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Die AbbauYcrfahren auf den grOlseren Minettegmben des IJergreriers Diedenhofen
in Elsafs-Łothrlngen.

You Bergreferendar Dr. A h l b u r g ,  Berlin.

Der Abbau der Minette in Lothringen wird in 
der Hauptsache duj-ch zwei Faktorer. bedingt: durch 
das regelmaBige und flachę Auftreten der Eisenerz- 
lager von nicht unbetrachtlicher Machtigkeit, sowie durch 
den verhaltnismal3ig geringen Metallgelialt der Erze, 
welcher moglichst niedrige Gewinnungskosten erfordert, 
um den Abbau uberhaupt lohnend zu gestalten.

Beiden Anforderungen entspricht am besten der 
d i a g o n a l e  P f e i l e r b a u ,  der daher auch auf 
allen Minettegruben, soweit sie nicht Tagebau treiben, 
bis vor kurzem allein in Anwendung stand.

Er bietet gegenuber dem s c h w e b e n d e n  und 
s t r e i c h e n  d e n  Pfeilerbau bei dem durchweg 
geringen, m it etwa 3° nach W  gerichteten Einfallen 
der Schichten namentlich in bezug auf die Forderung 
wesentliche Vorteile, indem bei den dort gebrauchlichen 
Fórdergefafien von durchsclinittlich 1200—1800 kg 
Nutzlast und 700—800 kg Eigengewicht sich in den 
schwebenden Strecken m it 3° Neigung bereits zu groBe 
Schwierigkeiteu bei der Aufwartsbewegung leerer 
Wagen entgegensetzen, wahrend anderseits horizontale

Pfeilerstrecken einen zu geringen Ausgleich zwischen 
der bei der Forderung der vollen und leeren Wagen 
vom Schlepper aufzuwendenden Arbeit geben.

Der diagonale Pfeilerbau wird in der einfachsten 
und am meisten ublichen Form so betrieben, daB 
unmittelbar von den streichenden Hauptforderstrecken 
aus, unter einem Winkel von 40 — 60° gegen die 
Streichlinie geneigt, die diagonalen Pfeilerstrecken an- 
gesetzt und bis zur niichst hóheren Grundstrecke unter 
Belassung eines gentigenden Sicherheitspfeilers vorge- 
trieben werden.

Neuerdings ist auf verschiedenen Gruben, ins- 
besondere des Bergreviers Diedenhofen, eine Reihe 
Abanderungen Yon diesem fu r Lothringen typisch 
gewordenen Schema teils Yersucht, teils auch schon 
m it Erfolg eingefuhrt worden, sodaB das Gesamtbild 
des bisher uberaus gleichformigeu Abbaues im Minette- 
gebiete jetzt recht mannigfaltig geworden ist.

Die Grunde, die zu diesen Abweichungen Ver- 
anlassung gaben, sind verschiedener A rt und werden 
ausfuhrlicher erst bei der Einzelbeschreibung der ein-
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zelnen Abbauarten aufgefiihrt. Hier mag nur 
allgemein darauf hingewiesen werden, daG die Lage- 
rungsyerhaltnisse in dem naher zu besprechenden 
Gebiete des Bergreyiers Diedenhofen keineswegs kon
stant sind, dafi das Streichen und vor allem das Fallen 
der Lager auf den einzelnen Gruben ganz erheblich 
wechseln und daher schon aus rein technischen Griin- 
den Abweichungen von dem diagonalen Pfeilerbau 
bedingen.

Dazu kommt die Erkenntnis der Bedeutung einer 
jeden, selbst der geringsten Reduktion der Selbst
kosten bei Massenproduktion und daher das Bestreben, 
den Betrieb, namentlich die Forderung unter Tage, 
moglichst Yollkommen und 6konomisch zu gestalten. 
Unter diesen Umstandon findet in neuerer Zeit aucli 
der Punkt immer mehr Beachtung, wie die S c h l e p p e r -  
f o r d e r u n g  aufs beste einzuschriinken und zu erleich- 
tern ist, und es kann nicht weiter wundernehmen, 
wenn gerade dieser Zweig des Grubenbetriebes auf 
die W ahl der Abbauart den grofiten EinfluB ausubt.

Bevor im folgenden auf die wichtigsten im Berg- 
revier Diedenhofen vertretenen Abbauarten eingegangen 
wird, sei zur fliichtigen Orientierung iiber die al 1- 
gemeinen Lagcrungsverhaltnisse des lothringischen 
Minettereviers Nachstehendes yorausgeschickt*).

Das lothringische Minetterevier bildet einen Teil 
der groBen nach W  geOffneten Jurabucht, die sich 
vom westlicheu Deutsch-Lothringen bis weit nach 
Frankreich hinein erstreckt. Im Norden reichen die 
Ablagerungen dieser lothringischen Juraformation 
weit nach Lusemburg hinein, im Siiden bis uber 
Nancy hinaus. Die Minetteformation selbst bildet 
einen Teil des unteren Doggers, tr itt  jedoch nicht in 
gleiclier stratigraphischer Verbreitung wie dieser auf, 
sondern bildet gleichsam nur gewaltige Einlagerungen 
in ihm. Zwei solcher voneinander getrennter Minette- 
yorkommnisse sind bisher bekannt geworden, ein 
kleines bei Nancy und jenes groBe und wichtige, das 
in dem Plateau westlich der Mosel zwischen dem 
sudlichen Luxemburg im Norden und der deutsch- 
franzosischen Grenze sudlich von Metz im Suden zu 
Tage tr i t t  und unter der Bedeckung der jungeren 
Juraschichten sich weit nach Westen in das fran- 
zosische Gebiet hinein erstreckt. Diesem groBen 
Minettegebiete geh6ren s&mtliche augenblicklich be- 
triebenen deutschen, luiemburgischen und franzosischen 
Minettebergbaue an.

Die Lagerung der Minetteformation ist entsprechend 
dem Auftreten der Juraschichten muldenformig m it 
einem Aachen Einfallen nach W . Die Erze treten

*) Zur eingelienderen Informierung iibsr die Lagcrungsver- 
haltnisse in diesem 0’ebiet 6oi auf die in Stahl u. Eisen, 
Jahrg. 1902, erschienene Abhandlung desBergassessors Dr. Kohl- 
maun: „Die Minetteablagerang des lothringischen Jura“ hin
gewiesen, worin sich zugleich ein ansfOhrliches Verzeichnis der 
gesamten einschlagigen Literatur findet.

in meist mehrere Meter machtigen Lagern auf, die durch 
mergelige Kalkę und kalkige Sandsteine voneinander 
getrennt sind. Trotz ihres unzweifelhaft lagerartigen 
Gharakters ist die Ausbildung der Minetteformation 
wie auch der einzelnen in ihr auftretenden Erzlager 
keineswegs v5llig gleichmaBig, vielmehr schwankeń 
sowohl die Maclitigkeit wie auch die Zusammen- 
setzung der ganzen erzfuhrenden Schichtenfolge recht 
erheblich. Die groBte Gesamtmachtigkeit und auch 
die groBte Erzmachtigkeit finden sich im Norden auf 
luxemburgischem Gebiete, wo innerhalb einer ca. 60 m 
machtigen Schichtenfolge bis zu 10 verschiedene Erz
lager auftreten. Von diesen mogen hier die wichtigsten 
genannt werden. Es sind von oben nach unten: das 
r o t s a n d i g e ,  r o t k a l k i g e ,  g e l b e ,  g r a u e ,  b r a u n e  
und s c h wa r z e  Lager, von denen die oberen vor- 
nehmlich kalkig, die unteren vornehmlich kieselig sind.

Nach Suden nimmt, wenigstens auf deutscher 
Seite, die Maclitigkeit sowohl der ganzen Minette
formation, ais auch der einzelnen Erzlager ab. Bereits 
in der Umgebung des Fentschbaches westlich Dieden
hofen treten die r o t e n  und das b r a u n e ,  z. T. auch 
das s c h w a r z e  Lager nicht mehr bauwiirdig auf. 
N ur das g r a u e  Lager ist auch hier bauwurdig und 
wird wegen seiner Maclitigkeit (3—4 m) und seiner 
gunstigen Zusammeusetzung sehr geschatzt; es ist 
uberhaupt in bezug auf Verbreitung und Giite das 
wichtigste der samtlichen Lager W eiter nach Siiden, 
in der Umgebung der Orno und in dem Gebiete nord- 
westlich von Metz tr i t t  unter dem schwarzen noch 
ein weiteres Lager, das sogen. g r u n e ,  auf, das jedoch 
meist unbauwurdig ist. Auch hier ist das g r a u e  
Lager fur den Bergbau das wichtigste.

Aus dem Gesagten ergibt sich bereits, daB auch 
in dem engeren Kreise der folgenden Betrachtungen, 
dem Bergrevier Diedenhofen, welches das deutsche 
Minettegebiet nordlich der Fentsch urnfaBt, erhebliche 
Unterschiede bestehen. W ahrend die Gruben bei 
Algringen im Fentschgebiete vornehmlich das g r a u e  
Lager und nur stellen weise das daruberliegende g e l b e  
Lager gewinnen, bauen die Gruben an der deutsch- 
luxemburgischen Grenze im Norden des Reviers zwei 
bis drei, ja  in einem Falle sogar vier Lager unter
irdisch ab.

G r u b e  B u r b a c h  bei  A l g r i n g e n .
Dio Grube baut lediglicli das g r a u e  Lager, das 

in dem bisher im Betrieb stehenden óstlichen Feldes- 
teil 4,5 m machtig ist. Die Aus- und Vorrichtung 
des Feldes ist folgende (ygl. Fig. 1). An der Sst- 
lichen Markscheide entlang ist ein Stollen im Ein
fallen des Lagers getrieben, von dem aus in senk- 
rechten Abstanden von ca. 70 m die Grundstrecken 
abzweigen.

Alle 100 m werden sie durch diagonale Strecken, 
die sog. Luftstrecken, yerbunden, die, den spateren
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■Abbaustrecken parallel laufend, unter einem Winkel 
yon etwa 45° gegen die Grundstrecke geneigt sind 
und dabei eine Steigung yon etwa 2° erhalten. Die 
Łuftstrecken liaben beim Yortreiben der Grundstręcken 
den Zweck von Durchhieben zur leicliteren Bewetterung

der Streckenorter; sie werden diesem Zwecke ent- 
sprechend nacheinander bis auf die jedesmalige letzte 
am oberen Ende wieder zugemauert. Yon den 
Diagonalen werden sodann im Abstande von etwa Gm 
von der oberen Grundstrecke sog. Parallelstrecken auf-

gefahren, dio vor allem den Zweck haben, den Strecken- 
sicherheitspfeiler vor den von unten heraufiuckenden 
Abbaustrecken zu schutzen: sie gestatten gleichzeitig 
eine leichto und gunstige Bewetterung der Abbaue, 
indom von jeder einzelnen Grundstrecke aus die 
frischen W etter durch die Abbaustrecken vor die 
ArbeitstoGe gefuhrt und von dort, sobald die Abbau
strecken m it der Parallel en durchschlagig geworden 
sind, durch die Parallelstrecke unmittelbar zur 
W etterstrecke abgeleitet werden. Man yermeidet 
damit einmal, dafi beim Pfeilerruckbau das ganze 
betreffende Abbaufeld einen groGen Luftsack bildet, 
aus dem die W etter zur unteren Strecke zuruck 
muBten, und dann, daG die yerbrauchten W etter erst 
der oberen Sohle etwa durch die Durchhiebe der 
Luftstrecken zugefuhrt werden. Vielmehr gelingt es 
so ohne Schwierigkeiten, jede Abbausohle fur sich m it 
frischen W ettern zu rersehen, ohne daG sie mit ver- 
brauchten Wettern der tiefer liegenden Sohlen in Be- 
ruhning kommt. Nach Auffahrung der Vorrichtung- 
strecken oder auch gleichzeitig mit dereń Vortreiben 
werden in Abstónden yon 14 m parallel zu den Luft
strecken die Abbaustrecken durchgetrieben.

Da der Verliieb der Pfeiler von der Peldesgrenze 
aus ruckwftrts erfolgt und man mit dem Pfeiler
ruckbau warten mulł, bis man bis zur Peldesgrenze 
gelangt ist, li&uffc sich in den Abbaustrecken all-

miihlich eine Menge von Schienenmaterial an, das zur 
Vermindening des darin repriisentierten toten Kapitals 
yielfach wieder entfernt und in neu yorgetriebenen 
Abbaustrecken von neuem gelegt wird, Umstiindlich- 
keiten, die bei anderen weiter unten beschricbonen 
Abbauarten, wo gleich nach dem Vortreiben der 
Abbaustrecken zum Ruckpfeilern ubergegangen wird, 
yermieden werden.

Nelien den ganz wesentlichen Yorteilen, speziell 
in der Wetterfiihnmg, yerursacht diese weitgeliende 
Vorrichtung demnach einen nicht unerheblichen Mehr- 
aufwand an Kosten.

Die F o r d e r u n g  beim Ruckwartspfeilern findet in 
den Abbaustrecken durch Schlepper, in den Grund- 
strecken durch Pferde statt. Da der Schlepper lediglich 
einzufullen und das Fordergut die im Maximum 75 m 
lange Abbaustrecke hinunterzuschafTen hat, ist die 
Schlepperforderung auf ein Minimum reduziert.

Im ubrigen weist dieser auf der Grube Burbach 
eingefuhrte typische d i a g o n a l e  P f e i l e r b a u  in seiner 
weiteren Ausgestaltung noch folgende durch die 
Grubenyerkaltnisse bedingte Eigentumlichkeiten auf. 
Das Hangende des grauen Lagers im Burbacher Felde 
ist stellenweise recht zerkluftet. Dies bedingt, daG 
mail die Pfeilerstrecken nicht in der sonst ublichen 
Breite yon 8 m auffahrt, vielmehr nicht uber 372 m 
Breite hinausgeht, daG man ferner beim Yortreiben der
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Pfeilerstrecken nur 2 !/2 —3 m des Lagers oberhalb 
des Liegenden gewinnt, wahrend der ubrige Teil zum 
Schutze der Pfeilerstrecke gegen das sclilechte 
Hangende ais ziemlich sichere Schwebe stehen bleibt, 
die erst beim Pfeilerruckbau m it liereingewonnen wird.

Eine weitere Besonderheit ist die, daB man bei den 
yerhaltnismaBig schmalen Strecken die Pfeiler selbst 
moglichst im Durchschnitt 10 m breit zu bauen sucht 
und den Verhieb des Pfeilers in zwei ca. 6 m gegen- 
einander abgesetzten StóBen yoruimmt (vgl. Fig. 2).

Fig. 2.
Es kommt beim Pfeilerruckbau in erster Linie darauf 
an, den noch uriyerritzten Teil der gerade im Abbau 
befindlicheu Pfeiler nicht zu stark in Druck geraten 
zu lassen. Man muB daher darauf sehen, dafi die 
Fluchtlinie der einzelnen StoBe (Linie m—n in Fig. 2) 
einen nicht zu spitzen Winkel m it der Grundstrecko 
bildet, da sich sonst der Gebirgsdruck erfalirungs- 
gemaB sehr schnell auf die zu spitz auslaufenden Pfeiler- 
stucke legt und erhebliche Abbauyerluste herbeifuhrt.

Aus dem Gesagten ergibt sich fur diese A rt des 
Abbaues zunachst, dafi immer nur eine beschrankte 
Anzahl yon Pfeilern einer Forderabteilung gleichzeitig 
in Betrieb stehen darf, namlich soviele, ais von einer 
Fluchtlinie geschnitten werden, und ferner, daB der 
Riickbau stets an der Grenze des Feldes beginnen muB, 
da man sonst die notwendige Fluchtlinie der Pfeiler- 
stQBe nicht wurde einhalten konnen.

Die beschrankte Anzahl von im Ruckbau stehenden 
Pfeilern sowie die Notwendigkeit, das Feld bis zur 
Markscheide auszurichten, bevor m it dem Ruckbau be- 
gonnen werden kann, haben auf einzelnen Gruben Ab- 
weichungen von diesem Abbau veranlaBt. Auf Grube 
Burbach hat man die Wetterstrecke schwebend durch 
die Mitte des Feldes, also dem Forderstollen ungefahr 
parallel gelegt, sie durch Sicherlieitspfeiler geschutzt 
und auf diese Weise zwei Baufelder mit der doppelten 
Anzahl yon Betrieben geschaffen (ygl. Fig. 1).

Die Yeranlassung zur Einfuhrung des absatzweisen 
Pfeileryerhiebes, wie er in Fig. 2 skizziert ist, waren in 
erster Linie Rucksichten auf die Sicherheit der Arbeit- 
stóBe. Das Gebirge wird namlich in dem z. Z. im 
Bau befindlichen Ostfelde der Grube von yielfachen 
Kluften durchsetzt (ortlich Stiche genannt), die unge
fahr in der in Fig. 2 angedeuteten Richtung yerlaufen

nnd wegen des oft unerwartet und auf groBe Ent- 
fernungen sich an ihnen ablosenden Gebirges eine 
erhebliche Gefahrenąuelle fur die Hiiuer bilden.

Durch den absatzweisen Yerhieb der Pfeiler wird 
yerhindert, daB die Stiche auf groBere Erstreckung hin 
freiliegen, was die Gefahr des plotzlichen Zubruche- 
gehens des Hangenden unm ittelbar an den StoBen 
wesentlich yerringert.

Auch haben dio Abbauverluste, die fruher in den 
zubruchgegangenen Pfeilern durch Preisgabe oft erheb- 
lichor Pfeilerstiicke notwendig waren, fast ganzlich 
abgenommen, obwolil die Kliifte nach ihrem Freilegen 
sehr schnell ein Einstiirzcn des Daches bewirken.

G r u b e  M o l t k e  be i  A l g r i n g e n .
A uf dieser m it dem Burbacher Felde markscheidenden 

Grube, die gleichfalls im grauen Lager m it ca. 3 m 
Machtigkeit bant, ist zwischen einem alteren, je tz t ver- 
lassenen Abbauyerfahren und einem neueren zu unter- 
scheiden. Urspriinglich stand d i a g o n a l e r  P f e i l e r -  
b a u  in Anwendung, m it der Modifikation des normalen, 
dafi von den Grundstreckeu zunftchst diagonale Hilf- 
strecken abgesetzt und von diesen aus dann erst die 
eigentlichen Pfeilerstrecken zu Felde getrieben wurden. 
Neuerdings treibt man normalen s t r e i  c he nd  en
P f e i l e r b a u .

