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Der Allgemeine Deutsche Bergmannstag
versammelt sieli am 8. September ds. ]s. zu seiner IX. Tagung nahe der West- 
grenze des Reiches, auf geschichtlichem, der Erinnerung fur immer durch Kampf 
und Sieg geweihtem Boden.

Hier hat sich der Bergbau in den letzten Jahrzehnten nicht nur in seiner 
Forderung und in dem von ihm bestrikten Gebiete machtig ausgedehnt, sondern er 
hat sich auch zugleich alle Gebiete der Technik ais Stiltze fur seine Entwicklung 
nutzbar gemacht. Ist doch der Saarbergbau, um nur an eins zu erinnem, der 
klassische Boden f(ir die erste erfolgreiche Durchfuhrung der Kohlcnstaub-Berieselung, 
mit der dieser gefurchtete Feind des Bergbaus entwaffnet und unschadlich gemacht 
worden ist. Die technischen Neuerungen auf den SaarbrUcker Gruben, die samtlichen 
Vortragen ais Gegehstand diencn, werden eine Reihe von Anregungen bieten, dereń 
ausgicbigc Diskussion sich in unserer an Fortschritten sich UberstUrzenden Zeit fur 
die Befruchtung der praktischen Arbeit ais besonders wertyoll erweisen durftc. 
Denn die eigentliche bergmannische Technik unter Tage besitzt mit ihrer nach- 
haltigen Bekampfung der Unfallgefahren wic mit der angestrebten Erhohung der 
Betriebs-Okonomic nicht geringere Bedeutung ais die in volliger Umwalzung be- 
griffene Kraft-Erzeugung und Kraft-Versorgung, die gerade jetzt Ober den Bergbau- 
Betrieb hinaus zu wirken sich anschickt.

Im Zusammenhang mit diesem machtig cntwickeltcn Bergbau wird die dies- 
jahrige Tagung das Bild einer Eisen-Industric vorfuhren, die noch vor einem Viertel- 
Jahrhundert kaum Bedeutung besass, aber nunmehr unter dem Schutze einer fiir- 
sorglichen Handclspolitik, dank dem umwalzenden' Einflusse unermOdlichen Forschens 
zusammen mit den luxemburgischen Werken mehr ais ein Drittel des im Zollrerein 
erblasencn Roheisens herstellt. lene Werke, welche durch scharfgegliederte Dis- 
position die Gunst der natfirlichen Yerhaltnisse voll auszuwerten yerstąnden haben, 
sind unser kraftiges Bóllwerk gegen den Ansturm des auslandischen Wettbewerbs.

Auch diese Schwester-Industrie des Bergbaus rerspricht somit Anregung und 
Belehrung in reicher Fiille zu bieten, indem sie vornehmlich auch die mustergiltige 
Massenbewegung unter komplizierten Yerhaltnissen zur Anschauuńg bringen wird.

Gleich wie bei fruheren Tagungen bietet unsere Zeitschrift in der vor- 
liegenden Nummer den Teilnehmern am Bergmannstage eine Festgabe dar, in der 
eine Zahl grOsserer Aufsatze aus verśchiedenen Gebieten unseres Facheś Aufnahme 
gefunden haben.Dem IX. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage zum guten Gelingen

Gliickauf!
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Die neueste Entwicklung der Wasserhaltung sowie Yersuche mit verschiedenen Punipensystemen.
Vou Bergassessor Baum, Essen-Ruhr.

(Fortsetzung.}
Hierzu Tafel 21—28.

Die elektrischen Wasserhaltungen.
Die Primaranlagen der elektrischen Wasser

haltungen.
Die Primaranlagen der groBen Wasserhaltungen 

wurden bisher aus den im Sammelwerk *)  naher ent- 
wickelten Grunden meistens fiir die alleinige Strom- 
lieferung an die Pumpenmotoreu bestimmt, welche 
zugleich mit dem Generator angelassen werden. Beim 
Yorhandensein sehr groBer, mehrtausendpferdiger 
Żentralen, wie sie sich neuerdings ftir die Kraftver- 
sorgung ganzer Gruben immer mehr einburgern, ver- 
schiebt sich das Yerhiiltnis der fur die Wasserhaltung 
benótigten Energie zu der Leistung der Zentrale 
so, daB auch die Wasserhaltungsmotoren von dem 
Kraftverteilungsnetze aus betrieben werden konnen. 
Ais Beispiel seien die je 450 PS leistenden Motoren 
der 4 Ehrhardt- und Sehmerpumpen auf der Grube 
Karlingeń der Saar- und Moselbergwerks-A.-G. 'an
gefuhrt, welche an das Netz der 36.00 PS leistenden 
Zentrale angeschlossen sind. Auch im gegenteiligen 

*) Bd. IV. S. 317.

Fig. 9.

Die Dampfmaschinen der Primarmaschinen.
Wahrend es in der zweiten Halfte des yergangenen 

Jahrzehntes so schien, ais ob die schnellaufende 
yertikale Zwei- oder Dreifachverbundmaschine die wage- 
rechte Anordnung vollkommen aus den Żentralen ver-

*) Gliickauf 1903. 8. 199 ff.

Die Primarstation der elektrischen Wasserhaltung des Selbecker Bergwerksyereins mit 2 stehenden Dreifachespausions- 
maschinen.

Falle, wenn der Pumpemnotor den groBten Teil der 
von der Zentrale gelieferten Kraft verbraucht, kann 
man noch andere Motoren von derselben Stromąuelle 
aus mit Energie versorgen. An die Primarmaschine 
der bisher ais Einzelkraftubertragungsanlage betriebenen 
Wasserhaltung auf Zeche Mansfeld werden in niichster 
Zeit mehrere anderen Zwecken dienende Motoren an- 
geschlóssen. Die Schaltanlage der in dieser Zeit
schrift schon eingehend beschriebenen Wasserhaltung 
auf Zeche Gneisenau *)  liiBt einen gemischten Betrieb 
yon dem Yerteilungsnetze entweder zweier je 625 KW 
leistender Dampfdynamos oder einer dieser Maschinen 
zu. Im ersteren Falle wird der etwa 500 KW ver- 
brauchende Motor mit Hilfe eines in den Motorstrom- 
kreis gelegteu Widerstandes, im zweiten mit der 
Primarmaschine angelassen. Ais Antriebsmaschinen 
stehen bisher bei den groBen Wasserhaltungen Dampf- 
maschinen in Yerwendung, doch hat bereits der Wett
bewerb der Dampfturbinen und Gasmotoren in aller 
Scharfe eingesetzt.

drangen sollte, macht sich seit 1900 wieder eine groBe 
Yorliebe fiir Maschinen dieser letzteren Bauart geltend. 
Der Grund ist wohl einfach darin zu suchen, daB die 
groBen Generatoren, die heute auf den Bergwerken 
aufgestellt werden, viel geringere Tourenzahlen auf- 
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weisen ais die in den neunziger Jahren zur Aufstellung 
gekommenen kleineren Dynamos, welche nur mit den 
im Torpedobootsbetriebe bewahrten Schnellaufern 
direkt gekuppelt werden konnten. Nachdem aber das 
Erfordernis hoher Umdrehungsgeschwindigkeit gefallen 
ist, kehrte man in Anbetracht der ubrigen Naęhtęile 
der senkrechten Zylinderanordnung wieder zu der 
liegenden Maschine zuruck.

Von den neueren Wasscrhaltungszentralen des 
niederrbeinisch-westfalischen Bezirks sind u. a. die des 
Erzbergwerkes des Selbecker Bergwerksvereins und die 
der Zeche Hamburg und Franziska mit stehenden 
Dampfmaschmen ausgerustet.

Die beiden Dreifachoxpansionsmaschinen 
der Primarstation des Selbecker Bergwerks- 
vereins (Fig. 9) sind von der Yereinigten Maschinen
fabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nurnberg 
A.-G. gebaut und leisten bei 54—132 Umdrehungen 
in der Minutę 650—900 PSe. Die Zylinder haben 
einen Durchmesser von 500/760/1210 mm und einen 
Hub von 750 mm. Wie die Figur 10 erkennen laBt, 
ist der Hochdruckzylinder zwischen dem Mittel- und 
Niederdruckzylinder aufgestellt.

Fig. 10. Langśschhitt durch eine Dr^ichexpansionsmaschine 
der Yereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbau

gesellschaft Nilrnberg A.-G.
Gegen die Fundamentplatte, welche gleichzeitig zur 

Lagerung der hohlen Kurbelwelle dient, sind die 
Zylinder durch je 2 schmiedeeiserne Spannsaulen und 
je einen guBeisernen Gabelstander yersteift, der mit 
einer kriiftigen Krono versehen ist und zugleich die 
zu derselben Acbse gehorigen Kreuzkopfgleitbahnen 
tragt. Wahrend samtliche Standerkronen durch PaB-

schrauben und Zwischenstucke starr miteinander Yer
bunden sind, gestattet die elastische Yerbindung der 
einzelnen Zylinder unter sich jede spannungsfreie

Fig. 11. Stopfbiichse mit Metallpackung.

Warmeausdehnung. Der hohle Kolben wird gegen die 
Zylinderwandungen durch selbstspannende GuBeisenringe 
abgedichtet. Die dreifache Metallpackung der Kolben- 
stangenstopfbuchsen (Fig. 11) wird durch eine Feder 

Fig. 12. Steucrung des Hochdruckzylinders der Ntirnberg- 
Augsburger Maschine.
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zusammengepreBt, sodaB ein Nachziehen der Packungen 
von auBen her nicht erforderlich ist.

An der hohlen FluBstahlwellc greifen die Kurbeln 
in Winkelabstiinden von 120 u an. Die EinlaBrentilo 
des Hochdruckzylinders werden durch die auslosende 
Yentilsteuerung D. Ił P. Nr. 96 389 und einen auf 
der Steuerwelle sitzenden Exzentor betatigt. (Fig. 12). 
Ein von dem letzteren angetriebener hewbglicher Mit- 
nehmer erteilt der Yentilspindel mittels eines zweiten 
Mitnehmers einen sehr geringen Uberhub und liiBt 
dann, durch einen voni Regulator verstellten Anschlag 
ausgeklinkt, das Yentil frei fallen. Luftpuffer und 
Federn sichern hierbei einen prazisen und leichten 
YentilschluB. Die AuslaBrentile werden zwanglaufig 
durch einfache Exzenter gesteuert. Die an den 
Zylinder angegpssenen Yentilkasten nehmen auch das 
Absperrventil der Dampfzuleitung auf.

Die Steuerungsexzenter sitzen auf einer gemeinsamen, 
unmittelbar am Zylinder gelagerten Steuerwelle, die 
von der Kurbelwelle mit Hilfe einer senkrechten 
Zwischenachsc und zweier in 01 laufenden Schrauben- 
raderpaafę angetrieben wird. Ein auf der Steuerwelle 
angeordnetes Schwungrad gewahrleistet trotz des in der 
Yentilsteuerung auftretenden Wechsels der Krafte einen 
ruhigen Gang dieser Schraubenrader.

Mittel- und Niederdruckzylinder sind mit einer 
durch Exzenter und Steuerscheibe zwanglaufig be- 
tatigten CoidiBsteuęrung ausgeriistet, dereń Schieber 
im Deckel bezw. im Boden der Zylinder verlagert sind.

Die 3 Drehstromgeneratoren der Wasserhaltung auf 
Zeche Yer. Hamburg und Franziska bei 
Witten werden durch drei stehende Yerbundmaschinen 
der Firma Haniel u. Lueg angetrieben, von denen jede 
bei 125 Umdr./min. 750 PS leistet. Die Abmessungen 
der Zylinder sind folgende:
Durchmesser des Hochdruckzylinders . . 680 mm

„ „ Niederdruckzylinders . . 1100 mm
Hub ................................................................. 700 mm.

Die Anordnung der Maschinen wird durch den 
senkrechten Schnitt und die Seitenansicht in Fig. 1 
und 2 der Tafel 21 Ycranschaulicht. Der Hochdruck- 
zylinder ist mit einer Trickkolbenschiebersteuerung aus- 
geriistet. Der Auspuffdampf aller drei Maschinen wird 
in die Zentralkondensation gefuhrt.

Yon den liegenden Dampfmasćhinen seien 
hier’die der Wasserhaltungszentralcn der Zechen Adolf 
von Hansemann, Yictor und Mansfeld, welche bei den 
Yersuchen gepriift wurden, ńaher beschrieben.

Die Maschinó der Zeche Adolf von Hansemann ist 
von der Firma Schuchtermann und Kromer in Dortmund 
ais Zwillingsverbundmaschine fiir eine Leistung von 
850 PSe bei 83,5 minutl. Umdrehungen und 6 Atm. 
Spannung gebaut. Die Abmessungen der Zylinder und 
Kolbenstangen sind folgende:

Durchmesser des Hochdruckzylinders . . . 750 mm
„ „ Niederdruckzylinders . . 1200 „
„ der beiden Kolbenstangen vorn 145 ,.
„ „ „ „ „ hinten 125 „

Hub................................................................  1200 „
Die Konstruktion der Maschine veranschaulichen die 

Fig. 1—3 der Tafel 22. Die Fig. 1 dieser Tafel gibt 
einen Langsschnitt durch den Niederdruckzylinder, Fig. 2 
bringt den GrundriB und einen wagerechten Querschnitt 
durch den Hochdruckzylinder, Fig. 3 fiihrt in einem 
senkrechten Querschnitt beider Zylinder die' Anordnung 
der Yentilsteuerung des Hochdruckzylinders und der 
Corlisshalmsteuerung des Niederdruckzylinders vor.

Der bemerkenswerteste Teil der neuen Collmann- 
Yentilsteuerung des Hochdruckzylinders ist ein Fliissig- 
keitspuffer von eigenartiger Anordnung. (Fig. 13).

Fig. 13. Anordnung des Oelpuffers bei der neuen Colhnann- 
Yentilsteuerung.

Der mit der Spindel des EinlaBventils fest verbundene 
Kolben K des Buffers bewegt sich allseits abgedichtet 
in dem mit Ol gefullten Zylinder C, in dessen Wandung 

-eine Reihe Yon Óffnungen der in Fig. 13 links, dar- 
gestellten Form eingelassen sind. Der Kolben triigt 
das Tellerventil T. In der gezeichneten Stellung, d. h. 
bei geschlossenem Einl&Yentij, schneidet die Kolben- 
kante gerade mit dem untersten Rand der Óffnungen 
in der Zylinderwand ab. Beim Anhub des Yentils 
gelangt das uber dem Kolben befindliche 01 rasch und 
ungehindert durch die Óffnungen des Zylinders und das 
Telleiwentil unter den Kolben K, sodaB ein Yakuum 
dort nicht entstehen kann. Wird nun der Yentilhebel 
durch den auBeren Steuermechanismus frei gegeben, 
so fallt das Yentil unter dem Druck der im Yentilkasten 
untergebrachten starken Feder F (Fig 14) mit gro Ber 
Geschwindigkeit auf seinen Sitz, da das 01 unter dem 
Pufferkolben fast widerstandslos durch die Óffnungen O 
(Fig. 13) entweichen kann. Kurz bevor das Yentil 
seinen Sitz erreicht hat, gelangt der Kolben mit seiner 
unteren Kante an jene Stelle der Óffnungen, an welcher 
sic sich Yerengen. Es tritt also knapp vor YentilschluB 
eine Drosselung des Óles im Bufferzylinder und damit 
im letzten Augenblicke eine Yerzogerung der Yentil- 
bewegung ein. Die genaue Einteilung des Puffers 
kann in einfachster Weise wahrend des Ganges der 
Maschine durch Yerdrehung der oberen Haube H 
(Fig. 13) erfolgen, und zwar so, daB das Yentil auf- 
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sitzt, wenn der Kolben die Ollhungcn yollstiindig ge- 
schlossen hat.

Fig. 14. Schnitt durch die Yentile des Hochdruckzylinders.

Die Anordnung des Steuermechanismus ist aus 
Fig. 13 bezw. 14 ersichtlich. Der auf der Steuerwelle 
sitzende Exzenter bewegt dio Steuerstange a und damit 
den aktiven Mitnehmer b, der um Punkt c frei drehbar 
ist, c wird durch den Lenker d gefiihrt.

Der Regulator wirkt auf eine horizontal angeordnete 
Welle e, auf welcher der Hebel f aufgekeilt ist, der 
an seinem Endo die Roiło g tragt. Durch das Yer- 
drehen der Welle und den dadurch bewirkten Ausschlag 
wird der aktiyo Mitnehmer fruher oder spater zum 
Ausklinken gebracht und das EinlaBventil ebenso der 
Belastung entsprechend gescblossen.

Das Uberheben des aktiven Mitnehmers iiber die 
Schneido des Yentilhobels ist sehr gering, und es er
folgt das Aufsetzen unmittelbar nach der Totpunktlage 
des Steuereszentors, also fast ohne Geschwindigkeit und 
deshalb ohne StoB. Die Kanten der Ausklinkteile 
werden nur wenige Millimeter uberschliffen, sodaB der. 
Ruckdruck auf den Regulator nur sehr gering ist.

Die EinlaByentile werden von Schuchtermann und 
Kremer neuerdings mit einer 7—8 mm hohen kolben- 
schieberartigen Uberdeckung ausgefiihrt.

Die Maschine auf Zeche A. von Hansemann arbeitet 
fast gerauschlos und reguliert ausgezeichnet.

Die 1500 PS max. loistende Antriebsmaschine 
(Fig. 15) des Drehstromgenerators auf Zeche Yictor 
ist ebenfalls eine liegende ZwillingSYorbundmaschine 
und von der Firma Gebruder Sulzer in Winterthur und
Ludwigshafen gebaut.

Ihre Abmessungen sind folgende:
Durchmesser des Hochdruckzylinders 760 mm

„ „ Nieder- „ 1250 „
Hub ........... 1100 „
Umdrehungen in der Minuto . . . 110—113.

Dio Zylindcrabmessungen sind also nur wenig grofier 
ais bei der Maschine auf Zeche A. von Hansemann, der 
Hub um 100 mm kleiner, die Umdrehungsgeschwindig- 
keit aber um etwa 26 Touren i. d. M: hbher ais dort. 
Dio Maschine auf Yictor ist fur auf 250° C uberhitzten 
Dampf von 7,5 Atm Zutrittspannung ausgefiihrt, wird 
aber gegenwartig mit gesiittigtem Dampf yon 7,5 Atm 
im AnschluB an die Zentralkondensation betrieben. Fur 
ein Yakuum von 65 pCt. und einen Druck von 7,5 Atm 
ist ein Dampfyerbrauch von 6,75 kg seitens der 
Lieferanten- garantiert.

Dio Fig. 15 gibt einen AufriB der Maschine und 
einen Schnitt durch den hinteren Teil des Hochdruck
zylinders. Die Zylinder sind mit dom Bajonettrahmen 
durch Schrauben yerbunden und stiitzen sich an den 
Enden auf guBeiserne Fnndamentplatten, auf denen sie 
so befestigt sind, daB sio sich unter dem EinfluB der 
Warnie ausdehnen kónnen. Sie sind beide mit Dampf- 
mańteln ausgerustet, welche der in dem betreffenden 
Zylinder arbeitende Dampf durchstrómt.

Dio Kolbenstangen werden vor beiden Zylinderenden 
gefiihrt, sodaB ihr Gewicht nicht auf die Laufflache 
druckt. Ihre Abdichtung gegen die Zylinderdeckel er
folgt durch bewegliche Metallstopfbiichsen, -welche sich 
im Betriebe gut bewahrt haben. Um ein HeiBlaufen 
der Kreuzkopffuhrungon und der Lager zu yerhindern, 
hat man sie mit Wasserkiihlung auśgerustet. Die in 
HohlguB ausgefuhrten Fuhrungsbalken sind mittels 
dreier FiiBe, von denen sich einer am Kurbellager und je 
einer an dem yorderen und hinteren Endo der Fuhrung 
befinden, auf dem Fundament yerlagert. Die Lager 
haben yjerteilige Schalen und werden mit Hilfo einer 
Rotationspumpe, welche das ablaufende Ol wieder in 
die Lagerkammern zuruckfiihrt, selbsttatig geschmiert. 
Die Kurbeln der Pleuelstangen sind um 90° gegen- 
einander yersetzt. Das Magnetrad des Gonerators sitzt 
direkt auf der Kurbelwelle und liefert das erforderliche 
Sehwunggewicht.
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Beide Zylinder werden durch viersitzige, entlastete f Steuerungseinrichtung des Hochdruckzylinders fiihrt 
Yentile gesteuert. Die von dem Regulator beeinfluBto I Fig. 16 vor.

Fig. 15. Liegende Zwillings-Yerbunddampfmaschine der Zeche „Yictor".

Die Steuerwelle wird durch ein Kegelrad ,von der 
Kurbelachse aus angetrieben. Sie betatigt die vom 
Regulator beeinfluBte Auslbsesteuerung, System Sulzer,

der Steuerwelle aus durch Eszenter und Walzhebel 
bewegt.

Fig. 16. Yerbunddampfinaschine der Zeche „Victor“. Steuerungs
einrichtung des Hochdruckzylinders.

der EinlaBventile durch ein Hebelgetriebe. DerFeder- 
regulator kann durch ein vorschiebbares Gewicht fur 
yersęhiedęnę Umdrehungszahlen eingestellt werden.

Die AuslaBventile des Hochdruckzylinders und die 
Yentile des Niederdruckzylinders (Fig. 17) werden von

Fig. 17. Yerbunddampfinaschine der Zeche „Yictor". 
SteuerungsYorrichtung des Niederdruckzylinders.

Das AńschluBdampfventil ist, wie Fig. 15 erkennen 
liiBt, in den Mantel des Hochdruckzylinders verlegt und 
wird durch ein Kegelradvorgelege und Handrad betatigt.

Eine der bisher imposantesten Zentralen des Ruhr- 
bezirks, die der Zeche Mansfeld, ist mit 2 liegenden 
Dreifachverbundmaschinen vbllig gleicher Bauart 
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ausgerustet, welche ebenfalls vou der Firmą Gebriidor 
Sulzer in Winterthur und Ludwigshafcn gebaut sind. 
Das Bild der Zentrale in Fig. 4 der Tafel 23 liiBt in 
erster Linie die Dampfmaschinen erkennen.

Ihre Abmessungen sind folgende:
Durchmesser des Hochdruckzylinders . . 610 mm

„ „ Mitteldruckzylinders . . 950 „
„ der Niederdruckzylinder . . 1100 „

Hub...............................................   . ■ ■ 1200 „
Umdrehungszahl/Min. . .................................. 98
Leistung.....................................................  1500 PS.

Die Maschinen sind ais Zwillingstandemmaschinen aus
gerustet (Fig. 1 u. 2 der Tafel 23). Den nebeneinander 
liegenden Hoeh- und Mitteldruckzylindern ist nach der 
Kurbelseite zu je einer der beiden parallel mitDampfver- 
sorgtenZylinder rorgebaut, auf welche derN iederdr uckraum 
verteilt ist. Sie sind durch Flanschverschraubungen 
an dem einen Ende mit dem Maschinenrahmen, an dem 
andern mit dem Yerbindungsstiick des Hoch- bezw. 
Mitteldruckzylinders yerbunden. Das Zwischenstuck ruht 
mit breiten Fussen auf dem Mąuerfundament bezw. 
auf den guBeisernen Grundplatten. Die vorderen Enden 
der Hoch- und Mitteldruckzylinder sind an dem Zwischen
stuck ebenfalls durch Flanschverschraubung befestigt, 
wahrend die hinteren sich mit FuBen auf Trayersen 
stiitzen, welche iiber die Zylindergruben gelegt sind.

Die Querstucke sind mit den vorerwahnten Funda- 
mentplatten zu einem Rahmcn vereinigt, auf weichem 
die FuBe des Zwischehstucks mul der Zylinder so auf- 
gesetzt sind, daB sie sich unter dem Einflusse der 
Langenausdehnung durch die Wiirme entsprechend ver- 
schieben kónnen. Wahrend der Mittel- und die Nieder
druckzylinder mit Dampfmanteln ausgerustet sind, hat 
man dem Hochdruckzylinder mit Rucksicht auf die Yer
wendung hochuberhitzten Dampfes keinen Mantel gegeben. 
Am Hochdruckzylinder wird der uberhitzte Kesseldampf 
den EinlaBventilen durch zwei unter der Yerschalung 
liegende, schmiedeeiserne Rohre zugefuhrt und von don 
AuslaBrentilen durch zwei gleiche Rohre abgeleitet. 
Bei den ubrigen Zylindern wird der Abdampf des vor- 
hergehenden Zylinders durch ein Rohr in den Dampf- 
mantel und aus diesem den EinlaBrentilcn zugefuhrt, 
wahrend der Abdampf aus dem gemeinsamen AuslaB- 
kanal durch ein Rohr weiter geleitet wird. Die An- 
triebsmechanismen zur Betatigung des Dampfabsperr- 
ventils, der Zylinder-Eutwasserungsbahne, der Eińspritz- 
hahne, sowie der Yorwiirm- und Heizyentile, sind zu 
einem am Hochdruckzylinder angeordneten Stander ge- 
ffthrt, von wo die Bedienung allor dieser Yorrichtungen 
erfolgt.

Der Maschinenrahmen ist aus HohlguB und in einem 
Stuck hergestellt. Er ruht mit drei breiten FuBen, 
einem unter dem Kurbellager und je einem unter dem 
vorderen‘ und hinteren Ende der Fuhrung, auf dcm 

Fundament. Die Kolbenstangen sind durch die beiden 
um 90 0 gegeneinander versetzten Stirnkurbeln mit der 
Welle yerbunden, auf welche mitten zwischen den beiden 
Lagern dasMagnetrad desDrehstromgenerators aufgesetzt 
ist. Die vierteiligen Lagerschalen sind aus Stahl ge- 
gossen und mit WeiBmetall ausgefuttert. Ihre nach der 
Zylinderseite gelegenen Seitenbacken kónnen durch Keile 
nachgestellt werden. Die Steuerung (Fig. 3, Tafel 23) 
weicht in ihrer Anordnung nur bezuglich des Regulators 
und des Antriebs der EinlaBventile des Hochdruck
zylinders wesentlich von der ab, welche bei der Yor
beschriebenen Maschine der Zeche Yictor verwandt ist. 
Die EinlaBrentile des Hochdruckzylinders werden hier 
abweichend von der letzteren durch eine Auslósesteue- 
rung, System Riedler-Stumpf, betiitigt, bei welcher die 
Fullung durch einen auf der Steuerwelle sitzenden 
Achsenregulator beeinfluBt wird. Letzterer kann wahrend 
des Ganges fiir Umdrehungszahlen innerhalb der Grenzen 
90 bis 120 eingestellt werden. Alle ubrigen Yentile 
werden, wie auf Yictor, durch Walzhebel und einen 
den beiden Yentilen jeder Zylinderseite gemeinsamen 
Eszenter bewegt. Die Steuerwelle wird auch hier durch 
ein Kegelradrorgelege von der Kurbelachse aus getrieben.

Die Schubstange besitzt die S^jfache Lange des 
Kurbelarmes. Sie ist am Kurbelende mit einem offenen 
Schraubenkopf und am Kreuzkopfende mit einer Gabel 
Yersehen, in welche der Krenzkopfzapfen konisch ein- 
gesetzt ist. Das Kreuzkopflager kann durch eine Mutter, 
dereń Gewinde sich auf dem vorderen Ende der Kolben
stange befindet, nachgestellt werden. Der untere Gleit- 
backen ist allseitig beweglich mit dem Kreuzkopf yer
bunden, sodaB seine Flachę sich ganz der Fuhrungs- 
flache anpassen kann.

Die Kolbenstange wird yor den Niederdruckzylindern 
und im Zwischenstuck durch ein Traglager unterstutzt; 
sie ist mit dem Kreuzkopf durch Keile rerbunden, 
wahrend die Kolben durch Muttern gehalten werden. 
Mittel- und Hochdruckkolben kónnen nach hinten aus 
den Zylindern herausgenommen werden. Um die Nieder- 
druckkolben zu entfernen, wird das mittlere Unter- 
stutzungslager der Kolbenstange entfernt und der hinterc 
Zylinderdeckel sowie der Kolben unter die Offnung des 
Zwischenstuckes geschoben, worauf die Kolbenmutter 
gelóst und der Kolben von der Stange abgezogen 
wird. Die Kolbenstange kann dann nach vorn durch 
die Fuhrung gezogen werden. Besonders konstruierte 
Schraubenschlussel mit groBer Ubersetzung und Yor
richtungen zum Abziehen der Kolben, sowie zu - ihrer 
Unterstutzung wahrend des Ein- und Ausbringens 
im Zwischenstuck, erleichtern diese Arbeit. Die zwei 
Luftpumpen, eine fur jede Maschinenseite, liegen im 
ErdgeschoB. Sie sind horizontal angeordnet, doppelt 
wirkend und werden vom verlangerten Kurbelzapfen 
durch Schubstange und Winkelhebel angetrieben.
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Die elektrische Ausrustung der Prim itr sta ti o nem 
Die Generatoren.

Yon den bei den Yersuchen gepriiften Generatoren 
waren die von Yictor und Mansfeld von der Allgemeinen. 
Elektrizitatsgesellschaft in Berlin geliefert, wahrend der 
Generator auf Zeche A. von Hansemann der Fabrik 
der jetzt mit der A. E. G. vereinigten Union Elektrizi
tatsgesellschaft entstammte. Die Generatoren weisen 
in der Konstruktion nur wenig Abweichungen auf. Bei 
den Maschinen auf Mansfeld und A. von Hansemann 
ist der Drehstromring in massiye HohlguBgehause ein
gebaut, aus denen wenig mehr ais die innere Ringkante 

hervor‘śteht; bei der Dynamo von Yictor wird er durch 
zwei viel leichtere seitliche Ringe aus GuBeisen getragen, 
welche den Blechring nur wenig uberdecken.

Die beiden imBauvollkommengleichen Gene
ratoren der Zeche Mansfeld leisten bei 98minutl. 
Umdrehungen je 830 KW von 3000 Yolt Spannung. 
Im Betriebe macht die Maschine gewbhnlichlOO Touren 
und liefert bei dem Yorhandensein von 48 Polen 40 
Perioden. Bei einer Erhohung der Tourenzahl auf 
112,5, die bei starkeren Wasserzuflussen Yorgenommen 
wird, steigt die Periodenzahl auf 45.

Das guBeiserne Polgehause, das in der Fig. 18 teils

Die Abmessungen der Maschine sind folgende:im Langsschnitt, teils in der Ansicht wiedergegeben 
ist, besteht aus einem oberen und einem unteren Teil. 
Der letztere ruht mit zwei Lageransiitzen auf den 
Fundamentem Mit ihm ist der obere Teil dąs Gehauses 
durch Schrauben verbundeń. Die Yerlagerung und Be- 
festigung des Drehstromringes, den Schrauben zwischen 
einem festen Ansatz des Gehauses und einem. aufge- 
legten Kopfring halten, liiBt der Querschnitt durch die 
Maschine in Fig. 19 erkennem

Das Magnetrad setzt sich aus zwei an der Nabe und 
am Krauze miteinander rerschraubten Teilen zusammen. 
Es wird durch einen Blechkranz rerstarkt, in welchen 
die aus Blechplatten zusammengesetzten Pole schwalben- 
schwanzformig eingesetzt und durch Keile befestigt sind. 
Die Pole besitzen Dampfungswicklung.

Ankerbohrung ......... 5000 mm
Ankerbreite................................................ 390 „
Zahl der Luftschlitze ...... 1
Nuten pro Pol und Phase . . . . 6
Nuten halb geschlossen
Stabe pro Nut. ........ 1
Stabąuerschnitt......................... 103
Stablange .. .. . . ,. , . .. . . 570
Gabellange . . . ............................................ 500
Gabelquerschnitt . . ............... 70
Schaltung . ...................................... Y
Kranzstarke........................................................250
Nutentiefe ................................................. 26,5
Nutenbreite. . . .' . . . . . . 9,8



Nr. 36 u. 37. — 1078 - 3. September 1904.

Luftzwischenraum..................................... 6,5 mm
Ankereisengewicht................................ 13000 kg
Eisenverlnst........................................... 28,6 KW.
Polzahl..................................................... 48
Polguemchńitt..................................... .....  150 x 390
Windungen pro Pol................................ 120
Drahtąuerschnitt..................................... 44,5 mm
Mittlere Windungslange..................... 1,26 m
Schaitung in 2 parallen Gruppen.

Fig. 20. Seitenansicht.
Generator der Zeche

ruhenden durch zwei Druckschrauben eingestellt werden 
kónnen.

Wie der Schnitt durch die Dynamo in Fig. 21 zeigt, 
ist der gut veutilierte Ring in ahnlicher Weise wie bei 
der yorbeschriebenen A. E. G. Maschine mit dem Gestell 
yerbunden.

Dio Hauptabmessungen des Generatora sind folgende:
Ankerbohrung................................................ 5450 mm
Ankerbreite...................................................... 225 „
Nuten pro Pol und Phase.......................... 2 „
Nuten halb geschlossen
Drahte pro Nut..................................... 5
Schaitung................................................ Y
Kranzstarkc.............................................150 „
Nutentiefe..........................  31,5 „
Nutenbreite.........................  22 „
Luftzwischenraum Mitte der Polschuhe . 8 „
Luftzwischenraum an den Seiten der Polschuhe 10 „

Der von der Union Elektrizitatsgesellschaft in Berlin 
gelieferte G enerator Type A T N Klasse 72—750—83,5 
der Zeche A. von Hansemann leistet mit 83,5 minutl. 
Umdreliungen 750 KW (3200 V und 135 A), die 
Periodenzaahl betragt dabei 50. Die Maschine (Fig. 20) 
wpicht in ihrer Anordnung nur wenig von dom A. E. G.- 
Generator auf Zeche Mansfeld ab. Das guBeiserne Ge- 
hiiuse besteht hier aus drei zusammengeschraubten 
Teilen, von denen die beiden unteren auf dem Fundament

Fig. 21. Kopfansicht- 
„Adolf von Hansemann".

Polzahl...........................................................72
Windungen pro Pol..................................... 44
Querschnitt des Flachkupfers ... 2,5 x 40 „
Polschuhaustrittsflache.....................  158 x 225 „
Aktiyes Eisengewicht................................ 3200 kg

Der Generator der Hochdruckzentrifugalpumpen- 
wasserhaltung auf Zeche Yictor ist eine Spannwerks- 
maschine Type G S D 100/200 der Allgemeinen Elektrizi
tatsgesellschaft (Fig 22 u. 23). Da 56 Pole yorhanden 
sind, entspricht die Leistung von 127 A und 5250 V 
bei 113 minutl. Umdrehungen 56 Periodem Bei 113 
Umdrehungen ist die Anlage zu stark belastet; man 
halt sie in dem wahrend einer Woche nur einige 
Stunden unterbrochenen Dauerbetriebe gewbhnlich auf 
110 Touren. Wie die Figuren erkennen lassen, wird der 
Blechkbrper des feststehenden Tcils durch zwei seitliche 
GuBeisenkranze getragen, welche durch Schrauben so 
miteinander yerbunden sind. dal) der mittlere Teil des
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Blechringes mit dem Lńftungsschlitz. vollkommen frei- 
liegt. Audi an den Seiten lassen die schmalen Kanton

| der Trageringe die kiihlende Luft an die Blechkórper 
I anniihernd auf 3/4 seiner Oberflache herantreten. Die

r~7OO —i

Fig. 22. Seitenansicht. Fig. 23. Kopfansicht.
Generator der Zeche „Yictor".

Stabilitiit des an sich sehr leichten Gestells wird durch 
das Yerspannen der Seitonringe mit schmiedeeisernen

Fig. 24. Schnitt durch den feststehenden und laufenden Krauz 
dee Generatora auf Zeche „Yictor."

Zugstangcn (Fig. 22 u. 23), welche zu zwei Dreiecken 
kombiniert und an den Yerbindungsschrauben angehtingt 
sind, sehr efhoht.

Die Konstruktionsdaten der Maschinen sind folgende: 
Ankerbohrung......... 5800 mm
Ankerbreite........................................... 200 „
1 Luftschlitz........................................... 20 „

Nuten pro Pol und Phase........................ 2
Nuten halb geschlossen
Driihte pro Nutę...................................... 6
Drahtdurchmesser blank.................... 4,9 mm
Schaltung................................................ Y
Kranzstarke........................................... 260 „
Nutentiefe................................................ 38 „
Nutenbreite........................................... 28,5 „
Luftzwischenraum................................ 7,1 „
Polzahl................................................  . 56
Drahtwicklung
Polschuhaustrittsflache...........................215.190 „
Polquerschnitt...................................... 183.120 „
Gewicht des feststehenden Teils ... 16,5 t
Gewicht des rotierenden Teils . . . 21,4 t
GD2...................................................... 430 000 mkg2.

Die sonstige elektrische Einrichtung der 
Primar stationen.

Der Erregerstrom ftir die Generatoren wird auf 
Zeche Mansfeld im Dauerbetricbe durch einen von dem 
Generator mit Stroni versorgten Drehstromgleichstrom- 
umformer, auf Zeche A. von Hansemann durch eine 
von der Pńmarmaschinenachse aus angetriebene Erreger
maschine und auf Zeche Yictor yoii einer fremden



Nr. 36 u. 37. 1080 3. September 1901.

Stromquelle, einer Lichtanlage, geliefert. Auf Yictor 
und Mansfeld sind auBerdem fur die Hilfserregung 
beim Anlassen Dampfdynamos vorhanden. Naheres uber 
Leistung, Bemessung usw. der yerschiedenen Erreger- 
stromquellen gibt die nachstehende Zusammenstelhmg: 
Zeche Yictor:

Haupterreger: Lichtanlage.
Hilfserregcr: Dampfdynamo, bestehend aus

1. einer stehenden Zwillingsyerbundmaschine von 
Gebr. Sulzer fiir 280 minutl. Umdrehungen;

2. einer mit der Dampfmaschine direkt gekuppelten 
NeblmschluBdynamo der Allgem. Elektrizitats- 
Gesellschaft von 245 A bei 110 V.

JliaLiI.
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Fig. 25. Schaltungsschema der elektrischen Wasserhaltung der Zeche „Yictor".

d/tcipcZ. JchaCl 0cl’c.f.

^t^tpiŁCłMclc-Ł ‘UcZhmcL.t

r-r-g 1 ■ JĆ StbCtfaiGC

Zecbe Mansfeld:
Haupterreger: Drehstromgleichstroinnmfonner, 

stehend aus
1. einem KurzschluBankermotor Type. KD

Allg. El.-Ges. fiir eine Leistung von 50 PS o o
450 Umdrehungen in der Minuto;

be-

der 
bei

2. einer direkt mit dem Motor gekuppelten Neben- 
schluBmaschine Type SG. der Allg. El.-Ges. fiir 
eine Leistung von 275 A bei 120 Y.

Hilfserregcr: Bestehend aus:
1. einer stehenden Zwillingsverbunddampfmaschine 

mit 235 minutl. Umdreliungen von Gebr. Sulzer;
2. einer mit der Dampfmaschine direkt gekuppelten 
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NebenschluBdynamó der AUg. El.-Ges. fiir eine 
Leistung von 300 A bei 120 V.

Die Erreger sind so aufgestellt, daB die Dynamo 
des Motorgenerators im Ńótfall auch von der Dampf
maschine des Hilfserregers mittelś Riemen betatigt 
werden kann.

Zeche A. von Hansemann:
Die NebenschluBdynamó Type MP. Klasse 4— 

20 — 300 der Union El.-Ges. wird von einer auf der 
Generatorwello sitzenden Scheibe mittels Riemen an- 
getricben und leistet bei 300 Umdrehungen 182 A 
von 110 V.

An Apparateii umfaBt die Schaltanlage auf Zeche 
Yictor (Fig. 25)

— Nr. 36 u. 37.

1. fiir den Generator
3 Sicherungen
einen Stroni- und Spannungsmesser mit vor- 
geschalteten Transformatoren, drei statische Yolt- 
meter, welche ais EntsęhluBprufer dienen, und 
einen dreipoligen Ausschalter;

2. fiir den AnschluB der Erregung:
einen zwoipoligen Schalter, einen Strommesser 
und einen Magnetregulator;

3. fiir die Erregermaschine: 
einen NebensehluBregulator, 
einen zweipoligen Schalter, 
einen Stroni- und einen Spannungsmesser.

Boi der Anlage auf Zeche Mansfeld, dereń

Fig. 26. Zentrale der Wasserhaltung der Zeche „Mansfeld".

Schaltungsschema die Tafel 24 wiedergibt, arbeiten die 
beiden Gonera toren auf 2 getrennte Gruppen von 
Sammelschienen, welche aber dutch einen Schalter 
yereinigt werden konnen. Der Generator ist mit 
folgenden Apparaten ausgeriistet: 

einem Spannungs-, einem Strom- und einem 
Leistungsmesser, 
einem dreipoligen Schalter, 
einer dreipoligen Sicherung,
einem Magnetregulator und den Einrichtungen 
zum Parałlolschalten.



Fig. 27. Primar-Anlage der Zeche „Victor“.
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Ferner ist ein Transformator von 30 KW fur 
Kraft- und Lichtzwecke vorhanden, welcher mittels 
eines Umschalters an eine der beiden Śammelschienen- 
gruppen angeschlossen werden kann. Auch der Dreh- 
stromgleichstromumformer laBt sich durch einen Um- 
schalter mit der einen oder anderen Maschine in Yer- 
bindung setzen. Yon den Gleichstromsammelschienen 
ist auBer den zum Magnetrad fuhrendeń Kabeln die 
Leitung fur die Maschinenhausbeleuchtung abgezwoigt.

Beide Errogermaschinen sind mit je einem Strom- 
und Spannungsmesser, einem doppelpoligen Ausschalter, 
einer doppelpoligen Sicherung und einem NebenschluB- 
regulator ausgerustet.
/ Die Schaltanlage auf Zeche . A. von Hanse" 

mann ist wesentlich einfacher, da nur eine Primilr-, 
eine Erregermaschine und ein Motor yorhanden sind. 
Der Generator ist ausgerustet mit:

den MeBinstrumonten (Watt-, Spannungs- und 
Strommessern, von denen die beiden letzteren 
durch einen Umschalter mit den MeBtrans- 
formatoren der drei. yerschiedenen Phasen ver- 
bunden werden kónnen) und 
einer droipoligen Sicherung.

Die Schaltanlage der Erregermaschine umfaBt einen 
doppelpoligen Ausschalter, einen NebenschluBregulator, 
einen Strom- und Spannungsmesser und einen Kurz- 
schlieBer fur die Erregerentwicklung.

Die Gebaude der Zentralen.
Die Dampfdynamos mit den Erregermaschincn und 

Schaltrorrichtungen sind auf Zeche Mansfeld in eigenem 
massiren Gebaude aufgestellt (Fig. 26). Auf den Zechen 
Yictor und A. von Hansemann hat man dio Primar- 
anlagen zusammen mit den Lichtmaschinen, Luft- 
kompressoren, Kondensationspumpcn, Yentilatoren usw., 
in Zentralmaschinenhausern untergebracht. Ein Bild 
des luftigen Gebaudes der Zeche Yictor, welches bereits 
fur die Aufstellung weiterer Elektrizitatserzeuger be- 
niessen ist, gibt die Fig. 27. Die Schaltanlage 
ist auf Yictor und auf A. von Hansemann in einem 
besonderen Anbau untergebracht, den die Schaltwand 
gegen die Maschinenanlage abschlieBt. Wahrend der 
Warterstand sich bei den Anlagen auf Mansfeld und 
A. yon Hansemann auf einem erhóhten Podium be- 
lindet, werden die Apparate. auf Yictor von der Sohle 
des Maschinenraumes bedient bezw. abgeleścn.

Die Leitung.
Bei den neueren Kraftubertragungsanlagen kommen 

fast nur mehr verseilte Kabel zur Yerwendung. Die 
Fortschritte der Kabeltechnik gestatten es, jetzt schon 
Kabel bis zu 10 000 V auch in nassen Schachten zu 
yorwenden. Die Erfahrung hat gelehrt, daB bei den 
ublichen Spannungen von 2000—5000 V die Betriebs- 
sicherheit guter Kabelkonstruktionen so groB ist, daB 
man auf eine Kabelreserve verzichten kann. Auf Zeche 
[Yictor und A. von Hansemann ist nur ein Kabel vor-

Zeche Spannapg A KW

Yictor ...................
Mansfeld ...... 
A. von Hansemann

5250 127
3000
3200

223
830
830
750

Kupferąuer- 
schnitt 
ąmm/m 
3 x 70 
3 X 150 
3 X 75

handen. Auf Zeche Mansfeld hat man zwei Kabel ein
gebaut, um 2 nach Primaranlage, Kabel und Sekundar- 
station Yollkommen Yoneinander unabhangige Uber- 
tragungssysteme zur Yerfugung zu haben. Die Quer- 
schnitte und Belastungcn der Kabel bei den gepruften 
Anlagen sind folgende:

Lange der 
Kabel m 

~755 
700 
670

Der Einflufi, welchcn die Erhóhung der Spannung 
auf die Yerminderung des Leitungsąuerschnittes hat, 
macht sich in der Tabelle deutlich bemerkbar.

Die Pumpenstationen.

In dem Sammelwerk wurden die Yorteile, welche 
der elektrische Betrieb von Zentńfugąlpumpen bietet, 
und dio Schwierigkeiten, auf welche die direkte Kuppe- 
lung. der Elektromotoren mit Kolbenpumpen stóBt, ein- 
gehend dargelegt *)

Wahrend um das Jahr 1900 herum die Bestrebungen 
der Elektrotechniker fast ausschlieBlich darauf go rich te t 
waren, langsam laufende Motoren fur die direkte Kuppe- 
lung mit den Kolbenpumpen zu schaffen, haben die ge- 
waltigen Fortschritte, welche die Entwicklung der Hoch- 
druckzentrifugalpumpen in den letzten 4 Jahren gemacht 
hat, den Konstrukteuren eine der vorigen direkt ent- 
gegengesetzte Aufgabe gestellt, namlich dio, groBe 
Motoren mit anofmal hoher Geschwindigkeit zu banem 
DaB die deutsche Elektrotechnik dieser neuen Forderung 
an ihr Kónnen so genugt hat, wie man es bei ihrem 
Hochstande erwarten konnte, diirften wohl am besten 
die weiter unten angefuhrten Yorzuglichen Ergebnisse 
der Yersuche an der Yictoranlage beweisen.

Die Spezialkonstruktionen schnellaufender 
Motoren fiir den Antrieb von Hochdruck- 

zentri fugalpumpen.

Dem direkten Antrieb kleinerer und mittlerer Zentri- 
fugalpumpen durch Elektromotoren stehen keinerlei 
Hindernisse im Wege, weil die Tourenzahlen der ent- 
sprechenden Kraftmaschinen ron denen der Kreiselpumpen 
nicht viel abweichen. Das trifft beispielsweise fur die 
auf Zeche Holland in Betrieb stehende kleinere Hoch
druckzentrifugalpumpe Yon Borsig zu, welche durch 
einen 40 PS-Lahmeyermotor normaler Bauart Type 
D. M. S. mit 1460 Umdr. pro Min. betrieben wird. 
Die Spannung betragt 2000 Y. Anders liegen die 
Yerhaltnissę bei Zentrifugalpumpen, welche groBe Wasser- 
mengen mit hohem Druck fórdern sollen, wie beispiels
weise die Wasserhaltung auf Zeche Yictor, wo 
die beiden hintereinander geschaltenen Pumpen in der 
Minuto 7 cbm Wasser auf eine Hohe von iiber 500 m

*) Bd. IV, S. 326 ff., 333, 336.
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fordem. Ein 600 PS Motor normaler Bauart wurde 
in der Minutę etwa 200—300 Umdrehungen machen 
und weit hinter der Geschwindigkeit der mit 1035 Touren 
umlaufenden Pumpe znruckbleiben. Bei der in Aus
fuhrung begriffenen Anlage der Zeche FriedlicherNachbar 
wird die Tourenzahl der 520 PS Pumpe sogar 1500 
Umdrehungen in der Minutę erreichen. Da eine Herab- 
setzung der Pumpengeschwindigkeit mit einer Preis- 
gabe wichtiger Yorteile des Zentrifugalsystems, auf die 
schon bei der Behandhmg der Dampfturbinenwasser- 
haltungen hingewicsen ist, gleichbedcutend wiire, ver- 
blieb ais einzige Losung der Schwięrigkeit der Bau 
anormal schnellaufender Motoren, welche vielkl einer 
und deśhalb auch viel billiger werden, ais die normal- 
odcr gar die langsam laufenden. Die gewaltigen Unter-. 
schiede in den GroBenverhaltnissęn durfte der nach- 
stehende Yergleich dor Abmessungen anormal schnell-, 
langsam- und ganz langsam laufender Motoren am 
boston illuytrieren.

Wasserhaltungs- 
motor 

der ZecDe

T .Lei’ 
stnng

PS

Touren
zahl in der 

Minutę

Spau- 
nung

V

Rotor

Durch- Breite
Pe

rio
de

nz
ah

l |

messer 
mm mm

Yictor...................... 600 1035 5000 700 490 56
Mansfeld............... 535 140 3000 2 00 700 39
A. von Hanseinanu 720 125 3200 3700 500 50
RheiupreuGen . . . 650 60 2000 4700 ■150 25

Die Zusammenstellung ergibt, dali der Rotordurch- 
messer des śclmellaufenden Motors, dem Gewicht und 
Raumrerbrauch im groBen und ganzen entsprechend, 
nur ein Bruchteil der Abmessungen. eines langsam- 
rotierenden L&ufers ausmacht.

DaB die Lange des Rotors eines śclmellaufenden 
Motors gróBer ist, ais die des Sekundiirankers eines 
langsamlaufenden, fallt nur sehr wenig ins Gewicht, da 
eine fur die Aufstellung unbequeme YergrbBerung des 
Raumbedarfes dadurch nicht entsteht. Eine Analogie 
fiir den Unterschied in der Bemessung schnell- und 
langsamlaufender Motoren bietet ein Yergleich der fiir 
den Antrieb durch Kolbendampfmaschinen und Dampf- 
turbinen bestimmten Dynamos. Da der Ban der schnell- 
laufenden Maschinen natiirlich auch nur einen Bruch
teil der Kupfer- und Eisenmassen crfordert, welche bei 
den langsamlaufenden zur Yerwendung kommen, so sind 
erstere auch viel billiger ais letztere, eine Tatsache, 
die sich in den weiter unten mitgeteilten Kosten dor 
Anlage auf Zeche Yictor deutlich bemerkbar macht.

Die erste groBere Wasserhaltungsanlage mit 
Hochdruckzentrifugalpumpen zu Horcayo in Spanien 
arbeitete mit einer Spezialkonstruktion von Drehstrom- 
motoren der Firma Brown, Boveri&Co. Die 25Ópferdigen 
Motoren (Fig. 28 —29) haben 6 Pole und machen 850 
bis 900 Umdrehungen in der Minuto. Bei einer Spannung

F ig. 28. Langsschnitt.
Die Drehstrommotoren System Brown,

Fig. 29. Seitenansicht.
Boreri & Cie. der Wasserhaltung Horcayo.

von 1000 V und einer Leistung von 250 PS soli 
der Nutzeffekt n = 0,94 sein. Jede der 9 Stator- 
spulen hat 42 Windungen; je 7 Drahte sind in 

einem Loch untergebracht. Die 3 Spulen jedes 
Zweiges sind hintereinander in Dreieckschaltung 
rerbunden. Der Rotor hat 180 Locher, jedes Loch



3. September 1904. 1085 Nr. 36 u. 37.

Die beiden in den Figuren 30 u. 31 yeranschau- 
lichten 600 PS-Motoren Type D 1000/601 der Allg. 
Elektr.-Gesellschaft auf Zeche Yictor machen bei einer 
Spannung von 5000 V 1035 Umdrehungen in der 
Minutę und yerbrauchen 58,5 A. Die mechanische

fuhrt 2 (Stabe aus Flachkupfer. An den Stirnseiten ist 
je ein Stab der oberen mit einem der unteren Schicht 
so yerbunden, daG je 6 Stabe hintereinander geschaltet 
und in sich zurucklaufend kurz geschlossen sind. 60 der- 
artige Stromkreise umspannen demnach den ganzen Anker.

Fig. 30. Seitenansicht. Fig. 31. Langsschnitt.
Drehstrommotor der Zeche „Victor“.

Ausfuhrung des Gestells und insbesondere des Rotor- 
tragers1 ist, wie die Fig. 31 erkennen liiBt, auBerst 
.kraftig. Der Stator ist mit Drąht-, der Rotor mit 
Stabwicklung ’versehen, welche bei beiden in halb- 
geschlossenen Nuten liegt. Um die Gabelverbindungen 
gegen die bei 46 m Umfangsgeschwindigkeit recht be- 
trachtlichen Zentrifngalkrafte zu schiitzen, werden die 
Enden der unteren Gabeln in einem sog. falschen 
Kollektor von sehr/kraftiger Bemessung festgehalten. 
Die Hauptabniessungen der vollkommen gleich gebauten 
Motoren sind folgende:

Bohrung................................................. 850 mm
Eisenbreite........................................... 490 „
3 Luftschlitze............................................ 20 „
Polzahl................................................ 6
Kranzstarke Stator............................... 170 „

„ Rotor . . . . ■ ■ 105 „
Nutentiefe Stator ....... 38 „

„ Rotor....................................... 19
Nutenbreite Stator..................................28

„ Rotor................................ 8,4 „
Nuten pro Pol und Phase, Stator . 5
Drahte pro Nut . ........................... 7
Schaltung . ................................. Y
Nuten im Rotor ....... 126

Stabe pro Nut........ 1
Stabquerschnitt.....................................185 mm2
Luftzwischenraum, Motor 1 . . . . 1,85 mm

„ „ „ II . . . . 1,80 „
Das Statofgehftuśe besteht aus zwei auBeren, 

unter sich durch Zwisehenstucke yerbundenen guB- 
eisernen Standem, welche die BlecbauBenflache des 
Statorringes nur sehr wenig uberdecken. Da zudem 
der letztere durch vier Luftungsnuten unterteilt ist, ist 
die Erwarmung der Motoren trotz des in der Woche 
nur auf wenige Stunden unterbrochenen Bętriebes der 
Motoren sehr gering. Die Kraftmaschincn *und Pumpen 
sind durch eine isolierende elaśtische Kuppelung yer
bunden. Die Zuganglichkeit der Pumpen wird dadurch 
sehr gefórdert, daB die Motoren mit der auf ihrer 
Achse sitzenden Kuppelungshalfte auf zwei Schlitten- 
schienen von der Pumpe abgeruckt werden kónnen. 
Die Bewegung und Yerschiebung erfolgt von Hand 
mittels eines Windewerkes (Fig. 30).

Dio beiden je 520 PS leistenden Motoren der auf de: 
Zeche Friedlicher Nachbar in Ausfuhrung stehenden 
Zentrifńgalpumpen-Wasserhaltungsanlage (Fig. 32 u. 33) 
werden von der Elektrizitats-Aktiengesellschaft vorm. 
W. Lahmeyer & Cie. in Frankfurt a. M. geliefert. Sie 
machen 1500 Umd./min. und arbeiten mitr 5000 V
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standes auf, der wahrend des eigentlichen Betriebes 
durch eine Kurzschlufivorrichtung auBer Tatigkeit ge- 
setzt wird. Um die Umfangsgeschwindigkeit des Rotors 
mbglichst zu beschranken, hat man ihm, ebenso wie 
bei dem A. E.- G.-Motor auf Yictor, bei einer ver-

Spannung, bei dem Yorhandensein von 4 Polen also 
mit 50 Perioden. Im Gegensatz zu den beiden vor- 
beschriebenen Systemen, welche beide mit Kurzschlufi- 
ankern ausgeriistet sind, weist hier der Rotor Schleif
ringe (Fig. 32) zum Anschlusse eines AnlaBwider-

Fig. 32. Langśschnitt. Fig. 33. Querschnitt.
Motor fur dio Wasserhaltung der Zeche „Friedlichor Nachhar“.

haltnismafiig groBen Eisenbreite yon 800 mm nur 
einen kleinen Durchmesser (674 mm) gegeben.

In dem Stator- und Rotorkorper sind 10 Luftungs- 
schlitzc angeordnet.

Die Hauptabmessungęn des Motors sind folgende:
Bohrung................................ 680 mm
Nutenzahl ........................... 60

Stator ■ Draht.......................... . . . 5,0 x 5,0 mm
Widerstand pro Phase . . 0,69 Ohm
cos ............................................ 0,94
Bohrung................................ 450 mm
Zahl der Phasen .... 3

Rotor . » „ Nuten .... 84
Draht............................................ 1 x 11
Widerstand pro Phase . . 0,0192

Die Schlupfung soli 1,25 pCt., der Wirkungsgrad 
95,1 betragen.

In der mechanischen Ausfuhrung weichen die 
Motoren von denen der Yictorwasserhaltung haupt- 
sachlich darin ab, daB die Lager, dereń Btichsen auf 
Kugeln laufen, in die an dem Motorgehause ange- 
schraubten Schilder eingebaut sind.

Die Motoren fiir den Betrieb von Kolben
pumpen.

Die neueren grbBeren Kolbenpumpenwasseyhaltungen 
werden fast ansschieBlich mit den Motoren direkt 
gekuppelt. Die Einschaltung von Yorgelegen, mit 
denen z. B. die blteren Pumpen auf den Zechen Maria 

Anna und Steinbank, Deutscher Kaiser und Trappe*) 
ausgeriistet sind, ist auf kleine Hilfs-Zubringer- usw. 
Pumpen beschrankt.

Andererseits ist man von dem Schnellbetrieb 
grbBerer Pumpen mit 180 und mehr Uml./min. in den 
letzten Jahren auf Grund mancher . unliebsamen Er- 
fahrungen wieder abgekommen. Tmmerhin haben die 
auf die Erhbhung der Umlaufsgeschwindigkeit gerichteten ; 
Bestrebungen der Pumpenkonstrukteure den Erfolg : 
gehabt, daB fiir groBe Pumpen Tourenzahlen bis zu ‘ 
120, fiir mittlere bis 140 und fur kleine bis etwa 180 
unbedenklich erscheinen. Diese Geschwindigkeiten ver- 
langen nicht mehr so anormal groBe. und entsprechend 
teuere Motorkonstruktionen, wie sie fur direkte Kupplung 
mit langsam laufenden 'Wasserhaltungen erforderlich 
werden. Ein groBer Yorteil der Yerwendung sclmell- 
laufender Motoren besteht auch darin, daB konstruktive 
Griinde bei ihnen nicht zu der Wahl so-anormal 
niedriger Periodenzahlen drangen, die bei langsam
laufenden'den AnschluB an ein Yerteilungsnetz praktisch 
unmoglich machten. DaB aber bei den groBen Zechen- 
zentralen, wie sie heute gang und gebe werden, Wert 
darauf gelegt wird. auch die Wasserhaltung von der 
gemeinsamen Kraftstation zu betreiben, ist ohne weiteres 
erklarlich, weil dann statt der Kosten einer besonderen 
Primarstation fiir die Wasserhaltung nur der billigero 
Anteil an der Zentrale in Rechnung zu stellen ist.

“) Sammelwerk Bd. IV, S. 337 ff.
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Motoren fur Kolbenpumpen mit niederer 
Tourenzahl.

Mit einem langsam laufenden Motor, einer Spezialitat 
der El.-A.-Ges. vorm. W. Lahnieyer & Cie in Frank
furt a. M. ist die seit 1903 in Betrieb stehende 
Wasserhaltung d|r Zeche RheinpreuBon ausgeriistet 
Die Anlage, eine Einzelkrąftubertragung, wurde auf der 
Dusseldorfer Ausstellung 1902 vdrgefuhrt und ist zum 
groBen Teile bereits im „Gluckauf-1*) beschrieben. Ais

Erganzung sei hier nur eine Beschreibung des Motors 
gegeben, dessen Anordnung typisch fiir eine ganze 
Reihe anderer Maschinen auf den Zechen Hamburg und 
Franziska, Centrum, Freie Vogel und Unverhofft, 
Tremonia usw. ist. Der 650 PS KurzschluBankermotor 
ist fiir 2000 V Spannung gebaut, liefert mit 48 Polen 
25 Perioden und macht 62,5 Umdrehungen pro Min. 
Der Stator hat einen Durchmesser von nicht weniger ais 
5000 mm und ist in ein vierteiliges Gehause mit einem 
groBten Durchmesser von 5800 mm eingebaut (Fig. 34 
u. 35).*) Glilckauf 1902. 8. -199.
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Das Gehause wird beiderseitig durch eine Arm- 
yersteifung gestiitzt. Diese muBte, ebenso wie der 
Rótor-SchluBanker, achtteilig ausgefiihrt werden, um 
in den Schacht eingehangt werden zu kónnen, wahrend 
fiir den Stator, der nur mit der Bogenhohe des Kreis- 
abschnittes sperrt, eine Yierteilung genugte: Die 
Hochspannungświcklung liegt in halbgesćhlossenen 
Nuten und ist in vollstandig gesclilossene Mikanitrohre 
eingezogen. Das Gehause kann, wie in Fig. 34 zu er
kennen ist, mittels Druckschrauben an der Nabe- des 
rotierenden Teiles festgeklemmt und mit der Welle 

gedreht werden. Diese der El. A.-G. vorm. W. Lah- 
meyer & Cie. patentierto Einrichtung gestattet, das 
Gehause beliebig zu drehen und durch Einstellen der 
Bolzen bequem zu zentrieren. Bei der Drehung werden 
die abschraubbaren FiiBe entfernt. Das erleichtert Re- 
paraturen, besonders in engen Wasserhaltungsraumen. 
Die Bewegung erfolgt durch ein Klinkwerk, welches in 
zwei dem Stator- und Rotorgehause angegossene Zahn- 
kriinze eingreift. Die einzelnen Sektoren des achtteiligen 
Rotorkórpers werden durch ein guBeiserries Doppelarm- 
system (Fig. 36) getragen. Sie sind untereinander an

Fig. 36. Wasserhaltung der Zeche „Rheinpreu(3en“.

der Peripherie durch Schrauben und an der Nabe durch 
ubergossene Schrumpfringe verbunden. Das Aufziehen 
des Ankerś auf die schwach konische Welle erfolgt 
durch Zugschrauben, die einerseits in die Nabe, anderer
seits in einen Ring eingreifen, der in einer Ausdrehung 
der Welle festsitzt. Ober die Abmessungen des Motors 
gibt die nachstehende Tabelle Auskunft:

Durch
messer 

mm

Breite

schlitze ; 
mm mm

Zahl 
der 

Nuten

Draht- 
quer- 

schnitt

Wider- 
stand 
der 

Phase
Ohm

COS <p

Stator

Rotor

5000

4693

450 | 4700

456 4500

432

528

5,4
6,5 

16x18

0,15

0,0053

0,75

Zahl der Pole .... 50 
Phasenzahl des Rotors . . 11 
Schlupfung............................ 3 pCt.
Wirkungsgrad .... 91 pCt.

Das Anlassen des Motors erfolgt mit der Primar- 
maschine. Pumpe und Motor werden dabei nach dem 
im Sammelwerk*)  beschriebenen, der Firma Haniel & 
Lueg patentierten Yerfahren durch das Wasser der 
Steigrohrleitung in Bewegung gesetzt.

*) Bd. IV. S. 351 ff.

Langsam laufende Motoren der Firmen Maschinen
fabrik Oerlikon bezw. der Elektrizitats-Akt.-Ges. Helios 

stehen in Yerbindung mit anderen Pumpensystemen bei 
den in dieser Zeitschrift schon beschriebenen Wąsser- 
haltungsanlagen auf den Zechen Kaiserstuhl II*)  und 
Gneisenau**) im Betrieb.

Wenn auch die langsamlaufenden Motoren im Be- 
triebe sich sehr gut bewahrt haben, so erscheint 
ihre ausgedehntere Yerwendung in Zukunft doch 
in Frage gestellt, da der Hauptgrund, welcher seiner 
Zeit ihre Einfiihriing begunstigte, das Bedenken gegen 
die Betriebssicherheit der mittelschnellaufenden Pumpen, 
durch die Erfahrungen einer Reihe von Jahren sich 
ais hinfallig erwiesen hat. Der beste Beweis dafur ist, 
daB die Firma Haniel u. Lueg, die Yertreterin der 
langsamlaufenden Motorpumpen, eine ihrer neuesten 
Wasserhaltungen auf Zeche Centrum fiir 100 Umdr. 
pro Min. eingerichtet hat. Der langsamlaufende Motor 
wird sich in Zukunft nur mehr auf den Anlagen ein- 
fiihren, wo die Yerhaltiiisse seine Yerwendung er- 
heischen. Ein derartiger seltener Fali ist der Ersatz 
von Dampfmotoren bei vorhandenen Wasserhaltungs- 
anlagen durch Elektromotoren, wie er auf drei Schachten 
der ósterreichischen Staatseisenbalmgesellschaft in Kladno 
erfolgt ist. Da die drei rorhandenen, mit 68 Touren

*) Gluckauf 1901. S. 626 ff.
** ) Gluckauf 1903. S. 199 ff.
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i. d. M. umlaufenden Pumpen nach der Bestimmung 
der Grubenverwaltung direkt mit den Motoren ge- 

kuppelt werden muBten, blieb der ausfuhrenden Firma, 
der El. A.-G. vorm. E. Kolben u. Cie. in Prag, nichts

Fig. 37. Schleifringmotor der Wasserhaltungen des 

anderes tibrig, ais zu der in Fig. 37 abgcbildeten, 
enormen Motorkonstruktion zu greifen, welche bei einer 
Leistung von 150 PS nur die vorgeschriebenen 68 Umdr. 
pro Min. macht. Die Motoren haben bei 36 Polon einen 
Rotordurchmesser von 2950 mm und, wie aus der 
Abbildung hervorgeht, eine sehr geringe Eisenbreite. 
Die Ausfuhrung in diesen Abmessungen wurde dadurch 
ermbglicht, daB die Primarstation Strom von nur 
21 Perioden liefert. Da der Luftraum zwischen 
Stator und Rotor nur 1,75 mm betragt, muBte die 
Stabilitat des Statorgehiiuses durch die sternfórmige 
Ausbildung der seitlichen Lagerschilder erhóht werden. 
Die Schleifringe sitzen auf der verlangerten Rotorwelle 
auBerhalb des Gehauses. Trotz der niedrigen Touren- 
zahl waren die in den Schaulinien der Fig. 38 wieder- 
gegebenen Resultate einer Prufung des Leistungs- 
faktors, des Wirkungsgrades und der Uberleistungs- 
fahigkeit der Motoren recht gunstig. Bei der groBen 
Ausstrahhingsflache erwarmen sich die Motoren im 
Betriebe naturlicli nur sehr wenig. *

* Zeitschrift fur Elektrotechnik 1903, Heft 21.

Theodor-, Ronna- und Engertschachtes zu Kladno.
Die Schwierigkeiten, welche der Ban besonders 

langsamlaufender Motoren fur die gebrauchlichen 
Periodenzahlen (40—60) bietet, erhellen aus folgender 
Darlegung:

Fig. 38. Diagramm der Yersuchsergcbnisse.
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Bei dem aśynchronen Wechselstrom motor ist das 
Produkt: Polzahl x Umdreliungen/min. gleich der 
Periodenzahl/min.

Nennen wir
p = Polzahl des Motors,
V = Periodenzahl des Wechselstroms p. Sekunde,
n = Umdrehungszahl p. M., 

so ist
2 . V . 60

Wird daher eine besonders kleine Umdrehungszahl 
yerlangt, etwa 80 bis 120 Umdrehungen, so muB bei 
gegebener Periodenzahl die erforderliche Polzahl eines 
Drehstrommotors der normalen Bauart sehr groB werden. 
Da man bei der Polbreite bezw. Polteilung praktisch 
nicht unter eine gewisse Grenze gehen kann, so fallt 
der durch das-Produkt von Polteilung x Polzahl be-

stimmte Umfang, also auch der Durchmesser des 
Magnetkbrpers und des Rotors auBerordentlich groG

Zum Metz

Fig. 39 normalę Bauart Fig. 40 neue Bauart
der Motoren.

aus. Ist dazu die verlangte Leistung des Motors klein, 
so kommt man auf so schmale und groBe Maschinen,

Fig. 41. Stator des Wasserhaltuugs-Motors der Zccbe „Hibernia".
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d. h. auf Yerhaltnisse, bei denen dio Ausfuhrung ent- 
weder praktisch unmóglich oder durch den hohen 
Materialaufwand auBcrordentlich verteuert wird.

Eine Forderung der Betriebswirtschaftlichkeit will, 
| daB der Luftabstand zwischen der Bohrung des Stators 

und dem Umfang des Rotors so klein ais nur móglich ist, 
j weil andernfalls der Leerlaufs- oder Magnetisierungs- 

strom zu groB wird. Es ist nun klar, daB dieser 
Ubęlstand bei Maschinen von groBem Durchmesser 
umsomehr ins Gewicht fallt, ais es mit Zunahme des 
letzteren immer schwieriger wird, nicht nur einen 
kleinen Luftabstand zu erzielen, sondern ihn auch rings 
am Rotor herum gleichmaBig zu erhalten. Wenn es 
nun auch, wie die vorstehend beschriebenen Bei- 
spiele boweisen, durch Spannwerkskonstruktionen, 
kraftige Lagerkappen usw. gelang, Konstruktioneń zu 
schaffen, welche den mechanischen Anspriichen ge- 
nngtcn, so fallen'doch, wie erwahnt, diese Maschinen 
sehr teuer aus.

Um diese Konstruktionśschwierigkeiten zu umgehen, 
hat dio Berliner Maschinenbau A.-G. vorm. L. Schwartz- 
kopff eine neue Motortype, System Ziehe, geschaffen. 

i Bei ihr ist ein groBer Rohrdurchmesser vermieden und 
i das Eisenvolumen so verteilt, daB der Durchmesser 

ungefahr halb so groB, die Breite dafur mehr ais 
doppelt so groB wird, wie bei den alteren Kon
struktionen.

Wie die Fig. 89 u. 40 der Nebeneinanderstellung 
der normalen und der neuen Bauart zeigen, wird das 
erforderliche Eisenvolumen des Stators A und des 
Rotors B in zwei Teile geteilt und nebeneinander an- 
geordnet. Der ganze Motor besteht also aus zwei im 
Gestell gelagerten Standern und aus zwei Rotoren, die 
durch einen gemeinschaftlichen Ankerkórper mit der 
Welle YOrbunden sind (Fig. 41 u. 42). Da an der 
Tourenzahl des neuen Motors nichts geandert werden 
soli, so darf jeder Stator und Rotor nur die Hiilfte 
der normalen Wickelung cnthalten, und da das Produkt: 
Polzahl x Umdrehungen — Periodenzahl sein muB, so 
bekommt jeder Stator und Rotor nur die halbe Pol
zahl. Diese Anordnung gewahrt auch noch einen 
weitoren Yorteil. Anstatt die gesamte primare 
Wickelung auf beiden Statoren unterzubringen, ver- 
tauscht man die elektrische Funktion eines Stators mit 
dem eines Rotors. Die eine Hiilfte der primaren 
Wickelung befmdet sich dann z. B. auf dem linken 
Stator, die andere Hiilfte auf dem rechten Rotor. Die 
letztere ist unabhangig von der primaren Wickelung 
bezw. Klemmenspannung und wird direkt mit der 
linken Sekundarwickelung hintereinander geschaltet. 
Da beide daher eine kurz geschlossene Wickelung ohne 
Klemmen und Schleifringe bilden, so kónnen sie gleich 
und von der einfachsten Art, beispielsweise KurzschluB- 

oder Kiifigwickelungen sein, dereń geringę Spannungen 
eine Isolationsgefahr ausschlioBen.

Dio 2. Hiilfte der Sekundarwickelung befmdet sich 
auf dem rechten Stator und steht fest, wodurch erreicht 
ist, daB die Enden dieser Wickehmgen zu festen 
Klemmen gefuhrt werden kónnen. Wird demnach, 
wie beim einfachen Motor, zum Anlauf mit groBem 
Drehmoment ein 2- oder 3-phasiger AnlaBwiderstand

Fig. 42. Rotor des WaSserhaltungs-Motors der Zeche 
„Hibernia".

erforderlich, so fallen die beim einfachen Motor not- 
wendigen Schleifringe, Bursten und der Burstenapparat 
beim neuen Motor fort und die Wartung Yereinfacht 
sich auBerordentlich.

Dem Erfordernis, den Luftabstand klein zu gc- 
stalten und ringsherum gleich zu erhalten, kann bei 
dem neuen Motor leicht Geniige geschehcn.

Die Abbildungen (Fig. 41 u. 42) geben den fiir . 
die Zeche Hibernia gelieferten Motor dieses Systems 
wieder, welcher bei 960 V und 4OPerioden 84 Umdr./min. 
macht. Er betatigt eine direkt gekuppelte Zwillings- 
pumpe, welche bei einem Plungerdurchmesser von 
125 mm und einem Hub von 400 mm das Wasser 
auf 660 m maxim. Hbhe druckt. Eine zweite gleich- 
artige Motorpumpe mit 96 Umdr./min., wird Yorlaufig 
ebenfalls in 660 m Teufe Aufstellung finden, spater 
aber auf eine 100 m tiefere Sohle rersetzt werden.
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Die Motoren der Kolbenpumpen mit hohen 
Umdrehungszahlen.

Yon den Motoren der auBer der Victoranlage bei 
unseręn Yersuchen gepruften Wasserhaltungen sind . die 
Motoren auf Zeche Mansfeld mit Kurzschlufiankern 
ausgeriistet, wahrend der Motor auf Zeche A. von 
Hansemann einen Schleifringańker bcsitzt.

Die Motoren der Zeche Mansfeld, Type KD 
197/650 der Allg. Elektr. Gesellscliaft, leisten bei 

einer Spannung von 2950 V, einem Stromverbrauch 
von 104 A und 143 Umdr. pro Min. 535 PS. Sie 
sind direkt mit 4 RiedlerexpreBpumpen gckuppelt, von 
denen 2 dauernd in Reseiwe stehen.

