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Uber dic Lagerungs- und BctricbsYerhiiltnissc im Wurm- und Indom ier.
Yon Bergassessor S t e g e m a n n ,  Bergscliuldirektor in Aachen.

(SehlufJ.)
Aus den geschilderten Lagerungsvcrhaltnissen er- 

geben sich nun einige Besonderheiten fiir den Betrieb. 
Namentlich werden die Ausrichtung, die Yorrichtung 
und der Abbau davon betroffen. Einige Beispiele 
mogen dies zeigen.

1. Beim Abteufen derSdhilch te, mogen diese in P latten 
oder Rechten stehen, hat man stets mit einer erheblichen 
Schichtenneigung zu ręchiien. Beim Schachtausbau ist 
besonders darauf zu achten, daB der liegende StoB 
gegen Hereinrutschen gesichert wird. Moglich ist auch 
der Fali, daB ein Schacht in das Muldentiefste trifft. 
Er hat dann zwei liegende StoBe, die in den Schacht 
hineinzuscliieben suchen, wenn sie nicht durch den 
Zusammenhang des Gesteins in ihrer naturlichen Lage 
festgehalten werden.

Beim Abteufen auf den Rechten bleibt die Schacht- 
sohle langere Zeit in denselben Schichten. Befindet 
sich darunter ein Floz, so hat man beąuemen Einbruch. 
Dieser Vorteil wiegt aber den Ubelstand nicht auf, 
daB man dann die Schichten, ahnlich wie bei einer 
Grundstrecke, der Lange nach aufschlitzt und dadurch 
den Dr u et unter Umstanden erheblich steigert. 
Liistig ist die Wegfiillarbeit auf den in der Schacht-

sohle entblofiten Schichtenkópfen. Es ist dies ein Fali, 
wo Kratze und Trog, sonst beim Steinkohlenbergbau 
ziemlich verpónt und unbekannt, ganz gut am 
Platze waren.

Ein neueres Schachtabteufen, welóhes ein besonderes 
Interesse in Anspruch nehmen darf, ist das Nieder- 
bringen des Schachtes II (?on Gorschen) der Grube 
Gouley bei Morsbach (Fig. 14.) Das Abteufen er- 
folgte von Tage aus zunachst im Platten; bei etwa 
80 m durchsank man die Sattelkuppe und blieb bis 
zur Einstellung des Schachtes bei 465 m im Rechten, 
welches von 225 bi3 315 m uberkippt war bezw. auf 
dem Kopfe stand. Bei 90 m traten die beiden Floze 
Meister in die Schachtscheibe und mit ihnen der 
hangende, 16 m machtige feinkornige Sandstein, wohl 
der hiirteste, der in unseren Revieren bekannt geworden 
ist. Bis 300 m Teufe, also auf 210 m, hat er dio 
Schachtsohle begleitet. Da die Bohrleistungen des 
Hauers in der 8stundigen Schicht nur 25 bis 30 cm 
betrugen, so stellte man bei 100 m den Handbohr- 
batrieb ein und arbeitete bis zum SchluB mit 
Schramschen Bohrmaschinen weiter. Lag eines der 
Floze in der Schachtscheibe, so diente dieses ais Ein
bruch. Stand in der Sohle nur Sandstein an, so war der
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Erschwert wurde das Abteufen uocli dadurch, daB 
das Pliiz GroB-Meister abgebaut war. Wenn dies aucli 
bekannt war, so konnte man den 'Schachtansatzpunkt 
wegen der Tagesverhaitnisse docli niclit gut anders 
wiililen. Floz Klein-Meister bemitzte man zur Her
stellung eines Uberhauens, welches zwischen 142- und 
430-m Teufe ais Eolle fiir die Abteufberge diente.

An der Stelle, wo das Reclite sein^Einfallen wechselt, 
brach das Zwischenmittel zwischen Floz' GroB- und 
Klein-Meister lierein. Dio Auskesselung wurde durcli 
sechs flachę Gewolbe abgestutzt (Fig. 14), die 
Zwischenriiume fullte man mit trockener Sandstein- 
mauerung sorgfaltig aus.

Wahrend man bis 150 m Teufe mit 4 Abs&tzen von 
50, 30, 40 und 30 m vorgegangen war, muBto man 
sieli von da ab mit solclien von 12 bis 15 m begniigen. 
Der Sandstein wurde so gebriich, daB bei groBeren 
Absiitzen die Abteufarbeit zu sehr gefalirdet gewesen ware.

Das Scliachtabteufen hat also mit erheblichen Schwie- 
rigkeiten zu kampfen gehabt, die besonders in der steilen 
Stellung der Schichten ihren Giund hatten. Die 
Leistungen waren entsprechend niedrig. Es wurden 
— der rundo Schacht hat 6 m auBoren und75 m 
lichten Durchmesser — beim Abteufen Leistungen 
von 8 bis 30 m monatlich, beim Ausmauern von 
2 bis 3 m t&glich erzielt. Die Gedinge schwankten 
beim Abteufen zwischen 120 und 300 JO, beim Mauorn 
zwischen 45 und 65 JŁ fiir 1 ni*).

Audi andere Schadite sind noch neuerdings in 
unserem Kevier bei sehr steiler Lagerung abgeteuft, 
so Schacht II der Grube Eschweiler Reserve, der von 
490 bis 600 iu weiter geteuft wurde und mit seinem 
oberen Teile in dem steilen iiberkippten Sudfliigel der 
Indemulde steht, bei 510 m aber den Wendepunkt im 
Einfallen der Schichten gefaBt hat; ferner der Schacht 
der Neuanlnge Carl Friedrich bei Richterich, der mit 
AbsStzen von nur 7 m niedergebracht wurde. Die 
Abteufschwiorigkeiten waren aber in diesen beiden 
Fallcn mit denen auf Gouley nicht zu vorgleiehen.

2. Die So hien ab s t an  de wird man im allge- 
meinen so zu bemessen suchen, daB man mit den 
Querschlagen auf der Wetter- und Fórdersohle wo- 
mSglich samtliche Floze schneidet. Yon einem solclien 
Gesichtspuukt kann man sich in der Wurmmulde nicht 
leiten lassen. Hatte man auch den Sohlenabstand 
so glucklich gewahlt, daB ein und derselbe Flugel 
eines Hauptflozes auf beiden Sohlen von den Schacht- 
ąuerschlagen geschnitten wurde, so wurden die 
hangenden Floze doch groBtenteils zwischen Fflrder- 
sohle und Wettersohle mulden, die liegenden satteln, 
sodaB man den Ausrichtungsarbeiten im Gestein nicht 
entginge. Man kann auch nicht vorher wissen, ob der

M:

Einbruch recht schwierig. Das NachreiBen gescliah 
mittels sOhliger Bohrlucher.
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Fig. i4. Schacht'.Nr. 2 der Grube Gouley. *) Uber die Einteilung und Ausnutzung der Schacbtscheibe 
s. Jahrg. 1903, S. 1007 dar. Ztschr.
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Schachtiiuerschlag zu den folgenden Fliigeln des 
HauptflSzes noch giinstig liegt, denn die HOhenlage 
der Mulden- und Sattellinien ist unberechenbar. Sollte 
aber auch der ganze Schachtąuerschlag auf einer 
neuen Sohle zu den Flozen giinstig stehen, so lagen 
die Abteilungsquerschlage wegen des Einfallens der 
Sattel- und Muldenlinien jedenfalls nicht giinstig. 
Unter diesen Verhaltnissen ist auch jede bergmiinnische 
Projektion zur Berechnung der auf einer Sohle an- 
stehenden Kohlenmengen von vórnherein sehr unsicher*).

Bei der Wahl des Soliłeuabstandes kann man sich 
ńelmehr nur von zwei Gesichtspunkten leiten lassen. 
Man bemiBt den Abstand einerseits so groB, daB jeden- 
falls der gewunschte Kohlenvorrat auf der neuen Sohle 
zu erwarten steht, und anderseits so gering, daB die 
Summo der erforderlichen Gesteinsarbeiten nach 
menschlicher Berechnung moglichst klein bleibt. 
Allerdings ist auch die Ermittelung dieser beiden 
Grenzwerte unsicher. Ist eine Nachbargrube schon in 
groBere Teufen vorgeruckt — die Wurmgruben 
sind fast samtlich im Besitz der Vereinigungsgesell- 
schaffc fiir Steinkohlenbau im Wurmrevier — so. laBt 
man sich wohl ein fach von der Riicksicht auf die 
Niveaulage der Sohlen dieser Grube leiten, um immer 
freie Hand fur die Yereinigung des Betriebes beider 
Gruben, sei es im ganzen oder in einzelnen Betriebs- 
zweigen, zu behalten.**)

3. Die Q u e r s c li 1 ii g e stehen beim Auffahren bald 
in liegenden, bald in hangenden Gebirgsćhichten, 
„auf der Loag" und „unter der Loag“, der Einbruch 
kommt daher bald unter die Firste, bald auf die Sohle 
zu liegen Die Gedinges&tze sind bei sonst gleich- 
bleibenden Verhiiltnissen abzuandern, sobald man vom 
Platten in das Rechte kommt oder umgekehrt, d. h, 
nach Ubfrschreiten dor Sattellinie bezw. der Mulden- 
linie. Bei Bohrmaschinenbetrieb wird es allerdings 
vorgezogen, das Auffahren von vornherein auf groBere 
LSugen zu einem Durchschnittsgedinge zu vergeben.

Einen Quorschlag (Steingang) oder eine Querlinie) 
wie man hier auch sagt, in genau querschlagiger 
liichtung und gleichzeitig gradlinig aufzufaliren, ist im 
Wurmrerier nicht ausfuhrbar. Da das Gebirge sich 
aus einschiebenden Satteln und Mulden zusammen- 
setzt, mithin die Floze, wie wir sahen, von einer 
Grundrifiebene in Zickzacklinien geschnitten werden, 
so muB der tiberall reelitwinklig zum Streichen der 
FlSze stehende Querschlag mehrfach gebrochen sein.

Frflhęr hat man die Querlinien in dieser Weise 
hergestellt. Fig. 15 gibt ein Beispiel dafur. Wie 
liistig solche Baue fiir den Betrieb sind, ist bekannt.

*) Auch Demanets Regel (a. a. 0. Nr. 518): „Wo steile
t:nd flachę Lagerung in einem Grubenfelde wechseln, wird man 
hohe oder niedrige Sohlen wahlen, je nachdem die Eechtea oder 
Platten vorherrBchen, kann im Wurmrevier nicht befolgt werden.

**) Vergl. Wagner. Die Beschreibung dea Bergreyiers Aachen,
S. 106/7.

Ais besonderer Ubelstand kamo im Wurmrevier noch 
hirizu, daB die QuerscblSge, selbst wenn sie in 
gleicher Entfernuug vom Schacht angesotzt waren,

Fig. 15. Muldenquerschlag auf der 250 m-Sohlc der Grube Maria, 
sich auf den einzelnen Sohlen auf die Dauer nicht 
decken wurden. Die Brechpunkte wurden ja in die 
Sattel- und Muldenlinien zu liegen kommen; diese 
liegen aber durchweg in einer geneigten, nicht in einer 
seigeren Ebene.

Demanet macht in seinem Werke (2. Auflage, 
Nr. 414) darauf aufmerksam, dafi es iu solchem Falle 
vorteilhafter ist, den Querschlag geradlinig zu treiben, 
ohne sich um das Wechseln des Gebirgstreichens zu 
kummern, gegebenenfalls also spieBeckig, „verkehrt 
auf oder unter der Loagff. Diesem Brauch huldigt 
man auch im Wurmrevier (Fig. 16). Selbstver-

Pig. 10. Spiefiwinklige Durchorterung der Floze durcli einen 
(juerschlag auf Grube Gouley.

standlich ist man bemuht, mOglichst reclitwinklig zum 
Hauptstreichen der Fl5ze aufzufaliren. Spitze Winkel, 
die an den Streckenkreuzen entstehen, werden abge- 
rundet oder, wenn sie sehr spitz sind, durch kurze 
diagonale Gesteinstrecken durchortert.

4. Wenn die Querschlage nicht genau cjuerschliigig 
stehen, so ist die Anfertigung genauer Querprofil  e 
nicht gut mSglich, Wurde das Querprofil genau 
senkrecht zum Streichen des einen Fliigels gelegt 
und so das wirkliche Einfallen dieses Fliigels zeigen, 
so steht es wegen der Konvergenz und Divergenz des 
zickzackformigen Flozstreichens nicht rechtwinklig zum 
Streichen des anderen Fliigels. Ein wirkliches Quer- 
profil kann eben nur nach einer vielfach gebrochenen 
Linie gelegt werden. Ein solches ist aber lastig und 
auch nur durch Projektion ausfuhrbar. da die un- 
mittelbaren Aufschlusse, wenigstens bei den neueren 
Querschlagen, fehlen. Die Querprofile werden deshalb 
nur moglichst rechtwinklig zur allgemeinen Streichrich- 
tung, d. h. an Hand der Aufschlusse, die der Quer- 
schlag bringt, gelegt. Das wirkliche Einfallen weicht 
infolgedessen von dem im Profile gezeichneten vielfach
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Fig. 19. Ausrichtung vou Muldę uud Sattel 
gel5st. Es Langfc eben im mer von den jeweiligen 
Lagerungsverhaltnissen ab, fur welclie Art der Aus
richtung man sich entscheidet.

Da das Gebirge an den Sattel- und Muldenkanten 
vielfach gebnlch und druckhaft ist, so lafit man die 
Aufbruche wohl nicht unmittelbar in ihnen, sondern 
in ihrer Niihe in dem einen Flugel miinden und fafit

durcli tonnliigige Schiielite auf Grube Marin, 
den anderen Flugel durch einen kurzeń Quersclilag. 
Diese kleinen Mulden- bezw. Sattelquerschl;ige entstehen 
yielfach aber auch dadurch, dafi man mangels genii- 
gender Kenntnis der Gebirgslagerung mit dem Auf- 
bruch nicht die gewunschte Stelle im Gebirge 
gefafit hat.

Wird bei den Siitteln oder auch bei Flozstiicken,

um ein geringes ab, wodurch das Yerstandnis der 
Lagerungsverlialtnisse an Hand der Grubenbilder etwas 
erschwert wird. Demanet (a. a 0.) weist liierauf 
unter Nr. ól hin.

5. Da die Flozflugel im allgemeinen keine grofie 
flachę Hohe besitzen, so gehen sie seiten von der 
Fórdersohle bis zur Wettersohle durch, die Fl5ze 
satteln und mulden vielmehr der Mehrzahl nach 
zwischen den Sohlen. Die A usrichtung pflegt dann so 
bewerkstelligt zu werden, dafi man den Muldenschofi 
mit der FSrdorsohle (Fig. 17, FI. 10), die Sattel- 
kuppe mit der Wettersohle (Fig. 17, FI. 9) durch ein

Fig' 17. Ausrichtung von Satteln und Mulden durch Aurhauen 
auf Grube Maria.

seigeres Aufbrechen (Steinloch) verbindet, bei der 
Muldę, um frische Wetter zuzufuhren und die Kohlen

zur Fordersohle abzubremsen, bei dem Sattel, um 
einen Abzug fiir die Yorbrauchten Wetter zu haben. 
Ist aber ein Nachbarfloz in der Niihe, welches von der 
Ford er- zur Wettersohle hinaufreiclit, so gibt man 
naturlicli der sohligen Ausrichtung den Vorzug (vgl. 
die ąuerschlagige Ausrichtung eines Spezialsattels und 
zweier Spezialmulden in den Flozen 9 und 10 in 
Fig. 18). Auch kann es sich empfehlen, die Losung

Mn-S

Fig. 18. Losung einer Sattel- und Muldenkuppe durcli Quer- 
schliige auf Grube Maria.

eines MuldenschoBes oder einer Sattelkuppe durch 
einen tonnlagigen Schacht oder ansteigenden Quer- 
schlag— wolilauch „steinerner“ Bremsberg genannt— 
herbeizufuhren. In dieser Weise wurden in Fig 19 
die Muldę des Flozes L und der Sattel des Fldzes 1]

ó u e r m o n d f  -



die durch Uberschiebungen isoliert sind, die Verbindung 
mit der Wettersohle durch besondere Ausrichtung 
so kostspielig, daB der Gewinn caus don abzubauonden 
Kohlen die Kosten der Ausrichtung nicht decken 
wurde, so ist nur zwoierlei moglicli: entweder bleiben 
die Kohlen stecken, oder es wird Abwartsfuhrung dor 
Wetter arigewendet. Die Erlaubnis dazu wird von 
der BergbeliSrde bekanntlich nur unter der Yoraus- 
setzung erteilt, daB Schlagwetteransammlungen in den 
fragliclien Bauabteilungen nicht vorhanden oder nicht 
zu befiirchten sind, daB die Wetter gemigend friscli 
bleiben und andere betriebene Baue nicht mehr 
beruhren. Derartige Baufelder zahlen bei den viel- 
fach gefalteten und zerstuckelten Flozen des Wurm- 
reviers nicht zu den Seltenheiten. Bei Mulden, die 
dicht unter der Solile liegen, hilft man sich mit 
Unterwerksbau.

6. Niihert man sich mit mehreren streichenden 
V orriclitungstrecken (z. B. einor Grund- und 
Parallelstrecke) einer Sattel- oder Muldenwendung, so 
hat man bei der Sattelwendung mit der unteren, bei 
der Muldenwendung mit der oberen Strecke den 
groBeren Weg zu beschreiben. Der Wegeunterschied 
wird bei dem Aachen Einsenken dor Sattel- und 
Muldenlinien erheblich und tritt umsomehr in Er- 
scheinung, je naher man an der Wendung steht. Will 
man bei der Yorrichtung das Ort beider Strecken 
annahernd auf der gleichen Fallinie stehen haben, so 
muB man die Gesciiwindigkeit des Yorriickens der beiden

3. November 1906.

Streckeu entsprechend regeln, die Belegung auf der 
einen Strecke also verstarken, auf der anderen schwachen.

Von einer Umfahrung der Wendungen sieht man 
in der Regel wegen des hier auftretenden Gebirgs- 
druckes ab. Fiihrt man aber die Umfahrung aus- 
nahmsweise doch einmal aus, so verdoppelt sich der 
'Wegeunterschied naturlich noch (vgl. Fig. 6).

7. Fur den A b b a u  gilt selbstverstandlich auch 
im Wurmrevier die Regel, daB man das Abbaufeld durch 
zwei streichende und zwei fallende Linien begrenzt, ihm 
also dio Gestalt eines liegenden Rechtecks gibt. Der 
yielfache Wechsel im Streichen und Fallen, sowie zahl- 
reiche Storungen zwingen aber sehr oft zur Ausnalime 
von dieser Regel, ja auf manchen Gruben begegnet man 
regelmaBig gestalteten Bauabteilungen mit durch- 
gehenden Bremsbergen nur selten.

Da die Floze, wie schon bemerkt, nicht allzuhauAg 
von der unteren zur oberen Sohle durchgehen, yielmehr 
in der Mehrzahl der Fiille zwischen den Sohlen satteln 
und mulden, so wird man ais n o r m a l e  Bremsberg- 
felder hier iiberhaupt kaum jene rechteckigen ansehen 
durfen. Die hauAgęr vorkommenden Formen sind yiel
mehr die rechtwinklig-trapezforinigen, in denen die Bau- 
abteilung unten und oben streichend und auf der einen 
Seite einfallend, auf der anderen Seite aber durch eiije 
Sattel- bezw. eine Muldenlinie begrenzt wird. Boi den 
„Sattelfeldern“ werden dio unteren Abbaustrecken lang 
und die oberen kurz, bei den „Muldenfeldern" ist es 
umgekehrt.

Nr. 44-.
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Grundstrecke m der 360m-Sohk
Fig. 20. Auf einen Sattel zngehender Strebbau auf Grube Maria.

Fig. 20 zeigt den Strebbau zweier Sattelfelder auf 
den beiden Flugeln desselben Sattels. Die Streben 
werden auf jedem Fliigel nur bis an die Sattellinie 
herangetrieben, donn man yermeidet, wie gesagt,- gern 
die Umfahrung. Auch wurden die Einteilungen auf den 
beiden Sattelfeldern wegen des Unterschiedes in der 
flachen BauhShe kaum zueinander passen. Nahert sich der 
Verhieb der Sattellinie, so muB dic Front der StrebstoBe 
gedreht, d. h. unten beschleunigt vorgetrieben worden. 
Parallel dazu hat die Yersatzfront nachzurucken. In 
Fig. 21 ist ein Muldenfeld mit Strebbau wiedergegeben. 
Hier legt man, um an Streckenunterhaltung zu sparen, 
fiir den Yerliieb des oberen „Dreiecks" gern eineTeilung-

strecke mit Teilungsbremsberg ein. fis ist das aus der 
Figur zu erkennen. In der Naho der Muldenlinie muB die 
Strebfront ebenfalls geschwenkt, nun aber oben vor- 
getrieben werden, Folgt die Versatzfront parallel nacli, 
so erhalt diese scheinbar eine dem naturlichen Bóschmigs- 
winkel der Berge entgegengesetzte Richtung. Fur 
das Einbringen des Versatzes ist dies indessen bedeutungs- 
los, da in der Nahe der Muldenlinie auf Rechten und 
Platten eine bedeutende VerAachung eintritt. (Die 
Muldenlinien selbst fallen ja nur mit durchschnittlich 
6 0 ein). Entsprechend liegen die Yorhaltnisse bei 
dem seltener zur Anwendung kommenden Pfeilerbau.

Beim Strebbau in einem Sattelfelde und beim Pfeiler-

-  1441 -
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bau in einem Muldenfelde lii[3t sich der Yerhieb so leiten, 
dafi alle Streben die Sattellinie und alle Pfeiler den Brems- 
berg etwa gleiclizeitig erreichen, denn der Strebbau 
beginntja unten, der Pfeilerbau oben. Das ganze Banfeld 
wiire in diesem Falle biunen kurzer Frist erschopft. DaB

dies zweckmaBig wiire, soli keineswegs gesagt sein; 
im Gegenteil, ein solches Yerfahren wurde ein VerstoB 
gegen den Grundsatz einer ste.tigen Fórderuug sein. 
Es soli nur heiworgehoben werden, um zu zeigen, daB 
der Betriebsbeamte bei der Fiilirung des Abbaues auf-

Fig. 21. Auf eino Muldę zugeliender Strebbau auf Grube Maria.

merken muB, um nicht plotzlich vor einem erheblichen 
Forderausfall zu stehen. Demanet wurdigt diesen Fali 
eingehend fiir den schwebenden Yerhieb, namentlich 
auch hinsichtlich der schwankenden Fordermengen 
(ygl. a. a. 0., Nr. 50 und 521; s. aber aucherste 
Auflage No. 396).

8. Wahrend die Ausrichtung der Uberschiebungen 
kaum etwas Bemerkenswertes bieten diirfte, sind bei 
der Ausrichtung der Spriinge einige Falle scharf 
yoneinander zu unterscheiden. Fur die PI atten  trifft 
die allgemeine Ausrichtungsregel („ Befindet man 
sich beim Anfahren der Sprungkluft in dem Hangenden, 
so ist das yerworfene FlOzstCick jenseits des Sprunges 
im Hangenden zu suchen und umgekehrt") allerdings wohl 
ausnahmslos zu. Bei den Rechten darf man aber nur da
liach yerfahren, wenn diese regelmaBig, also nach Nord- 
west, einfallen. Die „scheinbare" seitliche Verschiebung, 
die durch den Ausrichtungsąuerschlag aufgeschlossen 
wird, nimmt namlich, wenn wir uns das Reehte steiler 
und steiler aufgeriehtet denken, immer nielir und mehr 
ab. Fiir den Grenzfall, daB das Reehte genau auf dem 
Kopf steht, ist sie gleich Nuli (s. oben). Wird das Reehte 
uberkippt, so ffmgt sie wieder an zu wachsen, aber nach 
der entgegengesetzten Richtung. Bezeiehnen wir die 
scheińbare Seitenyerschiebung bei regelmaBig einfallen- 
dem Rechten ais positiy, so hatten wir sie hier negatiy zu 
neinien. Fur die Prasis bedeutet das: die Ausrichtung

A B  0
Fig. 22.

dem Kopf, in Fig. 22 C ist es uberkippt. Der Sattel 
ist uberall durch einen Sprung zferrissen. Die Papier- 
ebene ist die Profilebene, a b e die liegende, a, b| Cj die 
hangende Schnitt- oder Kreuzlime des FlOzes mit der 
Sprungebene, projiziert auf die Profilebene. L L bezeichnet 
das Niveau einer Sohle.

