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Neuanlagen im Betriebe der: rheinisch-westfiUischen Steiiikohlengrubcn, 1905.
Von Bergassessor W es, Essen-Ruhr.

(Schluil)

lv  o u r p r e s s o r  o n .

Neue Kompressoren wurden u. a. auf folgenden 
iilteren A ńlagen errićhtet: Plato,'Schacht Thies (Y erbnnd- 
Luftkompressor), General Blumenthal I/II, Christian 
Leyin (10 €00 cbm). Holland jl/II (System Pokorny & 
Wittekiud, 8000 cbm). Scliłagel &;Eisen III/IY, Rosen- 
blumendelłe, Schacht Krojiprmz (-System Neumann & 
Esser, 4000 Cbm), Carolus Magnus, Stein und:Harden- 
berg (Yerbuud-Luftkompressor, 4000 cbm), Langen- 
brahm, Hansa, Wiendalilsbaiik. Erm, Schacht III; 
(System Neumann Esser, 8000 cbm).

A u Ber den bekannten oloktrisch angetriebenen 
Kompressoren auf.Zeche Zollem II (System Meyer- 
Miilheim) uud KbeinprenBeji (System Pokorny & Witte- 
liind) Jinden sich elektriscli angetriebene Kompressoren 
iiber Tage weiterhin auf jdeuSehachten Consolidation III, 
Ereie Yogel und lJm’erholl't, Constantin der Grofie.1/11 
(System Solni i z, 2 cbm auf G Atin).

Yeji t i la  t o r e n.
Neue Yentilatoren werden erwahnt fur die Zechen 

General Blumeiitha.], Schacht 111/J V, Yon der Heydt,

Grillo, (Oapell, 7000 cbm). Eintracht Tiefbau, Graf 
Schwerin (4000 cbm),'Graf Bismarck I/IV (8000 cbm), 
Constantin der GroBe I/II (2 Gapell. 4500—6000 cbm). 
Nordstern, Schacht III, Konigsborn, Oberhausen III 
(5000 cbm), Oberhausen, Schacht Yondern, Osterfeld, 
Schacht III (2 Yentilatoren von je 8000 cbm), West- 
hausen (Rateau), Wiendahlsbank, Friedrich der GroBe III, 
Konig Ludwig IY/Y.

Auf der Zeche Langenbrahm wurde u n t e r  T a g e  
auf der Bdllings-Erbstollnsohle in der N&he des tonn- 
lagigen Schachtes in dem fnlher fur einen Wetterofen 
benutzten Raum eine zweite Yentilatoranlage her- 
gestellt.

In dem neu abgeteuften Schacht IIT der Zeche 
Graf Schwerin ist ein Wotterscheider nach einem neuen 
bewahrten System bis zur Wettersohle eingebaut.

Der neue feuersichere Wetterscheider im Schacht III 
der Zeche Nordstern aus Streckmetall-Zementpiite hat 
sich; gut bewahrt: es wurde ein Wetterverlust von nur 
1 pCt nachgewiesen.
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Auf Schaclit IV der Zeehc Graf Moltke wurde eine 
Wetterschleuse betriebsfertig hergestęllt.

Besondere Systeme von L u f t s c h 1 e u s o n finden 
sich, abgesehen yon der bokannteren Einrichtung auf 
der Zeche Neumuhl (System Bentrop) *), auf der Zeche 
Deutscher Kaiser IV (System Humboldt)**) und auf der 
Zeche RheinpreuBen.

K ohlen-Separationen und -W iischen.
Separationen sind neu gebaut worden auf den Zechen 

Hugo II, Constantin der GroBe VI, PreuBen II, Pluto, 
Schacht Wilhelm, Ewald I/II. Das auf den Zechen 
Blankenburg und Schnabel ins Osten yorhandene Auf- 
bereitungsystem  A llard hat im Jahre 1905 keine 
weitere Verbreitung gefunden.

Neue Waschen werden fur foigende Anlagen aufge- 
fuhrt: Deutscher Kaiser 11 (System Humboldt, 2 Ein- 
heiten fur je 130 t stundlich), Caroline (Harpen), 
Christian Levin, Mont Cenis (Feinkornwilsehc), Schlagel & 
Eisen II1/IV (System Baum, Doppelwiische, 20u t), 
Hugo II, Monopol, Schacht Grimberg (System Baum, 
120 t stundlich), Ewald Fortsetzung (System Humboldt, 
125 t stundlich), Bonifacius (System Humboldt, 2 Ein- 
heiten von je 100 t  stundl. Loistungsfahigkeit), Dorst
feld, Gladbeck 111 /1V (System Baum, 100 t), Constantin 
der GroBe VI (80 t stundlich), Lothringen 111, Ein- 
tracht Tiefbau (Feinkohleuwiische), Khein-Elbe III 
(System Baum, Doppelwiische, 200 t), PreuBen II, 
Prinz Regent (Fett- und EBkohlenwasche), Dahl- 
busch VI (System Humboldt, 120 t stundlich), Freie 
Vogel und TJnverhofft, Pluto, Schacht Wilhelm.
K okereien und N ebęnproduktengewinnungon.

Die Stetigkeit und Holie der bisher aus den Kohlen- 
destillationserzeugnissen erzielten Gewinne haben dazu 
gefiihrt, daB allerorten dio Kokserzeugung in Neben- 
produktenOfen mehr und mehr an Ausdehnung zunimmt. 
Dessen ungeachtet hat sich das Absatzgebiet fur 
schwefelsaures Ammoniak ais genugend ausdelmuugs- 
fahig erwiesen, um einen Preisriickgang zu yerhindern. 
Der Markt fiir Teer, Teererzeugnisse und Benzol zeigte 
sich jedoch weniger elastisch. Unter dem Druck der 
zum Teil erheblichen PreiseinbuBeu, welcho die vor- 
genannten Erzeugnisse erfuhren, fand daher der Gedanke, 
Deutschlands Gesamtherstellimg an Benzolen und 
Teerprodukten moglichst durch Verkaufsvereinigungen 
absetzen zu lassen, bei der Mehrzahl der Beteiligten
Yollen Anklaug, und gegen Ende des Jahres 1905 
erfolgte d:e Griindung der D e u t s c h e n  T o o r -
p r o d u k t e n - V e r e i n i g u n g , G. m. b. II., z u 
B e r l i n ,  welche die maBgebendon deutschen Teer- 
destillationen luckenlos umfaBt, sowie der D e u t s c h e n  
B enzo 1- V e r e i n i g u u g, G. m. b. II., in
B o c h u m und der Z w o i g n i c d e r 1 a s s u n g i n

*) s. Jahrg. 1901, S. 865 dsr. Ztschr.
**) s. Jahrg. 1904, S. 713, Jahrg. 1905, S. 1045 dsr. Ztschr

B e r 1 i n. AuOerdem wurde fiir den rheiniscli-west- 
falischen Industriebezirk die G e s e l l s c h a f t  f u r  
T e e r  v e r w e r t u n  g, G. m. b. II., zu M e i d e r i c h 
begrundet, welche zunaclist fiir eine Verarbeitung von 
120 000 t  Teer eingerichtct wurde und dereń Fabrik 
in Meiderich bereits in Betrieb ist.

Von der gewaltigen Zunahme der Koksofen und 
der Anlagen zur Gewinnung der Nebenprodukte gibt 
die foigende Zusammenstellung ein Bild, in der die 
Zechen mit derartigen, im Jahre 1905 errichteten oder 
geplanten Neuanlagen aufgefulirt sind.

Westhausen, 60 Ofen,
Monopol, Schacht Grimberg, 80 Otto-Ófen mit 

Gewinnung der Nebenprodukte Teer, schwefel
saures Ammoniak, Benzol, Toluol, Xylol, Solvent- 
Naphtha.

Hugo II, 80 Ofen mit Nebonproduktengewinnung 
und Gaskesselanlage.

Hansa, 60 Ofen mit Gewinnung von Teer und 
Ammoniak.

Mont Cenis, Kokerei System Koppers, entsprechend 
der Eigenart der Kohle, 65 Abhitze- und 15 
Regcnerativ-Ofen mit Ammoniak-Fabrik nach 
einem nouon V erfahren zur u nm itte lbaren  
Gewinnung von Am m oniak-Salz, mit 
Benzolfabrik, Benzolreinigungsanlage und Gas- 
kesselanlage*).

Deutschland, 60 Ofen mit Gewinnung der Neben
produkte.

Dahlbusch III, 60 Ofen mit Gewinnung der Neben
produkte.

Lothringen I/II, 50 Flammofen in Teerofen um- 
gebaut (40 weitere Ofen im Umbau).

Lothringen III, 80 Otto-Ofen mit Nebenprodukten- 
gewinnung.

Konigin Elisabeth, Schachtanlage Friedrich Joachim, 
60 Destillationsofen mit Teer- und Ammoniak- 
gewinnung und Gaskesselanlage.

Konigsborn, 60 Otto-Ofen mit Gewinnung von 
Teer und śchwefelsaurem Ammoniak (30 weitere 
Ofen in der Ausfuhrung).

Adolf von Hansemann, 60 Ofen mit Nebenprodukten- 
gewinnung.

Christian Levin, 70 Ofen mit chemischer Fabrik.
Victoria Mathias, 30 Flammkoksofen in Neben- 

produktenofen umgeiindert.
Jlathias Stinnes, 35 Doppelwamlofen zur Neben- 

produktengewinnung in 50 Einwand-Regenerativ- 
ofen umgeiiudert.

Dorstfeld 1, 80 Otto-Hoffmann-Unterbrennerofen
mit Gewinnung der Nebenprodukte.

Constanstantin der GroBe VI, 80 Ofen mit Gewinnung 
der Nebenprodukte.

*) s. Jahrg. 1906, S. 1301 ff. dsr. Ztschr.
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Concordia IV/Y, Kokerei mit Nebenprodukten- 
gewinnungsanlagen.

Holland m /IV r GO Ofen.
ConsolidatiÓB, 20 HegeneratiyOfen mit Gewinnung 

der Nebenprodukte.
Wolfsbank, 60 Ofen mit cheroischer Fabrik.
Vietor [IT/IV. 60 Otto-Unterbrenner-Regeneratiyofen.
Carolus Magnus, Kokerei fur 100 000 t Koks im 

Jahre (geplant).
Friedrich Ernestine, 70 Ofen.
Preufien II, Kokerei mit Fabrik zur Gewinnung 

der Nebenprodukte (in Angriff genommen).
Konig Ludwig lV V. 80 Unterbrennerófen zur 

VergrOBerung der Kokerei III mit Ammoniak- 
und Benzolfabrik.

Dannenbaum I, -30 Ofen mit Gewinnung der Neben
produkte.

Dannenbatim II, 120 Ofen mit Gewinnung der 
Nebenprodukte.

Deutscher Kaiser, 120 Ofen mit Gewinnung der 
Nebenprodukte.

Massen I/II, 35 FiammkoksOfen.
Pluto, Schacht Thtes, Benzolfabrik.
Sehr erwahnenswert sind die in der Geweiken- 

yersammlung der Zeche L othringen vom Yorsitzenden 
gemachten Mitteilungen. Hiernach ruft diese Zeche 
ein durchaus neues Unternehmen ins Leben, und zwar 
eine Fabrik  zur Gewinnung flussiger Salpeter- 
saure aus den Koksgasen. Die Yerwaltimg hat 
das Patent des Professors Dr. Oswald, Leipzig, fur 
Westfalen und Rheiniand erworben und prufen lassen. 
Man hat auf der Zeche eine besondere Yersuchstation 
eingerichtet, die ein gunstiges Ergebnis aufweist. Eine 
Fabrik, die etwa 350 000 Jl kosten soli, wird daraufhin 
erbaut. Die Anlage soli bis zum 1. November 1906 
fertig sein. Die Verwaltung yerspricht sich einen sehr 
guten Erfolg und hofft auf einen Mehrgewinn von 
4—500 000 Jl im Jahr.

Auf der Zeche Mont Cenis wird die gewaschene 
Feinkohle auf 4 mm KorngroCe geschleudert, durch 
zwei elektrisch angetriebene K o h l e n s t a m p f -  
m a s c h i n e n  gestampft und ais gestampfter Kuchen 
in die Ofen gebracht. Auch die Zeche G 1 u c k a u f 
T i e f b a u  hat zweeks Herstellung eines dichten, den 
Erfordernissen des Huttenbetriebes genugenden Koks 
fur ihre aus 60 Ofen bestehende Koksofenbatterie eine 
Kohlenstampfanlage in Betrieb genommen.

Ein K oksbrechw erk  mit S ieberei ist anf der 
Zeche Constantin der GroBe VI errichtet, eine Koks- 
separation auf der Zeche Monopol, Schacht Grimberg, 
sowie auf der Zeche Heinrich Gustay.

B r i k e t t f a b r i k e n .
Die Zeche F reiberg  hat, um die Feinkohle besser 

yerwerten zu k5nnen, eine Brikettfabrik am 1. Oktober 1906

in Betrieb gesetzt. Auf der Zeche F r i e d l i c h e r  
N a c h  b ar-B aak  er M u l d ę  wurde eine Brikettfabrik, 
bestehend aus vier Pressen, System Couffinhal, an- 
gelegt. Eine Brikettfabrik fur sechs Pressen hat die 
Zeche P r i n z - R e g e n t  errichtet. Auf der Zeche 
M argarethe wurde in der Brikettfabrik eine weitere 
Couffinhal-Presse aufgestellt. Die Zeche J  o h a n n 
Deimelsberg sah sich veranlai3t, da das Geschaft in 
Briketts anhaltend gut war, zwei yorhandene Brikett- 
pressen, welche bisher mehr ais Reserye gedient hatten, 
in einem Neubau in Verb:ndung mit einem Warmeofen 
und anschlieCendem Kamin so aufzustellen, dafi sio 
jederzeit voll ausgenutzt werden konnen.

S o n s t i g e  T a g e s a n l a g e n .
Die Vergr5Serung der D a m p fk e sse lb a tte r ie n  

hat im Jahre 1905 entsprechend den Ausdehnungs- 
bestrebungen der Zechen eine heryorragende Rolle ge- 
spielfc. Auf sehr yielen Anlagen sind daher neue 
Kessel in Betrieb genommen worden. Yon einer Auf- 
zahlung soli jedoch abgesehen werden. Interessmt 
ist, 'daC auf der Zeche G n e i s e n a u  durch 
grundliche Instandsetzung samtlicher Maschinen, be
sonders der Wasserhaltungen, der tagliche Yerhraucli 
an Kesselkohlen um rund 80 t niedriger geworden ist. 
W asserreinigungsanlagen wurden u. a. auf den 
Zeche: Yollmond und G raf B ism arck III gebant. 
Auf der Zeche E in trach t T ie fb au , Schacht II 
wurden zwei weitere Kessel mit U nterw indfeuerung, 
auf Yer. Constantin der GroBe III zwei Schur- 
kessel mit Sparfeuerung yersehen; auf der Zeche 
M assen wurde zum Yerbrauch von Koksgrus eine 
Sparfeuereinrichtung geschaflen.

Auf den Rheinbabenschachten der Zeche Ver. 
Gla ‘beek wird eine R inggeneratoranlage, System 
Jahns*), aufgestellt. Die Zeche D e u t s c h e r  K a i s e r  
tragt sich mit dem gleiehen Gedanken. Auch in dem 
Jahresbericht der Zeche .Mont Cenis werden Ver- 
gasungsófen fur die Waschberge erwahnt, und schlieC- 
lich werden z. Z. auf der Zeche Cr one in zwei 
Generatoren yersuchsw ise Wascbberge und Ł ese- 
baudaofalle yergast.

Neue Zentralkondensationen wurden u. a. aus
gefuhrt fu- die Zechen H ibern ia , Gneisenau, 
Monopol ,  Schacht Grillo, Hansa.

Auf der Zeche Massen ist eine D rahtseilbahn 
zwischen den Schachten I/II und III in Betrieb ge
nommen worden; sie arbeitet gut uud entspricht den 
gehegten Erwartungen. Auch die von der Zeche 
Schleswig aus erbaute Drahtseilbahn zum Transport 
yon Bergen ais Versatzmaterial fur die Grube Courl 
ist in Betrieb gekommen und bewakrt sich zur Zu- 
friedenheit.

*} s. Jahrg. 1906, S. 1009 ff. <br. Ztschr.
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Auf der Zecho S hamrock  T/II ist die Be
le uch tungsan lage mit geprefitem Mischgase des 
Selas-System s auf den grofiten Teil des Tages- 
betriebes ausgedebnt worden.

Grube n li ol z- Im pr agn ier anl age  n.
Dor Grubenholzverbrauch ist infolge der groGen 

Ausdehnung des Bergbaues im Ruhrbezlrk von Jahr zu 
Jahr gestiegen, womit gleichzeitig die Preise in 
die Hohe gegangen sind. Infolge des geringen, 
im Bezirk yorhandenen Holzbestandes muG fast 
der ganze Grubenholzbedarf aus den nahen und 
entfernten Provinzen sowie aus Bohmen, Ungarn, 
zum Teil sogar aus Schweden und Norwegen bezogen 
werden. Da zur Yertenerung des Grubenholzes nicht 
wenig die hohen Transportkosten vom Gewinnungs- 
bis zum Yorbrauchsort b itragen, hat man in letzter 
Zeit Yersuche gemacht., schwedisch - norwegische 
Grubenhólzer auf dem Dortmund - Emskanal ein- 
zufuhren. Diese Yersuche sind indes noch zu neu, 
um schon jetzt ein Urteil iiber die ZweckmaGigkeit 
des Yerfahrens zu gestatten. Auch wird gegen wiirtig 
der Versuch gemacht, holzerne Grubenstempel 
durch eiserne zu ersetzen, Versuche, dievon der Zeche 
Holland zuerst angestellt worden sind*) und neuerdings 
auf eine groGe Anzahl Gruben ubergegrifTen haben. 
Die Holzkosten der einzelnen Gruben schwanken 
naturlich, da sie abhiingig sind von dem mehr oder weniger 
starken Gebirgsdruck. Sio betrugon beispielsweise im 
Durchschnitt der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Ge- 
sellschaft, der Bergwerks-Gesellschaft Hibernia und der 
ArenbergschenAktien-Gesellschaft fu, dasJahr 1900, (fur 
Harpen vom 1. 7. 1899 bis 30. 6. 19, 0) auf die Tonne 
Kohlenfórderung im Mittel 0,715 JL. In den Jahres- 
berichten fiir das Jahr 1905 sind sie fur einige wenlge 
Zechen direkt angegeben, fur einige andere lassen 
sie sich annahernd bereclmen, wenn man die gemachten 
Angaben iiber die Gesamtholzkosten in Beziehung zur 
Forderung setzt, was in der folgenden Tabelle ge- 
schehen ist.

Namcn 
der Zecho

Forderung

t

Gesamt
holzkosten

.LŁ

Holzkosten 
auf 1 t 

Forderung 
JL

1904 1905 1901 1905 1904 1905
Mont Ceuis . . 070 000647 000 539 000468 000 0,804 0,723
Boramerbiinker

Tiefbau 138 000 111000 60 000 i > 000 0,435 0,477
Caroline . . . 127 500 44 500 0,349
Konig Ludwig . 895 160 580 690 0,649
Charlotte . . . 0,788
Dorstfeld Sch. I . 0,69 0,67

„ II/III . 0,81 0,87
Concordia „ I . . . 0,73 0,69

„II . , 0,61 0,66
„IV . • • ■ 0,99

*) s. Jahrg. 1904, S. 333 ff. dsr. Zeitschr.

Da der IIolzverbrauch somit einen wesentlichen 
EinfluG auf die Hohe der Selbstkosten fiir die Tonne 
Kohle auzubt, ist man schon seit langerer Zeit auf 
vielen Zechen bemuht, die Lebensdauer der Gruben- 
liolzer durch Tmpragnierung zu erhOhen.*)

Dio Jahresberichte der Bergwerksgesellschaften fur 
das Jahr 1905 enthalten dariiber folgende Angabon.

Fiir dio beiden Scbachtanlagen der Zeche Konig 
Ludwig ist zur Imprśignierung des Grubenholzes auf 
dem Grubenplatz der Zeche I/II eine Impragnioranlage 
erbaut, in der das Holz in einem geschlossenen Kessel 
gedampft, entliiftet und in geeignetem Mafie mit Teeról 
getrankt wird.

Die auf Schacht I der Zeche Fr i edr i ch  der 
Grofio errichtete Holzimpriignieranlago gestattet nicht 
nur das derFiiulnis ausgesetzte Grubenholz, sondern auch 
Eisonbahnschwellen und sonstige Gebrauchsholzer in 
Liingen bis zu 10 m mit einem in der eigenen Teer- 
destillation gewonnenen Ol zu tranken.

Die Zecho Langenbrahm hat sich selbst im 
Holzmagazin eine Impriignieranlago eingerichtet und 
dadurch den VerbrauchanEichenholz auf ein ganz geringes 
Mafi zuriickgefiihrt. Selbst an feuchten Stellen kann jetzt 
Tannenholz benutzt werden. Die monatlichen Holz
kosten sind infolgedessen um mehrere 1000 JL zuruck- 
gegangen.

Auf den Emscher Schachten des Kolner Berg-  
werksyoreins befindet sich eine Anlage zum Imprii- 
gnieren von Holz mit Chlorzink, die mit Vakuum 
und PreOluft arbeitetund fur die ais Kosten rund 4700^2 
aufgefuhrt werden. Die Zeche will weiterhin versuchs- 
weise mit Abfallsalzen impragnieren.

Zu gleichen Zwecken wird auf der Zeche Konigs- 
born konzentrierte Salzlauge verwandt.

Auch die Zeche Concordia ist auf der Schacht
anlage II/1II zur Impragnierung des Grubenholzes 
iibergegangen und hat eine maschinelle Einrichtung 
und zwar den Altenaschen Impragnierapparat **) in 
Betrieb genommen, der von der Mąschinen- und 
Armaturenfabrik vorm. II. Breuer & Co. in Hochst
a./M. gebaut wird.

Des weiteren finden sich neuerdings Impriignieran- 
lagen u. a. auf den Rheinischen Anthrazitwerken,  
auf den Zechen Christ ian Levin, Wolfsbank,  
Ewald I/II und Zent rum I/III.

Angaben uber den Betrieb unter  Tage.
Die in den Jahresberichten enthaltenen Angaben 

uber geologische Aufschlusse unter Tage sind recht

*) 3. Jahrg. 1904, S. 394 dsr. Ztschr.
**) s. Ztschr. f. cliem. Apparatekunde, Jalirg. 190G, Nr. 19
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zahlreich, aber olmo Kartenmaterial und ausfubrliche 
Darlegungen uber den Aufbau der Ruhr-Steinkohlen ■ 
formation sowie die Sattel- und Muldenbildung hier 
nicht zu yerwerten. Es sei nur erwahnt, daG man auf 
derZeche Schliigel und Eisen V/V1 auf der zweiten 
Sohle im Querschlage der ersten westlichen Abteilung 
beim Durchfahren des 2,24 m machtigen Flozes 12 
eine 1 m miichtige Unterbank aus Cannelkohle 
angetroffen bat, und daG auf der Zeche Friederika 
das E ise n stein fi o z, in dem etwa 150 000 t anstehen, 
wieder in Abbau genommen wurde.

S c h r a mm a s c h i n e n .
Aus den Jabresberichten ist uber dieses Gebiet 

nur ersichtlicb, daG die Zeche Margaretbe durcli die 
guten Erfolge, die sie mit den beiden friiher in 
Betrieb genommenen Radschriimmąschinen, System 
Wolff-Essen, gemacht hat, veranlaGt wurde, eine 
dritte elektrisch angetriebene Schrammaschine zu be- 
sclialTen und daG auf der Zeche Shamrock I/II mit 
Hilfe yon Schrammaschinen 104 48G t Kohle, d. h.
15 pCt der GesamtfćSrderung. und zwar hauptsachlich 
iniGaskohlenfelde gewonnen wurden.

In Anbetracht dieser sparlichen Mitteilungen seien 
nachstehend noch einige Angaben gemacht, die einem 
in der Zeitschrift fiir das Berg-, Hutten- und Salinen- 
wesen, Jahrgang 1906 Heft 3, erschienenen Aufsatz 
des Berginspektors Tiibben iiber Schrammaschinen 
entnommen sind*). Im Jahre 1905 wurden im Ober
bergamtsbezirk Dortmund auf 49 Gruben 237 Schram
maschinen yerwandt und zwar 112 bei oLer Yorrichtung 
und 125 beim Abbau. Hierunter waren 223Stofibohr- 
maschinen, wahrend 13 Maschinen mit Schramrad und 1 
mit Seil arbeiteten; 2 Maschinen wurden durchElektrizitat, 
235 durch PreGluft angetrieben. Geschramt wurden 
770 000 t, was 1,1 pCt der Forderung ausmacht. 
AuGer der Zeche Dorst feld (Garforth-Maschinen) 
haben zur Zeit nur die Gruben Margarethe und 
Heisinger Tiefbau den Betrieb mit Radschr&m- 
mascliinen in groGerem MaGe aufgenommen, wahrend 
dic Gruben Pro s p e r und D e u t s c h e r  Kai  ser die 
Yersnche damit yorliiufig wegen mangelhafter Eifolge 
aufgegeben haben. Bemerkenswerte Versuche sind in 
neuerer Zeit auf der Zeche W i e ś  che mit 
einer schwingenden Schlagsagemaschine und auf der 
Zeche Langenbrahm mit einer drehend wirkenden 
und gleichzeitig schwingend bewegten Bohrmaschine 
gemacht. Weiterhin wurde auf der Zeche Hercules 
ein Schrammaschine, System Best, probeweise yerwandt.

Im Jahre 1904 wurden im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund im Abbau 108 StoGschrammaschinen 
yerwendet. Davon entfielen auf die Zeche Sham
rock I/II 46 (System Duisburger Maschinenfabrik), 
auf die Zeche Ver. Gladbeck III/IV 17 (System

*j Yergl. auch den folgenden Aufsatz auf S. 1370 fF. dsr. Nr.

Flottmann, Eisenbeis, Korfmann, Rubrthaler Maschinen
fabrik), auf die Zeche Hannoyer  I/II 15 (System 
Frohlich & Kliipfel). Auf den Zechen Shamrock I/II 
und Hannover I/II wurden je 11 pCt, auf der Zeche 
Ver. Gladbeck 11I/IV 9 pCt der GesamtfOrderung 
mittels Schrammaschinen gewonnen.

S p u 1 v e r s a t z v e r f a h r e n.
Im Jahrgang 1903, S. 927/41 u. S. 962/3 dieser 

Zeitschrift sind ausfiihrlieh die Spiilversatzanlagen auf 
Zeche S iii zer & Neuack und auf Zeche Alma der 
Gelsenkirchener Bergwerks - Aktien - Gesellschaft be- 
schrieben. Weitere Mitteilungeu iiber andere im 
rheinisch-westfiilischen Industriebezirk in Betrieb ge- 
kommene Anlagen finden sich im Jahrg. 1904, S. 
1321 ff, wo die Zechen Deutscher Kaiser I u. II, 
Hibernia, Bonifacius,  Pluto,  Schacht Thies, 
Eint racht  Tiefbau,  Westende und Neumuhl 
aufgefubrt sind.

Im Jahre 1905 bewegten sich die Yersuchehinsichtlicb 
des Spulversatzverfahrens namentlich in der Richtung, eine 
bessere Kliirung des Spulwassers zu erreiclien und 
Rohrkonstruktionen ausfindig zu machen, die eine 
langere Haltbarkeit ais die bisher yerwandten besitzen. 
Wenn das Yerfahren sieli noch nicht in dem wtinschens- 
werten Umfang hat einbiirgern kijnnen, so liegt das 
in erster Linie an den zu hohen Tarifen fiir den Transport 
der Versatzstoffo. Auf derZeche DeutscherKaiser ,  auf 
derdasSpiilversatzyerfahrenmitSclilackensand seit Herbst 
1902 ausprobiert wird, hat man, um dem groGen 
BohryerschleiG entgegenzuwirken, die sclimiedeeisernen 
Rohre yersuchsweise mit einem Futter von Zement, 
Steingut, Porzellan, Glas, Thon, Scbmiedeeisen, GuG- 
eisen usw. yersehen. Die sogenannten Futter- oder 
Einsatzstucke werden iiber Tage in einer Lange von
0,2 bis 1 m und in einer Wandstftrke von 10 bis 20 mm 
hergestellt und an der jeweiligen Yerbrauchstelle in 
die Rohrleitung eingesetzt. Fur die Krummer, welclie 
dem YerschleiG am meisten ausgesetzt sind, werden 
Einsatzstucke mit groGeren Wandstarken ange- 
fertigt.

Nach dem Geschaftsbericht der Zeche Westende 
fur 1905 §ind die Yersuche, das Schlammyersatz-  
yerfahren statt des friiheren Abbaues mit Berge- 
yersatz von Hand einzufuhren, yollstiindig gelungen. 
In den Flozen Dickebank-Sonnenschein, Wiehagen, 
Rickebank und Prasident werden schon jetzt alle 
durch den Abbau entstandenen Hohlraume mittels 
der neuen Spiilmethode ausgefiillt, uud im I i oz 
Mathias ist man mit den entsprechenden Einrichtungen 
beschaftigt. AuGer allen in der Grube fallenden 
Bergen, den Waschbergen und dęr Kesselasche werden 
taglicli 150 cbm Bergemassen von der Zechenhalde 
und 100 cbm Schlackensatid der Hiitte Plionix 
in Ruhrort yersetzt. Das grobere Materiał muG zunachst



Nr. 42. -  1874 - 20. Oktober 190(3.

ein Brecherwerk passieren und wird dann unmittelbar 
vom Tage hor durcli einen Wasserstrom bis zu den 
Abliauen gefiihrt. Der Wasseryerbrauch hat sich go- 
linger herausgestellt, ais man im Anfang angenommen 
hatte. Zwecks billigen Transportes des Schlacken 
sandes und siimtlicher Abfalle der Hiitto Phonix 
wird in einer Teufe von 150 m unter Tage eine etwa
3 km lango Transportstrecke hergestellt, unter den 
Huttenplatz gefiihrt und an einen dort abzuteufenden 
Fórderschacht angoschlossen. Man hofft nach Fertig- 

• stellung der ganzen Anlage nicht nur die tagliche 
Erzeugung an Schlacken und Abfallen der Hutte Phonix 
in don Hohlriiumen der Grube unterbringen, sondern 
auch noch Materiał von der yorhandeiien Halde der Hutte 
dazu verwendon zu konnen; denn dor Tagesbedarf der Grubo 
wird sieli pach derin wetiigen Jahren vollendeten Abtragung 
der Zechehhalde auf taglich 1500 chm belaufen. Die 
Zeche glaubt schon heute feststellen zu konnen, daB 
dio Gewinnungskosten der Kohle durch die Anwendung 
des nouen Yerfahrens eine Steigerung nicht erfaliren 
worden, selbst wenn der YorschleiB an Roliren be- 
deutender werden sollte, ais es bisher den Anschein 
hat. Anderseits wurden die Bodonsenkungen auf 
ein sehr goringes MaB reduziert werden, da man 
in die durch Abbau entstandenen Hohlraumo iiber
00 pCt der entnommenen Massen wieder liineinbrachte. 
So wurdo es ermoglicht, im westlichen Teile 
des Grubenfeldos das edloFliJz Dickebank-Sonnenschein, 
das nach den nouesten, sehr guten Aufschlusśen iiber 
den jetzigen Sohlen 6'/? Millionen Tonnen Kohlen 
enthielte, gfinzlich abzubauen, wabrend andernfalls 
reichlich die Hiilfte der vorhandenen Kohlenmengen 
in Sicherlieitspfeilern preisgegeben werden miiBten.