Wie der Schnitt und die Ansicht eines Motors in 
Fig. 43 u. 44 zeigen, sind Stator und Rotor mit 
Rucksicht auf das Einhimgen auf der Fbrderschale aus 
zwei Teilen zusammengesetzt. Der Stator triigt Draht- 
wickelung, der Rotor eine Wickelung von Kupferstaben,

Fig. 44. Kopfansicht, bezw. Querschnitt.
Drehstrommotor fur Sćhacbt Golonią der Zeche „Mansfeld".

Fig. 43. Seitenansicht, bezw. Langsschnitt.

die an den Stirnenden durch Messinggabeln rerbunden 
sind. Ein „falscher Kollektor" schutzt die Rotor- 
wickelung gegen die Wirkungen der Zentrifugalkraft. 
Die Zentrierung des Stators erfolgt in bekannter Weise 
durch Stellschrauben.

Die Hauptabmessuugen der Motoren sind folgende:
Bohrung.......................... 2640 mm
Eisenbreite.................... 520 „
2 Luftschlitze zu . . . . . 20 „
Polzahl.......................... 32

Stator.
Kranzsthrke........................... 140 mm
Nuten pro Pol und Phaśe . . 5
Nutentiefe . . . . . . . 35,5 „
Driihte pro Nutę......... 6
Drahtąuerschnit........................... 15,9 „
Lange einer Windung . . . 2,05 m
Schaltung................................ Y

In jeder Phase 2 parallele Gruppen 
Eisengewicht........................... 4200 kg
Eisenrerluste.................................9,25 KW

Rotor.
Kranzstarke........................... 100 mm
Nuten insgesamt.............................546
Nutentiefe ....... 14,7 mm
Stabe pro Nut........................... 1
Stabąuerschnitt ..... 90 ram2
Stablange . ................................. 0,66 m
Gabeląuerschnitt...................... 70 mm2
Gabellange ....... 0,47 m
Spannung pro Windung . . 8,3 Yolt
Strom pro Windung bei nor

maler Last........................... 228 Amp
Sekundare Stromwarme . . . 15,5 KW
Luftzwischenraum bei Motor I 1,7 mm
zwischen Stator und Rotor bei

Motor II......................................1,95 mm
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Ansicht eines Motors gibt die weiter unten ge- i Der Schleifringmotor der Zeche A. von 
brachte Abbildung des Pumpenraumś (S. 1115). | Hansemann, Type JN. KI. 48-720—125 der
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Union El. Gesellschaft, den die Fig. 45 bis 47 im 
Bilde yorfuhren, hat im Gegensatz zu der gedrungenen 
und breiten Ausfuhrung der Sekundarmaschinen auf 
Mansfeld eine hohe, schmale Form. Der Durchmesser 
der Bohrung ist hier 3775, dort nur 2640 mm. Bei 
einer Spannung von 3000 V und 125 Umdr. pro Min. 
leistet der Motor 720 PS.; Stator und Botor sind auch 
hier aus zwei Teilen zusamengesetzt. Die Wicklnrig 
des ersteren ist aus flaćher Litze ausgefiihrt und nach 
dem verkitteten Zweiphasensystem geschaltet. Der 
Botor tragt eine Stabwickelung. welche in den Schleif- 
ringen ausląuft. Die Hauptabmessungen der Maschine 
sind folgende:

Polzahl ........................... 48
Stator: Bohrung Durchm. . . . 3975 mm 

Eisenbreite........ 400 „
Kranzstiirke................... 90 „
Luftschlitze . . . . 2 zu 10 „
Nuten pro Po] und Phase 3
Breite der Nuten . . . 20,5 mm
liefe jy ... 33,u

Driihte pro Nutę . . . 5
Schaltung . . . . . . Y-
Aktives Eisen . . . 4250 kg
Kranzstarke . . . . . 58 mm

Botor: Luftschlitze . . . . 3 zu 8 „
Breite der Nuten • • 8 „
Tiefe „ „ . . . 16,5 „
Zahl der Nuten pro Pol

und Phase . . . . . 10
Stilbe pro Nutę . .. . . 1

Luftzwischenraum zwischen Stator
und Botor . . . . . . 4 mm

Die Schaltanlage des Motors umfaBt einen drei- 
poligen Olschalter und einen Strommesser. Das Kabel 
yorsorgt auBer ihm einen kleinen Motor, welcher den 
zum Auffullcn der Windkessel dienenden Luftkompressor 
antreibt, und eine Lichtleitung mit Strom.

Ein sclmcllaufender Schleifringmotor der Elek- 
trizitats-Aktien-Gescllschaft, yormals W. Lahmeyer & 
Gic., (Fig. 48 u. 49) treibt auf der Charlottengrube 
bei Gzernitz in Oberschlesien eine Zwillingsdoppel- 
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plungerpumpe, welche 3,5 ębm auf 262 m fordert, mit 
175 Umdr. pro Min. an. Er ist von normaler Bauart, 
Type HS 260/175 der erwahnten Firma, und leistet 
bei 750 V und 15 Perioden (10 Polen) 260 PS. 
Stator und Rotor sind wieder zweiteilig, ihre Ab- 
messungen sind folgende:

Zahl der Phasen des Rotora .... 3
Schlupfung....................................................... 2,75
Wirkungsgrad................................. . 91,4.
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Stator . . 1800 450 1500 120 5,4 X 6,4 0,068 0,93

Rotor . . . 1496 450 1300 150 15 x 10 0,0167 —

Die Statorwicklung besteht aus Kupferstaben und 
ist an 3 Schleifringe gelegt, welche die Yerbindung 
mit einem weiter unten niiher beschriebenen Fliissig- 
keitswiderstand vermitteln. Der Motor ist mit einer 
KurzschluB- und Burstenabhebevomchtung versehen, 
welche die Abnutzung der Schleifringe und Biirsten 
wahrend des Betriebes und die Gefahr einer Funken- 
bildung beim Abhebcn der stromfuhrenden Biirsten 
bcseitigen soli. Eine. zwangslaufige Yerbindung der 
kurzschlieBenden und abhebenden Organe verhindert 
ein Abheben der Biirsten vor dem KurzschlieBen der 
Schleifringe.

Die Pumpen.
Die Hochdruckzentrifugalpumpen.

I Nach den ersten Erfolgen, welche die Hochdruck- 
Jzentrifugalpumpen, besonders die Sulzerschen Systeme, 
4 seit wenigen Jahren aufzuweisen haben, ist ihre Ent- 
/ wickelung so uberraschend schnell fortgeschritten, daB 
; Firmen, welche bisher zu den iiberzeugtesten Yer- 
t tretem des Kolbenpumpensystems gehorten, an die

Konstruktion vón Hochdruckkreiselpumpen herangMreten 
■ sind. Bei den kleinen Abmessungen. der geringeh 
r W^tung und der einfachen Konstruktion ist dieses

System das Ideał einer BergwerkspumpA DaB die 
Praxis diese Yorziige anerkennt, beweist die rasche Ein
fuhr ung der Zentrifngal pumpe in den Bergbau.

Bei der ersten groBeren Wasserhaltungsanlage, 
welche die Firma Gebruder Sulzor fiir die Bergwerks- 
und Huttengesellschaft in Horcayo in Spanien lieferte, 
fand eine Unterteilung der Wasserhebung insofern statt, 
daB auf den Wasserhaltungssohlen Pumpen von verhalt- 
nismiiBig geringer Druckleistung aiifgestellt wurden, 
von denen immer eine. der anderen zuhebt. (Fig. 50.) 
Die verschiedenen Pumpen arbeiten voll kommen gleich- 
artig, da ihre Motoren von derselben Stromquelle 
gespeist werden, und die Pumpen durch die gleiche sie 
nacheinander passierende Wassersaule belastet sind. 
Bei dem Fortschreiten des Abbaues in die Teufe be- 
half man sich eine Zeit lang mit einer Zubringer- 

pumpe und stellte, wenn die niichste Wasserhaltungs- 
sohle erreicht war, wieder eine Pumpe auf. Die 
Móglichkeit einer derartigen Yerteilung der Wasser- 
haltung auf rerschiedene Sohlen ist ein gemeinsamor 
Yorteil des inWartung und Raumverbrauch so anspruchs- 
losen, in der Anschaffung so billigen Pumpensystems 
und der groBen Yerteilungsfahigkeit der elektrischen 
Energie. Bei der Yerwendung mit Dampf, Druck- 
wasser oder Elektrizitat angetriebener Kolbenpumpen

Fig. 50. Schematischo Anordnung der Wasśerhaltung in 
Horcayo *).

verbieten die Anlage- und Betriebskosten eine derartige 
Unterteilung der Wasserhebung und driingen zu einer 
auf der tiofsten Sohle aufzustellendenZentralwasserhaltung 
hin. Die groBen Wassermengen, welche oft auf den 
obersten Sohlen zu sitzen, liiBt man yięlfach noch 
wegen der praktischen Umnóglichkeit, sie dort mit ein- 
fachen Mitteln zu heben, nach der Wasserhaltungssohle 
fallen und sieht schon einen groBen Erfolg darin, 
wenn man einen geringen Bruchteil der in dem 
Gefiille rergeudeten Kraft in einem Peltonriidchen usw. 
ausnutzen kann. Diesem Kraftgewinn von einigen 
hundert Pferden in einem Bergwerksbezirk, wie dem 
Ruhrrener, steht auf der anderen Seite der Bilanz ein 
Mehr von rielen tausend PS gegeniiber, welche die 
Zentralwasserhaltung fiir die Gewaltigung der ihr aus 
den oberen Teufen zufallenden Wasser aufzuwenden 
hat. Dazu kommt, daB das Wasser aus dem Deck- 
gebirge meistens klar in die Baue tritt und erst beim 
Durchgang durch sie all die Unreinigkeiten aufnimmt,

*) Z. d. Ing. Bd. XXXV.
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welche seine Yerwendung in der Grube und iiber Tage 
erschweren. Reines, mbglichst an der Einbruehsstelle 
abgefangenes und zu Tage gefbrdertes Wasser wurde 

( durch seinen hbherenWert und die Entlastung derHaupt- 
' wasserhaltung die ganze Pumpenanlage bezahlt machen. 
1 Fiir die Wasserfórderung in solchen Fallen konnte beim 
I hentigen Stand der Technik nur mehr die Hochdruck- 
(zentrifugal pumpe empfohlen werden. Jedenfalls sollte 

I man bei der Ansarbeitung von Wasserhaltungsprojekten
fiir neue Bergwerko die durch die Einfiihrung der 
Zentrifugalpumpen geschaffene Mbglichkeit, die Wasser 
von den Sohlen, auf denen sie zuflieBen, direkt zu Tage 
zu fórdern, nicht auBer acht lassem Da die Wasser 

i meistens an Kliiften usw. zu sitzen, wird die Fassung 
bergtechnisch nur .seiten auf Schwierigkeiten stóBeh.

Die gute Aufnahme, welche die Hochdruckzentri
fugalpumpe in der Prasis tindet, hat den Eifer der 
Pumpen-, besonders auch der Turbinen-Konstrukteure,

Schnitt durch das Gehiiuse der Hóchuruckzentrifugalpumpe von Gebr. Sulzer.Fig. 51. 
aufgenommen und mittels der bogenformigen Fltigel, 
die zwischen beiden Seitenwanden des Rades sitzen und 
mit ihnen in einem Stuck aus Bronze gegossen sind, 
gegen den. ubergreifenden Rand des feststehenden Leit- 
kbrpers geschleudert. Die Form der Laufrader und der 
auf beiden Seiten mit Leitelementen versehene Fiihrungs- 
kbrper wird in den Photographien auf Tafel 25 wieder
gegeben.

In den schriig durchbrochenenLeitkanalen (Fig. 1 der 
Tafel 25) geht die Fliissigkeit auf die andere Seite des 
Rades und trittdortin den mittleren Richtungskbrper (Fig. 1 
der Tafel, Mitte) uber, welcher sie durch 6 flachbogen- 

denen ja dieses ganz nach Wasserraderart arbeitende 
Pumpensystem nilher stand ais jenen, lebhaft angeregt 
und in kurzer Zeit eine Reihe von Konstruktionen zu 
Tage gefórdert.-

DiePumpe der Maschinenfabrik Gebr. Sulzer. 
Yon den rerschiedenen Systemen verdient die ..Sulzer- 
pumpe" wegeu der Zahl und GroBe der Ausfuhrungen 
an erster Stelle genannt zu werden. Ihre Konstruktion 
ist in dem Sammelwerk*) schon beschrieben. In Er- 
ganzung der dortigen Ausfuhrungen seicn hier einige 
neueren Zeichnungen und Photographien wiedergegeben, 
welche die Anordnung und Wirkungsweise der Pumpen 
besser erkennen lassen, ais die im Sammelwerk ge- 
brachtem Einen Schnitt durch das Pumpengehause 
Ycrbildlicht die Fig. 51.

Das Wasser tritt an dem linken Saugstutzen ein, 
wird von der konzentrischen Saugbffnung des ersten 
auf der Welle festgekeilten Schleuderrades (schraffiert) 

fbrmigeKanale dem zweiten Schleuderrad zufuhrt (Fig. 2). 
Die Fuhrung des ausgeworfenen Wassers in den ring- 
fbrmigen Druckraum, welcher zwischen dem Gehiiuse 
und den Leitriidern verbleibt, ubernehmen die Offnungen, 
welche in die Leitriider an der Peripherie eingeschnitten 
sind. Aus dem Druckraum drangt das Wasser in einem 
nach innen fuhrenden doppelgekrummten Kanał der 
Ansaugebffnung des dritten Schleuderrades zu. In dem 
zweiten Lauf- und Leitradersystem wird auf dieselbe 
Weise der Druck auf die doppelte Hbhe gebracht. In-

*) Bd. IV, S. 333.
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folgo des~von der Eintrittsbffnung sich allmahlich er- 
weiternden Querschnittes der Leitkaniile setzt sich die 
Beschleunigung der Fliissigkeit allmahlich im Druck 
um. Die Druckleistung der einzelnen Sćhleuderradęr 
hiingt naturlich von der Umlaufszahl ab. Bei den 
vorhandenen Anlagen entfiillt auf ein Rad eine Druck- 
steigerung bis zu 6,5 Atm = 65 m manometrische 
Druckhohe. Mit einer vierriiderigen Pumpe liiBt sich 
also ein Druck von 26 Atm = 260 ni Widerstandshohe 
erreichen. Bei grbBeren Teufen werden mehrere Pumpen 
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hintereinander geschaltet und entweder einzeln (Zechen 
Yictor und Friedlicher Nachbar) oder zu zweien, dann 
gewohnlich durch einen zwischen den Pumpen aufge- 
stellten Elektromotor (Fig. 52), angetrieben.

Die hier abgebildete Anlage steht bei der Nord- 
bbhmischen Kohlenwerks-Gesellscliaft in Brus im 
Betriebe. Die Pumpen fordem bei 1440 Umdr. pro 
Min. 1,3 cbm auf 212 m Fbrderhbhe. Der 90 PS- 
Drehstrommotor ist von der El.-A.-G. yorm. Kolben & Cie. 
in Prag-Yysocan geliefert.

, .direkt gekuppęli mit einem 90 PS.-Drehstrom-Motor.

Die Lauf- und Leitriider sind aus einer Spezialbronze, 
die Welle aus Nickelstahl gefertigt. Samtliche Innen- 
teile lassen sich auch bei grbBeren Pumpen in der Zeit 
von etwa zwei Stunden- durch Reseiwestucke ersetzen. 
Darin liegt ein weiterer groBer Yorteil der Zentrifugal- 
pumpen. Wahrend man bei den Kolbenpumpen durch 
den zeitraubenden Ausbau der Kolben u. s. w. ge- 
zwungen war, ganze Maschinensatzo in Reserve zu halteu, 
gewiihrt bei der Kreiselpumpe eine zweite Garnitur 
der Innenteile, welche sich bei groBen Anlagen auf 
hochstens 4—5000 stellen diirfte, eine praktisch 
geniigende Sicherheit.

Das Yerdienst, zuerst, unbeirrt durch all die Be- i 
denken, welche die Yertreter der Kolbenpumpensysteme I 
gegen die Hochdruckkreiselpumpen geltend machten, - 
Zentrifugaipumpen fiir groBe Wassermengen (7 bis / 
8 cbm/min.) und Druckhohen (uber 500 m. manometr, i 
Druck) in Dienst gestellt zu haben, gęliuErt der westfali- | 
schon Zeche Yictor. Der Erfolg hat, wie die Ergebnisse 
unserer Yersuche und die weiter unten gegebene Auf
stellung der Betriebskosten, deutlich vor Augen fuhren, 
das Wagnis gekront und auch viele der einstigen; 
Gegner des Systems so yon seiner Brauchbarkeit ubpiS 
zeugt, daB sie selbst sich mit grÓBtem Eifer der Kon
struktion von Hochdruckzentrifugalpumpen zugewandt 
haben.

Fig. 52. Zwei hintereinander geschaltete Sulzerpumpen, 
Die iiuBerst geschickte Anordnung der vielgestalteten 

Leitkorper sichert der Sulzerschen Konstruktion einen 
iiuBerst geringi n Krafiwerbrauch und eine stoBfreie 
Fiihrung des Wassers. Die Welle ist an den Ausfuhrungs- 
stellen^durch Stopfbiichsen abgedichtet. Sie wird durch 
zweiRingschmierlager getragen, von denen das eine(Fig.2, 
Tafel 25) mit dem Saughals in einem Stfick hergestellt ist, 
wahrend der Korper des andern mit dem Deckel des 
Pumpengehauses verschraubt ist. Einer seitlichen Yer- 
schiębung des Laufradersystcms wird durch ein 
Kammradlager und einen Gegendruckkolben vorgebeugt. 
Da die Konstruktion des letzteren von der Firma 
Sulzer noch geheim gehalten wird, entspricht das in 
der Fig. 2, Tafel 25, gegebene Bild beztiglich der Druck- 
ausgleichung nicht der Wirklichkeit. Die Pumpen werden 
mit den weiter oben schon beschriebenen Motoren 
durch elastische Kuppehmgen verbunden.

Der Zusammenbau der Pumpe yollzieht sich in der 
einfachsten Weise. In das Gehause wird die Welle 
mit dem ersten Laufrad und dann das erste Leitrad 
eingebaut, darauf folgen hintereinander daszweiteLaufrad 
und der Zwischenkórper, das dritte Laufrad, .das zweite 
Leitrad, das rierte Leitrad und der Deckel, der den 
Umrichtungskanal fiir das zweite Radsystem aufnimmt. 
Die Rader werden durch Schrauben znsammengehalten.
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Die Anlage auf Zeche Yictor (Fig. 53)*  umfaBt zwei I denen jede mit vier Laufradern auśgerustet ist. Die erste 
hintereinander gesclialtete Pumpen gleicher Bauart, von | Pumpe saugt das Wasser aus etwa 4- m Hóhe an und

*) Die Angaben iiber dio Anlage auf Yictor eutstammen teil- 
weise einem vom Oberingenieur Mirbach in Dortmund gelieferten 
Beitrage.

Fig, 53. Die WasserhaltungBanlagc der Zeche

gibt es durch ein Yerbindungsrohr mit etwa 25 Atm. 
Druck an die zweite ab, welche.es auf etwa 52 Atm. 
bringt und zu Tage fórdert. Man ist also hier von 
der in Horcayo ublichen Anordnung, die Pumpen der 
einzelnen Druckstufen auf verschiedenen Sohlen aufzu- 
stellen, abgegangen und hat sie nebeneinander gesetzt. 
Dieselbe Anordnung wird die Wasserhaltung der Zeche 
Friedlicher Nachbar (Fig. 54 u. 55) erhalten. Auf Yictor 
ist in die Saugleitung ein Sicherheits- und ein FuB- 
ventil, in die Druckleitung hinter der zweiten Pumpe 
ein Absperrschieber und ein Ruckschlagventil eingebaut. 
Das letztere soli verhindern, daB bei einem plbtzlichen 
Stillstand die Wassersąule der Steigleitung in die erste 

Yictor" mit Sulzor-Hochdruckzentrifugalpumpe.
■ ■ -a- 

Pumpe und gegen das FuBventil der Saugleitung 
drangt. Tritt in der Saugleitung eine unzulassige 
Drucksteigerung ein, so bffnet sich auch das Sicher- 
heitsventil.

Die beiden durch eine Lederbandkuppelung mit den 
Pumpen direkt gekuppelten Motoren sind, wic bereits 
erwahnt, verschiebbar aufgestellt, sodaB auch von der 
Motorseite aus die Pumpe leicht zuganglich gemacht 
werden kann. Die Statorwickelungen beider sind, wie 
das Schema Fig. 25 zeigt, parallel geschaltet. Da die 
In- und AuBerbetriebssetzung der Pumpen von der 
Zentrale aus erfolgt, weist die Schalttafel der Pumpen- 
kammer-nur zwei Amperemeter und einen Notausschalter 
auf, welcher im normalen Betriebe auch beim Still
stand der Anlage eingeschaltet bleibt. Yon der Schalt
tafel fiihren zwei in allen Polen gesicherte Kabel zu 

welche.es
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den Motoren. Nach den Angaben der Fabrikanten 
sollte bei der Annahme eines
Wirkungsgrades der Dampfmaschine . . . %: 90pCt.

„ des Generator® ohne Erregung ; 94 „ 
des Kabels . . . . . .%:99 „ 

der Motoren............ : 93 ..
der Pumpen.......................... • %: 74 „

Fig. 55. GrundriG.
Anordnung der Sulzerpumpen auf Zeche „Friedlicher Nachbar“.

oben bereits beschriebene Dampfwasserhaltung. Die 
letztere verbrąucht bei einer Leistung ron 13 cbm/min. 
auf dieselbe Forderhohe 143 qm Raum, wahrend 
die erstere bei 7 cbm/min. nur 46 qm beansprucht. 
Da die elektrische Wasserhaltung weit weniger Warme 

ein Gesamtwirkungsgrad yon 57,64 pCt. erreicht werden. 
Unsere Yersuche ergeben, daB der tatsaćhliche Wirkungs
grad den garantierten sogar noch uberschritt. Wie 
gering der Raumrerbrauch der Hochdruck-Zentrifugal- 
pumpen ist, gent am besten aus dem GrundriB des 
Maschinenrauml auf Yictor (Fig. 56) heiwor.

Neben der Zentrifugalpumpenanlage liegt die weiter 

entwickelt, ais die mit Dampf betriebene, konnte der j 
ursprurigiich fur eine zweite Dampfwasserhaltung be- ; 
stimmte, bei dem Einbau der elektrischen bereits vor- 
handene Raum auch weit niedriger sein. Hatte man 
die Zentrifugalpumpen hintereinander angeordnet, so
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hutten sie bequem in einem 4 m hohen doppelspurigen 
Querschlag Platz gefunden, eine Wasserhaltung von

Ein weiterer Yorzug der Hochdruckzentrifugalpumpen 
liegt in der iiuBerst geringen Fliiche und Starkę der 
erforderlichen Fundamente. Ganz abgesehen von den/

.90 —

Dampf*‘aMnrhallu.nfj >: /J cbm Lwt/ung

GrundnB des Maschmenraums auf „Victqr“.

groBen Kosten, bereitet die Fundamentierung der ląng- 
gestreckten Dampfwąsserhaltungen, dereń Betrieb oft 
schon durch geringe Senkungen des Mauerwerkes ge- 
stort wird, in unruhigem Gebirge noch groBere Schwierig
keiten ais die Anląge der Maschinenraumc.

Die Inbetriebsetzung der Pumpen spielt sich folgender- 
maBen ab. Die Pumpen werden bei geschlossenem 
Hauptabsperrschieber aus der Steigrohrleitung gefiillt 
und die ins Pumpeninnere. eingedrungene Luft abge- 
lassen; darauf setzt man den Generator in Betrieb, 
wobei dessen Erregung allmahlich yerstarkt wird. Da 
der Stromkreis ja immer geschlossen ist, laufen denn 
auch die Motoren an. Haben die Pumpen Wasser ge- 
faBt und es auf einen Drnck gebracht, der etwa 12 Atm. 
uber die Wasserpressung in der Steigrohrleitung liegt, 
so wird der Hauptschieber geóffnet. Dabei setzt sich, 
entsprechend dem wachsenden Durchgangsquerśchnitt, 
der Uberdruck yon 12 Atm. in eine Mehrfbrderung (um, 
und die Steigrohrleitung beginnt auszugieBen. Der 
Generator ist wahrend des Anlassens nur mit 30—35 pCt. 
seiner Normalleistung belastet. Wahrend des Offnens 
des Schiebers steigt die Maschinenleistung allmahlich 
auf die normale Hohe. Der ganze ĄnlaBvorgang von 
dem Offnen des Zustrbmnngsyentils der Dampfmaschine 
bis zum Erscheinen des Wassers an dera AusguBrohr 
nimmt unter normalen Yerhaltnissen kaum mehr ais 
eine Minutę in Anspruch. Doch muli beim Anlassen 
die Tourenzahl des Generatora und der darangehiingten 
Motóren so geregelt werden, daB sie der Forderhohe 
und der Pumpenleistung genau entspricht. Dann fassen 
die Pumpen sofort Wasser. Wartet man bei dem An- 
laufen der Pumpen mit dem Offnen des Hauptschiebers 
zu lang, so erhitzt sich das in den Pumpen herumge- 
schleuderte Wasser, und man ist gezwungen, die Pumpen 

nach einigen Minuten stillzusetzen und neu aufzufullen. 
Das Abstellen der Pumpen geht in umgekehrter Reihen- 
folge vor sich. Man schlieBt zuerst den Schieber bei 
yollem Betriebe, was yollkommen gefahrlos geschehen 
kann, und entlastet den Generator durch allmahliche 
Ausschaltung der Erregung. Das Persona! verstiindigt 
sich iiber die beabsichtigte In- und AuBerbetriebsetzung 
durch das Telephón.

Die Anlage auf Zeche Yictor liiuft jetzt seit mehr 
denn einem Jahr mit Ausnahme einer niehrstiindigen 
Betriebspause an den Sonntagen ununterbrochen, und 
hat sich nach dem Zeugnis der Zęchenverwaltung aus- 
gezeichnet bewahrt. Ein YerschleiB der Lauf- oder 
Leitriider ist, wie der unveranderte Wirkungsgrad 
beweist, nicht eingetreten, obwohl das Wasser oft 
Fremdkórper, Torfstreu, Holzspiine usw. mitfuhrt. 
Bei einer Besichtigung der inneren Pumpenteile nach 
einer etwa 8 monatlichen Betriebsdauer wurde die 
merkwurdige Tatsache festgestellt, daB Leit- und 
Schaufelrader mit einem millimeterstarken Kalkabsatz 
bedeckt waren.

Die Erfolge der Pumpen auf, Yictor haben der 
Firma Sulzer eine groBe Anzahl von Auftriigen aus 
dem rheinisch-westfiilischen und anderen Bergbaureyieren 
eingetragen. Die Wasserhaltung der Zeche Friedlicher 
Nachbar, welche ebenso angeordnet ist, wie die auf 
Yiktor, soli bei 1500 Umdreh./min. der Pumpen 5 cbm 
auf 620 m Hbhee heben.

DieHochdruckzentrifugalpumpe von Rateau. 
Die Rateausche Yielzollenpumpe (pompę multicelhi- 
laire) kann zugleich ais Type fur eine ganze Anzahl 
anderer gebauter System e gelten. Sie weichen von der 
Sulzer-Pumpe wesentlich ab insofern, ais die Wasser- 
fuhrung nicht in einer <.'s'chleifen-, sondern in einer
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wellenfórmigen Richtung erfolgt. Wahrend bei der 
Sulzer-Pumpe das Wasser zunachst durch das Laufrad 
achsial angesaugtund radial ausgeworfen wird, dann in dem 
Umrichtungskbrper und dem 2. Laufrad eine Richtungs- 

Fig. 57. Senkrechter Liingsschnitt durch eine Turbopumpe, System Rateau.
abwechselnd von dem 1. Schleuderrad bei 4 angesogen 
und gegen den Innenrand der zellenartigen Kammer ge- 
schleudert, worauf das geprefite Wasser wieder in 
ąchsialer Richtung der Ansaugbffnung des zweiten 
Schleuderrades zufliewt.

Fig. 58. Leitschaufelanordnung der Diaphragmen 
der Rateaupumpe.

Jedes Rad lauft in einer besonderen Zelle, welche 
durch ein sog. „Diaphragma" von der nachsten ge-

*) Oesterr. Zeitschr. f. d. Berg- u. Huttenw., 1904, S. 351. 

veranderung von 360 " erfahrt, und endlich nach einem 
weiteren Richtungswechsel von 90 ® aus dem 2. Lauf
rad in das 3. Laufrad tritt, wird bei der Rateaupumpe 
(Fig. 57) und der ihr ahnlichen Anordnungen das Wasser 

scbieden wird. In diesen Scheidewanden sind n-fórmige 
Kanale eingelasson, dereń einer Schenkel ais Diffusor 
wirkt, wahrend der andere das Wasser von der Peri
pherie zur Achse fiihrt. Da der Wasserstrahl aus dem 
Schleuderrade sich bereits in einer drehenden Bewegung 
befindet, nahme er beim Durchstrbmen des Leitkanals 
eine um so grbBere Winkelgeschwindigkeit an, je mehr 
er sich der Achse naherte. Dadurch wiirde sich die 
Pressung im Kanał ebenso stark verringern, ais sie in 
dem Schleuderrade und dem Diffusor zugenommen hat. 
Um das zu verhindern, ordnet Rateau in dem Leitrad 
(Fig. 58) Flugel an, welche don Wasserstrahl dem 
Flugelrad in einer fur die Aufnahme sehr gunstigon 
Form zufuhręn. Die Scheidewiinde greifen am Rande 
in Rillęn des Gehauses ein. ' Das Pumpengehause setzt 
sich aus zwei in einer horizontalen Schnittlinie auf- 
einandergepaBten Gehauseteilen zusammen. (Fig. 59.) 
In dem an der Niederdruckseite liegenden Gebause- 
deckel (links) mundet das Saugrohr wahrend die Hoch- 
druckseite in einer spiralisch eingedrehten Rinnę das 
Wasser nach seinem Austritt aus dem letzten Schleuder
rad aufnimmt und dem Druckstutzen zufuhrt.

Um einer seitlichen Yerschiebung der Welle ent- 
gegenzuarbeitcn, bemiRt Rateau die dem Wasserdruck 
ausgesetzten beiden Flachen der Laufrader so, dafl die 
niedere Wasserpressung auf eine gróLerc, die hbhere 
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auf eine kleinere Laufradseitenfliiche wirkt. Zudem 
ordnet er an dem der Druckwirkung entgegengesetzten 
Achsonende einen Gegendruckkolben an, dessen Zylinder- 
raum auf der einen Seite mit dem SteigrohranschluB 
auf der anderen mit einer Zelle des Pumpengehauses

in Yerbindung steht. Da bei einigen Anlagen sich 
der mit der Welle umlaufende Gegendruckkolben und 
sein Zylinder sehr schnell abnutzten, ordnet die Firma 
Sautter, Harle & Cie. in Paris, welche bisher die Mehr- 
zahl der Rateaupumpen ausgefiihrt hat, fur den Gegen- 

Fig. 59. Hochdruckzentrifugalpumpe, System Rateau, in der Ausńihrupg der'Skodawerko zu Pilsen.

druckkolben eine eigens konstruierte Schmierromchtung 
an. (Fig. 60.) Sie_besteht in einem PreGzylinder E, der

Fig. 60. Schmiervorrichtuug des Gegendruekkolbens 
der Rateaupumpe.

auf einen Flansch des Pumpengehauses aufgesetzt wird. 
In dem Zylinder befmdet sich die Schmiere, welche 
durch den Kolben I gegen den Druck eines kleinen 
federbelastoten Yentils J in die vor dem Gegendruck
kolben liegende Kammer gefuhrt wird. Dor Schmier- 
kolben wird Ycrmittels des Handrades H und der 
Schraube N nach Bedarf eingestellt.

Die Druckleistung der einzelnen Rader ist bei der 
Rateaupumpe viel geringer ais bei der Sulzerschen.

Bei der ersteren entfallt auf ein Laufrad eine Druck- 
steigerung von nur 1,5—2 Atm, bei der letzteren von 
6,5 Atm. Die Folgę davon ist, daB die Pumpen recht 
lang werden, und viele Riider, bei 200 m Druckhohe 
beispielsweise 8—10 Schleuderrader, von verha.ltnismaBig 
kleincm Durchmesser, besitzen, wahrend die Sulzer- . 
pumpen sich weit kurzer bauen und mit wenigen, : 
beispielsweise 4, LaufiAdern von grofierem Durchmesser, i 
Drucksteigerungen von 26 Atm erzielen.

Die Skodawerke in Pilsen haben eine Reihe kleiner 
Rateaupumpen folgender Bemessung auf bsterreichischen 
Bergwerken aufgostellt.

Mit der Pumpe auf dem Humboldschacht II, welche 
gegen eine manometrische Widerstandshohe von 162.5 m 
fordert, wurden im April d. J. Yersuche angestellt,

Schachtanlage Ort

Pumpo

Leistung 
cbm/miu.

Pbrder- 
hbhe 

in

Touren- 
zahl der 
Pumpe 

i. d.Min.
Gisolaschacht . . Haan, Bbhmeu 0,7 160 1450
Humboldschacht
II...................

Niedergeorgen- 
thal, Buhmen 1,0 159 1450

Anloff- u. Soflen- 
• schacht .... Buckwa, Bbhmeu 0,8 24 2900

Simsonschacht . Mahren 0,5 154 2900
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die nach Angabe der Skodawerke folgende Ergeb
nisse hatten.
Ergebnisse der Yersuche mit einer Rateau- 

pumpe.
(12 Schaulelrader zu 229 mm Durchmęsser.)

Yersuch Nr.

Stromstarke A.........................................
Spannung V.........................................
Cos p........................................................
Energieaufnahmo des Motors KW . . 

PS..........................
Tourenzahl i. d. Min...............................
Leistung 1/min.........................................
Ablesung am Manometer Atin. . . .
Manometer iiber Pumpenmitte m . .
Saughóhe bis Pumpenmitte einschl. dei

Widęrstaude, m..........................
Gesamte mouometrische Forderhohe, m
Nutzarbeit der Pumpe . . . ... .
Mechanischer Wirkungsgrad gesamt pCt

„ ■ „ des Motors
n „ . der Pumpe „

I II III

17,2 20 21,6
1900 1900 1900
0,865 0,865 0,865
49,02 57 61,56
66,6 77,44 83,66
1463 1467 1463
865 1144 1300
18,4 17,5 17
1,07 1,07 1,07

1,43 1,43 1,43
186,5 177,5 172,5
35,85 45,12 49,83
53,8 58,3 59,6
90 90 90
59,8 64,7 66,2

Fig. 61. Die Teile der Hpohdruckzenirifugalpumpeu von Borsig

Bei der neuesten Type G der Borsigpumpe nehmen 
die Zwischenwande die Umfuhrungskaniile fur die Uber- 
leitung der Fliissigkeit von einer Stufe in die andere 
auf. Das Gehause hat die Form eines vollkommen

Nach einer Mitteilung der Bruser Kohlenbergbau- 
Gesellschaft soli der dynamische Wirkungsgrad der 
40 PS Pumpe auf Giselaschacht 0,63 bis 0,655 betragen. 
Die Firma Sautter, Harle & Cie. hat eine Anzahl An
lagen ausgefuhrt. von denen bisher die drei Pumpen 
der Huanchucagrube in Bolivien die groBten zu sein 
scheinen. Yonilmen heben je zwei 4,1 cbm 'min. auf 180 m, 
die dritte dasselbe Quantum auf 120 m. Bemerkenswert 
wegen der geringen Wassermenge und groBen Druck- 
hóhe ist die fiir die Mines de Carmaus (Tarn) im Bau 
begriffene Pumpe, welche mit 2900 Umdr./min. 
0,41 cbm/min. auf 400 m Hohe werfen soli.

Die Hochdruckzentrifugalpumpe d e r 
Maschinon-fabrik A. Borsig in Tegel. Hin- 
sichtlich der Form und Anordnung der Schaufel- 
rąaer besitzt die Borsigpumpe (Fig. 61) viel Alinlichkeit 
mit der Sulzerschen Konstruktion. Sie laufen innerhalb 
der Leitrader, welche eine von der Sulzerschen ganzlich 
abweichcnde Anordnung aufweisen.

glatten Zylinders, aus dem nach der Abnahme des 
hinteren Deckels der ganze Lauf- und Leitradersatz 
samt der Welle herausgezógen werden kann. Es ist 
aber auch moglich, die Welle an ihrem Platze zu be-
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laśsen und Riider und Żwischęnwande einzeln heraus- 
zunehmen. Die Laufrader sind durch. auswechselbare 
Ringe abgedichtet, welche beim YerschleiB leicht er- 
neuert werden kónnen. Die Befestigung der Rader auf 
der Welle erfolgt durch Hiilfe eines Nut- und Feder- 
cingrilfs, welcher die Abnahme der Laufrader von der 

Fig. 62, Ansicht der Hochdruckzentrifugalpumpe von Borsig.

lastungsscheiben angebracht, welche vor den offenen 
Leitradern ais Begrenzung umlaufen. Durch diese 
Anordnung wird erreicht, daB der Eintrittsspalt 
an einer Stelle der Laufradsoite liegt, wo die Wasser- 
bcschleunigung schon gróBtenteils in Druck umgesetzt 

Welle erleichtert. Zwischen den Riidern sind Ab- 
standsringe auf die Welle aufgeschoben. Riider und 
Ringe werden durch das letzte Laufrad, das mit einem 
Gewinde auf die Welle aufgeschraubt wird, zusammen- 
gehalten. Zur Beseitigung des achsialen Schubes sind 
an einem oder mehreren Riidern der Einlaufseite Ent-

ist. Der auf die Einlaufseite des Rades wirkende 
Druck wird dadurch auf Kosten des gegen die Ruck- 
seite gerichtetcn verstarkt. Der Durchmesser, bezw. 
die Zahl der Entlastungsscheiben, entspricht den vor- 
handenen Druckstufen. Einer seitlichen Yerschicbung 

Fig. 63. Senkrechter Langsschnitt durch die Jiiger-Pumpe.

der Welle wird auBerdem durch die Anordnung von I Fallen, wo zwei Pumpen in Hintereinanderschaltung 
Kugelspurlagern an beiden Wanden vorgebeugt. In I arbeiten, wahlt die Firma Borsig eine der in Fig. 52
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abgebildetęn Aufstellung ahnliche Anordnung, bei 
welcher die Stellung der Saugseiten beider Pumpen so 
gewahlt ist, dafi die entstehenden Seitendrucke ein- 
ander entgegenwirken und sich aufheben. Entlastungs- 
scheiben sind hier also entbehrlich.

An der Saugseite wird die Welle, um ein An- 
Saugen von Luft zu verhindern, durch eine mit Druck- 
wasser gefullte Kammer abgedichtet. Fur die Druck- 
seite verwendet man bis zu Fórderhóhen von 100 m 
Hanfpackung oder Ledermanschetten, daruber hinaus 
eine Labyrinthdichtung.

In der letzteren wird das Wasser durch eine groBe 
Anzahl von Richtungsveranderungen so gedrosselt, daB 
nur etwas Sickerwasser ausflieBt, das in einer mit 
Baumwollpackunggedichteten Kammer aufgefangen wird.

Auf der dem Antriebsmotor zugewandten Seite 
(Fig. 62) wird die Welle durch ein Ringschmierlager 
getragen. Auf der anderen ruht sie in einer langen, 
nach auBen abgeschlossenen Stopfbuchse, welche durch 
eine Schmierpressc mit 01 versorgt wird. Das aus 
der Lagerbuchse nach innen austretende 01 sammelt 
sich in einer ringformigen Kammer, aus dereń oberem 
Teile es von Zeit zu Zeit abgelassen wird.

Die Ausrustung der Borsigpumpen mit hydraulischen 
Nebenapparaten ist der bei den Sulzerpumpen ein- 
gefuhrten im groBen und ganzen gleich. Auf dem 
Druckstutzen sitzt ein Riickschlagventil, welches mit 
einer Skala und einem Handrad zum Einstellen der 
geforderten Wassermenge versehen ist und ein Um- 
fuhrungsventil zum Anfullen der Pumpe besitzt. Am 
Saugkrummer befindet sich ein Sicherheitsventil, welches 

beim Undichtwerden des Ruckschlagyentils verhindert, 
daB der volle Druck in der Saugleitung auftritt. An 
dem Pumpengehause sind ferner Manometer, Vakuum- 
meter und Entluftungshahne angebracht. Zum Ab- 
schluB der Saugleitung wird ein FuBventil mit Saug- 
korb mitgeliefert.

Eine kleine Borsigpumpe steht seit etwa einem 
halben Jahre auf der Zeche Holland bei Wattenscheid 
zur vollen Zufriedenheit der Yerwaltung in Betrieb.

Die Hochdruckzentrifugalpumpe, System 
Jaeger. Die von der Maschinenfabrik Jiiger in Leipzig 
gebaute Pumpe wird durch die Figur 63, Langsschnitt, 
veranschaulicht, wahrend die Fig. 64 das Schaufelungs- 
schema zeigt. Fig. 65 lasst die Gestaltung der Lauf- 
und Leitriider einer auseinander genommenen Pumpe 
erkennen. Das Wasser tritt wie bei der Rateaupumpe

Fig. 64. Schema der Schnufelung.

aus dem Saugstutzen A in das erste Schleuderrad B ein 
und wird mit Hiilfe von der Rateau’schen Konstruktion 

Fig. 65. Ansicht einer auseinander genommenen Pumpe, System Jaeger.
sehr ahnlichen Leit- und Schaufelradern allmiihlich auf i Rades geringer ais der des ersten. Die Leitrippen 
Druck gebracht. Doch ist der Durchmesser des zweiten ' liegen wie bei der Borsig-Pumpe frei. Den bemerkens-
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wertesten Unterschied der Jaegerpumpen von anderen 
Systemen weist die Yorrichtung zur Beseitigung des 
achsialen Schubs auf.

An der Aussenseite eines jeden Laufrades sind zwei 
Liderungsringe p p (Fig. 63) angebracht, welche gegen 
entsprechende geformte Ringfliichen des Gehauses ab- 
dichten. Durch den Spalt S an der Peripherie des 
Gehauses wird nun der Druck des Wassers in den 
Raumen a und b gleichmafsig verteilt. Ebenso wird 

in den innerhalb der Dichtungsringe gelegenen Raumen 
c und d durch die kommunizierenden Bohrungen O der 
Radwand gleicher Druck erzeugt, und ein Ausweichen 
des Rades nach einer Seite verhindert. Angenommen 
selbst, dafs die Ringe p p nicht vollkommen dichten, 
so wird doch der Druck auf beiden Seiton der gleiche 
bleiben, weil die Offnung O eine Druckdifferenz nicht 
aufkommen liifst.

Wic die Abbildung in Fig. 66 erkennen liifst, wird

Ansicht der Hóchdruckzeutrifugalpumpe von Jaeger.Fig. 66. 

das Gehause aus einzelnen Lamellen zusammengesetzt, 
welche durch kriiftige Zugschrauben aneinander ge- 
halten werden.

Die Jagerpumpe hat sich seit etwa einem Jahre 
im oberschlesischen Reviere gut eingefuhrt. Es stchen 
dort aunahernd 20 Pumpen im Betriebe. Grofsere 
Anlagen sind fiir folgende Gruben in Auftrag gegeben:

Grubo

Leistung

Pumpe Motor

cbm/min.
Druck- 
hóhe

m

Umdr.- 
miiii

PS.

Neuhofgrube O.-S. 8,0 120 970 300

Im

Betrieb

Con. 
Wenzeslaus- 

u. Ferdinand- 
Grube

Kattowitz 
O.-S.

2,5 140 1160 110

Cleophas- 
Grube Zalence, O.-S. • 1,5 195 1470 115

Radzionkau- 
Grube

Buchholz 
O.-S. 2,0 230 1455 200

Heinitzgrube O.-S.
2 Pumpen von je 
5,0 | 315 j 1470 525 In Auś- 

fuhrung

Zwei 140-pferdige Pumpen wird die Mansfelder 
Gewerkschaft in Eisleben aufstellen. Bei hohen Druck- 
hohen werden, wie ublich, zwei Pumpen hintereinander 
geschaltet. Eine Pumpe dieser Anordnung (Fig. 67) 
steht auf dem rhcinischen Bleibergwerk Bliesenbach 
im Betrieb. Sie hebt mit 1485 Umdr./min. 1 cbm 
auf 336 m.

Die Hochdruckzentrifugalpumpe der 
Maschinenfabrik Gans & Cie., Berlin-Reinicken- 
dor f. Diese Konstruktion weist, soweit sich aus den Yor- 
handenen Unterlagen ersehen liifst, bezuglich der Lauf- 
und Leitraderkonstruktion keine bemerkenswerte Unter- 
schiede auf. Das Gehause ist .bei der in Fig. 68 dar- 
gestellten Ausfuhrung wie bei den Rateaupumpen aus 
zwei Teilen nach einem horizontalen Schnitte zusammen
gesetzt. Die Firma hat aber die Erfahrung gemacht, 
dafs eine Unterteilung des Gehauses in einzelne 
vertikale Kammern wie bei der Jagerpumpe die Zu- 
ganglicbkeit bei der Revision und Reinigung aufser- 
ordentlich erleichtert, und fiihrt deshalb ihre neuesten 
Pumpen in dieser Art aus. Kleinere Pumpen des 
Systems Gans befindeir sich bereits in grolśer 
Anzahl in Betrieb. Yon grofseren Anlagen ist eine 
180-pferdige auf Schacht Grillo der Zeche Monopol, 
und eine 600-pferdige auf Myslowitzgrnbe in O.-Schl.



Fig. 67. Ansicht der Loppelpumpe, System Jaeger, des Bleibeigwerks Bliesenbach.

Fig. 69. Schnitt durch ein Schaufel- und Leitrad 
der Hochdruckzentrifugalpumpe, Syst. Kugel-Gelpke.
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Fig. 68. Neunstufige Hochdruckzentrifugalpumpe der Maschinenfabrik Gans & Cie.
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Fig. 70 Langsschnitt und untere Ansicht. Fig. 71 Querschnitt und untere Ansicht.
Hochdruckzentrifugalpumpe, Pat. Kugel-Gelpke. In der Ausfuhrung von Escher, Wyfs & Cie., Zurich.

zu erwahnen. Die erstere wirft bei 960 Umdr./min. 
4 cbm auf 130 m, die zweite bei derselben Tourenzahl 
7 cbm auf 260 m.

Die Hochdruckzentrifugalpumpe System 
Weise & Monski. Bei der neuesten Ausfuhrung 
der Hochdruckzentrifugalpumpe der genannten Firma 
wird der Seitenschub dadurch ausgeglichen, dalś 
eine Halfte der Druckstufen links vom Druckrolir, 
die andere rechts davon angeordnet wird. Die 
beiden Pumpenseiten sind durch Umfuhrungskanale 
yerbunden.

Die Hochdruckzentrifugalpumpe Patent 
Kugel-Gelpke. Die Hochdruckzentrifugalpumpe 
Kugel - Gelpke, welche von der Firma Escher, 
Wyfs & Cie. in Zurich und fiir Deutschland auch von 
der Berliner Maschinenbau-A .-G. vorm. L. Schwarzkopff 
gebaut wird, weicht von den oben behandelten 
Systemen vor allem hinsichtlich der Wasserfuhrung

Fig. 72. Eintrittsleitapparat der Hochdruckzentrifugalpumpe, 
Pat. Kugel Gelpke. In der Ausfuhrung der Berliner 

Maschinenhau-A.-G. v. L. Schwarzkopff.

Fig. 73, Leit- und Schaufelrader der Hochdruckzentrifugalpumpe, Patent Kugel-Gelpke. In der Ausfuhrung von Escher, 
Wilś & Co. in Zurich,
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und der Abdichtuńg der LaufrSder gegen die Lfiiriiger 
ab. (Fig. 69.)

Im ubrigen ist die Pumpe eine vielzellige Pumpe 
des Rateautyps. Auf der Welle sitzen die Laufrader b 
(Fig. 70 u. 71), welche in den durch die Leitriider c 
geschiedenen Kammern des Gehauses umlaufen. e ist der 
ringfórmige Eintritts-, f der spiralfórmige Austrittsraum. 
Sowohl der Lauf- ais auch der Leitradkąnal ist S-formig 
gewunden. Das Wasser wird in beide achsial ein 
gefuhrt und tritt aus ihnen nach einer Umlenkung von 
2 x 90 0 achsial aus. Abweichend von den anderen 
Pumpensystemen wird das Wasser schon dem ersten 
Schleuderrad durch ein in der Fig. 72 abgebildeten 
Eintrittsleit-Apparat zugefuhrt, der nach senkrechtem 
Schnitt S-fórmig, nach wagrechtem schraubenfbrmig ge- 
wundene Kanale aufweist und dem Wasserstrahl eine 
fiir die Aufnahme durch das Laufrąd gtinstige Richtung 
gibt. Eine Wirbelbildung beim Durchgang des Wassers 
durch die Pumpe wird durch die ununterbrochene 
Schaufelfuhrung verhindert. Die einzelnen Lauf- und 
Leitriider veranschaulicht die Fig.. 73. Ein Endleit- 
apparat (Fig. 74) fuhrt das Wasser dem Austritts- 
stutzen in einer giinstigen Richtung zu. Der Spalt- 
verlust, d. i. der Yerlust vom beśchleunigten Wasser

Fig. 74.' Entleitapparat der Hochdruckzentrifugalpumpe, 
. Patent Kugel-Gelpke. In der Ausfuhrung der Firma 

SchwarzkopiF, Berlin.

Fig. 7S. Ansicht einer Motorpumpe, System Kugel-Gelpke.
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in dem Zwischenraum zwischen Lauf- und Leitrad, 
wird durch die in beiden treppenfórmig eingedrehten 
Abdichtungsfliichen (Fig. 72), welche ahnlich wie eine 
Labyrinthdichtung wirken, auf ein Minimum yerringert.

Einfache Pumpen dieses Systems werden fur Druck- 
hbhen bis zu 700 m ausgefuhrt. Die Saughóhe kann 
bis zu 7 m betragen, ais Mindestwasserąuantum gilt 
200 1/min.

Die Fig. 75 gibt die Ansicht einer Pumpe dieses 
Systems wieder, welche durch einen Schleifring oder 
mit Flussigkeitsanlasser betrieben wird.

Der Nutzeffekt soli zwischen 67 und 77 pCt. liegen. 
Bei Yersuchen, welche in dem Maschinenlaboratorium 
des Eidgenóssischen Polytechnikums in Zurich ausgefuhrt 
wurden, ergab eine 23 PS. Pumpe einen Nutzeffekt von 
71 pCt. Die Yersuchsergebnisse sind in dem Diagramm 
(Fig. 76) wiedergegeben.

‘♦♦♦♦<2«.łu«33Cvxc 'ĆKiwkłc.

F g. 76,. Ergebnisse von Yersuchen mit einer Hochdruck- 
zentrifusalpuinpe, Pat. Kugel-Gelpke, am 3. bis 1. August 1903 

im Eidgen. Polytechnikum Zurich. Tonrenzahl 950 p. M.
Kleinere Anlagen mit Pumpen des Systems stehen 

in der Montanindustrie schon einige Zeit im Betrieb, 
so eine 45 PS. Pumpe auf der Grube Alwine der Aktien- 
gesellschaft Lauchhammer in Sachsem Zwei weitere 
wird die Schąchtanlage Montois bei Bombach in 
Lothringen erhalten. Eine 560 PS.-Pumpe, welche 
mit 1450 Umdr./min. 5,1 cbm auf 364 m heben soli, 
wird auf Zeche General zur Aufstellung kommen. ’

Die Kolbenpumpen.

Die langsamlaufenden Kolbenpumpen von 
Haniel & Lueg. Wie aus der eingangs ge- 
gebenen Uebcrsicht heiworgeht, fanden die langsam
laufenden Pumpen dieses Systems, ftir welche die 
seit dem Jahre 1896 im Betrieb stehende Wasser- 
haltung auf Zeche Zollyerein typisch ist, bei der 

Einfuhrung des elektrischen Wasserhaltungsbetriebes 
eine verbreitete Aufnahme im Bergbau, weil man nicht 
ohne Grund der BetriebssiCherheit der damals von 
einigen Konstrukteuren yorgeschlagenen sehr schnell 
laufenden Pumpen*) mifstraute.

Nachdem aber die Bestrebungen der Pumpentechniker 
auf Erhohung der Umlaufszahlen von Erfolg gekrbnt 
sind, gibt man mit Recht Pumpen mit grofeerer Ge- 
schwindigkeit den Yorzug. Mitlangsamlaufenden Pumpen 
sind von neueren Anlagen die Wasserhaltungen der 
Zechen Rheinpreufsen und ver. Hamburg und Franziska, 
dereń Primaranlagen und Motoren in diesem Aufsatze 
schon beschrieben sind, ausgestattet.

Die Wasserhaltungsanlage auf yer. Hamburg und 
Franziska umfafst 2 Pumpen, von welchen jede bei 
80 Umdr./min. 5 cbm auf 382 m hebt, und eine Pumpe 
gleicherKonstruktion, die3,8cbm/min. auf 507 m fórdert. 
Nach dem Yerhieb der oberen Sohle werden auch die 
beiden ersteren in 507 m Teufe aufgestellt. Einen 
Langs- und Queraufrifs, sowie einen Grundrifs der An
lage auf der oberen Sohle gibt die Tafel 26.

Jede Pumpe sotzt sich aus zwei unter 90° ge- 
kuppelten Differentialpumpen von 800 mm Hub zu
sammen. Die Plunger der oberen Pumpen haben 
Durchmesser von 228/162 mm, die der tieferstehenden 
solche von 200/142 mm. Die aus Phosphorbronze her- 
gestellten Yentile weisen je 3 mit Leder gedichtete 
Ringe auf, die auf konischen Sitzen liegen. Die Anker 
der je 520 PS. leistenden Drehstrommotoren sitzen auf 
der Kurbelwelle der Pumpen. Die Motoren werden 
mit den Primarmaschinen angelassen, und die Pumpen 
mit der im Sammelwerk**)  beschriebenen hydraulischen 
Anlafsyorrichtung von Haniel & Lueg in Drehung yersetzt.

**J Bd. IV. S. 350 f.

Die schnelllaufenden Pumpen.
Um die Kosten der Elektromotoren zu yerringern, 

welche bei den anormal langsam laufenden Maschinen, 
wie bereits weiter- oben dargelegt ist, sehr grofs waren, 
hat auch dieFirma Haniel & Lueg die heuesten von 
ihr gelieferten Wasserhaltungen auf den Zechen Centrum 
und Westende fur einen schnellen Betrieb, 100 bezw. 
111 Umdr/min. eingerichtet.

Die Wasserhaltung auf Centrum (Fig. 77) setzt 
sich aus zwei unter 90° gekuppelten Doppelplunger- 
pumpen zusammen, welche bei 100 Umdr./min. 7 cbm 
auf 480 m heben. Der Plungerdurchmesser betragt 
172 mm, der Hub 800 mm, die mittlere Plunger- 
geschwindigkeit 2,66 m/sec. Die Yentile weisen 2 leder- 
armierte und durch Blattfedern belastete Ringe auf, 
welche auf konischen Sitzen ruhen. Abweichend von 
den alteren Konstruktionen, bei denen die Plunger 
durch eine durchgehende Stange gekuppelt waren, sind

*) Die ^ezeichnung schnelllaufend gilt in diesem Sinne fur 
Pumpen mit mehr ais 150 Umdr./min., die Bezeichnung lang- 
samhufend fiir solche mit 80 und weniger Umdr./min.
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Dillerentialpuuipo. von Hanicl u. LuogFig. 78.

.QA 

o~

Fig. 79. Zwillingsdiffereiitialplungerpumpc der Zeche Westende.
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Fig. 81. Senkreehter Langsschnitt. 
RiedlerespreBpumpe des Golonia-Schachtes der Zeche Mansfeld.
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bei dieser Ausfuhrung, die Pumpenkolben durch ein 
Umfiihrungsgestange verbunden. (Fig. 77). Der An ker 
des 910 PS. Drehstrommotors, welcher mit 2400 V. 
Spannung arbeitet, ist zwischen beiden Pumpenseiten 
auf die Welle aufgesetzt.

Fiir eine noch hbhere Tourenzahl (111 in der Min.) 
haben Haniel & Lueg den in Fig. 78 veranschauUchten 
Typ geschaffen, dem die Pumpen fiir die Zechen 

Westende und Minister Achenbach, sowie fur das Salz- 
bergwerk Neu-Stafsfurt angehoren.

Die Saug- und Druckrentile liegen ahnlich wie bei 
den Ebrhard- und Sehmerpumpen ubereinander. Zwischen 
den Yentilen arbeitet ein Differentialplunger, dessen 
verjiingter Teil sich in einer mit dem Druckraum 
kommunizierenden Kammer hin und her bewegt. Die 
Pumpe der Zeche Westende (Fig. 79) besteht aus

Fig. 82. Fiedler-Espreispumpe der Zeche Mansfeld.
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zwei Zylindern, dereń Kurbeln um 90° gegeneinander 
yersetzt sind. Die beiden yerhalnismalśig kleinen Pumpen 
vonW- stende haben Plungerdurchmesservon 130/185mm 
bei 400 mm Hub und heben je 2,5 cbm/min. auf 400 m. 
Die Drehstrommotoren arbeiten mit 3100 V. Spannung 
und leisten bei 111 Umdr.-min. 250 PS.

Das System lafst bei mittleren Pumpen Touren- 
zahlen bis 125, bei kleineren bis 140/min. zu. Fiir 
hohe Leistungen und Tourenzahlen verwenden Haniel 
und Lueg Doppelplungerpumpen derCentrumtype, welche 
den Yorteil kleiner Yentile gewahrt.

Die schnelllaufenden Pumpen System Riedler. 
Das System dieser Pumpen ist' ebenfalls bereits im 
Sammelwerk eingehend behandelt.* Erganzend seien 
hier einige neuere Ausfuhrungen und insbesondere die 
grolśe Eiedlerpumpenanlage auf dem Schacht Colonia 
der Zeche Mansfeld beschrieben, welche bei uńseren 
Yersuchen gepruft wurde.

* Bd. IV S. 354 ff.

Fig. 83. Riedleresprelśpumpe der Zeche Mansfeld. (Yon der linken Seite gesehen.)

Saugleitung, auf der anderen die doppelte Steigleitung 
vorbei, welche letztere das Wasser einer Pumpe an 
der Rasenbiingebank in 413 m Hbhe ausgieBt, und 
'das yon der andern gelieferte einem in 432 m Hbhe 
igelegenen Hochbassin zufuhrt. Die beiden Zweige der

Die Pumpen (Fig. 80—83 und Tafel 27) auf 
Coloniaschacht arbeiten mit 2 ein fach wirkenden 
Plungern, welche von der Welle durch 2 um 180° 
yersetzte Kurbelkropfungen, Lenkstangen und Kreuz- 
kbpfe angetrieben werden. Zur Kuppelung mit 
den weiter oben beschriebenen Motoren ist die 
Welle seitlich yerlangert und mit einem Kuppel- 
flanscli versehen. Die Saugventile bestehen aus mit 
Leder gedichteten Bronzeringen. Sie sind konzentrisch 
um die Plungęr gelegt und werden durch die an den 
Plungerenden federnd aufgesetzten Steuerkbpfe zwangs- 
laufig geschlossen.' Die Ringe der yertikal angeord
neten federbelasteten Druckventile sind ebenfalls mit 
Leder gedichtet. Die Saugyentile sind nach Óffnung 
der hinteren Cylinderdeckel (Fig. 82), die Druck- 
yentile nach Eńtfernung der Windkessel zugiinglich.

Wie der. Lageplan der Anlage auf Tafel 27 
erkennen laBt, sind die 4 im Bau yollkommen gleichen 
Pumpen hintereinander in dem Maschinenraum ange
ordnet. Auf der einen Seite liiuft an den Pumpen die

Steigleitung kónnen mittelst der in Tafel 27 be- 
zeichneten Schieber mit einander rerbunden werden.

Die unterirdische Schaltanlage (s. Schema, Tafel 24) 
gestattet es, zwei beliebige Pumpen zusammen zu be- 
treiben. Die Druckluft zum Auffullen der Windkessel



Fig. 84. Riedlerexprefspumpe der Wasserhaltung des. Selbecker Bergwerksverems.
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wird in „einer Luft-Schleusenanlage erzeugt, die in 
einem besonderen Raum in der Nahe des Schachtes 
nntergebracjit ist. (Tafel 27.) Um die Auf- 
stellung vęn Pumpen auf einer oberen Sobie mit 
ziemlich groBen Wasserzuflussen zu umgehen, hat man 
von ihr eine Abfalleitnng nach der Zentralwasser- 
haltung gefuhrt. Bei dieser Betriebsart ist die Fbrder- 
hbhe der an die Abfalleitnng angeschlossencn Pumpe 
wenig hoher ais die Teufe der oberen Sohle.

Die yon der Friedrich-Wilhelmshutte in 
Miilheim a., d. Ruhr gelieferteu Riedlerexprefspumpen 
der Wasserhaltung des Selbecker Bergwerksyereins 
(Fig. 84)- .weisen dieselbe Yentilanordnung wie die 
Pumpen der zeche Mansfeld auf.

Die 3 durch je 690-PS. Drehstrommotoren ange- 
triebenen Pumpen fordern mit 190 Uml./min. je 7 cbm 
auf 370 m.

Auch bei der in Fig. 85 wiedergegebenen, ron 
der Gutehoffnungshutte fiir die Zeche Engelsburg 
gelieferten Pumpe ist dąs Druckventil wagerecht ver- 
lagert und durch die abnehmbar aufgesetzte Wind- 
kcsselhaube zuganglich gemacht

Auf Engelsburg stehen zwei gleichgebaute Pumpen 
dieser Anordnung in Betrieb. Sie werden durch 2 je 
400 PS. leistende Drehstrommotoren angetrieben und 
heben bei 200Uml/min. je 2,5 cbm auf 580m Fbrderhohe.

Eine Reihe anderer Riedlerpumpen auf den Zechen 
Ewald, . Schleswig, Neu-lserlohn*) weisen eine andere 
Yentilanordnung auf wie die rorbeschriebenen. Das

Fig. 86. RiedlcrexpreI3pumpe mit senkrecht angeordneten 
Druck- und Saugventilen.

Druckrentil ist hier nicht wagerecht gestellt, sondern 
in gleicher Achsenrichtung und mit geringem Zwischen-

abstande vor das senkrechte Saugrentil gelegt (Fig. 86). 
Dieser Zusammenbau der Yentile, welcher durch den 
yprgróBerten Schnitt, Fig. 87, deutlich reranschaulicht

Fig. 87. Langsśęhnitt der Yentile einer RiedlerexpreBpumpc 
mit konaxialon Yentilen. In der Ausfuhrung der Maschinen- 

fabrik Humboldt.

wird, gewiihrt den Yorteil, daB eine Umrichtung der 
Wassersaulo zwischen Saug- und -Druckraum unter- 
bleibt, und daB ferner die Saughbhe etwas yermindert 
wird. Der Yehtilsitz hat bei der Ausfąhrung yon 
Humboldt eine Kegelform. Die gemeinsamen Wind- 
kessel fallen, wie schon die iiuBere Ansicht der 
von der GuteholTnungshuttc fiir Zeche Neu-lserlohn 
gelieferten Pumpen (Fig. 88) erkennen liiBt, wesent- 
lich kleiner aus, weil sie nicht zugleich ais Druckventil- 
raume dienen wie bei der Colonia-Type (Fig. 81).

Die beiden gleichgebauten Pumpen auf Neu-lserlohn 
werden durch 200 PS. Drehstrommotoren angetrieben 
und heben bei 180 Uml/min. je 1,8 cbm auf 400 m 
Forderhohe.

Die ExpreBpumpen, System Bergmanns, der 
Breslauer Maschinenfabrik. Die Konstruktion 
der Bergmannspumpen, welche auf den Zechen Germania, 
Julius-Philipp, Kbnigin Elisabeth und Konigsgrube im 
Betrieb^ stehen, ist im Sammelwerk*)  bereits eingehend 
dargelegt. Neuerungen an der. Konstruktion wurden 
nicht vorgenommen. Ein besonderes Interesse diirfte 
der Bericht uber die Yersuche zur Fest- 
stellung des Gesamtwirkungsgrades bieten, 
welche der Dampfkesseluberwachungsverein 
der Zechen im Oberbcrgamtsbezirk Dortmund 
an der Anlage auf Zeche Konigsgrube aus- 
gefuhrt hat.

*J Gluckauf 1904, S. 53 ff. *) Band IV, Seite 358 ff,
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Fig. 88. RiedlerespreOpumpc der Zeche Neu-Iserlohn. Ansgefilhrt von der GutchofTnungshutte.

Die Firma Siemens & Halske zu Berlin hatte ais 
General unternehinerin im Jahre 1902 der Magdeburger 
Akt.-Ges. fiir Zeche Kbnigsgrube zu ROhlinghausen eine 
Wasserhaltungsanlage mit clektrischem Antrieb geliefert, 
dereń Gesamtwirkungsgrad durch Yersuche am 20 und 
21. April d. J. festgestellt wurde.

Die Anlage besteht aus 3 Aggregaten: Der Dampf
maschine, der elektrischen Kraftubertraguęgsanlage und 
der Pumpe.

Die von der „Yereinigten Maschinenfabrik Augsburg 
und Maschinenbau-GescllschaftNurnberg A.-GA Werk 
Niirnberg, gebante Dampfmaschine ist ais Yerbund- 
tandemmaschine mit Marxscher Yentilsteuernng ausge- 
fuhrt. Die Steuerung wird von einem Marxschen 
Leistungsregulator beeinfluBt. Die Maschine ist mit 
einer Kondensationsanlagc rersehen.

Die elektrische Kraftubertragungsanlage, bestehend 
aus Generator nebst Zubehor, Kabel, sowie Motor, ist 
von der Gesamtunternehmerin geliefert.

Die schnellaufende Pumpe, geliefert von der 
Maschinenanstalt BresTau, ist ais Zwillingspumpe nach 
der Bauart „Bergmanns" auśgefuhrt (Fig. 89 u. 90).

Beziiglich der Wirkungsweise der Pumpe wird auf 
einen Aiifsatz „Die Bergmannspumpe^ vom fngenieur 
R. Goetze in der Nummer 27 des Jahrganges 1901 
dieser Zeitschrift yerwieśeri.

Die Pumpe soli aus einer Teufe von 480 m bei 
normaler Belastung 2 cbm und bei maximaler Be- 
lastnng 2,5 cbm Wasser zu heben im Stande sein.

Durch die Lieferungsbedingungen ist ein Gesamt- 
wirkungsgrad von 57’/2 pCt. fiir die Anlage vor- 
geschrieben. Der Wirkungsgrad soli bestimmt werden 
durcli das Yerhaltnis des gehobenen Wassers — unter 
Berucksichtigung des spezifiseben Gewichtes — zu der 
durch Indizierung ermittelten Leistung der Dampf
maschine.

Yersuchsergebnisse.
Der Hauptversuch wurde am 21. April ansgefilhrt, 

die Eichung am folgenden Tage. Der Yersuch mit 
normaler Belastung wilhrte 5 Stunden; an denselben 
schloG sich ein 2 Stunden dauernder Yersuch mit 
hóhercr Belastung an.

Die' erforderiichen Ablcsungen sowie die Entnahme 
der Diagramme an der Dampfmaschine geschahen 
viertelstundlich.

Zur Eichung der Pumpe wurde ein gemauertes 
Bassin benutzt, dessen Inhalt durch Kastenmessung 
bestimmt war. Mit normaler Belastung wurde die 
Pumpe zweimal, mit maximaler einmal wanTend der 
Dauer von je einer halbeń Stunde geeicht.

Die der Berechnung zu grunde gelegten Abmessungen 
sind teils direkt gemessen, teils den vorgelegten Zeich-



Fig. 89 u. 90. AufriC und GrundriB der Wasserhaltung der Zeche „Konigsgrube“.
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nungen entnommen, da ein Auseinandernehmen der 
einzelnen Maschińenteile zwecks Nachmessung nicht 
geschehen konnte.

Dampfmaschine:
Hochdruckzylinder Durchm. 500 mm
Zugehorige Kolbenstange Durchm. 110
Niederdruckzylinder Durchm. 780 ..
Zugehorige Kolbenstange Durchm. 110 w
Gemeinschaftlicher Hub

Mittlere Umdrehungszahl/min.
a. bei normaler Belastung
b. bei maximaler Belastung 

Die Leistung betriigt PS:
a. bei normaler Belastung
b. bei maximaler Belastung

1000

101,4
125,9

358,4
445,8

;;

Das Yakuum betrug im Mittel 
bei 758 mm Barometerstand.

Pumpe.
Diflerentialplunger Durchm.
Pumpeneichung I bei normaler Be

lastung und 131,5 Umdrehungen

60,52

150/170

pCt.

der Pumpe 2,0 cbm/min.
Pumpeneichung II bei normaler Be- 

lastung und 131,1 Umdrehungen 
der Pumpe 2,0

Pumpeneichung III bei maxim. Be
lastung und 165,1 Umdrehungen 
der Pumpe . 2,53

Hubzahl in der Minutę
a. bei normaler Belastung 131,3
b. bei mąximaler Belastung 165

Gemeinschaftlicher Hub 500 mm
Manometrischer Druck am Hauptwindkessel 49 Atm.
Mittlere Hbhe des Saugwasserspiegels 2,82 m
Gesamtwiderstandshohe 482,82 _ „
Spec. Gewicht des gehobenen Wassers bei 17"C. 1,0098
Pumpenleistung

. . 'i 482,82.2000.1,0098a. bei norm. Belastung ---------------- ---------
OV. < O

- 216,70 PS.
... T, , . 482,8.2530.1,0098
b. bei max. Belastung —-—.. ---------

• OU, ( D

- 274,11 PS. 
Gesamtwirkungsgrad:

a, bei norm. Belastung = 0,605 d. h. 60,5 pCt. odo,2
b. bei max. Belastung y-S- ■= 0,614 d. h. 61,4 pCt. 

44t>, 8
Der rorgeschriebene Wirkungsgrad ist mithin uber- 

schritten, sodaB die Leistung der Gesamtanlage ais 
,,gut“ bezeichnet werden kann.

Die ExpreBpumpen der Maschinenfabrik 

Ehrhardt & Sehmer. Die neueste Ausfuhrung 
der Pumpe (Fig. 91) weist von der im Sammelwerk*) 
schon beschriebenen wenig Anderungen auf. Das etwas 
komplizierte Umfuhrungsgestange der illteren Type ist 
durch eine einfachere Konstruktion ersetzt. Der ganze 
Ąchsen- und Kurbelmechanismus wurde so yerstarkt, 
daB nur sehr geringe Biegungsbeanspruchungen und 
kleine Lager- und Gelenkpressungen auftreten. Das 
Gestell mit der gebohrten Kreuzkopffuhrung ist eben- 
falls weiter und kraftiger gebaut. Es liegt der ganzen 
Lange nach auf dem Fundament auf und ist mit an- 
gegossenen Olfangtrogen yersehen, sodaB kein Schmierol 
an das Fundament gelangen und zerstorend' auf den 
Zement einwirken kann. Mittels einer Olpumpe wird 
allen Hauptlagern und Hauptgelenken sowie der Kreuz
kopffuhrung ein bestandiger Ólstrom zugefuhrt. Das 
ablaufende Schmiermaterial sammelt sich in dem Haupt- 
schmierfangtrog unterhalb der Kurbel, wird von der 
Pumpe wieder angesaugt und aufs Neue in Umlauf 
gebracht.

Der Kreużkopfzapfen ist zugleich ais Querverbindung 
des Umfuhrungsgestanges ausgebildet. Infolgedessen 
wird er nur noch auf Druck beansprucht.

Dank ihrer einfachen Konstruktion hat sich die 
Ehrhardt- u. Sehmer-Pumpe, wie die eingangs gegebene 
Ubersicht der Yerbreitung der verschiedenen Pump- 
systeme beweist, ein weites Feld erobert. Eine der 
groBten Ahlagen des Ruhrreviers ist die bei den Yer
suchen geprufte Anlage der Zeche A. von Hansemann 
(Tafel 28), dereń Primaranlage und Motor schon weiter 
oben beschiieben sind. Die doppeltwirkende Zwillings- 
plungerpumpc hebt bei einem Kolbendurchmesser von 
170 mm, einem Hub von 500 mm und bei 123 Uml/min 
eine Wassermenge von 5 cbm auf 462,5 m manometr. 
Hbhe.

Im Gegensatz zu der bei den Riedlerpumpen ublichen 
Anordnungen mit seitlich angebauten Motoren, ziehen 
es Ehrhardt u. Sehmer vor, bei Zwillingspumpen den 
Laufer des Motors mitten auf die Pumpenwelle zu 
setzen. AuBer Zwillingspumpen werden aber auch 
einfache ausgefiihrt. Beispielsweise haben die beiden 
mit 360 P.S. Motoren ausgeriisteten Pumpen der Zeche 
Recklinghausen II (Fig. 92) nur je einen Zylinder, 
der 3 cbm auf 500 m Hbhe fordert.

Die von der Berliner Maschinenbau-A.-G. 
vormals L. Schwarzkopf fur die Zeche Hibernia 
gelieferten beiden Pumpen (Fig. 93) sind ais einfach- 
wirkende Zwillingspumpen mit um 180° versetzten 
Kurbeln ausgefiihrt. ‘

Die Hauptventilkasten sind mit ihrem seitlichen 
Flansch an die Pumpenzylinder augeschlossen. Die

Bd. IV, S. 362 ff.
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Fig. 91. Dic ĘkpreGpumpo, System Ehrhardt & Solnner, der Saar- und Mpśei-Bergwerks-Aktiengesellśchaft.

Fig. 92. ExpreBpumpe, System Ehrhardt & Sehmer, auf der Zeche „Recklinghausen 1I.“
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Druckventilkasten stehen in bekannter Anórdnung aut' I dem Fernisystem gebaiit und durch Federn belastet. 
den Zylindern. Die Sang- und Druckventile sind nach I Sie ruhen auf RotguOsitzen.

Fig. 93. ExpreBpumpe der Zeche Hibernia.