Befinden wir uns nun im abgerutschten Stiick und 
fahren auf dem Platten im Punkt x den Sprung an, 
so werden wir in jedem Falle nach Durehbreehen dor 
Sprungkluft in die hangenden Schichten fahren mussen. 
Das Gleiche tun wir, wenn wir auf dem Rechten in y 
den Sprung anhauen und das Reehte dem Platten 
entgegengesetzt, also regel maBig, einfal 11 (Fig. 22 A). Steht 
das Reehte auf dem Kopf, so haben wir den GrenzfaU, 
die , scheińbare Seitenycrscliiebuug- ist gleich Nuli, d. h.

erfolgt in diesem Falle, namlich bei Kreuzung von 
Sprung und Uberkippung, entgegengesetzt der Regel.

Zur Yeranschaulichung mogen die drei Figuren 22 A, 
B, C dienen. Alle drei Figuren zeigen das Quer- 
profil oines einfachen Flózsattels. in Fig. 22 A fiillt dąs 
Reehte b c regelmaBig ein, in Fig. 22 B steht es auf
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wir bleiben nach Durch orterung des Sprunges
ohne weiteres im Floz (Fig. 22 B). Ist das Rechte 
aber uberkippt, so fahren wir nicht, wie in Fig. 22 A, 
jenseits des Sprunges in die hangenden Schichten, 
sondern, wie aus Fig. 22 C erhellt, iu gerado ent- 
gegengesetzter Richtung in die liegenden Schichten. 
Die Ausrichtung erfolgt also cntgegen der Regel. 
Hangend und liegond ist immer ais gleichbedeutend 
mit geologisch junger und geologisch alter aufzufassen. 
Versteht man unter hangend „iiberhangend‘‘, so wurde 
allerdings auch im letzteren Falle nacli der Regel aus- 
gericlitet werden miissen, denn die geologisch liegenden 
Schichten sind hier durch die tiberkippung zu uber- 
hangenden Schichten geworden; z in Fig. 22 C ist wieder 
der Kreuzpunkt von Rechten mit Platten (s. oben).

Fig. 23. Feldesstrecke im Floz Merl der Grube Laurweg.

Ein Beispiel aus der Prasis zeigt Fig. 23. Auf 
der 350 m-Sohle der Grube Laurweg fuhr man mit 
einer Grundstrecke auf Floz Merl R westlich der
1. westlichen Querlinie einen nach Osten einfallenden 
Spnmg an. Das Rechte fiel in der Nahe des Quer- 
schlages mit 68° rcgelmiiflig nach Norden ein, richtete 
sich dann steiler auf und war vor dem Sprunge uber
kippt (Ęinfallen nach Suden mit 88°). Der Aus-

richtungsquerschlag muBte in diesem Falle entgegen- 
gesetzt der Regel nach Suden, d. h. in das Liegende 
oder in die geologisch iii teren Schichten getrieben 
werden.

Auch die hochst einfache, fiir alle Verwerfungen 
geltende Ausrichtungsregel von Treptow (Grundzfige
a, a, 0. S. 34) hatte hier ohne weiteres den richtigen 
Weg gewiesen. Sie lautet: „Man zeichne die
Schnitt- oder Kreuzlinie des Yerwerfers mit der 
Lagerstatte im Anfahrungspunkt und bezeichne das 
Ęinfallen der Kreuzlinie. Hat sich der Gebirgsteil vor 
demVerwerfergesenkt, so fahrt mannach Durehbrechung 
des Verwerfers das Ausrichtungsort nach der Seite des 
einfallenden Teiles der Kreuzlinie auf. Hat sich der 
Gebirgsteil liinter dem Verwerfer gesenkt, so ver- 
fahrt man umgekehrt."

In unserem Falle zeigt das Ęinfallen der Kreuz
linie in den spitzen Winkel zwischen Floz und Sprung 
(s. Fig. 23), also nach Sudost. Der Ausrichtungs- 
ąuerschlag war somit nach der Treptowschen Regel 
auf der anderen Seite des Sprunges in siidlicher 
Richtung zu treiben, wio es tatsachlich auch ge- 
schehen ist.

Die Zahl der Beispiele lieBe sich vielleicht noch 
vermehren, die angefuhrten Falle mOgen aber genugen, 
um zu zeigen, wie der Betrieb durch die Eigenart der 
Lagerungsverhaltnisse, besonders in der Wurmmulde, 
durcligehends beeinfluBt wird und sein eigentumliches 
Geprage erhalt. Die Befahrung einer Wurmgrube 
gestaltet sich infolge dieser bunten Mannigfaltigkeit 
reizYoll und lehrreich, der Betrieb ist aber nicht ganz 
leiclit zu iibersehen, sondern stellt, wie man sieht, an 
das raumliche Yorstellungsvermogen der Beamten recht 
hohe Anforderungen.

Ole Klektrometallurgie im Jahre 1905 und im ersten Halbjahr 1900.
Von Dr. Frauz Peters, GroB-Lichterfeldc.

(Fortselzung.^

Gekrummte Erhitzungskanale will die A11 man na 
Svenska E lek trisk a  A ktiebolag61) behufs Zu- 
fiihrung von zusiitzlicher W&rme62) am Hochofen an- 
bringen. Der Schmelzherd erhalt durch elektriscli nicht 
leitende Kerne, die durch Zwischenwiinde gebildet 
werden, die Gestalt eines gewundenen Kanals, an dessen 
Ende Elektroden den Stroni einfuhren Dieser kann 
geleitet werden durch das geschmolzene Metali oder 
ein auderes behandeltes Materiał oder durch einen

61) Brit. Pat. 7598 vom 29. 3. 06; Prioritiit yom 80.3.05.
a) Ygl. w. o. unter „InduŁtionsofeu".

Uberzug auf den Herdwanden oder durch beides. Die 
Kerne konnen sich in ganzer Hohe dos Schachtes oder 
in der des Herde3 oder etwras hoher erstrecken. In 
jedem Falle erzielt man eine betrachliche Liinge und 
einen yerhaltnismaCig kleinen Querschnitt des Herdes, 
ohne daB die fur die Ilitzekonzentration notige Kom- 
paktheit leidet- Das abgehende Kohlenoxyd kann zur 
Yorwarmung der Beschickung durch Gebliiseluft ver- 
brannt werden. Wechsełstrom ist ebenso wie Gleich- 
strom verwendbar. Bei der einen, in Fig. 22 im 
Yertikalschnitt und in Fig. 23 im Horizontalschnitt 
nach Linie III—III dargestellten Form des Ofens ist
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der Seliaclit a im Horizoi)talschnitt viereckig, der Herd 
aber durch Einftiguiu der Zwischenwand b U-fórmig, 
sodaB der Leiter doppelt so lang wio der Herd in 
der Liingsausdehnung wird. Am Ende des Herdes

c^ w /m w /ą

Fig. 23.
sind Elektroden c u. d oingelassen. Das Metal! wird 
bei e abgestoclien. Ein Schlackenloch ist gleiclifalls 
vorhanden. Da das Metali wahrend der langon Zeit 
zwischen den Abstichen durch die Wirkung des elek
trischen Stromes auf hoher Temperatur bleibt, wird es 
weitgehend raffiniert. Von dieser Ofenform weicht 
die in Fig. 24 abgebildete hauptsachlich dadurch ab, 
daB der Schacht durcli Einfugung eines Kernes g rund 
wird, und daB diese rundę Gestalt auch dem Herde 
bleibt, die nur durch die Einfuhrung des nichtleitenden 
und behufs Kuhlung eventl. hohlen Zwischenteils h

Fig. 25.

unterbrochen wird. An jeder Seite der Zwischenwand 
h sind Elektroden c u. d eingelassen. Leitet die Be- 
schickung gut, so kann der 3 Kern g ebenso wie die 
Wand b in Fig. 22 und 23 die ganze Hohe des 
Schachtes hochgefuhrt werden. Durch diese Anordnung

wird der durch das Schmelzbald gebildete Leiter drci- 
mal liinger ais der Herddurchmesser. Gleichzeitig wird 
eine starkę Warmekonzentration dadurch erzielt, daB 
das Bad durch Begrenzungsfl&chen kleiner Ausdehnung 
zusammengehalten wird. Statt einer Scheidewand kann 
man, wie in Fig. 25, drei Kerne (i, j und k) im 
Zickzack im Herde anordnen, sodaB der geschmolzene 
Leiter mehr denn yiermal so lang wie der Herd in 
seiner Langsausdehnung wird. Der Schacht ist nicht 
geteilt wio bei der Konstruktion nach Fig. 24. Das 
Anwendungsgcbiet dieser Ofen ist das gleiche, wie 
das der InduktionsŚfen derselben Firma.

Ofen, in denen die Hitze in den Elektroden selbst 
erzeugt wird, wiihrend dio Beschickung einen Teil des 
Stromkreises bildet, gibt Alleyne R eynolds63) an. 
Sie bestehen aus einem Hohlzylinder aus schwer schmelz- 
barem Materiał, z. B. Siloiikon, das einen hohen 
elektrischen Widerstand boi allen Temperaturen hat. 
Dadurch, daB man einen schlechten elektrischen Leiter 
in solclien Hohlraum oinschlieOt, wird die darin durch 
einen elektrischen Strom erzeugte Hitze durch den 
Hohlraum auf die Ofenwiinde oder die Beschickung 
ubertragen, je nachdem die Elektrode ganz oder toil- 
weiso in der Ofenwand oder in der Beschickung ein- 
gebettet ist. Das fur diese Hohlr&ume zu verwendende 
Materiał hiingt von der Art der Beschickung und der 
sich bildenden Schlacke ab, sollte aber praktisch nicht- 
loitend fiir die Elektrizitiit bei allen Ofentemperaturen 
sein, dagegen die tJbertragung der Hitze gestatten. Bei 
Verfahren, bei denen sich stark kieselsiiurehaltigo 
Schlacken bilden, wurden basische oder neutrale Tonerde- 
silikate, die frei von Alkali sind, geeignet sein, wahrend 
bei stark basischen Schlacken Magnesit benutzt werden 
konnte. Das zu verwendende Widerstandsmaterial soli 
chemisch indiflferent fur den hiermit gefullten Elektroden- 
hohlzylinder sein. Der Strom wird durch eine Kohlen-, 
Graphit- oder mit Wasser gekuhlte Metallelektrode 
zugefuhrt. In dem Ofen nach Fig. 26 liegt das

Widerstandsmaterial a (Kohlenkorner, eine geformte 
Mischung von Kohlenstoff und Magnesit o. dgl.) in 
einer Hiille b aus Siloxikon, deren unteres Ende mit

«) Brit. Pat. 7004 vom 3. -i. 05.
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primar oder sekundar leitondem Materiał c (Graphit, 
Magnesia oder einem Gemischo beider) verstopft ist. 
Der Mautel b liangt in der Ofenbeschickung d an einem 
Ringe b)t der auf dem inneren Yorsprunge e, einer 
iiuBeren Hiille e aus feuerfestem Ton auf liegt. Letztere 
liangt an einem leitenden Ringe f, der mit einer 
Klemme g verbunden ist, durch die der Strom der 
Elektrode h zugefuhrt wird. Ihr unterstes Ende ist in 
gutem elektrischem Kontakte mit dem Widerstands- 
material a. Der Raum zwischen h und e kann mit 
leitendem oder nichtleitendem Materiał gefullt werden. 
Die andere Elektrode ist ahnlich wie dic beschriebene 
oder besteht aus dem Tiegel. In letzterem Falle wird 
zwischen diesem und der Beschickung durch einen 
Kohlenpflock 1, eine elektrische Verbindung hergestellt. 
Die Hiille b kann auch nur mit Siloxikon uberzogen 
sein, wahrend die Hauptmasse aus einem gegen die 
Beschickung und Schlacke widerstandsEthigen Materiał 
(Magnesit bei basischen Schlacken) besteht. In 
Konstruktionen wie nach Fig. 27 bildet die Beschickung

A  y # -------^  Rh
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/
Fig. 27.

keinen Teil des elektrischen Stromkreises. Der Erhitzungs- 
widerstand a hat unmittelbar elektrischen Kontakt mit 
der Kohlenelektrode h und dem Pflock k, die mit den 
entsprechenden Polen der Stromquelle verbunden sind. 
Dic Widerstandshfllle b besteht aus Siloxikon oder aus 
damit uberzogenem bśsischem oder neutralem Aluminium- 
silikat (bei stark sauren Schlacken) oder Magnesit. 
Verbrauchtes Widerstandsmaterial kann durch die 
oberen oder aufleren hohlen Kohlenelektroden h nach- 
gefullt werden.

Bei Ofen der auf Seite 610 des vorigen Jahrganges 
dieser Zeitschrift besebriebenen Art, in denen Wider- 
standsmasse einen Tiegel umgibt und dieser Masse der 
Strom durch Graphitelektroden, die voneinander durch 
feuerfeste Ziegel isoliert sind, zugefuhrt wird, sucht sich 
der Strom einen Weg durch schwachere Stellen von 
kleinstem Widerstand und erhitzt infolgedessen ungleich, 
namentlich bei groBen Ofen. Aufierdem kann man 
hohe Spannungen schwer benutzen, auch ist die Wider- 
standsmasse zu groB, sodaB nutzlose Warmestrahlung 
auftritt. Um dies zu vermeiden, hat Paul G irod6’)

«*) Brit. Pat. 13 690 vom 3. 7. 05; Prioritat vom 4. 7. 04; 
Zua. z. frauz. Pat. 329 822 vom 28. 2. 03; a. a. 1/ Ind. ulectro- 
chim, 1905, Bd. 9, S. 12.

den Ofen so vcrbossert, daB der Strom ihn in der 
groBten Ausmessung durchlSuft, d. h. eine im Yer- 
hiiltnis zur Breite moglichst groBe Lange des Wider- 
standes ausgenutzt wird. Zwecks gleichmiiBis:er Er
hitzung ist eine groBe Zahl positiver und negativer 
Elektroden vorgesehen ur.d derart durch feuerbe- 
śtandige Tonkorper voneinander isoliert, daB der 
Strom gozwungen wird, immer den langsten Weg 
von einem Widerstande zum andern zu nehmen. Die 
Fole konnen hintei’einander oder parallel geschaltet 
und so angeordnet werden, daB man alle Art-en Gleiclu 
oder Wechselstrom benutzen kann. Der reduzierende 
WiderstandskOrper kann sehr dfinn sein und, wenn

1500—1600° nicht iiberschritten werden, vorteilhaft 
aus Ferrosilizium bestehen, Die Anwendung der Er
findung auf einen Rohren- oder Retortenofen veran- 
schaulichen die Fig. 28 und 29. Die oberen Elektro
den a, b, c, d sind voneinander durch Isolierplatten

Fig. 29.
e, f, g, h, getrennt. Diese liegen gegen dio innere 
Rohre i und gehen bis zum Boden des Ofens, derge- 
stalt, daB sowohl die Widerstandsmasse k ais auch die 
unteren Elektroden, von denen Fig. 28 zwei (I und 
m) zeigt, unterteilt werden. Der Strom wird den 
Elektroden an den Bronzeverbindnngen p durch Kabel 
n zugefiihrt, die an Ringe o festgelotet sind. Die
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von den Erhitzungswiderstiinden e. Diese sind in das 
isolierende Mauerwerk i' yersenkt, das mit Eisen um- 
kleidet ist Zur Stromregelung wird das Widerstands-

Kohre i kann ollen oder bei Horizontalofen durcli 
Pflocke verschlossen sein. Man kann sie durcli einen 
Stahlschmelztiegel ersetzen und den Ofen kippbar ein- 
ricliten. Zum Einfuhren und Ęntfernen pulvrigen oder 
kornigen Widerstandsmaterials sind oben oder uiiten im 
Ofen Loclier (q u. r) yorgesehen. Ganz iihnlich konnen 
MuffelOfen eingerichtet werden.

A 11 i

materiał in verschiedene Schichten unterteilt. Yertikale 
Ofen konnen der H3he nacli in mehrere Koihen zerlegt 
werden, dereń wagerechte und senkreelite Śpeidewilhdc 
zum Heizen dienen konnen.

Zur Verarbeitung grófierer Mengen Materials werden 
mehrere Muffeln der erwahnten Konstruktion zusammen- 
gestellt. Der Ofen,i0) (Fig. 32 und 33 teilweiser 
Langsschnitt an zwei Stellen, Fig. 34 teilweiser Yertikal-

Pig. 30.

Bei horizontalen Ofen nach diesem Pnnziz konnenr’5), 
wie Fig. 30 im vertikalen Langsschnitt und Fig. 31 
im Schnitte nach A - A zeigen in die Kammer b 
mehrere Tiegel a gestellt worden. Der Boden c der 
Kammer ist voll (Fig. 31) oder hat Durchlocherungen 
(d in Fig. 30) zum Durchtritte der strahlenden Warme

Fig. 33.

blocken, welche die Elektroden (posithe f. negative g) 
bilden und in stromziifiilirende Bronzeblocke li ein- 
gegossen werden. Die positive Schiene i und die 
negativo j liegen im NebenschluB zu einer hinter dem 
Ofen laufenden Hauptleitung. Die Blocke und Driihte 
konnen so gekuppelt werden, daB die gowiinschte 
Spannung erhalten wird? Die Muffelwiinde koiinen 
selbst teilweise oder giinzlich ais WiderstUnde dienen. 
Die Muffeln sind durcli mehrteilige Deckel k geschlossen. 
sodafi die Tiegel beschickt werden koiinen und man 
den Widerstand durch Zugabe von frischem Widerstands- 
matorial oder durcli Anwendung von mehr oder weniger 
Druckregeln kann. DieWiderstandsteile e sind auch durch 
Abheben von Deckeln 1 zugiinglich. Die Tiegel d stehen 
auf liohlen Triigern m, die in einem besonderen unteren

Fig. 34.

Stiicken e von hohem Widerstande. Diese Wider- 
stande sind einzeln im Kontakt mit gewellten Graphit-

“ J Brit. Pat. 23 -102 vom 14.11. 1905 vom. 24. 12. 04.

Widerstand n eingebettet sind, dessen Pole o und p von 
den Yorerwdhnten durch eine kleine Platte q isoliert 
werden. sodafi der Strom von f nach g niclit durch

66) Brit. Pat! 14 333 vom II. 7. 95. :
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die Widerstande c oder n gehen kami, stmdern durch 
e HieBen muB, wahrend der Strom von o nach p 
iiber n geht. Almliclie Platten trennen alle Pole, 
sodaB ein Pol nicht gleichzeitig zwei Widerstanden 
dienen kann und die Pole beliebig gekuppelt werden 
kOnnen. Die unteren Pole o und p haben almliclie 
Bronzebldcke r und Leitungen s und t wie die oberen. 
Zugang zu ihnen wird durch Gallerien u im Mauer- 
werk geschaffen. Dieses ist soviel wie moglicli hohl, 
um durch die Luftschichten die Strahlung zu ver- 
mindern. Der Ofen ist wegen der Moglichkeit der 
verschiedenartigen Kupplungen besonders fur hohe 
Spannungen geeignet. Vor dem Gas- und Koksofen 
hat der beschriebeno den Vorzug, daB der Arbeiter 
wenig unter der strahlenden Hitze leidet und die 
Muffeln kein Gas unter Druck enthalten. Yon anderen 
elektrischen Ofen unterscheidet er sich vorteilhaft da
durch, daB er bei kleinem Raumbedarf und deshalb 
billigem Preise eine selir groBe Produktion ermdglicht, 
daB der WarmenutzeiTokt wegen der durch die vielen 
Wand an Wand stehenden Mulfeln verhiinderten 
Strahlung moglichst groB ist, und daB er die Ver- 
wendung der verschicdenartigsten Strome gestattet. Nach 
Maurice Laneau B7) soli in dcm Ofen eine leichte 
Regelung der Temperatur von 50 — 60° auf 2000 — 
25009 moglicli sein durch Anderung der elektro- 
motorischen Kraft, der Yerbindungen zwischen und des 
Drucks auf den Widerstanden. Nach Versuchen an 
einem 25 KW-Ofen werden die Kosten fur 1 t Stahl 
auf 19,30 Jl angegeben (9,60 Jl fiir 1440 KW/Std., 
4,2 Jl fiir Tiegelunterhaltung, 5,50.// fiir Arbeit und 
Amortisation).

Bei einem anderen kippbaren Ofen der Societe 
anonyme e lec tro m ćta llu rg iąu e  (Procedes 
Paul Girod) fi?) ist die untere Elektrode, die aus 
Graphit oder anderem leitendem Materiał besteht, in 
das Mauer werk eingelassen und stets von erstarrtem 
Motali bedeckt, wahrend die obere in die Schlacken- 
decke tauclit. Fur Stahlfabrikation wird insbesondere 
eino rundę, fur Erzeugung von Ferrochrom und anderen 
Eisenlegierungen eine vierecke Ofenform vbrwendet.

Der rechteckigc Ofen (Fig. .35 und 36) besitzt 
einen Metallrahmen, der auf einem Paar Drelizapfen 
a montiert ist, die von Stiłtzen b getragen worden. 
Am Boden c befinden sich zwei Elektroden d und e, die 
durch Winkeleisen f u. g besseren Kontakt mit Boden 
c erhalten und von Mauerwerk h und i aus schwer 
schmelzbarem Materiał, wie Magnesia oder Tonerdesili- 
katen, umgeben sind. Eine bewegliche Elektrode j 
kann von oben in das Innere des Ofens geseukt

6T) Buli. Mens. de la Soc Belge d’EiIctnciens 1905, Bd. 22, 
S. GS9.

?*) Brit. Pat. 25174 voin 4. 12. 05; Prioęitat vom 4. 1. 05; 
Pranz, Pat. 350 524; L'lnd. electro-chim. 1905, Bd. 9, S. 02.

werden. In yerschiedenen Hohen sind an einer oder 
an entgegengosetzten Seiten Abstichlocher k und 1 vor- 
gesehen. An diesen Stellen ist dio feuerfeste Masse ver- 
dickt. Zur Inbetriebsetzung des Ofens bringt man 
Ferrochromstiicke zwischen die Elektroden d und e, die

mit geschmolzenem und wieder erstarrtem Metali bo- 
deckt sind, nahert die obere Elektrodo zur Erzeugung 
eines Lichtbogens und gibt die Beschickung ein. So- 
hald diese schmilzt, erlischt der Bogon. Die Elektrode 
j tauclit (Fig. 36) beim Betriebe in die Schlacken- 
decke m auf dem geschmolzenen Metali n. Unmittelbar 
uber den Elektroden wird die Hitze nicht so groB, daB 
dio Lagen o, p aus fes tern Metali auf den unteren Elek
troden d und c wieder schmelzen, wenn die Elektroden 
und damit dio Metallschichten so groB genommen wer
den, daB an dieser Stelle keine Widerstandserhitzung 
eintritt. Die Zahl der oberen und der unteren Elek
troden kann beliebig sein. Man kann Gleich- oder 
Wechselstrom usw. verwenden und den Ofen auch fost- 
stehend und geschlossen herstellen. Die unteren Elek
troden kdnnen elektrisch unabhangig vom Ilerde ge- 
macht werden, wenn man die Leitungen, vom IMetall- 
boden c isoliert, durch Aussparungen im Mauerwerk 
fuhrt. In diesem Falle kann man die yerschiedenen 
Elektroden neben- oder hintereinander schalten. Die in 
das Mauerwerk eingebetteten konnen auch an den 
Seiten des Ofens angcbracht worden, durfen aber der 
oberen Elektrode in keinem Falle zu nahe kommen. 
Ganz ahnlich kann der rundę Ofen fur die Erzeugung 
von Stahl, GuBeisen usw. eingerichtet werden. Oder 
.man bettet in das Mauerwerk q (Fig. 37) alsPolstuck 
einen GuBeisenring r mit Wasserkuhlung s ein. Die
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Metallschicht t  iiber dem Kingę wird dann sofort fest 
und leitet den Strom zu dem geschmolzenen Metali u. 
Der andere Pol besteht aus einer oder mehreren Elek
troden v, die in die Schlacke w tauchen. In einem

250 KW-Ofen werden Chargen yon 1,5 t behandelt. 
1 t erfordert69) 4 '/2 Std. und kostet an Energie 
(1060 KW/Std.) 22,3 JL, Elektroden (10 kg) 0,85 JL, 
Unterhaltung des Ofens 6,70 JL

Hauptsaclilich zur Erzeugung von Roheisen bestimmt 
ist ein anderer Kippofen70), der Abstichlficher in 
yerschiedenen Hohen hat. Ein Eisenblechmantel 
wird mit Graphit-Teergemisch ausgestampft, das auch 
eine senkrechte Kohle umschlieBen kann. Oben hOhlt 
man ein Loch aus, in das die obere Elektrode gesenkt 
wird. Die untere bildot die Auskleidung, der der 
Strom durch den verlangerten Boden des EisengefaBes 
zugefflhrt wird. Man verstopft zunachst die untere 
Abstichotlnung. Hohlt sich aber der Tiegel durch 
Abnutzung beim Arbeiten mehr aus, so wird die zweite 
AbiluOótlnung in Gebrauch genommen. Der Ofen 
kann auch auf einem Wagen montiert werden.