Fur die Schachtanlago Alma der Gelsenkirchener 
Bergwerks-Aktien-Gesellschaft wurde zum Abbau der 
unter den Anlagen des Sclialker Gruben- und Ilutten- 
yereins anstehenden PlOzstucke auf dem Hflttengeliinde 
ein neuer Schacht abgeteuft, durch den die Schlacken- 
abfilllo des Werkes mittels Rohrleitungen in die Grube 
gespfllt werden sollen. Dieser. Spulschacht, Alma IV, 
hat 3,25 m Durchmesser und erhielt bis 40' m Teufe 
eisernen Tubbingausbau.

Im Sudostfeldo der Zeche F iirst Hardenberg,  
dessen Oberfliiche zum Teil dicht bebaut ist, wurde 
mit den Spulversatzeinrichtungen zur Gewinnung der 
dort im Floz 4 und 5 anstehenden Kohle begonnen.

Auf der Schachtanlage III/IV der Zeche Schlagel  & 
Eisen golangte das Schlammversatzverfakren in Yer- 
bindung mit streichendem StoBbau in groBerem 
Umfange zur Ausfuhrung, wobei die Verselilage aus 
gelochten Bleclien hergestellt werden. Im Jahre 1905 
wurden den Schlammversatzbetrieben 13 921 Wagen 
Yersatzmaterial zugefuhrt und zwar 6897 Wagen Wasch-

berge und 7 024 Wagen Sand gegen 4 076 bezw.
3 328 Wagen im Yorjalire; die Kohlengewinnung 
betrug aus diesen Betrieben 10183 t gegen 4003 t 
in 1904.

Auf der Zeche Erin wurden die Einrichtungen zum 
Spulversatzverfahren in den Fl5zen Jlathildo, Priisident 
und Tom auf der Ul. Tiofbausohle unter der Stadt 
Castrop fertig gestellt.

Auf der Zeche Viktor,  Schacht I/IT, hat sich das 
Einschlfunmen von Waschbergen im Floz Sonnenschein 
weiter gut bewiihrt; auf der Schachtanlage IIT/IV der- 
selben Zeche werden ebenfatls Waschberge im Floz 
Bertlia eingespfilt.

Auf der Zeche Reckl inghausen II erfolgt der 
Abbau des Flozes A mit Ililfe dos Spulyerfahrens.

In den Berichten fur die Zechen Prosper  1 und 
Massen wird die Errichtung von Brechwerken zum 
Zerkleinern dor Berge aus der Aufbereitung und Wiische 
zwecks ungehinderter Verwendmig zum Spiilyersatz- 
yerfahren erwiihnt.

Erwahnt wird das Verfahren weitorhin in den 
Berichten fur die Zechen General Blumenthal  1/11, 
Shamrock I/II und in dom Bericht des Kol ner 
Bergworks-Yereins.

Auf der Zeche Hibernia wurden fiir dieErwoitenmg 
des Spulversatzverfahrens rund 38 000 JL yerausgabt, 
und auf der X. (610 m-) Sohle dieser Zeche wurde 
eine elektrisch betriebene Wasserhaltung fur 300 1 
pro Min. auf 270 m Druckliohe eingebaut, die dazu 
bestimmt ist, das zum Schlamniyersatz yorwandto 
Wasser dem Sumpf auf der VI. (340 m-) Sohle 
wieder zuzufflhren.

Die Zeche Lothringen llat an denjenigen Stellen 
in der Grube, uber denen die Erdobei lliicho stark bebaut 
ist, zur Vermeidung yon Beigschiiden das Schtamm- 
versatzverfahren eingerichtet, das gut funktioniert.

Die Zcche Prosper hebt den Erwerb groBerer 
Snndfliichen in den Gemeinden Alisen und Flansheim 
in der sog. Haardt bei Haltern a. d. Lippe hervor, zu 
welcher MaBnahme sich die Zeche durch das mehr und 
mehr zur Anwendung gelangende Schla mm yersatzyer- 
faliren yeianlaBt sali.

Auch der Jabresbericht der Gelsenkirchener Berg- 
werks-Aktien-Gesellschaft fiihrt fiir den Erwerb von 
Grundeigentum in der Haardt eine Summę von 
303 643 Ji an*).

Gruben lokom otiven.
Nach einer Mitte des Jahres 1905 angestellten 

Erhebung haben die yersćhiedenen Arten von Loko-’ 
motiven im Oberbergamtsbezirk Dortmund folgende 
Yerbreitung aufzuweisen.

s. Jahrg. 1906, S. 455 ff. dsr. Ztschr.
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Benzinlo komotiven.*)

'A che
Zahl der 

Lokomotiyen 
und 

Pferdcstarken

GriiGto Fordennenge in 
Forder- SstundigorSchicht 

lange iu m iu t

Caroline III . . .  . 2 zu jJ 12 PS 2 400 200
Lothrin^en I/II . . 2 żuje 12 PS 1 000 250
Graf Bismarck I . . 2 Z'i j) 12 PS 700 I300M irgeuschicht 

(157 Mittagscliicht
G.’af Bismarck II . Szuje 12 PS 1 600 405

Hercules,
Sch. Katharina . . 1 zu 12 PS 1 000 i 75j
Bouifacius............. Szuje 8 PS 1 150. : 350
Dautscher Iva:ser II 2 zu ji 12 PS 1 1200 

1 600
1 2.111 
1 188

Hannover............... 2 zu je 8 PS 1 800 ; 
1 ‘100 |

1 130 
I 50

Hannibal................ 1 zu je 8 PS 450 | 200
Benzol lokomoti ren.*)

Pluto, Sch. Wilhelm 2 żuje 12 PS i 2 000 200
Pinio, Seit. Tilies 2 zn jo 12 PS | 1 075 150
Rhein-Elb3 I/II . . 4 żuje 12 PS 1 1 050 cv o °l

Holland III/IV . . . 1 zu 8 PS 
1 zu 12 PS 800 200

Elektr ische Lokomotiyen mit Fahrdraht .
Koluer llcrgwerks- 
Verein. Sch. Anna . 1 zu 32 PS 860 175-200
Horder Kohlenwerk, 

Sch. Schloswig . . 24 PS 1400 250
Ver. Engelshurg . 24 PS 1500 S89
Ver.Co.istantiu d.Gr 

IV/V . . . . 12 zuje25PS 1570 1008

Elektrische Lokomotiyen mit  Akkumulator  n.
Monopo', Ssh. Gr llo | 8 PS 760 576

Die elektrischen Lokomotiven mit Fahrdraht waren 
von der Allgemeinen Elektrizitatsgescllschaffc Berlin 
geliefert, die mit Akkumulatoren von der Gesellschaft 
fur elektrische Unternehmungen in Berlin.

In den Jahresberichten finden die Gruben!okomotiven 
folgende Erwahnung.

Auf den drei Schachtanlagen der Zeche Graf 
Bismarck wurden nach vorhergcgangenen eingehenden 
Versuchen 16 Benzinlokomotiyen beschafft ■ und nach- 
einander in Betrieb genommen. Diese unterirdische 
Maschinenforderung bewahrt sich sehr gut. Es konnten 
bis jetzt 112 Pferde ais uberzahlig atisrangiert werden.

Die Zeche Unser Fri tz hat sich entschlossen, auf 
beiden Schachtanlagen je 3 Benzinlokomotiyen einzu- 
stellen, um dif Pferdefórderung in der Grube nacli 
Moglichkeit einzuschriinken Eine 8 PS-Lokomotive, 
die seit August 1905 lauft, hat sich bis jetzt gut 
bewahrt. Die anderen Lokomotiyen werden jedoch 
12 PS besitzen.

Auf der Zeche Caroline (Gewerkschaft) wurde dor 
Benzin-Grubenlbkomoiivbetricb in der ostlichen Richt- 
strecke der III. Sobie, weicher zunachst nur die ersten

*) Die Benzin- und Benzol)ói:omotivcu waren samtlich von 
der Gasmotorenfahrik Djutz geliefert worden.

600 m umfaBte, im Laufe des letzten Jahres fiir die 
ganze Lange dieser Stecke (2400 m) eingerichtet. 
Der Betrieb bewahrt sich sehr gut. Die Forderung 
aus dem ostlichen Felde betragt zur Zeit 400 t im 
Tage, welche yon 2 Lokomotiven in Doppelschicht 
bewiiltigt werden.

Der sich durch dio Bergeruckfórderung immer 
kostspieliger gestaltende Transport durch Pferde veran- 
laBte die Zeche Mont  Cenis,  der Fórderungsfrage 
durch Benzinlokomotiyeu naher zu treten. Da 
Ermittlungen ergaben, daB die Lokomotiyforderung 
den Betrieb wesentlicli yerbilligt, hat sich die Zeche 
entschlossen, die Pferdefórderung auf der 400 m-Sohle 
durch Lokomotiyforderung zu ersetzen. Die gegen
wartig zu bewaltigende Leistung auf dieser Sobie betragt 
50000 bis C0000 tkm im Monat und erfordert minde- 
steus 60 Pferde. Die im Laufe des Jahres bereits 
gewonnenen Erfahrungen haben die Yoraussetzungen 
voll bestatigt.

Die Zeclie Kon i gs born  ging mit Ruoksicht auf 
die yerstiirkte Forderung aus den in der 6. und 7 
ostlichen Abteilung der II. Sobie vorgerichteten Flozen 
des Muldensiidflugels der Schachtanlage III  und ri.it 
Rucksicht auf die groBe Entlernung vom Forderschacht 
dazu iiber, die Hauptstrecke von letzterem bis zum 
Blindschacht der 6. Abteilung fur Lokomotivbetrieb 
mit Benzollokomotiyen einzurichten. Durch die Ein- 
fuhrung dieser inaschinellon Forderart, welche im 
Juli 1905 erfolgte, kamen 25 Pferde in Fortfall.

Auf d:r Zeche Rheinelbe 1 II wurde unter Tage 
die Forderung n.ittels Benzollokomotiyen weiter aus- 
gedehnt, sodaB sich Ende der Jahres 1905 6 der- 
artige Lokomotiyen von je 12 PS im Betrieb befanden.

Die Zeche Konig Ludwig hat auf der Schacht" 
anlage I die QuerschUige der 442 m-Sohle zur 
Forderung mit Benzollokomotiyen eingerichtet, dic 
Anfang 1906 in Betrieb gekommen sind und s'ch gut 
bewahren. Die gleiche Forderungsart ist auf dor 
Schachtanlage IV/.V fur die Fettkohlenpartie des Ostens 
und fur die Gaskohlenpartie yorgesehen.

Des weiteren werden Benzin- bezw. Benzollokomotiyen 
erw&hnt in den Jahresberichten fiir dio Zechen 
Shamrock III/IV, Viktor Ilf/IV, Konig Wilhelm. 
Schacht Wolfsbank,  Schacht Neu-COln und Johann 
Deimolsberg.

Auf der Zeche Constant in der GroBe. Schacht 
IV/V, wurde die auf der II. Ticfbausohle (311 m- 
Sohle) seit 1904 bereits yorliandene elektrische 
Lokomotiyforderung erweitert, wahrend auf der 
I. Tiefbausohle dieses Fordersystem neu eingerichtet 
wurde. Auf der Schachtanlage l/II derselben Ge- 
sellschaft wurde die elektrische Lokomotivfdrderung 
bis zur 3. westlichen Abteilung fertiggestellt.
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Auf dem Kolner Bergworks - Yoroin wurde der
1. Ostliche Qaerscfilag der Schachtanlage Emscher 
mit elektrischer Lokomotivfórd rung ausgerflstet.

Auf der Zeche D orstfeld, Schacht II/III, liaben 
der 1., 2. und 3. Hauptijuersehlag der VI. Sohle 
eiserneu Ausbau erlialten und sind mit 6,2 qm freiem 
Querschnitt fur elektrische Lokomotivforderung ein- 
gerichtet.

Nach dem Jahresbericht der Zeche Langenbrahm 
sollte auf der III. Sohle im Laufe des Monats 
April 1906 eine Anzahl elektrisch betriebener Loko- 
motiven eingestellt werden. Dio Zeche liofft, daB 
hierdurch 15 bis 18 Pferde wie auch ca. 25 Arbeiter 
frei werden und die Kosten der Streckenfórderung sich 
wesentlich erniedrigen. Die Lokomotiyen sollen auch 
die Arbeiter vor Ort bringen und dadurch Zeitverluste 
infolge des langen Weges beseitigen.

Elektrischer Grubenlokomotivbetrieb ist inzwischen 
weiterhin eingefuhrt auf den Zechen Gneisonau,  
Deutscher Kaiser ,  Minister Achenbach und 
in Ausfuhrung fur die Zeche Blankenburg.

W a s s e r h a 11 u n g. *)
Auf der Zeche Gneisenau biel ten sich die Zuflusse 

auf der bisherigen betriiehtlichen Hohe zwischen 15 
bis 17 cbm in der Minutę. Die Wasserhaltung vollzog 
sich aber ungestort mit den Yorhandenen alteren An
lagen. Der Jahresbericht erwahnt den Einbau der 
neuen Dampfwasserhal tung fur 25 cbm auf der 
IV. Bausohle.

Auf der Zeche Charlot te ist der ostliche Teil des 
Grubenfeldes uber der 292 m-Sohle abgedammt worden. 
Dadurch sind die Wasserzuflusse ganz erheblich zuruck- 
gegangen. Die unterirdische Wasserhaltung wird dalier 
nur einige Stunden in jeder Woche in Betrieb gesetzt. Die 
Temperatur in den Grubenbauen ist infolge der geringen 
Benutzung der Dampfwasserhaltung um durchschnittlich 
5° C gefalien, sodaB die unterirdisch beschaftigte Beleg
schaft nicht mehr unter der Einwirkung hoher Warme 
zu leiden hat.

Eine neue Dampfwasserhal tung,  welche 7 cbm 
in der Minutę auf 180 m Holie leistet, ist auf dem 
Schacht Ulenberg der Zeche Deu t s ch l a nd  zur Auf
stellung gekommen.

Eine neue hydraul i sche,  Kaselowskysche 
Wasserha l tung wurde auf der Schachtanlage III/IV 
der Zeche Kónigsborn im Oktober 1905 in Betrieb 
genommen. Sie hebt 4 cbm auf 570 m Hohe.

Die Zeche Johann Deimelsberg fuhrt dagegen 
in ihrem Jahresbericht aus, daB sie mit Rucksicht 
auf den kostspieligen Betrieb der bekanntlich sehr

•) s. Jahrg. 1904, S. 1005 ff., sowie Jahrg. 1906, S. 1269 ff. 
dsr. Ztschr.

vielo Reparaturen und Nouorungen orfordernden liydrau- 
lischen Wasserlialtungsmaschino eine elektrische 
Wasserhaltung anlogen will.

Auch sonst wordon nur elektrisch angelriebeno 
Pumpen erwilhnt. und zwar von den Zechen Schleswig, 
Hibernia,  Eint racht  Tiefbau,  Froie Vogel und 
Unverhofft ,  PreuBen II, Mont Cenis, Friedl icher  
Nachbar-Baaker  Muldo {7'/2 cbm), Friedrich der 
GroBe (Projekt) und Blankenburg (Projekt).

Zwei neue elektrisch angetriebeno Dril l ings- 
purnpen hat die Zeclio Langenbrahm angescliafft. 
Die sonst aufgefiihrten Pumpen sind Zentrifugalpumpen. 
Sulzersche Zent r i fugalpumpen wurden u. a. 
angelegt auf en Zechen Massen IIT/IV, Wiendahls- 
bank,  Wiesche (IX. Soliło), Constant in der 
GroBe (2 Pumpen von jo 3 cbm in der Minutę).

Auf dor Zeche Vilctor I/II stellte sich Anfang 
dos Jahres 1906 beim Zubruchgehen der Pfeiler in 
Floz Wilhelm Nordlliigel am Nordąuorschlag ein 
Wasserdurchbruch ein. Das erschrotene Wasserąuantum 
betrug anfangs 8 cbm (Gesamtmenge 19 cbm), ist aber 
bis Mitte Februar auf 6 cbm (Gesamtmenge 17 cbm) 
zuruckgegangen. Obwolil die Zeche bei Hochst- 
anstrengung der Wasserhaltung 33 cbm minutlich 
heben kann, ist man trotzdem vorsichtigerweise zur 
Beschaffung weiterer Pumpen mit elektrisch em An- 
triebe von je 6 cbm geschritten, da die oberirdischen 
Pumpen mit 7 cbm Leistung fur Dauerbetrieb keine 
geniigende Sicherheit boten. Die neuen Pumpen 
werden in Zentrifugalkonstruktion ausgefuhrt, da sich 
die laufende Sulzeranlage dieser Bauart im vergangenen 
Geschiiftsjahre wieder ohne jegliche Reparatur bewahrt 
hat. Nach dem Bericht sind die Wasserzufiftsse im ubrigen 
im vergangenen Jahre konstant geblieben und haben 
sich auf rund 11 cbm gehalten. Die zusitzenden 
Wasser (auch die neue Quelle) seien nur Mergel- 
wasser, wahrend aus dem Steinkohlengebirge nur eine 
verscliwindend kloine Menge den Grubenbauen zufliefit. 
Durcli die Erschrotung der Wasser im Mergel der 
Schachte II und III weiB die Zeche, daB die Mergel- 
wasser nicht zu Tage aufgehen, also aucli keino 
Tagewasser, sondern nur eingeschlossene sein konnen. 
Die Zeche liofft daher, daB die Zuflusse im Laufe der 
Zeit abnelimen werden, da auf der Nachbarzeche 
Erin, die vor etwa 10 Jahren noch zeitweise 26 cbm 
gepumpt hat, die Wasserzuflusse ebenfalls bis auf
6 cbm zuruckgegangen sind.

Auf der Zeche Rheinelbe  III wurden 2 sich 
gegenseitig zuhebende, elektrisch angetriebene Hoch- 
druckzentrifugalpumpen, System Sulzer, mit einer 
Leistungsfahigkoit von je 3 cbm in der Minutę einge
baut, von denen die eine die Wasserzuflusse von
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Rheinelbe III aus 705 m bis zu 463 m Teufe und
die zweite diese Wasser nebst den Zufiussen von
Eheinelbe I/II aus 463 m Teufe bis zu Tage lieben
soli. Die bisherige hydraulisch angetriebene Wasser- 
baltungsmaschine (System Kaselowsky) wurde in
Reserve gestellt.

Auf dor Zeche Consolidation III/IV wurde auf 
der VI. Sohle eine elektrisch angetriebene Sulzersche 
Zentrifugalpumpe fur 3 cbm minutliche Leistung auf 
655 m Hóhe bei 1480 minutlichen Umdrehungen an- 
gelegt und in Betrieb genommen, welche imstande ist,

die gesamten Wasserzulliisse der 3 Schachtanlagen in 
8 Stunden zu Tage zu bringen.

Eine Borsigsche Hochdruckzentrifugalpumpe fur 
5 cbm bei 500 m Teufe kam auf derZeche Holland I/II 
in Betrieb.

SchlieBlich war fur die Zeche General  bei 
Weitmar sudlich von Bochum eine Turbo-Hochdruck- 
pumpe, System Gelpke-Kugel ,  bestimmt, die bei 
1450 Umdrehungen in der Minutę 85 1 Wasser in der 
Sekunde auf 364 m Hóhe bei einem Kraftverbrauch 
von 558 PS hebt.

Neuerc Erfahrungen m it maschfncller Schi
Yon Bergreferendar E. R e i n 

Auf den Zechen der Bergreviere Dortmund T, II 
und III haben bisher nur StoB- und Radschram- 
maschinen Anwendung gefunden, und zwar handelt 
es sich um mehrere Systeme, die sich teils an die 
Maschine von Garforth, teils an die von Eisenbeis an- 
lehnen. Ais motorische Kraft dient fast ausschlieBIich 
Druckluft; nur ein Yersuch ist in neuester Zeit mit 
Elektrizitat gemacht worden. Von den Zechen der 
genannten Bergreviere wird z. Zt. auf 19 Schachten 
maschinelle Schramarbeit betrieben. 120 Schram- 
maschinen sind, soweit dem Yerfasser bekannt, im 
Gebrauch, und zwar sind 15 vom Typns Garforth, 105 
nach dem System Eisenbeis konstruiert. Letztere, 
die sowohl im Abbau, ais auch im Streckenbetrieb 
benutzt werden, sind hauptsachlich von den Firmen Flott- 
mann, Korfmann, Frólich & Klupfel und der Duisburger 
Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft hergestellt, wahrend 
die Radschrammaschinen teils von England bezogen, 
teils von der Firma Wolff in Essen und der Schalker 
Eisenhutte gebaut sind. In gróBerem MaBstabe, sodaB 
sie einen wesentlichen Anteil an der Gewinnung des 
Fórdergutes nimmt, wird die maschinelle Schramarbeit 
bisher nur auf wenigen Gruben betrieben; auf den 
meisten Anlagen dient sie nur dazu, den Fortschritt 
der Yorrichtungsarbeiten zu beschleunigen. Nachstehend 
sollen die Erfahrungen, die man in neuerer Zeit mit 
den yerschiedenen Systemen gemacht hat, mitgeteilt 
und einem kritischen Yergleich unterzogen werden.

Die Rentabilitat einer Maschine ist um 
so hóher, je langer sie ohne Betriebstórung arbeiten 
kann. Leider ist in dieser Hinsicht jede Arbeits- 
maschine von der Kraftstation abhangig; eine Uber- 
lastung dieser, ein Yersagen der Kraftmaschine hat 
naturgemSf?) einen geringen Wirkungsgrad, eine Betriebs- 
unsicherheit der Arbeitsmaschine zur Folgę- In erster 
Linie sind somit beim Schrammaschinenbetrieb eine 
Reseryekraft- und Reservearbeitsmaschine notwendig. 
Diejenige Maschine wird ferner den Yorzug ver-

Hmarbelt in den Dortnmnder Bergrericren.
k e , Heiiiitz b. Saarbrucken.
dienen, die bei Verwendung besten Materials móg- 
lichst einfach konstruiert und exakt gearbeitet ist. 
Bei cintretender Abnutzung der arbeitenden Teile 
nimmt der Luftverbrauch wesentlich zu, wahrend 
gleichzeitig die Leistung sinkt. Geringere Unterschiede 
im Luftyerbraucli und in der Leistung der einzelnen 
Systeme sind gegenuber den mehr oder weniger er- 
forderlichen Reparaturen von keiner Bedeutung. Aus 
diesem Grunde wird man bei der Bestimmung des
Luftverbrauches yerschiedener Maschinensysteme stets 
solche Esemplare in Betracht ziehen mussen, die bereits 
langere Zeit in Betrieb waren. StoBfreier Gang, reclit- 
zeitiges Auswechseln aller abgenutzten Teile und ihre gute 
Befestigung erhohen die Betriebsicherheit. Reparaturen 
sollen nur von erfahrenen Leuten vorgenommen werden. 
Haufig ist auch der Unterschied in der Leistung auf
die mehr oder weniger geschickte Handhabung der
Maschinen durch die Arbeiter zuruckzufuhren.

Wann unter Beachtung dieser Verha]tnisse die Ein- 
fuhrung maschinellen Schriimbetriebes sich lohnen 
wird, kann nur von Fali zu Fali erwogen werden. 
Grundbedingung ist das Vorhandenseiri einer festen 
Kobie, in der die Leistung des Arbeiters von der
der Schrammaschine, unter Berucksicbtigung der 
mit dem Maschinenbetriebe yerbundenen Nebenarbeiten, 
wesentlich ubertroffen wird. Die Wahl des Systems 
hangt ferner von dem Betriebe ab, insbesondere von 
der Frage, ob die Maschine im Abbau oder im 
Streckenbetriebe Yerwendung finden soli. So wird man 
eine Garforth-Maschine niemals iri Aufhauen oder bei 
steiler Lagerung benutzen kónnen.
Die maschinelle Schramarbei t  in Yorrichtungs- 

betrieben.
Die Schrammaschinenarbeit in Vorrichtungsbetrieben 

ist fast auf allen Zechen der Dortmunder Bergreviere 
eingefuhrt und yersucht worden, in gróBerem MaBstabe 
besonders auf den Zechen Gneisenau, Scharnhorst, 
Furst Hardenberg, Hansa und Germania. Fast durch-
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w eg ist hier das Flottmannsche System, eine der Eisen beis- 
Type verwandte Maschine, die in yerschiedenen GroBen 
gebant wird, in Betrieb. Anf den Zechen Zollern und 
Germania finden sich Mąschinen, dio den Eisenbeisschen 
Fuhrungsektor beibehalten haben und yon derDuisburger 
Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft gebaut sind. Uber 
die Vor- und Nachteile dieser beiden Systeme ist wenig 
zu sagen. Bei der Duisburger Maschine ist der Aus- 
schlagwinkel der Maschine von dem Winkel des ge- 
zahnten Sektors abfiiingig, der zudem sehr teuer ist. 
Der Flottmannschen und den ihr yerwandten Mąschinen 
(z. B. Korfmann) wird yielfach yorgeworfen, daB sie einen 
„yiel unangenehmeren Ruckstofi auf den Arm desArbeiters“ 
ausuben. Den Freunden der Eisenbeis-Mascliine wird 
entgegengehalten werden konnen, daB die Ubung der 
Arbeiter wegen gleichzeitiger Handhabung der beiden 
Kurbeln zum Vorsclmb und zur Bedienung groBer sein 
muB. Wo, wie z. B. auf Zeche Zollern, zuerst die 
Duisburger Maschine in Gebrauch war und spater das 
Korfmannsche System yersucht wurde, bevorzugten die 
Arbeiter die Maschine mit Sektor. Besonders ist dies 
in steil gelagerten FlOzen der Fali; hier wirken nicht 
allein die StSfie storend, sondern auch die Last der 
Maschine ruht teilweise in der Hand des Arbeiters, 
und es ist auf die Dauer scliwer, die Maschine zu 
halten. Der Schram wird alsdann leicht unregelmafiig, 
weil der Arbeiter die Maschine bald zu viel, bald zu 
wenig wendet. Ist anderseits das System ohne Sektor 
zuerst eingefiihrt, so arbeitet der Hauer mit dem einen 
System nicht lieber ais mit dem andern.

Die Ingersoll-Maschine hat sich auf der Zeche 
Dorstfeld nicht gut bewahrt. Mit der Flottmannschen 
Maschine teilt sie manchen Vorteil, steht aber hinter 
diesem System insofern weit zuruck, ais sie nur be- 
schriinkte Anwendung finden kann. In Abhauen 
ware sie zwar zu empfehlen, doch laBt sie sich bei einem 
Einfallen von uber 8° sehr schlecht lenken. Gar nicht 
ist sie naturgemafi in Aufhauen zu gebrauchen nnd 
dort, wo es gilt, einen Schram an anderer Stelle ais 
am Liegenden herzustellen. Die Arbeiter, die beim 
Gebrauch der Maschine groBen kórperlichen An- 
strengungen ausgesetzt sind, gewohnen sich sehr 
schwer an diese Arbeit. Es ist kaum zu erwarten, 
daB in den Dortmunder Bergrevieren das Ingersoll- 
Sergeant-System einen gewissen Gebrauchswert erlangt.

Ais Nachteil der maschinellon Schramarbeit, der 
besonders den stofienden Mąschinen anhaftet, ist die 
lilstige Stauberzeugung hervorzuheben, die je nach der 
Trockenheit oder Nasse der Kohle mehr oder weniger 
storend wirkt. Es .sind Falle bekannt, wo das Arbeiten 
zweior stofiender Mąschinen nebeneinander der heftigen 
Kohlenstaubentwicklung wegen unmoglich wurde. Aus 
diesem Grundc wird man bestrebt sein, den Schram 
in einem passcnden Bergmittel anzubringen. Bei dor 
Konstruktion der Maschine bezw. des Mcifiels ist ferner

dafur zu sorgen, daB die Anzahl der Umsetzungen 
bei einmaliger Umdrehung des Mcifiels bezw. die 
Zahl der Einsclmitte im Sperrad nicht gleich der An- 
zahl der Schneiden des Meifiels ist, damit die 
Schnciden nicht bei jeder folgenden Umdrehung wieder 
in denselben Kerb einschlagen. Andernfalls werden die 
zunachst abgesprengten Kohlenteilchen nicht nur weiter 
zu feinstem Mohl zerstampft, sondern auch die Leistung 
der Maschine wird wesentlich beeintriichtigt. Wenn 
selbst bei mehrmajiger Umdrehung von derselben 
Schneide stets ein anderer Punkt angehauen wird, 
miissen grobere Kolilenstiicke abgesprengt werden, 
sodafi sich Staub, almlich wie bei der Garforth-Maschine, 
weniger bemerkbar macht.

Der Luftverbrauch der yerschiedenen Systeme ist 
fiir die Rentabilitat von unwesentlicher Bedeutung. 
Nimmt man den Maximalverbra'ich einer Maschine 
auf 1 qm Schram zu 43 cbm Luft =  8,6 cbm von
4 Atm Uberdruck an , wlhrend bei einer anderen 
Maschine fiir die Herstellung eines gleich grofien 
Schrams 25 cbm =  5 cbm von 4 Atm tJberdruck 
notwendig sind*), so bedeutet das eine Differenz von 
nur 5,4 Pfg. auf 1 qm, wenn 1 cbm Druckluft yon
4 Atm 1,5 Pfg. kostet. Starker fallt der Zeitver- 
brauch ins Gewicht. Fur 2 Arbeiter sind fur 1 Stunde 
Arbeitzeit 217 • 5 — 1,43 Jl zu zahlen. Stellt nun 
ein System einen Schram in 21 Min., ein anderes in 
34 Min. her, so hat letzteres um 31 Pfg. pro qm
billiger gearbeitet.

Mit den Leistungen der Mąschinen ist man fast 
iiberall zufrieden; man hat das Doppelte, bei Parade- 
yersuchen sogar das Dreifache der Handschramarbeit 
erzielt. In einem Normalfalle wurde mit der Ein- 
fuhrung der maschinellen Schramarbeit folgendes Resul- 
tat erreicht.

Wg. Kohle Auffahrleiatung Kosten pr Wg.
Masch. Schramarbeit 1125 67,5 m 1,20 ./t
Handschramarbeit 425 25,0 m 2,0TX-jt.

Die Betriebskosten beliefen sich hierbei bei der
maschinellen Schramarbeit (System. Flottmann) in 25 
Arbeitstagen auf 353 . /£, und 1 qm Schram kostete 
1,49 JL, wahrend man bei der Handschramarbeit 3,22 ./1 
fiir 1 qm Schramflache zahlen muBte.

