luttenrohren.

Die aus der Grube abziehenden Wetter sollen auBen an 
den zur Wetterfiihrung dienenden Lutten vorbeigefuhrt werden, 
iiber die mit einer Flussigkeit getrankte oder benetzte Stoffe 
gehangt sind. Der aus den Lutten tretende, durch die ver- 
dunstende Flussigkeit gekiihlte Wetterstrom kann durch eine 
gegen Warmeaufnahme isolierte AnschluBleitung vor Ort ge- 
fiihrt werden.

10a(6). 379505, \om 24.Marz 1922. K o k s o f e nb a u - u nd  

Gasve rwer t ung  A .G . in Essen.  Koksofen.

Der Ofen hat senkrechte Heizzuge und in der Sohle 
liegende, durch Lochsteine gebildete Gaszuleitungskanale. Die 
Lochsteinreihen und die sich seitlich an diese anschlieBenden 
Laufersteinreihen sind an den einander zugekehrten Seiten 
mit Verzahnungen versehen, die ineinandergreifen und ein 
Verriicken der Steinreihen gegeneinander verhindern. Die 
Lochsteine kónnen in eine Stampfmasse eingebettet und ihre 
Seitenflachen ebenso wie die benachbarten Seitenflachen der 
Laufersteine in einem spitzenWinkel gegeneinander geneigt sein.

10a(23). 378681, vom 27. Oktober 1919. Dipl.-lng. Fr i tz 

Se i denschnu r  in Fre i berg (Sa.). VorrichtungzumTrocknen 

undSchwelen nasserRohbraunkohle; Zus.z. Pat, 372244. Langste 
Dauer: 28. Juli 1934.

Der Vortrockenraum und der Schwelraum der durch das 
Hauptpatent geschiitzten Vorrichtung sind mit Treppenrosten 
yersehen, die so ubereinander angeordnet sind, daB das Schwel- 
gut im Zickzackweg durch die Raume flieBt.

10a (23). 379 408, vom 9. Juni 1920. Dipl.-lng. Fr i t z  
S e i den s chnu r  in F re iberg (Sa .). Vorrichtung zum Troćhnen 

undSchwelen nasserRohbraunkohle; Zus.z. Pat.378 681. Langste 
Dauer: 28.Juli 1934.

Die bei der durch das Hauptpatent geschiitzten Vorrich- 
tung vorgesehenen zickzackfórmig angeordneten Roste sind 
zum Fordem des Arbeitsgutes eingerichtet. Die Roste kónnen 
z. B. ais Keftenroste ausgebildet sein.

12 r (1): 378294, vom 12.Mai 1922. Dr. Josef  Sch i immer  

i n Essen.  Verfahren zur Erzielung heller, klarer Erzeugnisse 

aus den Destillaten des Urteers; Zus. z. Pat. 369 300. Langste 
Dauer: 6. Januar 1937.

Der Urteer soli vor der Destillation mit Naphthalin und 
Anthrazen oder nur mit anthrazenhaltigen Kórpern gemischt 
werden.

12r (1). 379733, voin 11. Dezember 1921. F r i e d r i c h  

Ul ide in Bóv i n g h au s en  (Post Merklinde). Verfahren zur 

Beseitigung des Oeruchs aus Teerdlen.

DieTeeróle sollen unter oder ohne Anwendung von Druck 
in einer mit einem Ruhrwerk versehenen Destillationsblase 
mit einem kleinen Prozentsatz von abgelagerten zerkleinerten 
Stoffen (Heu oder Stroh) bis auf etwa 340° erhitzt werden.

35 a (9). 379341, voin 15. November 1921. M a u r i c e

Durne r i n  in Pari s.  Vorrichtung zum Beseitigen der schad- 

lichen W irkungen des Seildralls bei Seilen f iir  Forderkorbe, Fahr- 

stiihle u. dgl. Prioritat vom 17. November 1920 beansprucht.

Die Vorrichtung besteht aus einem zwischen Korb und 
Fórderseil eingeschaltetenWirbel,der mit einer Dralldampfungs- 
vorrichtung versehen ist. Diese bremst das Zusammendrehen 
und das Aufdrehen des Fórderseils und bringt es selbsttatig 
in seine Ruhelage zuruck.