Ais Widerstandsmaterial yerwendet P au l G irod11) 
in seinem Ofen yorzugsweise gepulvertes, gekorntes 
oder zusammenhangendes Ferrosilizium oder eine Mi- 
schung von Ferrosilizium mit Graphit, womit sich der 
Widerstand und damit die Temperatur in beliebigen 
Grenzen regeln lassen. Das im elektrischen Ofen er- 
zeugte Ferrosilizium kann mit einem Gehalt von 5 bzw. 
10 pCt bis zu 90 pCt Silizium hergestellt werden, sodafi 
man leicht fiir einen und denselben Querschnitt und fiir 
eine und dieselbe Lange verschiodene Widerstande von 
yorauszubestimmender Grófie erzielen kann. Da das 
Ferrosilizium gegossen wird, so kann es durch seine 
ganze Masse hindurch einen yollstiindig gleichmafiigen 
Widerstand erhalten. Fur die Stromzuleitung zu den 
Elektroden gibt die Firmari) eine Art Schere an.

69J M a u r ic e  E a n e a u  im Buli. Mens. de la Soc. d’ Electriciens 
1905, Bd. 22, S 639.

70)  Franz. Pat. 350 802; LTnd. elecfcro-cliim. 1905, B J. 9, 
S. 60.

71) D . R. P . 170 304 vom 12. 7. 04.
7i) Franz. Pat. 350833; L 'Iu d . ślectrochim . 1905, B d .9 , S. 70.

Das untere Schenkelpaar klemmt die Kohle ein. 
Zwischen den oberen Schenkeln befindet sich ein Bolzen. 
Bei Erwarmung dehnt er sich aus, sodafi bei hoherer 
Temperatur die Pressung der unteren Schenkel gegen 
die Elektrode noch starker wird.

Ahnlich wie Steinmetz 73) will auch R. W. 
M e y e r s 71) im Widerstandsofen refraktorische Osyde, 
Silikate usw., die erst beim Erhitzen Leiter werden 
(Pyroelektrolyte), benutzen. Bei Inbetriebsetzung des 
Ofens werden sio durch ein Gebliise oder ahnlich vor- 
gew&rmt Damit nicht ein zu starker Strom durch den 
Ofen geht, der dio Graphit- oder Metalltr&ger der Pyro
elektrolyte zerstoren wurde, wird ein iiuBerer Neben- 
schlufi yorgebaut, dessen Widerstand mit steigender 
Temperatur wiichst.

Dio aus einem elektrischen Schmelzofen abziehenden 
heiGen Gase wollen Le R o y W r i g h t  S t e v e n s 
und B e r n h a r d T i m m e r  m a n n ,75) ausnutzen. 
Sio werden unterhalb der Gicht in einen damit ver- 
bundenen Schachtofen geleitet und zugleich mit den 
Verbreunungsprodnkten der ebendort eingefiihrten 
Gase und der Luft am unteren Schachtende abgesaugt, 
sodafi eine Vorerhitzung des im elektrischen Ofen weiter 
zu erhitzenden Gutes eintritt.

<?. B o g e n o f o n.
Yor dem diesjahrigon 6. internationalen Kongrefi 

fur angewandte Chemie gab E r n e s t o  S t a s s a n o 70) 
an, dafi ihn folgende Gmnds&tze be'm Bau seiner 
Ofen77) geleitet hiitten: 1. der Schmelzraum muli 
gegen dio direkte Einwirkung der Luft geschutzt 
sein, 2. der Herd mufi ein yollkommen neutralos 
Futter haben, 3. die llmwandlung der elektrischen 
Energie mufi moglichst hohe Temperatur geben, 4. die 
zu schmelzenden Materialien diirfen nicht Gelegenheit 
zur Aufnahme schadlicher Korper haben (Beruhrung 
mit den Elektroden muB vermieden werden), 5. der 
Betrieb mufi kontinuierlich unter voller Belastung yer- 
laufen.

Meist wird jetzt der rotierende Ofen yer
wendet, den Fig. 38 im senkrechten und Fig. 89 
im wagerechten Schnitt veranschaulichen. Ein 
oben in einen Kegelstumpf auslaufonder Metall- 
zylinder, der innon mit feuerfestem Materiale bekleidet 
ist, hat in der Mitte die zylindrischo Schmelzkammer, 
die oben durch eine Kugelkalotte geschlossen' ist. Die 
Óffnungen fur die Elektroden, welche die Ofenwiindo 
durchsetzen, nehmen Metallzylinder mit doppelter Wan- 
dung auf, die auBen Stangen zum Halten und Fuhren der

70  V gl. S. 720, Jahrg. 1905 dar. Ztscbr.
7lj Amer. P at. 806173 vom 14. 2. 05.
7SJ I). R. P . 1G4330 vom 12 1. 04; vgl. diese Ztecbr. 1905 

S. 1363;
7f!) Vgl. L ’E lecliicieu  1906. 2. Ser., Bd. 32. S. 65.
773 Y gl. aucli Elefctrochem. Ztschr. 1905, Bd. 12, S. 37, GO, 

82; sowie Dr. A. N e u b u r g e r ,  Berg- u. hUttenm. Rundsch. 
1905, Bd. 1, S. 334.
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ist mit Kegelstumpfradern versehen, dio auf einer 
GuBeisenscheibe mit stark ausgeweiteter Kegelśtumpf- 
oberfliłclie ruhen imd sieli frei drehen konnen. Die 
Scheibe ist sclmig auf gemauerten Pfeilern befestigt, 
sodaJS auch die Ofenachse gegen die Senkrcchte geneigt 
ist. Unten triigt die metallene Ofenluille ein festes 
Zalinrad, das in ein Getriebe greift. Dessen Welle wird 
ihrerseits durch ein konisches Zahnraderwerk betatigt, 
sodaB man den Ofen um seine Achse drehen kann. In 
der Mitte des Zahnrades triigt die imtere Flachę des 
Ofengostelles isolierte Kupferringe, mit denen durcli 
Kupferstangen die biegsamen zu den Elektrodenhaltern 
gehenden Kabel yerbunden sind. An den Kupferringcii 
liegen Bursten an, die mit den von der Maschine 
kommenden Leitungen yerbunden sind und auf einem 
iniMittelpunkte derllohlung unter dem Ofen stehenden 
Metalltriiger befestigt sind. Im oberen Teile des 
Burstentragers ist eineDruckwasserleitung żur Betatigung 
der hydraulisclien Zylinder und zur Speisung derKiihl- 
zylinder wahrend des Stillstandes und der Drehung des 
Ofens angebracht. AuBer den Offnungen fur die 
Elektroden ist eine in der Verliingerung der Ofensohle 
zum Abstich, eine in derZylinderwand zur Beschickung 
und eine in der Mitte des GewOlbes fiir Abfiihrung der 
lliichtigen Produkte Yorhanden. An letztere setzt sich 
eine zylindrische Kobrę an, die unter Zwischenfiigung 
eines Sandreinigers in eine Waschvorlage mundet. 
Letztere wirkt zugleich ais WasserversehluB, sodaB bei 
der Beschickung die atmospharische Luft nicht in die 
Schmelzkammer gelangen kann.

Drei solcher rotierender Ofen (fiir 1000, 200 und 
100 PS) sind kurzlich von den Artilleriewerkstatten in 
Turin in Betrieb genommen worden. Wie Stassano 
in einem Vortragc vor der Faraday Society ausfiihrte, 
braucht78) einer dieser Ofen, der besonders zum Raffinieren 
vou Roheisen und zum Schmelzen von Abfallen dient, 
140 KW elektrische Energie zwischen den Elektroden. 
Der Drehstrom hat 80 V zwischen jeder Phase. Die 
gewohnliche Beschickung ist folgende: I. 200 kg Roh
eisen, yermischt mit einer genugenden Menge Erz, um 
den erforderlichen Sauerstoff zur Entfernung der Yer- 
uureinigungen des Roheisens zu liefern, und mit der 
fiir dieSchlacke erforderlichen Menge yon Kalk; 2. 200 
bis 300 kg Eisen- und Stahlabfalle^ 3. etwas Ferro- 
siliżium und Ferromangan, um die Beschickung zu 
reduzieren und die erforderliche Menge Mangan ein- 
zufuhren. Das gewOhnlich lierzustellendo Produkt ist 
Stalil fur Artilleriegeschosse, der 0,3—0,4 pCtC, 1,2 bis
1,5 pCt Mn und 0,03 —0,04 pCt P entbalt. Es konnen 
jedoch auch andere Stalilsorten gewonnen werden. Der 
Gewichtsverlust an Metali wahrend des Schmelzens ist 
fast gleich Nuli. Der Verbrauch an Elektroden ist stets

’9) The Electrical E ogineer 1906, n. S e r , B J. 37, S. 521; 
The Klectrician 1906, Bd. 57, S. 25; The Electrical R er. 
London 1906, Bd. 58, S. 737.

Elektroden haben. Jede Elektrodę ist durch eine Mufle 
mit einer Metallstange yerbunden. Diese und ein bieg- 
sames Kabel stellen die Verbindung der Elektrode mit der 
Stromzufuhrnng am unteren Teile der Metallbekleidung 
des Ofens her. In der Doppelwand der Metallzylinder

F ig. 39.
ZiYischenfiiguug einer Art Gflrtel, der an der metallenen 
AuBenhtille befestigt ist, auf einem Metallkranz. Dieser

Fig. 38.
zirkuliert Wasser. Oben haben sie einen hydraulisclien 
Zylinder mit Kolben, dessen Stange in einer durch dio 
Zylinderachse gehenden Ebene liegt und mit der Stange 
des Kohlentragers yerbunden ist. Der Ofen rulit unter
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unter 5 kg fur 1 1 Stahl. Dor Vórbrauch an elektrischer 
Energie schwankt zwischen 1,1 und 1,3 KW/Std. fur 
1 kg erzeugten Stalli. Die Erneuerungskosten fur das 
Ofenmaterial betragen etwa 8 JO fiir 1 t  Metali. Die 
durchscbnittliche Lebensdauer dieses Materials ist 
etwa 30 Tage, die Leistung des Ofens 2400 kg in 
24 Stunden oder 1,4 kg in der KW/Std. Der tliermische 
Wirkungsgrad betiiigt 51,42 pCt. Sechs Leute sind 
fur die Bedienung eines solchen Ofens erforderlich. Auch 
die Erzeugung von Eisen und Stahl in einer Operation 
direkt aus dom Erz soli in ilim technisch und oko- 
nomisch moglieh sein. Wahrend man im Martinofen mit 
10 pCt Verlust an Ausgangsmaterial zu rechnen hat, 
kommt man im elektrischen Ofen auf nur 2 pCt. Im 
ersteren betragen die Schmelzkoston 3,70, im letzteren 
3,80 at.

Braucht man, wie bei der lioheisenerzeugung, nicht 
zur Untorstiitzung der Beaktionen zu ruhren, so kommt 
mail79) mit dem einfacheren festen Ofen nach Fig. 40

Fig. 40.

aus. Bei diesem hat die Sohle die Gestalt oines Yierocks, 
dosson kurze Seiten die Beschiekungstiiren aufnehmen, 
wiihrend an den langen die GiefiofFnung und das 
Schlackenloch angebracht sind. Die Wiirme wird 
gloiehinaOig durch die ganze Schmelzkammer \ertoilt, 
indem man mehrere Strahlungszentren anbringt. Der 
Ofen ist aucli beim Kupferschmelzen sehr geeignet zur 
Absonderung der Schlacken.

In elektrischen Strahlungsofen mit geschlossenem 
Sclnnelzraumo fuhrt die S o ci o t d Anon y m e ,d e 
M ó t a 11 u r g i e E 1 e e t r o - T h e r r a i  q u e6ft) das 
Schmelzgut in moglichst dunner Schicht, also ohne die 
schriigen Zufuhrungskanale zu fullen, dem Schmelzherde 
zu, sodafi es schon vom Beginn der Einfuhrung in den 
Ofen an unmittelbar unter der Einwirkung der Warnie - 
stralilen des Lichtbogens steht, und so ein ununter- 
brochenes und allmahliches Fortschreitąn des Schmelz- 
prozesses bewirkt wird. Die Elektroden sind an der

7!)) L'Electricien 1906, 2. Ser., Bd. 32, S. 82.
» )  D. R. P . 166 562 vom 9. 3. 04.

Mundungstelle der senrag und yon der Gicht an gerad- 
linig yerlaufenden Beschickungskanale angebracht, sodaB 
die Strahlungswiirme sowohl auf das Schnielzbad ais 
auch im Yereiu mit den aufwarts steigenden Gasen 
unmittelbar auf die diinne Schicht des Schmelzgutes 
einwirkt. Fig. 41 zeigt die Konstruktion im Querschnitt.

F ig. 41.

Der Ofen A steht auf dem Mauerwerke B. Dio Kammer a 
wird von der Sohle b, dem Deckcngewolbe c und zwei 
yertikalon Seitenwandungen eingeschlossen. Auf den 
beiden otfenen Seiten munden dio Beschickungskanale o 
ein. Ihr, Boden f besteht am besten aus Kalkstein, der 
mit feuorfesten Platton li bedeckt. ist, die Sohle des 
Ofenraums b dagegen aus Sand. Die Elektrodenpaaro i 
sind an der Eingangstello mit Kuhlschlangen j um- 
geben. Die Decke c dor Kammer besteht aus zwei 
Gewolben, einem inneren c1 aus Graphitplatten und 
einem iiuBeren c2 aus feuerfesten Ziegeln mit der 
dazwischenliegenden Luftschicht c3. Auf diese Weise 
wird81) das Verbrennen des Graphits yerhindert und der 
Warmedurchgang zur AuBenwand erheblich ab- 
geschwiicht. AuBerdem soli man weniger starko Wiinde 
ais sonst beim Licbtbogen yerwenden und hoherG 
Temperatjiren ais bisher erzielen k5nnen. Auch dio 
Beschickungskanale sind uber k doppelt gedeckt; die 
innere Decke k ' besteht aus feuorfesten. dio iiufiere k2 
aus gewohnlichen Ziegeln. Zwischen beiden ist der 
Luftraum k:!. Die Gase steigen in den Beschickungs- 
kanalen auf und verlassen den Ofen durch die Schorn- 
steine 1 mit Rogelungsklappon m. Die eigentliche 
Gicht n ist durch Ziehturen o geschlossen. p sind Tische 
fiir das zuzufuhrende Erz, bei q liegt die Absticholfnung 
fur das Metali, bei r diejenige fiir die Schlacke. s, s1 
ist ein Kuhlrohr mit Graphitmantel, um Formandernngcn 
des Ofens zu verhindern.M) Die Neigung des Be- 
schickungsrohres muC dem lleibungswiderstand dos 
Gutes angepaBt sein83), damit das Gut gloichmaOig 
und ohne Stauung fortschreitet.

S') Y gl. D . R. P . 163 670, vora 9. 3. 04; Jahrg. 1905, 
S. 1424 dsr. Ztschr.

S3) Y gl. D . li. P . 163 669 vom 9. 3. 0 4 ; Jahrg. 1905, 
S. 1363 dsr. Ztschr.

83j Y gl. auch Osterr. Pat. 2 1 0 6 8  yom 1. 4. 05; Jahrg. 1906,
S. 162 dsr. Ztschr,
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Bei dem Ofen von T. S. A n d e r s o n 84), der auch 
fiir Eisensandc und zur Erzeugung anderer Metalle und 
Legierungen biauclibar sein soli, geht (Fig. -12) das in 
einen Trichter f eingefullte Kohmateriat in zwei ge-

F ig . 42.

neigten Eaniilen g 1 und g 2 zu zwei durcli Deckel j 
abgesclilossenen Schmelzlocliein a 1 und a2, wo es 
der Ein wirkung des Liehtbogens zwischen den Elekt
roden i 1 und i2 ausgeSotzt wird; Der Strom, der in 
der Richtung des geringsten Widorstandes ent- 
lang geht, wiirdo nun, uiffirstutzt durch das nieder- 
geliende Rohmaterial einen Lichtbogen nach der Aus- 
kleidung r hin bilden. Doch wird dies durch Elektro- 
magnete k 1 und k2 verhindert, durch wolche die Bogen 
geregelt werdon, sodaB der Strom von den Elektroden 
durcli den Luftraum . und Herd geht und zu seiner 
Quelle durcli einen Dralit, der mit dcm unteren Teil 
des Ofetiloches e yerbunden ist, zuruckkehrt. Eine 
Hilfselektrode m befindet sich unmittelbar iiber dem 
Ofenloch. Die Elektroden i 1 und i2 sind mit Manteln n 
yersehen, die durch Rohre o Kuhlwasser vom Bottich p 
erhalten; q sind AuslaGrohren. Das Metali wird durcli d, 
die Schlacke durch c abgelassen.

Der Ofen von G. H. Benjam in85) besteht aus vier 
Kammern, einer zum Kalzinieren, einer zum Reditzieren, 
einer fur die elektrische Bohandlung und einem Sammel- 
raume. Nach Fig. 43 wird das Erz vom Trichter o 
mittels Knihlarm f durch die Kamrner a befórdert, wo 
es durch die Warnie aus den unteren Ileizkammern 
kalziniert wird. Es fallt dann in den Reduktionsraum b, 
in den durch die Brenner h Kohlenwasserstoffe stromen. 
Aus Trichter i werden Kalk, Kohlenstoff oder andere

Brit. Pat. 6001/1905; The Jin?. Tim es 1906, S. 216.
85J Amer. P at. 803 187 vom 27. 4. 03.

FliiBmittel oder Metalle eiugegeben. Die Materialien 
fallen auf den Herd der Reduktionskammer b und gehen 
YÓn dort nach genugender Erhitzungnach dem elektrischen 
Reaktionsraume c. Er ist in vier Kanale geteilt, in denen

F ig . '13.

entgegengesetzte Elektroden k angeorduet sind. Es 
soli nicht nur die Hitzo der Bogen, sondern auch 
Elektrolyse wirken, wobei Kalk, Kohle oder die 
entwiekelten Gase Elektrolyt sind (?). AuBerdem sollen 
die elektrischen Felder mechanisęh, besonders bei Wechsel- 
strom oder pulsierendem Strome, so wirken, daB das 
fallende Metali bewegt und geraume Zeit in den Bogen 
gehalten wird. In die Kammer c werden durch den 
Trichter m und die sich drehende Trommel 1 FluB- 
mittel, Erze oder andere Stoffe eingefuhrt und durch 
die um die Trommel streichenden Ofengase erliitzt, 
Solche Materialien konnen auch in lioch erhitztem 
und fein verteiltem Zustande durch den Trichter n 
eingefuhrt werden. Sie werden dann in Kammer c 
mittels Geblases o durch die lioch erliitzten Rohren p 
und durch Ollnungen q aufwiirts gedriickt. Aus dem 
Raume c fallt die Beschickung in die Oxydationskammer d 
mit den Kolilenwasserstoffbrennern t. Das Metali wird 
durcli u, die Schlacke durch w abgestochen.

Bei dem Ofen von R. Raddatz86) sind die Elek
troden beweglieh und stehen in stumpfem Winkel żu- 
eińander. Ihre Endeh haben Kappen aus hocli feuer- 
bestandigen Stoffen. Das Materiał wird von dem Be- 
schickungStrichter durch einen endlosen Riemon in die 
Nahe der Elektroden gefiihrt. Der Bogen wird durch 
einen Elektromagneten auf die Beschickung abgelenkt, 
Dasselbe wird mit einem durch den Deckel eingefuhrten 
Strom Luft, Gas, Ol oder Dampf erreicht. Diuser kann 
auch feste Stoffe mit sich fuhren, um eine siclierere 
Bildung und groBere Bestiindigkeit des Bogens zu

86)  Amer. Pat. 775 282 vom 23. 6. 1899.
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erreichcn und um eine weitere Entfernung der Elek- 
troden zu ermóglichen. Das Abbrennen wird durch 
selbsttatige Regelung der Elektroden ausgeglichen. 
Dio Beschickung erfolgt iu dicker Scliiclit, damit der 
untere nicht gesclnnolzene Teil den Herd vor der 
unmaBigen Hitze schufot. Gloicli- oder Wechselstrom 
ist yerwendbar. Im ersteren Palle wird das Materiał 
von der negativen Elektrodo aus eingegeben, damit die 
heifiere positive die Schmelzung vollenden kann.

Durch ein miichtiges magnetisches Feld wird der 
elektrische Bogen nach der Konstruktion von K ristian  
Bi rke land und Samuel E yde87) in einer engen 
und hohen Kammer derart ausgebreitet, dafi er sie 
anniihernd yollstiindig erfullt. Die RohstoiTe werden 
gepulvert und, wenn nOtig, mit Kohle gemengt oder 
in Barren- oder Brikettform eingefuhrt. Im Schacht 
kann Luft (wenn der Ofen zur Osydation oder zum 
Rosten dienen soli) oder ein reduzierendes oder inertes 
Gas sein. Ein Ausfuhrungsbeispiel zeigt Fig. 44 in

die Kraftlinien moglichst weit von der Mitte des Ofens 
nacli aitfion zu lenken. Trotzdem die Eleklromagnete

Fig. -14.

Vorderansicht, Fig. 45 im senkrechten Schnitt. Der 
Ofen besteht aus den fouerfesten isolierenden Wanden 
ą, b, c, d und dem Dach e. Durch die Endwiinde c, d 
gehen die beiden beweglichen Elektroden f und g, die 
zur Gaseinfiihrung hohl sein konnen. Der Raum 
zwischen ihren Spitzen liegt in der Vcrbindungslinie 
der Pole li und i senkrechter Elektromagnete j, k, 1, 
dic strahlig geordnete Eisenbiindel m n haben, um

8I) Brit. Pat. 20 003 vom 16. 9 .0 4 ;  P ńor ita t vom 19. 9. 03;
Franz. P at. 345 969; L’Ind. ólectro-cliini, 1905, Bd. 9, S. 39;  
Ara®i'. P at. 8 0 2 6 2 0  yom ]. 9. 04.

Fig. 45.

grofi sind, ist die zur Aufrechterhaltung des Magnetis- 
mus notige Spannung nur klein. Ein 30 bis 40 KW- 
Ofen braucht fur die Elektomagnete 0,4 KW. Durch 
die Yorrichtung o wird die pulvrige Beschickung iu 
dunnem, gleichm&Bigem Strom eingegeben. Unten am 
Ofen sind zu jeder Seite des Magnetjochs k Auslasse p 
und Kanale q fur den Abzug der entwickelten Gase 
angebracht. Die festen Teile fallen durch geneigte 
Schachte r in eine Sammelkammer s. Man kann dic 
Elektroden auch senkrecht anbringen und die Beschickung 
von oben um sie herum aufgeben. Da die Materialien 
gleichsam in Suspension einen langen Weg zurucklegen, 
soli der Nutzeffekt der Ofen viel grofier ais der anderer 
sein. Man kann ferner bequemer den Gang des Prozesscs 
und die Einfuhrung des Gases regeln. Letzteres lafit 
sich auch durch mitaufgegebene feste Korper erzeugen.

Bogenofen will Enrique A. Touceda88) durch eine 
Dynamo betreiben, dereu zugehorige Dampfmaschine 
durch die aus Flammofen ohne Regenerativanlage sonst 
nutzlos in den Scliornstein gehenden Witrmeeinheitcn 
geheizt wird. (Fortsetzung folgt.)

g3J Amer. Pat. 823 560 nnd 823 561 vom 28. 1. 05.
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Unilang der YcrpilicLtung des Arlicilgebcri?} iiber das Einkommen seiner Angestellten und
Arbeiter Auskunft zu erteilen.

(§ 23 der Eiakommonsteuor-Novelle vam 19. Juni 1906).
Yon Regiorungsassessor Dr. B o d e n s t e i u ,  Essen (Ruhr).