Die ExpreCpumpe der Masch inenfabrik 
Klein, Schanzlin und Becker in Frankenthal. 
Dieses Systemes ist bereits in dem Berichte dieser 
Zeitschrift iiber die Dusseldorfer Ausstellung Er-

wahnung getan.*) In der Erganzung jener Mitteihmgeu 
sei hier die Arbeitsweise dieser Pumpenart an der 
Hand einiger Abbildungen naher beschrieben. Die be- 
merkenswerte Eigenart des Systems ist bekanntlich dieFig. 9-1 und 95.

Fig. 94—96. Waaserfuhrung vor dom Saugveniil der ExpreB- 
pumpen von Klein, Schanzlin u. Becker. Gluckauf, 1902, Seite 499.
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Auflósung des Saugventils in eine ganze Anzahl von Teil- 
yentilen, denen das Wasser in dunnen Strahlen durch

rohrenfórmige Fuhrungskorper zugeleitet wird. (Fig. 94 
bis 96.) Durch die Zerteilung der angesaugten Wasser- 

Fig. 98. EspreRpumpe, System Klein, Schanzlin u. Becker.
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menge soli der StoB ausgemerzt werden, mit welchem das 
bei anderen Pumpensystemen in einem einteiligen Stutzen 
angesaugte groBe Wasseryolumen gegen das Saugrentil 
prallt und Wirbel bildet. Eine kleinere Pumpe dieser 
Art ist auf einem Schachte der Socićte annonyme des 
Charbonnages in La Hestre, Belgien, zur Aufstellung 
gekommen. Sie wird im Langsschnitt durch die Fig. 97 
yeranschaulicht. Die Betriebskraft liefert ein 85 PS 

Drehstrommotor der Gesellscliaft fur elektrische In
dustrie in Karlsruhe, welcher mit 160 Umdr./min. 
umlauft. Die AuBenansicht einer Klein-Exprefipumpe 
gibt die Figur 98.

Die Yentile sind durch abnehmbare Deckel des 
Yentilgehauscs zuganglich gemacht.
(Ais Fortsetzung folgt der Bericht iiber die Yersuche 

mit yerschiedenen Pumpensystemen.)

Die jiingste Entwicklung der Atmungsapparate unter besonderer Beriicksićlitigung der auf der 
Zeche Shamrock T/II neuerdings ausgefiihrten Yersuche.

Bericht erstattet an das Konigliche. Oberbergamt zu Dortmund von Bergwerksdirektor G. A. Meyer, Herne.

In der „Festschrift zum VIII. Allgemeinen 
Deutschen Bergmannstage in Dortmund, 11. bis 
14. September 1901"*), ist im Abschnitt VII uber 
„Feuerschutz, Feuerbekampfung, Rettungswesen" auf 
Seite 135—141 iiber die damalige Gestaltung der 
Rettungsapparate berichtet worden Es wurden dort 
die dem von Walcherschen Pneumatophor in Gestalt 
der Shamrocktype anhaftenden Mangel eingehend be- 
sprochen; dabei gelangte es besonders zur Hervor- 
hebung, daB bei diesem Apparat die Regeneration der 
ausgeatmeten Luft noch yielfach ungenugend sei, daB 
ferner das nasse Absorptionsmittel fiir die vom 
Menschen ausgestoBene Kohlensaure durch ein trockenes 
ersetzt, und daB schlieBlich der Atmungssack besser ais 
bisher gegen die Gefahr des Zerrissenwerdens gesichert 
werden miisse.

Mit recht hoffnungsvollen Ausdrucken ist in dem 
Berichte eines damals neuerdings aufgetauchten 
Rettungsapparates gedacht worden. welcher ais „Sauer- 
stofl-Rettungsapparat Giersberg, Modeli 1901", be- 
zeichnet wurde.

Die Einrichtung des Apparates wurde kurz Seite 140, 
Absatz 3 und 4, geschildert; eine eingehendere Be
schreibung nebst schematischer Skizze war bereits vorher 
von Dr. L. Michaelis**) gegeben worden. In der Berg- 
mannstag-Festschrift war am SchluB des Berichtes 
gesagt worden, daB man abwarten miisse, ob der 
Apparat die Erwartungen, zu denen er berechtigte, im 
ernsthaften Gebrauch erfiillen wiirde.

Zahlreiche im Winter 1901/02 auf der Zeche 
Shamrock I/II mit dem neuen automatischen Rettungs- 
apparat vorgenommene Yersuche ftihrten zu ybllig un- 
gleichartigen Ergebnissen. Manche Ubungen von zwei- 
stiindiger Dauer wurden in einwandfreier Weise durch- 
gefiihrt, in nicht wenigen Fiillen muBten jedoch die 
Ubungsleute ihren Yersuch yorzeitig abbrechen.

Die wiederholt bezuglich der Leistungsfiihigkeit 
i des bei dem Apparat ais Kohlensaure Absorptions- 
1 , ■ •

*) Yerlag Julius Springer, Berlin N.
**) Gluckauf. 1901. Nr. 25. S. 543.

mittel yerwendeten Natronkalkes laut gewordenen 
Zweifel wurden von chemisch-wissensch^ftlicher Seite 
immer wieder mit der Yersicherung beschwichtigt, daB 
dieses Absorptionsmittel allen anderen trockenen Mittehi 
an Wirkungsfiihigkeit iiberlegen sei.

Die MiBerfolge kehrten immer wieder, sodaB die j 
Shamrocker Grubenyerwaltung nahezu auf dem Punkte . / 
war, die Yersuche mit den Sauerstóff-Rettungsapparaten / ■ 
iiberhaupt einzustellen. /

Eine immer wieder von neuem begonnene sorg- 
fiiltige Untersuchung aller die Yersuchsergebnisse be- 
einflussenden Bedingungen fiihrte zu dem SchluB, daB 
die Absorption der Kohlensiiure unbefriedigend war. 
Man griff infolgedessen wieder zu derjenigen Absorptions- 
masse,. welche bereits Henry Albert FleuB im Jahre 
1879 fur seinen Rettungsapparat gewiihlt (caustic 
potash), und welche k. k. Bergrat Johann Mayer im Jahre 
1898 anlaBlich der Beschreibung des Mayer-Pilar- 
Apparates *), gestiitzt auf ein Gutachten des Dr. Richard 
Heller, lebhaft empfohlen hatte, namlich zum Aetz- 
kali (KOH).

Das Absorptionsmittel war bei dem „Rettungs
apparat Giersberg, Modeli 1901" in einer auf dem 
Riicken des Triigers hangenden Biichse untergebracht 
worden; man yermutete auf Shamrock, daB diese Lagę 
zu weit vom Munde des Apparattragers entfernt wiire 
und entschloB sich daher dazu, anfangs die Halfte, 
spater jedoch die ganze Absorptionsmasse in dem auf 
der Brust hangenden Atmungssack zu lagern. Obschon 
man auf diese Weise den Apparat mit einem trockenen 
Kohlensaure-Absorptionsmittel beschickte, bildete sich 
doch bei dessen Benutzung durch die in der
ausgeamteten Luft abgegebene Feuchtigkeit und das 
won dieser geloste Aetzkali eine nicht unbetrachtliche 
Menge stark atzender Fliissigkeit (etwa 120 ccm in 
2 Stunden). Diese den Apparattrager gefahrdende 
Lange wurde dadurch unschadlich gemacht, daB auf- 
saugende Korper in ' den Atmungssack eingefiillt • 
wurden; man benutzte dazu anfangs Holzkohle, spater

*) Oaterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hilttenwesen. Band XLVI. 1898. : 1
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Kieselgubrmasse in kleinen Stuckchen. Die auf- 
saugende Masse wurde so gelagert, dafi sie die von 
dem Aetzkali abfliefiende Fliissigkeit unmittelbar auf- 
nahm. Die Gefahr, welche das Yorhandensein von 
atzender Fliissigkeit im Atmuńgssacke in jedem Falle 
mit sich bringt, wurde auf diese Weise Yóllig beseitigt.

Es scheint nahe zu liegen, hier die Eigenschaften 
der verschiedenen Kohlensaure-Absorptionsmittel ein- 
gehend zu erórtern; das eriibrigt sich jedoch, da das 
an der oben angegebenen Stelle durch den k. k. Bergrat 
Johann Mayer bereits in ausfuhrlicher Weise ge- 
schehen ist.

Jedenfalls ist festzustellen, dafi die Yerwendung des 
Aetzkalis boi gleichzeitiger Lagerung in der nachsten 
erreichbaren Nahe des Mundes' des Apparattriigers bei 
den ununtefbrochen fortgesetzten Yersuchen zu Er- 
gebnissen fiihrte, welche diejenigen der fruheren mit 
Natronkalk wgenommenon Yersuche an Sicherheit und 
Gleichmafiigkęit sichtlich ubertrafen.

Es ist nicht zu unterśchatzen, dafi die bei dem 
Giersberg-Modell gewahlte Unterbringung des Natron- 
kalkes auf dem Riicken, d. h. also in yerhaltnismafiig 
grófier Entfernung von dem Munde bezw. der Lange 
des Apparattriigers, mit zur Yerschlechterung der mit 
diesem Absorptionsmittel auf der Zeche Shamrock er- 
zielten Ergebnisse beitragen muBte, so langc nicht die 
unmittelbare Ruckkehr der ausgeatmeten und noch 
nicht von der Kohlensaure entląsteten Luft zum Munde 
durch besondere Yorkehrungen vcrhindert war.

Friihore und solche Yersuche, welche in aller- 
jiingstor Zeit auf der Zeche Shamrock Yorgcnommen 
wurden, haben die Bedeutung des schiidlichen Raumes 
zwischen dem Munde des Atmenden und dem Kohlen
saure - Absorptionsmittel sehr deutlich herrortreten 
lassem Jch werde auf diesen wichtigon Punkt noch 
weiter unten eingeheud zuruekkommen.

Das charakteristische Merkmal des neuen Apparates 
der Sauerstoff-Fabrik Berlin ist das durch Anwendung 
eines Reduzierventiles ermóglichte ununterbrochene 
ZuflieBen des Sauerstoffes aus dem auf dem Riicken 
untergebrachten Flaschenmagazin und die mit Hilfe 
eines Injektors erfolgende fortdauernde Durchtreibung 
der ausgeatmeten Luft durch die Kohlensaure- 
Absorptionsmasse. Die durch die Zusammenpressung 
des Sauerstoffes aufgespeicherte Kraft verrichtet diese 
Arbeit.

Regelt man den gleichmaBigen ZufluB des Sauer
stoffes median isch unter Befreiung des Apparattriigers 
von der Bedienung der Yentile, so mufi man in der 
Zeiteinheit soviel Sauerstoff ausstrómen lassen, dafi der 

; denkbar hochste Bedarf in jedem Augenblick Yóllig 
gedeckt wird. Es entsteht hier die Frage, wie hoch 
der Sauerstoffbedarf des Menschen sich im auBersten 
Falle stellt. Zur Beleuchtung dessen mufi zunachst 
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ganz allgemein festgestellt werden, dafi unter normalen 
Luftwhaltńissen der Umfang des Sauerstoffbedarfs in 
erster Linie durch die Grófie der Muskeltatigkei be- 
stimmt wird.*)

*) Speck, Deutsch. Archiv f. klin. Medizin. Bd. 45. S. 494.
**) Berlin 1899. Yerlag August Hirschwald.

Eingehende Yersuche sind u. a. yoii Dr. med. Leo 
Zuntz in Berlin iiber den SauerstoffYerbrauch des 
Menschen bei verschiedenen Graden der Muskeltiitig- 
keit angestellt worden.

In den „Untersuchungen uber don Gaswechsel und 
Energieumsatz des Radfahrers" von dem genannten 
Yerfasser **)  findet man den SauerstoffYerbrauch 
wahrend des Ruhezustandes des Kórpers mit 263 ccm 
fiir die Minutę angegeben. Diesem Werte steht boi 
schneller Bewegung auf dera Fahrrad derjenige yoii 
2351 ccm in der Minutę gegenuber, sodaB bei ange- 
spannter Muskelanstrengung die 8,9 fache Menge von 
der des Ruhezustandes verbraucht wurde- Der 
wahrend des hohen Staucrstoffverbrauches mit dem Fahr- 
rade zuruckgelegte Weg belief sich auf 356,57 m in 
1 Minutę oder auf 21,394 km in 1 Stunde, was man 
bei einem wohlausgebildeten Radfahrer ais gewóhnliche 
Tourenleistung ansehen kann.

Bei einem Wege des Fahrrades von 252,24 m in 
1 Minutę, bezw. 15,134 km in 1 Stunde, ergab sich 
ais Durchschnitt einer Reihe von Yersuchen ein Sauer- 
stoffYorbrauch von 1442 ccm in 1 Minutę; wurden in 
1 Minuto 147,79 m (8,867 km in 1 Stunde) mit dem 
Rade żuruckgelegt, so wurde ein Sauerstoffyerbrauch 
W nur 932 ccm festgestellt.

Da bei friiheren zahlreichen Yersuchen mit der 
Shamrock Type des y. Walcherschen Pneumatophors 
die Beobachtung gemacht worden war, dafi boi miiBiger 
Bewegung des Kórpers 1 1 Sauerstoff in 1 Minutę zur 
Speisung eines Apparattriigers genugtę, und dafi der 
Sauerstoffbedarf boi hoftiger Anstrengung auf etwa 2 1 
in der Minutę stieg, so erschien es mit Rucksicht 
hierauf und auf die oben angegebenen Yersuche des 
Dr. Leo Zuntz ais ausreichend, fiir einen Apparat mit 
einem mechanisch regulierten, sich wahrend einer 
Gebrauchsperiode bestiindig gleichbleibenden Sanerstoff- 
zufluB fiir letzteren 2 1 je Minutę ais MaB an- 
zunehmen. Es ist dabei zu betucksichtigen, dafi der 
Atmungssack stets eine gewisse Menge Luft enthiilt, 
also dauernd ais Hifsspeicher fiir solche Augenblicke 
dient, wo voriibergehend der Sauerstoffbedarf den ZufluB 
aus dem Flaschenmagazin uberschreitet.

Fiir den mit der Sache Yertrauten ist es klar, dafi 
die augegebene Festlegung der in der Minutę zu- 
flieBenden Sauerstoffmenge nur vorliiufig sein kann. 
Es mufi den Beobachtungen von weiteren Yersuchen 
mit vielen verschiedenen Personen und bei ganz ver- 
schiedenartiger Muskelajbeit dieser iiberlassen bleiben, 
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ob man die angegebene Sauerstoffmenge unter allen 
Umstiinden ftir richtig befindet.

Eine so zuruckhaltende Stellungnahme ist um so 
mehr begrundet, ais bei anderen, ebenfalls wissenschaft- 
lichen Beobachtungen auch schon Werte des Sauerstoff- 
yerbraucbes gefunden sind, welche die oben angegebenen 
nicht unerheblich iibersteigen. Dr. A. Loewy fand bei 
einer Arbeitsleistnng von 513,5 mkg in der Minutę einen 
SauerstoftYerbrauch von 2650 ccm in derselben Zeit, 
also noch 299 ccm mehr, ais,oben nach Dr. Leo Zuntz 
berichtet war.*)  Es ist dabei zu bemerken, daB bei 
dem Yersuchsmann durch eine wahrend der zwei der 
Probenahme yorhorgegangenen Minuten geleistete Ar
beit (650 mkg in der Minutę) Erschópfung und Atem- 
beschwerde’ hervorgerufen worden waren.

*) Archir f. d. ges. Physiologie von Dr. E. F. W. Pfluger, 
Bd. 49, S. 419. Bonn 1891. Yerlag Em. StrauB.

♦*) Gluckauf 1897. S. 953.
***) F. Rziha. Die mittlere Leistung eines Arbeiters. Zeit- 

schrift d. Ver. D. Ing. 1894. 8. 642.

Durch die Liebenswurdigkeit des Herrn Professor 
Dr. N. Zuntz in Berlin wurde ich darauf aufmerksam 
gemacht, daB der von Dr. A. Loewy gefundene Wert 
fiir die Hohe des Sauerstoffyerbrauchs im Yerhiiltnis 
zu der geleisteten Arbeit zwar abnorm hoch ist, daB 
jedoch bei besonders starker Arbeit tatsiichlich ein 
Sauerstoffyerbrauch von 2650 ccm oder sogar yon 
3000 ccm in der Minutę sehr wohl fiir kurze Zeit ein- 
treten kann.

Es kann hier nicht ais Aufgabe angesehen werden, 
dieFrage weiter zuverfolgen, wodurch sich die Abnormitat 
der Loewyschen Feststellung erklart. Jedenfalls 
ist eine Minutealeistuńg von 513,5 bezw. 650 mkg 
nicht ais bedeutend anzusehen. Auf Shamrock wurde 
yermittels des nach Art einer Zugramme konstruierten 
ArbeitsmessapparatOS**)  festgestellt, daB eine Nutz- 
leistung von 930 mkg in 1 Minutę fiir einen kraftigen 
Arboiter in guter Luft wohl erreichbar ist. Dabei ist 
der fur die Beweguńg des Kórpers erfbrderliche Auf- 
wand noch nicht zum Ausdruck gekommen; auch die 
Reibung des Zapfens der Rolle, iiber welche das Zug- 
seil der Zugramme lauft, bliob dabei unberucksichtigt.

WennRziha***)  die mittlere menschlicheNutzleistung 
eines mittelkraftigen Arbeiters bei 12stiindiger Schicht, 
also etwa 10 sttindiger wirklicher Arbeitszeit, mit 
128 570 mkg, demnach fiir eine Arbeitsstunde mit 12 857 
mkg und fiir 1 Minutę mit 214,28 mkg annimmt, so ist 
es bei der Berucksichtigung der oben angegebenen Zahlen 
klar, daB eine Darbietung von 2 1 Sauerstoff in der 
Minutę selbst bei Annahme des auch aus den sonstigen 
Loewyschen Zahlen abnorm hoch herausschieBenden 
Wertes fur den Sauerstoffyerbrauch boi mittelstarker 
korperlicher Tiitigkeit ais reichlich angesehen werden 
kann; es leuchtet andererseits ein, daB bei der durch 
raumliche Enge, hohe Temperatur, seelische Erregung 

und vor allen Dingen durch die beim Gebrauche yon 
Atmungsapparaten meist yorliegende Notlage dem 
Apparattrager erwachsenden Aufgabe die denkbar 
bóchsten korperlichen Kraftleistungen yoriibergebend 
erforderlich werden, und daB in solchen Augenblicken 
der Sauerstoffyerbrauch das IiuBerste oben angegebene 
MaB erreichen wird.

In welchem Mafie die Annahmen der Sachyer- 
standigen iiber den Sauerstoffbedarf des Menschen von- 
einander abweichen, geht aus den Angaben heryor, 
welche der k. k. Bergrat Job. Mayer in seinem kurz
lich in der Osterreichischen Zeitschrift fur Berg- und 
Huttenwesen Nr. 28—32, Jabrg. 1904 yeróffentlichten, 
iiuBerst inhaltreichen Aufsatz „Uber Rettungsapparate 
und dereń Yerwendung im Ostran-Karwinor Reyiere und 
uber den Sauerstoffapparat System Wanz" macht.

Der genannte Yerfasser sagt S. 396: „Der Mensch 
konsumiert Sauerstoff pro Minutę: a) im Zustande der 
Ruhe rund 0,35 1: b) bei der Arbeit rund 0,47 1." 
Auf S. 380 findet sich ferner folgende Angabe: „Nach 
hiesigen Ermittlungen haben wir den Sauerstotrbedarf 
fur den arbeitenden Menschen bezw. die Einstellung 
der Stellschraube fiir zirka 0,8 1 pro Minuto ais genug 
reichlich bemessen gefunden. Zur Sicherheit wird jedoch 
die Schraube selbst fiir 1,2 bis 1,5 1 pro Minuto ge
stellt."

Wesentlich anders hat sich Bergrat Wilhelm Kohler 
in einem Yortrag „Uber das Rettungswesen im Ostrau- 
Karwiner Reviere" geMiBert, welchen er auf dem Allg. 
Bergmannstag in Wicu (21. bis 26. Sept. 1903) ge- 
halten hat.

Er sagtc dort (S 82 des Berichts, der im Yorlage 
des Zentralvereins der Bergwerksbesitzer Osterreichs 
Wien 1904 erschienen ist): „Das Reduzieiwentil mufs 
aber so gestellt sein uńd ist beim Giersbergschen 
Apparate auch so gestellt, dafs joderzeit die erforder- 
liche Menge von Sauerstoff zur Yerfugung steht, das 
heifit, es muB auf den Maximalbedarf an Sauerstoff 
eingestellt werden. Dieser Maximalbedarf kann er- 
fahrungsgemiifi bei anstrengender Arbeit mit 2 1 in 
der Minutę angenommen werden, wahrend der Mensch 
in der Ruhe mit 0,3 1 auskommt."

Uber den hochsten Bedarf des arbeitenden Menschen 
an Sauerstoff sind auf der Zeche Shamrock planmafsige 
und andauernde praktische Yersuche angestellt worden, 
dereń Ergebnisse dann sowohl in dem Giersberg-Apparat 
ais auch in dem Drager-Apparat konstruktiy zum 
Ausdruck gelangt sind.

Die Entscheidung daruber, wieyiel Sauerstoff man 
in der Zeiteinheit ausfliefien lassen will, wird fraglos 
auch dadurch beeinfiuBt werden, ob es gelingt, die in 
dem tragbaren Magazin aufzuspeichernde Sauerstoff
menge ohne wesentliche Mehrbelastung des Apparat- 
tragers zu erhóhen.
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Da es demnach schwer mbglich ist, fiir einen 
Apparat mit gleichbleibendem und ein fiir alle Mai 
festgelegtem SauerstoffausfluB die richtige Menge des 
letzteren zu bestimmen, und da das fragliche System 
von einer gewissen Sauerstoffverschwendung in solchen 
Augenblicken, wo der Bedarf nicht an die festgesetzte 
Menge heranreicht, untrennbar ist, so taucht immer 
wieder der Gedanke auf, nur eine verhaltnismaBig be- 
scbrankte Menge Sauerstoff — vielleicht 1,5 1 in der 
Minutę — selbsttatig dem Atmenden zuzufuhren, 
ihm aber im iibrigen durch ein besonderes Yentil 
(vergl. Fig. 1) die vorubergehende Steigerung der

Fig. 1. Atmungsapparat der Sauerstoft-Fabrik, Berlin, Cr. m. b. H., 
Type 1903, mit Umgangsventil.

Sauorstoffzufuhr fiir Augenblicke eines durch starkę 
Muskelarbeit heiworgerufenen yermehrten Sauerstoff- 
hungers zu uberlassen.

Es ist zwoifellos, daB diese Idee nicht nur viel 
Bestechendes, sondern daB ihre Durchfiihrung auch 
bei einem. nach jeder Richtung hin geiibton und 
dabei stets geistesgegenwiirtigen Menschen groBe Yor- 
ziige hat. Ein solcher Mensch wird ein derartiges 
Umgangsventil richtig gebrauchen, sodaB im ganzen 
der SauerstoffYerbrauch geringer wird, ais wenn er oder 
yielmehr der Apparat mit der stets gleichbleibonden 
und verhaltnismiiBig hoch bemessenen Menge 'dauernd 
gespeist wird.

Unter der Hand eines Mannes, der die oben be
zeichneten Eigenschaften nicht in dem geniigenden 
MaBe besitzt, hat dagegen das Umgangsventil seine 
Gefahren. Dieser Mann greift unter dem EinfluB der 
Furcht oder eines plbtzlichen Schreckens fruher zu dem 
Yentil, ais er es nbtig hat. er liiBt in seiner Angst das 
Yentil offen, sodaB eine vielleicht fiir ihn verhangnis- 
volle SauerstoffYerschwendung eintritt. Die zahlreichen 
Ubungen und Unternehmungen mit dem ursprunglichen 
Pneumatophor, welcher. einer immer wiederkehrenden 
Bedienung der Yentile fur die Sauerstoffzufuhr in kurzeń 
Zeitabstanden bedurfte, haben das beschriebene Bild 
nicht selten gezeigt.

Die durch unvorsichtige Óffnung des Umgangs- 
yentils entstehenden Gefahren kbnnten allerdings da
durch erheblich eingeschrankt werden, daB man dieses 
Yentil fur eine hbchste AusfluBmcnge-von 3—3,5 1 in 
der Minuto einrichtet. Man muB indessen hier wie bei 
manchen anderen Fragen bezuglich des Rettungs- 
apparates sagen, daB ihre Aufklarung nur dadurch 
herbeigęfiihrt werden kann, daB unter mbglichst ver- 
schiedenartigen Umstiinden und mit mbglichst vielęn 
Personen zahlreiche Yersuche mit Atmungsapparaten 
gemacht und weitere Erfahrungen gesammelt werden.

Der k. k. Bergrat Joh. Mayer*) und Bergrat 
Wilh. Kohler**) haben die Anbringung eines das 
Reduzieiwentil ausschaltenden Umgangsventiles in An- 
regung gebracht, sodaB der Wunsch nach Beschaffung 
eines solchen unrerkennhar an verschiedenen sach- 
yerstiindigen Stellen vorliegt. Jedenfalls kann icli die 
Anbringung eines solchen Yentils nur mit der oben 
angegebenen Einschriinkung bęfurworteu und darf dabei 
wohl bemerken, daB auf der Zeche Shamrock bereits 
vor mehreren Jahren zahlreiche Yersuche mit solchen 
Umgangsyentilen unternommon worden sind.

Bei einem Apparat, bei welchem der Sauerstoff 
dauernd in einer gleichbleibenden und dem etwaigen 
hbchsten Bedarf angenahorten Menge’ aus dem Magazin 
zuflieBt, ist es unvenneidlich, daB der augenblickliche 
Bedarf mehr oder weniger haufig durch die Zufuhr 
uberschriBen wird, und daB dann in dem aus der 
Lunge, den Atmungswegen und dem Atmungssack ge
bildeten geschlossenen Raumsystem eine Uberfiillung 
eintritt, welche die Ausatmung in bedenklicher Weise 
erschwert. Die Lunge kann dann nicht genugend oder 
nur mit erheblicher Anstrengung entleert werden, so
daB alsbald Ermudung und zwar entweder durch 
mangelhafte Regeneration des Blutes in der Lunge 
oder durch ubermaBige Arbeit bei Austreibung der 
Luft aus der Lunge eintritt. Dieser Umstand machte 
es erforderlich, den Atmungssack mit einem zuyer- 
lassigen und auf verschiedene Pressungen leicht ein-

*) Oest. Zeitschrift fiir Berg- und Huttenwesen. Nr. 29 
Jahrg. 1904. S. 380.

** ) 8. 83 des eben genańnten Berichts. 
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stellbaren, selbsttatig arbeitenden Abblaseventil zu ver- 
sehen. Ein-solches Ventil wurde ausfindig gemacht; 
seine Konstruktion wird unten genau angegeben werden.

Der auf die beschriebene Weise entstandene Apparat 
ist in der Fig. 2 yollstandig zur Darstellung ge- 
bracht, und zwar ohne Traggestell im ausgestreckten 
Zustande.

Fig. 2. Atmungsapparat der Sauerstoft-Fabrik', Berlin, G. m. b.H., 
Type 1903.

Das Sauerstoffmagazin besteht aus 3 Flaschen, 
dereń jede etwa 0,643 1 Rauminhalt hat; da so ein 
Raum von 1,929 Litern zur Yerfugung steht, und der 
Sauerstoff unter einem Druck von 120 Atmospharen in 
die Flaschen eingefiillt wird, erhajt man einen Yorrat 
von 231,48 1 und hat also bei einem minutlichen Yer- 
brauch von 2 1 eine fur etwa 1 Stunde und 55 Min. 
ausreichende Menge Sauerstoff zur Yerfugung.

Die Zweiflascheneinrichtung der Shamrock-Type des 
Pneumatophors muBte aus zahlreichen Grunden ver- 
lassen werden. Bei der bezeichneten Type konnte man 
tatsachlich bei verstandiger Regelung des Sauerstoft- 
zuflusses und nur ganz maBiger Anstrengung mit der 
in 2 Flaschen der oben bezeichneten Art enthaltenen 
Sauerstoflmenge 2 Stunden und in einzelnen Fiillen 
auch noch langer auskommon, indem in der Minutę oft 
nur etwa 1 1 Sauerstoff verbraucht wurde. Bei der 
mechanischcn Regelung der Zufuhrung des Sauerstoffes 
muBte der mehrfach angegebeno Bedarf von 2 1 in der 

Minutę angenommen werden; man konnte die so fur 
2 Stunden benbtigten 240 1 wohl in 2 Flaschen von 
je 1 1 Inhalt, welche auch im Handel zu haben sind, 
aufspeichern. Davon wurde aber abgesehen, weil diese 
Flaschen eine Lange von 46,5 cm haben gegeniiber der 
Lange von 34 cm der kleinen Flaschen und daher in 
wagerechter Lagę auf dem Riicken untergebracht einen 
zu breiten Raum einnehmen; es ist allerdings nicht 
ausgeschlossen, 2 Flaschen von je 1 1 Inhalt in auf- 
rechter Lagę auf dcm Riicken zu tragen, der Yersuch 
ergab jedoch, daB auch dann der Apparattrager in den 
von ihm passierten Raumen ein groBeres Profil bean- 
spruchte ais bei der Yerwendung von 3 kleineren Flaschen.

Die Benutzung des Magazins boi dem neuen Apparat 
erfolgt in der Weise, daB man zunachst jede Flasche 
einzeln bffnot, wahrend die beiden andern Flaschen 
geschlossen gehalten werden, und sich an dem Manometer 
davon iiberzeugt, ob sie ihre Fullung unter dem ge- 
wiinschten Drucko enthalt; erst dann werden alle 
3 Flaschen gebffnet.

Der Apparattrager hat mit der Bedienung der 
Yentile nichts mehr zu tun. Er verliert dadurch aller
dings das fruher an der Shamrock-Type des Pneumato
phors recht geschiitzte Warnungśinittel, welches ihm 
durch die Notwendigkeit des Anbrechens der zweiten 
Sauerstofflasche geboten wurde. Es hat sich aber bei 
zahlreichen Yersuchen gezeigt, daB die Apparattrager 
jetzt, wo der SauerstoffzufluB ununterbrochen erfolgt 
und die fortwahrende Regulierung aufgehbrt hat, die 
rechtzeitige Offnung einer, zweiten Sauerstoffflasche 
uberhaupt vergessen. Der Mann muB und kann 
sich mm einfach nach der Uhr richten, da ihm die 
neue Konstruktion wahrend einer vorbestimmten Zeit 
eine ungestbrte Benutzung des Apparates erlaubt. Im 
iibrigen kann ein Apparattrager ohne Muhe das Mano
meter auf dem Riicken eines anderen beobachten, eine 
Aufgabe, welche in erster Linie dem Fuhrer eines aus 
4 Mann bestehenden Trupps pflichtmaBig zufallt.

Die Manometer (a. Fig. 2) werden von der ais 
zuverlassig anerkannten Firma Schaffer und Budenberg 
in Magdeburg angefertigt; sie sind so eingerichtet, 
daB bei iibermaBigem Druck ein selbsttiitiges Abblasen 
durch eine Sicherheitsbffnung erfolgt.

An das Manometer schlieBt sich das ebenfalls auf 
dem Riicken verlagerte Reduzieiwentil (b in Fig. 2) an, 
welches auch mit einer Sicherheits-Abblase-Yorrichtung 
ausgestattct ist. Es unterliegt keinem Zweifel, dafi 
an dieses Yentil auBerordentlich hohe Anforderungen 
gestellt werden, indem ein Anfangsdruck von 120 At
mospharen auf der einen Seite einem Druck von 
5 Atmospharen auf der anderen Seite gegenubersteht.

Manometer un,d Reduzieiwentil, welche den vor- 
stehenden Bedingungen genugen, sind seitens der Sham- 
rocker Grubenverwaltung schon. vor etwa 6 Jahren von 
der Sauerstoff-Fabrik in Berlin yerlangt worden, ohne 



Nr. 36 u. 37. 1130 3. September 1904.

daB man diesen Wunsch jedoch erfullen konnte; die 
Herstellung dieser Metallteile hat also seit jener Zeit 
eine ganz erhebliche Yeiwollkommnung erfahren und 
zu einer Konstruktion des Atmungsapparates gefuhrt, 
welche der Idee nach zwar vbllig naheliegend, bei dem 
damaligen Stande der Metallwarentećłmik aber nicht zu 
orreichen war.

Hinter dem Reduzieiwentil folgt ein Hulfsvcntil 
(c in Fig. 2), welches die manchmal yorubergehend 
wunschenswerte Abstellung des SauerstofTzuflusses ohne 
Bertihrung der FlaŚchenyentile ermbglicht.

Der Sauerstoff hat, bevor er in den Atmungssack 
eintritt, seinen Weg durch eine enge Bohrung einer 
Bronzeduse zu nehmen, und wird beim Austritt aus 
dieser tatig, indem er mittels des Injektorstuckes 
(d in Fig. 2) und eines sich an dieses anschlieBenden 
Schlauches die yerbrauchte und regenerierte Luft aus 
dem unteren Teile des Atmungssackes ansaugt und 
mit sich zur neuen Speisung des Apparattragers in den 
oberen Teil des Atmungssackes hinein fortfiihrt.

Fig. 3. Injektor.

Die Einrichtung des Injektors ist aus Fig 3 er
sichtlich; der frische Sauerstoff stromt in der Richtung 
ef desSchnittes a—b und reiBt die bei d vorhandene 
Luft mit sich, sodaB in dem daran anschlieBenden 
Rohrstuck eine Beweguhg in der Richtung von g nach 
h hin entsteht. Die in Fig. 2 sichtbaren Pfeile 
drucken die auf diese Weise in dem Apparat entstehende

Gasbewegung aus; der mit teilweise durchbrochenen 
Zwischenwanden versehene Hohlkórper i ist ein sehr 
sinnreich angeordneter Abscheider ftir die vom Gasstrom 
mitgefuhrten Schmutz- und Feuchtigkeitsteile.

Diese zuerst von der Sauerstoff Fabrik Berlin an 
die Óffentlichkeit gebrachte Anordnung hat, wie in dem 
oben erwahnten Aufsatz fiir den VIII. Allg. Deutschen 
Bergmannstag bereits herrorgehoben ist, den bedeut- 
samen Yorzug, die in dem Atmungssack yorhandene 
ausgeatmete Luft durch die zur Bindung der Kohlen
siiure bestimmte Masse hindurchzuziehen und fort- 
wiihrend in einem der Regeneration dienenden, leb- 
haften Kreislauf zu erhalten. Der menschlichen 
Atmungsmuskulatur ist durch den Injektor die Arbeit 
abgenommen, durch Bewegung von Yentilteilen die 
Luft im Apparat zu einem bestimmten, das Kohlen- 
saure-Bindungsmittel enthaltenden Umlauf zu zwingen 
und durch dieses Mittel hindurchzuziehen.

Die Absorptionsmasse fiir die Kohlensaure, namlich 
das Atzkali, wurde in der oberen Halfte des Atmungs
sackes und zwar in einem aus 5 Aachen Drahtnetz- 
taschen bestehenden Gestell untergebracht. Fig. 2 
zeigt bei e das aus dem Atmungssack herausgonommene 
Gestell, welches-neben dem Apparat aufgehiingt ist.

Man yerwendete % bis 1 kg Atzkali in der be- 
kannten Form kleiner Rundstangen, welche in zer- 
brockeltem Zustande in die Drahtnetztaschen eingefullt 
werden; iiber und unter den Atzkalitaschen ist je eine 
mit Kieselguhrstucken gefullte Drahtnetzwulst unter
gebracht, welche in Fig. 2 ebenfalls am rechten und 
linken Rande des Atzkalitriigers sichtbar ist; im 
Atmungssack liegen die Breitseiten des Drahtgestells 
oben und unten; die Kieselguhrstucke nehmen den 
aus dem Mundschlauch ausfliefsenden Speichel auf.

Der Atzkalitrager wird im Inneren des Atmungssackes 
durch eine aus Gummistoff bestehende und an dem 
oberen Rande des Sackes befestigte Innentasche ge- 
tragen; letztere hat oben eine óffnung zum Eintritt 
des Nahrgases und eine zweite, welche den unteren 
Ausgang des Mundschlauches bildet. Der untere 
Rand der Innentasche hat 4 dem Austritte des aus
geatmeten und regenerierten Gases dienende Locher. 
Die Innentasche ist an der einen kurzeń Seite ge- 
schlossen, an der anderen dagegen ganz offen; durch 
den hier yorhandenen Schlitz wird der Atzkalitrager 
zur Reinigung und Beschickung ein- und ausgefuhrt. 
Die Bander des Schlitzes werden durch den Druck der 
Schienen geschlossen, welche gleichzeitig zur SchlieBung 
des Atmungssackes dienen und in der Fig. 2 bei f 
sichtbar sind.,

Fig. 2 zeigt ferner, wie der sich an der AuBen- 
seite des Atmungssackes durch eine Schattenlinie ab- 
zeichnendc Absaugeschlauch fiir die ausgeatmete und 
regenerierte Luft bis zum unteren Rande des Atmungs
sackes hinabtaucht; der Schlauch ist nur in dem 
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unteren Teile mit Aufsaugelbchern versehen, dereń 
GrbBo nach dem Ende des Schlauches hin zunimmt. 
Die ausgeatmete Luft wird auf diese Weise nach 
Móglichkeit gezwungen, den Trager fur die 
Regenerationsmasse in allen Teilen zu durchstreichen.

Es wurde oben bereits erortert, daB ein selbsttatig 
wirkendes Abblaseyeńtil bei einem Atmungsapparat mit 
mechanisch geregeltem SauerstoffzufluB unentbehrlich 
ist. Dieses ist in Fig. 2 zwischen dem Mund
schlauch und dem das geręinigte Gas aus dem Atmungs
sack entfuhrenden Schlauche bei g sichtbar. Das 
Yentil ist in Fig. 4 in naturlicher GroBe dar-

gestellt und besteht aus einer Motallhulse a, welche 
sich unten zu einem Schlauchansatze vcrjungt; der 
Schlauchansatz ist gasdicht durch einen kleinen am 
oberen Rande des Atmungssackes vorhandenen Gummi- 
stutzen in den Sack oingefuhrt und an seinem unteren 
Ende innerhalb des Sackes mit einem in dessen 
unteren Teil epitauchenden Schlauch verbunden; in den 
oberen weiteren Teil der Hulse des Abblaseventils wird 
der den Yentilsitz tragende Hohlzylinder b eingeschraubt. 
Die mit einer nach oben gerichteten Loitspindel ver- 
sehene, aus Hartgummi bestehende Yentilplatte wird 
durch eine kleine nach einer zylindrischen Schrauben- 
1 i nie gestaltete Feder leicht auf den Yentilsitz aufge- 
driickt; die Feder findet oben einen Gegenhalt in einem 
Steg c, welcher in einem an der Innenseite der Hulse 
eingeschnittenen Schraubengewinde ruht und mit Hilfe 
dessen yerstellbar ist. Die Yentilhulse triigt oben 
eine zum Yerschliefsen dienende Kappe d, welche 
von einigen Lóchern durćhbrochen ist, diese ent- 
sprechen ebensolchen Lóchern im oberen Teile der 
Hulse, sodaB das Innere der letzteren je nach der 
Stellung der Kappe mit der AuBenluft in Yerbindung 
gesetzt oder von ihr abgeschlossen werden kann. 
Dor Mundschlauch erhielt durch die SauerstoiLFabrik 

Berlin die Gestaltung eines nach Art der Wellrohre 
gefalteten Schlauches (Fig. 2), eine Form, welche bei 
dem „Independent Respirator* der Firma Siebo, Gorman 
& Co. in London bereits im Jahre 1899 in Yerwendung 
war, und welche es dcm Mundstiick gestattet, den Be- 
wegungen des Kopfos in ganz zwangloser Weise zu 
folgen.

Das Muńdstuck selbst stammt bekanntlich aus der 
Wassertauchtechnik und wurde bereits fruher von dem 
von Bremenschen Atmungsapparat auf den Pneumatophor 
ubertragen; es ist abnehmbar gemacht worden, so
daB in Zukunft jedes Mitglied der Rettimgstruppe 
sein eigenesMuńdstuck haben kann; bei dem lagernden 
Apparat wird das Muńdstuck gegen eine luftdicht ab- 
schlieBende YerśchluBkapsel ausgewechselt.

Am Nasenklemmer wurden keine Aenderungen Yor
genommen; der Yersuch, seine Lagę durch Draht- 
biigel nach Art der hinter die Ohrmuschel greifenden 
Brillenhalter zu sichern, schlug fehl, weil bei ganz 
leichter Ausfuhrung der Drahthaken keine befriedigende 
Sicherheit erzielt, boi schwerer Form aber eine Be- 
lastigung empfunden wurde.

Der so beschriebene Apparat lieferte bei einer 
groBen Anzahl von Ubungen Ergebnisse, welche ganz 
besonders nach zwei Richtungen hin befriedigten.

In erstor Linie ist ais wirklich bedeutsam derErfolg 
hervorzuheben, daB die bei der Benutzung der Shamrock- 
Type des Pneumatophors mehrfach ganz unerwartet 
oiugetretenen Ohnmachtsanfalle*) nicht mehr vor- 
gekommen sind. Nicht nur dem Sachverstandigen, 
sondern auch dem Laien wird der Wert dieses Fort- 
schrittes ohne weiteres einleuchten.

Es zcigte sich ferner, daB' solche Lento ohne Be- 
schwerden annahernd 2 Stunden lang mit dem neuen 
Apparat atmen konnten, welche sich bis dahin ais un- 
geeignet fur die Benutzung von Atmungsapparatcn mit 
Regeneration erwiosen hatten

Der so bewahrte Apparat wurde nun einer Prufung 
dadurch unterzogen, daB aus den einzelnen Teilen des 
Apparates Gasproben entnommen und analysiert wurden. 
Der Mundschlauch hatte einen seitlichen Abgang 
(Fig. 6 G, und G2), aus welchem einerseits wahrend 
der Einatmung, ąndererseits wahrend der Ausatmung 
Gasproben abgezogen wurden; in derselben Weise waren 
der das regenerierte Gas dem Injektor zufuhrende 
(Fig. 6 G4) und der dem Atmungssack das Nahrgas 
zubringende Schlauch (Fig. 6 G3) mit T-Stiicken zur 
Probenahme versehen. Zwischen den Probenahmezeiten 
arbeitete der Apparattrager an dem auf dor Zeche 
Shamrock I/1I zuerst auf dem yorliegenden Gebiet ver- 
wendeten und oben bereits erwahnten ArbeitsmeBapparat 
(Fig. 17). Der Ubungsmann wurde zwischendurch von

*1 Yergl. Gluckauf. 1899. Seite 11 und Festschrift zum 
VIII. Allg. Deutschen Bergmannstag. Seite 136.
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Analysen-
Atmungs Yersuch, ausgefiihrt am 30. September

Yersuchsperson: Revier
Konstruktion des Atmungsapparates nach Fig. 1.

Tafel I.
1903 in Gegenwart des Herrn Dr. med. Haldane.
s t o i g 0 r Hansmóier.
Skizze der Probeentnahmestellen Fig. 6.
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Nach dem Yersuch benutzte Dr. Haldane denselben Atmungssack ohne neue Fullung; er
25 Atm. Druck.
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erhielt ein Sauerstoffmagaziu mit
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Atmungs apparate.Systematische Skizzen nach den Haupttypen der untcrsuchten

Fig. 7. Type 1904Fig. G. Typa 1903
des Atmungsapparntes der Sauerstoff-Fabrik, Berlin, G. m. b. H.

Fig. 5. Pneumatophor 
v. Walcher-Gartner, 

Shamrock - Type.
Probeentnahme v. 10. 2. 99.

Fig. 8. Atmungsapparat 
ohne Regeneration, 

Shamrocker Yersuchsstiick.
Probeentnahme v. 30. 9. 03. Probeentnahme v. G. 11. 03.

Erlauterung:
Reiner Sauerstoff.
Sauerstoff gemischt mit regeneriertem Gas.

Regeneriertes Gas allein.

—*“ Ausgeatmetes Gas,

einer Autoritiit auf dem Gebiete der Physiologie und 
insbesondere auf demjenigen des Yerhaltens des mensch- 
lichen Korpers unter der Einwirkung schiidlicber Gase, 
namlich dem gerade auf der Zeche anwesenden Herrn 
Dr. med. John Haldane aus Oxford, beobachtet. Die 
von diesem gemachteń Feststellungcn sind in die vor- 
stehende Analysentafel I eingetragen. Die Analysierung 
der zahlreichen Gasproben ist dem lieipenswurdigen Ent- 
gegenkommen des Herrn Prof. Dr. Broockmann in Bochum 
zu yerdanken.

Wie auch boi fruherer Gelegenheit bemerke ich 
im voraus iiber die Ergebnisse der Gasproben, daB 
ich ihre Yergl eichbarkeit mit don an anderen Stellen 
gewonnenen Ergebnissen fiir ausgeschlossen halte, weil 
eine solche nur dann moglich ist, wenn an den mit- 
einander zu yergleichenden Stellen yollig gleichartig 
Yerfahren wird.

Die Obung hatte eine Dauer von 1 Stunde und 
44 Minuten. Das meiste Interesse beanspruchen die 
aus dem Mundschlauch wahrend der Einatmung ab- 
gezogenen Proben. (G,) Aus den 7 Proben dieser Art 
ergab sich im Durchschnitt ein Gehalt an Kohlensiiure 
von'3,87 pCt., an Sauerstoff von 31,2 pCt. Nach dem 
Yerlauf von 1 Stunde und 7 Minuten konnte noch der 
nicht unerheblich unter dem Durchschnitt liegende 

Kohlensauregehalt von 3,2 pCt. festgestellt werden 
15 Minuten spater stellte sich indessen schon ein Gehalt 
an Kohlensaure von 5,6 pCt. heraus. 1 Stunde und 
37 Minuten nach Beginn der Uoung war die Kohlen
sauremenge auf 7 pCt. gestiegen.

Die Yorstehenden Ergebnisse legten zunachst die 
Frage nahe, ob gegeniiber den Leistungen der fruher 
benutzten Shamrock-Type des v. Walcher-Gartnerschen 
Pneumatophors. ein Fortschritt erzielt war. Uber die 
Analysen der aus dem letztgenannten Apparat ent- 
nommenen Luftproben ist in der oben angefuhrten 
Festschrift (S. 136) bereits einiges bemerkt worden. 
Eine vollstaudige Ubersicht iiber eine am 10, Februar 
1899 mit dcm bezeichneten Apparat gewonnene Probe- 
reihe erfolgt auf der beifolgenden Analysentafel II, 
(vergl. Fig. 5).

Es zeigt sich hier ein wesentlich uugiinstigeres Bild 
ais am 30. September 1903. Der durchschnittliche 
Kohlensauregehalt in derEinatmungsluft betragt 6,06 pCt. 
gegeniiber 3,87 pCt. der oben gegebenen Analysen
tafel I. Der hbchste Prozentsatz an Kohlensiiure vom 
10. Februar 1899 iibersteigt mit 7,5 pCt. denjenigen 
vom 30. September 1903 yon 7 pCt. nur gering. Es 
ist aber bemerkenswert, daB die Kohlensauremenge am 
10. Februar 1899 bereits in der ersten Yiertelśtunde 
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des Yersuchs zweimal auf 7 pCt. und daruber stieg; 
andererseits sank bei dieser Ubung der Sauerstoffgehalt 
einmal bis auf 14 pCt. herab bei einer gleichzeitigen 
Kohlensauremenge yóp 5,9 pCt. Dera gegeniibęr ist 
der niedrigste Prozentsatz an Sauerstoff bei der Ubung 
vom 30. September 1903 23 pCt, sodaB man mit 
Bestimmtheit sageu kann, daB die Sauerstoltzufuhr bei 
dem neuen Apparat in yóllig befriedigender Weise ge- 
regelt ist.

Analysen! afel II.
Atmungsrersuch, ausgefiihrt am 10. Februar 1899. 

Yersuchsperson: Revierstwiger Hansmóier.
Kons‘ruktion des Atmungsapparates: v. Walcher- Gartnerscher 
Pneumatophor, Shamrock-Type. Probeentuahme aus einem am 

Mundśchlauch befestigten RohrstutZen.
Skizze des Probeapparates Fig. 5.

Zeitpunkt 
vormittags

Einatmung Leistung am 
Arbeitsapparat

■B
em

er
ku

ng
en

 i 1

CO, 0 N Schliige mkg

10.38 Beginn
10.40 50 1569
10.41 7,5 33,2 59,3
10.49 25 784
10.51 7,0 23,0 70,0
11.01 6,0 38,0 56,0
11.04 43 1349
11.12 — — —
1121 2,6 28,0 69,4
11.31 5,0 24,5 70,5
11.34 : . , 38 1192
11.41 5,0 22,6 72,4
11.43 48 1506
11.50 6,2 25,8 68,0
11.58 38 1192
12.00 6,7 27,5 65,8
12.09 25 784
12.10 7,2 42,0 50,8
12.16 28 878
12.20 5,9 14,0 80,1
12,29 30 941
12.30 7,5 20,0 72,5
12.40 6,1 23,4 70,5
12.42 SchluB

Sa. 2 Std.
4 Min. 325 10195
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Eine wisseuśchaftlich stichhaltige Beurteilung von 
allen oben angefflhrten Zahlen ist nur dann moglich, 
wenn man die Forscher auf dem Gebiete der Einwirkung 
schadlicher Gase auf den menschlichen Korper mit zu 
Ratę zieht, wie das auch fruher schon seitens der 
Herren Dr. Aug. Fillunger*),  Dr. Rich. Heller**)  und 
Bergrat Job. Mayer***)  geschehen ist.

*) Oesterr. Zeitschr. 1896.
**) . „ 1898.

„ 1898.

Es liegt hier am nachsten, den im rheinisch-west- 
faliśchen Bergbaubezirk mit eigenen Untersuchungen 
allgemein anerkannten Wertes hervorgetrctenen Professor 
Dr. Broockmann zuerst reden zu lassen. Er sagt in 
dem der Wetterwirtschaft gewidmetcn Band VI des 

Werkes: „Die Entwicklung des niederrheinisch- 
westfalischen Steinkohlenbergbaues in der zweiten Halfte 
des 19. Jahrhunderts" auf Seite 36 folgendes iiber die 
Einwirkung der Kohlensaure auf den Menschen: „Den 
Bergmann interessiert eigentlich nur eine Zahl — 
bei 4 pCt. Ateranot und geringer Puls. Diese Zahl ist 
eine von der Natur gegebene. Luft yon der Zusammen
setzung 4 pCt. CO>

17 „ O
79 „ N_

100 pCt.
entspricht der Ausatmimgsluft. Wenn aber die Ein- 
atmungsluft der Ausatmungsluft gleich ist, so geht die 
normale Atmung nicht mehr vor sich. Alles, was dann 
bei noch hoheren Prozenten erfolgt, gehort ins Reich 
des physiologischen Experiments. Doch mogę darauf 
hingewiesen werden, daB auch fur den AtraungsprozeB 
die Angabe eines Gases keinen Anhaltspunkt bieten 
kann; gerade so, wie wir beim Lichte die mannigfaclisten 
Verhaltnisse kennen gelernt haben, unter welchen 
Flammen erloschen, gerade so mnBten wir auch beim 
Atmungsprozesse die mannigfaclisten Yerhaltn^Śe 
studieren; es ist nicht gleich, ob ein Tier in einem 
kleineren Kaume erstickt oder in einem gróBeren."

Die vorstehend wiedergegebenen Anschauungen werden 
beziiglich des fiir den Menschen crtraglichen Kohlen- 
sauregehaltes der Einatmungsluft im wesentlichen durch’ 
Yersuche bestatigt, welche im physiologischen Labora
torium in Oxford durch John Haldane und J. Lorrain 
Smith gemacht wurden.*)  Diese Yersuche werden 
deshalb hier herangezogen, weil sie „die physiologischen 
Wirkungen einer durch Afrhung versęhlechterten Luft" 
in der eingęhendstęn Weise behandeln und auch fur 
anderweitige Yórgkuge in dem. Leben des Bergmannes 
yon hohem Interesse sind.

Die englischen Forscher setzten einen Menschen in 
einen Yóllig ron der AuBenluft abgeschlośsenen Kasten 
von annahernd 2 cbm Inhalt; er yerweilte darin 
7 Stunden 47 Minuten und muBte die Yersuchskammer 
dann infolge der bei ihm eingetretenen Ateranot yerlassen. 
Der sich zu Anfang des Yersuches auf 0,03 pCt. be- 
laufende Kohlensauregehalt im Inneren des Kastens 
war am Schlusse bis auf .6,39 pCt. gestiegen, wahrend 
der Prozentsatz an Sauerstoff gleichzeitig bis auf 13 pCt. 
gesunken war. Die Anzahl der Atemzuge hatte sich 
von 18 auf 30 in der Minutę wahrend des Yersuches 
gesteigert. Dem Yersuchsmanne begann eine gewisse 
Erschwerung der Atmung zu dem Zeitpunkte fiihlbar 
zu werden, wo der Gehalt an Kohlensaure 4 pCt. er
reichte. Bajd nachdem 5 pCt. Kohlensaure uberschritten 
waren, wurde das Atmen recht beschwerlich. Nach

*) The physiological effects of air vitiated by respiration by 
John Haldane. M. A. M. D. and J. Lorrain Smith M. A. M. B. 
The Journal of Pathology and Bacteriology. Edinburgh & London. 
Young J. Pentland Yol. I p. 168. 1892.
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dem Yersuche stellten sich bei dem Yersuchsmanne 
sehr starkę Kopfschmerzen und sonstige der Seekrankheit 
ahnliche Erscheinungen ein. Das Ubelscin hbrte bald 
auf und weitere nachteilige Folgen des Yersuches traten 
nicht ein.

Das Yerhiiltnis des Sauerstoffes zu den Irrespirabilien 
bewegte sich wahrend der beiden letzten Stunden des 
Yersuchs zwischen 1: 5,75 und 1: 6,7; eine weitere 
Stunde vorher hatte dieses Yerhiiltnis bereits die Hohe 
von 1 : 5,29 erreicht, indem sich der Kohlensauregehalt 

: auf 4 pCt., derjenige an Sauerstoff' auf 15,9 pCt. belief; 
■ zu diesem Zeitpunkte wurde, wie oben ęrwahnt, eine 
' Atemschwierigkeit fiir den Yersuchsmann erst bemerkbar. 

In wieweit der Gehalt an Kohlensiiure und das Yer- 
haltnis des Sauerstoffes zu den Irrespirabilien die 
menschliche Atmungstatigkeit beeinflussen, das geht 

; noch deutlicher aus einem Yersuche herror, bei welchem 
der Yersuchsmann sich 12 Stunden in dem verschlossenen 
Kasten aufhielt, wahrend die entstandene Kohlensiiure 
durch eine angemessene Menge in dem Kasten aus- 
gebreiteten Natronkalkes fast vóllig beseitigt wurde. 
Die Aufzehrung des Sauerstoffes erreichte dabei denselben 
Grad wie bei dem oben angegebenen Yersuch, indem 
der Gehalt bis aiif 13 pCt. herabgińg. Sehr 
bemerkenswert ist, daB der Yersuchsmann gar keinen 
Kópfschmerz und ebensowenig Atemnot wahrend des 
ganzen Yersuchs verspurte. Bei einem anderen Yersuche 
derselben Art wurde Atemnot nur in ganz geringem 
Grado bemerkt.

Die Schlusse, welche man aus diesen Beobachtungen 
ziehen kann, werden noch erheblich zwingender, wenn 
man die weiteren- von den englischen Gelehrten vor- 
gehommenen Yersuche betrachtct.

Sie lieBen einen Mann in einen luftdicht ge- 
schlossenen Gassack hinein und aus diesem heraus 
atmen, welcher etwa 225 Liter Kauminhalt hatte: der 
Sack wurde mit einem Gemisch von Luft und Sauer
stoff gefullt. Der Yersuch muBte nach einer Dauer 
von 19 Minnten abgebrochen werden; es zeigten sich 
bei dem Yersuchsmann, der unter groBer Anstrengung 
geatmet hatte, starkę SchweiBbildung, Schmerz und 
Hammern im Kopf; dabei wieś die Analyse in dem 
Atmungssack nach Beendigung des Yersuches einen 
Gehalt von 58,6 pCt. Sauerstoff nach. Allerdings bei 
einer gleichzeitig Yorhandenen Kohlensauremenge von 
10,4 pCt. Der groBe UberschuB an Sauerstoff’ hatte 
also keinen wesentlich erleichterndeu EinfluB gegeniiber 
der uberwaitigenden durch die Kohlensiiure herbei- 
gefuhrten Beschwernis.

Bei zwei weiteren Yersuchen ahnlicher Art trat 
jedesmal bei 5,2 pCt. bezw. 5,6 pCt. Kohlensaure im 
Atmungssack eine gleichartige Erschwerung der Atmung 
ein, gleichviel ob gleichzeitig 14,8 pCt. oder 70,8 pCt. 
Sauerstoff in dem Beutel Yprhanden waren.

3. September 1901.

Beseitigte man dagegen dadurch, daB die aus- 
geatmete Luft vor dem Eintritt in den Atmungssack i 
infolge einer Yentil - Anordnung eine mit Natrońkalk 
gefullte Flasche zu durchstreichen hatte, die Kohlen
saure, so konnte man in einem Falle bis auf einen 
Sauerstoffgehalt von 8,7 pCt., in einem anderen sogar 
bis auf einen solchen von 6,7 pCt. herabgehen; das 
Gesicht des Yersuchsmannes nahm dabei eine blaue 
Farbę an; von Schmerz oder Hammern im Kopf oder 
ausgesprochener Atemnot war jedoch keine Hede.

Es liegt auf der Hand, daB die von Haldane und Smith 
ausgefuhrten Yersuche fur die Technik der Rettungs- 
apparate von durchschlagender Bedeutung sind, weil 
sie folgende Schlusse bezuglich der Nahrungsluft fur 
den Menschen mit Sicherheit ziehen lassen:

1. Ubersteigt der Gehalt an Kohlensiiure 4 pCt., i 
so wird Erschwerung der Atmung bemerkbar, erreicht I 
er 10 pCt., so ist das iiuBerste Mafs der Atmungs- | 
erschwernis erreicht.

2. Der GenuB einer mehr ais 4 pCt. Kohlensiiure 
enthaltenden Luft hat Schmerz und Hammern im 
Kopf (besonders nahe der Stirn) und Ubelkeit zur Folgę.

3. Ein beliebiger UberschuB an Sauerstoff kann die > 
unter 1 und 2 erórterten Begleiterscheinungen und Folgen' 
eines hohen Kohlensauregehaltes nicht aufheben.

4. Bei Mangel an Sauerstoff tritt Atemnot erst bei 
einem Herabsinken auf einen Gehalt von etwa 12 pCt., 
iiuBerste Beschwernis bei 6 pCt. ein; diese Erscheinungen 
gestalten sich indessen verschiedenartig bei yerschiedenen 
Menschen.

Die beiden letzten SchliiBfolgerungen werden in 
Yollem Umfange durch die schon in den achtziger 
Jahren ausgefuhrten Untersuchungen des Sanitatsrats 
Dr. C. Speck in Dillenburg bestiitigt, welcher sich in 
einem Aufsatz „Uber die Beziehungen des Sauerstoffes 
zum gesunden und kranken Organismus" *)  unter anderem 
wie folgt auBert:

*) Therapie der Gegenwart. 42. Jahrgang. 9. Heft. Sept. 
1901. 8. 394. Urban & Schwarzenberg, Berlin NW, Dorotheen- 
strasse 38/39.

„Schon Lavoisier hatte mit aller Bestimmtheit 
erkannt, daB Menschen, welche reinen Sauerstoff ein- 
atmen, davon nicht mehr verbraućhten, ais wenn sie 
atmosphiirische Luft atmeten. Die lebende Zelle ver- 
hiilt sich anders ais die im Ofen brennende Kohle, 
nicht der Sauerstoffdruck, sondern das dem Grad der 
Leistung der tiitigeu Zelle entsprechende Bedurfnis 
regelt don Sauerstoffverbrauch.-----------Aus Yersuchen, 
in welchen ich Luft von 7—63 pCt. Sauerstoff atmete, 
ging herror, daB von 9-63 pCt. in meinem Wohl- 
befinden sich keinerlei Storung bemerkbar machte. 
Erst wenn der Sauerstoffgehalt auf 8 und 7 pCt. her- 
unterging, trat Benommenheit und ein an BewuBt- 
losigkeit grenzender Zustand schon nach .wenigen 
Minuten ein. Yon 10—63pCt. blieb die Atemmechanik 
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i ganz gleich.---- — — Der Korper ist also imstande, 
; bis zu einem Gehalt der Atemluft von ca. 10 pCt. 
; Sauerstoff herab sein Sauerstoffbedurfiiis vollkommen zu 

befriedigen/
Kehrt man durch die Ergebnisse der erwahnten, 

von berufener Seite Yorgenommenen Untersuchungen 
bereichert zu den oben angegebenen Analysen der 
Sliamrocker Atmung|yersuche zuriick, so kann man 
diese nunmehr kritisch beleuchten. Man sieht, daB 
der Yersuchsmann am 10. Februar 1899 mit einem 

i Kohlensauregehalt, von durchschipttli^ und
| hochstens 7,5 pCt. jedenfalls unter recht anormalen 
' Bedińgungen atmete. Er erhielt eine Luftnahrung, 

welche infolge des Kohlen sauregehaltes durchschnittlich 
fast ebenso minderwertig war wie die am Abschlusse 
des oben an erster Stelle wiedergegobenen Haldane- 
SmithschenYersuches (6,39 pCt.) festgestellte; in einzelnen 
Augenblicken wurde dieser Kohlensauregehalt auf 
Shamrock sogar noch uberstiegen. Es muB heiwor- 
gehoben werden, daB ein Arzt bei dem Yersuche nicht 
zugegen war, und daB die anwesenden Personcn, abge- 
sehnen vom zeitweise beschleunigten und yertieften 
Atmen, wie man es bei kOrperlicher Anstrengung zu 
beobachten gewohnt ist, eine Atemnot ihr Simie des 
Sprachgebrauches des Laien nicht bemerkten.

Die Zusammensetzung der Nahrungsluft wahrend 
der ersten % Stunden des Yersuches vom 30. Sept. 
1903 wird auch der Physiologe nicht ais bedenklich 
ansehen kónnen; die im weiteren Yerlauf der Ubung 

1 sich einstellenden Kohlensiiuregehalte von 5,6 pCt. und 
/ 7pCt. sind dagegen entschieden zu bemangeln. Dabei 

‘ ist sehr -auffallend, dafs die bei G;t und G4 der Fig. 6, 
abgezogenen Proben nicht entfernt die ungiinstige 
Zusammensetzung zeigen, wie die aus dem Mund- 
schlauch bei der Einatmung (Gf) und Ausatmung (G2) 
entnommenen. Man hat bei Gt das aus dem Atmungs
sack abgesaugte regenerierte Gas; dieses zeigt durch
schnittlich einen Kohlensauregehalt von 2,28 pCt.; der 
hochste vorkommende Wert ist 3 pGt. Dasselbe Gas 
ist noch einmal bei G:) aufgefangen worden, nachdem 
es sich inzwischen mit dem frischen Sauerstoff gemischt 
hat, der Sauerstoffgehalt ist daher auch mit durch
schnittlich 34,4 pCt. erheblich hOher ais bei G, mit 
26,82 pCt.

Der Kohlensauregehalt steht in dem frisch in den 
Atmungssack einstromendenNahrgas(G3) durchschnittlich 
auf 2,98 pCt., ist also merkwurdiger Weise etwas hoher 
ais bei Gt; diese Erscheinung steht im Widerspruch 
zur Konstruktion des Apparates und findet auch in 
anderen Analysen ahnlicher Art keine Parallele. 
Jedenfalls ist dieser Gehalt an Kohlensaure um 0,89 pCt. 
niedriger ais derjenige des aus dem Mundschlauch 
entnommenen Einatmungsgases. Der hochste Kohlen
sauregehalt im Nahrgas (G3) ist 5,2 pCt. gegenuber 
7 pCt. bei Gt.

Die Analysierung der aus yerschiedenen Teilen des 
Apparates entnommenen Proben fiihrte zu dem Schlusse, 
daB der Yersuchsmann weniger giinstig zusammen- 
gesetzte Gase einatmete, ais sie der Apparat tatsachlich 
bieten konnte, daB ihm also das Nahrgas nicht in der 
Unverdorbenheit zugefuhrt wurde, welche durch die 
Analysen bei Gj und G| festgestellt war. Man mufste 
annehmen, dafs der Yersuchsmann zum Teil die von 
ihm ausgeatmete Luft, ehe diese den Regenerations
trager erreichte, unmittelbar nach der AusstoBung 
wieder in sich hineinzog. Diese Annahme erhielt mit 
Rucksicht darauf noch mehr Gewicht, daB gerade die 
letzten aus den Lungenalveolen stammenden Bestand- 
teile der ausgeatmeten Luft reicher an Kohlensaure 
sind ais die zuerst ausgeatmeten Gasteile.*) Letztere 
enthalten etwa 3,7 Yol.-pCt. Kohlensaure, wahrend in 
den ersteren etwa 5,4 Yol.-pCt. Kohlensaure vor- 
handen sind.

Es ergab sieli daher die Notwendigkeit, den Apparat 
so_zu konstruieren, daB die ausgeatmete Luft so leicht 
und so schnell wie moglich yom Munde weg und dem 
Regenerationstrager zugefuhrt wurde, wahrend an ihre 
Stelle das frische Nahrgas treten muBte. Dieser 
Gedanke fiihrte zu der Konstruktion des in der Fig. 9 
dargestellten Dusenstiickes, welches seine Lagę un
mittelbar unter dem Mundstuck erhielt.

Sauerstoff Ju.cL.Situnaigssajćk 
u.Regmeratioii-strager

_ Saucistoffgernischt mit 
/ -effeneńer 'Lem- (fas.

-—-^lurffcatmcfes ”

Fig. 9. Diisenmundstiick.

Es ist so konstruiert, daB die ausgeatmete Luft 
beim Durchgang durch die Diise a die Richtung 
nach dem Atmungssack und Regenerationstrager erhalt 
und gleichzeitig in dem Rohre b eine merkliche 
Yerdiinnung bezw. Ansaugung bewirkt; dies kann, 
wenn man durch das mit dem Atmungssacke nicht 
yerbundene Dusenstiick ins Freie ausblast und den

*) Di-. L. Landois, Lehrbuch der Physiologie des Menachon.
9. Anfl. S. 215. Wien und Leipzig. Urban u. Schwarzborgen 
1896.
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Rohrstutzen b mit einem Wassermanometer verbindet, 
beobachtet werden.

Es ergibt sich daraus, daB eine Aufstauung der 
ausgeatmeten Luft im Nahrgasstutzen b im denkbar 
wćitest^hendeh Mafie verhindert, und so dem Ntihrgase 
Gelegenheit gegeben wird, dem Apparattfagęr in un- 
getriibter Frisclie und in unmittelbarer Nahe des Mundes 
zur Yerfugung zu stehen.

Die sich aus Yorstehendem ergebende Fuhrung der 

Gasśchlauche ist in der Fig. 10 (Yorderansicht) und 
Fig. 11 (Seitenansicht) ersichtlich. Der Gedanke, das 
Nahrgas dem Munde des Apparattriigers so nahe wie 
moglich zu bringen,. war fruher schon auf Shamrock 
in einem Yersuchsstucke und auch in der zuerst auf- 
getauchten Form des Giersberg-Apparates zum Aus- 
druck gekommen, wahrend das die Aufstauung der 
Ausatmungsluft verhindernde Dusenstuck eine neue 
Form mit neuer Wirkung darstellt.

10. Yorderansicht Fig. 11. Seitenansicht
des Atmungsapparates der Sauerstoff-Fabrik, Berlin, Type 1904.

Die Ergebnisse der beschriebenen Abahdefung 
gelangen in dem Analysenbefund zum Ausdruck, 
wolcher in der umstehenden Analysentafel MII auf 
S. 1140 und 1141 zur Anschauung gebracht ist und eine 
am 6. Norembcr 1903 rorgenommene Ubung behandelt.

Der Durchschnittsgehalt der Einatmungsluft (G, in 
Fig. 7) an Kohlensaure belief sich nur auf 3,37 pCt., 
war also um 0,5 pCt. niedriger alsam 30. Sept. 1903. 
(Analysentafel I.) Sehr viel bemerkenswerter ist der 
Umstand, dafi der Prozentsatz an Kohlensaure bei der 
Ubung vom 6. November uberhhupt nicht iiber 4,4 
hinausging, wahrend am 30. Sept. 1903 ein hochster 

Kohlensauregehalt von 7 pCt. zu yerzeichnen war. Die 
Proben vom 6. Nov. 1903 sind in unmittelbarer Nahe 
des Mundes aus dem Mundstuck, also zwischen dem im 
Munde liegenden Ende des Mundschlauchcs und dem 
in Fig. 9 und 10 dargestellten Dusenstuck (bei Gj der 
Fig. 7) entnommen und liefern bereits den Beweis 
dafur, dafi die Abanderung der Konstruktion einen 
wesentlichen Erfolg hatte. Dieser Beweis wurde durch 
folgende Beobachtungen in uberzengender Weise be- 
kraftigt. Die aus dem unteren Teile des Mundschlauchcs 
bei G2 der Fig. 7 abgezogenen Proben zeigen, dafi dort 
durchschnittlich wahrend des Einatmens 2,3 pCt. und 
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wahrend des Ausatmens 3,7 pCt. Kohlensaure vorhanden 
waren, daB eine Ansammlung von Kohlensaure in einem 
Bedenken erregenden Prozentsatze also nicht stattfand.

Die bei G3 in Fig. 7, ganz nahe an dem Dusenstuck 
entnommenen Proben hatten im Durchschnitt bei der 
Einatmung 1,87 pCt. und bei der Ausatmung nur 
1,65 pCt. Kohlensaure. Es ist also mit Sicherheit 
nachgewiesen, daB eine Aufstauung der ausgeatmeten 
Kohlensaure in dem Zufuhrungswege fur das Nahrgas 
Yóllig ausgeschlossen, und daB eine solche in der Nahe 
des Mundes uberhaupt durch die Konstruktion des 
Dusenstiickes griindlich verhindert ist.

Obschon durch die beschriebenen Untersuchungen 
das Bild eines in der Tat erfreulióhen und unleugbaren 
Fortschrittes geboten war, so wendeto man seine Auf- 
merksamkeit doch noch weiter der Yerbesserung der 
Regeneration zu.

Es hatte sich gezeigt, daB das in kleinen Stiicken 
in die Drahtnetzkammern des Regenerationstragers ein- 
gefullte Atzkali nach dem Gebrauch des Apparates 
infolge von YolumenrergróBerung die zwischen den 
Stiicken gelassenen Zwischenraume Yollstandig erfiillte 
und ais fester Kuchen den ganz.cn Kammerraum ein- 
nahm. Der letztere wurde daher erheblich yergroBert, 
indem ah die Stelle von 5 senkrechten Atzkalitaschen, 
dereń 7 getreten sind.

Fig. 12. Regenerationstrager.

Fig. 12 (Ansicht. Schnitte a b und c d), 
bringt den neuen Regenerationstrager zur Darstellung. 
Fig. 12, Schnitt ab zeigt den senkrechten Schnitt durch 
eine der 7 Taschen; sie sind aus einem Drahtńetź 
hergestellt, bei weichem etwa 24 Maschen auf 1 qcm 
entfallen, wahrend fruher ein Drahtnetz von 144 Maschen 
fur je 1 qcm dafur verwendet wurde. Die Taschen 
tragen Querwande, wie solche Fig. 12 zeigt. Die Be- 
schickung der Taschen gęschieht nach dem Herausziehen 
der in der Ruckwahd der Taschen Yorgesehenen 
Schieber sb s2, s3, welche uber der Ansicht der ge- 
óffneten hohlen Seite in herausgezogenem Zustande 
sichtbar sind.

Die vorhandenen 56 Kammern werden mit dem zu 
unregelmaBigęn Splittem zerbrochenen Atzkali nur bis 
zu % Hbhe gefiillt, sodaB die ausgeatmete Luft eine 
groBe Reaktions-Oberflache Yorfindet.

Es werden etwa 1000 g Atzkali auf diese Weise 
untergebracht. Auffallend kann erscheinen, daB un- 
gefahr die doppelte Menge von derjenigen gebraucht 
wird, welche k. k. Bergrat Johann Mayer seinerzeit fiir 
den May er-Pilar-Apparat berechnet hat,*)  da er 500 g 
Atzkali einsetzte. Aus denselben Griinden, welche oben 
fiir die Bemessung der Sauerstoffzufuhr maBgebend 
waren, muBte man auf Shamrock folgerichtig zu der 
angegebenen Menge Atzkali gelangen. Der Weg dieser 
Erwagungen war folgender:

*) Oesterr. Zeitschr. f. B.- u. H.-Wes. 1898.
**) Untersuchungen iiber den Gaswechsel und Eńergieiimsatz 

des Radiahrers. Von Dr. med. Leo Zuntz. Berlin 1899. Yerlag 
von Aug. Hirschwald.

Der Sauerstoffbedarf ist oben bei kriiftiger Muskel- 
tatigkeit zu 2000 ccm in der Minutę angenommen worden. 
Bei einer derartigen Beanspruchung des Kórpers stellt 
sich nach Dr. med. Leo Zuntz**)  das Yerhaltnis der 
abgegebenen Kohlensaure zum aufgenommenen Sauer- 
stofl' also

co,
= 0,S04 (respiratorischer Quotient)

bei Annahme von O — 2000 ergibt sich
CO2 = 0,804.2000 = 1608 ccm CO2 = 3,17 g C02 

in der Minutę.
Der Regenerationsvorgang spielt sich im wesentlichen 

nach der folgenden Formcl ab:
2' KOH + C02 = K2 CO3 + H2 O

2 (39 + 16 + 1) + (12 + 2 . 16) = (2.39 + 12 + 3.16) 
-+ (2.1 + 16).

112 Gewichtsteile KOH + 44 Gewichtsteile CO2 = 
138 Gewichtsteile K2 CO3 + 18 Gewichtsteile H2 0.

Es verhalt sich

M-M.
44

Die CO2-Abga.be 

, KOH 112 , , . ,also , ! demnach istCO2 44

stellt sich in der Minutę zu 3,17 g,
also in 120 Minuten zu 380,4 g;

KOH = -38° i 967 g»
44

das ist der Bedarf an Atzkali fur eine zweistundige 
Benutzung des Apparates.