Die Leistungen sind um so hoher, je dunner das 
Floz, je besser das Hangende und jo barter die Kohle 
ist. Der maschinelle Schrambetrieb wird ferner um 
so rentabler sein, je grofier die Schriimflacho ist, die 
sich bei einmaligem Aufstellen der Maschine herstellen 
liifit. Au der aufiersten Feldesgrenze, wo der Druck 
in der Luftleitung nachlafit, sind die Leistungen geringer. 
Wenn man dariiber klagt, dafi der Schriiinmeifiel sich 
hinter der heręinbrechenden Kohle festsetzt, so hat man
eben die Grenze iib.erschritten, bis zu welcher der

*) a. Jalirg. 1'JOo, S. 030 ds Zlschft.
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maschinolle SćHrambotrieb sieli ubeihaupt nocli lohnt. 
Dio vielfaclien Vemclie mit dem System Mbtimann 
in neuerer Zeit haben gelehrt,. dhli die Maschine in 
Yorrichtungshotrieben bei s te ile r  Lagerung die 
gunstigsten Resnltate erzielt. Dies mag wohl darauf 
zimickzufuhren sein, daB man die Schnimkohle besser 
beseitigt Hat;: waliraclieinlich spielt auch die Tatsacbe 
eine Rolle, dłifł ein nnd dnsselbe Floz bei flaelier 
Lagerung festere Kohle fubrt ais bei steilem Einfallen. 
Tm Abbau dagegen ergaben sieli mit der Flottmannschen 
Maschine die gunstigsten Leistungen bei flaelier 
Lagerung. In steilen Flozen ist das Einbauen der 
Arbeitabuhnen nnd das Befestigen der Spannsaulen 
zeiti-aubend und die Scliramarbeit nicht ungefahrlich.

Neben dem groBen Yorteil der beschleunigten Arbeit 
isfc nacli. der Umstmtl zu beachten, daB das Hangende 
infolge der geringen Anwendung der SchieBarbeit 
geschont wird und man nicht lange auf das Abziehen 
der YeiiBrennungsgase aus den Strecken und Aufhauen 
zu warten hat.

Die Eisenbeissche Schram m aschine im Abbau.
Die Erfahrungen, die man mit der maschinellen 

Schnimarbeit in Yorrichtungsbetrieben gesammelt hat, 
stimmen vielfaeh mit den im Abbau.gewonnenen uberein. 
Besonders gilt dies fur das System Eisenbeis. Was 
gerade diese leichte Maschine fur den Abbau so geeignet 
erscheinen IśiBt gegenfiber dem schweren Garforth- 
System, ist die Anpassungsfahigkeit an alle moglichen 
FL3zverhaltniśse. Die Garforth-Maschine muB ihren 
Schram immer in der mit der Konstruktion der Maschine 
gegebenen Hohenlage herstellen; geringen Gebirgs- 
stdrungen vermag sie nicht zu folgen. und ihr Gebrauch 
ist auf ein flaclies Einfallen beschrankt. Bei dem 
leicht transportablen Eisenbeis-System dagegen brauc&t 
auf den Ausbau keine Rucksicht genommen zu werden. 
Die Zimmerung kann dem KohlenstoB ebenso wie bei

i der Handschramarbeit folgen. Der Um stand, daB die 
Maschine verhilltnismaBig billig ist. dazu noch im 
Streckenbetrieb und ais Bohrmaschine Venvendung 
finden kann, mag auch besonders dazu beitragen, daB 
gerade sie in den meisten Fallen ais Yersuchsobjekt 
(Kent.

Am haufigsten wird die Schrammaschine im Streb
bau mit breitem Blick benutzt, und zwar Lst sie bei 
gutem Nebengestein in einem wenig machtigen FIdz 
am Platze, in dem das SchieBen aus dem Vol!en rersagt 
und durch Sprengarbeit zu wenig Stuckkohle gewonnen 
wird. Ein derartiger Fali ist auf der Zeche Freie 
Vogel und UnverhoffŁ in der festen Kohle des 45 — 60 cm 
machtigen Flozen Drecfcbank gegebenr in welchem sich 
ein Arbeiter bei der Handschramarbeit zuweilen ani' 
die Dauer kaum bewegen kann, wogegen das Regieren 
der kleinen Korfmannschen Maschine rerhaltnismaBig 
leicht wird.

Auf Zeche PreuBen II z. B., wo dor Schram- 
maachinenbetrieB in naclister Zeit noch weitere Aus- 
delmung erhmgen wird, ist die Garforth-Maschine kaum 
einfuhrbar, weil das Hangende zu schleeht ist und der 
Yersatz zu nahe nacbgefuhrt werdon muB. DeshaJb

Fig, l.
hat man auch den in Fig. 1 wiedergegebenen Strebbau 
mit schwebendem Yerliieb eingerichtet Es worden 
in der durch die Figur angedeuteten Weise in einem 
Bergemittel 35 cm unter dem Hangenden geschnimt. 
wodurch man neben einem reiehen Stuekkohlenfall noch 
die Gewinnung einer sehr reinen Kohle erreicht. Bei 
Handschramarbeit muB der Arbeiter den Schłam mit 
zunehmender Tiefe erweitern, sodaB ein Gemenge von 
Bergen und Kohle entsteht, das der im Wagengedinge 
arbeitende Hauer niemała beseitigen wird.
Die maschinelle S chram arbeit auf der Zeche 

D orstfeld.
Auf der Zeche Dorstfeld, wo die Garforth-Maschine 

in diinnen flach einfallenden Flozen der Gaskohlenpartie 
arbeitet, hat man streichenden Strebbau mit breitem 
Blick eingerichtet. Die Maschine schrilmt hier den 
ganzen StoB einer 100—120 m hohen Abteilung. 
Entgegen dem Yerfaliren beim Handschriimbetrieb ist 
der ArbeitstoB tunlichst senkrecht zu den Schlechten 
zu richten, damit die unterschramte Kohle sich mSglichst 
liiilt und nicht durch ihr vorzeitiges Abstiirzen die 
Maschine beschiidigt und zu Betriebstórungen Yei:- 
anlassung gibfc.

An der Maschine sind in jeder Schicht 2 im Schicht- 
Iohn arbeitende Leute beschaftigt, ein Maschinist und 
ein Lehrbauer, der die Schramberge beseitigt. Die 
Schramarbeit erfidgt vorwiegend in der Nacht, in den 
Tagesschichten wird hauptsiidilich fur die Herstellung 
der sog. .,Ausfahrt" gesorgt, „Einsatz geschramt" und 
die Maschine gereinigt, Damit die im Gedinge arbeiten
den Hauer ungehindert abftohlen konnen, erfolgt der 
Einsatz der Maschine unterhalb der Sohlenstrecke. Die 
Ausfahrt, d, h die Stelle des h«3chsten Strebs, wo die 
Maschine nachgesehen und gereinigt wird, wo also 
schon vor der Ankunft der Maschine abgekohlt sein 
muB, wird durch SchieBarbeit hergestellt. Erfalmmgs- 
gemafi ist bei streichendem Yerliieb die ca. 2,5-1 schwere 
Maschine mit Yorteil nur bis zu einem Einfallen von 30 0
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zu gebrauchen, uber 25 0 arbeitet sie nur selten ohne 
Betriebstorung. Beł einem durchschnittliclien Luftdruck 
von 4,5 Atm werden im Floz Mathilde in der Stunde 
18 qm geschrSmt; einschl. des „Einschramens*' betragt 
dio Leistung bei mitorlaufendem Schramrad in der 
Stunde IG qm, bei hoher gelegcnem Schram, aus dom 
das Scbriimmehl boquemer entfernt wird, bis 22 qm.

Auf Zeche Dorstfeld hat man mit don Scbriim- 
maschinen im vollsten Mafie das erreicht, was man 
stets von der Maschine der Handschramarbeit und 
Sprengarbeit gegenuber erwartet, namlich eine hohere 
Leistung. Dies wird, besonders im Abbau, nicht immer 
der Fali sein. Wenig zweckmiifiig wiire es jedoch, 
nach muhevollen Yersuchen eine Maschine nur deshalb, 
weil sie keine hoheren Leistungen erzielt, wieder 
abzuwerfen Yielfach wird allein die Yermehrung des 
Stiickkohlenfalls entscheidend sein, um den Maschinen- 
betrieb in aiisgedęhntem Mafie einzufuhren, z. B. bei 
der Gewinnung eines machtigeren, feste Kohle fuhren- 
den Flozes, in dem durch Sprengarbeit yielfach hohere 
Leistungen sich erzielen lassen ais durch maschinolle 
Schramarbeit. In dunnen, yornehmlich Aachen Flozen 
mit fester Kohle dagegen wird man die Sprengarbeit 
stets \ermeiden. Hier ist maschinelle Schramarbeit; 
geboten, um hohere Leistungen zu erzielen, zuweilen 
sogar das einzige Mittel, das Flijz noch mit einigcm 
Nutzen abzubauen.

Hinsichtlich des bemerkenswerton Buckganges der 
Zahl der TJnfitlle seit Einfuhrung der Schrammaschinen 
auf Zeche Dorstfeld kann auf die statistischen Angaben 
in der Zeitschr. fur das Berg-, Hutten-und Sal.-Wesen, 
Jahrg. 1902, yerwiesen werden.

Der systematische Ausbau ist bei dem Garforth- 
System fast Voraussetzung. Da dio Maschine fur ihre 
Durchfahrt Platz haben mu fi, werden die Stempel in 
gerador Linie hintereinander geschlagen; sie miissen in 
genugender Anzahl yorhanden sein, weil bei der schweren 
Maschine das Gleis stets sorgfUltig gegen die Stempel 
abgestutzt werden muG. Die Anordnung des Stofies im 
breiten Blick un 1 das rascho Vordringen der Arbeit 
haben zur Fęlge, dafi sich das Hangende gleichmiifiig 
setzt und nur selten abbricht. Dieser Umstand h.at in 
neuerer Zeit Yeranlassung zur Ausbildung des sog. 
„Rutenbaus" in den Strecken gegeben. Das Prinzip 
dieses Ausbaues ist, dafi anstelle der Kappen 4,5 m 
lange und 10 cm starkę Stangen benutzt werden, die 
an den Enden nicht auf Stempeln, sondern auf einer 
ca. 1 m starken Bergemauer ruhen. Die Stangen oder 
Ruten werden in Abstśinden von 50 cm gelegt und nur 
solange durch kurzo Stempel unterstutzt, bis das 
Liegende nachgenominen und aus den dabei gewonnenen 
Bergen die Mauer fertiggestellt ist. Um letztere zu 
aichern, werden nocli sog. Anker angebracht, d. h. in 
Abstanden von 1 m werden schwache Stempel gegen 
das Mauerwerk gelegt und durch alte Drahtseile an

einem Strebstempel befestigt. Wenn der Strobstempel 
dem Mauerwerk zu nahe steht, kann dieses allerdings 
durch den knickenden Stempel herausgcdriickt werden. 
Da die Rute nicht von Stempeln unterstiitzt ist, vermag 
sie sich gleiclizeitig mit dem Gebirge zu senlcen. Weder 
die Kappe noch das Gebirge werden, wie das bei der 
Turstockzimmomng hiinfig zu beobachten ist, gebrochon. 
Abgesehen von der erheblichen Ersparnis an Holz- und 
Reparaturkosten ergibt sich dadurcli der Vorteil, dafi 
die streichendo Lange der Bauabteilung grofier be- 
messen werden kann.

Heryorzuheben ist noch, dafi beim maschinellen 
Schrambetrieb eine grofiere Anzahl ungeschulter Arbeiter 
im Abbau beschaftigt werden kann ais bei Hand
schramarbeit. Ein erfahrener Hauer, der mit dem 
Holzsetzen vertraut ist und das Nebengestein in den 
Strecken nachschiefit, genugt bei einer Kameradschaft. 
Anderseits kann bei dem in grofierem Mafistabe durch- 
gefiihrten maschinellen Schrambetrieb im Falle einer 
BetriebstSrung ein bedeutender Forderausfall eintreten. 
Deshalb ist, wie bereits betont wurde, die Betrieb- 
sicherheit der Maschinen von grofiter Wichtigkeit.

Auf 1 qm Schramflache entfallen in den Flozen 
Mathilde, Wilhelm und Zollverein der Zeche Dorstfeld 
im Durchschnitt 1,75 Wagen Kohle; der Kosten- 
aufwand fur die Herstellung von 1 qm Schram mit 
einer Garforth-Druckluft-Schnimmaschine bereclmet sich 
folgendermafien:

1. Amortisation (8 pCt) und Verzinsung 
(4 pCt) d. Anlagekapitals (6 200 JL)
pr. M o n a t .............................. ..... . 62,00 Jt

2. Reparaturen, Schlauch (5 pCt d.Anlage
kapitals) pr. M o n a t .........................  25,83

3. Bedienung (6 Mann a 4 JL) pr. Monat 600,00 „
4. Sehmierung pr. M o n a t.................... 13,12 „
5. Stahlverschleifi pr. Monat . . . .  5,00 „
6. Scharfung und Hartung pr. Monat . 12,00

zusammen rund 718,00 Jt

Monatlich worden durchschnittlich 5100 qm ge- 
schramt; mitliin kostet 1 qm Schramflache 0,14 JL ; 
dazu kommen <>,19 JL pr. qm fur den Luftyerbiauch, 
sodafi die Gesamtkosten sich auf 0,33 JL pro 1 qm 
Schramflache belaufen. Einschliefilich Schramkosten 
worden fiir den Wagen Kohle ca. 1,25 JL gezahlt.

Seit Einfuhrung des maschinellen Schrambetriebes 
hat sich der Stuckkohlonfall yon 25 auf 75 pCt erlioht. 
Bei einer Forderung von 1000 t und unter Zugrunde- 
legung der heutigen Kohlenpreise bedeutet das einen 
Gewinn von tiiglich 3875 JL.

Den Yorteil der reinen und Stuckkohlen-Gewinnung 
teilt der maschinelle Schriimbetrieb naturgemaB mit der 
Ilaiidscliramarbeit. Wiirde jedoch die Kohle durch 
Handschramarbeit gewonnen wtrden, so wiirde bei der 
Festigkeit der Kohle in den genannten Flozen nach 
langjahrigen Erfahrungen nur eine durchschnittliche



O Oktober 1Ś)06. -  1381 - Nr. 42.

Leistung von 1,5 qm pro Mann und Schicht zu 
erreichen sein ; und bei den heutigon Lohnyerhiiltnissen 
wiirde 1 qm Schram allein etwa 3,55 Jt kosten.
Die m aschinelle Schram arbeit auf der Zeche 

M argarethe.
Das auf der Zeche Margarethe eingefuhrte System 

Wolff untersclieidet sich von der hnkannten Garforthschen 
Maschine aufier den oszillierend angeordneten Zylindern 
durch den Maschinenrahmen aus Schmiedeeisen, bei dom 
man weniger eine Beschadigung zu hefilrchten hat ais 
bei dem gufieisernen Rahmen der Garfortli-Maschine. 
Die Wolffsche Maschine erscheint also in dieser Hinsicht 
betriebsicherer. Der neue Schalldiimpfer, den Wolff ver- 
wendet, is', da er hinderlich war, auf Zeche Margarethe 
wieder abgeworfen worden. Auch der der Firma Wolff 
gesetzlich geschfitzte Messerkopf hat keine gilnstigeren 
Resultate erzielt, ais sie Garforth bereits erreicht hat. 
Wahrend bei dem System Garforth der mittelste der
3 Zilhne etwas hervorragt, hat Wolff siimtliche 3 Ziilme 
in gleicher Weise angeordnet. Bei dem Betrieb auf der 
Zeche Margarethe stellte sich jedoch lieraus, dafi das 
Schramrad allmiihlich dem Liegenden zustrebte und die 
Maschine sich am entgegengesetzten Ende vom Gleise 
bob. Selbst durch Belastung der Maschine yermochte 
man diesem Ubelstande nicht zu steuern. Zu schwere 
Belastung hatte yielleicht einen Bruch der Rahmenplatte 
zur Folgę gehabt. Erst seitdem man den oberen MeiBel 
liinger konstruierte, blieb der Schram in der einmal 
angesetzten Hohenlage und war die Maschine keiner 
schadlichen Beanspruchung ausgesetzt. Man hilft 3ich 
in einfacher Weise dadurch, dafi man die neuen MeiBol 
oben einwechselt und die schon Sfters angeschiirften in 
dem unteren Teil der Schulie anbringt.

Wie bei dem System Garforth erfolgt der Vorschub 
der Maschine sełbsttatig, indem sich auf eine an der 
yorderen Seite angebrachte Trommel ein Seil aufwickelt, 
das mit dem anderen Ende an einem Stempel am Ende 
des Arbeitstofies befestigt ist.

Bezuglich der Stauberzeugung waren anfiinglich die 
Ergebnisse auf Zeche Margarethe nicht befriedigend. 
Trotz der ziemlich feucliten Kohle wurde Staub in fast 
unertniglicŁer Weise aufgewirbelt. Man entfernte daher 
jeden zweiten der 18 an der Peripherie des Schram- 
rades angebrachten Schuhe und erzeugte dadnrch bei 
gleichbleibendem Yorschub der Maschine weniger Staub.

Der Abbau, in dem die Maschine Verwendung findet, 
ist streichender StoBbau mit schwebendem Verhieb; 
das Einfallen betragt 8 — 10". Der schwebende Verhieb 
bringt es, da die ganze Kohle uber eine Strecke ge
fordert werden muB, leider mit sich, daB nicht, wie 
auf der Zeche Dorstfeld, die ganze Leistung der 
Maschine ausgenutzt zu werden vermag. Das Hangende 
hat in der Fallrichtung des Flozes viele Kliifte und 
unsiehtbare Schnitte, die den yorteilhafteren streichenden

Yerhieb unmSglich machen. An der Grenze der Bau- 
abteilung sind zu beiden Seiten des Bremsberges Uber- 
hauen aufgefahren worden, sodaB sich nach jedesmaligem 
Verlegen der Gleise beim Beginn des SchrSmens das 
Rad von der Seite ber in den StoB einfressen kann. 
Auf der Zeche Dorstfeld dagegen muB man zunachst 
die auf dem Gleise ruhende Maschine mit Winden so- 
lange yorschieben, bis die volle Schramtiefe erreicht ist.

Infolge der starken Druckschwankungen in der uber- 
lasteten Luftleitung wird die Maximalleistung der 
Maschine nicht erreicht; man schriimt in der Stunde 
durchsclmittlich nur 8 m =  10,4 qm. Zur Zeit ist ein 
Arbeiter an der Maschine und mit dem Abbolzen der 
unterschnimten Kohle beschilftigt; ein anderer schaufelt 
die Schramkohle, und der dritte legt die Schienen und 
yerstrebt sie gegen den StoB. Das Schramrad yon 
1,7 m Durchmesser erzeugt einen 1,3 m tiefen und 
10 cm hohen Schram, der 15 cm uber dem Liegenden 
in der Kohle angesetzt wird. Die in der Mittagschicht 
yon 3 Mann unterschramte Kohle wird in der Fnlh- 
schicht hereingewonnen. Da die Kohle sehr fest ist. 
laBt sich allerdings die Sprengarbeit nicht entbohren. 
Tmmerhin hat diese Gewinnungsart reichen Stuckkohlen- 
fall zur Folgę.

Fur den Betrieb der Zeche Margarethe kommt noch 
besonders der Umstand in Betracht, dafi der Abbau in 
dem Hauptfioz z. Zt. ca. 30 m unter Tage geffihrt 
wird. Durch den langsamen Betrieb, wie er bei der 
Handschramarbeit nur moglich wiire, wurde sich der 
EinfluB des Bergbaues auf der Tagesoberfliiche leicht 
bemerkbar machen, wahrend das rasche Vorwarts- 
schreiten des maschinellen Schrambetriebes bei der 
flachen Lagerung ein allmahliches und gleichmafiiges 
Senken des Gebirges bedingt. Naehstehende Tabelle 
enthalt eine Gegenuberstellung der Kosten, Leistungen, 
des Sprengstoffyerbrauches usw., wie sie in zwei gleich- 
artigen Betrieben im Hauptfioz der Zeche Margarethe 
bei maschineller Schramarbeit und reiner Sprengarbeit 
ermittelt worden sind.
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M a s c h in e l l e  S c h r a m a r b e i t
September 873 2693 1*09,2 3996,7 0,05 1,52 3,00
Oktober 8B71.., 2271 144,35 4011,55 0,06 1,76 2,5(1
Noyember 9133/4 2422 154,2 4132,4 0,06 1,70 2,65

2674 7316 507,75 12140,65 0,06 1,66 2,74
R e i n S p r e n g a r b e i t

September I 9938/ 3050 460,6 4997 0.15 1.04 3,07
Oktober i 077V4 3020 438,6 4969,95 0,14 1,64 3,09
November | 772 2179 3!'14,25 0,15 1,79 2.82

2743 8249 | 1227,85 | 13881,20| 0,15 1,68 3,00
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Dio Gewinnungskosten boi der maschinellen Schram
arbeit sind somit um 0,02 J l  pro Wagen, d. h. 3,64 Pfg 
pro t Kohlen billiger ais bei der reinen SchieBarbeit. 
Das Resultat iindort sieli allerdings scheinbar zu nn- 
gansten des Maschinenbetriebes bei Berucksichtigung 
der durch die Schramarbeit yernrsachten Kosten. Unter 
den jetzigen Verhiiltnissen sind niimlieh beim Driickluft- 
schnimmaschinenbetrieb auf der Zeche Margaretho an 
Kosten pro Monat aufzuwenden:

1. Amortisation und Verzinsung des 
Anlagekapitals von 6600 JL fur 
Maschine, Schlauch, Gleise usw.
(12 p C t)........................................ 66,00 J L

2. Bedienung: 3 Mann a 4 JC  . . 300,00
3. Reparaturen: 5 pCt des Anlage

kapitals .  27,50 „
4. Schmierung.................................. 8,75 „
5. S c h a rfu n g .................................  7,00 „
6. StahlverschleiC............................  5,00 ,,

zusammen 414,25 JC

Da im Monat zur Zeit dnrchschnittlich 1875 qm 

geschramt werden, kostet 1 qm Schramflache
1875

=  0,22 J l .  Hierzu kommon noch die Ausgaben fur 
den Łuftyerbraucli in Hohe von 22,5 Pfg pro qm, sodaB 
sich insgesamt 0,445 JC  ergeben.

Auf 1 qm Schram kann man im Hauptfloz durch- 
schnittlich 3 Wagen Kohlen reehnen, auf den Wagen 
Kohlen kommen somit 15 Pfg. Schramgebuhren. Die 
Gewinnungskosten einschlieBlich Schriimkosten betragen 
danach pro Wagen 1,66 + 0,15 =  1,81 JC  und uber- 
steigen die Kosten bei Anwendung reiner Sprengarbeit 
um 0,13 J l .  Die gegenwiirtige tiigliche Forderung aus 
dem Hauptfloz der Zeche Margarethe beliiuft sich auf 
1182 Wagen =  650 t; mit maschineller Schramarbeit 
wurden sich nur 1080 Wagen =  594 t gewinnen lassen. 
Dagegen wurde sich der Stuckkohlenfall von 25 auf 
75 pCt erhohen, was einem Gewinn von 1420 J l  gleicli- 
kame, wenn man annimmt, dat] pro 1 t ein um 2,40 JC  

hoherer Preis crzielt wird. AuBerdem ergibt sich aus 
der wesentlichen Verminderung des Bergeinhaltes bei 
der durch SchrSmarbeit gewonnenen Kohle ein weiterer 
Gewinn. Alssonstige Vorteilo sind noch dioEinschriinkung 
der Sprengarbeit, dio ja stots mit gewissen Gefahren 
yerbunden ist, und die Aufbesserung der Wetter zu 
nennen. GrSBere Unfiille hat man bisher weder auf 
Dorstfeld noch auf Margarethe im Abbau mit Schriim- 
betrieb zu verzeichnen. Die Verwaltung der Zeche 
Margarethe wird demniichst die maschinello Sehram- 
arbeit in grOfierem Um fango einfuhren und auch in 
anderen FI Ozon yersuchcn. Im Floz Neubank, wo vor 
dem Hereinbanken das Bergemittel herausgeschrilmt 
werden soli, yerspricht man sich hauptsachlicli reinere 
Kohle. Der gleiche Yersuch ist vor wenigen Monaten

bereits in demselben Floz auf der Zeche Schflrhank und 
Oharlottenburg gemacht worden. Leider scheiterte er 
daran, daB die Oberbank nach dcm Unterschrilmen 
hereinbrach.

Der urigefilhre Luftverbrauch der Wolllschen Schram
maschine wurde auf folgende Weise ermittelt.

Ein FluBeisenkessel von 1,22 cbm Inhalt sowie die 
daran anschlieBende 150 m lange Luftrohr-undSchlauch- 
leitung zur Schrammaschine wurden his auf eine 
Spannung von 4 Atm mit PreBluft gefiillt. Kachdem 
die Luftzuleitung zum Kessel abgesperrt war, lieB man 
die Maschine solange arbeiten, bis der Manometer nur 
noch 1 Atm zeigte; die Temperatur im Kessel fiel dabei 
von 13 auf 10°. Die Maschine hatte sich bei 55 cm 
Schramtiefe um 85 mm vorangearbeitct und eine 
Schramfliiche von 467,5 qcm geliefert. Danach laBt 
sich der Łuftyerbraucli, wie folgt, berechnen.

Wenn p den Uberdruck der PreBluft in kg/qua + Baro- 
meterstand, v das spezifische Volumen, R die Gas- 
konstante — 29,5, T die absolute, d. h. die um 2730 
yermehrte Temperatur und /- das Gewicht eines cbm 
in kg bedeuten, so bestehen folgende Gleichungen: 

p . v =  R . T,

v — — und 
T

Zu Beginn des Versuchs besaB die Luft im Kessel einen 
Uberdruck von 4 Atm entsprechend oinem Drucke von 
40 000 kg/qm; das Barometer zeigte auf der 120-Sohle. 
wo der Versuch stattfand, 769 mm Quecksilbemule 
an, was einen Druck von 10 455 kg/qm ergibt; p war 
daher — 40 000 -I- 10 455 =  50 455 kg/qm und am 
Ende des Versiichs, wo der Uberdruck auf 1 Atm 
herabgegangen war, — 1000O -I- 10455 — 20455 kg/qm.

Dic absolute Temperatur T betrug am Anfang 
273 + 13 286" und am Ende des Versuchs 273 -! 10
=  283°.

50 455Im ersten Falle ergeben sich somit fiir ;• - --
. -ou

9f)
- 5,98 kg nnd im zweiten =  2,45 kg. Die

Differenz betriigt 3,53 kg, die 2,73 cbm Luft vón 
0 nC und 760 mm Quecksilbersiiulo entsprechen, wenn 
man das Gewicht von 1 cbm Luft boi 0"und 760 mm

1,293 setzt. Umgereehnet auf eine Temperatur von 
15° C, ergeben sich 2,88 cbm Luft, dio zur Herstellung 
von 467,5 qcm Schramlliiche vorbraucht wurden. Auf 
1 qm Schram entfallen somit rd. 60 cbm. Dayon 
gehen etwa 20 pCt Verluste auf dem 150 m langen 
Wege zur Schrammaschine ab, sodaB der wirkjiclie 
Łuftyerbraucli etwa 50 cbm pro qm Schram betriigt. 
Bei einem Preise von 0,45 Pfg pro cbm PreBluft 
in dor Grube belaufen sich dio Ausgabon fur den Luft- 
yerbrauch pro qm auf 22,5 Pfg.
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Dio ol ok t  ri auli o S c h ra m m a sc h in e  a u f  <lor 
Zoo Ho M arg a re th e . .

Soit einiger Zeit lieflnclbt sich auf don Zeche Mar
ga refcll o zum eiuten Mało aucli oine-olbktriśch angetriebene 
SWiramniascIiiha in Botriub Fur die Eiiifuhrnng dbs 
elektriśchun Antri&Bes waren die Ausnutzung derbereits 
7orliandenen oleKtrisóDon Kraft sowio dio Enfclastung 
dos Druckluffcbetriobea- hestimmend. Der Druck in der 
Luftleitung war durcli dio Speisung ein er grofieren 
Anzahl rarscliiedeneK Mascliinen stadten Schwankungen 
unterworfen: der Eiiibau weiterer Sislirammascliinen 
liatto diesen MfJstand vergrol3ert. Dio Ausnutzung 
der elektrischen Kraft dagegen ver»pracli groGero 
Loisłaing, gjoiclimafiigeren Gang dor Schrammaschine. 
wirtacliaffclieliera Kraftubertragung und eiiien gaten

Wirkungsgntd und gewaiirta ziigjoicirdon V<»rU:iJ picff 
trans^ortaidbn Jlfdtungpn und ferner der oMfcriaclien 
Belouchtung im Abbau. Die^erwendnng den oleklrisollen 
Schrilminaacliine wio aucli; der Belouchtung mit Glflh- 
lampen, dio durclioino zweite stiirftere Gliishiillb besondera 
geschiifet! werdónj, ist von dor Bergbehiirde genehmigt 
wordon. wobei allerdings zu bemerken iat, dali dio 
Zecho Margarethe niclit zu. den Schlagwettergruben 
zuIilŁ

Die von der Allgomeiuen ElokfcrizitafcigesellHchaft 
im Tereihi mit dor Firma Emil Wolff, in, Bsaent gobaut® 
Maseliino; ist eine lladschrammaschino, dio in derseiben, 
Weise wie die Drucklnftmasohim! von Wolff arboifcett. 
An dem einon Ende (*. Fig. 2) befmdefc sich dio Kubel- 
trommel tur dii: elektrische Ziiloitung, am anderen Ende

F ig . 2.

die sog. Klettertrommel, mittels dereń, sich die Maschine 
selbsttiitig auf den Schienen vorw;irts bewegt, Dio 
Zuleitung des Stromcs,, der in der Grube von 200.0; 
auf -10 V transfóraniort wird. erfolgt vom Sfreekeii- 
kabel aus durch ein Megsameą. iii Leder eingenafites 
Kabel mit Panzordraht, die Terbiiidung wird. an einem 
ScliaFten mit Steckkontakt mul Sicherting in OL ber- 
gestellfc. Dieser neue. von der Firma Voigt Ł Efciffner 
konstruierte Apparat TCrliindert,. ilafi der Stecker unter 
Strom herauagezogen bezw. eingeschaltet wird, indem 
der Winkelhebel im emgeschaltefceu Zustande dim; 
StedMoiifcUtt arretiert.