Dio Yeranlagung zur Einkommensteuer erfolgt in 
diesem Jahre zum ersten Małe in der yeriłnderten
Form, wio sie durch die Novelle zum Einkommeu- 
steuergesetz vom 19. Juni d. J. vorgeschrieben ist. 
Eine einsclmeidende Neuerung besteht darin, daB auf 
Grund des § 23 der Arbeitgeber yerpflichtet ist, der 
mit der Aufnahme des Personenstandes betrauten Behijrdc 
iiber das Einkommen seiner Angestellten und Arbeiter, 
soweit es den Betrag von jiihrlich 3000 Jt nicht iiber- 
steigt, aufVerlangen binrien einer Frist von mindestens 
zwei Woclien Auskunft zu erteilen. Bisher wurden diese 
Steuorpflichtigen bis zu 3000 Jl wesentlich yeranlagt 
auf Grund der Angaben, die bei der Personenstands- 
aufnahme in den sogenannten Hauslisten gesammelt 
wurden. Diese Angaben waren naturgemiifi mehr oder 
weniger mangelhaft, weil fur die groGe Zahl der Steuer- 
pflichtigen, namentlich aus den arbeitenden Klassen, 
die individuellen Verhiłltnisse nicht so bekannt waren, 
wie es fiir eine ordnungsmaBige Veranlagung notwendig 
ist. Dies hatte naturgemaC zur Folgę, dafi das von 
der Voreinschatzungskommission angenommene und 
festgestellte Einkommen mit dem wirklichen haufig 
nicht iibereinstimmte. Allein in einem der letzten 
Jahre waren von Steuerpflichtigen mit weniger ais 
3000 Jl Einkommen rund 320000 Borufungen ein- 
gelegt worden, wovon schon die Berufungskommission, 
nicht etwa das Obeiwerwaltungsgericht, etwa 70 — 80 pCt 
auf Grund der nunmehr veranstalteten tatsachlichen 
Ermittlungen fiir gereclitfertigt liielt. Diese groBe 
Zahl riihrte, wie bei den Yerhandlungen im Landtag 
von dem Generalsteuerdirektor ausgefiihrt wurde, zum 
weit uberwiegenden Teile aus dem Kreise der arbeitenden 
Klassen, namentlich der Industriebezirke ber.

Die jetzigen Bestimmungen des § 23, die dem 
sachsischen Einkommensteuergesetz entlelmt sind und 
auf Antrag eines Kommissionsmitgliedes in das Ge- 
setz ubernommen wurden, sollen diesem Ubelstande 
abhelfen und eine gleichmiiBige und gerechte Veran- 
lagung der Steuerpflichtigen herbeifuhren. Wenn auch 
nach dem Wortlaut der Bestimmungen iiber die Ver- 
pflichtung des Arbeitgebers, Auskunft uber das Ein
kommen zu erteilen, kein Zweifel bestand und niclit be- 
stehen konnte, so gitigen doch die Ansicbten daruber weit 
auseinander, in welcher Form dieser Yerpflichtung vom 
Arbeitgeber zu geniigen und welche Anforderungen 
die Behorde zu stellen berechtigt sei. In der Tages- 
presse sind diese Yerhaltnisse in der letzten Zeit wieder- 
holt Gegenstand von Erorterungen gewesen, wobei auf 
die rerschiedene Art der Handhabung der Bestimmungen 
seitens der Behorden hingewiesen wurde.

Uberwiegend neigten die Steuerbehorden der Auf- 
fassung zu, daB der Arbeitgeber fur alle seine Angestell
ten mit einem Einkommen unter 3000 Jl die Angaben 
in einer von ihm aufzustellenden Listę einzureichen 
habe, oline daB es erforderlich sei, dem Arbeitgeber 
dio Personen zu nennen, iiber dereń Einkommen Aus
kunft gewunscht wird. Einige Veranlagungsbehorden 
hatten bei ihrer Aufforderung Formulare iibersandt., 
dereń Ausfullung fiir Werke mit mehreren Tausond 
Arbeitern innerhalb einer kaum mehr ais 14tagigen 
Frist geradezu eine (Inmogliehkeit bedeutete. Wenn 
in solchen Formularen ganz ausfiihrliche Einzelangaben 
gefordert wurden uber die Zusammensetzung des Ein
kommens an Gehalt oder Lohn, Mietsentschiidigung, 
Pramien, Tantiemen, Gratifikationeu, Naturalbeziigen, 
sowie uber Abzuge von Beitriigen fur die verschiedensten 
Versiclierungskassen, so konnte man es den Werken 
angesichts einer solchen Verkennung der tatsachlichen 
Schwierigkeiten nicht veriibeln, wenn sie gegen dieso 
Art der Ausfuhrung der erwahnten gesetzlichen Bestim
mungen Bedenken liegten und Zweifel laut werden 
lieBen, ob es mit dem Zweck dieser Bestimmungen 
vereinbar sei, derartige umfangreiclie, miihevolle sta- 
tistische Erhebungen anzustellen. Nicht mit Unrecht 
wurde auf den Wortlaut des Gesetzes hingewiesen, der 
es immerhin sehr zweifelhaft laBt, ob aus ihm iiber- 
haupt eine Verpflichtung, nicht etwa nur zum Aus- 
fiillen, sondern auch zum Aufstellen der ganzen Listę 
seitens des Arbeitgebers begrundet werden kann.

In der gewiB anerkennenswerten Absicht, dem 
Arbeitgeber moglichst Jfiihe zu ersparen, war vereinzolt 
von den Behorden der Vorschlag gemacht wordon, 
einem Steuerbeamten die Lohnlisten auf den Werken 
selbst oder an anderer Stelle rorzulegen. Praktische 
Gesichtspunkteliefien es jedoch zweckmaBiger ersclieiuen, 
diesen Weg nicht einzuschlagen. In den Lohnlisten 
wird sich ein Beamter der Steuerbeli5rde ohne Anlei- 
tung des betreffenden Rechnungsbeamten doch schwerlicb 
zurecht finden, sodaB dem letzteren keine Arbeit er- 
spart wird, vielmehr die Verpflichtung erwachst, die 
ganze Zeit dem Einsicht nehmenden Steuerbeamten zur 
Verfiigung zu stehen.

Wenn ferner in einigen wenigen Fallen die Yeran- 
lagungsbehordon glaubten, sich darauf beschrauken zu 
konnen, von einer Reihe namhaft gemachter Arbeiter- 
Kategorien die Durchschnittslohnsatze in einem an- 
gegebenen Zeitraum zu rerlangen, so sprach gegen dieses 
Verfabren der Zweck des Gesetzes, das ja gerade dieses 
fruhere Verfahren ausschlieBen und durch die Angabe 
jedes einzelnen Einkommens zu einer gerechten, mog-
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lichsfc jedc Schatzung ausschliefienden Yeranlagung 
kommen will. Die ais Obelstand ompfundenen zahl- 
reichen Berufungen wurden liierbei kaum eine erheb- 
liche Minderung erfahren.

Eine erfreulichc Kliirung auf diesem Gebiet hat eine 
kurzlich in Dusseldorf stattgehabto, von den Regierungs- 
priiśidonten von Arnsberg und Dusseldorf anberaumte 
gemeinsame Besprechung der Regierungsbehórden mit 
Yertretern der industriellen Werke gebracht, dereń
Endergebnis bereits durcli die Presse in summarischer 
Zusammen fassung bekannt gegeben worden ist. Die 
naehfolgenden Ausfuhrungeu stutzen sich auf die dort 
getrofifenen Feststellungen, dereń Erlauterung sie ab- 
zugebein bestimmt sind.

Die Frage, ob der Wortlaut des Gesetzes eine
Handhabe dafur bietet, dem Arbeitgeber die Ver- 
pflichtung zur Aufstellung der ganzen Listę auf-
zuerlegen, oder ob yielmehr die YeranlagungsbehOrde
unter Vorlage einer Listę mitBezeiclmung der betreffenden 
Arbeiter lediglich die Eintragung des Einkommens zu 
verlangen berechtigt ist, soli hier nicht untersucht 
werden. Wenn auch der Finanzminister, der dem 
Zentralverbande deutscher Industrieller anfanglich er- 
kliirt hatte, keine Entscheidung treffen zu wollen, kurz 
darauf in einer Antwort auf die Eingabe der Diissol- 
dorfer Handelskammer das Vorliegen einer Verpflichtung 
des Arbeitgebers zum Aufstellen der Listen bejaht hat, 
so durfte damit noch keine authentische Feststellung 
getroflen sein, die in letzter Linie den richterlichen 
Behorden bei Entscheidung iiber eine erfolgte Straf- 
festsetzung obliegt. Der Minister kann wohl Aus- 
ftihrungs-Anweisungen erlassen, soweit sie auf dem un- 
bestrittenen Boden des Gesetzes stehen; eine Auslegung 
mit Gesetzeskraft wurde seine Kompetenz iiberschreiten.

Soweit die industriellen GroBbetriebe in Betracht 
kommen, wird allerdings wohl kaum auf eine 
solche Entscheidung Wert gelegt worden, da sich die 
Uberzeugung Bahn gebrochen hat, daB mit einer 
Vorlage der Listen scitens der Stouerbehórde den 
industriellen Werken kaum eine Arbeitserleichterung zu- 
teil wurde. Es wird yielfach das Gegenteil behauptet. 
Die Steuerlisten der Behorden sind nach ganz anderen 
Grundsatzen ais die Werkslisten aufgestellt; sie enthalten 
die Steuerpflichtigen nach StraBen, Hausergruppen, Be- 
zirken geordnet, sodaB leicht das Mehrfuche an Arbeit 
entstunde, wenn die Werke genotigt waren, diese 
Steuerlisten Name fur Name mit den Werkslisten zu 
Yergleichen, um so die betreffenden Arbeiter ausfindig 
zu maclien. ZweckmiiBiger und weniger muhevoll ist 
es daher ohne Frage, wenn die Werke ihre Arbeiter- 
listen. die nach der Markennummer oder sonstigen 
Grundsatzen geordnet sind, zur Grundlage nehmen 
und eine Abschrift dayon mit den noch erforder- 
lichen Angaben der Behorde einreichen. Diese

haben , wic seitens dor Regicrungsbehorden an- ■ 
erkannt wurde, nur diejenigen Punkte zu umfassen, 
dio zur Erfullung des oben erwahnten Zwecks dieser 
Listen, uber das tatsiichliche Einkommen Auskunft zu 
geben, erforderlich sind.

Erwunscht, niclit gesetzlicli notwendig ist die Angabo 
der Wohnung des Arbeiters. Gerade die Erforschung 
der Wohnung hat bei den groBen Werken yielfach 
Bedenken heiworgerufen, da wohl die Wohnung bei der 
Anlegung des Arbeiters bekannt ist, bei einemWohnungs- 
wechsel aber nicht mitgeteilt zu werden pflegt. Die 
Erforschung der Wohnung, auch wenn sie zur Erfullung 
des Zwecks einer gcsetzlichen Bestimmung dient, 
mocliten die Werke gern yermieden sehen. Eine Yer- 
pflichtung der Werke, die Wohnung zu orforschcn, 
wurde aucli ausdrucklich verneint. In den Fallen, 
in denen die Wohnung eines Arbeiters bekannt ist, 
kann man wohl voraussetzen, daB 'sie aufgenommcn 
wird. Ist sie nicht bekannt, undsieht der Arbeitgeber 
aus besonderen Grunden davon ab, die Wohnung zu 
erforschen, so soli es geniigen, dio Arbeiterlisten dor 
Betriebsgemeinde, d. h. der Gemeinde, in dereń Bezirk 
die Betriebstutte liegt, einzureichen. Der Wolmsitz- 
gemeinde bleibt es iiberlassen, sich mit der Betriebs
gemeinde ins Benehmen zu setzen oder auf andere 
Weise die zu ihrer Gemeinde gehdrenden Arbeiter zu 
ermitteln, um sieli danach unter Vorlage einer Listo 
mit Angabc der betrefTenden Arbeiter an das Werk 
mit dem Ersuclien um Eintragung des Einkommens 
zu wenden. In kleineren Gemeinden wissen ja oline- 
dies die Behorden wohl durchweg, boi weichen aus - 
wiirtigen Firmen die Arbeiter tatig sind.

Fur, den Bergbau speziell liegen dio Vcrh;iltnisse 
wesentlich einfacher; da regelmaBig am 1. Mai. und
1. November fiir Zwecke der Kuappschaft die A^oliming 
der samtlichen Bergleute festgestellt werden muB, ist 
die Wohnung gerade jetzt bei der erstmaligen Auf
stellung der Listę bekannt; den Bergwerken wird es 
daher nicht schwer fallen, die Listen entsprechend aus- 
zufullen.

Wenn auch nach den obenerwabuteu, in der Besprechung 
festgelegten Leitsatzen fiir die Zechenver\valtungen eine 
Verpfl ichtung niclit besteht, einer anderen ais der 
Betriebsgemeinde die Nach weisungen iiber dasEinkommen 
einzureichen, so darf doch wohl angenommen werden, 
daB das Entgegenkommen der Werke don Gemeinden 
gegeniiber so weit geht, ihnen auch, oline dafi eino 
Verpflichtung vorliegt, diese Listen zu iibersenden. Es 
wird kaum eino grSBere Arbeit yęrursachen, statt dio 
samtlichen Arbeiter in eine Listę aufzunehmen, jeder 
Wolmsitzgemeinde die ihr zukommenden Arbeiter unter 
Angabe des Einkommens zu benennen, wodurch Riick- 
fragen yermieden werdon, dereń Erledigung jedenfalls 
noch zeitraubender sein wird.
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In dor Besprechung wurden au fiordem bemerkens- 
werto Feststellungen iiber die Form getroffen, in der 
die Lohnnachweisungen aufzuslellen siud. Wenn Yer
schiedene Behorden Auskunft iiber nahezu 18 Punkte 
verlang| liaben, so bietet das Gesetz, wie ausdrucklich 
anerkannt wurde, nicht die geringste Handliabe fflr 
eiu solches Yorgehen. Im einzelnen sei folgendes heryor- 
gelioben:

1. Es istunzul&ssig, dioKrankengeldbezugozumsteuer- 
pflichtigen Einkommen zu reehnen. Dies ergibt 
sich schon aus den Bestimmungen des Gesetzes. 
(S 5, Nr. 6 der Einkommensteuer-Novelle.)

2. Eine Angabe des Einkommens kann nur fiir die- 
jenigen Personen verlangt werden, die bei Abschlufi 
der Listę, z B. am 30. September, auf deui Werke 
beschaftigt sind, sodafi das Einkommen solcher 
Arbeiter und Angestellten, dereń Beschiiftigung 
zwar in das Kalenderjahr fallt, aber nicht bis zum 
30. September dauerte, nicht nachgewiesen zu 
werden braucht.

3. Sind die Arbeiter erst nach dem 1. Januar ein- 
getreten, so ist anzugeben, seit wann der Arbeiter 
i n Diensten des Werkes steht.

4. Diejenigen Personen, dereń Einkommen 900 JL 
jahrlich nicht erreicht, sind in der Listę nicht 
aufzufuhren.

5. Eine eingehende Spozifizierung des Lolines kann 
nicht verlangt werden. Es genugt, den Lohn in 
einer Summę anzugeben, entweder ais Nottolohn 
oder ais Bruttolohn, iu letzterem Falle unter 
summari  sch er Bezeichnung der Abziige.

6. Eine Schatzung des fur das letzte Yierteljahr zu er- 
wartenden Einkommens kann nicht gefordert werden; 
dic Yornahme dieser Schatzung muB der Behorde 
iiberlassen bleiben. Beziiglich der mit festem Ge- 
halt Angestellten, welche weniger ais 3000 JC 
jahrlich beziehen, wird es sich empfehlen, das 
Gelialt fur das ganze Jahr anzugeben.

7. Eine Schatzung freier Wohnung und sonstiger 
Naturalbeziigekannnicht verlangt werden; es genugt 
dic Angabe der Tatsache, daB der betrefTende 
Angestellte freie Wohnung und dergl. hat. Bei 
den Arbeitern kommt dieser Punkt wohl nicht in 
Frage, da die Wohnung nicht unentgeltlich gestellt, 
sondern zu einem wenn auch geringeren Mietspreise 
iiberlassen wird.

8. Es ist nicht erforderlich, die Berufsart des Ar- 
beiters (Hauer, Schlepper usw.) anzugeben.

In den Listen sind hiernach nur folgende Angaben 
zu machen:

1. Yor- und Zuname des Arbeiters,
2. Netto- oder Brutto-Lohn in einer Summę,
3. Zeitpunkt des Eintritts des Arbeiters,
4. Wohnung des Arbeiters, soweit sie bekannt ist.

Weiter wurde in der Besprechung auch anerkannt, 
dafi die von den Steuerbehorden gestellte Frist jetzt 
bei der erstmaligen Aufstellung der Listen vicl 
zu kurz bemessen sei. Es ist eine Unmoglichkeit, in
14 Tagen derartig umfangreiche Listen aufzustellen, 
zumal fur jeden einzelnen Mann zuvor eine besondere 
Zusammenrechnung des Lolines der yerschiedenen 
Monate erfolgen muB. Die in Betracht kommenden 
Steuerbehorden sind daher mit entspreehender Anweisiing 
yersehen worden, durch eino reichlich bemessene Frist 
die Aufstellung der Listen zu fordern. Es wurde mit 
Recht mehrfach darauf hingewiesen, dafi der normalc 
Betrieb und die Ausldhimng der Arbeiter unter der 
Aufstellung der Listen keineswegs leiden durfe. So 
sind im Bergbau in den ersten zwoi Woclien des Monats 
die Rechnungsbeamten Yollstandig mit der Aufstellung 
der Lolmlisten beschaftigt, sodafi fiir dio Anfertigung 
der Einkommen - Nachweisungen fiir die Zwecke der 
Steuerbehorden kaum Zeit zu eriibrigen sein wird. Die 
reichliche Frist, die den industriellen Worken zur 
Aufstellung der geforderten Nachweisungen gelasson 
wird, kommt uberdies auch den Behorden selbst zugute, 
da durch genau aufgestellte Listen weitere Kuckfragen 
yermieden werden.

Die yorslehenden Ausfuhrungen beziehen sich in 
der Hauptsachc auf die erstmalige Aufstellung der Listen, 
die naturgemafi besondere Schwierigkeiten mit sich 
bringt. Im Laufe der Zeit werden sich im Wege von 
Yoreinbarungen besondere Arten des Verfahrens heraus- 
bilden, die eine noch zweckmilBigere Gestaltung der 
Nachweisungen iiber das Einkommen erzielen mogen. 
Teilweise ist mit grofien Werken auch schon jetzt das 
libereinkommen getroffen worden, die Angaben nicht 
in Listen niederzulegen, sondern auf Karten, die fur 
jeden Arbeiter besonders angelegt werden, zu yerzeichnen 
und jahrlich das Einkommen nachzutragen. Ob fur 
alle Falle dieses Kartensystem praktisch ist, wird die 
Erfahrung lehren. Angesichts des grofien Arbeiter- 
wechsels im rheinisch-wesifa.ischen industriegebiet ist 
es allerdings hochst zweifelhaft, ob nach Jahresfrist 
yon demselben Arbeitgeber noch auf viele dieser Karten 
zuriickgegritfen werden kann.

Eine Erleichterung bei der jahrlichen Aufstellung 
der Nachweisungen wird auf einigen Werken auch da
durch zu erreichen rersucht, dafi fur jeden Arbeiter 
yom Beginn des Jahres an die monatlichen Lohn- 
summen auf einer besonderen Karto yerzeiclmet werden, 
um dadurch die Zusammenrechnung der monatlichen 
Einkunfte zur Gewinnung des Gesamteinkommens zu 
yereinfachen.

Es hat yielfach Bedenken erregt, daB bereits jetzt 
uber das Einkommen der Arbeiter und Angestellten 
eine Auskunft yerlangt wird, dic sich doch nur auf 
einen wenn auch den groBten Teil des Kalenderjahres 
erstrecken kann. Der mit dem Einkommensteuergesetz
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in seiner neuen Fassung verfolgle Zweck, die Yeran- 
lagung der gegen Lohn oder Gehalt besehiiftigten 
Personen genau und einwandfrei zu gestalten, wird in 
yollem Umfange bei einem Verfahren nicht erreicht, 
das lediglich die VerdienstzilTern der ersten 9 oder 10 
Monate des Kalenderjahres zur Grundlage der Yeran- 
lagung fur das nachste Steueijahr nimmt. Wenn die 
letzten zwei bis drei Monate des- Jahres auBer acht 
bleiben, in denen die Erk&ltungskrankheiten unter 
den Bergarbeitern zuzunelimen ptiegen, anderseits aber 
erfahrungsgemaB fast alle Arbeiter durchweg mehr 
yerdienen ais im Fruhjahr und in den Sommermonaten, 
so wird in vielen Fallen eine zutreflende Yeranlagung 
sehr in Frage gestellt, sodaB das Eingehen einer 
groBen Anzahl von Berufungen und damit liistiger 
Ruckfragęn der Steuerbehorden beim Arbeit ;eber zu 
besorgen ist.

Die von der Steuerbehorde beabsichtigte Schiitzung 
des Einkommens der letzten 2 oder 3 Monate wird, 
ganz abgesehen davon, dafi sie dem Sinne des Gesetzes 
nicht voll gerecht wird, kaum einen entsprechenden 
brauchbaren Ersatz zu bieten ycrmogen; jedenfalls 
durfte es mehr in der Intention des Gesetzes liegen, 
wenn die vom Arbeitgeber uber die ganzen 12 Monate 
des in Frage kommenden Kalenderjahres gemachten 
Angaben der Veranlagung zugrunde gelegt werden, da 
nur hierdurch die unbedingt zuverlassige Grundlage 
fflr die Besteuerung geschaffen wird. Den yon einigen 
Gesellschaften gegcbenen Anregungen, diesen Un- 
stimmigkeiten abzuhelfen, konnte von den Yeran- 
lagungsbehorden nicht cntsprochen werden, da nach 
den bestehenden Yorschriften spiitestens bis zum

G c s e h itfts h e r lc h t d e r  H n r p c n c r

Von groBon Storungen, wio sio das Yorjahr durch den 
Arbcitorstreik brachtc, blieb das verflossene Goschaftsjahr 
zwar yorschont, aber der Wagonmangol, der im Herbst 
bogami uud sich his in den Sommer hinein fortsotzte, so
wio der fiihlbare Mangel an Arbeitern wirkten sehr stSrend 
auf den Betrieb ein, sodaB sowolil auf unseren wie auf 
allen im Kohlen-Syndikat yereinigten Zechen nicht annaliernd 
die beabsichtigte FOrderziff<-r erreicht werden konnte, welche 
zur Bofriedignng dos Bodarfos nfitig gowesen ware,

Die B c te ilig u n g sz iffe r unserer Gesellschaft betrug 
zu Ende des Geschaftsjahres, 30. Juni 1906: bei Kohlen 
7 540 000 t, bei Koks 1 711200 t, bei Briketts 179 880 t. 
Dio Netto-Yerkaufspreiso fur Kohlen zeigen eine ErmaBigung 
von 0,7 pCt gegen das Yorjahr, fiir Koks eine solche von 
1 pCt und fur Briketts eine solche yon 8 '/- pCt. Dio 
Gesamt-  KohlenfCrderung unserer Zechen betrug 
6 571 115 t, der Bestand am 30. Juni 1905 belief sich 
auf 14 641 t, zusammen 6 585 756 t. Es gelangten davou 
zum Verkauf 4 351 269 t, zur Koksbereitung 1 871 956 t, 
zur Brikettbeieitung 155 560 t, zum Selbstverbrauch 
195 847 t, so dafi ais Bestand yerbliehen 11 124 t.

8. Dezembor die Einkommen dor Steuorpllićhtigen 
von den Voreinschatzungskommissionen gepruft und den 
Yeranlagungs-Kommissionen abgeliefert sein mussen.