Da die Faktoren in der Berechnung reichlich ge- 
griffen wurden, erscheint es genugend, den Regenerator 
mit der oben angegebenen Atzkalimenge zu beschicken.

Wie Fig. 12, Schnitt c d, zeigt, ist der ganze Re
generator so gekrummt, daB er. sich, seiner Lagę im 
Atmungssackc entsprechend, der Form der Biust des 
Apparattragers anpaBt.

Unter dem Regenerator liegt eine ebeńfalls aus 
Drahtgewebe hergestellte Wulst, welche Kieselguhrmasse

ganz.cn
Abga.be
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Vor Beginn der Ubung waren um 4,20 festgestellt worden 74 Pulsschlage und 13 Atemzuge in der Minutę. 2) Hahn des Probe- 
testgesetzt. 3} Kurz vor Probe 4,53 Atmungssack, der gespannt war, ausgedruckt. 'j 'Puls dabei regelmaBig und sehr voll.

Tafel III
in Gegenwart des Herrn Dr. med. Laplanohe.
steiger Hansmeier.
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’) Hahn des Proberbhrchens war offon. 8) 4 maiMittelstarke SchweiBbildung. c) Puls setzt bei jeder tieferen Atmung mehrmals aus. ’) Hahn des Proberohrcheus war offen. 8) 4 mai 
" , • > • ■ ” 1 —- t\:-—•—i— Atmung erst einige Minuten nach der Arbeit geme.;sen. bcnweJB-ausgesetzt. Puls nicht mehr voll, sondern klein. Die einzelnen Atemzuge sind tief. Atmung

. bildung trotz der sehr kraftigen korperlichen Arbeit geringer. 9) SchluB. . . . .. . , ,.
Herr Hansmeier gibt an, daB die Sauerstoffzufuhr im allgemeinen genugend war, nur wUnsche man sich in ^dem unmittelbar aui scnane 

Arbeit folgenden Augenblicke noch etwas mehr darom Die Einatmungsluft war verhaltnismaBig kuhl. .—  ......... . ,
Arbeit hat, ohne gerade Erschlaffung zu bemerkem Kopfschmerzen werden nicht verspurt.

Er hat das Gefuhl, was man nach krtiftiger
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in kleinen Stucken enthalt; diese nehmen, wie oben 
bereits beschrieben wurde, die aus der ausgeatmeten 
Luft und dem abtiieBenden Speichel sich bildende 
Fliissigkeit auf.

Die bereits fruher vorgenommenen Yersuche, die 
ausgeatmete Luft nach erfolgterRegeneration abzukuhlen, 
wurden bei der Neugestaltung des Apparates wieder 
aufgenommen und fuhrten dażu, daB die bezeichnete 
Luft vor der Einfuhrung in das Mundstuck eine Metall- 
rohrleitung von 4,85 m Lange und 7 mm lichtem 
Durchmesser durchstreichen muB. In wie bohem Grade *) Dr. L. Landois: Physiologie des Menschen. 9. Aufl. S. 239.

Ruckenansicht des Atmungsapparates der Sauerstoff-Fabrik, Berlin, Type 1904
Fig. 13 mit Fig. 14 ohne

Tornister.

sehen. Zu diesen Figureń ist zu bemerken, daB fiir 
ihre Herstellung ein Apparat benutzt wurde, dessen 
Form der heute endgultig gewahltcn Type nicht 
ganz genau entspricht. Auf den Abbildungen befindet 
sich das Kiihlrohr noch zwischen dem Atmungssack 
und dem Injektor eingeschaltet, wahrend jetzt die oben 
beschriebene Gesraltung gewahlt ist. Die Wirkung 
wird von den Triigern des Apparates ais sehr angenehm 
bemerkbar hervorgehoben.

wiinschenswert eine solche Abkuhlung ist, geht schon 
daraus herror, daB die Ausatmungsluft des Menschen 
im Mittel eine Temperatur von 36,3 0 C, hat.*) Dazu 
kommt die bei der Absorption der Kohlensaure durch 
das Atzkali entstehende, recht betrachtliche Temperatur- 
erhohung, wie sie vom k. k. Bergrat Jobami Mayer in 
dem oben mehrfach angefuhrten Aufsatz nachgewiesen ist.

Die Lagę des um den Tornister herumgefuhrten 
Kiihlrohres ist aus den Fig. 11, 13, 14 und 15 zu er-

In der allerjuńgsten Zeit trat auch die Erwagung 
der Benutzung einer Maskę bezw. der Abschalfung- des 
Nasenklemmers noch einmal in den Yordergrund. Es 
ist bekannt, daB das Abfallen des Nasenklemmers in 
einzelnen Fallen verhangnisvoll fur den Apparattrager 
geworden ist. Andererseits ist auch der Wunsch, durch 
die Nase atmen zu kónnen, immer wieder aufgetaucht, 
obgleich eigentlich einige wesentliche Funktionen der 
Nase — Yorwarmung der Luft, Sattigung dieser mit 
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Wasserdampf, Aufnahme von Staubteilchen — bei der 
Benutzung des Atmungsapparates uberhaupt nicht in 
Betracht kommen.

Der Gewohnheit des gesunden Menschen, durch die 
| Nasc mul nicht durch den Mund zu atmen, bei der 

Konstruktion eines Atmungsapparates Rechnung zu 
tragen, bleibt jedehfalls wunschenśwert. Uber die 
Notwendigkeit der aufiersten Sicherung der menschlichen 
Atmungsoffnungen gegen das durch unglucklichen Zufall 
etwa erfolgende Eindringen schadlicher Gase ist hier 
kein Wort zu verlieren.

| Da man von der Benutzung eines das ganze Gesicht 
j umschlieBenden Helmes wegcn des dadurch entstehenden 

schadlichen Raumes auf Shamrock ganz abgah und in 
der Befestigung und Dichtung einer nur Mund und 
Nase umfassenden Maskę bei den zahlreichen friilier 
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auf der Zeche vorgenommenen Yersuchen ganz auBer- 
ordentliche Schwierigkeiten gefunden hatte, so schritt 
man dazu, fur die zur Nase fuhrendeń Atmungskanale, 
ebenso wie das schon beim Munde der Fali ist, die 
Dichtung an den inneren Korperflachen zu suchen. Eine 
solche Richtung ist schon fruher bei der Konstruktion 
des Giersbergschen Nasenmundstuckes eingeschlagen 
worden, indem zwei olivenfbrmige, von Langskaniilen 
durchzogene Gummiansatze unmittelbar am Muńdstuck 
angebracht waren und durch Yermittlung des letzteren 
in der Nasc festgehalten wurden. Sollten diese Nason- 
oliven in der Nase festsitzen, so ubten sic einen sehr 
liistigen Druck auf die Nasenwandungen aus; es ergab O 0’0
sich auBordem wegcn der sehr ycrschiedenartigen Ge- 
staltung des Naseninneren bei yersćhiedenen Menschen 
bald die Notwendigkeit, die Nasenstucke fiir jeden Mann

Fig. 15. Atmungsapparat der Sauerstofl-Fabnk, Berlin, Type 1901, ohne lornister, mit Tragzeug, 
ausgebreitet zur Sichtbarmachung des Kuhlrohres.

besonders anzufertigen, was mit erheblichen Schwierig
keiten verbunden war. Soviel hier bekannt ist, hat die 
Sauerstoff-Fabrik Berlin daher das Nasenmundstuck 
bald ganz fallen lassen.

Man yńrmied die vorbeschriebenen Schwierigkeiten 
auf Shamrock durch eine Konstruktion, welche in den 
Fig. 10, 11, 15 und 16 sichtbar gemacht ist. Das Mund- 
stiick triigt an der Oberseite ein Pąar kleiner Rbhreg-' 
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ansiitze, auf welche kleine Schlauche (in den Abbildungien 
glattc Schlauche, fur die endgu]tige Ausfuhrung sind 
Faltenschlauche nach Art des Mundschlauches geplant) 
aufgestreift sind; die oberen Enden dieser Schlauche 
sind uber kurze Róhrchen gezogen, welche in die 
Nasenlocher eingefuhrt werden. Die Róhrchen werden

Fig, 16. Nasenkappe und Mundstucktrager des in Fig. 15 
wiedergegebeuen Apparates.

mit einem in irgend ein einigermaBen starres und dabei 
schmiegsames Fott (z. B. Lanolin) eingetauchten Watte- 
faden umwickelt. Die Wattemasse dient ais Dichtung 
zwischen den inneren Wandungen der Nase und dem 
Lufteinfuhrungsróhrchen. Auf dem letzteren ist etwa 
13 mm unter dem oberen, in das Nasenloch einge- 
stcckten Ende eine kleine Scheibe befestigt, • welche der 
Stoffdichtung ais fester Gegenhalt dient. Durch Ver- 
mittlung dieser Scheibe werden die NasenrÓhrchen von 
einer auf die Nase aufgesetzten, aus Leder, Gummi oder 
auch aus Metali hergestellten Nasenmaske in den 
Nasenlóchern festgehalten; die Nasenmaske wird in der 
Weise auf der Nase bezw. am Kopfe befestigt, wie es 
die Fig. 10, 11, 15 und 16 zeigen.

Ob sieli die Yorbeschriebene Einrichtung, welche 
zweifellos den Yorzug hat, allen rerschiedenartigen 
Nasen angepafst werden zu kónnen, im ernsthaften 
gebrauch bewahrt, lafit sich heute nach dem Yerlaufe 
weniger Yersuche noch nicht beurteilcn. Soviel scheint 
indessen festzustellen, daB eine Yermeidung des Nasen-' 
klemmers durch die Yorrichtung gesichert ist. Es ist 
leicht, die Yerbindungsteile zwischen Mundstuck und 
Nase wegzulassen, die Nasenlocher mit eingefetteten 
Wattepfropfen zu yerstopfen und diese dann durch eine 
Nasenmaske in der beschriebenen Weise festzuhalten.

Angcsichts der Gefahren, welche zu verschiedenen 

Malen im Ernstfalle durch das Abfallen des Nasen- 
klemmers entstanden sind, wird man uberall dort, wo 
man der Atmungsapparate fur den ernsthaften Gebrauch 
bedarf, den neuen sicheren YerschluB der Nase zu 
śchatzen wissen. Auch Bergrat Wilhelm Kohler auBerte 
in seinem Yortrage auf dem Wiener Bergmannstage 
1903 (S. 89 des Berichts) den dringenden Wunsch nach ; 
Beseitigung der Gefahren des Nasenklemmers, weil ■ 
dieser bei dem Auftreten von SchweiB manchmal abfalle.

AuBerdem konnte mit der Nasenkappe eine andere 
ebenso einfache ais wesentliche Yorrichtung verbunden 
werden. Fig. 16 zeigt einen unterhalb der Nase an 
der Kappe e befestigten Lederzipfel d; durch ein in 
diesem Zipfel befindliches Loch ist der unmittelbar vor 
dem Munde befindliche Mundstuck-Anśatz c hindurch- 
gesteckt. Der Mundschlauch wird auf diese Weise von 
der Nasenkappe vollstiindig sicher getragen, sodaB das 
Entgleiteh des Mundstuckes aus dem Munde geradezu 
zur Unmoglichkeit gemacht wird.

Ein anderer Mangel, welcher den mit einem 
Atmungssack ausgestatteten Atmungsapparaten auf den 
fruhereii Entwicklungsstufen anhaftete, war die mehrere 
Małe ebenfalls im Ernstfalle in die Ersćhęmung ge- 
tretene Mbglichkeit des ZerreiBens des Atmungssackes 
wahrend des Gebrauches. Auf Yeranlassung der Sham- 
rocker Grubenverwaltung ist jetzt diese Gefahr dadurch 
auf ein sehr geringes MaB zuruckgefuhrt worden, daB 
der Atmungsbeutel ans einem durch eine lange 
Yersuchsreihe ermittelten iiufserst widerstandsfahigen 
Stoffe hergestellt wird.

AnlaBlich der Erórterung iiber die Widerstands- 
fahigkeit des Atmungssackes gegen ZerreiBen wird 
das Augenmerk auf die haufig behandelte Frage 
gerichtet, ob und in weichem Umfange der Trager 

'eines Atmungsapparates durch diesen daran ge- 
hindert wird, durch enge Óffnungen in der Grube 
hindurch zu gelangen. Die zur Kliirung dieses Punktes 
Yorgenommenen Untersuchungen und Messungen haben 
ergeben, daB der mit einem Atmungsapparat der oben 
beschriebenen jungsten Konstruktion ausgerustete Mann 
seitlich nicht erheblich mehr Raum gebraucht, ais ein 
anderer Mensch (6—11 cm mehr). Uber Brust und 
Riicken hinaus beansprucht dagegen der Apparattrager 
ein Profil, welches das des gewohnlichen Bergmannes 
um etwa 12 — 16 cm iiberschreitet.

Der praktische Yersuch ergab, daB ein mit einem 
Apparat ausgerusteter Mann in den zu dem Shamrocker 
Ubungsraum fiir Atmungsapparate gehórigen und durch 
die in Figur 17 (GrundriB, Langęnprofil, Quer- 
schnitt g h, Schnitte a b und c d durch Uberhauen II, 
Schnitt e f durch Uberhauen I) dargestellten Uber
hauen ohne besondere Beschwerlichkeit auf- und abwarts 
fahren konnte. Wie der Schnitt a b zeigt, hat das 
Uberhauen II, im Lichten gemessen, einen Querschnitt 
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von 400 nim Breite zwischen dem Ausbau der StoBe 
und von 500 mm AbBand zwischen der Fahrt und dem 
Ausbau, am Hangenden. Am oberen Ausgang schmilzt 

das lętztere MaB (Schnitt c d) sogar auf 405 mm zu
sammen. wahrend die Breite sich dort auf 4G0 mm 
beliiuft.
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Das Uberhauen I hat fast in seiner ganzen Lange 
zwischen den Fahrtschenkeln und dem Hangenden nur 
einen lięhten.Raum von 400 mm, zwischen den StoBen 
Mnen solchen von 500 mm.

Zwischen den beiden Fahruberhauen befindet sich 
eine aus teilweise gebrochenem Holz gezimmerte Gruben- 
strecke (Langenprofil), dereń Dnrchfahruhg durch einen 
bis auf 550 mm Entfernung von der Kappe reichenden 
Bergehaufen nicht unerheblich erschwert wird. Die 
Mitglieder der Shamrocker Rettimgstruppe mussen ab- 
gcsehen von der Tatigkeit am ArbeitsmeBapparat oder 
der praktischen Herstellung von Holz- oder Mauer- 
dammen in dem oberen Teile des Yersuchsraumes bei 
jeder Ubung mebrere Hale durch die Uberhauen steigen 

und uber den Streckenbruch hinwegkriechen, um an 
śolche Yerhaltnisse gewóhnt zu werden.

Fig. 18 zeigt die Befahrung des Uberhaueńs I, 
Fig. 19 das Hinwegkriechen iiber den Streckenbruch 
und Fig. 20 die Fortschaffung eines auf ein Schleif- 
brett gcschnallten ohnmachtigen Mannes iiber den 
Streckenbruch hinweg durch einen Apparattrager.

Da es vón grofsem praktischen Interesse war, zu 
wissen, ob ein mit einem Rettungsapparat ausgeriisteter 
Mann bei dem Fahren in der Grube durch die Enge 
des unter gewohnlichen Yerhiiltnissen vorhandencn 
Fahrąuerschnittes an einzelnen Stellen in der Fort- 
bewegung behindert werden wiirde, wurden in samtlichen 
Fahrnberhaiien und Fahrtrninmen dor Grubenbaue der
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Zeche Shamrock die engsten Stellen aufgesucht und 
die Querschnitte daselbst festgestellt. Es ergab sich, 
daB sich in den ganzen Grubenbauen der Zeche nur

Fig. 18. Befahrung des Uberhauens 1 im Ubungsraum fur 
Atmungsapparate auf Zeclie Shamrock I/H.

Fig. 19. Hinwegkriechen iiber den Streckenbruch

2 Stellen befanden, durch welche ein Apparattrager 
nicht hindurch gelangen konnte. Bei weiterer Unter
suchung stellte sich heraus, daB diese Engpassse mit 
einem Aufwand von kaum 100 Jb so erweitert werden 
konnten, daB sie dem Apparattrager keine Schwierigkeit 
mehr bieten. Es louchtet ein, daB bei den meisten 
Gruben kein nennenswerter, auBergewohnlicher Aufwand 
dazu gehóren wird, alle der Falirung dienenden Raume 
in solchen MaBen offen zu halten, daB der Trager eines 
Rettungsapparates ohne Gefahr hindurchkommen kann.

Daruber, daB eine Grube mit den durch eine Explosion 
teilweiseuerbrochenenStrecken einem durchden Atmungs
apparat behinderten Menschen grbBere Schwierigkeiten 
beim Hindurchfahren bieten wird ais einem unbehinderten 
Mannę, bedarf es keiner Erbrterung. Der Frage der Baum- 
beanspruchung wird man daher bei der Beurteilung eines 
fiir den Grubengebrauch bestimmten Atmungsapparates 
immer eine ausschlaggebende Rolie zuweisen mussen.

Ais wichtig fiir die Praxis muB ferner hervorgehoben 
werden, daB Apparate ohne einen schutzenden Tornister 
in der Grube uberhaupt nicht benutzt werden sollten. 
Die Erfahrung, daB Leute mit den Yentilradchen und 
den sonstigen herrorstehenden Teilen irgendwo hangen 
bleiben, ist zu haufig gemacht worden, ais daB man 
die Bedeutung der bezeichneten Schutzrorkehrung heute 
noch ubersehen konnte. Auch Bergrat Kohler berichtete 
in dem oben angefuhrsen Yortrage iiber zwei Falle, in 
denen sich das Yentil der Sauerstofllasche durch An- 
stoBen an einen Stempel bffriete. (S. 89 des Berichts.)

Ein dem neuen Shamrocker Apparat nicht ohne Recht 
gemachter Yorwurf ist der, daB das Gewicht des Apparates

Fig. 20. Fortschaffung eines auf ein Schleifbrett geSchnallten
Mannes iiber den Streckbnbruch 

im Ubungsraum fur Atmungsapparate auf Zeche Shamrock I/II.
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recht betrachtlich ist. Der Apparat wiegt mit Fullung 
annahernd 18 kg. Diese hohe Belastung wird besonders 
auf den Anfanger abschreckend wirken.

Bei dem Tragen einer Last durch den Menschen 
kommt auBerordentlich viel darauf an, in welcher Form 
und an welchen Stellen des Kbrpers die Last unter- 
gebracht ist. Um das dąrzutun, ist es nicht erforderlich, 
die im physiologischen Laboratorium gemachten Er- 
fahrungen heranzuziehen.

Bei sorgfiiltiger Ausprobierung und Beobachtung 
findet man die gunstigste Unterbringung einer vora 
menschlichen Korper zu tragenden Last ohne besondere 
Schwierigkeit heraus. Es muB dabei diejenige Arbeit, 
welche dazu notwendig ist, um den belasteten Korper 
im Gleichgewicht zu erhalten (Balanzierarbeit), auf ein 
mbglichst geringes MaB beschrankt werden.*)  Es 
scheint, daB bei der jetzigen Gestaltung des Apparates 
dieses Ziel in recht weitgehendem Mafse erreicht wird, 
indem etwa 14 kg auf dem Riicken untergebracht 
sind, wahrend etwa 4 kg an den uber die Schultern 
laufenden Tornisterriemen hangend ihren Platz auf der 
Brust haben und zwar ausgebreitet uber die ganze 
Flachę des Oberkbrpers von den Schlusselbeinen bis 
etwa zur Mitte des Leibes.

*) Yergl. Studien zu einer Physiologie des Marsches von 
Professor' Dr. Zuntz und Oberstabsarzt i. KI. Dr. Scliumburg. 
Berlin 1901. Yerlag von Aug. Hirschwald.

Yergl; Yorschrift iiber den Gebrauch der Jnfanterie- 
Ausriistung M. 95.

Der Yollstandigkcit halber erscheint es angezeigt, 
hier auch noch anzugeben, in welchem MaBe die vor- 
beschriebene Belastung durch den Apparat noch durch 
die Kleidung vergrbBert wird, welche der Bergmann 
am Leibe triigt. Um nicht zu niedrige Werte an- 
zunehmen, wurde das Gewicht der Grubenkloidung 
von yerschiedenen Beamten und zwar nach der Befahrung 
der Grube, also in einem durch den SchweiB beschwerten 
Zustande festgestellt. Ais Mittel ergaben sich 6 kg, 
sodaB ein derartig bekleideter Apparattrager im ganzen 
eine Last yon etwa 24 kg zu tragen haben wiirde.

Es ist zweifellos yon Interesse, hier einen ver- 
gleichenden Seitenblick auf die Belastung des feldmarsch- 
maBig ausgeriisteten. sich zuFuB fortbewegcndenSoldaten 
zu tun, was ubrigens friiher durch k. k. Bergrat Joh. 
Mayer auch;schon einmal gcschehen ist..

Der Infanterist des deutschen Heeres hat im feld- 
marschmaBigen Zustande folgende Lasten fortzube- 
wegen: **)

]. Bekleidnng . . . . 5,397 kg
2. Ausrustung .... 3,964 „
3. Gepack . 5,600 „
4. Waffen und Munition . 8,507 „

. 5. Nahrungsmittel . . . 3,238 „
Sa. 26,706 kg
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Zuntz und Scliumburg geben an der bereits be
zeichneten Stelle 31,5 kg (ohne Spaten) ais die hochste 
Belastung des Infanteristen an.

Um hinsichtlich der Belastungsfrage noch einen 
weiteren Yergleich ziehen zu konnen, hielt man auf 
Shamrock einen hausierenden Handler an, um die' von 
ihm getragene Warenlast zu wiegen. Es wurde 
festgestellt, daB der nach seiner Angabe 62 Jahre alte 
Mann ein Gewicht von 23,5 kg an Waren auf dem 
Riicken trug; er gab an, daB er an dem betreffenden 
Tage schon einiges verkauft habe, und daB er durch- 
schnittlich eine Last von etwa 25 kg in der bezeichneten 
Weise bei sich fuhre.

Solchen Zahlen gcgeniiber ist os unmóglich, be- 
zfiglich des oben angegebenenApparat-Gewichtes, welches 
hochstens zwei Stunden lang hintereinander getragen 
werden muB, von einer tlberlastung des Apparattriigers 
zu sprechen. Im iibrigen muB hier herrorgehoben 
werden, daB inzwischen eine nicht unerhebliche Er- 
leichterung des Shamrocker Apparates yeranlaBt worden 
ist, sodaB man auch noch nach dieser Richtung hin einer 
weiteren Yerbesserung entgegensehen kann.

Es ist wesentlich zur Beurteilung eines Atmungs- 
appardtes, welcher in erster Linie der schleunigen 
Hilfeleistung bei Gefahr fur Leben und Eigentum 
dienen soli, zu wissen, ob die Fertigstellung des auf 
dem Lager befindlichen Apparates zum Gebrauch eine 
erhebliche Zeit beansprucht. Fur die hier yorliegende 
Apparatentype kann diese Frage in recht giinstigem 
Simie beantwortet werden.

Der v. Walcher-Gartnersche Pneumatophor zeigte 
nach dieser Richtung hin die auch bei Feuerlosch- 
apparaten und auf manchen andern Gebieten der 
Technik benutzte sińnreiche Konstruktion, daB das 
ausschlieBlich zur Wirkung in einem vom Benutzer 
gewollten Augenblick bestimmte und zur Erreichung 
dieses Zweckes der Aufbewahrung in unverandertem 
Zustande bedurfende chemische Mittel wahrend der 
Lagerung im Atmungssack in eiuer hermetisch ver- 
sphlossenen Glasflasche vorratig gehalten wurde. Diese 
Flasche wurde bei der Ingebrauchnahme des Apparates 
ohne Olfnung des Atmungsbeutels durch einen von 
auBen ber betiitigten Druck zertrummert. sodaB die 
darin befindliche Natronlauge sich in den Beutel er- 
giefien konnte.

Da man es heute nicht mehr mit einer flussigen, 
sondern mit einer festen Kohlensaure-Absorptionsmasse 
zu tun hat, so geniigt fiir die Aufbewahrung vbllig 
die schutzende, yermittels der Gummierung die AuBen- 
luft. absperrende Hiille des Atmungsbeutels. Sobaki 
man den Mundschlau.ch mit dem dafur eingerichteten 
Schraubstopfen yerschlossen und an dem AbblaseYentil 
yermittels der oben beschriebenen Sicherheitskapsel 
das Innere des Beutels von der AuBenluft yollig ab- 
gesperrt hat, ist es unbedenklich, das in den Kammern 
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des Regenerationstragers verteilte Atzkali ein Yiertel- 
jahr lang in dem lagernden Apparat aufzubewahren. 
Selbstverstandlich mussen dabei auch die Yerbindungen 
zwischen dem Atmungsbeutel und dem Sauerstoff- 
magazin gasdicht verschlossen bleiben. Wird der At
mungsapparat in diesem Zustande aufbewahrt, so ist 
er innerhalb dreier Minuten zum Gebrauch fertig.

Bevor man mit dem Apparat in schadliche Gase 
hineingeht, bleibt es nach wie vor erforderlich, sich in 
der unten naher beschriebenen Weise davon zu uber- 
zeugen, daG man noch genug Sauerstoffvorrat hat.

Gegen ein Entweichen von Sauerstoff aus den 
Flaschen wahrend der Lagerung, woruber schon bei 
den fruheren Apparaten mehrfach geklagt worden ist, 
scheint man auch heute noch nicht Yóllig gesichert zu 

sein. Es kann yorkommen, daB die Yerpackung an 
einem Yentil undicht wird; die fruher schon in meiner 
„Anweisung zur Einrichtung und Unterhaltung von 
Rettungstruppen" im § 26, Absatz 2, gegebene Regel 
bleibt daher bestehen. Sie lautet: „Es ist ais un- 
umstóBliche Regel anzusehen, daB die Sauerstoff- 
flaschen vor der Emhangung des Apparates am 
Manometer daraufhin gepruft werden, ob sie eine 
genugende Menge Sauerstoff enthaltenY Die Be- 
folgung dieser Regel ist heute dadurch aufierordentlich 
erleichtert, daB die Sauerstofflaschen nicht mehr wie 
fruher mit dem Manometer in Yerbindung gesetzt zu 
werden brauchen, sondern daB sie bei dem lagernden 
Apparat damit verbunden sind.

Es ist ferner nótwendig, in der unten angegebenen 
Weise die Leistungsfahigkeit des Injektors zu prufen, 
ehe man sich dem Apparat anvertraut. (Yergl. Fig. 21.)

Ist die Yorbeschriebene Prufung ausgefuhrt, welche 
mir wenige Augenblicke in Anspruch nimmt, und das 
dem betreffenden Apparattrager gehórige und gesondert 
bezw. unter YerschluB aufbewahrte Mundstuck mit 
dem Apparat rerbunden, so kann dieser ohne Yorzug 
in Gebrauch genommen Werden.

DaB eine haufig wiederkehrende eingehende Prufung 
des ganzen Apparates unbedingt nótwendig ist, wurde 
bereits fruher bei mehreren Gelegenheiten nachhaltig 
betont. Yor allen Dingen ist eine solche Prufung 
unmittelbar nach der Ablieferung des Apparates durch 

die Fabrik auf dem abnehmenden Werk nótwendig. 
Der Abnehmer muB sich durch eine eingehende 
Untersuchung ein rollkommen selbstandiges Urteil 
daruber verschaffen, ob er dem Apparat die Sicherheit 
seiner Lento bezw. seines Betriebes anvertrauen kann. 
Selbstverstandlich wird der Begriff der „Yertrauens- 
sache" auf dem Gebiete der Rettungsapparate immer 
eine hervorragende Rolle spielen; die Yerahtwdrtlichkeit 
der Grubenbeamten bezuglich der Zuverlassigkeit und 
des betriebsfahigen Zustandes eines Rettungsapparates 
kann aber dadurch nicht aufgehoben werden.

Aus diesem Grunde wurde die Prufung des be
schriebenen Atmungsapparates nach folgenden Rich- 
tungen hin auf der Zeche Shamrock planmiiBig 
durch gebildet.
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1. Der Atmungssack wird mit den beiden an 
den oberen Ecken befindlichen Haken an einer wage- 
recht ausgespannten Schnur so frei aufgehangt, daB 
er keinen anderen Gegenstand beruhrt; er ist in 
normaler Weise mit dem daneben hangenden, vom 
Tragegerust befreiten Sauerstoffmagazin durch die in 
der Fig. 15 sichtbaren Schlauche verbunden.

Die Herrichtung des ganzen Apparates unterscheidet 
sich nur insofern von der ublichen Betriebsanordnung, 
ais die YerschluBkappe des Abblaserentils (d in 
Fig. 4) in SchlieBungslago gesetzt und an Stelle des 
Mundstiickes vermittels der zur Befestigung dienenden Yor- 
schraubung und eines Yerbindungsschląuches ein Wasser- 
manometer mit dem Inneren des Atmungssackes ver- 
bunden wird.

Man liiBt so lange Sauerstoff in den Atmungssack 
einstromen, bis das Wassermanometer bis auf 100 mm 
im auBeren Schenkel gestiegen ist.

Sperrt man nun den Sauerstoffzuflufs ab, so wird 
der Atmungsack ais ge.nugend dicht angesehen werden 
konnen, wenn der Druck im Wassermanometer etwa 
folgendes Abfallen zeigt:

Nach 72 Min. etwa 50 mm
» 1 „ „ 38 „
» 3 „ „ 23 „
„ 3 „ 17 „
» 4 „ „13 „
» 3 » » 10 „

Diese Zahlenreiho soli selbstverstandlich nur in 
etwa einen Anhalt fur die Beurteilung des Zustandes 
des Atmungsbeutels bieten. Im ubrigeh kann der be- 
schriebene Grad der Dichtheit des Atmungssackes und 
der zugehbrigen Schlauchverbindungen deshalb fiir die 
praktische Yerwendung des Apparates ais vbllig ge- 
nugend angesehen werden, weil beim Gebrauche das 
AbblaseYentil bei etwa 15 mm Uberdruck im Sack- 
inneren ohnehin abblasen soli. Dieser Grad der 
Dichtheit des Atmungssackes geniigt auch ftir die 
Aufbewahrung vollstandig, da das im Sack lagernde 
Aetzkali dabei Kohlensauro aus der den Sack um- 
gebenden Luft in irgendwie nennenswertem Umfange 
nicht aufnehmen wird.

2. Das Sauerstoffmagazin wird
a) daraufhin geprtift, ob jede der drei Flaschen 

unter einem Druck ron 120 Atmospharen steht. Das 
geschieht in der Weise, daB man jede Flasche fur 
sich allein mit dem am Apparat Yorhandenen Manometer 
in Yerbindung setzt, wahrend gleichzeitig die beiden 
anderen Flaschen geschlossen sind. Nach Beendigung 
dieser Feststellung wird

b) das Magazin, wahrend es unter dem Druck ron 
120 Atmospharen steht und in der bei 1 beschriebenen 
Weise mit dem Atmungssack rerbunden ist und der 
Sauerstoff ausstrbmt, unter Wasser getaucht; damit 
der Sauerstoff aus dera nicht in das Wasser ein- 
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getauchten Atmungssack entweichen kann, wird der 
Mundschlauch einfach offen gelassen. Die Unter
suchung muB auch bei AbschluB des zwischen dem 
Injektor und dem Reduzierrentil cingeschalteten 
Hilfsrentils (c in Fig. 2) Yorgenommen werden. Es 
durfen bei diesen Proben, nachdem die auBen an den 
Apparatteilen anhaftende Luft abgeschuttelt ist, keine 
Blasen aus dem Wasser aufsteigen. Steigen Blasen 
auf und bleiben diese auch nach sófgfaltiger Prufung 
und Nachdichtung der Yerbindungen nicht aus, so 
muB das Sauerstoffmagazin zur Fabrik geschickt werden, 
damit man es dort nachsehe.

Erfahrungen, welche in allerjungster Zeit gemacht 
worden sind, sprechen dafur, daB man die Prufung der 
ganzen Apparatur durch Eintauchung in Wasser besser 
vermeidet. Es wird sich daher ompfehlen, die Unter
suchung des ganzen Sauerstoffmagazins auf das Dicht
halten in der Weise Yorzunehmen, daB das am Magazin 
befestigte Manometer nach SchlieBung des Hilfs- 
v_entils c der Fig. 2 und Offnung der die Sauerstoff- 
flaschen abschlieBendon Yentile eine Zeitlang be- 
obachtet wird.

3. Die LeiStungsfahigkeit des Injektors wird in 
der Weise gepriift, daB man bei dem zum Ge
brauche fertigen Apparat die SchlauchYerbindung des 
Ansaugesćhlauches fur Entnahme der ausgeatmeten 
Luft aus dem Atmungssack unmittclbar an diesem 
lóst und das frei gewordene Schlauchende mit einem 
kleinen Quecksilbermanometer oder einem Wasser
manometer verbindet. Sobald man den Sauerstoff aus 
dem Magazin ausstrbmen liiBt, muB das Manometer 
eine Depression von mindestens 44 mm Quecksilber- 
siiule oder rund 600 mm Wassersaule am inneren 
Schenkel anzeigen; bei den in allerjungster Zeit her- 
gestellten Tnjektoren der Berliner Sauerstoff-Fabrik ist 
die Ansaugeleistung auf 58 mm Quecksilbersaule oder 
rund 800 mm Wassersaule gesteigert. Fiillt die Leistung 
des Injektors um mehr ais 10 pCt. gegen die angegebene 
bezw. bei der Anschaffung gezeigte herab, so kann mit 
einer von dem Lieferanten des Apparates- bezogenen 
Nadel eine mit groBer Yorsicht rorzunehmendeReinigung 
der Diise versucht werden. Erweist sich das ais ver- 
geblich, so ist die Rucksendung an die Fabrik erforderlich.

Die Ausfuhrung. der Injektorprufung an dem beroits 
von dem Mannę umgeschnallten Apparat, also unmittel- 
bar vor der Benutzung, ist in Fig. 21 zur Dar- 
stellung gebracht.

4. Das AbblaseYentil bedarf der Prufung, ob es 
unter normalen Yerhaltnissen, d. h. bei Uberschreitung 
eines 15 mm Wassersaule betragenden Uberdruckes im 
Inneren des Atmungssackes ein Entweichen der darin 
enthaltenen Gase erlaubt und bis zu diesem Punkte 
geniigend dicht halt. Diese Untersuchung wird mit 
Hilfę eines kleinen Apparates yorgenommen, welcher 
in Fig. 22 abgebildet ist. Er besteht aus einem 
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aus Messing hergestellten und iu ein Holzbankchen 
eingesetzteu Yerscbraubungsstuck a. Das vom Atmungs
sack abgenommene Mittelstuck b des Abblaseventils 
(vergl. Fig. 4) wird in das Yerscbraubungsstuck hin- 
eingęschraubt. An dem unteren Zapfen des Yer-

Fig. 22. Prufungsappafat fiir das Abblaseventil.

scbrąubungsstućkes ist ein Stiick Gummiscblauch be- 
festigt, welches die Yerbindung mit dem mit einer 
Skala versehenen, leicht auf- und abwiirts zu bewegenden 
Glasrohrchen g herstellt. Die so gebildeten kommuni- 
zieronden ROhren werden so wcit mit Wasser ge.fullt, 
daR dieses in dem Yerscbraubungsstuck mit der Ober- 
llacho der in ihm Yorhandenen Gummidichtungsscheibe 
gleich, also unmittelbar unter der Yentilflache steht. 
Hebt man nun das bewegliche Glasrohrchen um 15 mm, 
so hat man den dieser Hebung entsprechenden Uber- 
druck unter der Flacho des Yentils, bei weichem der 
Durchtritt des Wassers durch das Yentil erfolgen soli, 
erzeugt. Erfolgt der Durchtritt des Wassers nicht bei 
der bezeichneten .Lagę des Apparates, so muR die 
Spannung der die Yentilflache auf ihren Sitz auf- 
pressendon Feder durch Yerstellung des oben be
schriebenen verstellbaren Steges c entsprechend ver- 
iindert werden.

Die planmaRige und sorgfaltige Prufung der samt- 
lichen auf einem Rettungslager befindlichen Atmungs
apparate muB mindeśtens vierteljahrlich einmal regel- 
miiRig und stets dann unverziiglich Yorgenommen werden, 
wenn sich bei der Benutzung des Apparates irgend- 
welche anormalen Erscheinungen gezeigt haben. Eine 
Werksverwaltung, welche dieses und die regelmaRige, 
mindestens monatlich einmal erfolgendo Ingebrauch- 
nahmc von Atmungsapparaten unterlaRt, hat nur Ent- 
tauschungen sehr gefahrlichen Charaktery zu erwarten.

Wer solchem Piane nicht folgen will, tut besser, 
keine Atmungsapparate zu beschaffen ais Geld fiir 
Schaden bringende Dinge auszugeben.

Mit dem im Yorstehenden beschriebenen Apparat 
deckt sich in mehreren wesentlichen Punkten ein 
andorer Atmungsapparat, weilchen die Firma Dragerwerk 

Lubeck, Heinr. und Bernh. Drager; baut und seit dem 
November 1903 in den Handel bringt.

Die Yerwandtschaft zwischen .dem Apparat- der 
Sauerstoff-Fabrik Berlin und demjenigen des Drager- 
werkes erscheint dadurch ohne weiteres erklarlich, daR 
die beiden Werke fruher gemeinschaftlich gearbeitet 
haben. Seit Ende des Jahres 1902 besteht ein gemein- 
schaftliches Arbeiten der beiden Firmen nicht mehr: 
es ist offenbar zwischen ihnen eine Fehde ausgebrochen, 
welche in sehr heftigen offenen Briefen und Erklarungen 
ihren Ausdruck findet. Diese ist an und fiir sich 
fiir die Yerbraucher von Atmungsapparaten ohne 
Interesse, sie hat jedoch einerseits die entschieden 
wohltatige Wirkung. daR ein lebhafter Wettbewerb 
ahnlich wie fruher in Osterreich nun auch in Deutschland 
dadurch herrorgerufen worden ist, andererseits wird sic 
die Mbglichkeit der Beschaffung einheitlich gestalteter 
Atmungsapparate fiir einen geschlossenen Bezirk er
heblich erschweren. Wenn die Sicherung der letzteren 
Mbglichkeit ais immerhin wiinschenswert bezeichnet 
werden muR, so wird dabei nicht daran gedacht, daR etwadie 
behordliche Yorschreibung einer bestimmten Konstruktion 
ais fbrderlich angesohen wird. Es liegt auf der Hand, 
daR nichts den Ausbau eines technischen Gebietes 
starker yęrkummern kann, ais die behordliche Fest- 
legung bestimmter Konstruktionen zur Yerwirklichung 
eines Gedankens. Wer die preuRischen Bcrgpolizei- 
Yerordnungen kennt, weiR ubrigehs von yornherein, daR 
man boi uns von der Einschlagung eines dorartigen, 
ais Sackgasse auslaufenden Weges weit entfernt ist.

Derjenige Dragersche Atmungsapparat, welcher mit 
dem oben beschriebenen Shamrock-Apparat in Parallele 
zu stellen ist. unterscheidet sich von letzterem zunachst 
insofern, ais der Sauerstoff nicht in einem Dreiflaschen- 
sondern in einem Zweiflaschenmagazin untergebracht 
ist. Die Fabrik gibt in ihrem im November 1903 
erschienenen Katalog R auf Seite 10 den Inhalt des 
Sauerstoffmagazins mit 220 1 an; der Sauerstoff steht 
dabei unter einem Druck von 110 Atm. Der Katalog 
erkliirt, daR der Sauerstoffvorrat fur eine Arbeitsdauer 
von 2 Stunden hinreichend sei. Da sich 1,86 1 auf die 
Minutę ergeben, sind wesentliche Einwendungen dagegen 
nicht zu machen. Jedenfalls wird es dem Dragerwerk 
auch ohne Schwierigkeit mbglich sein, dem Apparat
trager ohne merkbare Yergrbfserung der Sauerstofl- 
flaschen 230—240 1 Sauerstoff mitzugeben.

Die Unterbringung des Sauerstoffes in 2 Flaschen 
boansprucht weniger GefaRgewicht ais diejenige in 
3 Flaschen, sie hat andererseits den oben bereits er- 
brterten, fur Gruben mit engen Fahrraumen nicht un- 
erheblichen Nachteil der groReren Raumbeanspruchung 
in der Breite, wie das auch aus der Fig. 23 einiger- 
maRen ersichtlich ist. Die Dragerschen Flaschen haben 
eine Lange von 44,5 cm, sie sind also 10,5 cm langer 
ais die oben beschriebenen Flaschen des Dreiflaschen- 
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apparates. Im iibrigen ist die Gestalt der Dragerschen 
Flaschen und ihrer Yentile in sehr geschickter Weise 
nach der Richtung der Herabminderung des Gewięhts 
durchgearbeitet.

Fig. 23. Atinungsappar.it des Dragerwerkes in Lilbeck. 
Riickeriansicht.

Ueber das zuverlassige Dichthalten der Flaschen- 
ventile wird man erst nach langerer Benutzung urteilen 
konnen; die Fabrikanten erkliiren (S. 13 des Katalogs R), 
dafs die VerschluBventile „Drilger" fur „unbegrenzte 
Zeit dicht halten." DaB diese Yentile auch seitens der 
Ąbnehmer eine giinstige Beurteilung erfahren, geht aus 
einer AuBerung des k. k. Bergrat Johann Mayer hervor, 
welcher die Dragerschen Absperrventilc auf 8. 394 der 
Nr. 30 der Osterr. Zeitschrift fur Berg- und Hritten- 
wesen fur vorziiglich erkliirt.

Das Dragerwerk denkt sich die Benutzung des 
Zwillingsflaschenmagazins noch nach Art derjenigen 
der frtiheren Shamrock-Type des Pneumatophors. 
Welcher Wert dieser ursprunglich schatzenswerten 
Benutzungsart heute noch beizumessen ist,' wurde oben 
eingehend erortert.

Wie bei dem Apparat der Sauerstofffabrik, so hat 
auch bei dem Drager-Apparat der Sauerstoff seinen 
Weg am Manometer — das Dragerwerk nennt sein 

Instrument Finimeter — vorbei durch das Reduzier- 
yentil und den Injektor zu nehmen. Das Reduzieiwentil 
zeigt geradeso wie die Flaschenventije eine kleine, ge- 
schickto Form. Am Injektor vereinigt sich der frische 
Sauerstoff mit der durch seine Kraft herangeholten, 
ausgeatmeten und regenerierten Luft. Die von dem 
Injektor an dcm Zulaufstutzen fiir die regenerierte 
Luft heiworgerufene Depression belief sich bei einem von 
der Bochumer Bergschule benutzten Apparat zur Zeit 
der hochsten Pressung im Sauerstoffmagazin (110 Atm.) 
auf 350 mm.

Bevor die regenerierte Luft sich mit dem frischen 
Sauerstoff beim Injektor mischt, hat sie einen sinnreich 
konstruierten Flachenkiihler zu durchstreichen. Er 
besteht aus einem 154 mm hohen Blechzylinder (vergl. a 
in Fig. 23) von ringfórmigem Querschnitt; der Durch- 
messer der auBeren Zylinderwandung belauft sich auf 
98 mm, der der inneren auf 86 mm; in den 6 mm 
breiten Zwischenraum zwischen den beiden Blech- 
wandungen tritt die regenerierte Luft nahe dem unteren 
Rande des Ringzylinders ein, um ihn nahe dem oberen 
Rande zu verlassen. Die guto Kuhlwirknng wird mit 
Befriedigung von den Apparattragcrn heiworgehoben. 
Fiir das Ange des bergmannischen Sachverstandigen 
hat der Kiihler den Nachteil, daB er beim Durch- 
fahren enger Uberhauen leicht zum Hangenbleiben 
AnlaB gehen und bei seiner leichten Bauart der Gefahr 
des Zerstortwerdens in bohem MaBe ansgesetzt sein 
wird.

Yerfolgt man den Weg des ausgeatmeten Gases 
bei dem Dragerapparat weiter ruckwarts, so gelangt 
man nunmehr zu seinem interessantesten Teile,

Fig. 24. Alzkalipatronc des Dragerwerkes in Lilbeck. 
LiipgsBchnitt.

namlich der Yorrichtung zur Absorption der Kohleu- 
saure. Diese kann insofern ein auBergewohnliches 
Interesse beanspruchen, ais die Gedanken der Dar-

Atinungsappar.it
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bietung einer mbglichst groBen Reaktionsoberflache des 
Absorptionsmittels, ferner der langsamen Fortbewegung 
des die Regenerationsmasse bestreichenden Gases und 
schlięBlich der Aufsaugung der sich bildenden Fliissig- 
keit in geradezu Yollkommener Weise darin verkbrpert 
sind. Das Dragerwerk benutzt ais Absorptionsmittel 
auch Atzkali (KOH) in kleinen Stucken. Es wird 
in den in Fig. 24 dargestellten zylindrischen „Kali
patronen" auf den kreisfórmigen Tellem a und auf 
den ringformigen Tellem b gelagert und daselbst 
durch aufgelegte Drahtnetzstucke festgehalten.

Die Ausatmungsgase bestreichen bei der in Fig. 24 
dargestellten Patrone die Absorptionsflachen auf dem 
durch die Pfeile angedeuteten Wege. Es liegt auf der 
Hand, daB durch diese Anordnung eine. innige Be- 
ruhrung der Gase mit dem Absorptionsmittel erzielt 
wird. Die sich durch Wasseraufnahme seitens des Atz- 
kalis bildende Fliissigkeit wird von einer anscheinend aus 
FlieBpapier bestehenden Aufsaugemasse aufgenommen, 
welche die Unterlage der aufgeschichteten Atzkali- 
kbrnchen bildet; es laBt sich danach annehmen, daB die den 
Apparat durchstreichenden Gase in keiner Weise durch 
Ansammlung von Fliissigkeit gehemmt werden. Die 
Kalipatronen haben einen auBeren Durchmesser von 
93 mm und am auBeren Rand gemessen eine Hbhe von 
194 mm;ihre Unterbringung auf dem Riicken desTragers 
ist aus Fig. 23 ersichtlich. Fur eine etwa zweistiindige 
Gebrauchsdauer gelangen 2 Kalipatronen zur Yer
wendung, indem die Ausatmungsgase in der ersten 
herabfallen und in der zweiten aufsteigen und dabei 
im ganzen eine Reaktionsoberflache von etwa 2300 qcm 
bestreichen.

Die Patronen werden nur auf dem Dragerwerk 
fertig gemacht und dem verbrauchenden Werke in 
luftdicht verschraubtem und plombierten Zustande ge- 
liefert.

Die Fabrikanten suchen dadurch die ausschlieBliche 
Yerwendung einer besonders fiir den Zweck geeigneten 
Atzkali-Sorte und die unbedingt zweckentsprechende 
Lagerung des Absorptionsmittels zu sichern. Die von 
der Fabrik fertig gemachte, plombierte und beim 
Schuttoln an einem rasselnden Gerausch ais absor- 
bierungsfahig erkennbare Patrone soli auBerdem eine 
Gewahr dafur bieten, daB die vom Fabrikanten vor- 
bestimmte Menge an Absorptionsmasse mit Sicherheit 
in solcher Beschaffenheit zur Yerfiigung stcht, wie es 
der beabsichtigte Zweck erfordert.

Den Gedanken der fertigen Patronierung des Ab
sorptionsmittels in der Fabrik vergleichen die Fabrikanten 
nicht unzutreffend mit den entsprechenden Yerhaltnissen 
auf dem Gebiete der SchuBwaffen. Es liiBt sich voraus- 
sehen, dafs die Patronierung auch Gegner finden wird, 
weil mancher Betriebsleiter sich nicht zu einem blinden 
Yertrauen auf die ordnungsmiifsige Herstellung der

ihm in verlotetem Zustande von der Fabrik gelieferten 
Absorptionspatrone wird entschliefsen kbnnen.

Fig. 25. Atmungsapparat des Driigerwerkes in Lubeck 
mit Mundstuck. Yorderansicht.

Den Kalipatronen flieBt die ausgeatmete Luft aus 
dcm auf der Brust hangenden Atmungssacke zu; die 
Art und Weise, wie der Atmungssack getragen wird, 
geht aus der Fig. 25 herror; er ist mit Hilfe von 
zwei kleinen, in Karabinerhaken endigenden Riemen an 
den breiten Schulterriemen des Tragzeuges aufgehangt. 
Ein in den Atmungssack an dessen oberem Bando innen 
eingelegter, der menschlichen Brustform sich anpassender 
Holzbugel dient ais Befostigungsmittel fiir die in den 
Sack cinlaufenden Schlauchenden. Der ani oberen 
Rande 29 cm breite Atmungssack verschmalert sich 
nach dem unteren Ende hin bis zu einer Breite von 
4,15 cm; sein untorer Rand ist nicht durch eine Naht 
sondern durch eine aus2 Holzstiibchen bestehende Klemme, 
(a in Fig. 25, 26 und 27) verschlossen; eine Reinigung 
kann daher leicht und schnell Yorgenommcn werden. 
Die Lange des verschlossenen Atmungssackes von oben 
nach unten gemessen, belauft sich auf nur 410 mm. 
Der Sack ist aus einem ganz dunnen, leichten, innen 
gummierten Stoff hergestelt, sodaB einerseits sein Ge- 
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wicht sehr gering, andererseits allerdings auch die 
Gefahr des Zerrissenwerdens groB ist.

Brustsack des Atmungsapparates Dragerwerk.

Fig. 26. Yorderansicht nach Ab- Fig. 27.
losung der yorderen Stofflache. Senkrechter Schnitt.
Der Atmungssack besitzt nahe dem oberen Bandę 

einen schlauchartigen Ansatz, welcher sich nach oben 
yerengt und an seinem oberen Ende das Muńdstuck 
triigt. Letzteres ist fast ganz aus Metali hergestellt; 
es besteht aus einem viereckigcn Kastchen (Fig. 28) 
welches an der einen Seite oben einen Aachen, 34 mm

Fig. 28. Muńdstuck des Atmungsapparates Dragerwerk. 

breiten Ansatz tragt. Der Ansatz endigt in das 
eigentlićhe Muńdstuck, dessen Gestaltnng aus der

Fig. 28 deutlich ersichtlich ist; die schwarz angelegten Teil o 
sind aus Schwarzem Gummi hergestellt, welcher zwischen 
den Zalmen und den Metallteilen ein elastisches Mittel 
bildet. Die Apparattrager ruhmen dem Muńdstuck 
nach, daB es bequem und angenehm im Munde zu 
tragen ist. An der anderen Seite des viereckigen 
Kastchens ist ein kleines Yentil angefugt, welches dem 
Abblasen der uberflussigen Luft und des Speichels 
dient und durch einen mit dem Finger ausgeubten 
Druck auf den Knopf v geóftnet wird, also der Be- 
dienung bedarf.

Oben auf dem mehrfach erwiihnten Kastchen ist 
eine Ose o angelótet, welche zur Befestigung des in 
der Fig. 28 sichtbaren Nasenklemmers dient. Der 
Nasenklemmer ist so leicht und gefallig wie moglich 
hergestellt, ohne daB jedoch die mit seinem Yorhanden- 
sein yerbundenen Gefahren durch diese an sich yorteil- 
haften Eigenschaften beseitigt sind. Dasselbe gilt be- 
ziiglich des ganzen MundstuCkkorpers hinsichtlich der 
Gefahr des Herausfallens des Mundstuckes aus dera 
Munde.

Die innere Einrichtung des Atmungssackes wird 
durch die nach Ablósung der yorderen Stoffflache 
gegebene Yorderansicht (Fig. 26) und durch den 
in Fig. 27 gegebenen senkrechten Schnitt yerdeutlicht 
Man ersieht daraus, daB das in den Atmungsack 
hinabtauebende und an verschiedenen Stellen durch- 
lochte Stuck Gummischlauch c die ausgeatmete Luft 
abfuhrt; diese tritt durch den Stutzen b aus, an 
welchen der tiefer hangende der beiden in Fig. 25 
sichtbaren Leitungsschlauche angeschlossen wird.

Das Nahrgas (regenerierte Luft yermischt mit 
frischem Sauerstoff) wird durch den Schlauch de dem 
Munde des Atmenden mbglichst nahe gebracht; die 
diesen Schlauch umgebende Spirale yerhindert in sehr 
zweckmaBiger Weise ein Zusaramenknicken desSchlauches 
und des auBerhalb der Spirale befindlichen schlauch- 
formigen Stoffteils.

Das Dragerwerk hat ebenso wie die Sauerstoff-Fabrik 
Berlin einen Heim konstruiert, welcher sich in der- 
selben Weise wie die anderen Erzeugnisse der Lubecker 
Firma durch leichtes Gewicht und elegantes Aussehen 
auszeichnet. Da man aus dem oben augegebenen 
Grunde der Ansammlung von ausgeatmeten Gasen in 
dera vor dem Gesicht befindlichen Hohlraum des 
Helmes, ferner wegen der Unbequemlichkeit durch die 
enge UmschlieBung des Kopfes und schlieBlich mit Ruck
sicht auf das durch jeden Heim arg beschrankte und 
yerschleierte Gesichtsfeld auf Shamrock den Helm- 
apparaten kein besonderes Interesse geschenkt hat, soli 
hier auch von einer Beschreibung des Dragerschen 
Helmes abgesehen und lediglich auf die in Fig. 29 
gegebene Yorderansicht eines mit einem Helmapparat 
ausgestatteten Mannes yerwiesen werden.
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Das Dragerwerk ruhmt dem Heim an einer Stelle 
des Kataloges R. (S. 13) nach, daB er ein Gewicht 
von nur 1 kg habe, und bemerkt an einer anderen 
Stelle (S. 18) dazu, daB das Schutzleder und die 
Schlauche darin nicht einbegriffen seien. Die Wagung 

Fig. 29. Helmapparat des Driigerwerkes.

wie der unten am Heim hangende kleine Atmungssack 
mit Inhalt, das Hinterkopfschutzleder nnd die mit dem 
Helme fest verbundenen kleinen Schlauchstucke wurden 
naturlich dabei mit verwogen, weil ihr Gewicht 
den Kopf mit belastet. Trennt man diese Teile ab, 
so wird sich ein geringeres Gewicht, also vielleicht 
das von derFabrik ańgegebene herausstellen. Obschon 
die Mitteilungen des Dragerwerks iiber das Gewicht 
des Helmes zum richtigen Yerstiindnis einer besonderen 
Eriauterung bedurfen, so kann bezuglich des Gesamt- 
gewichtes des Mundatmungsapparates fur zweistundigen 
Gebrauch die Angabe des Kataloges R im wesentlichen 
bestiitigt werden. Ein Apparat der bezeichneten Art 
zeigte betriebsfertig ein Gewicht von 13,43 kg. Dieses 
geringe Gewicht darf ais ein besonderer Yorzug 
des Dragerapparates herrorgehoben werden, obschon 
man dabei nicht vergessen darf, daB dieser Yorteil 
unter Beanspruchung eines das Profil des menschlichen 

eines der Bochumer Bergschule von den Fabrikanten 
iiberlassenen Helmes ergab ein Gewicht von 1,661 kg, 
also' dech nicht unerheblich mehr ais das Doppelte 
von dem eines preuBischen Infanteriehelms. Die 
unmittelbar mit dem Heim zusammenhangenden Teile,

Fig. 30. Helmapparat der Sanerstoff-Fabrik, Berlin, 
mit Fernspreclicinrichtuug.

Korpers nicht unerheblich uberschreitenden Raumes 
und unter Yerzicht auf eine die Ruękenapparatur 
schutzende Decke und schlieBlich unter Yerwendung 
eines leichten, wenig widerstandsfahigen Gummistolfes 
fiir den Atmungssack erreicht ist.

Es bedarf hier noch der Heiworhebung, daB die 
Benutzung des Helmes bei einem Atmungsapparat 
nicht ein fiir alle Mai verworfen werden soli. Das 
Dragerwerk weist zutreffend in seinem Katalog R 
darauf hin, daB der Heim in erster Linie zum Ein- 
dringen in „Rauch" und „atzęnde Gase" bestimmt ist, 
„welche die Augen stark angreifen". Unter solchen 
Umstilnden wird der Heim einer Person, welche ohne 
Yemchtung von Arbeit unter einfachen raumlichen 
Yerhaltnissen nur eine Besichtigung vornehmen und 
dabei mundliche Anordnungen treffen will, yielleicht 
schatzenswerte Dienste leisten konnen, znmal das den 
Nasendurchgang frei lassende Atmen im Heim zweifel- 
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los sclmeller erlernt wird, ais das auf den Munddurch- 
gang beśchrankte.

Die Sauerstoff - Fabrik Berlin hat die Moglichkeit 
der mundlichen Yerstandigung fur einen Helmtriiger 
noch dadurch zu erhohen gesucht, daB sie einen kleinen 
transportablen Fernsprechapparat mit dem Helme yer- 
bunden hat. Die Yorderansicht eines so ausgestatteten 
Mannes ist in Fig. 30 gegcben.

Es ist von mehreren Seiten der Wunsch laut ge- 
worden, daB in dieser Abhandlung eine eingehende 
kritische Yergleiehung der beiden heute in Deutsch
land in erster Linie fur den Wettbewerb in Betracht 
kommenden Atmungsapparate des Driigerwerks in 
Lubeck und der Sauerstoff-Fabrik Berlin vorgenommcn 
werde.

Da der Yersuch gemacht ist, die theoretiśchen 
Grundlagen eines Atmungsapparates und die fiir den 
Bergwerksgebrauch zu stellendcn praktischen An-' 
forderungen festzulęgen, und da beziiglich der in erster 
Linie fiir Bergwerke in Betracht kommenden Erzeugnisse 
der beiden Fabriken eine eingehende kritische Be- 
schreibung gegeben worden ist, so kónnen die weiteren 
fur die verschiedenartigen Yerhaltnisse zu ziehenden 
SchluBfolgerungen den Bergwerkśyerwaltungen uber- 
lassen werden.

Auf eine von maBgebender bęhordlicher Stelle ge- 
gebene Anregung hin, welche die unmittelbare Yer- 
wendung dieser Auśfuhrungóh fur den praktischen 
Gebrauch im Auge hat, sollen hier nur ganz kurz die 
Anschaffungs- und Gebrauchskosten der vorschiedenen, 
besonders interessierenden Atmungsapparate ange- 
geben werden.

Folgende Anschaffungspreise werden von den 
Fabrikanten genannt:

1. Dragerwerk, Lubeck, Heinr. und Bernh. Driiger, 
Zwdifaschenapparat fiir zweistiindigen Gebrauch

a) mit Mundątmungssack, Mundstuck mitSpeichel- 
fang, Kuhler, Entluftungsventil und Nasen- 
klemmer........................................... 240 Jb

b) mit Heim, Nackonledcr, Schutzleder uber dem 
Atmungssack und Kuhler .... 260 Jt.

Im Falle a und b werden 2 Kalipatronen mit- 
geliefert, welche fiir zwei Stunden des Gebrauches ge- 
niigen. Weitere Kalipatronen liefert das Werk zum 
Preise von 2,50 fur das Stiick, sodaB also 5 Jb fiir 
Absorptionsmittel bei einer zweistiindigen Ubung auf- 
znwenden sind.

2. Sauerstoff - Fabrik Berlin, G. m. b. H., 
Berlin N., Tegelerstr. 15, Apparate fur zwei- 
stiindigen Gebrauch.

a) Dreiflaschenapparat mit Mundatmung, Nasen- 
verschluBmaske, Mundstuckhalter, Regeneration 
im Brustatmungssack, Kiihlrohr und Schutz- 
tornister........................................... 295 Jb.
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b) Zweiflaschenapparat mit Heim, Regeneration 
auf dem Riicken, Kiihlrohr und Schutz- 
tornister........................................... 295 Jb.

Eine Atzkalifullung fur einen zweistiindigen Ge
brauch (1 kg priipar. Atzkali) kostet 2,50 Jb.

Die Kosten des Sauerstoffes belaufen sich beim 
Bezuge in 3000 1 fassenden Flaschen auf 5,50 Jb 
pro cbm ab Berlin, Barmen oder Miinchen.

Bei der Yerschiedenheit der angegebeneu Apparat- 
preise ist in Rucksicht zu ziehen, daB in dem Angebote 
der Berliner Fabrik ein Schutztornister enthalten ist, 
wahrend ein solcher vom Dragerwerk anscheinend nicht 
fiir erforderlich gehalten wird.

Man kann das Gebiet der Atmungsapparate mit 
frei tragbarem Nithrgasmagazin nicht verlassen, ohne 
auf einen Yorschlag einzugehen, der bei der Erorterung 
iiber diese Apparate immer wieder auftaucht. Mit 
Rucksicht auf die Schwierigkeiten, welche bei einer 
wirtschaftlichen Yerwendung des Sauerstoffes, d. h. bei 
der Yerwertung des bei der Ausatmung ungenutzt ab- 
gegebenen Sauerstoffes durch die Abscheidung der 
ausgeatmeten Kohlensaure cntstehen, ergibt sich leicht 
der Wunsch, einen Atmungsapparat zu besitzen, bei 
weichem die Absorption der Kohlensaure durch ein- 
fache Abgabe der ausgeatmeten Luft ins Freie uber- 
flussig gemacht wird. Ein dementsprechend konstruierter 
Apparat wurde auch insofern etwas sehr Bestechendes 
haben, ais man dabei des Sauerstoffes gar nicht be- 
diirfte, sondern nur atmospharische Luft in gepreBter 
Form mitzuchmen hatte,

Konstruiert man nach solchen Anforderungen, so 
ergibt sich zunachst, daB diejenigen Teile, welche man 
bei dem mit Regeneration ausgestatteten Apparat auf 
dem Riicken triigt, mit Ausnahme des Injektors auch 
bei dem regeneratiouslosen Apparat nicht entbehrt 
werden kónnen. AuBer den Stahlflaschen braucht man 
auch das Manometer, um deu Inhalt des Magazins in 
jedem Augenblick prufen zu kónnen und das Reduzier- 
ventil, um der alle Augenblicke wiederkehrenden Be- 
dienung der Yentile uberhoben zu sein. An der GróBe 
bezw. dem Inhalt der Stahlflaschen ist zugunsten einer 
Yerkleinerung der Flasche sicherlich nichts zu andern, 
eine YergroBerung aber liiBt sich nicht vornehmen, 
sofern man das bei der Bewegung in den Gruben- 
raumen so uberaus wichtige, rechtwinklig zur 
KOrperlange gelegte Profil des Apparattragers nicht er- 
weitern will.

Auch der Atmungssack wird bei dem regenerations- 
losen Apparat unentbehrlich sein, weil dem Apparat
trager auch die Luft zugute kommen soli, welche 
wahrend der Ausatmungsperioden vom Nahrgasmagazin 
abgegeben wird. Dieser Umstand ist deshalb von um 
so gróBerer Bedeutung, weil die Ausatmung mehr Zeit 
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beansprucht ais die Einatmung; die Einatmungszeit 
verhalt sich zur Ausatmungszeit etwa wie 10 : 12.*)

*) Durchschnitt aus deh Annahmen von Gibson, Yierordt und 
J. Ił. Ewald. Physiologie Landois 9. Aufl. 8. 2 i 4.

**) Yergl. Physiologie des Marsches. Zuntz & Schumburg 
Berlin 1901. 8. 236 und 237.

Man kann ferner auch das Abblaseventil bei dem 
regeneratiouslosen Apparat nicht entbehren, weil man 
sich eben dadurch der ausgeatmeten Luft Yóllig ent- 
ledigen will.

Es bleiben somit in der Tat nicht viele Teile iibrig, 
welche durch den Yerzicht auf die Regeneration erspart 
werden konnten. In erster Linie wird man naturlich 
das Atzkali und den Atzkalitrager durch die Beseitigung 
der Regeneration los; der Injektor, das Kuhlrohr und 
das Ansaugerohr werden ebenfalls uberfliissig.

Was gewinnt man dagegen bei dem von der 
Regeneration befreiten Apparat? Zweifellos etwas sehr 
Wichtiges,' das ist eine yóllig frische Einatmungsluft. 
Das ist ein Faktor, der sicherlich auGerordentlich hoch 
zu veranschlagen ist.

Dem steht allerdings ein Nachteil gegenuber, welcher 
die Yerwendbarkeit des regeneratiouslosen Apparates auf 
eine geringe Zahl von praktischen Fallen bescbrankt. 
Er besteht darin, daG die Gebrauchszeit mit einer 
Luftfullung sich auf hochstens 23—24 Minuten beliiuft, 
und zwar nur dann, wenn man den Atmungssack bei- 
behalt oder eine andere, unten naber erorterte Yorkehrung 
trifft. Diese Zahl berechnet sich folgcnderma-Gen: Nimmt 
man die AtemgrbGe in einer Minutę, d. h. die in dieser 
Zeit eingenommene bezw. abgegebene Luftmenge bei 
ununterbrochener, einigermaGen kraftiger Arbeit zu dem 
Durchschnittswerte von 19 1 an,**)  so wird man mit der 
im Dreiflaschenmagazin mitgenommenen Luftmenge von 
231,5 1 12,2 Minuten ausreichen; geht man auf die 
sehr niedrige AtemgrbGe von 101 in der Minutę herab, 
so ergeben sich die oben angefuhrten 23,15 Minuten; 
die Ausfuhrung einer die Muskeln beanspruchenden 
Arbeit ist bei einer so knappen Luftzufuhrung allerdings 
ausgeschlossen.

Die Richtigkeit der yorstehenden Zahlen wurde durch 
Yersuche gepruft. Die Ergebnisse sind in der Uber- 
sichtstafel IV („Yersuche mit Atmungsapparaten ohne 
Regeneration") ubersichtlich dargestellt. Die Anordnung 
der benutzten Apparate wird durch die Kopfreihe 2 in 
Yerbindung mit Fig. 8 erlautert.

Tn den Fallen 1, 2, 3 und 4 bestand der Yersuchs- 
apparat aus einem mit Sauerstoff gefiillten Dreiflaschen
magazin, Manometer, Beduzierventil, Duse zur Be- 
messung des Sauerstoffzuflusses, Atmungssack, Mund- 
sćhlauch mit Dusenmundstuck und einem durch ein 
Schlabberventil nach auGen abgeschlossenen Abgangs- 
stutzen fur die ausgeatmete Luft. Ein solches 
Schląbberventil besteht aus zwei kleinen, rechteckigen, 
flach aufeinandergelegten und an zwei gegenuberliegenden 
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Seiten durch schmale Klebsaume miteinander ver- 
bundenen Stucken dunnen Plattengummis. Der so 
entstandene Korper kann mit dem einen Ende schlauch- 
artig uber ein Rohrende gezogen werden, wahrend die 
beiden Gummiplattchen an dem anderen uberstehenden 
Ende dicht nebeneinander liegen bleiben und so nach 
auGen hin einen luftdichten AbschluG bilden; das Yentil 
bffnet sich leicht auf einen aus dem Innern des Rohr- 
stutzens erfolgenden Luftdruck hin und gestattete der 
ausgeatmeten Luft im vorliegenden Falle bei einem 
gewissen Uberdruck den Ausgang ins Freie.

Bei einem Sauerstoff- bezw. LuftzufluG von 15,2 1 
(Fali 2) und 20,8 1 (Fali 3) in der Minutę zeigte 
sich der Apparat praktisch wohl verwendbar, indem die 
Atmung befriedigte und Muskelarbeit stattfinden konnte. 
Es traten aber inbezug auf Zeit und Raum hochst 
fuhlbare Beschrankungen ein, indem die Yersuchsdauer 
sich im Falle ‘2 auf 15, im Falle 3 sogar nur auf 11 
Minuten belief. Der durch die Sauerstoff- beziiglich 
Luftzustromung in den Augenblicken geringerer Luft- 
abnahme bettartig aufgeblahte Atmungssack yerhinderte 
den Yersuchsmann Yóllig an der Befahrung des 500 mm 
breiten, 400 mm vom Hangenden zum Liegenden bezw. 
bis zu den Fahrtscaenkeln messenden Uberhauens.

Bei 10,9 1 Sauerstoff- bezw. LuftzufluG in der Minutę 
(Fali 1) konnte eine irgendwie erhebliche Muskeltatig- 
keit nicht ohne gleichzeitige Yerursachung von Atemnot 
zur Ausfuhrung gelangen.

Im Falle 4 wurde noch einmal der Yersuch gemacht, 
trotz eines niedrig bemessenen Nahrgąszuflusses (10,3 1 
in der' Minuto) Muskelarbeit zu verrichten. Es gelang 
allerdings, im Yerlaufe von 23 Minuten 3000 mkg 
Arbeit zu leisten, das Yorgehen fiilirte jedoch zu einem 
derartigen Luftmangel, dafs der Yersuchsmann unmittel- 
bar nach der Ausfuhrung einer Reihe von Gewichts- 
hebungen aus dem Ubungsraum an die frische Luft 
kommen muGte; er erholte sich dort und wartete unter 
AbschlieGung der Offnung des Mundschlauches die An- 
sammlung einer neuen Luftmenge in dem Atmungssack 
ab, um erst dann sich dem Apparat von neuem an- 
zuvertrauen und den Ubungsraum wieder zu betreten. 
Ein solches Yerfahren ist von der praktischen Yerwendung 
naturlich ausgeschlossen.

Es wurde schlieBlich noch der Yersuch gemacht, ob 
bei einer Luftzufuhrung yon 19,11 in der Minutę (Fali 5) 
etwa der Atmungssack entbehrt werden konnte; der 
Abgangsstutzen fiir die ausgeatmete Luft war auch 
dabei durch eińSchlabberventil nach aulsen abgeschlossen. 
Der aus dem Magazin zustrómende Sauerstoff entwich 
ohne weiteres aus dem ■ Schlabberyentil, sodaG der 
Apparattrager es wahrend der Einatmungsperioden mit 
den Fingern zusammenpressen muBte. Es liegt auf 
der Hand, daG auch dieser Apparat fur die Prasis nicht 
in Betracht kommen kann.
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Ubersichtstafel IV.
Yersuche mit Atmungsapparaten ohne Regeneration.
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1 Apparat nach Fig. 15 
bestehend aus drei 
Flaschenmagazinen, 
Manometer, Redu- 
zierventil, Duse zur 
Bemessung des 0- 
Zuflusses, Atmungs- 
sack, Mundschlauch 
mit Dusenmund- 
stiick und Abgang 
fiir die ausgeatmete 
Luft ins Freio durch 
ein Schlabberventil.

10,9 21

■

Luftmangel;dah.Muskel- 
ruhe geboten.

Atmungssack 
zunachst stai k 
aufgeblaht,bei 
starker Eiu- 
atmung aber 
schnell ab- 

fallend.

Arbeitsleistnng un
móglich, weil sofort 
nach Beginn der- 
selben Atemuot ein- 
trat.

Man kann mit 
dem Apparat 
nur bei au- 
nahernder 

Muskelrnhe 
aushalten.

2 wie 1 15,2 15 30
20
25
20

95 2850 Atmung befriedigend; 
dah.Muskelanstrengung 
móglich.

Atmungssack 
vielfach stark 

aufgeblaht.

Es kann in madigem 
Umfange gearbeitet 
werden. Ueberhauen 
nicht befahrbar weg. 
des vielfach aufge- 
blahten Atmmigs- 
sackes

Apparat 
praktisch ver- 
wendbar mit’ 

neben- 
stehenden

Eiu- 
schrankungen

3 wie 1 20,8 11 34 
.20
22

76
' ' /

2280 Atmung sehrgut; starkę 
Muskeltątigkeit mógł.

Atmungssack 
dauernd stark 

aufgeblaht.
■

Es kann reichlich ge
arbeitet werden, 
Ueberhauen nicht 
befahrbar wegen 
des bettartig auf- 
geblahten Atmungs- 
sackes.

Apparat, 
praktisch ver- 
wendbar, so
lange reichl. 

raumliche
Yerhaltnisse 

vorliegen.

4 wie 1

IB ' 
• •. •

10,3 23 25
30
20 
.25

100 3001 Atmung bei Ruhe un- 
behindert, nach Arbeit 
unmóglich, sodaB der 
Yersuchsmann an die 
frische Luft kommen 
und das aus dem 
Munde genommene 
Mundstiick solange zu- 
halten muRte, bis sich 
neue Luft im Atmungs- 
sacke angesammelt 
hatte.

wie I. . Arbeitsleistnng .ist 
unter den neben- 
śtehenden Um-
standen betrieblich 
unverwcrtbar.

Apparat kann 
fiir die Prasis 

nicht 
in Betracht 

kommen.

5 wie 1, jedoch ohne 
Atmungssack.

19,1

•

12 — — Es konnte nur einge- 
atmet werden, wenn 
gleichzęit. d. Schlabber- 
ventil zugehaltenwurde.

— Eine Tatigkeit ist 
wegei) des Erforder- 
ńisses derBedienung 
des Schlabbeiwentils 
unmóglich.

Apparat 
praktisch un- 
verwendbar.

i

Beim Beginn der Besprechung uber den regenera- 
tionslosen Atmungsapparat wurde darauf hingewiesen, 
was auch aus den vorstehenden Ausfuhrungen hęrvorgeht, 
von welcher Bedeutung hier ein sparsames Wirtschaften 
mit der im Magazin mitgenommenen Luftmenge ist. 
Am Yollkommenstcn wiirde man diesem Gesichtspunkte 
wahrscheinlich bei Einschaltung der aus der bergbaulichen 
Literatur seit langen Jahren bekannten Rouquayrol- 
Denayrouzeschen Ventilvorrichtung *)  zwischen dem 
Reduzierventil und dem Munde des Apparattragers 
Rechnung tragen konnen.

*) Kohler. Lehrbuch der Bergbaukunde. G. Aufl. Leipzig. 
Yerlag Wilh. Engelmaun 1903. Seite 841—846.

Es geniigt hier, von dieser Einrichtung so viel zu 
sagen, daB sic den ZulluB der Nahrungsluft zu dem 
Apparattrager wahrend der Ausatmung absperrt, 
wahrend der Einatmung dagegen herbeifuhrt und zwar 
selbsttiitig. Ein Yersućh mit der Yerwendung dieser 
Konstruktion soli demnachat auf Shamrock gemacht 
werden. Man kann sich von yornherein dabei nicht 
yerhehlen, daB man dem Apparate einen zwar recht 
sinnreichen aber auch emptindlichcn Teil einfugt.