Das yerlassene Abbauyerfahren (vgl. Fig. 3) war 
etwa folgendes: Der Abstand je zweier Grund-
sohlen betrug im Mittel etwa 275 m. Von den Grund-
strecken waren in Abstilnden yon 200 m diagonale 
Strecken, sog. Hilfsfórderstrecken, unter einem Winkel 
von etwa 40° gegen die Grundstrecke, also m it etwa 
2 —2 1/2 pCt Neigung, vorgetrieben; sie hatten bei 
dieser Neigung eine Lange yon 480—500 m. Die 
Pfeilerstrecken, die yon ihnen aus abzweigten, wurden 
auf der nórdlichen (in Fig. 3 auf der linken) Seite 
der Diagonale annahernd im Streichen, auf der gegen- 
uberliegenden Seite fast senkrecht zur Diagonalen m it
2 72—3 pCt Neigung oder annahernd unter einem 
Winkel von 50° gegen die Streichlinie geneigt auf- 
gefahren, in der Hauptsache, um nicht allzu rucklaufige 
Forderung zu bekommen.

Die Yoi-teile, die diese Anordnung auf den ersten 
Blick zu bieten schien und die auch ihre Einfuhrung 
yeranlaBte, sind in der Hauptsache folgende:

1. Man erhalt auf jeder Sohle ein yerlialtnismaBig 
groBes Abbaufeld, auf jeder Grundstrecke mithin eine 
weit hahere FOrderung ais z. B. bei dem normalen 
diagonalen Pfeilerbau der Grube Burbach, wo der Sohlen- 
abstand nur 75 m betragt. Fur die Grube Moltke, 
die uber eine maschinelle Seilforderanlage yerfugt, war 
diese Konzentration der Forderung auf einer Sohle 
yon wesentlicher Bedeutung.

2. Die Yorrichtung wird wesentlich yereinfacht 
und daher billiger.

3. Durch das diagonale Auffahren der Ililfsforder-
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strecken wird die Steigung nur so stark, daB die leeren 
Wagen von den Schleppern nocli gut aufwarts gefórdert 
werden kónnen.

4. Durcli Vortreiben mehrerer Hilfsforderstrecken 
von einer Grundstrecke aus wird das ganze Abbaufeld

einer Sohle entsprechend der Zahl der Hilfsfórder- 
strecken in mehrere Einzelfelder geteilt, die unabhangig 
voneinander in Angriff genommen werden konnen.

5. Durch Belassung von Sicherheitspfeilern iii 
gewissen Abstanden auf der diagonalen Hilfsforder-

Fig. 3.

strecke (vgl. Fig. 3), unterhalb dereń mit dem 
Ruckbau der Pfeiler begonnen werden kann, ohne dafi 
die Diagonalen mit der oberen Sohle durchschlagig 
sind, kann die Zahl der Angriffspunkte fur den Pfeiler- 
ruckbau entsprechend vermehrt werden.

Ein ganz erheblicher Nachteil dieses Abbauver- 
fahrens ist dio Erschwerung und damit Yerteuerung 
der Schlepperforderung. Im ungiinstigsten Falle hat 
ein Schlepper seinen leeren Wagen die ansteigende 
Hilfsfórderstrecke bis zu 500 m Lange und auBerdem 
die noch steilere diagonale Pfeilerstrecke von etwa 75 m 
Lange heraufzufahren. Man sah sich unter diesen 
Umstanden sehr bald genotigt, einem Hauer zwei 
Schlepper beizugeben oder zur Aufwiirtsforderung 
der leeren Wagen eine Hilfspferdeforderung einzurichten, 
die naturgemiiB noch unrentabler ist, da die vom Pferde

zu leistenden Liingen zu kurz und unregelmaBig sind 
und iiberdies der Eiickweg leer zuruckgelegt werden 
muB.

Ein weiterer Nachteil ist die Schwierigkeit, bei der 
spitzen rhombischen Gestalt der einzelnen Feldesteile die 
Pfeiler und Pfeilerstrecken moglichst gleichm&Big und 
okonomisch auf das zur Verfiigung stehende Feld zu 
verteilen. Ein Blick auf das Grubenbild zeigt die un- 
regelmaBige Anordnung der Pfeilerstrecken, die not- 
wendiger Weise Abbauverluste mit sich bringen mufi.

Auch liaben sich die spitzwinklig gestalteten Rest- 
pfeiler zwischen deu Pfeilerstrecken und den Diagonalen, 
die zur Sicherheit der Strecken schlieBlich stehen bleiben 
mussen, ais sehr wenig widerstandsfahig erwiesen; sie 
werden m it der Zeit regelmaGig vom Gebirgsdruck 
zerquetscht und gefahrden so die Strecken.

1____
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Aus allen diesen Grunden ist man in den letzten 
Jahren bei der Vorrichtung der neuen Abbausohlen 
zu dem in F ig 4 dargestellten s t r e i c h e n d e n  P f e i l e r -  
b a u  ubergegangen. Der Abstand der einzelnen Grund- 
strecken bleibt der gleiche wie beim anderen Yerfahren, 
erhalt aber trotzdem viel kiirzere, etwa 275 m lange 
Hilfstrecken, da diese jetzt schwebend aufgefahren 
werden. In den zuletzt yorgerichteten Feldesteilen 
sind sie in Abstanden von 200 m getrieben, sodaB die 
Pfeilerstrecken und Pfeiler eine Lange von 100 m 
erhalten. In Fig. 4 ist die erste nach dieser Methode 
vorgerichtete Abbausohle dargestellt, bei der die 
schwebendeu Strecken nur 150 m Abstand voneinander 
erhalten haben.

Freilich ist die durch diese Yorrichtung herbei- 
gefuhrte Yerminderung dor Vorrichtungskosten und 
Forderlangen auch mit einem Nachteile verbunden, 
der darin besteht, daB die Hilfsforderstrecken, die jetzt 
genau in der Richtung des Einfallens verlaufen, 4 pCt 
Steigung erhalten ; die Schwierigkeiten bei der Auf- 
wartsbewegung der leeren Wagen bleiben also ungefiilir 
die gleichen. Diesem Ubelstande soli in Zukunft 
dadurch abgeholfen werden, daB man die leeren 
Wagen durch die obere Grundstrecke den Hilfstrecken 
zufflhrt, wahrend die vollen durch die untere Strecke 
zum Schachte und zum Stollen gelien, was bei 4 —5 pCt 
Steigung noch keine Schwierigkeiten yernrsacht. Es 
wandern also die W agen innerhalb des Abbaufeldes 
nur abwarts.

Einen weiteren Vorteil liefert dieses Yerfaliren noch 
insofern, ais nur eingleisige Grundstrecken a u f g e f a h r e n  

z u  werden brauchen und eine Seilforderung etwa in 
der Weise eingerichtet werden konnte, daB das Seil 
aus dem Stollen durch die obere Grundstrecke des 
gerade in Abbau befindlichen Feldesteiles bis an die 
Feldesgrenze gefiihrt wird, von wo es durch die letzte 
schwebende Hilfsfórderstrecke auf die untere Grund
strecke und von dort zum Stollen gelangt.

Im Gegensatz zu dem oben beschriebenen Abbau 
von diagonalen Hilfstrecken aus ist man hier auBer- 
dem nicht mehr gezwungen, mit dem' Pfeilerrtickbau 
an den oberstcn Pfeilern zu beginnen, yielmehr hat 
die Erfahrung gezeigt, dafi man, um sclmell zu 
hóherer Forderung zu gelangen, auch die unteren 
Pfeiler nach Fertigstellung der zugehSrigen Pfeiler
strecken ruckbauen kann, ehe die oberen Pfeiler abge- 
baut oder dereń' Strecken iiberhaupt fertiggestellt sind, 
da bei der rechtwinkligen Gestalt aller Pfeilerreste an 
den Schwebestrecken der Gebirgsdruck bei weitem 
nicht in der Weise zur Geltung kommt wie bei der 
fruheren Anordnung. So zeigt auch das Gnibenbild, 
daB die unteren Pfeiler bereits in Riickbau genommen 
sind, wahrend die oberen noch unrerritzt anstehen.

Mit dieser Móglichkeit, den Ruckbau sofort nach 
dem Yortriebe der Pfeilerstrecke beginnen zu kOnnen,

spart man auch an unmitiger Arbeit fur doppeltes 
Auslegen der Fordergleise und an Kosten fur die 
Zimmerung in den Abbaustrecken, die nicht mehr so 
stark genommen zu werden braucht, da 'd ie  Abbau- 
strecke nur fur kurze Zeit aufrecht zu erhalten ist.

Im allgemeinen ist wegen dos guten Hangenden eino 
Zimmerung iiberhaupt nicht notig. Man fahrt daher 
die Abbaustrecken in der normalen Breite von 8 m 
und in Abstanden von 16 m auf, sodaB die zwischeii- 
liegenden Pfeiler gleichfalls 8 m breit werden. Zur 
Siclierung der Diagonalen und Schwebenden werden 
die Abbaustrecken, bevor zur vollen Breite iibergc- 
gangen wird, auf 6 m Lange zunachst mit 2 ł/s m 
Breite aufgefahren.

Eine besondere Abweichung von diesem Abbau- 
yerfahren bedingt auf Grube Moltke das 1 m milchtige 
gelbe Lager, das durch ein Zwischenmittel yon 0 ,50—
1,00 m getrennt, oberhalb des grauen|Lagers abge- 
lagert ist und gleichzeitig mit dem grauen Lager 
hereingewonnen wird. Dies geschieht in der Weise, 
daB man die Abbaustrecken zunachst in normaler 
Weise im grauen Lager m it 3 m Hohe bis zur 
Feldesmitte vortreibt, dann den Pfeiler durchbricht 
und nun beim Pfeilerruckbau das gelbe Lager mit- 
gewinnt. Bei der betrachtlichen Hohe und dem 
grofien Umfange der gleichzeitig freizulegenden 
Riiume ist dies aber nur bei sehr guten Dacliverhiilt- 
nissen moglicli. Doch auch hier ist man oft noch 
genotigt, kleinere Pfeiler zur "Sicherung^der Arbeiten 
stehen zu lassen, sodaB dieser Abbau stets mit mehr 
oder minder groBen Abbanverlusten vor sich geht.

Die W etterfuhrung bietet keine Schwierigkeiten 
und wird in der Weise bewerkstelligt, daB die frischen 
W etter zuniichst aus dem Stollen in die untere Grund
strecke eintreten, sich auf die einzelnen Hilfstrecken, 
sodann auf die einzelnen Pfeilerstrecken yorteilen, vor 
die PfeilerstSfie, falls diese schon durchgeschlagen 
sind, gelangen, sich auf der obersten Pfeilerstrecke 
wieder sammeln und von dort aus uber die Schwe
benden in die obere Grundstrecke treten, die sie dom 
Wetterschachte zufuhrt.

G r u b e  Ca r l  F e r d i n a n d  bei  G r o B - H e t t i n g e n .
Die Baue dieser Grubo bewegen sich bisher in der 

Hauptsache im gelben Lager. Die Abbaumethode ist 
ein Pfeilerbau m it diagonalen Hilfstrecken, śihnlich 
wie die iiltere Methode auf Grube Moltke. Durch die 
5rtlichen Yerhaltnisse werden freilich gewisse Besonder- 
lieiten bedingt; so gibt man wegen des sehr schlechten 
Hangenden den Pfeilerstrecken nicht die sonst ubliche 
Breite von 8 m, sondern fahrt sie m it nur 3 — 4 m 
Breite auf. Aber auch hierbei ist noch eine starkę 
Verzimmerung der Pfeilerstrecken n5tig, welche die 
Kosten des Abbaues recht hoch belastet.

Im einzelnen sind Yorrichtung und Abbau etwa 
in folgender Weise angeordnet.
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Die bei dem stark wechselnden Streichen ziem lich 
unregelmafiig verlaufenden Grundstreckcn haben einen 
durchschnittiiclien Abstand von etwa 400 m. Alle 
150 m werden diagonale Hilfstrecken angesetzt, die ca.
2 pCt Steigung erhalten. Bei dem betriichtlichen Ab- 
stande je zweier Grundstreckcn werden dio Diagonalen 
so lang, daB es zur besseren Yersorgung der Strecken- 
Orter m it frischen W ettern notig ist, alle 100 m je 
zwei im Auffahręn befindliche diagonalo Strecken durch 
Durchhiebe zu verbinden, die den spiiter. anzulegenden 
Pfeilerstrecken entsprechen (ygl. Fig. 5).

Die Pfeilerstrecken werden zu beiden Seiten der 
Diagonale mit ganz schwacher Steigung gegen die 
Streichlinie aufgefahivn, sodaB diese A rt Vorrichtung 
sich ais Kombination der beiden auf Grube Moltke 
vorhandenen Systeme darstellt.

Da die Grube zu elektriseher Lokomotivforderung 
iibergeht, steht zu erwarten, daB die Łokomotiven die 
Forderung auch in den Diagonalen ubernehmen, sodaB 
der wesentlichste Nachteil dieser Abbaumethode, dio 
langen Schlepperwege, fortfallt. Der andere dieser Abbau
methode anhaftende Fehler, das sclmelle Druckhaftwerden 
des Gebirge?, macht sich hier doppelt nachteilig bc- 
merkbar, da das Hangende an und fur sich schon 
sclileclit ist und die Auffahrung enger Abbaustrecken 
sowie dio Verwendnng eines systematischen Ausbauos 
verlangt. Die Pfeilerstrecken erhalten nicht uber 4 m 
Breite, dagegen gibt man den Pfeilern eine St&rke von
S — 10 m.

Hiiufig macht wegen der schlechten Dachverhiiltnisse 
der Riickbau so viel Schwierigkeiten, daB man ab und 
zu Sicherheitepfeiler stehen lassen muB, die nur so weit 
es geht durchortert -werden; gegenuber den nachteiligen 
Abbauverlusten liefert dies, wie schon oben erw&hnt, 
die Moglichkeit, den Verhieb der Pfeiler in den langen 
Diagonalen an verschiedenen Stellen aufzunehmen.

Der Abbau erstreckt sich bisher in der Hauptsache 
auf das gelbe Lager, welches ebenso wie das darunter- 
liegende graue Lager in dem z. ZŁ angegrifFenen ost- 
lichen Feldesteile 3 m machtig ist; doch steht hier 
im Osten das graue Lager an der Grenze seiner Bau- 
wurdigkeit; nur sein oberstes D rittel ist in den bisher 
in Betrieb befindlichen Bausohlen gewonnen uTorden und 
zwar gleichzeitig mit dem gelben Lager, von dem es 
durch oin durchschnittlich 0,5 m starkesZwischenmittel 
getrennt wird.

Nacli Westeu zu, wo besonders das graue Lager 
an Gute zunimmt, und wo sich auch das Zwischenmittel 
zwischen beiden Lagern verstarkt, gedenkt man spater 
die beiden Lager getrennt und zwar zunachst das gelbe 
Lager und nach Beruhigung des dariiber befindlichen 
Gebirges das graue Lager abzubauen. Zur leichteren 
Bewetterung der Ortsbetriebe sollen die Yorrichtung- 
strecken in beiden Lagern moglichst gleichzeitig auf- 
gefahren werden.

G r u b e  Ro t e  E r d e  bei  De u t s c l i - Ot h .
Diese Grube liegt in der Nahe der luxemburgischen 

Grenze nnd bant zwei Lager, das graue und das da- 
runter liegende braune gleichzeitig, aber getrennt ab. 
Das graue Lager besitzt im Grubenfelde durchschnittlich 
4— 5 m, das braune 3 m Machtigkeit.

Die Anordnung des Pfeilerbaues (vgl. Fig. fi) er- 
innert an das neuere Verfahren der Grube Moltke, 
von dem es sich nur dadurch unterscheidet, daB dio 
Iiilfsforderstrecken nicht ganz senkrecht, vielmehr in 
einem Winkel von 75 0 zu den Grundstrecken verlaufen; 
es ist dies weniger deswegen geschehen, um geringere 
Steigung in den Hilfsfórderstrecken zu erhalten, ais 
vielmehr, um die Schwebenden dem im Lager nicht 
genau im Einfallen getriebenen Stollen parallel zu 
legen und dadurch gleichmaBige Abbaufelder zu er
halten. . Die Grundstrecken haben einen senkrechten 
Abstand von 200 m, die diagonalen Hilfstrecken einen 
solchen von 175 m, sodaB die Bauliinge der streichen- 
den Pfeiler ungefahr 85 m betragt. In der Mitte 
zwischen zwei Grundstrecken sind die Diagonalen noch 
einmal durch eine streichende Hilfstrecke miteinander 
verbunden, die bei dem geringen Einfallen de3 Lagers 
eine Neigung von nur l 1/2 — 2 pCt hat.

Ursprunglich hatte man vor, beide Lager nach der- 
selben Methode abzubauen, indem man die Yor- 
richtungstrecken gleichzeitig in beiden Lagern, die 
Pfeilerstrecken aber zunachst im oberen, dem grauen,
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ẑmmrnzm^tthlnnnirĄmuMlUlLuLL
1̂/in////r7TrĄ̂ ûu,,lnl11
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dann im braunen Lager trieb; beim Pfeilerruckbau 
sollte dann zuerst das obere Lager und erst nach 
volliger Beruhigung des Gebirges das untere Lager 
abgebaut werden.

Das gemeinsame Yortreiben der Yorrichtungsbaue

in beiden Lagern hat den groBen Vorzug, daG man 
m it leichter Muhe eino gnte Bewetterung der Streckon- 
orter durch Durchhiebe — das Zwischenmittel zwischen 
beiden Lagern ist nur 7-8 m stark — erhalt. Die Pfeiler
strecken trieb man fruher zuniichst im grauen Lager

in einer Breite von etwa 6 m, sodafi die zwischen- 
liegenden Pfeiler bei einem Abstande je zweier Pfeiler
strecken von IG m 10 m Starkę erhielten. Erst nach
dem die Strecken bis zur Feldesmitte vorgetrieben 
waren, begann man den Pfeilerstreckenbetrieb auch 
im unteren Lager, gab hier jedoch den Strecken nur 
4,5 m und den Pfeilern ca. 12 m Breite. Bei dieser 
gemeinsamen Yorrichtung suchte man die Vorrichtuugs- 
und Abbaustrecken moglichst ubereinander zu legen 
und trieb nur die Grundstrecken und Diagonalen der 
Sicherheit halber etwas aber auch nicht stark seitlich 
Yoneinander, um nicht zu lange Durchhiebe zu erhalten. 
Eine seitliche Yerschiobung der Pfeilerstrecken in den 
beiden Lagern liefi sich nicht durchfuhren, da man 
zwar dio unteren Pfeilerstrecken fur den Augenblick 
genugend gesichert, beim Ruckpfeilern des oberen 
Lagers aber die Strecken des unteren Lagers sehr ge- 
fahrdet hatte.