ImTnteresse sowohl der Voreinschiitzungskommission 
ais auch der Yeranlagungsbehorde durfte os jedoch 
liegen, wenn fflr die Zukunft eine Anderung dahin ge- 
troffen wird, daB die Einreichung der Listen nicht iu 
den letzten Monaten des laufenden Jahres, sondern 
etwa erst im Januar oder Februar des folgenden 
Jahres erfolgt; denn zu letzterem Zeitpunkt steht 
unziyeifelhaft das Einkommen aller der Arbeiter- 
und der unteren Beamtenklasse angehorenden Steuer- 
pflichtigen fest, sodaB Reklamationen uberhaupt 
nicht oder nur in versch\vindender Anzahl vor- 
kommen konnen. Fur die Behorde wurdo uberhaupt 
keine weitere Arbeit mehr bestehen, ais aus den Listen 
der Arbeitgeber die festgestellten Ziltern in die Steuer- 
listen zu ubertragen und dann die Steuerzettel auszu- 
fullen. Gerade um dem Hauptzweck des Gesetzes, eine 
gerechte und einwandfreie Veranlagung zu erzielen, 
nachzukommen, durfte es wohl angebracht sein, eine 
Anweisung ins Auge zu fassen, daB in Zukunft von 
einer Voreinschfitzung yon Personen aus dem Arbeiter- 
stande uberhaupt abgesehen und die Feststellung des 
Einkommens dieser Steuerpllichtigen erst nach Ablauf 
des Kalenderjahres yorgenommen wird, wodurch allen 
Bjteiligten in erhebliehem MaBe godient wilre. Der 
Behorde bliebe dio Arbeit der Schiitzung erspart, den 
Arbeitern das Einlegen yon Berufungen und den 
Arbeitgebern dio damit yerbundene Erledigung zahl- 
reicher Ruckfragęn.

Bergbau-Aktien-CJescllsclinft fiir 1905/190G.
(Im Auszuge.)

Dio hergestellto Menge K o k s  betrug 1 502 502 t, 
dio Brikettorzeugung stellto sich auf 166 624 t, der 
Selbst  ve rbrauch berechuete sich auf 2,98 pCt dor 
Forderung. Die Arbei ts lOl ino waren im Durchschnitt 
•3,38 pCt hóhor ais im Yorjahre. Dio Gosamtzahl der 
Bolegschaf ton aller Zechen betrug im Jahresdurchsehnitt
25 065 Mann (24 798 im Yorjahr), die Arbeitsloistung
0,913 t (0,867 im Yorjahr), der durchsclmittlicho Arboits- 
lohn 4,28 JO netto pro Mann und Schicht (4,14 im Yorjahr).

Es wurden yerausgaht unter anderom an Lolinon 
35 809 917,57 .//, fiir Gruhenholz 4 786 021,78 .Jt, fur 
Euhrwasser 377 396,42 JO, fiir Pferdeforderung
1 002687,49 Jt,

Dio Gewinnungskosten dor Kohlen, auf dio Notlo- 
forderung berechnet, stellten sich im Durchschnitt fftr 
alle Zechen auf 7,19 JO pro Tonne (7,35 ,/C im Yor
jahr), die Generalkosten betrngen 0,65 J l  pro Tonne 
(0,67), es borochuen sich die Selbstkosten somit auf 
7,84 JO pro Tonne (8,02). Dio Herstellungskosten fur 
Koks betrugon im Durchschnitt 1,19 JO pro Tonne 
einschl, Frachten auf Kohlen und Itoparaturen der Ófen.
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Die Herstellungskosten fiir Briketts betrugen im Durch- 
schnitt 8,84 t,fŁ pro Tonne boi einem Zusatz von 6,48 pCfc 
Brai. Dor dnrchschnittjicho 15rlós betrUg fflr Kohlen 
9,78 JL (9,85 im Yórjahr), fiir Koks 13,95 JL (14,09), 
fflr Briketts 12,97 Ji (14,12). Dio Gesamteiriiiahmen bc- 
trngon fur Kohlon 41 969 332,16 JL, fflr Koks
20 967 265,00 JL, fiir Briketts 2 818 889,05 JL, zu
sammen 65 755 486,21 JL Die Gesamtausgaben bo- 
trugon 48 217 234,36 JL. Dazu kommt oin Bruttogowinn 
der Abteilung Schiffahrt von 1 241 509,41 Jt. und oin 
sokher aus den Teerofon-Anlagen von 1 769 071,75 JL, 
soilitG sieli oin OborschuB von 20 548 833,01 JL ergibi.

TJnter Hinzurechimng des letztjahrigon RechuungsYor- 
trages und Yerschiedener Einnahmen aus Mieten, ans der 
Ziegelei usw., und nach Absetzung der Generalkosten, 
auBorgewóhnliehon Kosten und Abschreibungen erttbrigt 
oin Reingewinn von 8 649 326,97 JL. Dio Goneral- 
k ós ten stellten sich gegen das Vorjahr um 364 000 JL 
hólior, V'rvórgoi ufen durch vermehrte Zinsen auf Anleihen 
und Amortisations-Darlehen fflr den Bau von Arbeiter- 
Wdhnhansorn, durch hOheio Steuern, besonders aber durch 
Golialter, Zinsen dor Anleiho und sonstigo Unkoston der 
Gewerkschaft „Siebenplaneteir'1. Das Dar lehns-Amort i -  
sa t i ons  - Konto zum Bau von Arbei t e r -Wohn-  
hausorn erfuhr oinen Zugang von 517 000 JL, wogegen 
dio Amortisationsrato des verllossenen Jahres von 
263 589,82 JL in Abgang gebracht wurde, sodaG das 
Konto mit 7 180 957,1.0 JL zu Buche steht. Ptir 
No uan la gen wurde im verfiossenen Geschaftsjahro die 
Sumtne Ton 9 967 209,35 JL verausgabt, wovon entfallen 
auf Grundenverb 403 288,80 JL, neue Schachtanlagen 
1 450 088,55 JL, Arbeiter- und Beainten-Wohnbauser 
906 218,11 JL, sonstigo Nouanlagen 7 207 613,89 JL. 
Dieso lotztero Summo erscheint deshalb so hocli, weil 
auch im verflossonen Geschaftsjahro damit fortgefahren 
ist, die alteren Anlagen in ihren Betrieben auf die Hóhe 
der zoitlichen Anfordorungeu zn bringen, um die Leistungs- 
fahigkeit dcrselbon zu heben und die Betriebskosten zu 
drmaGigon.

Die AYurmkrankheit  unter den Bergarbeitern is t  
auch im Yerllossenen Jahre weiter bekiimpft worden. 
Dio Ausgaben fur die arztlichon Untersuchuugen, Atteste, 
Desinfektionsanlagen und Unterstutzungen an die Wurm- 
kranken und dereń Familien haben im vorigon Jahre die 
Summo von 150 260,24 J t beanspracht.

Dio Gesellschaft hatto an Abgaben zu zalilen: Berg- 
werkssteuer an den Herzog von Arenberg 145 462,59 JL, 
Staatssteuer 159 193,77 JL. Kommunalstouorn: Eiu- 
kommenstouer 444 016,66 JL, Gewerbestouern inki. be
sonderer Gemeinde-Gewerbesteuor 361 846,76 JL, Grund- 
und Gebiiudosteuer 71 321,79 JL, zus. 877 185,21 Jt, 
Beitrag zur Borggowerkscliaftskasso 33 960,75 JL, Beitrag 
zum Verein fflr die bergbaulichen Interessen 32 265,57 JL, 
Beitrag zur TJnfallgenossenschaft 1 036 247,65 Jt, 
Handelskammerbeitrag 9 891,18 t-H., Beitrag zum Dampf- 
kessel-Oberwachungs-Verein 14235,15 JL, Eichgebflhren 
732,48 _/£, Feueryersicherungspramien 44 724,97 JL.
Knappschaftsbeitrage dor Gesellschaft: a) zur Pensions- 
nnd Uiitersttitzungskasse 641 290,90 JL, t>) zur Krankon- 
kasse 569 552,77 JL, c) zur Invaliditats- und Alters- 
versicherung' 236 595,24 ^/t, zns. 3 801 338,23 JC 
Knappschaftsbeitrage der Arbeiter: a) zur Pensions- und 
Unterstutzungskasso 846 415,94 JL, b) zur Krankenkasso

741 776,65 JL, c) ztir Invaliditats- und Altersvorsicherung 
236 581,92 JL, zns. 5 626 112,71 Jl.

Der Boitrag fflr die Lebeńs- und Altersvcrsichi>rung 
der Beamten, welcher 50 pCt der Pralnie betragt, er- 
forderte die Summo von 90 719,17 J t , wahrend dio 
Pramie fiir allgemoiue Bnfalhersicherung der Beamten 
(auCer der borufspflichtigen Yorsicborung) mit 20 191,07 JL 
von dor Gesellschaft allein getragen wurde. Die freie 
arztliche Boliaudlung der Familienangehórigen der ganzen 
Belegschaft sowie der Beamten erfórderto die Summę von' 
111 677,3-3 JL.

Die Zahl dor oigenen Beamten-  uud Arbei tor -  
Woliuhauser dor Gesellschaft vermehrte sich auf 1103, 
welclio 545 Beamten- und 3514 Arbeiterwohmiugen ent
halten: Die Bauvorschusso an Arbeiter zum Bau von
oigenen Hausern betragen 621 700 JL. Der cmpfiudlicho 
Mangel an Arbeitern gibt Yeranlassung, die Zahl der 
Wolitiungen bei den haupts5chlicli notleidomlen Zechen 
zu erhóhen; auch die Lóhno haben in den lotzten 
Monaten oine erhebliche Steigorung erfahren, sodaB dio 
giinstigo Entwicklung unserer Zechen durch dieso Um- 
stiindo eine Unterbrechung erloidet und dio Selbstkosten 
wesentlich steigon werden, wahrend eino Erhohung der 
Verkaufspreise erst mit der neuen AbschluBzeit im April 
nachsten Jahres móglich ist.

Abtei lung Schi f fahr t .  Der Wasserstaml auf dem 
Bhein war wahrend des Geschaftsjahres gflnstig, mit Aus- 
nahnie dos Monats Milrz, in dem die Schiffahrt nnd der 
Yorladebetrieb durch Hochwasser stark beeintrachtigt 
wurden. In den Monaten April, Mai und Juni wirkten 
die unzureicheiiden Kohlenzufuliren nach den Rheińhafen 
schadigend auf don Gesamtbotrieb. Ein Teil unserer 
Schleppdampfer und Kalino muGte infolgedesson ohne Bo- 
schaftiguug in Ruhrort liegen, wodurch groBe Geld- 
Yerlusto und Unzufriedenheit bei dem Schitfs- und Yer- 
ladepersonal entstanden. Mit unsern 9 Schleppdampfern 
wurden befórdert: 1. fflr eigene Rechnung in eigenon
Kahnen 344 027,50 t, iu fremden Kahnen 49 177,50 t,
2. fur fremdc Rochnmig in oigenen Kahnen 246 730,35 t, 
in fremden Kahnen 176 443,70 t, zu?ammen 816 379,05 t. 
Bis auf einige kloiho Havarion sind wir v'on Schiffs- 
unfaflen Yorschont geblieben. In der Brikettfabrik GustaYS- 
bnrg konnten nur 58 032,50 t Briketts hergestellt und 
Yersandt werden, gegenuber einer Beteiligungsziffer yoh 
82 217 t. Der Mangel an Peinkohlen iu den Monaten 
April, Mai und Juni machte sich sehr fiiblbar; an 
rachreren Tagen des Monats muGto der Betrieb ganzlich 
ruhen.

Im AnschluG an ihren Gescliaftsboricht fflr 1905/06 
bietet dio Harpener Bergbau-A.-G. einen Oberblick uber die 
50 Jahre  ihres Bestehens,  der sich ais ein inte- 
rossanter Ausschnitt aus der Geschicbte des rheinisch- 
westfalischen Bergbaues in dem lotzten halben Jahrhundert 
darstellt und ein anschauliches Bild von dem zahen, 
unermiidlichon, durch keinen MiBerfolg zu entmutigendeu 
und schlieGlich auch Yon schónstem llrfolg gekiónton 
Ringen unserer Bergbauuuternehmer gegen die Ungunst. 
naturlicher und wirtschaftlicher Yerhaltnisse liefert,

In den ersten filnfziger Jahren liatten die Herren 
Wilhelm v, H6vel, Dr. Muser, Heinrich v. Sydow aus 
Dortmund und Ludwig Yaerst aus Unita in der Nahe 
von Harpen, unweit- Bochum nacli Kohlen gebohrt, 
Jtutungen oingolegt uud don Besitz von 12 alten Foldera
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(4844 preuG. Morjfea) orlaugt. Dieselben Herren
grundetou am 4. Januar 1856 dio Harpenor Borgbau- 
Aktien-Gesellschaft mit einem Kapitał von 1 100 000
Talem, zerlegt in 5500 Aktien von je 200 Talom,
lieute hat die Gesellschaft, dereń Vorstand nach dem 
Ansscheiden des Herrn Bcrgrats von der Becke im Jahre 
1893 allein Hen' Generaldirektor Kommeraenrat Miiser 
bildet, ein Aktienkapital von 72,2 Mili. J l  und besitzt 
■/.. Z. neben ihren sonstigen Beteiliguugen 21 Zechen, 
nauSljch: Heinrich Gustav mit 3 Schachton, Amalia
mit 2 Schacliten, Prinz yon Preufien mit 1 Schacht,
Caroliue mit 2, Neu-Iserlohn mit 4, Vołlmond mit 2, yon 
der Heydt mit 2, Julia mit 2, Rccklinghausen I mit 2, 
Recklinghausen II mit 2, Gneisenau mit 3, ProuGon 1 mit 2, 
Preufien II mit 2, Scharnhorst mit 2, Hugo I mit 2 Schachton, 
Hugo II mit 1, Hugo III mit 1 Schacht, Courl mit 2 Schacliten, 
Sellerbeck mit 1, Roland mit 1 Schacht, Siebenplaneten 
mit 2 Sclulchten; zusammen mit 41 Schachton.

Diese Zechen haben an dor Gosamt-Produktiouszilfer 
des Syndikats folgende Bótoiligung:

K o h 1 o n - S y n d i k a t : II a r pen:
Kohlen . . .  76 275 834 t 7 540 000 t
Koks . . . .  12 704 135 „ 1 711 200 „
Briketts. . . 2 795 710 „ 179 880 „

Die wirklicho Erzeugung von Kohlen, Koks und Briketts 
der Harpener Gesellschaft betrug in dem Goscliaftsjahre 
1905/6: Kohlen 6 571 115 t, Koks l 502 502 t, Briketts 
166 624 t.

An Dividende hat die Gesellschaft seit ihrem Bestelien 
82 936 500 J t  ausgoschiittet boi einer Gesamtf8rdening 
von 170 232 822 t Kohle, einer Koksproduktiou vou 
16 783 290 t und einer Brikotterzenguug von 923 181 t. 
Die Durchsclmitts-Diyidcnile fiu- ein Jahr stellt sich in 
dem 50jahrigen Zeitraum auf 7,55 pCt oder 10,50 pCt 
derjeiugon 36 Jahre, welche Dividendo erbrachten. Die 
Gesamt-Absclireibungen betragen bis 30. Juni 1906:
84 896 178,83«//. Die GrflGederim Besitz der Harpener Gosell- 
schaft befindlichen Grubenfelder betragt: 147 986 626,3 77 qm 
=  6 7 Y., prouGische Normalfeider, neben 1/ i Betoiligung 
an zirka 70 Bohrfeldern. Der Grundbesitz der Harpenor 
Gesellschaft betrug am 30. Juni 1906: 1120 ha 29 ar
74 qm — 4 388 Morgen Grundflache.

Um den Aufschwnng zu kennzeichnon, welchen die 
Harpener Gesellschaft von dem kleinen Anfang dos ersten 
Schachtabteufens bis zur Besitzerin yon 21 Zechen mit 
41 Schachtanlagen genommen hat, goniigt os nicht, nur 
aufzuzahlon, welche Schaclite abgeteuft und wolcho Werke 
und Gegenstande angekauft wurden. Es ist auch in Be
tracht zu zieheu, daC lieuto ganz andere Anforderungen an 
eine Zeche gestellt werden ais yordem und daG diese
Anforderungen sich Schritt fiir Schritt steigerten. Die
Kessel, welche in alterer Zeit nur Dampf von 3—4 Atm
1'berdruck zu liefern pllegten, sind gegen solche yon anderer 
Konstruktion mit einem Druck von meist 10 Atm aus- 
gewecliselt. Dio direkt wirkendeu Wasserhaltnngsmaschinen 
haben anderen, unter Tage aufgestellten Dampfmaschinen. 
hydraulischen Maschinen und solchen mit elektrischom 
Antrieb Platz gemacht. Kaum minder groG sind dio Fort- 
scliritto der Fordermaschinen. Nur wenige erimiern sich 
noch der ehemaligen Yentilation dor Zechen mittels Wetter- 
ofen. Yentilatoren von immer yervollkominneter Gestalt 
sind an ihre Stelle getreten und in gleiclior Weise, wie 
die Konstruktion der Yentilatoron sich yerbesserte, stieg

auch dio Leistung bis zu dein MaGo, daG jetzt kraftige, 
frische Litftstrome jedo, auch die abgełegeuste Betricb- 
stelle durchziehon. Die Kohleuwagon, welche man fruher 
in der Grubo mit Meiischenhand schob, wurden dann iu 
ganzen Zugen durch Pferde, spater durch inaschinelle 
SeilfOrdoruiig und durch Lokomotiven verschiedener Art 
dem Schaclite zugofOhrt. GroG sind auch die Fortschritto in 
der weiteren Yerarbeituug der Kohle zum Gebrauch durch 
Sieboroion und Waschen. Die Zahl der Kohlensorten nach 
naturlicher Reschallonheit und nach Form ist eine groGo 
geworden, und fast jedes Gewerbo stellt jotzt seino 
besonderon Anforderungen an die Kohle, welclie es in seinen 
Betrieben yerwendot. Der alto Schaumburger und der 
Bienenkorb-Kuksofen hat, nach melirfiicher Anwendung von 
mancherlei Ofen mit Boheizungskaniilen, fast allgoinoiu dem 
Coppeschen und dann dem Ottoschen Ofon Platz gemacht. 
Koksanlagon ohno Gowinnung yon Nobenprodukteu werden 
nur seiten noch angolegt. In Wahrhoit ist es, was don 
orzielten Gewinn angoht, der Koks, welcher in dergleichen 
Botrioben das Nebenprodukt genannt worden kSnnte.

Aber auch dio VorpflicMung zur Fursorgo fur dii' 
groGo Zahl der Bolmtoh und Arboitor wurde niemals ver- 
kannt. Es sind 193 Hauser mit 545 Beamtenwohnungen 
YOrhanden, 910 Hauser mit 3514 Arboiterwohnungen, 
welcho zusammeji 24 800 Seelon belierborgon. Die Zahl 
der Beamten betrug zu Endo des Geschuftsjahres 1905/06 
931, der Arbeiter 25 065. Zur Fórderung des Baues 
eigener Wohnungon soitens der Arbeiter hat die Harpener 
Gesellschaft insgesamt bis jotzt ein Kapitał von 621 700 J t  
dargeliohen, dessen Yerzinsung mit 3 pCt und Amortisation 
yon 1 pCt stattflndot. Fur die Boamton besteht eino 
priyato Unfallvorsicherung, wofiir dio Harpener Gesellschaft 
die Pramien allein bezalilt, neben der staatlichen, berufs- 
gonossenschaftiichen Versicherung; weiter eine Lebens- 
versicherung, zu welchor die Harpener Gesellschaft im 
yorigen Jahre 90 719,17 J l  PramionzuschuG zabite. Die 
arztliche Behandluug samtlicher Arbeiter uud Bergboamten 
tragt der Knappschafts-Yerein, wahrend ftir dio freio arzt
liche Behandlung der Bergarbeitorfamilien die Harpener 
Gesellschaft im yorigen Jahr 97 998,13 JL yerausgabte, 
und weitere 13 679,20 . /c fur die freie iiiztliche Be- 
haudlung der Beaintenfamilien. Dio Gesellschaft unterbalt 
in besonders dafur erbauten Hausern acht Kleinkindor- 
schulen, worin auch zugleich je eino Scliwester fur die 
Krankenpflege stationiort ist, auf alloinigo Kosten, ab-, 
gesehen voii daueindon Untorstutzungen von Kleinkinder- 
schulen in den Betriebsgomeinden, yon Krankenhausern, 
Yereinen etc. Aus Voranlassuug und zur Erinnerung an 
die Silberhoclizeit des Kaiserpaares hat der Aufsichtsrat. 
der Harpenor Gesellschaft beschlossen, im Solbade Sassen- 
dorY ein eigenes Pflogelioim mit 40 Betten unter dem Namen : 
„Kaiser Wilhelm- nnd Kaiserin Augustę Yiktoria-Heim“ 
zu errichten, wo wahrend des ganzen Jahres skrofulósen 
und schwilchlichen Kindern von Arbeitern eine yierwóchent- 
licho Pflege und Erholung kostenlos gowahrt werden sol!. 
Bei der Zeche „Preufien I"  ist eino Bibliothek mit 
5000 Banden fiir Beamte und Arbeiter errichtot, 
groGe Suuimen werdon jahrlich fiir ahnliche Wohlfalirts- 
einrichtungen yerausgabt. Die Zalil der Jubilare, welche
25 Jahre und langer im Dienste der Harpener Gesellschaft 
gestanden haben, umfaGte am Schlusso des letzten Goscliafts- 
jahros 136 Bo.amte und 759 Arbeiter.
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Technik.
M itteilungen der borggowerkseliaftlichcn Ver- 

suehstrceke in Gelsenkirchen. Um die Ergebnisse 
iler Untersuchuugon der berggcwerkscliaftlichon Versuch- 
strecke, betrefiend die Priifung von Sicherheitsprengstoften, 
Sichorhoits- und elektrischen Zumiem, Grubenlampon, 
olektrischeii Apparaten und sonstigeu Betriebsmitteln auf 
ihre Siclierlieit gegen Schlagwetter und entzundliclion 
Kohlonstaub, mOglichst bald zur allgemeinon Kenntnis zu 
bringen, sollen yon jetzt ab an dieser Stelle kurzo Nacli- 
ricłiten darObor vorofFentlicht werden. Sio worden sich 
auf die Mitteilung der tatsachlichen Fcststollungon, bei 
Sprengstoffen z. B auf die zahleninaRige Augabe der 
ermittelten Sicherheitsgrenzen, beschranken. Zur Kenn- 
zeichnung der Priifungsgegenstande und zu ilirer Unter- 
schoidang von fthnlichen Erzeugnissen wird eino kurzo 
Beschreibung, erforderliclienfalls auch eino Skizze beigefiigt 
werden. Eine zusammenfassendo Bearbeitung und vcr- 
gleichendo Beurteilung von Versuchsergebnissen wird, soweit 
hierzu ein Bedflrfnis forliegt, wie bisher, an anderer Stelle 
dieser Zeitschrift orscheinen.

Die Berichterstattung wird sich nur auf dio Priifungs- 
ergebnisse von solchen Gegenstanden erstrecken, die sich 
schon im Ilandol befinden, oder die so, wie sie zur Vorsuch- 
strecke eingesandt sind, zum Vertriebo gelaiigen sollen. Ober 
die Priifung von Erzeugnissen, die zunachst nur zur Probe 
hergostellt sind, wird keine Mitteilung orfolgen, da uber 
derartigo Yorsuclio keine Auskunft ertoilt werden kann.

Sich orh ei tsprengstoffo.  Geprtift wurden iu letzter 
Zeit folgende Sprengstoffe:

Robur i t  II,  hergestellt von der Roburit-Fabrik Witłen
a. d. Ruhr, G. m. b. II., in Witteu. Znsammensetzung 
nach Angabe des Fabrikanten:

71,5 pCt Ammonsalpeter
12.0 „ Trinitrotoluol
6.0 „ Melil
5.0 „ Kalisalpeter
5.0 „ Chlornatrium
0,5 „ tJberraangHnsaur. Kali.

100>  pCt.
Yorsuchsergebnis: Sicher bis zu Ladungen vou 350 g;

Ziindung bei 400 g. Netto-Ausbauchung von 10 g im
Bleimorsor 325 ccm.

Robur i t  I I I ,  hergestellt von der Roburit-Fabrik 
Witteu a. d. Ruhr, G. m. b. H„ in Witteu. Ziisammen- 
setzung nach Angahe des Fabrikanten:

55.0 pCt Ammonsalpeter
12.0 „ Trinitrotoluol

9,5 „ Kalisalpeter
7.0 Chlornatrium
6.0 „ Melil
5.0 „ Magnesit
5.0 „ Chlorammonium
0,5 „ Ubermangansaur. Kali

100,0 pCt.
Yorsuchsergebnis: Sicher bis zu Ladungen von 650 g; 

Ziindung bei 750 g. Netto-Ausbauchung von 10 g im
BleimOrser 257 cęm.

