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Um über die W i r t s c h a f t l i c h k e i t  des m asch i
nellen Abbaubetriebes einen Ü b erb lick  zu g eb en , 
soll nachstehend ein dem  p rak tischen  B etr ieb e e n t
nommener Vergleich m it den K osten  des S trebbaues  
durchgeführt w erden. D ie  A ngaben  b eziehen  sich  auf 
das Flöz 7, R evier 7, in dem  die B etr iebsverh ä ltn isse  
annähernd dieselben w a ren ; sie  erstrecken  sich auf 
eine Dauer von 6 M onaten. D ie  Z u sam m en setzu n g  der 
Gewinnungskosten ist aus der Z ah len ta fe l 1 ersichtlich .

Die D urchschnittskosten  für 1 t betragen  hiernach  
beim Strebbau 4,297 J t l ,  beim  B an d b etrieb  2 ,876  M .  

Durch die Gurtförderung is t  d em n ach  eine E rsparnis 
von 1,421 M / t  erzielt w orden. Z w eifellos w erden die  
Kosten der B andförderung noch  n iedriger ausfa llen , 
"'enn das Feld von  vornh erein  für d ie m asch in elle  
Förderung vorgerichtet w ird .

D ie  A nzahl der w ährend dieser Z eit verfahrenen  
S chichten  sow ie  die Förderung u n d  die L eistun gen  ergeben  
sich aus Z ahlentafel 2. A us dieser Z usam m enstellung  
ist g le ich zeitig  zu ersehen, w ie außerordentlich  hoch  
sich  die L eistung  der K ohlenhauer sow ie die G esam t
le istu n g  bei A nw endu ng des B andbetrieb es stellen . 
G leichzeitig  sind  die G estehungskosten  ganz erheblich  
gesunken .

E inen  noch  bessern Ü berb lick  g ib t fo lgendes B e i
sp iel: A ngenom m en , es is t  ein F e ld  von  510 m  stre i
chender L änge u n d  300 m  B au h öh e abzubauen . D as  
F löz ist 80 cm m ächtig , die F lözau sg ieb igk eit beträgt 
2 W agen  zu 0 ,5  t In h a lt aus 1 qm . D aher stehen  
im  F eld e  etw a  306 000  W agen  an. E s so ll berechnet 
w erden, w ie hoch  sich  die A bbaukosten  beim  Strebbau  
u n d  beim  B an d b etrieb  stellen .
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Z a h l e n t a f e l  1.

G e w in n u n g s k o s t e n  b e im  S t r e b b a u  (S tr .)  u n d  b e im  A b b a u  m i t  B a n d b e t r i e b  (B d.

D ezem ber Ja n u a r F eb ru a r M ärz A pril M ai in  6 Monaten

S tr. Bd. S tr. Bd. S tr. Bd. S tr. Bd. S tr. Bd. S tr . Bd. S tr. Bd.

3726,801734,60 3742,20 1892,10 3630,55 1784,60 3656,80 1745,70 3786,21 1978,40 3722,45 1820,52 22265,01 10955,92

1656,6211050,90 
— ; 188,60

1742,71 1354,00
196,80

1687,52 1342,40
282,90

1548,80 1316,00
282,90

1836,00 1512,40
410,00

1800,60 1372,82 
— 401,80

10272,25 7948,52
1763,00

395,60 184,00 412,80 192,00 395,60 184,00 412,80 192,00 430,00 200,00 395,60 184,00 2442,40 1136,00

— | 617,50 — 628,00 — 609,00 — 621,50 — 612,00 — 617,50 — 3705,50

659,70 172,50 
6438,723948.10 
1552 1239 

4,148 3,187

876,00
6773,71
1620

4,181

238,40
4501,30
1555

2,895

1104,65 
6818,32 
.1578 >/, 

4,320

236,70
4439,60
1620

2,746

1106,50
6724,90
1451

4,634

270,00
4428,10
1587

2,709

1240,60
7292,81
1721

4,237

343,54 
5056,34 
1824 >/, 

2,771

1277,00 481,60 
7195,65 4878,24 
1687 Va1655 

4,270 2,948

6264,45
41244,11

9610
4,297

1742,74 
27251,68 

9480 >/, 
2,876

1. K ohlengew innung
2. S trecken

herstellung  . .
3. S treckenförderung
4. B rem sberg

förderung
5. K osten  der B an d 

förderung . . .
6. S treck en u n ter

h altu n g  . . . .
7. G esam tkosten
8. F örderung  . . t
9. K osten  . . MIt

Z a h l e n t a f e l  2.

Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  S c h ic h t e n ,  F ö r d e r u n g  u n d  L e i s t u n g  b e im  S t r e b b a u  (S tr .)  u n d  b e im  A b b a u
m i t  B a n d b e t r i e b  (B d.)

1. A nzahl der K ohlenhauersch ich ten  . .
2. ,, ,, G esteinhauersch ich ten  . .
3. ,, ,, V erbauersch ich ten  . . . .
4. ,, ,, B andverse tzersch ich ten  . .

6 "  ” B rem sberg } Schlepperschichten
7. F ö rderung  . . . .  ..............................
8. L eistung  eines K o h le n h a u e r s .................
9. ,, auf den K opf der B elegschaft .

1 Der F ü lle r  ist h ie r als E rsatz  eines Bremshergabnehmors betrachtet.

D ezem ber Ja n u a r F e b ru a r M ärz A pril Mai in
6 Monaten

S tr. Bd. S tr. Bd. S tr. Bd. S tr. Bd. S tr . Bd. S tr. Bd. S tr. Bd.

629 276 675 308 622 283 653 286 626: 298 656 316 3861 1767
206 140 218 152 210 144 214 148 208 146 219 148 1275 878

94 23 128 32 162 32 158 36 178 46 181 64 853 233
_ 58 — 63 — 58 — 64 -  70 — 60 — 373

) _ 46 _ 48 — 69 — 69 — 100 — 98 — 430
' | 92 46* 96 48 92 46 96 48 100 50 92 46 568 284
t 1552 1239 1620 1555 15787s 1620 1451 1587 1721 18247, 16877, 1655 9610 94807,
t 2,47 4,49 2,40 5,04 2,54 5,72 2,22 5,56 2,75 6,12 2,57 5,17 2,48 5,35
t 1,38 1,98 1,35 1,99 1,43 2,35 1,27 2,22 1,46 2,48 1,39 1,87 1,38 2,15

B eim  S t r e b b a u  ist das F eld , w ie Abb. 14 zeigt, 
in 4 A bteilungen  zerlegt; der A bstand  der einzelnen A b
teilungen  beträgt also 125 m. D ie B rem sberge sind  
10 m breit aufgehauen und  zw eim al 
ab gesetzt. D er einzelne B rem sberg  
ist 100 m , die M aschinenkam m er  
5 m  hoch hergestellt. W erden im  M onat 
35 m  aufgehauen, so w ird der B rem s
berg nach 3y% M onaten betrieb s
fertig sein. Mit dem  A bbau kann je
doch erst begonnen w erden, w enn die 
W etterverb indung hergestellt ist, d. i. 
nach 12 M onaten. Zuerst w ird der 
untere A b sch n itt, dann der m ittlere  
u n d  zu letzt der obere abgebaut.
Zum  A bbau sind  10 Strebstrecken  
erforderlich. D ie L eistung des untern  
B rem sberges is t zu 240 W agen an
gese tz t, w as einer m onatlichen  A bbau
geschw ind igkeit von  30 m  entspricht.
E in e höhere L eistung kann w ohl als 
ausgeschlossen  gelten , da der B rem s
berg 20 O rtsanschläge zu bedienen hat.
Für den m ittlern  B rem sberg kann nur

eine Förderung von  220 W agen , d. i. eine Abbau
geschw ind igkeit v o n  27,5 m  im  M onat, angenommen 
w erden, da die F örderung durch 2 Brem sberge gehen
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Abb. 14. Vorrichtung eines Abbaufeldes für Strebbaubetrieb.
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muß. Für den obern B rem sberg ist eine Förderung  
200 W agen  u nd  eine A b b au geschw ind igk eit

D ie w irderste A b teilu n g  

etw a  7 M onaten , d. h. am

von 25 m an gesetzt.
60 70 60

daher i n ^ +  2 7 ^ + 2 5
Ende des 19. M onats nach  der Inangriffnah m e des 
Feldes abgebaut sein . In  derselben  W eise berechnet, 
ergibt sich, daß die zw eite  A b teilu n g  nach 21 y 2, die 
dritte nach 25%  und d ie  v ierte  nach  28%  M onaten  
abgebaut ist. B ei der B erechnun g der G ew innungs
kosten sind die Pferdeförder- und  H o lzk osten  im A bbau  
selbst nicht in B etrach t gezogen , da d iese bei beiden  
Abbauarten annähernd d ieselben  sind . Im  übrigen  
ist bei der B erechnung d ie  ob en  gew äh lte  E in te ilu n g  
beibehalten w orden. H iernach  k o ste t die H erstellu ng  
(Löhne, Sch ieß m ittel u nd  H olz) eines B rem sberges 27, 
eines Fahrüberhaues 9, einer d oppelspurigen  B ahn 22, 
einer Strebstrecke 10 u nd  ein es b linden  O rtes 7 ,5 0 „ff, für 
l l f .  m. Für 1 W agen  K oh le w erden beim  Strebbau 1,20, 
beim B andbetriebe 0 ,70  M> b ezah lt. D ie  G ew innu ngs
kosten berechnen sich  daher beim  S trebbau  w ie fo lg t :

367 200
1. K ohlenkosten, 306 000  W agen  

zu je 1,20 M ........................................
2. Streckenherstellung:

a. G rundstrecke, 510 m  zu je 22 M  ■ 11 220 J li

b. B rem sberge, 1 0 5 -3  *4 =  1260 m
zu je 27 J l i ............................................. 34 020  ,,

c. Fahrüberhauen, 3 0 0 - 4  =  1200 m
zu je 9 J l i ........................................................... 800  ,,

d. Strebstrecken, 500 • 10 • 3 =  15000  m
zu je 10 M .............................................. 150 000  ,,

z u s .. . . 206 040

3. Streckenförderkosten  sind  im  K ohlenged inge e n t
halten.

4. B rem sbergförderkosten :
10 340 Schichten  zu je 4 J l i  . ■ ■ 41 360 M .  

D ie  A nzahl der Schichten  ist folgenderm aßen b erech n et: 
W ährend der A uffahrung des untern B rem sberges sind  
keine Schlepper erforderlich, da der Lehrhäuer das 
A bbrem sen und  das A nschlägen selb st besorgen kann. 
D er A bnehm er wird erst dann zugeteilt, w enn  der zw eite  
B rem sberg in A ngriff genom m en w ird, also im  6. M onat. 
Sobald  m it dem  A ufhauen des dritten  B rem sberges be
gonnen  w ird, d. i. am  E nd e des 10. M onats, m uß auch  
ein B rem ser zu gete ilt w erden. W ährend des A bbaues  
sind  in  jeder Schicht ein B rem ser u nd  zw ei A bnehm er  
erforderlich; diese m üssen so lange beibehalten  w erden, 
w ie der A bbau noch in den obersten  Brem sbergen  
um geh t. A uf G rund dieser B erechnung ist d ie Z ahlen
ta fel 3 zusam m engestellt worden.

S etz t m an als Lohn für einen B rem ser 3 ,50 j l i  und  
für einen A bnehm er 4 ,20 J l i  an, so erhält m an einen  
D urchschn ittslohn  für 1 Schicht von  rd. 4 ,00 M -  D ie  
B rem sbergförderung k oste t daher 10 340 • 4 =  41 3 6 0 ,/ff.

Zu den oben angegebenen K osten  kom m en noch die  
U n terhaltungskosten  der Brem sberge, ferner der Grund- 
u nd  Strebstrecken hinzu. B ei einem  m onatlichen  F ort
sch ritt des A uffahrens der G rundstrecke von  40 m  und  
des B rem sberges von  35 m  sind  im 1. M onat durch
sch n ittlich  20 m , im  2. M onat 60 m , im  3. M onat 100 m  
der G rundstrecke zu unterhalten . D er B rem sberg der 
1. A bteilun g w ird in der M itte des 2. M onats angefangen. 
D aher w erden in diesem  M onat nur etw a  18 m  auf
gefahren, so daß zur U nterhaltung im 2. M onat nur 
9 m  kom m en, im  3. dagegen 44 m  usw . Mit dem  A bbau

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

<0•p
A bteilung I A bteilung  I I A b te ilung  I I I

e
0 Brsbg. 1 B rsbg. 2 B rsbg . 3 B rsb g -1 B rsbg. 2 B rsbg. 3 B rsbg. 1 Brsbg. 2 Brsbg. 3
g

Br. Abn. Br. Abn. Br. Abn. Br. Abn. Br. Abn. Br. Abn. Br. Abn. Br. Abn. Br. Abn.

6 50
7 50 *
8 50 ■

9 13 50 38
10 50 50 50
11 50 50 50
12 50 50 50 25
13 50 100 50 50 50
14 50 100 50 50 50
15 50 100 50 100 50 50

38
uO

16 50 100 50 100 50 87 50
17 50 100 50 100 25 50 50 100

75
50 50

18 50 100 50 100 50 100 50 100 38 50 50
19 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100

75
50 75

20 50 100 50 100 38 50 100
2521 50 100 50 100 50 100 50 100 50

22 Q5 50 25 50 25 50 50 100 50 100
12 2550 100 50 100

94. 50 100 50 100 50 100
50 100 50 100 50 100

26 13 25 12 25 13 25

27
28
29

zus. 513 1050 250 500 125 250 475 975 213 425 113 225 501 1025 237 475 125 250

A bteilung  IV

Brsbg. 1 B rsbg. 2 |B rsbg. 3
d rp

Br. Abn. Br. ;Abn. | Br. Abn.
u

50
50
50

101
150
150
175
300
300

25 475
50 575
50 675
50 863

38 50 963
50 50 663
50 50 775
50 75 650
50 100 487
50 100 25 50 675
50 100 50 100 750
50 100 50 100 12 25 450
50 100 50 100 50 100 450
50 100 50 100 50 100 450
13 25 12 25 13 25 113

501 |l  125 j 237 475 125 250 10 340
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Z a h l e n t a f e l  4.
E r m i t t l u n g  d e r  G e s a m t lä n g e  d e r  z u  u n t e r h a l t e n d e n  G r u n d s t r e c k e n  u n d  B r e m s b e r g e  in  M e te rn .

r h (/)

B r e m s b e r g e

A bteilung I A bteilung  II
Brsbg. 1 I Brsbg. 2 I Brsbg. 3 Brsbg. 1 | Brsbg. 2 j Brsbg. 3

A bteilung  I I I A b te ilung  IV
Brsbg. 1 I Brsbg. 2 j Brsbg. 3 Brsbg. 1 Brsbg. 2 Brsbg. 3

£ <D 
d rj
2^3
o

1 20
2 60
3 100
4 140
5 180
6 220
7 260
8 300
9 340

10 380
11 420
12 460
13 500
14 510
15 510
16 510
17 510
18 510
19 510
20 510
21 510
22 510
23 510
24 510
25 510
26 510
27 510
28 510
29 1277,

zus. 11 1577,

9
44
79

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

13
» 7 i
88

105
115
105
105
105
105
105
105
105
105
105

17'A
52 >/„
87*/,

105
105
105
105
105
105
105

|

47 ,
267,
617,
92

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
527,

9
35
70

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
527,

13
437,
787,

105
105
105
105
105
105

527,

1 707 1 2 9 9 7 ,1 8927, | 1 602

E r m i t t l u n g  d e r  G e s a m t lä n g

1 2167,

177,
527,
877,

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
26

47,
267,
617,
92

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

26

9
35
70

105

! 177,
527, 
877, 

105 
105 
105 
105 
105

105 I 105
105
105
105
105
105

26

8237,1 l 6537, | 1 2607, I 875 1 6 5 3 7 ,11 2607, I 875

105
105
105
105
105
105
105
105

26

47,
267,
617,
92

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105

26

9
35
70

105
105
105
105
105
105
105

26

20 
69 

144 
219 
2897, 
3647, 
470 
585 
6817, 
800 
945 

1 0947, 
1222 
1 3327, 
1420 
1 4907, 
15517, 
1617 
1674 
1 385 
1420 
12977, 
1 140 
1140 
1140 

903 
825 
825 
2057,

26 2707,

Z a h l e n t a f e l  5. 
e d e r  z u  u n t e r h a l t e n d e n  S t r e b s t r e c k e n  i n  M e te r n .

u 1 1 £1_I J_, £7
L <D
9 00 

t f - s

S trebstrecken C ^  G tuO
ni
a
0

r£ o  3 A bteilung  I A bte ilung  I I A bte ilung  I I I A b te ilung  IV 60 C3 
8 'X

% O « Brsbg. 1 1Brsbg. 2 |Brsbg. 3 Brsbg. 1 |Brsbg. 2 |Brsbg. 8 Brsbg. 1 !Brsbg. 2 | Brsbg. 3 B rsbg . 1 Brsbg. 2 j Brsbg. 5 e r

1
2 9

5
24

5
33

3 44 52 96
4 79 70 149
5 1097, 80 1897,
6 1447, 108 2527,
7 210 160 ' 370
8 285 212 497
9 3417, 256 5977,

10 420 316 736
11 525 400 925
12 6347, 472 1106 'i ,

13 722 548 300 1 570
14 8227, 628 900 2 350'/,
15 910 612 275 1797
16 9807, 664 825 1687, 2 638
17 1 0 1 1 7 , 672 620 627, 750 3146
18 1 107 624 500 291 1547, 2 676'/,
19 1 164 636 975 687 3 462
20 875 524 2577, 1427, 300 2 099
21 910 592 630 900 3 032
22 7877, 432 520 275 75 2 0897,
23 630 380 825 600 2 435
24 630 280 2877, 1427, 525 70 1935
25 630 240 630 555 2 055
26 393 160 780 ! 761 15 2109
27 315 80 ■ 370 765
28 315 80 870 1265
29 78 20 __ ____________ 1 290 388

zus. 15113 9 327 1200 1 720 1 5377, 1 2 0 9 7 ,11099 1 2927, 1 200 1 387V, |l  5527, 120 0 11 386 ¡1545 40 7697,
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wird im 13. M onat b egon nen . In d iesem  M onat w erden  
auf jeder B rem sbergseite 30  m  Strecke aufgefahren. 
Die G esam tstreckenlänge w ird  a lso  3 0 - 1 0 - 2  =  600  m  
betragen. D aher sind  in d iesem  M onat du rch sch n itt
lich 300 m zu u n terh a lten , im  14. M onat schon

(300 +  ^  =  900 m usw . D ie  A nzahl der in jedem  M onat

zu unterhaltenden M eter is t aus den Z ah lentafeln  4 und  5 
zu ersehen. D ie U n terh a ltu n g  einer G rundstrecke und  
eines Bremsberges k o ste t e tw a  3 ,M, /m  im  M onat, d ie der 
Strebstrecken etw a  1 ,50 J H .  D ie  ganzen  A usgaben w erden  
daher 26270%  • 3 =  78  811 ,50  M  +  407 6 9 %  • 1,50  
=  61 154,25 M ,  zusam m en also 139 965,75 J i  betragen.

Für den B etrieb  w erden ferner 12 840 m  Schienen  
erforderlich, u. zw. für:

B r e m sb e r g e ........ 3600  m
G rundstrecken . . . 2040 ,,
Strebstrecken . . . .  7200  ,,

zus. . . 12 840 m .

Die K osten  dafür betragen  1 ,3 0 M / m ,  im ganzen also
16 692 , K . R echnet m an die L ebensdauer der Schienen zu
10 Jahren und die A bbauzeit des F eld es zu rd. 2 Jahren,
so wird diese Sum m e d ie G ew innun gsk osten  m it
16 692 • 9

io  =  3338 M  belasten .

Für die B erieselung w erden 4410  m  R ohre von  26 m m  
erforderlich, u. zw . für:

B rem sberge . . . .  900  m
G rundstrecken . . 510 ,,
Strebstrecken . . . 30 0 0  ,, 

z u s .. . 4410  m .

Die Ausgaben für R ohre w erden sich  a lso  auf 4410 • 0 ,76  =  
3351 M  belaufen. D a  d ie L ebensdauer der R ohre etw a  
3 Jahre beträgt, w erden d ie G ew inn ungskosten  daher

OQr 4 O
um — °,t—L =  2240 ,M  verm ehrt.

Ü
Die G e s a m t k o s t e n  d e s  A b b a u e s  betragen  also  

beim S tr e b b a u : 367 2 0 0 + 2 0 6  0 4 0 + 4 1 3 6 0  +  139 965,75  
+ 3  338 +  2 240 =  760  143,75 M  

oder, auf 1 t  berechnet, 760 143,75:
153 000 =  4,968 M .

Bei dem B a n d b e t r i e b  (s.
Abb. 15) m uß ebenfalls zu n äch st  
eine W etterverbindung h ergestellt 
werden. D as Ü berhauen ist auf 
drei Dritteln zu belegen. D ie  K ohlen  
werden m it H ilfe des B an d es zur 
Gmndstrecke gefördert, so  daß das 
Nachbrechen des B rem sberges un
gehindert vo n sta tten  gehen  kann.
W erden an 1 T ag 4 m  aufgehauen , 
so ist die W etterverb ind ung nach  
3 Monaten fertiggestellt,und  m it dem  
Abbau kann sofort begonnen  w erden.
Legt man für jed es B a n d  eine  
Leistung von 200 W agen  in  der 
Schicht zugrunde, so  erg ib t sich  
ein monatliches Vorrücken um  50 m .
Setzt man ferner jede der o b em

Streben um  25 m  ab, so  erreicht m an, daß der u n tere  
A b sch n itt nach 13 M onaten, der m ittlere  nach  13% Mo
n aten  und  der obere nach  14 M onaten  abgebau t ist.

D ie  A bbaukosten  setzen  sich  w ie fo lg t zusam m en: 
1. K o h l e n k o s t e n .

W erden beim  A ufhauen für 1 W agen K ohle 1 J i  und  
beim  A bbau m it B andbetrieb  0 ,70  M  bezah lt, so er
g ib t sich eine A usgabe von  300 - 1 0 - 2  =  6000  W agen  
zu je 1 M  =  6000 M  im  A ufhauen und  (5 1 0 -1 0 )  • 
300 • 2 =  300 000 W agen zu je 0 ,70  M  =  210 000  M  

im  B andbetriebe, zusam m en also von  216 000 M .

2. S t r e c k e n h e r s t e l l u n g .
a. 3 K ohlenabfuhrstrecken, 520 m

zu je 22 M  . . ^ .......................................  34 320 M

b. 4 B rem sberge, 105 m  zu je 27 M  . . .  11 340 ,,
c. 6 F ahrüberhauen, 100 m zu je 9 M  . 5 400 ,,
d. B linde Ö rter, 510 • 10 • 3 m zu je 7 ,50 M  114 750 „

zus. . . 165 8 1 0 ,M .

D ie  in  R echnung g esetzten  4  B rem sberge sin d  für 
die Förderung aus dem  m ittlem  u n d  aus dem  o b em  
A b sch n itt n ötig , das d ritte  A ufhauen (s. A bb. 15) so ll 
nur als F ahrw eg dienen. Ist d ie H ä lfte  des F eld es  
abgeb aut, so  is t es zw eckm äßig, an dieser S te lle  einen  
neuen B rem sberg anzusetzen . D ie  H erstellungskosten  
dieses B rem sberges m achen sich durch die E rsparnisse  
an U n terh a ltu n gsk osten  für die beiden m ittlem  K oh len 
abfuhrstrecken schon  im  L aufe von  2 M onaten b ezah lt. 
A ußerdem  kann d ie A nzahl der Schlepper b edeutend  
verm indert w erden, w eil der Förderw eg v ie l kürzer 
gew orden ist.

3. S t r e c k e n f ö r d e r u n g .
Zur F ortschaffun g der gefü llten  W agen  bis zur H a u p t

streckenförderang is t  eine A nzahl v o n  Schleppern er
forderlich. D ie  L eistung  eines Schleppers beträgt über  
6 tk m , d. h. bei einer B andförderung von  200 W agen  m it  
je 0 ,5  t  In h a lt in  1 Sch icht gen ü gt ein  M ann, um  
diese F örderung auf eine E ntfernu ng von  60  m  zu  
schleppen. V ergrößert sich  die ab gebaute L änge, so

\ KV» 1n VorrirhtnnP' A Vv+nilun/Y ll'i T- A KHo 11
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is t  für je w eitere 60 m ein Schlepper m ehr h inzuzu
geben . F ür den untern B etrieb  genügt jedoch ste ts
nur ein Schlepper, da die Pferdeförderung bis u n 
m itte lb ar an das B and reichen kann. D ie A nzahl der 
in jedem  M onat erforderlichen Schlepper ist aus 
der Z ahlentafel 6 zu ersehen. R echnet m an eine 
Schicht zu 4 M . so ergibt sich  eine A usgabe von
3 1 8 0 -4  =  12 720 JH.

Z a h l e n t a f e l  6. 
Z u s a m m e n s t e l l u n g  d e r  b e im  A b b a u  m i t  B a n d 

b e t r i e b  v e r f a h r e n e n  S c h ic h t e n .
Streckenförderung Bremsbergförderung | Bandförderung

Schlepperschichten Schichtenzahl

GSao
S

unte
rer

m itt
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Bremsberg
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S
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Bandbetrieb Br. Abn.| Br. Abn

i 50
X
2 50 50 50
3 50 50 100 50
4 70 25 75 25 50 75 75 225 150

5 50 75 50 175 50 100 50 100 300 150 450 300

6 50 115 100 265 50 100 50 100 300 150 450 300

7 50 155 140 345 50 100 50 100 300 150 450 300

8 50 200 180 430 50 100' 50 100 300 150 450 300

9 50 185 220 455 50 100 50 100 300 150 450 300

10 50 55 50 155 50 100! 50 100 300 150 450 300
11 50 100 90 240 50 100 50 100 300 150 450 300

12 50 145 130 325 50 100 50 100 300 150 450 300

13 50 185 170 405 50 100' 50 100 300 150 450 300

14 , 100 210 310 25 50] 50 100 225 75 225 150

zus. 500 11340] 1340 3180 500 1100 500 1050 3150 1500 4 5 0 0 3 1 5 0

4. B r e m s b e r g f ö r d e r u n g .

D ie B rem sbergförderung kom m t erst im zw eiten  
M onat in B etracht, w enn das zw eite Auf hauen  
begonnen  wird. D em  untern Brem sberg m uß alsdann  
ein A bnehm er zugeteilt werden. Mit der Inangriffnahm e 
des dritten  A ufhauens wird auch ein Schlepper am  
m ittlern  B rem sberg erforderlich, der gleichzeitig  auch  
das A bbrem sen besorgen kann. W ährend der Förderung  
sin d  je ein Brem ser und 2 A bnehm er erforderlich. Ihre 
G esam tsch ich tenzah l ergibt sich  aus der Z ahlentafel 6 
zu 3150. D ie K osten  betragen also bei einem  Sch ich t
lohn von  4 J li 3 1 5 0 -4  =  12 600 JH .

5. B a n d f ö r d e r u n g .
D ie K osten  der B andförderung setzen  sich aus den 

A nlagekosten  und den B etriebskosten  zusam m en. D ie 
erstem  betragen für:

L u f t h a s p e l ....................................................1100 M

100 m G e s t e l l   850 „
Spannbock m it U m kehrw alze . . 150 ,,

zus. . . 2 1 0 0 M .

D ie B etriebskosten  setzen  sich  zusam m en aus den  
L ohnkosten  für M aschinisten, B andversetzer und A b
nehm er, ferner aus den A usgaben für Gurte, aus den  
D ru ck lu ftkosten  und aus den B eträgen  für T ilgung  
u nd  V erzinsung des A nlagekapitals.

1. L ö h n e . In jedem  B etriebe sind  ein M aschinist 
und zw ei Schlepper zum  F üllen  der W agen erforderlich. 
D as B andum setzen  erfolgt jeden T ag m it H ilfe von

6 V ersetzern. D ie A n zah l der in jedem  Monat ver
fahrenen Sch ichten  ergibt sich  aus der Zahlentafel 6. 
R echnet m an eine M asch in isten- und  Bandversetzer- 
sch ich t zu 4 ,50 M  und eine Sch leppersch icht zu 4 J t , so 
ergeben sich  an L öhnen 1500 • 4 ,50  +  4500 • 4 ,50 +  3150 • 4 
=  39 600 JH.

2. D r u c  k lu f t  k o s t e n .  D er Druckluftverbrauch  
eines B andhaspels beträgt etw a  50 cb m /st bei einer 
E in trittsp an n u n g  von  3 at, bei einer täglichen  Betriebs
zeit von  13 st und 25 A rb eitstagen , also monatlich 
5 0 - 1 3 - 2 5  =  16 250 cbm . D er A bbau jedes Ab
sch n ittes d auert 10 M onate; der Verbrauch an Luft 
s te ig t daher auf 3 - 1 0 - 1 6  250 =  487 500 cbm . Um 
den L uftverbrauch w ährend  des A ufhauens zu ermitteln, 
kann m an eine reine B an d b etrieb szeit im  Aufhauen 
von  5 st täg lich  ann eh m en , so  daß sich 5 0 - 5 - 2 5 - 3  =  
18 750 cbm  ergeben. D er G esam tluftverbrauch beträgt 
som it 506 250 cbm . B rin gt m an 1 cbm  Luft m it 0,02 M> 

in A nsatz, so betragen  die D ru ck lu ftk osten  506 250-0 ,02  
= 10 125 JH.

3. G u r t k o s t e n .  W ährend der ganzen  Abbauzeit 
w erden 7 G urte ab gen u tzt, u. zw . 1 w ährend des Auf
hauens und  6 beim  A bbau se lb st, für jeden A bschnitt 2. 
D ie G esam tlänge der verbrauchten  G urte beträgt somit 
2 0 0 -7  =  1400 m . R echnet m an 1 m  Gurt zu 4,50 M ,  

so ergibt sich eine A usgabe von  1 4 0 0 -4 ,5 0  =  6 3 00 .M>.

4. T i l g u n g s -  u n d  V e r z in s u n g s k o s t e n .  N ach der 
oben gegebenen  Z u sam m enstellu ng betragen die Anlage
kosten  für 1 B an d b etrieb  2100 .ft . Für den ganzen 
B etrieb  w erden 3 B änder erforderlich s e in ; die D ienstzeit 
des untern  B andes b eträgt 13 M onate, d a m it  diesem  auch 
die U berhauen  hergeste llt w erden, d ie der beiden ändern
10 M onate. D ie  m ittlere  D ien stze it  kann m an also zu
11 M onaten annehm en. Schreibt m an für die Tilgung 
15% und für die V erzinsung 5% , zusam m en also 20%

3 - 2 1 0 0 - 2 0 - 1 1  
ab, so  erhalt m an ------—-   =  l l o o  J H .  Zu den

G urtförderkosten  gehören außerdem  noch die Ausgaben 
für Schm ier- und  P u tzm itte l so w ie  die A usbesserungs
kosten . D ie  le tz te m  kann  m an ein h eitlich  zu 5% des 
A nlagek ap ita ls in 1 M onat annehm en , w as während des

„  .  . , 3 - 2 1 0 0 - 5 - 1 1  „ . .
ganzen  B e t r i e b e s --------------------=  3465 M  ausm acht.

100
D ie G esam tkosten  der B andförd erun g betragen also 
39  600 +  6300  + 1 0  125 + 1 1 5 5  +  3465 =  60  645 M .