Aber auch bei der beschriebenen A rt des Vor- 
gehens traten Nachteile dieses Yerfahiens bald auf. 
Durch die Abbaustrecken des oberen Lagers gerieten 
die des unteren so stark in Druck, dafi man notge- 
drungen die ganzen Abbaustrecken des unteren Lagers 
in starkę Zimmerung setzen mufite und dadurcli natur- 
gemafi einen recht erheblichen Mehranfwand an Kosten 
verursachte.

Zur Vermeidung dieser Ubelstando ist man auf 
ein bemerkenswertes Abbaiiyerfahren gekommen, das 
erst in jungster Zeit systematisch durchgefuhrt wird. 
Das obere Lager wird, wie bisher, vorgerichtet. Im 
unteren Lager werden nur die Grundstrecken und die 
Diagonalen vorgerichtet. Sind im oberen Lager allePfeiler- 
strecken von den Diagonalen bis zur Feldesmitte durch- 
getrieben, so fahrt man die Pfeilerstrecken im braunen 
Lager nicht streichend, sondern unmittelbar von den 
Grundstrecken oder streichenden Ililfstrecken aus 
schwebend auf (vgl. Fig. 6), sodafi die Pfeilerstrecken 
des Unteren Lagers fast senkrecht zu denen des oberen 
Lagers verlaufen. Der Erfolg ist der, daG die Pfeiler
strecken des unteren Lagers jetzt ohne jegliche Zimme
rung halten und keine Spuren von Gebirgsdruck zeigen.

Das Ruckpfeilern wird in der Weise vorgenommen, 
daG zunachst die Pfeiler des oberen Lagers ganz ab
gebaut werden und erst, nachdem das Hangende vollig 
zu Biuch gegangen ist, m it dem Euckbau der Pfeiler 
im unteren Lager begonnen wird.

Man verbindet durch das. kreuzweise Ubereinander- 
legen der Pfeiler gleichsam die beiden oben ange- 
deuteten Moglichkeiten des direkten und alternierenden 
Ubereinanderfolgens der Abbaustrecken und vermeidet 
dabei die Nachteile, die bei beiden, fur sich angewrandt, 
auftreten.
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Weise anpassen und die SchlepperfSrderung erheblicli 
entlasten kann. Die leeren Wagen werden den Abbau- 
feldern meist auf der obereu Grundstrecke zngefuhrt, 
von der unteren Grundstrecke werden die vollen ab- 
geholt, sodaB die Wagen im Abbaufelde selbst nur 
abwarts faliren. Noch einfacher gestaltet sich die 
Forderung im unteren, braunen Lager, wo dic Abbau- 
strecken unvermittelt auf die Grundstrecke munden; 
hier hat der Schlepper dio Wagen nur von den Bahn- 
hofen auf der Grundstrecke abzuholen und dio vollen 
wieder dorthin zu schaffen.

Gr u b e  St .  Mi c h e l  be i  Deu t s c l i  Ot h .
Auch diese, mit Rote Erde markscheidende Grube 

baut bisher in zwei Lagern, dem grauen und braunen, 
die etwa je 3 m mfichtig sind und durcli ein 7 m 
starkes Zwischenmittel getrennt werden. Das 10 m 
uber dem grauen liegende rotkalkige Lager ist zwar 
auch bauwurdig, bleibt vorlaufig jedoch noch unverritzt, 
da die Hutte, der die Grubo gehOrt, das sehr kalkreiche 
Erz noch nicht yerworten kann.

Die bisher allein tibliehe Abbaumethode dieser 
Grube war ein regelrechter Orterbau, dor einmal durch 
den gleichzeitigen Abbau beider Lager, anderseits 
durch die Rucksichtnahmo auf die Tagesoberdache, 
die Bruchbau nicht gestattet, bedingt war.

Da das Streichen der Schichten oft und schnell 
wechselt, sind alle Ubergange vom streichenden zum 
schwebenden Orterbau vorlianden. Lotzthin hat man, 
wo irgend moglich, schwebenden Orterbau getricbcn, 
da er besonders in bezug auf die Kurze der Fordor- 
wego dio anderen Anordnungen ubertrifTt und bei der 
Aachen Lagerung der Lager (1 2 pCt Steigung) ohne
Schwierigkeiten durchfuhrbar ist (vgl. Fig. 8).

NaturgemaB ist dio Móglichkeit einer solchen An-* 
ordnung der Abbaue an gewisse -ortliche Verhaltnisse, 
namentlicli an ein nicht zu starkes Einfallen der Lager 
gebunden, sodaB schwebeuder Pfeilerbau noch an- 
gewendet werden kann.

Auf Grube Rote Erdo geht die Steigung selbst in 
den schwebenden Pfeilerstrecken nicht iiber 2 pCt liiuaus.

Das gleichzeitige Abbauen zweier nalie beieinander 
liegender Lager auch bei starkerem Einfallen liefie 
sich vielleicht durch die Anwendung eines diagonalen 
Pfeilerbaues efreichen, wio er in Fig. 7 skizziert ist. 
Wio weit dabei die Nachteile des diagonalen Pfeiler
baues, der an und fur sich sehr starkę Druck in den 
spitz verlaufenden Pfeilerrosten, hier noch in erhohtem 
Mafie auftreton wurden, mii fi te allerdings die Prasis 
lehren.

F:g. 7.
Bezuglich der Forderung ist noch zu erwahnen, dafi 

die Grube iiber elektrische Lokomotivfórderung verfugt, 
m it der man sich den Abbauyerhaltnissen in leichter

Fig. 8.
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Um starkę Kr.ummungeri zu yermeiden, ftihrt man 
die Órter niclifc genau seukrecht, sondern m it 80" Neigung 
gegen die Grundstrecken auf. Auf den streichenden 
Grundstrecken ist maschinelle Forderung vorhanden, 
wodurch dio Schlepperwege so weit wie móglich
gekurzt sind.

Die Abbaustrecken werden, abgesehen von dem 
schmalen AnschieGen auf der Grundstrecke, in einer 
Breite yon 6 m im grauen, von 4 7 2 m im braunen 
Lager getrieben, der senkreclite Abstand von Strecken- 
mitte zu Streckeninitte ist in beiden Fiillen zu 20 m 
gewahlt; demnach erlialten die zwischenliegenden 
Pfeiler im grauen Lager 14 m, im braunen sogar 
fast 16 m Stilrke. Bei der Breite der Pfeiler ist es 
ohne nachteiłige Folgen, die Órter in beiden Lagern 
direkt ubereinander zu setzen, was sich auf Roto Erde, 
wie oben erwahnt wurde, ais unzweckmiiGig heraus- 
gestelit hatte.

Yon einem regelrecht durchgofiihrten Ruckbau mu fi 
aus den bereits angefuhrten Grunden vollig abgesehen
werden. Nur zuweilen werden, wenn os die For
derung einmal yerlangt, die Pfeiler in gewissen
Abstiinden nochmals durchbrochen, jedoch in einer 
Breite, die nicht uber die dor Orterstrecken hinausgeht.

Obwohl dieser Orterbau an und fiir sich wesentlicli 
teurer kommt ais ein regelrechter Pfeilerbau, da das 
billigo Rflckpfeilern hier fortfilllt, sind dennoch die 
Gewinnungskosten auf St. Michel bei den giiiistigen 
Srtlichen Verhiiltnissen, dem festen Hangenden, dem 
vóllig reinon Erz, das eine Scllidung unnOtig macht, 
usw., vorliiŁltnismaBig niedrig.

G r u b e  O t t i n g e n  III  bei  O t t i n g e n .
Die auf dieser Grube gebauten Lager sind das golbc 

mit 2,80—3 m und das graue m it 3 m Machtigkeit. 
Beide werden durch ein 2 m starkes Zwischenmittel 
getrennt. Es ist daher wohl yerstandlich, wenn die 
Ver$uche, die Abbaustrecken in beiden Lagern gleich- 
zeitig zu treiben, zu keinem giiiistigen Resultatc ge
fuhrt haben.

Anfangs baute man nur das gelbe Lager regel- 
miiJJig ab und trieb im grauen Lager einen regellosen 
Orterbau (vergl. Fig. 9), der naturgemaO nicht unter 
50 j)C't Abbauverluste mit sich braclite.

Neuerdings treibt man nur noch dic streichenden 
Yorrichtungstrecken in beiden Lagern gemeinsam, zur 
Yerein fach u ng der Wetterfflhrung, fiihrt sodami die 
diagonalen Abbaustrecken im oberen Lager auf und 
beginntnach ihrer Fertigstellung m it dem Rflckpfeilern 
(vgl. Fig. 10). Erst nachdem das gelbe Lager auf 
einer Abbausohle vollig verhauen ist, und das Gebirge 
sich beruhigt hat, treibt man in gleich er Weise die 
Abbaustrecken im grauen Lager uud gewinnt das 
untere Lager yermittels Pfeilerruckbau bis auf geringe 
AbbaiiYorluste, die nicht mehr ais 10 pCt betragen sollen.

Man gibt den Grundstrecken einen Abstand yon 
55 bis GO m, um wegen eines sclmelleren Yerhiebes 
moglichst kleine Sohlenabstande zu erhalten. Die 
diagonalen Abbaustrecken bekommen dabei ca. 70 m 
Liinge. Die Abbaustrecken im gelben Lager werden

Fig. 9.
ca. G m breit und die zwischenliegenden Pfeiler ca. 10 m 
stark genommen. Im grauen Lager fiihrt man dio 
Abbaustrecken wegen der geringen Machtigkeit des 
Zwischenmittels uud trotz sorgfaltiger Yerzimmerung 
nur 4 m breit auf. Die Vorrichtungstreckon in den 
beiden Lagern legt man zur Sicherung um etwa 4 m 
seitlich gegeneinander verschoben.

Da noch durchwog Pferde zur Forderung Yorhanden 
sind, die ohne Schwierigkeiten in alle Forderstrecken 
gelangen, brauchen die Schlepper nur die Forderung 
in den Abbauen zu yerrichten.

G r u b e  G l u c k a u f  bei  R e d i n g e n .
Diese im auGersten Nordwesten Deutsch-Lothringens 

bauende Grube treibt Abbau in dem grauen und dariiber- 
liegendon sogen. roten Lager, das wahrscheinlich dem 
gelben entspricht.

Auch hier hat man zuniichst den Versuch gomacht, 
beide Lager gleichzeitig abzubauen, ist davon jedoch 
zuriickgekommen, nachdem beim Ruckbau des oberen 
Lagers die Abbaustrecken im unteren Lager zu sehr in 
Druck gerieten.

Man yerzichtet jetzt auf einen moglichst voll- 
kommenen Abbau des oberen Lagers und bant wegen 
der edleren Beschaffenheit nur das untere vollstiindig ab, 
geht also umgekehrt vor wie z. B. auf Grube Ottingen III. 
Die Yorrichtung geht zunachst in beiden Lagern in der 
Weise yor sich, daG von der streichenden Hauptforder- 
strecke aus fast schwebende Hilfsforderstrecken im Ab- 
stande von 65 m getrieben werden. Yon diesen werden



Fig. 10.

durch 5 ni breite Strecken durcliortert Erst dann 
ninimt man die weitere Yorrichtung im grauen Lager

Fig. 11.
durch Yortreiben von Pfeilerstrecken von den Diagonalen 
aus wieder auf und gewinnt die Pfeiler, so weit es

irgend geht, durch Ruckbau. Wie weit sieli dieses 
Abbauverfahren auf der Grube, namentlich in beztfg 
auf die Gewimningskosten bewahren wird. miissen die 
nfichsten Jahre zeigen. Vorliiufig liiGt sich ein end- 
giiltiges Urteil nicht fallen, da der Abbau erst kurzlich 
eingefiihrt worden ist.

Ein Nachteil, der sich scbon jetzt zeigt, sind die 
langen Forderwege, die hier wie bei manchem anderen 
der beschriebenen Abbauverfahren vom Schlepper zuriick- 
gelegt werden miissen. Die Hauptfordemng der Grube 
wird durch Pferde verrichtet. Da man aber mit ihnen 
die vollen Wagen aus den m it 5 pCt ansteigenden 
Diagonalen nicht herausholen kann, so miissen die 
Schlepper die vollen Wagen bis auf 600 m Lange 
herunterbremsen, wahrend die leeren Wagen von 
Pferden heraufgezogen werden. Dabei haben beide 
Teile den einen W eg ohne Nutzleistung zuruckzulegen.

Dieser umstiindlichon und wenig wirtschaftlichen 
FOrderung lieCe sich yielleicht durch Einfuhrung von 
kleinen KettenfOrderungen abhelfen, die sich bei der 
Liinge der Diagonalen sicher rentieren wurden. Man 
wurde dann nicht nur das Abbaugedinge herabsetzen, 
sondern gleichzeitig auch an Pferden in den Diagonalen 
sparen konnen.
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dann nur im ob e r e n  Lager und jedesmal nach einer 
Seite hin (vgl. Fig. 11) im Abstande von 20 m 
diagonale Pfeilerstrecken von 5 m Breite aufgefahren-,

sodaB zwischen den Strecken jedesmal 15 m breite 
Pfeiler stehen bleiben. Ist der Feldesteil in dieser 
Weise yorgerichtet, so werden die Pfeiler nochmals
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Die ubrigen im Diedenhofener Bergrevier bauenden 
Gruben weisen hinsichtlich des Abbaues keine weiteren 
Eigentumlichkeiten auf. Unterschiede auf den einzelnen 
Gruben bestehcn nur insofern, ais die Abbaumethode 
der jeweilig eingefuhrten Zentralforderung in ■ ver- 
schiedener Weise angepaBt wird.

So besitzt beispielsweise Grube Rochling bei Algringen 
in ihrem HauptfSrderstollen, der bei etwa 4 km 
Lange das Lager erreiclit, eine gro fi e Kettenforderung. 
Da einerseits das ganze Fordergut dem Haupt- 
anschlagspunkte fur die Kettenforderung an der Stelle, 
wo der Stollen das Lager erreiclit, zugefuhrt werden 
soli, anderseits die Grube eine almliclie Abbaumethode 
wie die Grube Burbaeli hat, d. h. einen diagonalen, 
neuerdings streichenden Pfeilerbau, bei dem die einzelnen 
Grundstrecken d i r  GO m Abstand erhalten, so ist eine 
komplizierte Zwischenfórderung notwendig geworden, 
die das gesamte Fordergut vou den einzelnen in Betrieb 
befindlicheu Sohlen der Hauptsohle und dem Anschlags- 
punkte der Kettenforderung zufuhrt. Aus den Abbauen 
fordern die Schlepper zunachst bis auf die niichste 
Teilsohle und auf dieser bis zur nachsten Diagonalen. 
Auf den Diagonalen laufen zwischen den einzelnen 
Teilsohlen Ketten ohne Ende, welche die vollen Wagen 
hinab- und die leeren herauffiihren; auf jeder nachst 
unteren Teilsohle mussen also die Wagen losgekuppelt 
und an die nachst untere Kette angeschlagen werden, 
bis sie zur Hauptsohle gelangen. Auf der Hauptsohle 
werden die W agen yon den einzelnen Diagonalen mittels 
Pferdeforderung zum Anschlagspunkt der Iiauptkette 
geschafft. Dies Beispiel zeigt besonders dentlich, wie grofie 
Schwierigkeiten es macht, bei einer stark dezentralisierten 
Abbaumethode eine Kettenforderung einzurichten, welche 
die Zufuhrung moglichst des ganzen Fordergutes an 
einen einzigen Anschlagspunkt verlangt.

Werfen wir am Ende dieser Betraclitungen noch 
einmal einen kurzeń Blick auf die Punkte, die sich im 
Laufe der Einzelbeschreibung ais besonders wichtig bei 
der W ahl des einen oder anderen Abbauverfahrens im 
Minettebergbau ergeben, so sind es in der Hauptsache zwei.

Der erste betrifft eine moglichst yollkommene An- 
passung des Abbaues an die ortlichen Verhaltnisąe der 
Grube. Es stellt sich heraus, dafl z. B. Grube Burbaeli 
trotz der stelienweise recht schwierigen Dachverh&ltnise 
bei der oben naher beschriebenen Anpassung des Ab
baues an die Lągerungsferhaltnisso verhaltnismaBig 
giinstige Gewitinungskosten erzielt, namentlich sehr 
niedrige Holzkosten besitzt, wahrend beispielsweise 
Grube Carl Ferdinand m it ahnlichen schlechten 
Lagerungsverhaltnissen recht hohe Kosten fiir dic 
Zimmerung aufzuwenden hat.

Den zweiten, wichtigsten Punkt bildet die Anpassung 
der F6rderung an die Abbauart oder, wo eine bestimmte 
Hauptforderung aus irgend weichen anderen Grunden 
gegeben ist, die Anpassung des Abbaues an diese 
Forderung. Dabei sind noch folgende weitere Punkte 
zu beriicksichtigen. Zunachst ist Schlepperforderung 
wo irgend moglicli zu vermeiden, d. li. also moglichst 
auf die Fórderung in den Abbaustrecken einzuschrankon, 
dann soli bei einer Forderanlage, die eine moglichste 
Zentralisation verlangt, auch das Abl>ąuverfahren so 
gewahlt werden, daB sieli der ganze Betrieb zu gleicher 
Zeit moglichst auf eine Sohle konzentrieren laBt.

Da hierbei infolge des betrachtlichen Abstandes, 
deu die Grundstrecken meistens erhalten, Zwischen- 
forderungen notwendig werden, stollen sich theoretisch 
offenbar solche Fordersysteme, welche zentralisierte 
Forderung yerlangen, ais weniger zweckmaBig heraus, 
ais solche, die eine beliebige Zerteilung auf kleine 
Sohlen zulassen. Aus diesen Grunden findet auch die 
elektrische Lokomotivforderung, trotz der lidheren Kosten 
gegenuber der Seil- und Kettenforderung, im Minette
bergbau immer mehr Anwendung, und es will fraglich 
erscheiiien, ob sie nicht auf solchen Gruben, wo, wie 
auf Rochling, eine uberaus zersplitterte und offenbar 
recht kostspielige Zwischonfórderung die Wagen • der 
Hauptkotte erst zufuhren muB, bereits jetzt diesem 
kombiniorten System aucli in bezug auf die Selbst- 
kosten iiberlegen ist.

Die Elektrometallurgie im  Jahre 1905 und im ersten Hall),jalir 1906.
Yon Dr. Franz Pet ers ,  Grofi-Lichterfelde.

(Fortse tzung .)