Sal i t ,  hergestellt von der Westfaliach - Anłialtischen . 
Sprengstoir-Aktien-Gesellschaft in Berlin, Fabrik Haltern. 
Zusammeusetzung nach Angabe des Fabrikanten:

11,77 pCt NiWóglyzerin
0,54 ,> Kollodiumwolle 

53,63 „ Ammonsalpeter 
8,46 „ Dinitrotoluol

23,08 Kochsalz 
2,52 „ Destrin

100.00 pCt.
Yorsuchsergebnis: Sicher bis zu Ladungen von 660 g 

(5 Patronen); hOhore Ladungen waren im SchieflmÓrsor 
nicht unterzubringen. Netto-Ausbauchung von 10 g im 
BleimOrser 287 ccm.

Neu-Wos t fa l i t ,  hergestellt von der West.falisch- 
Anhaltischen Sprengstofl-Aktien-Gosellschaft in Berlin, Fabrik 
Haltern. Znsammensetzung nach Angabe des Fabrikanten: 

70,30 pCt Ammonsalpeter 
1,98 „ Baumwollonsaatmidil 

10,89 „ Dinitrotoluol 
16,83 „ Alkalichlorid

100.00 pCt
Yorsuchsergebnis: Sicher bis zu Ladungen von 540 g 

(5 Patronen); hOhoro Ladungen waren im SchieOmórser 
nicht unterzubringen. Netto-Ausbauchung von 10 g im 
BleimOrser 309 ccm.

T r o m o i i i t  S II, horgestellt von der Castroper 
Siclierhoitssprengstoff-Aktiengesollschaft in Dortmund, 
Fabrik Rumfoenohl. Zusammeusetzung nach Angabe des 
Fabrikanten:

33,0 pCt Dinitroglyzerin
1,0 )) Kollodiurnwolh-

12,0 n Erbsenmehl
2,5 )) Trinitrotoluol

25,0 Kochsalz
26,5 Ammonsalpeter

1.00,0 pCt.
Yorsuchsergebnis: Sicher bis zu Ladungen von 730 g 

(4 Patronen); hOhero Ladungen waren im Schiefimflrser 
niclit unterzubringen. Netto-Ausbanchung von 10 g im 
BleimOrsor 268 ccm.

Der SprongstotT ist unter dom Namen „Tremonit S 1" 
geschossen worden. Unter dieser Bezeichnung will die 
Firma kiinftighiu einen anderen Dinitroglyzerin-Sprengstoll' 
(mit 35 pCt Sprengol) vortreiben, dessen Siclierlieit jedoch 
noch nicht feststeht.

Gliickauf A I, hergestellt von der Firma Sprougstoll- 
werke Gluckauf, Aktion-Gesellschaft, iu Hamburg. Zu- 
sammensetzung nach Angabe des Fabrikanten:

70,4 pCt Ammonsalpeter
10,0 )> Kalisalpeter
7,2 )? Fenchol
6,4 Holzmelil
1,0 » Dinitrobeuzol
5,0 >9 Kupferoxalat

100,0 pCt.
Versucliśergebnis: Sicher bis zu Ladungen von 400 g; 

Ziindung boi 450 g. Netto-Ausbauchung von 10 g im 
BleimOrser 312 ccm.

Gliickauf A III, hergestellt von der Firma Sprengstoll- 
werke Gluckauf, Aktien-Gesellscbaft, iu Hamburg. Zu- 
sainmensetzung nacli Angabe des Fabrikanten:
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82,7 pCt Ammousalpetcr
11,5 „ Holzmelil

1,0 „ Dinitrobenzol
4,8 „ Kupforoxalat

100,0 pCt.
Vei suchsOrgebnis: Sicher bis zu Ladungcn vori 450 g; 

Zilndimg bei 500 g. Netto-Ausbauchung y o i i  10 g im 
HleiinCrser 341 ccm.

Dieser SprongstofT ist schon im Jalire 1904 geschossen 
worden. Das Yersnchsorgebnis wird liior mitgeteilt, weil 
der Sprengstoff erst jetzt in den Handel gebracht wird.

Die Scliusso zur Ermittlung dor Sicherheitsgrenzen vor- 
genanntor Sprengstoffo sind aus einem Stahlmflrser mit 
55 mm weitem Bohrloch ohne Bosatz gogen ein 8 bis 9- 
prozentiges Sclilagwettergemiscli, in dem feiner Fettkohlen- 
staub aufgewirbelt war, abgegeben. Dio Patronen hatten 
einen Durchmesser von 35 mm, nur bei „Gliickauf A 111“ 
einen solclien von 30 mm. Ober die sonstigen Bedingungen 
fiir die Priifung von Siclierheitspreńgstoffen auf der berg- 
gewerkscliaftliclien Yersuchstrecke finden sich nahero An
gaben in dieser Zeitschrift, Jahrgang 1903, No. 19, 
S. 434 ff. Boyling.

Nouerungon in der Drahtseilfabrikation. Dio
Firma F. & A. Falek, Seilfabrik in Zwickau, bringt zwei 
neue Seile, welche das Interesse weitoror Kroiso vordienen, 
auf den Markt: ein Hohlseil fiir Spul- und Bohrzwecke 
und ein FOrderseil mit elektrischen Signal-, Tolephon- und 
Lichtleitnngen.

Die Dralitlitzon des Bohrsei les  sind abwechselnd 
rechta und links geschlagon, soda6 das Seil nach beiden 
Drehrichtungon don gleichen Widerstand gegen Yor-

winden aufweist. Im Tnnern befindet sich ein Metall- 
schlauch, durch den das Spfilwasser gedriickt wird. Die 
Vorzngc gegeniiber dem Gestango bestehen darin, daB das 
Seil nicht zusammongostellt und nicht auseinanderge- 
nonimeti zu werden brauclit, wio dies beim gowohnlichen 
Bohrgestiinge notig ist, dafi es ferner stets betriebsbereit 
und, auf eine Holztrommel aufgowickelt, leicht und beąuem 
zu transportieron ist. Dor von einer Drahtspiralo iim- 
gobene Metal 1 schlauch erhiilt durcli die Yerbindung mit 
doli (auf Zugfestigkeit geprtiften) Drahtsoillitzen eino sehr 
holio Festigkoit, sodaB das Hohlseil selbst bei den 
gióBten Bohrlochtiefen zum Spiilen vorwendet werden kann.

Das neue F5rdersei l  ist eino Langsschlagkonstruktion 
von Patent-TiogelguBstahl-Druliton, in welche dreifach- 
isolierte Kabel fiir Licht, Teleplion und Signal eingebettet 
sind. Damit die Kabel nicht gedriickt werden konnen, 
sind sio mit einer das ganze Seil durchzielienden Spiral- 
feder von 2 mm starkem Stahldraht umgeben. łDiese 
Neuerung biotot den Yortoil, beim Befahren des Schachtes 
jedorzeit mit der Mascliinonanlago durch Signal und Teleplion 
yerbunden zu soin, wahrend das Lichtkabol fiir die Be- 
leuchtung bei der Falirt sorgt, eino Einrichtung, die be- 
sonders bei Schaclitreyisioneu guto Dienste loisten kann, 
Nach Mitteiluug der Firma Falek sind bereits zwei solche 
Forderseilo von je 820 m L5ngo und 43 mm Starkę fiir 
ein groBoros Steinkolilenwerk Sachsens geliefert und in Be
trieb gesetzt worden. Da die Lichtleitung der Geneli- 
migung der BergbohOrde bedarf, konnto allerdings die 
Iuśtallation der Lampen im FSrderkorb noch nicht ausge- 
fiilnt werden.

Diplomingehiour Seybotli, Zwickau.

Ycrkehrswesen.
Verkohr in den Duisburg-Ruhrorter Hiifen in den ersten 3 Vierteljahren 190G.

ICohleu e in sch l . Koks Andere Giiter (auch Fliifie) Zusammen

■ 1 
i

Mit der 
Eisenbahn 

t

Zu
Wasser

t

Zahl der 
Schiffe

Mit der 
Eisenbahn 

t

Zu
Wasser

t

Zahl der 
Schiffe

Mit der 
Eisenbahn 

t

Zn
Wasser

t

Zahl der 
Schiffe

1. Aiifuhr:
1. Vierteljahr 1905 . . . 1 -179 694 147 262 214 141 524

:r'.vS:E 
774 329

■:

1 453 1 621 218

—  

921 591

. ■

1 667
1900 . . . 2 851 824 22 410 41 163 95fi 960 506 1825 2 515 780 982 916 1 866

o 1905 . . . 2 653 090 1 809 5 183519 1 104 326 2 006 2 836 609 1106135 2 011
190G . . . 2189 541 673 2 172486 1 088 901 1 958 2 362 027 1 089 574 1 960

Oo. n 1905 . . . 2 848 049 3 572 8 168197 1 183 139 2 258 3 016 246 1 186 711 2 266
1906 . . . 2 418 498 12 790 27 155 086 1 208 864 2S06 2 573 584 1221 654 2 333

ZusammiMi 1905 . . . 6 980 833 152 643 227 493240 8 061 794 5 717 7 474 073 3 214 437 5 944
1906 . . . 6 959 863 35 873 70 491528 3 258 271 6 089 7 451 391 3 294 144 6 159

2. Abfulir:
1. Yierteljahr 1905 . . . 126 555 1 486 401 4 645 875 761 138 129 457 1 002 316 1 624 530 5 102

1906 . . . 16 597 2 144 102 6 119 823292 144 199 542 839 889 2 288 301 6 661
0 * 1905 . . . 195 2 687 833 6 968 898367 167 421 603 898 562 2 855 254 7 571

1906 . . . — 2 248 327 6 311 888739 180 761 639 888 739 2 429 088 6 980
a. 1905 . . . — 2 851 997 7918 899 341 151 520 634 899 341 3 003 517 8 552

1900 . . . 2 314 2 411 437 7 234 907827 144 999 529 1 000 141 2 556 436 7 763
Zuaarameu 1905 . . . 126 750 7 026 231 19 531 '2(378469 457 070 I 694 2 800 219 7 483 301 21 225

1906 , . . 18 911 6 803 866 19 694 .2 709858 469 959 1710 2 728 769 7 273 825 21404
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Amtliche Tarifverandorungen. Am 1. Novombor 
ist dio Station Ziilpicli (Direktionsbezirk Coln) ais yersand
station in die Kohlenausnahmetarife 6 dos rheiniscli-west- 
fiilisch - siidwostdeutschon Kohlenverkohrs aufgouommen 
worden.

Mit dom 1. Dezembor wird dio Station Berauu-Zavodi 
dor k. k. flstorreichischeu Staatsbalmen in den Tarif fur 
don niedorschlesisclien Stomkohlonvorkolir nacli Stationen 
der k. k. Osterroichischen Staatsbahnen usw. ein bezogen. 
Im Nachtrag 3 auf Seite 4 ist die Station Beraun-Zavodi 
mit dom Teilfraclitsatz von 97,4 Ii auf der Schnittafel II 
nachzutragen.

In den im sachsiscli-schweizorischon Gutorvorkohr uber 
Lindau-lioinanshoni bestelienden Ausnahmetarif 6 fur 
Braunkohlen usw. ist mit Gultigkeit vom 1. Novoinbor die 
Station SchafThauson dor schwcizerischen Bundosbahncn 
einbozogen wordon.

VolkswivtscIiat‘t nnd Stsitistlk.
Kohlen-Ausfuhr nach Italien auf dor Gotthard-

bahn im 3. V ierteljahr 1906.

V er sands t a t i onen
Uber
Pino

t

Ober
Chiasso

t

Zu
sammen

t

A lteuw ald ............................... 485 485
Bismarck i. W .......................... 22,5 105 127,5
Bottrop....................................... 2J0 207,5 417,5
Carnap ....................................... 5)7,5 200 717,5
Caternberg N o rd ...................... 170 410 580
Dahlbusch-Rotthauscn . . . . 97,5 272,5 370
Dahlhausen-Ruhr...................... 95 10 105
Gelsenkirchen........................... 410 625 1 035
Gruba Friedrichsthal.................. 442,5 1 463 1 905,5

Mnig............................. — 265 265
Ileinitz ....................................... 250 365 615
Heissen . . .......................... 960 292,5 1 252,5
H erne....................................... 25 25 50
v. d. H eyd t............................... 1 515 480 1 995
Kierberg................................... 40 60 100
K ochem ................................... 10 — 10
Kohlscheid.............................. 15 45 60
Kohlwald............................... 10 4,1 50
Kray N o r d ............................... 105 45 150
Kupferdreh.............................. 699,5 132,5 832
Łauterburg Hafen...................... 195 25 220
Louisenthal............................... — 95 95
Lutgeudortmund...................... 435 455 890
Marten ................................... — 200 200

562,5 1 625 2 187,5
Merklinde................................... 180 180 360
Oberhausen.......................... 1 170 1 327,5 2 497,5
P u ttłingen ............................... 10 205 215
R heinau ................................... 90 20 110
Ruttenscheid............................... 120 115 235
Schalke Sud............................... 4 812,5 1 272,5 6 085
Spittel.......................... .... 837,5 255 1 092,5
StraOburg-Neudorf...................... 10 10 20
Ueckendorf-Wattenscheid . . . 892,5 955 1 847,5
Wanno....................................... 655 1 170 1825

575 170 745
3. Yierteljahr 1906 . . f16139,5 ! 13 608,0 29 747,5
2. „ „ . ■ 29 232,7 7 009,0 46 241,7

10 022,5 24 744,0 64 766,5
. Zus. S5 394,7 :55 361,0 140 755,7

3- Vierteljahr 1905 . . 6 157,5 10 787,5 16 945,0
6 027,5 | 9 316,5 15 344,02. „ „  . .|
5 672,5 1 9 907,5 15 580,0

Zus. j|17 857,5 30 011,5 | 47 869,0

Ein- und Ausfuhr des deutschen Zollgobiots 
von Erzougnissen der Bergworks- und Hutten- 
industrio au(3er Stoinkohle, Biaunkohle, Koks 
und Briketts.

- ' . 
E r z e u g n i s s o

r, Einfuhr Ausfuhr
Miirz bis Sept. 1900

L .. t

1 169
12 386 12')

Eisenerze, eisen-oder mangaiihaltige Gas-
reinigungsmasse, Konvertorschlacken,
ausgebrannter eisenhaltiger Schwefel
kies ................................................ 4 391 412 2 239 010

Golderze............................................ 61 —
Kupfererze, Kupferst'iu, ausgebrannter

kupferhaltiger Schwefelkies . . . . 3 314 2 457
Manganerze....................................... 21C 873 1 253

20 814 2)
Schwefelkies (Eisenkie% Pyrifc usw.) 324 619 19 834

2 850 —
101819 25 877

Zinnerze (Zinnstein nsiv .)................. 7 682 12
Schlackon lom oder zum MotallhOtten-

betreb, Schlackonfilze, Schlacken-
wolle, Aschen, Kalkascher . . . . 1 483399 2S 379

Abraumsalze, sog. Stafifurter (Hartsalze, 1
Kainit, Kioserit usw.)...................... 440 833

Chlorkaliuin........................................ 100 115 758
Salz, Salzsole, Mutterlauge, Pfannen-

stein, Steinsalzwaren...................... 4 256 172 588
Roheisen und nicht BChmiedbare Eisen-

legierungon................................... 221 322 264 111
Bruchoisen, Alteisen (Schrott), Eisen-

teilsparie usw.................................... 50811 75 233
Rohluppon, Robschienen, Rohblikke,

Braimnen, vorgewalzte Blocke, Pla-
tinen, Knuppel, Tiegelstahl iu Blocken 3 796 201 721

Eck- uud Winkeleison, Kniestticke . . 892 29 854
Eisenbahnschienen.......................... 209 197 785
Schmiedbares Eisen in Staben: Trager 278 240 689
Roho3 Blei, Biuchblei, Bleiabfiil!e . . 39 511 14 824
Rohes Z in k ........................................ 21 685 35 808
Ro'.iei Ziuu, Brocbzinn, Zinnabfiille . , 7 501 2 748
Robes Nickclmetall, Braclinickel, Nickel-

mflnzen ........................................... 2 149 471
74 398 3 475 .

Sehwefelsaures Ammoniak.................. 18 698 13110
Steinkohlenpech............................... 23 020 7 340
Steinkohlenteer ................................... 11 041 23 821
Henzol (Steinkohlonbenzin)................. 2 492 610
Cumol, Toluol u. andere leichte Stein-

kohlenteeróle, Kohleiiwassersloff . . 1767 2 127
Anthrazen-, Karbol-, Kreosot- u. a. Stoin-

kohlenteerdle, sebwere Asphaltnaphtha 3 416 23 944
Naphthalin....................................... | 0 220 1 680

682 34

<) einschl. Nickelerze. 2) s. Chroinerz.

Markt berlclite.
Essener Bórso. Nach dem amtliclion Bericht waren 

am 29. Oktobor 1906 die Notieruugen fur Kohlen, Koks 
und Briketts unverandert. Die Nachfrage ist iinfgrandcrt 
lebhaft. Die nachste Bórsen-Yersammlung (indet Montag, 
den 5. Norember, nachmittags ron 372 bis 4 '/2 Uhr im 
Stadtgartensaale (Eingang Am Stadtgarten) staw.
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M etallm arkt (London).
Notiorungon vom 30. Oktober 1906.

Kupfer, G.H. . . 98 L  2 s 6 d bis 98 L  7 s 6 d
3 Monate . . 98 „ 17 „ 6 „ „ 99 „ 2 „ 6 „

Zinn, Straits . . 193 „ 2 „ 6 „ „ 193 „ 12 „ (i „
3 Monate . . 19-1 „ 10 „ — „ „ 195 „ — „ — „

Blei, weiches fremdes 19 „ 10 „ — „ „ — „ -- „ — „
englisches . . 19 „ 15 „ — „ „ — „ — „ — ,,

Zink, G. O. B. . . 27 „ 15 „ — „
Sonderinarken . 28 „ — „ — — „

Quecksilber . . . 7 „ — „ — „ „
Notierungon auf dem englischon Kohlen- und 

Frachtonm arkt (Boise zu Newcastle-upon-Tytm) 
vom 30. Oktober 1906.

Kohlen mark t.
Beste northumbriąche 1 ton

Dampf kohle . 11 s 6 d bis 12 s — d f.o.b.
Zweito Sorte . . .  10 „ 3 ,, „ 10 ,, 6
Kleine Dampfkoble . 7 „ —: „ „ 8 „ —
Bunkerkohle (ungesiebt) 9 „10y2 „ „ 10 „ 3

Prachten inarkt.
Tyne—London . . . 3 s 6 d bi- — s ■

—Hamburg . . . 4 „ -
—Stockholm . . . 5 ,, 3
—Genua . . . . G„ 0

M arktnotizon iibor Nebenprodukte. Auszug 
aus dem Daily Commercial Keport, London, voin 31. 
(24.)Okt. 1906. Roh-Teor 1V2—19/16 d (dosgl.) 1 Gallono; 
Ammoniumsul fat  12 L  5 s (desgl.) 1 1. ton, Beckton 
teims; Benzol  90 pCt 11 — l V / 2 (103/4— 11) d, 50 pCt 
1 s (dosgl.) 1 Gallone; T o l u o l  1 s 2 d (dosgl.) 1 Gallone; 
Solven t -Napht l i a 90 pCt 1 s 3 d (desgl.) 1 Gallone; 
Roli - Naphtha 30 pCt 4%  d (desgl.) 1 Gallone;
Raff inior tos  Napht l ial in 5 — 8 L  (desgl.) 1 1. ton; 
Karbol saure  60 pCt 1 s 9 '/, d — 1 s 9'/2 d
(1 s 9 */4 d) 1 Gallone; Kreosot  2 1/ 16—2 d (dosgl.)
1 Gallono; Anthrazen 40 pCt A 1 ’/2 — l 5/8 d (desgl.)
Unit; Pech 29 — 30 (30—31) s 1. ton f. o. b.

(Benzol, Toluol, Kreosot, Solvent-Naphtha, Karbolsaure 
frei Eisenbahnwagen auf Herstellers Werk oder in den 
ublichen Hafen im Ver. Kónigreich, netto. — Ammonium- 
sulfat frei an Bord in Sacken, abzuglicb 2 '/2 %  Diskont 
bei einem Gelialt von 24 %  Ammonium in guter, grauor 
Qualitat; Vergutung fur Mindergehalt, nichts fur Melir- 
gehalt. — „Beckton terms" sind 24i/i °/0 Ammonimn 
netto, frei Eiseubahuwagon oder frei Leichterschiff nur 
am Werk.)

P a t e u t b e r i c l i t .
(D ie  fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Patentklasse.) 

Amneldungen,
Jie  wahrend zweier Monate in der Aualegehall') des Kaiserlichen 

Patentamt^s aueliegen.

Yom 22. 10. 0 5 an.
*>a. F. 20 933. Ifernheber, bei dem die auf einer kegel- 

stuinpffórmigen inneren Flachę des Meifiels ruhendon Klemin- 
backen durch den umgekehrten Spiilwasserstrom gegen den 
Druck einer Feder an den Kern g.‘prefit werden. Albert Fanek 
& Cie., Wien; Vertr.: A, spoci:t n J. Stnckenberg, Pat.-Anw., 
Hamburg 1, 21, 11. 05.

10 a. K. 30846. Verfahren, bei der Verkokuug von Brenn- 
stoffen Zersetzungen der gasfórmigen Destillatiousprodukte im 
Ofen durch beschleuuigtes Abfiihren derselben aus der Ver- 
koknugskammer mittels in diese unter Druck eingeleiteter Gase 
zu yerhiiten. Heinrich Koppers, Essen -Kuhr, Witteringstr. 81.
6. 12. 05.

21 h. G. 2178'. iu die Sohle eines elektrischen Ofens 
eingobaute Metallelektrode mit Hohlung zur Durchleitung eines 
Kuhlmittels. Gustaye Gin, Paris; Vertr: ,H. Licht u. i*]. Liebing, 
Pat-Anw., Berlin SW. 61. 2. 1. 05.

Fiir diese Anmeldung ist bei der Prufung gemafi dem Unions- 
20. 3. 83yertrage vom j j j9 die Prioritiit auf Gruud der Anmeldung

in Frankrcich vom 3. 8. 04 anerkannt.
26 d. F. 21 024. Verfahren, Aminoniak aus Kohlendestillations- 

gasen oder anderen Industriogasen mit Magnesiasalzliisungcn 
auszuwaschen, Walther Feld Honningen a, Rh. 12. 12. 05.

26 d. K. 29 618. Yorrichtung zum Eutferneu von Teer 
und Naphthalin aus Gasen, bostohend aus einem hohen ge- 
raumigen Turm. in dem. das unten warm eintretende Gas unter 
allmahlicher Abkiihlung nach oben steigt. Aug. Klonne, Dort
mund. 22 5. 05.

81 c. G. 22510. Becherelevator fiir stiickiges Fordergut. 
Gesellschaft fiir Forderanlagen Ernst Heckel m. b. 11., St. 
Johann, Saar. 3. 2. 06.

81 e. M. 29585. Fuhrnng fur ForderrinnCn; Zus. z. Pat 
127129. Hermann Marcus, Coln, Hohenstaufenring 28. 11.4.06

Vom 25, 10. 06 an.
5c. D. 16974. Schachtbohrer mit stofiend wirkenden 

Einzelbohrern und mit Abfuhrnng des Bohrsehmandes durch 
Wasserspiilung; Zus. z. Pat. 158751. Deutsche Tięfbohr-Akt- 
Ges., Nordhansen. 12. 4. 06.

10 a. F. 21825. Einrichtung zum Festklemmen uud Frei- 
geben der Stampforstangeu von Kolilenstampfinaschinen in 
einem auf- und abbewegten Gleitschlitten. Hch. Fischer, 
Gelsenkirchen. 28. 5. 06.

21 c. F. 21 446. Verfahren zur selbsttiitigen Reinigung von 
Gasen, FlDssigkeiteu oder Raumen, die diese in unreinem Zu- 
stande enthalton. Heinrich Freise, Bochum, Dorstenerstr. 213
7. 3. 06.

24 e. G. 22 159. Verfahreu zur Beseitiguug der Abwiisser- 
dunste bei Gasreinigern. Giildner-Motoren-Gesellschaft m. b H., 
Miinchen. 24. 11. 05.

'38 li. P. 18 065. Yerfahren, um Holzschwellen, Pfahle und 
iihuliche den Witterungseinfliissen ausgesetzte Holzgegenstande 
gegen die schiidliche Einwirkung der Feuchtigkeit und sonstiger 
Eiufliisse zu schiitzen. August Poulsen, Lemvig, Diinem.; Vertr.; 
F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat. - Auwalte, 
Berlin SW. 68, 13. 1. 06.