Es durfte von besonderem Interesse sein, auch hier 
auf den mehrfach genannten Aufsatz des k. k. Bergrat 
Joli. Mayer zu verweisen; er beschreibt in Nr. 30 der 
Oesterr. Zeitschr. f. B.- u. H.-Wesen, Jahrg. 1904, 
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eingehond den ohne Anwendung eines Regenerations- 
mittels arbeitenden „Sauerstoffapparat System Wanz".

Dieser Apparat besteht aus einer 600 1 Sauerstoff 
boi 120 Atmospharen Druck fassenden, wurstartig 
geformten Stahlflasche, welche oberhalb der Hiiften 
fast rund um den Korper gelegt wird, einem Reduzier- 
ventil, einem ReserveablaBYentil, einem den Atmungs- 
sack vertretenden kragenartigen Gummistoffbeutel und 
schlieBlich einem offenen Metallrbhrchen zum Abblasen 
der Luft. Der Apparat wiegt 13,75 kg und kostet 
180 K. — 153 er soli eine einstiindige Benutzungs- 
dauer ermóglichen.

Zunachst bestatigt dieser Apparat die oben aus- 
gesprochene Annahme, daB man bei der Yerwirklichung 
des hier yorliegenden Gedankens den Apparattrager 
nur in geringem MaBe erleichtert. Dieser Yorzug 
wird mehr ais aufgehoben durch die geradezu unge- 
heuerliche Form des Sauerstoffmagazins. Noch un- 
giinstiger stellt sich die Sache fiir den Wanz-Apparat, 
wenn man die durch die Theorie im rollen Umfange 
gpstutzten Ergebnisse der Shamrocker Yersuche mit 
regeneratiouslosen Appa,raten betrachtet und auf Grund 
dessen annimmt, daB einem kraftig arbeitenden Menschen 
annahernd 20 1 Luft in der Minutę unbedingt zur 
Yerfugung stehen mussen. Der Wanz-Apparat sinkt 
dann auf eine Benutzungsdauer von einer halben Stunde 
herab.

Es sind auf der Zeche Shamrock eingehende Er- 
wagungen iiber die gunstigste Konstruktion eines trag- 
baren Sauerstoff- bezw. Luftmagazins angestellt worden; 
sie haben zu dem Ergebnis gefiihrt, daB ein fiir die 
ernsthafte Grubenpraxis verwendbarer Atmungsapparat 
ohne Regeneration bei dcm heutigen Stande der Technik 
nicht mit Yorteil konstruiert werden kann.

Eine Abhandlung iiber Sauerstoffatmungsapparate ,, 
kann man nicht schlieBen, ohne immer wieder von 
neuem auf die wertvolle Eigenschaft des Sauerstoffes ś 
ais spezifisches Heilmittel gegen die Kohlenoxydver- 
giftung hinzuweisen. Durch anhaltende Behandlung 
mit Sauerstoff wird das dem menschlichen Organismus 
iiuBerst gefahrliche, sich im Blute bildende Kohlenoxyd- 
Hiimoglobin (Hamoglohin ist der rotę Blutfarbstoff) 
dadurch wieder unschadlich gemacht, daB unter Neu- 
bildimg von Oxyhamoglobin allmahlich das Hemoglobin 
vom Kohlenoxyd befreit wird. Unter anderen Forschern 
bat Dr. Hałdane auf diese schatzbare Eigenschaft des 
Sauerstoffes nachhaltig hingewiesen und besonders die 
bergtechnischen Kreise immer wieder darauf aufmerksam 
gemacht.

Die Anwendung des Sauerstoffes fiir den vorbe- 
zeichneten Zweck ist bereits in der im Jahre 1899 von 
mir YerfaBten „Anweisung zur Einrichtung und Unter- 
haltung von Rettungstruppen fiir die Zechen der Berg- 
werksgesellschaft Hibernia" im § 27, Absatz 3 durch i

Fig. 31. Wiederbolebńng eines durch Einatmung von Kohlenoxyd bcwuGtlos gewordenen Mannes durch EinflóGung von Sauerstoff. 

folgende Anweisung beriicksichtigt worden: „Zum Ledertasche triigt, in der sich zwei Sauerstofflaschen
SchluB folgt der Fuhrer des Trupps, welcher eine kleine von je 0,6 1 Rauminhalt und eine Dr. Elkansche Gummi- ■
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blase fiir die Sauerstoffeinattnung zur Wiederbelebung 
Ohnmachtiger befinden." Wie leicht tragbar dieser 
$auerstoffvorrat ist und wie einfach sich seine Anwendung 
gestaltet, geht aus Fig. 31 herror. Die Situation 
ist so gedacht, daB ein mit einem Atmuugsapparat 
ausgeriisteter und eine Elkansche Inhalationsblase bei 
sich fuhrender Mann einem durch Einatmung von 
Kohlenoxyd bewuBtlos gewordenen Bcrgmanne in ein 
Nasenloch Sauerstoff einbliist; er kniet dabei auf dem 
rechten Bein; der Sauerstotlworrat ist rechts im Yorder- 
grund in der Ledertasche enthalten; auf dem linken 
Knie des Apparattriigers ruht die Drućkblase; eine an 
dem Ende des Sauerstoffzufuhrungsschlauches befindliche 
Nasenolice ist in das eine Nasenloch des wieder zu 
belebcnden Mannes eingefiihrt.

Auch das Dragerwerk in Lubeck hat in Gestalt 
seines Sauerstoff-Koffers- eine bequeme Einrichtung zur 
leichten Fortschaffung und Darbietung von Sauerstoff 
zur Heil - Einatmung geboten; sie hebt in dcm 
Katalog W, der ebenso klar abgefaBt und schon aus- 
gestattet ist, wie der oben bereits erwiihnte Katalog B 
iiber die Rettungsapparate, eine Reihe von beachtens- 
werten Yorztigen ihres „Sauerstoff-Koffers" horror.

Fiir die Benutzung unter Tage diirfte die auf der 
Zeche Shamrock gewfihlte, in der Fig. 31 dargestejlte 
Taschenrerpackung fur den zu Wiederbelebungszwecken 
bestimmten Sauerstoff, welche sich jede Grube ohne. 
Schwierigkeit selbst herrichten kann, schiltzenswerte 
Eigenschaften bieten.

Es -erscheint begrundet, auch hier der Yervoll- 
kommnung und dadurch herbeigefuhrten Bedeutung 
derjenigen Apparate zu gedenken, bei welchen das 
Eindringen in śchadliche Gase durch die Ausrustung 
einer Person mit Maskę oder Heim und Zufuhrung 
von Luft in diese Geriite aus LuftpreBapparaten ver- 
mittels einer Leitung ermbglicht wird. Die LuftpreB- 
apparate werden von der in den schadlichen Gasen 
arbeitenden Person nicht mitgefuhrt, sondern in 
guter Atmungsluft aufgestellt. Die hier besonders 
interessierende Entfernung des in den schadlichen Gasen 
tatigen Mannes von dem die frische Luft liefernden 
Apparate wird bedingt durch die Hohe der Pressung, 
mit welcher die Niihrluft in die Leitung hineingetrieben 
wird und durch den Widerstand, welchen die fortbewegte 
Luft unterwegs in der Leitung und beim Austritt aus 
der Maskę oder dem Heim findet.

Zur Erzeugung der PreBluft werden entwedcr die 
iiber Tage auf den meisten Bergwerkeu vorhandenen 
Kompressoren oder blasebalgartige Handluftpumpen 
benutzt. Wo es irgend moglich ist, wird heute die 
von den Kompressoren erzeugte PreBluft verwendet; in 
vielen Gruben des Oberbergamtsbezirkes Dortmund sind 
die Haupt- und AbteiJungsąuerschlage und die 
streichenden Hauptfórderstrecken von den- die iiber 

Tage erzeugte Kompressorenluft fortlcitenden Rohren 
durchzogen.

Um die der Kohlenstaubbefeuchtung dienende 
Wasserlcitung unter Umstanden auch fiir die Fort- 
leitung der PreBluft Yerwenden zu konnen, hat man 
auf der Zeche Shamrock III/IY Yerbindungen zwischen 
der Wasser- und PreBluftleitung eihgebaut, welche 
beim gewbhnlichen Betriebe durch Yentile Yerschlossen 
sind. Lotztere sind so eingerichtet, dafi der YerschluB- 
kórper des Yentils mit der YerschluBstange nicht fest 
verbunden ist, sondern von dem unteren Teil dieser 
Stange lediglich bei Belassung einer Yertikalen 
Bewegungsfreiheit gefuhrt wird. Fig. 32 zeigt

Fig. 32. Abśperr- uńd Rucksclilagve»til zwischen der Wasśer- 
und PreBluftleitung.

die Yentilspindel in etwas hochgezogener Stellung 
wahrend der YerschluBkbrper auf der Dichtungsflachc 
aufruht. Der Wasserdruck ist bei normalen Betriebs- 
Yerhaltnissen erheblich hóher ais der Druck der PreB
luft und hillt infolge der Selbstandigkeit des YerschluB- 
kórpers die Yentiloffnung auch dann yerschlossen, wenn 
die Yentilspindel etwa infolge eines Trrtums oder eines 
linbefugtep Eingriffes sich nicht in der YersćmuB- 
stellung befindet. Umgekehrt wird der Druck der 
PreBluft bei der. gleichen Lagę der Yentilspindel das 
Yęntil offnen, sobald der Wasserdruck aufgehoben ist. 
Die PreBluft wird alsdann in das Wasserrohr eintreten 
und durch das Rohr nach Ausblaśung des Wassers zu 
einer gewunschten Stello hin fortgeleitet werden konnen.

GroBer Wert ist darauf zu legen, daB man den 
Schlauch, welcher die PreBluft ron der festen Yor
handenen Leitung aus zum Heim oder zur Masko uber- 
leiten soli, zu jeder Zeit schnell und sicher an diese 
Leitung anschlieBen kann. Auf der Zeche Shamrock 
bedient man sich zu diesem Zweck der sehr einfachen 
und 'zweckmaBigen Einsćhaltringe, wie ein solcher iii 
Fig. 33 nach dem' erfolgten Einbau dargestellt ist.

In die mit Muttergewinde versehęne, in dem Ein- 
schdltring vorhandene Bohrung ist ein Hahn ein- 
geschraubt, an dessen freiem Endo sich eine mit dem 
Luftschlauchende zusammonpassende Yerschraubung 
befindet.
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Ist es nicht mbglich, die Schlauchleitung an ein in 
der Grube rorhandenes PreGluftnetz anzuschlieGen, somuB 
man die PreGluft an einer Stelle erzeugen, welche der

Der ; Anschlufi an die PreGluftleitung kann noch 
schneller in folgender Weise ausgefiihrt werden: Eine 
gewbhnlfche, ebenfalls mit einer Gewindebohrung ver- 
sehene Bohrschelle, wie sie Fig. 34 darstellt, wird so um

Fig. 34. Rohrschelle fur den Auschlufi eines Schachtes an die 
Prefiluftleitung.

Fig. 33. Einschaltring fiir deu Anschlufi eines Schlauches an 
die Prefiluftleitung.

das PreGluftrohr gelegt, daB .sich. zwischen diesem 
Bohr und der Schelle eine die Bohrung in letzterer 
umgebende Lederscheibe befindet. Man steckt darauf 
durch die Bohrung in der Schelle einen Spitzmeifsel 
und durchschliigt damit die Wandung der Prefs- 
luftleituńg, ohne dafs dabei die PreGluft abgeschlossen 
zu werden braucht. Alsdann schraubt man den gcbffneton 
AnschluBhahn in die Gewindebohrung hinein, indem 
man auch hier einen Lcdcrdichtungsring zwischen den 
Bund am Halin und die abgeflaęhte, die Bohrung um
gebende Fliiche der Schelle einfugt. Sobald die Dichtung 
erzięlt ist. kann der Luftschlauch an das am freien 
Ende des Hahnes befindliche Gewinde angeschlossen 
werden. Fig. 34 zeigt die rollendete Yerbindung, 
welche in ganz wenigen Minuten hergestellt werden’kann.

Unter Yermittlung des beschriebenen Anschlusses 
an die PreGluftleitung kann man durch Schlauche einem 
oder mehreren Maskentragern auf beliebige Entfernungen, 
soweit solche in der Praxis in Betracht kommen, frische 
Luft zufuhren. Moistens findet dieses Yerfahren in der 
auf dem Bergwerke rorhandenen Schlauchlange seine 
Grenze.

Auf Shamrock werden stets 500 m des fiir diese 
Zwećke allein rerwendbarenSpiralschlauches im Bettungs- 
lager yorratig gehalten; der Spiralschlauch hat eine 
lichto Weite ron 13 mm, das laufende m wiegt 
0,40 kg. Ein Mann kann eine Lange ron 40 m dieses 
Schlauches ohne erhebliche Anstrengung in der Grube 
fragend fortschaffen.

Arbeitsstelle des Maskentragers mbglichst nahe, dabei 
aber in mbglichst frischen Wettern belegen ist.

Fig. 35. Blasebalg und Bauchhelm von C. B. Kenig in Altona.
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Uuter den zahlreichen zur Erzeugung von PreBluft 
yon Hand fiir den hier Yorliegenden Zweck bestimmten 
blasebalgartigen Apparaten ist in neuerer Zeit in West- 
falen der von dem Fabrikanteń C. B. Konig in Altona 
konstruierte und auf den Zechen der Gelsenkirchener 
Bergwerks-Aktien-Gesellschaft in zahlreichen Stucken 
vertretene besonders bekannt geworden. Der groBe 
Blasebalg dieser Firma ist in einem Kasten von 75 cm 
Lange, 40 cm Breite und 52 cm Hohe untergebracht; 
der Kasten wiegt 41 kg und .kann ohne Schwierigkeit 
in einem Forderwagen fortgeschafft oder in einer Strecke 
von 2 Mann getragen werden. Der Blasebalg ermOglicht 
es, einem mit einem Konigschen Helme ausgerusteten 
Mannę auf eine Entfernung von 400 m durch einen nur 
13 mm innen weiten Spiralschlauch genug Luft zu- 
zufuhren.

In Fig. 35 ist der von einem Mannę bediente Blase
balg sichtbar. Der Fabrikant hat auch einen Hand- 
blasebalg konstruiert, welchem er nachriihmt, daB „er 
auf 200 m Entfernung arbeite". Auf der Zeche Sham
rock konnte man einem Trager des Konigschen Helmes 
bei Yorrichtung schwerer Arbeit durch einen 13 mm 
weiten, in vielen Windungen verlegten Spiralschlauch 
nicht iiber 50 m Schlauchlańge hinaus pnugend Luft 
zufiihren.

Der Heim besteht aus einer aus steifem Leder her- 
gestellten, den Schadel und das Gesicht umschlieBen- 
den Kappe, an welcher ein dem Luftabschlusse und 
Schutze von Kopf und Hals dienender Behang aus 
weichem Leder befestigt ist. Der letztere wird um 
den Hals mit einem Lederriemen nach Art eines Sack- 
Yerschlusscs zusammengezogen. Die zugepumpte Luft 
tritt aus einem am Ende des Zufuhrungsschlauches 
befindlichen Gabelstuck in die um den Hals herum- 
fuhrenden Rohren, welche sich dicht vor dem Munde 
ycreinigen. Die von dem Helmtragcr ausgeatmete Luft 
tritt mit der uberschussigen Luft unter Hobung eines auf 
der hochsten Stelle des Helmes in einem kleinen durch- 
lochten Gehause aufgelegten Glimmerplattchens und 
aus den etwa am Halse und sonst yorhandenen Un- 
dichtigkeiten aus; Konig hat auch einen Heim kon- 
struiert, bei welchem der Luftaustritt durch ein vor 
den Augen befindliches feines Drahtnetz erfolgt. Der 
letztgenannte Heim paBt sich der Gesichtsform mehr 
an ais der andere; das vor den Augen befindliche 
Drahtnetz hat vor den Glimmerfenstern den Yorzug, 
daB es weniger leicht zerstbrt werden kann.

Ueber die besonderen Eigenschaften des in 
Fig. 30 dargestellten Stolzschen Railchmaskenapparates 
ist schon fruher zu verschiedenen Malen berichtet 
worden. Hier sei nur kurz herrorgehoben, daB die in 
einem zylindrisćhen Blechgehause: von 36 cm Durch- 
messer und 70 cm Hohe untergebrachte Luftpumpe 
nur 32 kg wiegt, und daB sie es ermbglicht, durch 

einen Spiralschlauch von 13 mm Weite einem mit 
einer Stolzschen Maskę ausgestatteten Mannę bis auf 
eine Entfernung von 150 m die erforderliche Luft zu- 
żufuhren.

Fig. 36. Blasebalg und Stolzsche Bauchmaske von C. Schramm 
in Magdeburg.

Die Maskę umfaBt nur die Augen, die Nase 
und das Kinn; ihre Abdichtung geschieht durch 
einen auf der Innenseite des Randes herumgelegten 
Gummischlauch. Die Luft tritt durch zwei kleihe 
Schliiuche in der Nii.he des Mundes in die' Maskę ein 
und entwcicht durch die vor den Augen befindlichen 
Drahtgazefenster. Die Drahtgaze ist in neuester Zeit 
durch Glasfenster ersetzt worden, oberhalb dereń die 
Auśstromungsluft austritt und die Fenster von auBen 
abkiihlt. *)

Es leuchtet ein, daB den Atmungsapparaten mit 
Zufuhrung der Luft aus einer gewissen Entfernung 
durch Leitungen einerseits und denjenigen mit frei 
tragbarem Luftmagazin andererseits ganz rerschieden- 
artige Aufgaben zufallen. Im allgemeinen werden die 
erstgenannten Apparąte mehr fur eine langere Zeit ąn- 
dauernde, auf beschranktem Raum auszuubende Tiitig-

*) Vergl. Feuerschutz und Feuerrettungswesen beim Beginn 
des XX. jahrhunderts. Berichtswerk iiber die Internationale 
Ausstcllung fiir Feuerschutz uud Feuerrettungswesen, Berlin,'1901, 
bearb. i. Auftrage des Konigl. PreuBischen Ministeriums des 
Innereu. S. 263. Berlin 1902. Ecksteins Biographischer Yerlag. 
Berlin.
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keit Yerwendung finden, wiihrend die letztgenannten 
yorzugsweise einem augenblicklichen Bedarfe durch ihre 
sofortige Bereitschaft und solchen Zwecken dienen, zu 
dereń Erreichung ein lebbafter Ortswechsel der Apparat- 
tifger erforderlich ist. Die Trager des frei tragbaren 
Magazinapparates werden in vielen Fallen die Anwendung 
des Schlauchmaskenapparates vorbereiten mfissen.

Ais eigentlicher Rettungsapparat kann wohl nur 
der frei tragbare, also bei dem jetzigen Stande der 
Technik ein Sauerstoffapparat in Betracht kommen; die 
Aufschrift des Prospektes li des Dragerworks uber diese 
Art von Apparaten „Der Retter Sauerstoff" erscheint 
daher im vollen Umfange berechtigt.

Ein schlagendes Beispiel dafur, daB auch bei Aus- 
fuhrungen von langerer, namlich mehrtagiger Dauer, 
unter Umstanden allein der frei tragbare Magazinapparat 
mit Yorteil verwendet werden kann, zeigt ein Fali, 
welcher vór einigen Monaten auf der Zeche PreuBen 
bei Dortmund stattfand. Es entstand dort die Aufgabe, 
Wagen mit Abdammungsmaterial durch ein rn.it nicht 
atembaren Gasen erfulltes Stuck Strecko von etwa 
70 m Lange hindurchzufórdern. Man hat die Aufgabe 

mit Hiilfe der Shamrock-Type des Pneumatophors in 
befriedigeuder Weise gelost; ein Schlauchmaskenapparat 
hatte hier nur unter erheblichen Schwierigkeiten und 
groBem Zeitaufwand Yerwendung finden kónnen.

Anderersoits ist klar, daB man beispielsweise Brand- 
damme an einer Stelle, der durch Róhren und Spiral- 
schlauche frische Luft rechtzeitig und in hinreichender 
Menge zugefuhrt werden kann, mit Hiilfe der Schlauch- 
maskenapparate herstellen wird.

Fur den Sachrerstamligen erscheint ein Streit dar- 
uper, ob das Rettungslager einer Zeche entweder 
Schlauchmaskenapparate oder, frei tragbare Magazin- 
apparate enthalten soli, uberfiussig. Ein solches 
Rettungslager bedarf zweifellos der Ausstattung mit 
beiden. j

Die Aufzahlung von allen fiir das Rettungslager 
einer Zeche erforderlichen Gegenstanden gehórt hier an 
und fiir sich nicht zu dem vorliegenden Gegenstand 
der Besprechung, da iiber die Neuerungen auf dem 
fraglichen Gebiete berichtet werden sollte. Die Berg- 
werksgcsellschaft Hibernia hat auf der Internationalen 
Ausstellung fiir Feuerschutz und Feuerrcttungswesen

rig. 37. Pumpe zum Uberfilllen des Sauerstofis aus dem Yersandzyliuder in die Fla?chen des Atmungsappafates.
zu Berlin im Jahre 1901 und auf der Dusseldorfer 
Ausstellung im Jahre 1902 das yollstandige Rettungs
lager einer Steinkohlenzeche nach dem schon im Jahre 
1897 auf der Zeche Shamrock LII eingerichteten 
Muster ausgestellt.

An den damals vorgefuhrteh Einrichtungen haben, 
abgesehen yon den in der vorstehenden Abhandlung be- 
schriebenen Neuerungen, nur wenige bemerkenswerte 
Yerfmderungen stattgefunden.

Der Erwahnung wert diirfte eine Yorkehrung sein 
welche auf Grund einer schatzbaren ósteiTeichischen 
Anregung*) zur Zeit auf Shamrock in der Aus- 
fiihruńg begrilfen ist. Bei dem Arbeiten. an der 
fiir ein gróBeres Rettungslager geradezu unentbehr-

*) Praktische Mittęilungen iiber das Sęhlamniyerfahren auf 
dem graflich Wilczefs^hen Dreifaltigkeitsschachte in Polnisch- 
Ostrau und iiber einige Betriebseinrichtungeu daselbst. Yon Berg- 
direktor J. Maucrhofer. Osterreichische Zeitscbrift fiir Berg- 
und Hiittenwesen. Nr. 1 u. 2. 1904, 
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lichen Sauerstoff - PreBpumpe ist erfahrungsmiiBig 
die Gefahr nicht ausgeschlossen, daB der an der 
Pumpe tiitige Mann infolge des Zerplatzens eines 
Manometers oder eines Yentils Yerletzt wird. Wie 
Fig. 37 zeigt, sind an den wagerecht gelegten Mano- 
metern Spiegel angebracht; die ganze Apparatur mit 
Ausnahme des Wasserbottichs wird mit einem starken 
Eisenblechgehause umgeben; die Manometcr werden 
yermittels der Spiegel von auBen durch Schaulocher 
beobachtęt, wahrend sie durch elektrische, im Inneren 
des Gehausęs angebrachte Lampen beleuchtet sind.

Beziiglich der sonstigen Ausstattung des Rettungs- 
lagers ist noch die vor nicht langer Zeit auf den Markt 
gebrachte, frei tragbare elektrische Sicherheitslampe der 
Guicher-Akkumulatoren-Fabrik, G. m. b. H. in Berlin 
von Interesse. Die Lampe ist erst seit kurzer Zeit auf 
der Zeche Shamrock im Yersuchsgebrauch. Man kann 
aus zahlreichen Grunden uber tragbare Akkumulator- 
Lampen erst nach liingerem Gebrauche ein Urteil ab- 
geben, weshalb hier auf ein solches rerzichtet wird. 
Es sei hier nur soviel iiber die mit einem Osmium- 
Gluhlampchen ausgestattete Lampe gesagt, daB sich 
bei einer kleinen Yersuchsreihe eine durchschnittliche 
Brenndauer von 9 Stunden 8 Minuten bei einer eben- 
falls durchschnittlichen Ladezeit von 6 Stunden 20 Min. 
ergab. Die Lampe hat das yerhaltnismiiBig geringe 
Gewicht von 2,248 kg gegenuber etwa 1,43 kg der 
Wolfschen Benzin-Arbeiterlampe. ---------- -

Das Licht befriedigte bisher; Messungen seiner Starkę 
konnten noch nicht Yorgenommen werden.

Es erscheint zweckmaBig, hier noch mit einigen 
Worten auf den Begrilf des Wortes „Rettungslager" 
einzugehen: nach MaBgabe. der heute an verschiedenen 
Stellen bestehenden Anschaunngen und Einrichtungen 
teilt es. sich eigentlicli in:

1. Hauptrettungslager, welche inmitten einer Zechen- 
gruppe belegen sind und den Zwecken von mehreren, 
an ihnen betciligten Zechen gleichmaBig' zu dienen 
haben.

2. Zechenrettungslager, welche nur fur. eine Betriebś- 
anlage bestimmt und dann naturgemaB auf der Grube 
iiber Tage belegen sind.

. 3. Untertagige Grubenrettungslager, welche den 
Betriebsstatten am nachsten geruckt und Yielfach nur 
fiir einen Teil eines Grubengebaudes bestimmt sind.

Die an letzter Stelle genannte Klasse, fiir welche 
man insbesondere in Osterreich*) viel Interresse hat, 
soli auBerhalb der Erbrterung bleiben. weil hier keine 
Erfahrungen daruber rorliegen.

Die Frage, ob die unter 1 aufgefiihrtcn Hauptrettungs
lager, welche mehreren Zechen gemeinschaftlich dienen

*) Yergl. Ueber einige Baumethóden auf den Giaflich 
Wilczekschen Gruben in Pplnisoh-Ostrau und uber Sicherheits- 
maBnahmen bei denselben. Vou Bergdirektpr Jos.Mauerhofer. 
Osterreichische Zeitschrift fur Berg- und Hiitteuwesen. 51. Jahr- 
gang 1903.

sollen, zu empfehlen sind, wurde bereits in der mehrfach 
zitierten Festschrift zum VIII. Allgemeinen Deutschen 
Bergman nstage auf Seite 144 erortert. Ich móchte 
den Hauptrettungslagern heute in lebhafterer Weise 
ais damals das Wort reden, weil ich annehme, daB sie 
eine einheitliche Gestaltung der Rettungs-Einrichtungen 
und -Ubungen eines Bergbaubezirkes entschieden bo- 
fórdern und uberhaupt die Einfuhrung geordneter 
Rettungslager und Rettungstruppen crleichtern wurden. 
Unentbehrlichę Yoraussetzung bleibt dąbei, daB die 
einzelnen Schachtanlagen mit den fiir die sofortigc 
Aufnahme der Tatigkeit in nicht atembaren Gasen 
erforderlichen, gebrauchsfertigen Apparaten ausgestattet 
sind.

Das in Siid-Yorkshire in England kurzlich ein- 
geschlagene System, daB man fiir drei Yerschiedene 
Bergwerksunternehmungen ein zentrales Rettungslager 
hat, ohne daB Zweigstellen auf den einzelnen Schacht
anlagen Yorhanden sind, ist dessenungeachtet ais ein 
hochst schatzenswerter erater Schritt zur systomatischen 
Einrichtung von Rettungsvorkehrungen anzusehen.

Herr George Blake Walker, ein bekaunter englischer 
Bergingenieur und Yorkampfer derRettungseinrichtungen 
schrieb am 31. Januar d. J. unter anderm folgendes 
iiber das in der Nahe der von ihm geleiteten WharncJiHe 
Silkstone Steinkohlengrube eingerichtete Haupt-Rettungs- 
lager an die Redaktion des Colliery Guardian:**)

„Dieses Rettungslager ist das erste in Siid- 
Yorkshire, es ist aber lebhaft zu holfen, daB es 
nicht langc Zeit das einzige bleiben wird; vom 
Midland Mining Institute wird der Plan empfohlen, 
daB je eine Gruppe von 3 oder 4 Kohlengruben ein 
Rettungslager und eine ausgebildete Rettimgstruppe 
haben sollte. Der leitende Bergrerierbeamte, Herr 
Pickering, wunscht lebhaft, diesen Gedanken ais Yollendete 
Tatsache zu sehen. Es liegt einleuchtenderweise auBer
halb rerstandiger. Grenzen, ron einem oder zwei Rettungs- 
lagern zu erwarten, daB sie die Kosten und Gefahren 
auf sich nehmen, welche durch die Hilfeleistung auf 
den anderen Zechen des Reriers bei ernsthaften Unglficks- 
fallen fur sie entstehen. Es liegt die Wabrscheinlich- 
keit vor, daB die Unterhaltung ron ein oder zwei 
vereinzelt dastehenden Rettungslagern wieder eingestellt 
wird, sofern der oben ausgesprochene Gedanke nicht 
allgemein aufgenommen wird; denn niemand wird willens 
sein, die Gefahren und Aufwendungen der Rettungs- 
tiitigkeit fiir das ganze Rerier z u tragen."

Die letzten Worte werden demjenigcn aus der Seele 
gesprochen sein. welcher die Beziehungen einer ein 
einigermaBen isoliert dastehendes Rettungslager unter- 
haltenden Yerwaltung kennt. Es ist klar, daB ein Werk, 
welches durch Schaffung und Unterhaltung eines Rettungs- 
lagers und einer Rettimgstruppe Muhe und Geldausgaben

**) Colliery Guardian Nr. 2249 vom 5. Febr. 1904. 8. 302. 
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Yerursachende Yorkehrungen getróffęn hat, nicht ohne 
weiteres diese Mittel solchen Unternehmungen zur Yer- 
fugung stellen kann, welche sich jene Aufwendungen 
ganzlich gospart haben. Die Anwendung des § 205, 
Absatz 3 des PreufiiSchen AUgomeinen Berggesetzes, 
wclcher die Yerpflichtung benachbarter Bcrgwerke zur 
Hilfeleistung bei Unglucksfallen gesetzlich festlegt, 
findet jedenfalls in dem angegebenen Punkte seine Grenze.

Der Coliiery Guardian geht in der genannten Nummer 
Seite 289 eingehend auf die Walkerschen Yorgęhlage 
ein. Interessant ist unter den dortigen Ausfiihrungen 
folgende AuBerung am Schlusse einer Aussprache uber 
die Sauerstoft-Atmimgsapparate: „Aber selbst, wenn wir 
dieses Anhiingsel des Grubenrettungswcsons Yollstlindig 
verwerfen, bleibt doch noch viel nutzbringende Arbeit 
iibrig, welche auf die Ausbildung einer Rettungstruppe 
und die Unterweisung der Bergleute in dem Yerhalten 
bei Grubonunglucken Yerwendet werden kann."

„Es ist kaum erforderlich, die Aufmerksamkeit auf 
die dringende Notwendigkeit zu lenken, daB solche 
Rettungslager in dem Zustand der Gebranchsfahigkeit 
erhalten werden mussen. Unterbleibt das, so kónnen 
sie sich beim Eintreten der praktischen Benutzung noch 
schlechter ais nutzlos ęrweisen; aber bestiindige Beanf- 
sichtigung der Geratschaften und regel miiBige Einubung 
der Rettungstruppe wurden bald ihre Nutzlichkeit und 
ihren Ruf auf eine Hohe erhebcn, welche der durch 
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die menschenfreundlichen Einrichtungen der Feuerwehr 
und die Rettungseinrichtungen zur See erreićhten 
gleich ist."

Ganz ahnliche Gedanken sind zum Schlusse des in 
der Festschrift zum VIIL Allgemeinen Deutschen Berg- 
mannstage erschienenen Aufsatzes und auch schon friiher 
an anderer Stelle von mir zum Ausdruck gebracht 
worden.

Man wird sich heute in bergmannischen Kreisen 
des Gefuhls nicht erwehren kónnen, daB wir in dem 
Grubenrettungswesen nicht diejenigen Fortschritte ge
macht haben, welche auf anderen Gebieten des mensch- 
lićhen Kampfes gegen die zerstorenden Einfliisse der 
Elemente durch unermudliche Tatigkeit der Fachkreise 
und mit Yólliger Zustimmung und Beihilfe der All- 
gemeinhoit erzielt worden sind.

Wir stehen nun auf dem Punkte, wo uns die er- 
forderlichen technischen Mittel nicht mehr fehlen, um 
auch bei uns Yorkehrungen zu treffen, welche den 
Bergbau nach der besprochenen Richtung hin auf eine 
den Anschauungen der Gegenwart entsprechende Hóhe 
des menschlichen und wirtschaftlichen Standpunktes 
stellen. Ich gebe mich der Hofthung hin, daB die vor- 
stehendcn Ausfuhrungen zum Beweise dessen beitragen 
und eine sachgemSBe, auf wissenschaftlicher Erkenntnis 
beruhende Grundlage fiir die Beurteiluńg von Rettungs
einrichtungen bieten mógen.

Bęitriige zur Kenntnis der ])oloinitvorkoinineu in Kohlen flózen.
Vou Bergassessor Mentzel, Bochum.

Durch den Abbau der Kohlenflóze sind in den 
yerschiedensten Gegenden unserer Erde so zahlreiche 
und so mannigfaltige Reste von Pflanzen gefunden 
worden, daB wir uns von dem Pflanzenwuchs der 
karbonischen Zeit ein weit gonaueres Bild machen 
kónnen, ais von dem aller anderen Perioden, mógen 
sie uns auch zeitlich Millionen von Jahren niiher liegen. 
Trotz der Efille des Materials und der vorzuglichen 
Erhaltung, die z. B. bei den Farnfiederchen die Blatt- 
aderung in ihren feinsten Einzelheiten noch erkennen 
liiBt, treten dem Botaniker bei der Untersuchung doch 
Schwierigkeiten entgegen, die er bei dem Studium der 
heutigen Pflanzenwelt nicht kennt: was uns nilmlicli 
ein Bild von der karbonischen Pflanze gibt, ist in 
der Regel nur ihr Abdruck im Gestein, bei Aachen 
Organen (Blattern) ein oberer und ein unterer, bei 
runden und hohlen (Stammen) ein innerer und ein 
auBerer. Die Pflanzensubstanz selbst ist iri der Regel 
nur noch ais kohliges Hautchen zwischen beiden Ab- 
druckflachen erhalten. Sie liiBt ihren Aufbau aus den 
einzelnen Zellen entweder gar nicht mehr, oder doch 
nur nach umstandlicher und vorsichtiger Behandlung 

mit Bleichflussigkeiten erkennen. Dasselbe gilt von 
der in den Flózen angehauften Kohle, fiir dereń 
Untersuchung v. Gumbels Forschungen*) grundlegend 
geworden sind. Es treten jedoch in der Kohle auch 
echt versteinerte Pflanzenreste auf, die teil- 
weise schon ohne weiteres im Bruch oder besser im 
Anschliff, ganz besonders aber im Dunnschliff die 
Struktur der Pflanze bis auf die feinsten Einzelheiten 
zeigen. Die Tatsache solcher Yorkommen ist an sich 
nicht neu, sondern schon mehrfach in der Literatur 
erwiihnt. Wenn ich an dieser Stelle nochmals auf 
die interessanten Reste hinweisen móchte, so geschieht 
es, um zu weiteren Nachforschungen nach ihrem Yor
kommen anzuregen und auf ihre leitende Bedeutung 
aufmerksam zu machen.

Gemeinsame Merkmale dieser Yorkommen sind, 
daB ihr Yersteinerungsmaterial ein Karbohat, in seiner 
Zusammensetzung mehr oder weniger genau dem 
Dolomit entsprechend, ist, und daB sie innerhalb 
der Kohlenflóze selbst liegen.

* C. W. v. Gum bel. Beitriige zur Kenntnis der Textur- 
yerhaltnisse der Mińeralkohlen. 1883.
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Im niederrheinifech - westfiilischen Bezirk 
waren pflanzenfuhrende Dolomitknollen bisher 
nur aus dem Floz Catharina, dem hangendsten der 
Fettkohlenpartie, bekannt. Sie waren zuerst von 
We.dekind auf der Halde der Zeche Yollmond ge
funden worden und wurden spater durch Nasse auch 
ron den Zechen Hansa und Dorstfeld beschrieben.*)  
Ebenso kamen sie auf der Zeche PreuBen T ror. 
Ferner fand ich kurzlich bei einem Besuche der Schacht- 
anlage Carl des Kolner Bergwerksrereins einige 
groBe Blbcke ron unscheinbarem Aussehen, die schon 
ror mehreren Jahren beim Abbau auf Catharina ge
funden worden waren und sich bei naherer Untersuchung 
gleichfalls ais Dolomit mit Pfl&zenresten herausstellten.

*) Nasse. Die Lagerungsverhaltnisse pflanzenfuhrender 
Doloniitkonkietionen im westfiilischen Steinkohlengebirge. 
Yerhdl. d. naturh. Yereins f. Rb. u. W. 1887. 8. 59 ff.

Fig. 1 zeigt die Ansicht eines grbBeren Stuckes 
aus dem Floz, das zahlreiche, gran gefarbte Dolomit
knollen in einer aus Kohle und Brandschiefer be- 
Stehenden Grundmasse eingebettet enthalt.

Fig 1.
Knollen von Pflanzendoloinit ans Floz Catharina der 

Schachtanlago Carl des Kóluer Bergwerksvereins.
SchlieBlich fand ich dieselbe Bildung auf der Zeche 

Werne des Georgs-Marien-Bergwerks- und Hutten- 
rereiris. Die pflanzenfuhrenden Dolomite sind demnach 
im niederrheinisch-westfalischen Bezirk nicht so selten, 
wie man nach den wenigen uber ihr Yorkommen in 
der Literatur bisher gegebenen Daten annehmen konnte. 
Gleichzeitig ist es einleuchtend, daB ihnen fur das Floz 
Catharina eine — wenn auch nicht uneingeschrankte — 
leitende Bedeutung zukommt. In den weitaus meisten 
Fiillen wird man ein Floz, in dem sich Dolomit- 
.konkretionen finden, ais Floz Catharina anzusehen haben, 
und die Probe auf die Bichtigkeit wird sich durch 
Untersuchung des Hangenden auf die schwarze Schiefer- 
leitschicht mit Ariculopecten papyraceus und Thalasso- 
ceras atratum in den meisten Fiillen leicht machen 
lassen.

In einem einzigen Falle sind echte Pflanzendolomite 
im hiesigen Bezirk in einem andern Horizont gefunden 
worden, namlich im Floz Finefrau-Nebenbank der 
Magerkohlenpartie auf der Zeche RheinpreuBen. Spater 
wird auf die dortigen Yerhaltnisse noch eingehend 
zuruckzukommen sein.

Die Gestalt der Dolomitknollen ist meist linsen- 
fÓrmig, sie nilhert sich bąld der Kugel, bald dem Ei.

Es kommen jedoch auch ganz unregelmaBige, namentlich 
flachę Formen ror. Die klcinsten Stucke haben Erbsen- 
grbBe, das gróBte mir rorliegende — rom Kblner Berg- 
werksrerein stammend — miBt 35 cm im langsten 
Durchmesser. Am haufigsten sind Knollen ron Ei- bis 
KopfgrbBe. An der Oberfliiche sind sie abgemndet 
und, sofern sie Linsenform haben, auf den Aachen 
Seiten oft mit glanzenden Harnischen bedeckt. Die 
Farbę ist oberAiichlich ein glanzendes Schwarz, herror- 
gebracht durch eine sehr dunne Schiefertonńnde óder 
auch wohl eine kohlige Kruste.

AuBerlich besitzen die Knollen groBe Ahnlichkeit 
mit den bekannten Spharosideritkonkretionen, wie sie 
in den marinen Schichten des Ruhrbezirks, besonders 
iiber dem Floz Sarnsbank, so hiiufig sind und Goniatiten, 
Ariculopecten usw. enthalten. Auch den fruher in 
dieser Zeitschrift beschriebenen Gerbllen fremder Gesteine 
aus den Flozen*)  sehen sie in rielen Fiillen ahnlich. 
Bei naherer Untersuchung stellen sich selbstrerstandlich 
sofort scharf unterscheidende Merkmale heraus: die 
Konkretionen aus dem Hangenden haben keine glanzendó, 
schwarze Bindę und bestehen — abgesehen ron den 
tierischen' Einschlussen — aus sehr feinkornigem, 
homogenem, tonigem Spharosiderit. Die fremden Gerblle, 
die aus Kieselschiefer und festem Sandstein bestehen, 
zeichnen sich durch ihre Hartę ror den Dolomitknollen 
aus. SchlieBlich ist noch eine Art ron Einschlussen in 
der Kohle zu erwiihnen, die zu Yerwechslungen Yer- 
anlassung geben konnte: es sind dies kugelige Knollen 
ron schwarzbraunem bis hellgelblichem kristallinischem 
Spateisenstein, die — besonders in der Fettkohlen
partie — mehrfach gefunden worden sind. Durch die 
gleichmaBige, grób- bis feinkristallinische Struktur 
unterscheiden sie sich ron dem besprochenen. Dolomit.

Im Bruch zeigen die Pflanzendolomite sehr rer- 
schiedenes Aussehen. Einige, besonders groBere Stucke, 
lassen in ihrer ganzen Masse deutlich Holzstruktur 
und zwar die Struktur eines Stammes erkennen. Andere 
besitzen zwischen einer kristallinischen Dolomitmasse, 
die den grbBeren Teil der Knolle bildet, Partien.mit 
leicht erkennbarer Holzstruktur, und wieder andere 
stellen im Bruch ein scheinbar homogenes, iinBerst fein- 
kristallinisches Gemenge dar, in dem mit dem bloBen 
Auge keine Andeutung ron pflanzlicher Struktur wahr- 
zunehmen ist. Wo grobere Pflanzenreste, namentlich 
Stamme, rorhanden sind, erhalt man ein sehr klares 
Bild durch Anschleifen einer Bruchfliiche. Ist das 
rersteinerte Pflanzenmaterial feiner, so tritt der pflanz- 
liche Aufbau im Anschliff nur heraus, wo einzelne 
Organe rersteinert, andere rerkohlt sind. Durch die 
geringere Hartę und groBere Sprbdigkeit springen die 
kohligen Teilchen ab, und die zuruckbleibenden Aachen 
Grubchen zeichnen ein Muster auf der SchlifAiiche.

*) Gldckauf Jahrg. 1903. S. 505 ff.
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Noch besser tritt die Pflanzenstruktur heraus, wenn 
man die angeschliffene Flachę mit Salzsaure atzt.

Das beste Mittel zur Erkennung des Pflanzenaufbaues 
ist der Dunnschliff. In dieser Form zeigen auch die 
kleinsten Teile ihre Struktur bis auf die feinsten Einzel- 
heiten. Das rcichhaltige Materiał, das von der Zeche 
Yollmond durch Wedekind gesammelt worden war, ist 
durch mikroskopische Untersuchung der Dunnschliffe 
seinerzeit von Felis bearbeitet worden. Unter Bezug- 
nahme auf seine Abhandlung iiber den Gegenstand*)  
kann ich die pflanzenpalaontológischen Ergebnisse ubęr- 
gehen, zumal die Bestimmung der Pflanzen aus den 
ubrigen Fundstellen noch nicht abgeschlossen ist.

*) Felis, Untersuchungen iiber den inneren Bau west- 
falisoher Karbon-Pflanzen. -Ablidlg, z. geoh Spezialkarte von 
Preufeen. Bd. VII. Heft 3. 8. 1 ff.

Die Knollen liegen einzeln oder in grófserer Anzahl 
dicht zusammengedrangt in der Kohle eingebettet. Auf

Mord

Hangebarik
'99, im W

#7/

Profil durch die Hauptquerschlage der Zeche Werne.
M. 1 : 10 000.

F. Fettkohlenpartie. C. Flbz Catharina.
L. Flózgruppe Laura-Yictoria. Sn. Sutan-Uberschiebung.
Z. Zollvereiner Flózgruppe. U. Andere Uberschiebungen.
P. Flóz Praesident. S. Wattenscheider Hauptsattel.

In nbrdlicher Hichtung wird diese Flózpartie durch 
die 40 m mąchtige, gleichfalls steil stehende Uber- 
schiebungszone des Su tan abgeschnitten. Hinter ihr 
durchfuhr mail die Gaskohlenpartie, die 300 m nordlich 
yon den Schachten einen Sattel (Wattenscheider 
Hauptsattel) bildet. Darauf folgte abermals eine 
mąchtige Stórungszone und hinter ihr ein flózarmes 
Mittel, in dem iiber 300 m aufgefahren worden waren, 
ohne daB mehr ais einige unbauwurdige Kohlenstreifen 
darin gefunden wurden. Es fragte sich nun, weichem 
Horizont dieses Mittel angehort. Die Ansicht ging 

Zeche Hansa, wo das Flóz Catharina aus 26—31 cm 
Oberbank und 57 cm Uhterbank besteht, fanden sie 
sich in der Oberbank, jedoch nicht in dereń hangendstem 
5—6 cm starken Streifen. Auf Dorstfeld ist die 16 cni 
mąchtige Oberbank durch ein Bergemittel von 21 cm 
Schieferton von der 73 cm machtigen Unterbank getrennt. 
Nur im hangendsten Streifen der Oberbank lagen die 
Dolomite.

Auf der Zeche Werne sind die Łagerungsverhaltnisse 
wie folgt:

In den Hauptąuerschlagen der Wetter- und der 
Bausohlo hat man nordlich von den Schachten zunachst 
die untere Fettkohlenpartie mit sehr steilem sudlichen 
Einfallen aufgeschlossen (vgl. Fig. 2.)

Sud

dahin, dafs man es mit dem oberen Teil der Mager- 
kohlenpartie zu tun habe, etwa von FI. Finefrau auf- 
warts, dafs die Flózstreifen der hier unbauwurdig 
auftretenden Girondeller Flózgruppe angehóren, und 
dals man nach Durchórterung der flózleeren Schichten- 
folge die untere Fettkohle von Flóz Sonnenschein auf- 
warts aufschlielsen werde. Diese Yermutung hat sich 
ais Irrtum erwiesen. Interessanter Weise war es 
der Fund von pflanzenfuhrenden Dolomit- 
knollen in einem der durchfahrenen Flóze, der 
zuerst zu einer richtigen Auffassung der 
Lagerungsverhaltnisse fuhrte.

Bei einer mit Herrn Bergwerksdirektor Eickelberg 
gemeinsam unternommenen Befahrung der Querschlage
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Partie (O in Fig. 2, an der mit Schnecken- und Blatt- 
signatur bezeichneten Stelle) merkwurdig unrein war,

bemerkte ich im nórdlichen Querschlag der 730 m-Sohle, 
dafs das erste, hinter der erwahnten Uberschiebungszone 
angefahrene Floz, also das liegendste der flozarmen

Figur 3.
Profil durch den Aufschlufs des Flozes Catharina

im nórdlichen Querschlag der Bausohle auf Zeche Werne. 
M. 1 : 100.

a. Milder, grauer Schiefer ohne Yersteinerungen.
b. Milder, schwarzer Schiefer mit Ariculopecten 

papyraceus und Thalassocoras atratum, 10—20 cm.
c. Floz Catharina mit Pflanzendolomitknollen.

d. Liegendes.
e. Gefaltelter Schiefer.
f. Ungestórter Schiefer.
x. Uberschiebungsflachen.

Das Floz ist, wie Fig. 3 im einzelnen zeigt, doppelt 
iiberschoben und demnach dreimal mit dera Querschlag 
durchfahren worden. Die beiden hangenden Stucke 
sind je 60 cm machtig, bei dera liegenden ist die 
Machtigkeit durch eine verruschelte Stórungszone un- 
deutlich geworden. Samtliche drei Flózstucke sind 
vom Hangenden bis zum Liegenden durch eingelagerte 
Dolomitknollen verunreinigt. Trotz der spiirlichen Be- 
leuchtung ergab sich schon in der Grube, dafs man es 
hier nicht mit einer gewóhnlichen Yerschlechterung des 
Flozes durch Bergemittel oder Schwefelkiesstreifen zu 
tun hat, sondern daB tatsachlich Dolomitrundmassen 
Yorliegen. Sie nehmen etwa ein Drittel bis die Halfte 
vom ganzen Rauminhalt des Flozes an jener Stelle ein. 
Zum groBen Teil sind es kugel- und eifórmige Knollen, 
yielfach aber auch Platten oder unregelmaBig begrenzte 
Stucke mit glanzend schwarzer Oberflache und dunkel- 
braunem bis braungelbem BrUch. Geschliffen und 
poliert, sowie im Dunnschliff zeigen sie deutliche 
Pflanzenstruktur mit yorzuglicher Erhaltung jeder 
einzelnen Zelle.

Da zur Zeit der Befahrung von Werne das Yor- 
kommen des Dolomits im Floz Finefrau-Nebenbank 
noch nicht bekannt war, schloB ich aus dem Fundę, 
dafs das uberschobene Floz Catharina sein miisse. Sehr 
wahrscheinlich muBte sich demnach auch die marinę 
Schicht im Hangenden finden. Das Hangende des 
liegenden und mittleren Flózstiickes wurde Ycrgeblich 
untersucht. Durch die Uberschiebungen war die schwarze 
Schieferschicht rerworfen worden; desto deutlicher aus- 
gebildet fand sie sich- aber iiber dem dritten, hangendsten 
Flózstuck. Sie bestand hier aus 10 bis 20 cm machtigem, 
tiefschwarzem, mildem Schieferton mit zahlreichen Resten 
von Thalassoceras atratum und Ariculopecten papyraceus. 
Weiter im Hangenden folgte ein grauer Schiefer ohne 
Yersteinerungen. Wahrend die Leitschicht am óstlichen 

StoB unmittelbar uber dem Floz liegt, wird sie am 
westlichen durch 10 — 20 cm grauen Schiefer mit Ton- 
eisensteinknollen yoh der Kohle getrennt.

Durch die marinę Leitschicht wurde die Identi- 
fikation des gestórten Flozes bestiitigt, und es ergab 
sich weiter, daB das flózarme Mittel im Hangenden 
dem Mittel zwischen Catharina und der Zollrereiner 
Flózpartic entspricbt. Die eingelagerten schmalen 
Kohlenstreifen gehoren der Flózgruppe Laura-Yictoria 
an, die infolge mehrerer, den Sattelnordfiugcl begleitender 
Uberschiebungen mehrfach durchórtert worden sind. In- 
zwischen hat sich diese Auffassung der Lagerungs- 
yerhaltnisse durch den AufschluB der Zollrereiner Flóze 
im Hangenden des flozarmen Mittels bestiitigt.

In den siidlichen Querschlagen ist das Floz Catharina 
ohne die Dolomite entwickelt. Es besteht hier (in 
der Wcttersohle, wo der beste AufschluB rorhanden ist) 
aus 30 cm reiner Streifenkohle. Tm Hangenden liegt 
zunachst ein weicher, lettenahnlicher Schieferton von 
braungrauer Farbę (20 cm) und daruber ein schwarz- 
grauer Schiefer mit zahlreichen kleinen Gipskristallen 
auf den Schichtfugen sowie der marinen Fauna mit 
Ariculopecten papyraceus und einer Lingula.

Wahrend also pflanzenfuhrende Dolomitknollen im 
Floz Catharina nicht gerade selten sind, konnten sie in 
einem anderen Horizont bis jetzt nur einmal festgestellt 
werden, namlich. wie oben erwahnt, im FI. Finefrau- 
Nebenbank derZecheRheinpreuBen. DieKenntnis 
daron rerdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Mark- 
scheiders Zimmermann zu Homberg, der mich ron 
dem eigenartigen Auftreten gerólleahnlicher Knollen in 
dem Floz benachrichtigte.

Bei der naheren Untersuchung ergab sich, daB das 
Yorkommen auf einen ganz schmalen Streifen in der 
Oberbank des hier ais Floz 15 bezeichneten Leitflózes 
Finefrau-Nebenbank (rd. 150 m iiber FI. Mausegatt, 
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410 m unter FI. Sonnenschein) in der Magerkohlen- 
partie in der westlicli der Rheinpreufsener Hauptstórung 
gelegenen Bauabteihmg beschrankt ist. Das EinfaLen 
der Schichtenfolge ist — entsprechend einer Speziałfałte 
innerhalb der Emscher-Mulde — nordwestlich und 
betragt 55-60°. Das Flóz liegt in zwei durch ein 
starkes Bergemittel getrennten Banken. Ein NormaL 
profil ergibt die nachstehende Schichtenfolgę:

200 cm fester splittriger Schiefer, am Liegenden 
faust- bis kopfgrofse, kalkreiche Konkretionen 
von splittrigem bis muscheligem Bruch 
mit undeutlichen Tierresten.' Yertreter der 
marinen Leitschicht des Horizontes.

100 cm fester, dickbankiger, grauer Schiefer.
65 „ Kohle, Oberbank.
15 „ festes Schieferton-Bergemittel.

3 „ Brandschiefer.
35 ., Sahdschiefer-Bergemittel.
20 „ Kohle und Brandschiefer wechsellagernd, 

Uhterbank.
Liegendes, Schieferton.

In der allein bauwurdigen Oberbank ist von der 
Sohlenstrecke aus ein Aufhauen nebst Begleitort her- 
gestellt, die mit Durchhiebśn rerbunden sind. Nur in 
einem 3 m breiten Streifen zwischen Ort 2 und 3 des 
Aufhauens und Begleitortes, rd. 20 m iiber der Sohlen
strecke, finden sich die Dolpmitknollen. Die Oberbank 
besteht hier aus 15 cm Oberpacken (stenglig- und 
pyramidenformig abgesonderte Kohle), 15 cm Mittel- 
packen (stenglige Kobie) und 35 cm Unterpacken, z. T. 
stenglig, z. T. Streifenkohle, uberwiegend Glanzkohle). 
Die drei Packen werden durch einen Schram geschieden.

Die Dolomitknollen finden sich nur in der 
Oberbank und auch hier nur im obersten 
Packen. Sie sind haselnufs- bis faustgroB, haben 
aber gewohnlich die GróBe und Gestalt der Eierbriketts, 
denen sie zuweilen tauschend ahnlich sehen. Einige 
weisen in ihrer kohligen Rinde Holzstruktur auf; ein 
Stiick triigt die bekannte Zeichnung der Stigmaria.

Chcmische Analysen

Die das Flóz bildenden Kohlenstreifen schmiegen O 
sich den Konkretionen an und umschliefien sie, wie 
Fig. 4 zeigt.

Fig. 4.

Umhullung einer Dolomitknolle durch stenglig 
abgesonderte Kohle.

Beim Transport brechen diese spróden Kohlenlagen 
leider meist vom Dolomit ab. Da, wo die Knollen 
unmittelbar am Hangenden lagen, zeigte der hangende, 
feste Schieferton, der im ubrigen vóllig glatt war, flachę 
Eihdrucke, der Form der Dolomite entsprechend.

Die chemische Beschaffenheit der Yorkommen wurde 
im berggewerkschaftlichen Laboratorium untersucht. 
Ich lasse nachstehend die Zusammensetzung des 
Materials I. von Werne (nach Professor Dr. Broockmann) 
II. von Hansa (nach demselben) und III. von Rhein
preufsen (nach Dr. Dieckhoff) folgen und fugę unter 
IY. die von E. Weiss mitgeteilte*)  von Barwald er- 
mittelte (umgerechnete) Zusammensetzung der Dolomite 
von Yollmond bei.

*) E. Weiss. Einige Karbonate aus der Steinkohlenformatjon. 
Jahrb. d. geol. Ldesanst. 1884. S. 113 ff.

der Pfianzendolomite.

Die Zusammensetzung des Torfspharosderites von 
der Heinrichsgluckzcche findet sich nach der Analyse 
von John unter V.

Die Analysen der letzten drei Spalten gehóren den 
Dolomiten von Cheshire an, die im folgenden noch zu 
besprechen sein werden, und zwar YI. den unregel- 
mafsig gestalteten Lagen und Knollen, VII. dem 
pilithitischen Dolomit und VIII. dem Dolomit mit 
Pflanzenstruktur.

Die Yorkommen aus dem Ruhrbezirk sind demnach 
'Dolomite mit wechselndem Gehalt an Eisen- und 
Mangankarbonat. Besonders reich an ersterem ist das 
Materiał von Werne, an letzterem das von Rhein
preufsen. Nur Yerhaltnismafśig wenig yon beiden Be-

I II III IV I

CaCO3..................... 52,0 55,0 49.1 50,6
MgCÓ3.................... 32,5 34,7 23.2 39,4
Fe CO3 .... 9,6 6,1 6.3 —
MuCO3................. —• 2,1 20,3 i
Fe, O3..................... 1,0 —■ _ 0.1
A12O3 ... 0,4 — —-
Orgauisćhe Substanz 4,5 1.9 1.1 7.1
Schwefelkies . . . —. 1.8 — 2,6 ;
Unverbrennbarer

Rilckstand . . . —■ — _ 0.2 i

standteilen enthalt der Dolomit yon Langendreer und 
der von Cheshire. Den groBten Anteil nimmt das 
Eisenkarbonat in dem — von Stur ais „Torfspharosderit" 
hezeichneten — Dolomit yon Mahrisch-Ostrau.

Zu dieser Zusammenstellung sind die bekanntesten

V VI VII VIII

56,52 CaO............................... 21,51 26,21 24,89
10,02 Mg 0............................... 14,33 18,49 13,23
15.60 FeO............................... 2,26 0,60 5,38

MuO............................... 0,33 nicht 
bestiinmt

0,33

C02 ....... 
A12O3 4- Spur von P20s

33,23 40,49 36,36
0,89 0,34 0,15 0,34

16,80 Kohlige Substanz . . 4,09 2,99 17,80
— Unverbrennl, Rilckstand 23,68 11,02 0,38

H.,0............................... (■,55 0,45 1,29
0,17 SÓ3............................... Spur 0,15 0,70



- 1169 -3. September 1904.

anałogen Falle angefuhrt. Im einzelnen mag daruber 
nur kurz folgendes bemerkt werden:

In Yorkshire kommen bei Halifax die Dolomite in 
einem Fidze der unteren prodgktiren Stufe (lower 
coal measures) vor, das voń einer marinen Schicht — 
angeblich der hangendsten des englischen Karbons — 
uberlagert wird. In derselben Stule liegt das dolomit- 
fuhrende Floz von Oldham. Das Materia! aus diesen 
schon lange bekannten Fundorten ist durch die grund- 
legenden Untersuchungen iiber den Aufbau karbonischer 
Pflanzen von Bi n n ey und besonders W. C. W i 11 i ara s o n*)  
nutzbar gemacht worden.

*1 William son. On the organization of tbe fossil plants 
of the coal measures. PhiL Trans, of the Royal Society of 
London. 1872 u. f.

**) Aubrey Strahan. On the passage of a seam of coal 
into a seam of dolomite. Quart. Journal of the Geological 
Society. Bd 57. 1901. S 297 ff.

*) Stur. Uber die in Flozen reiner Steinkohle enthaltenen 
Steinrundmassen und Torf-Sphaerosiderite. Jahrbuch der 
K. K. Geol. Reichsanstalt. 1885. S. 613 ff.

Vor wenigen Jahren ist in Cheshire und zwar im 
Parkgatc-Bezirk an der Mundung des Dee in die 
Irische See ein neues Yorkommen entdeckt worden.**  *)) 
Die Wirral-Grube baut daselbst auf vier wahr
scheinlich der raittloren produktiven Stufe angehorigen 
Flozen, vgl. die Zusammenstellung auf S. 1171. Ihre 
Baue auf dem sehr flach einfallenden Siebenfufs-Flóz 
erstrecken sich kilometerweit unter der breiten Mundung 
des Dee. Nachdem man das Floz iiber 1500 m in 
westlicher Richtung vom Schacht aus in guter Be- 
schaffenheit uberfahren hatte, fand man beim weiteren 
Betriebe, dafs sich schmale Lagen eines schwarzen 
Bergemittels von 2,5 bis 30 cm Starkę einschoben. 
Einige davon bestanden aus einem Aggregat kleiner 
Kugeln. Auf eine Erstreckung von 250 m im Ein- 
fallen keilte sich die Kohle durch allmilhliches An- 
schwellen der Bergemittel ganz aus. Die Strecke 
wurde noch rd. 50 m. weiter aufgefahren in der 
Hoffnung, dafs man die Kohle wieder bauwurdig 
finden konnte. Statt des Flozes war jedoch nur noch 
das 1 m machtige Bergemittel vorhanden. Hangendes 
und Liegendes waren unrerandert. Nur zeigte sich 
in einem ins Hangende gestofsenen Untersuchungs- 
bohrloche eine 7 m machtige rotę Gesteinsschicht, die 
sonst dort nicht bekannt ist. Sie ist durch 15 m 
Mittel vom Hangenden des Flozes getrennt. Wahr
scheinlich kommt diese Farbę jedoch aus dem nur 
6 m hbher liegenden triassischen Sandsteine (new red 
sandstone). Die Grerize zwischen reiner Kohle und 
verunreinigtem Floz lauft nordsudlich — im-Streichen 
— und ist durch die Baue auf 1400 m Lange auf- 
geschlossen.

Die Analyse des eingelagerten Bergemittels ergab 
einen Dolomit mit etwas Eisen, etwas kohligen Be- 
standteilen und einem betrachtlichen aus Kieselsaure 
und Tonerde bestehenden Ruckstande, vgl. die Analysen 
VI, VII und VIII auf S. 1168.
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Tm Schlifl’ sind vier rerschiedene Arten zu unter- 
scheiden:

1- Pisolitischer Dolomit, zusammengesetzt aus 
kleinen Kugeln von 2—25 mm Durchmesser und 
radialstrahliger und gleichzeitig kónzentrischer Struktur. 
Die einzelnen Korner sind entweder zusaimnengewachsen 
oder durch kohliges Materiał voneinander getrennt.

2. U n r e g eł m ii fs i g b egr e n z te Korner, oder 
schmale Bankę von kristallinischem Dolomit, der 
sich um Tonschlamm herum abgesetzt hat. Dieses Materia! 
trennt auch die einzelnen Dolomitaggregate ronein- 
ander. Es enthalt kleine Quarz- und GlimmerindiYidnen.

3. Pflanzenstruktur zeigender Dolomit, 
durchzogen von kohligen Bestandteilen. Diese Art 
scheint aus Bruchstucken von Holz zu bestehen, die 
von Dolomit einerseits impriigniert, andererseits ver- 
kittet sind.

4. Dolomitische Grundmasse ohne An- 
deutnng organischer Struktur mit kleinen 
Partikeln oder Hautchen von Kohle unregelmklsig 
durchzogen. Hier ist offenbar der Dolomit aus einer 
Losung auskristallisiert, die auch feine Kohleteilchen 
enthielt.

Die Beschreibung, die Analysen und die der Ab- 
handlungyon Aubrey Strahan beigegebenen Abbildungen 
zeigen deutlich, dafs man es mit einer Analogie unserer 
Pflanzendolomite zu tun hat.

Ein weiteres Analogon bilden schliefslich die von 
Stur*)  ais Torfsphaerosid erite bezeichneten Knolleri 
aus dem Coaks- oder Kunigundenllóz vom Eugen- 
sćhachte der Heinrichsgluckzeche in der Peterswald- 
Porembaer Muldę bei Mahrisch-Ostrau. Obwohl nicht 
genau identifiziert, gehóren die Fidze dieser Muldę 
sehr warscheinliclr den unteren und mittleren Ostrauer 
Schichten an (vgl. die Tabelle auf S. 1171). Das 
Hangende des Coaksfldz.es besteht aus einem Schiefer 
mit marinen Tierresten, besonders zahlreichen Muschel- 
schalen, und enthalt auffallend viel Anfluge und 
Linsen von Schwefelkies. Aufserdem umschliefst es 
echte Toneisenstein - Konkretionen (Tonspharosiderite 
Sturs). Oberhalb dieses Honzontes sind in der 
Peterswald-Porembaer Muldę noch zwei marinę Schichten 
yorhanden, die hangendste davon uber dem Heinrich- 
floz (95 m iiber Kunigundefloz).

Die Pflanzen-Sphhrosderite liegen dicht aneinander 
gedrangt oder auch einzeln und durch Kohle getrennt 
unmittelbar unter dem hangenden Schiefer im Floz 
yerteilt. Sie sind meist von der Grdfse einer Faust. 
Im Anschliff zeigen sie deutlich die Planzenstruktur. 
Wie das mir vorliegende Materiał łehrt, das ich der 
Freundlichkeit des Herrn Direktors Andree zu Malirisch- 
Ostrau verdanke, sind die Torfspharosiderite von den 

Coaksfldz.es
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westfalischen Pflanzendolomiten weder im Aufsern noch 
im Anschliff zu unterscheiden. Ob das pflanzliche 
Materiał selbst eine durchgreifende Yerschiedenheit 
aufweist, mufs erst eine genaue mikroskopische Unter
suchung ergeben.

Wie Stur berichtet, sollen auch in Szekul im 
Banat in oberkarbonischer Steinkohle „Rundmassen" 
mit Pflanzenstruktur gefunden worden sein.

Uber die Entstehung der Pfianzendolomite herrscht 
noch keine hinreichende Klarheit.

Yon yornherein ist nur soviel sicher, dafs sich der 
Dolomit bezw. Spharosiderit aus wassriger Losung ge- 
bildet hat, und dafs der Prozefs in einer Zeit statt- 
gefunden oder wenigstens begonnen hat, in der noch 
kein bedeutender Druck yorhanden war, da die Pflanzen- 
teilchen bis in die zartesten Einzelheiten erhalten sind 
und keine Spur von Druck aufweisen. Hieraus geht 
schon hervor, dafs die Erscheinung Yóllig unabhangig 
von Stórungen im Steinkohlengebirge sein mufs. Dafs 
ein solcher Zusammenhang nicht besteht, wird auch 
durch die Yerhaltnisse von Rheinpreufsen und der 
Wirrał-Grube bestiitigt, wo die Einlagerungen sich in 
Yóllig ungestorter Kohle einstellen.

Die Einschwemmung yon yorher schon yersteinertom 
Pflanzenmaterial in das Torfmoor hat wenig Wahr- 
scheinlichkeit.

Stur ist der Meinung, dafs die Kohlenflóze aus 
Torflagern herrorgegangen seieri, und dafs die Kon
kretionen sich innerhalb der noch weicben, wasser- 
durchtrankten Torfmasse baki nach dereń Ablagerung 
gebildet haben. Wodurch der Yorgang bedingt ist, 
darauf geht er nicht des naheren ein.

Aubrey Strahan, ein Anhanger der Theorie von 
der allochthonen Entstehung der Kohlenflbze, nimmt an, 
dafs in der Oberkarbonzeit eine nur in der Intensitiit 
der Materialzufuhr schwankende Sedimentbildung statt- 
gefundon habe. So sollen nach der Reihe Konglomerate, 
Sandsteine, Schiefer, Pflanzensubstanz zur Ablagerung 
gekommen sein. Schliefslich sollten die Pfianzen
dolomite zu einer Zeit gebildet worden sein, ais auch 
pfianzliches Materiał nur noch in geringer Menge und 
fein verteilter Form eingeschwemmt wurde. Das 
Wasser, in dem sich der Niederschlag vollzog, enthielt 
die Karbonate des Kalkes und der Magnesia, und der 
Yorgang war ein ahnlicher wie die Bildung des 
Kalktuffes.

Besonders fiir die Pfianzendolomite von Zeche Yoll- 
mond macht E. Weiss darauf aufmerksam, dafs die 
Pflanzensubstanz gleichzeitig verkohlt und dolo- 
mitisiert worden ist. Eine und dieselbe Pfianze zeigt 
haufig kohlige und dolomitisierte Teile. In der Regel 
ist die Rinde bei Stengeln und Stammen mehr ver- 
kohlt, das Innere mehr dolomitisiert.

Auf einen Umstand ist m. E. noch nicht genugend 
hingewiesen worden, der fiir die Entstehung der 

Konkretionen wolil von Bedeutung sein kann: dafs 
niimlich fast samtliche Yorkommen im Hangenden der 
Fidze marinę Schichten aufweisen. Dies triftt fiir die 
westfalischen Fundę bei beiden Flbzen, fiir das 
Coaksfióz bei Mahrisch-Ostrau und (nach Nasse) auch 
fiir das Yorkommen in Yorkshire zu. Das Siebenfufs- 
flóz in Cheshire scheint allerdings keine Meeresbildung 
im Hangenden zu haben, da der Bericht nichts dar- 
uber erwahnt.

Es ist schwer anzunehmen, daB die gleichartigen 
Bildungen im oberschlesischen, westfalischen und mittel- 
englischen Becken zufallig gerade in solchen Flozen 
vor sich gegangen seien, die von Meeresablagerungen 
bedeckt sind, und zwar nur in solchen. Yielleicht 
wird man doch dem Salzgehalt des Meerwassers eine 
Einwirkung bei dem Yorgang zuschreiben mussen. 
M. E. ist es nicht ausgeschlossen, daB Salzwasser bei 
der Uberflutung von Kustenmooren in die obersten 
Teile des Torflagers eingedrungen ist und die noch 
frischen Pflanzenteile durchtrankt hat. Hierdurch 
wurden diese in derselben Weise gegen Yertorfung 
geschutzt, wie man gegenwartig Grubenhólzer gegen 
das Yermodern in den feuchten Wettern durch łm- 
pragnation mit Salzlósungen sichert. Wofern der 
schwache Salzgehalt des Meerwassers keinen genugenden 
Schutz abzugeben yermag, kann angenommen werden, 
dafs an bestimmten Stellen durch óftere Uberflutung 
fłacher Kustóhgębiete und wiederholte Ruckzuge des 
Meeres abwechselnd eine neue Zufuhr von Salz und ein 
Yerdunsten des Wassers, also eine Anreicherung der 
Losung stattgefunden hat.

Die Dolomitisierung folgte spater nach und steht 
mbglicherweise in ursaćhlichem Zusammenhang mit 
dem Niederschlag des Schwefelkieses im Hangenden des 
CoaksHbzes wie des Flózes Catharina Alle Pfianzen
dolomite enthalten ja auch etwas Eisen.

Der stufenweise Yorgang yorangehender Salzwasser- 
impragnation und nachfolgender Yersteinerung in 
Dolomit hat zweifellos etwas Kompliziertes, das seine 
Wahrscheinlichkeit beeintrachtigcn kónnte. Dem ist 
jedoch entgegenzuhalten, daB in der Tat die Be- 
dingungen zur Bildung von pflańzenfuhrenden Rund
massen nur verhaltnismaBig sehr seiten gegeben gewesen 
sind. Wenn der Yorgang einfacher Natur gewesen 
ware, ist anzunehmen, daB er sich sehr Yiel haufiger 
wiederholt hatte, ais es tatsachlich der Fali ist

DaB die Losung, die das Pflanzenmaterial vor dem 
YerkohlungsprozeB schiitzte — sei es nun Salz- oder 
Karbonatlósung — von der Oberflache des Torfmoores 
aus eingedrungen ist, wird dadurch wahrscheinlich ge
macht, daB uberałl, wo Beobachtungen daruber vor- 
liegen, die hangendsten Packen der Flóze mit Kon
kretionen durchsetzt sind. Die Dolomitisierung geht 
uberall unmittelbar am Hangenden oder doch wenige 
Zentimenter darunter an. Nie findet man die Angabe, 
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daB etwa eine Unterbank Rundmassen fuhre, wo sie in 
der Oberbank fehlen.

Das Yorhandensein kohlensaurer Eisenlósungen in 
dem Tórfmoor kann allein die Bildung der pflanzen- 
fiihrenden Knollen noch nicht erklaren; sonst mnBten 
alle 'Kohleneisensteinpacken ais „Torfsphilrosiderite" 
ausgebildet sein, was bekanntlich nicht der Fali ist.

Es muB zugestanden werden, daB auch die von 
mir versuchte Deutung der Bildungsweise nicht alle 
beobachteten Tatsachen zu erklaren vermag. Insbesondere 
ist es schwierig, die meist — aber nicht immer — 
Yorhandene abgerundete Form der Knollen damit in 
Einklang zu bringen. Moglicher Weise han delt es sich 
bei dem Niederschlag des Dolomites um einen Yorgang, 
ahnlich, wie er bei der Bildung yon Konkretionen an- 
zunehmen ist. Statt sich unregelmaBig im Torf zu ver- 
teilen, bildete die Mineralsubstanz abgerundete Formen.

Audi an Einspulung von Knaueln yerfilzter Pflanzen- 
substanz, die durch Meerwasser impragniert und durch 
Salzgehalt yor dem Yertorfen geschutzt waren, kbnnte 
man denken.

Durch die Tatsache, dafs man bisher aus den weit 

auseinanderliegenden Kolii enbezirken Oberschlesiens, 
Westfalens und Yorkshires nur je ein Flóz mit Pflanzen- 
Yersteinerungen kannte, und dafs uber diesem Flóz in 
allen drei Bezirken eine marinę Schicht liegt, ist Nasse 
auf den Gedanken gekommen, die Yersteincrungen ais 
leitendes Merkmal aufzustellen und die drei Horizonte 
in den verschiedenen Revieren bedingungsweiso fiir 
gleichaltrig zu erklaren. Standen dieser gewagten 
Identifikation schon vorher auf Grund der verschiedonen 
Floren gewichtige Bedenken entgegen, so wird ihre 
Unhaltbarkeit sofort dargetan durch den zweiten Fund 
im westialischen Karbon und zwar in der MagerkohlŚń- 
partie, 800 bis 900 m unter dem zuerst entdeckten 
Yorkommen von Flóz Catharina. Der Grund, der in 
dem ganz yereinzelten Auftreten fiir die Annahme der 
Gleichzeitigkeit gefunden werden kann, kommt demnach 
in Wegfąll.

Nach unserer heutigen Kenntnis mussen wir an- 
nehmen, daB die verschiedenen Pflanzenvorkommen 
mindestens teilweise yerschiedenen Alters sind. Ihr 
gegenseitiges Altersverhiiltnis erliiutert die nachstehende 
Ubersicht:

R u h r b o z i r k 0 b e r s c h 1 e s i e n (Mahrisch- Ostrau) England

Ober-

Karbon

Upper coal measures

Gasflammkohlen 
Gaskohlen, (Flóz Catharina)

Fettkohlen ■

Magerkohlen 
(Flóz Finefrau Nebenbank) 

: Flózleerer
■

Karwiner Schichten

Sattehlbzgruppe 
obere Ostrauer Schichten) Schichten von 

.,,, Peterswald-nuttlere ’ ” Poremba
untere „ „ ) (Coaksflbz)

Middle coal measures 
(SiebenfuBfloz, Cheshire) 

Lower coal measures - Ganisterbeds 
(Yorkshire)

Millstone grit

Unter-
Karbon

Kulm
Kohlenkalk Golonoger Schichten usw. Carboniferous limestone usw.