40a (31). 379252, vom 25. September 1921. H a r o l d
Wade  in London .  Verfahren zur Behandlung von Erzen, die 

eine oder mehrere oxydische Kupferverbindungen enthalten. Prio

ritat vom 9. Juni und 16. Juli sowie vom 6. August 1921 be
ansprucht.

Die zerkleinerten Erze sollen in einem reduzierenden Gase 
so kurze Zeit und auf eine so geringe Temperatur (150—400° C) 
erhitzt werden, daB das Kupfer reduziert und in einem porigen 
Zustand gewonnen wird, ohne daB es schmilzt oder legiert 
wird oder ohne daB die Gangart frittet. Das reduzierte Gut 
soli alsdann mit einem ammoniakalischen Kupferlósungsmittel 
in Gegenwart von Luft oder Sauerstoff ausgelaugt werden.

40c(6). 379 627, vom 11. Juli 1922. G e r h a r d  Be r g e r  

und  Werner  K u hn e  in Ha l l e  (Saale). I'erfahren zur D ar

stellung von A lum inium  aus naturlichen Tonen; Zus. z. Pat. 

364 740. Langste Dauer: 30. Juni 1936.

Die zu verarbeitenden Tonę sollen dadurch aufgeschlossen 
werden, daB sie mit Magnesiumchlorid und mit kohlehaltigem 
Eisenkiesschiefer in Gegenwart von Schwermetallkatalysatoren, 
z. B. kohlenstoffhaltigen Eisenspanen, erhitzt werden, wobei 
Aluminiumchlorid abdestilliert.

78e(5). 378357, vom 30. Oktober 1921. S p r e n g l u f t -  

Gese l l scha f t  m .b .H . in Berlin. Patronentraggefafi.

Ein geschlossenes doppelwandiges GefaB ist oben am 
lnnenmantel und unten am AuBenmantel mit Austrittsóffnungen 
fur die sich im GefaB infolge des Verdampfens der flussigen 
Luft der Patronen sammelnde Luft versehen.

B U C H E R S C H A  U.
Zur Besprechung eingegangene Buciier.

(Die Schriftłeitimg beh&lt sich eine Besprechung geeigneter Werke vor.)

Kies l i nger ,  Alois: Zur Frage der Entstehung einiger alpiuer 
Talklagerstatten. (Sonderabdruck aus dem Centralblatt 
f. Min. etc. Jahrg. 1923, Nr. 15, S. 463-469).

Kol t ho f f ,  J. M : Konduktometrische Titrationen. 100 S. mit
26 Abb. Dresden, Theodor Steinkopff.

Lei tner ,  Friedrich: Die Kontrolle, Revisionstechnik und Sta
tistik in kaufmannischen Unternehmungen. 3., verni. Aufl. 
338 S. mit 5 Abb. und 4 Taf. Frankfurt (Main), J. D. Sauer- 
landers Verlag.
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Lei t ne r ,  Friedrich: Finanz- und Preispolitik bei sinkendem 
Oeldwert. (Sonderabdruck aus »Leitner, Selbstkostenbe- 
rechnung industrieller Betriebe*.) 8. Aufl. 25 S. Frankfurt 
(Main), J, D. Sauerlanders Verlag.

Osann ,  Bernhard: Lehrbuch der Eisenhiittenkunde. VerfaBt 
fiir den Unterricht, den Betrieb und das Entwerfen von 
Eisenhiittenanlagen. 1. Bd. Roheisenerzeugung. 2., neu- 
bearb. und erw. Aufl. 934 S. mit 535 Abb. und 21 Tafelabb. 
Leipzig, Wilhelm Engelmann.

ReuB,  Max, und Hense ,  Fritz: Das Reichsknappschaftsgesetz 
vom 23. Juni 1923 nebst Einfiihrungsgesetz. (Outtentagsche 
Sammlung Deutseher Oesetze. Textausgaben mit An-

nierkungen und Sachregister, Nr. 155.) 480 S. Berlin,
Walter de Oruyter & Co.

Volk,  C., und Eckardt ,  A .: Kolben. 1. Dampf maschinen-und 
Geblasekolben. 2. Gasmaschinen- und Pumpenkolben, 
(Einzelkonstruktionen aus dem Maschinenbau, H. 2.) 2., 
verb. Aufl. bearb, von C. Vo 1 k. 82 S. mit 252 Abb. Berlin, 
Julius Springer.