Gebrauchsmnster-Eintraguutcen.
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 22. 10. 06.

1 a. 289 620. Sandwaschmaschine aus einer rotierenden, mit 
Futtersteiuen ausgemauerteu Waschtrommel und daran befestigter 
konischer Siebtrommel. Maschinenfabrik vorm. Georg Dorst
A.-G., Oberlind b. Sonneberg, S.-M, 15. 8. 06.

5e. 289 659. Verstellbarer Grnbenstempel. Johann Schiir-
inanu, Bochum. Wiemelhauserstr. 207 21. 3. 05.

5d. 289 761. Probeentnahmeapparat fur Bohrlocher mit 
teleskopartigen Abdichtungsbuchsen, einem herausnebmbaren 
Zwi chenteil und Sperrzahnen am Ende der unteren Buchse. 
Gerhard Janssen. Ferua. 19. 9. 06.

35 u. 290 064. Vorrichtung zur Verhiitung des Eiuschiebens 
von Wagen in Scliachte bei Abwesenheit der Fórderschale, bc- 
stehend aus zwei abwechselnd das Zufahrt«gleis sperrenden 
Riegeln. Daniel Henry. Dudweiler. 21. 12. 05.

50 a. 289 788. SaugleituuglurBergwerlispumpen mit einem 
in die Leitung eingeschalteten iletallspiralschlauch Metall- 
schlauch-Fabrik Pforzlieim vorm. Hch. Witzenmann G. ni. b. H, 
Pforzlieim. ,25. 7. 06.

f>'J a. 2X9 789. Saugleitung fiir Bergwerkspumpen mit 
eiuem in die Leitung eingeschalteten Jletallspiralschlauch. 
Metallschlauch-Fabrik Pforzlieim vorm. Heh. Witzenmann G. m.
b. II, Pfoi-zheim. 25. 7. 06

61 a. 289889- Aus einem weiten Gefiifi bestehender Kiihler 
fur Yorrichtungen zum Atmen in giftigen Gasen. Sanerstofl- 
Fabrik Berlin G. m. b. H., Berlin. 16. 3. 06.
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85 sr. 2M883. Strahlrohr mit Wassersehleier. Alexauder- 
werk A. von dor Nahiner, Akt.-Ges., Remscheid. 4. 11. 05.

Deutsche Pateute.*)
l i i .  175 763, vom 16. Juni 1905. Colorado Iron 

Works Co. Maine Corporat ion iu Donvor (Colorado, 
V. St. A.). Nafs arbeitendcs Schiittelsieb, dessen Sieb- 
fldche aus mitgesóhiittelten, unter ihr angeordneten Auf- 
fdngJcUsten fiir das Wasser von unten bespidt wird.

Die Erfindung besteht darin, dafi unter dcm geneigten 
Schiittelsieb II, welches senkrccht zu seiner Ebene zwang- 
liiufig hin- und herbewegt wird, volle an ihren unteren 
Randern K< aufwiirts gekriimmte Bodenplatten F unter 
Bolassung von Spalten L hiutereinander angeordnet sind. 
Durch dieso Platten wird das dem Sieb durch eine Sehuttriuuc

bis os am unteron Ende des Siebes (iber eino Schuttrinne die 
Vorrichtung verlaf3t. Die feinen durchgesiebten Stoffe fallen 
in Richtung der gefiederten Pfeile durch die Spalten L zwischen 
den Bodenplatten hindurch und gelangen mit dem Spulwasser 
in die Schuttrinne, wahrend die groben nicht durchgesiebten 
Stoffe in eine zweite Schuttriiie befórdert werden. Das Sieb 
kann durch auf den Bodenplatten angeordnete Langsstege ge- 
stiitzt werden, welche unten dem Yerlauf der Bodenplatten 
entsprechend ausgesehnitten sind und sich auf in die Sclilitze 
zwischen don Bodenplatten ragende Ausiitze der Tragslege fur 
die Bodenplatten aufsetzen.

4 a. 175772, vom 25. Oktober 1905. Heinr ich 
Froise in Bochum. Magno.luerschlufs fiir Gruben- 
Sicherlidtslampen, bei dem ais Sicherung fiir den cigenl- 
lichen Versclilufs ein Schraubenbolzen Verwendung findet.

Het dem Arerschlufi wird der Schiaubenbolzeii nicht, wie 
ublicli, durch einen Schliissel, sondern durch einen Magneten 
gedreht, welcher durch e in e  dem Schraubenbolzen nacli auOeii 
Y o lls t iin d ig  abscliIieloencTe Kapsel o dgl. hindurchwirkt.

4:i. 176313, Yom 10. Dezcinber 1905. Grumer  Sc,
Gr i mber g  iu l ioohum. Grubenlampe mit auf deu 
Lampcntopf aufzusdirauben-lcm Lampcngcstell.

*1 Bericht igung.  Auf Seite 1303 lfdn. Jahrg. dsr. 
Ztschr. lautet die Patentnuminer nicht 10 a 175 201, sondern 
10 a 175 207.

Der Lampentopfdeckel uud der Lampenring sind aus Bleeh 
gopreflt und mit Robrstiicken Yerbunden ,  welche das zum Ver- 
schraubeu des Deckols mit dcm Ring erforderlicho Innen- bezw. 
Auftengewiiide tragen

10a. 175 784, yom 2. August 1904. Heinrich 
Spatz in Dusseldorf .  Koksofeutiir, welche aus einem 
Stuck Blech ge.prcfst und mit Isolierluftrduinen zwischen 
dem Blech und dem feuerfesteti, von dem umgebordclten 
Blechrand gehaltencn Tiirfutter verschen ist.

Das Tiirblech besitzt a n i Raude ringsum laufewle Abstufiingen 
a, b, dic Y e rm itte ls  eines PreBdruckes oder zweier PrelJdrucke 
hergestellt werden. Die zweite Stufenflache b ist mit bis z u r  
ersten Stufenflache a reichendeu eingediilckteu Liingsrippen e 
und Qucrrippen q Yersehen, damit die Tiirwand gegen Yer- 
biegungen im Betriebe gcschUtzt ist. Auf das so von Rippen 
durchzogeno yertiefte Turfeld w ist im Innem eine Schicht i 
aus leichtein, feuorfestem Isolierstoff, wie Kieselgur u. dgl. aufge- 
tragen. Gegen diese Schicht liogt dann die von der Umbordelung 
r gehaltene feuerfeste Tiirausmauerung m dicht an; um die 
Schicht i leichter zu gestalten, kann man unbeschadet ihrer 
Zweckbestimmung ais Widerhalt f i i r  die Tiirausmauerung m

Ausspaiungen k in ihr aubringen. Hierdurch werden viele 
klcinc, in sich abgeschlossene Luftkiisten gebildet.

10 a. 175 785, vom 11. Januar 1905. Heinr ich 
Spatz in Dusseldorf .  Ycrschlufutur fiir Koks- uud 
andere Ofen. Zusatz zum Palenie 175 78i. Lungstę 
Bauer: 1. August 1010.
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An Stelle der Belegung des doppclstuGg ausgeprcfiten Tttr- 
foldes mit zusammcnhiingondeu Isolierschichten gemiifi dem 
ITauptpatcnt wird gemafi der Erfindung der Raum zwischen dem 
Tiirfela w und dem feuerfesten, vou dem umgebordclten Blccli- 
rand a gehaltenen Tiirfutter m mit hoch porós gebrunnton Ton- 
plattcn p ausgesetzt, die einerseits der Tiirfeldgestaltung ange- 
paljfc, anderseits mit Aussparungen v zur Bildung von Isolier- 
luftraumen versehen sind.

10 a. 176 612, vom 20. Dezombor 1904. Heinr ich 
Koppors in Essen-Euhr .  Koksofen mit Zugumkchr 
und cinrdumigcn Erhitzcrn fiir Luft oder fiir Luft und 
Gas. Zusatz zum Patente 174 323. Ldngste Bauer:
10. Bezcmber 1919.

Bei dem Ofen sind beidersoits vor der Wiirmespeicherreihe 
mit den einzelnen Warmespeichern verbundene Kaniilo entlang 
gefiihrt, welche1 abwechselnd zum Sainineln der Abgase aus den 
Wiirmespeichern und zum Yerteilen vou Luft auf diese dionon 
und im Fali gleichzeitiger Gas- und Luftvorxviirmung abschliefi- 
bare Yerbindungeu mit den Gnsgeneratoren haben, wclch letztere 
zweekmafiig von einer mittleren Gasleitung mit Gas bcschickt 
werdon. Durch diese Anordnung ist zuniichst boi alleiniger 
Yorwarmung von Luft die Arbeit bei dem jedesmaligen Zug- 
wecbsel auf die Verstellung von vier Scbiebern beschrankt, 
gleichgOltig, wie erofi die Żahl der AYarmespeiclier ist. Dazu 
tritt lici gleichzeitiger Vorwarmung beider Yerbrennungsstoife 
aufier dem vor der Wechselung immor notigen Absperren der 
Gaszuleitung der einen Seite und nachheriger Einscbaltung fiir 
die andere noch die Bedienung der Schieber hinzu, dio die Gas- 
warnieaiioicher gegen den ais Luftleitung geschalteten Sanunel- 
kanal abschliefioii miissen, anderseits fur dio verbrannton Gase 
den Durchtritt fur den gleiclizeitig ais Fu cli s dienendon Sammel- 
kanal der anderen Seito gewahren sollen.

10 b. 176 366, vom 21. Mai 1905. Dr. W. van 
dor Hoyden in Paris.  Yerfahren zum Festmachcn 
von flUssigen Kohlcnwasscrstoffen, wie Petroleum, Benzol, 
Benzin,

Gemiifi der Erfindung werden die flussigen Kohlenwasser- 
stoile mit in Wasser gequollenem oder gelostem Leim oder 
leimartigen Korpern omulgiert und darauf die erhaltene Emul- 
sion durch Trocknen oder auch durch Leimerhiirtungsmittel, 
z. B. Formaldehyd, gehartet.

’20a. 175 818, vom 28. April 1904. Sven Car l son 
i u Stockholm.  Vom Gewicht des Lastbeludters becin- 
flufste Zugseil-Schraiibklemme.

Fiir diose Anmeldung ist bei der Priifung • gemiifi dem
20- Mirz 1883 , Umonsvertrage vom jfTj—Dezember"' 190U~ Pnontat auf Grund

der Anm.ldung in Schweden vom 5 November 1903 anerkannt.
Dio Mutter, durch welche die mit der beweglichen Klemm- 

backe der Soilklemme yerbundeue Schraubenspindel achsial be- 
wegt wird, ist ais Nabe einer Kurbel ausgebildet, an dereń 
Zapfen der Lastbehalter hiingt.

20a.  176221, yom 11. September 1904. Got t fr ied 
Fflhles iu Mulheim a. Rh.  ScitlicJie Tlilfsmder zur 
ErleicJiterung des Durchfahrens von Weichen und 
Krcuzungcn bei Ilungebahnen.

Dio Hilfsr;idcr sind vor und hinter den Laufrtidern so an
geordnet, da(5 beim Durchfahren von Weichen und Kreuzungen 
dor Angriffspunkt der Last sich innerhalb eines Stfltzdreiecks 
oder -vierecks befmdet.

2 0 ji. 176 222, Yotn 29. November 1904. Got t fr ied 
Fflhles in Mulheim a. Rh ein. Scitliche Hilfsrudcr 
zur Erleiclderung des Burchfahrens von Weichen und 
Kreuzungen bei Hungebahnen. Zusatz zum Patent 176221. 
Langstc Bauer: 10- September 1919.

Um Fahrzougc fiir cinschionigo Bahnen durch zwciscliienige 
Auswoichungen zu befordern, sind dic Falirzouge aufier mit 
vor und hinter den Laufraderu angeordneten seitlichen Auflauf- 
rollen mit zu beiden Seiten der Laufrader gelagorten Flanschen- 
rSdern yorsehen, welcho die Fiihrung und im Verein mit den 
Laufriidem dio Stiitzung dor Fahrzeuge iu den Ausweichungcn 
ubornehmen.

4-0a. 176 456, vom 10. Miirz 1905. Th. Gold- 
schmidt ,  Offone Handel sgesol l schaf t  in Essen,  
Ruhr.  Yerfahren zum Entzinnen von Weifsblechabfdllcn 
mittels Chlors.

Das Vorfahren besteht darin. dafi das Chlor unter wechsoln- 
dem Drueke, insbesondere aber unter steigendem Druck auf dio 
Blochabfiillo zur Einwirkung gebracht wird, damit es alle 
Stellen dor Abfalle beruhrt. Die letzteren konnen daboi auf 
mechanischem Wogo mehr oder wonigor stark zusammengoprefit 
werdon, wodurch die zum Entzinnen erforderliehe Apparatur 
verkleinert und die Moglichkcit erreicht wird, grofie Massen zu 
behandeln. Bei der Behandlung von festpacketierten Abfalion 
geht die Eutzinnuug obenso anstandslos vor sich, wie bei 
dem ublichen sperrigen Gut, nur mufi eine grijfiero Druck- 
steigerung oder oin grofierer Druckwechsel vorgenommen 
worden. Um die entzinnten Abfalle von den Resten dos Zinn- 
chlorids odor der Zinnchloriddampfe und des noch im Behiilter 
beflndlichen nicht aufgebrauchten Chlorgascs zu befreien, werdon 
dieso Stoffe mit Hilfe oiner Luftpumpe aus dem geschlossenon 
Behiilter abgesaugt und zwar in der Woise, dafi man zuniichst 
ein moglichst hohes Vakuum im Behiilter erzeugt und darauf 
nach und nach Luft oder ein anderes inertes Gas (selbstredend 
trocken) eintreten liifit, womoglicli untor Vermeidung einor 
weseutlichon Druckerhohung im Behiilter. Die Pumpe arbeitet 
dabei naturlich weiter und ontfernt dio Gasreste, wiihrend fort- 
dauernd entsprechend Luft oder Gas untor Aufrechtorhaltung 
des Vakuums nachstromt. Man kann auch den Behiilter durch 
einstromende inerte Gase unter Druck setzen, einon Teil dieser 
Gase beladen mit don Zinnchloriddiimpfen eiitweicheii lassen, 
von neuem inorte Gase zustromen lassen usf.

4 0 a. 176457, vom 15. Marz 1905. Th. Goldschmidt,  
Offene Handel sgesel l schaf t  in Essen,  Ruhr.  Yer
fahren zur Erzielung yon schwer rostendem ELsenblech 
bei dcm Entzinnen von Weifsblcchahfilllen unter Bemdzung 
des trockcncn Chlorierimgsverfahrcns mit nachfolgender 
Wascliung.

Nach dem Verfahren wird die Chloriernng vollig trocken 
durchgefiihrt und so goleitet, dafi wassorfreies Zinnchlorid ent- 
steht, wobei dio Temperatur der Woifiblechabfalle niedrig gehalten 
wird Nach diesem Entzinnungsyorgang werden durch EntHiftung 
des Behalters, indem man ihn unter ein gewisses Yakuum stellt, 
die letzten Reste von Zinnchlorid und Chlor aus dem Behiilter 
und yom Eisenblech entfernt, sodafi oin verhaltnismafiig sehr 
reines Eisenblech yerbleibt, von welchem die letzten Reste von 
Chlor und Zinnchloriddiimpfen zwar entfernt sind, welches aber 
eine fe3t anhaftende dunne Decke von Eisenchlorid tragt, die 
dio Ursache des starken Rostens der entzinnten blankon Eisen- 
bleche bildet. Dieses Eisenchlorid wird nun dadurch yon dcm 
Blech entfernt, dafi dieses zuerst mit Wasser gewaschen uud 
darauf in alkalischer Lauge gesptilt wird. Dio Waschung darf 
jedoch erst beginnen, naclidem die letzten lieste des Reaktious- 
mittels und des Zinnchlorids von den Abfiilleu entfernt sind.

4 0 b. 176279, yom 6. Mai 1905. Fri tz Danner t  
in Berlin.  Yerfahren zur Herstellung von Metall- 
legicrungcn.

Nach dem Yerfahren wird zuniichst in den Zusatzen dadurch 
eiu Ausgleich der yerschiedenen Metalle des Flusses herbei- 
gefuhrt, dafi man dic Oiyde schwererer Eiusatzmetalle mit Glas- 
pulver oder leichterer Metalle mit beschwertem Glaspulper mischt 
und zusammenschmilzt und diese Schmelze dem Flufi zusetzt. 
Das Metali des eingebrachten Osydes geht dann in den Metall- 
flufi iiber und bildet mit diesem eine neue Legierung.

8 0 a- 176151, vom 6. Marz 1906. Fel ix Richter  
in Charlot tenburg.  Prefsstempel, dessen Arbęitsfliichc 
zur gleiclizeitig en Herstellung tnehrerer Briketts, mit 
Erhohungen und Ycriiefmgen cersehen ist. Zusatz zum 
Patente 165 974. Langstc Bauer: 18. Ńovember 1919.
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Gemiifi dom Patent 165 974 ist der Stempel mit Erhohuugeu 
und Yertiefungen versehen, welche die Form dreiseitiger Prismen 
oder Pyramidenstumpfe besitzeu, deren Langsachse in der 
Bewogungsrichtung des Prefistempels liegt und deren Seiteu- 
kanten abgestumpft sind. Die Erfindung besteht darin, dafi die 
Abstnmpfung einer Seitenkante der Prismen oder Pyramiden so 
stark ausgefiihrt wird, dafi dci' Querschnitt der Prefiflachen 
auBgesprochen trapezfórmig wird.

81C- 176589, vom 11. Mai 1905. M ax P a u l  
S c h u l z  i u B e r l i n .  Yorrichtung zum absatzicciscn 
Fordem von kornigem Gut innerhalb einer Forderrinnc.

Gemiifi der Erfindung wird dio Rinne stofifrei hin- und 
hergeschoben, wiihrend iiber der Rinne in an sich bekaunter 
Weise einseitig umlegbare Schaufeln um feststehende Zapfen 
schwingbar angeordnet sind. Man erreicht dadurch, dafi das 
Fordergufc in der Rmne yerlesen werden kanu. Denn wenn 
auch die Schaufeln hierbci ebenfalls iiber das Fordergut liinweg- 
gleiten, so geschieht dies jedoch wahrend der Vorschubbeweguiig, 
sodafi das wahrend der Ubrigon Zeit durchgefuhrte Yerlesen des 
Gutqs keine Unterbrechung orfiihrt.

I M l c h c r s c I i a i i .

Lehrbuch der M otallhuttonkundo. Von Dr. H. Iiilde- 
brarnlt. Mit 333 Figurou im Tost. Ilttpoyer, 1906. 
Dr. Max Jauecke. Preis geh. 13 JL, geb. 14 JL.

Dieses nach dem Yorwort des Yerfassers fur Studierende 
auf technischen Lehranstalten uud bis zu einem gewissen 
Grade aucli fiir den Praktikor bestimmte Werk will dem 
Leser das gesamte Metajlhiitteńweseii in seiner houtigen 
Gestalt vor Augcn fuhren. In der Tat gibt der vorliegendo 
starkę Band von 531 Seiten eino mit Abbildungen reicli 
Yersehene Darstellung aller wichtigon Prozesse und 
Apparate, welclie auf die Motallurgio der hiiufigeren Metalle, 
abgesehen vom Eisen, Bezug haben. Das fragliche Gebiet 
ist Yollstiindig und ubersichtlieh beliandelt, der Aus- 
druck ist klar jedocli nimmt die reine Beschreibung 
den Hauptraum ein, die kritischen Beirachtungen treten 
sehr zuriick. Da der Inbalt des Werkes zudem im 
wesentlichen nur ein Auszug bekannter Literatur ist, bietet 
er dem Praktiker wolil kaum viel Neues, zumal dio 
okonomischo Seite der Hiittenprozesse wenig beriick- 
sichtigt worden ist. Der Stoff, der sieli bei dem weiten 
Gebiet ja in mehr ais reicher Fiillo bot , ist 
zwar mit groBem FleiB gesammelt, aber dio Durcharbeitung 
und Sicbtung liiCt zu wiinschen iibrig. So sind denn auch 
in diesem nouon Lelirbucli ebenso wie in vielen alteren 
dio wichtigen und im GroBbetriebe maOgobenden Prozesse 
und Apparate oft rechteckig yorgekommen, wahrend teils 
lokale, teils yeraltete Yerfahren, Ofen usw. ubennaCigen 
Baum einnehmen. Dazu kommt, daB der Verfasser, der 
besonders englische und amerikanische Literatur benutzt 
hat, sich bei der Schilderung deutscher Verhaltnisse einer
seits solir eingeschriinkt, anderseits dio Angaben uber 
deutsche Werke nicht mit der nótigen Sorgfalt gepruft 
hat. Dem Beurteiler ist jedenfalls in den Beschreibungon 
von solclien Werken, die ihm genau. bekannt sind, auf- 
gefallen, daB mehrfach teils langst. ais veraltet aufgegebene 
Yerfahren yorgefiihrt, teils direkt unrichtige Ditige behauptet 
werden. Dio Zusammentragnng des groBen Hlustrations- 
materialś ist ja recht dankenswert, doch hatte auch hier 
zum Teil mehr auf Qualitat ais auf (Juantitat gesehen 
werden dfirfęn. Die Hfiufung der von don Konstruktions- 
firmen bozogenen und aus deren Prospekten bereits bekannten 
skizzenjiaften oder wegen ilires MaBstabes und der perspek- 
tiyischen Darstellung seiten anscliauliehen Bilder gegen-

uber den wenigon klaren Konstruktionszeichnungen beein
trachtigt den Wert der Abbildungen selir. Auch die 
Nebeneinaudorstellung mohrfaclier Analysen yon gleichen 
oder sehr ahnlichen Materialien erschoint fflr ein Lehrbucli 
unzweckmiiOig, weil die Obersicht unter der Hfiufung 
des UnnOtigen leidet. Anderseits soli nicht yerkannt 
werden, daB der Umfaug dos zu behandelnden Stoffes und 
die in kurzeń Zeitraumen aufeinander folgenden, zum Teil 
recht einschneidenden Neuerungon eino gedriingte, flber- 
sichtliche und doch vollstandige Bearboituug sehr erschweren. 
Wenn man daher auch nicht alles gutlieiBen kann, was 
in dem Biiche steht, so bietet es doch dem Lernenden 
eino gnto Grundlage, um einen Oberblick iiber das Metall- 
huttenwesoii zu gewinnen, und mag in diesem Sinne den 
angehenden Mctallhiittenleuten empfohlen sein. Hh.
Jahrbuch dor Chomie. Bericht iiber dio wichtigsten 

Fortschritte der reinen und angewandten Chomie, 
unter Mitwirkung yon II. Beckurts-Braunschweig,
C. A. Rischoff-Riga, Alfred Coehn-Gi5ttingeu, M. Del- 
briick-Berlin, .T. M. Eder-Wi^n, Th. Fischor-Berlin, 
P. Friedlander-Wien, C. Haeusserinann-Stuttgart, A. 
Hcrzfeld-Berliti, K. A. IIofmann-Miinchen, W. Kuster- 
Stuttgart, J. Lewkowitsch-London, A. Morgen-Hohen- 
lieim, M. Nierenstoin-Livorpool, F. Quincke-Loverkusen, 
herausgegobou von Richard Meyer-Braunschweig. 
XV. Jahrgang. Braunschwoig, 1906. Druck und 
Arerlag von Friedrich Yieweg und Solin. Preis 14: JL.

Wie der Verfasser in der Vorrede anfflhrt, erhielt das 
Jahrbnch der Chemio durch die Einmhruńg' eines kurzeń 
Berichtes iiber die Fortschritte auf dcm Gebiete dor Gorberei 
einen Znwachs seines Inhalts; Boarbeiter dieses Abschnittes 
ist Dr. M. Nierenstein-Liverpool. Die Beriehterstattung 
iiber anorganischo Chemie hat an Stelle des Professors 
Werner ProfessorK. A. IIo fm ann- Miinchen Ubernoinmen.

Die Yorzflge des Jabrbuches sind allbekannt. Der 
Berichterstatter kann nur wiederholen, daB dor Yerfasser 
aus allen Gobieten der reinen und angewandten Chemie 
dio Neuerungen und Fortschritte sorgsain gesammelt hat 
und aus der onormen Menge des Stoffes die wisseuswerten 
YerotTentlichungen in kurzer Form darbietet. Einem jeden 
wird es somit leicht gemacht, tiber Geschichtliches, Statistik, 
in- utul auslandische Literatur, wissenschaftliche Arbeiten, 
Fabrikationsyerfahren usw. der gesamten Cliemie einen 
guten Oberblick zu gewinnen.