Wenn nun auch die Pflanzenyersteinerungen eine 
Identifikation der Horizonte von einem Kohlenbecken 
zum anderen nicht erląuben, so kónnen sie doch fiir 
einen kleineren Bezirk sehr wohl die Bedeutung von 
Leitschichten bekommen, wie das Beispiel des Flózes 
Catharina im Ruhrbecken beweist Die Fundę von 
Pdanzenversteinerungen erstrecken sich hier iiber einen 
Baum von fast 50 km Lange Es ist jedoch durchaus 
nicht ausgeschlossen, dafs die tatsiichliche Yerbreitung 
noch erheblich grófser ist. Wahrscheinlich sind 

viele Yorkommen unbeachtet geblieben, weil 
sie ais „rersteinerte" oder „unreine" Kohle 
yom Bergmann in den Yersatz geworfen worden 
sind. Es ware sehr zu wunschen, dafs 
diesen stratigraphisch ais Leitschichten und 
palaontoló.gisch ais beste Beispiele kar- 
bonischen Pflanzenwuchses so bedeutungs- 
Yollen Yorkommen von seiten der Zechen die 
grófste Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Die Ursachen der im August 1903 erfolgten Einbeulungen von Dampfkesseln 
auf der Zeche Rhein-Elbe III.

wachungs-Yeteins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, Essen-Ruhr. 
Hierzu Tafel 29.

Mitteilung des Dampfkesscl-Uber

Ende August v. Js. muBte auf dem genannten 
Schacht der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesell- 
schaft fiir einige Schichten die Fórderung eingestellt 
bezw. eingeschrankt werden, weil die Dampfkessel- 
anlage infolge der notwendig gewordenen AuBerdienst- 

stellung einer Anzahl von Kesseln fiir den Betrieb 
nicht mehr ausreichte. Das Bekanntwerden dieser 
Tatsache erregte naturlich in weitgehenden Kreisen 
Aufsehen, und trotzdem die Untersuchung uber die 
Entstehung der Stórungen noch nicht abgeschlossen, auch 
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noch kein Bericht bekannt gegeben war, wurden die 
verschiedensten Urteile laut. Der AbschluB der Unter
suchung hat sich bis vor kurzeni hingezogen, sodaB 
eine Yerolfentlichung daruber nicht friiher erfolgen 
konnte. Wir glauben der Angelegenheit am besten 
zu dienen, wenn wir den von uns aufgestellten Unter- 
suchnngsbericht in der Hauptsache folgen lassen, wozu 
auch die Gelsenkirchener Bergwerks Aktien-Gesellschaft 
bereitwilligst ihre Einwilligung gegeben hat.

Die gesamte Kesselanlage der Zeche Rhein-Elbe HI 
besteht aus zwei Battericn, ron denen zurzeit des 
Unfalles die eine acht Seitwellrohrkessel von je 98 qm, 
die andere vier gleichgebaute Kessel von je 96 qm 
Heizflache umfaBte. Die Kessel werden gestocht, die 
RostflaShe betragt je 2,7 qm. Der Auśbau der zweiten 
Batterio auf 8 Kessel ist inzwischen erfolgt. Die zu- 
lassige Dampfspannung betragt fur alle Kessel 10 Atm., 
beide Battericn arbeiten fiir gewóhnlich in eine gemein- 
same Dampfleitung. Zur Speisung besitzt jede Batterie 
zwei doppelt wirkende Innenplunger - Dampfpumpen 
mit einer Leistung von 30—32 cbm in der Stunde. 
Die Anordnung der Kamine, die Lagę der Kessel 
und dereń Betnębs- und Revisionszeiten sind aus 
nachstehender Tabelle ersichtlich, wahrend Fig. 1 u. 2 
Bauart und Einmauerung der Kessel erkennen lassen. *3 Am 20. 8. 03 ungereinigt

Fig. 1. Langsschnitt.

Im allgemeinen bedient ein Schurer nur 2 Kessel, 
der Transport von Kohle sowiewon Asche wird durch 
besondere Arbeiter besorgt, wahrend fiir die Speisung 
besondere Kęsselwarter angestellt sind. Die Aufsicht 
fiihren dor Maschinensteigęr und der Maschinenmeister, 
sodaB also nichts unterlassen ist, um den Betrieb 
ordnungśgemaB durchzufuhren. Seit Oktober 1902 be
findet sich eine Oberflachen-Zentralkondensation in Betrieb, 
dereń Anordnung aus Tafel 29 ersichtlich ist. Weil das 
gewonnene Kondensat allein zur Kesselspeisung nicht 
ausreicht, werden ihm noch 30 bis 40 pCt. Ruhrwasser 
zugesetzt. Die Gewinnung des Kondensats geschieht 
wie folgt: Der Abdampf der an die Kondensation an- 
geschlossenen Maschinen tritt in einer gemeinsamen 
Dampfleitung von unten in den Dampfentoler. Dieser 
besteht aus einem stehenden zylindrischen GefaB, welches

7

7f
2 

3*)
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Fabrik 
Nr.

4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
3197
3198
3199
3200

1900

1901

Erbaut
Polizei- 

liche

Letztc 
innere 
Unter-

In AuBer

Abnahme suchung 
v. d.Unfall Betrieb

15. 0. 03 18. 6. 03 20. 8. 03
25. 7. 03 26 7. 03 21. 8. 03

ca. 15. 10. 02 1. 8. 03

18. 10. 00
20. 8. 03 20. 8 03 26. 8. 03
15. 5. 03 18. 5. 03 21. 8. 03

• 9. 4. 03 12. 2. 03 21. 8. 03
Oktbr. 1902 21. 8. 03
Oktbr. 1902 21. 8. 03
24. 11. 02 20. 8. 03

29. 6. 01 26. 11. 02
12. 1. 03 20. 8. 03
12. 1. 03 21. 8. 03

Die Genehmigungen und Abnahmen sind ordnungs- 
miiBig erfolgt. Die Anlagen entsprechen, was Bauart, 
Ausrustung und Anordnung anbelangt, in jeder Be- 
ziehung den neuesten Anforderungen.

wieder in Betrieb genommen.

Fig. 2. Querschmtt.

unten durch einen kugęlfórmigen Boden geschlossen ist. 
In den Behalter sind perforierte Bleche eingebaut, 
gegen welche der Dampf bei seinem Durchgang stoBt. 
Um dem eintretenden Dampf eine groBe Berubrungsflache 
zu bieten und eine mehrfache Richtungsanderung zu er- 
zielen, steht der eine Teil der Bleche von rechts nach 
links, der andere von links nach rechts genęigt.

Das an den Blechen ausgeschiedene Ol filllt nach 
unten und wird an der tiefsten Stelle in der Nahe des 
Dampfeintritts durch die Ólwasserpumpe abgesaugt. 
Nachdem der Dampf den Entolęr passiert hat, tritt er 
von oben in zwei geschlossene Rohrenkondensatoren. 
Der Kuhlwasser-Ein- und -Austritt befindet sich am 
vorderen Boden der Kondensatorem Das Kuhlwasser 
fiiefit durch das Rbhrenbundel, welches von dem zu 
kondensierenden Dampf umspult wird. In beiden 
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Kondensatoren wird durch die angeschlossene Luftpumpe 
Yakuum erzeugt.

Das gewonnene Kondensat ‘fallt nach unten und 
wird am hinteren Ende der zusammenhangenden 
Kondensatoren abgesaugt und in einen hoch liegenden 
Yorbehalter gedruckt. Dieser ist mit einem gleichen, 
Ruhrwasser enthaltenden Behiilter rerbunden. Nachdem 
die Mischung erfolgt ist. tritt das Kondensat in einen 
zylindrischen liegenden Sammelbehiilter, den sogen. Yor- 
warmer. Die Zuleitung befindet sich am rorderen 
Stirnboden, der AbfluB nach den Pumpen an der Sohle 
des ersten Schusses. Da das Kondensat durch den Zusatz 
von Ruhrwasser erheblich abgekiihlt wird, lieB man die 
Kesselspeisepumpen in den Yorbehalter auspulfen, um 
das Wasser nochmals anzuwiirmen. Eine Nachreinigung 
des Kondensats durch Filter war seitens der Lieferantin 
nicht vorgesehen.

Eingedenk der mehrfach auch in dieser Zeitschrift 
erórterten' Gefahrcn, welche die Yerwęndung stark ol- 
haltigen Kondensats fur den Kesselbetrieb mit sich 
bringen kann, sind von der Zeche nach Inbetriebnahme 
der Kondensation wiederbolt Kondensatproben genommen 
und auf ihren Ólgehalt untersucht worden. Die ge- 
fundenen Werte sind aus der nachstehenden Tabelle
zu ersehen:
Kondensat am

Nach den

9. Januar 1903
16. „ „
3. Februar
4 V 33

5. „
6. „ ■
7. „
9. „

0,0078 g Ol im Liter

33

33

33

33

33

33

0,0088 
0,0093 
0,0109 
0,0043 
0,0063 
0,0089 
0,0046

>3

33

Durchschnitt 0,0076 g Ol im Liter, 
gefundenen Ólwerten, die in Riicksicht

auf andere Anlagen ais gering angesehen werden mnBten, 
trug die Zechenverwaltung keine Bedenken, das Kondensat 
mit zur Kesselspeisung zu rerwenden, umsomehr ais, 
wie rorher erwahnt, noch reichlich Ruhrwasser zugesetzt 
wurde. AuBcrdem hatte die Lieferantin der Zentral- 
kondensations-Anlage auch dauernd don geringen Ól
gehalt garantiert und den Einbau von Filtern nicht fur 
erforderlich gehalten.

Die Kessel zeigten nichts Auffalliges, nur am 
Kessel Fabrik-Nr. 4902 war einige Zeit vor dem Unfall 
die erste Flammrohrrundnaht hinter der Feuerbrucke 
undicht geworden.

Der Kessel wurde deshalb auBer Betrieb 
gesetzt und die Naht von dem Kesselschmied 
der Zeche nachgestemmt.

Diese Undichtigkeit wurde von dem Maschinenmeister 
fiir so unwesentlich gehalten, daB eine Weitermeldung 
zwecks Untersuchung des Kessels unterblieb.

Am 20. August morgens 9 Uhr teilte die Gelsen- 

kirchener Bergwerks - Aktien-Gesellschaft dem Yerein 
telephonisch mit, daB auf Rhein-Elbe III ein Kessel 
— Fabrik-Nr. 3199 — eingebeult sei und gleichzeitig 
der Kessel Nr. 4898 zur inneren Untersuchung bereit 
stehe. Noch am Nachmittage des gleichen Tages fand 
die Besichtigung des Kessels statt. Bei der Ankunft 
des Yereinsingenieurs wurde diesem mitgeteilt. daB sich 
auch in dem Flammrohr des Kessels Nr. 3197 eine 
Abfiachung befinde. Beide Kessel wurden von der Zeche 
ordnungsm&Big auBer Betrieb gesetzt, ihre Befahrung 
war jedoch noch nicht móglich. Die Armaturen dieser 
Kessel und die Wasserstande der noch in Betrieb be
findlichen wurden geprtift und befanden sich samtlich 
in ordnungsmaGigem Zustande. Die Befahrung der ein- 
gebeulten Kessel wurde auf den 22. August festgesetzt.

Da schon der Gedanke an den EinfluB olhaltigen 
Kondensats auftauchte, wurde das Betriebspersonal an
gewiesen, die Flammrohre der noch in Betrieb befind
lichen Kessel sorgfaltig zu beobachten und fur den 
Fali, daB sich weitere Defekte zeigen sollten, die Konden
sation auBer Betrieb zu setzen. Am 21. August morgens 
gegen 9 Uhr wurde dem Yerein wiederum eine Flamm- 
rohreinbeulung gemeldet, und zwar die des Kessels 
Nr. 4895. Am gleichen Tage wurde dieser Kessel 
und gleichfalls, soweit angangig, die Flammrohre der 
in Betrieb befindlichen besichtigt.

Hierbei wurden an den Kesseln Nr. 4896, 4899, 
4900, 4901 und 4902 geringe Abflachungeh ani .ersten 
FI ammrohrschuB festgestellt, wahrend der Kessel Nr. 3200 
in den ersten Flammrohrrundnahten stark undicht war, 
sodaB von dem anwesenden Yereinsingenieur, im volleń 
Einrerstandnis mit der Zechenverwaltung, die sófortige
AuBerbetriebsetzung diesei 
muBte.

Kessel angeordnet werden

Fig. 3. Kessel, Fabrik-Nr. 4895, Beule 1550 nim Lange.

Weil sich jetzt nur noch die Kessel Nr. 4897, 4898 
und 3198 in Betrieb befanden, war man genotigt, die 
Forderung einzustellen.
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Im iibrigen waren Ausrustung und Einmauerung der 
Kessel in Ordnung.

Irgend welche Anzoigen dafur, da fi Wassermangel 
geherrscht habe, sind bei der Untersuchung nicht 
ermittelt worden.

Am 22. August konnte der Kessel Nr. 3199 im 
Innern befahren werden. Dabei wurden auf den Flamm- 
rohren starkę olige Ablagerungen festgestellt; auch die 
auf der Sohle des Kesselmantels liegenden abgeblatterten 
Kesselsteinruckstande waren stark óldurchtrankt.

I

Fig. 4. Kessel, Fabrik-Nr. 3197, Beule rechts und links, je 
1200 mm Lange.

Am 23. August wurden die iibrigen befahren. Es 
ergab sich folgendes:
Kessel Nr. 4895: Beule im Scheitel des ersten Flamin- 

rohrschusses von 1550 mm Lange, 
1000 mm Breite und 150 mm Tiefe.

„ 4896:. Links seitlich eine Abflachung von
60 mm Tiefe.

„ 4899: Rechts seitlich eine Abflachung von
35 mm Tiefe.

„ 4900: Abflachung im Scheitel 70 mm tief.
„ 4901: „ „ „ 45 „ „
„ 4902: „ ,, „ 50 „ ,,
„ 3197: Links seitlich eine Beule von 1200 mm

Lange, 600 mm Breite und 100 mm 
Tiefe und rechts seitlich eine solche 
von der gleichen Lange und Breite 
und 60 mm Tiefe.

„ 3199: Rechts und links seitlich eine Beule
won 1000 mm Lange, 500 mm Breite 
und 80 mm Tiefe.

„ 3200: Leckstellen in den beiden ersten
Flammróhrrimdnahten.

Zur Erlauterung dienen die Figuren 3—5.
In don samtlichen Kesseln wurden auf den Flamm- 

róhrschussen starkę Olige Ablagerungen gefunden. Auf 
den abgeflachton bezw. eingebeulten Stellen befanden 
sich festgebrannte Kesselsteinstiickchen, welche infolge 
des yerbrannten Oeles ein koksahnliches Aussehen an- 
genommen hatten. An den Stirnboden und den Mantel- 
ścliussen wurden in der Hohe des Wasserstandes stark 
olhaltige, duukelfarbige Ruckstande festgestellt. Die 
starksten Ablagerungen zeigte der Kessel Nr. 4895.

Fig. 5. Kessel, Fabrik-Nr. 3199, Beule rechts und links, jo 
1000 mm Lange.

Um die Kessolanlage schleunigst wieder in Betrieb 
nehmen zu konnen, wurde angeordnet, die Kessel 
Nr. 4896, 4899, 4900, 4901, 4902 und 3200 spezicll 
auf den Flammrohrschusscn sauber zu reinigen und 
die ganzen Kessel, zur Entfernung des Fettfiberzuges, 
mit starker Sodalauge auszuwaschen. Nach erfolgter 
Reinigung wurde jeder Kessel von einem Yereins- 
ingenieur befahren und einer Wasserdruckprobe von 
15 Atm. Ueberdruck unterzogen, um das Yerhalten 
der abgeflachten Stellen zu priifen.

Samtliche Kessel bestanden die Druckprobe mit 
gutem Er folgę, sodaB der Wiederinbetriebnahme keine 
Bedenken entgegenstanden. Die Zeche konnie daraufhin 
am 25. August den Betrieb wieder aufnehmen.

Das Kondensat war beroits am 22. August morgens 
von der Kosselspeisung ausgeschlossen und ist auch 
bis zum heutigen Tage nicht wieder rerwendet worden.

Bei den Kesseln Nr. 4895, 3197 und 3199 wurde 
die Erneuerung des ersten Wellrohrschusses mit nach- 
folgender Wasserdruckprobe angeordnet.

Wenngleich es auch nach den bisherigen Beobach- 
tungeń keinem Zweifel mehr unterlag, daB Oel im 
Speisewasser die Hauptursache der Kesselschiiden sei, 
so war eine Erklarung fur die fast gleichen Erscheinungen 
bei Kesseln mit den verschiedensten Betriebsperioden 
noch nicht ohne weiteres zu finden.

Fur die erforderlichen Untersuchungen stellte die 
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft ihre An- 
lage weitgehendst zur Yerfugung. Die Untersuchungen 
selbst wurden, soweit angiingig, mit dem Ober- 
Ingenieur der Gesellscliaft, Herrn Hussmann, gemeinsam 
ausgefiihrt, und es wurde mit diesem auch in allen 
Punkten Uebereinstimmung erzielt.
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Zunachst wurden aus dem stillgelegten Kessel 
Nr. 3199, welcher eine ca. 7 monatliche Betriebszeit 
hinter sich hatte, vor dem Ablassen Wasserproben 
genommen: I. aus der Wasseroberflache, II. aus dem 
AbiaBhahn.

Nach Untersuchungen im Laboratorium derGelsen- 
kirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft ergab die:

I. Pro be:
0,06705 g 01 in einem Liter 

19,324 g Ruckstande 
12,1387 g Salz.

II. Probe:
0,0539 g 01 in einem Liter

18,856 g Ruckstande
11,846 g Salz.

Bei der Untersuchung einer am 22. August ge- 
nommenen Kondensatprobe fanden sich:

0,0173 g 01 im Liter 
0,024 g Ruckstande 
0,00 g Salz.

Auch vom Verein aus sind Kondensatprobeń ent- 
nommen und auf Olgehalt untersucht worden. Bei 
einer am 22. September 1903 entnommenen Probe 
zeigten sich 0,1300 bis 0,1386 g und bei einer Probe 
vom 13. Oktober 1903 0,0314 bis 0,0327 g 01 im 
Liter. Am letzten Tage wurden seitens der Zeche 
0,0579 g im Liter festgestellt.

Aus diesen Untersuchungen ist eine unregelmaBige 
Entohing des Kondensat? zu entnehmen.

Der Gesamt-Okerbrauch der an die Kondensation
angeschlossenenMaschinen betrug nach den Aufstelhmgen
der Gesellscliaft

im Monat Januar 1903 2272 kg
„ Februar 1693

„ ,, MSrz 1751 <>
„ „ April 1731
„ „ Mai 1808
,. .. Juni 1856
„ „ Juli 2090 .V
„ „ August 1734 „ (2 Feierschichten).
Ein wesentlicher Unterschied des Yerbrauches in den 

einzelnen Monaten ist nicht zu yerzeichnen.
Wie schon vorher erwahnt, ist Wassermangel der 

ganzen Ahlage ausgeschlossen. Dagegen spricht ins
besondere der Umstańd, daB die Einbeulungen an ver- 
schiedenen Tagen auftraten. Auch fur Wassermangel 
der einzelnen Kessel ist kein Anhalt gegeben, zumal 
mit dem ersten Uh fali die Aufsichf mehr ais ver- 
doppelt worden war. Fehler in der Kesselanlage haben, 
wie schon angefuhrt, cbenfalls ais ausgeschlossen zu 
gelten. Die Schuld ist daher nur im Betriebe 
zu suchen.

Nach den im Jahre 1903 vom Yerein an den 
Kesseln yorgenommenen Yerdampfungs - Yersuchen 
im flotten Betriebe, der auch bis zur Unfallzeit keine 

wesentliche Yerschiebung erfahron kat, wurden auf 1 qm 
Rostflache stundlich 114 kg Fórderkohlen von 7624 
Warme-Einheiten verbrannt, bei einer Ausnutzung von 
64,5 pCt. und einer Leistung von 24,86 kg Dampf 
stundlich auf 1 qm Heizflache. Es.sind dieses durchaus 
zulassige Zahlen, ein SchluB auf die Ursache der 
Deformierung liiBt sich also daraus nicht herleiten.

Im August 1903 sind zeitweilig geringe Mengen von 
Kokskohle mit verfeuert worden, auch hierin kann kein 
Nachteil gefunden werden, denn eine Reihe von Kessel- 
anlagęn werden lediglich mit Kokskohle gefeuert, zeit
weilig sogar unter Zuhilfenahme von Dampfstrahlgeblasen.

Die Schuld ist also endlich nur im Speisewasser zu 
suchen und da, wie auch angefuhrt, Kessel mit don ver- 
schiedenstenBetriebseiten — sie wechseln nach derTabelle 
auf S. 1172 zwischen 1 und 11 Monaten — fast gleiche 
Erscheinungen zeigten, so muB eine intenske Ólzufuhrung 
bei den Kesseln entweder plotzlich aufgetreten oder yon 
einem gowissen Zeitpunkte an gegen fruher wesentlich 
starker gewesen sein. Es spricht hierfur auch der Um- 
stand, daB Kessel Nr. 4897, welcher am 1. August 1903 
zwecks Reinigung kalt gelegt war, und nach fastlOmonat- 
licher Betriebszeit am 20. August, nach dem ersten Uńfall, 
in ungereinigtem Zustande wieder in Betrieb genommen 
wurde, zu keinerlei Beanstandungen Yeranlassung ge
geben hat; wesentliche Olanreicherungen konnen also 
nicht Yorhanden gewesen sein.

Rechnet man bei 24stiindigem Betriebe eine Durch- 
schnittsleistung der Kessel von 20 kg auf 1 qm Heiz
flache und Stunde und 0,01 g Olgehalt in 1 Liter, so 
werden boi 96 qm Heizflache einem Kessel takich 
zugefuhrt:

0,01 . 20 . 24 . 96 = 0,44 kg 01 
in 100 Tagen also 44 kg.

Unter Berucksichtigung eines Zuschusses yon 40 pCt. 
Ruhrwasser kommen jedoch nur ca. 20 kg in Betracht.

Wiirde sich diese Menge nur auf den Feuerschussen 
abgelagcrt haben, so reichte sie selbstverstandlich schon 
liingst aus, um die Rohre einzubeulen.

Die Aureicherung findet aber nur allmahlich statt. 
Es wird sich auch zunachst der ganze Wasśerinhalt 
mit 01 siittigen miissen, ein Teil wird auf der Yer- 
dampfungsoberflache schwimmen, und ein weiterer Teil 
wird mit Yerdampfen, sodaB erst das 01, welches sich 
nach gemigender Sattigung des Wassers mit den nieder- 
fallonden Schlamm- und Kesselsteinteilchen ausscheidet, 
sich mit diesen auf die Kesselwandungen legen bezw. 
festbrennen wird.

Wie groB dieser Anteil des Olgehaltes ist, liiBt sich 
leider nicht bestimmen, fiihrt man sich aber nach 
Fig. 2 die ganze wasserbespulte Heizflache ror Augen, 
so muB man zu dem SchluB kommen, daB bei gewbhn- 
licher Anreicherung auf den yorderen Teil des Flamm- 
rohres nur ein verhaltnismaBig geringer Anteil entfTillt, 
der diese Einbeulungen nicht verursacht haben kann.
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Gegen die Folgę dieser allmablichen Anreicherung 
spricht aber auch wiederum die verschiedene Lange 
der Betriebszeiten der Kessel.

Es bliebalso nur die Annahmeunvorhergesehener 
Zufuhrung grbBerer Olmengen ubrig.

Die Untersuchung- wurde daher fortgesetzt und zu- 
nachst der Olabscheider im Tnnern untersucht; dabei 
fand sich auch hier nur wenig 01 vor. Die Erklarung 
ist wohl darin zu suchen, daB ja seit Abstellen des 
Kondensats nur Ruhrwasser in den Behiilter gekonimen 
war, auch war er nach Angaben des Maschinenmeisters 
erst vor einigen Wochen gereinigt worden. Awffallige 
Olmengen seien aber auch damals nicht gefunden worden.

Beim Ofthen der Kondensatoren am 6. September 
1903 wurde auf den Róbren ebenfalls so gut wie tein 
Ol gefunden, dagegen floB aus den an der Mantelsohle 
befindlichen Offnungen dickfliissiges 01, welches sich 
auf der Sobie bezw. an den Wandungen abgesetz.t haben 
muBte. Die Menge liefi sich nicht bestimmen.

Die Kondensatoren sind nun mit Dampf griindlich 
gereinigt und die Kondensation ist wieder betrieben 
worden, ohne dafs das Kondensat zur Kesselspeisung 
verwendet wurde. Am 6. Dezember 1903 wurden die 
Kondensatoren unten wiederum gebffnet. Es llofs 
wieder dickes Ol heraus, wenn auch in etwas geringerer 
Menge, hierdurch wurde aber der Eindruck gewonnen, 
dafs dieses in den Kondensatoren sich niederschlagende 
Ol sich von neuem dem Kondensat beimengt und so 
in die Kessel uberfuhrt wird. Auf diese Weise kann 
also boi Beginn des Betriebes einer Kondensations-An- 
lage, bezw. nach erfolgter Reinigung der Kondensatoren, 
stets wieder ein brauchbares Kondensat erzielt werden, 
dieses wird sich aber wieder, je nachdem die Ablagerungen 
in den Kondensatoren erfolgen, verschlechtern.

DaB aber auch im Wasser nicht verteiltes Ol sich 
im Kondensat wieder findet, ist durch folgende Proben 
bewiesen worden:

Das Kondensat wurde durch einen Holztrog von 
4 m Lknge bei. 1,92 m Breite und 1,03 m Tiefe ge- 
fuhrt. Genau zu der Langsricbtung waren in gleichem 
Abstande yoneinander 7 Wandę eingebaut und zwar 
derartig, dafs das durchfliefsende Kondensat abwcchselnd 
seinen Weg uber und unter den Wanden nehmen mufste.

An ausgeschiedenem Ol konnten sodami abgefullt 
werden:

in der Zeit vom 8. Februar bis IG. Marz 1904 72 kg
„ „ ,, „ 16. Marz „ 11. April „ 48 „
, , „ - 11. April , 27. Mai „ 60 „
, .. „ „ 27. Mai „ 30. Juni „ 24 ,,
Mit weichem Ólgehalt das Kondensat aufserdem 

noch fortgegangen ist, konnie nicht festgestellt werden.
Fafst man Yorstehendes nochmals zummen, so mufs 

man zu dem Schlufs kommen, dafs die fraglichen Un- 
falle lediglich durch nicht geniigende Ólausscheidung 
aus dem verwendeten Kondensat herbeigefuhrt worden 
sind, dafs es jedoch nicht vorauszusehen war, dafs 

in den Kondensatoren noch eine so iiberreiche Ólaus
scheidung vor sich ging.

Nicht mit diesen Unfallen in direktem Zusammen
hang stcht die Einbeulung des Flammrohres vom 
Kessel Nr. 4898, welche am 25. August 1903 erfolgte. 
Die erste Besichtigung wurde am 26. und die Befahrung 
am 28. August ausgefiihrt und dabei folgendes festgestellt:

Im ersten Flammrohrschnfs befand sich rechts und 
links eine Benie von 150 bezw. 80 mm Tiefe, und 
auf dem ersten und zweiten Wellrohrschufs wurden 
starkę, sebaumige Ólablagerungen festgestellt (s. Fig, 6).

Fig. 6. Kessel, Fabrik-Nr. 4898, Benie rechts und links, 
je 1500 mm Lange.

DerKessel war am20.Augusteiner regelmafsigen 
inneren Untersuchung unterzogen worden, wobei sich 
nichts zu erinnem fand. Sofort nach der Untersuchung 
wurde er auf der Wasserseite mit einem Anstrich, 
bestehend aus Leinbl und Graphit, versehen, welcher 
das feste Ansetzen des Kesselsteins rerhiiten soli.

Wegen der erfolgten Aufserbetriebsetzung der Kessel 
3197 und 3199 wurde der frisch gestrichene Kessel 
unrichtigerweise schon nach 4 Stunden in Betrieb ge
nommen, ohne dafs der Anstrich genugend getrocknet 
war. Naturgemafs Ibste sich nach der Inbetriebnahme 
die Anstrichmasse los und wurde infolge der Zirkulation 
des Wassers im Kessel nach vorn geśpult, wo sie sich 
speziell auf den ersten Flammrohrschussen ablagertę 
und die Einbeulung verursachte.

Dieser Kessel scheidet somit aus den Betrachtungen 
iiber die vórbeschriebenen Unfalle aus, zumal der Kessel 
ja nur einige -Stunden mit Kondensat gespeist war.

Wenn Kessel mit derartigen Anstrichen versehen 
werden, so ist es unbedingt erforderlich, sie 4—5 
Tage zum Trocknen stehen zu lassen.

Diese Anstriche sind bei sachgemafser Ausfuhrung 
Yollkommen unschadlich und verbuten das feste Ansetzen 
des Kesselsteins wesentlich, ohne fur den Kesselbetrieb 
gefahrvoll zu wirken.
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Die Entwicklung der britischen Kohlenausfuhr von 1850 bis 1903. *)
Yon Dr. Jiingst, Essen.

Die Ausfuhr von Kohle aus dem britischen Insel- 
reich geht bis weit in das Mittelalter zuruck. Das 
erste Zeugnis einer solchen und zwar im'.Yerkehr mit 
Frankreich datiert aus der Regierungszeit Eduard 11. 
im Anfang des 14. Jahrhunderts, und in der ersten 
Halfte des 16. Jahrhunderts bestand bereits ein lebhafter 
Kohlenhandel von Newcastle nach Frankreich. Kann 
sonach auch die britisćlie Kohlenausfuhr auf ein sehr 
hohes Alter zuruckblicken, so hielt sie sieli doch bis 
zum Ausgang des 18. und weit in das 19. Jahrhnndert 
hinein in sehr engen Grenzen und beschrankte sich fast 
ausschlieBlich auf Yersehdungen von Northumberland 
und Durham; ihre kunftige Bedeutung ahnte nicht 
einmal Adam Smith, der Yater der Nationalókonomie, 
der in seinem grundlegenden Werke. dem „Reichtuni 
der Nationen", Kohle ais ein weniger angenehmes und 
brauchbares Feuerungsmaterial ais Holz bezeichnet und 
ihr nur eine lokale Bedeutung zuspricht. Um die Wende 
des 18. zum 19. Jahrhnndert belief sich die britische 
Kohlenausfuhr auf etwa 220 000 bis 230 000 t, damit 
wurde sie, wenn die Schatzung der Jahresproduktion 
auf 10 Millionen Tonnen fiir diese Zeit zutreffend ist, 
etwas mehr ais 2 % dieser betragen haben. Allerdings 
war die Ausfuhr in 1800 infolge der kriegerischen 
Wirren bedeutend kleiner ais in der yorhergehenden 
Friedensperiode, die sich auBerdem eines geringeren 
Kohlenausfuhrzolles von nur 2 s. 7 d. auf die Tonne 
zu erfreuęn hatte. Die kriegerischen Ereignissę im 
ersten Dezennium des 19. Jahrhunderts fuhrten noch 
einen weiteren Ruckgang der Ausfuhr herbei, die in 
1810 mit nur 80 000 t ihr Minimum erreicht haben 
diirfte. Alsdann trat aber, wie aus der nach- 
folgenden Tabelle zu ersehen ist, eine Steigerung ein, 
die vom Jahre 1840 ab ein sehr schnelles Tempo 
einschlug.
Britische Kohlenausfuhr wahrend der ersten Hiilfte des 

19. Jahrhunderts;
1800 1810 1820 1830 1840 1850

t t t t t t
225 000 80 000 .249 000 504 000 1 606 000 3 362 000
Unter den Grunden, die neben den Kriegen des

Wenn nicht anders bemerkt, vcrstęhen sich die Zahlenangaben 
in gr. tons (1 gr. t := 1016 kg).

*) Die Zahlenangaben dieses Aufsatześ sind fiir die altere 
Zeit einem yon D. A. Thomas, M. P., in der Royal Statistical 
Society gehaltenen Yortrage. „The Growth and Direetion of 
our Foreign Trade in Coal during the last half Century" ent- 
nommen, der auch im iibrigen benutzt worden ist. Fiir die 
Beurteilung der Wirkung des Kohlenausfuhrzolls waren mir 
Mitteilungen, die icli der Liebenswurdigkeit des z. Z. in England 
auf einer Studienreise weilenden Herm Bergassessors Zix ver- 
danke, yoh Wert.

napoleonischen Zeitalters der Entwickelmig der englischen 
Kohlenausfuhr im Wege standen, yerdient an erster 
Stelle der Kohlenausfuhrzoll genannt zu werden, der 
nicht nur sehr hoch war, sondern auch einen bestandigen 
Wechsel erfuhr. Das Jahrhnndert begann mit einem 
Ausfuhrzoll vpn 1 s. 6 d. auf die Tonne fur. Kohle, die 
nach den Kólonien bestimmt war, und von 7 s. fur 
Kohle, die nach dem Anslande ging; bei Yerschiffung 
in nichtbritischen Schiffen erliohte sich der Zoll auf 11 s. 
Zwischen 1800 und 1831 wurde der Kohlenausfuhrzoll 
durch nicht weniger ais 11 Gesetze abgeandert. Der 
1834 eipgefuhrte Wertzoll von 10 pCt. wurde 
1842 wieder abgesehafft und von 1845 ab bestand: nur 
noch ein Kohlenausfuhrzoll (yon 4 s.) bei der Yersen- 
dung nach dem Anslande in einem nichtenglischen 
Schiffe. Tu 1850 erfolgte die Beseitigung auch dieses 
letzten Restes und von da bis zum Beginn des 20. Jahr- 
hunderts unterlag die britische Kohlenausfuhr keiner 
Beschrankung mehr.

Nicht minder ais unter der Zollgesetzgcbung des 
eigenen Landes hatte die britische Kohlenausfuhr unter 
den hohen Einfuhrzollen des Auslandes zu leiden, die, 
wenn sie wie beispielsweise im Jahre 1829 in Holland 
1 L. auf die Tonne betrugen, direkt prohibitir wirken 
mufiten. Dagegen kam ein Anderes der Kolilen- 
ansfuhr zu statten. Dieses ist die sogenanhtę .jLimitation 
of Yend", die mit Unterbrechung von 1771 his 1845 
bestand und ais ein Yorlaufer unśerer jetzigen Syndikats- 
bildungen angesehen werden kann. Sie war eine Yer- 
einigung der Grubenbesitzer am Tyne, Wear und Tees, 
zu dem Zwecke, den Londoner Markt durch Einschranknng 
der Zufuhren zu kontrollieren. Dagegen war der Absatz 
nach dem Anslande keiner Beschrankung unterworfen, 
wodurch es den Grubenbesitzern nahegelegt -war, fiir 
einen otwaigen Ausfall auf dem heimischen Markte 
durch gesteigerte Ausfuhr einen Ansgleich zu suchen. 
Das soli dazu gefuhrt haben, daB englische Kohle im 
Anslande haufig zu bedeutend niedrigerem Preise 
erhaltlich war ais auf dem Londoner Markt.

In der ersten Halfte des letzten Jahrhunderts 
steigerte sich die Kohlenproduktion des Landes in viel 
starkerem Mafie ais die Kohlenausfuhr. Die entgegen- 
gesetzte Entwickelmig zeigten die niichsten 50 Jahre. 
Wahrend sich von 1850 bis 1903 die Produktion und 
die fur den inneren Yerbrauch zur Yerfugung bleibenden 
Mengen nur etwa vervierfacht bezw. yerdreifaćht und 
auf den Kopf der Bevólkerung wenig mehr ais ver- 
doppelt haben, stieg die Ausfuhr von Kohle mit Ein- 
schlufi der Yerschiffungen yon Bunkerkohle in dieser 
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Zeit auf das Siebzehnfache und das Anteilsyerhaltnis 
an der Produktion von 6,8 auf 27,5 %. Dem Werte 
nach belief sich die Kohlenausfuhr in 1850 nur auf 
etwa 2% der GeSamtwarenausfuhr, im Jahre 1900, das 
allerdings einen sehr hohen Preisstand hatte, war sie 
auf 16,6 gestiegen, um in 1903 wieder auf 12,9% 
zuruckzugehem Diese Entwicklung yeranschaulicht die 
folgende Tabelle.

* fiir 1902.
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Mili. t. Mili. t. Mili. t. t. Mili. L. Mili. L.
1850 56,0 3,8 6,8 52,2 1,91 71,4 1,4 2,0
1860 80,0 8,4 10,5 71,6 2,49 135,8 3,7 2,7'
1870 110,4 14,1 12,8 96,3 3,11 199,6 6,7 3,4
1880 147,0 23,9 16,3 123,1 3,56 223,0 10,8 4,8
1890 181,6 38,7 21,3 142,9 3,81 263,5 23,9 9,0
1900 225,2 57,8 25,9 166,8 4,08 291,2 48,3 16,6
1903 230,3 63,4 27,5 166,9 3,97* 286.5 37,1 12,9

Eine noch grofiere Bedeutung ais dem Werte 
kommt der Kohle dem Gewichte nach im britischen 
Ausfuhrgeschafte zu. Die britische Gesamtausfuhr 
besteht dem Gewichte nach zu mehr ais 4/3 aus Kohle, 
und dieser Umstand allein ermbglicht es erst, daB die 
Mehrzahl der Schiffe, die dem Lande Korn, Baumwolle, 
Holz, Wolle, Zucker und andere Massenguter zufuhren, 
wiederum eine Ausfracht finden. Wurde dies nicht 
der Fali sein, dann hatten naturgemaB die eingefiihrten 
Waren hohere Frachtraten zu tragen, und ihr Preis 
fur den Yerbraucher miiBte betrachtlich steigen. Es 
ist nicht zuviel gesagt, daB die uberragende Stellung 
Englands im Welthandel neben seiner hohen industriellen 
Entwicklung, die auch wiederum zu einem guten Teile 
auf seine reichen Kohlenschatze zuruckzufuhren ist, in 
ganz erheblichem Mafie auf der Bedeutung beruht, die 
der Kohle ais Ausfuhrware zukommt. An Frachtkosten 
erforderte die Yersendung der rund 46 Millionen t 
Kohle, die 1903 ins Ausland gingen, nach sach- 
Yerstandiger Schiitzung etwa 20 Millionen L. Ein- 
schlieBIich des Wertes der Bunkerkohle konnte Grofi
britannien bei der Annahme, daB zwei Drittel der 
englischen Kohle in britischen Schiffen zur Ausfuhr ge- 
langte, in 1903 fur Kohle und dereń Yerfrachtung in seiner 
Handelsbilanz einen Aktiyposten von mehr ais 40 Mili. L. 
yerbuchen, ohne daB dabei der Wert der Kohle in 
Betraclit gezogen wiire, die bei der Produktion und 
Weiteryerarbeitung yon Eisen und der Fabrikation 
anderer Massenartikel zur Ausfuhr Yerwendung ge- 
funden hat.

Bei der Ausfuhr von Kohle und der Einfuhr von 
Getreide und anderen Massongutern handelt es sich in den 

wenigsten Fallen um einen direkten Frachtenauśtausch. 
Yom Tyne und Bristolkanal gehen ganze Flotten von 
Schiffen mit Kohle nach der franzósischen Kuste' und 
den Hafen der Nord- und Ostsee, die ihre Heimreise 
ohne Ladung zurucklegen, und im ubrigen sind die 
Kohlendampfer, um Riickfracht zu finden, yielfach 
darauf angewiesen, eine Rundreise zu machem Sie 
bringen beispielsweise Kohle nach dcm MitteBandischen 
Meer und dann von dem Schwarzen Meer Getreide nach 
Hamburg, oder sie bringen Kohle nach dem Mittel
landischen Meer, fahren ohne Ladung nach Sudamerika 
oder den Yereinigten Staaten und nehmen dort Getreide 
fur den europaischen Kontinent ein, von wo sie in ihre 
Heimathafen zuruekkehren. Bis zu einem gewissen 
Grad ist die Richtung der Kohlenausfuhr durch die 
Riickfracht bestimmt, was zur Folgę hat, daB der 
Ausfall der Ernte in den yerschiodenen Erdteilen 
auch auf die britische Kohlenausfuhr nicht ohne 
Einflufs bleibt. Ist naturlich ein Land, wie 
beispielsweise Argentinien oder Uruguay, fur seine 
Kohlenyergorgung auf Grofsbritannien angewiesen, so 
wird diese Ruckwirkung kaum in Erscheinung tretem 
So bezog England in 1894 und 1900 15,22 und 20,8 % 
seines ganzes Weizen- und Weizenmehlbedarfes von 
diesen beiden Staaten, im Jahre 1897 dagegen nur 
1,23 %. Nichtsdestoweniger war ihr Bezug von 
Kohle in den letztgenanntcn Jahren grofser ais 
in den beiden yorgenannten. Sudamerika bedarf eben 
der englischen Kohleneinfuhr, ob es nun in 
einem bestimmten Jahre dafiir Weizen ausfiihren kann 
oder nicht. Anders liegt dagegen der Fali hinsicht- 
lich Indiens, das infolge der Entwickelung seiner eigenen 
Kohlenproduktion yon England nachgerade unab- 
hangig geworden ist, weshalb auch ein unrerkenn- 
barer Zusammenhang zwischen dem Bezuge' von Brot- 
stoff aus Indien und der Ausfuhr von britischer Kohle 
nach dort besteht.

Ein weiterer Umstand, welcher der britischen Kohlen
ausfuhr zu Gute kommt, ist das Ueberwiegen der 
Gesamtcinfuhr iiber die Gesamtausfuhr nicht nur dem 
Werte nach, sondern, wenn man von Kohle absieht, 
auch dem Gewichte nach. Infolge Jiiervon braucht 
englische Kohle nicht, wie das bei der amerikanischen 
der Fali ist, fur die Ausfrachtung mit Korn, Baum
wolle und andern schweren Artikeln zu konkurieren und 
kann so niedrigere Frachtraten erhalten.

Bei einer Yergleichung der englischen Kohlenaus
fuhr mit der Kohlenausfuhr der andern Staaten zeigt 
sich, dafi die erstere der letzteren trotz ihrer yerbaltnis- 
mafiig starkeren Zunahme immer noch bedeutend iiber- 
legen ist. Setzen wir fur die Kohlenausfuhr Englands 
in den Jahren 1890, 1895, 1900 und 1903 die Zahl 
100 ein, so ergeben sich fiir die ubrigen Staaten die 
aus der folgenden Tabelle ersichtlichen Yerhaltniszahlem
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i) Zahlen fiir 1902.
2) einschl. der Ausfuhr nach anderen australischen Banderii.

Ausfuhrland

1890

absolut 
t

1895
Yerhaltnis 

zu
GroBbrit.

+ in pCt. 
gegen 
1890

1900 1903

absolut 
t

Yerhaltnis 
zu 

GroBbrit.
absolut 

t

Yerhalt. 
zu 

Gro fibr.

+ in pOt. 
gegen 
1895

absolut 
t

Yerhaltnis 
zu 

GroBbrit.

+ i.pCt. 
gegen 

1900

Grofibritannien 38 660 000 100 42907 000 100 + 10,99 58 405 000 100 + 36,12 63423 000 100 + 8,59
Deutschland 10 313 000 26,68 12855 000 29,96 + 24,65 18055 000 30,91 + 40,45 19 622 000 30,94 -i- 8,68
Ycr. Staaten 1 932 000 5,00 3 683 000 8,58 + 90,63 7 918 000 13,56 + 114,99 8723 000 13,75 4- 10,17
Belgien 5 916 000 15,30 5992 000 13,97 + 1.28 6 939 000 11,88 + 15,80 6193 000 9,76 - 10,75
Japan 1 215 000 3,14 1845 000 4,30 + 51,85 3 350 000 5,74 4- 81,57 2939 000 9 4,63 - 12,27
Neusiidwales 1 822 000 '4,71 2166 000 5 05 + 18,88 3370 000 5,77 + 55,59 3261 000 >)2) 5,14 - 3,23
Kanada 639 000 1,65 992 000 2,31 + 55,24 1465 000 2,51 + 47,68 1623 000 9 2,56 4- 10.78
Frankreich 1 154 000 2,98 1 159 000 2,70 + 0,43 1201 000 2,06 4- 3,62 1019 000 1,61 - 15,15
Oesterr.-Ungarń 673 000 1,74 760 000 1,77 + 12,93 1 078 000 1,85 4- 41,84 927 000 1,46 - 14,01
Brit. Indien 27 000 0,07 81000 0,19 + 200,00 541 000 0,93 + 567,90 432 000 9 0,68 — 20,15

Insgesamt betrug die Kohlenausfuhr der yorstehend 
aufgefuhrten Lauder in 1890 nur 61,27 pCt. der 
britischen, in 1895 war sie auf 68,16 pCt. gestiegen 
und hatte in 1900 fast drei Yiertel erreicht. Yon 
1890 — 1900 zeigte die Ausfuhr bei allen Laudera eine 
betrachtliche Zunahme, und, wenn man von Frankreich 
und Belgien absieht, eine prozentual starkere Zunahme 
ais bei Grofibritannien. In den letzten drei Jahren 
gewann dieses jedoch wieder einen betrachtlichen Teil 
des verlorenen Terrains zuruck, sodafi sich in 1903 das 
Yerhaltnis zu den anderen Landem wieder auf 100:69,22 
stellte. Die Tabelle bietet eine Reihe weiterer 
interessanter Ergebnisse, die im einzelnen darzulegen 
hier zu weit fiihren wurde.

Die nichtbritische Kohle wird zum geringsten Teile 
im Wettbewerb mit der englischen Kohle ausgefiihrt, 
meist handelt es sich dabei um einen Warenaustausch 
zwischen benachbarten Staaten, der sich iiber die Land- 
grenze yollzieht, wodurch in den meisten Fallen ein 
direkter Wettbewerb mit der zur See eingefiihrten 
englischen Kohle ausgeschlóssen wird. Es ist deshalb 
nicht wohl angangig, wenn man, um beispielsweise das 
Ergebnis des Wettbewerbs der britischen und deutschen 
Kohle auf dem franzósischen Markte festzustellen, die 

Kohlenausfuhr Deutschlands und Englands nach Frank
reich jede ais Ganzes genommen miteinander in Yergleich 
setzt, da sich nur an einigen Bunkten der franzósischen 
KuSte ein wirksamer Wettbewerb zwischen den beiden 
Liindern geltend macht. — Ist die uberseeische Ausfuhr 
von nichtbritischer Kohle mit 12—15 Mili, t jahrlich 
annahernd richtig geschatzt, so wurden zwischen 80 und 
90 pCt. aller zur See ausgefuhrten Kohle auf Grofi
britannien entfallen. Yon den rund 20 Mili, t, die 
Deutschland in 1903 ausfuhrte, haben wenig mehr ais 
877 000 t (es ist das die uberseeische Ausfuhr des 
Kohlensyndikats) den Weg ulier die See genommen, 
die grofie Masse ist mit der Eisenbahn nach Osterreich, 
Holland, Belgien, der Schweiz, nach Rufiland und 
Hamburg, hier allerdings im Wettbewerb mit britischer 
Kohle, versandt worden. Ebenso gingen von den 
8,3 Mili, t, welche die Yereinigten Staaten in 1903 
ausfuhrten, mehr ais 6'/2 Mili, t auf dem Landwege 
nach Kanada und Mesiko, fur welche Mengen ein 
britischer Wettbewerb kaum.in Frage gekommen sein 
diirfte.

Die britische Kohlenausfuhr ist in ihrer Entwicklung 
wahrend der letzten 50 Jahre durch ein sehr stetiges 
Wachstum ausgezeichnet.

Kohlenausfuhr Grofibritanniens (ausschl. Koks, Briketts und Bunkerkohle) von 1850—1903 in 1000 t.
1851 3 302 1856 5 639 1861 7 569 1866 9 648 1871 12 208
1852 3 481 1857 6 487 1862 8 025 1867 10 072 1872 12 712

. 1853 3 758 1858 6 302 ■ 1863 8 018 1868 10 513 1873 12 078
1854 4 125 1859 6 793 1864 8 549 1869 11 245 1874 13 381
1855 4 764 1860 7 074 1865 8 876 1870 11 178 1875 13 979

Durchschnitt 3 886 6 459 8 207 10 531 12 872

1876 15 690 1881 18 760 1886 22 107 1891 29 497 1896 32 948
1877 14 881 1882 19 926 1887 23 259 1892 29 048 1897 32 354
1878 14 999 1883 21 671 1888 25 632 1893 27 708 1898 35 658
1879 15 740 1884 22 354 1889 27 505 1894 31 756 1899 41 180
1880 17 891 1885 ,22 710 1890 28 738 1895 31 515 1900 44 089

Durchschnitt 15 840 21 084 25 448 29 945 37 246

1901 41 877
1902 43 159
1903 44 950

Durchschnitt 43 329
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GewiB felilte es auch nicht an einzelnen Riick- 
schlagen, aber wenn man die ganze Periode vou 
1850 bis 1900 in 10 gleiche Zeitabschnitte teilt, so 
ergiebt sich ftir jeden von ihnen gegeniiber dem 
yorhergehenden Jahrfunft eine Zunahme der Aus
fuhr. Auch betrug der grbBte Buckgang, den 1 Jahr 
(1877) aufzuweiscn hatte, nicht mehr ais 5,2n/n. Die 
Abnahme, welche die Ausfuhr in den Jahren 1877, 
1886 und 1895 erfuhr, hatte ihren hauptsachlichsten 
Grund in der damaligen allgemeinen Depression des 
Geschaftslebens, und 1892, 1893 und 1898 machte 
sich der EinfluB von Arbeitseinstellungen in gleicher 
Richtung geltend. In 1873 trafen yerschicdene Um- 
stande, wie ungewohnlich hohe Preise, gęsteigerte 
heimische Nachfrage, Arbeitsstreitigkeiten und ver- 
ringorte Forderung ihfolge der durch den Coal Mines 
Act in 1872 eingefuhrten Yerkurzung der Arbeitszeit 
zusammen, um die Ausfuhr zu beschranken. Dagegen 
wurden andere Momente, von denen man ein Gleiches 
hatte erwarten konnen, wie beispielsweise der ameri- 
kanische Burgerkrieg in den 60 er Jahren, die groBe 
wirtschaftliche Depression yon 1878 bis 1880, der hohe 
Preisstand in 1890 und 1900 und die groBen Arbeiter- 
streiks von 1871 in Siidwales, 1879 in Durham 
und 1894 in Schottland in ihrer ausfuhrhemmenden 
Wirkung durch entgogenstehende giinstige Yerhaltnisse 
mehr ais ausgeglichen, so daB ihr EinfluB wohl in der 
Yersendungsżiffer der einzelnen in Mitleidenschaft ge- 
zogonen Bezirke zutage trat, ohne jedoch eine Yer
minderung. der Gesamtversendungsziffer zur Folgę zu 
haben.

Die Entwicklung der britischen Koks- und Brikett- 
ausfuhr und der Bunkerverschiffungen in den letzten 
30 Jahren sei kurz durch die folgenden Zahlen illustriert.

Unter den Grunden fur das auBerordentliche Wachs-

Koksausfulir 
t

Brikettaiisfubr 
t

Bunker- 
verschiffungeu 

t
1873 262 000 278 000 3 312 000
1880 443 000 386 000 4 926 000
1890 732 000 672 000 8 096 000
1900 985 000 1 024 000 11 752 000
1903 717 000 955 000 16 800 000

tum der englischen Kohlenausfuhr yerdient an erster Stelle 
die zunehmende Yerwendung des Dampfes, insbesondere 
fur Schiffahrtszwecke, genannt zu werden. An der 
britischen Kohlenausfuhr ist die Dampfkohle, wie die 
folgende Aufstellung fiir das Jahr 1903 zeigt, mit 
etwa 73 pCt. beteiligt; davon findet nach sachver- 
stfodigem Urteil mehr ais 
Dampfschiffen.

Anthrazitkphle .
Dampfkohle 
Gaskohle . .
Hausbrand . . 
andere Sorten .

die Hiilfte Yerwendung auf

1 254 445 t 
34 217 575

6 401 259 ,.
1 498 828 „ 

_ 1 577 950^ 
44 950 057 t

Ubertrag 44 950 057 t
Koks..................... 717 477
Briketts..................... 955 166 „

40 622 700 t
Gefórdert wurde insbesondere der Yerbrauch 

britischer Kohle im Anslande auch dadurch, daB die 
cif-Preise sich infolge der Yerbilligung der Frachten 
in den letzten 30 Jahr.en in stark rucklaufiger 
Bewegung befinden. Dagegen hat sich nach Thomas, 
wenn man Durchschnitte langerer Perioden zugrunde- 
legt, der deklarierte Ausfuhrwert der Kohle in den 
letzten 50 Jahren annahernd auf derselben Hohe ge- 
halten, und relatiy, d. h. im Yerhaltnis zu anderen Waren 
ist die Kohle im Preise sogar erheblich gestiegen. 
Gleichwohl gewiihrte der Ruckgang der Frachten dem 
Anslande eine bedeutende Yerbilligung im Bezuge 
britischer Kohle, wobei auch nóch die besscre Ausnutzung 
des Heizwertes der Kohle in Ansatz zu bringen ist. 
Die durchschnittliche Fracht fur Kohle von Cardiff 
nach den 18 wichtigsten Hafen Frankreichs und des 
Mittelmeergebietes betrug im Jahre 1872 14 s. 1 cl. und 
war im Jahre 19'1 auf 6 s. 4 d. zuruckgegangen. 
In der gleichen Periode fiel die Durchschnittsfracht 
nach 40 Hafen in den verschiedensten Teilen der Welt 
yon 20 s. 2 d. in 1872 auf 9 s. 10 d. in 1901, und 
seitdem hat der Frachtenmarkt einen weiteren Ruckgang 
yerzeichnet. Es mag in diesem Zusammenhange darauf 
hingewiesen werden, daB die vorjahrige Durchschnitts
fracht von Cardiff nach Port Said (3072 Meilen) mit 
4 s. 4 d. geringer war, ais die Eisenbahnfracht fur die Yer- 
sendung einer Tonne Kohle von Siidwales nach London 
(170 Meilen), Liyerpool (175 Meilen) oder Northampton 
(128 Meilen), welche sieli unter EinschluB einer 
Wageumiete von 6 d. auf 6 s. 1 d. bezw. 5 s. 10 d. 
und 5 s. 8 d. steli te, und zu diesem Satze werden 
groBe Kohlenmengen fur Bunkerzwecke rersandt. Auf 
der Great Western-Eisenbalm betragt die Fracht 0,4 d. 
pro tonmile oder 0,44 einschlieBlich Wageumiete, 
wiihrend sieli die Seefracht von Cardiff nach Port 
Said auf ungefahr 0,02 d. per tonmile belauft. Mit 
anderen Worten, die Frachtkosten auf dor Eisenbahn 
sind auf die tonmile etwa 20 mai so hoch ais zur See. 
Eine Folgę der niedrigen Seefracht ist es, daB sich 
Walliser Kohle fiir Schiffe im Anslande nicht wesent- 
lich tęurer stellt ais fur englische Dampfer, die im 
heimischen Hafen ihre Bunker fiillen, und daB beispiels
weise die egyptischen Eisenbahnen ihren Kohlenbedarf 
ebenso billig wenn nicht billiger decken ais die meisten 
englischen Bahnen.

Um nunmehr des naheren zu prufen, in welchen 
Richtungen sich die seit 1850 so auBerordentlich ge- 
stiegene britische Kohlenausfuhr. entwickelt hat, unter- 
scheiden wir an der Hand der offiziellen Statistik 
10 Marktgruppen, die sich im einzelnen aus folgenden 
Landern zusammensetzen:
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Gruppe 1: Frankreich, Marokko, Portugal, Azoren und 
Madeira, Spanien, Mittelmeerlander, Bul- 
garien, Rumanien, Tiirkei, SiidruBland.

Gruppe 2: NordruBland, Schweden, Norwegen, Dane- 
mark, Deutschland, Holland, Belgien, Island.

Gruppe 3: Brasilien, Uruguay, Argentinien.
Gruppe 4: Westafrikanischo Kiiste, St. Helena und 

Ascension.
Gruppe 5: Britisch Siidafrika.
Gruppe 6: Indischer Kontinent.

Gruppe 7: Ceylon, Straits Settlements, Hollandisch- 
Indien, Philippinen, Siam, Hongkong, China, 
Japan, Australien, Siidsee.

Gruppe 8: Britisch Nordameriką, Ver. Staaten (atlant. 
Kuste), Westindien, Mesiko, Mittelamerika, 
Columbia und Yenezuela.

Gruppe 9: Peru, Ecuador, Chile, Bolivia und Yer. 
Staaten (pacif. Kuste).

Gruppe 10: Ostafrika, Arabien, Persien, Mauritius.

Das obenstehende Kartchen dient der Yoranschau- 
lichung dieser Einteihing. Die starkę Linie darauf be- 
zeichnet das fast gilnzlich unbestrittene Herrschaftsgebiet 
der britischen Kohle. In 5 der unterschiedenen Markt- 
gruppen liiBt sich neuerdings ein Ruckgang in der- 
Nachfrage fiir britische Kohle feststellen, dagegen hat 
sich in den 5 anderen die Zunahme der britischen 
Kohlenausfuhr auch bis in die neueste Zeit fortgesetzt, 
und zwar in einem Umfange, daB dadurch der anderer- 
seits erlittene Yerlust mehr ais ausgeglichen worden ist. 
Es sind vor allem die entferntesten Absatzgebiete, welche 
eine stationare oder sogar abnehmende Nachfrage 
zeigen. Diese Erscheinung hiingt nicht etwa mit einer 
Yerminderung des Yerbrauchs in den betr. Gebieten 
zusammen, im Gegcnteil ihr Bedarf hat sich noch mehr 
gesteigert ais der der1 anderen Marktgruppen, aber er 
hat seine Deckung gefunden aus anderen Quellen, in 
erster Linie durch Kohle aus Japan, den Yereinigten 
Staaten, Neu-Siid-Wales, Indien und Britisch-Columbien. 
Die Yoraussage der Koniglichen Kommission von 1871, 

welche dahin ging, daB die wahrscheinlicheAufschlieBung 
der enormen Kohlenvorrate Nordamerikas, Indiens, 
Chinas, Japans und anderer Gebiete und die bessere 
Ausbeutung der in Europa bereits bekannten Becken 
wahrscheinlich in der Zukunft einer groBerenEntwicklung 
der britischen Kohlenausfuhr im Wege stehen wurde, 
hat sich mithin, soweit die Mąrkte des-fernen Ostens 
in Betracht kommen, in einem gewissen Umfange 
yerwirklicht.

In der folgenden Tabelle ist zunachst die Yerteilung 
der britischen Kohlenausfuhr auf die einzelnen Markt
gruppen im Laufe der letzten 50 Jahre in absoluten 
und Prozentzahlen ersichtlich gemacht. Sodami wird 
darin die Entwicklung der verschiedenen Absatzgebiete 
nach Jahrfunften in der Weise beleuchtet, daB in den 
einzelnen Gruppen das Durchschnittsergebnis des Jahr- 
funfts 1880—1890 gleich 100 gesetzt ist und die 
Żabien fur die anderen Jahre dazu in Beziehung ge
bracht werden.
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Britische Kohlenausfuhr unterschieden nach Marktgruppen.

Frankreich, 
Mittelmcer- 
liinder usw.

Nord- und 
Ostseeliinder

Brasilien, 
Uruguay 

Argentinien

West-
Afrika

Brit.
Sud-

Afrika

ludischer
Kontinent

Mittlerer 
und 

ferner 
Os ten

Britisch 
Nordamerika 
Ver. Staaten 
(Ostkuste) 

Mittelamcrika, 
Westindien

Peru, 
Chile, 
Yer. 

Staaten 
(Pacif. 
Kuste)

Ost- 
Afrika

ins- 
gesamt

in 1000 Tonnen

1850 1216 1 327 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 11178
1880 8 299 6 213 562 125 168 655 632 782 309 146 17 891

Durchschnitt 
1886-1890

| 12 773 8 203 1364 298 222 721 659 583 364 257 25448
1900 21068 18 108 1 977 625 708 100 765 182 302 254 44 089
1901 20 799 16 061 2 135 454 651 144 616 251 448 319 41877
1902 21222 15 790 2 558 297 700 192 566 1085 487 262 43159
1903 21 630 16 562 2 607 341 569 147 718 ' 1 691 381 304 44 950

Anteil au der 
Gesamtausf. Prozentzahlen

1886 50,2 30,2 5,3 1,2 0,9 2,8 2,6 2,3 1,5 1,0 100
1901 49,7 38,4 5,1 1,0 1,6 0 3 1,5 0,6 1,0 0,8 100
1902 49,2 36,6 5,9 0,7 1,6 0,4 1.3 2,5 1,1 0,6 100
1903 48,1 36,8 5,8 0,8 1,3 0,3 1,6 3,8 0,8 0,7 100

Yergleich der versch ledenen Zeitabschnitte mit dem Durchschnitt 1886—1890.

1851—1855 13 17 6 7 10 15 10 75 20 16 16
1856-1860 22 28 12 13 13 21 26 107 25 33 26
1861—1865 27 34 17 17 16 28 46 158 35 28 32
1866—1870 35 03 32 21 16 47 51 140 49 45 40
1871-1875 43 58 39 22 15 47 62 116 102 47 56
1876-1880 57 70 38 35 52 71 80 128 82 48 62
1881-1885 80 83 60 68 82 91 112 123 126 80 83
1886-1890 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1891-1895 116 125 123 76 109 99 103 79 157 96 117
1896-1900 142 178 153 150 205 44 95 62 98 108 148

1901 163 196 157 152 293 20 93 43 123 124 165
1902 166 192 188 100 315 27 86 186 134 102 170
1903 169 202 191 114 256 20 109 290 105 118 177

Fast die Hiilfto der britischen Kohlenausfuhr wird 
yon Gruppe 1 aufgenoinmen, zusammen mit Gruppe 2 
und 3 beanspruchte sie in 1903 90,7 pCt. der Gesamt- 
ausfuhr gegen85,7 pCt. im Jahrfunft 1886—1890. Zuruck- 
gegangen ist insbesondere der'Anteil von Gruppe 6, 
ferner von Gruppe 7 und 9. Die Zunahme des 
Anteils Yon Gruppe 8 in den beiden letzten Jahren 
erklart sich ais Nachwirkung des groBen Streiks der 
pennsylvanischen Hartkohlengraber in 1902 und hat 
nur Yorubergehende Bedeutung.

Gehen wir kurz auf die einzelnen Gruppen ein.
In Gruppe 1 bestand bis yor wenigen Jahren, wenn 

wir von der belgischen und deutschen Kohleneinfuhr in 
Frankreich Iiber Land absehen, ein fast unbestrittenes 
Monopol GroBbritanniens, doch macht sich neuerdings 
in steigendem Mafie im franzosischen Kustengebiete 
deutscher Wettbewerb fuhlbar, dagegen hat die „ameri- 
kanische Gefahr1'1', die 1900 und 1901 greifbare Ge- 
stalt annehmen zu sollen schien, nach Wiederkehr 
normaler Preise auf dem europaischen Markte ihren 
Schrecken verloren. Die Ausfuhr anierikanischer Kohle 

nach Frankreich und Italien betrug 1903 nur 6900 
bezw. 4900 t gegen 232 000 t und 130 000 t im 
Jahre 1901.

In den Landern der Gruppe 2 begegnet die britische 
Kohle insbesondere dem Wettbewerb der deutschen Kohle, 
der sich in den letzten Jahren, begiiństigt durch den 
britischen Kohlenausfuhrzoll, bedeutend verscharft hat 
und bei seińen Bemuhungen auf eine Zuriickdrangung der 
englischen Kohle auch nicht ohne Erfolg gewesen ist. 
Das Nahere hieriiber soli nachher bei der Erorterung der 
Wirkungen des Kohlenausfuhrzolles gebracht werden.

In der Gruppe 3 hat die britische Kohle wieder 
eine fast unbestrittene Yorherrschaft. Auch auf diesem 
Markte, der neuerdings eine sehr rasche Entwicklung 
zeigt, haben die Amerikaner zur Zeit des letzten hohen 
Preisstandes einen ernstlichen YorstoB unternommen, 
ohne daB es ihnen jedoch gelungen wiire, dort festen 
FuB zu fassen.

Westafrika, die 4. Marktgruppe, ist ein ziemlich 
unbedeutendes Absatzgebiet, das 1903 noch nicht 
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1 pCt. der britischen Ausfuhr aufnahm und in don 
letzten Jahren auch absolut seine Beztige erheblich ver- 
mindert hat.

Tn Britisch-Sudafrika, der Gruppe 5, macht die zwar 
minderwertige, dafur aber auch sehr billige Natal-Kohle 
der britischen den Absatz streitig. Ihre Produktion ist 
von 241 000 t in 1900 auf 593 000 t in 1902 gestiegen 
bei gleichzeitigem Ruckgang der britischen Einfuhr von 
708 000 t auf 569 000 (1903) t.

In Britisch Indien, der Gruppe 6, hat die cnglischc 
Kohle dank der Zunahme der indischen Eigenproduktion 
auBerordentlich an Boden vorloren. In den letzten 
20 Jahren hat sieli die indische Steinkohlenfbrdcrung 
annahernd versechsfacht und betrug 1902 fast 7'/2 Mili. 
Tonnen. Die indische Kohle steht zwar der britischen 
an Heizwert bedeutend nach, doch ist ihre Qualitiit fiir 
die Yersorgung des Landes ausreichend. Daher hat 
sich Indien von dem Bezuge britischer Kohle fast 
ganz unabhiingig machen kiinnen — 1903 betrug seine 
Einfuhr nur noch 147 000 t gegen 653 000 t in 
1880 —, und seit 10 Jahren hat die indische Kohle 
sogar auBerhalb des Landes mit steigendem Erfolge den 
Wettbewerb gegen die britische Kohle aufgenommen, 
der sie auf Ceylon, in Aden und an der ostafrikanischen 
Kiiste Boden abgewinnt.

In der Gruppe 7, dem mittleren und fernen Osten, hat 
der Absatz von britischer Kohle seit 25 Jahren keine Fort- 
schritte gemacht. Infolge gesteigerter Eigenproduktion 
und vermehrten Austausches unter sich sind die dieser 
Gruppe angehorigen Lauder auf die Einfuhr britischer 
Kohle nur noch insoweit angewiesen, ais es sich um 
ganz bestimmte Kohlensorten, wie z. B. die rauchlose 
Cardiffkohle fiir Zweckc der Kriegsmarine, handelt.
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Es betrug:
Produktion Ausfuhr

1893 1902 1893 1902
t t t t

Japan 3317 000 7 471000 (1900) 1505 000 2939000
NeusUdwales 3278 000 5969 000 (1901) 1835 000 3261000
Neuseeland 692000 1363000 75 000 192000

In Gruppe 8 ist die britische Ausfuhr seit einer
langen Reihe von Jahren in standigem Ruckgang be- 
griffen, sodaB.sie 1900 noch nicht einmal den vierten 
Teil so groB war wie in 1860. Wenn demgegeniiber 
1902 und 1903 die Ausfuhr nach dort eine bisher nie 
erreichte Hóhe verzeichnete, so lag dem die durch den 
Streik der Anthracitbergarbeiter 1902 hervorgerufene 
anormale amerikanische Nachfrage zu Grunde. In 
normalen Jahren kann jedoch die britische Kohle in den 
Gebieten dieser Gruppe nicht erfolgroich gegen den 
amerikamschen Wettbewerb ankampfen.

In der Gruppe 9 hat die britische Ausfuhr seit 
Jahren keine Aufwartsentwicklung crfahren, sic war 
1903 nur um ein Geringes groBer ais im Durchschnitt 
der Jahre 1896 — 1900 und hat in steigendem MaBe 
unter dem Wettbewerb der Kohle von Neusiidwales 
und Britisch-Columbien zu leiden.

Die Gruppe 10 ist von vergleichsweise sehr geringer 
Bedeutung fur die britische Kohlenausfuhr, und es ist 
nicht wahrscheinlich, daB sich hieran etwas ańdern wird.

Entsprechend der Yerteilung der britischen Kohlen- 
produktion auf eine Reihe von Becken liiBt sich die 
Ausfuhr nach sieben Hafengruppen zusammenfassen, 
dereń wechselnden Anteil an der britischen Gesamt- 
ausfuhr im Laufc des letzten halben Jahrhunderts dic 
nachfolgende Tabelle ersehen liiBt:

Bristol- 
Kanal-Hafen

XordwestUche
Hafen

Nordostliche 
Hafen

Humber- 
Hafen

Andere Hafen 
an d, Ostkiiste

Ost- 
Schottland

West-
Schottland

Zusaininen 
GroBbńtann.

Anteil in Prozenten in der gesamten kohlenausfuhr GroBbritanniens.
1850 .................... 13,3 8,3 63,6 2,0 2,1 6,1 4,4 100
1860 .................... 24,4 8,6 53,5 3,4 0,9 5,8 3,4 100
1870 ..................... 31,2 4,9 46,9 4.5 0,4 7,5 4,6 100
1880 .................... 39,0 3,4 39,5 6,7 0,6 7,8 3,0 100
1890 .................... 43,6 2,1 . 31,1 7,7 0,5 H,4 3,6 100
1900 .................... 41,9 1.6 29.7 9,5 0,6 13,1 3,6 100
1901.................... 44,5 1,2 31,7 7.2 0,5 11,4 3,5 100
1902 ..................... 45,1 1.2 29,8 7,0 0,4 12,6 3,8 100
1903 ..................... 44,2 1,3 31,1 7,0 0,4 11,9 4,0 100

Bristolkanal-Hafen und Tyne-Hiifen zeigen die ent- 
gegengesetzte Entwicklung. 1850 gingen fast % der 
Ausfuhr iiber die letzteren, 1903 nur noch 31,1 pCt.; 
dagegen ist der Anteil der Bristolkanal-Hafen von 
13,3 pCt. in 1850 auf 44,2 pCt. im letzten Jahre 
gestiegen. Ebenso haben auch die Humber- und ost- 
schottischen Hafen nicht unbetrachtlich an verhaltnis- 
maBiger Bedeutung gewonnen, doch ist in den letzten 

Jahren wieder ein Ruckgang eingetreten, der wahr
scheinlich mit dem Kohlenausfuhrzoll zusammenhangt. 
In standiger Abnahme befindet sich der Anteil der 
nordwestlichen Hafengruppe, zu der Lirerpool und 
Manchester gehóren. Die folgende Tabelle gibt Auf- 
schluB iiber die Herkunft des Gesamtbezuges der 
einzelnen Marktgruppen nach Ausfuhrbezirken.
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’ 1880 59 3 68 97 75 40 41 ■ 40 33 85Bristolkanal. . . j
1 1900 62 8 77 96 65 69 98 67 50 97

1903 64,5 5,9 81,5 96,2 84,7 66,1 97,8 40,2. 64,7 98,5
1880 1 — 11 2 2 23 4 17 40 —Nordwestl. Hafen . <j 1900 2 2 8 1 — 12 2 7 11 2
1903 0,9 0,3 4,6 0,6 1,2 4,0 1,3 10,8 1 2,2 0,4

: 1880 32 63 ■ 9 — 8 30 21 8 19 11 
iNordostl. Hafen . ' 1900 24 42 5 3 21 7 — 2 38

/ 1903 26,1 45,9 4,3 3,2 5,0 6,6 — 1 26,7 32,5 0,03
1880 3 15 — 1 1 — — 2 — 2
1900 3 18 3 — 6 7 — 3 1 —Humberhafen . . j
1903 2,0 15 3.8 . — 0,3 12,0 .. — 6,6 0,5 —

1880 3 17 2 — 8 3 — 6 2 1
Ostschottland . . 1900 3 28 3 — 2 — — 1

1,4
— —

1903 2,0 29,4 1,6 — 0,4 — — — —
1880 2 1 9 — 2 2 2 25 6 1Westschottland . j
1900 6 1 4 — 4 4 — 17 — —
1903 4,5 2,6 4,1 — ■ 7.7 10,1 0,3 14,0 0,1 1,0
1880 1 1 — 4 2 — 2 — — .andere Hafen . . j
1900 — 1 — ■1 * 2 — • — — —
1903 .— • 1 0,1 0,8 1,1 0,6 0,3 — 0,02

In allen Gruppen, mit Ausnahme von Westafrika, 
haben die Bristolkanal - Hafen 1903 im Yergleich zu 
1880 gewonnen und nach 8 der Gruppen ist ihr Yer- 
sand im letzten Jahr grbBer gewesen ais der aller 
iibrigen Ausfnhrbezirke zusammengenommen. Dagegen 
haben die Tyne-Hafen in der Mehrzahl der Gruppen und 
zum Teil ganz erheblich vorloren, fur die Yersorgung 
des fernen Ostens, zu der sie 1880 noch 21 pCt. 
beitrugen, sind sie 1903 sogar ganzlich ausgefallen. 
Auch im Absatz nach den Nord- und Ostseelandern, 
fiir den sie durch ihre Lago besonders begiiństigt 
erscheinen, sind sie zuruckgedriingt worden, und ihre 
Stelle haben rornehmlich die ostschottischen Hafen 
eingenommen.