10. Aluminium.
Die Aluminiumindustrie ist, namentlich seit dem 

Ablaufe des H(*roultpatentes, in aufsteigeuder Ent- 
wicklung begriffen. Die bestehenden Gesellschaften 
delmen ihre Anlagen aus und haben ihre Kapitalien 
meist erhoht. Neue Firmen sind in der Bildung be
griffen. Da in letzter Zeit die Nachfrage die Produktion 
ubertraf, ha t das 1901 begriindete internationale

Aluminiumsyndikat, das schweizerische, franzosische 
und englische Fabrikanten umfaBt, die Preise um 30 pCt 
erhoht. Zu der Weltproduktion von 14 550 t  jiilirlich1) 
werden im ganzen 97 000 PS nutzbar gemacht.

Die A l u m i n i u m -  I n d u s t r i e  - A k t i e n g e s e l l -  
sc ha f t ,  die allerdings noch an anderen elektro-

’) Im Jahre 1903 wurden nach dem TT. S. Geological Survey 
8252 t ei-zeugt, wovon 3402 t anf Amerika kamen.
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Metallurgischeri Untemehmungen stark beteiligt ist 
arbeitet jetzt m it 26 000 000 Frs. Aktienkapital. Sie 
fabriziert augenblicklich2) jahrlich in Neuliausen 675 t 
m it 4500 PS, in Lend-Gastein 2 2 5 0 1. m it 15 000 PS und 
in Rheinfelden 750 t m it 5000 PS. Konzessioniert ist 
ihr das Rheinauprojekt, das 10 000 PS liefern wird. 
und geplant wird die Errichtung einer groOen Fabrik 
m it 50 000 PS, die das Wasser der Rhone und der 
Navigence vereint boi Ghippis (in der Nahe der Station 
Sierre) in zwei Turbinenanlagen ausnutzen wird. Wie 
viele von diesen neuen 60 000 PS in den Dienst der 
Erzeugung des Aluminiums gestellt werden sollen, mufi 
sich erst noch zeigen. Da die Fabrikation in Foyers 
h&ufiger durch Durren beeintrachtigt und zeitweise ganz- 
lahm gelogt wird, ist die B r i t i s h  A l u m i n i u m  Co., die 
in Foyers m it 5000 PS 750, in nachster Zeit 1150 t 3), 
und in Sarpfos (Norwegen) mit 10 000 PS 1500 t er
zeugt, daran gegangon, in Loch Leven einen 10 qkm 
grofien kunstlichen See zu scliaffen, der eine ununter- 
brochene Fabrikation in dem dreifaćhen Umfange des- 
jenigen in Foyers gewahrleisten soli. Die iiber 
8000 000 Frcs. Aktienkapital yerfugende Soc i e t ć  
e l e c t r o m e t a l l u r g i c j u e  f r a n ę a i s e  macht in La Praz 
7500 PS, in Les Sordrettes 8000 PS nutzbar und 
fabriziert 1125 bezw. 1200 t. Die Anlagen in Saint- 
Felix-de-Maurienne sind4) von der SociÓtć des 
p r o d u i t s  c h i mi c j u e s  d’Al a i s  erworben worden. 
Sie liefern m it 4 000 PS 600 t  jahrlich. Dazu kommen
10 000 PS und 1500 t  in Calypso (Sayoyen). Zur 
Verarbeitung des Bansits von l.ecce di Marsi begrundeten 
die Dresdener Bank und Beer Sondbeimer im Tal von 
Pescara eine neue Fabrik. Auch der amerikanischen 
Produktion soli ein ernster Wettbewerber in einer auf 
der New Yorker Seite der Niagarafiille geplanten 
Fabrik entstehen, fiir deren Errichtung sich eine Ge- 
sellschaft m it 3 Mili. J l Kapitał gebildet bat. Yor- 
laufig betreibt die P i t t s b u r g  R e d u c t i o n  Co. die 
Fabrikation in den Yereinigten Staaten noch allein. 
Unter Ausnutzung der vollen Leistungsfahigkeit der 
Anlagen5) produziert sie am Niagara m it 11 000 PS 
1650 t, an den Shawiniganfallen m it 5000 PS 750 t 
und in Massen a m it 12 000 PS 1800 t. Ob die aus- 
gedebnten Lateritlager in Britisch-Indien6), die ein 
Materiał von 44 — 68 pCt Tonerdegehalt liefern, die 
Grundlage fur eine auf den dortigen Bedarf zu- 
geschnittene Fabrikation werden geben konnen, bleibt 
abzuwarten.

Die Kalzination der Tonerde kann man erleichtern 
und die Endtemperatur merklich herabsetzen, wenn man

2) Frankf. Ztg.
3) John B. C. Ker sli a w, The El. Magazine 1905, Bd. 3,

S 193
4) B.. Pi taVal ,  Jonm. de !’Electrolyse 1905, Bd 14, S. 1; 

La Itev. <51. 1905, Bd 4, S. 374.
5) Eng. Min. J. 1906. Bd. 81, S. 8G2.
6) Vgl. Buena I* o o 1, Trans. Faraday Soeiety 1905, Bd. 1.2C.

nach dem Vorschlage der C o mp a g n i e  des  p r o d u i t s  
c h i m i ą u e s  d ' A l a i s  e t  de la C a m a r g u e 7) 1 pCt 
Fluor zugibt. Dann ballt sich bei 1200 0 die Masse 
von selbst zusammen. Man verwendet am besten 
FluBsaure oder Alnminiumfluorid in Losung von 12 
bis 14° Be. Das Kalzinationsprodukt enthalt fast kein 
Fluor mehr.

Unter den neu Yorgesclilagenen Verfahren zur 
Aluminiumgewinnung s) sei zunachst der Anregungen 
von E. V i e l 9) gedacbt, die darauf hinauslaufen, die in 
der Kindheit der Industrie yersuchten Prozesse lebens- 
fahig zu mach en. Die unmittelbare Reduktion der 
Tonerde durch Kohle, die man anfanglich zur Dar
stellung des Metalls selbst anwenden wollte, ist be- 
kanntlich bald auf die Gewinnung von Legierungen be- 
schriinkt und durch dieElektrolyse der Tonerde im schmelz- 
flussigen Halogenidbade ersetzt worden, da man beim elek- 
trothermischen Erhitzen von Tonerde-Kohle-Gemengen 
immer Karbide erhielt. Vie l  behauptet nun, die Erzeu
gung des Metalles allein auf jenem Wege sei moglich, 
wenn man 1. die Tonerde im elektrischen Ofen auf die 
Zerselznngstemperatur bringt und dann Kohlenstoff ein- 
fuhrt, 2. die Materialien, damit sie sich innig miseben, 
fein pulvert, 3. die Temperatur uber diejenige, bei der sich 
Karbid bildet (3000°), steigert und das Metali dann 
gleich in eine ziemlich kalte Zone (800 °) bringt, damit 
es keine neuen Verbindungen eingelien kann, 4. das 
Reaktionsgemisch nur in kleinen Anteilen in den 
Ofen einfuhrt. Zur Erhitzung dient. wie schon u. a. 
Men g e s  und G r a b a u  im Jahre 1886 yorgeschlagen 
haben, ein Lichtbogen, der aber durch Elektromagnete 
stark gegen die Sohle des Ofens gerichtet wird. Die Sohle 
ist stark geneigt und wird in ilirem untersten Teile 
durch Wasserzirkulation gekiihlt, um das geschmolzen 
abflieBende Aluminium schnell auf niedrigere Tempe
ratur zu bringen. Derselbe Ofen ist auch fiir die 
Reduktion anderer Osyde, z. B. der des Magnesiums, 
Siliziums und Chroms, verwendbar, von denen namentlich 
das letztere ein kohlenstolTreies Metali liefern soli. 
Behandelt man in ihm Kaolin, so fallt ein Geirienge 
von Aluminium und Silizium. Dieses gibt bei der 
Erhitzung auf 9 0 0 ” im Strahlungsofen reines Silizium 
und geschmolzenes Aluminium m it 5 pCt Silizium- 
gehalt, der beim Bessemern fast Tollstiindig versclnvindet, 
sodaG schlieBlich ein 99,9 prozentiges Aluminium 
gewonnen werden soli. Roter Bauxit gibt einen Ruck- 
stand, der aus hochprozentigem Ferrosuiziutn besteht. Das 
aus beiden Ausgangsmaterialien gewonneneBrstprodukt 
(also das A luminium-Silizium- Gemenge) ist ohne weiteres

7) D. li. P. 165 G12 vom 16. 3. 05.
8) Einige neuere Yerfaliren bespricht L. Ju ra a u, La Rev. 

electriąue 1906, Bd. 5, S. 375.
9) Joiirn. de 1’Electrolyse 1906, Bd. 15, S 1; La Rev, 

61eetńque 1906, Bd 5, S. 187; Le mo:s min et met. 1906. 
Bd. 3, S. J25.
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in dor Metallurgie des Eisens yerwendbar. Beschnlnkt 
man sich auf seine Darstellung, so soli 1 kg Metali 
auf nur 20 Pfg kommen, da die Rohmaterialien billig 
sind und der Nutzeflekt des Ofens selir hoch sein soli. 
Denn er soli bei Yerbrauch yon 1 PS/Tag 3,5 kg 
Aluminium liefern, wenn man ihn mit reiner Tonerdo 
speist, wahrend man im Heroultofen nur 0,45 kg 
e rlia lt10).

Auch A n t o n i o  E n n e s  d e S o n z a 11) will im elek- 
trischen Lichtbogen Aluminium reduzieren, es ver- 
dampfen und in einer besonderen Kammer kondensieren. 
Ais Nebenprodukt soli Kalziumkarbid erzeugt werden. 
Der Yorschlag ist reichlich pliantastisćh. Die Tonerde 
soli aus Ton, anderen Aluminiumsilikaten oder aus 
Aluminaten dargestellt werden.

H. S. B l a c k m o r e 12) braucht den Lichtbogen nur 
zur Herstellung des schmelzflussigen Bades. Er kann 
also zu seiner Erzeugung m it Wecliselstrom arbeiten, 
Dagegen wird die Tonerde, wie aucli bei Hćroult-Hall, 
durch Elektrolyse zerlegt, fur die man m it Gleiclistrom 
von 14 A/qcm bei 3 V zwischen Kohlenanoden und 
der Kohlenbekleidung des GefaBes arbeitet. Dieselbe 
Rolle spielt der billigere Wecliselstrom bei anderen 
Vorschliigen desselben Erfinders13), bei denen das Fluorid- 
bad des zuletzt erwiihnten Verfalirens durch ein Bad 
aus Leichtmetalloxyden yon geringem spezifischem 
Gewicht und niedrigem Schmelzpunkt ersetzt wird. Die 
Metalle des Bades mussen groGere Verwandtschaft zum 
Sauerstoff ais das Aluminium oder die Legiernngen, 
die man erzeugen will, bezitzen. Die benutzten Oxyde 
sollen weniger elektrische Energie ais die Fluoride 
zur Schmelzung gebrauchen und dio Tonerde dreimal 
besser ais diese losen. Gewohnlich wird ein Gemenge 
von 1 T. Kalziumoxyd und 4 T Lithiumoxyd genommen. 
Erstores kann auch durch Bery lii umoxyd ersetzt werden. 
Das m it dem negativen Pole der Stromąuelle verbundene 
EisengefiiB ist ganz oder nur am Boden mit Kohle 
ausgekleidet. Im letzteren Falle bedecken die Seiten- 
wande Magnesiaziegel. Diese liegen auch auf der 
Bodenkohle, doch so, daB kanalartigę Stellen frei bleiben. 
Uber diesen hiingen die Hauptanoden in dem isolieren- 
den Deckel. Zwischen ihnen und der Bodenkohle 
werden die Lichtbogen durch Wecliselstrom erzeugt. 
Ist das Bad geschmolzen, so wird dieser auf Neben- 
elektroden, die zwischen den Hauptelektroden hangen, 
umgeschaltet, wahrend mm durch die Hauptelektroden 
Gleiclistrom zur Elektrolyse geleitet wird. Die Bahnen 
beider Stromarten ” ) mussen im Winkel zueinander

]0) Nach anderen Angaben erzielt man 0,5 kg, ja iu Amerika 
nach dem Hallschen Yerfahren sogar 0,7 kg

n) Franz. Pat. 353 277 vom 3. 2. 05; La Rev. ćlectrinue 1906, 
B i. 5, S. 253.

la) Amer. Pat. 786 214 vom 12. 9 03.
»JAmer Pat. 775 060 vom 22.8 04; 786185 Yom 15. 11.04. 
lłj  Amer. Pat. 802 153 vom 22. 8. 04; erneuert 6. 1. 05.

stehen. W ird in das Bad, das an der Elektrolyse nicht 
teilnimmt, Tonerde eingetragen, so entsteht Aluminium. 
Ffigt man Aluminate zu, so bilden sich Legierungen 
des Aluminiums m it den Basen jener Salze. Andere 
kOnnen durch Einfuhrung vou Chromaten, Vanadaten, 
Stannaten, Wolframaten, Molybdaten usw. erzeugt 
werden.

Das Yerfahren von T o n e  zur Aluminiumgewinnung 
durch einen Heizwiderstand von grofier Fliiclie ist schon 
an anderer Stelle beschrieben worden.15)

Mit der Erzeugung von Ferrochrom soli man 16) die 
Aluminiumgewinnung yerbinden konnen, wenn man bei 
den gewóhnlichen Methoden der ersteren sta tt Kalk 
ais FluGmittel Bauxit anwendet. Kommen 2 T. des 
letzteren auf 3 T. Chromerz, so erhiilt man mit Gleich- 
strom von 60—80 V neben 50prozentigem Chromeisen, 
das nicht iiber 2 pCt Aluminium enthalt, aber das 
Silizium aus dem Bauxit aufnimmt, 98 bis 99prozentiges 
Aluminium, das durch Spuren Cliromoxyd (nicht uber 
0,1 pCt) etwas rosa gefarbt ist. Es kann noch 
weiter durch Umschmelzen in einem mit aluminium- 
haltigen Materialien ausgekleideten Ofen gereinigt 
werden.

Andere Legierungen ais Nebenprodukte konnen auch 
bei der Arbcitsweise von A. G. B e t t s 17) fallen, der erst 
Aluminiumlegierungen erzeugt und dann diese zerlegt. 
Auf solche Weise soli die umstandliche und teure Rei- 
nigung der Rohmaterialien umgangen werden Bringt 
man sie ungereinigt in den gewóhnlichen Fabrikations- 
gang, so legiert sich das reduzierte Aluminium mit den 
Metallen ihrer Yerunreinigungen (Eisen, Silizium, 
Titan). Diese Legierung bringt man geschmolzen auf 
den Boden des Gefafóes ais Anodę, daruber einen spe- 
zifisch leichteren, Aluminium abscheidenden Elektrolyten, 
z. B. m it Tonerde gesattigten Kryolith, und oben darauf 
geschmolzenes reines Aluminium ais Kathode. Da 
von allen iu Betracht kommendeu Anodenmetallen Alu
minium sieli am leichtesten oxydiert, lóst es sich allein 
auf und wird deshalb auch rein an der Kathode ab- 
geschieden. In die Legierung kann man auch noch 
andere ais die Yerunreinigungsmetalle einfuhren und 
so z. B. beim Verschmelzen von Ton m it Eisenerz oder 
metallischem Eisen oder m it Kupfer ais Nebenprodukte 
Siliziumeisen oder Siliziumbronze gewinnen. Das 
Fluoridbad kann durch Natriumaluminiumchlorid 
ersetzt werden, wenn man bei der Reduktion der 
Tonerde eine Kathode aus Zink, Zinn oder Aluminium- 
bronze benutzt. Man erhiilt dann unter dem Schmelz- 
punkte des reinen Aluminiums eine iliissige Legierung. 
Das Verfahren soli auch auf sauerstoffreie Verbindungen

15) S. unter „Silizium".
,6) Revue de chimie industr. 1905, S. 67; Le mois scient. 

et ind. 1905, Bd. 7, S. 57.
17) Amer. Pat. 795 886 vom 1. 4. 05,
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des Aluminiums, wie Silizide and Karbide, anwend- 
bar sein.

Da die Offnung des Abstichloches nach beendetem 
Prozesse bei der Schmelzflufielektrolyse haufig Schwie
rigkeiten bereitet, weil die hohe Temperatur das 
anfangs eingeschmierte plastisclie Gemenge von Kohlen- 
pulver und Teer zu harfc brennt, treibt C. M H a l l 18) 
vor dem Erhiirten einen Metallkeil bis nahe an die 
innere Gefafiauskleidung hinein Will man abstechen, 
so wird er lierausgezogen.

Durch Elektrolyse mit einer Kathode aus geschmol- 
zenem Aluminium hat K A r n d t lfl) Legierungen m it  
Kalzium und m it einem Bariumgehalte bis 45 pCt 
dargestellt. Die ersteren lassen sich selbst bei grofiem 
Aluminiumgehalte durch Destillation im hohen Vakuum 
iu ihre Bestandteile. zerlegen.

V e r w e n d u n g  und  B e a r b e i t u n g  
des  A l u m i n i u m s .

Um bei der aluminothermischen Darstellung20) 
von Metallen, wie Chrom und Mangan, die Ausbeute 
zu erhohen, setzt T h .  G o l d s c h m i d t 2I) der fiir den 
ruhigen Yerlauf der Reaktion hauptsachlich zu wali- 
lenden Oxydationstufe des Metalles eine hohere, unter 
Umstanden in Salzform, in geringen Mengen zu. Bei 
aluminothermischer Schienenschweifiung fur elektrische 
Bahnen ergibt sich nach G. E. P e l l i s s i o r 22) der 
Vorteil. dafi die Leitfahigkeit der Verbindungstellen 
sogar noch besser ais die der Schienen selbst wird. 
Durch 4 Mann sind in 10 Stunden 18—20 Scliweifiungeu 
auszufuliren. Die Kosten fur eine Operation betragen 
21—25 JC. Nach A. C o l a n i 23) lassen sich auf alu- 
minothermischem Wege auch Verbindungen von 
Metallen mit Metalloiden, die entweder ais solche 
oder in Form ihrer Oxyde verwendet werden, herstellen, 
wenn man durch eine Magnesiumpatrone zundet. So 
sind z. B. Arsenide und Phosphide von Eisen und 
Uran, Silizide und Boride von Kupfer und Eisen dar- 
zustellen.

Zur autogenen L o t u n g  von Aluminium reduziert 
M. U. S c ł i o o p 2*) das an der erhitzten Stelle sich 
bildende Oxydhautchen im Entstelmngszustande. Die 
benutzte Stichflamme mu fi erheblich heifier ais beim 
Loten von Blei sein.

Vorbedinguug fiir ein erfolgreiches U b e r z i e h e n 
von Aluminium mit einem anderen Metali ist nacli

8) Amer. Pat. 796 325 vom 30. 4. 02.
,9) Ber. d deułsch chem. Ges. 1905, Bd. 38, S. 1972. 

tjber die Aluminothermie nach Goldsclimidt- hat ein 
AnsschuR an das Franklin Institute berichtet; s.JoUrn. Franki. 
Inst. 1905, B I. 160, S. 187.