Zu berücksich tigen  sin d  ferner die Streckenunter
h a ltu n gsk osten ; sie  belaufen  sich  nach der Zahlentafel 7, 
w elche d ie A nzahl der in jedem  M onat zu unterhaltenden  
M eter an g ib t, auf 9735  zu je 3 M  und  3825 zu je 
1,5 J l i  =  34 942 ,50  JH .

A u ß erd em 'ist für den  B etr ieb  eine L uftleitung von 
1400 m L änge erforderlich. D a R ohre von  70 mm 1. W. 
1 ,8 5 ,H  für 1 lf. m  k osten , so  ergibt sich  eine Ausgabe 
von  2590 JH. F ür die B eriese lung  sind  26 m m -Rohre zu 
0 ,1 6 jH  für 1 lf. m , also in sgesam t 1 2 9 2 M  einzusetzen. 
R ech net m an die D ien stze it der R ohre zu 3 Jahren, 
so  belasten  d iese A usgaben  die G ewinnungskosten

. 38 8 2 • 14 
m it —  12 =  1508 M .
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Z a h l e n t a f e l  7.
E r m i t t l u n g  d e r  b e im  A b b a u  m i t  B a n d b e t r i e b  z u  u n t e r h a l t e n d e n  G e s a m t s t r e c k e n l ä n g e  in  M e te rn .

u K oh lenab fuh rstrecke B rem sberge +■>
g tu F ah rü b e rh au en

l+->
S ä -

s un tere m ittle re obere 1 2 I I I
£ :CÖ

1
0 3 I II I I I

X

1 20 52-/2 72 50 50
2 60 5 105 52-/., 222-/2 100 50 150
3 100 10 5 105 105 325 100 100 50 250
4 140 25 17-/2 105 105 392-/2 100 100 100 300
5 180 (O 60 105 105 525 100 100 100 300
6 220 125 110 105 105 665 100 100 100 300
7 260 175 160 105 105 805 100 100 100 300
8 300 225 210 105 105 945 100 100 100 300
9 340 275 260 105 105 25 25 1135 100 100 100 25 25 25 375

10 380 75 150 105 105 715 100 100 100 300
11 420 125 100 105 105 855 100 100 100 300
12 460 175 150 105 105 995 100 100 100 300
13 500 225 200 105 105 1 135 100 100 100 300
14 250 237 V, 250 105 105 947‘/.2 100 100 100 300

zus. 3 630 1 752*/2 1 572*/2 892-/2 787-/, 550 550 9 735 850 750 650 525 525 525 3 825

Z a h l e n t a f e l  8.
G e g e n ü b e r s t e l l u n g  d e r  K o s t e n  b e im  S t r e b b a u  u n d  b e im  A b b a u  m i t  B a n d b e t r i e b .

Kohlen
gewinnung

Strecken
herstellung

S trebbau

X

A bbau m it B andbetrieb

X X

A nstehende K o h le n m e n g e .............................. t
G edingesatz

im  A b b a u ..............................................................H /m
im  A ufhauen  ....................................................X/m

K o h le n g e w in n u n g sk o s te n ...........................................

153 000

2.40
2.40

(im (im
einzelnen) ganzen)

367 200

367 200

G r u n d s t r e c k e n ......................

B rem sberge . . ..................

F ah ru b e rh au en  . . . . . . .

S t r e b s t r e c k e n ......................

B linde Ö r t e r ..........................
S treckenherste llungskosten

1 m 510
| X I m 22
1 m 1 260
1 X  /m 27
1 m 1 200
1 J i/m 9
jm 15 000
I X  /m 10
1 m
( X/m

11220 

34 020 

10 800 

150 000

206 040
Förderung S trecken fö rderung  (S ch ich ten  zu je  4 M.) ■ .

B rem sberg fö rderung  (S ch ich ten  zu je  4 X ) ■ 
F ö r d e r k o s te n .................................................................

10 340 41 360
41 360

Band
förderung

I L öhne ...................................
I G u r tv e r b r a u c h ..................

L u ftv e rb ra u c h  . _ . . . .  
T ilgung u n d  V erzinsung  
Sonstige A usgaben  . . . 

| B an d fö rd e rk o sten  . . .
Strecken

unter
haltung

G ru n d streck en  . . .

B rem sberge . . . .

E infache S treck eu  . 
U n te rh a ltu n g sk o s ten

Im
l X I  m  
jm  
| X I  m  
Im
I X / m

Sonstige A usgaben

11 157-/2!
3 '| 33 472,50 

15113
3 45 339

40 769V-2
61154,25

139 965,75
o,o <)

| G esam tkosten  
! K osten  fü r  1 t 4,968

760 143,75

153 000

1,40
2,00

(im 
einzelnen) |

210 000 
6 000

(im
ganzen)

216 000
520

22
420
27

600
9

15.300
7,50

34 320 

11 340 

5 400

114 750
165 810

3 180 
3150

12 720 

12 600 25 320
39 600 

6 300 
10 125 

1155 
3 465

60 645
6 955 

3
2 780

3
3 825 

1,5

20 865 

8 340 

5 737,50
34 942,50

2 394 2 394
>

3,301
505 111,50

Ferner sind 5840 m Schienen zu 1 ,30 J l  für 1 lf. m 
nötig u. zw. für:

B r e m s b e r g e ......................... 1600 m
K ohlenabfuhrstrecken . . 4240  ,, 

zus. . . . 5840  m.

5 8 4 0 -1 ,3 - 1 4
D ie  G ew in n u n gsk osten  w erden dadurch um  - ^  ^ -----

=  886 M  erhöht.
D ie  G e s a m t k o s t e n  d e s  A b b a u e s  m it  B a n d 

b e t r i e b  betragen  som it 2 1 6  0 0 0  — 114 750 — 12 720 +
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12 6 0 0 + 6 0  6 4 5 + 3 4  942,50 +  1 5 0 8 + 8 8 6  =  505 111,50 M  

oder, auf 1 t berechnet, 505 111,50: 153,000 =  3,301 M -

A us der G egenüberstellung der erhaltenen E rgeb
nisse (s .im  einzelnen Z ahlentafel 8) ist zu ersehen, daß  
der B andbetrieb  eine E rsparnis von  rd. 255 000 M  m it 
sich bringt, und  ferner, daß die A bbauzeit nur 14 M onate 
beträgt, w ährend sie sich beim  Strebbau auf 28%  
M onate beläu ft; sie  ist also um  die H ä lfte  kürzer. D ie  
Förderung steh t beim  B andbetrieb  w ährend der ganzen  
A bbauzeit auf gleicher H öhe, sie  beträgt näm lich 600  
W agen in 1 Schicht, w ährend sie beim  Strebbau in  
w eiten  Grenzen schw ankt, u. zw. zw ischen  200 und  
460 W agen in 1 Schicht. E ine g leichm äßige Förderung  
ist aber für den gesam ten  B etrieb  von  größter W ich 
tigk eit.

D ie V orteile des A bbaues m it B andbetrieb  bestehen  
also, kurz zusam m engefaßt, darin, daß er eine große An
passungsfäh igkeit an d ie L agerungsverhältn isse besitzt, 
daß die B esch a ffen h eit d es F ördergu tes belanglos ist, 
und daß m it ihm  auch  in  ansteigender R ichtung ge
fördert w erden kann. D er B an d b etrieb  bedarf ferner 
nur eines geringen K raftau fw an d es un d  verursacht nur 
w enig  G eräusch. S ch ließ lich  ist seine große Leistungs
fäh igk eit und B etr iebssich erhe it, das geringe Gewicht der 
B etrieb sein rich tu n gen  und  d em en tsp rech en d  das leichte 
U m setzen  im  G egen satz zu ändern Abbauförderein
richtungen hervorzuheben. O bw ohl der Gurtverschleiß 
verh ä ltn ism äß ig  groß is t , leu ch te t also d ie Überlegen
h eit d ieser B etr iebsart in techn ischer und w irtschaft
licher B ezieh u n g  u n b ed in gt e in , vorausgesetzt, daß 
d as E in fa llen  n ich t m ehr als 12° beträgt.

Selbsttätige Betriebsüberwachung auf Teerkokereien mit besonderer Berücksichtigung 
der Gasabsaugung.

Von B etriebsführer A. T h  a u ,  L lw y n y p ia  (England).

(Schluß.)

W ährend die beiden beschriebenen E inrichtungen  
die Saugung durch B eeinflussung eines U m lau fven tils  
zw ischen Saug- und D ruckleitung regeln und die U m 
laufzahl des Saugers also, w ie es bei elektrischem  oder 
R iem enantrieb  der Sauger B edingung ist, unverändert 
bleibt, beruhen andere R egler auf dem  G edanken, die 
Saugung durch B eein flu ssung der U m drehungen der 
Saugerm aschine auf derselben H öhe zu halten.

Der R egler von  W aller & Son in] Stroud, E ngland, 
(s. A bb. 32) b esteh t aus einer Glocke a, die an ihrem  
untern  E nd e einen abged ichteten  Schw im m erkranz b 

trägt; dieser g ib t der G locke eine erhöhte Schw im m 
fäh igkeit, so  daß sie  auch bei geringen D ruck
schw ankungen leicht nachgibt. D er obere T eil c der 
G locke is t m it W asser gefü llt, dessen Stand durch ein  
bei e verstellbares V entil d  geregelt wird. D ie G locke 
w ird an der In n en seite  des B ehälters m it R ollen /  g e 
führt, so  daß sie  an der Z ahnstange g auf und ab bew egt 
w erden kann. D ie Z ahnstange trägt an ihrem  obern E nde  
ein  R egelungsgew ich t u nd  greift in einen gezahnten  
Q uadranten h  ein, der durch eine Z ugstange m it einer 
D rosselk lappe in der D am p fle itu n g  zum  Sauger ver
bunden is t. D ie  V erbindungss,tange besteh t aus 2 T eilen  
und kann m it H ilfe  der Spannschraube i ,  die m it 
R ech ts- und L inksgew inde versehen ist, nach B elieben  
verlängert werden.

D ie  W irkungsw eise is t  tolgende: D as m it der Vorlage 
verbu ndene R ohr k  le ite t  das Gas unter die Glocke, 
so  daß sie  angehoben w ird. H ierdurch wird das D am pf
v en til des Saugers geöffn et oder, im  en tgegengesetzten  
F alle , gedrosselt, w ozu m eisten s eine D rosselk lappe ver
w an d t w ird. D as E iristellen  des R eglers kann auf 3 A rten  
erfolgen , 1. durch V erlängern oder Verkürzen der Abb. 32. Schnitt durch den Regler von Waller.

Z u gstange m itte ls  der Spannschraub e i ,  2. durch Ver
ändern des B e la stu n g sg ew ich tes  auf der Zahnstange 
und 3. durch V ergrößern oder V erkleinern des Gasraumes 
unter der G locke, d. h. durch R egelu n g  des innem  
W asserstand es m it H ilfe  des V en tils  d.
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Abb. 34. Schnitt durch den Saugungsregler von Pintsch.

gefü llten  Gefäß befindet, is t  m it einem  Schw im m er ver
sehen  u nd  w ird durch A uflegen  von  G ew ichten  auf den  
T eller e so  b elastet, daß sie  beim  gew ünschten  D ruck  
in  der S augleitun g ihre M ittelstellu ng einn im m t. A n der 
G locke is t  d ie S tange /  befestig t, d ie durch den H eb el g 

u nd  den gem einsam en B olzen  h  m it dem  doppelarm igen  
H eb el i  in  V erbindung steh t. V on dem  H eb el g führt die  
Stange k  zu einem  im  G ehäuse l  befindlichen, der Länge  

nach durchbohrten  Schieber, der den  
E in- u nd  A ustritt sow ie auch die A b 
sperrung des D ruckw assers in dem  
Z ylinder m  regelt. D er K olben  dieses 
Z ylinders is t  m it dem  einen Arm  des 
D oppelhebels i  verbunden. A uf der 
W eile d ieses H ebels is t  der H eb el n  an 
geordnet, der entw eder m it der D rossel
klappe oder dem  E xpansionssch ieber  
der D am pfm aschine verbunden ist. 
H errscht in der V orlage ein  D ruck von  
gew ünschter H öhe, so  stehen  die  
G locke und dam it auch der im  G e
häuse l befindliche Schieber, der K o l
ben des Z ylinders m  und  der R egulator  
der D am pfm asch ine in  ihren M ittel
stellungen . L äuft der G assauger so  
langsam , daß der D ruck in  der Saug
le itu n g  zu steigen  beginnt, sow ird m it der 
G locke der H ebel g um  den B olzen  h  nach  
oben gedreht. G leichzeitig  w ird durch  
die S tange k  der im  G ehäuse l befind

lich e  Schieber derart v erste llt, daß d as aus einer V  asser- 
le itu n g  oder einem  B ehälter durch den H ahn o zu laufende  
D ruckw asser in den  Z ylinder m  e in tr itt und  den  K olben  
nach  oben  bew egt, w obei das über dem  K olben  befindliche  
W asser bei p  ab fließ t. D urch die B ew egung des K olbens  
w ird der H ebel n  gedreht und der R egelungsvorrichtung

Dieser R egler h at n am en tlich  in E n glan d , w o der 
Saugerantrieb durch eine D am p fm asch in e allgem ein  üblich  
ist, eine sehr große V erb reitung  gefu nden . E r w ird m it 
kleinen A bänderungen auch  von  ändern F irm en gebaut. 
Die Firma B ryan  & D on k in  in C hesterfield  regelt z. B. 
den innern W asserstan d  durch E n tlü ftu n gsh äh n e, die 
auf der Glocke angebracht sin d , w ährend  d ie G locke im  
Innern durch eine Ö ffnung m it dem  B eh ä lter  verbunden

A bb. 33. R egler, B a u a r t H ahn .

ist. Die B ew egungsübertragung von  der Z ugstan ge auf 
die Glocke erfolgt v ie lfach  durch eine H ebelanordnung. 
Ein N achteil d ieses R eglers b esteh t darin, daß sich  
Schwankungen ziem lich  sto ß w eise  auf die Saugerm aschine  
übertragen und das D am pfabsperrorgan  bei groß em  
Rohrquerschnitten großen  K raftau fw an d  erfordert, 
wodurch die B ew egungen  der R eglerglocke ganz oder 
teilweise gehem m t w erden.

Bei dem R egler, S y stem  H ahn , der F irm a Z im m er
mann & Jansen  in D üren  (R hld .) (s. A bb. 33) erfolgt 
die Beeinflussung der D am p fdrosselk lapp e durch ein  
zwischen R egler und M aschine b efind liches W en de
getriebe, das durch R iem en an trieb  m it der M aschine 
verbunden is t. D as A nheben  der G locke h at zur F olge, 
daß sich eine H ä lfte  des W end egetr ieb es durch ein K egel
rad mit dem g leich laufenden , von  der M aschine bew egten  
Antrieb in E ingriff se tz t und  durch ein  Schraubengew inde  
oder eine Z ahnstange die D rosselk lappe öffnet, bis der 
Druck unter der G locke n ach läß t u n d  die K upplung  
des W endegetriebes w ieder in  d ie R uh elage zurückkehrt. 
Senkt sich die G locke über einen  b estim m ten  Spielraum  
hinaus, d. h. w ird zu stark  gesau gt, so  w iederholt sich  
der Vorgang in en tg eg en g esetzter  W eise.

Auch bei dem  R egler der A . G. J u l.1 P in tsch  in B erlin  
(s. Abb. 34) w ird durch m itte lb are  L^bertragung der G lok- 
kenbewegung auf die D am p fm asch in e ein  K raftaufw and, 
der die B ew egungsfreiheit b eein flussen  k ö n n te , nach  M ög
lichkeit verm ieden. B ei d iesem  R egler is t das unter der 
Glocke c im Gefäß a  m ündend e R ohr b m it der S au g leitu n g  
des Gassaugers oder der V orlage verb un den . D ie  G locke c, 
die sich in einem  bis zur Ü berlaufschraube d  m it \ \  asser
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der D am pfm asch in e eine solche S tellung gegeben, daß  
die M aschine schneller läu ft. B ei diesem  Y organg wird 
in folge der B ew egung des H eb els i  die S tange k in ihre 
A nfangs-, der Schieber in die A bsch lußstellung, d. h. 
der R egler w ieder in seine ruhende M ittelstellung zurück
gebracht. E rst w enn neue D ruckschw ankungen eine B e
w egung der Glocke herbeiführen, erfolgt w ieder eine en t
sprechende V erstellung der R egelungsvorrichtung. B eim  
Sinken des Gasdruckes is t d ie W irkung des R eglers e n t
gegen gesetzt. D er Verbrauch an W asser is t  unerheb
lich, da nur bei e in tretenden  D ruckschw ankungen  
eine der geringen B ew egung des K olbens entsprechende  
kleine W asserm enge verbraucht w ird, d ie unter U m 
stän den  aufgesam m elt und für andere Zwecke verw endet 
w erden kann.

Für den B etrieb  des R eglers genügt nach A ngabe  
der Firm a ein D ruck von  4—5 m W assersäule. G elangt 
bei der D am pfm aschine ein R egulator zur A nw endung, 
w as an und für sich n icht erforderlich ist, so w ird dessen  
E inrichtung so getroffen , daß er nur die größte Ge
schw indigkeit der D am pfm asch ine festlegt.

E s is t bereits m ehrfach erw ähnt w orden, daß die  
Saugung m it der G asabgabe der K ohle genau in E in 
klang gebracht w erden m u ß ; um  dies bei den zu letzt  
beschriebenen R eglern zu erreichen, wird die unter  
die Glocke führende G aszuführungsleitung den Öfen 
m öglichst nahe, am  besten  also an die Vorlage, 
angeschlossen . In der H au p tgasleitun g w ird die Saugung  
am  größten  sein , je m ehr sich das Gas dem  Sauger 
nähert, und je größer die Saugung ist, desto geringer 
sind  ihre Schw ankungen im V erhältnis zur Gasabgabe. 
E in  R egler wird deshalb seinen Zweck um so besser er 
füllen, je näher er den Öfen liegt.

B ei der E n tscheidu ng über die Art des zu be 
schaffenden R eglers m uß die E ntfernung von der Ofen
batterie zum  Saugerhaus in B etracht gezogen w erden; 
je größer die E ntfernung ist, desso geringer is t  die Ver
w endungsm öglichkeit der letztgenannten  R egler. D ies  
ist leicht erklärlich, wenn m an bedenkt, daß der in der 
Vorlage vorherrschende D ruck nur 1—3 m m  beträgt 
und die Z uführungsleitung zum R egler im  höchsten  
F all 2 " D urchm esser aufw eist. H at 
die L eitung großes Gefälle, so  m uß  
m an auch m it Teeransam m lungen  
rechnen, obw ohl das einm al die  
L eitung füllende Gas im m er d as
selbe bleibt.

B ei geringem  Druck oder e in 
tretender Saugung w ird das Gas 
nur langsam  den R eibungsw ider
stan d  des verhältn ism äßig engen  
R ohres überw inden; daher w erden  
die durch die G asabgabe oder den  
W echsel in der D am pfspannung her
vorgerufenen D ruckschw ankungen  
um so langsam er an den R egler  
w eitergegeben  und auf die D am p f
m asch ine übertragen,' je w eiter der 
W eg von  der V orlage zum  Regler  
für das Gas is t und je m ehr 
K rüm m ungen zu überw inden sind.

Der A n w e n d u n g sm ö g lic h k e it d ie se r  R egler sin d  also 
gew isse  Grenzen g e se tz t.

A uf Grund dieser W ahrnehm ungen  hat die Berlin- 
A nhaltische M aschinenbau-A .G . eine elektrische Re
gelun gsvorrich tung, S y ste m  K reß , (s. A bb. 35) gebaut, 
die von  E ntfern ungen  unabhängig  is t  und  eine fast all
gem eine A n w endun gsm öglichkeit b esitz t.

D ie V orrichtung b esteh t aus zw ei in  Verbindung 
stehenden  B ehältern  a t und  a 2 von  etw a  300 m m  Durch
m esser und  gleicher H öh e, d ie zum  T eil m it Wasser 
gefü llt sind . In d iese B eh ä lter  tau ch en  d ie G locken b und c 

ein, die m it D oppelw änden  versehen  sind , um  eine bessere 
Schw im m fähigkeit und  d am it eine größere Em pfind
lichkeit herbeizuführen. D ie  G locken sind  m it Pendel
stangen  an dem  H ebel d  au fgehän gt, u. zw. tritt das 
P endel der G locke b frei durch eine Ö ffnung der D eck
p la tte  h indurch, w ährend die Ö ffnung für die Glocke c 

durch den S iphon e abgesch lossen  is t, ohne daß dadurch  
jedoch die B ew egun g der G locke gehem m t wird. Der 
H ebel d  endet nach  der einen  S e ite  genau zwischen  
zw ei K ontak ten  f x und f.,, w ährend das entgegengesetzte  
E nde ein  k leines versch iebbares G ew icht trägt. Die 
Schw im m einrichtung w ird auf oder neben die 
V orlage g este llt und  m it ihr durch ein m öglichst 
kurzes R ohr verbunden , das m it einem  A bzweig das 
Gas unter d ie G locke b und  in  den B ehälter a 2 über 
die Glocke c führt. D er R aum  u nter der Glocke c steht 
durch ein R ohr m it der A ußen lu ft in  Yrerbindung.

D er im  Saugerhaus untergebrachte T eil der Vor
richtung (s. A bb. 36) b esteh t aus einem  kleinen Motor a 

m it niedriger U m d reh u n gszah l; dieser treib t durch ein 
Schneckenvorgelege b und die K egekäder c un d  d  eine senk
rechte A chse e und  m it d ieser ein  k leines auf- und ab- 
schiebbares R itze l /  an, d as m it dem  als Zahnrad aus
geb ildeten  H andrad g des U m gangssch ieb ers in Eingriff 
steh t. D er M otor is t  durch Z w ischenschaltung er es 
kleinen T ransform ators und  ein es R ela is m it den beiden 
K on tak ten  des Schw im m ers auf der V orlage verbunden. 
W ird der D ruck in der V orlage zu hoch, so übt er auf 
die Glocke b (s. A bb. 35) von  u n ten  und  auf die Glocke c 

von  oben D ruck aus, w odurch d as K ontaktende des
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Hebels d herabgezogen w ird und  durch Schluß des S trom 
kreises den M otor in  B ew egu n g  se tz t. H ierdurch sch ließt 
sich der U m gangssch ieber so  w eit, daß der D ruck  
in der Vorlage w ieder n orm al und  der S trom kreis aufs neue  
unterbrochen w ird . I s t  d ie S augu ng zu  groß, so  w iederholt 
sich der V organg im  u m gekehrten  Sinne.

Diese E inrichtung is t, d a  sie  u n m itte lb ar m it der 
Vorlage in V erbindung s teh t, so  em p find lich , daß sie  
sogar den Saugungsverlust beim  Ö ffnen ein es R ei
nigungsstopfens in der V orlage oder G asleitun g regelt. 
Die Anordnung des Sch iebervorgeleges kann auch so  
getroffen werden, daß der M otor einen  w agerecht e in 
gebauten Schieber beein flußt, w ie es b ei V erw endung  
von Kapselgebläsen als Saugern die R egel ist.

Bei N euanlagen w ürde die E in rich tu n g  durch W ahl 
eines U m gangsschiebers m it loser, durch  d as H an d 
rad durchtretender S p in d el w esen tlich  verein fach t 
werden können. D ab ei w ürde das H an drad  s te ts  in 
derselben Lage b leiben  und  eine V ersch ieb u n g  des 
Ritzels /  n icht m ehr n ö tig  sein .

Auch die B edenken, daß der M otor in fo lge V ersagens 
des Schalters durchgehen und  dad urch  einen  B ruch  
des Schiebers herbeiführen, oder daß bei p lötzlichem  
Versagen des Strom es der Schieber n ich t zum  R egeln  
von Hand b en u tzt w erden k ön n te , s in d  durch die

B auart ausgesch lossen . D as K egelrad d  auf der Schnecken
achse (s. A bb. 36) ist näm lich  n icht aufgekeilt, sondern  
w ird durch die Schraube h nur angedrückt. Sollte deshalb  
der M otor durchgehen und  der Schieber ganz auf- oder 
zugedreht w erden, so  is t g leich w oh l jede Gefahr für den  
B etrieb  ausgesch lossen ; denn sobald  irgendw elcher  
K raftau fw and  erforderlich is t, z. B . sobald  der Schieber  
v o lls tä n d ig  geöffnet oder gesch lossen  ist, w ird sich  das 
K egelrad c n ich t m ehr m itdrehen. B le ib t der Strom  
p lö tzlich  aus, oder sind  A usbesserungen an der Vor
rich tung n ö tig , so  braucht nur die Schraube h  gelöst  
zu w erden, um  das D rehen des Schiebers von  H and zu 
erm öglichen.

D ie A nw endungsm öglichkeit dieser V orrichtung er
streck t sich  n ich t nur au f eine B etä tigu n g  des U m gan gs
sch iebers, sondern auch auf d ie in den le tz ten  Jahren  
sehr v ie l eingeführten  T urbosauger m it hoher U m 
drehungszahl, w obei die Saugung un ter F ortfa ll der 
U m gan gsle itu n g  durch D rosselung des E in- oder A us
tr ittsch ieb ers, der in  diesem  F alle  m it dem  M otor 
verbu nden  ist, geregelt wird.

A n a ly s a t o r e n .  Für die W irtsch aftlichk eit des K oke
reibetriebes ist der G ehalt an A m m o n ia k  im  E ndgas  
un d  in den  A bw ässern  der D estillierapp arate von  größter  
B ed eu tu n g . A uch w enn m an sich  durch häufige Probe
n ahm e über den  G ang der D estillierap parate un ter
rich tet, b le ib t es doch n icht aus, daß durch U n ach t
sam keit, vor allem  im  N achtbetrieb , ein  T e il des A m 
m on iaks verloren  geh t. A uf ein igen  K okereien h at m an  
ununterbrochene Probenehm er vorgesehen, d ie am  M orgen 
eine D u rch sch n ittsp rob e  der ganzen  N ach tsch ich t er
geb en  so llen ; da aber das A bw asser sehr heiß is t  und  
der K alk gehalt stark  sch w ankt, is t auch d iese M aßnahm e 
unzureichend, zum al ein  sch lech tes E rgebnis der 
A n a ly se  n och  keinen A ufschluß über d ie S tunde  
un d  M enge d es A m m oniakverlustes g ib t. W enn auch  
bisher die V ersuche, eine analysierende A nzeigevor
r ich tu n g  für den  A m m oniakgehalt des G ases zu bauen, 
bis heu te  n och  zu keinem  abgesch lossenen  E rgebnis ge
führt haben , da der A m m on iakgeh alt im  G ase v o lu 
m etrisch  n ich t b estim m t w erden kann, so  is t  doch  zu  
erw arten , daß die T echnik  en tsprechend  der B edeutun g, 
die sie  der se lb sttä tig en  B etriebsüberw achung m ehr und  
m ehr b eim iß t, auch auf d iesem  G ebiet zu E rfo lgen  
gelan gen  w ird.

D ie  H ydro-A p p arateb au an sta lt in  D üsseldorf h at vor  
kurzem  einen  A n a lysa tor  hergestellt, der hauptsäch lich  
zur stän d igen  P rüfung der A bw ässer d er A m m oniak- 
D estillierap p arate  d ien t, sich  aber auch für starkes  
A m m on iakw asser g leich  gu t verw enden läß t. D ie E in 
r ich tu n g  beruht au f der Z ersetzung v o n  A m m oniak
verb indu ngen  durch a lkalische N atrium h ypobrom id
lösun g, dem  sog. azotom etrischen  V erfahren. D ie  hierbei 
freiw erdende S tick sto ffm en ge kann  gasvolum etrisch  zur 
B estim m u n g  des G esam tam m oniak s dienen. Der 
A n a ly sa to r , dessen  A n w en d u n gsgeb iet sich  auf alle 
F lü ss ig k e iten  erstreck t, d ie der gas vo lum etrischen  
A n a ly se  zu gänglich  sind , in teressiert hier besonders 
w egen  seiner V erw endbarkeit für d ie laufende Prüfung  
des A b w assers der D estillierapparate.



D ie  oben erw ähnte R eaktion  zw ischen A m m oniak
salzen und alkalischer N atrium hypobrom id lösung erfolgt 
nach folgender G leichung:
3 N a B r O + 2  N a O H + 2  N H 4C 1= 2 N  +  2 N a C l+ 5  H 2Ö +  

3 N aBr.
U m  den A m m oniakgehalt zu erm itteln , w ird von  

dem  zu untersuchenden W asser se lb sttä tig  eine b estim m te  
Probe genom m en und m it einer gleichfalls se lb sttä tig  
abgem essenen überschüssigen M enge von B rom lauge innig  
verm engt. Der hierbei frei w erdende S tickstoff tr itt in 
eine Meß- und Z ählervorrichtung, die unm ittelbar den 
A m m oniakgehalt des W assers in Prozenten aufzeichnet.

A nalysato rs d er H y d ro -A p p ara teb au an s ta lt.

In der schem atischen  D arstellung des A nalysators, 
(s. Abb. 37), ist a das M eßgefäß für die bei b zufließende  
vorgeklärte und  gekühlte F lü ssigkeit. D ie R eagenz
flüssigkeit ist in dem  Rohr c en thalten  und wird aus dem  
V orratbehälter d ergänzt. D ie  M ischung und G as
en tb indung erfolgen in dem Gefäß e, w ährend der F lü ssig 
keitsrest durch das Rohr /  unter W asserverschluß ab
fließt. In dem  B ehälter g wird durch ständigen  geringen  
W asserzufluß aus der L eitung h von  Zeit zu Zeit D ruck
luft erzeugt, u. zw. dadurch, daß sich das Gefäß abw ech
selnd m it W asser fü llt und durch den H eber i  entleert. D er  
V organg w iederholt sich beliebig oft und w ird durch E in 
ste llu n g  des Z ulaufes h  e ingeleitet. D ie  D ruckluft w irkt 
durch die L eitung k auf die F lü ssigkeitssp iegel, ver

sch ließt in dem  G efäß / d ie M ündung des Rohres m  und 
treibt die P roben aus den  G efäßen a  und c in den E nt
w ickler e. D as en tw ick elte  G as tr itt  unter die Glocke n, 

hebt diese und beein flußt dadurch die Schreibfeder o, 
die den H ub auf der D iagram m trom m el als Strich 
aufzeichnet. D a  die S trich länge proportional der ent
w ick elten  G asm enge is t, kann der G ehalt unmittelbar  
abgelesen  w erden. N ach  beendeter R eaktion  hört der 
D ruck auf, das G as en tw eich t durch die im Gefäß l 

durch S inken  des F lü ssigk eitssp iegels freiwerdende 
Ö ffnung m ,  und d ie G efäße a  und c füllen sich wieder.

L äuft d ie Probe dem  A n alysator  n icht m it Raum
tem peratur zu, w ie das bei den A bw ässern der Destillier
ap parate der F a ll ist, so  w ird ein  kleiner Kühler vor
g esch a ltet, der g le ich zeitig  dazu d ien t, Schlam m  und Öl 
zurückzuhalten . D er A n a lysa tor  ist ferner mit einer 
se lb sttä tigen  A usgleichvorrich tu ng versehen, durch die 
Schw ankungen der T em peratur und des Luftdruckes 
der U m gebung ohn e E in fluß  auf d ie  G enauigkeit der 
P robenahm e b leiben .