Zwischen dem Motor uinE dem Anlalitransformatar 
ist ein Phasennmschalter ange' nicht und mit dem 
Hebel das- jfetzteren verrlegelt,. sodafi nur umgesdialtet 
werden kann. wenn der Anlafitransfbrmator ausge- 
schaltet ist. Der Anfcrieb des. Sciirimradgetrieftes- 
ecfófgfc durch; JFriktionsknppIung. Dii: emęfindlidisten 
Teiite (Ter MasuBine: sind mit Blechmanfcein gegen- Stani) 
und lierablallendes Gestein geschiitzt. Der Motor ist 
nacli Angibe der Finnn Wbtif sdilagwettersieher 
gttkapselt: SehMfrihge sind nicht TOrliandon. Das 
Schram rad Bat einen Durdimesser «en 1680 mm unii 
erzeugt einen 130 mm; weiten und 1300 mm tiefen 
Schram. Hinsichtlieh der Betriebsieheriieit steht nacli.

don bisllerigen Eifahrungen die neue Mlasriliho der 
Druekluffcmaschiue nicht nacli. Ein IRuilifceil ist. dali 
sie fangor gebant und daher in ihrer Eortliewegung 
am Abbaustoli mehr behindort iśt Die Firma Wolff 
hat daher bei der neuesten Konstrukiaon dii: Kabel- 
trommol auf einom besoudbren Gestelt montiorb. diis 
mit der Schrammaschine gekuppelt wird. Dadurch 
vermag die Maschine Krummungen leiclitor zu folgom 

Die Leistung ist bodeufcend: BiHior ais bei: den 
vorher besproclienen Mąschinen. Der Motor leistet 
im gekapselteu Znstamle dauenid 30 PS. Auf der 
Zeche Margarethe wird er jedoch nicht vol! Iieiasfcet. 
Ein TOr dem Anlafitainsformator eihgesdialtete* Valfc-- 
meter zeigt diuiernd 230 V bei 73 Amp., Bei: einem 
Leistungsfaktor von OiSS- betiagt demnnch die Leistung 
des Motors: 280 . 73 . ^3^. 0,85=2^7 EW. Ais Wir- 
kungsgrad fiir den 'Cransftimnnfor und das Leiiamgs- 
nefcz ist nach; Angfiho der Firma 0W3- nicht zu lioch 
gjBgriffen:. der wirki5ehe Stromverbrauch ans der Zen- 
tnile ergibt sich somit zu. 31 KW. Fś wurde fiist- 
gesteHt, daG unter diesen Terhaltnissen dii: .Maschine 
sicŁ bet fester Eohli: um 500 mm in <teir Mihnta 
bewegt. Bei einer Schnmiiefe von 1300 mm betriigt 
somit die in einer Stunde erzeugte Sohram/iiLche 30 i(m. 
Die Kosten fur 1 KW Std. sind zur Zeit auf „Marga-
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i'otłio“' mil' 8,04 Pfg zu Yoranaćhlagon: l i|in Sehram- 
(Ulcho kohl,iii mithin im StroiriYorbraueh 2,42 Pfg.

Eiiigohendoro Vnrsuoh(; iiber die Leistung dor 
Maschino wilhrond einor lilngoren Botriebszeit lieflon sich 
bisher uooli nicht durohfiihren; der Botrieb mafii erst 
noch mohr dor WiikungswoMO und deu Leistungen 
dor Mascbino un̂ opsi/ife wordon. Jnnnerhin wird unter 
Boriloksichtiguug dos Zeityorlustos fiir Einsatzschriimen 
naw. oino Leistung von mindestens 80. qm in der 
Stuńdo oder ron 200 qm ia der Schicht zu nrwarten 
soin. Din elektriseho Maschino leistefc also fast nocii- 
nial moviol wio die Garforth-Maschino auf der Zeche 
Dorstfdld.

Dio gesamfcon monatlichen Kosten der elektrischen 
Scliriunarboit soŁzon sich folgendormafien zusammen:
l. Amortisution und Yerzinsung (14 pCt) des Anlage- 

kapitals yoii 10 005 Jl (fur Schrammaschine, 
Motor, Kabel, Sichfirungan, Schalter, Transfor
mator usw .).............................. 128,80 J l

2. Bedienung: 4 Maun a 4 ..// , . . 400,00 „
8. Heparaturon......................... ..... 27,50 „

4. Scluniorung . . . . . . . . .  7,00 „
5. Schilrfpg.....................................10,00 ,,
0. Stablycrschloifi...................................  8,00 „

Zusammen . . . 586,80 Jl.
Bei oiner monatlichen Loistuiig von 5250 qui

bclragen dio Kosten fiir 1 qih -r(.r ,. 0,11 J(\ fiir

den Kraftbedarf sind, wio obon augegobon, U,0-4 j l  

einzusetzon, dio Kosten bolniifon sieli also auf rund 
13,5 Pfg.

Nachstehend sind dio Belriobskoston der bosproche- 
nen ltadschritmmiwchinon fiir 1 qra Scliram noch oininal 
gegemibergostellfc:

Krnftbeiliuf GuBłuntkonUm 
Garforth-DnickluffrMaschino 19 Pfg. 33 Pfg
Druckluft-Maschino von Wollf 22,5 „ 44,5 „
Elektrische Maschine „ 2,4 „  13,5 „

Die aufierordentlich giinstigon liosuitato dor elok- 
trischen Scliriimmaacliino sind in orator Linio durch 
dio billigero Betriebsonorgio, bei ilor kaum Verlusle 
ointreton, sodami durch dio im Vorhaltnis zur Leistung 
geringo Bedienung bodingt. Wiiro auch dio Garlbrth- 
Maschino auf Dorstfeld imstaude. in oinor Schieht den 
Schram in der ganzon Baitabtoilung hor/.uslolieii, so 
lioBon sich mindostons 2 Mann sparen; 1 qm Solirani- 
fiilolio wurdo dium sohon um I Pfg biiligor soin, 
und die Druukluftachriiinniaschino kiimo, abgosohen 
von den Kosten dor Botriobsonurgio, ungeillhr der 
Wollfschon olektrisohen Maschino gloicli. Dio uiigiinsŁi- 
geren liesultalo mit dor Woliisohou Dniokluftsohriinj- 
masflhino sind, wioachon boinorkt, darauf zurtlckzuluhron, 
daB dio Maschine zur Zoifc auf dor Zeche Margar.otlio 
infolge schwieriger Abbauverbaltnisso nicht voll 
ausgonutzt wordon kann.

I>l(? lilcklrouiotalłuiKlo lut Jahro 1005 utid. im ersten iinlh.jiihrc 11)00.
Voii Dr, K r a j i / ,  P « tu i», Gruli- Uobtorfoldo.

Dom giinstigon ProKuostikon, das ich der Entwiek- 
liuig der olokirotliormischou Erzeugung von Eisen und 
Slabl iir moinem yojrigon BorichtO') gesLellt habe, ist 
dio fcochlii8cho A ustfoslaltung diunes Indufllriw.woigos 
in unorwarteter Scjjnolligkeit gerocht geworden. Kin 
uouor Faktor ist in dio Motallurgio oingetrotoj), 
mit dem dio KisonhiiUentochiiik yon Jalir zu Jabr, ja 
yjolloichi yon Monat zu Monat, mohr wird rechnen 
niiisaon. Am aufTOUigston neben diosor Entwicklung 
der Erzeugung yon Kisonsorten und yon Kisenlogioningon 
auf oloktrischom Wogo isl, dio orhflbto Tiitigkoit auf 
dem Gebiete der olektrisciieii Zinkgowiimung, die sich 
obenfiills hauptsilchlieb auf dio thormischon Mothoden 
wirft. Uand in lland damit ist eino wenn auch fflr 
don Laieo weniger illwiraschende und glituzendc, so 
doch ziolbowuMo mci stoligo A usgesLaltujig dor Ver- 
1'aliron zur eioktrischon Uowinnung und Kaflinalion 
anderer Metallo gegaugen, sodati dio Eloktrometallurgio

I) Vgl. M w  WO.'), S, 717 m a Hf, ZkeUe.

jetzt wolil ondgflllig dio Kiiidorschuho abgostroifl; und 
zu oinom wiohtigon Zwoigo der Motallurgio heran- 
gowachsen ist, dor fiir diese viol mohr praktische Be- 
doutung boanspruclit ais dio lOloktrochomio fiir die 
chomische Toohnik.

Diosor Stellung in dor hiittonmannisehon Praxis 
euLspricht loidor nicht dio, wolche dio EloktroinoUillurgie 
noch im Lolirplano unserer Borgnkadomiou und 
teclmischoii Hoohscliulon oinnimmt. Die Mittel, die 
fflr die Ausbildung dos angohondon Hilttoninannes in 
dor Kloktroniotatliirgie uiisoron stnatlichon hoheren 
Loiiranstalton zu Goboto stehen, sind Wolfach noch 
so unzuroiehoiid, dali dor Unterricht. mit don gro/Steu 
Schwierigkoitoii zu kitmpfoii bat, von dor mangelnden 
IJnterstiitzuug der botrellbndeii Lohrer in ihren 
Konjobungon ganz, zu schwoigon. Es liegt die Gefahr 
vor, daB das Ausland, in dom man mit dor Errich- 
tung grolior und zwooknulBig ausgostattotor elektro- 
motaUurgisollor Laboratorion nicht gozOgort hat, uiis 
auf diosom wiohtigon Gobioto iiborholt, wenn nicht
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biihl dio Fiirsorgo fur don oloktrouieŁallurgisehon TTnter- 
ricbt und dii; eleklroniotąllurgisolio Fursojiung griind- 
liclior uud umfussoiidor wird.

1. Eison.
A. Erzeugim g von Kohoison 

u ii d Slalil au f olektrothorm isehom  Wo-go'*).
« Bodoutung der I ud ust. rio.

Gro Cos Intorośso boanspruohon dio nouordings vou 
Dr. Eugono Ilaanol in Canada zum Abschhisso 
gobraoliten Yoreuoho3), woil sie zeigon, dafi unter 
gooignoton (Ir LI ich on Yorhiiltnisson sogar dio lirzeugung 
von Kohoison im oloktrischon Glon okonomisoh duroh- 
gofflhrt wordon kann, daB hohor Schwofol- und Titan- 
golialt niclit stOren, und daB oloktrisch ziomlioh gut 
loitoudos Magnotoisenerz dor oloktrothormischon Yor- 
arhoitung obonśo zugtlnglioh ist wio dor viol schlocbtor 
loitondo lliimatit.

Auf Grund diosor Arboilon, donon flbl igons gloiohfalls 
erlblgreielio Ijaborat,oriumvorsuoho von J. W. liyans') 
und A1 ox a udo r Lody gu iner’) mit iihnliohon Titan- 
und Schwolblerzon vorli0 rgegangen waron, wird yoraus- 
siohUieh in Ganada recht bald dio Elokfcmititt fiir dio 
Erzeugung von Kohoison unter Yorwondung mindor- 
werligor Holzkolile ais Koduktionsmittol nut/,bar gemacht 
wordon.

lioi don Aussicbten, dio das Ergebnis diosor 
Voi‘8Ucho orotliiet,, und boi don Erlblgon, dio dor GroB- 
botriob in don woriigon Jahron, soitdom llóroult 1899 
zum ersten Mało Forrochrom oloktrisch orzougte, orrungon 
hat, wird dio krliftig oinsotzondo Entwicklung dor 
elektrischen Eison- und Stahlindustrie durch abfillligo 
Urteilo**), miigon sio auch von vordionter Seite stammen, 
nicht ailfgohallon wordon, Wenn II. E. llad fio ld7) 
kfiizlich in oinom Vortrago vor dom Institution of 
Civil Eugineors den oloktrothormischon Mothoden 
Yorgoworfon hat, daB dio orhOhton Tomiioruturon 
dio bei den bisher orroicliton Hitzogrudon gflnslig 
ycrlaufendon lteaktionon umkohren konnen, so hat, er 
vorgosson, daB gorado dio neuon Yerfahren sich 
durch eino gonaue Wiirmorogulierbarkeit, auszeichnon,

*) Ygl. dio BoBprochuug vorso'il donor Yerfahron durch Dr, 
A Non li urgor in don Sitsiungsboricliton don Yoreins nttrBcfiirdo- 
rung des GoworholleiOos, 1006, S. 81 und in Dinglorn Pol. 
Journ. 1905, lid. 320, S. 456, '172; dio UotriebaorgobniBio und 
don Kommontar zi dom Boricliio dor kaiinditichon Koinnilisfon 
von E, Noum nnn in Stahl und Eison 1905, Bd. 25, S. 542; 
dio tłbwflichtcn von J. Ho U in Ztnclir. fUr Eloktrochom. 1900, 
ltd, 12, S. 25 und 231, dio von lt. Matho* in Tho Engineering 
Kov, 1900, IW. 14, S. 225 uud dio in Hcyuc prat, do l'Eloc ricitó 
1900, Bd. 15, S. 104,

®J AuBfUlirlicli hubo ich hioiDbor nuTS. 1015 ff, lfdu. Jahrg. 
diosor Ztsclir. bericlltot.

*) Tuo Eloctrician 1900, Ud. 50, S. 785.
5J I)io«or tollt der Amorlcan Electroehom. Socioty mit, dni! 

or fiir 1 t Motali ot w u 1570 KW/Std. nntóewondct iiabo, und 
daB 2 k g  k a n a d iB c h e B  EiBoncrz durchschllittlich 840 g Motali 
g n b e i :  (EisonvcrIust 16,5 pCt, M o l a l i v o r b i B t  80 pCt).

°) Sioho u. n. Juhrg, 1905, S. 1118 dsr. Ztnchr.
7J Ekctrical Rot. N. Y. 1906, Bd, 48, S. 794.

dio don altoii Yorfaliron nicht naeligoriilimt wordon 
kann. Ebonso wenig zu trollom! ist dio Boliaup- 
tuug dieses Kritikors, daB die Qualit.ftt dor Produktu 
oft zu wiinschfh iibrig lasso, woil das Bad im oberon 
Teile dos oloktrischon Gfons hiittfig kllltor soi ais im 
unteren Toilo. Es bietot doch tochnisch durchaus koine 
Schwiorigkoit, don dor Abkflhlung mehr ausgosotztóir 
Toilon dos Bados oino groBere Menge olektrischcr Energie 
ziiziiftihron, sodaB dor Ofen nborall und duuornd auf 
dersolbon Temperatur erlmlteu wird. AuBerdem ist, 
auf eiufaeho Weiso, z, 11. durch Anorditung von Elektro- 
magnoton, oino grilndlicho Durchmisohung dos Hades 
zu erzielen.

Zugostandon wird von IIad field der bobo WiLnne- 
wirkungsgrad dos oloktrischon Gfons, dor mit 50 pCt 
nocli ziomlich hiodrig bozillbrt ist. Mun kann die 
Warmekonzentration im oloktrischon Ofon unzwmfolhaft 
viol woiter ais boi gowohnlichor Erhitzung troibonK) 
uud braiicbt fur Loitung und Strahlung allerhOchstens 
*20 pCt abzurccbnon. Durch diesen Abzug vormindort sich 
die Wilrmoloisfcung9) oiner ol. 1’S/Std. von thoorotiaoh 
685 Kai. auf praktisch rund 500 Kai, Boi boster 
Ausnutzung in Siemons-Maitin-ófon (20 pCi Nutzoflbkt) 
kann 1 kg Kohle 1500 Kai. lioforn Mitliin wird sich, 
wioAlbott H io rth 19) ausgofuhrt hat,, dio olektriseho 
Schmolzung Oborali da lohnon, wo man Ii ol. PS/Std 
z u demsolbon Troiso wio 1 kg Kohle erhalten kann 
Dies ist. an sehr vielon Orten mOglicb, und auch, wenn 
man, wio li S tassano"), 1 kg Broiinstofi' '1,22 ol. 
PS/Std. llt|uivalont sotzt, wird man iu Ltlndern, dio, 
wio z. B. in Europa Norwcgen und Italion, ii bor billigo 
Wnssorkriifto vorfilgon, uber mangolndo okonómie dos 
oloktrischon Yerfahrens nicht z,u klagen habon, vielloicht 
dann sogiir nicht, wonu man Uolieison orzougon will. 
Golit doch auch dio lUoinung daliin, daB man im Osłon 
dor Yoroinigton Stan ton Amorikas Kohoison olokt risch 
zu don jetzt, herrschoiulon Proison gowinnon kOntio. 
Yorsucho, dio G. E. W illson in Portland mit magno- 
tischon Eisensandon ausfiihrt11), sollen den praktischon 
Bowois daffir orbringon.

Wenn domnacli dio oloktrischo Ursbhmolzung von 
GuBoison im groBen nur noch oino Prago dor Zoit ist, 
so sind oloktrisch gewonnono Eisonlogiorungou, foiiio und 
Werkzougstahlsorton boroits im Handel. Und auch mit 
der Fabrikation zwoitklassigor Stablsorton ist bogounon

») Glistav« Gin irab auf dom lnlcrnationalon Borgbau- 
und lltlltonkongreR in liiUtich dio Warniokap.n/itiit von 1 edm 
auf 2700 Ka'. im elcktrischoii Ofon gogonlibor */, Kai in don 
wonig diohton Gaion dos Martinofom a -.

!') Thormochomiioho Bcrcchiiungon gibŁH, Alton iu CasrorB 
Magiutiuo, Ud. 27, S.

10 Eicktrocliom. Toelm. 1906, Bd, 4, S. 225; Eloktrotoknllk 
Tidskrift 1905, Bd. 18, S 189.

11! 1/Elootrldcu 1900, 2. Sor., Bd. 32, S, 05.
IJ) Notiz u darilber liringt W. II. Adams in Enginooring 

and Mining Journ, 1905, Ba, 80, S. 837,
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worden.,3) Nacli Guslave Gin n) kann der olektrisclm 
Ofen beim Witkowitz-Verfahren don Martinofen ersetzen 
und verbraucht wenig Energie, da der Stahl mit hoher 
Temperatur und wenig verunreinigt aus dem Konverter 
kommt. An Stelle von vier Martinofen braucht man 
nur zwei elektrische. Ahnlich kann bei anderen Doppel- 
verfahren, wie denen von Talbot-Martin und Bertrand- 
Thiel, der elektrische Ofen mit Vorteil den einen Teil 
des Prozesses ubernehmen. Man braucht an Energie 
bei Erz ais Ausgangsprodukt 2800 — 3200 KW/Std., 
boi festem GuBeisen 1000—1100, bei einem Gemenge 
von Gufieisen und Abfallen 900—1000, bei fliissigem 
Gufieisen 450—550, bei einem Gemenge flussigen GuB- 
eisens und fester Abfalle 700—800, bei nichtfertigem 
Stahl aus einem Konyerter oder Martinofen 200 bis 
300 KW/Std. Sicher tritt die Okonomie der elektrischen 
Erhitzung bei den hochsten der notwendigen Temperaturen 
am meisten zu Tage, sodaB die Raffination ,von niedrig- 
erhitztem Bessemer- oder Martinstahl und auch die 
Yerarbeitung des flussigen, aus dem Hochofen ab- 
gestofienen Rolieisens unzweifelhaft praktischen Erfolg 
verspricht.15)

Vergegenwartigt man sich "’), daB selbst bei einem 
Kraftpreise von 200 JO  fur 1 el. PS/Jahr im elektrischen 
Ofen noch billiger geschmolzen wird ais im gewohnlichen 
Tiegolofen, so sprechen foigende Kraftpreise von selbst 
fur die Okonomie dor elektrischen Erhitzung. Es stellt 
sich l7) 1 PS/Jahr bei billigen Wasserkraften auf 32 JO 16), 
bei teureren auf 40—80 JO , bei Gasmaschinen auf 82 
bis 124 JO , bei Dampfmaschinen auf 124 — 164 J t .  

Verwendet man Hochofengase ls) in Motoren von 3000 
und mehr PS, die mit 25 pCt Nutzeffekt arbeiten, so 
soli man20) gegenuber Dampfmaschinen 20 pCt an Kosten, 
ja yielleicht sogar 40 JO  auf 1 PS/Jahr sparen.1G) 
Nach R. S. H u t t o n 17) braucht man fur 1 t und 
1 Jahr beim Kjellin- und Heroult-Yerfahren 0,1 PS, 
zum elektrischen Ausschmelzen der Verunreinigungen 
aus uberhitztem Bessemerstalil 0,018 PS.

In Deutschland erzeugt die E l e k t r o s t a h l -  
G e s e l l s c h a f t  m. b. H. seit Marz dieses Jahres in 
einem kombinierten Martin- und elektrischen Ofen unter 
ausschlieBlicher Verwendung deutschen Rohmaterials 
(Schrott) Qualitiit- und Legierungstahle, die von den

>3) Ygl. Adolphe Minet in Trans. Faraday Society 1905, 
Bd. 1, S. 159.

14) La Revuo ólectr. 1905, Bd. 4, S. 146.
15j Ygl. die Ausfuhrungen von R. Ś. H u t t o n  und P. W.

H a r b  ord in Trans. Faraday Society 1905, Bd. 1, S. 159.
16) W. M u r r a y  M o r r i s o n  uud F. W. H a r b o r d in

Trans. Faraday S )cięty 1905, Bd. 1, S. 159 ff.
,7) Morrison a. a. O., und R. S. H u t t o n  in Journ. Soc. 

Chemical Industry 1905, Bd. 24, Nr. 11.
15) Mit nur der Halfte will Albert  Hior th (Electrochem. 

Techn. 1906, Bd. 4, S. 226) beim Ausbau yon Wasserfallen an 
der WestkUste Norwegens auskommen.

19) Uber ihre Benutzung vgl. a. F. Du P. Tho m son, Elcctro- 
chemical and Met. Industry 1905, Bd. 3, S. 95 u. 89.

20) Augustę J. Rossi in Electrochemical and Met. Ind. 1903,
Bd. 3, S. 150 u. 180.

an der Firma beteiligten Stahl werken Ricli. Lindenberg & 
SOline weiter verarbeitet werden. Die Herstollungskosten 
sollen um 50 pCt niedriger ais nacli den ai teren Yer
fahren sein. tiber das Arbeiten des Ginschen Ofens 
in Plettenberg ist noch nichts in die Offentlichkeit 
gedrungen. Die S i e m e n s  & H a l s k c - A k t i e n -  
g e s e l l s c h a f t ,  die Kjellins Patente fur Doutschland 
erworben hat, bant Induktionsofen fur Friedr .  Krupp 
A.-G. und hat solche fur die O b e r s c li 1 e s i s c h e 
E i s e n i n d u s t r i e  A.-G. und die P o 1 d i li ii 11 o in 
Auftrag. Die R o c h l i n g e r  E i s e n -  und S t a h l -  
werko in YOlklingen haben sich gleichfalls zum Bau 
eines elektrischen Ofens fiir 1500 PS entschlossen. 
Noch andere Werke in Lothringen und auch einige 
in Luxemburg sollen mit ahnlichen Planen umgehen. 
Das E l e k t r i z i t a t s w e r k  Lonza  hat neben soiner 
Kalziumkarbidfabrikation die elektrische Erzeugung von 
Ferrosilizium eingerichtet. In der Schweiz ist die 
A li gem eine Kalzium karbid - Genossenschaft 
in Gurtnellen zur Stahlerzeugung nach Kjellin iiber- 
gogangen. Ein 500 PS-Ofen ist bereits gebaut.

In Frankreich hat Heroult, der bis Ende 1905 schon 
4000 t Stahl elektrisch erschmolzen hat, einen Ofen 
fiir 300—400 t Beschickung gebant, der von 5—6 
Bessemer- oder Siemens-Martin-Ófen gespeist werden 
soli. Nach Erweiterung der Anlage in La Praz21) auf 
13 000 PS und der in St. Michel-de-Maurienno auf 
6000 PS wird die Socićtć Elect romótal lufgique 
Franęaise jahrlich 3000 t Werkzeugstahl und Eisen- 
legierungeu erzeugen konnen. Auch in Gardane an der 
Rhonemundung hat die Firma eine Anlage. Besonders 
zur Stahlfabrikation dient in La Praz eine Wochsel- 
strommaschine fiir 4000 Amp und 110 V. Nach dem 
Kellerschen Verfaliren arbeiten J. H o l t z e r  & Co. 
in Unieux, Loire, mit 20 000 Amp Wechselstrom fiir einen 
Ofen. Gleich nach dem oxydierenden Schmelzen in einem 
Siemens-Martinofen wird der Stahl (8000 kg auf einmal, 
3—4 Mai in 24 Stunden) in einen elektrischen Ofen 
abgelassen, der 50 t wiegt, auf einem Stahlschlitten 
steht und gekippt werden kann. In Livet ist ein 
2000 PS-Ofen aufgestellt worden, der in 24 Stunden 
20 t GuB liefern kann und mit 25 000 Amp betrieben 
wird. AuBer den 15 000 PS in Livet stehen Ke l l e r ,  
Le l eux  & Co. in Kerrousse 600 PS zur Yer- 
fugung. Sie gewinnen22) monatlich 250 t 25-75- 
prozentiges Ferrosilizium, 150 t Spiegeleisen mit 38 
bis 40 pCt Mangan und 22 —24 pCt Silizium und 80 t 
Ferrochrom, gelegentlich auch Ferrowolfram. Mit 
900 000 Frcs Aktienkapital ist die S o c i e t e des 
p r o c e d e s G in  p o u r la  m e t a 11 u rg  i e o1e c - 
t r i ą u e  ins Leben getreten. P. G ir od, der groBte 
Produzent von Wolframstahl, macht in Courtepin

2‘) Ygl. Electrical Rev. N. Y. 1906, Bd. 48, S. 10.
Vgl. F. S. S p i e r ś ,  The E'ectrical Itev. London 1906, 

Ed. 58, S. 244.
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(Scliweiz) 4000 PS und in Ugine (Sayoyen) 8000 PS 
nutzbar. Dio Volta Lyonnaiso Societó ist von der 
Alkalicliloridelektroly.se zur olektrothermischen Er- 
zeugung von Ferrosilizium iibergegangen.

In Italien will dio neugegrundete Forni Termo- 
elettrici  Stassano Co. in Turiu zwei Ofen, einen fur 
1000 und einen fur 200 PS errichten. Nachdem sich 
die schwedische Regierung zur Nutzbarmaclnmg und 
Vcrmietung von Wasserfallcn bereit erklart hat, liaben 
schwedische GroBindustrielle und Kapitalisteii sich zu 
der M o t a 1 1 u r g i sk a P a t e n t  A k t i e b o l a g  
zusammengetan, die in der Gegend von Goteborg und 
auf Norrlaud Werke zur Ausubung des Kjellinsehen 
Yerfahrens anlegen wird. Fur das Werk bei Goteborg, 
das angeblich eine Jahresproduktion von nicht weniger 
ais 500 000 t Stahl und Eisen leisten soli, siud die 
Wasserfalle bei TrollhStta ins Auge gofafit. Die 
Produktion des zweiten Werkes auf Norrland soli 
ungofahr ebenso groB werden. Man nimmt an, daB 
dem Unternehmen schon im Jahre 1908 10 000 bis 
15000 PS zur Yerfiigung stehen werden. K j o l l i n  
selbst, der in Gysinge einen 736 KW-Ofen baut, bezw. 
dio Metallurgiska Patent Aktiebolag23), fabriziert jetzt 
jahrlich 1500 t hochwertigen Stahl.

Fiir England ist das Kjellinsche Yerfahren von 
W ickers, Maxim & Co. erworben worden, und auch 
in den Vereinigten Slaaten von Amerika wird es aus- 
gebeutet werden. Eine Anlage mit 60 000 PS, dio 
bis zu 300 000 PS yergroBerungsfiihig ist, wird an 
den Grand Falls zur Darstellung von Ferromangan 
geplant. In Syracuse hat die Halcomb Steel Co. 
mit 4,2 Mili. Jl Aufwand einen Heroult-Ofen zur 
taglichen Produktion von 80 t gebaut2’). Die W i 11- 
son Aluminium Co. erzeugt monatlich 200 t 
Ferrochrom mit 4—6 pCt Kohlenstoff25), wahrend 
die Beayer Metal lurgical  Co. die Fabrikation 
von Legierungen des Eisens mit seltenen Metallen 
aufnehmen will.

Die hinter der Canada Foundry Company zu 
Toronto stehenden Kapitalisten liaben zusammen mit 
der Canadian General Electric Company und der 
Electrical Development Company of Ontario den Bau 
von Hochofen im Niagaradistrikt bes hlossen. Sie 
wollen dort nur GieBereiroheisen herstellen. Yorerst 
soli ein Hochofen mit einer taglichen Leistungs- 
fahigkeit von 200 t gebaut werden.

/?. Indukt ions-  oder Transformatorofen.
Zur Geschichte2,i) des Induktionsofens j27) sei im Au-

23) Ygl. M a u r i c c  L a n e a u  im Buli. Mens. cle la Soc. 
Belgo d’Electriciens 1905, Bd. 22, S. 639.

**) Cmad. Manuf.; The EIectric.il Bev. London 1905, Rd. 
57, S. 746; Electrochemical a. Met. Ind. 1905, Bd. 3, S. 373.

2S) Das bishorige Marktprodukt enthiilt 8 — 12 pCt. Vgl.
Eng- Min. J„ 1906, Bd. SI, S. 855.

Vgl. a. Saladi n in Revue de M etallursiel905, Bd. 2, S. 21.
*7) Vgl. Pr i ck in Jemkont. Ann 1905, Heft 5 u. 6,

sowie Jahrg. 1905, S. 1456 ds. Ztschr.

schluB an die FuBuote auf S. 718, Jahrg. 1005 dsr. Ztschr. 
darauf liingewieseu, daB gleiohzeitig mit Colby (1890) 
auch Leonard W ildo einen solchen Ofen kon- 
struiorte 2b), und dio Firma Sprague, Duncan & 
Hutchinson mit einer ahnlichen Ofentype experi- 
mentierte29). Wegen des zu jener Zeit noch nicht 
gonugend entwickelteu Standes der Wechselstrom- 
technik fuhrten die Versuche zu keinen pralcfischen 
Ergebnissen.

Im Induktionsofen 30) sollen sich bei 50 kg Stalli 
dio letzten 200° bis zum SehmelzfluB mit 4 KW in 
10 Min. erreichen lassen. 1 t Stahl liiBt sieli mit 
500 KW/Std. schmelzen. Beim Stahlschmelzen im 
Tiegelofen werden 2,8—3 pCt der im Brennstołf auf- 
gespeicherton Warmemenge nutzbar gemacht, wahrond 
der Energieverlust yon der Maschine bis zum Induk
tionsofen hóchstens 15 pCt betragt. Gegeniiber den 
auf S. 718, Jahrg. 1905 dsr. Ztschr. erwahnten Vor- 
teilen, zu denen noch der weitere giinstige Faktor 
kommt, daB eine Uberhitzung der Beschickung, wie 
sie beim Bogenofen leicht eintritt, beim Induktions- 
ofeu nicht zu befiirchten ist, und daB man3I) den 
Schwefelgehalt im fertigen Produkt auf 0,018 pCt, den 
Phosphorgehalt auf 0,025 pCt wird herunterbniigen 
konnen, liebt Paul L. T. Iió ro u lt32) ais Nach teile der 
Transformatorofen hervor, daB man keine gleichformige 
Mischung33) erlialten, die Schlacke nicht leicht
abziehen kann, und daB man durch die groBe Ober-
flache Warmeyerluste durch Strahlung und Leitung 
erhiilt. Auch kann die im Ver|iSltnisse zum Quer- 
schnitte bedeutende Liinge des Kanals zu Unbeiiuem- 
lichkeiten fuhren31). Vor allem ist aber aucli der 
Kraftyerbrauch groBer ais bei andern elektrischen 
Ofen, wenn man diesem Ubelstande aucli bis zu einem 
gewissęn Grade durch Herabsetzung der Slrom-
wechselzahl entgegenarbeiten kann.