Wi nke l ,  H.: Der praktische Maschinenbauer. Ein Lehrbuch 
fiir Lehrlinge und Oehilfen, ein Nachschlagebuch fur den 
Meister. 2. Bd.: Die wissenschaftliche Ausbiidung. 2. T. 
Fachzeichnen, Maschinenteile, Technologie. Bearb. von 
W. Bender ,  H. Frey,  K. Go t t h o l d  und H. Gu t t we i n .  
420 S. mit 887 Abb. Berlin, Julius Springer.

Z E I T S C M R I F T E N S C H A  U .
(Eine Erkhirung der Abkurzangen ist In N r. 1 uerSffentlicht. '  bedeutet Text- oder Tafelabbildan^en.)

Mineralogie und Geologie.

M i n e r a i  de fer m a g n e t i q u e  de la co u che  g r i s e  
de H a y a n g e  ( L o r r a i n e  d e s an ne xe e ) .  Von Cayeux. 
Rev. univ. min.met. Bd.66. 1.12,23. S.293/300. Mikroskopische 
Untersuchung eines im grauen Minetteflóz auftretenden Magnet- 
eisenerzes. SchluBfolgerungen fiir die Entstehung der Lager
statte.

E r d ó l  aus p f l a n z l i c h e n  und t i e r i s c h e n  Fet ten .  
Von Faber. Óst. Chem. T. Zg. Bd. 41. 1. 12. 23. S„. 161/2. 
Bericht uber die kiinstliche Umwandlung pflanzlicher Ole und 
Fette in Erdol mit Hilfe katalytischer und anderer Mittel.

Z u r  F r a g e  der  t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n  Erdó l -  
I a g e r s t a t t e n .  Von Friedl. Petroleum. Bd. 19. 1.12.23. 
S. 1210/3. Verteidigung der Theorie, dafi die Erdóilagerstatten 
der Flyschzone sekundarer Natur sind.

N a t u r a l  g a s  a n d  p e t r o l e u m  r e s o u r c e s  of  
W e s t e r n  Ca n a d a .  Von Emmens. Can.M in .J. Bd.44.
16.11.23. S. 901/2. Vorkommen und Entdeckting des Heliums. 
(Forts. f.)

Bergwesen.

T in  m i n i n g  i n  S i am.  Von Oswald. M in.J. Bd. 143.
8.12.23. S. 940/1. Ubersicht iiber die betriebenen Zinnerz- 
vorkommen, ihre Gewinnungsverhaltnisse und Erzeugung.

Le c h a r b o n  a u  C o n g o .  Von Minette d’Oulhaye. 
Rev. univ. min. met. Bd.66. 1.12.23. S. 301/2. Bericht uber 
zwei im Katangagebiet entdeckte Koh!envorkommen. Geologie, 
bergbauliche Gewinnung, Vorrate, Aussichten.

A b b a u  un d  A u f b e r e i t u n g  von  O l  san den.  Von 
Schneiders. Mont. Rdsch. Bd.15. 1.12.23. S. 534/7. Kurze 
Darstellung der Erfahrungen bei der bergmannischen Ge
winnung von dlfiihrenden Sanden in Pechelbronn und der 
Moglichkeiten fiir die Aufbereitung der Sande.

B e t r i e b s v e r h a l t n i s s e  u n d  W a r m e w i r t s c h a f t  
de r  s t a a t l i c h e n  G e me i n s c h a f t s - B e r g i n s p e k t i o n 
am R a m m e l s b e r g e  be i  GoB I a r .  Von SchleBmann. 
Z .B .H .S .W es . Bd.71. 1923. 3. Abhandlungsheft. S. 181/92*. 
Erzeugung und Verbrauch an elektrischer Energię. Dampf- 
kesselstatistik. Kohien- und Druckluftverbrauch. Ubersichten 
iiber die Warmewirtschaft.