Der bisherige wohlverdiente Erfolg des Jabrbuches, 
das fiir den rein wissenschaftlichen, sowie fiir den in der 
Praxis stehenden Chemiker, fiir den Metallurgen und fur 
sonstige Interessenten der chemischen Industrie ein seinen 
besonderen Bedurfnissen entsprechender Ratgober ist, sichert 
ilim weiter eino stetig wachsende Verbreituug.

Dr. K a y s e r.

Feuerungstechnische U ntersuchungen und  deren 
Bedeutung fiir die Praxis. Bericht uber die 
Tatigkeit der Feuerungstechnischen Abteilung des 
Institutes fur Garungsgewcrbe in Berlin iu den ersten 
funf Jahren ihres Bestehens von 0. Mohr ,  Yorsteher 
der Feuerungstechnischen Abteilmig. Mit 9 Ab
bildungen, Berlin, 1906. Institut fur Gahrungsgewerbe.

Das Scliriftchen soli in erster Linie die Aufgabe haben, 
bei dem Verkehr der feuerungstechnischen Abteilung des 
Institutes fur Garungsgewerbe mit den Kohleninteressenten 
diesen beratend zur Seite zu stehen nnd ihuen die Yorteile
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einer geregelton feuorungstecHnischon Kontrollo. ihrer Be- 
t.riebo darzulegen. Im AnschluB an dio Schilderung von 
Einrichtung und Betrieb der feuerungstechnischen Abteilung 
ist aucli der Abteilung zur Prilfnng von Spmtusąpparaten 
ein Abschnitt gewidmet.

Im ersten Abschnitt uber die feuerungstechnischo Ab- 
teilnng ist die Probonahmo ausfiilirlich bosprochon. Zalil- 
reiclio Brennstollanalysen, die von der Abteilung angofertigt 
wordon sind, zeigen die auOerordentlicho Yerscliiedenlieit 
der Brennstpffo in ihrem Wert. Die mitgeteilten Zahlen, 
denen eine kurze Schildernng der Arbeitsweisen Yorangeht, 
nach denen sie erhalten wurden, geben wertvolle Winko 
fur die Auswahl und Bourteilung von Kohlen. Auf Grund 
dieses statistischen Materials sind die Punktc zusammen- 
gefaBt worden, dio bei Abfassung von Kohlenlioferungs- 
yertragen zu beriicksichtigen sind. Im Absclinitto Gas- 
untersuchungon sind besonders die Rauchgasuntersuchungen 
behandelt und Beispiele aus der Praxis aiigefiihrt. In dem 
Abschnitt der Abteilung zur Prflfung von Spiritusapparaten 
werden Untei suchungen von Spirituslampon, Spirituskoch- 
und Heizapparaten und analytische und wissenscliaftlich 
technische Arbeiten besprochen.

Die Anschaffung des Buches kann Kohleninteressenlon 
enipfohlen werden. K.-V.
Geologische Kartę von Preufsen und  benachbarten 

Bundesstaaten im Mafistabe 1 : 25 000. Heraus- 
gegeben von der Kgl. PreuBischen Geologischen 
Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin. Lieferung 
132: Blatter Lingen, Wietmarschen und Hesepertwist.

Das in der Lieferung dargestellle Gebiet unifaBt das 
Emstal von Lingen bis Geeste, den nordlichen Teil der 
Lobner Borge und nach W hin das weite ebene Sandge- 
biet yoii Lohne bis Veldhausen. Auf dieses lagert sich 
nach N hin das Bourtanger Moor auf, von dem die 
Lieferung ein Gebiet von ungefahr 120 qkm darstellt.

Den boi weitem grófjten Flachenraum nohmen die 
Ta l sande  ein, aus denen das Moriinen-Diluvium in Inseln 
horvorragt. Solcho Inseln sind die Lohner Berge westlich 
und die Baccumer Berge, von donen die westlichston Auslaufer 
auf Blatt Lingen fallon, ostlich von Lingen. Der Kern 
dieser Htigel scheint tertiaren Alters zu sein.

AlsTert iar ,  violleicht mioziinen Alters, sind die glau- 
konitischen Tone und Sande anzusprechen, die in den 
Ziegeleion von Mittel- und Nord-Lobne abgebaut werden. 
Unter ihnen stehen kalkfreie, sohr fette, griinlich weiBe, 
in nassem Zustande haufig schwarze Tone an, die vielleicht 
bereits Oberoligozan sind. Fossilien wurden nirgends ge- 
fuuden.

Das Di luvium ist nur durch eino Grundmorane ver- 
treton, die im allgemeinen keine bedeutende Machtigkeit 
besitzt. Nur bei Bohrungen iu der Nahe Lingens wurde 
einmal eine Machtigkeit der Grundmorano von ungefahr
13 in beobachtet. Sie tritt iibrigens nur in Gruben zu 
Tago und ist sonst von steinfiihrenden Sanden bedeckt. 
tiber ihr Alter, sowie das der Talsando lafit sich noch 
kein abschlieBendes Urteil fallen,

Eine Neuerung bringt dio Lieferung in der Darstellung 
der Moorschichten.  Wahrend man sich bisher darauf 
beschrankte, von don Moorflachen wio von allem iibrigen 
Boden im Bereich dos Flachlandes nur die zwei obersten 
Meter gewissermaOen durchschneidend auf der Kartę dar- 
zustellen, wurden die weiten Flachen dos Bourtanger Moores 
stets bis auf den mineralischen Untergrund abgebobrt und

die hierbei beobaclitete Schichienfolge durch Zeichen und 
Zahlen auf der Karle in ihrer Uborlagerung und Machtig
keit angedeutet und durch zalilroiche Einschreibungen auch 
der Untergrund uberallangegeben. Es wurden Niederungs-  
moor-, Ubergangsmoor-  und Hocbmoor tor f  und bei 
lotzterem noch al toror  und j i ingerer  Hocbmoor tor f  
untorschieden.

Dem derzeitigen Stand der Moorforschung entsprechond, 
ist auch ‘ die Zahl und Ausfuhrlichkeit der in den Er- 
lauterungen gegobenon Torfanalysen vermehrt worden. Sio 
sind nacli den Mothoden der Moomrsuchstationen ausge- 
fiilirt worden, sodaB sich ilire Ergebnisse mit den von 
jenen Anstalten erzielteu nunmehr vergleichen lassen.

Zur Besprechung eingegangeno Biieher:
(Die Redaktion behaltsich eine eingehencie Besprecbunggeeigneter 

Werke vor.1
Bal l ing,  Carl: Die Schatzung voii Bergbauon und Eisen- 

bahnschutzpfeilern nebst einer Skizze iiber die Einwir- 
kung dos Verbruches untorirdisclier durch den Bergbau 
geschaffener Ilohlraume auf die Erdoberflache. Im Ąn- 
hange: uber die erforderliche Schutzpfeilerbreite bei der 
otagcnbaumaBigen Auskohlung und iiber dio Zuliissigkeit 
der Auskohlung vou Eisenb.ihn-Schutzpfoilern im nord- 
westbóhmischen Brauńkohlenbecken. Zweite, erweiterte 
Auflage. Toplitz-Schonau, 1906. Adolf Becker. 7 JL.

Hummoi ,  H. u. Specl i t ,  P .: Das Stempolsteuergosetz 
7om 31. Juli 1895 nebst AusfOhruiigsbestimmungen, 
dem Erbschaftssteuor-, Wechselstempelsteuer- und Reiclis- 
stompolgesetz. Kommentarfiir den praktisclien Gobraucli. 
SchluBlieferung. Berlin, 1906. J. Guttentag.

Inga l l s ,  Wal t e r  Ilenton:  The Minerał Iudustry, its 
Slatistics, Technology and Trade during 1905. Poundet 
by Richard P. Rothwell. Band XIV. New York and 
London, 1906. Engineering aud Mining Journal.

Lei tnor ,  Fr i edr i ch:  Die Selbstkostonberechnung in- 
dustrieilor Botriebe. Zweite, erweiterte Auflage. Frank
furt a. M. 1906. J. D. Sauerlanders Yerlag. Goli. 
3 JL, geb. 3,60 ./(.

Stange,  Max: DieBauchbelastigungund dereńBekampfung. 
Teplitz-Schónau. 1906. Adolf Becker. 2 JL.

We d d i n g ,  Hermann:  GrundriB der Eisenhiittenkunde. 
Filnfte, umgearbeitete Auflage. Mit 205 Toxtabbildungen 
und 2 Steindrucktafeln. Berlin, 1907. Wilhelm Ernst 
& Sohn. Geh. 9 JL, geb. 10 JL.

Zeltscliriften8chan.
(Eme Erklarung der hiorunter vorkommendon Abktirzungen 
von Zeitschriften-Titeln ist, nebst Angabe des Erscheinungs- 
ortes, dos Namens des Herausgebers usw., in Nr. 1 des 

lfd. Jg. dieser Ztschr. auf S. 30 abgedruckt.)
Bergbautechnik (einschl. Aufbereitung pp.).

The Calumet  & Hecla Company’s propert ies.  I. 
Von Carnahan. Mining World. 13. Okt. S. 455/7. 
10 Abb. Kurzer Uberblick uber die Entwicklung und 
bergmaunische Ausbeutnng der Grubon.

Some notes  on the mechanica l  eąuipment  of 
coll ieries.  Yon Hann. Ir. Coal Tr. Rev. 26. Okt. 
S. 1506/8. 8 Abb. Beschreibuug der Tagesanlagen der
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BargoeJ Grubo (lor Powoli- DufFryn Borgwerksgesellschaft. 
und des Projoktes zu der Neuanlage Penalltau-Grube.

T he mechanical  engineer ing of collierios.  
Von Futers. (Porta.) Coli. G. 26. Okt. S. 795. i Textfig. 
Geneigtes Sehuttelsieb mit automatischem Vorteiler fur 
das aufglgebene Gut. (Forts. f.)

The Courriures mining disaster .  Engg. 26 .Okt. 
S. 562/3. Auf Grund offizieller Untorsuchungen wird fest- 
gostellt, daB die Katastropho auf eine Kohlenstaubexplosion 
zuruckzufahren ist, die durcli einen losgeheuden Sch uf! 
hervorgerufen wurde.

Maschinen, Dampf kessel wesen, Elektrotechnik.
Dampfmaschinen - Schioberstoueruńg.  Z. 1'. 1). 

u. M.-Betr. 24. Okt. S. 439/40. Beschreibung oiner 
neuen, voii einem australischen ingenieur Ricliardson kon- 
struierteii Steuerung, boi der infolge der eigenartigen Bauart 
des Auslafischiebors dor Rfickdruck vennieden wini.

Dio I l eratol lung der Dampfkessol.  Von Gerbel. 
(Forts.) Wiener Dampfk. Z. Okt. S. 134/6. 14 Abb.
Beschreibung der vorschiedenartig.sten Bohnnąśchinen. Die 
Beliańdlung des Nietmaterials.

1 jber  don EinfluG doi' Unrundigkoi t  auf die 
Pes t i gkei t  von Flammrohren.  Yon Knaudt. Wiener 
Dampfk. Z. Okt. S. 129/34. 13 Abb. Der Verfassor
fiihrt aus, daG das Unrnndwerden der Wellrohre bei Land- 
und Scliiffskesseln entweder auf Wassermangol oder fettige 
Nioderschliigo aus dom Speisewasser, bei Lokomotivkesseln 
mit Wellrobreti dagegen auf die Temperaturunterschiede 
der Peuergase in den einzelnen Rohrquorschnitten zuriick- 
zufiihren ist. Auszugo aus Versuchsergebuissen von Be- 
lastungsproben abgeflachter Schusse. Boseitigung der 
Abflachungen durch hydraulischen Druck. Wellrohre kann 
man bei praktisch reiner Oberflache auf der Wasserseite 
schon stark uniund werden lassen, ehe man sie auswechseln 
oder rundrichten muG. Priifung der abgeflachten Rohre 
vor der Weiterverwendung mit dem erhóhten Betriebsdruck 
gemfiG ' der Bestimmung des Kesselgesetzes wird angeraten.

Beoinflussung der Kessel leistur ig durcli innore 
und auCore Verunreinigungen.  Yon Dosch. Brkl.
23. Okt. S. 471/5. AuGere Verunreinigung durch 
Flugasche, RuG und unverbrannte Brennstoffteile, innere 
durch Kesselstein, Ol und sonstige Yerschmutzungen, sowie 
Mittel fur ihre Yermeidung oder Beseitigung. (Forts. f.)

The pl anning and const ruct ion of the power 
plant. Yon Dison. (ScliluG.) Eng. Mag. Okt. S. 58/86. 
Abb. Kesselhauser, Kesselbeschickuug, Essen.

The compound-reakt ion steam-turbine.  (Forts.) 
Engg. 26. Okt. S. 545/7. Betraclitungen uber die 
Dampfarboit in der Parsonsturbine. (Forts. f.)

Electr ic machinery for the operat ion of 
Mexican mines.  Yon Allen. Eng. Mag. Okt. S. 35/44.
9 Abb. 1 Diagr. Im AnschlnC an die allgomeine Be- 
schreibuug der elektrischen Einrichtungen auf den Gruben 
der El Oro Company (vgl. Septeraberheft) wird hier des 
naheren auf die elektrischen Fórdermaschinen eingegangen.

Ein neuer  Gleichst romzahler .  Von Schwartz. 
Electr. Anz. 21. Okt. S. 1065/6 u. 26. Okt. S. 1079/80. 
Mit Abb. Bestreben, den fiir den Kleinkonsumeuten teuren 
Wattstundenzahler durch einen billigeren Apparat zu er- 
setzen. Beschreibung des neuen, von Keiser & Schmidt, 
Berlin, gebauten Amperestundenzablers. Vergleiche uber 
Genauigkeit der Anfzeichnungen mit der anderer Zahler.

Hiittenwesen, Chemische Technologie, Chemio, 
Physik.

Maschinel le Einr i chtungen fur das  Ei sen-  
hut tenwosen.  Von FrOlich. (Forts.) Z. D. Ing. 
27. Okt. S. 1729/35. 45 Abb. Meclianische Beschick- 
wrichtungen fiir Martinofen.

Z e m o n t d a r s t e 11 u n g a u s  H oc h o f e n - 
s c h  l a c k o .  B. u. II. Bundsch. 20. Okt. S. 20/1. 
1 Abb. Beschreibung der seit drei Jahren bestehenden, 
im AnschluG an das Ilochofenwerk der Struthers 
Furnaco Co., Ohio, errichtoten Zomentfabrik.

D ie  Y e r s c h i e d e n e n  M e t li o d e n d e r  G a s- 
v e r t o i 1 u n g im G e b r a u c h e  bei der  „ L a c l e d o  
Gas  L i g h t  C o m p a n y  " in St. Louis,  Mo., U.S. A. 
Von Hessenbrueh. J. Gas-Bel. 21. Okt. S. 905/11. 
I Tafel, 7 Textfig. Praktische Ausfiihrung und Bewahrung 
der Methodo auf dem genannten Gaswerke, das Niederdruck- 
system durcli eino Hochdruckleitung, die teilweiso das 
Niederdrucksystem speist, zu verstarken.

K o li 1 o n u n t o r s u c h u n g e n. Z. f. D. u. M.-Betr. 
24. Okt. S. 437/9. Nacli ausfOhrlicher Besprechung der 
Langbeinsclien Methoden wird auf eine Anzahl von Pehlern 
hingewiesen, die bei Yerschiedenen Methoden vielfach ge-  
macht worden, und gezeigt, daR bei genugniider Sorgfalt 
kalorimetrische und chemische Untersnchung gut iłberein- 
stimmende Iiesultate ergeben konnen.

Gosetzgobung und Verwaltung.
Koyal Commission on safety in mines. (Foris.) 

Ir. Coal. Tr. Kcy. 26. Okt. S. 1513/6. 4 Abb. Der
sechsto Verhandlungstag. (Forts. f.)

■Verkehrswesen
Die Transpor t ve rha l t n i s se  auf Eisenbahnen 

und Wasserwegen.  Yon Schott. Z. D. Ing. 22. Okt. 
S. 1747/52. Yortrag, in dem die Kanąlyerhaltnisso der 
Yereinigten Staaten und des Deutschen Reiches technisch 
und volkswirtschaftlich beleiichtet werden.

Neuere Hobezeuge.  Yon Hauftstengel. (Forts.) 
Dingl. P. J. 27. Okt. S. 673/6. 7 Abb. Turm- 
drehstrang fur 80 t Tragkraft yoii Stuckenholz-Wetter. 
(Forts. f.)

Tho adyent  of s i ng l e - phas e  elect r ic tract ion.  
Engg. 26. Okt. S. 573/6. Yon Jenkin, Yorteile 
und Aussichten der Eisenbahnen bei einer Umwandlung 
des Dampfbotriebes in elektrischen Betrieb. GruudzOge 
einer elektrischen Bahnanlage mit Eiuphasen-^Vechselstrom- 
betrieb.

E i n i ge  Bemorkungen uber dio Bahnanlage in 
Nordamer i ka .  Von Gren. Z. D. Eis.-V. 17. u, 20. 
Okt. S. 1247/51 u. 1263/5. Beobachtungen iiber die 
TJnterschiede zwischen amerikanischen und deutschen Bahn- 
anlagen im Bau der freien Strecke.

Guterwagen mit orhShter  Ladefahigkei t  und 
mit  Einr i chtung zur Selbs t ent l adung.  Von Mtiller. 
Z. D. Eis.-Y. 27. Okt. S. 1295/6. Unter Bezugnahme 
auf das auf S. 1404 dsr. Ztsclir. erwiihnte Preisaus- 
schreiben der Eisenbahndirektion Berlin werden kurz die 
bisherigen Erfahrungen mit solchen Wagen und die an 
ihren Bau zu knOpfenden Bedingungen besprochen.

Der Simplontunnel .  Yon Berdrow. Z. D. Eis.-V.
24. u. 27. Okt. S. 1279/82 u. 1296/8. Zusammen- 
fassende Darstellung der Baugeschichte des groGen Werkes 
in ihren Hauptziigen. (SchluC f.)
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Personalien.
Nachruf.

Am 25. Oktober ycrstarb zu Zellerfelil an den 
Folgen eines Sehlaganfalles im Alter von 69 Jahren 

der Konigliclie Oberbergamtsmarkscheider, 
Bergrat Brathubn.

Seine Leistungen auf dem Gebiete des Markscheider- 
wesens liaben ihn weit iiber die Grenzen seines engeren 
Wirkungskreises hinaus bekannt gemacht, und seine 
groBen Yerdienste um dieses Fach werden besonders 
in den Kreisen seiner Berufsgenossen, die menschlich 
schonen Eigenschaften seiner liebenswiirdigen Person- 
lichkeit von allen, die ihn kannten, dauernd gewurdigt 
werden.

Der Verewigte wurde am 21. Fobruar 1837 zu 
Lengefeld im Kreise Sangerhausen gebornn, widmete 
sich nach Ablauf der Schulzeit dem hohoren Bergfache 
und wurde am 21. Mai 1859 zum Bergsexpektanten 
ernannt. Ncben seiner weiteren Ausbildung im Berg- 
facli bereitete er sich zugleich zum Markscheider- 
examen vor, bestand es, wurde am 17. Dezember 1862 
zum konzessioniertcn Markscbeider ernannt und am 
15. April 1865 nach weiterem Esamen ais Bergeleve 
vereidigt. EinJabi spater legte er sodann die Prufung 
ais Bergreferendnr ab.

Bei Durchfuhrung der berggesetzliclien Bestimmungen 
in den neuen Landesteilen wurde Brathubn am 1. Fe- 
bruar 1867 an dio Konigliclie Oberberg- und Salz- 
werksdirektion in Cassel und nach Auflosung dieser 
Behorde im Marz 1868 unter Ernonnung zum 
Oberbergamtsmarkscheider nach Clausthal versetzt. In 
dieser Stellung ist er bis zu seinem Todo verblieben 
und hat seine Tatigkeit nur in den Jahren 1866 und 
1870 unterbroclien, um dem Rufę unter die Fahne zu 
folgen.

Die Verdienste Bratlmbns fanden die Allerhochste 
Anerkennung durch seine Ernennung zum Bergrat am 
17. Mai 1890 und die Verleihung des Roten Adler- 
Ordens IV. Klasse bei Gelegenheit des Kronungs- und 
Ordensfestes im Jahre 1902.

Neben seiner Tatigkeit ais Oberbergamtsmark
scheider rersali Brathubn vom Jahre 1872 ab die 
Stelle eines Dozenten zuerst fur elementare Mathe- 
matik und spater fur Markscheide- und Mefikunst an 
der Yereinigten Bergakademie und Bergschule zu 
Clausthal. In der Facbliteratur hat er sich mebr- 
facli betlitigt; neben mehreren kleineren Abhand- 
lnngen hat er ein Lehrbuch fur Markscheide- und 
Mefikunst geschrieben, das in nachster Zeit in neuer

Auflage erscheineu wird und zu den besten und wert- 
vollsteu fachlichen Werken gehort.

Das Yertrauen seiner Mitbiirger genoB Brathubn 
in hohem MaBe, das in der Ubertragung zahlreicher 
Ehrenamter wahrend der langen Dauer seiner Tatig
keit in Clausthal Ausdruck fand.

Seine ausgezeichueten Charaktereigenschaften, seine 
Pflichttreue ais Beamter und sein gewinnendes Wesen 
gegen alle, die mit ihm dienstlich und auBerdienstlich 
in Beriihrung kamen, sichern ihm ein bleibendes ehren- 
volles Andenken in weiten Kreisen.

Dem Bauinspoktor, Baurat l.’obert S ch  m i d t bei der 
Berginspoktion zu Stafifurt und dom .ersten Direktor der 
Norddoutschen Knappschaftsponsionskasse, Paul S t i e b e r  
zu Halle a. S. ist dio Erlaubnis zur Anlegung des Ritter- 
zeichons erster Klasse des Horzoglich Anhaltischen Haus- 
ordens Albrechts des Baron erteilt worden.

Der Berginspektor Chr i s t  bei dor Bergwerksdirektion 
zu Saarbrucken ist an das Stęmkohlonbergwerk Campliausen 
bei Saarbrucken versotzt worden.

Zu Iierginspoktoren sind ernannt worden dio Berg- 
assessoron Dr. II o r b i g und Al ber t  bei dom Steinkohlen- 
bergwerko Heinitz boi Saarbrucken, S t o i n h o f f  bei dem 
Steinkolilenbergworko K5nig 0. S., Zix,  bislier Ililfs- 
arbeiter im Ministorium fiir Handel und Gewerbe, boi dem 
Steinkohlenbergwerke Boden boi Saarbrucken und Emi l  
J ac o b s  boi der Borgworksdirektion zu Saarbrdckon.

Dor Bergassessor W o w o t z o r, bisher bei dor Borg- 
schule zu Saarbrucken, ist dem Steinkohlenbergwerke 
Friedrichstlial zur Yerwaltttug oiner Botriobsinspektdrstelle, 
der Bergassessor H e i n r i c h  Meyer  II (Bez. Bonn) dem 
Steinkohlenbergwerke Konig boi Saarbrucken ais technischer 
Hilfsarbeiter uberwiesen worden.

Der Bergassessor Muller (Bez. Breslau) ist zur Uber- 
nalime der Loitung eines im nordliclien Norwegen zu 
eroffnenden Eisenerzbergwerks auf weitere 2 Jahre, dor 
Bergassessor B e c k e r ,  bisher bei dem Salzwerke zu 
Bleicherode, zur Obernahme dor Leitung der Untor- 
nebmungen der Bergwerksgesellschaft Adler - Nordstern 
m. b. H. in Koln a. Rh. auf ein Jahr beurlaubt worden.

Gcstorben:
am 26. Oktober dor Direktor der Zeche Unser Fritz, 
F r i edr i ch  Hohendahl  im Alter yon 60 Jahren, sowie 
am 28. Oktober der Direktor der Zeche Borussia, Fr i edr i ch 
Lindemann im 47. Lebensjahre.

Dampf kes s e l -Obe rwachungs -Yere i n  der Zechen 
im Oberbergamtsbezi rk Dortmund,  Essen-Ruhr .

Dem Internationalen Verbande dor Dampfkessel-tlber- 
wachungs-Vereine wurdo auf der 'Woltausstellung in Mailami
1906 der „Grand prixff vorliehen.

Das Vei7;eichnis derin dieser Nummer enthaltenen grSBeren Anzeigen befindet sich, gruppenweise geordnet 
auf den Seiten 44 und 45 des Auzeigenteiles.