Der Kraftyerbrauch wurde nach V. Engel-
h a r d t35) in Versuchen mit dem Kjel l insehen 
Ofen 3C) beim Schrottverfahren, das in Gysinge von der 
Metal lurgiska Patent  Akt iebolag ausschlieBlich 
ausgeiibt wird, fiir 1 t zu 802—770 KW/Std., bei 
Einsatz von geschmolzenem Roheisen zu t:'43, beim

23) Eng. Min. J. 1905, Bd. 80, S. 968,
29) El. World 1905, lid. 46, S. 739; Electochemieal a. Met. 

Industry 1905, Bd. 3, S. 133.
f0) Dr. Leonard Waldo; Trans. Amer. Electrochcm. 

Society 1905, Bd. 8, S. 114.
31) Carl Otto; Berg- und Hdttenm. Rundschau, 1906. 

Bd 2, S. 171.
32) E'ectrical Itev. N. Y 1905, Bd. 46, S. 524.
*3) Ygl. a. Electrochemical a. Met. Industry 1905. Bd. 3, 

S. 133.
3->) P A. J. F it z Ge rald in Electrochemical a. Met. Ind.

1905, Bd. 3. S. 297.
35) Stahl u. Eisen 1905, Bd 25, S. 148, 205, 272; ygl. a. 

Etectrochem. Ztschr. 1905. Bd. 12, S. 101.
3«) Zu diesem ygl. a. Eleklrochem. Ztschr. 1906, Btl. 12, 

S. 259; Bd. 13, S. 18 u. 38; ferii r Carl  Ot to  iu Ztschr. f. 
angewandte Chein. 1906, Bd. 19, S. 561.
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Erzfrischen (wobei die Chargendauer 50 pCt langcr 
ist) zu 966 KW/Std. gefunden. liei 736 KW-Ofcn 
lassen sich die ersten beiden Zahlln vielleicht auf 
590 uud 490 erniedrigeti. Der tliermiscbo Nutzeflekt 
betrug 50 und 60 pCt, fur den groBen Ofen iiber 
80 pCt boi kultem Einsatz; 52 pCt bei gesclimolzenem 
Roheisen. Der Abbrand belSuft sieli auf rund 2 pCt. 
Einzelheiten uber Probecbargen zur Feststellung der 
elektrischen Verhaltnisse, des Verhaltens des Kohlcn- 
stoffs, der Moglichkeit des Frischens mit Erz und der 
Phosphorabnahme, sowie Tabellen mit Festigkeits- 
zahlen werden gegeben. Gysingestahl liiBt sieli mit 
bis 2 pCt C herstellen und sich trolzdem, wenn richtig 
angelasseu, leichter beliandeln ais andere Sorten. Fur 
Gefafie und Brennstoff sind beim gowohnlichcn Tiegel- 
stahlprozeB 20 — 40 J t , be:m Kjellinofen 17,75 bis 
21,87 J l  zu reehnen. 1 t Stalil kostet im basischen 
Martinofen 75 — SO J l ,  im saureh 85 -- 88 J l , 
im Kjellinofen von 736 KW (3710 kg Einsatz, 
2000 kg Abstich) 71,42 J l  bei kaltem und 68,06 J i  

bei flussigem Roliciscneinsatz.

E. C I bo t t so n37) teilte in einem Yortrage vor 
dem Iron and Steel Institute mit, daB in Gysinge 
gegen Ende Mai d. J. aus einem foststehenden, 836 kg 
boi einem Abstich gobenden Ofen 794 t Werkzeug" 
und Spezialstahl hergestellt wurden. Der Hauptteil 
wurde aus Beschickungen gewonnen, die 80 pCt 
schwedisches weiBes Roheisen und 20 pCt Stahlabfall 
enthielten. Der Kohlenstoffgehalt wurde durch Briketts 
geregelt. Durchsclmittsdauer einer Charge =  71/* Std. 
Auf 836 kg wurden 1128 KW/Std. gebraucht. Ent- 
liielt die Beschickung keine Briketts, so belief sich 
die durchsclmittliche Dauer auf 5 '/j Std., bei 886 
KW/Std. auf 836 kg. Eingeschlossen sind alle Zeit- und 
Energieverluste. Im allgemeinen wird die Charge mit 
Briketts in 6‘/2 Std., ohne Briketts in 5 Std. fertig- 
gestellt. Das Ofenfutter aus Magnesit h5.lt. beim 
Arbeiten mit Briketts 5 Wochen, ohne Briketts 
7 Wochen. Der Stahl bewiihrte sich gut fur Miinz- 
stempel, Stanzen, KaltmeiBel, Gewindesclmeider, Stalil- 
waren, Drillbohrer und Drehwerkzeuge. Yon Stahlarten 
wurden hergestellt: Węlframstahl, Chromstahl, Nickel- 
stalii, Chrom-Nickelstahl, selbsthartender Stalil, Schnell- 
drehstahl. E n Stab von 5,1 cm Liinge und 1,27 cm 
Durclim. aus 25prozentigem unausgegliihten Nickel- 
stalil zeigte eine Elastizitiitsgrenze von 48,47 kg/qmm, 
eine Zerreififestigkeit von 79,7 kg/qmm bei 44 pCt 
Dehnung und 60 pCt Quer.-ehnittsvermindei ung. Stiihe 
vom Kaliber 6 hatten einen spez. Widerstand von 
2,89 Jlicrohm auf 1 ccm; Draht von Kaliber 16 einen 
solclien von 2,04 Microhm.

Bei einemkurzlich errichteten kippbarenKjellinschen

37) The Electiical Eiigincer 1006 u. Ser., Bd. 38, S. 159;
vgl. a. Metallurgie 1906, Bd. 3, S. 509.

Ofen (s. Fig. 1) befindet sich in der Mitte des in feuer- 
festem Materiał ausgesparten ringformigen Schmelz- 
kanals c der eino Schenkol dos Eisenkerns b mit der Pri- 
miu wicklung a. Der ganze Ofen ruht mit kreisbogen- 
formigen Tragern aufRollen, die in ebenfalls kreisbogen- 
formigen Fiilirungen laufon. Das Kippen erfolgt durch 
ein von einem Elektromotor betiitigtes Zahnstangen-

gotriebe. In diesen und in ahnlichen Ofen, in denen 
die ringformige Ileizkammer einen Eisenkern mit 
Induktionspule umgibt, ist es sehr schwiorig, jene 
Kammer so yollstandig zu isolieren, daB sie nicht die 
Induktionspule auf eine Temperatur erhitzt, bei der die 
elektrische Isolierung beschiidigt wird. Um dies zu ver- 
moiden, bringt Fredr.  A. K jo tlin 38) neuerdings 
zwischen Ofenkammer und Induktionspule einen oder 
mehrere doppelwaiulige Mantel aus Metallblech an. Damit 
in ihneh keine Induktionstrome entstehen, uńterbricht 
man sie in ihrer ganzen Hohe an einer oder mehreren 
Stellen durch Isolationen, indem man z. B. durch einen 
Schlitz einen Luftraum erzcugt. Die Milntel, die 
Trager fiir die Ofenwandungen bilden konnen, liaben 
an jeder Seite der isolierenden Unterbrochung EinlaB- 
und AuslaBołfmingen fiir ein Kiihlmittel. Fig. 2 zeigt

einen senkrechten, Fig. 3 einen wagerechten Schnitt 
durch den verbessciton Ofen, der aus Ziegeln a auf- 
gemauert ist. In der mittleren Offnung c zwischen der 
ringformigen Ofenkammer b und der auf Eisenkern d 
aufgesetzten Induktionspule e steht der doppelwandige

38) Brit. P. 14 214 vom 10. 7. 05; Prioritat vom 11. 7. 04.
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Fig. 5.

kombinierten Transformatorofen die Primiirspttlę, die 
Leitungen und den Stromerzeuger funfmal so groG 
wahlen muli, wie es das Ausbringen erfordert. Deshalb 
zerlegt er den Ofen in zwei Teile, einen kleineren, 
in dem die Schmelzung unter Verbrauch von 90 pCt 
der elektrischen Energie yorgenommen wird, A in Fig. 5, 
und einen groBeren B zum Sammeln und Raffinieren 
des standig in ihn aus A abflieGenden Schmelzbades. 
a und b bezeichnen das feuerfeste Mauerwerk, c und d 
die Ofenkammern mit der Sclimelze, e und f die 
Primiirspulen, li und g die Eisenkerne. Will man
15 t Stahl fabrizieren, so braucht Ofen A nur 1 t zu 
fassen, wenn das Magnet^estell so groGen Querschnitt 
und die Primarspule so wenig Drahtwindnngen besitzt, 
daG das Bad des kleinen Ofens eine hohe ellektive 
Spannung erhalt und trotz seines yerhaltnismiiGig groGen 
Widerstandes den groGten Teil der elektrischen Energie 
aufnimmt. Leitungen und Stromerzeuger brauchen 
nur fur deu doppelten, nicht fiir den fiinffachen Wert 
der wirklichen Leistung des Ofens berechnet zu werden. 
AuGerdom kann man in dem Doppelofen ohne Demon- 
tierung Produkte yerschiedener Zusammensetzung, wie 
Legierungen von Stahl mit Chrom, Wolfram usw.. 
nacheinander herstellen, wahrend dies bei den Einzel- 
transformatorofen nicht mOglich ist, weil bei ihnen 
schon fertiges Produkt immer mit solchem, das noch 
unter Schmelzung oder Behandlung steht, gemischt 
wird.

AuGer seinem, aufS. 720, Jahrg. 1905 dsr Ztschr.be- 
schriebenenWiderstandsofen und neueren Abiinderungen, 
auf die ich spater komme, hat Gus t ave  Gin auch 
Induktionsofen konstruiert.11) Ein solcher Ofen kann

4i) D. B. P. 173 2-17 vom 15. 10. 04; vergl. a. Jahrg. 1900. 
S. 1098 dsr. Ztschr.

41) jfach Yortragen vor der Faraday Society und vor dem
0. Iiiternationalen Kongrefi fur angewandte Chemie nach The 
Electrician 1906, Bd. 57, S. 20; LEclair. el 1900, Bd 47, 
S. 366; L’Electricien 1906, 2. Ser. Bd. 32, S. 17

Metallblechmantel f. Er hat isolierende Unterbrech- 
ungen g und Ein- und AuslaGoiFnuugón h und h, zur 
Zirkulation eines Kiihlmittels.

. 4.
die Sekundarwindung des Transformators dar. Charakt6- 
riśtisch fur den Ofen ist besonders die Zusammensetzung 
des Magneten aus einem festen und einem beweglichen 
Teil. Man kann auf diese Weise einen Magneten fur 
zwei oder mehr Ofen yorsehen und seinen beweglichen 
Teil nach dem zweiten Ofen (in die punktierte Stellung) 
umlegen, wenn der erste Ofen reparaturbedurftig ist. 
LaGt man gleichzeitig Schmelzgut aus diesem in.jenen, 
so erfahrt der Betrieb keine Unterbrechung. Man 
braucht nicht auf die Austrocknung des umgebauten 
Ofens zu warten, die nur langsam vor sich gehen 
darf, und spart die umstandliche und kostspielige 
Wiederinbetriebsetzung des' Ofens. Wahrend des Be
triebes wird der Ofen durch Deckel 1 geschlossen. 
Das Schmelzgut wird bei a abgelnssen.

Bei den gewohnlichen Transformatorofen werden 
Schmelzung und Raffination in einem Raume yor
genommen, obgleich es zwei Operationen sind, die ganz 
verschiedene Betriebsbedingungen erfordern. Wahrend 
namlich die Schmelzung denHauptteil der elektrischen 
Energio yerbraucht, aber auch in kurzer Zeit durch-

39) Elektrochem. Techn. 1906, Bd. 4, S. 269.

zufuhren ist, erfordert die Raffination nur wenig Energie, 
aber den Hauptleil der Zeit. Yereinigt man demnaeh 
Schmelz- und Reduktionsofen, so wird der erstereRaum 
fiir die yerlangte Gesamtleistung des Ofens viel zu 
groG. Da aber mit dem Quersclmitt des Schmelzbades 
auch der Verlust durch Selbstinduktion und Phasen- 
verschiebung steigt, erluilt man einen sehlechten Nutz- 
effekt. O t t o  F r i c k’°) berechnet, daG man im

Fig. 3.
Durch einen Schirm r schutzt Albert  Hiorth 

die Spule s vor der strahlenden Warme seines Ofens39), 
den Fig. 4 zeigt. Die Spule besteht aus isoliertem 
KupCordraht, der um den festen Teil b des Magneten m 
gewickelt ist. Ofenkammer o mit Schmelzgut c stellt
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z. B. (s. Fig. 6 u. 7) zwei Kanale a a die in dem 
feuerbestandigen, von einem Kasten umgebenen Henie 
ausgeschnitten werden, und einen einzigen Kern fiir

Fig. 0. Fig. 7
die Primarwindung haben. Zu letzterem Zwecke ver- 
einigt' man dio Platten der Magnete b bei c. Die 
senkrechten Zweige der Induktionspulen gehen durch 
die Kammern d. Zapfen e gestatten ein Kippen des 
Ofens. Bei der Stahlerzeugung dient der eine Kanał 
zur Osydati.on, der andere zur Reduktion. Sticht man 
bei g ab, so bleibt die Óffnung h geschlossen. Dann 
wird die Verbindung durch li wieder hergestellt, sodaB 
das Metali aus dem ersten in den zweiten Kanał flieBt, 
der Ofen in horizontale Lage gebracht und der erste 
Kanał neu beschickt.

Infolge der schlechten Warmeleitung und der oben 
erwahnten geringen Diffusion der geschmolzenen Sub- 
stanzen ist es sehwierig, im gewohnlichen Induktions- 
ofen eine gleichmiifiige Yerteilung der Hitze und der 
Keaktionen zu erhalten. Eine weit vollkommenere 
Wirkung wird in der neuesten Konstruktion von Gin 
durch kontinuierliche Zirkulation der geschmolzenen 
Substanzen erreicht. Diese Zirkulation wird erhalten, 
indem man den Tiegel aus aufeinander folgenden 
offenen Kanalen bildet, dereń Boden der Lange nach 
schrug verlauft, und indem man diese Kanale durch 
seitlich geschlossene Zuleitungen yerbindet, die das 
untere Ende jedes Kanals mit dem flaclieren oberen 
Anfang des folgenden Kanals yereiuigen. Die ge- 
schmolzene Masse wird so weniger lieiB an dem unteren 
Teil der oberen Kanale. . Da die beiden flussigen 
Massen, welche durch die geschlo?seneń Zuleitungen 
in Yerbindung stehen, yerschiedene Dichte wegen der 
Differeńz der Temperatnren haben, so findet eine Auf- 
wiirtsbewegung der Partikel in den geschlossencn 
Kanalen statt, eine Yeriindening, die ferner durch 
das Erhitzen in der Zuleitung selbst erfolgt. Infolge 
dieser teilweisen Plat|yeranderung tritt eine allgemeine 
und kontinuierliche Z rkulation in der gesamten, die 
Kanale fullendcu Masse ein. Fig. 8 und 9 zeigen 
schematisch einen viereekigen Ofen mit acht offenen 
Kanalen a bis h, die durch eine gleiche Zahl ge- 
schlossener I.eitungen (z. B. zwischen a u. b und b
u. c) yerbunden sind Die Verbindungen zwischen 
c u. d und zwischen h u. a sind der Deutlichkeit 
halber fortgelassen worden; ebenso die Induktions- 
anordnung. Nach Fig. 10 u. 11 kann man auch 4

offene Kanale und 4 geschlossene Yerbindnngslcitungen 
nelimen.

Fig. S.

Fis:.

Fig. 10. Fig. 11.

Im gewohnlichen Hochofen kann man direkt 
Schmiedeisen erzeugen, wenn man durch Zufuhruug 
von elektrischer Energie die Hitze bis zum Schmelzcn 
des kohlenstoffarmen Metalles treibt. Die bisherigen 
Metliodenr-), dies zu erreichen, sind an dem groBen 
Querschnitte des ais Erhitzungswiderstand dienenden 
Metali bades oder bei Verwendung des Transformator- 
prinzips an der ungleichformigen Erhitzung der ge
schmolzenen Masse gescheitert. GleichmiiBig wird die 
Verteilung der durch den Sekundiirstrom erzeugten 
zusatzlichen Warme, sodaB man ein yollstiindig 
homogenes Produkt erhalt, wenn man nach A11 manna 
Svenska Elekt r i ska Akt i e bo l age t ,3) den Herd 
des Ofens, der die Sekundarwindung bildet, ais ring- 
fórmige Kammer von iiberall gleichem oder anniihernd 
gleichem Queifchnitt ausbildet, sodaB der Eisenkern 
des Transformators dmvh den Herd geht. Da die 
Oberfliiche des Schmelzbades oder ein bedeutender Teil 
von ihr unbedeckt ist, sclnnilzt die strahlende Hitze 
das mluzierte Metali, ehe es grSBere Mengen von

■'2) Vergl. Borchers, Encyklopadic der Elektrochemie 1897 
Bd. 9, S 35, und Schneider, Brit. 1’. 28 805/1903, Jahrg. 1905’ 
ds. Ztschr . S. 719.

Brit. P. 7597 vom 29. 3. 06; Prioritiit vom 30. 3. 05.
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KohlenstofT aufgęnommen hat, und beschlennigt auch 
dio Reduktion selbst. Induziert werden kann ent- 
wedor der Ilerd selbst oder das Schmelzbad. Praktisch 
vorzuziehen ist es, die inneren Teile des Herdes aus 
elektrisch leitendem Materiał herzustellen, sodaB auch 
sie, ebenso wie das geschmolzeno Metali, durch die 
durch den mittleren Teil des Herdes gehenden magne- 
tischen Kraftlinien induziort werdon. Dadurch wird 
eine weitere Warmestcigerung erzielt. Die eine Ofen- 
form stellt Fig. 12 im senkrechten Schnitt, Fig. 13 
im wagerechten nach Linie 11 11 und Fig. 14 im
senkrechten nach IU—111 dar. lii gan/.er Holie des 
Ofens yerlauft der Schacht a mit dem zentralen Kern b, 
der unten liohl ist. Zwischen diesem und der Ofen- 
wandung ist in einiger Entfernung’ iiber dom Boden 
dio hohlo Brficko c angebracht. Unter ihr und im 
Boden kommuniziert mit dem unteron Endo des Kerns 
ein U-fiirmiger Kanał, hi diesem ist ein Eisonkern d 
mit der Primarwindung e eingolassen, die entwodor, 
wie gezeiclmet, auBen am Kern oder an einor anderen 

Fig. 12 Fig. 14.

I

I
M
Fig. 13.

Stello oder an allen Seiten des Kerns angebracht sein 
kann. Der AuslaB f fur das Metali befindet sich 
vorteilhaft etwas uber der Uerdsohle, sodafi auf ihr 
nach jedem Abstich noch ein geschlossener Leiter 
von einem Querschnitt bleibt, der die elektrische 
Energie aufnehmen kann und den Prozefi dadurch

kontinuierlich gestaltet.- g ist ein gewdhnliches 
Schlackenloch. Der zentrale Kern b kann auch nur 
im unteron Teile des Schachtes angebracht werden. 
Bei einer dritten Konstrnktion (Fig. 15 und 1(5) 
hal.en Herd und Schacht viereckigen Hoiizontal- 
schnitt: der Transformator d weist einen doppelton 
Eisonkern auf; der Schacht besteht ans zwei gleiclien 
Teilen i und k die nur am Boden durch den ais 
Kingkammer ausgebildeten Herd Kusammenhangen. Am 
weitesten Teil des Schachtes kann die Zwischen- 
mauer li fehlen. Zur Yerhiitung ubeimaBiger Er- 
hitzung kann der Eisenkern gekuhlt werden. Zu dem

Fig. li>.

Zwecko goniigt os, den zentralen gemauerten Kern. 
wenn pr durcli den ganzen Ofen geht, holil zu maclien 
(vgl. Fig. 12), sodafi er wie oin Schornstoin wirkt 
und kalte Luft am Eisenkerne vorbeisaugt. Dio bo- 
schriebenen Induktiouschachtofoii konnen auch zur 
Rafiination von GuBeisen, zur Reduktion aller 0\ydo, 
ans denen das Metali flflssig erlialten wird, also auch 
zur Erzeugung von Aluminium, und auch zur Go- 
winiiung von Zink dionon. Im letztoren Fallo wird 
in den Bodon des Olons ein geschlossener Hilfsleiter 
eingolassen, der bei der erfordcrlichen Tinujieratur 
nicht beschiidigt oder verlluchtigt wird.

(Fortsetzung folgt.)
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VoIkswii-tscliaf't und Statistik. 
B raunkohlen - B rikett - Verkaufsverein, Koln. 

Herstellung- und Absatz von Braunkohlenbriketts betrugen im
September 

1905 1906
t

161 553 200 678
157 973 182 002

August 
1905 1906

t
Herstellung 159 573 203 914
Absatz 171 744 172 712

Versand des Stahlwerks-Verbandes im  Septem ber 
1906. Der Versand des Stahlwerks-Yerbandes in Produkten A 
betrug im Monat September 1906 443 477 t (Rohstahl- 
gewicht), er bleibt demnach hinter dem Augustversand 
(477 657 t) um 34 180 t oder 7,16 pCt zuruck. Gegen 
den Sep'.ember des Yorjahres (450 762 t) stelit er sich 
um 7 285 t oder 1,62 pCt uiedriger und bleibt hinter der 
Beteiligungsziffer fur September 1906 um 9,36 pCt zuruck. 
Der Euckgang im Versand gegeniiber dem Yormonat uud
gegfiiuber der Beteiligungsziffer fur September ist ueben
einer Iteihe Betriebsstóruugen und dem Arbeitermangel in 
erster Linie dem nun bald zwei Monate dauernden Aus- 
stand auf Eotlie Erde zuzuschreiben.

Der Septemberversand von Halbzeug bleibt hinter dem 
des Yonnonats um 9104 t zuruclc; trotzdem war der

arbeitstagliclie Inlandversand von Halbzeug um 166 t 
hoher ais im August. Der Septemberversand vou Eisen
bahnmaterial ubertrifft den des Monats August 11111 
2174 t, wahrend der von Formeisen infolge der durch die 
vorgeruckte Jahreszeit yenninderten Bautatigkeit 11111 
27 250 t zuruckblieb.

Gegeiiuber dem gleiehen Monat des Yorjahres wurden 
mehr yersandt au Eisenbahnmaterial 14 660 t, an Form
eisen 10 490 t, an Halbzeug weniger 32 535 t.

Der Yersand in Produkten A vom 1. Januar bis 30. 
September 1906 betrug insgesamt 4 300 570 t und iiber- 
trifft den der gleiehen Vorjahrszeit (3 832 516 t.) um 
468 054 t oder 12,21 pCt. Yon dem Gesamtyersand 
entfallen auf Halbzeug 1 411 555 t (1905 1 390 442 t), 
auf Eisenbahnmaterial 1 402 398 t (1905 1 173 396 t) 
uud auf Formeisen 1 486 617 t (1905 1 268 678 t).

Der Gesamtggrsand in Halbzeug iu den ersten 3 
Yierteljahren 1906 ist also gegen den gleiehen Zeitraum- 
des Vo|jalires um 21 113 t oder 1,52 pCt giófier, der 
yon Eisenbahnmaterial um 229 002 t oder 19,52 pCt uud 
der von Formeisen um 217 939 t oder 17,18 pCt.

Auf die einzelnen Monate verteilt sich der Yersand 
folgendermaOen:

M o n a t
H a lb z e u g E i s e n b a h n m a te r i a l F o r m e is e n

1904
t

1905
t

1906
t

1904
t

1905
t

1906
t

1904
t

1905
t

1906
t

Januar ........................... __ 127 081 175 962 112 804 154 859 137 079 129 012
F ebruar.......................... -- 121 905 156 512 — 118 701 155 671 _ 80 284 125 376
M a r z .......................... 131 635 175 396 178 052 122 518 147 844 172 698 io8417 147 631 177101
A p r i l ........................... 123 £07 157 758 153 891 122 518 120 803 147 000 163 075 150 622 163 668

137 284 169 539 158 947 124 217 152159 179 190 162 538 171 952 184 434
Juni ........................... 143 348 151 789 156 869 139 557 145 291 148 167 iS4L46 144 709 176 457
J u l i ................................ 117 652 146 124 145 658 90 788 120 792 1-jtf 931 140 743 1477 271 189 975
A ugust........................... 138 454 170 035 147 384 90 519 121 134 146 354 138 37.t 142 998 183 919
Septem ber..................... 144 953 170 815 138 280 85 504 133 868 118 528 121955 146 079 156 669
O k t o b e r ..................... 142 160 177 186 121 290 156 772 . 99 519 132 996
N ovem bur..................... 133 566 173 060 131425 145 758 82 736 119 641
D ezem ber..................... 137 762 169 946 . 134 781 155 538 80 605 151951

V e r k e k r s T r e s e n .
W agongestollung fiir dio im Buhrkohlonbozirk  

belegenen Zechon, Kokereien und Brikettrwerko. 
{Wagen auf 10 t Ladegewicht. zuruckgefuhrt.)

1906 Ruhrkohlen-
bezirk

Dayon

Zufulir aus deu Dir.-Bez. 
Essen u. Elberfeld nach den 

Rlieinhafen

(8 .-1 5 . Oktbr. 1906)Monat Tag ge
stellt

nicht beladen' 
ge- zuriick- 

stellt] gelief.

Oktober
*
•

n

8.
9.

10. 
11. 
12. 
13. 
14 
15.

20 069 
20 457 
18 316
18 713
19 131
20 632 

4 603
19 583

406| 20 0521 
605' 20 535 

2838 18 6981 
2554; 18 781! 
2983 19 343: 
2176 20 593! 

173 4 551 
1476 19 446!

(Ruhrort 9 143 
Essen {Duisburg 5 657 

(Hochfeld 950 
iRuhrort 227 

Kliier- .Duisburg 39 
fe1'1 'Hochfeld 7

Zusammen 
Durchsclm. f. d j 
Arbeitstag 1906

141 504

20 215

13 an  j 141 999] Zusammen 16 023 

1887| 20 2S5.j

Zum Dortmunder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez Essen 
im gleiehen Zeitraum 26 Wagen gestellt, die in der Uber- 
sicht mit enthalten sind.

W agengestellung fiir die Zechen, Kokereien und 
B rikettw erke der w ichtigeren  deutschen Bergbau- 
bezirke. Fiir die Abfulir von Kohlen, Koks und Briketts 
yon den Zechen, Kokereien nnd Brikettwerken der deutschen 
Kohlenbezirke sind an Eisenbahnwagen (auf 10 t Lnde- 
gewicht zuruckgefuhrt) g e s t e l l t  worden:

auf d. Fordertag 
insgesamt durchschnittlicli

im September:
Rulirbezirk . . . . 1905 518 774 19 953

1906 531 448 21 258
Oberschl. Kohlenbezirk 1905 159 995 6 154

1906 182 024 7 281
Niederschl. „ 1905 32 797 1 261

1906 33 447 1 338
Eisenb. - Dir. - Bezirke 

St.Joh.-Saarbr. u. Cóln 1905 103 654 3 987
1906 104 374 4 174

Dayon: Saarkohleiibezirk 1905 68 211 2 624
1906 67 933 2 717
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auf den
insgesamt Fórdertag

uuiclischnittlich
im September

Kohlenbezirkb. Aachen 1905 15 778 607
1906 14 983 599

Rhein. Braunk.-Bozirk 1905 19 665 756
1906 21 458 858

Eisenb.-Dir.-Bez. Magde
burg, Halle u. Eifurt 1905 134 492 5 173

1906 123 632 4 945
Eisenb.-Dir.-Bez. Cassel 1905 3 099 119

1906 2 690 108
Elśenb.-Dir.-B. Hanuovor 1905 3 405 131

1906 3 387 135
Sachs. Staatseisenbahnen 1905 54 143 . 2 084

1906 51 402 2 056
Davon: Zwickau 1905 18 448 710

1906 17 954 718
Lugau-Olsnitz . 1905 13 924 536

1906 13 308 532
Menselwitz. 1905 16 186 623

1906 13 679 547
Dresden 1905 2 874 111

1906 3 714 149
Borna- . 1905 2 711 104

1906 2 747 110
Bayer. Staatsoisenbahnen 1905 4 411 176

1906 5 627 234
Elsafi-Lothr. Eisenbahnen

zum Saarbezirk . . 1905 15 317 589
1906 16 544 662

Summę 1905 I  030 087 39 627
1906 1 054 575 42 191

Es wurden domnacli im September 1906 bei durch- 
achnittlich 25 Arbeitstagm insgesamt 24 488 Doppelwagen 
oder 2,4 pCt und auf den Fórdertag 2 564 Doppelwagen 
mehr gestellt ais im gleichen Monat des Yorjahres.

Yon den yerlangton Wagen sind nicht  ges tel l t  worden:

insgesamt auf d.FOrdert 
darcbscliuittli

im September:
Ruhrbezirk . . . . 1905 6 989 269

1906 11 600 464
Oborschles. Kohlenbezirk 1905 4 088 157

1906 3 905 156
Niederschl. „ 1905 1 499 58

1906 214 9
Eisenb. - Dir. - Bezirke

St. Joh.-Saarbr. u. Cóln 1905 152 6
1906 912 37

Dayon: Saarkohlenbezirk 1905 152 6
1906 465 19

Kohlenbezirk b. Aachen 1906 55 2
Rhein. Braunk.-Bez, 1906 392 16

Eisenb.-Dir.-Bez. Magde
burg, Halle u. Erfurt . 1905 4 249 163

1906 2 013 81
Sachs. Staatseisenbalmen 1905 6 081 233

1906 3 100 123
Dayon: Zwickau 1905 1 438 55

1906 1479 59

auf den
insgesamt Fórdertag:

durchschnittlic

Lugau-Ólsuitz .
im Sept ember:

1905 2 295 88
1906 906 36

Menselwitz . 1905 1 891 73
1906 492 20

Dresden. . 1905 349 13
1906 165 7

Borna . . . 1905 105 4
1906 28 1

Bayer. Staatseisenbalmen 1906 102 4
Elsafi-Lothr. Eisenbahnen

zum Saarbezirk . 1906 127 5
Summę 1905 23 058 886"

1906 21 973 879
Fflr dio Abfuhr von Kohlen, Koks und Briketts ai

den Rhoinhafen wurden an Doppelwagen zu 10
ges tel l t :
Grofih. Badische Staats-

oisenbahnen . 1905 24 574 945
1906 27 287 1 091

ElsaO Lot.hr.Eisenbahnen 1905 5 060 195
1906 4 482 179

Es f o h 11 o n :
Grofjh. Badische Staats

oisenbahnen . 1905 2 124 82
1906 15 143 606

Amtlielio Tarifvcranderungcn. Dio Station Grabów 
ist mit Gflltigkeit vom 15. Oktober ais Empfangstation in 
den mitteldeutsch-Berlin - nordostdeutsdion Braunkohlen- 
ausnahmetarif einbezogen worden.