50 volle Jahre hat sich die britische Kólilenausfuhr 
frei von allen ihr in fruheren Zeiten von der heimischen 
Gesetzgebung auferlegten Behinderungen entwickeln 
konnen, da veranlaBte das infolge des siidafrikanischen 
Krieges gesteigerte Geldbedurfnis die Regierung im 
Fruhjahr 1901 dazu, zur ErschlieBung nouer Geld- 
ąuellen vom Parlamente u. a. die Wiederoinfuhrung 
eines Kohlenausfuhrzolles zu verlangen. Die Ein- 
bringung der Yorlage war auch fiir die davon zunachst 
bedrohten Kreise, die Grubenbesitzer und Esporteure 
eine vbllige Uberraschung, ja, sie rief sogar eine gewisse 
Bestiirzung unter ihnon hervor. Anders wurde der 
abentouerliche Yorschlag, die MaBregel durch eine all- 
gemeine Betriebsemstelhing zu hintortreiben, wohl kaum 
aufgetaucht sein. Auch die Arbeiterschaft dachte zu- 
nilchst daran, den Entwurf mit einer allgemeinen 

Arbeitseinstellung zu beantworten, in der Uberzeugung, 
daB sie ja dech schlieBlich die Zeche zu bezahlen haben 
wiirde. Sie bęgnugte sich aber schlieBlich wie die 
Unternohmer mit einem geharnischten Protest und der 
Anberaumung einer allgemeinen Tagung fur den Fali 
in irgend einem Bezirke von Unternehmerseite unter 
Berufung auf den Kohlenausfuhrzoll eine Herabsetzung 
der Lohne gefórdert werden sollte, alsdann sei die 
Frage des General streiks in ernstliche Erwagung zu 
ziehen. Die Opposition gegen die Yorlage war auch 
im Parlamente sehr heftig und fand neue Nahrung in 
der nicht gerade geschickten Yerteidignng des Gesetzes 
durch den Schatzkanzler Hicks Beach. Yor altem 
wurde bemiingelt, daB jede Untersuchung iiber die 
YÓraussichtlichen Folgen des Zolles unterblieben sei. 
Diesem Einwande begegnete Hicks Beach einfach mit 
der Behauptung, eine Yerminderung der Ausfuhr durch 
den Zoll sei nicht zu befurchten, da die davoń etwa 
zu gewiirtigende geringe Preiserhohung, wie die Ent
wicklung der letzten Jahre mit ihrer trotz riesig 
gestiegener Preise und Frachtsatze erheblichen Zunahme 
der Ausfuhr zeige, im Auslandgescbiift nicht ins 
Gewicht falle, und dies umsoweniirer ais bei der vor- 
zuglichen Qualitat der britischen Kohle das Ausland 
auf dereń Bezug angewiesen sei und infolgedesseń auch 
den Zoll trageń werde. Trete aber gleichwohl eine 
Yerminderung der Ausfuhr ein, so sei dies im Hinblick 
auf das Gesamtinteresse des Landes, das auf eine Be- 
wahrung der Kohlenschiitze fiir die Zukunft, hinweise, 
keineswegs uneingeschrankt ais ein Ubcl zu betrachten. 
Heftige Angriffe richteten sich auch'gegen die gleiche ,
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Bemessung des Zolles fiir alle Kohlensorten, wodurch 
die geringerwertige Ausfuhrkohle einzelner Bezirke, 
beispielsweise Northumberlands und Durhams, vor der 
hoch im Preise stehenden Cardiffkphle schwer benach- 
teiligt werden muBte. Alle diese Argumente vermochten 
jedoch nicht die Regierung zur Aufgabe der Yorlage zu 
bewegen. Immerhin erreichte die Opposition in einigen 
wesentlichen Punkten eine Abschwachung der ur- 
spriinglichen Bestimmungen. So wurde Kohle, dereń 
Wert frei an Bord 6 s. nicht iibersteigt, was den Zoll- 
behorden in zufriedenstellender Weise nachzuweisen ist, 
von dem Zoll auSgenommen, und ebenso fand das Gesetz 
keine Anwendung auf alle Kohle, die auf Grund von 
vor dem 19. April, dem Zeitpunkt der Ankiindigung 
des Gesetzes, geschlossenen Yertragcn zur Ausfuhr 
gelangte, sofern nur die Yerladung im Laufe des 
Jahres 1901 erfolgte. Mit diesen Einschrankungen trat 
das Gesetż sofort in Kraft, und jetzt ist es bereits iiber 
drei Jahre in Wirksamkeit, ohne daB sich jedoch die 
Gegner des Zolles durch ihre bisherigen MiBerfolge in 
seiner Bekiimpfung hatten entmutigen lassem Die 

Agitation im Lande nimmt ihren Fortgang und all- 
jahrlich bei der Beratung des Budgets kehrt der An- 
trag auf Abschalfung des Zolles wieder. Bisher ohne 
Erfolg. Die AuHage ist popular und die betracht- 
liche Steigerung der Kohlenausfuhr in den beiden 
letzten Jahren nach dem Yorubergehenden Ruckgang 
in 1901 hat die Macht der Griinde der Zollgegner 
keineswegś verstarkt. Der derzeitige Schatzkanzler 
Austin Chamberlain, will von einer Aufhebung des 
Zolles nichts wissen und lehnte es gegeniiber einer 
von ihm im April d Js. empfangenen Deputation von 
Kohleninteressenten ab, den Zoll ais eine Kriegs- 
auflage betrachtet zu sehen. Ais solche sei er niemals 
gedacht gewesen, ■ denn es wurde seinem Yorganger 
nicht beigefallen sein, um einer bloB Yorubergehenden 
MaBregel willen dem wirtschaftlichen Łeben der Nation 
eine solche Stbrung aufzuerlegen. Danach scheint vor- 
laufig auf die Abschalfung des Zolles nicht zu rechnen 
zu sein.

Betrachten wir jetzt die Wirkung des Zolles auf 
die Ausfuhr:

Kohlenausfuhr GroBbritanniens von 1896—1903 in t.
| 1896

Kohle, Koks, Briketts|34 262 056
Bunkerkohle . . . ' 9 937 305

Zusammen |44 199 361

1897 | 1898 | 1899 1900 1^6-1900 j 1901 | 1902 1903

37 096 918l36 562 796143 lii 404 46 098 228 39 426 280 43 765 912 44 897 948 46 622 700
10 455 758 11 264 ;204 12 226 801 11 752 316 11 127 277 13 586 833 15 148 115 16 799 848

47 552 676|47 827 000,!55 338 205^57 850 544|50 553 557 57 352 745 60 046 063^63 422 548

Durchschn. 
1901—1903

45 095 520
15 178 265

60 273 285

Die in der vorstehenden Tabelle zusammengestellten 
Ausfuhrziffern berechtigen keineswegs zu dem Schlusse, 
der Zoll habe der Ausfuhr Abbruch getan. 1901 
handelte es sich, wie das Ergebnis der beiden folgenden 
Jahre ausweist, um einen nur Yorubergehenden, in der 
Hauptsache durch den Konjunkturumschwung verur- 
sachten Ruckgang und 1903 ist die Ausfuhr 
um mehr ais V2 Millionen t groBer ais 1900, das 
die bis dahin hochste Yepsandziifer hat. Zieht man 
noch die Yerschiffungen von Bunkerhohle in Betracht, 
so ergibt sich fiir 1903 sogar ein Yorsprung von an
nahernd 5'/2 Millionen t vor dem Rekordjahr 1900. 
Diese Zusammenfassung der ais Fracht verschifften Kohle 
und der Bunkerkohle scheint aber zur Gewinnung eines 
kfąren Bildes unerlaBlich, da infolge des Zolles ein Teil 
der ersteren unter die letztere abgedrangt worden ist. 
Damit hat es folgende Bewandnis. Der Zoll verteuert 
im wettbewerbslosen Absatzgebiet die Ausfuhrkohle um 
seinen Betrag. Es stellt sich daher billiger, gleich im 
englischęnHeimathafen groBereMengen von Bunkerkohle 
einzunehmen, da diese ja dem Ausfuhrzoll nicht unter- 
liegt, ais die entsprechenden Yorrate in auslandischen 
Hafen, wo die Kohle nur durch den Zoll verteuert zu 
haben ist, zu erganzen. Die niedrigen Frachten der 
letzten Jahre im Zusammenhang mit dem UberfluB 
an Schiffsraum muBten diese Politik noch besonders 

begunstigen. Wenn sich infolgedessen die Dampfer 
gleich bei der Ausreise auch fiir die Heimreise mit 
Bunkerkohle versehen, so erubrigt sich die Tlbernahme 
weiteren Feuerungsmaterials an den Kohlenstationen 
und diese beziehen jetzt weniger Kohle ais bisher. 
Dadurch tritt in den entsprechenden Ausfuhrziffern 
eine Yerschiebung ein, die Yerschiffung von Bunkerkohle 
gewinnt auf Kosten der eigentlichen Kohlenausfuhr. 
Hieraus erklilrt sich die auBerordentliche Steigerung 
der Yerschiffungen von Bunkerkohle in den drei letzten 
Jahren, wodurch ihr Anteil an der britischen Gesamtr 
kohlenausfuhr von 22 pCt. im Durchschnitt der Jahre 
1896 bis 1900 auf 26,5 pCt. in 1903 gestiegen ist.

Aus den Ziffern der Gesamtausfuhr istkoin zutreffendes 
Urteil iiber die Wirkung des Zolles zu gewinnen, da ein 
Ausfall im Absatz auf einem Markt leicht durch einen 
Mehryersand nach anderen Gebieten seinen Ausgleich 
findet. Wir mussen daher die Ausfuhr im einzelnen 
betrachten, und zwar gilt es zunachst die Yeranderungcn 
festzustellen, welche sie in den letzten drei Jahren in 
den umstrittenen Absatzgebieten erfahręn hat. Ais 
solche haben wir vor allem Frankreich, Belgien und 
Holland in Berucksichtigung zu ziehen. Es betrug 
die britische Steinkohlenausfuhr nach diesen Liindern 
in Gegenuberstellung mit der deutschen;
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Kohlenausfuhr von 
nach

Deutschland
1000 metr, t 

im Durchschnitt im Durchschnitt

GroBbritannien 
1000 gr. t 

im Durchschnitt im Durchschnitt
1896—1900 1900 1901-03 1903 1896-1900 1900 1901-1903 1903

Frankreich . . . . . 6248 8315 7317 6976 700 804 950 1073
Holland . . . . . . 1111 1812 846 741 3617 3682 4582 5179
Belgien .... . . . 648 1152 648 588 1289 1619 2129 2409

Gegeniiber 1900 zeigt sich 1903 ein sehr er- 
heblicher Buckgang in der britischen Ausfuhr nach 
allen drei Landern. Der Buckgang betragt bei 
Frankreich 16,1 pCt., bei Belgien 49,0 pCt., bei Holland 
59,1 pCt., und was vor allen bedeutsam ist, auch hinter 
dem Durchschnitt 1896—1900 bleibt die Ausfuhr nach 
Belgien und Holland 1903 erheblich zuriick.

Im gleichen Zeitraum nahm die deutsche Kohlen
ausfuhr nach diesen Landern die entgegengesetzte 
Entwicklung. Bei keincm von ihnen bezeichnet das Jahr 
1900 den Hohepunkt der Kohleneinfuhr aus Deutschland. 
Diese setzte vielmehr ihre Steigerung auch in den 
drei letzten Jahren fort, so daB sie 1903 
ganz betrachtlich iiber dem Durchschnitt von 1896 bis 
1900 stand.

Setzen wir die Kohlenausfuhr sowohl Deutschlands 
wie Englands nach jedem der drei Lauder fur die 
Jahre 1896—1900 mit 100 an, so ergeben sich fur 
1903 die folgenden Yerschiebungen:

GroBbritannien
1903

Deutschland 
1903

Frankreich 111,65 153,29
Holland 66,70 143,18
Belgien 90,74 186,89

Wir gelangen also zu dem Ergebnis, daB die
englische Kohle in den drei letzten Jahren in Belgien 
und Holland ganz erheblich an Boden verloren hat, 
an ihre Stelle ist die deutsche Kohle getręten, dereń 
Fortschritte auch auf dem franzosischen Markte die 
der englischen weit ubertreffen und soweit sie in dem 
franzosischen Kustengebiete, dieser bisher britischen 
Domane, zu verzeichnen sind, nur im scharfsten Wett
bewerb mit der englischen Kohle erzielt werden konnten. 
Sehr betrachtlich sind die betr. Mengen deutscher O

Kohle allerdings noch nicht. Das Wesentliche ist aber, 
daB, wahrend 1900 das franzosische Kustengebiet 
keine einzige Tonne deutscher Kohle 'empfing, 1902 
dorthin annahernd 50 000 t abgesetzt wurden, wovon 
28 000 t das Departement Loire Inferieure aufnahm 
und 14 000 t auf die Bouches du Bhóne entfielen. 
Die mir leider nicht zur Yęrfugung stehenden Angaben 
fur 1903 wurden aller Wahrscheinlichkeit nach eine 
Weiterentwicklung dieses Absatzes erkennen lassem

Zum Teil ist die zunehmende Yerdrangung der 
britischen Kohle aus ihrem franzosischen und belgischen 
Absatzgebiete auch auf eine Steigerung der heimischen 
Produktion dieser Lauder zuruckzufuhren, doch war 
diese keineswegs stark genug, um auch eine Yer- 
minderung in der Einfuhr nichtbritischer Kohle zu 
bewirken. Es zeigt dies die folgende, den vom 
britischen Handelsamt verbffentlichten „Coal Tables" 
entnommene Tabelle, die fiir 1903 zu vervollstandigen 
mir leider nicht mbglich war.

Der Kohlenbedarf wird gedcckt in %

Es erubrigt jetzt noch die Entwicklung der britischen 
Kohlenausfuhr unter der Herrschaft des Zolles auf dera 
deutschen Markte zu verfolgen. Das geschieht in der 
nachstehenden Tabelle.

Belgien Frankreich

O bo 
o 3

© Ł* ć 
s

© bo 
rC a
£

2
i 
s

8,2 .2 bo
S o 2.S £ 3 o Ę O U5 a O

‘© nd o P*
Mb a

<1

1896 88,66 1,90 9,44 73,08 . 11,59 15,33
1897 87,15 2,20 10,65 73,58 11,95 14,47
1898 87,01 1,88 11,11 74,43 11,53 14,04
1899 83,51 4,28 12,21 72,24 13,89 13,87
1900 82,11 6,04 11,85 68,34 16,42 15,24
1901 83,63 4,02 12,35 68,81 15,87 15,32
1902 82,25 3,18 14,57 67,67 15,51 16,82

1896 1897 1898 1899 1900
Durch
schnitt 

1896-1900
1901 1902 1903

Durch
schnitt 

1901-03

Steinkohleneinfuhr nach
Deutschland in metr, t 

Davon aus Grofsbritannien
5 476 753 6 072 029 5 820 332 6 220 489 7 384 049 6 194 730 6 297 389 6 425 658 6 766 513 6 496 520

in metr, t
Anteil Grofsbritanniens an

4 307 463 4 808 901 4 506 163 4 873 555 6 033 316 4 905 880 5 205 664 5 192 147 5 393 838 5 263 880

der gesaintęn deutschen 
Kohleneinfuhr in % 78,6 79,2 77,4 78,3 81,7 79,2 82,7 80,8 79,7 81,0

Kohleneinfuhr nach Ham-
burg in t a) englische 1 797 000 2 157 000 2 055 000 2 480 000 3 015 000 2 300 800 2 692 000 2 793 000 3 067 000 2 850 667

b) deutsche 1 411 000 1 452 000 1 652 000 1 646 000 1 603 000 1 552 800 1 733 000 1 808 000 1911000 1 817 333
c) amerikan. — _ —. — 4 449 900 14 076 10 525 — 8 200

Anteil Grofibritanniens an d. 
Kohleneiuf. n.Hamburg in% 56,0 59,8 55,4 60,1 65,2 59,7 60,6 60,6 61,6 61,0
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Es bałt schwer, in der durch die vorstehenden 
Ziffern veranschaulichten Entwicklung der britischen 
Kohlenausfuhr in das deutsche Zollgebiet einen EinfluB 
des Kohlenausfuhrzolles festzustellen. Die Hbhe von 
1900 hat die britische Ausfuhr zwar noch nicht wieder 
erreicht, aber ihr Anteil an der gesamten deutschen 
Einfuhr war im Durchschnitt der letzten drei Jahre 
sogar grbBer ais in der Periode 1896—1900, und das 
Gloiche gilt auch fur ihren Anteil an dera Hamburger 
Markt.

DieVersorgungvon Holland-, Belgien und Deutschland 
mit britischer Kohle erfolgt zum gróBten Teile von den 
Tyne-, Humber- und ostschottischen Hafen aus, dereń Yer- 
sendungsziffern sich nach Gruppe 2, zu der diese Lauder 
gehóren, im Zusammenhang mit dem geringeren Bezuge 
ihrerHauptabnehmer seit 1900 wie folgt entwickelt haben:

lich nicht mit der geschilderten Erschwerung des

Tyne-HSfen 
t

Humber- 
Hiifen 

t

ostschottischo 
Hiifen 

t

1900 ..................... 7 612 549 3 342 905 5 056 271
1901..................... 7 550 252 2 510 726 4 288 474
1902 ..................... 6 937 857 2 492 979 4 884 022
1903 ..................... 7 606 072 2 479 218 4 867 870

Die Wirkungen des Kohlenausfuhrzolles sind natur-

britischen Absatzes in den umstrittenen Marktgebieten 
und der Abnahme in den Yerschiffungen der fur diese 
hauptsachlich in Betracht kommenden Ausfuhrbezirke 
erschbpft. Auf die ungewbhnliche Steigerung der Yer- 
schiffung von Bunkerkohle ais Folgeerscheinung des Zolles 
war bereits oben hingewiesen. Ais eine weitere Folgę des 
Zolles, insbesondere der Bestimmung, wonach die Kohle 
mit einem fob.-Preis von weniger ais 6 s. pro Tonne 
dem Zoll nicht unterliegt, stellt sich die ungewbhnliche 
Zunahme von entsprechend niedrig bewerteter Kohle 
dar. So stieg der Yersand nicht yerzollter Kohle von 
3 760 000 t in 1902, dem ersten Jahre, wo der Zoll 
voll wirksam war, auf annahernd 5 Millionen iu 1903.

Bei der Begriindung des Gesetzes hatte der Schatz- 
kanzler die Frage, wer den Zoll trage, dahin beant- 
wortet, das werde der Auslandkonsument sein. Dies 
mag zutreffen fiir alle Gebiete, wo die britische Kohle 
mit keinem anderen Wettbewerb zu rechnen hat. Wie 
wir sahen, ist das jedoch auf wichtigen Markten nicht 
der Fali, und dort ist ihr Absatz durch den Zoll 
wesentlich erschwert. Soweit dem der Exporteur durch 
eine PreisermhBigung zu begegnen sucht, fallt der 
Zoll ganz oder teilweise der heimischen Yolkswirtschaft 
zur Last. Welche Berufskategorien ihn dort tragen, 
ist nicht mit Sicherheit festzustellen. In erster Linie 
wird man dabei an die Grubenbesitzer, Handler, Ex- 
porteure, Reeder und Bergarbeiter zu denken haben. 
Der starkę Ruckgang der Kohlenpreise in den letzten 
Jahren, mag er nim mit dem Zoll in ursachlichem 
Zusammenhang' stehen oder nicht, laBt eine AbwMzung 
der Auf jagę auf das groBe Publikum ais ausgeschlossen

folgende Tabelle.
erscheinen. Ueber die Preisbewegung orientiert die
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England Wales Schottland Liverpool
3. d. s. d. s. d. s. d. « d. s. d. 3, d.

1896 5 10 6 9 5 1 11 9 7 5 9 7 7 5
1897 5 11 6 7 5 3 12 3 7 5 9 8 7 4
1898 6 4 6 10 6 1 11 5 8 6 11 5 8 1
1899 7 7 7 9 7 6 11 11 9 6 11 7 9 5
1900 10 6 12 0 10 10 18 3 15 0 18 10 13 10
1901 9 1 11 11 7 11 15 8 11 6 16 2 10 11
1902 8 1 10 7 i 6 8 13 10 10 5 13 11 9 10

Naturlicl werden die irtragnisse des britischen
Kohlen-Bergbaues yon einem solchen Preisruckgang stark 
beeinfluBt, und soweit dieser aus dem-Zoll herfuhrt, 
diirften mithin die Grubenbesitzer letzteren zu tragen 
haben, sofern es ihnen nicht gelingt, ihn abzuwalzen. 
Dies scheint aber in ziemlichem Umfange der Fali zu 
sein. Denn der Ruckgang der Frachten, wie ihn die 
nachstehende Tabelle zeigt, liiBt es nicht ais ausge
schlossen erscheinen, daB die Reedoreien gleichfalls einen 
Teil des Zolles haben auf sich nehmen mussen.

Tyne-Hamburg Cardiff-Genua
1. Jan. 1900 5 s. 8 s. 7V2 d.

1901 4 s.— 4 s. 3 d. 7 s. 6 d.— 8 s.
1902 4 s. 5 s.
1903 3 s. 6 d. 5 s. 9 d.—6 s.
1904 3 s. 6 d. 5 s. 9 d.

Direkt nachweisbar ist allerdings dieser Zusammen
hang nicht, da auch noch andere Momente, wie die 
auBerordentlich lebhafte Tatigkeit im Schiffsbau wahrend 
der Hochkonjunktur, das Freiwerden von Schiffsraum 
nach Beendigung der Boxerunruhen und des siidafrika- 
nischen Krieges in der gleichen Richtung gewirkt haben. 
Auch muB das Sinken der Frachten in den letzten
Jahren nach dem Hochstand in 1900 ais eine durchaus 
natiirliche Reaktion aufgefaBt werden. Das Gleiche 
gilt von der rucklaufigen Bewegung der Lohne, worubęr 
die folgende Tabelle untorrichtet.
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Prozentuales Steigen 
(+) oder Fallen (—) 

der Hauerlbbne im 
Yergleieh zum 
Standardlohn

Lohnhbhe in 
pCt. iiber 
Standard

Ende 1903
1894 
bis

1896

1897 
bis

1900

1901 
bis

1903
Nórthumberland 20 -16'/4 +57V2 -37>/2 23%
Durham .... 25 —10 +50 -32V2 32%
Cumberland . . . 40 ' -10 +30 -20 40
Federated Districts 
Sud-Stafford u. Ost-

40 -10 +20 -5 45

Worcester . . . 40 -10 +20 -5 45
Forest of Dean . . 32V, -IWz +35 -20 30
Somerset .... 
Siid - Wales und

32V2 -17‘/s +27% -12>/2 30

Monmouth . . 20 -10 +6< -30 43%
Fife u. Ciackmannan 37V2 -37 ■/, +97 V, -60 37%'
West-Schottland . 50 -37i/2 +87'/2 -62V2 37%



Nr. 36 u. 37.

Dariach folgte der allgemeinen Lohnsteigerung in 
den Jahren 1897 bis 1900 in den drei letzten Jahren 
ein ebenso allgemeines Sinken der Hauerlóhne. Diese 
Erscheinung ist an und fur sich keineswegs ais eine 
Folgę des Kohlenzolles anzusprechen. Perioden sinkender 
und steigender Lohne wechseln im Wirtschaftsleben 
ebenso wie Perioden sinkender und steigender Preise 
mit einander ab. Dazn ist durch die im britischen 
Bergbau Yorherrschende Art der Lohnregulierung mittelst 
der „sliding scalę" eine enge Yerbindung zwischen Łohn 
und Yerkaufspreisen geschaffen und insofern mufi jeder 
Preisriickgang, was immer auch sein Grund sein mag, 
auch lohnmindernd wirken. Nun sind nach der Tabelle 
die Lohne in den vornehmlich durch den Kohlenzoll 
betroffenen Ausfuhrdistsikten von Ostschottland, Nort- 
humberland und Durham wcit mehr zuruckgegangen, 
ais in den am Ausfuhrgeschaft nur wenig interessierten 
Midlands (32,/2 gegen 5%). Dadurch wird die preis- 
mindernde Wirkung des Zolles, welche wir bisher nur 
ais wahrscheinlich gelten lassen konnten, zur. Gewifi- 
heit erhoben und gleichzeitig dargetan, daB zum 
mindesten ein Teil des Zolles von der Bergarbeiter- 
schaft getragen wird.

In dem Mafie ais letzteres geschieht, vęrliert natur- 
lich der Zoll seine Bedeutung fiir die Wettbewerbs- 
fahigkeit der britischen Kohle, da er die Gestehungs- 
kosten, welche das bestimmende Element des f.o.b.- 
Preises sind, nicht mehr in einem gegen fruher un- 
gunstigen Simie beeinflussen kann.

Zum Schlusse sei das Ergebnis der vorstehenden 
Ausfuhrungen zusammengefafit: Die britische Kohlen- 
ausfuhr hat in den letzten funfzig Jahren eine sehr 
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betriichtliche und stetige Fortentwicklung erfahren, 
dereń hauptsachlichsten Grund wir- in der gesteigerten 
Yerwendung des Dampfes und der aufierordentlichen 
Zunahme des Welthandels zu erblicken haben. Die 
fortschreitende Ersetzung der Segel- durch die Dampf- 
śchiffahrt hat in dem betrachteten Zeitraum eine Yer- 
minderung der Seefracht um etwa die Hiilfte zur Folgę 
gehabt und dadurch den Bezug britischer Kohle fur 
das Ausland erheblich verbilligt. Diese Entwicklung 
darf ais abgeschlossen gelten, eine weitere Yerbilligung 
der Frachten ist daher nicht wahrscheinlich. In den 
letzten 10 Jahren ist der britischen Kohle auf den 
auslandischen Markten ein von Jahr zu Jahr an Be
deutung gewinnender Wettbewerb erWachsen, indem 
eine Reihe von Landern nicht nur ihre eigcne Kohlen- 
produktion kraftig entwickelt und dadurch die britische 
Einfuhr beschrankt, sondern darubcr hinaus auch auf 
dritten Markten mit Erfolg den Wettbewerb gegen die 
britische Kohle aufgenommen haben. Das Ergebnis 
war, dafi diese in verschiedenen der betrachteten Markt- 
gruppen in den letzten Jahren betrachtlich an Boden 
ycrloren hat. Das gilt vor allem fiir die entfernteren 
Absatzgebiete, insbesondere fur Ostindien und den 
fernen Osten, wo sich die Nachfrage nach britischer 
Kohle allmahlich ganz auf Spezialmarken fur Zwecke 
der Kriegsmarine beschrankt. Dieser Yerlust ist durch 
gesteigerten Yersand nach den naher gelegenen Mhrkten 
wieder mehr ais ausgeglichen worden, allerdings nicht 
ohne Einschrankung, worin ich eine Wirkung des 
Kohlenausfuhrzolles erblicken zu mussen glaubte. Doch 
liifit die grofie Aufnahmefahigkeit gerade dieser Absatz
gebiete auch fur die Zukunft eine guństige Entwicklung 
der englischen Ausfuhr erwarten.

Technik.
Ein neuer elektrisch angetriebener Kompressor 

golangt auf der Zochc Courl im nordlichen Felde 3000 m 
rom Schachte zur Aufstellung Er soli ausschliefilich 
zur Beschaffung von Prefiluft fiir dio Gesteinsbohr- 
maschinen dienen und ist bereits in Nr. 15 (1904) 
dieser Zeitschrift auf Seite 393 ais in Aussicht ge- 
nominen erwahnt.

Der Kompressor ist fiir direkten elektrischen Anirieb 
vou dor Mąschinenbau-Aktien-Gesellschaft „Union" in 
Essen gebaut und imstande, boi 150 minutl. Umdrehungon 
880 cbm Luft von atmospharischer Spannung in der Stunde 
anziisaugen und auf 6 Atmospharen zu rerdichten.

Der Stufenkólben hat einen Durchmesser von 540 
bezw. 420 mm. Der Hub betragt 450 mm.

Neben der Kraftersparnis infolge der Yerbundwirkung 
hat der Kompressor den Yorzug grofier Einfachheit, da 
Kreuzkopf und Stopfbiichsen fortfallen. Besonderś be- 
merkenswerf ist, dafi die Dichtungsringe des Hochdruck- 
kolbens nicht in den Kolbenkorpern selbst, sondern im 
aufieren Gehause um ihn herum gelagert sind, wodurch 

ein vertikalor durch die komprimierte Luft hervor- 
gerufener Druck vermieden wird, sobald sich mit der 
Zeit durch Abnutzung zwischen dem Kolben und dem 
oberen Teil seiner Fuhrung ein Spa.lt gebildet hat.

Hąuptkurbellager und Auljenlager sind ais Ring- 
schmierlager ausgebildet. Um ein gutes Arbeiten der 
Zapfen selbst bei hoheren Temperaturen bis zu 500 0. 
zu ermoglichen, sind ihre Dimensiorien sehr reichlich 
gewahlt. Aus demselben Grandę wurde das Hauptlager 
noch fiir Wasserzirkulation yorgosohen. Triebwerk und 
Hauptlager sind, um ein Yerschmutzen zu verhindern, 
vollstandig eingekapselt.

Ais Steuerorgane dienen Lenker-Plattenventile, Patent 
Horbiger. Diese Steuerung hat den Vorteil grofier 
Einfachheit.

Der Yentilteller ist ein aus dunnen Stahlblattern 
hergestellter und daher fast masseuloser Kroisring, dor 
an Lenkern gefiihrt wird. Der Hub betragt etwa 4 mm.

Die Lenker sind aus biegsamen dunnen Stahlstreifen 
hergestellt und an der Yentilplatte einersoits, an dem
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ais Hubbegrenzung dienenden Yentilfanger andererseits 
befestigt.

Infolge der eigenartigen Aufhangung arbeitet das 
Yentil in jeder Lagę. Die Niederdruckventile sind im 
Deckel, die beiden Hochdruckventile hórizontal direkt im 
Zylindormantel angeordnet.

Der Zwischenkuhler ist reichlich dimensioniert und 
iiber dem Kompressor auf Tragern gelagert. Um eine 
YerstOpfung der Kuhlrohre durch das unreiue Wasser 
mbglichst zu yerhindern, sind diese ais Rippenrohre aus 
GuBeisen mit 70 mm lichtem Durchmesser ausgefiihrt 
und so eingebaut, daG sie sich frei ausdehnen und etwa 
sich bildende Schlamme frei ausflieBen konnen.

Um die Luftlieferung dem Yerbrauch anzupassen, ist 
eine Regulierung angebracht, welche den Kompressor 
selbsttatig ausschaltet, sobald im Windkessel der hochste 
Druck erreicht wird. Dor Motor liiuft dann leer. Die 
Reguliervorrichtung ist in die Druckleitung eingeśchaltit 
und wird durch den Luftdruck gesteuert. Tritt sie in 
Wirksamkoit, so schaltet sio den Kompressor von der 
Druckleitung ab und Yerbindet ihn mit der Atmosphare, 
wahrend boi einem bestimmten Minimaldruck im Wind- 
kessel wieder der normale Zustand eintritt.

Durch die oben beschriebenen Einrichtungeu bedarf 
der Kompressor wenig oder gar keiner Bedienung, eignet 
sich also dadurch ganz besonders fiir den Betrieb 
unter Tage.

Der Antrieb erfolgt durch einen mit dem Kompressor 
zusammengebauten Asynchron - Drehstrommotor, welcher 
bei 2000 Yolt Spannung, 150 Uml./min., entsprechend 
100 Wechsęln pro Sekundę, 90 P S leistet.

Mit Riicksicht auf die feuchte Grubenluft ist die 
Motorwicklung mit einer feuchtigkeitsbestandigen Isolation 
versehen. Des bequemeren Transportes wegen sind Stator 
und Rotor zweiteilig ausgefiihrt.

Um schudliche Riickwirkungen auf die Zentrale zu 
yormęiden, ist der Kompressor fiir einen Ungleich- 
fbrmigkeitsgrad von 1 : 90 yorgesehen. Das hierfur 
erforderliche Schwunggewicht wird, um ein besonderes 
Schwungrad zu yermeiden, in den Rotor eingebaut. Der 
Motor liiuft unter yoller Last an und iibt hierbei das. 
172 bis 2fache der normalen Zugkraft aus. Der Anlasser 
ist dementsprechend dimensioniert.

Samtliche funkenbildende Teile der ganzen Anlago, 
wie Schleifringe, Schalthebel, Anlasser und Sicherungen, 
werden den fiir Schlagwettergruben geltenden Sicherheits- 
yorschriften des Yerbandes Deutscher Elektrotechniker ent
sprechend hermetisch gekapselt. F. Schulte.

Dor Phonix - Dopressionsmesser. Zur genauen 
Feststellung geringer Druckunterschiedo haben die hydro- 
statischen MeGinstrumente vor allen anderen den Yorzug 
der beąuemen Eichbarkeit und bleibender Richtigkeit ihrer 
Angaben innerhalb groGer Zeitraume. So sind fiir die 
laufende Kontrolle der Depression in den Kohlengrubon 
ausschlieGlich selbstaufzeichnende hydrostatische MeB- 
instrumente yorgeschrieben.

Der hier zu beschreibende Phbnix-Depressionsmesser ist, 
wie aus der nebenstehenden Schnittfiigur zu erkennen, zum 
Untęrschied vom Ochwadtschen Zweischwimmerapparat mit 
nur einer Schwimmerglocke A yersehon. Diese wird durch 
6 Schneiden s fast reibungsloś in einem gezogenen Messing- 

rohr B von etwa 200 mm Weite gefilhrt. DerSchwimmer A 
tragt eine Stange C, welche sich durch eine Biichse unter

beiderseits atmospharischem Druck leichtgehend bewegt 
und oben einen Achat tragt, auf dem der Śchlitten S Tuht. 
An diesem Śchlitten sind 4 Messingrollen r in Spitzen

und auf polierten Stahlschienen laufend angebracht, um 
den Bewegungswiderstand so gering wie nwglich zu machen; 
auBerdem tragt der Śchlitten an einem Arm den zwecks 
Erzeugung des Schreibdruckes etwas schrag gestellten 
Tintenbehalter.

Mit dem Raum B kommuniziert der Ringraum R durch 
6 sauienartig angeordnete Rohre, R steht mit dem Saug-
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kanał des Yentilators in Yerbindung. Ais Ubertragungs- 
mittbl dient Glyzerin, welches vor Wasser den Yorzug 
geringerer Yerdunstung hat.

Die Querschnitte von B und R sind so bemessen, daB 
dem spez. Gewicht von Glyzerin (1,22), dem Gewicht 
des Schlittens und des Schreibzeuges sowie der Reibung 
Rechnung getragen wird, und daB das Diagramm halbe 
naturl. GroBe erhalt, also z. B. 400 nim Depression, in 
Wassersaule gemessen, mit 200 mm aufgetragen werden.

Da min 1 mm Wassersaule auf 1 qm Flacho einen 
Druck von 1 kg ausilbt, so wurde bei 200 mm Durchm. 
des Schwimmerrohres dieser Druck 0,0314 kg/mm Wasser, 
also fiir je 100 mm 3,14 kg sein. Bei sorgfilltiger Aus
fuhrung der reibenden Teile wird die Reibung im Yor- 
haltnis zu der den Schwimmer verstellenden Kraft so 
gering ausfallen, daB eine goringe Yeranderung in der 
Reibung infolge nicht ganz sachgemaBer Behandlung auf 
das MeBergebnis kaum von EinfluB sein wird

Yergleichende Beobachtungen des Phonix-Depressions- 
messers mit genau arbeitenden WassersaUlen haben gezeigt, 
daB die Differenzon in den Augaben < ±0,5 mni 
Wasser sind.

Die vollstandige Gewichtsausgleichung und die geringen 
Massen der beweglichen Teile bewirken dann eine aufier- 
ordentliche Empfindlichkeit bei Druckwechseln.

Die Diagrammtrommel ist fiir 7tagigo Aufzeichnung 
eingerichtet, sie wird durch das Uhrwerk U getrieben, 
welches fur sechswochentlichen Aufzug eingerichtet ist. Der 
ganze Apparat kann natOrlich in einen mit Beobachtungs- 
scheibo versehenen, rerschlieBbaren Schrank gestellt werden.

Was diesen Depressionsmesser besonders auszeichnet, 
sind seine auf rechnerischer Grundlage beruhenden Ab- 
messungen, groBe Einfachheit, keine der Abnutzung, also 
auch der Reparatur unterworfenen Teile, Zurerlassigkeit 

der Angaben, gefalliges AuBere, solide Bauart mit ge- 
gossenen oder gezogenen Teilen.

Die Aufstellung der orsten Phonix-Depressionsmesser 
erfolgt in Kurze boi mehreren neuen Yentilatoranlagen. 
Die Ausfuhrung der Apparate liegt in Handeri der Firma 
Paul de Bruyn in Dusseldorf. -es-

Die Reinigung und Fiillung der Wetterlampen 
erfolgt auf einer Anzahl von Zechen des Ruhrkohlen- 
Bezirks seit einigen Jahren zur vollsten Zufriedenheit der 
Yerwaltungen nach einem System, das von der Firma 
Piepenbring&Co. in Dortmund zur Ausfuhrung gebracht wird.

Die gebrauchton, an der Abgabestello abgelieferten 
Lampen werden auf Transportwagen, die ca. 300 Lampen 
fassen, gesotzt und in den Reinigungsraum gofahren, 
Nachdem die Lampen mit dem Eloktro-Magneten geóffnet 
sind, werden die einzelnen Lampenteile nebeneinander- 
stehend in Rollkasten auf einem hnfeisenformig an- 
geordneten Tische weiter bowcgt und nacheinander an 
den auf der Tischplatte bestimmten Arbeitsstellen einer 
grundlichen Reinigung unterzogen, die mittels der ublichen 
rotierenden und mechanisch angetriebenen Biirston erfolgt. 
Ein Yentilator triigt Sorge dafiir, daB der beim Reinigen 
sich entwickęlnde- Staub stiindig abgesaugt und entfernt 
wird. Nachdem die Tópfe im anschlieBenden Fullraum 
mit Benzin versehen und die Zunder in Stand gesetzt sind, 
werden die Lampen wieder zusammengeschraubt, gebrauchs- 
fertig auf die bereit stehenden Transportwagen gestellt 
und zur Ausgabestolle gefahren.

Der Wert der Einrichtung besteht darin, daB die 
Reinigung der Lampen in einem ununterbrochenen 
Kreislauf auf ein uńd demselbon Arbeits-Tische unter 
mbglichster Benutzung mechanischer Krafte schnell und 
unter Inanspruchnahme einer erhoblich geringeren Zahl 
von Arboitskraften erfolgt ais sie bisher notwondig waren.

Fig. 1. Blick in die Lampenreiniguugs-Aidage der Zeche Gneisenau.
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Fig. 2. Luftdruck-Reinigungs- 
Apparat fur Wetterlampenkorbe.

Fig. 1 gewahrt einen Einblick in die auf der Zeche 
Gneisenau in Betrieb befindliche Reinigungs-Anlage und 
laGt die beiden Seitentische der Hufeisenform erkennen.

ImHintergrunde erblickt man rechts denLampentransport- 
wagen, links davon den zum Offnen dienenden Magnetem 
Auf den Tischen sind einzelne Bollkasten mit anseinander- 
geschraubton Lampenteilen sichtbar. Die zur Reinigung 
Yorgeseheńen BUrsten und Scheiben sind unter der Tisch- 
platte Yorspringend angeordnet und werden durch einen Motor, 
der auch unter der Tischkonstruktion eingebaut ist, angetrieben.

Fur stark verschmutzte und verrostete Lampenkbrbe, 
bei denen die Bursteń nur eine unvollstandige Reinigung 
erzielen wurden, baut die genannte Firma einen Luftdruck- 
Korbreinigungs-Apparat, der in der Figur 2 im Schnitt 
dargestellt ist.

Der Apparat arbeitet mit 
komprimierter Luft, die auf 

Atm. reduziert ist, unter 
Zufuhrung einer bestimmten 
Quantitat staubfeinen, be- 
sonders praparierten Quarzes.

Die Ausstromung erfolgt 
durch die Diise A, in der 
auch die Mischung der Luft 
mit dem Quarzo vor sich 
goht. Letzterer befmdet 
sich im un teren Teile B des 
Apparates und wird mittels 
Druckluft durch das Yentil C 
und die Robrleitung D der 
Diise standig zugefuhrt. Die 
zu reinigenden Korbę werden 
vonHand durch dieÓffnungE 
unter der Diise A hin und 
her bewegt. Durch das 
Glasfenster F kann der Yor- 
gang der Reinigung genau 
boobachtet werden, eine 
elektrische Lampe G dient 
zur inneren Beleuchtung. 
Der entstehende Staub und 
feińere Sandteilchen werden 
durch das Bohr II oben 
abgefuhrt. Wahrend sich 
der noch gebrauchsfahige 
Quarz in dem Kasten J 
niederschlagt, wird der Staub 
durch Bohr K abgeleitet.

Der abgeschiedene Quarz wird durch die Bohrleitung L 
dem Sammeibehalter M zugefuhrt, woraus nach langerer 
Zeit das verbrauchte Quantum in den trichterfórmigen Teil B 
wieder ersetzt werden kann.

Der Apparat wird je nach Bedarf von 1—3 Arbeitern 
bedient, und besitzt neben geringem Luftverbrauch den 
Yorteil einer bedeutenden Lebensdauer, da keine ver- 
schleiGenden Teile yorhanden sind. Ein Arbeiter ist nach 
Angabe der Firma imstaude, in einer Stunde ca. 300 Korbę 
zu reinigon.

Auf dem Schacht Y der Saar- und Mosel-Bergwerks- 
Gesellschaft, Karlingen, in Merlenbach befmdet sich eine 
Yollstandige Anlage des beschriebenen Systems mit einem 
Luftdruck-Korbreinigungs-Apparat in Betrieb.

Mineralogie und Geologie.
Geologischo Landesaufnahme. Aus dem kiirzlich 

erschieneneu Tatigkeitsbericht fiir das Jahr 1903 der 
Koniglichon Geologischen Landesanstalt entnehmen 
wir folgondes:

Im Berichtsjahre wurde die geologische Aufnahme 
folgender Bliltter beendet:

In der Bheinprovinz: Lendersdorf, in Westfalen: 
Etteln, in Hessen-Nassau: Hochheim und Homborg und 
in Hannover: Hardegsen, Dassel und Lauenburg.

In Bearbeitung und teilweiso schon dem Abschlusso 
naho waren in der Rheinprovinz die Bliltter: Eschweiler, 
Dureń, Ahrweiler, Linz, Altenahr und Munstereifel, in 
Westfalen die Blatter: Hohenlimburg, Hordę, Iserlohn, 
Dortmund, Witten und Willebadessen, in Hessen-Nassau 
die Blatter: Wiesbaden, Hochheim, Gladenbach, Oberzell, 
Schwarzenborn und Hunfeld, in Hannorer die Blatter: 
Harzburg, St. Andreasberg-Braunlage, Seeson und Hahausen, 
in Thuringen die Blatter: Suhl und Schleusiugen, sowie 
in Schlesien die Blatter: Waldenburg, Freiburg, Friedland 
und Jauer.

AuGerdem wurden mehrere der in fruheren Jahren 
-fertiggestellten Blatter einer Bevision unterzogen.

Ferner sind in samtlichen Provinzen der Monarchio 
mit Ausnahme von Hessen-Nassau, sowie in einigon 
Bundesstaaten eine groGe Anzahl Bliltter geologisch- 
agronomisch aufgenommen. GrbGere Aufmerksamkoit 
wurde der Moorkartierung enlgegengobracht, und es fand 
zur Feststellung der Untersuchungsmethoden der Moore 
eine Bereisung einzelner dieser in OstpreuGen und Posen 
statt. An besonderen durch Herren der Anstalt vor- 
genommenen Arbeiten seien Untersuchungen zwecks Wasser- 
versorgung einer Beihe Yon Ortschaften, sowie die Arbeiten 
fiir die neue Generalgangkarte des Oberharzes erwahnt. 
Endlich fand eine Reihe von Bercisungen und Begohungen 
zwecks Spezialstudien statt; hierbei wurden den 
Aufschliissen an verschiedonon neuen Bahnlinien besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt.

Nach dem Arbeitsplan der Landesanstalt fiir 
19 0 4 ist zunachst beabsichtigt, die in der Kartierung 
befindlichen Blatter weiter zu bearbeiten. Ins Auge gefaGt 
ist die Inangriffnahme der geologischen Kartierung des 
Blattes Euskirchen in der Rheinprovinz, der Blatter 
Unna, Menden, Hagen und Kamen in Westfalen, des 
Blattes Steinau in Hessen-Nassau, der Bliltter Ringel- 
heim, Goslar, Yieńenburg, Lamspringe und Stadtoldendorf 
in Hannover, sowie der Blatter Charlottenbrunn, Landes- 
hut, Kuhnern, Striegau und Beuthen in Schlesien.

Ebenfalls sollen die Kartierungen der zwecks geologisch- 
agronomischer Aufnahme in Angriff genommenen Blatter 
fortgesetzt, sowie eine Reihe neucr Blatter begonnen werden. 

, Endlich warten der Geologen wieder umfangreicho 
Spezialarbeiten, von denen die Yerfolgung aller wichtigen 
Aufschliisse bei Eisenbahn- und Kanalbauten, sowie die 
Befahrung der Braunkohlengruben bei Griineberg und in 
Posen besonders hervorgehoben werden mógen.

Yolkswirtschaft und Statistik.
Kohlenproduktion der Vereinigten Staaten in 

1903. Nach dem von E. W. Parker fiir die United Staates 
Geological Survey Yorbereiteten Berichte iiber die Kohlen- 



Nr. 36 u. 37. 1192 3. September 19Ó4.

produktion der Union fiir 1903 betrug diese im letzten 
Jahre 359 421 311 sh. t = 57 880 872 t oder 19pCt. 
mehr ais in 1902. Gegenuber 1893 hat sich die Pro
duktion in 1903 fast verdoppelt und im Yergleich zu 1883 
mehr ais verdreifacht. Die nachstehende Tabelle gibt die 
Yerteihing der Gbsamtproduktion ąuf die einzelnen Staaten an: 

Produktion in 1903

Insgesamt
Woichkohle 285 107 392 354 154 285 24 890 548

Pennsylvan.
Anthrazit 74 313 919 152 036 448 32 940 324

Zusammen 359 421 311 506 190 733 57 830 872

Staaten Menge Wert Zu- oder Ab-
sh. t Doli. nalimederProd.

Alabama 11 832 124 14 374 746
gegen 1902 sh.t 
+ 1 477 554

Arkansas 2 283 593 3 372 536 4- 349 661
Kalifornien und 

Alaska 105 620 306 118 + 18 424
Colorado 7 639 268 9 109 810 — 32 075
Georgia und

Nord Carolina 434 260 546 759 2 823
Idaho 4 250 13 250 -b 2 220
Illinois 37 206 667 43 559 691 + 4 267 294
Indiana 10 905 842 13 367 859 + 1 458 419
Indiana Territor . 3 517 388 6 386 463 + 696 722
Iowa 6 852 686 11 304 638 + 947 920
Kansas 5 867 208 8 930 271 + 601 143
Kentucky 7 431 016 7 877 332 + 664 032
Maryland 4 783 083 7 084 453 — 488 516
Michigan 1 410 909 2 787 742 J- 446 191
Missouri 4 303 332 6 913 444 + 413 178
Montana 1 505 576 2 472 823 — 55 247
New Mesico 1 543 466 2 105 685 + 494 703
Nord Dakota 301 105 456 315 -ł- 74 594
Ohio 25 004 893 32 195 275 + 1 448 999
Oregon 91 144 221 031 + 25 496
Pennsylvanien 103 271 057 121 832 539 + 4 696 690
Tennessee 4 797 346 5 978 555 + 414 378
Texas 926 759 1 505 383 + 24 847
Utah 1 681 409 ‘ 2 026 038 + 106 888
Yirginien 3 511 307 3 365 149 + 328 314
Washington 3 196 273 5 384 939 4- 515 059
West Yirginien 30 250 408 34 758 490 + 5 679 582
Wyoming 4 709 393 5 916 951 + 279 902

Noch bemerkenswerter ais die Zunahme der Menge 
nach war die Steigerung, welche der Wert der Produktion 
im letzten Jahre erfuhr, indem er von 367 Mili. Doli, 
in 1902 auf 506 Mili. Doli, anwuchs. Das ist 
ein Mehr von 139 Mili. Doli. = 38%. Die 
Steigerung des Wertcs ubertraf demnach die der 
Menge gerade um das Doppelte. Fiir bituminóse Kohle 
brachto das Jahr eine Zunahme. der Forderung um fast 
25 Mili. Tonnen; an dieser Mehrproduktion waren be- 
teiligt Westvirginien mit 5,680 Mili, t, Pennsylvanien mit 
4,697 Mili., Illinois mit 4,267 Mili. Tonnen. 57 pCt, 
der Produktionssteigerung und 54 pCt. der Wertsteigerung 
eńtfielen auf die Anthraziterzeugung Peunsylyaniens, fiir die 
das letzte Jahr nach dem groBon Streik von 1902 wieder 
die Ruckkohr normaler Yerhaltnisse gebracht hatte. Der 
Durchschnittspreis fiir bituminóse Kohle war 1,24 Doli, 
pro sh. t. gegen 1,12 Doli, in 1902 und fiir Anthrazit 
2,05 Doli, gegen 1,84 Doli, in 1902.

Die Steinkohlenproduktion Britisch Ostindiens 
im Jahre 1903. Die Steinkohlenfórderung von Britisch 
Ostindien befindet sich seit Jahren in aufsteigender Ent
wicklung. In 1903 betrug die Produktion 7 480 589 t 
gegen 7424480 t in 1902 und 6 635 727 t in 1901. Mehr 
ais Dreiviertel der Gesamtgewinnung des letzten Jahres 
entfallt auf die Provinz Bengal, die im Laufo der letzten 
8 Jahre ihre Produktion mehr ais verdoppelt hat. Im 
einzelnen zeigt dies die folgende Tabelle.

Kohlenproduktion der Provinz Bengal
1896 3037920 t 
.1997 3142497 t
1898 3 622090 t
1899 4035 265 t

1900 4978492t
1901 5487585t
1902 6259236 t
1903 6 403 503 1

In 1885 wurden in Bengal nur 1 123 700 t Steinkohle 
gewonneń, im Jahre 1894 ging die Forderung iiber 
2 Millionen und im Jahre 1896 bereits iiber 3 Millionen t 
hinaus. Unter den andern steinkohlenorzeugenden Provinzen 
Ostindiens ist ais die nachst wichtige Nizams Dominion 
mit einer Forderung von 362 733 t in 1903 zu nennen. 
AuGerdem erzeugten die Assam-Kohlenfeider 239 321 t, 
wogegen die Produktion in den Zentralprovinzen von 
196 981 t in 1902 auf 159 066 t in 1903 zuriickging. 
Die FOrdermengen der Beluchistan, Punjab und Burma- 
Gruben sind verhaltnismaGig unbedeutend.

Ungefahr ein Drittel der indischen Kohlengewinuung, 
namlich 2203 889 t in 1903, wird von den Eisenbahnen 
des Landes verbraucht. Zur Yerschiffung ilber See nach 
indischen Hafen gelangten 1 235 318 t, die Ausfuhr nach 
auslandischen Hafen belief zieli auf 723873 t.

Die Einfuhr britischer Kohle nach Ostindien hat sehr 
nachgelassen. In 1895 fuhrte das Yereinigte Konigreich 
noch iiber % Millionen t nach Indien ein, in 1896 
waren es nur noch 524000 t, die in 1897 auf 210 000 t, 
in 1898 auf 297 000, in 1899 auf 206 000 t zurilck- 
gingen. In 1900 betrug die britische Ausfuhr nach 
Ostindien nur noch 92 000 t, um in den folgenden Jahren 
1901, 1902 und 1903 wieder auf 113000 bezw. 199000 
bezw. 134000 t zu steigen. Neben der britischen Einfuhr 
kommt die Einfuhr von Kohlen aus anderen Landem 
kaum in Betracht. Im Jahre 1895 betrug sie 15 000 t 
und im Jahre 1900 44 000 t.

Der Kohlenbedarf der indischen Eisenbahnen wird, wie
die folgende Tabelle zeigt, immer mehr fast ausschlieBlich
durch die heimische P roduktion gedeckt.

fremde Kohle heimische Kohle
1899 83 939 1560204
1900 56589 1858061
1901 13248 1956 601
1902 21469 2091992
1903 ■ 17696 2203889

Danach bestritt im letzten Jahre die fremde Kohle
nur noch 0,8 pCt. des Bedarfs der indischen Eisenbahnen.

Die Eisenerzgewinnung der Vereinigten Staaten 
in 1903. Nach dem soeben erschienenen Jahresbericht der 
United States Geological Suiwey fiir 1903 wurden in der 
Union im letzten Jahre 35 019 308 long tons Eisenerz 
gefórdert, die Produktion von 1902, welche die bisher 
erreichte Hóchstziffer verzeichnet, war um rund 
1/2 Mili, t = l%pCt. gróBer. In den letzten 15 Jahren, 
fiir die allein zuverlassige statistische Angaben vorliegen,
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hat sich die amerikanische Eisenerzgewinnung wie folgt
entwickelt:

Jahr 1. t. Jahr 1. t.
1889 14 518 041 1897 17 518 046
1890 16 036 043 1898 19 433 716
1891 14 591 178 1899 24 683 173
1892 16 296 666 1900 27 553 161
1893 11 587 629 1901 28 887 479
1894 11 879 679 1902 35 554 135
1895 15 957 614 1903 35 019 308
1896 16 005 449

15 Jahre zus. 305 521 317

Die durchschnittliche Jahresproduktion der Union in 
diesem Zeitraum war mit 20 368 000 t gróBer 
ais die jemals yon der britischen Erzforderung erreichte 
Hóchstziffer von 18032 000 t in 1882, und von der FOrder- 
menge des deutschen Zollgebietes wurde sie nur im letzten 
Jahre (21 230 639 metr. Tonnen) ubertroffen.

Das in 1903 in der Union gowonnene Eisenerz stammte 
aus 22 Staaten und 2 Territorien; an der Spitze marschiert 
Minnesota mit 15 371 000-t, ęs folgen zunachst Michigan 
mit 10 600 000 t und Alabama mit 3 685 000 t. Die 
Gewinnung von Tennessee (853 000 t) Yirginien und West- 
virginien (801000 t), Wisconsin (675 000 t), Pennsylvanien 
(645 000 t), New-York (540 000 t), New-Jersey (485 000 t) 
und, Colorado (253 000 t) bleibt daliinter weit zuruck. — 
Yon der gesamten Eisenerzproduktion der Union in 1903 
brachte die Lakę Superior Region fiir sich allein 26 573 0001 
auf, wovon mehr ais die Halfte, 13 453 000 t, auf den 
Mesabi Rangę entliel. Der Anteil des Menominee Rangę 
betrug 4 093 000 = 15 pCt., der des Marąuette Rangę 
3 686 000 = 14 pCt., wahrend Gogebic Rangę 3 422 000 t 
—■ 13 pCt. und Yermillion Rangę 1 919 000 t = 7 pCt. 
lieferten. 30 329 000 t = 86,6 pCt. der amerikanischen 
Erzgewinnung von 1903 sind Roteisenstcin, 3 080000 t sind 
Brauneisenstein, an Magnetcisenstein wurden 1 575 000 t 
gefórdert. — Der Wert der letztjahrigen Eisenerzforderung 
betrug 66 328 415 Doli, oder 1,89 Doli, pro Tomie, was 
gegenuber 1902 eine ErhOhung des Wertes auf die Tonne 
von 5 Cts. = 3 pCt. bedeutet. Die Yerkaufspreise fiir die 
Erze vom Oberen Sec, welche von der Lakę Superior Ore 
Association festgesetzt werden, stellteń sich im Durch- 
schnitt von 1903 frei an Bord in den untcrn Hafen fur 
Old Range-Bessemererz bei einem garantierten Eisengehalt 
von 63 pCt. auf 4,50 Doli, pro Tonne, fiir Mesabi-Range- 
Bessemererz betrugen sie bei gleichem Eisengehalt 4 Doli.

Die Entwicklung der russischen Manganerz- 
gewinnung. In der Forderung von Manganorz nimmt 
RuRland unbestritten die erste Stelle ein. Im Jahre 1902 
wurden im Zarenreich 28 649 000 Pud von diesem Erz ge- 
wonnen. RuBland zunachst kam im gleichen Jahre Brasilien 
mit einer Forderung von 8 810 000 Pud, dann folgte 
Indien mit 4 230 000, Deutschland mit 3 040 000, 
Spanien mit 2 812 000, Yer. Staaten mit 1 020 000 Pud. 
Die Produktion von Griechenland, Belgien, Chile, Oster- 
reich-Ungarn und Frankreich bewegte sich im gleichen 
Jahre zwischen 760 000 und 915 000 Pud.

Die Entwicklung der russischen Manganerzgewinnung 
in den letzten 9 Jahren ist in der nachfolgenden, dem 
Gornosavodsky Listek vom 17. Juli entnommenen Tabelle* 
ersichtlich gemacht.

25’Ą Mili. Pud zuruckzugehen. Das russische Mangan

Jahr Kaukasus | Siid-RuBlaud Ural Insgesamt
Pud

1895 9 943 241 2 286 635 168 200 12 398 076
1896 9 662 588 2 782 841 249 500 12 699 929
1897 12 343 032 3417 125 302 833 16 062 990
1898 16 065 604 3 640 475 396 243. 20 102 322
1899 34219 990 5 914 828 115 587 40 250 405
1900 40 363 486 5 407 860 174 886 45 946 232
1901 22 569 035 4 243 514 215 700 27 028 249
1902 24 944 715 3 503 920 200 000 28 648 635
1903 22 974 603 2 091 547 200 000 25 266 150

Ihren Hohepunkt erreichte sonach < ie russische
ManganerzfOrdenmg im Jahre 1900, wo sie fast
46 Mili. Pud betrug, um im letzten Jahre wieder auf

wird zum uborwiegenden Teile im Kaukasus gowonnen,
dort bestanden in 1903 251 Manganerzgruben, von denen 
jede im Durchschnitt 91 534 Pud forderte. Die Zahl der 
Arbeiter belief sich im letzten Jahre auf 2004 gegen 
3702 im Jahre 1900.

Gesetzgebung und Verwaltnng.
Das Gesetz betreffend die Griindung neuer 

Ansiedlungen in den Provinzen OstpreuBen, WestpreuGen, 
Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und 
Westfalen, vom 10. August 1904 ist in Nr. 201 des 
Reichsanzeigers unter dem 26. August reroilentlicht werden.

Bestellung von Salzabbaugerechtigkeiten in der 
Provinz Hannover. Der Reichsanzeiger veróffentlięht 
in der Nr. 203, unter dem 29. August, das Gesetz iiber 
die Bestellung von Salzabbaugerechtigkeiten in der Provinz 
Hannover.

Bekanntlich unterliegen in der Provinz Hanppyer im 
Gegensatz zu Alt-PreuBen und den iibrigen neu erworbenen 
Landesteilen Steinsalz und beibrechende(Kali-Magnesia- usw.) 
Salze sowie Soląuellen der Yerfiiguug der Grundeigentumer. 
Das neue Gesetz bedeutet eine erhebliche Sicherung der 
Besitzyerhaltnisso im hannoverschen Salżbergbau, denn bis- 
lang hatte solches Bergbaurecht keine gesonderte rechtlicho 
Existenz, und die Rechtsverhaltnisse waren vielfach strittig 
und unsicher. Beispielsweise konnten bislang die Pachter 
eines Ausbeutungsrechtes auf Salz in Hannover den Be- 
trieb nicht in der Form der Gewerkschaft betreiben. 
Zwecks Erlangung der Yorteile der gewerkschaftlichen 
Gesellschaftsform ist dann mehrfach das Gesetz umgangen 
wordon, indem Bohrgesellschaften etc. Bergwerkseigentum in 
anderen Bezirken erwarben und eine Gewerkschaft bildeten, 
um alsdann „unter falscher Flaggeff in Hannover Salżbergbau 
zu betreiben. Diese Yerhaltnisse wurden bei der wachsenden 
Bodeutung des Kalibergbaus in Hannover auf die Daucr 
unhaltbar, und man hat nim durch ErlaB eines Gesetzes 
Abhilfe geschafft. Die wichtigsten Bestimmungen des 
Gesetzes sind, daB das Recht zur Gewinnung ron Stein- 
und Kalisalzen — analog den Kohlenabbaugerechtigkeiten 
im Mandatsbezirk •— von dem Eigentum an dem Grundstucke, 
in welchem die genannten Mineralien anstehen, abgotrennt 
und ais selbstandige Gcrechtigkeit fiir den Grundeigentumer 
oder einen andern bestellt werden kann (§ 1.) Ferner 
sollen fiir die Salzabbaugerechtigkeiten, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, die sich auf Grundstiicke beziehenden 
Yorschriften des B.-G.-B. (§ 3) gelten und ebenso u. a. 
die fiir die selbstandigen Kohlenabbaugerechtigkeiten ią
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den vormals Sachsisclien Landesteupn goltenden Yor- 
schriften (§ 4).

Yerkehrswesen.
Aratliche Tarifveranderungen. Am 1. 10. 1904 

tritt zum Anhang des Tarifs fiir den bohm.-sachs. Kohlen- 
yerkehr der Nachtrag I in Kraft. Er entlialt u a. eine 
neue Bostimmung uber die anderweite Abrundung ■ der 
Fracht- und Nebengebuhren, ferner abgeanderte Fracht- 
satze fiir die Stat. Eisenberg, Oberloutensdorf, Ossegg, 
Rieseuberg, Seidowitz und Wiesa-Oberleutensdorf der 
k. k. Osterń Staatsbahnen im Ycrkehr mit Niedergrund 
a. d. Elbę, neue Frachtsatze fiir die Stat. FleiBen der 
K. sachs. Staatseisenbahnen und Anderungen im Yer- 
zeichnis der Schloppbahngebnhren. Insoweit Erhohungen 
infolge der anderweiten Abrundung der Fracht und Neben- 
gebiihreu eintreten, bleibt die bisherigo Berechnung noch 
bis Endo Oktober in Gilltigkoit.

Mit Giiltigkoit vom 1. 10. werden die Stat. der 
Lokalbahn Stabburg-Oberviechtag in den Tarif vom 
1. 10. 1900 des bShm.-bayer. Kohlonverkehrs aufgenommen.

Dor mit dem 1. Sept. d. J. einzufiihrende Nachtrag I 
zu dem ab 1. 8. 1902 giiltigen Ausnahmotarife fiir die 
Befórderung mineralischer Kohle und Koks aus dem 
Buschtehrad-Kladnoer Reviere nach Stat. der KOnigl. 
sachsisclien Staatseisenbahnen iiber Kralup-Bodenbach tritt 
orst mit 1. 10. 1904 und insoweit FrachterhOhungen ein
treten, erst mit 15. 11. 1904 in Kraft. Derselbe ent- 
halt nunmehr: 1. Aufnahme des Artikels „Briketts", 
2. Anderung bezw.Ergiinzung der Allgemeinen Bestimmungen.

Yercine und Yersanimlungen.
Die XVIII. Internationale Wandeiwersammlung 

der Bo.hringenieure und Bohrtechniker und die 
X. ordentliche Greneralversammlung des „Vereins 
der Bolirteclmiker" finden vom 18.—21. September 
d. J. in Hammer statt. Zu der Yersammlung sind Yor- 
triige angemeldet von Geh. Bergrat Tecklonburg, Darm
stadt, Ingenieur Thumann, Halle, Ingenieur Fanek, 
Wien, und Maschinenfabrikant Schenk, Mcssendorf. Mit 
der Tagung wird ein Besuch der Alkaliwerke Ronnen- 
berg sowio eine Besichtigung der Petroleumbohrungen und 
der sonstigen Anlagen daselbst verbunden. Die Betoiligung 
ist bis zum 10. September bei Herrn Heinrich Lapp, 
Aschersleben, oder Herrn Redakteur Hans Urban, Wien 
XVIII/2 anzumelden.

Marktberichte,
Ruhrkohlenmarkt. Es wurden an Kohlen- und 

Kokswagen im Ruhrkohlenręyier arbeitstaglich, durch- 
schnittlich in Doppelwagen zu 10 t berechnet, gestellt:

Juli August
1.-15. 16.-31. 1.-15. 16.-31

1903 18 381 18 922 18 571 .19 362
1904 18 358 18 212 17 779

Die durchschnittliche arbeitstagliche Zufuhr an 
Kohlen und Koks zu den Rheinhiifen betrug in Doppel
wagen zu 10 t in

I
Ruhrort Duisburg 

[190311904 1903 1904

1.- 7. Aug. 1183 1847
8.-15. „ 2325 2000

16.—22. „ 2219 1782
22.-3I. „ 12450 .

1188
1584
1702
1983

959
1370
1642

Der Waśśerstand des Rheins

Hochfeld

1903 1904

diesen drei 
Hiifen zus.
1903 11904

337
398
311
392

337 3408
273 4308
271 4232

. 4825

3149
3643
3696

bei Caub war im
August am:

1. 4. 8. 12. 16. 20. 24. 27. 31.
1,76 1,66 1,56 1,48 1,44 1,36 1,28 1,42 1,43 m.

Auf dem Ruhrkohlenmarkt bat die sclion des langeren 
wenig befriedigende Lagę auch im August angehalten; 
die Wagengestellungsziffer verżeichnete in der ersten 
Monatshalfto gegen die entsprechende Zeit des Yor- 
monatś sogar noch einen erheblichen Ruckgaiig. LieB 
der Wasserstand des RheinJs schon im Juli viol zu 
wunschen iibrig, so erreichte er im Berichtsmonat einen 
solchen Tiefstand, daB der Yersand uber die Rhein- 
straBe eine weitere Einschrankung erfahren muBte. Un- 
gunstig beeinfluBt wurde der Absatz ferner durch die 
ungleichmaBigeBeschaftigung derEisenindustrio. Uip der 
zunehmenden Anhaufung von Yorraten auf den Werken 
zubegegnen, muBten die Yerwaltungen die Zahl der 
Feierschichten gegen don Yormonat noch steigern.

In Gas- und Gasflammkohlen hat sich der 
Absatz auf der bisherigen Hbhe gehalten.

Fettkohle litt in allen Sorten unter unbefriedigen- 
dem Absatz.

Yon EB- und Magerkohle fanden grobe Nusse 
mit Ausnahme von AnthrazitnuB I/II besseren Absatz, 
in Feinkohlen war der Bedarf sehr gering, in den 
andern Sorten, namentlich in kleinen Nussen, besser.

Der Koksabsatz war wenig befriedigend. Seitens 
einer Reihe von Hochofenwerken gingen im Laufe 
des Monats Aufbestellungen ein, sodaB sich gegen- 
uber den im Lieferplan des Syndikats festgelegten 
Mengen eine erhebliche Yerschiebung ergeben hat. 
Aus diesem Grunde wird die Produktionseinschrankung 
uber 30 pCt. betragen. Auch in Koks bat der Yer
sand iiber die RheinstraBe im Berichtsmonat sehr zu 
wunschen ubrig gelassen, was sich namentlich bei 
GieBereikoks und den separierten Kokssorten fuhlbar 
machte.

Die Beschaftigung der Brikettfabriken war 
weniger gut ais im Yormonat.

Schwefelsaures Am moniak. Der englische 
Markt bewahrte im August keine einheitliche Haltung. 
Wabrend fur prompte Abnahme seitens einer Reihe 
von Herstellern ErmiiBigungen von 2 s. 6 d. bis 

-5 s. — d. eingeraumt wurden, blięben die Notierungen 
fiir Beckton-Salz mit 11 L. 18 s. 9 d. unverandert.
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Fiir Lieferungsgescliąfte werden Aufschlage von 5 s. — d. 
bis 7 s. 6 d. verlangt. Im Inlande bewegt sieli der 
Ycrbranch fortgesetzt in steigendcr Richtung; auch 
seitens des Auslandes trat viel Nachfrage auf. Die 
Herstellung im hiesigen Bezirk ist bis zum Friilijalir 
nachsten Jahres bis auf kleine Mengen, die fur die 
regelmilBigen Abnehmer zuruckgestellt werden mussen, 
yerkauft.

Te er: Der Markt fiir Teer und Teererzeugnisse 
wieś keine Anderungen auf. Die Abnahme des Teers 
erfolgte in glatter, gleichmaBiger Weise.

Benzol. Die englischen Notierungen erfuhren mit 
9 d. fiir 90er und mit 7 d. fiir 50er Benzol keine 
Anderung. Der Absatz im Inlande zcigte regelmaOigo 
und zufriedenstellende Yerhaltnisse.

Essener Bórse. Amtlicher Bericht vom 29. August, 
aufgeśtellt vom Borsenrorstand unter Mitwirkung der ver- 
eideten Kurs makler Otto von Boru, Essen und Karl Hoppe, 
Riittenscheid - Essen. Notierungen fiir Kohlen, Koks und 
Briketts unvorandert. Kohlemnarkt ruhig. Nachsto 
Bbrsenversammlung Montag, den 5. September 1904, 
nachm. 4 Uhr, im „Berliner Hof“, Hotel Hartmann.

Zinkmarkt. Yon Paul Speier, Breslau. Rohzink. 
Der Markt war in sehr fester Tendenz bei stiindig anfwarts- 
gehenden Preisem Die Anregung kam vorźugsweise von 
Grofibritannien; die dortigen Yerzinkereien erhielten groBere 
Auftrago und deckten gróBere Qua.ntita.ten. Auch der 
Inlandkonsum war in guter Frage Die Hutten, welche 
fiir das dritte Quartal nahezu ausverkauft sind, verlangen 
fiir das vierte Quartal fiir gewohnliche Marken 22,25 bis 
22,50 A/ und fiir raffinierte Marken 22,75 die 50 kg 
frei Waggon Breslau Der Kurs in London stieg von 
Lstr. 22.2.6 auf Lstr. 22 . 15.

Die Ausfuhr aus Deutschland betrug im Juli 48 706 Dz 
gegen 47 802 Dz im gleichen Zeitraum des Yorjahres. 
Am Empfange waren beteiligt: Osterreich-Ungarn mit 
16 333, Grofibritannien 12 004, RuBland 12 381, 
Italien 2234 Dz.

Grofibritannien fuhrte im Juli ein 6460 gegen 6722 t 
im Juli 1903 und in den ersten sieben Monaten 50 875 
gegen 50 221 t in der gleichen Zeit des Yorjahres. Yon 
den Yereinigten Staaten wurden im Juli nach Europa 
verschifft von Newport-News 133 und yoh New Orleans 
324 t. Bei dem letzten Kursę von .4,80 c. Newyork 
kalkuliert sich Zink auf ca 44,20 .y die 100 kg, zu- 
ziiglich Fracht wurde also der Kurs in London annahernd 
erroicht sein, sodafi die MSglichkeit einer Ausfuhr nach 
Europa vorliegt. Die starken Regengusse im Juli und die 
dadurch hervorgerufenen Uberschwemmungen an den 
Hauptstatten der amerikanischen Zinkerzproduktion haben 
mehrere Gruben auBer Betrieb gcsetzt und andere in ihrer 
Gewinnung derart beeintrachtigt, daB auf lańgere Zeit 
hinaus eine Minderproduktion zu gewartigen ist. Sollte 
indes der Rohzinkmarkt in den Yereinigten Staaten in 
noch flauere Stimmung geraten und der Kurs in London 
sich iiber 23 Lstr, erheben, dann sind gróBere Yerschiffungen 
von den Yereinigten Staaten nach Europa wieder zu 
erwarten.

Die von anderer Seite gebrachte Mitteilung, daB die 
SchlesischeAktien-Gesellschaft fiir Bergbau- und Zinkhiitten- 

betrieb in Łipine ein neues Zinkwalzwerk daselbst errichten 
will, ist unzutreffend. Die Muffelanlage dieser Gesellschaft 
erfahrt eine dem Bedurfnis der Hutten entsprechende Er- 
ganzung. Zur Herstellung von Zink auf elektrolytischom 
Wege werden zur Zeit Yersuche in geringem Umfange 
angestellt. Die Gesellschaft stellte bereits fruher einmal 
olektrolytisches Zink nach dem Patent Nahnsen dar.

Yon F. Kellermann liegt der, Plan oiiier neuen Mothodo 
zur Yerhiittung von Zinkerzen vor. Anstatt in Muffeln 
soli der neue HuttenprozeB in einem Schachtofen aus- 
gefuhrt werden mit kontinuierlichem Betriebe, daboi sollen 
gróBere Produktionon ermoglicht werden. Erz, Reduktions- 
mittel und FluB werden von oben gogichtet und die Zink- 
dampfo und Gase in einem Gasfange gesammelt. Das 
Zink soli sich in Yorlagen kondensieren und die Gase sollen 
durch diese entweichen. Eine Hauptbedingung ist die Er- 
zielung einer flilssigęn Schlacke durch passende Zuschlage, 
die unten am Ofen kontinuierlich abfliefien soli. — Es 
sind in dieser Richtung, Zink im Schachtofen zu gewinnen, 
schon zahllose Yorschlage und Yersuche gemacht worden 
und alle hatten den grofien Fohlor, daB das Zink nicht 
in kompakter, sondern mehr oder weniger in staubformiger 
Form gewonnen wurde.

Zinkblech. Der schlesische Yerband erhóhto am 
20. August in Anlehnung an die gestiegenen Rohzinkpreise 
die Notiz um 1 jb die 100 kg, der gegenwartige Preis 
betragt demnach 49,50 Jb die 100 kg ab Morgenroth 
und Oberhausen. Die Ausfuhr aus Deutschland betrug im 
Juli 14 039 gegen 17 091 Dz im gleichen Monat des 
Yorjahres. Es empfingen: GroBbritannien 5013, Danemark 
1891, Schwedon 1095, Japan 1188 Dz.

Zink er z. Die Zufuhren im Juli kamen in grufieren 
Partien von Australien, Spanien und Schweden. Unter 
Berilęksichtigung der Wiederausfuhr verblieben in Deutsch
land im Juli 39 849 Dz. gegen 46 454 im Yorjahre.

Zinkstaub (Poussiere). Es machte sich bessero 
Nachfrage bemerkbar, daher konnte der Preis erhoht werden. 
Bei Partien von 10 000 kg wurden zuletzt 42 bis 42,50 AZ 
die 100 kg fob Stettin verlangt, wahrend kleinere Partien 
wegen Nichtbenutzung des Wasserweges wesentlich hóher 
bewertet werden mussen.