E in  B e i t r a g  z u r  M e t h o d i k  d e r  Be t r i ebs-  
s t a t i s t i k  fiir Be rgwerke .  Von Schreiber. Z .B .H .S .W es. 
Bd. 71.1923. 3. Abhandlungsheft. S. 207/11. Mitteilung eines 
auf dem Wirkungsgrade beruhenden, wissenschaftlich be- 
griindeten statistischen Verfahrens, das zur Beurteilung eines 
Bergwerksbetriebes ais Ganzes wie in seinen Teilen ge- 
eignet ist.

D ie  F a k t o r e n  de r  b e r g b a u l i c h e n  A r b e i t s -  
l e i s t u n g .  Von Rother. Z .B .H .S .W es. Bd. 71. 1923. 3. Ab
handlungsheft. S. 198/207*. Ausfuhrliche Mitteilung eines 
Verfahrens zur Beurteilung der Arbeitsleistung.

C u t t i n g  cos t s  wi t h  the r o t a ry  f i l t er .  Von Mount. 
Chem.Metali. Engg. Bd.29. 26.11.23. S.963/4*. Die Bedeutung 
des Rotationsfilters fur die Gewinnung von Salzen.

E r f a h r u n g e n  be i  S o n d i e r u n g s b o h r u n g e n  in 
Kao l i ngeb i e t en .  Von Muziczka. Z.Yer. Bohrtechn. Bd.31.

1.12.23. S.201/6*. Wesen, Gewinnung und Aufbereitung des 
Kaolins. Die wichtigsten Vorkommen. Ergebnisse der Schiirf- 
bohrungen im Karlsbader Kaolinrevier.

I n s t a n d s e t z u n g  einer F o r d e r m a s c h i n e a l t e r e r  
Baua r t .  Von Faust. Techn. BI. Bd. 13. 2.12.23. S.337/8*. 
Mitteilung von Abanderungen, die ohne Umbau der Maschine 
eine Verbesserung des Wirkungsgrades ergeben haben.

H y d r a u l i c  c a g e - d e c k i n g  dev i ce .  Von Lecomte. 
Coll.Guard. Bd. 126. 30.11.23. S 1364*. Beschreibung einer 
Fordervvagen-Aufschiebevorrichtung.

Psychopa t h i c  symp t oms  in mi ners  nystagmus .  
Coll.Guard. Bd.126. 30.11.23. S. 1362. Krankheitserscheinungen 
bei dem Augenzittern der Bergleute.

T he  e f f ec t  of  d u s t  i n h a l a t i o n  in m i n  es. Von 
Haldane. Coll.Guard. Bd.126. 7.12.23. S. 1421/2, Unter
suchungen iiber den EinfluB von Gestein- und Kohlenstaub 
auf die Gesundheit der Bergarbeiter. Schadlichkeit der ein
zelnen Slaubarten.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.

O b e r  K e s s e l s p e i s e  w a s s e r .  Von Simmersbach. 
(Forts.) Warme Kiilte Techn. Bd. 25. 1.12.23. S. 185/8. Die 
Kesselsteinbildner. Das Kalksodaverfahren. Das Baryt- und 
das Permutitverfahren. (SchluB f.)

D as  A b f i i h r e n  des  Ko  n den  s wa s se r s .  Warme 
KalteTechn. Bd. 25. 1.12.23. S.188/9*. Anleitung zur sorg- 
faltigen Ableitung und Verwendung des Kondenswassers.

L’ i n f l u e n c e  sur  le r e n d e m e n t  des  m o t e u r s  
a g a z  des c h a u d i e r e s  c h a u f f e e s  au m o y e n  des  
f u m e e s  d ’e c hap , p e men t .  Von Deladiere. Rev. univ. 
min. met. Bd.66. 1.12.23. S.313/9*. EinfluB der mit Abgas 
geheizten Kessel auf den Gang der Gasmotoren.

D e r  Au s p u f f -  und S p u l v o r g a n g  bei  Zwe i t a k t -  
m a s c h i n e n .  Von Ringwald. (SchluB.) Z. V. d. I. Bd.67.
30.11.23. S. 1079/82*. Die Spulung. Auswertung des Er- 
gebnisses. Typisierung. *

E in  n eu  er k o m p e n s i e r t e r  D r e h s t r o m  - Mo t o r .  
Techn. BI. Bd. 13. 9.12. 23. S. 341/2*. Bauart und Vorteile des 
von dem »Sachsenwerk« in Drpsden erbauten kompensierten 
Asynchronmotors.