Zum Ausnalimetarif fur Steinkohlen, Steinkohlenkoks 
(mit Ausnabme von Gaskoks) und Stoinkohlenbriketts von 
don Yersandstationen des Ruhr-, Indu- und Wurmgebiets 
nach den Ubergangsstationen Alt-Mflnsterol Gronze, Deutsch- 
Avricourt Grenze, Chambrey Grenze, Noveant Grenze, 
Amauweiler Grenze, Feutsch Gronze, Rodingen franz. 
Grenze, Lamortean Grenze und Giyet fur den Yerkehr nach 
Stationen der franzosischen Ostbahueu und darflber hinaus 
vom 15. Novembor 1905 ist mit Gflltigkeit vom 15. Oktober 
der Nachtrag II erschienen, der neue Frachtsatze fur 
die ftbergangsstatiou Amauweiler Grenze und soństigo 
Anderungen und Erganzungen enthalt.

Laut Bekanntmachung vom 11. Oktober sind mit 
sofortiger Gflltigkeit die im Heft 1 (Nordbahn) des ober- 
schlesisch-osterreichischen Kohlenverkehrs auf Seite 53 
aufgefflhrten Frachtsatze nach Kenty abzuandern. Yon 
Brzezinka, neue Przemsagrube, kons. Wandagrube — 
Yersandstation 45 — von 474 in 444 Heller, von 
Marthaschacht der Karlssegengrubo — Yersandstation 46 — 
yon 481 in 451 Heller.

Mit dem 1. Dezember wird die Station Schatzlar der 
Lokalbahu Kflnigshan-Schatzlar in den Tarif fur den 
uioderschlesischen Śteinkohlenverkehr nach Stationen der 
k. k. pr. ósterroichischen Nordwestbahn usw. einbezogen.

Mit Gflltigkeit voin 15. Oktober ist laut Bekannt- 
machnng der Kaiserlichen Generaldirektion der Eisenbahnen 
in ElsaC-Lothringen Forbach ais Yersandstation in den 
Ausnahmetarif 6 fflr Steinkohlen usw. des Binuengiitei- 
tarifs aufgenommen worden.
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M a r k t b c r ie i it c .
Essener Borse. Nach dom amtliclien Bericlit waren 

am 15. Oktober 1906 die Noticrungen fur Kohlen, Koks 
und Briketts unyęraridert. Die Knapplioit an Brenn- 
materialien wird durch den eingetreterien groBen Wagen
mangel sehr verscharft. Die nachste Bórsen- Yersammlung 
fimlet Montag, den 22. Oktober, nachmittags von 3 Y2 bis 
4V-i Uhr im Stadtgartensaale (Eingang Am Stadtgarten) 
statt,.

/  Vom auslandisehonEisenm arkt. Der schot t i sche 
Roheisenmarkt zeigte sieli in letzter Zeit fortgesetzt reg- 
sam; dio Nachfrage erliielt einen Impuls durch den Begelir 
vom Festlande wie auch von Amerika. Cumberland-Hamatit 
kann ebenfalls eino Belobung yerzeichnen. Schottische 
Warrants waren zuletzt stetig zu 60 s 9 d Cassa. Flott 
getatigt wurde iu ClfeYolańd warrants zu 55 s 10 d bis 
56 s Cassa und zu 56 s 4 d iiber einen Monat. 
Cumberland-Hiimatitwarrants gingon zu 69 s 4 d bezw. 
68 s 9 cl bis 09 ,s 6 d. Fertigerzeugnisse in Eisen 
sind vom Auslande ungewóhnlich stark begehrt und jeder 
Ausfall in der lokalen Nachfrage wird dadurcli aus- 
geglichen. Einige Werke babon sich auf 3 Monate Arbeit 
gcsieliert und Spozifikationen kommen flott ein. Stab- 
eisbn ist im Septembor um 5 s erhSht worden und hat 
sich gut behauptet. Stablorzeugnisse sind vom Inlahde 
infolge des Ausstandcs am Clydo oinigermaBen vernach- 
lassigt, dagegen nimmt die Ausfuhniachfrago stetig zu. 
Zahlroicho Anfragen von Deutschland liogen vor in 
Blechen uud Stabon zu Scliiffbauzwecken und haben zu 
manchon Abschliissen gefiihrt. Yon Japan liegen eben- 
falls ansehnliche Bestollungen vor, sodaB die Produzenten 
fiir langerfi Zeit niclit auf neue Auftrage angowiosen sind.

In l ingi and liegen die Marktyorhaltnisse nach den 
Beriehten aus Middlesbrough nach wie Tor ausgezeichnet. 
Dieś betrifft zunaclist C le v ol an d r  o h o i s en , das 
selten solche Ziffern iu der Nachfrage, der Erzeugutig und 
der Ausfuhr erreiclit hat, und das bei lohnendon Preisen. 
Dabei glaubt man fiir die Entwicklung im nachsten 
Jahre noch auf eine weitero Steigorung rechnen zu 
konnen. Sehr ermutigend wirken dio Nachrichton von 
Amerika, nach denen sowohl scliottisclios wie Clevolandeison 
in grOBeren Mengen gekauft worden ist. Gleiclizeitig hat 
mit Deutschland in den letzten Wochen ein roger Geschafts- 
yerkehr augehalten. Die steigende Tendonz 3iat sich weiter- 
hin behauptet. Nr. 3 G. M B. ist zuletzt auf 56 s 6 d 
prompte Lieferung gestiegen. Nr. 1 erreiclite 57 s 9 cl. 
GieBereiroheisen Nr. 4 erzielt jetzt 55 s 3 cl, graues Puddel- 
rohoison Nr. 4 54 s 3 cl, meliertes und weiBes werden 
augenblicklicb nicht notiert, da diese Sorten so gut wio 
gar nicjjt zu erhalten sind. In II a m a t i t e i s e n ist die 
Goschaftslage weniger giinstig und die Besserung in den 
Preisen ist hier weit weniger ausgesprochcn. Der 
Markt ist sogar letzthin etwas schwacher geworden; 
wesentlich in Zusammenhang mit dem Ausstande am Clyde, 
der die Stahlindustrie beeintraehtigt. Fur gemischto Lose 
der Ostkiiste haben sich 70 s in letzter. Zeit nicht mehr 
erzielen lassen. auch 69 s Q d war nicht ohne Schwierig- 
keiten durchzusotzen und in den meisten Fallen ist bereits 
zu 69 s 3 d abgesehiossen worden. Dieso ruckgangige 
Tendonz muB bei den andauernd hohen Era- und Koks- 
preiseu recht empfindlich vorspurt werden. Auf dem 
F e r t i g in a r k t e i n E i s e n u nil S t a li 1 sind die 
Absatzyerhiiltnisse noch immer befriedigend, doch scheiut

gegonwartig niclit dieselbe Regsamkeit wio in don Yor- 
monaten zu lierrschen. fu einigen gróBeren Stahlwerken 
ist dor Betrieb in Schienen und Platten jetzt auf vier Tage 
wóchentlich beschrankt, wahrend seit dom Fruhjahr des 
Yorigeu Jahros bislang die volle Arbeitswoche au«genntzt 
worden war. Auch ist in Platten und Winkę] n nach den 
letzten Yersammlungen der Produzenten kein Proisanfschlag 
angekiindigt worden, wio man es allgemein erwarlet hatte. 
Somit sind seit mehr ais einem Jahre, abgeselien von Fein- 
blechen, lcoino wesentlichen Andorungen in den Notierungen 
zu Ycrzeichnen. Schwero Stahlschienon erzielen 6 L  5 s, 
Schiftplatten in Stahl 7 L, in Eisen 7 L  5 s, Schiffs- 
winkel in Stahl 6 L  12 s 6 d, Triiger in Stahl 6 L ' 7 s 6 cl, 
Stabeisen 7 L  5 s. In Roliren nimmt die Nachfrage zu, 
und dio Preise sind fest.

In Belgien waren die letzten Wochen eine Zeit zu- 
nolimender Besserung. Dio steigende Tendonz bat ange- 
halten und die Preiso scheiuen ihre oberste Grenze noch 
nicht erreicht zn haben. Eisenorzo sind andauernd sehr 
begehrt und knapp. In Ferromangan sind groBe Ab- 
schluśse fiir das erste Halbjahr 1907 gotśitigt worden. 
In Halbzeug ist noch koine Abhilfe fiir dio herrscliende 
Knapplioit geschaflbn worden. Das Ausfuhrgoschaft kann 
unler diesen Umstanden gar nicht boriicksichtigt werden 
und fiir die yerfflgbaron Mengen worden holie Preiso 
erzielt. Triiger gehen noch immer flott in don Yerbrauch. 
Ausfuhrauftrago werden auf der friilieren Grundlage vou
5 L  15 s f. o. b. Antwerpen hereingenommen; im Inlande 
wird nicht unter 150 Frcs frei belg. Bahnen abgegeben. 
In Stahlschienon sind dio Werko sehr in Ansprudi ge
nommen; man erwartot noch einigo gute Ausfuhrauftrftge. 
Fertigerzeugnisse in Eison und Stahl sind durchweg gnt. 
gofragt; auch das Ausfuhrgeschaft ist nach allen Ricbtnngen 
flott. Fiir SiUlamerika sind grofiere Postou Trager und 
Stabeisen gebucht worden; auch Indien und Japan sind 
mit nfuem Bodarf an den Markt gotreten. Die Preise 
stehen durchweg holior ais in der ersten Halfte des 
Septembers. Stabeisen Nr. 2 notiert fflr Belgien 157,50 Frcs. 
frei belg. Bahnen, fflr Ausfuhr 6 L  4 s f. o. b. Antworpen, 
in basischem Stahl 160 bis 165 Frcs bezw. 6 L  10 s, 
Winkel in Stahl 162,50 bis 165 Frcs bezw. 6 X 12 s, 
Grobblecho 177,50 Frcs bezw. 6 L  18 s, Feinbleclie 
Nr. 2 175 Frcs bezw. 6 L  17 s.

In Frankrei ch  hat sieli die Goschaftslage nicht wesent
lich geiindert. In Paris haben die vereinigten Yertreter 
der yerschiedenen Syndikate von Preisaufschlagen abgeselien, 
obwohl man in manchen Kreisen darauf gereclinet liatle. 
Handelseisen und Trager in Eisen und Stahl bleiben so
mit auf 205 Frcs, Feinbleclie auf 230 Frcs. Dio Er- 
zeugung des Tragersyndikats ist zu einem Drittol ve'rschlossen. 
Im Norden herrscht, was kiinftige Abschliisso anbelangt. 
noch ZnruckhaHung und fiir das orste Jahresviertel 1907 
ist noch kaum getatigt worden. Die Markto bestelidi auf 
ihren Preisen, und dio Verbraucher suchen einen Drnek 
auszuuben. Im Meurthe- und Moselgobieto sind dio 
Walz- und Stablwerko sehr in Anspruch genommen, 
und bis Ende Marz ist ausreichende Arbeit gesichert, o. a. 
in Schienen und anderem Bahnmatorial. Die Preise sind 
fest und durften bis JahresschluB unvorandort bleibon.

Vom amerikanischen Eisen- und Stahlmarkt.
Dio letzten Tage haben eine Transaktion zur Reife gedeihen 
lassen, welcher in der Entwicklnngsgeschichte der amerika
nischen Eisen- und Stahlindustrie ein heryorragender Platz
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gebiihrt. Dio seit langer Zeit schwobeuden Uuterhand- 
lungen zwischen der TJ. S. Steel Corp. und der Great 
Northorn-Balm sind zum AbschluB gekommen; damit hat 
die erstero das Reclit zur Ausbeutuug so groBer Eisenera- 
lager erlangt, daB ihro Lobonstahigkeit um etwa 
100 Jahre yerlaugort wird. Dio betretfendon Landeroion 
sind in Minnesota gelegen und wurden friiher nur ilires 
Waldbestandes wegen gescliatzt, bis nach ihrem tlbergang 
in den Besitz dor genannten Bahn dasełbst gewaltigo 
Eisenerzlager und zwar nalie der Oberflaelic entdeckt 

i wurden. Man yeranschlagt die jetzt unter dio Kontrolle
des Stahltrusts gelangten Eisonerzmengen auf etwa 600 
Mili. Tonnen. Insgesamt ubernimmt dor Stahltrast durch 
AbschluB des Kontraktos Zahlungsverpflichtungen, die sich 
auf etwa eine Milliarde Dollars berechnon lassen. Im
einzelnen lautot der Kontrakt dahin, daB dio Great Northern- 
Balin sich verpflichtet hat, im nachsten Jalire nach dem 
an der Spitze des Superior-Sees gelegenen Hafen Dulutli, 
bezw. an dio dortigen Werften der Stahlkorporatiou 
mindestens 750 000 Tonnen und in jedem folgenden Jahre 
obensoviel mehr Erz zu liefern, bis eine Minimal-Jahres- 
lieferung yon 8 '/4 Mili. t erreicht ist, eino Mindostrate, 
welche bis zur volligen Erschopfung dor Erzgruben einge- 
lialten werden muB. Andererseits verpflichtet sich die 
Stahlkorporatiou, einen Durchschnittspreis fiir die Tonne 
Erz von 85 c, jo nach der Qualitat mohr oder weniger, 
fiir die BefSrderung des Erzes Yon der Mine nach Dulutli, 
auch fiir das Erz in jodem Jahre 3,4 c per ton mehr 
zu zahlen. Selbst wenn man die Kosten der Forderung
mit 80 c per ton berechnot, erhalt der Trust das Erz
noch immer billig nach Dulutli geliefert, da gegenwartig 
Eisenerz dasełbst mit 4 Doli. per ton bezahlt wird. Von 

 ̂ Dulutli wird das Materiał in eigonen Frachtdampfern der
Stahlkorporatiou nacli Hafen des Michigan- und Erie-Sees 
zum Yersand auf eigener Bahn nach Pittsburg etc. be- 
fórdert, woraus sich niedrigoro Transportkosten ergeben, 
ais sie irgend einem anderen groBen Eisen- und Stahl- 
unternehmen zur Verfiigung stelien. Auf Grund des 
Kontraktos wird die Stahlkorporatiou fur solch lioues Era 
im nachsten Jahre mindestens 1 237500 Doli. zu zahlenhaben 
und wenn das Mimmum erreicht ist, im Jahr etwa
16 417 500 Doli. Da sie iu don kommenden Jahren Era 
Yormutlich ebenso billig von den eigenen Erzgruben im 
Nordweston beziehen konnte, wird ein greifbarer Yorteil 
der Gesellschaft aus ihrem neueste.n Ankauf erst in der 
Zukunft entstehen. Aber dieser beseitigt erstens dio 
Moglichkeit, daB dor wertvolle Besitz in andere Ilande’ 
ubergelien und die Konkurrenz starken konnte, und sodami 
sidiert dic Transaktion dem Stahltrust eine ahnlich 
doniinierendo Stellung in der Eisenerzgewinnung, wie er sie 
in der Stahlerzeugung bereits einnimmt.. Yon den insge
samt auf otwa 2,5 Milliarden t angenommenen Eisenerzbe- 
staiiden der Ver. Staaten kontrolliert jetzt der Stahltrust 
allein gegen l 1/, Milliarden.

Angesiclits einor Nadifragc nach robom wio fertigem 
Eisen--und Stahlniaterial, welche in don meisten Zweigen 
die Leisiungsfiiliigkeit der Werko ubersteigt, ist gerade gegen- 
wartig der Erzverbiauch grOfler ais je und um soniehr wird 
vou den Konsumenten dieUnzulangliclikeit derTransportmittel 
beklagt. Da fiir dio Bewegung der enormen Ernto niclit. 
genfigend Frachtwagen vorlianden sind, so werdon dazu 
audi sonst dem Transport von nordwcstlichom Erz dieuendo 
Wagon herangezogon; dazu koinmt, daB die Zahl der

fur den Erztransport zur Yerfiigung stehenden Frachtdampfer 
auf den groBen Seen sich iufolgo schwerer Sturmo ver- 
mindert hat. Die Erwartung, der Yersand von Lake 
Superior-Eisenerz werde iu dieser Saison einen Umfaug vou 
40 Mili. t erreichen, bestatigt sich nicht und man wird 
sich mit 36 500 000 Tonnen begnugen mussen. Das fiir 
deu Bedarf unzureichonde Angebot von Eisenerz tragt mit 
dazu bei, die Koli eisen p rodu ktion einzuscliranken. Inf»lge 
der starken Anspannung der meisten Hochofen hat eine ganze 
Anzahl von ihnen in dor letzten Zeit behufs Reparierung 
aufier Betrieb gesetzt werden mussen; daraus erklart es 
sich, daB im August nur 1 927 496 Tonnen Roheisen 
hierzulaude erzeugt worden sind, gegen 2 013 402 im Juli, 
1 970 733 im Juni und 2 09S 746 t im Mai. lmmerhin be
tragt die Produktion fur die ersten acht Monate 16 212 581 
Tonnen gegen 15 745 761 bezw. 10 230 381 in der ent- 
sprechenden Zeit der beiden Yorhergehenden Jalire. Man erwar- 
tet, daB die diesjahrige Produktion insgesamt die Hohe von 
25 000 000 Tonnen erreichen wird, gegen22992880 Tonnen 
im letzten Jahr. Voraussichtlicli wird der Oktober eine 
Rekord-Produktion von Roheisen liefern, da zu deu wieder- 
angeblasenen Hochofen sich in d»n letzten Wochen neue 
hinzugeselłt liaben und die Inbotriebuahme you vier weitoren 
nenen Ofen im Pittsburger Distrikt bOYorsteht. Zn Anfang 
dieses Monats warcii samtliche Hochofen der Stahl- 
korporation. mit Ausnalime von Yieren, im Betriebe, nnd die 
Gesellschaft beabsichtigt, in allen ihren Fabrikations- 
zweigen in diesem Monat mit seinen 27 Arbeitstagen die 
gri)Btm0glicbe Produktion zu erzielen. DaB der Trust trotz 
Yermehrung der Zahl seiner HochOfen auch in niichster 
Zeit nicht auf eine geniigende eigeno Roheisenproduktion fiir 
don Bedarf seiner Fabriken rechuet, zeigt sein nouester 
Ankauf von 40 000 Tonnen basischen Eisens, woyou 
30 000 Tonnen fur Lieferuug im orsten Quartal nachsten 
Jahres bostininit sind. Dieser Ankauf hat tiitsachlic.h 
den AnstoB zu oiner neuen Kaufbewegung in basiscliem 
Eisen gegeben, wodurch in der lotzten Woclie otwa 
100 000 Tonnen aus dem Markto genommen worden sind, 
Fiir diesjahrige Lieferung mussen die Kaufer eine Rato 
you 19.50 Doli. bis 19.75 Doli. am Ofen erlegon, wahrend 
fur Lieferung in der ersten Hiilfte des kommenden Jahres 
Abschliisse zu 19.75 bis 20 Doli. fiir dio Tonne gemeldet 
werden. DaB entgegen der allgfmeihon Annahme selbst 
groBe Yerbraucher fiir ihren Bedarf noch in diesem Jahre 
nicht genugend Ybrkeliruugon getroffeti haben, zeigen un- 
gewShnlich groBe, in den letzten Wochen erfolgte Roli- 
oisenankaufo. Fflr GieBerei-Rohoisen nimmt dio Nachfrage 
chor zu, ais daB sie nachlaBt, und fiir diesjahrige Lieferung 
werden Preiso von 17 uud 18 Doli. in Alabama und 21 
Doli. fur dio Tonne am Ofen im Os'en bezahlt, wahrend dio Ra- 
ten furiiachstjahrigo Lieferung um etwa 1 Doli. niedriger sind. 
Die siidliclien Produzenten behaupten, schon jetzt ihre Yoraus- 
sichtlicho Produktion fiir das erste Quartal nachsten Jahres 
Yerkauft zu liabon, und da die Aufwartsbewegung im 
Roheiseumarkt anscheinend noch nicht ihren AbschluB 
gefunden hat, koinmt auslandisches Materiał in immer 
starkere Nachfrage, besonders seitens der nalie der Kiiste 
wolmenden Fabrikanten, welche das Auslaudmaterial zu 
Esportwaro yorarbeiten und boi dereń Ausfulir den fiir das 
Rohmatorial erlegten Zoll zuruckerhalten. D i jedoch auch 
die europaischeu Roheisenmiirkte steigondo Teudenz be- 
kunden, so glaubt man nicht, daB dio Einfuhrbowogung 
groBen Umfaug erreichen wird.

i
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Gleich siarko Naclifrage wio im Rohoisonmarkt zeigt 
sich fiir S t a h l  in roher und fortigor Form und 
Schwierigkoiten wordon allein durch Mangel an Roli- und 
Fouorungsmaterial sowio an Arbeitskraften horvorgorufen. 
Dio Kokszufuhren bleiben hinter dem iiblichon Durchschnitt 
zuriick, da es an Arbeitorn nnd zur Beforderung des 
Materials an Kolilenwagen fehlt. Samtlicho Pittsburger 
Worke leiden unter Arbeitermangel trotz hochster Lohn- 
zahlungen. Die den Stahlfabrikanten zugelienden Auftrage 
iibersteigen doron Liefbrungsfahigkeit, besonders sind es 
die Eisenbahnen, welche antlauernd so groBe Bestellungen 
fiir neuo Ausriistung aller Art machen, daB die Stalil- 
fabrikon schon jetzt genug Geschaft fur die ersto Hiilfto 
des niichston Jahres an lland haben. Im Weston ist dor 
Mangol an Rohstahl derartig, daB sich dortigo Fabrikanten 
an ponnsylvanische Produzenten wonden, die jedoch jetzt 
solbst nicht mehr aushelfen konnen. Wahrend unter dem 
Einflusso der Siahlkorporation dio Preise fur StablknOppel 
offiziell keino Anderung erfahren haben und auf dor Basis 
yon 28 Doli. por ton verharren, werden fflr sofortigo 
Lieferung solchen Materials you kleinen Fabrikanten Proiso 
bis zu 38 Doli. geboten, aber nur mit geringem Erfolge. 
Dio Carnegio Steel Co., dio groBto Rohstablprodnzentin des 
Landos, hat soeben angekiindigt, daB sie yom nachsten 
Jahro an keine langfristigen Kontrakte mit Yerbrauchern 
von stoel billets mehr ab chliefion wordo, da sie das 
Materiał zu notig fur dio oigonen Fabriken braucho. 
Hnter don Umstanden durften sich manclie ihrer bisherigen 
Abuohmer auf Bezug von ausliindischem Rohmaterial und 
Halbfabrikat angewiesen finden. Das Angebot von Stahl 
in roher Form reicht nicht aus, allo Fabriken yon Grob- 
und WeiBblech, Draht und Bandeisen in stetom Betrieb zu 
erhalten. Trotzdom besteht unter den groBen S talii- 
fabrikanten ein Einyerstiindnis zwecks Niederlialtung dor 
Proise, und soweit schwercs Maiorial in Betracht kommt, 
yermogen sie diese konservativo 1’olitik auch durchzusotzen. 
Trotzdem die Stahlschienen-Fabrikanten mit Auftragen 
schon fur naćhstes Jahr derart iiborschwemmt sind, daB 
sie ihren Kunden raten, ihren nachsljahrigen Bedarf so 
bald ais moglich durch Bestellungen zu decken, wenn sie 
sich Lieferung der Schienen im niichston Jahre sichern 
wollen, hat der Preis von Standard-Stalilschienen keine 
Anderung erfahren, auch ist eino solche nicht beabsiclitigt. 
Im letzten Monat sind Auftrage fur 150 000 Tonnen 
liereingenommen worden, iiber weitere 500 000 t schweben 
Unterhandlungon und bis Endo des Jahres durfto dio 
ganzo nachstjahrige Produktion verkauft sein. Zu den in 
Aussicht stehenden Abscliliissen gehoren solche fur Lieferung 
von 20 000 Tonnen nach den Philippinen, sowio von
30 000 nach Sudamerika, Mesiko und Porto Rico. Die 
Fabrikanten nehmon an, daB im nachsten Jahre der Sfalil- 
schieneubedarf die Leistuugsfahigkeit der Werke derart 
tibertreffen wird, daB groBe Knapphoit in Stahlschienen zu 
orwarten ist. Die Toniienzahl der Auftrage fiir Baustalil 
ist der des Yoijaliros weit yoraus, und man erwartet, daB 
die Hauptproduzentin von Bau- und Briickenstahl, die 
American Bridgo Co., bis Ende des Jahres Auftrage fiir 
100 000 Tonnen mehr gobucht haben wird ais 
letztes Jahr. Ihre September-Auftrage beliefen sich auf
62 000 Tonnen. Fur Stahlmatorial zum Wiederaufbau 
von San Francisco sind in Pittsburg die orsten Bestellungen 
oingelanfen, nachdom der bisherige Bedarf fur kloinere 
Gobiiude von Yorraten an der Kiiste oder Fabriken im 
Westen gedeckt worden ist. Dio in don letzten Woclien

seitens der Pemisylvania- und der New York Central-Bahnen 
gemachten Bestellungen fiir zusammon 32 500 Frachtwagen 
benOtigen allein 350 000 Tonnen Faęonstahl nnd Stahl- 
platten. Insgesamt hat dio orstoro Bahn in diesem Jahro 
bereits den Bau von 35 000 Frachtwagen iu Anftrag 
gegehen, was oino Ausgabe von 35 Mili. Doli. bedeutot. 
AuBerdom trifft sio Yorboreitung, ihro siimtliche Ausriistung 
an Persononwageu durch solche aus Stahl zu ersetzen, 
dio dauerhafter und bei Unfallen widerstandsfiihiger sind 
ais dio bislior gobrauchlichen Holzwagen. Die sieli stetig er- 
woiterndo Vorwondung stahlernor Wagen sichert fur sich allein 
den Stahlplattenfabrikanten ein groBes Geschaft. Trotzdem 
dio Fabriken mit Auftragen fur die nachsten 6 Monato 
yersehen sind, erhalt sich dor Preis von Stalilplatten auf 
der bishorige.il Basis von 1,60 Doli. per 100 Pfd. Das 
Geschaft der Dralitfabrikanten erreicht einen riesigen Umfatig, 
die American Steol & Wire Co. yermag einon um 30 pCt 
gróBeren Umsatz zu melden ais vor einem Jahre, 
zweifellos infolge der gunstigen Lago dor Landwirtscliaft. 
Fiir Drahtprodukto ist eino Preisorhohung von i Doli. 
fiir dio Tonne zu yerzeiclinon, ebenso fur Stalilbleche 
und leichto Stahlschienen. Dio WeiBblech- und Rijhren- 
fabriken sind mit ihren Liefeningen um Monate im Ruck- 
stando und die starko Naclifrage nach Mąschinen aller 
Art sowio nach Kurzwaron in Eisen und Stahl laBt keine 
Mindemiig ersehon. Dio gunstigo Lago in fortigem Stalil- 
matorial erholit am dontlichsten aus der Tatsache, daB die 
U. S. Steel Corp. neuerdings durchschnittlicli pro Tag 
Auftrage fiir 68000 t aller Art liereingenommen liat, wahrend 
dor Yersand sich nur auf 32 000 Tonnen taglich stellto. 
Der Audrang au neuem Geschaft ist unvergleichlich und 
erstreckt sieli auf alle Warenzweige. Insgesamt finden 
sich zur Zeit in den Buchern der Gesellschaft Auftrage 
fiir 7 600 000 Tonnen yerzoichnet, mehr ais je zu einer 
friiheron Zeit, und man erwartot, daB ihr diesjahriges 
Geschaft oinen Bruttowert von 700 Mili. Doli. darstellen 
wird. (E. E. New York, Anfang Oktober).

Notierungen auf dem englischen K ohlen- und 
Prachtenmarkt (Bórse zu Newcastle-upon-Tyne) 

yom 16. Oktober 1906.
Kohlen markt .

Beste northumbrische 1 ton
Dampfkohle . . 10 s 6 d bis 10 s 9 d f.o.b.

Zweite Sorte . . . 9 „ 9 „ „ 10 „ — „ „
Kleine Dampfkohle . 6 „ 3 „ „ 6 „ 9 „ „
Btinkerkohle (ungesiebt) 9 „ 9 „ „ 10 „ 3 „ „
Ilochofenkoks . . . 18 „ 6 „ „ — „ — „ f.a.Teos

Frachtenmark  t.
Tyne—London . . . 3 s 6 d bi- 3 *• 9 d

—Hamburg . . . 3 „ 10 „ „ 4 „ — „
—Swinomiinde . . 4 „ 6 „ „ 4 „ 7 ,/ 2«
—Cronstadt. . . 4 „  6 „ „ 4 „ 8  „
—Genua.  . . .  6 „ 1 % , „ 6 „ 4 1/2„

Metallmarkt (London).
Notierungfiii yom 17. Oktober 1906.

Kupfer, G.H. . . 102 T j  — S — d  bis 102 L o s  — d

3 Monate . 102 t)
—

ty >y 102 ty 5 ty yy

Zinn,-Straits . 199 V
—

ty ty 199 yy 10 yy yy

3 Monate . 198 „  5 —
yy yy 198 yy

15 yy ' yy

Blei, weiches fremdes 20 V
—

f —
yy

— yy yy

englisches . 20 „ 5 ł*— V yy
—

yy — yy yy

Zink, G. 0. B. . . 28 ,  7 *ł 6 i> >y 28 yy
10 ty ' yy

Sondermarken . 28 „ 12 »ł 6 ty — ty — yy

Quecksilber . . . 7 n  ' ty 7 *y yy — yy — yy yy
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M arktnotizen iiber Wobonprodukte. Auszug 
aus dem Daily Commorcial Report, London vom 17. 
(lO.)Okt. 1906. Roh-Teor 13/g—1J/2 (desgl.) 1 Gallone; 
Ammoniumsul fat  12 L  —  12 L  2 s 6 d (11 L  17 s 6 d
— 12Z) 1 1. ton, Beckton teims; Benzol  90 pCt 1 0 3/4 
(10 V2— IOY4) ćl> 50 pCt 1 s (desgl.) 1 Gallone; T o l u o l  
1 .s 2 cl (dosgl.) 1 Gallone; Solvent -Napht ha  90 pCt 
1 s 3 d (desgl.) 1 Gallone; Roh - Napbtha 30 pCt 
4 ' / 2 d (desgl.) 1 Gallone; Raff inier tes  Naphthal in
5 — 8 L  (desgl.) 1 1. ton; Karbolsiiuro 60 pCt 1 s 
9 1/., d (1 s 9'/* d — l s  9 1/,  d) 1 Gallone; Kreosot  
2—21/r d (desgl.) 1 Gallone; Anthrazon40 pCt A l ’ / 2
— l 5/8d (desgl.) Unit; Pecli 30 s 6 d — 31 s 6d  (81 s—
31 s 6 d) 1 1 ton f. 0. b.

(Benzol, Toluol, Kreosot, Solvent-Naplitha, Karbolsaure 
frei Eisenbalinwagen auf Horstellers Werk oder in den 
ublichen Hafen im Yor. KSnigreich, netto. — Ammonium
sulfat frei an Bord in Sacken, abziiglich 2 (/ 2 %  Diskont 
bei einem Gehalt von 24 %  Ammonium in gutor, grauer

Qualitat; Vorgiitung fiir Mindergelialt, niclits fiir Mehr- 
gehalt. — „Beckton ternis" sind 24 */4 %  Ammonium 
netto, frei Eisonbahnwagen oder frei Leichterschiff nur 
am Werk.)