2I) Ost. Patentanmeldung.
n) Amer. Bailway Mech. a. El. Assoe. Sitem g vom 26 9. 05; 

Western Electrician 1905, Bd. 37, S. 303.
Coa pt. rend.; Electr. World and Engineer 1905, Bd. 46,

S. 309.
2i) Elektrochem. Ztschr. 1900, Bd. 13, S. 141.

A l e x a n d e r  L o d y g u i n e 25) die bei grofieren Stiickeii 
sehr schwierig zu erreichende vollkommen metallische 
Oberfiache. Sclieuern, Trocknen und Bursten in 
schwacher Salzsliure und darauf folgendes Bursten in 
flieflendem Wasser, schwacher Natronlauge und wieder 
in fliefiendem Wasser fiihrt nicht immer zum Ziele. 
Auch darf der Elektrolyt das Aluminium nicht im 
geringsten angreifen. Yorteilhaft beliandelt m a n 2S) 
vor dem Uberziehen das Aluminium m it Sandstrahl 
oder27) rauht nacli S. H. T h u ) ' s t o n  die Oberfiache 
fein auf durch Schlagen mit Aluminiumstaben. die 
auf einer sich drehenden Welle befestigt siud. Der 
Niederschlagsoll dann auch besser haften. A. G. G i r o u x 2s) 
will yor dem Einbringen in ein Kupferbad das Alu
minium reinigen, dann mit heifier Potasclielauge und 
darauf mit Cyankalium- und SublimatlOsung behandeln.

Unterlage fur jeden Metalluberzug auf Aluminium 
ist ein Kupferuiederschlag. L o d y g u i n e  erzeugt ihn 
iu Wasser, das m it einigen Tropfen Schwefelsaure ver- 
setzt ist, gegeniiber Kupfer ais Anodę. Er liifit das 
Aluminium 1/2 Stunde lang im Bade, wiischt und burstet 
dann in Wasser, Salzsiiure, Natronlauge und nochmals 
in Wasser, bringt wieder in das Bad usf., bis das 
Aluminium gleichmafiig uud Yollstiiiidig mit einem 
dunnen, festhaftenden Uberzuge bedeckt ist. A. G. 
Gi r o u x  lost 250 g krystallisierter Soda iu 7 1 heifiem 
W asser, fugt allmahlich 200 g Natriuinbisullit zu, 
dann in kleinen Mengen unter kraftigem Riihren 250 g 
neutrales Kupferazetat, lafit erkalten, mischt mit dor 
Losung von 250 g 98prozentigem Cyankalium, rulirt 
gut und kocht. Nach dem Filtrieren ist das Bad 
fertig.

11. Magnesium.
Um die ummterbrochene Elektrolyse des Karnallits 

zu erleichtern und neben dem Magnesium Chlor uud 
den Kuckstand des Elektrolyten gesondert gewinnen zu 
konnen, schlagen E d u a r d H a a g und F r a n  z 
G 1 i n i c k o S9J einen etwas umstandlichen Apparat 
Yor. Der K arnallit wird durch eine elektrische Heiz- 
vorrichtung in einem GefaGe geschmolzen, durch das 
das Chlorabzugsrohr des Apparates geht, fliefit durch 
eine an diesem Rohr befestigte Siebplatte und durch 
Kanale in dem Fufie des Rohres nach einem Uber- 
lauf und dann in eine Yertiefuug der Kohlenanode. 
Damit der Karnallit hier nicht erstarrt, ist die Anodę 
mit einem Widerstandserhitzer yersehen. Bei genugender 
Dunnflussigkeit rieselt die Schmelze durch Schlitze in 
der Anodę zur Kathode und wird elektrolysiert. In dem 
Augenblicke, wo dieses geschieht, unterbricht man dio 
Erhitzung der Anodę. Das Yerbrennen des Magnesiums

M) Trans. Amer. Bleetrocbem. Soc. 1905, Bd.7, S. 153 s. a.
Iron Age u. Jonrn. Franki. Inst. 1900, Bd. 162, S. 156.

M) Brasa World, Juni 1905.
27) Amer. Pat. 822 873 vom 1. 4. 05.
») Met. Ind.; Electrical Eoy. K. T. 1905, Bd. 47, S. 580.
2») D. B. P. 163 413 vom 20. 1. 04.
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wird durch eine Asbestschicht unter dem Anodenkorper 
verhutet. Metali und Ruckstand gehen durch Schlitzc 
in der Kathode nach einem GefaGe, das unten Rillen 
hat. Durch diese tr i t t  der schwerere Ruckstand nach 
einem seitlichen Gefafi uber, aus dem er standig durch 
einen siphonartigen U beri auf abfliefit. Das Magnesium 
(oder bei anderem Rohmateriale das Erdalkalimetall) 
wird oben abgehebert. Mantel scluitzen den Schmelz 
und Elektrolysierraum soitlich vor Abkuhlung.

Gleichfalls im ununterbrochenen Betriebe will R u d o l f  
Me w e s 30) andere ais Halogenverbindungen des Magne- 
siums, z. B. Magnesiumoxyd, Magnesiumkarbonat uud 
Dolomit yerarbeiten. Er benutzt dazu das ihm patontierte 
Prinzip,31) in der einen Kammer eines zweiteiligen elek- 
trischenOfensMagnesiumchloridzu elektrolysieren unddas 
erzeugte Chlor in der anderen Kam mer auf ein Gemisch 
obiger StofFe m it Kohle, unter Umstanden mit Beigabe 
eines FluBmittels, wirken zu lassen. Letzterer Raum 
steht durcli ein AbfluBrohr im Boden m it dcm tiefer 
angeordneten Elektrolysierraum, und zwar m it dessen 
Anodenkammer in Yerbindung. Diese ist von der 
Kathodenkammer durch eine nicht ganz bis zum Boden 
reichende Scheidewand getrennt. Das Magnesium 
flieGt oben aus der Kathodenabteilung in ein Sammel- 
gefafi ab. Ahnlich sollen Kalk, Tonerde, Spinelle usw. 
vcrarbeitet werden konnen.

Dio Verfluchtigung von Salz aus dem Schmelzbade 
will T. L. R o b e r t s 32) wesentlicli einschranken oder 
ganz unterdrucken durch den Zusatz von Pluoriden. 
Lithiumfluorid erniedrigt aufierdem das spezifische 
Gewicht des Bades, sodafi das Magnesium sclmell zu 
Boden sinkt, und den Schmelzpunkt des Elektrolyten. 
Dieselbe Rolle spielen Magnesium- und Ammonium- 
chlorid. Ihre Fliichtigkeit beschriinkt aber ihre Yer
wendung. W ill man das Magnesium oben abziehen, 
so niufi man umgekehrt das spezifische Gewicht des 
Bades erhohen. Dies geschieht z. B. durch Zusatz 
you Magnesiumoxyd oder -karbonat, die in Losung oder 
Suspension mehr oder wTeniger rednziert werden. Ein 
Bad, das alle die genannten Zus&tze, von denen einige 
meist entbehrlich sind, enthalt, besteht z. B. aus 120 T. 
Lithiumfluorid, 80 T. Kaliumchlorid, 40 T. Natrium - 
chlorid, 20 T. Ammoniumchlorid, 10 T. Magnesium- 
chlorid, 80 T. Magnesiumfluorid, 20 T. Magnesia oder 
Magnesiumkarbonat. Ais Kathode dient ein Eisentopf. 
Er ist dicht m it einer Schieferplatte bedeckt, die unten 
einen um die Anodę greifenden Porzellanring hat, der 
das ausgeschiedene Metali an der Wiedervereinigung 
mit dem Chlor hindert.

DaB man Magnesium-Aluminium-Legierungen durch 
Elektrolyse von Magnesiumhalogenid m it einer Kathode 
aus gesclimolzenem Aluminium erzeugen kann, ist

so) Elektrochein. Ztschr. 190(5, Bd. 13, S. 11.
3<) D. 1!. P. 157 615.
32) A mer. Pat. 778 270 rom 31. 5. 04.

selbstverstandlich. N o d o u 33) hat trotzdem auf das 
Verfahren in Frankreich noch ein Patent genommen.

Uber oinen Apparat zur Magnesiumabscheidung 
m it rotierender Kathode wird unter „Alkalimetalle" 
berichtet werden. Die Ubertragung des V i e 1 sehen 
Vorschlages34) auf die Magnesiumgewinnung wurde 
sicher keinen technischen Fortschritt bedeuten.

Auch dor A pparat zurElektrolysewassrigerMagnesium- 
salzlósungen der De c k e r  M a n u f a c t u r i n g  Co.3"’) 
wird sein Dasein immer nur auf dem Papiere fristen. 
Aus der Losung von Magnesiumchlorid in flussigem 
Ammoniak will W. H o o p e s 36) das Metali abscheiden. 
Ahnlich sollen auch Kalium, Natrium , Chrom, Eisen 
und Silber gewronnen werden. Technisch ist naturlich 
keins der Yerfahren lebensfiihig.

12. Cer und ver\vandte Metalle.
L5st man die bei der Darstellung von Salzen fur 

Gliihkorpor abfallenden Oxyde in Salzsaure, verdampft 
zur Krystallisation, mischt mit Alkalichloriden und 
Salmiak und entwassert dann yollig durch Kalzinieren 
und Schmelzen, so entsteht eine stark oxydhaltige 
Schmelze, die bei der Elektrolyse den grOfieren Teil 
des abgeschiedenen Metalls in pulvriger Yerteilung 
zuriickhalt. Dies wird nach Dr. W i l h e l m  Bor  che rs 
und Dr.  Lor enz  S t o c k e m 37) verhindert, wenn man 
die Leitfiihigkeit durch Zuschlag von Kalziumchlorid 
(1 Mol. auf 1 Mol. Ce Cl3) vor dem Entwassern erhoht.

13. Erdalkalim etalle.38)
Das von den E l e k t r o c h e m i s c h e n  W e r k e n  in 

B i t t e r f e l d  in den Handel gebrachte elektrolytisch 
erzeugte Kalzium39) weist nach B. L a r  sen ’0) folgende 
Zusammensetzung auf: 99,64 pCt Kalzium, 0,20 pCt 
Eisen, 0,09 pCt Mangan41), 0,06 pCt Kieselsaure, 
0,04 pCt Karbidkohlenstoff, 0,11 pCt Kalziumkarbid. 
Dagegen erhielt J .  H. Go o d wi n 42) bei Nachpriifung 
desselben Yerfahrens im Laboratorium ein Metali mit 
nur 98 pCt Kalzium. Daneben waren Silizium, Eisen, 
Aluminium, Magnesium, Chlor und SauerstofT vor- 
handen. Auch die Stromausbeutc schwankt je nach 
der Arbeitsweise sehr. Goodwi n  fand im Durchschnitt
29,1 pCt, im giinstigsten Falle 42 pCt. P a u l  W o h l  e r13) 
erhielt dagegen bei Laboratoriumsversuchon im Sinne

a*) Prauz. Pat. 335 907 vom 20. 2 04.
34)  b. unter „Alumiuium.“
35)  b. unter „Zink“.
3G) Amer, Pat. 788 315 vom 30 11. 04.
3’j D. R. P. 172 529 vom 24. 9. 05.
33) Eine Ubersiclit iiber die neuoren II-rBtellungsyerfaliron 

gibt L. Jumau,  La Rey. śl. 1906, Bd. 5, S. 282.
w) s. Jahrg. 1905, S. 754 dsr. Ztschr.
10) Milth. k. k. Technol. Gewerbe-Mus. Bd. 15, S. 244.
4I) Das Mangan kaun aus dem zum Zorkleiuern dor Probe 

beuutzten Stalil herriihren.
4-) Proceedings Amer. Philos. Soc. 1904, Bd. 43, No. 178; 

Electrochem. a. Met. Industry 1905, Bd. 3, S. 80; Chem.-Ztg, 
1905, Bd. 29, Repert. S. 335.

43) Ztschr. Elektrochem. 1905, Bd. 11, S. 612.
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der Ruffschen Yorschriften44) 82 pCt. Diesem Ampere- 
Stunden-Nutzeffekt niihert sieli der ans den Angaben von 
G e o r g e s F. J  a u b o r  t 15) folgende von 75 pCt 
(100 kg in 24 Std. mit 7500 A); sonst wurden aucli46) 
60 pCt ermittelt. Bei 1200 A gibt G o o d w i n  die 
Spannung zu 8 V an, bei einem ein Funftel so groBen 
Ofen allerdings zu 17,7 V. W  o h 1 e r maB bei einer 
Kathodenstromdichte von 100 A/qcm (40 A StrorastSrke) 
38 Y. J a u b e r t  verzęichńet eine Spannung yon 20 V. 
Nach ihm erfordert die Herstellung von lOOkgKalzium 
3600 W /Std. Aus den Angaben W o h l e r s  bereclinen 
sich fur Rohkalzium 5214, fur Reinkalzium 6213 W/Std. 
Den Kohlenelektrodenverbrauch gibt er zu 4.7 g in 
25 A/Std. an. Die Kathode muB schnell und regel- 
miiBig emporgezogen werden. Die Anodenstromdichte 
darf 5,6 A/qcm nicht erreichen, aber auch niclit so 
niedrig werden, daB dio Elektrode einfriert. Das Bad 
muB so heiB sein, daB das Metali schmilzt, aber auch 
wiederum so kalt, daB es auf der Kathode erstarrt.

Das Kalzium ist bestilndiger, ais gewohnlich au- 
genommen wird, kann auf Dunkelrotglut fast ohne 
Veranderung erhitzt werden, ist elastisch, an Hiirte 
dem Natrium, Blei und Zinn uberlegen und fast dem 
Aluminium gleich, bei Dr&hten von gleicher Liinge 
und gleichem Durchmesser der funftbeste Leiter der 
Elektrizitat (gleich hinter Aluminium; 3,43 Mikroohm 
fur 1 ccm), vom spezifischen Gewicht 1,546 bei 29°,  
bezw. 1,51. AuCer fur die bekannten Yorwęndungen 
empfiehlt E. B e c k m a n n 47) das Kalzium fiir organische 
Reduktionen und s ta tt Aluminium beim Goldschmidt- 
sclien Thermitverfahren.

Aus einem Gemische von 1 Mol. Chlorkalzium und
1 Mol. Chlornatrium wird nach H D a n n e e l  und 
Lo r e n z  S t o c k e m 48) bei 800 ° nur Natrium, bei 
m ittlerer Rotglut eine Natrium - Kalzium - Legierung 
abgeschieden, wahrend dio Kaliumlegierung selbst bei 
heller Rotglut noch nicht entsteht. Eine Legierung 
mit Eisen (Ca Fe) entsteht nach R u d o l f  M e w e s 49), 
wenn man im elektrischen Ofen ein Gemenge gleicher 
Gewichtsteile Kalziumchlorid und zerkleinerten Eisens 
so lange auf hohe Weifiglut erhit/f, bis das Kalzium
chlorid zersetzt ist. W ahrend sich das gewiinschte 
Kalziumferrid auf der Sohle des Sehmelzofens sammelt, 
destilliert Ferrochlorid in eine Yorlage. Die Legierung 
mit Wasserstoff, die G e o r g e s  F. J a u b e r t 50) in 
90 prozentigem Handelsprodukt zur Entwicklung von

41) Siehe Jahrg. 1905, ,S. 754 dsr. Ztsehr.; vgl a. Ztschr. 
Elektrochem. 1905, Bd. 11, S. 210 u. 263, sowie Amer. Pat. 
806 006 vom 20. 1. 03.

4ł) Academie des Sciences, Sitzung am 26. 3. 06; LTndnstrie 
óiectv. 1906, Bd. 15, S. 185.

16J J. B. Whi t ney  u. S. A. Tucker,  Amer. Chein. Soc
Sitzung am 6. 10. 05; En;j. Min. J 1905, Bd. 80, S. 822,

4,J Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1905, Bd. 38, S. 904.
43) Ztschr. Elektrochem. 1905, Bd. 11, S. 209.
4!l) Elektrochem, Ztschr. 1906, Bd. 13, S. 11.
») a. a. O.

Wasserstoff51) liofert, erzeugt er durch mehrstundiges 
Erhitzen des Kalziums unter Uberleiten yon Wasserstoff, 
wahrend F. J . M a c h a l s k e 52) Yorschlilgt, Alkali- oder 
Erdalkaliverbindungen im elektrischen Ofen hoch zu 
erhitzen und dann der Einwirkung gesiittigter Kohlen- 
wasserstoffe auszusetzen. So erhiilt man aus Kalk und 
Methan oder Naturgas Kalziumhydrid neben Kolilen- 
oxyd und Wasserstoff, bei Anwendung der Chlorido 
neben Kohlenstoffchloriden.

Barium, das leichter oxydirbar und entflammbar ais 
Kalzium zu sein scheint, kann man nacli Dr. F. 
M ol Iwo P e r k i n  53) m it befriedigendem Erfolge nur ais 
Amalgam darstellen.

14. A lkalim otalle.51)
Gelegentlich eines Vortrages iiber die historische 

Entwicklung der Elektrolyse des AtznatronS vor der 
American Electrochemical Society erklSrte J o s e p h  W.  
R i c h a r d s  55) wissenschaftliche Untersuchungen iiber 
das Verfahren von G. P. S c h o l l 56), nach dem gleiche 
Teile Atznatron und Natriumsulfid elcktrolysiort werden, 
fur sehr wunschenswert und wies auch auf die N ot- 
wendigkeit einer weiteren Erforschung der Vorgange 
bei dem technisch durchgefuhrten C a s t n e r s c h e n  Yer
fahren hin. In welcher Form lost sich das Natrium 
in der Schmelze bei einer uber 20 0 li6lier ais der 
Schmelzpunktliegenden Temperatur wieder auf? Welche 
Form nimmt  der iu weniger ais der theoretischen Menge 
entwickelte Sauerstólf an ? Kann bei schwachem Strom 
nur Wasserstoff bei der Elektrolyse entwickelt werden, 
sodaB Natriumoxvd zuriickbleibt? Kann man die 
Wasserdampfbildung an der Anodę nicht unterbinden 
und so die Stromausbente in Bezug auf Natrium er- 
hOhen? KOnnen die Explosionen an der Anodę nicht 
durch Verwendung einer oxydierbaren Elektrode ver- 
mieden werden, die das Bad nicht verunreinigt? Die 
Explosionen erklart C. F. C a r r i e r  j r . 57) dadurch, daB 
der Schirm in dem Castnerschen Apparate zur doppel- 
poligen Elektrodo wird. Den schlechten Ampere- 
Stunden - Nutzeffekt fuhrt er darauf ztiruck, daB zu
nachst alles an der Anodę durch die Reaktion OH +  
OH =  H2 O +  O gebildete Wasser zersetzt werden 
miisse, wozu noch eine nicht aufgeklSrte Depolarisations- 
wirkung kommt.