Elektrotechnik.

D ie  N a c h r i c h t e n u b e r j m i t t l u n g  in U b e r l a n d -  
werken .  Von Zenneck. Mitteil. V. El. Werke. Bd. 22. Nov.
1923. S .365/73*. Ausfuhrliche Darstellung der leitungsgerich- 
teten Hochfrequenztelephonie.

D e r  F o r t s c h r i t t  der e l e k t r i s c h e n  H e i z t e c h n i k  
im l e t z t e n  J a h r z e h n t .  Von Zeulmann. El.Masch. Bd.41.
2. 12. 23. S. 689/96*. Der Elektrodendampfkessel. Elektrische 
Warmespeicherung. Sonstige Neuerungen auf dem Gebiete 
der Raumerhitzung.

T h e C l e v e l a n d  66-K v cab  I e-j o i n t. Von Wallau. 
El.Wid. Bd.82. 24.11.23. S. 1058/61*. Die neuzeitliche Her
stellung von Erdkabelverbindungen, Beschreibung der Ver- 
fahren.
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Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physib.

Le t r a i t e m e n t  en B e l g i  q u e du  c u i v r e  et de 
P e t a i n  de P U n ś o n  M i n i e r e  du  H a u t - K a t a n g a .  
Yon Corbiau. Rev. un(v. min. met. Bd. 65. 1.12. 23. S. 175/8. 
Ubersicht iiber die Weiterverarbeitung des aus dem Katanga- 
bezirk stammenden Rohkupfers und Rohzinns.

L e a d - z i n c  s e p a r a t i o n  b y v o l a t i l i s a t i o n .  Von 
Oldright. (SchluB.) Min.J. Bd. 143. 8.12.23. S. 943/4. Bericht 
iiber die mit dem Verfahren auf verschiedenen Anlagen ge- 
machten Erfahrungen.

N e u e  F a l l u n g s v e r f a h r e n  fiir  S i l b e r  u nd  G o ! d .  
Von Steigmann. Chem. Zg. Bd. 47. 8.12. 23. S. 872/3. Be
deutung des Hydrosulfits (Hyposulfits) ais Silberfallungsmittel 
und Regeneratorsalz fiir Thiosulfatlaugen.

D ie  K r i s t a l l s t r u k t u r  de r  M e t a l l e ,  d e r  Mi sch-  
k r i s t a l l e  u n d  M e t a l l v e r b i n d u n g e n .  Von Becker. 
Z, Metallkunde. Bd. 15. H. 11. S. 303/5. Die Oitterarten im 
periodischcn System. Bildung von Mischkristallen. Atom- 
iibertritt. Elementarkórper bei Metallverbindungen. Schrifttum.

D ie  K r i s t a l l s t r u k t u r  der O b e r f l a c h e n s c h i c h t  
b e a r b e i t e t e r  Me t a l l e .  VonThomassen. Z.Metallkunde. 
Bd. 15. H. 11. S. 306*. Untersuchung der Erscheinung des 
• Verschmierens* mit Hilfe von Róntgenaufnahmen. Versuche 
mit Magnesium.

Z u r  E l a s t i z i t a t  der M e t a l l e .  Yon GeiB. Z. Metall
kunde. Bd.15. H. 11. S.297/302*. Erweiterung des Hookeschen 
Gesetzes. Zerlegung der elastischen Deformation. Formeln 
zur Kennzeichnung des elastischen Verhaltens der Metalle.

D e r G r e a v e s - E t c h e 1 1 e i e k t r i s c h e  S t a h l o f e n .  
Von lllies. Feuerungstechn. Bd.12. 1.12.23. S. 33/4*. Bauart 
des Ofens. Beschreibung der elektrischen Einrichtung. Bei- 
spiele ausgefuhrter Anlagen.

E l e c t r i c  f u r n a c e  t y pe s  s u r y ęye d .  Von Egan. 
Iron Age. Bd. 112. 8.11.23. S. 1183/6. Ubersicht iiber die 
neuzeitlichen Systeme von Elektroófen.