Die Einfuhr und Ausfuhr Deutschlands betrug von 
Januar bis Juli in Dz :

Einfuhr Ausfuhr
1908 1904 1903 | 1904

Rohzink .... 130 906 118 767 354 234 373 903
Zinkblech .... 1 695 1 017 76 591 96 472
Bruchzink .... 11 549 10 923 23 323 24 394-
Zinkerz.................... 348 520 516 976 242387 ' 227 287
ZinkweiB, Zinkstaub

USW............................. 25 013 33 403 103 249 108 405
Lithopone .... 764 1 559 49 754 45 268

Metallmarkt (London).
Kupfer, G.H. . . 57JS. 5$. — d. bis 57 7Ż. 10$. — d.,

3 Monate . . r. 7 k __ 57 „ 13 „ 9 „
Zinn, Straits . . 122 „ 15 „ — „ „ 123,, 10,-„

3 Monate. . . 123 „ 5y —„ „ 124 „ — „— „
Blei, weiches fremd. 11 1 r __i i ;; 11 „ 16 „ 3 „

englisches . . 12 „ — „ — „ „ 12 „ 2 „ 6 „
Zink, G.O.B . . . 22„10„-„ „ 22 „ 17 „ 6 „

Sondermarken 2° » » J! U 23 „ 5 „ - ,f
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Notierungen auf dem. englischen Kohlen- und 
Frachtenmarkt (Bbrse zu Newcastle-upon-Tyne).

Kohlenmarkt.
Beste northumbrische 1 ton

Dampfkohle . 10 s. — d. bis 10 s. 3 d. f.o.b.
Zweito Sorte . . ’ . 8 „ 9 9 — V V
Kleine Dampfkohle . 3 „ 9 W V 3 y V
Bunkerkohlo (unges.) ■ 7/7 v ;; $ 3
Hochofenkoks . . • 14 „ 3 14 6

Frachtenmarkt.
Tyne—London . . . 3 s. — d. bis 3 s. iy2 d.

—Hamburg . . 3„ 6 „ „ —
—Cronstadt • • 6 « „ 3 » 9 »
— Genua ■ • 4„ 6 « o 4 » 9 w

Ausstellungs- und Unterrichtsuesen.
Technische Hochsehule zu Aachen. Dio tech- 

nische Hochsehule zu Aachen mit angelehnter Handels- 
hochschule hat ihr Programm fur das am 1. Okt. be- 
ginnendo Studienjahr 1904/05 herausgegeben.

Bekanntlich besteht an der Aachoner Hochsehule nebon 
den 4 Abteilungen der iilteren preuBischen technischen 
Hochschulen (Architektur, Bau-Ingonieurwesen, Maschinen- 
Ingenieurwesen und AUgemeine Wissenschaften) noch eine 
funfte, namlich fur Bergbau- und Huttenkunde, Chemie 
und Elektrochemie.

Aus dom Vorlesungsverzeichnis dieser Abteilung ent- 
nehmen wir, daB Geh. Reg.-Bat Professor Dr. Borchers 
iiber Metall-Huttenkunde, Elektrometallurgie und yerwaiidte 
Facner, Professor Dr. Bredt ilber organische Chemie, 
Geh. Kog.-Rat Professor Dr. C lass on ilber anorganische 
Chemie, Professor Dr. Hans mann ilber Markscheiden und 
Foldmessen, Professor Dr. Holzapfel ilber Lagerstatten- 
lehre und Geologie, Professor Dr. KI ockmanu ilber 
Mineralogio und Kristallographie, Professor Dr. Ran ilber 
chemischo Technologie und Professor Dr. Wilst iiber 
Eisenhilttenkunde lesen werden. AuBerdem werden noch 
Yorlesungen ilber Hilttenmaschinen-, Bergbau-, Aufbe- 
reitungs- und Salinenkundę sowie ilber Bergrecht und 
Bergverwaltung gehalten werden, doch sind die Dozenten 
hierfiir noch nicht namhaft gemacht. Endlich werden 
mehrore Privatdozenten — u. a. Bergassessor Stegemann 
ilber Spreng- und Zilndmittel sowie iiber den Steinkohlen- 
bergbau boi Aachen und Professor Dr. Danneuberg iiber 
allgemeino Geologio und Geologie der Umgegond vou 
Aachen — iiber eine Reihe von Hiilfsdisziplinen yortragen.

Den jungen Berg- und Huttenleuten, die nach Aachen 
zum Studium gehen wollen, wird also eine Fillle von 
Lernenswertem geboten werden.

Sorgfaltig aufgostellte, selbstyerstandlich aber nicht 
obligatorischo Studienplane fiir Bergbaubeflissene, Berg- 
ingenieurę, Markscheider und Hutteningenieure gehen die- 
jenige Auswahl und Aufeinanderfolge ■ von Yorlesungen und 
Ubungen, die mit Rucksicht auf eine systematische Aus- 
bildung sowie auf die vorgoschriebenen PrOfungon seitens 
der Hochsehule fiir zweckmaBig erachtet werden.

Endlich enthalt das Programm noch Bestimmungen 
iiber den Besuch und die Anlegung auf den Gruben, 
soweit diese im Yerein fiir die borg- und huttenmannisehen 
Juteressen des Aachoner Bezirkes vertreten sind.

Die Studierenden der Aachener Hochsehule sind iibrigens 
berechtigt, an den Yorlesungen der Handelshochschule, die 
der technischen angelehnt ist, teilzunehmen. Mit Rucksicht 
auf die groBe Bedeutung, welche einer yolkswirtschaft- 
lichen und kaufmannischen Ausbildung im spateren Berufs- 
leben aller Studierenden zukommt, ist zu wiinschen, daB 
von dieser Yorgfinstigung auch die Studierenden der Berg- 
abteilung moglichst weitgehend Gebrauch machen.

Patentbericlit.
(Die fcttgedruckte Ziffer bedeutet die Patentklasse.)

Anmeldungen, 
die wahrend zweier Monate in der Auslegehallo des Kaiserlichen 

Patentamtes ausliegen.
Vom 22. August 1904 an.

26 a. D. 74 26'4. BodenverschluB fiir stehende Ent- 
gasungsretorten. Deutsche Kontinental-Gas-Ges. u. Dr. Julius 
Bueb, Dessau. 2. 1. 04.

Yom 25. August 1904 an.
21 h. C. 11 720. Elektrischer Ofen in Form eines schriig- 

stehenden uud um seine Achse sich drehenden Zylinders. 
Joseph Maxwell Carrere, New Brighton. V. St. A.; Yertr.: 
C. Fehlert, G. Loubier. Fr. Harmsen u. A. Buttner, Rat.-Anwalte, 
Berlin NW. 7. 4. 5. 03.

59 e. M. 23 452. Steuerung fiir rotierende Pumpeu. Carlo 
Metlicoyich, Triest; Yertr.: Pat.-Anwiilte Dr. R. Wirth, Frank
furt a. M. I, und W. Damę, Berlin NW. 6. 8. 5. 03.

Gebrauchsmuster-Eiutragungen.
Bekaunt gemacht im Reich.sanzeiger vom 22. August 1904.
la. 231 009. GepreBtes Drahtsieb mit runden Querdrahten 

und quadratischen Liingsstaben. Eduard Jiinike, WeiBenfels. 
7. 7. 04.

5 b. 230 539. Gesteinbohrer, in welchem Yorbohrer und 
Nachbohrer vereinigt sind. Johann Fischer, Bildstock. 22. 6. 04.

81 e. 231 313. Yerladebuhne mit iiber dieselbe hin- und 
zuriickgefilhrter Seilfórderung. C. W. Hasenclever Sbhne (In- 
haber Otto Lankhorst), Dusseldorf. 9. 7. 04.

Deutsche Patentc.
31C. 153 800, vom 30. Juli 1903. Julius Riemer 

und Leonhard Treuheit in Dusseldorf. Form zum 
Giefsen eon Ringsegmenten fur Sćhachtausldeidungcn.

Die Giefiform fur die Tiibhingskanne zeichnet sich dadurch aus, 
daB ihre Hauptteile, und zwar der Boden a, der Deckel b und 
die Seiten oder Kopfstiicke c aus GuBeisen oder einem sonst 
geeigneten Metali hergestellt sind. Die Teile der Form, welche

sich an denjenigen Stellen befiuden, an welchen die Hohlriiume 
des GuBstiickes entstehen sollen — die Korne k — und die 
Auskleidungen d fiir die Eingiisse und den Steigtriehter werden 
aus der iiblichen Formmasse — Sand, Lelnn oder dergl. — 
hergestellt.

40a. 153 820, vom 4. Februar 1902. George 
Westinghouse in Pittsburg. Yerfahren zur Ge- 
winnung von Bohkupfer aus scJiwefelhaltigen Kupfer- 
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erzen und Steińen, welche wenig oder gar keine Kiesel- 
saure enthalten.

Um bei Yerarbeitung kieselsaurearmer Steine oder Erze 
eine mbglichst yollstandige Abscheidung des Eisens und der 
iibrigen Yerunreinigungen zu erzielen, wird nach yorliegender 
Erfindung in der Weise yerfahren, daB man diese Yerunreinigungen 
in eine leichtflussige Yerbindung von niedrigem, speziflschem 
Gewicht uberfuhrt, welche sich sehr leicht von dem darunter 
liegenden Rohmaterial abtrennt und, da sie ein Gemenge bildet, 
von Eisenoxyd mit Eisensulfid in wechselnden Yerhaltnissen 
ais ein Eisen-Oxysulfid betrachtet werden kann. Diese Yer
bindung nimmt auch die sonst schwer aus dem Stein zu ent- 
fernenden Yerunreinigungen, wie Phosphor, Arsen, Antimon und 
dergf. auf. Man unterwirft den Stein oder das rohe Schwefelerz 
einer Oxydation, die so zu leiten ist, dal? der Schwefel nicht, 
wie bisher, vbllig oxydiert wird, sondern zum Teil mit dem 
oxydierten Eisen eine Yerbindung eiugehen kann. Dies wird 
zweckmaBigerweise dadurch bewirkt, dafo man durch die ge- 
schmolzene Masse Luft hindurchleitet, bis die Masse teigig zu 
werden anfangt und ihre leichtflussige Beschaffenheit verliert. 
Es hat sich ergeben, daB es im allgemoinen zweckmaGig ist, 
das Einblasen von Luft so lange fortzusetzen, bis der Schwefeł- 
gehalt der geschmolzenen Yerbindung von Eisenoxyd und 
Schwefeleisen etwa 5 v. H. betriigt. Da Kupfer eine groGere 
Yerwandtschaft zum Schwefel zeigt ais Eisen, so wird hierbei 
der mit dem Kupfer verbundene Schwefel im wesentlichen 
nicht angegriffen. Es werden also beim Ausgiefien der Masse 
aus dem zur Behandlung dienenden GefiiB zwei Korper er- 
halten, niimlich Schwefelkupfer und die leichtflussige Yer
bindung von Eisenoxyd und Schwefeleisen.

Um die Eiscnoxydsulfidverbindungen zu bilden, ist es yon 
Wichtigkeit, die Oxydation in Gegenwart eines stark basischen, 
seine Wirksamkeit wahrend des ganzen Schmelzyorganges bei- 
behaltenden und demgemaB keine Yerbindung mit dem Einsatz 
selbst eingehenden Stoffes yorzunehmen. Zu diesem Zweck 
wird der Schmelzofen mit einem basischen Futter, beispielsweise 
Magnesia, Kalk oder dergl., die mit einem geeigneten Binde- 
inittel angemacht werden, yersehen. Die Gegenwart von 
Kieselsiiure ist mbglichst zu yermeiden, weil es bei Gegenwart 
saurer Zuschliige, trotz sorgfiiltigster Regelung der Oxydation, 
nicht mbglich ist, die gewiinschte leichtflussige Yerbindung von 
Eisenoxyd und Schwefel zu bilden. Kleine Mengen yon etwa 
yorhandener Kieselsiiure sind nicht schiidlich.

59 C. 154389, vom 19. Marz 1903. Friedrich 
Grumbacher in Tegel b. Berlin. Druckhiftflilssig- 
keitsheber.

Die Leistung der bisherigen Druckluftfliissigkeitsheber ist 
im allgemeinen gering, sodaB selbst bei yorteilhaftester Bauait 
und Abmessung der einzelnen Teile unter Beriicksichtigung aller 
Umstiinde eine hbhere Gesamtnutzwirkung ais 33 pCt. nicht er
reicht wird.

Dieses kommt daher, daB die Bildung der Luft und 
Fliissigkeitskolben, namentlich im mittleren und oberen Teile 
der Fbrdersiiule, nicht mehr so regelmiiBig stattfindet, bezw. 
die gebildeten Kolben ihre Form beibehalten, wie dies in der 
Niihe des FuBstiickes der Fali ist. Es findet yielmehr, etwa 
beim ersten Drittel der Fbrdersiiule, eine Durchbrechung der 
Fliissigkeitskolben, d. h ein Durchstrbmen der Luft statt, so
daB nicht mehr Kolben von Luft und Fliissigkeit, beispielsweise 
Wasser, dem Fbrderrohr entstrbmen, sondern ein bestiindiger 
Luftstrom, der in Zwischenraumen yon schlauchartig gebildeten 
Wasserkbrpern umgeben ist.

Um vorstehenden Uebelstand zu verhiiten, wird gemiiB der 
Erfindung das Durchstrbmen der Luft durch die Wasserkolben 
yerhindert.

Zu diesem Zwecke werden in die Fbrdersiiule feste Korper 
eingefiihrt, welche die Luft- und Wasserkolben getrennt halten 
bezw. eine Formiinderung der Wasserkolben durch die Luft, 
derart, daB die Luft durch den Wasserkolben hindurchtreten 
kann, yerhindern.

61 a. 153 342, vom 21. Dezember 1902. Bernhard 
Loob jr. in Coln a. Rh. Yorrichtung zum Atmen in 
•mit Iłauch o. dgl. erfullten Raumen.

Die Rauchluft tritt bei a in die Yorrichtung ein, geht zu- 
niichst durch ein Yorfilter 1, dann durch Trockenfilter 2 und 3, 

strbmt hierauf nacheinander durch einen FluSsigkeitsbehalter 4 
ein Natronkalkfilter 6, einen zweiten Fliissigkeitsbehalter 7 
und gelangt schlieBlich bei b in den At mungsschlauch. Die 
nach b zuruekkehrende ausgeafmete Luft wird wie dies die 
Linie d der schematischen Zeichnung (Fig. 3) andeutet, vor das 
Yorfilter 1 in die Rohrleitung geleitet und durchstrbmt mit der 
Rauchluft yermischt, siimtliche Teile der Yorrichtung, wobei sie 
sich stark abkilhlt. Bei b wird die auf diese Weise wieder 
atembar gemachte ausgeatmete Luft zusammen mit der voll- 
standig gereinigten Rauchluft aufs neue eingeatmet. Der 
Sauerstoff wird einer • yerdichteten Sauerstoff enthaltendcn 
Flasche 9 unter entsprechender Druckverminderung entnommen, 
in einen Expansionsbehalter 10 geleitet und dann innerhalb des 
Filters 6 mit der'gereinigten Rauchluft und der ausgeatmeten 
Luft yermischt.

Falls man aus dem Freien durch eine Schlauchleitung frische 
Luft zufuhren will, so wird sie in das Filter 2 eingefuhrt und 
beschreibt dann im iibrigen den Weg der Rauchluft.

Die yerschiedenen Behalter 1 bis 10 sind derart angeordnet, 
daB eine wenig Raum einnehmende und doch in allen ihren 
Teilen leicht zugiingliche Yorrichtung entsteht, welche beąuem 
auf den Rucken geschnallt werden kann, indem man Riemen 
durch die Schlaufen y zieht. Dabei sind die Anschliisse und 
Yerbindungen derart ausgebildet, daB in kiirzester Zeit die Ein- 
und Ausschaltung des einen oder anderen Mittels zur Ermbg- 
lichung des Atmens zu bewirken ist, und daB insbesondero auch 
die Regelung der Sauerstoffzufuhr je nach Bedarf auch wahrend 
der Anwendung der Yorrichtung in bequemster Weise ge- 
schehen kann

61 a. 153 654, vom 16. Noyember 1902. Bernhard 
Loeb jr. in Coln a. Rh. Yorrichtung zum Atmen in. 
mit Iłauch o. dgl. erfullten Rliumen mit mehreren Filter- 
schichten.
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SchluG tritt die Luft d 
leitung 2.

Die Filter x und r

Der Gegenstand der Erfindung ist in 
der Zeichnung sćhematisch veranschau- 
licht. Die Luft tritt durch einen Schlauch 
a in die Yorrichtung und teilt sich, 
nachdem sie die mit Watte gefiillte 
Filterkammer b durchstromt hat, in 
zwei Zweiga, welche durch Róhren cd 
nach den GefaGeu of strómen Am 
Boden dieser G faBe ist eine beliebige 
Reinigungs- und Abkuhlungsiliissigkeit 
vorgesehen, welche von der Luft durch- 
strómt wird, indem letztere auGen an 
Hohlkegeln gh herąb- und innerhalb 
dieser Hohlkegel in die Hbhe steigt. 
Die aus den GefiiBen ef ausstromende 
Luft vereiuigt sich in dem Yerbindungs- 
rohre i wieder und strómt durch die 
Fliissigkeit eines dritten, wie die Ge- 
fiiGe e f eingerichteten GeKiBes k. Hierbei 
nimmt sie den umgekehrten Weg, d. h. 
sie sinkt innerhalb des Hohlkegels m 
herab und steigt dann an seiner AuGen- 
seite in die Hbhe. Alsdann strómt sie 
durch eine Leitung n zu einem Raum o 
eines groGen Gehiiuses p und aus 
diesem in ein zylindrisches Filter q. 
Letztercs ist von einem Luftraum um- 
geben, der durch einen Gummibeutcl r 
begrenzt wird. Aus dem Gummibeutel 
strómt die Luft in einen Raum s und 
dann durch Leitungen t u zu den 
beiden Zylindcrn v w. In letzterem 
befinden sich Filter x y, in denen die 
Luft in die Hbhe geht, um dann durch 
ein GefaG z zu strómen, an dessen 
Boden sich Fliissigkeit befindet. Zum 
rch einen Stutzen 1 in die Atmungs- 

haben irgend eine zur Bindung von
Kohlensauie geeignete Fólluńg, wie z. B. Aetznatron oder 
Natronkalk, da sie vor allem zur Atembarmachung der ausge- 
atmeten Luft dienen sollen, welche bei dieser Yorrichtung nicht 
ińs Freie entweicht, sondern nach Bindung der Kohlensaure 
wieder eingeatmet wird. Zu dem Zwecke sind oberhalb des 
Stutzens 1, von weichem die Luft in die Atmungsleitung 2 
ubertritt, Ruckschlagventile 3 angeordnet, welche ein Ventil- 
gehiiuse 5 mit Yentilen besitzt, die sich beim Einatmen schlieGen 
und beim Ausatmen óifnen. Somit wird also die ausgeatmete 
Luft durch die Leitung 4 in das Gehiiuse p und den Gummi
beutel r gedrOckt, wo sie sich mit der von auGen eintretenden, 
bereits vorgereinigten Luft mischt, um darauf gemeinsam mit 
letzterer durch die Kohlensaure bindenden Filter xy und das 
FliissigkeitsgefaB z hiudurchzustrómen.

Oesterrcichische Patente.
5a. 15625, vpm 1. November 1903. Commandit- 

Ges. fiir Tiefbohrtechnik Tranzo & Co., yormals 
Fank & Co. in Wien. Yorrichtung zum Herauszichen 
non Rohren aus Bohrlochern.

GemaG der Erfindung wird bei Rohrziehern, bei denen das 
Festklammern gezahnter Klemmbacken in dem Rohre, welches 
gezogen werden soli, durch Hochziehen eines die Backen nach 
auGen drUckenden achsial rerschiebbaren Keiles erfolgt, ein 
zwangweises Lóscn der Klemmbacken dadurch erreicht, daG 
ein an einer Spindel des die Yorrichtung tragenden Gestiinges 
Lei drehbarer aber unverschiebbarer Ring beim Senken des 
Gestiinges und damit der Spindel auf die schrag verlaufenden 
Rucken der Klemmbacken wirkt und die letzteren nach innen 
driickt.

Dabei wird gleichzeitig der die Klemmbacken an das Rohr 
pressende Keil auGer Wirkung gebracht. Da dieser mit dem 
Gestiinge fest rerbunden ist und sich daher beim Senken des 
letzterem ebenfalls senkt und so die Klemmbacken freigibt.

lOb. 16062, vom 15. Dezember 1903. August 
Ecke in Tetschen A. E. Yerfahren zur Brikettierung.

Kohlenkleiu ron 15 mm KorngrbGe und darunter wird mit 
rerdiinnter roher Salzsiiure eingesumpft, die Lange abgezogen 

und die Kohle mit uberhitztem Dampf auf 110° C. erwarmt. 
Hierdurch wird die Kohle fast entwassert. Alsdann wird 
zwischen dem Kohlenbehalter und dem Dampfuberhitzer eine 
mit geschmolzenem Chlormagnesium beschickte Retorte ein-. 
geschaltet; das Chlormagnesium gibt, im uberhitzten Wasser- 
dampf erhitzt, den Chlorgehalt ais Ghlorwasserstoffgas ab (Mg 
Cl 2 + H2 6 = Mg O + 2 H Cl.). Zur Neutralisation der 
ron der Kohle aufgenommenen Satzsaure wird eine alkalische 
Gallerte verwendet, die fiir 100 kg Kohle aus etwa 2 kg Magnesia 
und 24 1 Wasser besteht.

Mit der Gallerte, die sich in Beriihrung mit der angesiiuerten 
Kohle verlliissigt, wird letztere rermengt und das Gemenge 
gepreGt. Sind ron der Kohle etwa 3 kg Salzsiiure aufgenommen, 
so erstarrt der nicht verfliissigte Teil der Gallerte nach der 
Pressung, indem der fliissige Teil eine chemische Ycrbiudung 
mit dem unverflussigten eingeht, zu einem die ganze Masse 
durchdringenden Zement. Es bildet sich niimlich Magnesium- 
oxychlorid. Bis dahin ist aber das Gemenge infolge seines 
Gallertgehaltes plastisch und die Kohlenteilchen selbst sind 
nach der Abpressung ihres Zwischenmittols brikettfahig. Ein 
iiberschussiges Wasserquantum wird dagegen nicht durch Pressuug 
entfernt, sondern es verdampft beim Abbinden des Zementes 
durch die sich nun hoher erhitzende Kohle.

10 b. 16207, vom 15. Januar 1904. Camillo 
Melhardt in Wessóln bei Aussig A. E. Yer
fahren zur Erhohung des Heizwertes non Brenn- 
materialien.

Um die beiden Yorgange der Brikettfabrikation/Entwasserung 
und Bitumenverauderung anf kórnige oder stiickige Kohle derart 
anzuwenden, daG dereń Struktur nicht verandert wird, wird auf 
die Kohle PreGluft zur Wirkung gebiacht, wobei der PreGluft 
Ole, Fette oder andere dem Bitumen ahnliche Stoffe in sehr 
fein verteilter Form zngesetzt werden. Auf diese-Weise wird 
das Wasser aus dem Brcnnstoff ausgetrieben.

Die der PreGluft zugesetzten Ole oder dergl. uben auf das 
Bitumen eine umso giinstigere Wirkung aus, je mehr ihre Zu- 
sammensetzung sich dom Bitumen des Brennstoffes nahert.

-10b. 16 052, vom 1. Januar 1904. Christian 
Harvebow II oman in Christian i a. Yerfahren zur 
Ilerstellung non Silizium unter gleichzeitiger Yorbereitung 
des in dem Rohmaterial enthaltenen Aluminmms zu seiner 
G-ewinnung.

GemaG der Erfindung wird das ais Rohmaterial verwendete 
Aluminiumsilikat unter Erhitzung mit einem Reduktionsmittel 
behandelt. Zu diesem Zwcck wird das Aluminiumsilikat z. B. 
gewbhńliche Tonerde, in einem Ofen, in weichem eine genugend 
hohe Temperatur erhalten werden kann, mit einem Reduktions
mittel in Mengenverhaltnissen erhitzt, welche derart bemessen 
sind, daB dieKicselsaure nebst gewissen basischen Yerbindungen, 
z. B. Fe 2 O 3, reduziert wird, wahrend das Aluminiumoxyd un- 
reduziert bleibt.

Ais Endprodukt wird man nach dem Schmelzeh Silizium 
nebst den Metallen der betreffenden basischen Yerbindungen, 
sowie eine Schlacke erhalten, die hauptsachlich Aluminiumoxyd 
euthiilt. Das erhaltene Silizium usw. kann in mehreren Stadien 
wiihrend des Prozesses abgestochen werden, und dadurch kann 
man eventuell mehr oder weniger ausgeschiedene Produkte, 
z. B. Ferrosilizium, gesondert von dem reinen Silizium erhalten.

40b. 16454, vom 15. Februar 1904. Paul Etienne 
G a b r e a u i n P ar i s. Yerfahren zur rationellen Erhitzung 
des Schmelzgutes elektrischer Oefen.

Das Wesentliche der Erfindung liegt darin, daG durch 
mechanische Mittel allmahlich und nacheinander jeder Punkt 
der iiuGeren Fliiche irgend eines die zu behaudelnde Masse 
euthaltenden GefiiBes in regelmiiBiger bestiindiger Folgę einem 
oder mehreren elektrischen Flammenbogen gegeniiber oder in 
mehr oder weniger innige Beriihrung mit diesen gebracht wird, 
bis die vollstiindige Schmelzung erfolgt ist. Die durch Strahlung 
zur Wirkung kommende Warme wird auf diese Weise Yóllig 
ausgenutzt.

40b. 16752, vom 1. Marz 1904. TrolIhattans 
Elektriska Kraftaktiebolag in StockhOlm. Yer
fahren zur Behandhing non Schmelzgut in elektrischen 
Strahhmgsbfen.
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Damit das Niedorschmelzen in clektrischen Strahlungsofen 
uuunterbrochen und ruhig vor sich gehen kann, mulś die Be- 
schickung derart in die Oefen eingeftihrt werden, dalś die 
unter Entwickelung von Gasen und Diimpfen sich abspielenden 
cheinischen Yorgiinge in einer gewissen Entfernung von der 
Warmequelle und mit miilśiger Lebh.iftigl-eit vor sich gehen, 
und dalś die Beschickung erst in teigfórmigem Zustande der 
Erhitzung unterworfen wird. Dieses wird nach yorliegendem 
Yerfahren dadurch erreicht, dafs die Einfuhrung der Beschickung 
in den Ofen an der Riickseite, d. h. an der von der Wiirme- 
quelle abgewendeten Seite des im Ofen befindlichen Schmelz- 
guthaufens derart geschieht, dalś der Haufen nach Malśgabe 
der Einwirkung der Wiirmequelle auf die ihr zugekehrte 
Bóschung des Schmelzgutes ununterbrochen vorwarts geschoben 
und die Bóschung in einer praktischen konstanten Entfernung 
von der Wiirmequelle gehalten wird.

40a. 16754, vom 1. Marz 1904. George Jones 
Atkins in Tottenham (Englaud). Yerfahren zur 
Chlorierung non Erzen und SletaUen.

Zur Chlorierung werden gemiifs der Erfindung die jetzt vor- 
wiegend auf elektrolytischem Wege gewonnenen chloratbaltigen 
Chlorsalze ycrwendet. Diese besitzen die sehr wertvolle Eigen- 
schaft, dafs sie, mit Sauren zusammengebracht, das Chlor nut 
trage •entwickeln, sodalś sich dasselbe stetig im Entstehungs- 
zustande befindet, unabhangig davon, ob die erforderliche Saure- 
menge auf einrnal oder allmahlich zugesotzt wird.

Englisehe Patente.
4861, vom 2. Marz 1903. Emile Bian in Les 

Ilauts Fourneaux de Domeldango (Luxemburg). 
, Yorrichtung zur Reinigung non Hochofen-Gasen und dergl.

GemiiB der Erfindung werden Hochofen-Gase oder dergleichen, 
die zum Betriebe von Gasmotoren oder zu iihnlicben Zwecken 
verwe»det werden sollen, dadurch von den in ihneu enthaltenen 
Staubteilchen gereinigt, dalś sie an mehreren durchlochten 
Schoiben vorbei geleitet werden, welche in Wasser oder in eine 
andere Reinigungsfiussigkeit tauchen und in Drehung yersetzt 
werden, so dafs sie stiindig mit einem Flussigkeitsiiberzug ver- 
sehen sind. Zu diesem Zweck sind auf einer in deu Stirn- 
wanden eines zylindrischen, liegenden, mit einem schragen 
Boden versehenen Kesśels a, der fast bis zur Halfte mit Wasser 
gefullt ist, gelagorten Achse b durchlochte Scheiben c angeordnet, 
welche einen etwas geringeren Durchmesser haben wie der 
Kessel. Zwischcn den Scheiben c sind mit der Kesselwandung 
verbundene Zwischenwiinde d yorgesehen, welche in Ringform 
etwa bis zur Oberflache der Reinigungsfiussigkeit hinabreichen. 
.Die Zwischenwiinde d zwingen die Gase, an den infolge ihrer 
Drehung stiindig mit frischer Reinigungsfiussigkeit uberzogenen

Scheiben c vorbeizustreichen und, an diesen ihre festen Yer- 
unreinigungon abzugeben. Der - sich an den Zwischenwanden 
ablagernde Staub wird von der von den Scheiben abgeschleuderten 
Fliissigkeit abgewaschen. Um die Gase zu kiihlen, sind im 
hinteren Teile des Kessels zwischen den Scheiben c je zwei 
Zwischenwiinde d angeordnet und in den von jo zwei Zwischen
wanden gebildeten, unten durch Wandę f geschlossenen Raumen 
Kiihlrohre g yorgesehen.

Der Staub, welcher sich in der Fliissigkeit abgesetzt hat, 
kann durch ein mit einem Schieber versehenes Rohr C aus dem 
Kessel entfernt werden. Das Gas tritt durch einen Kriimmer E 
in die Yorrichtung und verlalśt sie gereinigt und gekilhlt durch 
einen Kriimmer A.

5171, vom 5. Marz 1903. Georges Joseph Michel 
Leichnam in Denain (Frankreich.) Schrdmmascliine 
mit umlaufendcm Werkzeug.

In einem Rahmen A, der mit Muttern a versehęn ist, ist die 
Achse eines Motors C gelagert, welche vermittels eines mit 
einer spiralfórmig verlaufendeu Erhóhung versehenen Zwisclien- 
stiickes E (Fig. 2) die Schramkrone D triigt. Der Rahmen A ist 
vermittels zweier Gleitflachen in einem U-fórmigcn Gleitstiick F 
Yerschiebbar gelagert, welches in der wagerechten und in der 
senkrechten Ebenc drehbar auf einem Querstiick I befestigt ist. 
Das Gleitstiick F triigt die mit einem feststellbaren Handrad g 
versehene Yorschubspindel G, auf welcher die Muttern a des 
Rahmens A gefuhrt sind.

Fica.

FIGI.

Mit dem Querstiick _I sind zwei Hiilscn J gelenkig ver- 
bunden, die vermittels’ Schrauben an Spannsaulen K fest- 
geklemmt werden konnen. Dadurch dafs die Hlilseu J gelenkig 
mit dem Querstilck I verbunden sind, kann letzteres in jeder 
beliebigen Richtung zwischen den Spannsaulen festgeklemmt 
werden, so da(3 mit der Yorrichtung in jeder Richtung ge- 
schriimt bezw. geschlitzt werden kann.

6872, vom 25. Marz 1903. James Kennedy; 
Thomson u. Andrew Black Morison Smith in 
S h o 11 s (N o r d - E n g 1 a n d.) Fangnorrichtuno fur 
Fórderkorbe.

Das Gestell E des Forderkorbes 
hiingt Yermittels Ketten O und D an 
einem Glied A, an welches das 
Fórderseil B angreift. Mit dem 
Glied A sind zwei Stangen F und G 
gelenkig verbunden, die mit ihren 
freien Enden an zwei exzentrischen, 
gezahnten Scheiben H angelenkt sind, 
die ihrerseits in Laschen m eines 
Querstiickes M des Fórdergestelles 
drehbar gelagert sind.

Das Glied A greift mit einem 
runden Fortsatz durch eine Bohrung 
des Querstiickes M und .ist unterhalb 
des Qucrstuckes mit einer Schraube Yersehen. Zwischen der 
letzteren und dem Qucrstuck M des Fórdergestelles ist eine 
Feder L angeordnet, die sich in gespanntem Zustande befindet, 
wenn das Gestell an dem Fbrderseile hiingt.

ReiBt letzteres, so wird daher das Glied A durch . die Feder L 
nach abwarts gedriickt, und die Stangen E und G drehen die 
exzehtrischen Scheiben m. Hierdurch werden die Zahne der 
letzteren in feststehende Fiihrungen J eingedruckt und ver- 
hindern ein Fallen des Forderkorbes.

7203, vom 27. Marz 1903. Theodor Hillmer 
(H. Lapp Aktien - Gesellscliaft) Aschersleben 
(Deutschland). Vorricldzmg zum Bestimmen der Ab- 
weiclmng von BohrlSchern non der Senkrechten.
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In einem zylindrischen, mit Fliissigkeit ge- 
fullten Gehiiuse a, welches an einem Hohl
gestiinge in das zu messende Bohrloch hinab- 
gelassen wird, ist ein Pendel vermittels eines 
Kugellagers derart gelagert, dafs es bei einer 
Schraglage des Gehauses seino senkrechte Lagę 
behiilt. Oberhalb einer Spitze d des Pendels 
ist eine Platte c von weichem Metali angeordnet, 
welche auf einer Feder ruht, und von letzterer 
ron der Spitze des Pendels fern gehalten wird. 
Die Platte c triigt auf ihrer oberen Seite auf 
einer Spitze freischwingend eine Magnetnadel e, 
die auf der Unterseitc eines Schenkels eine 
Nase f triigt. Oberhalb der Magnetnadel ist 
in dem Gehiiuse a ein Kolben b vorgesehen, 
dessen Kolbenstange durch'eine mittlere Oeffnung 
des Deekels des Gehauses a hindurch gefuhrt 
ist, und auf ihrem oberen Ende einen kleinen 
Kolben b1 tragt. Zwischen letzterem und dem 
Deckel des Gehauses ist eine Feder ror- 
geSehen, die derart gespannt ist, dafs sie den 
Kolben b in der hbchsten Lagę halt.

Bei der Yerwendung der Yorrichtung wird 
wie folgt vorgegangen: Nachdem die Yor
richtung an einem Hohlgestiinge bis zu dem zu 
messenden Pnnkte in das Bohrloch hinabgelassen

ist, und sowohl das Pendel wie die Magnetnadel ihre natiirliche 
Lagę angenommen haben, wird durch das Hohlgestiinge irgend 
ein Drnckmittel (Wasser, Prelśluft oder dergl.) auf den Kolben 
b* geleret. Hierdurch wird letzterer und damit der Kolben b 
und die Platte c hinabgedrtickt, die Spitze f der Magnetnadel 
und die Spitze d des Pendels bohren sich in die Platte c ein und 
die Magnetnadel und das Pendel werden in ihrer Lagę fest- 
gelegt. Nachdem dann die Yorrichtung hochgebolt ist, kann 
aus der Stellung der Magnetnadel und des Pendels bestimmt 
werden, welche Lagę die Yorrichtung im Bohrloch an der zu 
messenden Stelle gehabt hat. Hieraus lafót sich alsdann die 
Neigung des Bohrloches berechnen.

Patente der Ver. Staaten’ Amerikas.
750657, vom 26. Januar 1904. Goorge A. Kenner 

in Horrin, J1 linois. (U. S. A.) Kolden-Separator.
Ein Behiilter A, dessen schrager Boden mit einem Sieb A1 

und an der tiefsten Stelle mit einer Klappe D versehen ist, ist 
an einer Seite rermittels zweier Zugstangen O3 an einem auf 
einer Welle O rorgesehenem Eszenter aufgehangt, und ruht mit 
der anderen Seite auf einem Ansatz A4 eines Gestelles B. Unte - 
halb des Behalters A ist ein Behiilter B1 angeordnet, dem durch 
ein Bohr B2 Druckwasscr zugefuhrt wird. Auf der Seite auf 
der der Behiilter A beweglich aufgehangt ist, ist oberhalb des 
letzteren in dem Gestell B eine Schuttrinne mit verstellbarem 
Schieber F1 vorgesehen. Unten an der Schuttrinne ist ein ver- 
stellbaręs Ablaufbrett F2, und unten an dem Schieber F1 ein 
Spritzrohr F3 angeordnet, dessen Ausspritzóffnnngen derart ge- 
richtet sind, dafs das aus dem Bohr austretende Wasser das 
Gut in den Behiilter A schwemmt. Der Schieber F1 und das 
Ablaufbrett F2 sind verstellbar gemacht, urn die Menge des dem 
Behiilter A zuzufuhrenden Gutes legeln zu kbnnen.

Die Klappe D ist rermittels zweier seitlicher Stangen derart 
mit auf einer Welle E vorgesehenen in ihrer Spannung ver- 
iiuderlichen Federn rerbunden, dafs sie sich sslbsttiit g bffnet, 
sobald die auf ihr ruhenden Steine und dergl. ein bestinuntes

Gewicht angenommen haben. An der festliegenden Seite des 
Behalters A ist letzterer mit einer Ablaufrinne versehen, die in 
eine Ablaufrinne A5 des Gestelles B mundet. Das in den Be- 
h Iter A fallende Gut rutscht infolge der dem Behiilter durch 
den Eizenter O2 erteilten Bewegung auf dem Sieb A hinab, 
W'obei das durch das Sieb tretende Druckwasser die leichteren 
Teile des Gutes, die Kohle und den Kohlenstaub, mitnimmt 
und iiber die Schuttrinne A5 aus dem Behiilter cntfernt, wahrend 
die schweren Teile des Gutes, Steine und dergl., sich auf der 
Klappe D ansammeln, bis diese sich infolge des auf ihr be- 
stehenden Druckes bffnet und die Steine und dergl in den Be- 
halter B1 fallen, in weichem sie sich sammeln und aus dem sie 
entfernt werden. Die Klappe schliefst sich, nachdem die Steine 
von ihr gerutscht sind, selbsttiitig durch die Wirkung der auf 
der Welle E angeordneten Federn.

750840, vom 2. Februar 1904. Christophor Cor- 
nelius Fox in Higginsville, Missouri. Brunnen-
Bohrer.

Der Bohrer besteht aus einem 
Blechzylinder 14, dem von einem 
rechteckigenBahmen 10, 11, 12, 13 
dieerforderlicheFestigkeitgegeben 
wird. Durch mittlere Bohrungen 
der Bahmenteile 10 und 11 sind 
zwei in einander angeordnete 
Wellen 15 und 19 getiihrt, die 
unten die Bohrwerkzeuge 18 und 
20 und oben je einen Elektromotor 
24 und 23 tragen. Die letzteren 
haben entgegengesetzten Drehsinn, 
so dafs die Bohrwerkzeuge in ein
ander entgegengesetzter Richtung 
umlaufen. Die Welle 19 beńtzt 
unten eine Spitze, die in das zu 
erbohrende Materiał eindringt. 
Das ganze Werkzeug wird rer- 
mittels eines Seiles an einem 
Bugel in das Bohrloch hinab- 
ge assen und die Motoren ein- 
geschaltet. Ist. der Zylinder mit 
erbohrtem Materiał angefullt, so 
wird die Yorrichtung, nachdem die 
Motoren abgestellt sind, hoch ge- 
holt und entleert.

751150, vom 2. Februar 1904. Alexander Dean in 
Denrer, Colorado. Elektromagnetischer Erzscheider.

Der aus weichem Eisen bestehende Kern 2 einer Drahtspule 1, 
die in einem geeigneten Bahinen gelagert und mit einer Dynamo- 
masehine rerbunden ist, ragt zu beiden Seiten aus der Spule 
vor, und triigt auf jeder Seite der letzteren je eine Kurbeł 3 
bezw. 3 a, die ihrerseits mit keilfbrmigen E senstilcken 5 bezw. 
5a Yersehen sind, und zwar ist das Eiseustuck 5 mit dem posi- 
tiven, und das Eisenstiick 5a mit dem negatiren Pol des Kernes 2 
rerbunden. Die Eisenstiicke 5 bezw. 5 a sind einerseits auf ihren 
Spitzen mit Fuhrungsrollen 21 bezw. 21 a rersehen und tragen 
andererseits rermittels Briicken 7 und 7 a und rermittels von 
mit Schrauben 8 bezw. 8a rersehenen Gabeln 11 bezw. 11 a 
■Scheiben 10 bezw. lOa. Die Achsen 12 bezw. 12a der letzteren 
sind mit Biemeuscheiben rersehen, durch welche der Antrieb 
der Scheiben 10 bezw. lOa in der durch Pfeile angedeuteten 
Bichtung erfolgt. Ueber die. Scheiben 10 bezw. 10 a und die 
Filhrungsrollen 21 bezw. 21 a sind endlose Bander 16 bezw'. 18 
gelegt. Das Band 18 triigt rechtwinklig zu seiner Fliiche an
geordnete Lęisten 19 aus weichem Eisen.

Dar Gut, welches der Scheidung unterworfen werden soli, 
wird dem endlosen Band 16 durch einen Schutttrichter 17 zu
gefuhrt, und durch das Band in der Pfeilrichtung weiter 
befórdert. Die metallischen Teile des Gutes werden ron den 
iiber das Gut hinweggefiihrten Leisten 19 des Forderbandes 18, 
denen ron dem Kern 5a negatirer Magnetismus erteilt wird, 
angezogen, festgehalten und mitgenoinmen. Sobald die Leisten 19 
die obere Fliiche des Eisenteiles 5a iiberschritten haben, fallen 
die metallischen Teile ron den Leisten ab, werden ron dem 
Forderband weiter befórdert und rerlassen es, wenn es sich um 
die Seheibe 10 a legt. Der nicht metallische Teil des Gutes 
fallt ron dem Forderband 16 ab, wenn dieses sich um die 
Fiihrungsrolle 21 legt.
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Die Eisenstiicke 5 und 5 a konnen durch Drehen derKurbęln 
3 und 3 a gegeneinander verstellt werden.

751807, vom 9. Februar 1904. Heinrich Potter 
in Dortmund (Deutschland). Sprengstoff.

Der Sicherheits-Sprengstoff besteht aus folgenden Stoffen, die 
in dem angegebenen Yerhaltuis mit einander innig vermischt 
werden: 82,7 % Ammoniumnitrat, 1 % Dinitrobenzol, 11,5% 
Kurkuma und 4,8 % Oxalsaures Kupfer.

Die Menge der einzelnen Bestandteile des Sprengstoffes 
richtet sich einerseits nach der Grotse der Sprengwirkung, die 
erzielt werden soli, andererseits damach, wie grofs der Wider- 
stand des Sprengstoffes gegen atmosphiirische Einfiiisse sein soli.

Biicherschau.
Lehre von den Erzlagerstatten, von Beck. Zweite, 

hen durchgearbeitete Auflage. Mit 257 Figuren und 
einer Gangkarte. Berlin. Borntraeger, 1903.

Kaum drei Jahre nach dem Erscheinen der orsten 
Auflage hat sieli die Herausgabe der zweiten notwendig 
erwiesen, ein Beweis, daG die Nachfrage nach einem auf 
der Hohe unserer heutigen Kenntnis stehenden Lehrbuchę 
der Lagerstattenkunde groB ist.

Wesentliche Yeranderungen hat das Werk, wie zu 
erwarten war, gegenilber der orsten Auflage niclit erfahren. 
Aucli sein Umfang ist, trotz vielfachor Erganzungen, kaum 
gewachsen, da durch Anwendung kleineren Druckes an zahl- 
reichen Stellen Raum gespart ist.

Neu ist die Ubersicht ilber die gebrauchlichsten Ein- 
heiten bei Angabe .der Metallgehalte von Erzen.

Mehrfach sind Anderungen in der Gliederung des Stoffes 
oingetreten.- So finden sieli z. B. in der neueren Auflage 
die Trummerlagerstatten von Gold aus dem Kambrium der 
Black Hills, die karbonischen Goldlagorstiitten aus Australien, 
Amerika und Europa und die mesozoischen Goldkonglomerate 
unter den sekundaren Lagerstiitten, wiihrend sie fruher ais 
„schichtige Golderzlagerstatten palaozoischen und meso- 
zoischen Alters" zu dem Abschnitt: „Erze ais Sediment- 
gesteine" gestellt waren.

. Personliche Beobachtungen des Yorfassers auf Reisen 
und ein fleiBiges Studium der reichen Lagerstattenliteratur 
der letzten Jahre haben das Materiał zu vielfachen Er
ganzungen einzelner Abschnitte geliefert. Mz.
Die Ziindungen durch verdichteten Sauerstoff und 

die Explosionsgefahr des Stickoxyduls. Yon 
Dr. H. Rasch, Kgl. Geworbe-Inspektor. 86 Seiten. 
Mit 16 Abbildungen, Weimar, Yerlag von Carl 
Steinert 1904. 1,80

Die in PreuBen bevorstehende gesetzliche Neuregelung 
des Yerkehrs mit komprimierten Gasen veranlaBte den 
Yerfasser, der bereits auf dem V. Internationalen KongreG 
fur angewandte Chemie zu Berlin 1903 mit einem Referat 
ilber die Explosionsgefahr von in Bomben eingeschlossenen 
komprimierten Gasen horvorgetreten ist, die mehrfachen 
diesbeziiglichen in der Zeitschrift fur komprimierte und 
fliissige Gase (1902, 1903) ver6ffentlichten Arbeiten in 
Form einer Monographie zusammenzustellen.

Das Buch behandeR im 1. Teil die Selbst- 
entziiudungen durch komprimierten Sauerstoff, 
wobei die Ziindungen bei der Kompression von Gasen und 
diejenigen bei ihrer Yerwendung einer gesonderten Be- 
trachtung unterzogen werden.

Die Ziindungen bei der Kompression von Gasen sind 
bislang experimentell noch nicht aufgeklart. Unter Zu- 
grundeleguug der kinetischen Gastheorie kann man sich 
indessen vorstellen, daB durch einen rasch gefulirten StoB 
des Pumpenkolbons einzelnen Molekulen eine śehr hohe 
Geschwindigkeit erteilt wird. Obwohl demnach die mittlere 
Temperatur noch keineswegs den Entzundungspunkt erreicht 
hat, konnen an einzelnen Punkten sehr hohe Temperaturen 
auftreten. Explosive Gasgemische sollen demzufolge iiber- 
haupt nicht komprimiert Werden, und bei der Kompression 
oxydierender Gase sind entflammbąrę Stoffe, wie Schmierol 
und Glyzerin, sowohl aus den Fiillbehaltern wie den 
Pumpenkolben ferii zu halten.
• Die Ursachen der Ziindungen bei der Expansion von 
Gasen sind durch eine Reihe yon Yersuchen, welche ein- 
gehend beschrieben werden, einer scharfen Beleuchtung 
unterzogen worden. Die Annahme, daB den Zundungen 
eine durch das stromende Gas allein herbeigefilhrte Reibung 
oder eine durch die Gasstromung verursachte Steigerung 
der Oxydationswirkung zu Grunde liegt, hat sich nicht 
bestatigt, ebensowenig wie das Auftreten elektrischer 
Spannungen nachgewiesen werden konnte. Eingehende 
Yersuche werden ilber die Entzundungstemperaturen von 
Schwefeleisen und Goldschwefel (5fach Schwefelantimon) 
mitgeteilt, dereń leichte Entzilndbarkeit durch stromende 
Luft mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Ursache der bei 
der Beforderung von Benzin und Teerblen beobachteten 
Explosionen bildet. Rasch fiihrt indessen die Ziindungen 
beim Offnen von Sauerstofflaschen nicht auf einen roinen 
Oxydationsvorgang, sondern auf Funkenbildung zuriick in- 
folgo der Reibung fester Partikel (Sand- oder Eisen- 
splitterchen) an don Wandungen der Yentilausstrómungs- 
kaniile. Der experimentelle Beweis ftir die Richtigkeit 
dieser Annahme ist in der Woise gefiihrt, daB fein ge- 
pulvertes Eisen bezw. Eisenfeilspiihne und Hammerschlag 
mit Sand oder Schmirgelpulver gemischt in eine Stahlflasche 
gebracht wurden, die hierauf mit Sauerstoff von 125 Atm 
Druck gefiillt wurde. Nachdem die Flasche geschilttelt 
war, schossen beim Offnen des Yentils, insbesondere wenn 
letzteres nach unten gerichtet war, starkę Feuerstrahlen 
heryor, die das Yentil anschmolzen bezw. verbrannten. 
Audi die beim Offnen von Wasserstofflaschen vor- 
gekommenen Zundungen fiihrt Rasch auf die gleiche Ursache 
zuruck.

Im 2. Teil des Buches wird die Explosionsgefahr 
des Stickoxyduls behandelt. Nach einer einleitenden 
theoretischen Betrachtung ilber die Eigenschaften der 
medizinisch bedeutungsvollen Lachgase werden eine Reihe 
von Yersuchen ilber den in den mit verflilssigtom Stick- 
oxydul gefiillten Behaitern herrschenden Druck, die 
Explosionsfahigkeit des Stickoxyduls, sowie von Yersuchs- 
sprengungen und BeschuBproben leerer und in verschiedener 
Weise gefiillter Stahlflaschen angefiihrt, dereń Ergebnisse 
durch Abbildungen veranschaulicht werden. Im AnschluG 
daran wird die Explosion einer Stickoxydulflasche in Berlin 
(1900) erbrtert, bei der os sich zweifellos urn einen 
thermischen Zerfall des komprimierten Gases gehandelt hat, 
wahrend Rasch, nach dem negativen Ergebnis einer kiinst- 
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lichen Ziindung durch yon auBen bewirkte Erhitzung, ais 
Initialimpuls in gleicher Weise, wie bei den Ztindungen 
durch komprimierten Sauerstoff, Funkenbildung durch 
Reibung fester harter Korper gegen den Ausstrbmungskanal 
annimmt.

Den SchluB beider Abhandlungen bilden praktische 
Yorschlage zur Yerminderung der Explosionsgefahr bei der 
Handhabung der fraglichen verdichteten Gase.

Wie sich aus der obigen summarisćhen Inhaltsangabe 
ersehen laflt, enthalt das Buch eine Menge interessanten 
und namentlich mit Rticksicht auf die mitgeteilton zahl- 
reichen Yersuche praktisch bedeutungsvollen Materials. 
Dabei ist die Darstellung ubersichtlich und knapp. sodaB 
das Buch Interessenten, denen die Zeitśchrift fiir kompri- 
mierte und fliissige Gase nicht zuganglich ist, zur Be- 
schaftung nur empfohlen werden kann.

Dr. Den ker.
Die Prefsluft-Erzeugung und Verwendung. I. Die 

PreBlufterzeugung. Yon C. Heinel. Yerlag von 
Karl Steinert in Weimar. 1904.

Das Werk stellt don ersten Teil einer gróCeren Arbeit 
dar, in welcher der Yerfasser zunachst die PreBluft- 
erzeugung in Zylinder-Kompressoren behandelt. Er kommt 
dahei zu dem SclihiB, daB ein Kompressor untor folgender 
Bedingung ain wirtschaftlichsten arbeitet:

1. Der Kompressor muB bei gegebenem Zylindervolumeń 
einen mbglichst groBen volumetrischen Wirkungsgrad 
haben.

2. Das gefbrderte Yolumen muB ein mbglichst grofies 
Luftgewicht darstellen, d. h. der Wirkungsgrad nach 
dem geforderten Gewicht mbglichst grofi sein.

3. Zur Kompression soli ein mbglichst geringer Arbeits- 
bedarf nbtig sein.

4. Die Wirkung des Kiihlwassers soli mbglichst intensiv 
sein.

5. Die PreBluft soli mbglichst wenig Feuchtigkeit 
enthalten.

6. Die Anlagekosten sollen in richtigem Yerhaltnis zur 
Leistung stehen.

Beziiglich des volumetrischen Wirkungsgrades will der 
Yerfasser abweichend yon den bisherigen Anschauungen, 
wie sie von Ihering, Koster u. a. vertreten werden, noch 
die Dichtigkeit der einzelnen Organo des Kompressors 
berucksichtigt wissen. Er gibt indessen solbst zu, daB 
diese Werte nur schiltzungsweise festgelegt werden konnen, 
da noch zu wenig Yersuchsresultate rorliegen, und die 
Ausfuhrung von derartigen Yersuchen in der Praxis schwer 
zu bewerkstelligen ist.

Im ubrigen diirfte das Werk ais Handbuch zur Er- 
ganzung der einschlagigen Literatur wohl zu empfehlen 
sein. K. M.
Hilfsbuch fur den Maschinenbau. Yon Er. Preytag, 

Professor, Lehrer an den technischen Staatslehr- 
anstalten in Chemnitz. Mit 867 Textfiguren und 
6 Tafeln. . Berlin 1904. Yerlag von Julius Springer.

Das Buch soli in ahnlicher Weise wie die Hutte fiir 
den Maschinenbauer ein Nachschlagebuch sein. Nach der 
ublichon mathematischen Einleitung wird der allgemeine 
Maschinenbau ais Grundlage fiir den Konstrukteur ein- 
gehender behandelt. Der Teil fiir Kraft- und Arbeits- 
maschinen weist ais besondere Neuerung eine genauere 
Besprechung der Gasmaschinen und Dampfturbinen auf. 
Fur viele ausubende Ingenieure diirfte ais groBe 
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Annehmlichkoit die fast ausschlieBliche Yerwendung der 
niederen Mathematik hervorzuheben sein. In einem be- 
sondoren Anhange sind Warmeeigenschaften und Roibungs- 
koeffizienton yerschicdener Korper, die deutschen Normal- 
profile fiir Walzeisen, MaBe und Gewichte verschiedener 
Bander mit Yergleichungstabellen, Auszuge aus dem 
Patentgesetz und der Gebiihrenordnung aufgenommen 
worden.
Allgemeines Berggesetz fiir die Preufsischen Staaten 

in seiner jetzigen Fassung nebst kurzgefaBtem voll- 
standigen Kommentar und Ausziigen. aus den ein
schlagigen Nebengesetzen. Dritte verbosserte uud 
vermehrte Auflagę von Dr. Adolf Arndt, Geh. Berg- 
rat und o. b. Prof. zu Kbnigsberg i. Pr. Leipzig, 
Yerlag von C. E. M. Pfeffer, 1904.

Die dritte Auflage des nicht nur in Fachkreisen be- 
kannten und geschatzten Kommentars bringt den fruheren 
Auflagen gegeniiber mehrere Erweiterungen. Einerśeits 
haben die letzten Novellen (iiber Erdbl, Salz usw.) eine 
eingehende Bearbeitung gefunden, anderersoits sind auch 
mehrere neu aufgetauchte Fragen, z. B. die zivilrechtliche 
Anfechtung von Mutungen auf Grund persbnlicher Anspriiche,. 
der Betriebszwang usw. behandelt. Dagegen sind die auf 
das Kesselwesen beziiglichen Ausfuhrungsvorschriften fort- 
gelassen.

Es sei noch heryorgehoben, daB die zahlreichen, mit- 
unter sinnentstellenden Dnickfohler der zweiten Auflage- 
durchweg verbessert worden sind. J.

Zur Besprechung eingegangene Biicher:
(Die Redaktion beliiilt sich eine eingehende Besprechung geeigneter 

Werke vor.)
Meyer, Richard: Jahrbuch der Chemie. Bericht iiber die- 

wichtigsten Fortschritte der reinen und angewandten 
Chemie. XIII. Jahrgang 1903. Braunschweig, Druck. 
und Yerlag von Friedrich Yieweg und Solin, 1904. 
14 JL .

S c h a f e r , G.: General - Tarif fiir Kohlen - Frachtem 
XXX. Jahrgang. Band II. Aufgestellt nach offiziellen- 
Qnellen. Elberfeld, Druck und Yerlag der Baedekerschen 
Buch- u. Kunsthandlung u. Buchdruckerei, A. Martini & 
Gruttefien, G. m. b. H., August 1904. Brosch. 15 JL, 
geb. 16 JC.

Zeitschriftenscliau.
(Wegeu der Titel-Abkiirzungen vergl. Nr. l.j

Mineralogie, Geologio.
Wie ist dem Abbróckeln der Insel Holgoland 

Einhalt zu gebieten? Yon Conze. Z. f. pr. Geol. Aug. 
S. 257/61. 1 Kartę. 3 Tafeln. Das allmahliche aber 
stetige Abbróckeln ist in der Hauptsache der Einwirkung 
der Atmospharilien auf zahlreiche vorhandene Yerwerfungen 
zuzuschreiben. Das Meer tragt nur geringere SchukU 
Ais AbwehrmaBregeln werden vorgeschlagen, Drainage, 
Kanalisation und Sichorung der Kanten durch Mauerung 
und Pflasterung.

Petroleum in Deutschland und das Yorkommen 
inWietze. Von Hoyer. J. Gas-Bel. 30. Aug. S. 762/8. 
Yortrag auf der 44. Jahresversammlung des Deutschen 
Yereins von Gas- und Wasserfachmannern in Hannover 
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1904. Allgemoine Erbrterungen ilber Zusammen- 
•setzung, Entstehung. und Yorkommen des Petroleums. 
Geschichte der Ębiroleumgewinnung in Wietze. Geologische 
Verhaitnisso. Der heutige Stand der Bohrversuche.

Der artesische Brunnen von GroBzossen bei 
Borna (Bezirk Leipzig). Von Gabert. Z. f. pr. Geol. 
August. S. 261/3. 1 Textfig. Bei einer Brunnen-
bohrung wurde unter artesischem Druck stehendes Wasser 
im Buntsandstein erbohrt. Der WasserausfluB sank von 
Februar bis Juli von 19 Sek/1 auf 0,37 Sek/1.

Coalfields and earth movements. Coli. G. 
26. Aug. S. 404. Ober das Auftreten nachkarbonischer 
■Gebirgsstorungen und ihre Einwirkung auf die englischen 
Kohlenvbrkommen.

Bergbautechnik (einschl. Aufbereitung pp.)
The mechanical ongineering of collieries. 

(Forts.) Yon Futers. Coli. G. 19. Aug. S. 350/1. 
23. Textfig. Das Fbrdergerust des Kohlenbergwerks 
Tingley. Der oborę Teil mit der Yerlagerung der Seil- 
scheiben. Einzelheiten aus der Gerilstkonstruktion. Der 
Aufbau der Treppe, und Coli. G. 26. Aug. S. 396/7. 
6 Fig. 'Berechnung ftir die FOrdergerust-Konstruktion.

Underground wire-ropo haulage. Ir. Coal. 
Tr. R. 26. Aug. S. 621. 4 Abb. Beschreibung der 
unterirdischen Seilforderung der Cóal yalley mining companys 
■colliery at Cable and Sherrard, III., ais typisches Beispiel 
ftir amerikanische Anlagen dieser Art. Berechnung der 
durch Einfuhrung der StreckenforderungerzieltonErsparnisse.

Etude theorique et expórimentale de la 
machinę d’extraction. Yon Henry. Rev. univ. Juli. 
S. 1/65. 2 Tafeln. Beschreibung der Yersuchsdampf- 
maschine. Die Yersuche und ihre Ergebnisse. Zukunfts- 
aussichten der Dampffordermaschine. Yorteile des elek- 
trischen Antriebes. Ausnutzung des Abdampfes nach 
Rateau.

Resultats d’experiences sur un ventilateur 
Guibal a volute collectrice. Yon Lagage. Rev. univ. 
Juli. S. 99/105. 1 Tafel. Yersuche an einem Guibal- 
Yentilator, der auf Scbacht II der Charbonnages de 
Fontaine — l’Eveque an Stelle zweier Lambert-Yentilatoren 
zur Aufstellung gelangt ist.

Mercur mining methods. Yon Dem. Min. & Miner. 
Aug. S. 1/3. 4 Abb. Beschreibung der GewinnuUgs- 
Arbeiten und Angabe der Koston bei den Quecksilber- und 
Golderzgruben zn Mercur, Utah.

Segundo coke plant. Yon Hosea. Min. & Miner. 
Aug. S. 4/10. 9 Abb. Beschreibung der Kohlenwasche 
und groBen Koksofenanlage (4 Batterien von je 200 Ofen!) 
der Colorado Fuel and Iron Co. in Segundo, Colo.

Los houillieres a l’exposition d’Arras. (1904.) 
Rev. Noire. 28. Aug. S. 301/5. 5 Abb. Besprechung eines 
neuen Yerfahrens (Couli-Le'vy) zur ILtotellung von Briketts, 
welches in Karwin zur Anwendung gelangen wird. Die 
Feinkohle mit Kornerdurchmesser bis zu 8 mm wird 
mit bestimniten Mengen von Magnesia und Magnosium- 
chlorur vermengt und dann einem Druck von 200 bis 
250 Atmospharen ausgesetzt. Die Yerwaltung der Grnben 
von Lievin hat den Plan der Wetterfuhrung ihrer sehr 
schlagwetterreichen Baue, eine Beschreibung eines elek- 
trischen Kabels zum Schachtabteufen und eine senkrecht 
stehende rierzylindrigo Yerbund-Fórdermaschine ausgestellt.

Die magnetische Aufbereitung in Laurenburg 
a. d. Lahn. B. H. Ztg. 26. Aug. S. 465/6. Be

schreibung eines Mechernich-Apparates zur Trennung von 
Spateisenstein und Blende. Im AnschluG daran Bemerkungen 
ilber den Wetherill-Apparat vom Humboldt.

Maschinen-, Dampfkesselwesen, Elektrotechnik.
Die Weltausstellung in St. Louis. Yon Frolich. 

Z. D. Ing. 27. Aug. S. 1281/96. 28 Textfig. Ein-
loitung. Die Maschinenhalle und die darin ausgestellten 
Maschinentypen, Dampfdynamos und Dampfturbinen ver- 
schiedener Systeme. (Forts. f.)

Beitrag zur Untersuchung des Yerhaltens von 
Francisturbinen bei Yeranderter Wassermenge, 
Umdrehungszahl und Gefallhdhe. Yon R. Baumands. 
Dingl. P. J. 20. Aug. S. 529/32 und 27. Aug. 
S. 547/82. 7 Abb. Yerfasser will zeigen, wie das
Yerhalten von Francisturbinen, dereń Hauptabmessungen 
bekannt oder irgendwie ermittelt sind, fur jeden beliebigen 
Zustand, d. h. ftir jede Wassermenge, SchaufelOffnung, 
Umdrehungszahl und Gefallhóhe auf weit einfachere und 
rascher zum Ziel filbrende Weise, ais bis jetzt in der 
Literatur angegeben ist, untersucht werden kann.

Parsons Dampfturbine von 3200 KW. Leistung 
von Singer. E. T. Z. 25. Aug. 5749/50 9 Kurven. Yor- 
trag in der Elektrot. Gesellscliaft Frankfurt a. M. Ober die 
seit 1’/2 Jahrcn im stiidt. Elektrizitatswcrk in Frankfurt 
in Betrieb befindlichen Turbino mit Dampfverbrauchskurven 
bei yersch. Dampfdruck und Uberhitzung und Tourenande- 
rungskurren.

Die D rahtseilbahnen. Yon Stephan. (Forts.) 
Dingl. P. J. 20. Aug. S. 533/7. 12 Abb. (Forts. f.)

Sonderbauarten derHebezeuge ftir den Eisen- 
bahnbetrieb. Yon A. Martens (Forts.). Dingl. P. J. 
27. Aug. S. 552/6. 6 Abb. (Forts. folgt).

Welded boiler furnaces; St. Louis Exhibition 
Engg. 26. Aug. S. 286. 2 Abb. In der Maschinenhalle 
der Weltausstellung in St. Louis erregen die von den 
Continental - Eisen - Werken in Brooklyn hergestollten ge- 
schweiBten Lokomotiv-Feuerbilchsen berechtigtes Aufsehen. 
Die Herstellungskosten sind nach Angabe der Erbauer ge- 
ringer ais durch Nietung hergestellte Feuerbilchsen. Die 
durch Undichtwerden der Nietnahte hervorgerufenen Repara- 
turen fallen naturlich bei dieser Art vollstandig fort.

Yersuche uber die Festigkeitseigenschaften 
von FluBeisenblechen bei gewohnlicher und 
hjoherer Temperatur. Yon Bach. Z. D. Ing. 27. Aug. 
S. 1300/8. 4 Textblatter. Die Ergebnisse der Unter
suchung von 15 alten und neuen Feuor- und Mantel- 
blechen werden zusammengefaBt und in zeichnerischen 
Darstellungen erlautert.

The generał electric company’s exliibit at 
St. Louis. Engg. 26. Aug. S. 268/70. 10 Abb. (Forts. 
folgt). Die Allgemeine Elektrische Gesellscliaft (Amerika) 
hat im Elektrizitatspalast auf der Ausstellung einen grofien 
Raum ftir ihre Erzeugnisse eingenommen. So sieht man 
dort das Modeli der groBten Dynamo der Welt von 10 0 0 0 PS., 
bestimmt fur die Niagara-Fall-Gesellschaft, die drei der- 
artige Maschinen bestellt hat. Da die Maschine direkt 

, durch Turbinen getrieben wird, so ist sie horizontal gelagert. 
Ferner ist ein Transformator fiir 2333 KW. Leistung 
ausgestellt, der durch Wasser gekuhlt wird. Er ist fahig, 
Stroni bis auf 55 000 Yolt żu transformieren. Bei voller 
Beanspruchung gibt die Firma 98 pCt. Nutzeffekt fur den 
Transformator an.
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Htittenwesen, Chemische Technologie, Chemie, 
Physik.

Die Inbetriobśetzung einer Unterfeuorungs- 
Koksofenanlage mit Nebenproduktońgewinnung 
bei schwer backender Kobie. Yon Czermak. Ost. 
Z. 27; Aug. S. 467/9. Schilderung der Inbetrieb- 
setzung einer Anlage, System Otto, zur Yerkokung einer 
an der Grenze der Koksbarkeit liegenden Kobie auf dem 
Hohenegger Scliacbt der Karwiner Gruben. (ScbluB folgt.)

Recent electro-ch emical methods. Yon Richards. 
Am. Man. 18. Aug. S. 193/4. Neuerung auf dem 
Gebiete der Darstellung von Eisen und Kupfer auf 
elektrischem Wege.

Volkswirtschaft und Statistik.
Bolimische Braunkohle und deutsche Briketts. 

(Forts.). Brkl. 23. Aug. S. 285/9. Meinungsaustausch 
zwischen Ingenieur Stange-Teplitz und Diplom-Ingenieur 
Loeser-Halle/Saale.

State ownership of mines in Germany. Coli. G. 
12. Aug. S. 356/7. Besprechung des Projektes einer 
Yerstąatlichpng von Hibernia.

The tariff commission. Coli. G. 26. Aug. 
S. 403. Yernichtendes Urteil iiber den ersten die Eisen- 
industrie uinfassenden Bericht . der Chamberlainschen 
Tarifkommission.

Havo we reached the limit of our pig iron 
production? Ir. Coal Tr. R. 26. August. S. 633. 
Zuruckweisung der Ąnsicht, daB die britische Roheisen- 
produktion den Hóhepunkt bereits uberschritten habe.

Statistical charts of british trade. Ir. Coal 
Tr. R. 26. August. S. 629. Wiedergabe einiger 
graphischer Darstellungen betr. die Entwicklung des 
britischen Handels.

Coalmines inspection reports for 1 903. Coli. 
G. 19. Aug. S. 351/2. Der Bericht iiber den Manchester- 
und Irland Distrikt bringt Statistisches iiber die Beleg- 
schaft, die Fórdernng der Gruben und die vorgekommenen 
Unfalle. Coli G. 26. Aug. S. 395/6, 2 Abb. Die 
nilmlichen Angaben iiber den Yorkshire- und Lincolnshire- 
Distrikt. Fornor allgemeine Bemerkungen u. a. uber 
Ankylostomiasis.

Coalminers’ wages in 1908. Coli G. 26. Aug. 
S. 363. Ąuszugśweise Wiedergabe des Berichtes des 
statistisohen Arbeitsamts iiber die Lohnveranderungen in 
der britischen Industrie im letzten Jahre.

Zur Lagę der Naphta-Industrie in Baku im 
Jahre 19 02. Yon Scharow. Z. f. pr. Geol. August. 
S. 263/7. Produktion der einzelnen Reviere in 1901 
und 1902. Yergleich mit fiuheren Jahren, Die in 
Betrieb befindlichen Bohrlocher und ihre Ergebnisse. 
Hauptzahlen iiber die Ausfuhr von Naphtaprodukten 
ans Baku.

Gesetzgetung und Verwaltung.
Gesetze und Yerordnungen im Ausland mit 

Bez.ug auf den Bergbau. Oest. Z. 27. Aug. S. 469/71. 
I. Serbien. Die Gewinnung der nutzbaren Mineralien ist 
ron der Yerfugung der Grundeigenttlmer ausgeschlossen.

Erteilung von Schiirfrecht fur Schiirffelder von 500 000 qm.. 
Ausziigliche Wiedergabe der Yerordnung des Ministeriums 
fur Yolkswirtschaft vom 31. 10. 03 a. St.-, betr. Yor- 
schriften iiber das Yerfahren bei Erledigung von Gesuchen- 
urn Erlangung des einfachen Schiirfrechtes. (Forts. f.)

V erkehrswesen.
The Avignon viaduct. Yon Bellet. Tract. Trans. 

Aug. S. 239/44. 41 Abb. Beschreibung einer zwei- 
gleisigen Eisenbahnbrucke bei Avignon mit Angabe von 
konstruktiven Einzelheiten. Die Brucko ist erbaut von 
der Societe de Fives-Lille ais Gittertrager. Sie ruht 
auf 9 Pfeilern und hat eine Gesamtliinge von 555 m. 
Die Pfeilerabstande betragen in der Slittc 73 m, an den 
beiden Enden 57,5 m. Gesamtgewicht der Eisenkonstruktion 
ist 4500 t.

Verschiedenes.
Iiber die Ermjttelung der Eisenbahnschutz- 

pfeilerbauten, dereń Auskohlung und gerichtliche 
Schatzung in dem nordwestbóhmischen Braun- 
kohlenbeckon, nebst einem Yorschlag zur Ab- 
anderung der bisherigen Schatzungsart. Yon 
Balling. Óst. Z. 27. Aug. S. 463/6. (Fort, f.)

Die Neuanlago des KOniglichen Material- 
priifungamtes in GroR-Lichterfelde, West. Yon 
Memmler (Forts.). Dingl. P. J. 20. Aug. S. 357/9. 
3. Abb. (Forts. folgt.)

Uber Riomen und Riemenbetriebe. Yon Krull. 
Z. f. ang, Cli. 19. Aug. S. 1203/12. 13 Abb. Mit- 
teilungen iiber Treibriemen, ihre Fabrikation, zweckmaBige 
Abmessungen, Wartung u. dgl.

Die Wasserkraft des Niagara. Bergb. 25. Aug. 
S. 14. Die Wasserkraft des' Niagara wird in groBem 
MaGe nutzbar gemacht, hauptsachlich durch die „Niagara 
Falls Pojver Comp.", dereń Turbineu iibrigens nicht in 
Amerika, sondern von Escher, Wyss u. Co. in Ziirich und 
Ravonsberg gebaut sind. Die gewonnene Kraft wird 
hauptsachlich im elektr. Bahnbetrieb und in der chemischen 
GroRindustrie nutzbar gemacht.

The british association and ancylostomiasis. 
Ir. Coal. Tr. R. S. 624. Diskussion verschiedener 
englischer Zoologeń iiber Professor Loos neue Forschungen 
iiber die Ankylostomiasis, anlaRlich einer Sitzung der 
zoologischen Sektion der britischen Association zu Cambridge.

Personalien.
Den Oberbergraten MatthiaR und Yoelkel zu 

Halle a. S. und Dobers zu Breslau ist der Rotę Adler- 
orden IY. Klasse verliehen wordon.

Der Bergassessc9 ‘a. D., Bergwerksdirektor August 
Schwemann in Neurodo ist zum etatsmaGigen Professor 
an der Technischen Hochschule’ zu Aachen ernannt worden.

Der Berginspektor Schulz zu Coblenz ist unterBei- 
legung des Titels Bergmeister zum Bergrevierbeamten fiir 
das Bergrevier Coblenz - Wiesbaden, der Bergassessor 
Groven zum Berginspektor bei dem Salzbergwerke zu. 
Bleicherode ernannt worden.



Gltjckauf“, Berg- und Huttenmannische Zeitschrift 1904.

Stehende Yerbunddampfmaschine fur den Primarmaschinen-Antrieb der Wasserhaltungen auf der Zeche „Yer. Hamburg und Franziska“

tirilck Von T. Reisniann-Grone in EsseH.



Fig. 1. Langsschnitt durch den Niederdruckzylinder. Fig. 3. Senkrechter Querschnitt durch die Steuerung des Hoch- und Niederdruckzylinders.

Fig. 2. GrundriG sowie Querschnitte durch den Hochdruckzylinder, ein Lager und den Steuereizenter des Niederdruckzylinders.

Liegende Zwillings -Verhund - Dampfmaschine

der Wasserhaltung auf der Zeche „Adolf von Hansemann".

Bruck von T. Reismann-Grone in Essen.



Tafel 23.„Gltickauf“, Berg- und Huttenmannische Zeitschrift 1904.

Fig. 3. Antrieb der Steuerung.

Fig. 1. AufriB und Schnitt durch die Zylinder.

Fig. 4. A n s i c h t.

Liegende Dreifach-Verbund-Dampfmascłnne der Wasserhaltung 

auf der Zeche „Mansfeld".



GHickaidBerg -u. Huttenmaimisclie Zeitschrift. 1904*. Tafel 24-.
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„Gliickauf14, Berg- und Huttenmannische Zeitschrift 1904. Tafel 25

Fig. 1. Ansiclit der Leitrader.

Hochdruck-Zentrifu^^ System Sulzer.

Druck von T. Reismann«Grone in Essen.



„Gliickauf", Bęrg- und Huttenmannische Zeitschrlft 1904,

Wasserhaltungsanlage 

der Zeche „Ver. Hamburg und 

Franziska" mit zwei Pumpen.

Tafel 26

Druck yon T, ReUmann • Grone in Easan.



f GliickaufBer^-u. Huttenmaimisclie Zeitschrift. 190*1. Tafcl 27.

Lith. Anat.^ F.Wirtz, Darrastadt



,Gluckauf‘‘, Berg- und Huttenmannische Zeitschrift 1904. Tafel 28.

■/.tsoo

Fig. 3. GrundriB.

Fig. 2. QueraufriB.

Wasserhaltungsanlage

der Zeche „Adolf von Hansemann".

‘Druek von T. Reismann - Grone in Essen.



„Glilckauf", Berg- und Huttenmannische Wochenschrift 1904. Tafel 29.

Kondensator

Peter Luhn, Barmen.
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