F ur ein -weites Anwendungsgebiet, die Erzeugung 
von Cyanid fur die Goldgewinnung, ist das Natrium, 
von dem z. B. in Amerika jiihrlich 1200 t  hergestellt

5I) 1 kg gibt etwa 1 cbm beim Zersetzen mit kaltem Wasser.
5J) Amer. Pat. 800380 yom 12. 7. 05.
53j The Electr. Magazine 1905, Bd. ", S. 372.
H) Eine Ubersicht uber neuere Yerfahren gibt L, Juman,  

La liev. electr. 1906. Bd. 5, S. 282. tjber elektrische Leitfahigkeit 
geschmolzenerAlkalisalze arbeitete Dr. Kurt  Arndt ,  Ztschr. 
Elektrochem. 1906, Bd. 12, S. 337.

S5J Trans. Amer. Electrochem. Soc 1906, Bd. 9, S. 355.
«) Amer. Pat. 679 997.
57) Trans. Amer. Electrochem. Soc. 1906, Bd. 9, S. 363.
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werden, noch etwas zu teuer, wenn sein Preis auch in 
den letzten Jahren von 4 d t auf 1,70 JO fur 1 kg 
heruntergegangen ist. Noch billiger soli es sich 58) nach 
dem Yerfahren von E d g a r  A r t h u r  As h c r o f t ,  das
S. 755 yor. Jahrg . dsr. Ztschr. besclirieben i s t 59), 
darstellen lassen, weil Ausgangsmaterial das gegeniiber 
dem reinen Atznatron viel billigere Kochsalzr,n) ist 
und der Apparat mit groBerem Nutzoffekt ais die 
alteren Konstruktionen arbeiten soli.

Eine auf demselben Prinzipe beruhende Abanderung 
des einen Teils seiner Doppelzelle ist E d g a r  A r t h u r  
A s h c r o f t  61)vor kurzem patentiert worden (Fig. 52). Sie

rP

Fig. 52.
bezweckt auch im wesentlichen die Bewegung des ge- 
schmolzenen Inlialts. Zu dem Zwec-ke ist sie vollstiindig 
umscMossen von einem SuBeren Behalter a aus Magnet- 
stahl m it einem Deckel b aus demselben Materiał. 
Unterhalb des Deckels liegt in einer Nut der Kasten- 
wandung eine Kupferspirale c. Sie ist zur Schonung 
in isolierenden Zement ^ebettet und erzeugt bei Strom- 
durchgang in der Zoile ein magnetisches Feld. Um 
dieses mOglichst zu konzentrieren, liiuft die Mitte des 
Kastenbodens in eine Nase d aus, von der die Kraft- 
linion aclisial nach dem Deckel b hinstrahlen. Den 
Boden der eigentlichen Elektroljsierzelle bildet eine 
GuBśtahlpfanne e, die m it dem umgebogenen Rande 
e, in der erwalmten Niit des Kastens so hangt, daB 
unter der Pfanne ein Feuemngskanal f frei bleibt, und 
die m it ihm zugleich in elektrische Verbindung m it der 
Spule c kommt. Die Pfanne wird so auch m it der 
Stromąuelle yerbunden. Sie kann unten eine Ein- 
buchtung e2 erlialten, sodaB zwischen ihr und dem 
Magnetpole d ein Luftraum entsteht. Die Zelle und 
die Spule c sind innen m it feuerfestem Stoffe g ausge-

®) Ygl. The El. Review London 1906, Bd. 59, S. 371.
s>) Ygl. a. D. R. P. 169293 vom 10. 11. 03; Amor. Pat. 

788506 yom 16 11. 03; Amer. Pat. 801 199 yom 10. 10. 05. 
Ztschr. f. chem. Apparatenk. 1906, Bd. 1, S. 270.

,5>) Die bishorigen Versuche, dies direkt nutzbar zu machen, 
sind fehlgesehlagen, weil sein Sehmelzpunkt (780 °) nahe bei 
der Verfluchtigungstemperatur des Natriums liegt und die 
Wiedorvereinigung yon Chlor mit Natrium nicht hintangchalten 
werden konnte.

sti Brit. Pat. 5648 yom 17. 3. 05.

kleidet. S ta tt der Magnesiaziegol kann man in. yielen 
Fallen aucli m it billigeren Silikat- oder Tonsteinen aus- 
kommen. Auf dieselbe Weise wird der Deckel durch 
die Schicht h geschutzt. Zur Verstarkung kann man 
auch die Aussparungen aj zwischen Behalter a, Aus- 
kleidung g und Spule c m it isolierendem Zement 
fiillen. Die feuerfesten Ziegel j schiitzen den Feuer- 
ungskanal f, ein feuerfestes Rohr k den Pol d. 
Zum Fiillen und Entleereu der Zelle dient ein Metall- 
rolir 1 von ovalem Querschnitt, das vom Zellenboden 
nach aufien fulirt. Die dieses Rohr in Zu- und Ablauf 
trennende Scheidewand kann in die Zelle vorspringen 
und dort eino Prallplatte m bilden. Dem geschmolzenen 
Pfanneninhalt r  ais Kathode steht in der Mitte ais 
Anodę ein Kohlenblock n mit Stromzufuhrung p gegen- 
iiber, der im Deckel durch den zusammengesetzten 
Bolzen o gehalten wird. Die durch das geschmolzene 
Salz q zwischen den Elektroden n und r verlaufenden 
radialen Stromlinien kreuzen die achsial verlaufeuden 
magnetischen Kraftlinien rechtwinklig und bringen so 
den Pfanneninhalt in eino rotierende Bewegung, welche 
die entstandene Bleilogierung aus der Nalie dor Anodę 
fort nach der Prallplatte m, die ihre Trennung vom 
Elektrolyten erleichtert, und dann in den AuslaBtcil 
des Rohres 1 schafft. Durch die gezeichnete Lage der 
Spule wird sie bei Erhitzung des Pfannenbodens nicht 
beschadigt. Die bei Stromdurchgang durch sie ent- 
wickelte Wftrme vermindert die Hitzeausstrahlung des 
Pfanneninhalts, sodaB dio Zelle, die auch zur Behand- 
lung sulfidischor und anderer Erze und zur Herstellung 
von Metallegierungcn empfohlen wird, sowohl in Be- 
zug auf Stromstiirke ais auch auf Spannung okonomisch 
arbeitet.

Diese Zelle wird li2), wenn man nicht die lilei- 
natriumlegierung, sondern Natrium darstellen will, 
durch Rohr 1, mit einer zweiten Yerbunden (Fig. 53),

Fig. 53.

C2) Wio auch die S. 755 vor. Jahrg. dsr. Ztschi‘. abgobildete 
Zelle.



24. Noyember 1906; -  1559 - Nr. 47.

in der die Legierung elektrolytisch zerlcgt w ird 63). 
Sie ist hinter die erste Zelle geschaltet, da der Strom 
unter Yermittlung der Legierung von dem Rohr 1 
der ersten (Fig. 52) zum Rolir j der zweiten Zelle (Fig. 53) 
ubertritt. In dieser wird die Legierung zur Anodę h (. 
Der Strom geht von ihr durch das geschmolzene Atz- 
natron 1 zur Kathode, die aus der Nickelkugel m 
besteht und an einem stromabfiihrenden Kupfęrrohr nij 
sitzt. Dieses wird yon der Zelle durch die Hulle o isoliert, 
die aus erstarrtem Elektrolyten bestehen kann. DieRohren- 
form von nij ist zur Kuhlung gewilhlt, die entweder 
durch bloBe Luftzirkulation oder durch besondere Mittel 
erfolgen kann. Durch die Kuhlung erstarrt der 
Mantel o besser, auch wird die Temperatur des Bades 
in der N£he der Kathode etwas herabgęsetzt, so
daB die Reaktion des abgeschiedenen Natriums auf 
das Atznatron yermindert wird. Die Legierung tritt 
durch die feinen LScher k, im Rohre j, die, urtter 
Umstanden unterstutzt durch Abstreichplattchen, sie 
moglichst vom mitgeflossonen Blei befreien, in den 
Zersetzungsraum, den sic infolge yon Ma^netwirkung im 
Kreise durchflieBt. Das aus der Legierung frei gewor- 
dene Blei sinkt durch die Lochor o, in die Ruck- 
fluBleitung der Rohre j und flieflt in die erste Zelle 
zuriick, wo es aus der Rohre ebenfalls durch kleine 
Lochor ąustritt. Ist in diesem Elektrolyseur, der 
Zorsetzungszelle, Kochsalz E lek tro ly t, so betragt die 
Arbeitstemperatur 700°, wahrend sie in der zweiten, 
der Bildungszelle, nahe 330° gehalten wird. Diese 
Temperaturen werden durch den Ausgleich, den die 
in entgegengesetzten Richtungen flieBende Legierung 
bewirkt, ohne Wiirmeverschwendung konstant gehalten. 
Damit sich Natrium nur an der Oberseite der Kugel ab- 
scheidet, und beim Emporsteigen nicht zu den Reaktionen
2 Na + 2 Na OH =  Na40  i- H.,,0 oder =  2Na20 +  H4 
yeranlaBt wird, setzt man uber die Kugel m einen 
trichterformigen Nickelschirm r ,, der durch die engere 
Rohre r  m it dem Deckel r2 und dadurch m it der 
Legierungsanode yerbunden ist. Das frei gewordene 
Natrium steigt im Trichter r, und in der Rohre r  in 
Beruhrung m it wenig Atznatron empor und geht durch 
Rohr u nach einem Sammolbehalter. Wenn auch die 
obigon Reaktionen durch diese Anordnung moglichst 
yermieden werden, so sammeln sich bei langerem 
Betriebe doch zu viel Natriumsuboxyde im Elektro
lyten an. W ird er dadurch unwirksam, so zieht man 
ihn durch Rohr t  ab und regeneriert durch Luftung, 
wobei er auch Wasser anzieht, oder durch Behandlung 
mit Dampf oder durch Abkuhlung, Losung und 
erneutes Schmelzen. Die zweite Zelle, dereń Tempera
tur durch Gasheizung geregelt wird, ist, wenn auch 
nicht angstlich, so doch moglichst Yollkommen von der 
Luft abzuschlieBen. Sie ist ein Yiertel so groB wie

W) Trans. Amer. Electrochem. Soc. 1906, Bd. 9, S. 123.

die erste Zelle, muB aber genau denselben A m pere' 
Stunden-Nutzefifekt haben. Dieses wird durch Ein- 
richtung eines Nebenschlusses an einer oder an beiden 
Zellen erreicht. Die Spannung bei dem Yerfahren 
betragt unter 2 Y. bei einer Stromdichte von etwa 
200 A/qdm in der ersten Zelle, wahrend die in der 
zweiten betrachtlich niedriger ist.

DaB man m it hohen Stromdichten bei der Elektro- 
lyse des Kochsalzes arbeitet, ist nach A c k e r 61) un- 
bedingt notwendig, weil sich sonst auf die Oberflache 
durch Anreicherung der Verunreinigungen des Koch
salzes, hauptsachlich Kieselsaure und Eisenoryd65), eine 
schwer schmelzbare Kruste bildet, in der jene Ver- 
bindungen auf 2 - 3  pCt angereichert sind. Hohe Strom
dichten yerhindern dies. Ein Teil der Verunreinigungen 
bleibt aber suspendiert, sinkt m it der Zeit zu Boden 
und maclit den unteren Teil des Elektrolyten ziilie. 
Man muB ihn deshalb von Zeit zu Zeit auskrucken. 
Zu dem Zwecke ist auf leichte Zugangłichkeit des 
Apparates zu sohen. Diesen Einwanden gegen dio 
praktische Brauchbarkeit der Ashcroftschen Zelle, m it 
der die Un i t e d  A l k a l i  Go. arbeiten wird, fugt C. F. 
C a r r i e r  j r . 66) noch den hinzu, daB die Zirkulation 
durch die magnetischen Kraftlinien wohl ein gut Teil 
mehr Energie erfordcm durfte ais eine mechanische 
yorrichtung. Er maclit ferner darauf aufmerksam, 
daB auf dio Bewegung einer flussigen Metallkathode 
schon J . B. En t z  das Amer. Pat. 652 761 und auf den 
konischen Sammler H. Be c k e r  das Amer. Fat. 663 719 
genommen habe.

Um den Zutritt von Luft  zu dem in der zweiten Zelle 
abgeschiedenen Alkalimetall zu verhuten, dichten Dr- 
J u l i u s  Ra s c h e n ,  Dr.  G e o r g e  C h r i s t o p h e r  
Cl a y t o n  und T h e  U n i t e d  A l k a l i  Co. L t d . 67) den 
Raum uber dem Elektrolyten in der A rt einos Wasser- 
yerschlusses ab. AuBerdem wird die Kathode hohl 
gemacht. Das Alkalimetall soli durch Locher in diesen 
Hohlraum eintreten und zwischen dessen Wand und 
einem inneren runden Diaphragma aus Eisen oder 
Nickel, das in geschmolzenes Alkalimetall tauclit, nach 
unten sinken.

Die Temperatur des Kochsalzbades muB moglichst 
niedrig gehalten werden, da bei zu hoher Temperatur 
Natrium yerbrennt und sich im Bade 16st. Deshalb 
arbeitet man praktisch m it nicht leichtflussigem Elektro
lyten, was seine Ubelstande hat. Um diese zu ver- 
meiden,setztdas C o n s o r t i u m  f u r  e l e k t r o c h e m i s c h e  
I n d u s t r i e  G. m. b. H .68) dem Bade kleine Mengen

M) Traus. Amer. Electrochem. Soc. 1906, Bd. 9, S. 137.
M) Die in groGton Mengen vorkommende Verunreinigu»g, 

das Sulfat, lost sich im Elektrolyten und beteiligt sich also 
nicht an der Krustenbildung.

w) Trans. Amer. Electrochem. Soc. 1906, Bd. 9, S. 1-11 
<*) Brit.Pat. 2152 vom 28. 1. 04.

•M) D. R. P. 160 540 vom 20. 7. 04.
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von Alkalifluoriden, z. B. Fluorkalium, zu, die den 
Schrnelzpunkt herabdrucken. Das Fluorkalium soli 
bei der Elektrolyse unyerandęrt bleiben und aus dem 
unbrauchbar gewordenen Elektrolyten leiclit zuriick- 
gewonnen werden konnen.

Verwendet man bei der Elektrolyse von ge- 
sclimolzenem Kochsalz Kathoden aus Kohle, so werden 
sie zerstort, wohl weil sieli ein Natriumkarbid bildet, 
das dann durch die hohe Temperatur wieder zerfallt. 
Amorphe Kohle wird nach G e o r g e  J. K e m m e r e r 69) 
schon in 1V2 — 2 Min. yernichtet, wahrend der Angriff 
yon Achesongraphit unter 1 pCt des yorigen betriigt. 
Der Zerfall ist nicht proportional der Strommenge, 
sondern hangt von Stromdichte und Temperatur ab.

Bindet man das Alkali metali bei seiner Abscheidung 
an Q.uecksilber, so mu(3 man das Amalgam in einer 
Wasserstoffatmosphiire destillieren. Dabei entsteht 
ein Hydrid. Am besten gelit nach C. E. B a k e r  und 
A. W. B u r w e l l 70) die Destillation, wenn die Tempe
ratur abwechselnd zwischen dem Siedepunkte des Queck- 
silbers und dem Zersetzungspunkte des Hydrids erhoht 
und eruiedrigt wird. Das schlieClich zuriickbleibende 
Hydrid wird unter Temperatursteigerung zęrlegt. Man

03) Trans, Amer. Electrochem. Soc. 190G, Bd. 9, S. 117; 
The Electr. Engineer 1906, n. Ser., Bd. 38, S. 1.

W) Amer. Pat. 782 893 vom 15. 4. 04.

kann durch Yerbindung mehrerer Apparate oline 
Wasserstoffyerlust arbeiten.

tiber die SchmelzfluBelektrolyse yon A l k a l i n  i- 
t r a t e n  hat  A B o g o d o r o w s k y 71) gearbeitet. Neben 
den Gasen (Sauerstoff und Stickstoflftetrosyd) scheinen 
Alkaliperoxyde zu entstehen.

Das Natrium yerwendet72) die R o e s s l e r  & H a ss -  
1 ach  er Ch e mi c a l  Co. zur Darstellung von N atrium - 
superoxvd, das sie ais Sauerstofent wieki er in Tabletten- 
form unter dem Namen O son  in den Handel bringt.

L i t h i u m  kann man auf ahnliche Weise wie 
Kalzium73) nach 0 . R u f f  und 0.  . J o h a n n s e n 74) dar- 
stellen, wenn man ein Gemenge von Lithiumbromid 
mit 10—15 pCt Chorid in einem Kupfergefafie durch 
den Llchtbogen einschmilzt und bei 10 V m it 100 A 
zwischen einem ltetortengraphitstab ais Anodę und 
zwei 4 mm starken Eisendriihten ais Kathoden elektro- 
lysiert. Das Metali wird von Zeit zu Zeit m it Aachen 
Eisenloffeln herausgehoben und noch fliissig von der 
erstarrten Schmelze auf eine kalte Steinplatte abge- 
gossen. Die Stromausbeute betrSgt etwa 80 pCt.

(Fortsetzung folgt.)
71J Jurn. Russk. Fisik. Cliimicesk. 1905, Bd. G, S. 703; 

Elektrochem. Ztschr. 1906, Bd. 12, S. 237.
,2) Franci s  A. J. Fitz Gerald,  Electrochem. a. Met 

Industry 1905, Bd. 3, S. 255.
■3) a. Jahrg. 1905, S. 754 dsr. Ztschr.
«) Ztschr. Elektrochem. 1906, Bd. 12, S. 186.

Turbok 0111 pr cssoren.
Wie die Dampfturbinen m it den Kolbendampf- 

maschinen, die Turbo- und Zentrifugalpumpen m it den 
Kolbenpnmpen in Wettbewerb getreten sind, will die 
rotierende Schnellbowegung nunmehr auch einer weiteren 
Maschinengattung, den Kolbenkompressoren, das Feld 
streitig machen. W ahrend sich aber bisher nur Kon- 
strukteure und Fabrikanten mit der Frage schnell 
rotierender Kompressoren befaOten, werden jetzt auch 
die Abnehmer bei der Beschaffung yon Neuanlagen 
mit diesen Maschinen zu reclmen haben, da sie uber 
d;is Yersuchstadium hinaus sind und im Auslande 
bereits Eingang in die Prasis gefunden haben. Da 
ferner yerlautet, daB eine groBere Bergwerksgesellschaft 
im niederrheinisch-westfalischen Industiiebezirk einen 
Turbokompressor bereits in Auftrag gegeben hat, soli 
nachstchend zunachst einiges aus der L iteratur uber 
Turbogeblase und Turbokompressoren mitgeteilt und 
sodann des niiheren auf einen yon der* Firma Brown, 
Boveri & Co. in ihren W erkstatten in Baden in der 
Schweiz nacli dem System Rateau gebauten Turbo
kompressor eingegangen werden.