C o m p t e - r e n d u  de l ’e x p o s i t i o n  et du  c o n g r e s  
du chauf f age i ndust r i e l .  Von Berthelot. (Forts.) Rev.Met. 
Bd.20. Okt. 1923... S. 665/86*. Versuchsergebnisse betreffend 
Brennstoffe und Ofen. MeBvorrichtungen zur Untersuchung 
und Uberwachung der Heizung. Anwendung der Warme in 
der Industrie. (Forts. f.)

Ac id electr i c Steel cast i ngs.  Von Barton. Iron Age. 
Bd. 112. 8.11.23. S. 1249 und 1299/1301*. Die Erzeugung 
von sauerm ElektrostahlguB. Verwendung von Alteisen, Das 
Ofenfutter. Beschickung und Bedienung des Ofens. Stahl 
mit hohem Kohlenstoff- und Chromgehalt. Beispiele.

U b e r  F o r n i e n ,  K e r n e  u n d  F o r m  sande .  Von
Treuheit. GieB. Zg. Bd.20. 1.12.23. S. 483/92*. Festigkeits- 
priifer fiir Formen und Kerne. Eine neue Schlammvorrichtung 
fiir Formsande. Die Berechnung einer absoluten GróBe fiir 
die Bewertung von Formsanden.

O p e n - h e a r t h  f u r n a c e  r e g e n e r a t o r  s. Von 
Quigley. Iron Age. Bd. 112. 8.11.23. S. 1245/6*. Die neuere 
Entwicklung der Regeneratoren bei Siemens-Martin-Ófen.

La c o mma n d e  e l ec t r i ąue  des t ra i ns  d e l am i n o i r s  
et l es p r ob l emes  connexes.  Von Dumartin. Rev. Met. 
Bd.20. Okt. 1923. S .625/55*. Nov. 1923. S. 724/53*. Grunde 
fiir den elektrischen Antrieb der WalzenstraBen. Berechnung 
der Walzarbeit. Kraftubertragung zwischen Motor und Walzen- 
straBe. Der Walzmotor und seine Wahl. Die angewendeten 
Bauarten. Reglung der Geschwindigkeit. Dreiphasen-Um- 
wandlung.

U t i l i z a t i o n  of  bl ast  f urnace  s lag  for eons t ruc t i on  
p u r p o s e s .  Von McKenzie. Iron Age. Bd. 112. 1.11.23. 
S. 1173/4*. Die Verwendung der Hochofenschlacke in der 
Bauindustrie.

La t r e m p e  des a c i e r s  a o u t i l s  a c o u p e  r a p i d e  
et l e u r  r e s i s t i v i t e .  Von Guillet. Rev. Met. Bd.20. 
Okt.1923. S.656/64*. Abhangigkeit der Widerstandsfahigkeit der 
Schnellschnittstahle von der Hartungs- und Wiedererhitzungs- 
temperatur sowie der Erhitzungsdauer vor der Hartung.

N ew  m e t h o d s  of  p r e v e n t i n g  c o r r o s i o n  of  
steel .  Iron Age. Bd.112. 8.11.23. S. 1253/4. Neuere Ver- 
fahren zur Yerhinderung der Korrosion von Stahl.

De t e r m i n a t i o n  de la teneur  en ma t i e res  yo l a t i l es  
d ’u n  c o m b u s t i b l e .  I m p u r e t e s  d e d u i t e s .  Von 
Delbrouck. Rev. univ. min. met. Bd.66. 1.12.23. S .307/12*. 
Graphische Darstellung des Gehaltes an fliichtigen Bestand
teilen. von Brennstoffen.

U b e r  d i e  B e s t i m m u n g  des  G e s a m t s c h w e f e l s  
i n K o h l e n  u n d  Koks .  Yon Foerster und Probst. Brennst. 
Chem. Bd.4. 1.12.23. S. 357/8. Besprechung der verschiedenen 
bisher angewendeten Verfahren.

U b e r  d i e  E i g n u n g  v o n  L i g n i t k o k s  a i s a k t i v e  
K o h l e .  Von Fischer und Zerbe. Brennst. Chem. Bd.4.
1.12.23. S. 353/7*. Die Absorptionsfahigkeit des Lignits fiir 
Benzol und ihre Abhangigkeit von der Beschaffenheit und 
Menge des Materials.