Der beschriebene A n alysa tor  is t  nach jeder Richtung 
hin den praktischen A nforderungen des Kokereibetriebes 
angepaßt. A us der übersichtlichen  Bauart und be
quem en Z ugänglichkeit der E in zelte ile  ergeben sich 
B etriebssicherheit und  einfache \ \  artung.

A uch dem  G ehalt an K o h le n s ä u r e  in den ab
ziehenden K am ingasen  w'ird neuerd ings mehr Bedeutung  
b eigeleg t, w as schon  daraus hervorgeht, daß in den 
le tz ten  Jahren eine A nzahl v o n  se lb sttä tig en  Rauchgas- 
A n alysatoren  versch iedener B auart auf den Markt ge
kom m en sind  und nam en tlich  auf K okereien, sow ohl für 
die Öfen se lb st als auch für die dam it verbundenen 
K esselan lagen , m ehr und  m ehr E ingang gefunden 
haben. D ie Gründe, wreshalb  auf einen hohen C 02- 
G ehalt in den K am ingasen  der Öfen und • Kessel hin
gearb eitet w erden m uß, sin d  in der L iteratur so ein
gehend  b ehandelt w orden , daß sie als allgem ein bekannt 
v orau sgesetzt w erden dürfen.

V on den versch iedenen  CO.>-Analysatoren sollen nui 
zw ei B au arten , eine en g lisch e und  eine deutsche, heraus
gegriffen  w'erden, die sich  in  der P raxis vorzüglich 
bew ährt haben, ohne daß d am it andere Einrichtungen 
als w eniger le istu n gsfäh ig  b ezeich n et werden sollen.

D er A n alysator  der F irm a A lexander W right & Co. 
(s. Abb. 38) b esteh t aus einem  S iphonbehälter a, einem 
Schw im m er b, der an der K ette  c hängt, einer Ansauge- 
glocke d  und einem  T rop fven til e, das m it dem  Wasser
zuführungsrohr /  verbun den  is t. g is t ein Siphonrohr 
und h ein  durch ein  G egengew icht beeinflußter Wechsel
hahn. D ie au sb alan cierte G locke i ,  d ie in den Behälter k 

tau ch t, steh t m it der Schreibfeder in Verbindung; ihr 
jew eiliger S tand  kann an der E in te ilu n g  l abgelesen 
w erden, m  ist ein  W asserbehälter m it Ü berlauf n, o der 
B eh älter zur A ufnahm e von  K alilauge m it Überlauf p- 

D as zu untersuchende G asgem isch  tr itt durch die Leitung 
q e in; eb en so  saugt die L eitu n g  r  ununterbrochen ernen 
Strom  d ieses G ases an und b läst ihn , ohne ihn dem 
A n alysator  zuzuführen , w ieder aus. D ie  ganze Einrich
tu n g  ist m it H ilfe  d es H ah n es s an die W asserleitung 
angesch lossen , w ährend das verbrauchte W asser ber t
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abläuft. U m  d ie D arste llu n g  zu vereinfachen , is t der 
eigentliche aufzeichnende T eil des A n a lysa tors in der 
Abbildung n ich t berü ck sich tig t w orden. Vor der In 
betriebnahme w erden d ie B eh ä lter d  und  k  m it W asser  
und der B ehälter o m it Ä tzk a lilö su n g  gefü llt.

CT

d

/

-1___

Abb. 3A Schem atische D ars te llu n g  des K oh lensäure- 
A naly sa to rs  von  W rig h t.

Von dem kleinen B eh älter m  läuft W asser in den  
Behälter a und hebt den Schw im m er b, der durch die 
Kette c m it der A nsaugeglocke d  verbunden  ist und diese  
dadurch tiefer in den zugehörigen  B eh älter tau ch t. 
Angenommen, die G locke d ieses A n sau gegefäßes sei 
luftleer, so würde sie  se lb st in der tie fsten  S te llu n g  sein, 
der Schwimmer b aber die h öch ste  S te llu n g  e in n eh m en ; 
dadurch würde das W asserven til p  für einen  A ugenblick  
ganz geöffnet und som it der S iphon  g und  zu gleicher  
Zeit die Schreibfeder in T ätigk eit treten . D as aus dem  
Siphon g austretende W asser b eein flu ßt den U m stellhahn  
h in der W eise, daß er durch en tsp rech en d e S tellung  
das zu untersuchende G as in das S auggefäß  d treten  und  
zugleich den die Feder beein flu ssenden  T eil i  in T ätigk eit  
treten läßt. Sowie der Siphon g den B eh ä lter a  en tleert, 
fällt der Schw im m er b und  z ieh t die Saugglocke d  

hoch, die in ihrer tie fsten  S te llu n g  gan z m it W asser  
gefüllt ist und sich  durch H ochziehen  nach  u n ten  e n t
leert, wodurch eine M enge G as an gesau gt wird. Sobald  
der Siphon leergelaufen ist, w ird der G aszu tritt durch das 
Gegengewicht u  und den W echselhahn  h  abgesch lossen . 
Das langsam in den B eh ä lter a  e in lau fen de W asser hebt 
den Schwimmer b a llm ählich  und sen k t d ie Saug
glocke d. Infolgedessen  tr itt W asser von  u n ten  ein und  
treibt das Gas langsam  in den B eh ä lter  o, w o es durch  
ein Tauchrohr von  der A tzk a lilö su n g  gew aschen  wird, 
um von hier unter die Schw im m erglocke i  zu treten . 
Der Inhalt der G locke d  ist so  bem essen , daß d as V olum en

auf der E in te ilu n g  l  als voller H ub angezeigt w ird, 
w enn eine C 0 2-freie L uft den eben beschriebenen  
W eg durch den A nalysa tor m acht. T ritt aber ein  k oh len 
säu rehaltiges G em isch ein , so  w ird durch die A bsorption  
der K ohlensäure in der Ä tzkalilösun g der H ub des 
Z ylinders i  um  so  v iel verringert, w ie K ohlensäure  
absorbiert worden is t;  dieser H ub w ird durch eine Linie 
au fgezeichn et, d ie durch ihre H öhe den G ehalt an CO., 
an gib t. D urch das bei s e inström ende W asser w erden  
durch r  d ie  K am ingase anhaltend  angesaugt, so  daß in 
den kurzen Z w ischenräum en, in denen kein  Gas zur 
A n a ly se  en tn om m en  w ird, d ies n icht in der V erb indungs
le itu n g  steh en b le ib t, sondern fortw ährend durchgesaugt 
w ird, d am it ste ts  eine Probe des z. Z. der A n a ly se  
zum  K am in  ström enden  G ases untersucht wird.

U m  durch F iltrieren  des G ases, ehe es in  den  
A n alysa tor  gelan gt, eine S taubabscheidung zu erzielen  
und ein  V erschm utzen  zu verhüten , w ird der A n alysa tor  
so  e in geste llt , daß er etw a  20 A n alysen  in 1 s t m ach t. 
Er w ird in 4 verschiedenen A usführungen h ergeste llt, 
die sich  jedoch  nur durch die Art der D iagram m 
aufzeichnu ng u n tersch e id en ; sie  w erden für 24  st-  
Streifendiagram m  m it Trom m eluhr, für 24 st-S ch e ib en 
diagram m  ähnlich  w ie in Abb. 4, für 60 T age-D iagram m - 
streifen  ähnlich  w ie in A bb. 8  und für 260 T age- 
D iagram m streifen  in der W eise h ergestellt (s. A bb. 39), 
daß auf einer U hrtrom m el beide Streifen neben-

CffiCk&tr

A bb. 39. K oh lensäu re-A naly sa to r von W rig h t m it 
aufzeichnendem  Zugm esser.
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einanderlaufen , w obei auf dem  einen der C 0 2-G ehalt, auf 
dem  ändern der K am inzug als D iagram m  nieder
geschrieben  wird.

In  D eu tsch lan d  hat sich  der A nalysator der A dos-G . 
m . b. H . in A achen sehr gut eingeführt und ist auf vielen  
K okereien  zur U ntersuchung der K am ingase an
gesch lossen . D ie A dos-A nalysatoren  w erden in 2 ver
sch iedenen  B auarten  geliefert, von  denen der eine m it 
W asser, der andere nur durch den Schornsteinzug  
betrieben  w ird. D a sich  beide nur durch ihre A n triebs
art u n terscheiden , so ll nur der letztgen an n te hier 
beschrieben w erden.

Er b esteh t aus dem fA bsorp tionsgefäß  m it Zähler
w erk (s. A bb. 40), dem  m it Schornsteinzug betriebenen  
»Kraftwerk« (A bb. 41) und den G aspum pen (s. Abb. 
42 und  43).

D ie doppeltw irkende G aspum pe entn im m t dem  Zug  
die Gase und  drückt sie so  durch einen M eßbehälter, 
daß durch H eben einer m it Sperrflüssigkeit gefü llten  
F lasch e gen au  100 1 Gas abgefangen und in die  
A b sorp tion sflü ssigk eit g e le ite t werden.

Ados-G. m. b. H.

D er eigentliche A nalysator (s. Abb. ¿0) besteht aus 
dem  K alilaugengefäß  a, das m it dem  G lockengefäß b in 
V erbindung steh t und durch das Füllgefäß  c m it K ali
lauge gefü llt w ird. An der aufsteigenden R öhre des G e
fäßes b ist eine Marke angebracht, d ie den Stand der 
K alilau ge in dem  Gefäß a  anzeigt. D er kugelförm ige T eil 
des G lockengefäßes b hat, von  der Marke des S te ig 
rohres an gerechnet b is zu seiner röhrenförm igen Ver
engung, e inen  In halt von  80 1; die K ugel und das an
sch ließ en de R ohr d ienen  zur A ufnahm e der verdrängten  
K alilauge. D er G esam tinh alt der beiden T eile

beträgt m ehr als 100 1. D er auf der Kugelform  an
gesch m olzen e zy lin d risch e T eil des G efäßes b d ient zur 
A ufnahm e v o n  G lyzerin . In  d iese  F lü ssigk eit taucht 
d ie  G locke d, deren M ittelrohr in  d ie Verlängerung des 
G efäßes b h ineinragt u nd  v o n  der aufsteigenden  Kali
lauge gesch lossen  w erden kann . D ie  G locke d  steh t durch 
M itnehm erschraube u n d  Seidenfaden  m it dem  Hebel / 
und dadurch m it der Schreibfeder g in  Verbindung. 
D as dünne R öhrchen des K alilau gengefäßes a  is t durch 
einen 2 m m - Schlauch  an d as M eßgefäß h angeschlossen; 
an den S tu tzen  i  d ieses G efäßes sch ließ t sich das knie- 
förm ig gebogene G aseintrittsrohr k  an, das m it den 
D ru ck ven tilen  verbunden  w ird, w ährend das Mittelrohr 
des M eßgefäßes in  das gerade G asaustrittsrohr l  mündet. 
D as M eßgefäß h is t  m it einer E in teilu n g  versehen; . 
sein  R aum in halt b eträgt v o n  der N ullin ie bis zu der 
Marke, die sich  an dem  obern T eil des 2 m m  starken 
R ohres befindet, genau  100 1. D as untere offene Ende 
des M ittelrohres s teh t m it dem  N u llstrich  der Einteilung  
auf gleicher H öhe. D ie  verlängerten  Schenkel des Meß
gefäßes verein igen  sich  zu  einem  nach links zeigenden 
S tu tzen  m , der durch einen  
G um m ischlauch m it dem  
M essingstutzen  n  und  w eiter
hin durch einen  Sch lauch  o 

m it der F lasch e p  in  V er
b indung steh t, so daß d ie  in  
dieser en th a lten e Sperrflüssig
k eit in das M eßgefäß g e 
langen  kann.

D as K raftw erk (s. A bb. 41) 
b esteh t aus einem  B eh ä lter  a, 

der bis zur N ase  b m it einer  
Sperrflüssigkeit (W asser) g e
fü llt is t . In  d iese  tau ch t eine  
M essingglocke c. U m  das G e
w ich t des B eh ä lters zu v er 
m indern, befindet sich  im  
Innern ein  H oh lzy lin d er, der 
zugleich  dazu  d ien t, das  
Saugrohr d  festzu h a lten . D as  
G estell e is t  an dem  B e 
hälter b efestig t und  träg t die 
Schnurscheiben /,  g und  h  s o 
w ie d as W ech se lv en til i .  D ie  
Schnurscheibe /  b esteh t aus 
2 S cheib en  m it versch ied en en  
D u rch m essern ; an den  H aken  
der h in tern  S cheibe w ird  
der A ufhängedraht für die G locke c befestig t, während 
an der vord em  d as G egengew icht k  m it der Flasche p 

(s. auch A bb. 40) hängt, so  daß bei geöffnetem  W echsel
v en til d ie G locke durch d as Ü bergew ich t nach oben 
gezogen  w ird. Ferner sin d  auf der Schnurscheibe /  die 
M itnehm erstifte  l  und  m a n g eo rd n et; an den Haken 
der v o rd em  Scheibe w erden d ie Pum pendrähte ein
geh ak t. D ie Schnurscheiben  g  und  h  sind  einrillig und 
führen d ie P um pend rähte. D as W ech selven til i  besteht 
aus einem  D re iw eg estü ck ; der bew egliche % "-Stutzen 
w ird durch den Sch lauch  o m it der vom  K am in kommen
den L eitu n g  verbund en ; das en tgegen gesetzte  Ende
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wird durch einen v om  H eb el q b e tä tig ten  V en tild eck el 
selbsttätig geöffnet und  gesch lossen ; der nach  unten  
zeigende S tu tzen  verb in d et durch den  Sch lauch  r  das 
Wechselventil m it der S au g le itu n g  d  d es K raftw erkes, 
die durch den G um m istopfen  s gesch lo ssen  w ird.

Bei gesch lossenem  V en til erstreck t sich  der Schom - 
steinzug von dem  W ech se lv en til durch den Schlauch r 

und das Rohr d  un ter  d ie G locke c u nd  erzeugt hier eine  
Depression. D urch den  Ü berdruck  der äußern L u ft 
senkt sich die G locke, so  daß d ie Schnurscheibe /  gedreht 
wird. Der M itnehm erstift m  erreicht dadurch den  
Hebel q des W ech se lven tils  i  u nd  drückt ihn  über seine  
senkrechte S tellun g h in aus. A us der G leichgew ich tslage  
gebracht, fä llt der H eb el n ach  lin k s, w odurch der 
Ventildeckel zurücksch lägt u nd  das V en til geöffn et  
wird. Durch das g eö ffn ete  V en til kann nun genügend  
Luft nachström en, d ie D ep ression  un ter  der G locke  
verschwindet, und d as G egengew icht k  senk t sich  m it 
der Flasche p  und  z ieh t d ie G locke w ieder em por. 
Zugleich drückt der M itnehm erstift l den  H eb el q nach  
rechts, so daß d ieser n ach  Ü b ersch reiten  der w age
rechten Stellung den  V en tild eck el w ieder in seine  
frühere Lage, in der d as W ech se lv en til i  gesch lossen  
ist, zurückbringt. D urch  d ie n u n  w ieder unter der 
Glocke en tstehende D ep ression  sen k t sich  die Glocke  
in der geschilderten W eise  u nd  z ieh t d ie F lasch e nach  
oben. D as K raftw erk is t  so  bem essen , daß sich in 
bestimmten Z eitab sch n itten  (etw a 5—6 m in) d ie Glocke 
einmal gehoben und  gesen k t h a t, so  daß eine en t
sprechende G egenbew egung der m it Sperrflüssigkeit 
angefüllten F lasche sow ie  ein  u n u n terb roch en es Auf- 
und Niedergehen der P um pen  erfo lg t.

Abb. 42. Abb. 43.
Vorderansicht Seitenansicht

der Pumpenbehälter des Ados-Analysators.

D ie P um penbehälter (s. die A bb. 42 und  43) b esteh en  
aus 2 zylindrischen , b is zu einem  angebrachten  Ü ber
lau f m it WTasser gefü llten  G efäßen, durch deren B oden  je 
ein Saugrohr führt. In die Sperrflüssigkeit tau ch en  
2 P um penglocken  a, d ie ab w echselnd  durch das K raft
w erk gehoben u n d  gesenkt w erden, a lso  fortlaufend  
frische G ase ansaugen  und  in d ie  G efäße drücken. Mit 
den durch die B öden  führenden R ohren sind  d ie V en til
paare b u n d  das Saugrohr c verb u n d en ; d ie o b em  V entile  
w irken a ls Saug-, d ie untern  als D ru ck ven tile . D ie  
Sperrflüssigkeit in den V entilen  b esteh t aus G lyzerin ; 
sie  m uß in den beiden S äu gventilen  den  B ogen  des  
nach  vorn zeigenden S tu tzen s d  bedecken . Mit diesem  
S tu tzen  w ird die obere V entilverb in dung e v erein ig t u nd  
das w agerech te nach h in ten  zeigende R ohr /  an das  
y 2 "-G aszuführungsrohr angesch lossen . K urz vor dem  
A nsch luß  is t  ein Siphon g  (s. A bb. 43) angebracht, 
dessen  kugelförm iger T eil b is zu einer Marke m it 
G lyzerin  u n d  W asser gefü llt is t. D er Siphon d ien t zur 
A ufnahm e des K ondensw assers; bei geschlossener oder 
verstop fter  G asleitu ng so ll durch dessen  V erjüngung  
nach  Ü berw indung des F lü ssigk eitsw id erstan d es, etw a  
50 m m , L uft in k leinen  B lasen  h indurchstreichen , 
w odurch ein  Ü bersaugen der F lü ssigk eit in  d ie P u m pen
rohre verm ieden w ird. D ie  ob em  V entile  sind  m it 
den untern  (D ruckventilen) durch je ein  senkrecht 
eingeschm olzenes R ohr h  verbund en ; d ieses so ll etw a  
5 m m  in  d ie  Sperrflüssigkeit der untern  V en tile  ein- 
tauch en . A n  der D ecke der D ru ck ven tile  befinden sich  
zw ei zur S eite  nach  innen  zeigende S tu tzen  i ,  die sich  
m it der untern  V en tilverb indu ng c zu  einem  R ohr ver
ein igen . A n  dem  Stu tzen  k  d ieser V en tilverb indun g  
hän gt ein  Sperrgefäß l ,  das bis zu seinem  Ü berlauf m it  
G lyzerin  gefü llt is t , so  daß durch d ie Ö ffnung an der  
D eck e d ie durch den G lyzerinstand  in B lasen  zieh en den  
G ase in  die A tm osphäre treten , sobald  in  dem  
M eßgefäß d ie  G ase n ich t m ehr um laufen  können , a lso  
w ährend der D auer der A bsorption . D ie  v ier te  
L eitu n g  der untern  V entilverb ind ung is t  an das G as
ein trittsroh r k  d es A bsorptionsgefäß es (s. A bb . 40) durch  
einen  m it der F la sch e  p  verbundenen  Schlauch ange
sch lossen .

D er G ang der A n a ly se  v o llz ieh t sich  w ie fo lg t : 
d as zu untersuchende R auchgas w ird durch das in  den  
K an al oder K am in  eingeführte E ntnahm eroh r durch  
d ie  F ilterfü llu n g  u nd  d ie ansch ließende R ohrleitun g von  
den  durch d as K raftw erk angetriebenen  P u m p en  a n 
g esa u g t u nd  durch das G asein trittsroh r k  (s. A bb. 40) 
in  den  A n a ly sa to r  gedrückt, w o es im  M eßgefäß h frei 
u m läu ft u n d  durch d as R ohr l  w ieder a u str itt . A us  
der F la sch e  p , von  dem  K raftw erk geh ob en  und  gesen k t, 
tr itt d ie  Sperrflüssigkeit durch den  Schlauch o u n d  den  
S tu tzen  n  in  das M eßgefäß h. D ie  F lü ss ig k e it s te ig t in  
dem  M eßgefäß hoch  u n d  sch ließ t den  E in tr itt des  
R ohres k, so  daß keine G ase m ehr in  das M eß
gefäß  ein treten  können . V on der ab gefangenen  G as
m en ge  w erden  in  dem  A u genb lick , w o d ie  F lü ssigk eit 
d as M ittelrohr d es M eßgefäßes h erreicht, gen au  100 ccm  
zum  Ü bertreiben  zur A n a ly se  un ter  A tm osphärendruck  
abgefangen , w ährend  der ü berschü ssige R est durch das  
M ittelrohr u nd  das G asaustrittsrohr l  in d ie L uft



gedrückt w ird. Durch die in dem  M eßgefäß w eiter  
aufsteigend e F lü ssigkeit w erden die abgefangenen 100 ccm  
Gas durch den 2 m m -Schlauch  auf d ie K alilauge  
getr ieb en . Sow ohl die große A bsorptionsfläch e der K ali
lau ge selb st als auch d ie m it K alilauge benetzten  G las
flächen absorbieren den C 0 2-G ehalt der G ase in etw a 1 bis 
2 m in vo llstän d ig . D ie n icht absorbierten G asreste (70%  
Stick sto ff, überschüssiger Sauerstoff, se lten  K ohlen
oxyd ) verdrängen d ie K alilauge in das G lockengefäß b, 

aus dem  d ie L uft durch das noch offene N ickelröhrchen e 

der G locke d  en tw eich en  kann. H a t d ie K alilauge das 
R öhrchen e erreicht, so is t  der L uft der A u stritt ver
sch lossen ; in diesem  A ugenblick  sind  80 ccm  Luft 
entw ichen . E ntsprechend  dem  n icht absorbierten G as
rest treibt die steigende K alilauge die eingesch lossene  
L uftm enge unter die fast ausbalancierte Glocke d ;  

hierdurch w ird der H eb el des Schreibzeuges /  
auf der einen Seite  erleichtert und der A usschlag durch  
die an dem  H ebelarm  b efestig te  Schreibfeder g 

auf den P apierstreifen  aufgezeichnet. H at die F lü ssig 
keit in dem  M eßgefäß h d ie  an dem  K apillarröhrchen a n 
geb rachte Marke erreicht, so  sind  die abgefangenen  
100 ccm  Gas in das K alilaugengefäß  a verdrängt w orden. 
In dem selben  A u genb lick  hat der M itnehm erstift m  

(s. Abb. 41) an der großen Scheibe /  des K raftw erkes 
den H eb el q des W ech selven tiles i  um gew orfen, wodurch  
ein H u bw echsel e in tr itt. D ie  F lasche p  senkt sich, so  
daß die Sperrflüssigkeit w ieder aus dem  M eßgefäß h 

(s. A bb. 40) in die F lasch e zurückfällt. D er rechtsseitige  
G asein trittsstu tzen  des M eßgefäßes w ird w ieder frei, 
so daß frische G ase aus den Pum pen durch das E in tr itts 
rohr k  (s. Abb. 40) in  das M eßgefäß h ein treten . D ie schon  
untersuchten  G ase w erden durch das G asaustrittsrohr 1 in  
die A ußenluft verdrängt, und frische Gase laufen in dem  
M eßgefäß um . In der tiefsten  S tellung  der F lasche  
findet durch den M itnehm erstift l  auf der großen  
Schnurscheibe /  (s. A bb. 41) durch U m w erfen des 
H eb els q des W ech selven tils  w ieder ein H ubw echsel 
sta tt , so daß die Sperrflüssigkeit in dem  M eßgefäß für 
die fo lgende A n a ly se  w iederum  Gas abfängt. D ie E n t
nahm e und das Ü bertreiben der G ase durch die Pum pen  
gehen ununterbrochen vor sich. K önnen die Gase nach  
V erschluß des G aseintrittsrohres k  in dem  M eßgefäß h 

n ich t m ehr um laufen, so entw eichen sie nach Ü berw inden

der F lü ssigk eitsh öh e im  Sperrgefäß g (s. d ie Abb. 42 und 43) 
durch d ie  in der D ecke angeb rach te  Ö ffnung in die Luft.

E ine w ich tige  P robe des A n a lysa tors auf seine 
R ich tigk eit b esteh t darin , daß m an am  Meßgefäß h 

das E rgebnis der chem ischen  A n a ly se  ablesen und mit 
dem  vom  S chreib stift au fgezeichn eten  Prozentgehalt 
vergleichen kann . D ie  Sperrflüssigkeit im  Mittelrohr 
des M eßgefäßes u nd  dem  ansch ließ en den  G asaustritts
rohr l  s teh t in derselben  H öh e w ie der F lüssigkeits
sp iegel in der F la sch e  p\  daher befinden sich beide 
F lü ssigk eitssp iegel un ter  A tm osphärendruck, während 
im  G asbehälter h (s. A bb. 40) d ie F lü ssigk eit unter dem 
D ruck der in den kugelförm igen T eil des Gefäßes b ver
drängten  K alilauge steh t. Sobald  die K alilauge beim 
R ückgang w ieder auf d ie M arke in  dem  Steigrohr d (s. Abb. 
41) einsp ielt, befindet sich  das G as im  G asbehälter h des 
A b sorp tion sgefäß es w iederum  unter atm osphärischem  
D ruck. D a  in der anfänglich  unter atm osphärischem  
D ruck ab gefangenen  G asm enge von  100 ccm  die enthal
ten e  K ohlensäure durch die K alilauge absorbiert wurde, 
hat sich d ieses V olum en um  einen entsprechenden Teil ver
m indert, und  daher w ird, sobald  im G asgefäß li wieder 
atm osphärischer D ruck  herrscht, d ie Sperrflüssigkeit 
einen Stand  über dem  N ullp u n k t der E inteilu ng einneh
m en, der dem  jew eiligen  C 0 2-G ehalt entspricht und den 
m an u n m ittelbar ablesen  kann. L m  zu erkennen, wann im 
M eßgefäß h w ieder atm osphärischer D ruck herrscht, beob
ach tet m an den S tand  im  M ittelrohr d es M eßgefäßes in 
dem  A ugenblick , in dem  er beim  Z urückgehen der Flüssig
keit in gleicher H öh e m it der F lü ssigk eit im  M eßbehälter h 

steh t. D er en tsp rechende T eilstrich  im  Meßgefäß h 

g ib t den C 0 2-G ehalt der an a ly s ierten  R auchgas
probe an; is t  der A n a ly sa to r  richtig  e in gestellt, so muß 
die Schreibfeder d en selb en  COä-G ehalt auf dem Dia
gram m streifen  aufzeichnen .

W enn auch d iese B eschreibu ngen  die R eihe der 
se lb sttä tigen  M eßgeräte k ein esw egs erschöpfen, so 
sind  doch d ie H au p tarten , d ie für den  Kokereibetrieb  
in B etracht kom m en, fa st säm tlich  gen an n t worden. Ei
n ige V orrichtungen , w ie z. B . so lch e, d ie das Ausdrücken 
der Öfen aufzeichnen , haben sich  z. T . als unzuverlässig  
erw iesen, w ährend andere n och  n icht lange genug erprobt 
sind , um  ein U rteil über s ie  abgeben  zu können.

Die Ausdehnung des oberrheinischen Kalivorkommens.
Von D iplom -B ergingenieur C. B e i l ,  K assel.

Im  A nsch luß  an die bisherigen V eröffentlichungen1 
in d ieser Z eitschrift so ll im folgenden über die B egrenzung  
des K aligeb ietes n ach  dem  neuesten  Stand e der 
B ohrungen  kurz b erich tet werden.

Seitdem  A nfang 1912 auf bad ischem  G ebiet ein  
K alisalzlager von  anscheinend bauw ürdiger M ächtigkeit 
erbohrt worden ist, tr ifft die B ezeichnung »ober- 
elsä ssisch es K aligebiet« n ich t m ehr zu, sondern es ist

> s. G lü cka u f 1907, S. 257 und 1912, S. 1321; s. auch 1912, S. 892.

richtiger, in Z ukun ft von  einem  » o b e r r h e in is c h e n «  
K alivorkom m en zu sprechen .

D a s  B e c k e n  v o n  W i t t e l s h e i m .  D ie Entdeckung  
von  K alisa lzen  im O berelsaß  und die in letzter Zeit 
energisch  betriebene E rsch ließ u n g d ieses Kaligebietes 
b egegnete s te ts  b esonderm  In teresse. D enn infolge 
des A uffindens reicher K alisalzab lageru ngen  im Tertiär 
war die feste  Ü b erzeu gu n g  w eiter K reise, daß nur im 
B ereiche des Z ech stein s abbauw ürdige Kalisalz-



Vorkommen zu suchen  se ien , ersch ü ttert, und die M öglich
keit, in ändern geo log isch en  H orizon ten  K ali außerhalb  
der R eichsgrenzen zu ersch ließ en , sch ien  nahegerückt 
zu sein. D ie H offn u n g , vom  d eu tsch en  K alim onopol 
unabhängig zu w erden, h at denn  au ch  n ach  B ek a n n t
werden der Funde im  T ertiär des E lsaß  m it dazu  
beigetragen, die S ch ü rftä tigk e it n ach  K ali im  A uslande  
anzuregen.

nicht gefunden w erden, so  sch ien  die M öglichkeit vor
handen zu sein, produktives K arbon im R h ein ta l
graben anzutreffen, dessen  A usgehendes auf lange  
Erstreckung, allerdings nur m it sehr geringer M ächtig
keit und nur m it S ch m itzch en  von  K ohle und  
ßrandschiefer, en tlan g  den V ogesen  bereits aufge
schlossen war.

Das bei den B ohrungen  angetroffen e, sehr unreine 
Steinsalz fand überhaupt keine B each tu n g , so  daß  
z. B. mit Süßw asserspülung und M eißelbohrung in der 
Salzregion fortgefahren w urde. N ur die B ohrung  
südlich vom  Orte W itte lsh eim  w urde a ls K ernbohrung  
vertieft und zog überraschenderw eise einen  K alikern, 
auf den man übrigens auch  nur durch Z ufall aufm erksam  
wurde. D am it war der A nlaß  gegeb en , d as G ebiet um  
den Ort W ittelsheim , das F ö r s t e r  in seiner vortrefflichen  
Arbeit1 mit R echt als »B ecken von  W ittelsheim « be-

‘ F ö r s t e r :  Ergebnisse <ler U ntersuchung von Bohrproben aus den 
seit 1904 im Gange befindlichen, zur Au fsuchung  von Steinsalz und 
Kalisalzen ausgeführten T ie fboh rungen  im  T e rt iä r  des Oberelsaß, 
otraßburg 1911.

D ie  G esch ichte der E n td eck u n g  der K alilager im  
O berelsaß is t w enig  bekannt. E ine G esellschaft, deren  
Gründer und eifrigster Förderer der B esitzer  einer  
süd deutsch en  B ohrgesellsch aft, der G ew erkschaft G ute  
H offnu ng, w ar, b esch loß  im Jahre 1904, drei B ohrungen  
auf P etro leu m  im O berelsaß niederzubringen, die aufs  
G eratew ohl auf der L inie Sennheim -M ülhausen ange
se tz t w urden (s. Ü bersichtskarte). S o llte  P etroleum

zeichn et, sy s tem a tisch  abzubohren. D iese  lebhafte  
Sch ü rftä tigk eit b lieb lange verborgen, da in N ord
deu tsch lan d  die A ufm erksam keit aller am  B ergbau  
in teressierten  K reise durch die infolge der bevorstehenden  
M utungssperre fieberhafte B oh rtä tigk e it der Jahre  
1905 -1907  v o ll in A nspruch genom m en war. Info lge
dessen  geriet nahezu das ganze G ebiet in eine H and.