Die Zeitschrift fur das gesamte Turbinenwesen er
wahnt in Heft 5 yom 10. Oktober 1904, S. 74/5 zwei 
Turbogeblase fur eine Leistung von 651 cbm Luft in

der Minutę gegen einen Druck von 53,34 cm Wasser- 
siiule. Diese beiden, von der Si rocco  E n g i n e e r i n g  Co. 
in New York gelieferten Kreiselgebliise sind m it einer 
150pferdigen De Laval-Dampfturbine yon 1 2 0 0 'Um- 
drehungen in der Minutę direkt gekuppelt. Der ganze 
Satz ist 3,87 m lang, 2,44 m breit und 2,04 m lioch.

In der gleichen Zeitschrift wird in Heft 14 vom 
20. Mai 1906, S. 221/3 uber bisherige Ausfuhrungen 
der Pa r s ons s c he n  rotiersnden Gebliise fur Hochofen-, 
Bessemerbetrieb u. dgl., wie folgt, bericlitet. Bei 
dem ersten, im Jahre 1901 patentierten Parsons-Kom- 
pressor sind die Laufschaufeln auf der Saugseite gewolbt, 
auf der Druckseite dagegen flach oder etwas konkav 
ausgebildet. Sie stehen in einem entsprechenden Winkel 
zur Drehachse Die festen Leitscliaufeln sind ebenso 
ausgebildet und stehen winklig oder aber in besonderen 
Fallen parallel zur Drehachse. Der Anforderung, dafi 
bei der Kompression von Gasen der Rauminhalt von 
der Saug- nach der Druckseite zu abnehmen mufi, um 
der Yolumenanderung zu entsprechen, wird ‘ durch 
Anderung sowohl der SchaufelgroCe ais auch ihrer 
Neigungswinkel Rechnung getragen. Um den W irknngs- 
grad des Kompressors zu erhohen, besitzt das Kom- 
pressorgehause einen Wasserkuhlmantel. Parsons hat
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auch Yorgeschlagen, den Rotor von innen m it Wasser 
zu kuhlen. Fur einen Kompressor von 90 cbm Luft 
in der Minutę auf 1,4 kg/qcm gibt er an: 80 Lauf- 
schaufelringe von 381 mm mittlerem Durchmesser, 
Laufschaufeln unter 30°, Leitśchaufeln parallel der 
Drehachse, 4500 Umlaufe in der Minutę, Wirkungsgrad 
60 pCt. Die Kompressoren werden in Hintereinander- 
oder Parallolschaltung ausgefiihrt und zwar hinter
einander fur hohe Driicke: hierbei wird das Gas vor 
dem E in tritt zu jedem Kompressor durch einen Kuliler 
geleitet. 13ei der fiir groBe Fordermengen angewandten 
Parallelschaltung arbeiten alle Kompressoren parallel 
in eine gemeinsame Druckloitung. Die erste Schaufel- 
anordnung von Parsons ergab jedoch im Betrieb ein 
starkes Gorausch und Erschutterungen; die neuere An
ordnung aus dem Jalire 1904 besteht aus spiralfOrmigen 
Leitśchaufeln, deren Abstand am Umfange gróBer ist 
ais an der Nabe, und die durch Ringe in entsprechende 
Nuten des Gehiluses eingesetzt sind.

Ein derartiger Turbokompressor steht auf dem 
Hochofenwork Samuelson in Middlesborough in Eng
land in direkter Kupplung mit einer Dampfturbine in 
Betrieb. E r preBt 510 cbm freie Luft in der Minutę 
auf einen Druck vr»7r-H,.7 —'  1,'0 kg pro qcm Die 
ganze Lange dos Aggregats betriigt 9,50 m bei 2,3 m 
Breite und 2,3 m Hohe.

Ein ahnlichor Turbokompressor ist von der Ersten 
Brunner Maschinen-Fabrik-Gesellschaft fur die Erz- 
herzog Friedrichschen Huttenwerke ausgefiihrt.

Auch die Mines Chatillon-Commentry in Frankreich 
haben ais Hochofengeblase Turbokompressoren ein
gefuhrt und erzielen 3 cbm Luft pro Sekunde m it 
einer Pressung von 4 m Wassersiiule.

SchlieBlich sei erwahnt, dafi auch auf einer Schacht
anlage der Bergwerksgesellschaft von Bethune inNord- 
frankreich bereits ein Turbokompressor liiuft, dor mi- 
nutlich 60 cbm komprimierte Luft von 6 Atm liefert,

nach dem System von R a t e a u  von der Firma Sautter, 
Hartę & Cie. in Paris gebaut ist und au3 4 ż u j e  
zwei hintereinander ais Zwilling angeordneten Kom- 
pressionskórpern besteht.

tiber diese Maschinenanlage hat sich Professor 
Rateau auf der Hauptversammlung des Vcreins 
deutscher Ingenieure zu Berlin am 12. Juni 1906 in 
einem Yortrag geauBert, der in Nummer 37 und 38 
der Zeitschrift des Yereins deutscher Ingenieure vom 
22. September 1906 yeroffentlicht ist und dem die 
folgenden Angaben entnommen sind.

Abgesehen von der Konstruktion des Zentrifugal- 
kompressors ist die Anlage in Bćthune auch dadurch 
beachtenswert, daB die antreibende Turbinę Yon 
350 PS durch den Abdampf einer Fórdermaschine 
gespeist wird. AuBerdem ist eine Ilochdruckturbine 
vorhanden, sodaB der Betrieb auch wahrend des Still- 
standes der Fórdermaschine wirtschaftlich bleibt. 
Selbsttatige Regler lassen den Abdampf einstromen 
sobald der Akkumulator unter Druck ist, oder aber 
den Kesseldampf, je nach dem Druck der kompri- 
mierteri Luft im Behalter. Ein besonderer selbst- 
tatiger Regler macht es moglich, die Belastung auf 
beide Kompressorwellen gleichmafiig zu verteilen. Bei 
der Inbetriebsetzung stielJ man insofern auf eine uner- 
wartete Schwierigkeit, ais beim Arbeiten m it yer- 
ringertem Druck heftige LuftstromstoBe entstanden, 
welche bei langerer Dauer die Maschinen schnell un- 
brauchbar gemacht hatten. Nachdem es gelungen ist, 
diesen tlhelstand zu beseitigen, arbeitet die Maschine 
befriedigend. Die genannte Bergwerksgesellschaft hat 
bereits einen zweiten Turbokompressor von der 
doppelten Leistungsfahigkeit bestellt, der durch einen 
Drehstrommotor von 3000 Umdr./Min. betrieben wird.

In der folgenden Tabelle sind dio Ergebnisse einiger 
Versuche zusammengostellt, die Rateau m it dem 
Kompressor zu nćthunc erzielt hat.

Yersuche m it dem Kompressor zu Bethune (Oktober 1905).

1 Yersucli 2. Yersuch 3. Yerjuch

1. ' 
Korper

2. | 8. 4. 
Korper Korper Korper

1 2. 
jKorperKorper

3. 4. 
Korper;Korper

1. 2. 3. 
Korper Korper Korper

4.
Korper

Druck beim Einlafi................kgAlcm abs- 1,033 1,590 2,700 4,520 i,033 1,45 2,54 4,43 1,033 1,61 2,88 5,18
„ Auslafl................ 1,6-10 2,720 4,520 6,980 1,60 2,60 4,43 6,78 1,688 2,91 5,18 8,13

Umlaufzalil in der M in u tę ....................... 4660 4660 4660 46G0 5000 5000 4840 4840 5000 5000 4900 4900
Lufttemperatur beim EinlatJ................°C 14,0 10,9 17.2 18,9 12,8 21 18 20,3 14,5 19 17,5 18,7

r A u s la f i ................. 77,4 96,4 102,4 102 71.5 98 98 93,2 75,8 95,5 95 94,2
Adiabatische Temperaturerhohung . . , 41 50 46 41 39 55 51 38 44 54 53,5 40,5
Wirkliclie 6!!,4 76,5 85,2 83,1 58,7 77 80 72,9 01,3 76,5 77,5 75,5
Angesaugte Luftmenge . . . .  cbm/Sck.
Wirkungsgrad................................... pCt
Durclischnittliclier Wirkungsgrad dor vier 

Korper......................................................

65
0,76 

65,5 | 54 49.4 66,5
1,31 

71,5 | 63,7 52 71,8
0,906 

70,6 | 69 53,7

58,5 63,4 66,3

Die Versuche wurden in der Weise durchgefuhrt, 
daB Luft in eine mit einer konischen Offnung versehene 
Kammer eingesogen wurde, wobei sich durch Messen 
des Unterdrucks in der Kammer die Leistung ergab,

und darauf in ein Rohr ausgeblasen wurde, auf welches 
eine konische Duse aufgesetzt war, die ebenfalls die 
Ermittlung der Leistung gestattete.

Bei dem letzten Yersuche hat der Forderdruck bei
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einer angesaugton Luftmenge von etwas uber 900 1/Sek. 
8 Atm abs. erreicht, was einer Nutzleistung in 
komprimierter Luft von etwa 300 PS gleichkommt.

Im Anschlufi an diese Angaben aus der L iteratur 
sei nunmehr der eingangs erwalmte Turbokompressor 
besprochen, der von der Firma Brown, Boveri & Co. 
nach dem System Rateau gebaut worden ist.

Den Auftrag hierzu erhielt die Firm a von einer 
franzosischen Gesellschaft in Paris, die Versuche m it 
einer Petroleumturbine, Bauart Armengaud-Lemale, 
anstellen will und komprimierte Luft von verschiedenem 
Druck benotigt. Bei dor Auftragerteilung wurde die

vorliegende Ausfiihrung vorgeschrieben. An ihr kann 
daher lediglich das Prinzip erlautert werden ohne 
Riicksicht auf die spatere endgiltige konstruktive 
Durchbildung sowohl des Turbokompressors selbst, ais 
auch des Zusammenbaues m it der Antriebmaschine. 
Zur Ausprobierung und zu Yersuchzwecken wurde der 
Turbokompressor im Yersuchsfelde der Fabrik m it einer 
Dampfturbine, System Brown-Boveri, direkt gekuppelt, 
die 4000 Umdrehungen in der Minutę macht; er soli 
bei dieser Umdrehungszahl 3600 cbm Luft in der 
Stunde auf einen Uberdruck yon 3'̂  Atm pressen.

In der Fig. 1, welche die AuGenansicht des

Kompressors zeigt, ist links die provisorische Antriebs- 
turbine zu sehen, wahrend die drei dampfturbinen- 
ahnlichen Korper rechts den Komprcssor bilden. Eine 
Wiedergabe des Innem muBte leider auf Wunsch des 
Patentinhabers unterbleiben.

Der Kompressor besteht aus einer rotierenden Welle 
mit einer Reihe von sclmufeltragenden Laufradern, die 
zwischen feststehenden Leitradern rotieren, ahnlich wie 
bei den Zontrifugalpumpen. Die yon dem ersten Laufrad 
an der der Dampfturbine zugekehrten Seite des 
Kompressors zentral angesaugte Luft wird durch die 
Rotation des Laufrades nach der Peripherie zu Diffusoren 
fortgeschleudert, wo die Beschleunigung in Druck um- 
gesetzt' wird. Die etwas gepreGte Luft wird durch das 
erste Leitrad dem zweiten Laufrade zentral wieder 
zugefuhrt, wo sich der geschilderte Yorgang wiederholt. 
Die Luft passiert so samtliche Lauf- und Leitrader, 
wobei sie eine fortgesetzte Drucksteigerung erfahrt. 
Das Gehause mit den darin angebrachten Diffusoren 
und Leitradern ist zweiteilig; es besteht wie bei den 
Dampfturbinen aus einer oberen und unteren Halfte,.

Da bei der yorliegenden Ausfuhrung die Moglichkeit 
der Entnahme yon PreGluft von yerschiedenem Druck 
yerlangt wurde, sind die Rader in drei Kórpern an-

1.

geordnet, von denen der erste sieben, der zweite und 
dritte jo rięun Leitrader umfaGt. Der erzeugte Druck 
ist also abhangig von der Zahl derRader, durch doren 
Vermehrung er sich olme weiteres steigorn laGt. Der 
Stufeneinteilung entsprechend ist die Welle an vier 
Stellen gelagert. Die erforderliche Kiililung der 
komprimierten Luft erfolgt wahrend der ganzen 
Kompression in yorzuglięber Weise dadurch, daG den 
im Gehause angebrachten, zwischen den Leitradern in 
das Innere yorspringenden rippenfórmigen Kuhlratimen 
Kuhlwasser zugefuhrt wird. Die Kuhlraume in der 
oberen Gehausehalfte stehen m it denen des unteren 
Teiles durch seitliche in Figur 1 sichtbare Krummer 
in Verbindung. Ob die Wasserkiihlung funktioniert, 
ist an Tropfeinrichtungen ersiclitlich, die oben auf dem 
Gehause angebracht sind.

Neben dem ruhigen Gang des Turbokompressors 
fallt vor allem der geringe Bedarf an Raum und 
Fundamenten auf. Der Kompressor kann direkt mit 
einer Dampfturbine oder einem Elektromotor gekuppelt 
werden. Der Olvorbraueh ist entsprechend den mit 
Turbodynamos gemachten guten Erfahrungen sehr 
gering. Ein Vorteil besteht ferner darin, daG der 
Turbokompressor einen bestandigen Lnftstrom erzeugt.
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Prinzip und W irkungsgrad ermoglichen einen auGerst 
einfachen Aufbau in allen Teilen. Maschinenteile, die 
der gegenseitigen Reibung und Abnutzung unterworfen 
sind, und empfmdliche Organe, wie namentlich Ventile, 
fehlen. Ais weitere Yorzuge sind anzu fuhren einfache 
W artung und Bedienung, sowie die Moglichkeit un- 
beschrankten Dauerbetriebes, da ein Abstellen, Nach- 
sehen und Reinigen des Tnrbokompressors innerhalb 
abgemessener Betriebsperioden nicht erforderlich ist. 
SchlieGlich laBt sich die Veranderung der Leistung 
bei einer Zentrifugalmaschine sehr einfach durch das

SchlieGen eines Yentiles erreichen. Es ist leicht, die 
Leistung oder den Druck selbsttatig zu regeln, indem 
man durch entsprechende Yorrichtungen das Dampf- 
einlaGventil an der Turbinę beeinfiuBt.

Die Firma Brown, Boveri & Co. hat m it dem 
Turbokompressor NutzefFektyersuche gemacht und Mitte 
Oktober 1906 die Maschine yerschiedenen Tnteressenten 
Torgefuhrt. Bei dieser Yorfuhrung lief das Maschinen- 
aggregat ohne weiteres an und zeigte einen v511ig 
stoBfreien Betrieb; auch wurden Reguliernngen der 
Luftmengen und des Drueks Yorgenommen. Die Yer-

s ichseinrichtung fur die NutzefFektbestimmungen ist 
ans Fig. 2 ersichtlich. Di* gemessenen Werte, aus

denen die W irkungsgrade berechnet wurden, sind in 
der folgenden Tabelle eingetragen.

Turbinę Kompressor Wirkungegrade
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i 40 12,850 4,95 770 96 51,9 73,2 38,0

3500 4,29 208,5 0,132 51,4 1530 345. 205 728,5 117 25,0 2,06. 65,2 10,200 9,23 910 152 59,2 74,0 44,0

4000 5,73 290 0,131 51,0 2025 530 337 732,6 164 27,0 3,37 79,0 12,090 13,81 1076 246 63,5 73,2 46,5

4500 7,77 21G 0.134 51,5 2735 685 462 728,5 202 26,8 4,78 96,0 13,416 15,91 1195 335 67,2 72,8 48,8

Die angesaugte Luft wurde mittels der im An- 
saugebehalter erzeugten Depression, unter Berucksichti
gung der Lufttemperatur und des Barometerstandes, 
sowie unter Annahme eines Eintrittskoeffizienten von 
0,99 fur die kalibrierte Eintrittsduse, gemessen. Dieser 
Koeffizient wurde durch Eichung gleich geformter 
Diisen m it einer Gasuhr bestim m i

Die yon der Turbino an den Kompressor abgegebene 
Energie wurde einerseits aus der verwendeten Dampf-

menge nach den bekannten Wirkungsgraden der Turbinę, 
anderseits aus der im Kuhlwasser und in der Druck- 
luft abgefflhrten Wiirmemenge ermittelt, wobei fur die 
Ausstrahlung ein cntsprcchender Zuschlag gemacht 
wurde. Die verbrauchte Dampfmenge ergab sich dnrch 
Messung des Kondensates in geeichten GefilRen, die 
auch zur Bestimmung des Kuhlwasserverbrauehs be
nutzt wurden.

In Figur 3 sind die berechneten Wirkungsgrade
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bei normalem Druck und normaler Luftmenge in ihrer 
Abhangigkeit von der Umdrehungszalil graphisch dar-

Umdre/iungen /'/? der M n u fe
Fig. 3.

gestellt. Aus dem Diagramm in Figur 4 ist das 
Yerhaltnis von angesaugter Luftmenge zum erzeugten 
Uberdruck bei Yerschiedenen Umdrehungszahlen zu 
ersehen.
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Fig. 4.
Auf Grund dieser Resultate, die an einej ais Erst- 

ausfuhrung anzusehenden und infolgedessen noch ver- 
besserungsfahigen Maschine erreicht wurden, betrachtet 
die Firma den Turbokompressor hinsiclitlich des 
W irkungsgrades ais konkurrenzf«ahig mit dem 
Kolbenkompressor und hat die Ausfiihrungsrechte

fiir rotierende Geblase und Kompressoren von Professor
A. Rateau, Paris, erworben.