D ie  Verwer t ung  des Me t hans  aus Fau l r aumen .  
Von Imhoff. Gas Wasserfach. Bd.66. 8.12.23. S. 705/7*. 
Auffangen, Menge und Zusammensetzung, Reinigung und 
Verwendung des Gases. Anlagekosten.

D as  R a f f i n i e r e n  u n d  d i e  G e w i n n u n g  v o n  
P e t r o l e u m p r o d u k t e n  m i t  S i l i c a  Ge l .  Von Meyer. 
Brennst. Chem. Bd.4. 1.12.23. S .358/61. Beschreibung des 
neuen Verfahrens, das gegeniiber den Raffinationsverfahren 
mit Schwefelsaure groBe N/orleile haben soli.

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 
Jeffries und Archer. Chem. Metali. Engg. Bd. 29. 26.11.23. 
S. 966/9*. Die neuern Anschauungen iiber feste Losungen.

B e i t r a g e  z u r  q u a n t i t a t i v e n  B e s t i m m u n g  und  
T r e n n u n g  des  A l u m i n i u m s .  Von Jander und Weber. 
Z. angew. Chem. Bd. 36. 3.12.23. S. 586/90*. Beschreibung 
eines neuen Verfahrens zur Bestimmung und Trennung des 
Aluminiums im Reinaluminium und den Aluminiumlegierungen. 
Vorrichtungen und Arbeitsweise. Versuchsergebnisse.

D ie  R a f f i n a t i o n  des E r d ó l e s  mi t  ver f l i i ss i gter  
s c h w e f l i g e r  Sau re .  Von .Edeleanu. Petroleum. Bd.19.
1.12.23. S .1195/207*. Kurzer Uberblick iiber die Entwicklung 
der Erdólindustrie. ZusammengefaBte Ergebnisse der Unter
suchungen, die zur Auffindung und technischen Ausbildung 
des Verfahrens gefuhrt haben. Das Verfahren von Edeleanu.

Wirtschaft und Statistik.

D ie  E r d ó l w i r t s c h a f t  de r  W e i t  im J a h r e  1922. 
Petroleum. Bd.19. 10.11.23. S. 1112/7*. Vertei!ung der 
Erdólvorkommen auf die wichtigsten Erdólgebiete. Die Welt- 
gewinnung im Jahre 1922. Die Versorgung Deutschlands.

Br aun k oh l e  i n ne r ha l b  der Brenns to f fwi r t scha f t  
N o r d a m e r i k a s .  Von Faber. Braunk. Bd. 22. 1. 12.23. 
S. 553/9. Die Energieąuellen und die Brennstofflage Nord- 

tamerikas. Chemische Beschaffenheit nordamerikanischer Lig- 
nite. Richtlinien zur Braunkohlenverwertung. Gas-undTeer- 
verwendung. Praktische Versuche zur Grudebrikettierung.

E c o n o m i c s  of  t he  i r o n  i n d u s t r y  in C h i n  a. 
Von Chung-Yu Wang. Iron Age. Bd.112. 8.11.23. S .1247/8. 
Die Wirtschaftslage der chinesischeu Eisenindustrie.

Yerschiedenes.

Unf a l l s t a t i s t i k  und  V e r o r d n u n g e n  fiir  Lage r ung  
f l u s s i g e r  Be t r i e b s-  u n d  B r e n n s t o f f e .  Von Muller. 
Chem. Zg. Bd. 47. 8.12. 23. S. 869/70*. Vorsch!age zur 
Verhiitung von Unfallen, dereń Bedeutung an Hand einer 
statistischen Zusammensteliung erlautert wird.

W i r k u n g e n  d e s  h y d r a u l i s c h e n  A s c h e  n- 
t r a n s p o r t e s .  Von Baader. Braunk. Bd. 22. 1.12.23.
S. 559/61. Bericht iiber die schadlichen Einwirkungen einer 
hydraulischen Aschenfórderung auf die Pumpen und Rohr- 
leitungen.

M  I  T  T  E  I  L  U N G .

Bestellungen auf die in der ublichen Ausstattung vor- 

liegenden Einbanddecken fiir den Jahresband 1923 der Zeit- 
schrift »Gliickauf« werden unter gleichzeitiger Einzahlung des 

Bezugspreises von 2 Goldmark (einschlieBlich Versandkosten) 

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

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