Mit R ü ck sich t auf die bereits erfolgten  V eröffen t
lich u n gen  erübrigt es sich , auf die E rgebnisse dieser  
B oh ru n gen  näher einzugehen . D ie später  erfo lgte  A uf
te ilu n g  wird durch die Ü b ersich tsk arte  dargeste llt, 
auf der die F elder der einzelnen , durch Interessen 
gem ein sch a ft oder gegenseitige B ete iligu n g  verbundenen  
G esellschaften  g leiche Schraffuren zeigen.

D e r  N o r d -  u n d  O s t r a n d  d e s  W i t t e l s h e i m e r  
B e c k e n s .  V o llstä n d ig  getren n t von  der E rschließung  
des W ittelsheim er G eb ietes erfolgte die S ch ü rftätigkeit 
der erw ähnten  sü d d eu tsch en  B oh rgesellsch aft in dem  
R an dgeb iete . H ier w urden bei den O rten Räders-

Ü bersichtskarte des oberrheinischen K alivorkom m ens.
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heim ; R egisheim  und nordöstlich  von  B atten h eim  
noch  einige schöne Funde gem acht, die im  B esitz  
der rein französisch-elsässischen A ktiengesellschaft 
St. T herese sind.

B o h r u n g e n  in  F r a n k r e ic h .  Ks k o n n te  bei der 
unm ittelbaren N achbarschaft der deutsch-französischen  
Grenze n ich t ausbleiben, daß sich  die A ufm erksam keit 
auch dem  T ertiärgebiet innerhalb der burgundischen  
P forte auf französischem  B oden  zuw andte. Im  E lsaß  
w ar das A usgehende des K alivorkom m ens nach  Süd
w esten  durch eine R eihe von  B ohrungen , die auf einem  
B ogen Sennheim  - Schw eighausen - H eim sbrunn - N ieder
m orschweiler liegen , einw andfrei nachgew iesen . D a die 
burgundische P forte geologisch  einen Ju rasatte l dar
ste llt, dessen Scheitellin ie vom  Schw eizer Jura zu den  
V ogesen ganz in der N äh e der R eichsgrenze verläu ft, 
so wurden 2 Bohrungen auf dem  w estlichen  Sattelflüge] 
bei den O rten F elon  und F oussem agne angesetzt. 
B ei diesem  le tz tem  Orte verm u tete  m an, über dem  
T iefsten  einer T ertiärm ulde geringerer A usdehnung zu 
stehen , nahm  also ähnliche V erhältn isse w ie auf 
deutscher Seite bei W ittelsheim  an. D ie B ohrung  
bei Felon erreichte in geringer T eufe bereits den Jura, 
die zw eite bei F oussem agne durchsank Tertiär, 
ohne jedoch Spuren , von  Salz anzutreffen. D as un
günstige Ergebnis dieser B ohrungen in Frankreich , 
die ebenfalls von  der erw ähnten süddeutschen  Bohr- 
firma ausgeführt wurden, konnte zu w eitern Schürf- 
versuchen im  B ezirk von  B eifort um so w eniger anregen, 
als das Gebiet stark  gestört ist und eine ganze A nzahl 
von  Juraaufschlüssen auf zahlreiche tek ton isch e B e
w egungen w ie auch auf eine geringe T eufe des liegenden  
Juras hinw eist. E s is t daher m it S icherheit anzunehm en, 
daß die V erhältnisse für das V orhandensein einer 
großem  Salzablagerung auf französischer Seite so  
ungünstig  w ie m öglich  liegen.

B o h r u n g e n  b e i  H a b s h e im - S ie r e n z .  In der 
Arbeit von  M e is n e r 1 ist auch der beiden B ohrungen  
bei Sierenz, südlich  von  M ülhausen gedach t w orden, 
über deren E rgebnisse z. Z. noch S tillschw eigen  bew ahrt 
wird. D ie tertiären H orizonte haben  sich  n ich t als 
salzführend erw iesen. E s war von  vornherein gew iß , 
daß es sich  südlich  von  M ülhausen nur um  ein k leines, 
au ssich tsvo lles G ebiet, etw a um  eine abgesunkene T ertiär
scholle, handeln  konnte. D enn  die geringe T eufe des 
Juras in der N äh e stand  außer Z w eifel, und in  nächster  
N ähe der B ohransatzpunk te treten  die salzführenden  
H orizonte des W ittelsheim er B eckens zutage.

K a l i f u n d e  in  B a d e n . N ach  B ek an ntw erd en  der 
elsässischen Funde hat es der badische S taa t n icht 
an B em ühungen fehlen  lassen , B ohrungen innerhalb  
seines G ebietes anzuregen, die auch in  den Jahren  
1911/1912 zum  E rfolg führten. B ohrungen bei 
K rozingen-Staufen  verliefen bekann tlich  ergebnislos, 
dagegen wurde bei B uggingen-Z ienken ein S y lv in 
fund von  ähnlicher G üte w ie im  E lsaß  gem acht. 
D ie geringe A nzahl der B ohrungen in  B aden  er
m öglich t noch  kein sicheres U rteil über die A us
dehn ung des K alivorkom m ens, jedoch kann es sich  in 
B aden  nur .um  ein G ebiet von  geringer E rstreckung

> g. G lü cka u f 1912, S. 1321.

handeln. D enn  die Z one zw ischen  Schw arzw ald und 
R hein  ist sch m al, und  sü d lich  von  M üllheim  tritt der 
R hein  sogar b is d ich t an die V orberge des Schwarz
w aldes heran, im  N orden  u n terb rich t das Eruptivgebiet 
des K aiserstu h ls die R h ein eb en e, und  die ergebnislosen 
B ohrungen  in  der H öh e v o n  K rozingen und Staufen  
scheinen darzutun , daß die Salzablagerungen nach Norden 
zu n ich t w eit streichen .

D a s  n e u e  K a l ig e b ie t -  b e i  B a n z e n h e im .  Die 
Grenze des K alibeckens v o n  W itte lsh e im  wird gekenn
zeichn et durch eine R eihe v o n  n ich t kalifündigen  
B ohrungen bei H irzfelden , M ünchhausen und eine 
B ohrung am  R h e in -R h on e-K an a l (B ohrüng E  I I I ,  

süd lich  von  M ünchhausen). W ährend die Bohrungen  
zw ischen  E nsisheim  und  M ünchhausen in einer Ver
w erfung bzwr. einem  G raben steh en , dessen  Vorhanden
sein in  der ausführlichen  A rbeit von  F örster1 nach
gew iesen  ist, d u rch teu fte  die B ohrun g E  I I I  die normal 
abgelagerte Salzzone, ohne K alisa lz  zu erschließen.

D a  die geringe M äch tigk eit des K alilagers in den 
B ohrungen bei B a tten h eim  au f ein  .A uskeilen  des 
Lagers h in d eu tet, so  g a lt es zu n äch st a ls erw iesen, daß 
eine F ortsetzu n g  des K alilagers n ach  O sten  zu nicht 
zu erw arten sei. D er F u n d  in  B ad en  bei B üggingen in 
nächster N äh e des R heins gab  jed och  Veranlassung  
zu erneuter lebhafter B o h rtä tig k e it in der N ähe der 
elsässischen  O rtschaften  B lod elsh eim , R um ersheim  und 
B anzenheim . E in  T eil der B oh rungen  ist noch im 
Gange. Z uverlässig  ist b isher nur bek an n t, daß zwei 
von  ihnen  fü nd ig  gew orden sind , neuerdings soll auch 
eine d ritte  B o h m n g  K alisa lz  ersch lossen  haben. Wenn 
auch  die T eufe der L agerstä tte  m it e tw a  700 m günstig  
erscheint, so kom m t dem  neuersch lossenen  Gebiete 
doch  län gst n ich t die B ed eu tu n g  zu w ie dem  Becken  
von  W itte lsh eim . D as K alilager w eist, bei einem  dem 
des W itte lsh eim er B eck en s äh n lichen  G ehalt an KCl, 
nur eine M ächtigkeit von  1 -1 ,5  m  auf. W enn die Auf
sch lü sse  n ich t besser w erden, so  w ird in absehbarer 
Zeit schw erlich  eine Verw-ertung der le tz ten  Funde 
erfolgen können , da den  neu  zu verle ihenden  Bergwerken  
drückende A uflagen , äh n lich  w ie in  B aden , gem acht 
w erden. W eiter k om m t h inzu , daß  bei e tv ’a 160 m 
D ilu via ld eck e (R heinschotter) S ch ach tb au ten  verhältnis
m äß ig  k ostsp ie lig , der B etr ieb  in folge geringer Lager
m äch tigk eit bei flacher L agerung und verhältnism äßig  
hoher T em peratur jed en fa lls sehr teu er  wird. Somit 
tr itt eine R eih e von  G esich tsp u n k ten  zusam m en, die 
zur A u fnahm e d es B ergb au es außerhalb  des W ittels
heim er B eckens n ich t erm utigen .

B o h r u n g e n  im  N o r d e n .  LTm  d as B ild  zu vervoll
ständ igen , sei noch  der nörd lich sten  B ohrungen  gedacht. 
D as B ecken  von  W itte lsh e im  wird; au ch  dort von einer 
R eihe von  ergebn islosen  B ohrungen  um säum t, die bei 
den O rten L lngersheim , M erxheim  und  O berenzen liegen. 
B ei dem  le tz te m  O rte is t eine fa st senkrechte Aufrich
tu n g  der S a lzsch ich ten  n ach gew iesen  w orden. E s hat 
den A nschein , daß  sich  im  N orden  d as Salzbecken in 
eine R eihe von  S ch o llen  au fg e lö st h a t oder zertrümmert 
ist. E ine im  Jahre 1907 bei O sth eim  (zw ischen Kolmar 
und S ch le ttsta d t) n iedergebrachte B ohrung hat, ohne

1 a. a. O. S. 487.
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Salz anzutreffen, bei rd. 1000 m  T eu fe den Jura erreicht, 
von einer ändern, sü d lich  von  S traßbu rg  bei O stw ald  in 
demselben Jahr a n g esetzten  B ohrung, die von  F örster  
nicht erw ähnt is t , w urde b eh a u p tet, daß sie bei 600  m 
steinsalzfündig gew orden sei. D a  eine am tlich e F u n d es
besichtigung jedoch  n ich t s ta ttg e fu n d en  h at, ist das V or
handensein von  Sa lz  in  d ieser B ohrung n ich t als er
wiesen zu b etrach ten .

, Diese säm tlichen  B oh ru ngen , die sich  auf eine sehr 
ausgedehnte F läch e erstrecken , erbringen im m erhin  den  
Beweis, daß sich  das oberrh ein ische K alivorkom m en  
nach Norden zu n ich t bis ins U n gem essen e fortsetzt.

D ie B efü rch tu n g , daß sich  die K aliin dustrie  des R eich s
landes zum  N ach te il des K alibergbaues anderer B u n d es
sta a ten  überm äßig  ausdehnen  könn te, is t  daher durchaus  
n ich t gerech tfertig t, noch  w eniger aber d ie V erm utu ng, 
daß sich  das K alivorkom m en des Oberrheins b is auf 
französisches G ebiet bei B eifort erstreck t. D ie  in den  
le tz ten  W ochen verb reitete  und bereits als u n rich tig  
b ezeich n ete  M eldung, daß neuerdings B ohrungen  bei 
C unelieres in Frankreich  an gesetzt w orden sind , erschien  
von  vornherein  unw ahrschein lich , w eil d ie O rtsch aft 
F oussem agne, bei der ergebnislos geboh rt w urde, 
u n m itte lb ar bei C unelieres liegt.
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Die Verteilung der britischen Kohlenausfuhr auf die verschiedenen Marktgebiete.
Von Dr. E r n s t  J r in g st,‘ E sse n /

Die am tliche britisch e S ta tis t ik  unterscheidet 
10 M arktgruppen, auf d ie  sich  d ie  K oh lenausfuhr des 
Landes verteilt. D iese  G ruppen setzen  sich  im  einzelnen  
aus folgenden Ländern zusam m en  :
Gruppe 1: Frankreich, M arokko, P ortu gal, A zoren und  

Madeira, Spanien , M ittelm eerländer, B ulgarien , 
Rumänien, T ürkei, Südrußland.

Grappe 2: N ordrußland, S chw eden , N orw egen , D än e
mark, D eutsch land , F lolland, B e lg ien , Island .

Gruppe 3: B rasilien , U ru gu ay , A rgentin ien .
Gruppe 4: W estafrikan isch e K ü ste , S t. H elen a  und  

A scension.
Gruppe 5: B ritisch -S üdafrik a .
Gruppe 6: Indischer K o n t in e n t .
Gruppe 7: C eylon , S tra its  S e tt le m e n ts . H ollän d isch - 

Indien, P h ilipp inen, S iam , H on gk on g , C hina, Japan , 
Australien, Südsee.

Gruppe 8: B ritisch -N ord am erika , Ver. S taa ten  (atlan t. 
Küste), W estind ien , M exiko, M ittelam erika, C olum bia  
und Venezuela.

Gruppe 9: Peru, E cuador, Chile, B o liv ia  und Ver- 
Staaten  (pazif. K üste).

Gruppe 10: O stafrika, A rabien. Persien, M auritius.
In sech s der unterschiedenen M arktgruppen läßt sich  

neuerdings ein R ückgang in der N achfrage für britische  
K ohle festste llen , dagegen hat sich in den vier ändern die  
Z unahm e der britischen K ohlenausfuhr auch b is in d ie  
n eu este  Z eit fortgesetzt, u . zw . in einem  U m fang, daß 
dadurch der anderorts erlitten e V erlust m ehr als aus
geglichen  w orden ist. E s sind  vor allem  d ie en tferntesten  
A b satzgeb iete , w elche eine g leichb leibende oder sogar 
abnehm ende N achfrage zeigen. D iese E rscheinung  
hängt n icht etw a m it einer V erm inderung des Ver
brauchs in den betreffenden  G ebieten  zusam m en, im  
G egenteil, ihr B edarf hat verh ältn ism äß ig  noch m ehr  
zugenom m en als der der ändern M arktgruppen, aber  
er hat seine D eck u n g  gefunden durch eine S teigerung  
der E igengew innun g der in B etrach t kom m enden  
G ebiete, d ie zu einem  guten  T eil schon K ohlenausfuhr
länder gew orden sind . In erster L inie handelt es sich

Jahr

Frank
reich, 

Mittelmeer
länder usw.

Nord- und 
Ostsee
länder

Brasilien,
Uruguay,

Argen
tinien

W estafrika
Britisch-

Süd-
afrika

Indischer
Kontinent

Mittlerer
und

ferner
Osten

Britisch- 
Nord- 

amerika, 
Ver. Staaten 
(Ostküste), 

Mittel
amerika, 

Westindien

Peru, Chile, 
Ver.

Staaten
(pazif.
Küste)

Ostafrika insgesamt

1000 1. t

1850 1 216 1 3 2 7 60 12 9 97 34 365 68 26 3 212
1860 3 029 2 452 204 33 27 146 308 710 77 89 7 074
1870 4 960 4 038 445 50 14 250 315 819 200 87 11 178
1880 8 299 6 213 562 125 168 655 632 782 309 146 l 7 891

Durchschnitt
1 8 8 6 -1 8 9 0 j 12 773 8 203 1 3 6 4 298 222 721 659 ■ 583 364 257 25 448

1900 2 1 0 6 8 1 8 1 0 8 1 9 7 7 625 708 100 765 182 302 254 44 089
1901 20'798 16 061 2 135 454 651 144 616 251 448 319 41 877
1902 2 1 2 2 2 15 790 2 558 297 700 192 566 1 0 8 5 487 262 43 159
1903 21 630 16 562 2 607 341 569 147 718 1 6 9 1 381 304 44 950
1904 2 1 8 3 4 17 700 2 800 425 418 194 1 5 5 2 407 552 375 46 256
1905 21 809 19 745 3 187 355 296 140 674 372 656 244 47 477
1906 2 7 1 1 4 21 735 4 1 8 9 457 197 216 531 372 552 238 55 600
1907 30 081 26 479 4  339 548 107 224 485 276 775 287 63 601
1908 29 308 26 154 4 698 489 85 198 473 320 589 233 62 547
1909 29 908 25 763 4  679 463 ( 79 323 538 250 834 240 63 077
1910 29 126 24 806 5 4 52 555 ' 79 231 482 189 898 267 62 085
1911 3 1 3 3 1 25 030 5 908 484 72 221 458 194 653 248 64 599



J ah f

Frank
reich, 

M ittelm eer
länder usw.

Nord- und 
Ostsee
länder

B ras ilien ,
U ruguay,
A rgen
tin ien

1850 37,86 41,31 1,87
1860 42,82 34,66 2,88
1870 44,37 36,12 3,98
1880 46,39 34,73 3,14

D u rch sch n itt
1886-1890 50,19 32,23 5,36

1900 47,79 41,07 4,48
1901 49,66 38,35 5,10
1902 49,17 36,59 5,93
1903 48,12 36,85 5,80
1904 47,20 38,27 6,05
1905 45,94 41,59 6,71
1906 48,77 39,09 7,53
1907 47,30 41,63 6,82
1908 46,86 41,81 7,51
1909 47,42 40,84 7,42
1910 46,91 39,95 8,78
1911 48,50 38,75 9,15

W esta frika
B ritisch -
Südafrika

Ind ischer
K on tin en t

M itt le re r 
und ferner 

Osten

: B r it is ch -  
I N o rd - 
I am erika, 
[Ver.Staaten 
| (Ostkilste) 

M itte l
am erika, 

W estind ien

Peru, Chile. 
Ver.Staaten 

(Pazif. 
K üste )

O stafrika i n s g e s a m t

A nteil an  der G esam tau sfu h r %

0,37 0,28 3,02 1,06
0,47 0,38 2,06 4,35
0,45 0,13 2,24 2,82
0,70 0,94 3,66 3,53

1,17 • 0,87 2,83 2,59

1,42 1,61 0,23 1,74
1,08 1,55 0,34 1,47
0,69 1,62 0,44 1,31
0,76 1,27 0,33 1,60
0,92 0,90 0,42 3,36
0,75 0,62 0,29 1,42
0,82 0,35 0,39 0,96
0,86 0,17 0,35 0,76
0,78 0,14 0,32 0,76
0,73 0,13 0,51 0,85
0,89 0,13 0,37 0,78
0,75 0,11 0,34 0,71

V ergleich der verschiedenen Z eitabschn itte  m it dem  D u rch sch n itt 1886—

11,36 2,12 0,81 ! 100
10,04 1,09 1,26 100
7,33 1,79 0,78 100
4,37 1,73 0,82 100

2,29 1,43 1,01 100

0,41 0,68 0,58 100
0,60 1,07 0,76 100
2,51 1,13 0,61 100
3,76 0,85 0,68 100
0,88 1,19 0,81 100
0,78 1,38 0,51 100
0,67 0,99 0,43 100
0,43 1,22 0,45 100
0,51 0,94 0,37 100
0,40 1,32 0,38 100
0,30 1,45 0,43 100
0,30 1,01 0,38 100

1890 (dieser =  100 g ese tz t).

1851 — 1855 
1856-1860 
1861-1865 
1866—1870 
1871—1875 
1876-1880 
1881—1885 
1886-1890 
1891—1895 
1896—1900 
1901—1905 
1906-1910 

1911

13 17 6 7 10 15 10 75 20 16
22 28 12 13 13 21 26 107 25 33
27 34 17 17 16 28 46 158 35 28
35 30 32 21 16 47 51 140 49 45
43 58 39 22 15 47 62 116 102 47
57 70 38 35 52 71 80 128 82 48
80 83 60 68 82 91 112 123 126 80

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
116 125 123 76 109 99 103 79 157 96
142 178 153 150 205 44 95 62 98 108
168 209 195 126 237 23 125 131 139 117
228 305 342 168 49 33 76 48 201 98
245 305 433 162 32 31 69 33 179 96

16
26
32
40
56
62
83

100
117
148
176
241
254

dabei um  Japan, die Yer. S taaten , N eu-Süd-W ales, 
Indien und B ritisch  - C olum bien. D ie V oraussage 
der K gl. K om m ission  von  1871, w elche dahin ging, 
daß die w ahrscheinliche A ufschließung der g e
w altigen  K ohlenvorräte N ordam erikas, Indiens, Chinas, 
Japans und anderer G ebiete und die bessere A usbeutung  
der in E uropa bereits bekannten  B ecken  w ahrscheinlich  
in der Z ukunft einer großem  E n tw ick lu n g der britischen  
K ohlenausfuhr im W ege steh en  w ürde, hat sich m ithin  
in einem  gew issen  U m fan g verw irklicht.

In der vorstehenden T abelle ist zunächst die V erteilung  
der britischen K ohlenausfuhr auf die einzelnen M arkt
gruppen im  Laufe der letzten  60 Jahre in absoluten  
und P rozentzahlen  ersichtlich gem acht. Sodann wird  
darin die E n tw ick lu n g  des A b satzes nach den ver
sch iedenen  G ebieten  nach Jahrfünften  in der W eise  
b eleu ch tet, daß in den einzelnen G ruppen das D urch
sch n ittsergebn is des Jahrfünfts 1886-1890 gleich 100 
g ese tz t is t und die Zahlen für die ändern Jahre dazu  
in B ezieh u n g  gebracht werden.

F ast d ie  H ä lfte  der britischen K ohlenausfuhr wird 
von  G ruppe 1 aufgenom m en; auf die G ruppen 1, 2 
und 3 en tfie len  in 1911 96 ,4  % der G esam t
ausfuhr gegen  87,8%  im Jahrfünft 1886-1890 . Im

V ergleich  m it d iesem  Z eitraum  ist im  besondern der 
A n teil der G ruppen 5, 6, 7 u n d  8 zurückgegangen, 
w ährend bei den Gruppen 1, 2 und  3 eine starke Zunahme 
zu verzeichnen ist.

G ehen w ir kurz auf d ie einzeln en  Gruppen ein.

In G ruppe 1, w elche F rankreich , d ie M ittelm eerländer 
und den nahen O sten  u m faß t, bestan d  bis vor etwa 
einem  Jahrzehnt, w enn w ir von  der belgischen und 
deutsch en  K ohlenzufuhr nach Frankreich  über Land 
absehen, in  der L ieferung ausländischer K ohle ein fast 
u n b estr itten es M onopol G roßbritanniens, doch macht 
sich  neuerd ings in ste igen d em  Maß im  ganzen M ittel
m eer d eutscher W ettb ew erb  fühlbar, der auch in der 
V ersorgung F rankreichs zu L and in siegreichem  \  or- 
dringen ist. D ieses L and erhielt im  letzten  Jahr an 
deu tscher K ohle 2 ,8  M ill. t  gegen  nur 714 000 t in 1890, 
dazu kam en 1911 noch  1,8 Mill. t K oks und 293 000 t 
S tein k oh len b rik etts, w ogegen  1890 die Lieferungen 
hier in nur 4 2 8 0 0 0  und  4 8 0 0 1 b etrugen . In welchem  Um
fang d ie d eu tsch e K oh le —  es h an d e lt sich  bei diesen 
A u sland lieferungen  w oh l au ssch ließ lich  um Ruhrkohle — 
im  M ittelm eer an B oden  gew in n t, ist nachstehend  
ersich tlich  gem ach t.
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V ersa n d  d e s  R h e i n i s c h - W e s t f ä l i s c h e n  K o h le n -  
S y n d ik a t s  n a c h  d e n  M i t t e l m e e r lä n d e r n .  

(Koks und B r ik etts  auf K oh le  zurück g erech n et1)

L änder 1908
t

1909
t

1910
t

1911
t

232 722 527 303 775 684
12 101 39 211 84 310 105 293
9 082 41 038 43 048

Griechenland, R u- 
mäni n, Bulgarien, 
Serbien, T ü rk e i. . .  

Kl. Asi.n, Ä gypten, 
Algerien, T unis, 
Marokko, M adeira

88 242 

96 044

153 336 

306 407

221 131

307 290

241 756 

401 745
zus. 438 191 1 026 257 1 429 453 1 707 508

Dagegen hat d ie »am erikanische Gefahr;« in diesen  
Gebieten, die 1900 und  1901 greifbare G esta lt annehm en  
zu sollen schien , nach  W iederkehr norm aler P reise auf 
dem europäischen M arkt dam als a lsb a ld  ihren Schrecken  
verloren. Ü ber d ie A usfuhr am erikanischer K ohle  
nach Frankreich und  Ita lien  in d en  le tz ten  Jahren  
enthalten die einsch lägigen  am tlich en  N achw eisu ngen  
überhaupt keinerlei A n gaben .

In den Ländern der G ruppe 2 b egegn et d ie britische  
Kohle im bescndern dem  W ettb ew erb  der deu tsch en  
Kohle, der sich in den le tz ten  Jahren  bedeutend  v er
schärft hat und bei seinen B em ü h u n gen  nm  eine Zurück- 
drängung der en glischen  K oh le  auch n ich t ohne E rfolg  
gewesen ist.

V ersa n d  d e s  R h e i n i s c h - W e s t f ä l i s c h e n  K o h le n -  
S y n d ik ä t s  n a c h  d e n  L ä n d e r n  d e r  G r u p p e  2. 
(Koks und B r ik e tts  auf K oh le  zu rü ck gerech n et1)

Länder 1908 1909 1910 1911

t t t t

Holland . . . . 4 500 530 4 942 233 5 383 081 5 658 688
Belgien........ 3 295 708 3 713 294 4 099 675 4 419 137
Rußland2) .. 193 789 186 646 227 229 316 539
D änem ark .. 82 912 148 075 217 013 251 147
Schvved' n . . 118 990 145 319 158 613 179 771
Norwegen .. 42 320 51 671 74 555 79 592

zus. 8 234 249 9 187 238 10 160 166 10 904 874

In der Gruppe 3 hat d ie b ritisch e K oh le  w ieder eine  
fast unbestrittene V orherrschaft. A uch auf diesem  
Markt, der neuerdings eine sehr rasche E n tw ick lu n g  
zeigt, haben die A m erikaner z. Z. d es hohen P reis
standes im A nfang d ieses Jahrhu nderts einen ernstlichen  
Vorstoß unternom m en, ohne daß es ihnen jedoch  
gelungen wäre, dort festen  F uß zu fassen . N euerd ings  
beteiligt sich auch D eu tsch lan d  n ich t ohne E rfo lg  an 
der K ohlenversorgung d ieser  L änder. So san dte  
im letzten Jahre das R h e in isch -W estfä lisch e  K ohlen- 
Syndikat nach dem  sü d am erik an isch en  K on tin en t an 
Kohle, K oks und B r ik e tts  rd. 176 000  t, eine M enge, 
die allerdings auch d ie L ieferungen  nach  der W est
küste Südam erikas einsch ließ t.

1 Fü r Koks wurde ein Ausbringen  von 78%, fü r B r ike tts  ein K o h le 
gehalt von 9'l% angenommen.

2 Außerdem erhält R uß land  aus Oberscb lesien  jä h r lich  etwa 
M ill. t Kohle.

Wrestafrika, d ie 4. M arktgruppe, ist ein ziem lich  
unbedeutendes A bsatzgeb iet, das 1911 noch n icht 1°0 
der britischen A usfuhr aufnahm .

In  B ritisch-Südafrika, der G ruppe 5, m acht d ie  
zwar m inderw ertige, dafür aber auch sehr b illige N ata l-  
K ohle der britischen  den  A b sa tz  stre itig . Ihre P ro
duktion  is t von  241 000 1.1 in 1900 auf 2 295 0 0 0 1 .1 in 1910 
gestiegen , bei g leich zeitigem  R ückgang der britischen  
E infuhr von  708 000 auf 72 000 1 .1. E in e  bem erkens
w erte E n tw ick lu n g  zeigt auch die F örderung von  S te in 
kohle in T ransvaal, die 1900 erst 4 5 2 0 0 0  1. t betrug  
und sich  in 1910 auf 3 ,5  Mill. 1. t erhöht hatte . D er  
frühere O range-F reistaat ist neuerd ings ebenfalls in  
die G ew innung von  K oh le eingetreten  und  förderte  
1910 bereits !/ 2 Mill. t.

In  B ritisch -Ind ien , der Gruppe 6, hat die englische  
K ohle dank  der Zunahm e der ind ischen  E igen gew innung  
außerordentlich  an B oden  verloren.

B r i t i s c h  - I n d ie n .

Ja h r G ew innung
K o h le n -

G esam t- . , ,• , , A usfuhr einfnhr
1000 1. t

V erb rauch

1886 1 388 782 2 170
1890 2 169 817 27 2 959
1895 3 540 787 81 4 246
1900 6 119 143 543 5 719
1905 8 418 187 836 7 769
1907 11 147 310 729 10 728
1910 12 047 .344 890 11 501

D ie  ind ische K ohle steh t zw ar der britischen an  
H eizw ert b edeutend  nach, doch ist ihre Q ualität für 
die V ersorgung des L andes ausreichend. D aher hat 
sich  Ind ien  von  dem  B ezü ge britischer K ohle fast ganz  
unabhängig  m achen können —  1911 betrug seine E infuhr  
nur noch 2 2 1 0 0 0  1 .1 =  0,34%  der englischen  G esam t
ausfuhr gegen 6 5 5 0 0 0  1. t  =  3,66%  in 1880 -— , und seit 
einer R eihe von  Jahren hat d ie ind ische K ohle sogar  
außerhalb des L andes m it steigendem  E rfolg den  
W ettbew erb  gegen  d ie britische K ohle aufgenom m en, 
der sie  vor allem  auf C eylon  u nd  in den Stra its  
B oden  abgew innt.

In  den Jahren 1900, 1905, 1909 und  1910 gliederte  
sich  die K oh lenausfuh r Ind iens w ie fo lgt.

1900 
1. t

1905 
1 .1

1909 
1 . 1

1910
1. 1

M a u r i t iu s ................................
C e y lo n ......... , ........... ..
S tra its -S e ttle m e n ts ..............
N a t a l ....................................... -
A d e n ...........................................
S u m a tra  ..................................
A ndere L ä n d e r .....................

6 000 
368 000 

66 000 
1 000 

53 000 
11000 
35 000

11000 
381 000 
235 000 

2 000 
29 000 
35 000 

143 000

371 000 
174 000

3 000 
79 000 

132 000

5 000 
512 000 
224 000 

1000 
7 000 

112 000 
29 000

zus. 540 000 836 000 759 000 890 000

In  der G ruppe 7, dem  m ittlern  und fernen O sten  
ist der A b sa tz  von  britischer K ohle, nachdem  er in 
1904 m it 1 552 000  1 .1 seinen H öch ststan d  erreicht h atte
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auf 458 000 t in  1911 zurückgegangen. Infolge  
gesteigerter E igenproduktion  sind  die d ieser Gruppe 
angehörenden Länder auf die E infuhr britischer  
K ohle nur noch insow eit angew iesen , als es sich um  
ganz b estim m te K ohlensorten , w ie z. B . d ie rauchlose 
C ardiffkohle für Z w ecke der K riegsm arine handelt.

Jah r G ew innung

K o h l e n -
Gesf ITt - | A usfuhr em fuhr

1000 1. t

V erb rauc l

1886 1 374

J a p a n

7 669 712
1890 2 598 11 1 215 1 394
1895 4 767 69 1 845 2 991
1900 7 371 115 3 358 4 128
1905 11 818 352 2 516 9 654
1907 13 656 18 2 922 10 752
1910 15 286 206 2 796 12 696

A u s t r a l i e n

1886 3 069 • 2 023
1890 3 468 2 514
1895 4 290 • * 2 970
1900 6 385 8 1 747 4 646
1905 7 494 8 2 026 5 476
1907 9 681 15 3 953 5 743
1910 9 759 309 I 2 831 

N e u s e e l a n d

7 205

1886 534 120 47 607
1890 637 111 76 672
1895 727 108 93 742
1900 1 094 124 114 1 104
1905 1 586 169 123 1 632
1907 1 831 221 129 1 923
1910 2 197 232 277 2 152

W ie ersichtlich , ist d ie A usfuhr von  K ohle aus 
Japan, über deren R ich tun g nachstehend  für die  
Jahre 1903, 1906, 1909 und  1910 A ngaben  folgen,

Provinz K w antung  I 
(Südm andschurei) .