Ausstolluiigs- und Untcrrlchtswesen.
Die Jubilaum s-Stiftung der deutschen Industrie,

die im Jahro 1899 zur „FOrderung der technischou 
Wissenschaften" gegrundet worden ist, stelit ihre Mittel 
nach don Satzungeu zur Ausfiihrmig wiclitiger technischer 
Forschungen und Untersuchuugen, zu Forscliungs- und 
Studienreisen horvorragender Gelohrter und Praktiker, zur 
Berichterstattung iibor solche Reisen, zur Ilerausgabe 
technisch - wissenschaftlichor Arbeiten ubw . zur Yerfiigung. 
Dio bisher zur Yoróffentlichung gelangton und demniiclist 
noch gelangenden Berichte iiber dio mit Mitteln dor 
Stiftung ausgofuhrten wissonscliaftlichen Arbeiten lassen 
wir nachstehend, soweit sie fiir dio Leser dieser Zeitscbrift 
von Interesse sind, folgen.

I F a ch g cb ie t dor Kom m ission fiir Masch in en -In g en ieu rw esen .

G. Dieterici Die kaloriscber. Eigenschaften des Wąssera und seines 
Dampfe8 bei hohen Teinperaturen

Zeitschrift des Voreins deutscher 
Ingenieure

1905 Bd. -19
S. 862/7

Die Fliissigkeitswarme des Wassers und das mechanischo 
WarmeaąuiYalent

Ann. d. Physik ” Bd. 16, S.
593/620

Dio Euergieisothernien de3 Wassers bei hohen Temporaturen desgl. n Bd. 16,
S. 907/30

Verein f. Feuerungs- 
bclrieb und llauch- 

bekśiuipfung iu 
Hoinburg

Feuerungsuntersuchungeu des Yereins fiir Feuerungsbe- 
trieb und Rauchbekampfung in Hamburg, durch
gefuhrt unter Leitung des Vereimoberingenieurs 
und Berichterstatters F. Hoier

Besouderes Werk im Verlage you 
Jul. Springer, Berlin N. 24, 

Monbijoupl. 3

Garhe Dnmpflokomotiven Erscheint Eude Oktober 100G 
im Buchhandel

Engels Uber Schleppyersuche mit Kanalkahnmodelleu in unbe- 
grenztem Wasser und in drei yerschiedenen Kanal- 
profi'en, ausgefuhrt in der Ubigauer Versucliaustalt

II. F ach geb iet der Kom m ission fiir Berg-

Erscheint im nachsten Jahrbuch 
der SchiffLautechnischen Gesell

schaft

und H iittenw esen.

F. 0. Doeltz Die Pluchtigkeit des Zinkoxjdes Berg- und Iluttenmanuische 
Zeitung

1903 181

Veisuche iiber das Yerhalteu von Zinkoiyd bei hoiioren 
Temperaturen

Zeitschrift „Metallnrgie“ 1900 212 ff.

- - .
Yersuche uber das Yerhalten yon Kadmiumosyd bei 

hóheren Temperaturen
ebenda H 372 ff.

Vereuche iiber das Verhallen von Bleiosyd bei boheren 
Temperaturen

ebenda N -106 fF.

Zur Bildung von Flugstaub und Ofenbruch im Bleihiitten- 
betrieb

ebenda n ■141 f.

Zur Frage der Fluchtigkeit der Zinkblende
Zur Dei^illation der gerósteten Zinkblende und zum 

Brennen des Galmeis

ebenda
S \,y£ _:v ;„V' ~i

" 442 f.

Versuch*, betreffend dieReaktion Zn 0  +  C02 =  ZnC03 ebenda n 443 f.
Zur Zerlegung und Bildung von Zinksulfat beim RSsten 

der Zinkblende
ebenda ” 445 f.
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Angabe der Zeitschrift pp., in welcher der
Bericht Yeróffentlicht worden ist

Name
des Verfassers Bezeichnung dfer wissenschaftlichen Arbeifc bD

bn Seite
! rC
i &---------------------- 1 ^

III. P a ch g eb ie t  der K om m ission  fiir A rch itek tu r ,
EiseubetonausschuB, | 

veroffentlicht von | 
a) Yon liach

b) Molier

Druck yersuche mit Eisenbetonkorpern

Untersuchmgen y o ii  Plattentriigem aus Kisenbeton — 
Vortrag you Profes.-or Mas Molier in Braunschweig, 
gehalten iu der IX. Hauptversammlung des deutscheu 
BetonYereins im Februar 1906 in Berlin

B a u in g en ieu r - und Y erkehrsw
| Mitteilungeu iiber Forschungs- 

arbeiten auf dem Gebiete des 
| Ingenieurwesens, insbesondero 

ans den Laboratorieu der tech- 
nischen Hochschulen, herausge- 
geben vom Yerein deutsche:' 

Ingenieure, Berlin.
Bericht des deutschen Beton- 
vereius iiber dio IX. Hauptver- 
sammlung — Yerlag der Ton- 

industriezeitung, Berlin 
und

Mitteilungcn der deutschen Bau- 
zeitung uber Zement, Beton und 

Eisenbeton
I

Dr.-Ing. CarlLoeser, 
Diplom-Iugenieur, 
HilU a. d Saale.

IV. F ach geb io t der K om m ission fiir ch ein isch e Technik
Einwirkung der Feuergase auf die'Tone und die damit 

Yerbundenen Farbungserscheinungen beim Breunen 
von Verblendsfeinen, Torrakotten und anderen auf 
die Darbietung bestimmter Farbeu angewiesen 11 
kerainischen Erzeugnissen

E r s t e r  B e r i c h t :  Ifritische Betrachtuns einiger 
Unteisuchungsmethoden der Kaoliue und Tone

W. Nernst

Ku t Arndt

Z w e i t e r  B e r ich t:  Zur chemischen und physikalisclien 
Ifonstitution der Kaoline und Tone

D r i t t e r  B e r i c h t :  Die natiirliche Zusammensetzung 
der Tone und ihr EinflufiS auf die beim Breunen 
entstehenden Fiirbungen in der Masse (nach Arbeiten 
Segcrs).

V i o r t e r B e r i c h t :  Kalkhaltige Tone, ihre Eigen- 
schafcen, Yerhalteu und Farbungen im Feuer — 
Ais Dissertation der Technischen Hochschule in 
Hannover eingereicht

Scbmelzpunkt des Platim und Palladiums

Leitfahigkeitsmessuugeu an gcschmolzeneu Salzeu

Keramischo Rundschau — ais 
Broschfirc in Louis Neborfs 

Yerlag, Halle a. d. Saale
desgl.

desgl.

Ais Broschure in Louis Neberfi 
Yer ag, Halle a. d. Saale

Verhandluugen der deutschen 
physikalischen Gesellschaft

Zeitschrift fiir Elektrochemie

es en. 
1905! Heft 29

82 7

Nr. 8 j 30/1

1905

VIII.
Jahr-
gang

| 12 . 
iJalir- 
igang 
(1900)

Nr. 27-30

Nr. 43 -48 

Nr. 50-52

Nr. 4

S. 337 ff.

Pateutberlcht.
(Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Patentklasse.) 

Aumeldungen,
die wahrend zweier Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen 

PatentamteB ausliegen.
Vom 8. 10. 03 an.

111. M, 29031. Yerfahren und Vorrichtuug zur Trennuug 
von Stoffen verschiedener magnetischer Erregbarkeit unter Yer
wendung sieli kreuzender Fortbewegungsmitlol. Metallurgische 
Gesellschaft. Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ u. Mascbineuban-Anstalt 
Humboldt, Kalk b. Koln. 26. 1. 06.

21d. S. 21191. Yerfahren zur Regelung der Belastungs- 
schwankungeu iu Kniftiiberlragungsanlagen mit Energiespeichem. 
Sicmcus-Scnuckert-Werke, G. m. b. II., Berlin. 27. 5. 05.

21 d. S. 2267-1. Einrichtung zur Sieheruug der Steuer-
dynamos an Schwungradumformern gegenUeberlastung. Siemeus- 
Schu kert-Werke, G. 111. b. II., Berlin. 21. 4. 06

27 b. V. 5925. Verfabren und Yorrichtung zur Yerdichtung 
vou Luft- oder Gasmengen verschicdener Spannuugen. Gardner 
Tuffc Voorhees, Boston, Mass., V. St. A,; Yertr.: Paul Muller. 

t.-Anw., Berlin SW. 61. 4. 3. 05.
38 h. B. 41940. Yerfahren zum Impraguiereu you Holz

mittels zorstaubbarer Impraguicrmittcl. Berlin - Anhaltische 
Maschinenbau-Akt.-Ges, Berlin 15. 1. 06. 1

59 c. St. 9893. Drucklufthebcr, bei dem cin Schopfwcrk 
die Ycrbindung zwischen der Zuleitung und der Fordereitung 
herstellt. Theodnr Steen, Berlin, Werftstr. 17. 13. 11, 05.

S7b. J. 8165. Steuerung fiir Drucklufthammer. Inter
national Tool Company of Chicago. Chicago; Yertr.: Pat.- 
Anw. Dr. R. Wirth, Frankfurt a. JI. 1, u. W. Dame, Berlin 
SW. 13. 3. 12. 04.

Vom 11. 10. 06 an.
10 a. W. 24 603. Einrichtung zur Durchfiihrung der Yer- 

kokung des wasserloslicheu Bindemit.tels iu I riketts; Zus z. 
Anm. W. 23 172. Bernhard Wagner, Stettin, Kaiser-Willielmstr. 
99. 16. 10. 05. ’

20 a. P. 17006. Laufgestell fiir Haugebalmfahrzeugc; Zus. 
z. Pat. 162028. .1. Póhlig. A.-G., Coln-Zollstock. (i. 4. 03.

2(5 a. T. 10132. Verfahren zur Gas- und Koksbcreitung 
aus der Abfalllauge der Sulfit - Zcllulose-Fabrikation durch Ab- 
dampfen der mit Alkali- oder Erdalkaliverbiudungon rerselzten 
Lauge und Destillieren des in ziegełlormige Stiicke gepreftten 
Abdampfriickstandes. Dr. Ernst Trainer, Wolfach. 13- 1- 05.

26d. G. 22970. Yerfahren zur Entfermmg von Schwefel- 
wasserstoff aus Gasgemengen. Gewerkschaft Messel, Grube 
Messel b. Darmstadt. 28. -1, 06.
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271). ,T. $944. Vorrichtung zur Erzeugung von Prefiluft.

T. L. Jones. Hamburg, Badestr. 2. 16. 2. 06.
25 a. K. 29898. Si<herheitsvorrichtung fiir Forderma- 

schincu. Willi. Kleinebreil. Walsum, Kr. ltuhrort. G. 7. 05.
40a. D. 15819. Yerfahren, Gold aus Losungen auszu- 

scheiden, welche eine solcho Yerdiinnung haben, dafi die 
Losungen der bekannten Fiillmittel eine Ausfiillung des Gold- 
gehalts nicht niohr bewirkeu. Dr. Ludwig Darapsky, Hambursr, 
Kirchenallee 4 3. 22, •). 05.

4 Ob. C. 13881. Phospliorhaltiges Messing, welches auch
bei Teinperaturen zwischen 300 und 550 u O. nicht spi ode wird. 
Centralstelle liir wissenschaftlich - technischo Untersuchungen,
G. m. h. II., Neubabelsborg. 21. 8. 05.

71C. K. 30 592. Vorrichtung zum Aufzeichncn der dem 
\Yiircer der Fordennaschine in Borgworksbetrieben gegebenen 
Signale. Joliann Konecny. OrlaU, Oestr.-Schles.; Yertr.: C 
Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe i. B. 28. 10. 05.

Hic. FI. 31391. Falirbare Yerladoyorrichtung fur Kohle, 
Erze n. dgl.; Zna. z. Pat. 107 795, William Edward Hamilton, 
Columbus, Y. St. A.; Yertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Niirnberg. 
28. 9. 03.

Sie. M. 28629. Fordergefafi mit selbsttiitiger Umkipp- 
yorrichtung. Louis Marlier, Roucóurt, Helg.; Vertr. :R DeiBler, 
Dr. G. Dollner u. M. Seiler, Pat.-Anw., Berlin SW. 61. 25.11.05.

.<‘2u II. 37004. Yerfahren zum Trocknen nasser Kohle. 
Otto Horeiiz, Dresden-A., Pfotenhauerśtr. 43. 20. 1. 00.

88 b F. 20459. Wasseikraftinaschine mit abwechselnd 
bewegten und feststehenden Kolben. Josef Fink jr„ Erstein i. 
Els. 28 7. 05.

Gebruuclisiniister-EiiitrnKMngeii.
Bekannt gemacht im Reicbsanzeiger vom 8. 10. 06.

5d. 288720. Vorrichtuug zur Erleichterung des Los-
kuppęlns dor Fordorwagen von dem Seil des Bremsberghaspels 
Julius Baltrusch, Miilheim a. d. Ruhr-Styrum. 18. 8. 06.

ad. 2888f>f!. Wetterlutte, bestehend aus geprefitem_ Pa- 
pierzylinder, welcher an der Innen- und Aufienseito mit einem 
Ueberzug versehen und zu seinem Schutze auf der Aufienseite 
mit einem Mantel von Drahtgeflecbt umgeben ist. Heinrich
Prein jr„ Dortmund, Ileiligerweg 66. 7. 3. 06.

10 a. 588 941. Einrichtung zur Dtirchfiihrung der Ver-
kokun? des wasserloslichen Bindemittels in Briketts, um diese 
wetterbestandig zu machen, bestehend aus oiner geneigt Hegenden, 
die Briketts selbsttatig wendenden und selbsttiitig weiter be- 
(ordemden, einerseits an einen Feuerraum, anderseits an einen 
Rauchabżug angoschlossenen Trommel. Bernhard Wagner, 
Stettin. Kaiser Wilhelmstr. 99. 19. 12. 04.

10 b. 288 942. Einrichtung zur Durchfuhrung der Ver-
kokung des wasserloslichen Bindemittels in Briketts, um diese 
wetterbestiindig zu machen, bestehend aus einem ron Feuer- 
gasen durchzogeneu Gehause mit innerhalb desselben angeordne- 
tem Siebboden, auf welchem die Briketts in Strangform weiter- 
bewegt werden Bernhard Wagner. Stettin, Kaiser Wilhelmstr. 
99. 19. 12. 04,

24 h. 2S8G24. BeschickungsYorriehtung fiir Generatoren 
und Hochofen, mit zwanglaufiger Auf- und Niederbewegung 
des kraterformigen Yerteiltrichters. Albert Fischer, Miilheim 
a. d. Ruhr. 8. 9. 05.

50 c. 288896. Auswechselbarer geschlossener Unterteil fur 
Kollergange, mit einer Abflachung bezw. Eiubauchung, A_us- 
hohlung o. dgl. in der Nahe des Lagers fiir das zum Antrieb 
dienende Kegelrad. Louis Bernhard Lehmann, Drosden, Frei- 
bergerstr. 108-112. 18. 8. 06.

59 a 288G96. Kolbenpumpe mit in einer SchlitzCiilirung 
des Kolbens gloitender Antriebskurhel. Armaturen- & Ma- 
schinenfabrik Akt.-Ges. vorm. J. A. Hilpert. Niirnberg. 20. 6. 05.

59 c. 288 943. Steuerbarer Fliissigkeitsheber mit an dem 
Steuergefiifi angeordneter Hilfssteuerung. C. W. Julius Blancke 
Co.. G. m. b. H„ Merseburg, 30. 1. 05.

59 c. 288 944. Fliissigkeitsheber mit im Innern angeordneter 
Steuerung fiir den Zu- und Abflufi. C. W. Julins Blancke & Co., 
G. m. b. H., Merseburg. 30. 1. 05.

Deutsche Patente.
5 a. 175 778, yom 23. August 1905. Franz Bade 

in Dortmund.  Selbsttatige,vcrstellbareFreifallvorrichtung.
Das Bohrgestange (Bohrseil) m tragt- amjinteren Êiide eine 

zylinderfbrmige Hiilse a, in dereń 'unterem Teil durch Ringe k

ein mit dem Fallsttick verbuudenes Rohr b gefiihrt wird. Das 
Rohr b besitzt am oberen Ende eine Nase i und tragt einen 
Bund q. auf dem eine Sehraubenfeder g ruht, die sich anderseits 
gegen den oberen Ring k stiitzt. Iu der Hiilse a ist ein mit 
Durchtrittsoffnungen p fiir das Spiilwasser yersehener Zylinder e 
befestigt, in welehem ein mit kegelformigen DurchboHrnngen 
versehener Kolben f gefiihrt wird, dessen Kolbenstange d durch 
die beiden Zylinderdeckel hindurchgefuhrt ist. Die Kolbenstange d 

besitzt eine Bohrung o, welche einerseits die 
Zylindcrriiumc zu beiden Seiten des Kolbens mit- 
einander verbindet, anderseits den oberen Teil der 
Kolbenstange achsial durchsetzt. In der Bohrung 
ist ein mit einem Gewinde versehener Bolzen u 
eingeschraubt. Zwischen dem oberen Deckel des 
Zylinders e uud einer auf den oberen Teil der 
Kolbenstange aufgeschraubten Mutter ist eine 
Feder i angeordnet, wahrend an dem unteren Teil 
der Kolbenstange ein mit einer Nase versehener 
Iiebol c angelenkt ist. Ferner ist von einem in der 
Hiilse a befestigten Hebel, der mit dcm Hebel c 
durch eine Feder verlmnden ist. ein Hebel h dreh
bar gelagert, der mit einer Gabel den Hebel c 
umfafit und yermittels Schlitze auf einem Bolzen 
des Hebels c gefiihrt wird. In der gezeichneten 
tieTsteu Stellnng des Gestiinges legt sieh die Nase 
des Hebels e unter die Nase 1 des mit dem Fall- 
stiick yerbundenen Rohres, sodafi letzteres mit dem 
Fallstiick durch das atifwarts gehende Gestange 
mitgenommen wird.

Bei dem Aufgang der Vorrichtung erfolgt in
folge der Einwirkung des Gewichts des Fallstiicks 
und der Feder g eine Abwartsbewegung des 
Kolbens f in den Zyliuder e. Hierbei strómt das 
Wasser durch die Oeftnungen des Kolbens f und 
durch die Durchbohrung o der Kolbenstange d, 
wahrend gleichzeitig der Hebel h die Nase des 
Hebels c langsnm aufier Eingrill’ mit der Nase 1 
des Rohres b bririut. In der Hochstlage des Ge- 
stanges m ist der Hebel c durch don Hebel h so 
weit bewegt, dafi das Rohr b mit dem Fallstiick 
abfallt und die Feder g ihre Kraft an das Fall- 
sfiick abgibt und dieses ubwarts schleudert. 
Wahrend de3 Niedergaugs des Gestiinges zieht 
die Feder i den Kolben f mit den an ihm hangenden 
Teilen wieder in die obere Lagę zuriick. Beim 
Hinabgehen des Gestiinges legt sich dio Nase des 

Hebels c wieder unter dio Nase 1 unel dor beschriebene Vorgang 
wiederholt sich. Die Yerstellung der Vorrichtung, d. h. der 
Grii(3e des Hubes des Fallstiicks erfolgt durch Yeranderung des 
DurchlluCąuerschnittes der Bohrung o der Kolbenstange d mittels 
des Bolzens n.

5b . 174 872, voin 18. August 1904. Chr i s t ian 
Werner  in Neudorf b. Saarbrucken.  Yorrichtung 
zur selbsttiitigen Erzeugung der Sehriimbcwegung einer 
stofsenden G esteinboh rmąśch ine.

Mit der Kolbenstange a, der wie tiblich um die Bohrsaule 1 
schwiniiend gelagcrten Gcsteinbohrmaschinc b ist eine auf der 
unteren Seite mit zwei Eeihen entgegengesetzt gerichteter Spen-- 
zaline yersehene Stange c derart gelenkig verbunden, daC sie an 
der hin- und hergehenden Bewegung der Kolbenstange teil- 
liehmen mufi, jedoch nach oben ausweieben kann. Unterhalb 
der Zahnstange c sind zwei Kegelrader o mit Sperrzahnen an
geordnet, die yerschiebbar auf einer Welle f sitzen, mit der sie 
durch Feder und Nnt derart verbunden sind, dafi die Welle an 
der Drehbewegung der Kegelrader teilnehmen muft. Die Welle f 
wird daher bei der hin- und hergehenden Bewegung des Kolbens 
je nach der Stellung der Kegelrader im einen oder im anderen 
Sinne gedreht, und zwar entweder nur beim Yerstofi des Arbeits- 
kolbens o!er nur bei dessen Ruckgang. Die Drehung der Welle f 
wird mittels eines Zahnriiderpaares z auf eiue Schnecke g iiber- 
tragen, die in einer mit der Bohrmaschine yerbundenen Platto h 
gelagert ist und mit einem auf det Bohrsaule befestigten 
Sclmeckenrad k in Eingriff steht. Durch die Drehung der 
Schnecke g wird diese daher mit der Platte h und der Bohr 
maschine langsam um die Bohrsaule 1 gedreht. Das Verschieben 
der Kegelrader e, d. h. das Umsteuern der Vorrichtung, wird 
durch einen Winkelhebel bewirkt, dessen einer Schenkel mit einer
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Gegenlage erzeugte Markę die Lage des Pcn
dels in der Vorrichtung bestimmt wird. Um 
bei einmaligem Einlassen der Yorrichtnng in 
ein Bohrloch beliebig viele Messungen unab- 
hangig yoneinander ohne Yerwendung einer 
Magnetnadel macheu zu konnen, wird gem;i6 
der Erfindung ais Gegenlage, auf der von dem 
Pendel t die Marken erzeugt werden, ein durch 
ein Ulirwerk bewegter Streifęn s von Papier
o. dgl. yerwendet, der iu bekannter Wei?e ver- 
mittels eine3 von Tage aus zu erregenden 
Elektromagneten n auf- und abwarts bewegt 
wird. wobei eine Langebewegung des Papier- 
streifens um ein entsprechendes Stiick durch 
das Uhrwerk bei Unterbrechung des den 
Elektromagneten erregenden elektrischen Stromes 
erfolgt. Bei der jedesmaligen Abwartsbewegung 
des Papierstreifens wird auf diesem einerseits 
von der Peudelspitze eine Markę erzeugt, ander- 
seits werden auf dcm Streifen durch an der Wau- 
dungdes Gebausesl, symetriach zur AchsedesGe- 
biiuses angeorduete scharfe Kanten o Eindriicke 
liervorgerufen, die es ermuglichcn ohne weiteres 
fiir jedo von dem Pandel erzeugte Markę den 
Miltelpunkt des ICreises festzustellen, von dem 
aus die Abweichung zu messen ist.

5(1. 176193, vom 9. Mai 1905. Rudol f  Eckardt  
i n  Golsenkirchon.  Schieber fiir Spuli)ersatz-Lcitungen.

Der Schieber besteht aus einor einfachen Schieberplatte i, 
die von Hand in Schlitze eingeschoben wird, die oben und unton 
in im Querschnitt rechteckigen Erweiterungen der Rohre c 
der Versatzleitung yorgesehen sind. Die Schieberplatte i und 
ihre Fuhrungen im Rohrstiick c sind zwecks guter Dichtung 
und leiebter Losung keilfórmig gestaltet. Das Herauszielieu der 
Schieberplatte von Hand wird durch eine Schraube m erleichtert. 
Soli dio Rohrleitung fiir dio Spulung benutzt werden, so wird 
eine mit einem der lichten Weite des Rohres entsprechenden 
Lochę versehene Piatte, dio wie die Platte i keilfiirmig gestaltet 
und mit einer Losungsschraube vcrsehen ist, in die Schlitze des 
Rohres eingeschoben.

5(1. 176 1 94, vom 5. August 1905. Hermanus 
Mat t heus  Smi t t  in Ut recht ,  Holland.  Mit dcm 
Iiohrgestdnge achsial verschicbbar vcrbimdcnc Yorrichtung 
zur JErmiltlung des Ein fali ens der Schichten in Bohrlochcrn

vcrmiltels einer festgclcgten, 
zeitweise freigegebenen Mag
netnadel und eines Pcndels.

Das Festlegen der Magnet
nadel 22 erfolgt vermittels eines 
StiftesS nnd einesGabelaystems 
14,16, 27, 2-1 durch einen Kol- 
ben 10, welcher durch eino 
Feder 12 hochgedruckt wird, 
sobald das Gestange gehoben 
wird und sich infolgedessen ein 
mit dem Gestange verschraub- 

/  ter Hohlkorper 2 in der auf 
der Bohrlochsohle aufruhenden 
MefoYorrichtnng 1 achsial ver- 
schiebt. Durch das Hebolsysteni 
wird dabei die Magnetnadel 22 
Yon ihrer Spitze 21 abgehoben 
und gegen eine Glasplatte 
gedruckt, so daB sie keine 
Drehung ausfiihren kann. 
Wahrend des Bohrens driickt 
das Gestange durch sein 
Gewicht den Kolben 10 unter 
Anspannung der Feder 12 
nach unten, da die mit dem 
Kernbohrer yerbundene Mel3- 
Y o rr ic h t u n g  auf der Bohrloch
sohle aufruht. Durch die Ab
wartsbewegung des KolbenslO 
wird die Magnetnadel durch 
das Hebelsystem gesenkt und 
auf ihre Spitze aufgesetzt, so 
da(3 sic frei schwingen kann.

Gabel m zwischen die Sperriider e greift, wiihreud der andere 
Schenkel n mit einem Gleitstiick o verbunden ist. Daj letztere 
ist kreisbogeufórinig ausgebildet und wird in einem bogen- 
fórmigen fcjch itz der Platte h gefiihrt. Au den Eudcn des 
Gleitstuckes o sind langliche Aussparungeu Yorgesehen, in denen 
Winkelhebel p drehbar gelag*'rt sind. Diese werden durch Federn 
oder auch durch ihr Eigengewicht gegen die Platte h gedruckt.

Bei der in Fig. 2 durch deu Pfeil angedeuteten Schram- 
richtung belindet sich das Gleitstiick o in einer solchen Stellung, 
da(3 der yordere Hebel p you der Oberseite der Platto h ab- 
gcglitten ist und sich gegen die Seitenflacho der Platte legt 
(Fig, 3). Hierdurch wird bei der Schrambewegung ein Ver- 
schieben de i Gleitstuckes o und der Sperriider e zunachst ver- 
hindert. Gegen Ende der Schrambewegung kommt das Yordere 
Ende des Gleitstuckes o mit einer auf dem fest mit der Spann- 
saulc Yerlundenen Schneckenrad k angebrachten Feder q in 
Beruhrung und spannt die letztere an. Nachdem die Feder q

um ein bestimmtes Mafi zusammengedriickt ist, stoBt der herab- 
liangende Schenkel des Winkelhebels p an einen Stift r, welcher 
unterhalb der Feder auf dem Schneckenrad k angebracht ist. 
Hierdurch wird der Winkelhebel p aufwarts gedreht und halt 
somit das Gleitstuck o nicht mehr fest, sodaB dieses jetzt durch 
die Kraft der Feder q innerhalb des Kreisschlitzes der Platte h 
soweit verschoben wird, daB nunmehr der andere Winkelhebel p 
abwarts sinkt und sich gegen die andere Sei+enfliiche der Platte h 
legt. Durch das Verschieben des Gleitstuckes o sind yermittels 
des mit diesem' verbundenen Winkelhebels die Kegelriider o yer- 
schoben wordeii, sodaB das bisher nicht mit der Zahnstange c 
in Eingriff gewesene Kegelrad mit der Zahnstange in Eingriff 
kommt, die Welle f in entgegengesetzter Richtung gedreht wird 
nnd die Maschine sich in der der Pfeilrichtung entgegengesetzten 
Richtung um die SpannsSule hewegt. Auf diese Weise wird 
der Maschine selbsttiitig die hin- und hergehende Schram
bewegung erteilt.

5(1. 176192, yom 9. November 1904. Carl  Er l i ng-  
hagen in Nordhausen.  Yorrichtung zur Ermittlung 
des Ycrlaufes der Abwdcliungcn von Bohrlochcrn von der 
Setikrechien.

Bei der Yorrichtung, die wie ublich so im Bohrloch gefiihrt 
wird, daB sio keine Drehung um ihre Achse ausfiihren kann, 
wird die Abweichung in bekannter Weise dadurch gemessen, 
daB eine elastische bezw. weiche Gegenlage auf die Spitze eines 
freiscliwiugenden Pcndels gedruckt und durch die auf der
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21 1). 175128, yom 22. Marz 1905. Edgar
Field Price,  George Emerson Cox und James  
Gilbert  Marshal l  in Ni aga ra  Fal ls ,  V. St. A. 
Elektrodę fiir elektrische Ofen.

Die Elektrodo besteht in bekaunter Weise ans mehreren 
einzelnen nebeneinanrler angeordneten Staben aus Kohle oder 
kunstlichem Gruphit, welche an einem ais Kuhlkammer aus- 
gebildeten Halter befestigt sind. GemiifS der Erfindung treten 
die einzelnen Stabe mit ihren oberen Enden auf eine gewisso 
Lange in die Kuhlkammer ein, sodafl diese Euden tou der 
Kiihlfliissigkeit umspiilt werden. Die Enden der Stabe konnen 
beispielsweise in Biichsen befestigt sein, die ihrerseits fest in 
Bilchsen verschraubt sind, die an dem gemeinsamen Halter fflr 
samtliche Stiibe befestigt sind, und von der Kuhlflussigkeit 
durchflossen worden.

3 5 a. 176 056, vom 14. Novombor 1905. Carl 
Kraushaar  in Worno,  R.-B. Arnsberg.  Optische, 
von Hand zu bedienende Signalcinrichtung fiir Aufzugs- 
anlagen.