C h in a ......................... J
K o re a ........................
H on g k o n g ...............
P h ilip p in en .............
H o llan d . -O stindien 
S tra its -S e ttlem en ts  
B ritisch -Ind ien  . . .
A u stra lien ...............
Ver. S taa ten  
A ndere L än d er . . .

zus.

1903 
1. t

1 522 000

39 000 
1 051 000 

97 000 
82 000 

401 000 
52 000 

1000 
115 000 
73 000

3 433 000

1906 
1. t

1 435 000

98 000 
700 000 

4 000 
8 000 

81000 
18 000

9 000 
49 000

2 402 000

1909 
1. t

1910 
1. t

21000 
1 270 000 

100 000 
912 000 

70 000 
40 000 

239 000 
57 000 
14 000 
29 000 
92 000

32 000 
103 000 
50 000 

862 000 
158 000 
64 000 

307 000 
28 000 
31000 
63 000 
96 000

2 844 000 ! 2 794 000

recht um fangreich; sie  ze ig t jedoch  im letzten  Jahr
zeh n t keine A u fw ärtsen tw ick lun g m ehr und  w ar im  
Jahre 1910 m it rd. 2 ,8  Mill. 1. t n icht unerheblich kleiner  
als in 1903, w o sie  m it 3,4  Mill. t  ihren b isherigen  
H öch ststan d  zu verzeichnen hatte . Z. T . ist sie  durch

australische K ohle verdrängt w orden, deren Ausfuhr 
sich in 1903, 1906, 1909 und  1910 auf die ver
sch iedenen  A b satzgeb iete  w ie  fo lg t verte ilt hat.

19031 1906 1909 1910

N e u se e la n d .............
S tra its -S e ttlem en ts
H o n g k o n g ...............
I n d i e n .....................
J a v a ..........................
C h ile ..........................
V er. S t a a t e n .........
P h ilip p in e n .............
H a w a i i .....................
A ndere L än d er . . .

270 000 
67 000 
40 000 
50 000 
54 000 

512 000 
304 000 
229 000 
172 000 
323 000

216 000 
216 000 

71000 
46 000 
67 000 

603 000 
84 000 

313 000 
91000 

355 000

240000 
150 000 
40 000 
68 000 
64 000 

469 000 
107 000 
225 000 

66 000 
152 000

228 000 
141 000 

10 000 
68 000 
92 000 

553 000 
202 000 
200000 

64000 
144 000

zus. 2 021 000 2 062 000 1 581 000 1 702 000
1 E in sch l. Bunkerkoh le.

In G ruppe 8 is t d ie  britisch e A usfuhr seit einer 
R eihe von  Jahren in  stän d igem  R ückgang begriffen, 
so belief sie sich  z. B . in 1860 auf 710 000 1. t, während 
sie  im  le tz ten  Jahr nur n och  194 000 1. t  ausm achte. 
W enn dem gegenüber 1902 u nd  1903 d ie  A usfuhr nach 
dort eine b isher n ie  erreichte H öh e  verzeichnete, so lag 
dem  d ie durch den S treik  der p en n sy lvan isch en  Anthra
zitbergarbeiter in 1902 hervorgerufene ungew öhnliche  
am erikanische N achfrage zugrunde. In  norm alen Jahren 
kann jedoch d ie b ritisch e K oh le  in  den G ebieten dieser 
G ruppe n ich t erfolgreich gegen  den am erikanischen  
W ettb ew erb  a n k ä m p fen .

Jahr G ew innung
K o h  le n  

G esam t
ein fuhr

1000 1. t

A usfuhr V erbrauch

K a n a d a

1886 1 890 1 752 441 3 201
1890 2 754 2 379 639 4 494
1895 3 106 2 706 992 4 820
1900 5 158 3 950 1 465 7 643
1905 7 739 6 635 1 442 12 932
1907 9 385 9 582 1 676 17 291
1910 11 425 10 012 2 067 19 370

V e r . S t a a t e n

1886 101 500 824 1 216 101 108
1890 140 867 952 1 932 139 887
1895 172 426 1 226 3 683 169 969
1900 240 789 1 903 7 918 234 774
1905 350 821 1 649 9 189 343 281
1907 428 896 2 124 13 153 417 867
1910 447 837 2 249 15 271 434 815

D ie E igengew in nung K an ad as an K ohle reicht, 
tro tzd em  sie  im  le tz ten  J a h rzeh n t stark  gestiegen  ist, 
bei der gew altigen  w irtsch a ftlich en  E n tw ick lu n g  dieses 
L andes en tfern t n ich t zur D eck u n g  seines Bedarfs 
aus, in fo lged essen  h at d as D om in ion  eine sehr große 
K oh len ein fuhr — 10 M ill. 1. t in 1910 — , die jedoch 
nur zu e in em  gan z geringen  T eil (31 000  t) auf Groß
b ritan n ien  en tfä llt u n d  gan z überw iegend  aus der 
benach b arten  U n ion  erfo lgt. D eren  Kohlenausfuhr 
zeigte  in d en  Jahren  1900, 1905, 1910 und  1911 die 
fo lgende G liederung.
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L ä n d e r
1900 
1. t

1905 
1. t

1910
1. t

1911
1. t

Kanada ................. 5 422 495 6 964 630 10 531 085 14 108 567
P a n a m a ................. — — — 496 830
M e x ik o ................. 664 036 927 170 675 980 470 674
C u b a ..................... 391 797 564 385 858 776 1 053 703
Übriges W estin 

dien u. B erm uda 569 282 300 776 487 519 577 159
I t a l i e n ................. — 68 364 — —
Deutschland . . . — 2 923 — —
Andere L änder . 1 069 609 361 000 1 252 506 725 820

zus. 8117 519 9 189 248 13805 8661 17 432 753*
> Ohne Bunkerkoh le.

In der G ruppe 9 h a t d ie  b ritisch e A usfuhr in den  
letzten Jahren eine v erh ä ltn ism äß ig  gü n stige  E n t
wicklung zu verzeichnen . W ährend  sie  sich  in 1860 
nur auf 77 000 1 .1 bezifferte , betrug  sie  1880 309  0 0 0 1 .1, 
setzte diese A u fw ärtsb ew egu n g  in d en  fo lgenden  Jahr
zehnten g leichm äßig  fort u nd  stieg  im  Jahre 1910 auf 
898000 1 .1. Im  vergangenen  Jahr g in g  sie  dagegen  auf 
653 000 1 .1 zurück.

Die Gruppe 10 is t  von  verg le ich sw eise  sehr geringer  
Bedeutung für d ie britisch e K oh lenausfuhr, u n d  es ist 
nicht w ahrscheinlich, daß sich  hieran etw as ändern w ird.

D ie  vorausgegangenen  D arlegungen  beziehen  sich  
nur auf d ie  A usfuhr von  K ohle aus dem  V ereinigten  
K önigreich; d ieses liefert dem  A usland  daneben aber 
auch noch  beträchtliche M engen von  K o k s  und  
B r ik e t t s ,  doch w e ist d ie A usfuhr in  d iesen  E rzeug
nissen  entfernt n ich t einen entsprechenden A ufschw ung  
auf w ie d ie  K ohlenausfuhr. W ie d ie  fo lgende Z usam m en
ste llu n g  ersehen läß t, h at die A usfuhr von  K oks in den  
le tz ten  27 Jahren um  etw a  % M ill. t  zugenom m en  
und b etrug in 1911 nur 1,065 Mill. 1. t, w ährend d ie A us
fuhr von  B rik etts m it 1,613 Mill. 1. t  in 1911 für 
den g leichen  Zeitraum  einen Z uw achs um  m ehr als 
1 M ill. t  verzeichnet.

K o k s -  u n d  B r i k e t t a u s f u h r  G r o ß b r i t a n n i e n s  
v o n  1885— 1911

K oks B rik etts
Jahr 1. t 1. t
1885 548 375 512 247
1890 732 375 672 223
1895 700 064 686 482
1900 985 365 1 023 666
1905 774 110 1 108 455
1910 964 053 1 470 791
1911 1 064 839 1 612 741

Jahr

Ruß
land

Schw e
den

N o r
w egen

D än e 
m ark

D eu tsch 
land

! 05
m \ w

° -3W : ~

F ra n k 
reich Spanien I ta lien Ä g y p 

ten
B rasi

lien
A rgen
tin ien

es

A ndere
L änder ZUS.

ca

1896
1900
1905
1906
1907
1908
1909
1910

38
80
68
70

113
145
167
160

40
94
88
91

102
122
123
138

1
1
2

0,3
1

54
69

111
118
128
164
203
142

49 
44

I 34 1 20
50 
53 
66 
18

10
3

15
48
16 
19 
13 
17 
13 
11

91
273
124
158
198
190
229
154

151
155
131
130
108
124
119
113

Über die R ich tu n g  der K oks- u nd  B rikettau sfuhr  
Großbritanniens und  ihre E n tw ick lu n g  se it 1896 geben  
die vorstehenden Zahlen (in 1000 1. t) A ufschluß.

Danach gingen  in  1910 annähernd  gleiche K ok s
mengen nach Schw eden , N orw egen  u n d  D änem ark , denen  
Spanien in seinen B ezügen  am  n äch sten  k om m t. D ie  
Lieferungen von  britischem  K oks nach  D eu tsch lan d  
sind nicht bedeutend  und  zeigen  eher eine rückläufige  
Entwicklung.

Die britischen B rik etts  haben , so w eit d ie vorliegende  
Statistik einen Schluß zu läß t, d ie  eine S am m elposition  
»Andere Länder« m it einer B rik ettzu fu h r von  751 000 1 .1 
in 1910 enthält, ihren H au p tm ark t in Ita lien , w ohin  
1910 2220 0 0 1 .1 ausgeführt w urden , B rasilien  (1 6 9 0 0 0 1 .1), 
Frankreich (154 000 1. t) und  Spanien  (145 000 1. t). In  
letzterm Land b eh au p tet das b ritische B rik ett ebenso  
wie in Brasilien den ersten  P la tz , in F rankreich  und  
Italien hat ihm  jedoch  d as R u h rb rik ett den  R an g ab 
gelaufen; diese beiden L änder erh ielten  in  1911 vom  
Rheinisch-W estfälischen K o h len -S y n d ik a t 326  000  t und  
230 000 t B riketts geliefert.

63
88

157
124
107
94

148
145

44 103 
43 178 
36 162 
68 I 275
60 199
61 203 
68 209 
54 222

13
19
22
27
30
23
24

6
5
7
7
8 

11
8

10

69
38
56
97

126
118
123
169

3
3

14
18
17
16
20
22

7
0,1

4
9

14
3
6
1

207
345 
220 
230
346 
414 
328 
234

259
396
565
675
792
780
692
751

677 
985 
774 
815 
981 

1193 
1162 

964

633 
1 024 
1 108 
1 377 
1481 
1440 
1456 
1471

Zu einem  gew issen  T eile  sind  der b ritischen  A usfuhr  
auch noch  die großen M engen britischer K ohle zu 
zurechnen, d ie  d ie B unker der im  in ternationalen  V er
kehr besch äftig ten  D am pfer fü llen , n äm lich  in sow eit  
sie  von  n ich tbritischen  Schiffen  eingenom m en  w erden. 
N u n  sin d  w ir zw ar über d ie G esam th öhe der B u nk er
versch iffun gen  u n terrich tet über d ie für d ie  Jahre 1896 
b is  1911 d ie nachfolgende Z u sam m enstellun g A u f
sch luß  g ib t, w ir w issen  jedoch  n ich t in  w elcher W eise  
sich  d iese M engen auf die Schiffe der versch iedenen  
N a tio n a litä ten  verteilen .

B u n k e r v e r s c h i f f u n g e n  G r o ß b r i t a n n i e n s
Jahr 1. t
1896 9 937 305
1900 11 752 316
1905 17 396 146
1906 18 590 213
1907 18 618  828
1908 19 474 174
1909 19 713 907
1910 19 525 735
1911 19 264  189
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Zum Schluß sei noch eine Ü b ersich t über d ie G liederung der b ritisch en  K ohlenausfuh r nach dem 

K o h l e n p r e i s  g eg eb en :

D ie  Z usam m enstellung läßt in den einzelnen Jahren  
je nach den K on junk turverhältn issen  bem erkensw erte 
V erschiebungen erkennen. In dem  günstigen  Jahre 
1901 h a tten  93,54%  der gesam ten  K ohlenausfuhr einen  
T onnenw ert von  m ehr als 8  s, eine V erhältn isziffer, 
die sich in stetigem  R ückgang b is  1905 auf 68,89 %

erm äßigte; in  1906 stieg  sie w ieder auf 77,80% , in 1907 
auf 93 ,75% , um  von  da ab w ieder zurückzugehen und 
sich  in 1911 au f 87 ,30%  zu stellen . In dem  H och
konjunkturjahr 1907 en tfie len  au f die Preisgruppen  
von  m ehr als 14 s 32 ,43% , im le tz ten  Jahr 26,37 %.

Älarkscheidewesen.
Beobachtungen der Erdbebenstation der Westfälischen Berggewerkschaftskasse in der Zeit vom 21. bis 28. Oktober 1912.

E r d b e b e n B o d e n u n r u h e

D atum

Z eit des

E in tr it ts  Maximums 

st | m in st min

Endes

st

D auer

st

G rößte Bc 
bewegu

in  der 
Nord-| Ost- 
Süd- |\Vest- 

K ieh tun
V1000 I /̂1000 
mm | mm

>den-
ng

verti
kalen

g
VlOOO
mm

B e m e r k u n g e n D atu m C harak te r

26. vorm . 10 18 10 55 
bis 

11 4

h 3/4 i v . 10 7 10 sehr schw aches F ernbeben 21.—25. 

2 5 .-2 8

sehr schw ach, am 22. nach- 
m ittag s9  % U hr schwache 
lange W ellen 

fa s t unm erk lich

0

P re is fü r 1 1. t 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911

1000 1. t

b is 5 s 182 785 555 1731 1 704 955 184 416 965 409 845
über 5 bis 6 s 709 2 491 3 996 4 118 4 200 4 969 589 1061 1 727 1522 1416

6 7 s 390 815 834 494 735 604 996 1 474 2 163 2 540 2 096
! 7 ” 8 s 672 2 305 2 137 5 025 8132 5 808 2 198 1 775 2 441 2 572 3 850

”  8 9 s 1 10 212 4 272 2 583 9 501 6 216 9 151
9 10 s 8 970 7 884 6 920 11801 11 254 13 444

10 11 s 4 615 7 747 9174 8 042 9 549 7 914 « ®
11 12  s 4 853 6 926 7 551 4 352 5 505 4097 l)!i.,*-1

” 12 ” 13 s ■ 28 270 ■ 36 763 • 37 429 • 34 887 ■ 32 705 7 861 7 124 8 211 4 258 2 521 2 060
13 ’ 14 s 1 3 633 5 058 5 347 6 987 3 159 2 639 ■
14 ) 5 5 1 937 6 971 3 684 5 226 4 259 5422

’’ 15 16 s 592 4 877 3 601 2 062 6 160 6814 "  Élî
” 16 s ' )________ 1 591 8 775 10 749 3 552 6 419 4 803 -B l

zus. 30 223 43 159 44 950 46 256 47 477 55 600 63 601 62 547 63 077 62 085 64 599

7o

bis 5 5 0,60 1,82 1,23 3,74 3,59 I 1,72 0/29 0,66 1,53 0,66 1,31 •
über 5 bis 6 s 2,35 5,77 8,89 8,90 8,85 8,94 0,93 1,70 2,74 2,45 2,19 c Hi

„ 6 ,, 7 s 1,29 1,89 1,86 1,07 1,55 1 1,09 1,57 2,36 3,43 4,09 3,24
„ 7 ,, 8 s 2,22 5,34 4,75 10,86 17,13 10,45 3,46 2,84 3,87 4,14 5,96

8 9 s ' 18,37 6,72 4,13 15,06 10,01 14,17 Hi
” 9 10 s 16,13 12,40 11,06 18,71 18,13 20,81 itfX
!! 10 ,, 11  s 8,30 12,18 14,67 12,75 15,38 12,25 1 Hi
,, u  ,, 12 s 8,73 10,89 12,07 6,90 8,87 6,34
,, 12 ,, 13 s • 93,54 ■ 85,18 ■ 83,27 ■ 75,42 • 68,89 14,14 11,20 13,13 6,75 4,06 3,19 im

,, 13 ,, 14 s 6,53 7,95 8,55 11,08 5,09 4,16
,, 14 ,, 15 s 3,48 10,96 5,89 8,29 6,86 8,39
,, 15 ,, 16 s 1,06 7,67 5,76 3,27 9,92 10,55
„ 16 s ) ) J________ 1,06 13,80 17,19 5,63 10,34 7,43

zus. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Volkswirtschaft und Statistik.
Kohlengewinnung: im Deutschen Reich im Septem ber 1912.

(Aus N. f. H . u . I.)

S te in - B ra u n 
K oks

S te in  B rau n -
Förderbezirk kohle k o h lenb rike tts

t  t t t t

S ep tem ber
O berbergam ts

bezirk
Breslau 1911 3 601 888 170 397 218 685 37 863 36 513

1912 3 919 462 179 546 242 280 38 954 38 338
HaUe a. S. 1911 5133 753 095 10 089 8 376 868 377

1912 1 0043 874 978 10100 6 066 890 313
Clausthal 1911 75 163 87 777 6 998 9 712 11 790

1912 76 149 91 411 6 924 7 601 12 301
Dortmund 1911 7 688 965i - 1 493 919 356 725 —

1912 8 550166’ — l 908 802 412179 —
Bonn 1911 1478 6711239 429 299 313 S 180 355 338

1912 1 540 40111 453 174 317 917 6 300 409 432
Se. Preußen 1911 12 845 200 5 250 6H8 2 029 004 420 856 1 272 018

1912 14 087 1825 599 109 2 486 023 471100 l 350 384
Bayern 1911 61 934 125 728 — — —

1912 62 832 143131 — — —
Sachsen 1911 449 072 420 604 4 920 4 830 96 463

1912 465 036 460142 5 204 4 983 99 207
Elsaß-Lothr.1911 258 322 — — — —

1912 291 604 — 8 265 — _
Ü br.Staaten 1911 — 658 425 — — 170 712

1912 — 629 625 — — 158 219
Se. D eutsches

Reich 1911 13 614 5286 455 455 20418241425 686 15401071
1912 14 906 6546 832 013 2499492 476 083 1607810

Stein- B rau n 
K oks

t

S te in - B rau n 
F ö rderbez irk kohle 

t  t

ko h len b rik e tts  

t  ' t

Ja n u a r  bis Sep tem ber

O berbergam ts
bezirk  

B reslau  1911
1912

H alle  a. S. 1911 
1912

C lausthal 1911 
1912

D o rtm u n d  1911 
1912

B onn 1911
1912

31 403 3491 325 673 
35 011 183 1 600 357

5 12931283839
6 63733751776 

665 129 777 634 
652 637 831 607

68 053 453 —
74 354 046 —
12 790 005 10780116

Se P reußen  1911 
1912

B ay ern  1911 
1912
1911
1912

Elsaß-Lothr.1911
1912

Ü br. S taaten l911  
1912

Sachsen

Se. D eu tsches 
R eich  1911 

1912

1964 838312 782 
2 167 879

105 184
89 634 
64 272 
63 336 

13823340
1 5 9 8 5 4 5 4 3  3 6 6  8 8 6

2 661 724
14 070 2381127413292 765 621
11291706544167262
12409474148925069

568 788 
593 235

18 613 873

21071920
1 116 603 
1 232 949

4 031 157|3 084 117 
3 988 6383 854 603 
2 262 897 —
2 625 361 -

11 266 4 985 017 
— 5 700 047

11979117353352999 
131301978 59712668

236 928 
352 672 344 076 

74 7906 928151 
52 380 7 633 410 
90 303 98 351
65 524 112 991

3 134 653 1 —

46 366 
45 511

70 186

55 645,3 077 771 
64 1803 657 975

3674 658' 10341201 
3 901 642 1174 8  4 52

42 277 
45 296

762 039 
810 538

1196 125 
1 412 231

18 726 549 '

21187617
3 7 1 6 9 3 5 ' 12 306 948 1 

3 916 938 13971271

1 N u r in  der Summe berichtigte  Zahlen der amtl. S ta tistik , entgegen 
der Ve rö ffen tlichung  vom vorigen Jahr.

Steinkohlenlörderung im Oberbergamtsbezirk Dortmund im 3. Vierteljahr 1912.

B e r g r e v ie r

H am m ...........
Dortmund I .

I I
I I I

Ost-Recklinghsn 
West-
Witten ...........
Hattingen . . .  
Süd-Bochum 
Nord- ,,
Herne ...........
Gelsenkirchen 
W attenscheid 
Ost-Essen . . .  
West- ,
Siid-
W erd en .........
Oberhausen . 
Duisburg . . . .

zus.

Zahl 
der W erke 

im  
3. V .-J .

1911 1912

9
13 
11 
11
8

10
11
14 
8 
6 
8 
6 
5 
5 
7

10
11
4
4

10
13 
11 
11
8

10
12
14
9
6
8
6
5
5
7

11
10
5
4

161 165

F ö rd e ru n g  
im  3. V ie rte ljah r Z unahm e
1911 1912 1912 gegen 1911

t  t  t  %

423 652 
1 115180 
1 665 461 
1 349 594 
1 690 920 
2011 610 

852 814 
701 540 
690 449 

1 245 656 
1 359 706 
1 277 884 
1 243 210 
1 307 714 
1443114 
1 220 707 

734 345 
1 264 924 
1 646 905

23 245 385

576 203 
1 212 945 
1 992 464 
1 654 855
1 925 589
2 528 565 

930 938 
751 988 
754 750

1 408 744 
1 647 326 
1 387 925 
1 395 306 
1 520 326 
1 827 091 
1 346 014 

809 780 
1 325 911 
1 732 090 

26728810

152 551 
97 765 

327 003 
305 261 
234 669 
516 955 

78124 
50 448 
64 301 

163 088 
287 620 
110 041 
152 096 
212 612 
383 977 
125 307 
75 435 
60 987 
85 185 

3 483 425

A b sa tz  u nd  S e lb s tv e rb rau ch
o 17- . i- u 1 Z unahm eim  3. V ie rte ljah r

1912 gegen 
1911 1912 1911

t  t  1 t

36.0 
8,8

19.6
22.6 
13,9 
25,7

9.2
7.2
9.3

13.1
21.2 

8,6
12,2
16.3 
26,6
10.3
10.3 
4,8 
5,2^

15,0

418 136 
1 112 426 
1 646 227 
1 343 671
1 667 498
2 006144 

852 373 
697 232 
•685 616

1 245 509 
1331610 
1 266 394 
1 228 656 
1 295 925 
1 436 983 
1 208 872 

742 246 
1 248 262 
1 639 612

575 177 
1 215 006 
1 994 437 
1 652 860
1 916 476
2 527 630 

930 415 
752 431 
752 925

1 414 548 
1 637 621 
1 385 747 
1 387 887 
1 511 621 
1 827 688 
1 353 319 

823 317 
1 330 960 
1 723 740

157 041 
102 580 
348 210 
309 189 
248 97S 
521 486 

78 042 
55 199 
67 309 

169 039 
306 011 
119 353 
159 231 
215 696 
390 705 
144 447 

81071 
82 698 
84 098

A rb e ite rzah l im 
3. V ie rte ljah r

1911 1912

23 073 422 26 713 805 | 3 640 383

9 904
17 118
25189
23 448
24 278 
30 620 
13 412 
11429 
11 880
18 362
19 510 
17 971
20 356 
17 258 
20 455 
15 639

9 214 
19 083 
22 945

12 076 
17 408 
27 298
25 622
26 573 
35 489 
13612
10 921
11 567 
19526
22 009
17 790 
20 615
18 282
23 736 
16 565
9 907 

20 281 
23 684

318 071 372 96
1

Die im  O berbergam tsbezirk  B onn  belegene, dem  n ieder 
rheinisch-westfälischen B ergbaubez irk  zuzuzäh lende Zeche

R h e in p reu ß e n  fö rd e rte  im  3. V ie rte ljah r 1912 (1911) 677251 
( 635 449) t  bei e iner B elegschaft von  8 986 (9 060) M ann.
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Ein- und Ausfuhr des deutschen Zollgebiets an Stein- und 
Braunkohle, Koks und Briketts im September 1912. (Aus 
N. f. H. u. I.)

Sep tem ber Ja n . bis Sept.
1911 1912 1911 1912

t t t t

S t e i n k o h le
E in f u h r ....................... 1097 360 1077 152 8 078 596 7 471 865

D avon  aus
B e l g i e n .................. 51 072 33 686 319 548 291 604
G roßb ritann ien  . . 952 915 957 076 6 969 697 6 420 000
den  N iederlanden  . 45 648 46 577 391 138 401 558
Ö sterre ich -U ngarn 47 476 38 778 391 997 354 142

A u s fu h r ....................... 2410 116 2860 615 19750208 23415 270
D avon  nach
B e l g i e n .................. 394 391 591 679 3 405 819 4 080 631
D änem ark  . . . . 16 723 19 889 110 202 210 033
F ran k re ich  . . . . 266 482 293 062 2 049 212 2 382 066
G roßb ritann ien  . . 7 960 6 325 8 043 63 797
I t a l i e n ....................... 25 750 58 927 397 677 564 219
den  N iederlanden . 535 509 731 171 4 296 903 5 006 283
N orw egen . . . . 1 560 823 11 420 56 067
Ö sterreich- U ngarn 836 234 813 496 6 938 668 8 004 800
dem  europ. R uß land 118 413 146 534 922 871 1 135 446
Schw eden . . . . 3017 13 488 18 308 69 592
der Schweiz . . . 116 228 109 155 1 025 003 1 132 948
S p a n i e n ................... 12 290 6 776 61 826 119 109
Ä g y p te n .................. 13 465 3 269 122 369 66 097

B r a u n k o h l e
E in f u h r ....................... 552 991 618 132 5 097 179 5 397 183
D avon au s
Ö ste rre ich -U ngarn 552 974 618116 5 097 006 5 396 997
A u s fu h r ....................... 4 875 4 681 43 353 39 788

D avon  nach
den N iederlanden  . 914 805 8 350 8 258
Ö sterreich- U ngarn 3 942 3 846 34 656 31 069

K o k s
E in f u h r ....................... 47 578 50 138 450 204 439 483

D avon aus
B e l g i e n .................. 44 063 43 634 410 394 378 027
F rank re ich  . . . . 210 764 12 265 19 803
G roßbritann ien  . . 880 481 5 469 4 735
Ö sterreich- U ngarn 2 086 2 634 20 494 21 150

A u s fu h r ....................... 359 087 483 059 3 325 119 4179  116
D avon  nach
B e l g i e n ................... 36 250 55 851 369 280 519 873
D änem ark  . . . . 2 967 8 663 21 920 39 099
F ran k re ich  . . . . 129 367 184 913 1 341 426 1 632 314
G ro ß b ritann ien  . . 150 308 5 401 13 091
I t a l i e n ....................... 9 375 12 928 90 215 125 788
den  N iederlanden  . 19 725 29 545 159 392 202 824
N orwegen . . . . 3 465 1 040 26 436 29 063
Ö sterreich- U ngarn 66 816 76 586 570 034 697 641
dem  europ. R uß land 32 917 39 449 238110 321 637
Schw eden . . . . 12 355 17 874 71 395 133 947
d e r Schweiz . . . 23 149 26 060 227 574 230 881
S p a n i e n .................. — 4 064 1 753 29 095
M e x i k o .................. 9 753 5 520 63 643 34 734
den  Ver. S taa ten

von A m erika . . 300 150 8 461 24 768
S t e i n k o h l e n 

b r i k e t t s
E i n f u h r ........................ 5 542 3 869 75 538 36 793

D avon  aus
B e l g i e n ................... 4 149 2 190 44 776 22 169
d e n  N iederlanden  . 1 369 1 679 28 413 13 916

S ep tem ber Ja n . bis Sept.
1911 1912 1911 1912

t t t t

Ö sterrei ch- U  ngarn 21 — 101 75
d er Schw eiz . . . 2 — 47 87

A u s f u h r ....................... 148 318 167 042 1 438 025 1 584 993
D avon  nach
Belgien .................. 31 289 32 463 185 411 254 527
D änem ark  . . . . 2 753 6 078 55 486 67 401
F ran k re ich  . . . . 12 369 34 556 204 072 274 806
den  N iederlanden  . 23 954 18 029 154 455 200 802
Ö sterre ich -U ngarn 5 368 3 802 50 582 39 390
d er Schw eiz , . . 52 827 55 347 458 750 453152
D eu tsch-S .W .-A frika 895 400 5 475 1 455

B r a u n k o h l e n 
b r i k e t t s

E i n f u h r ....................... 9 303 11 357 80 007 89 965
D avon  aus
Ö sterre ich -U ngarn 9 276 11 302 79 620 89 515

A u s fu h r ....................... 36 963 56 735 345 142 415 731
D avon  nach
B e l g i e n ................... 1 320 5 008 13 952 27 147
D än em ark  . . . . 621 2 443 4 972 14 965
F ran k re ich  . . . . 2 969 4 197 36 771 35 079
den  N iederlanden  . 11 112 19 190 149 748 174 906
Ö sterre ich -U  n garn 2 585 4 994 19 844 37 552
d er Schweiz . . . 17 560 19 237 115 862 111396

Einfuhr englischer Kohle über deutsche Hafenplätze
im September 1912. (Aus N. f. H. u. I.)

S ep tem b er 
1911 1912 

t  t

Jan . bis Sept. 
1911 1912 

t  t

A. über H afen p lä tze  an  
der O stsee:
M e m e l .......................... 15 638 18 075 124 124 99 695
K önigsberg -P illau  . . 27 374 27 894 267 717 219 576
D anzig-N eufahrw asser 16 770 15 049 165 829 108 913
S tettin -S w inem ünde . 288 066 66 388 901 837 478 494
K ratzw ieck-S to lzen

hagen  ..................... 8 305 9 236 87 672 99 940
R ostock -W  a rnem ünde 22 754 3 704 108 053 58781
W ism ar ..................... 14 740 11818 81 495 98 935
L übeck  - T ravem ünde 13116 14 954 115 234 90 812
K iel-N eum ühlen  . . 40 085 44 315 247 577 235 521
F lensbu rg  ................. 19 766 18 745 155 905 166 619
A ndere O stseehäfen  . 14 972 22 019 149 806 145 883

zus. A 481 586 252 197 2 405 249 1 803 169
B. über H a fen p lä tze  an  

der N ordsee:
T ö n n i n g ...................... 3 809 5 170 40 575 33 999
R en d sb u rg  ................. 13 198 4 066 77101 72 746
B ru n sb ü tte lk o o g 1 . . 4 955 8 364 61 637 50 298
H am b u rg -A lto n a  . . 326 736 505 010 3 148 801 3 319 644
H a r b u r g ..................... 47 819 92 224 403 023 526 203
B rem en-B rem erhaven 17 623 22 881 207 134 160 867
A ndere N ordseehäfen 17 493 15 319 103 641 80 660

zus. B 431 633 653 034 4 041 913* 4 244 417
C. über H afen p lä tze  im  

B innen lande: 
E m m e r i c h ................. 34 904 42 942 464 617 325 643
A ndere H afen p lä tze  

im  B in nen lande  . . 4 729 8 725 46 473 43 292
zus. C 39 633 51667 511 09U 368 935

G esam t-E in fu h r über 
deu tsche  H afen p lä tze 952 852 956 898 6 958 2532 6 416 521
1 1911 E in fu h r  über B runsbütte l.
= N u r in  der Summe berichtigte  Zah len  der am tl. Statistik, entgegen 

der V e rö ffen tlich ung  vom  vorigen  Jahr.
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Kohlengewinnung Österreichs in den drei ersten 
Vierteljahren 1912.

R oh koh le
t

B rike tts
t

K oks
t

S t e i n k o h l e

1 V ie r te lja h r ..................... 1911 3 788 816 42 206 513 206
1912 4 019 005 39 877 548 620

2 V ie r te l ja h r ..................... 1911 3 428 901 30 961 513 026
1912 3 699 519 43 166 566 941

3. V ie r te lja h r ..................... 1911 3 716 6181 32 733 517 568
1912 4 051 325 37 813 600 582

1.— 3. V ierte ljah r 1911 10 775 3971 105 900 1 5438011
1912 11 656 4761 1208551 1 716 143

Davon im 3. V ie rte ljah r:
Ostrau-Karwin . . . .  1911 2 109 030 1859 495 100

1912 2 299 373 4 792 579 649
Mittelböhmen (K ladno) . 1911 663 054 — —

1912 641 655 — —
Westböhmen (Püsen) . .1911 332 944 10 374 3 485

1912 336 409 10 421 4 305
G alizien ............................. 1911 427 306 — —

1912 508 787 — —
Übrige B ez irk e ................. 1911 261 340 20 500 18 983

1912 265 101 22 600 16 628

B r  a u  n k o h l e
1. V ie r te lja h r ..................... 1911 6 620 959 55 735 —

1912 6 433 488 62 490 —

2. V ie r te lja h r ..................... 1911 5 972 773 44 493 —

1912 6 313 576 53 648 —
3. V ie r te lja h r ..................... 1911 6 117 221 48 754 —

1912 6 743 188 59 215 —

1.— 3. V ierte ljah r 1911 18 710 953 148 982 —
1912 19 490 252 175 353 —

Davon im 3. V ierte ljah r:
Brüx-Teplitz-K om otau 1911 4 113 322 710 —

1912 4 620 234 855 —

Falkenau-Elbogen-K arls-
b ad  1911 910 181 47 398 —

1912 967 049 57 660 —

Leoben und F ohnsdo rf . 1911 244 676 — —

1912 259 308 — —

Übrige B e z irk e .................1911 849 042 646 —

1912 896 597 700 —

1 Berichtigte Zahlen.

Verkehrswesen.
Wagenbestellung zu den Zechen, Kokereien und Brikett 

werken des Ruhrkohlenbezirks.

Oktober
1912

W agen (auf 10 t Lad e 
gew icht zurückgeführt) 
recht- heladen 
ze itig  zurück- gefeh lt 

gestellt g e lie fe rt;

Davon in  der Zeit vom 
16. b is 22. O ktober 1912 
fü r  d ie  Zu fuhr zu den 

Hä fen

16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.

28185 
27 534 
25171 
25 599 

8 750
23 248
24 783

26 870 
26 343 
24 217 
24 624 

7 860
22 543
23 974

4 236 
4 746
7 275
8 068 
1 267 
9 547 
8 253

R u h ro rt . . 
D u isburg  . . 
H ochfeld . . 
D o r tm u n d . .

19 510 
6 385 

917 
930

zus. 1912 
1911 

irbeits-l 1912 
tlglich'i 19U

163 270 
143 142 
27 212 
23 857

156 431 
137 258 
26 072 
22 876

43 392 
35 831 

7 232 
5 972

zus. 1912 
1911

arbeits- j 1912 
tä g lic h 11 1911

27 742 
26 057 
4 624 
4 343

1 s. Anm. l  der Nebenspalte.

Wagengestellung zu den Zechen, Kokereien und Brikett
werken in verschiedenen preußischen Bergbaubezirken.

B ezirk

Z eit

Insgesamt 
gestellte Wagen 

(E inheiten  von 10 t)

1911 1912

A rb e its tä g lic h i gestellte 
Wagen 

(E inhe iten  von 10 t)
Zunahme 

1911 1912 1912 Segen1U1Z 19U

R u h r bezirk
1.—15. O ktober 307 539 369 761 25 628 28 443 10,98

1. J a n .—15. ,, 6 260 626 6 949 100 26 140 28 775 10,08
O berschlesien

1.—15. O k tober 110 536 146 277 9 211 11 252 22,16
1. J a n .—15. ,, 2 143 9ä3 2 567 876 9 065 10 789 19,02
P reuß . Saarbezirk
1.—15.. O k tober 35 275 40 353 2 940 3104 5,58

1. J a n .—15. ,, 692 271 788 825 2 971 3 287 10,64
* R hein ischer 
B raunkoh lenbezirk

1.—15. O k tober 24 377 29 243 2 031 2 249 10,73
1. J a n .—15. ,, 330 099 400 407 1402 1 675 19,47

N  iederschlesien
1.—15. O k tober 16 859 19 046 1 405 1465 4,27

6,521. J a n .—15. „ 316 659 342 753 1 319 1405
A achener B ezirk
1.—15. O k tober 9 932 11027 828 848 2,42

1. J a n .—15. ,, 187 844 203 366 791 846 6,95
zusam m en

1.—15. O ktober 504 518 615 707 42 043 47 361 12,65
1. J a n .—15. „ 9 931 432 11252327 41 688 46 777 12,21

1 D ie  du rch schn itt liche  Geste llungsziffer fü r  den A rbe itstag  is t  er
m itte lt du rch  D iv is io n  der Zah l der Arbe itstage (kath. Feiertage, an 
denen die W agengeste llung nur etwa die H ä lfte  des üb lichen  D urchschn itts 
ausmacht, a ls ha lbe  A rbe itstage gerechnet) in  d ie  gesamte Gestellung.

Amtliche Tarifveränderungen. O berschlesisch-öster
re ich ischer K oh lenverkehr, T eil I I ,  H e ft 3, gü ltig  vom  
15. M ai 1912. T fv . 1267. S eit dem  T age d er B etriebs
eröffnung  au f d er S trecke L au n sd o rf-S t. V eit an  d er G lan  
G üterb f. bzw . G landorf R angierbf. —  A nfang  O k tober 1912 
—  is t d er S ta tio n sn am e  S ta d t S t. 'V e it  an  d er G lan auf 
S t. V eit a n  d er G lan G ü terb ah n h o f ab g eän d e rt w orden. 
D er S ta tio n sn am e  S t. V eit an  d er G lan  is t  in  den  T arif
tab e llen  u nd  im  K ilom eteranzeiger zu stre ichen . N ach  
den  S ta tio n en  A m oldste in , K lag en fu rt H au p tb ah n h o f u nd  
R u d o lfs traß e , K ra in b u rg , L a ib ach  S taa ts -  u n d  Südbahnhof, 
Lees, P ö rtsch ach  am  See, T arv is, T riest, V elden am  W ö rth e r
see u n d  V ik trin g  tre te n  vom  24. D ezem ber 1912 ab  infolge 
d er A u ß erb e trieb se tzu n g  der b isherigen  S trecke  L au n s
dorf-S t. V e it a n  d er G lan  in  versch iedenen  S ta tio n s
v e rb indungen  T ariferhöhungen  b is zu 20 h  fü r 1000 kg  
ein. D ie b isherigen  F ra c h tsä tz e  b leiben  b is zum  23. D e
zem ber 1912 in  G eltung.

O bersch lesisch-ungarischer K ohlen  verkehr. T fv . 1273. 
T a rifh e ft I  (S teinkohle usw.), gü ltig  vom  4. M ärz 1912. 
A uf S. 19 des A usnahm etarifs , H e ft I is t  die au f den  
V erkeh r d er S ta tio n  B u d ap est n y u g o ti p. u. bezughabende 
F u ß n o te  u n te r  dem  Zeichen ,,**“ w ie fo lg t ab zu än d ern : 
»N ur g ü ltig  fü r  S endungen  a n  G äspär Fü löp , H olzhändler, 
das M ilitärverpflegs-M agazin  des k. u. k. K riegsm in isterium s 
u nd  die ungarische  F isch k o n serv en fab rik  u n d  F ischhandeis- 
A k tien - G esellschaft.«

D eu tsch e r E isen b ah n g ü te rta rif  T eil I I .  B esonderes 
T a rifh e ft Q (N iederschlesischer S te inkoh lenverkeh r nach  
S ta tio n e n  d e r P reu ß isch en  S ta a tsb a h n e n  —  frü h ere  T a rif



gruppe I). Am 17. O k tober 1912 is t die S ta tio n  N eudorf 
(Oberschi.) des D ir.-Bez. K atto w itz  aufgenom m en w orden.

O berschlesischer K oh lenverkehr nach  S ta tio n en  . der 
vo rm aligen  G ruppe I —  östliches G ebiet. Tfv. 1100. \  om 
T age d er B etriebseröffnung  —  vo raussich tlich  ab  2. N o
vem ber 1912 —  w erden die S ta tio n en  P e tro w itz  und  
Podlesie des D ir.-Bez. K a tto w itz  einbezogen.

Marktberichte.
Essener Börse. N ach  dem  am tlichen  B erich t w aren  am  

28. O ktober 1912 die N o tierungen  fü r K ohle, K oks und 
B rik e tts  die gleichen wie die in  N r. 40, S. 1653 verö ffen t
lich ten . Die N achfrage is t an d au ern d  sehr lebhaft. Die 
nächste  B örsenversam m lung finde t am  M ontag, d en ’4. Nov. 
1912, nachm ittag s von 3 j/2— 4 Vi U hr, s ta t t .

Saarbrücker Kohlenpreise. D ie von  der Kgl. B ergw erks
d irek tion  in  Saarb rücken  fü r das 1. H a lb jah r 1913 fe s t
gese tz ten  R ich tpreise  fü r den deu tschen  E isenbahnabsatz  
von K o h le  sind gegen die des 1. und  2. H a lb jah rs  1912, 
w ie in  der folgenden T abelle angegeben, g eän d ert w orden. 
Zu R ich tp re isen  w erden B estellungen, welche auf alle 
6', M onate gleichm äßig v e rte ilt sind, zu T agespreisen E inzel
b estellungen  ausgeführt. Als T agespreise gelten  die R ic h t
preise m it einem  A ufschlag von  1,20 M auf 1 t  in  den 
M onaten Jan u ar , F eb ru a r u nd  März, von  60 Pf. auf 1 t  in
den M onaten April, Mai und Jun i.

1. u. 2.|. 1. ±1913

K ohlensorte H a lb jah r gegen
1912 I 1913 1912

X M M

F la m m k o h l e
S t  ü c k k o h l e :

—0,40R ed en ........................................................... 16,00
G r ie s b o r n .................................................. 15,80 15,60 - 0 ,2 0
P ü ttlin g en  .............................................. 15,60

14,80
—

K o h lw a ld .................................................. 14,80 —
L o u is e n t h a l .............................................. 14,60 14,80 +  0,20
Von der H ey d t, Itzenp litz , F ried 

rich sth a l .................................................. 14,60 14,60 —
G ö tte lb o rn ....................... ! ...................... 14,60 14,40 - 0 ,2 0
D i l s b u r g .................................................. — 15,40

F ö r d e r k o h l e :
a b g e s i e b t e  (der feine Gries is t au s

gesiebt) :
14,20K o h lw a ld .............................................. 14,20 —

G r ie s b o r n .................................................. 14,00 14,00 —
L o u i s e n t h a l ......................................... 12,20 12,60 +  0,40

u n g e s i e b t e :
P ü ttlingen , D i l s b u r g ....................... — 13,40
R e d e n ....................................................... 12,60 12,60 —
I f z e n p l i t z .............................................. 12,00 12,00 —
V on der H e y d t ................................ 11,80 11,80 —
F r i e d r ic h s th a l ..................................... 11,40 11,40 —
G ö tte lb o rn .............................................. 10,80 10,80 —

G r ie s k o h le :
R e d e n ............................................................ 10,40 10,80 + 0,40
G ö tte lb o rn .................................................. 9,60 9,60 __
G r ie s b o r n .................................................. 8,60 8,60 ---
D i l s b u r g .................................................. — 8,60 .
K o h lw a ld .................................................. 8,40 9,00 +  0,6<

W a s c h p r o d u k t e :
W ü r f e l  50/80 m m :

G r ie s b o r n .............................................. 17,20 17.2C —
K ohlw ald, R e d e n ................................ 16,40 16.4C —
L ouisen thal, I t z e n p l i t z .................. 16,00 16,00 —
F r ie d r i c h s th a l ................................ 15,40 15,60 +  0,20
V on der H e y d t ............................ 15,20 15,60 + 0,40
G ö tte lb o rn .......................................... 16,00 15,60 — 04,40

K oh lenso rte

L.u. 2.|
Halb]

1912
x

1. ; 
ah r i 
1913

X

+1913
fegen
1912

.it

N u ß  I S. 35/50 m m :
18,00 18,00G riesborn  . .......................................... —

K o h lw a ld ............................................... 16,40 16,40 —
R e d e n ........................................................ 16,40 16,80 + 0,40
Itzen p litz , L o u isen th a l . . . . . 16,00 16,00 —
G ö tte lb o rn ............................................... 16,00 15,60 -0 ,40
F r i e d r i c h s th a l ..................................... 15,40 15,60 + 0,20
V on d e r H e y d t ................................. 15,20 15,60 + 0,40

N u ß  II  S. 15/35 m m :
G r ie s b o r n ............................................... 16,80 16,80 —
Itzen p litz , K o h lw a ld ....................... 15,00 15,00 —
L o u i s e n t h a l .......................................... 14,80 15,00 -0 ,2 0
R e d e n ........................................................ 15,60 15,60 —
F ried rich s th a l, G ö tte lb o rn  . . . 14,80 14,80 —

N u ß  I I I  S. 8 /15 m m :
G ö tte lb o rn ............................................... 13,40 13,60 + 0,20

N u ß  I I I  S. 4 /15 m m :
13,80L ou isen thal, R e d e n ....................... — .

I t z e n p l i t z ............................................... — 13,40
K o h lw a ld ............................................... — 13,00

N u ß  IV  S. 4 /8  m m :
G ö tte lb o rn ............................................... 11,60 12,00 +0,40

N u ß g r i e s  2 /35 m m :
V on der H e y d t ................................. 13,00 13,40 + 0,40

N u ß g r i e s  2 /15  m m :
13,40R e d e n ........................................................ —

Itzen p litz , L o u i s e n t h a l ................... 13,00 —
K o h lw a ld .............................................. 12,80 —
F r ie d r i c h s th a l ..................................... 12,20 12,60 + 0,40
G ö tte lb o rn ............................................... — 12,00

F e i n g r i e s  I S. 0 /6  m m :
+ 0,80R e d e n ........................................................ 8,20 9,00

I t z e n p l i t z ............................................... 8,80 9,00 +0,20
L o u is e n th a l ........................................... — 9,00

F  e t t k o h l e  
S t ü c k k o h l e :

H ein itz-D echen , K önig, D elbrück ,
+0,40B i l d s t o c k ............................................... 15,60 16,00

Velsen, D udw eiler, Sulzbacli, A lten 
w ald  ........................................................ 15,60 15,60 —

M aybach , C am phausen , B refeld . . 15,00 15,00 —
F ö r d e r k o h l e  (ungesiebte):

13,40Velsen, D elb rück  ................................. —
H ein itz-D echen , K önig, B ildstock  . 12,80 12,80 —
D udw eiler, Sulzbach, A ltenw ald  . . 11,80 12,80 + 1,00
M aybach , C am phausen , B refeld  . . 11,80 11,80 —

W a s c h p r o d u k t e :  
W ü r f e l  50 /80  m m :

K ö n i g ................................................... 16,4C 16,40 ---
D udw eiler, Sulzbach, A ltenw ald , 

B ildstock  H ein itz-D echen , M ay
16,0Cbach , C am phausen , B refeld  . 16,0t —

N u ß  I S. 35/50 m m :
16,4tK ö n i g ............................ .... 16,41 —

H ein itz-D echen , B ildstock , D u d 
weiler, Sulzbach, A ltenw ald , M ay 
bach , C am phausen , B refeld  . 

N u ß  I I  S. 15/35 m m :
16,0(1 16,0t 1 —

0 15,2(Sulzbach, B r e f e l d ....................... 15,2 1 —
B i l d s t o c k .......................................... — 15,2t1

N u ß  I I I  S. 8 /15  m m :
0 +0,60B r e f e l d ............................................... . 13,4 o ** ©

N u ß  I I I  S. 4 /15  m m :
B i l d s t o c k .......................................... — 14,00

N u ß  IV  S. 0 /8  m m :
0 +0,20B r e f e l d ............................................... . 10,60 10,8

N u ß g r i e s  2 /15 m m :
0 +0,40S u l z b a c l i ........................................... 12,4 0 12,8
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Vom Z inkm ark t. R o h z in k .  A n h a lten d  g u te  N achfrage 
kennzeichnet die M a rk ta g e ; die po litischen  V erhältn isse  
blieben ohne E in fluß . D ie v e rfü g b aren  M engen auf den 
Hütten sind äu ß e rs t gering ; das S y n d ik a t erh ö h te  am 
9. d. M. die P re ise  aberm als um  50 Pf. fü r 100 kg. Sie b e 
tragen gegenw ärtig fü r O k to b er un d  N ovem ber fü r un 
raffinierte M arken 55,50 M fü r ra ffin ie rte  M arken  56,50 Jl, 
für Dezember 55,75 und  56,75 .ff fü r 100 kg frei W aggon 
oberschlesische H ü tte n s ta tio n . A uch  L ondon  zeigte dau ern d  
feste Tendenz. D er V erb rauch , besonders d er G alvaniseure, 
war sehr groß. D ie N o tiz  se tz te  zu B eginn  des M ark tes fü r 
ordinary brands m it 27 £ 10 s ein  un d  sch ließ t m it 27 £ 10 s. 
England fü h rte  im  S ep tem ber 11 182 t  e in  u nd  in  d en  
ersten 9 M onaten d. J . 97 753 t  gegen 85 511 und  84 671 t  
in der gleichen Z eit d e r be iden  V orjah re . D er D u rch sch n itts 
preis für S ep tem ber d. J . b e tru g  fü r o rd in a ry  b ran d s 
26 £ 17 s 0,3 d. Im  d r i t te n  V ie rte ljah r 1912 s te llte  er sich 
auf 26 £ 3 s 9 d\ oder nach] M ethode] B  abzüglich  20 .fi 
Fracht für 1 t  auf 504 .ff ab  H ü tte  O -S. N ew  Y o rk  n o tie rte  
zuletzt für O ktober- u nd  N ovem ber-L ieferung  7,55 c fü r 
11b., fürDezem ber-Lieferung57,50 c. D er D urchschn ittsp re is  
im September stellte*sich auf;7 ,54  c gegen 5,94 c im  gleichen 
Monat des V orjahrs. —  D ie A usfuh r D eu tsch lands Detrug 
im September d. J . 7204 t  gegen 5952 t  im  Sep tem ber 1911 
und in den ers ten  9 M onaten  65 387[t in  diesem  J a h r  gegen 
55 162 t in 1911. D er W e rt d er A usfuh r belief sich in den 
ersten drei V ierte ljah ren  au f 32,948 Mill. .ff gegen 25,713 
Mill. JL

Die R ohzinkausfuhr D eu tsch lan d s v e rte ilte  sich in  den 
ersten 9 M onaten d . J . wie fo lg t:

S ep tem ber 

1911 1912
t  t

Ja n . b is  Sept. 
1911 1912

t  t

G e s a m ta u s fu h r  
Davon nach :

5 953 7 204 55163 65 388

G roßbritann ien ......... 1 452 3 136 17 155 26 848
Österreich-Ungarn . . 2 003 1 827 17 465 18 178
Rußland........................ 994 916 10 072 9 092
Norwegen.................... 703 498 3 899 4 989
Ita lien ........................... 112 70 475 475
Schweden.................... 363 140 1 603 1 398
Argentinien ................ — 1 542 1
Japan ........................... — — 636 1 068

Z in k b le c h . Die P re ise  sind  u n v e rä n d e r t D ie A usfuhr 
im September b e tru g  2307 t  gegen 2542 t  und  in  den  ers ten  
neun Monaten d. J . 19 727j gegen] 29 155 t  im  gleichen 
Zeitraum des V orjahrs u nd  16 439 t  in  1910. D er A usfuhr
wert in diesen neun M onaten  b e tru g  11,327 Mill.?.ff gegen 
15,806 Mill. .ff in d e rse ib e n  Z e it 'v o n  191 l'und^8 ,384  Milli! Ji 
in 1910.

Am E m pfang d er au s D eu tsch lan d  au sg e fü h rten  M engen

S ep tem b er Ja n . b is Sept.

1911 1912 1911 1912

t t t t

G e s a m ta u s fu h r 2 543 2 308 29 155 19 727
Davon nach:

G roßbritann ien ......... 677 782 4 695 5 208
Dänemark ......... 132 241 868 1 696
Italien ........................... 87 167 987 1 156
Schweden . . 81 80 1 418 1 061
Britisch-Südafrika . . . 148 72 1 684 1 332
Japan ...%...................... 448 57 3 090 1 872
Argentinien ...........

3
1 12 013 19

Z in k e r z .  U n te r B erücksich tigung  der W iederausfuhr 
w urden  in  den  e rs ten  neun  M onaten  nach  D eu tsch land  
e ingefüh rt 183 869 t  im  W erte  von 24,481 Mill. .ff gegen 
161 401 t  im  W erte  von 21,939 Mill. df in  d er gleichen 
Z eit vo n  1911.

A n der E in fu h r von  Z inkerz w aren  b e te ilig t:

•

Sep tem ber

1911 1912 
t  t

Jan . b is Sept.

1911 1912 
t  t

G e s a m t e i n f u h r  
D avon  aus:

27 110 33 625 200 381 215 041

dem  A u stra lb u n d  . . . 19 003 18 166 112 938 116668
I t a l i e n ............................ 1 374 1 435 9 339 11 754
Ö sterre ich -U ngarn  . . 740 774 11 957 10 337
B e lg i e n ......................... 757 947 9 086 9 850
Spanien  ....................... 846 2 734 20 019 17 448
F r a n k r e ic h .................. 279 1 413 3 045 5 970
Ver. S taa ten  .............. 88 1 555 8 206 7 703
S c h w e d e n ..................... 341 1 184 4 771 3 413
G r ie c h e n la n d .............. — 296 3 771 6 284
A lgerien ....................... 405 — 2 834 2 425
M exiko ......................... 2 000 502 7 053 10 082

Z i n k s t a u b .  E s h errsch te  bei w iederho lt anziehenden  
P re isen  d au e rn d  seh r rege N achfrage. D ie auf den  H ü tte n  
zu r V erfügung  s tehenden  M engen sind  gering u nd  es d ü rfte  
m it w eitern  P reisste igerungen  zu rechnen  sein. E s w erden 
je  nach  M enge un d  T erm in  55,50 b is 56,00 Jf fü r 100 kg  fob. 
S te ttin  gefo rdert. D ie A usfuhr in  den e rs ten  neun  M onaten 
b e tru g  2957 t  gegen 2342 t  in  dem  gleichen Z eitraum  
von 1911.

E in - und  A u sfu h r D eu tsch lands in  Z ink  gesta lte ten  
sich im  S ep tem ber wie fo lg t:

S ep tem ber Jan . b is Sept.

1911 I 1912 1911 1912
■t 1 t t  t

R o h z in k ...................
Zinkblech (roh) . . .
B ruchzink  ..............
Z in k e r z .....................
Z in k s ta u b ................
Z inksulfidw eiß . . . .  
Z inkgrau  u n d  -asche j 
Z inkw eiß u. -b lum en 1

R o h z in k  _.........
Z inkblech (roh) . . . .
B ruchzink  ................
Z inkerz .......................
Z in k s t a u b ..................
Z in k su lfid w e iß .........
Z inkgrau  und  -asche 
Z inkw eiß u. -b lum en

E i n f u h r
4 212 4 267 36 334 39 413

40 162 369 740
231 179 1 674 1 566

27 110 33 625 200 381 215 041
85 35 641 467

195 263 2 045 2 374

610 176
363 3 816 784 

3 698

A u s f u h r
5 953 7 204 55 163 65 388
2 543 2 308 29 155 19 727

222 429 2 926 3 796
3 153 3 885 38 980 31 173

340 291 2 343 2 958
1 234 1 279 10 151 11 195
1 814 4 062 

1 466 15 577 6 965 
13 543

(P au l Speier, B reslau .)

Notierungen auf dem englischen Kohlen- und Frachten-.
markt. B örse zu N ew castle-upon-T yne vom  28. O k t. 1912

K o h l e n m a r k t .

B este  no rth u m b risch e  1 long to n
D a m p fk o h le ................... 14 s — d bis — s — d ■ fob.

Z w eite S o r t e  13 „ — „ „ — „ — „



K leine D am pfkohle  . . 9 s — d  bi s 10 s 6 d fob.

B este  D urham -G askohle  15 „ 77 77 » — 77 77

Zweite S o r t e .................14 „ 77 n — 7* »7

B unkerkohle  (ungesiebt) 14 „ _ 14>7 77 77 9 77 77

K okskohle ( ,, ) 14 „ 6  n 7? — 77 77

B este H ausbrandkoh le  . 14 „ 77 *7 V — 17 77

E x p o r tk o k s ..................... 22 „ 6 „ „ 23 „ — 77 77

G ießereikoks . . . . .  25 „ 77 77 77 — « 77

H o c h o fe n k o k s .................25 „ 77 77 77 — .  f- a. Tees
G askoks . . . . . . .  23 „

F  r a  c h  t  e
77 tt 77

n m a  r k t.
77 " .

T y n e -L o n d o n ............................. 4 s 9 d bis — s — d

„ - H a m b u r g ......................... 5 77 77 77 -- n »
,, -Sw inem ünde . . . • • 6 „ 3 „ 77 -- )) »
„ - C r o n s ta d t .....................  ̂ 77 ^  77 . 77 — 11 »

77 -- 11 »
„ -K ie l ..................................  ̂ 77 77 77 -- 11 »

Marktnotizen über Nebenprodukte. Auszug aus dem  D aily  
Com m ercial R eport, L ondon, vom  29. (23.) O ktober 1912. 
R o h t e e r  27 s 9 d—31 s 9 d 1 long to n ; A m m o n i u m s u l f a t  
13 £ 17 s 6 d  (desgl ) 1 long ton , B eckton p ro m p t; B e n z o l  
90%  ohne B ehälter 11V2 s i1 s), 50%  ohne B ehälter
10% — 11 d (d^sgl.), N orden  90%  ohne B ehä lte r 10% —U  
(11) d, 50%  ohne B ehälter 10 d (desgl.) 1 G allone; T o lu o l  
London ohne B ehälter lP /a  d— 1 s, N orden  11—11% d, 
rein  1 s 4 d — 1 s 5 d 1 G allone; K r e o s o t  L ondon 3 '/a bis 
3x/4 iÄ, N o rd en 3—31/4 d, 1 G allone; S o l v e n t n a p h t h a  L ondon 
90/.9o%  ohne B ehälter 1 s— 1 s 7 2 d, 90/16„% ohne B ehälter
I s 2 d—  1 s 2 7 2 d, 95/160%  ohne B ehälter 1 s 21/2 ¿ - l s  3 d, 
N orden 90%  ohne B ehälter 11 d—1 s 1%  d 1 G allone; 
R o h n a p h t h a  30%  ohne B ehälter 51/*—5s/4 d, N orden ohne 
B ehälter 5—5‘/a d 1 G allone; R a f f i n i e r t e s  N a p h t h a l i n  
5 —9 £ 1 long to n ; K a r b o l s ä u r e  roh  60%  O stküste  1 s
I I  d— 2 s, W estküste  1 s 10% d— 1 s 11 d 1 G allone; A n- 
t h r a z e n  40— 45%  A iy 2—l s/4 d U n it;  P e c h  45—46 s, O st
küste  45 s—45 s 6 d fob ; W estküste  44 s 6 d —\ 5 s f. a. s. 
1 long ton .

(R ohteer a b  G asfabrik  au f d er T hem se un d  deD N eben
flüssen, Benzol, Toluol, K reosot, S o lven tnaph tha , K arbo l
säure frei E isenbahnw agen au f H erstellers W erk  oder in  den 
üblichen H äfen  im  V er. K önigreich, n e tto . — A m m om um - 
su lfa t frei an  B ord in  Säcken, abzüglich  2 % %  D iskont 
bei einem  G ehalt von  24%  A m m onium  in g u te r, g rauer 
Q u a litä t; V ergütung fü r M indergehalt, n ich ts fü r M ehr
gehalt. »Beckton prom pt« sind 25%  A m m onium  n e tto  
frei E isenbahnw agen oder frei Leichterschiff n u r am  W erk).

Metallmarkt (London). N otierungen  vom  24. O k t. 1912.
K upfer, G. H ................ 75 £ 10 s — d bis 75 £ 15 s —

3 M o n a t e ................. 76 77 2 » 6 77 77 76 77 7 77 6
Zinn, S t r a i t s ................. 230 77 — )> — 77 77 230 77 10 77 —

3 M o n a t e ................. 228 77 10 n — » 77 229 77 — 77 —
Blei, weiches frem des 

O ktober (W.) . . . 19 77 2 » 6 77 77 _ _ 77 _
N ovem ber (bez.) . . 19 71 2 n 6 77 77 — 71 — 77 —
D ezem ber (bez.) . . 19 77 2 n 6 77 77 — 77 — 77 —
F eb ru a r (bez.) . . . 19 77 5 11 — 77 77 — 77 — ■' 77 —
e n g l is c h e s ................. 19 1' 12 11 6 77 7» — 77 — 77 —

Zink, G .O .B. p ro m p t . 27 77 12 ii 6 77 77 — 77 — 77 —
Sonderm arken  . . . 28 77 2 n 6 77 77 — 77 — 77 —

Q uecksilber (1 F lasche) 
aus e rs te r H and  . . 8 77 _ ii _ 77 77 _ 77 _ 77 _

Patentbericht.
Anmeldungen, •

die w ährend  zw eier M onate  in  der A uslegehalle des Kaiser
lichen P a te n ta m te s  ausliegen.

V om 21. O k to b er 1912 an.
1 a. K . 51 192. Setzm asch ine  fü r hochw ertige Mine

ralien  m it einem  von der M itte  nach  dem  R and  geneigten 
Sieb, bei d er das G u t in d er M itte  der S iebfläche aufgegeben 
w ird’ die K o n zen tra te , der S iebneigung folgend, sich am 
S iebrande sam m eln  und  die A bgänge üb e r den Siebrahmen 
hinw eg abw andern . F ried . K ru p p  A. G., Grusonwerk 
M agdeburg-B uckau . 26. 4. 12.

12 1. A. 21 172. V erfahren , e isenhaltiges Kochsalz
(Steinsalz) zu w eiß e rs ta rren d em  P ro d u k t zu schmelzen. 
P au l A dler, H am b u rg , A lste rdam m  10/11. 21. 9. 11.