Die Forderkorbe bei den Forder- und Aufzugsanlagen von 
Bergwerken bestehen meist aus einer groGeren Anzahl Etagen. 
Um der Zeitersparnis wegen zngleich mehrere Etagen abfertigen

zu konnen, werden die Einzelsignale von den yerschiedenen 
Bedienungsbiihnen stets einer bestimmten Biihne zugefuhrt. 
Von hier aus wird dann das Gesamtsignal an die Fordermaschine 
weitergegeben. Der Forderkorb kann beispielsweise aus acht

Etagen iibereinander bestehen, vt>n denen vier Etagen gleich- 
zeitig bedient worden sollen. Die Siguale der 1., 2. und 3. Etage 
miissen also einzeln zur 4. Etage gegeben werden, damit von 
hier aus das endgiiltige Signal an dio Maschine weitergogeben 
werden kann. Nachdem dann die vier Etagen bedient sind, 
wird der Forderkorb umgesetzt. Nach der Erfindnng werden 
die Siguale durch eine von Hand zu bedienende optische Signal- 
einrichtung gegebeti. Diese besteht aus einem auf jeder Etage 
angeordneten Handbebel a, dessen Achse zwei Hebedaumen b 
und c und ein Gewicht d tragt. Zu beiden Seiten der Achse
der Handbebel sind Stangen e, f angeordnet, die von jeder
Etage bis zur obersten Etage hochgefiihrt sind und auf der 
vierten Etage Nasen g, h besitzen. In Schlitze der Stangen e, 
f :grei en die Hebedaumen b, c, wobci zwischen den Daumen und 
den Stangen Eollen r angeordnet sind. Die Stangen e tragen 
sowohl in der Etage von der sie auagehen, ais auch in der 
obersten Etage ein Schild mit der Aufschrift „Auf' und die 
Stangen f ein Schild mit der Aufschrift „Halt". Fiir jedes
Nasenpaar li, g ist ein Sperrklinkenpaar i, k auf einer
Achse angebracht, die zwischen den Klinken ein Gegen- 
ewicht 1 und einen Hebel m tragt. Soli von einer Etage 
as Signal „Auf“ gegeben werden, so wird der Ilandhebel a 

dieser Etage nach rechts herumgelegt; der Hebedaumen b 
hebt die Stange e mit den beiden Schildern -Auf“ vor dio 
auf jeder Etage in GeBichtshohe hergestellten Offnungen, die 
Nase g druckt die Sperrklinke i so weit zuriiek, bis die 
Nase g vorbeigeglitten ist und dio Sperrkliilke i infolge des 
Gewichts 1 sich unter dio Nase g schieben kauu. Die Stange e 
wird dadurch in der gehobenen Stellung gehalten, wodurch 
das Signal „Auf“ sichtbar bleibt (s. 3. Etage). Der Handhebel 
a wird. sobald derselbe losgelassen wird, yon dem Gewicht d 
wieder in die senkrechte Lage gebracht. Soli das Signal „Halt“ 
gegeben werden, ao wird dor Handhebel a nach links herurn- 
gelegt, die Stange f mit deu Schildern „Halt“ und der Nase h 
wird durch den Hebedaumen c gehoben uud die Sperrklinke k 
zuriickgodriickt, soda(3 das Signal „Halt“ vor den Oeffnungen 
erscheint und da die Sperrklinke k unter die Naso h greift, 
sichtbar bleibt (siehe 2. Etage). In der 4. Etage sind die fiir 
jede Etage erforderlichcn zwei Oeffnungen nebeneinanaer gestellt 
und bezeichnet, so da(3 sofort zu sohen ist, von welcher Etage 
ein Signal gegeben ist.

Sobald siimtlichc Etagen die Siguale „Auf“ oder „Halt* zur
4. Etage gegeben haben, wird das Signal z. B. durch ein Sprach- 
rohr von der 4. Etage zum Maschinenraum weitergegeben. Damit 
dieses auf samtlichen Etagen sichtbar wird, ist das Sprachrohr 
durch einen Schieber n geschlossen, der durch einen Hobel o 
geoffnet wird, mit dem durch eino Verbindungsstange s, einen 
Hebel t mit Gewicht z, eine Achse v, Hebel w uud Yerbindungs- 
stangen x eine Anslosestange p yerbunden ist. Die Auslose- 
stange p druckt infolgedessen, sobald das Sprachrohr durch Ziehen 
des Hebels o geoffnet wird, auf dio Ansriickhebel m, sodaB die 
Signale von allen drei Etagen gleichzeitig solhsttatig ausgelost 
werdon und verschwinden. Durch das Gewicht z wird die Aus- 
losoTorrichtung und der Hebel s wiedor in dic urspriingliche 
Lage zuriickgebracht und dadurch das Sprachrohr geschlossen 
und die Yorrichtung zur weiteren Signalgebung eingestellt.

35 a. 176269, vom 26. Januar 1906. Johann  
Oberscl iuir und Pet er  Al tena in Gelsenkirchen.  
Yorrichtung zum gefahrlosen Ein- und Auslauen von 
Fordcrkorben und sonstigen schwcren Teilen aller Art 
in Fordcrsclidchtcn.

Die Forderkorbe bezw. die schweren Teile werden in senk- 
rechter Stellung ohne Zuhilfenahme eines Hebemotors yermittels 
eines Laufwagens in den Forderschacht hineingefahren, wobei 
die Korbę o. dgl. an dem Laufwagen aufgehangt oder auf ihn 
aufgesetzt werdeu. Die den Laufwagen tragenden Schienen 
werden so am Schachtgerust befestigt, dafJ sie der Fiirderung 
nicht hinderlich sind.

40a. 175 657, vom 28. Fohraar 1904. Ludwig
Weiss in Budapest .  Yerfahren zum Brikctticren von 
MetallobfOllen und Erzen.

Das Verfahren dient in erster Linie zum Brikettieren von 
Metalloxyden und Hydrosyden, sowie von allen solchen Erzen, 
die mit einer Losung der Sulfate der Erdalkalien, namentlich 
des Magnesiums und Calciums zusammengebracht, mit diesen 
eine Wechselzersetzung erleiden oder Doppelsulfate bilden.

Ge mii (3 der Erfindnng wird bei dem Brikettieren der ge-
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nannten Stoffe ais Bindemittel eine diunie Losung 7011 Magnesium- 
sulfat. benutet, die auch etwas Calciumsulfat enthalt, wio sio 
beim Zentrifugieren des Abfallschlamincs von Dolomit ver-
arbeitenden Kohlensiiure- oder Sodawasserfabriken gewonnen
wird. Stehen die Abfallprodukte der Kohlensaureiudustrio nicht, 
oder nicht in geniigender Menge zur Verfiigung, so kann man 
selbstyęrstandlich die Losung so herstellen, dafi man Dolomit 
mit Schwefelsiiure zersetzt.

4 0  a . 175 692, vom 1. August 1905.
Ri chard  Kossler  in Stolberg Rhld. 
Verbindung zwischen Vorlage wid Staub- 
ffinger (Allongc) eines Zinkrednktionsofens, 
welclie in je der Lage dicht schliefst, aber 
bequem wieder zu losen ist.

In den Zinkhiitten, welche Ziukstaub ais 
Nebenprodukt erzeugen, sind zum Ueberleiteu 
der aus den Vorlagen entweiebendeu zink- 
haltigen Muffelgase in die vorgelegten Staub- 
fanger (Allongen) allgemein Schlufistiicke (auch 
Tnbes genannt) in Gobrauch. Um zu yerhindern, 
daB einerseits diese Sehlufistiicke boi einer 
Yerschiebung des Staubfangers von der Vorlage 
abgerissen werden, anderseits infolgo Undichtig- 
keiten zwischen den Vorlagon und den Staub- 
fiingeru ein groBer Teil der aus der Yorlage
austretenden zinkhaltigen Muffelgase unbenutzt 
in die Luft entweichen, ist das Schlufistiick a 
der Vorlage kugolformig und das M undstiick des 
Staubfiingers kegelig geformt.

10 e. 175 886, vom 30. Marz 1905. Gnstayo 
Gin in Paris.  Vcrfahren zur eleldromelallurgischen 
Darstelhmg kohlenstoffreier Metalle oder Metallegicrungen 
durch Ehm irhm g von Siliciden auf Oxyd oder basisches 
Silikat des dnrzustellenden oder der zu legiercndni 
Metalle.

Bei dem Verfahren wird in bekannter Weise das Oxyd oder 
das Gemisch von Oxyden der verschiedenen darzustellenden 
bezw. zu legierenden Metalle auf elektrischem Wege reduziert, 
und zwar 111 ti'cgenwart einer geeigneten Menge von Kieselerde 
und Kohlenstoff, wodurch man ein Silicid des oder der Metalle 
erhSjt. Dieses Silicid wird dann iu an sich bekannter Weise 
zur Reduktion einer weiteren Menge von Oiyden benutzt, die 
ais solche oder a u oh in Form von basischen Silikaten zur Eiti- 
wiikung gebracht werden konnen. Man erhfilt dabei einerseits 
das kohlenstofffreie Metali oder die Metallegieruug und ander- 
seits eine Silikatschlacke, die wiederum zur Gewinnung neuer 
Mengen von Siliciden benutzt werden kann, so dafi kein weiteres 
Silicium hinzugefiigt zu werden braucht.

Dio Herstellung des Silicids kann in einem beliebigen elek
trischen Ofen Yorgenommen werden, wie er etwa fur die Er- 
zeugnng von Ferrosilicium Yerwendet wird, wahrend gemiifi 
dor Erfindung fur die Umsetzuug des Silicides mit dem Metall- 
oxyd iu einem gewohnlichen elektrischen Schmelzofen mit zwei 
hintereinander geschalteten Schmelzstellen das Silicid, aus dem 
das Metali gewonneu werden soli, ais Elektroden benutzt und 
ein Elektrolyt angewendet wird, der aus dom geschmolzenen 
Oiyd oder einem basischen Silikat des Metalls oder der Metalle 
besteht, um deren Herstellung oder Legierung es sich handelt,

7 4 1 ). 175 271, vom 29. August 1905. Wilhelm 
Ot to in Zflrich. yorrichtung zum, Anzeigen des Vor- 
handenseins fremder Gase in der atmospharischen Luft.

Bei der Yorrichtung ist in bekannter Weise an einem aus- 
balancierten Wagebalken ein mit Luft gefiillter Hohlkorper an- 
geordnet, der sich bei einer Yeranderung des spezifischen Ge
wichtes, der ihn umgebendeu Luft hebt oder senkt und hierbei 
einen elektrischen Stromkreis schliefit, -welcher eine Alarm- 
vorrichtung 0. dgl. in Tiitigkeit setzt. Damit bei derartigen 
SicherheitsYorrichtungen ein SchlieOen des Stromkreises, d. b. 
ein Heben und Senken des Hohlkórpers nicht bei wechselnder 
Temperatur oder wechselndem Barometerstand eintritt, wird 
gemafi der Erfindung ein Druckausgleich der im Hohlkorper 
eingescblossenen Luft mit der ibn umgebenden Luft dadurch 
heroeigefUhrt, dafi auf dem HohlkiJrper ein mit dessen Inneren

in Verbindung stehender, durch[eine mit einer Durch tri ttsoffuuug 
vorsehene Schęidewand in zwei Teilo gefrennter, obou otfener 
Trichter angeorduet ist, in welchem sich eino nicht yerdunst- 
bare, die Oeffnung der Scheidewand verschlie(3ende Fliissigkeit 
befindet, die bei einem Druckunterschied innerhalb und aulier- 
halb des Hohlkórpers auf der den holieren Druck entsprechen
den Seite der Scheidewand zuriickgedrangt wird, sodafS auf 
dieser Seite die Oeffnung freigelegt wird und ein Teil der Luft 
y o u  hoherem Druck in Gestalt kleiner Blaselien in dio Luft 
von niedorem Druck iibertritt.

78 C. 176 072, Yom 27. April 1905. Heinr ich 
Her m a n n  in Colu-Nippes.  Verfaliren zur Ifer- 
stellung von Sprengstolfen.

Um Nitroglyzeriu und Chloratsprengstofle, welche bei der 
Handhabung yollkommen sicher, gegen Schlag und StoB hochst 
unempfindlich und frostsicher sind, in plastischer nnd kiiruiger 
Form herzustellen, werden gemiifi der Erfindung dem Nitro- 
glyzerin bezw. den Chloraten oder den Miscliungen dieser 
ttofle mit anderen Sauerstoff- und Kohlenstofftriigern Konden- 
satiousprodukte von Formaldehyd mit aromatisclieu Aminen oder 
Aminophenolen zugosetzt.

Ameriknnische Patentc.
800 479, Yom 2G. Soptembor 1905. Char les  Otis 

P a 1 m o r i 11 Cle v e l a n d ,  Ohi o (V. St. A.). 
Scliriimmascliine.

Auf einem schlittenartigon aus zwei z-formigen Profileisen 
zusammengesetzten Untergestoll F, welches durch einen ver- 
mittels einer Kurbel o. dgl. drohbaren Bohrer 72 auf der Sohle 
yerankert wird, ist ein Gleitstiick 18 verschiebbar angeoidnet. 
Um ein leichtes Yerscliieben dieses Gleitstiickes zu ermoglichen, 
besitzt dasselbo auf senkrechten Bolzen 20 angeordneto, beider- 
seits mit Spurkriinzen verseheno Laufrollen 21, deren Spurkriinze 
die oberen wagerechten Schenkcl der z-forjnigen Profileisen des 
Untergestelles umfassen. Das Gleitstiick 18 tragt ferner einen 
achsia! yerschiebbaren Bolzen, wolchor durch eine Feder iu 
Bohrungen 61 des einen Profileiseus gedriickt wird und das 
Gleitstiick gegen Verschiebung sichert. Der Bolzen kann zwecks 
Verschiebung des Gleitstiickes Yermittels eines Hebels 64 gegen 
den Druck seiner Feder aus den Bohrungen des Profileiseus 
herausgezogen werden. Auf dem Gleitstiick ist yermittels eines 
bajonettartigen Verschlusses eino Platte drehbar angeorduet, 
welche *uf zwei Seiten Lager Y tragt. Der bojonettartige 
YerschluB. durch den die Platte mit dom Gleitstiick 18 yer
bunden wird ist so ausgebildet, dafi die Platte, falls sie in das 
Gleitstiick eingesetzt oder von dem Gleitstiick entfernt werden 
soli. so gedreht werden mufi, dafi die Achse der Lageraugen 
in Richtung der Achse des Untergestelles F liegt. An der 
Platte ist ein Schraubenbolzen vorgesehen, der vorgeschraubt 
wird, sobald die Platte in das Gleitstiick eingesetzt und so weit 
gedreht ist, dafi die Achse der Lageraugen seukrecht zur Achse 
des Untergestelis liegt. Dieser Schraubenbolzen verhindert, 
wenn er vorgeschranbt ist, in Verbindung mit den durch den 
bajonettartigen Verschlufi gebildeten Ansatzen des Gleitstiickes, 
dafi die Platte mit der Bohrmaschine weiter ais um einen 
Winkel von 45° nach beiden Seiten der Achse des Untergestelles 
gedreht werden kann. Die Lagerbocke dienen zur Aufnahme 
der seitlichen Lagerzapfen 27 der Bohrmaschine B. Letztere 
ist eine Kurbelstofibohrmaschine deren Ifurbelwelle durch eine 
biegsame Welle o. dgl. yermittels eines Kegelradcrpaares 45 
angetrieben wird. Die Bohrmaschine tragt auf ibrem hinteren 
Ende Handgriffe H, yermittels deren die Maschine einerseits um 
die Lagerzapfen 27 bezw. um die Achse des Gleitstiickes 18 in 
der durch die Achse des Untergestelles laufenden senkrechten 
bezw. in einer wagerechten Ebene, anderseits entweder nach 
entsprechender Yerstellung um die Lagerzapfen durch Drehen

um die Achse des Gleitstiickes in einem beliebigen Winkel zur 
Wagerechten oder nach entsprechender Drehung um die Achse 
des Gleitstiickes durch Drehung um die Lagerzapfen in senk- 
rechter Ebene, welche in einem beliebigen Winkel zur Achse 
des Untergestelles liegen, zwecks Herstellung von Schramen
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bezw. Schlitzen hin- und hergescliwenkt -werden kann. Damit 
Schrame in den yerschiedensten Iloheulageii uber der Sobie 
hergestellt werden konnen, sind Platten mit Lagcrbockeri Y yon 
yerschiedoner Hohe Yorhandeli, die beliobig ausgewechselt 
werden konnen.

Biiclicrschau.
Zur Besprechung eingogangono Biicher:

(Dio Redaktion belialtsich eine eingehende Besprechunggeeigneter 
Werke vor.)

Bor t hol d ,  Adolf: Pi'ohennhmo und Untersuchung’ von 
Koks, Kohlen und Briketts. Taschenbucli fiir Chomiker, 
H|tteningonieure, Kohlen- und Zeehenlaboratorien und 
Gasanstalten. Mit 37 Texlfiguro». Essen, 1906. 
G. D. Baedoker. 2 JL 

Das neue Roichss  t empelgese  tz vom 3. Juni 1906. 
In Kraft vom 1. Juli 1906. (Fahrkarteiisieuor ab
1. Aug. 1906.) Inhalt: Borsonstouąr, Totalisator- und 
Lotteriestouer, Frachturkundensteuer, Personenfahrkarton- 
steuer, Kraftfahrzeugstener, Tantiemensteuer. Berlin S., 
1906. L. Schwarz & Co. 1,25 JL  

Teirich,  Josef:  Ostcrreichisch - ungarischer Berg- und 
Hutten-Kaiender fiir 1907. 33. Jahrgang. Wien,
1906. Moiitz Perles. 3 JL.

/ycitschriftenschnu.
(Eino Erklarung der hierunter vorkommenden Abkflrzungen 
von Zeitschriffcen-Titeln ist, nebst Angabe des Erscheinungs- 
ortes, des Namens des Hor.ausgobers usw., in Nr. 1 des 

lfd. Jg. dieser Ztschr. auf S. 30 abgedruckt.).
Mineralogie, Geologie.

Yom M u s o n o  r S t. a h 1 b e r g. B. II. Rundsch. 
5. Okt. S. 8/9. 1 Abb. Der fiir das Siegerland auGerst 
wichtigo Stahlbergergąng. dessen Fortsetzung kurzlicli 
wiodergefunden wurde, zeigt bis jetzt ein Spateisenstein- 
mittel von ca. 20 m Machtigkeit. In seiner Liings- 
erstreckung ist er noch nicht goniigend aufgeschlossen.

Wet s i n k i n g  in Arizona.  Yon Brinsmade. Min. 
& Miner. Okt. S. 97/9. 4 Fig. Abteufen zweier
Schiichto bei auOorgewóhnlich starken Wasserzufliissen.

An dl i ipŁical  concrete shaf t  l ining at-Bridge- 
port ,  Pennsylvania.  Min. & Miner. Okt. S. 108/10. 
4 Fig. Sehachtabteufen und Schachtausbau, Wahl der 
Schacht form, Fiillortor.

Tho Templ e- Ingor so l l . eloctric ai r  dri 11. El. 
world. 6. Okt S 684. 2 Abb. Beschreibung einer
Gesteinsbohrmaschino fiir Presslnftbetrieb. Die PreBluft 
erzeugt eiu kleiner fahrbarer Kompressor, der durch 
Eloktromotor angetrieben wird. Die Schlage werden durch 
Anderung der Motoruindrehungszahl yariiert.

An appa ra t us  for  a r r e s t i ng  t rams in motion 
and a f t e rwards  pushi ng  them forward in tho 
samo di rect ion Yon Galloway. Proc. S. Wal. Inst. 
No. 1. Bd. XXV. S. 59/65: 6 Abb. Der bemerkenswerto 
Apparat, der sieli soit mehr ais Jahresfrist im praktischen 
Betriebe bewahrt hat, kann insbesondere an der Hangebank, 
am Fiillort, beim Wagen der Forderwagen usw. mit Yorteil 
Terwendet werden.

Eloct r ical  mi n ing  hoi s t s .  Yon Hamilton. Eng. 
Min. J. 22. Sept. S. 537/40. 4 Abb. Besprechung

der Yerschiedenen elektrischen Sehachtfórderungen; das Ilgner- 
system nnd der Ward-Leonardsche Kontrollapparat.

The Siemens- I lgnor  sys t em of electrical  
mining hoists.  Yon Hamilton. Eng. Min. J. 29 Sept. 
S. 585/9. 7 Abb. Nahere Beschreibung der Ugnerschen
Schachttorderung. Die Zollern-Masdiine. Anordnung der 
elektrischen Ugner-Fórdorung auf dem Schachtgeriist. 
Bislierige Vorbreitnng der Maschinen in Europa.

E l ec t r i c  i ns tal  lat ion at the Bowhil l  Coal 
Company’s Cardenden P its . Coli. G. 12. Okt.
S. 698 9. 7 Textfig. Die Anlage, die sich allmahlich
dom Bediirfnisse entsprechend entwickelt hat, uiufa 131 eiue 
Zentrale von 1200 KW-Leistungsfiihigkoit und betreibt 
Wasserlialtung, Ventilator uud yerschiedene Forderungen.

Alabama coal mining.  Yon Aldrich. Min. & 
Miner. Okt. S. 128/31. 3 Fig. Abbaumcthoden,
FOrdertmg, Aufbereitung auf der Aldrich Mining Co. zu 
Brilliant, Alabama.

Safety ląmps gauzes  and f lani o t ests  for fire- 
damp. Von Ashworth. Min. & Miner. Okt. S. 104/5. 
6 Fig. Yerschiedenartigkeit der Flamtnfenkogel bei den ein- 
zelnen Sicherheitslampen, Yorzflge der Zwei- und Drei- 
dochtlampen von Ashworth.

Dio Entwicklung der St ratameter .  Yon Freise. 
Ost. Z. 13. Okt. S. 527/30. 20 Abb. Auszug aus
einer Itroschiire des Verfassers, betitelt: „Stratameter und 
Bohrlochneigangsmósser/*

Die Zsyl t al er  Gruben der Sa lgó-Tar j aner  
Steinkohlen -Bergbau - Akt iongesel l schaft l  Yon 
Adreics und Blascheck. Ost. Z. 13. Okt. . S. 531/5. 
(SchlnC.' Leitung der Gruben; Materiałien- und Kolonie- 
wesen: Wolilfalirtseinrichtungen.

The mechanical  engineer ing of collieries.  Yon 
Futers. (Forts ) Coli. G. 12. Okt.' S. 700. 5 Textfig.
Einrichtnngen an Kippern, um das Brechen der Kohle beim 
Fali zu yerriugem. Kipper vou Ęyerett, Turnbull und 
Rigg (Forts. f.)

Maschinen-, Dam pfkesselwesen, Elektrotechnik.
Kraf tgewinnung und Ki af tverwer tung in Berg- 

und Hutteńworken.  Von Hoffmann. (SchlnC.) Z. 1). 
Ing. S. 1663/8. 6 Abb. Yerhiiltnis und Ausgleich
zwischen Kraftgewinn und Kraftbedarf. Die „elektrische 
Kanalisiorung" der Industriobezirke. Die Kabolnetzo der 
Hibernia, Gutehoffnungshutte, der Zeclie RheinpreuCen, der 
Gelsenkircliener Bergwerks - Aktiengesellschaft und des 
Rhcinisch-Westfalischen Elektrizitatswerkes.

Die W ar mekraf t  maschine n der Jubi launjs-
ansstel lung in Ni i rnberg 1 906.  Von Meuth. (Forts.) 
Dirigl. P. J. 6. u. 13. Okt. S. 628/32 u. 644/6.
6 Abb. Die 700 PSe-Dampfturbine, System Zoslly, der
Maschiiienbaugesellschaft Nurnberg. Die Dampfturbine Yon 
Sulzer. (Fort.s. f.)

Kondensat . ionsanlagen,  Kompressoren und 
Pumpen auf  der bayerischen Landesauss t e l l ung 
in Niirnberg. Yon Mueller. (SchlnC) Z. I). Ing. 
13. Okt. S 1645/55. 47 Abb. Luftkompressoren.
Kolbenpumpen. Zentrifugalpumpen.,

Der Kryszat -Luf tkompressor .  Z. f. kompr. G. 
Okt. S. 11/2. 1 Abb. Bei diesem Kompressor fur
hohen Druck und hohe Umlaufszahl ist das Yolumeii 
zwischen den Druckventi!en und dem Kolben auf ein 
Minimum beschrankt.
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Seleet ion of-proper air compressor.  Von Cone. 
Min. & Miner. Okt. S. 101/4. G Abb. Betrachtungen 
iiber wirtschaftliche uncl technische Fragen, dio bei der 
Beschaffung von Kompressoranlagen zu beachten sind.

Neuero Fo r t s cb r i t t e  in der Zement- ,  Kalk- ,  
Pbospl i a t -  und Kal i indust r ie.  Von Naske. (SchluB) 
Z. D. Ing. S. 1668/74. 16 Abb. Mulił- und Miscli-
maschmen fiir Kalk, Phosphat und Kali.

Dio Gasmaschinen dor bayerischon Landes-  
atlisstollimg Nurnborg 1906.  Yon Baersch. Gąsiii§t. 
Okt. S. 105/8. 3 Abb. Beschreibung der ausgestollten
Mąschinen der Guldner-Motoren-Gesollschaft, der Sauggas- 
Lokomobil-Werke, der Firma Maffei, Schweinfurth u. A.

Wassermesser  fiir Dampfkessel -  und Fabrilc- 
anlagen.  Z. f. D. u. M.-Betr. 10. Okt. S. 417/9.
4 Abb. Nach kurzer Betrachtung der yerschiedenen
Prinzipien der Wassermesser wird eine Anzahl ausgefilhrter 
Konstruktionen beschrieben. (Forts f.)

Verdampfungs  yersuche.  Z. f. D u. M.-Betr.
10. Okt. S. 419 20. 1 Tab. Bericht iiber eine Anzahl
yom Sehweizerisclien Yereiu yon Dampf kesselbositzem 
unter Mitwirkung dor Dampfschiffahrtgesollschaft des 
Yierwaldstatter Sees Yorgenommenen Yordampfungsyersuche 
mit yerschiedenen Kohlensorten.

1 500-Ki l owa t t  s t eam- turbine for Tglington 
olectr ic power stat ion.  Engg. 12. Okt. S. 501. 
1 Abb. Die Turbinę leistet bei 1500 Touren nprmal 
1500 Kilowatt, laufe mehrero Stunden langi mit 25 pCt 
tJberlastimg und wird betrieben mit fiberhitztem Dampf 
yon 10,5 Atm.

Htittenwesen, Chemisclie Tochnologie, Chemio, 
Physik.

Uber l ie i zbare  l ioheisenmischer.  Von O. Simmers- 
bacb. St. u. E. 15. Okt. S. 1234/40. 4 Abb. Beschreibung 
neueror Mischoranlagen, die beizbar ausgefulirt werden, um 
ein Einfrieren des liobeisens zu yermeiden.

Tho Scul l i n -Gal l agher I ron  and Steel Company. 
Ir. Ago 4. Okt S. 853/7. 7 Textfig. Das in St. Louis 
gelegene GieBereiwerk hat eine erheblicho Erweiteruug 
erfahren, die es zu einer jahrlichen Produktion yon 60 000 t 
befahigt.

Die Koblon und ihr yerschiedenes  Yerhal t en 
boi der t rockonen Dest i l lat ion.  Von Kliinder. Ost.- 
Ung. M.-Ztg. 15. Okt. S. 312/5. Unterscbiede im Koks 
und in den permanenten Gasen, ind en wiisserigen De-tillaten 
und im Teer.

The burning of cheap fu ols II. El. world.
6. Okt. S. 656/3. 7 Abb. Verschiedene Systeme,
minderwertiges Brenmnaterial unter Kesselu zu verheizen, 
nebst Yersuchsergebnisseu.

Dio angebl icbo Gefahrl icl ikei t  des Leuclit- 
gases  im Lichte s t a t i s t i s che r  Tatsachen.  Von 
Schafer. J. Gas-Bel. 6. Okt. S. 865/73. 4 graph.
Darst. Yergleichende Ubersicht iiber Yerbraucli von Gas 
und Elektrizitat in den grSBeren Stadten. (ScliluC f.)

Dio pbysikal i sch - chemischen Yorgange b|e,i 
der Erzeugung des Kra f t s auggases  und die Ver- 
ander l i chkei  t se i ner  Zusammensetzung.  YonEubin-

stein. Gasmot. Okt. S. 108/11. Dio vier chemischen 
Prozesse, dio sieli bei dor Kraftsauggaserzeugung im 
Generator abspielen. (SchluB f.)

Gesetzgobung und Verwaltung.
Koy.al Commission on Safoty in Miries. Ir. 

Coal Tr. Eov. 12. Okt. S. 1341/4 (Forts.) Gutachten 
der Reyierbeainten fiir den Bezirk Southern.

Vorkehrswosen.
Neuerungon im Bau von Trans  po r t an l ageu  in 

Deutschland.  Von Hanifstengel. (Forts. u. SchluB.) 
Dingl. P. J. 6. u. 13. Okt. S. 625^8 u 641/4. 5 u.
9 Abb. Beschreibung yerschiedener Kranie. Gegenubor- 
stellung der Bau- und Betriebskosten verschiedoner Anlagen. 
Einige Ausfiihrungen der Benrather Maschinenfabrik.

Proi sausschroiben auf  Er l angung  oinos zwrei- 
achs igen offonon Gii torwagons mi t  Bremse und 
mit Ei nr i cht ung zur Selbs tent l adung.  Z. 1). Eis. V. 
13. Okt. S. 1243. Proisausschteiben dor Kgl. Eisenbahn- 
direktion lierlin bis 1. Sopt. 1907. Der Wagen soli 15 t 
Koks, woffir ein Laderaum vou annahernd 32 cbm yorzuselien 
ist, aufnelimon kOnnon.

Pcrsonalien.
Der Bergwerksdirektor, Bergrat Lindner,  Mitglied 

des Diroktoriunis der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktieu- 
Gosellscliaft, ist zum Goneraldirektor der Borgwerksgesell- 
schaft Hibernia gewahlt worden.

Der Bergmeister Engel  ist ais Hilfsarbeiter in dio 
Haudelsabteilung des Ministoriums fiir Handel und Gewerbe 
zu Berlin berufen worden.

Dem Bergrevierbeamten, Bergrat Osterkamp zu 
Posen, ist dio nachgesuchte Eutlassung aus dem Staats- 
dionste erteilt werden.

Der Bergrevierbeamte des Reviers Ost-Saarbrucken, 
Bergrat Dr. Eichhorst ,  ist zum Kaiserl. Regierungsrat 
und Mitglied des Kaiserl. Statistisclien Amtes ernannt 
worden.

Aus dem Staatsdienste sind beurlaubt worden der 
Bergassessor Braudi  (Bez. Dortmund) zur Fortsetzung 
seiner Tatigkeit bei der Genossenschaft zur Regelung der 
Yorflut und Abwasserreinigung im Emschergebiet auf 
weitere 2 Jahre, der Bergassessor von der Mal sburg  
(Bez. Claustal) zur llbernalime der Leitung der Verwaltuug 
der Freiherrlich Waitzsęhen Braunkolilen- und Tongruben 
am Hirscliberg bei GroBalmerode auf ein Jahr und der 
Bergassessor Fors tmann (Bez, Dortmund) zur Ubernabme 
einer Stelluug bei den Deutschen Kaliwerken auf 6 Monate.

Ais Hilfsarbeiter sind uberwiesen worden der Berg
assessor Riedel  (Bez. Halle) dem Borgrevier Zeitz, der 
Bergassessor Koch (Bez. Broslau) dem Hiittenamte zu 
Friedrichshutte, der Bergassessor Joerchol  (Bez. Breslau) 
der Bergwerksdirektion zu Zabrze, der Bergassessor Halin 
(Bez. Bonn) der Bergwerksdirektion zu Saarbrucken.

Dem Grubeninspektor W in tg  en auf der Zeche Erin 
ist der Kronenorden 4. Klasse yerlielien worden.

Das Verzeichnis der in dieser Nummer enthaltenen gróBeren Anzeigen befindet sich, gruppenweise geordnet, 
auf den Seiten 44 und 45 des Anzeigenteiles.