27 c. I. 14 733. S aug le itung  bei K apselgebläsen mit 
F lü ssigke itsabd ich tung . In te rn a tio n a le  R otationsm aschinen 
G. m . b. H ., B erlin . 6. 6. 12.

40 a. A. 22 140. V erfah ren  zu r V erbesserung der 
m echanischen  E igenschaften  zusam m enhängender Körper 
aus W olfram  oder einem  än d e rn  M etall der Chromgruppe. 
A llgem eine E lek triz itä ts-G ese llsch a ft, B erlin. 6. 5. 12.

40 b. B. 67 844. N ickellegierung, die hohe chemische 
W id erstan d sfäh ig k e it m it m echan ischer B earbeitbarkeit 
v e rb in d e t. G ebr. B orchers, G oslar (H arz). 20. 6. 12.

40 b. B. 68 519. N ickellegierung, die hohe chemische 
W id erstan d sfäh ig k e it m it m echan ischer B earbeitbarkeit 
v e rb in d e t; Zus. z. A nm . B. 67 845. W ilhelm  Borchers und 
Rolf B orchers, A achen, Ludw igsallee 15. 19. 8. 12.

59 b. A. 22 581. K reise lpum pe m it einem  das Flügelrad 
um gebenden  L eitschau fe lk ranz . A llgem eine E lektrizitäts- 
G esellschaft, B erlin . 8. 8. 12.

V om  24. O k to b er 1912 an.
1 a .  K. 51 778. K u p p lu n g se in rich tu n g  fü r Sandwasch

m asch inen ; Zus. z. P a t. 244 608. H ein rich  K ückenhöner, 
D ülm en (W estf.). 24. 6. 12.

4 d. K. 51 067. G ruben lam pe  m it Zündvorrichtung. 
E m il Kopel, D olni Sucha (Ö ste rr.-S ch les .); V e rtr .: E. Lam
b erts  u. D r. G. L o tte rhos, P a t.-A n w älte , B erlin SW 61. 
15. 4. 12.

27 c. G. 36 903. D u rch  W asser getriebenes Kreisel
gebläse. H ans R einho ld  G abler, D resden, Schandauerstr. 16.
14. 6. 12.

40 a. S. 34 050. V erfah ren  zu r R eduk tion  von Erz 
m itte ls  eines fes ten  k oh leha ltigen  Stoffes durch  Erhitzen 
ohne Schm elzen in  geschlossenen B ehältern . Sven Emil
Sieurin, H öganäs (Schw eden); V e rtr .; O. Siedentopf,
Pat.-A nw ., B erlin  SW  61. 20. 6. 11.

43 a. G. 36 770. K o n tro llv o rr ich tu n g  fü r Fördenvagen. 
K arl G aw enda u. K u r t  F leischfresser, Zabrze (O.-S.). 
23. 5. 12.

81 e. E. 16 484. S icherheitsversch luß  fü r die Abgas
le itung  von B eh ä lte rn  fü r feuergefährliche Flüssigkeiten. 
D ip l.-Ing . H erm an n  von  E icken . B erlin -F riedenau , Menzel
s tra ß e  33. 30. 12. 10.

81 e. E . 16 700. A n trieb  fü r F ö rderrinnen . Gebr. Eick
hoff, B ochum . 25. 2. 11.

81 e. E . 17 595. A us E xp losionskraftm asch ine und 
K om pressor b estehende A nlage zu r E rzeugung  von Druck
gasen zum  F o rtd rü c k e n  feuergefäh rlicher Flüssigkeiten; 
Zus. z. P a t. 232 534. H erm an n  von E icken, Berlin-Friedenau, 
M enzelstr. 33. 13. 12. 11.

Gebrauchsmuster-Eintragungen,
b e k a n n t gem ach t im  R eichsanzeiger vom  21. O ktober 1912.

5 e. 527 178. Ivappsch ienen-V erb indung . P au l Alver- 
m ann , O berstr. 23, u. O skar N a to rp , W eißenburgerstr. 2a, 
M ülheim  (R uhr). 2. 9. 12.

5 c. 527 215. V erste llba re  S tü tze  fü r den Stollen und 
S ch ach tau sb au  in B ergw erksbetrieben . O tto  Gerhards, 
B erg isch-N eukirchen . 2. 10. 12.

5 d. 527 287. W asse rs trah ld ü se  zum  Ansaugen von 
L u ft in W e tte r lu tte n  m it N adel zum  E n tfe rn en  von Fremd
k ö rp e rn  aus dem  D ü sen m u n d . M artin  A hrem , Freimengen, 
K r. F orbacli (L o th r.). 3. 10. 12.
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12(1. 527 074. R o h rb ru n n en filte r . Friedrich Pickmann  
jun., Bremen, B ach str . 10. 4. 10. 12.

12 e. 526 837. A bg asre in ig u n g s-V o rrich tu n g . Ju liu s  
Alex Wilisch, Z w ickau (Sa.), B osenstr. 32. 1. 10. 12.

121. 527 285. V o rrich tu n g  zu r w iederho lten  E n tte e ru n g  
von heißen D estilla tionsgasen  u n te r  V erw endung  von Teer, 
Teerölen u. dgl. als W asch m itte l zum  Zweck der d irek ten  
Ammoniaksulfatgew innung. D r. W ilhelm  S trom m enger, 
Köln, O hm str. 6. 2. 10. 12.

20 c. 526 586. K o n tro llm ark e . W aldem ar Ossowski, 
Zabrze (O .-S.). 27. 9. 12.

20 C. 526 587. M ark en -P flockvo rrich tung . W aldem ar 
Ossowski, Zabrze (O.-S.). 27. 9. 12.

20 g. 526 357. D rehscheibe  fü r H än g eb ah n en . J . Pohlig, 
A.G., Köln-Zollstock. 27. 9. 12.

21 (1. 526 509. E lek trisch e  M inenzündm aschine. Schäff
ler & Co., W ien; V e rtr .: H . N eu b a rt, Pat.-A nw ., B erlin  
SW 61. 27. 9. 12.

21 f. 526 350. K o n ta k tv o r r ic h tu n g  fü r e lek trische 
Grubenlampen. B ern h a rd  P o tth o ff, M ark  b. H am m  (W estf.). 
25. 9. 12.

27 c. 527 096. E in ric h tu n g  zum  le ich ten  R einigen des 
Innern der hohlen, a ls K ü h lv o rr ich tu n g  ausgebildeten  
Zwischenwände an  K reise lverd ich tern . G u teh o ffn u n g sh ü tte , 
Aktienverein für B ergbau  u nd  H ü tte n b e tr ie b , O berhausen  
(Rhld.). 12. 9. 11.

27 c. 527 097. E in ric h tu n g  zum  le ich ten  R ein igen  des 
Innern der hohlen, als K ü h lv o rr ich tu n g  ausgeb ildeten  
Zwischenwände an  K re ise lverd ich te rn . G utehoffnungs- 
hiitte, A ktienverein fü r B ergbau  un d  H ü tte n b e tr ie b , O ber
hausen (Rhld.). 12. 9. 11.

35 a. 526 888 . F ö rd e rk o rb  ohne D rah tse il. J .  W ilh. 
Maaßen, H orst E m scher (W estf.). 9. 9. 12.

40 a. 527 145. M ehretag iger R östo fen  m it R ü h rw erk
und gewölbten H erden . D r. Ja k o b  L ü tjen s u. D r.-Ing . 
Wilhelm Ludewig, H annover, B ö dekerstr. 82. 4. 10. 12.

59 b. 526 931. V o rrich tung  an  K re ise lpum penan lagen
mit dauernder F ö rd e ru n g  u nd  schw ankendem  V erb rauch  
von Druckwasser. A .G. B row n, B overi & Co., B aden  
(Schweiz); V ertr .: R o b e rt B overi, M annheim -K äfertha l. 
25. 7. 10.

61 a. 526 379. M undstück  fü r A tm u n g sv o rrich tu n g en . 
Drägerwerk, H einr. & B ernh . D räger, L übeck . 26. 6. 12.

78 e. 526 303. E lek trisch e r Z ünder m it seitlichen  
Löchern in der Z ünderhülse . F a b r ik  e lek trischer Z ünder, 
G. m. b. H ., K öln-N iehl. 15. 3. 12.

87 b. 526 892. K eillochm eißel nach  G eb rau ch sm u ste r
512 394. F abrik  für B ergw erks-B edarfsa rtike l, G. m. b. H ., 
Sprockhövel (W estf.). 18. 9. 12.

Verlängerung der Schutzfrist.
Folgende G ebrauchsm uster sind  an  dem  angegebenen  Tage 

au f d re i J a h re  v e rlä n g e rt w orden.
10 a. 397 037. K o k so fen tü r usw . H e rm an n  Joseph

Limberg, G elsenkirchen. 3. 10. 12.
20 a. 397 072. K ipp- u nd  F es ts te llv o rrich tu n g  für

Wagenkasten usw. J . Pohlig  A. G., K öln-Z ollstock, u. 
Eduard Singer, E fferen . 28. 9. 12.

61 a. 396 416. L u ftsch lau ch  usw. W ilhelm  N iem zig,
Laurahütte (O.-S.). 1. 10. 12.

80 a. 400 368. Z u fü h ru n g sv o rrich tu n g  fü r B r ik e t t
pressen usw. K arl B rösel, F rech en  b . K öln. 1. 10. 12-

81 e. 408 185. K reiselw ipper usw . H a rp en e r B ergbau-
A.G., D ortm und. 28. 9. 12.

81 e. 431 109. V o rrich tu n g  zum  U n te rs tü tz e n  und
Führen der R u tschen  usw. G ebr. H inse lm ann , E ssen  (R uhr). 
30. 9. 12.

81 e. 447 262. V o rrich tu n g  zum  U n te rs tü tz e n  und
Führen  v o n  B ergw erksru tschen . G ebr. H inselm ann , E ssen  
(R u h r). 3. 10. 12.

Deutsche Patente.
l a  (3). 252 142, vom  16. M ärz 1912. L e o p o k i

W ag en er in  B i r k e n h a i n  b. B e u t h e n  (O .-S.). A u s tra g 
vorrichtung fü r  Setzm aschinen.

O berha lb  des Siebes a der V or
r ich tu n g  sind se itlich  gesch litz te  w age
re c h t liegende R ohre  b nebeneinander 
ang eo rd n e t, die d u rch  die S e iten 
w andung  der M aschine h in d u rch g efü h rt 
sind , u nd  vo r deren  auß erh a lb  dieser 
W an d u n g en  liegenden M ündungen v er
s te llb are  Schieber d an geo rdne t sind.

l b  (4). 252 143, vom  2. N ovem ber 1911. G e o rg
R i e t k ö t t e r  in  H a g e n  (W e s tf .) . Elektromagnetischer 
Trommelscheider mit aus sehr dünnem Stoff bestehendem 
Trommelmantel und mit zwangläufigem Antrieb der beiden 
Seitenschilder der Trommel.

G em äß der E rfindung  is t der A n trieb  fü r die beiden 
Seitensch ilder des Scheiders in  das In n e re  der T rom m el 
verlegt.

5 a (2). 252 149, vom  29. Ju li 1909. " F r a n z  B a d e  
in  P e in e .  Sicherheits-Riemenantrieb für Kernbohrmaschinen.

D er versch iebbare  R iem en des A n triebes ü b erd eck t 
die R iem enscheiben so, daß  w ohl die S pülpum pe, n ic h t ab er 
das B ohrzeug allein  be trieben  w erden kann .

5 c  (4). 252 259, vom  16. N ovem ber 1910. W i lh e lm
B r e i l  in  E s s e n  - R ü t t e n s c h e i d .  Schachtauskleidung 
aus Eisenbeton mit gitterartigen Eiseneinlagen. Zus. z. 
P a t. 244 876. L ängste  D auer: 23. März 1925.

D ie bei der A uskleidung des H a u p tp a te n te s  verw endeten  
aus E iseng itte rw erk  hergeste llten  T übb ingzy linder sind 
n ic h t n u r außen , sondern  auch  innen  m it einem  w asser
d ich ten  Belag, z. B. einem  B lechm ante l versehen ; der 
zw ischen den beiden  M änteln  verb leibende R ing raum  is t 
am  u n te rn  E n d e  der A uskleidung d u rch  einen Senkschuh 
w asserd ich t abgeschlossen. D er d ad u rch  erhaltene , im  Q uer
sc h n itt  ringförm ige Schw im m körper w ird  beim  Senken 
der S chach tausk le idung  dem  w achsenden A uftrieb  e n t
sprechend  m it B eton  gefüllt.

5 c (4). 252 260, vom  30. Mai 1909. D ipl.- 
Ing . L u d w ig  K l i n g e l h ö f e r  in  D ü s s e l d o r f .  
Stollenauskleidung •aus Eisenbeton.

D ie A uskleidung  b e s te h t aus zwei B ogen
h ä lften , die in der F irs te  m itte ls  eines Ge
lenkes d reh b a r m ite in an d er v e rbunden  sind 
und  au f der S tollensohle frei stehen . In fo lge
dessen können  sich die B ogenenden au f der 
Sohle en tsp rechend  den  jew eiligen D ru ck 
v erh ä ltn issen  verschieben.

5 c (4). 252 261, vom  14. Ju n i 1910.
W i l h e lm  D e u t s c h  in  K ö l n - S ü l z .  M ehr
teiliger Grubenstempel nach Pat. 235 004.
Zus. z. P a t. 235 004. L ängste  D a u e r : 12. A ugust 
1924.

D er bei dem  S tem pel des H a u p tp a te n te s  
der F ü llm asse  des S tem pelun te rte iles  a als 
U n terlag e  d ienende S topfen  g is t der E r 
findung  gem äß am  U m fang  m it para lle l zur 
A chse verlau fenden , nach  u n ten  an  Tiefe zu
n ehm enden  S tu fen  h versehen. In  eine dieser 
N u ten  g re ift eine S te llsch raube /  ein, die in  
e iner am  S tem p e lu n te rte il b efestig ten  M u tte r c 
g e fü h rt ist.

10 a (1). 252 154, vom  18. N ovem ber 1911.
J o h a n n  L ü t z  in E s s e n - B r e d e n e y .  Schacht
ofen zum Verkoken und Vergasen von Steinkohlen mit 
äußerer und innerer Beheizung. Zus. z. P a t. 250 576. 
L än g ste  D au er: 26. Ju n i 1926.

Bei dem  Schach to fen  nach  dem  H a u p tp a te n t w ird der 
B oden  der in  ih re r ganzen  L änge ringförm ig  g esta lte ten  
K okskam m er a d u rch  einen den O fenkern  um gebenden, 
gegen ih n  ab g ed ich te ten  u nd  an  ihm  sen k rech t versch ieb
b a ren  V erschlußkegel b gebildet.
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Im  Stem pelfuß, d. h. im  u n te r n . S tem pelteil b, is t 
eine außerha lb  des S tem pels m it einem  V ie rk an t /  ver
sehene Förderschnecke e gelagert, die in die A u s tr itts 
öffnung d fü r den F ü llsto ff h ine in rag t und diese verschließt. 
D urch  D rehen  der Schnecke w ird  der im  S tem pelun terte il 
befindliche F ü llsto ff c gelockert und aus der A u s tr itts 
öffnung d ausgetragen , so daß  der S tem peloberteil a n ach 
sinken kann.

10 a (12). 251 931, vom  20. F eb ru a r 1912. F a . A u g .
K lö n n e  in  D o r tm u n d .  A us einer Abschlußtür und einem  
Tragstück für den Kammerinhalt bestehender Verschluß 
für senkrechte Kammeröfen.

D ie E rfindung  b e s teh t in  der V ereinigung einer w age
rech t versch iebbaren  A bschluß tür, die nu r zur A bd ich tung  
d ien t, m it einer über dieser angeordneten  K lap p tü r, welche 
die B eschickung trä g t.

12 1 (l). ¡252 277, vom  22. J a n u a r  1911. E. H a u s b r a n d  
in  B e r l i n .  Austragvorrichtung für Salzpfannen mit Kratzern, 
die nur während des Arbeitsganges in die Sole eintauchen.

Die K ra tze r sind  so an  einem  d u rch  ein endloses Seil 
h in  und  her bew egten W agen angebrach t, daß  beim  A n
ziehen des die R ückbew egung dieses W agens bew irkenden 
T rum s des endlosen Seiles die K ra tze r aus der Sole gehoben 
w erden, bevor der W agen zurückbew egt w ird.

1 4 g (9 ) .  252 043, vom  5. Ju n i 1910. J o h a n n  S tu m p f  
in  B e r l i n .  Steuerung für mit Gleichstrom betriebene Förder
maschinen. Zus. z. P a t. 244 686. L ängste  D auer: 24. Ju li 
1923.

D ie S teuerung  h a t  H ilfsauslaßorgane, die von der 
M aschine so bew egt w erden, daß  sie m it zunehm ender 
F ü llung  se lb s ttä tig  die K om pressionen verkleinern , w ährend 
sie bei den  k leinern  Füllungen  des norm alen G anges völlig 
in  R uhe und  geschlossen bleiben.

F erner w erden bei d er S teu eru n g  die E in laß - und Auslaß
organe d u rch  eine gem einsam e S teuerw elle bewegt, die für 
die versch iedenen  O rgane m it versch ieden  gestalteten 
K onen versehen  is t; diese sind  so angeordnet, daß die 
A uslaßorgane n u r bei S te llungen  d er S teuerung  für große 
F ü llungen  bew egt w erden, w äh rend  sie bei Stellungen der 
S teuerung  fü r k leine F ü llu n g en  n ic h t bew egt werden.

27 b  (3). 251 957, vom  12. D ezem ber 1911. G. K u h n
G. m . b. H . in  E ß l i n g e n .  Kompressor mit hohlem Zylinder
deckel.

D er hohle Z y linderdeckel, in dem , wie bekann t, die 
Saug- und D ru ck v en tile  des K om pressors angeb rach t sind, 
is t d u rch  para lle l zu der Z y linderachse  verlaufende, den 
D eckel in einzelne Zellen zerlegende Zw ischenw ände ver
s te ift, so daß  er ohne besondere H ilfsm itte l zur Verbindung 
des Z y linders m it der G erad füh rung  verw endet w erden kann. 
In  den  Zellen des D eckels sind  abw echselnd die Saug- und 
D ru ck v en tile  an g eo rd n e t; die Zellen, in  denen die Säug
ven tile  liegen, können  in einen K an a l m ünden , der die Stopf
büchse des D eckels um g ib t, so d aß  diese du rch  den Saug- 
lu f ts tro m  g ek ü h lt w ird.

27 b (3). 252 291, vom  12. N ovem ber 1911. P o k o rn y  
& W i t t e k i n d  M a s c h in e n b a u - A .G .  in  F r a n k f u r t  (Main)- 
B o c k e n h e im .  M ehrstufiger Kompressor.

Die Saug- und  D ru ck v en tile  aller D ruckstufen  des 
K om pressors sind  in  einem  Z ylinderdeckel bzw. in einer 
H aube  u n te rg eb rach t; die A nsch lußstu tzen  fü r die Saug-, 
K ühl- und  D ru ck ro h re  a ller S tu fen  sind  an  dem  größten 
Z y linder angeo rdnet. D ieser Z y linder b ild e t dabei die eine 
D ruckstu fe , w ährend  die üb rigen  D ru ck stu fen  in dem  Deckel 
dieses Z y linders bzw. in der H au b e  an geo rdne t sind.

40 a (27)-j 251 968, vom  19. A pril 1910. A. H . B ra u s s  
& Co. in  H a m b u r g .  Verfahren zum Schmelzen sulfidischer 
Erze im Schachtofen.

N ach  dem  V erfah ren  w erden  die E rze  im  Schachtofen 
der E inw irkung  eines au f eine oder m ehrere  A tm osphären 
g epreß ten  W indstrom es ausgesetz t.

40 a (41). 252 195, vom  23. Ju li 1910. E d u a r d  D e d o lp h  
in K a s lo ,  B r i t .  K o l u m b i a  ( K a n a d a ) .  Kontinuierliches 
Schmelzverfahren zur Gewinnung von B lei oder Zink oder 
beider Metalle aus ihren Erzen bzw. ihren Schlacken in Form 
von Metallrauch, bei dem das Beschickungsgut mit Brennstoff 
vermengt wird. F ü r  diese A nm eldung  is t bei der Prüfung 
gem äß dem  U n io n sv ertrag  vom  20. M ärz 1883/14. Dezember 
1900 die P r io r itä t au f G rund  der A nm eldung  in den Ver
e in ig ten  S ta a te n  von  A m erika  vom  4. N ovem ber 1909 
a n e rk an n t.

D ie E rfin d u n g  b e s te h t darin , d aß  zum  V erhü tten  des 
blei- und z inkhaltigen  M ateria ls der für R öst- und Schmelz
zwecke in der H ü tte n k u n d e  gebräuchliche schräg  gelagerte 
oder kegelstum pfförm ige D rehofen  verw endet w ird, dem das 
G em enge von E rz  bzw . Schlacke und  B rennstoff am  obern 
bzw. engern  E nde , u nd  d ie  H eizgase m it einem  Überschuß 
von L u ft am  u n te rn  bzw . w eitern  E nde  zugeführt werden. 
D am it das B esch ickungsgu t m öglichst lange im  Ofen ver
b leib t, is t dieser a n  beiden  E n d en  m it einem  nach einwärts 
g e rich te ten  ringförm igen  F lansch  versehen. U m  eine Ab
tren n u n g  der als Blei- und  Z ink rauch  entw eichenden  Metalle 
zu erzielen, k an n  das V erfah ren  in  zwei Perioden bzw. in 
zwei h in te re in an d er an g eo rd n e ten  O fenräum en ausgeführt 
w erden, indem  in dem  ers ten  O fenraum  das Blei und in dem 
zw eiten das Z ink als H ü tte n ra u c h  ab g efü h rt w ird.

40 a (42). 252 196, v o m |2 2 . M ärz 1911. D r. E d u a r d  
B r o e m m e  in S t. P e t e r s b u r g .  Verfahren zum Entzinken 
von zinkhaltigen M aterialien durch Behandlung mit Alkalibi
sulfat.

D ie zu en tz in k en d en  E isenabfä lle  w erden  in  Gegenwart
reichlicher W asserm engen  m it dem  Z ink äquivalenten 
M engen eines G em isches von  A lkali- oder E rdalkalib isulfat
oder -bisulfid und  von  A lkali- oder E rdalka lich lo rid  be

G em äß der E rfindung  is t der V erschlußkegel am  O fen
kern  m itte ls  einer S topfbüchse c g e d ic h te t; am  O fenkern

sind u n te rh a lb  der O fenkam m er 
eine gelochte W assertasse e und  
W asserstrah lroh re  /  angebrach t. 
D as in  der Tasse e en th a lten e  
W asser k ü h lt den V erschluß 
und  lösch t nach  dem  Senken 
des V erschlusses den  K oks
kuchen , indem  es du rch  Öff
nungen  der Tasse von innen  
gegen den  K uchen  sp ritz t. D ie 
beim  L öschen en ts tehenden  
Gase und D äm pfe w erden durch  
die T asse h indu rch  abgesaugt. 
F e rn e r sind gem äß der E r 
findung  die in die W asserle itung  
u nd  in die A bsaugeleitung ein
geschalte ten  A bsperrvorrich
tungen  so angeordnet, daß  sie 
beim  H erab lassen  des V er
schlußkegels se lb s ttä tig  ge
ö ffnet w erden.

5 c (4). 252 262, vom  22. Ju li 1911. P a u l  S c h u l t e
in  D ü s s e l d o r f .  Mehrteiliger Grubenstempel mit einem die 
Teile gegeneinander abstützenden Füllstoff.
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handelt. Diese B e h a n d l u n g  k a n n  sow ohl bei gew öhnlicher 
Tem peratur  als au ch  zu r B esch leun igung  der R eak tio n  
in der Siedehitze oder u n te r  D am p fd ru ck  erfolgen.

50 c (4). 252 222, vom  13. M ai 1911. E d u a r d  F r i e d r i c h  
in L e ip z ig  - P l a g w i t z .  Backenbrecher.

Der B recher h a t, wie b e k a n n t, zwei ü b e re in an d er
liegende bewegliche B rechbacken  g, i, d ie von  e iner gem ein
samen A ntriebswelle b gegen die feste  B rechbacke  a bew egt 
werden. Die E rfindung  b e s te h t d arin , d aß  der obere Teil 
der untern bew eglichen B rechbacke i  m it dem  u n te rn  Teil 
der obern, um  einen B olzen h d reh b a ren , von  der A n trieb s
welle b m ittels eines E x zen te rs  c, eines a u f  d iesem  d reh b aren  
Armes d und zweier D ru c k p la tte n  e, f  bew egten  B rechbacken  g 
oder m it dem A rm  d gelenkig v e rb u n d en  is t und  sich m it 
seinem untern  Teil gegen eine v e rs te llb a re  D ru c k p la tte  k 
legt, die sich anderse its  gegen ein v ers te llbares  W ider
lager l s tü tz t.

50 c (7). 252 221, vom  ‘29. A ugust 1911. F a s s o n e i s e n -  
W alzw erk  L. M a n n s t a e d t  & Co. A .G . in  K ö ln - K a lk .  
Gabellagerung für Kollergangsläufer.

Die die Lager fü r den  L äu fer trag en d en  E n d en  der G abel
arme sind durch einen Z uganker, z. B. d u rch  eine d u rch  die 
Läuferachse h in du rchgefüh rte  S chraube, m ite in an d e r v e r
bunden, so daß die im  B etrieb  a u ftre te n d e n  Seitendrücke 
stets von beiden L agerarm en  au fgenom m en  w erden.

Bücherschau.
Handbuch der Mineralchemie. U n te r M itw irkung  zah lreicher 

Mitarbeiter bearb . von  P rof. D r. C. D o e l t e r ,  V orstand  
des M ineralogischen In s t i tu ts  a n  d e r U n iv e rs itä t W ien. 
4 Bde. 1. Bd. B ogen 1— 63. 1008 S. m it 125 Abb.
Dresden 1912, T heodor S teinkopff. P re is des 1. Bds. 
geh. 41,60 Ji.
Mit dem  H an d b u ch  d e r M ineralchem ie, dessen e rs te r 

Band z. Z. fertig  vorlieg t, w ird  einem  B edü rfn is  nach  einem  
groß angelegten, k ritisch en  N achsch lagew erk  ü b e r das 
darin behandelte G eb ie t en tsp rochen . D ieses w ar se it der 
Herausgabe d er M ineralchem ie v on  C. F . R am m elsberg , 
deren zweite und le tz te  A uflage im  Ja h re  1875 erschienen 
ist, nicht wieder um fassend b e h a n d e lt w orden. D a die M ineral
chemie seitdem  sehr g roße F o r ts c h r itte  g em ach t h a t, is t 
die H erausgabe eines neuen  H an d b u ch es  d a n k b a r  zu 
begrüßen. D oelter w ar d a fü r  w egen seiner f rü h e m  A rbeiten  
auf diesem G ebiete die gegebene P e rsö n lich k e it.

Bei dem au ß ero rd en tlich en  U m fang , den  das gesam te  
Gebiet der M ineralchem ie w issenschaftlich  u nd  techn isch  
im Laufe der Jah re  e rh a lten  h a t, w ar es fü r einen einzelnen 
nicht möglich, den  S toff a lle in  zu bea rb e iten .

E s is t  D oelter erfreulicherw eise gelungen, sich die M it
a rb e it einer g roßen A nzahl von  n am h aften  V e rtre te rn  d er 
W issenschaft und  T echnik  zu sichern , die ih r  S ondergebiet 
se lbständ ig  un d  erschöpfend in dem  H an d b u ch  behande ln .

D iese A rb e its te ilung  erm öglich t ein rasches V ollenden 
des ganzen  W erkes. E s soll bere its  im  Ja h re  1914 in  
4 B änden  fe rtig  vorliegen, w odurch  e rre ich t w erden w ird, 
d aß  die H erausgabe des ganzen W erkes in  d ie  gleiche E n t
w icklungszeit des behande lten  Stoffes fa llen  w ird.

D a das W erk  n ich t n u r fü r den  M ineralogen, sondern  
auch  fü r  den  C hem iker und  T echn iker b e s tim m t is t, w ar 
die E in te ilu n g  nach  rein  m ineralogischen G esich tspunk ten  
n ich t an geb rach t. A nderseits w ar es au ch  n ic h t angängig, 
den  S toff nach  M etallen einzuteilen , d a  in  den M ineralien 
v ielfach  m ehrere  M etalle v o rhanden  sind. Bei m öglichster 
A n lehnung a n  das periodische S ystem  is t der S toff in 
g rößere A bte ilungen  zerlegt, in  denen  die E in te ilung  d an n  
nach  M etallen erfo lg t ist.

N a tu rg em äß  e n th ä lt das W erk  allgem eine und  besondere 
Teile. In  e rs te m  w erden allgem eine G esich tspunkte  über die 
M ineralanalysen , sodann  die S ilikatschm elzen, G läser und  
Schlacken, A nsich ten  über die E n ts teh u n g  gewisser M ineral
g ruppen , wie der S ilikate, K arb o n a te  usw ., ferner sonstige  
allgem eine F ragen  von g rößerm  In teresse  behande lt. In  
den  besondern  T eilen w erden fü r alle M ineralien einzeln die 
V erfahren u nd  die E rgebnisse der an a ly tisch en U n te rsu ch u n g  
gebrach t, die S yn thesen  und  die Genesis behandelt, ferner 
die physika lischen  u nd  chem ischen E igenschaften  be
schrieben u nd  bei den  techn isch  w ichtigen M ineralien ih re  
V erw endung u nd  V erarbeitung  b e rü h rt.

D er vorliegende ers te  B and  beg in n t m it einer allge
m einen E in le itu n g  v on  D oelter. Ih r  schließen sich drei 
A bschn itte  über die chem ische und  m echanische A nalyse 
der M ineralien von M. D ittrich , H eidelberg, und E . K aiser, 
G ießen an.

In  dem  ers ten  besondern  A b sch n itt ü b e r den  K ohlenstoff 
beh an d e lt D oelte r den  D iam an ten . In  fesselnder W eise 
sch ild ert er besonders seine physikalischen  u nd  chem ischen 
E igenschaften , g e h t n äh er au f die künstliche H erste llung  
ein, b esch re ib t ku rz  die verschiedenen V orkom m en und 
sch ließ t m it e ingehender D arlegung  d e r A nsichten  über die 
E n ts teh u n g  d er D iam an ten  in  d er N a tu r . In  ähn licher 
W eise b ehande ln  W . H einisch, B rünn , R . A rnberg, P i t ts 
bu rg h  un d  D oelter gem einsam  den  G raph it, au f dessen 
technische V erw endung au ch  n äh e r eingegangen w ird. D er 
A b sch n itt ü b e r den  K ohlenstoff sch ließ t sodanri m it einem  
k u rzen  A ufsatz  über den  Schung it von H einisch. Die 
o rgan ischen  V erb indungen  sollen e rs t am  Schluß des ganzen 
W erks im  v ie r ten  B and  b eh an d e lt w erden.

In  die B earbeitung  d er K arb o n a te  te ilen  sich versch iedene 
F ach m än n e r des In - u nd  A uslandes. E s w ürde zu w eit 
füh ren , h ie r n äh e r au f E inzelheiten  einzugehen. In  dem  
A b sch n itt ü b e r die V erw ertung  des M agnesits wie au ch  in  
dem  sp ä te m  ü b er d ie  Z em ente is t d ie  fü r den  K alisa lz
b erg b au  neuerd ings sehr w ich tig  gew ordene V erw endung 
des m it C hlorm agnesium lauge an g e rü h rten  M agnesiazem ents 
zu W asserab sch lu ß arb e iten  im  Salz n ic h t e rw ähn t. E s 
w äre w ünschensw ert, w enn sie in  sp ä te m  A uflagen b e rü ck 
sich tig t w ürde. V on besonderm  In teresse  fü r die b e rg b au 
lichen K reise sind die A b sch n itte  über die K arb o n a te  des 
E isens, Zinks, K upfers u nd  Bleies. D ie G änge des Sieger
landes w erden  beim  S pate isenste in  n u r ku rz  e rw äh n t. E s 
h ä tte  sich w ohl ein  e tw as näheres E ingehen  u n te r  B ezug 
au f die A rbe it B o rn h a rd ts  em pfohlen. Am Schluß des A b
sch n itte s  ü b e r die K a rb o n a te  w erden die K arb ide  von E isen 
und  Silizium  von  H ö n ig sch m id t beschrieben.
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D as um fangreiche G ebiet der S ilikate  w ird  in  dem  v o r
liegenden e rs ten  B and  n u r in allgem einen A b schn itten  b e 
h an d e lt. E s w ird  m it den  w eitern  A usführungen  noch den 
ganzen  zw eiten  B and  ausfüllen . N ach  einer ku rzen  E in 
le itu n g  von D oelter sch ildert D ittr ic h  die an a ly tisch en  
V erfah ren , w orauf sich w ieder D oelter über die S ynthese 
ä u ß e rt. Als A nhang  h ierzu  besch re ib t H erold, W ien, die 
H a u p tty p e n  der e lek trischen  L abora to rium söfen . In  einer 
au sfüh rlichen  A bhand lung  g eh t D oelter sodann  au f die 
S ilikatschm elzen  und  E ru p tiv g es te in e  ein. E s folgen 
A b sch n itte  ü b e r die Z em ente von D ittle r  u nd  von  A rlt, 
W ien, über Glas, G lasuren u nd  E m ails  von Zschim m er, 
Jena, u nd  B erdel, G renzhausen, sowie über die Schlacken 

v on  V ogt, K ris tian ia . F ü r  die verschiedenen technischen  
Fachkreise , zum al auch  fü r  den H ü tten m an n , sind die A us
führungen , au f die n äh er einzugehen h ier zu w eit führen  
w ürde, von großem  Interesse.

E s folgen einige Seiten  Z usätze und B erichtigungen, 
w orauf der B and  m it einem  V erfasser- und  Sachverzeichnis 
schließt.

Die A u ss ta ttu n g  des W erkes is t  in  jeder B eziehung zu 
friedenstellend. D em  E rscheinen  der w eitern  B ände darf 
m it In teresse entgegengesehen w erden.

H . W e r n e r .

Allgemeine Elektrotechnik. H ochschulvorlesungen. Von 
P . J a n e t  , P rofessor an  der U n iv e rs itä t Paris, D irek to r 
des H au p t-L ab o ra to riu m s u nd  d er H ochschule für 
E lek tro tech n ik . A u to risierte  deu tsche  B earb . von 
In gen ieu r F r itz  S ü c l r t i n g ,  D irek to r des E lek triz itä ts 
w erkes B rem en und  D ip l.-Ing . E rn s t R i e c k e  , S terk - 
rade. 1. B d. G rundlagen, G leichström e. B earb . von 
F ritz  S ü c h t i n g  nach  d er d r i tte n  französischen, verb. 
und verm . Aufl. 274 S. m it 180 A bb. Leipzig 1912,
B. G. T eubner. Preis geh. 6 M, geb. 7 M.
Die deu tsche  L ite ra tu r  is t au f dem  G ebiete d er E lek tro 

te c h n ik  überre ich  an  N euerscheinungen und  gu ten  E r 
zeugnissen. E s erschein t deshalb  überflüssig, ja  u n e r
w ünscht, w enn ausländ ische W erke ins D eu tsche  ü b e r
trag en  w erden und  die verw irrende Menge d er e lek tro 
techn ischen  L ite ra tu r  noch verm ehren . D er vorliegende 
ers te , 265 Seiten  um fassende B and  der H ochschulvor
lesungen von  J a n e t v e rrä t  indessen ein W erk  besonderer 
A rt. E s is t n u r fü r  d iejenigen geschrieben, welche die 
G rundgesetze d er E lek tro tech n ik  bere its  beherrschen. 
U n te r dieser V oraussetzung  w ird das G ebiet der G leich
ström e n ich t in folgerichtigem , lückenlosem  Z usam m en
hang  behande lt, sondern  es sind ausgew ählte K ap ite l 
herausgegriffen  u nd  in  w illkürlicher Folge ane inander
gereih t. So w erden ein leitend  einige H au p tsä tze  aus der 
D y n am ik  un d  T h erm odynam ik  entw ickelt, d a ran  schließen 
sich B e trac h tu n g en  über K ondensatoren , das O hm sche 
G esetz, M agnetism us und  E lek trom agnetism us, In d u k 
tio n  und  M agnetisierung des E isens. E s folgen rech t be
ach ten sw erte  A usführungen  über die E igenschaften  der 
in  d er E lek tro tech n ik  verw endeten  M ateria lien . D ann  e rs t 
w erden die G le ichstrom dynam os und M otoren behandelt. 
D en  Schluß bilden  A usführungen  über die elektrische 
A rb e itsü b e rtrag u n g .

D ie D arste llung  h ä lt sich allgem ein von der B e
sch reibung  einzelner A usführungsform en fern. S te ts w erden 
n u r  die w esentlichen, von Sonderform en unabhäng igen  
E igenscha ften  • und  A rbeitsbed ingungen  fü r M aschinen 
u nd  e lek trische K ra ftsy s tem e  en tw icke lt.

D ie A nordnung , der U m fang und  die W iedergabe des 
Stoffes en tsp rechen  der u rsp rüng lichen  B estim m ung des 
W erkes fü r die Zwecke des H ochschu lun terrich ts , bei dem  
an d ere  V orlesungen den  S toff ergänzen. F ü r  w eitere

K reise liegt d a rin  kein  N achteil, im  G egenteil, es gew ährt 
einen eigenen Reiz, die w ich tigsten  D inge aus der G leich
stro m tech n ik  in  zw angloser Folge in  einem  än d ern  als dem  
üblichen L ich te  u nd  in  einer w enigstens dem  D eutschen  
ungew öhnlichen A uffassung darg es te llt zu sehen, die 
zum  N achdenken  a n re g t und  zu r E rk en n tn is  be iträg t.
D ie B etrach tungsw eise is t zw ar o ft e tw as sum m arisch, 
a b e r s te ts  k la r un d  übersich tlich .

N utzen  kann  das Lesen des Buches, wie schon hervor
gehoben w urde, jedoch  n u r  dem jenigen  bringen, der die 
G rundlagen  d er E lek tro tech n ik  b eh e rrsch t u nd  seine 
K enn tn isse  nach  d er p rak tischen  Seite der einzelnen Sonder- <
geb ie te  der G leichstrom techn ik  ergänzen  w ill oder diese 
K enn tn isse  bere its  besitz t. G o e tz e .

Was der Bergmann von der Wetterführung wissen muß.
E in  W egw eiser d u rch  das schw ierige G ebiet d er G ruben
bew ette ru n g . Von II . M a n te l ,  S teiger a. D . und  2. Vors. 
des D eu tschen  S teiger-V erbandes. 176 S. m it 58 Abb. 
E ssen -R u h r 1912, F . F lo th m an n . Preis geh. IM .
W ie der V erfasser in  einem  V orw ort sagt, h a t  er sich 

d ie  dankensw erte  A ufgabe geste llt, ein B uch zu b ieten , 
das au ch  von dem  einfachen B ergm ann  gelesen w ird und 
ihn  über die E in rich tu n g en  der G rubenbew ette rung  und 
die Schlagw etter- und K o h lenstaubgefah r u n te rric h te t.
D ieser A bsich t en tsp rechend , t r ä g t  d e r V erfasser seine 
D arste llungen  in sch lich ter, le ich t vers tän d lich e r Sprache 
vo r und  e r lä u te r t sie d u rch  eine R eihe von A bbildungen.
In  einem  A nhang  s te llt er die in  den  B ergpolizei V e r o r d 
nungen  d er versch iedenen  O berbergam tsbezirke  en th a lten en  
B estim m ungen , welche die W e tte r  W irtschaft be treffen , zu 
sam m en.

D as B uch  is t re ch t in te re ssan t u nd  lehrreich . Ob es 
aber den beabsich tig ten  Zweck w ird  erfü llen  können, 
erschein t doch zw eifelhaft. F ü r  B ergschüler u nd  V orschüler, 
fü r m anche S icherheitsm änner u nd  A usschußm itg lieder 
sowie fü r solche B ergleute, die geistig  e tw as höher 
stehen  als der große D u rch sch n itt, is t es w ohl geeignet 
und  em pfehlensw ert. F ü r  die M ehrzahl der A rbeiter 
dagegen is t auch  dieses B uch  zu eingehend  u nd  e n th ä lt 
noch  zu viele E inzelheiten , die der einfache D u rch sch n itts 
a rb e ite r  n ich t v e rs teh t, so d aß  e r das B uch, falls 
er es ü b e rh a u p t zur H an d  n im m t, ba ld  ungelesen zur 
Seite legen w ird. F .

Zeitschriftenschau.
(E ine E rk lä ru n g  der h ie ru n te r  vo rkom m enden  A bkürzungen  
von Z e itsch rif ten tite ln  is t n eb s t A ngabe des E rscheinungs
ortes, N am ens des H erausgebers  usw. in  N r. 1 auf den 
Seiten  48—50 verö ffen tlich t. * b ed eu te t T ex t- oder 

T afe labb ildungen .)

Mineralogie und Geologie. <
D ie  E r z v o r k o m m e n  d e s  R h e i n i s c h e n  S c h i e i e r 

g e b i r g e s .  V on B o rn h a rd t. M etall E rz. 8. O k t. S. 2/11*.
Vgl. den B erich t G lückauf 1912, S. 1094.

E t u d e  d e s  a l t é r a t i o n s  s u p e r f i c i e l l e s  d e s  g î t e s ,  
m é t a l l i f è r e s .  Von P eters. R ev. univ . m in  m et. Sept.
S. 279/97*. Geologische B e trac h tu n g en  ü b er die Z ersetzung 
von E rz la g e rs tä tte n  am  A usgehenden.

Bergbautechnik.
D ie  B r a u n k o h l e n v o r k o m m e n  d e s  G r o ß h e r z o g -  

t u m s H e s s e n .  Von Scheerer. B rau n k . 11. O k t. S. 437/43*.
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18. O k t. S. 453/62*. D as T e rtiä r  H essens im  allgem einen. 
Die V orkom m en O berhessens. (Forts, f.)

T h e  A r k a n s a s  s e m i  a n t h r a c i t e  f i e ld .  Von Shaw . 
Coal Age. 12. O kt. S. 486/8*. B eschreibung  des V or
kom m ens u nd  die G ew innung h a lb -an th raz itisch e r K ohle 
im  S ta a te  A rkansas.

B u c k n e r  N r . 2 m in e .  V on R o b erts  und  C artlidge. 
Min. M iner. O kt. S. 121/5*. D ie ober- un d  un terird ischen  
A nlagen der B uckner-K oh lengrube in  Illinois, die fü r 
eine täg liche  F ö rd e ru n g  von  4000 t  e in g e rich te t sind.

T h e  V e r o n a  M in in g  C o., P a l a t k a ,  M ic h ig a n .  Von 
E dw ards. Min. E ng . W ld. 12. O k t. S. 663/66*. K urze 
D arlegung der A b b a u a rt u nd  der m aschinellen  E in rich tu n g  
von E isenerzgruben . Soziale A rbeiterfürsorge.

R e v iv a l  o f  m i n in g  a t  R e d  C li f f .  V on H oskin . 
Min. M iner. O kt. S. 147/51*. E rfolgreiche W iederinbetrieb- 
nahm e a lte r  G ruben  in  K olorado.

I r o n  m i n in g  o n  t h e  M e s a b i  r a n g e .  V on G erry . 
E ng. Min. j .  12. O kt. S. 693/6*. B eschreibung  eines T age
baues au f E isenerz im  S ta a te  M innesota.

T e n n e s s e e  p h o s p h a t e  p r a c t i c e .  V on B arr. Min. 
Miner. O k t. S. 152/5. D er P h o sp h a tb e rg b au  in  Tennessee.

E in  B e i t r a g  z u m  S c h a c h t a b t e u f e n  b e i  g r o ß e m  
S a lz w a s s e r z u f  lu  ß. V on G rö ting . B ergb. 17. O kt. 
S. 585/6*. U n te r Z ugrundelegung  der V erhältn isse  beim  
A b teufen  der S chäch te  M axim ilian  I  und  I I  w ird  v o r
geschlagen, die W asserader vom  S chach t aus querschlägig  
zu lösen u nd  in  d iesem  Q uerschlag  die A b d ich tung  v o rzu 
nehm en.

F i r e p r o o f  s h a f t ,  V e r m i l l i o n  m in e .  V on A llard. 
Min. M iner. O k t. S. 130/2*. A b teu fen  un d  A usbau  eines 
Schachtes d er V erm illion-G rube in  E isenbeton .

M in in g  m e t h o d s  a t  N a c o z a r i ,  S o n o r a ,  M e x ic o . 
Von L iv ingston . Min. E ng . W ld. 12. O kt. S. 661/2*. 
B eschreibung eines K upfererz lagers und  zw eier A b b au arten .

D u s t  p r e v e n t i v e  m e a s u r e s  f o r  m e c h a n i c a l  d r i l l s .  
Ir. Coal T r. R . 11. O k t. S. 590*. B eschreibung  eines 
A pparatus, der die S tau b en tw ick lu n g  bei den  B ohrhäm m ern  
verh in d ert.

Ü b e r  d ie  S c h a c h t f ö r d e r u n g  m i t t e l s  B e c h e r 
w e rk e s .  V on L ehm ann . B raunk . 27. Sept. S. 405/12*. 
A usgeführte  S chach tbecherw erksan lagen . B au  und  K on
s tru k tio n  v on  S chach te leva to ren . (Forts, f.)

E l e c t r i c a l l y - d r i v e n  w in d in g  e n g in e s  in  S o u th  
A f r ic a .  V on B row n. Ir . Coal Tr. R . 18. O kt. S. 632. 
A llgem eine A ngaben  ü b e r e lek trische  Förderm asch inen , 
die in  den  sü d afrikan ischen  G oldgruben  vielfach  verw endet 
w erden.

W o r k i n g  c o n d i t i o n s  f o r  w ir e  r o p e s .  V on 
A dam son. Coal Age. 12. O k t. S. 491/4. U n tersu ch u n g en  
über H a ltb a rk e itsb ed in g u n g en  v on  D rah tse ilen .

Ü b e r  d ie  B e k ä m p f u n g  h o h e r  T e m p e r a t u r e n  im  
K a l i b e r g b a u .  V on D ietz. K ali. 15. O k t. S 501/12. 
H inw eis au f die z. T. seh r hohen  T em p era tu ren  in  K a li
g ruben  u n d  d ie  d a d u rc h  bed in g te  V erkü rzung  der A rb e its 
zeit. Z ur B ekäm pfung  dieses Ü belstandes w ird  die A uf
ste llung  von  D ru c k lu f ttu rb in e n  in  der G rube vorgeschlagen, 
d a  die bei d er E x p an sio n  sich s ta rk  abk ü h len d e  L u f t die 
um gebende L u ft ab k ü h lt. B etrieb skostenberechnung .

T h e  i g n i t i o n  o f  c o a l  - g a s  a n d  m e t h a n e  b y  
m o m e n t a r y  e l e c t r i c  a rc s .  Von T h o rn to n . Ir . Coal 
Tr. R . 18. O kt. S. 623/6*. G enauere U n te rsu ch u n g en  ü b er 
die B edingungen , u n te r  denen  ein e lek trischer F u n k e  
G rubengas en tzü n d e t.

C o n d i t i o n s  f a v o r i n g  d u s t  e x p lo s io n s .  Von V erner. 
Coal Age. 12. O kt. S. 488/90. E in flu ß  der L uftbew egung 
au f K ohlenstaubexp losionen .

A m u d d i n g  m a c h i n e  f o r  m in c  f i r e s .  Coal Age. 
12. O kt. S. 498/9*. B eschreibung  e iner M aschine, die u n te r  
D ruckw asseran trieb  die K oh lenstoße u n d  B ohrloch ränder 
m it Schlam m  besp ritz t, um  das E n ts te h e n  von  G ru b en 
b rän d en  zu verhü ten .

V e r b e s s e r u n g e n  a n  R e g e n e r a t i o n s a p p a r a t e n  
m i t  g a s f ö r m i g e m  S a u e r s to f f .  V on R y b a . (Schluß.) 
Ö st. Z. 19. O kt. S. 605/7*. D u rch fü h ru n g  von  V ersuchen 
und  deren  E rgebnis. Schlußfolgerungen.

E n t w i c k l u n g  u n d  S t a n d  d e r  h e u t i g e n  S te in -  
u n d  K a l i s a l z a u f b e r e i t u n g .  V on M euskens. (Forts.) 
K ali. 15. O kt. S. 512/9*. W eitere  B esprechung  von M ühlen
anlagen. H ilfsm aschinen  un d  -e in rich tungen  fü r  M ahl
an lagen  wie A usscheidevorrich tungen , S peiseappara te , T ra n s
p o rtv o rrich tungen , E n ts tau b u n g san lag en  usw. (Schluß f.)

B r a k p a n  M in e s , L td .  V on Gilser. Min. M iner. O kt. 
S. 156/8*. B eschreibung einer e lek trisch  ange triebenen  
neuzeitlichen  C yan idan lage  im  R andbezirk .

M a s c h in e l l e  K o k s l ö s c h e i n r i c h t u n g e n  f ü r  
K o k e r e i b e t r i e b e .  V on R eubold . S t. u. E . 24. O kt. 
S. 1784/8*. B eschreibung eines neuen  au f d er Zeche N eu
m üh l ers tm alig  au sg efü h rten  V erfahrens d er B erlin-A n- 
haltischen  M aschinenbau-A . G.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
H o c h l e i s t u n g s - W a s s e r r o h r k e s s e l -  A n la g e  im  

E l e k t r i z i t ä t s w e r k e  d e r  S t a d t  B r a n d e n b u r g  a. H . 
Von M ahr. Z. d. Ing . 19. O kt. S. 1708/10*. B eschreibung  
der A nlage.

D a m p f v e r b r a u c h s -  u n d  L e i s t u n g s v e r s u c h e  a n  
D a m p f m a s c h i n e n  im  J a h r e  1911. Z. B ayer. D am pfk .V . 
15. O kt. S. 181/3. Z usam m enstellung  der an  E in zy lin d e r
m aschinen  vorgenom m enen  U ntersuchungen . (Schluß f.)

D a m p f v e r b r a u c h  e in e r  K a l k s a n d s t e i n f a b r i k .  
Z. B ayer. D am pfk . V. 15. Sept. S. 165/6*. B erich t ü b e r 
ausgeführte  V ersuche.

U n f a l l  a n  e in e m  D a m p f k e s s e l  d u r c h  d e n  B r u c h  
e in e s  S c h l a m m a b l a ß v e n t i l s .  Z. B ayer. D am pfk . V.
15. Sept. S. 161/3*. B ruch  des V entildeckels, der n ich t 
d u rch  K opf- oder S tiftsch rau b en , sondern  d u rch  G elenk
sch rauben  b efes tig t w ar. Zu s ta rk e  B eansp ruchung  der 
gußeisernen  L appen . . U ngünstige  U n te rb rin g u n g  des 
V entils.

D ie  K e s s e l s p e i s e v o r r i c h t u n g  u n d  ih r e  W i r t 
s c h a f t l i c h k e i t .  V on H enkelm ann . (Schluß.) B rau n k .
4. O kt. S. 421/9*. D ie K reisel- oder Z en trifuga lpum pen .

D ie  W a h l  e in e r  B e t r i e b s k r a f t .  V on B a rth . (Schluß.) 
Z. d. Ing . 19. O kt. S. 1689/1701. D ie F rage  d er V er
w endung von  W ärm ek ra ftm asch in en  oder E lek tro m o to ren  
fü r k leinere B etriebe. B erechnung  u nd  Z usam m enste llung  
der B e trieb skosten  fü r L euchtgas-, B enzin, N ap h th a lin -, 
Diesel- u nd  E lek tro m o to ren . H ie rn ach  is t  fü r  k leine B e trieb s
stu n d en zah len  der E lek trom o to r, fü r  g roße der V e rb ren 
nungsm o to r w irtschaftlicher. Z usam m enfassung.

E in i g e  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e  v o n M a s c h i n e n  
u n d  T u r b i n e n  m i t  G e g e n d r u c k  u n d  Z w i s c h e n 
d a m p f e n t n a h m e .  Von K äm m erer. Z. B ay er. D am pfk .V . 
30. Sept. S. 176/9*. 15. O kt. S. 185/6. T heo re tische
A bleitung  fü r die beiden  F ä lle  »Anlage m it  re inem  G egen
druck« u n d  »Anlage m it Z w ischendam pfen tnahm e«. E r 
gebnisse von  V ersuchen an  G egendruckm aschinen , u. zw. 
an  3 T u rb in en  un d  einer K olbenm aschine. (F orts, f.)

Ü b e r  V e r g a s e r  z u  V e r b r e n n u n g s m o t o r e n .  Von 
W olfm üller. D ingl. J. 19. O kt. S. 057/60*. Zweck der 
V ergaser u nd  B eschreibung  e in iger B au a rte n . (Schluß f.)

A n e w  t y p e  a n d  m e t h o d  o f  c o n s t r u c t i o n  o f  l a r g e  
g a s  e n g in e s .  V on C horlton . Coll. G uard . 11. O kt.
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S. 735/7*. D ie N ach te ile  der G asm aschinen. V orschläge 
fü r  eine neue D up lex-A nordnung . V orteile  u n d  K osten  
dieser K o n stru k tio n .

A ir - c o  m p r e s s o r  c y l i n d e r  l u b r i c a t i o n .  Von 
C hris tian . Min. M iner. O kt. S. 136/7. Schm ierung von 
L u ftkom presso rzy lindern . E inw irkung  der H itze  auf das 
Schm ieröl. G efahren, die bei der Z ersetzung  un re iner 
Schm ieröle en ts tehen .

D ie  F o r t s c h r i t t e  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  D r u c k 
l u f t e r z e u g u n g  u n d  d e r e n  w i r t s c h a f t l i c h e  B e 
d e u tu n g .  V on B ernste in . (Forts.) D ingl. J . 19. O kt. 
S. 660/65*. V erschiedene A usführungen  von  T u rb o 
kom pressoren . (Schluß f.)

A l lg e m e in e r  M a s c h in e n b a u  u n d  m e c h a n i s c h e  
M a t e r i a l b e a r b e i t u n g  a u f  d e r  W e l t a u s s t e l l u n g  
T u r i n  1911. Von H undshöfer. A nn. G laser. 15. O kt. 
S. 150/5. D ie K ra ftm a sc h in e n  d er versch iedenen  F irm en : 
G asm aschinen, D am pfm aschinen , L okom obilen. (Forts, f.)

Elektrotechnik.
R e f l e k t o r e n  u n d  A r 'm a t u r e n  f ü r  d ie  B e le u c h 

t u n g  v o n  I n n e n r ä u m e n  m i t  M e t a l l d r a h t l a m p e n .  
Von Bloch. E l. u. M asch. 13. O kt. S. 851/4*. D ie v e r
sch iedenen  in  der P rax is  angew and ten  R eflek toren , ih re  
V or- u nd  N achteile . D ie ind irek te  u nd  h a lb in d irek te  B e
leu ch tu n g  u nd  deren  Zw eckm äßigkeit.

W e c h s e l s t r o m l o k o m o t i v e  f ü r  1500 P S  d e r  A te l i e r s  
d e  C o n s t r u c t i o n s  E l e c t r i q u e s  d e  J e u m o n t  f ü r  d ie  
f r a n z ö s i s c h e  S ü d b a h n .  Von v an  C auw enberghe. E . T. Z.
17. O kt. S. 1073/7*. B eschreibung  einer 1500 PS-L oko- 
m otive. Schaltungsschem a.

C o m m a n d e  d ’u n  v e n t i l a t e u r  p a r  u n  m o t e u r  
t r i p h a s é  à  v i t e s s e  v a r i a b l e .  Ind . é l. 10. O kt. S. 444/7*. 
A n trieb  eines V en tila to rs  d u rch  einen D rehstrom m oto r m it 
regelbarer G eschw indigkeit. V erw endung eines H ilfsm otors 
in K askadenschaltung . Schem a, A rbeitsw eise u nd  D ia 
gram m e.

R e i n f o r c e d  c e r n e n t  a n d  c o n c r è t e  p ô le s  fo r  
o v e r h e a d  e l e c t r i c  l in e s .  Von Still. E l. W orld. 28. Sept. 
S. 658/60. E isenbeton-M aste  fü r H ochspannungs-F ern 
le itungen . V orzüge gegenüber H olz- und  E isenm asten .

G e n e r a t i n g  e n e r g y  a t  c o a l  m in e s .  E l. W orld. 
28. Sept. S. 655/8*. E lek trische  K raftan lage  auf einer 
am erikan ischen  Zeche. E ine  F e rn le itu n g  fü r 11 000 V v e r
so rg t die um liegenden Zechen un d  S täd te  m it elek trischer 
E nergie . B elastungsd iagram m .

Hüttenwesen, Chemische Technologie, Chemie und Physik.
Ü b e r  K l e i n b e s s e m e r e i .  V o n L av a l. Gieß. Z. 15. O kt. 

S. 621/3. B erich t ü b e r einige w ichtige N euerungen .
D ie  W ä r m e s p e i c h e r  d e s  S ie m e n s - M a r t in - O f e n s  

i m  V e r l a u f e  d e r  Ö f e n r e i s e .  Von Juon . St. u. E . 24. O kt. 
S. 1774/9*. M itte ilung  von  E rgebnissen  eingehender 
M essungen bei den  M artinöfen  der D onez-Ju rjew ka-G esell
sch a ft in S üdruß land . (Schluß f.)

B e i t r ä g e  z u r  K e n n t n i s  d e r  Z e m e n t a t i o n  d e s  
E i s e n s  m i t t e l s  G a s e n . V on K urek . St. u. E . 24. O kt.
S. 1780/4*. M itte ilungen  aus dem  e isen hü ttenm änn ischen  
L ab o ra to riu m  d er Kgl. T echnischen  H ochschule  zu B erlin .

E i n i g e s  ü b e r  d ie  E r z e u g u n g  v o n  M e t a l l e n  im  
e l e k t r i s c h e n  O fe n . Von S tephan . M etall E rz . 8. O k t.
S. 11/7*. Vgl. den  B erich t G lückauf 1912, S. 1695.

A i r - g r a n u l a t i o n  o f  m o l t e n  s la g .  Ir. Coal T r. R.
18. O k t. S. 636/7*. B eschre ibung  e iner E in rich tung , durch 
w elche die H ochofenschlacke d u rch  G egenblasen  von  D ruck
lu ft g ran u lie r t w ird.

P r ü f u n g  u n d  B e w e r t u n g  d e s  F o r m s a n d e s .  Von 
B uderus. G ieß. Z. 15. O kt. S. 629/32. B e trach tu n g en  
ü b er B eansp ruchung  u n d  V erh a lten  des Form sandes. 
(Schluß f.)

K a l o r i m e t r i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e s  S y s te m s  
E i s e n - K o h l e n s to f f .  V on M euthen . F e rru m . 8. O kt.
S. 1/21*. B erich t ü b e r V ersuche zu r ka lo rim etrischen  
B estim m ung  ein iger d e r im  S y stem  E isen -K ohlenstoff 
zw ischen 650 und  950° C au ftre ten d en  W ärm etönungen .

Gesetzgebung und Verwaltung.
D ie  G e r e c h t s a m e  a u f  L ä n g e n f e l d e r  ü b e r  S tö r u n 

g e n  h in a u s .  V on H o lländer. Z. B ergr. B d. 53. H . 4.
S. 500/22. Im  A nschluß  a n  die E n tsch e id u n g  des R G . 
v. 25. N ov. 1908, nach  w elcher der B ergw erksberech tig te , 
dessen verliehenes F löz d u rch  eine S tö ru n g  verw orfen  wird, 
ein h in te r  d er S tö rung  in  der V ierung seiner S tre ichungs
linie w iedergefundenes F löz au ch  d an n  als das seinige 
annehm en  kann , w enn es m it dem  u rsp rü n g lich en  Flöz 
geognostisch  n ic h t id en tisch  is t, w erden  die in  B e tra c h t 
kom m enden  gesetzlichen B estim m ungen  u nd  ih re  A uslegung 
sowie die in  der P rax is  u n d  L ite ra tu r  v e rtre te n e n  A uf
fassungen der S tre itfrag e  besprochen.

Volkswirtschaft und Statistik.
D ie  B r e n n s t o f f v e r s o r g u n g  d e r  D ie s e l  m a s c h in e .  

Von R a th . Z. B ayer. V. 30. Sept. S. 173/6. D ie v e rfü g 
ba ren  B rennsto ffm engen  u n d  d er V erb rau ch  bei au s
schließlicher V erw endung von  E rzeugn issen  der S te in 
koh len industrie . D ie G esta ltu n g  d er P reise.

D ie  S a l i n e n  Ö s t e r r e i c h s .  Ö st. Z. 19. O k t. S. 597/9. 
S ta tis tisch e  Z usam m enste llungen  fü r das J a h r  1910. Be
rechnung  des A rbeitsau fw andes fü r die E rzeu g u n g  von 
1 t  Südsalz. (Schluß f.)

T h e  i r o n  o re  q u e s t io n .  V on L azu rteg u i. (Schluß.) 
Ir. Coal T r. R. 11. O kt. S. 585/6 . A ngaben  ü b e r  die E isen 
erze in fuhr der w ich tigsten  L än d er u n d  ih re  E isen industrie .

F i r s t  h a l f - j e a r s  m i n in g  in  t h e  T r a n s v a a l .  Von 
G ascoyne. Min. E ng. W ld. 12. O k t. S. 669/70. S ta tis tisch e  
A ngaben ü b e r die versch iedenen  B e rg b a u a rte n  in  T ran sv aa l.

Verkehrs- und Verladewesen.
N e u e r e  B a g g e r k o n s t r u k t i o n e n .  V on P au lm an n  

und  B laum . Z. d. Ing . 19. O k t. S. 1685/9*. V orrich tungen  
zum  Sieben u n d  T rennen  des B aggergu tes.

Personalien.
D a m p f k e s s e l - Ü b e  r w a c h u n g s - V e r e i n  d e r  Z e c h e n  

im  O b e r b e r g a m t s b e z i r k  D o r t m u n d .
D em  E lek tro ingen ieu r, D ip l.-In g . H u c k ,  is t d ie  B e

rech tigung  zur A usführung' von  F re ile itungsbegehungen  
und  R evisionen von N ied erspannungsan lagen  e r te il t w orden.

D er D ip lom -B erg ingenieur G ö b e l  is t a ls B ergd irek to r 
der B raunkoh lengew erkschaft M arg a re th a  in E spenha in  
(Bez. Leipzig) an g este llt w orden.

D as V erzeichnis der in dieser N um m er en th a lten en  großem  A nzeigen befin d et sich  grupp en w eise geordnet 
au f den Seiten  64 und 65 des A nzeigenteils.