Bei dieser Sachlage dfirften unparteiische, ver- 
gleichende Versuche hinsiclitlich des Wirkungsgrades 
eines Zentrifugal- und eines Kolbenkompressors aufierst 
wunschenswert sein, wobei naturlich die Luftmessung 
nach der gleiclien Methode erfolgen miifite. Noch 
besser ware es, wenn in beiden Fallen der Dampf
yerbrauch pro cbm Luft bestimmt wurde, da dieser 
allein fiir den Konsumenten yon Wichtigkeit ist, alin- 
licli wie dies schon bei den Turbodynamos geschielit, 
wo der Dampfyerbrauch fiir die KW/Std. angegeben 
wird. Was die Frage der Unterhaltung und Abnutzung 
anlangt, so werden diese beim Turbokompressor, der 
aufier den Lagern keine sich reibenden Teile besitzt, 
geringer sein ais beim Kolbenkompressor. . Die Anlage- 
kosten des Turbokompressors sollen, wie die Firma 
angibt, denen eines Kolbenkompressors gleich sein, da 
bei der hohen Tourenzahl zur Erzielung derselben 
Leistung die Maschine kleiner ausfallt ais bei langsam 
laufenden Kolbenmaschinon.

Zu untersuchen, ob die von der Firma Brown, 
Boveri & Co. und yon Professor Rateau angewandten 
Methoden zur Bestimmung des Wirkungsgrades von 
Turbokompressoren einwandfrei sind, wurde iiber den 
Rahmen dieses Artikels hiuausgehen. Zweifellos ist, 
daB sich zu diesem Punkte und zu den yeroffentlichten 
Resultaten die Fabrikanten yon Kolbenkompressoren in 
Faclizeitschriften alsbald auBern werden. Ohne weiteres 
kann aber schon jetzt gesagt werden, daB die ange- 
fuhrten Ergebnisse zweifellos boi Paradeyersuchen 
erzielt sind.

Wenn sich nach weiteren Yersuchen der Turbo- 
kompressor mit EinschluB der Antriebsmaschinen ais 
konkurrenzfiihig mit modernen Kolbenkompressoren- 
anlagen herausstellt, so wird er auf dom Gebiete des 
Bergbaues auf Anlagen, die einmal auf Dampfbelrieb 
zugeschnitten sind, wohl Eingang finden. Auf mo- 
dernen Neuanlagen mit durchgeluhrter Zentralisierung 
der Krafterzeugung in elektrischen Maschinen steht 
seiner Verwendung iiber Tage ebenso wie der von 
groBen Kolbenkompressoren voraussiclitlich das Bestre- 
ben hinderlich im Wege, die PreBlufterzeugung zu 
dezentralisieren, d. li. die Kompressoren in die Nalie 
der Yerbrauchstatten von PreBluft in die Grube zu 
yerlegen und dort elektrisch anzutreiben, um so die 
betrachtlichen Verluste durch die langen Rohrleitungen 
zu yermeiden, sowie die Anlage und Unterhaltungs- 
kosten fiir die Rohrleitungen zu sparen. U n ter Tage 
kommt der Turbokompressor in seiner jetzigen Aus
fuhrung aber schon deswegen nicht in betracht, 
weil er nur fiir Leistungen von 300 PS an gebaut 
werden soli, wie sie wohl in keinem Falle bei der 
erwahnten Dezentralisation der PreBlufterzeugung erfor- 
derlich sein werden. Wex.
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Technik.
M itteilungen der berggewerkschaftlichen Ver- 

suchstrecke in  Gelsenkirchen. Abziehziinder. Yon 
der Firma Carl Nabbefeld in Oberhausen (Rheinland) ist der 
Versuchstrecke ein Abziehziinder zur Prufuuguborsaudt worden.

Die sogenanute Abziehzundung, die im wesentliclien 
darin besteht, Sprongschiisse durcli Zug aus der Entfernung 
abzutun, ist schon seit langen Jahren bekannt. Dazu ge- 
hOren z. B. dio Lauersche Friktionsztindung und dio 
Tirmannsche Schlagziindung. Im rheinisch-westfalischen 
Steinkolilonbezirko hat sich diose Art der Ziindung bisher 
jedoch nicht einzubiirgern vermocht, wahrend sie in Oster- 
reicli in groBem Umfange Anwendung gefundon hat.

Dio Ausgestaltung dos Nabbefeldschen Ziinders im 
einzelnen ist dem Norresschen Ziindschnuranziinder ent- 
nommen. Im unteren Ende der konischon Papphulso des 
.Zunders befindet sich ein durchlochtes Zundhutchen. Durch 
dieses und durch den Ziinderbodon ist das Ende eines 
langon Drahtes hiudurchgefiihrt, das iiber dem Ziindsatz 
zu einer kleinen Spiralo aufgewickelt ist. Zwecks Bo- 
tatigung des Zunders wird dor Draht mit einem kriiftigen 
Euck aus dor Iliilse herausgezogon; dabei reibt das 
spiralig aufgedrehto Ende gegen den Ziindsatz und bringt 
ihn zur Entflammung.

Die Anwendung des Zunders ist ahnlich wie bei den 
elektrischen Ziindorn. Dio Sprengkapsol wird in das 
oflone Endo dor Zunderhiilse eingesotzt; der so montiorte 
Zunder wird dann in der Ziindpatrone selbst untorgobracht. 
Boiin Einschieben dor Patrono ins Bohrloch und beim Be- 
sotzon wird der Zugdraht aufien festgehalten. Das heraus- 
ragendo Ende wird dann an einen bis zum Schutzort 
fuhrenden Draht odor Strick angeschlossen. Dio Ziindung 
orfolgt durch Abziehon von dem Schutzort ans.

Der Zunder bietet die Vorteile, wolcho allgemoin mit 
dor Abziohzundung verbunden sind. Er ist im Gebrauch 
vollkommon schlagwettersicher, da die Entflammnng dos 
Ziindsatzes im Bohrloch stattfindet. Dio Herstellungskosten 
sind gering. Seine Handhabung und Betatigung ist ein- 
facli, sofern nur ein SchuB auf einmal abgotan wird. Dio 
MiBstiinde, wolcho die Ztindschnurziindung aufweist, fallen 
bei der Verwendung des Ziinders fort.

Gegen vorzeitigos Losgehen des Schusses beim Be- 
setzen — die huuptsachlichste Gofahr der Abziebzundung
— ist der Zunder durch eine auf das Zundhiitchcn auf- 
gosetzte Schutzhaube mit goschlitztem Boden (Schutz gegen 
Zug), ferner durch ein dio Reibspirale umschlieflendes 
Motallhfltchen (Schutz gegen StoC) hinreichend gesichert, 
wenn beim Feststampfen des Besatzes einige Yorsicht 
geiibt wird.

Auf Grund der angestellten Yersuche ist dio Zugkraft, 
dio zur Betatigung des Ziinders aufzuwendeu ist, durch- 
schnittlicli auf 15 kg zu schatzen. Eino gleichmaGige Her- 
stellung der Zunder in dieser HinsichtmuB gefordert werden, 
um dio Gefahr des vorzeitigen Losgehens auszuschlieBen.

Unter den eingesandten Zundern war kein Yersager. 
Gegen Feuchtigkeit ist der Ziindsatz nur wenig empfindlicli.

Fiir Einzelscliiisse erscheint der Zunder hiernach brauch- 
bar, zum gleichzeitigen Abtun mebrerer Schusse eiguet er sich 
dagegen nicht. Denn in diesem Falle kann der gomein- 
same Abzugdrahfc oder -strick leicht schon durch die 
Explosionswirkung des zuerst kommenden Schusses zerstórt. 
oder doch so beschśidigt werden, daB er einen weiteren 
starken Zug nicht mehr auslialt; er kann auch durch das

vom ersten Schufi fallende Haufwerk yerschiittet worden, 
sodaB die Ziindung der ubrigen Schusso nicht gelingt.

Die eingesandten Ziinder eignoten sich nur zum Ein- 
setzen starker Sprengkapseln, etwa Nr. 6 bis 10. Fur 
die bei Djmamitladungen allgemein gobrauchliche Kapsel 
Nr. 3 war dio Papphiilse zu weit.

Bei Einfiihrung des Zunders in den Betrieb ist eine 
sacligemafie Belehrung der mit dor SchieBarbeit betrauten 
Personen geboten. Beyling.

Magnetische Beobachtungen zu Bochum. Die
westliche Abweichung der Magnetnadel vom Srtlichen 
Meridian betrug:

1906

Monat Tag

um 8 Uhr 
Y orm .

.  | -

um 2 Uhl 
nachm.
« I * Tag

um 8 Uhr 
yorm.

2 1 ■*.

um 2 Uhr 
nachm.

1. 12 18,5 12 28,3 17. 12 19,0 12 24,9
2. 12 18,2 12 25,1 18. 12 19,1 12 25,0
3. 12 19,1 12 27,5 19. 12 19,0 12 28,0
4. 12 19,4 12 26,8 20. 12 18,7 12 24,8
5. 12 20,9 12 25,9 21. 12 18,8 12 29,2
6. 12 18,5 12 26,1 22. 12 18,4 12 25,6
7. 12 18,6 12 -25,5 23. 12 19,7 12 26,3
8. 12 18,3 12 26,6 24. 12 19,9 12 25,1
9. 12 18,8 12 24,5 25. 12 19,0 12 25,0

10. 12 19,1 12 25,1 26. 12 19,1 12 25,2
11. 12 19,0 12 25,7 27. 12 19,6 12 25,8
12. 12 19,0 12 27,6 28. 12 19,8 12 25,0
13. 12 19,2 12 25,5 29. 12 20,1 12 24,7
14. 12 18,1 12 24,7 30. 12 21,2 12 24,9
15. 12 18,0 12 24,3 31. 12 19,1 12 24,1
16. 12 18,9 12 24,7

Mittef j 12 O T 12 25,73

Oktober

Mittel 12 « 22,-12
13.2• iioraO — jg

Yolkswirtschaft und Statistik.
Vorsand des Stahlwerks-Vorbandes im Oktober 

1906. Der Yersand des Stahlwerks-Yerbandes in Pro- 
dukten A betrug im Monat Oktober 1906 501 561 t 
(Rohstahlgewicht), er Obertrifft demnach denSeptemberyorsand 
(443 477 t) um 58 084 t oder 13,10 pCt und den des 
Oktobors 1905 (466 9541) um 34 607 t oder 7,41 pCt. 
Der Versand iiberschreitet die Beteiligungsziffer fiir 
Oktober 1906 um 2,54 pCt. Es ist zu erwarten, daB 
nach der nun erfolgten Beilegung des Streiks auf Roto 
Erde der Yersand sich weiter stoigert, sodaB der herr- 
schenden Materialnot iu allen Gruppen, besonders in 
Halbzeug, abgeholfen werden wird.

Dor Oktoberversand iibertrifft den des Yormonats in 
Halbzeug um 20 004 t, in Eisenbahnmaterial um 
28 446 t und in Formeisen um 9 634 t.

Gegeniiber dem gleichen Monat des Yorjahres wurden 
an Eisenbahnmaterial 20 202 t und an Formeisen
33 307 t mehr Yersandt; dagegen blieb der Halbzeugvcrsand 
um 18 902 t zuriick. Der Inland-Yersaud von Halbzeug 
im Oktober ist trotzdem noch etwas hóher gewesen ais 
im Oktober yorigen Jahres.

Der Versand in Produkteu A vom 1. Januar bis 
31. Oktober 1906 betrug insgesamt 4 802 125 t und 
iibertrifft den der gleichen Yorjahrszeit (4 299 470 t) 
um 502 655 t oder 11,70 pCt. — Von dem Gesamt- 
versand ontfallen auf Halbzeug 1 569 839 t (1905
1 567 628' t), auf Eisenbahnmaterial 1 579 372 t (1905
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1 830 168 t) und auf Formeisen 1 652 914 t (1905 
1 401 674 t).

Der Gesamtyersand iu Halbzeug iti don ersten znhn 
Monaten 1906 ist also gegen den gleichen Zeitraum des 
Yorjahres uin 2 211 t oder 0,14 pCt hGlier, der von

Eisenbalmmaterial um 249 204 t oder 18,73 pCt und 
der von Formeiscn um 251 240 t oder 17,92 pCt.

Auf die einzelnen Monate verteilt sich der Versand 
folgendermaCeń:

Monat
H a 1 b z e u g E isen b alm m ateria l F orm eisen

1904
t

1905
t

1906
t

1904
t

1905
t

1906
t

1904
t

1905
t

1906
t

Januar ......................... _ 127 081 175 962 112 804 154 859 137 079 129 012
Februar .................... -- 121 905 156 512 — 118 701 155 671 _ 80 284 125 376
M i ir z ........................ 131 635 175 396 178 052 122 518 147 844 172 698 158 417 147 684 177101
A p r i l ......................... 123 807 157 758 153 891 122 518 120 803 147 000 163 075 150 622 163 668
M a i............................. 137 284 169 539 158 947 124 217 152 159 179 190 162 538 171 952 184 434

143 348 151 789 156 869 139 557 145 291 148 167 164146 144 709 176 457
J u li.............................. 117 652 146 124 145 658 90 788 120 792 149 931 140743 147 271 189 975
August......................... 138 454 170 035 147 384 90 519 121 134 146 354 138 371 142 998 183 919
September.................... 144 958 170 815 138 280 85 504 133 868 148 528 121 955 146 079 156 669
O k to b er .................... 142 160 177 186 158 284 121 290 156 772 176 974 99 549 132 996 166 303
Noyember.................... 133 566 173 060 131425 145 758 82 736 119 641
Dezember.................... 137 762 169 946 134 781 155 538 . 80 605 151951

Kohlenausfu.hr G-rofsbritanniens im Oktober 1906.
(Nach dem Monthly Trade Supplement des Economist.) 
Die Reiheufolge der Liinder ist nach der Hohe der 
Ausfuhr im Jahre 1905 gewahlt.

Nach
Oktober Januar bis 

Oktober Ganzes 
Jahr1905O

 
O

 
C}\ 1906 1905 1906

iu 1000 t zu 1016 kg
Deutscliland . . . 618 705 6 323 G2S7 7626
Frankreich . . . . 624 904 5 421 7 720 6 732
Italien......................... 491 670 5 477 6 715 6413
Scliweden.................... 287 368 2 602 3 021 3178
RuGland.................... 411 356 2 370 2 692 2 581
Spanien u. kanar. Inseln 229 203 1980 2 226 2390
Danemark . . . . 199 229 1819 2 039: 2289
Aegypten....................
H o lla n d ....................

207 242 1 931 2 197 2243
113 247 1 544 1 794 1949

Argentin. Republik 122 209 1402 1 997 1784
Norwegen.................... 111 121 1 190 1 220 1440
Brasilien.................... 76 88 841 936 1 044
Portugal, Azoren und

Maaeira . . . . 90 87 772 845 924
A lgerien .................... 79 73 599 619 722
B e lg ie n .................... 47 156 499 1 141 661
C h i l e ........................ 30 23 500 411 544
M a lta ......................... 17 33 353 334 442
Turkei......................... 35 52 378 364 431
Griechenland . . . 48 36 327 305 378
U ruguay.................... 40 53 310 513 357
Brit. Siidafrika . . . 89 15 272 167 297
Gibraltar.................... 11 17 218 288 274
Ceylon......................... 15 24 191 271 251
Britisch Indien . . . 7 16 118 176 139
Yer. Staaten v. Amerika 12 3 125 53 132
Straits Settlemontg. . — 4 38 76 44
andern Landem. . . 176 208 1873 1904 2206
Zusammen Kohlen . . 4 164 5 142 39 473 46 371 47 477

Koks . . 88 88 610 658 774
Briketts 99 80 947 1 153 1 108

Insgesamt 4 351 5 310 41 030 48 182 ■ 49 359
Wert in 1000 h  . . 2 292 2 946 21697 26 364 ! 26 061
Kohlen usw. f. Dampfer 

i. auswartig. Handel
in 1000 t . . . . il 409 1730 14 480 15 576 17 396

VcrkcIivsTvcscn.
W agengestellung fiir dio im Ruhrkohlenbezirk 

belegenen Zoołion, Kokereien und Brikottworke. 
(Wagen auf 10 t Ladegewicht zuruckgefiilirt.)

1906 Ruhrkohlen-
bezirk

Davon

Zufuhr aus don Dir.-Bez. 
Essen u. Elberfeld nach den 

Rheiuhafen

(8. —15. Noyember 1906)Monat Tag ge
stellt

nichtjbeladen 
ge- zuruck- 

stelltl gplief.

Noyember 8. 19 297 3260 19 331
9. 18 852 4184: 18 873' Ruhrort 7 499

10. 20 425 4122; 20 215 Essen Duisburg 5 581
11. 6 086 434 6011 Hoclifeld 966
12. 18 936 3199 18 959 Ruhrort 107
13. 19 148 3846 19 296 Elber Duisburg 19
I4 19 807 3186 19 754 feld Hoclifeld 4

w 5.1 19 485 3305 19 670

Zusammen 142 036 25 636 142 109 Zusammen 14 176
Durchschn. f. d.
Arbeitstag 1906 20 291 3648 20 301

1905 . 2818 19 521
Zum Dortmunder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. Essen 

im gleichen Zeitraum 43 Wagon gestellt, dio in der Ober- 
siclit mit enthalten sind.

Amtliclio Tarifveranderungen. Am 15. Noyember 
ist dio Station Kujanerheide des Direktionsbezirks Danzig 
in den Tarif fur den niederschlesischen Steinkohlonyorkehr 
nach der Staatsbahngruppo T einbezogen worden.

Die Station Neustiidtel ist am 15. Noyember ais 
Yorsandstation in die Ausnahmetarife 6 und 6c des Gruppen- 
wechseltarifs I/Il fur Brennstoffe (Braunkohlen usw.) ein
bezogen worden.

Dio Station LOtte der Brandenburgischen Stadtobahn 
ist am 20. November in den Tarif fiir den niederschle.sischen 
SteinkohlenverkehrnacliderGroBherzoglichmecklenbnrgischen 
Friedrich Franz-Eisenbalin und deutschen Pi-ivatb;iKnen ein- 
bezogeu worden.
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Mit Wirkung vom 1. Dezember tritt im deutsch- 
italienischen Eisenbahnverband der Nachtrag II zum Aus- 
ualimetarif fur Kohlen in Kraft, durcli den eine gro Bo 
Anzahl ober- und niederschlesischer Śtationen in den 
direkten Kohletiverkehr mit Italien einbezogen wird.

In den Tarif fiir den niedorlaudisch-belgischen Guter- 
verkehr uber proiiBisch-hossische Staatsbahnstreckon vom 
1. Oktober 1904 wird mit Giiltigkeit vom 1. Dezember 
in die Abteiiung II fiir Steinkohlen dio Station Kerkrade 
(Zeche Laura) der niederliiudischcn Staatseisenbahnen 
einbezogon.

Kohlon- und Kokabewogung in den Rhoinhafen 
zu Ruhrort, Duisburg und Hochfold.

Oktober I Januar bis Okt. 
1905 i 1906 1905 i 1906

t | t  t  i t
A. B a h n z u f u h r :

nach R u h r o r t .................... !432 583|384 967:4 375 450 4 648 248
„ D u isb u rg .................... 274 267(219 768!3 312 2312 916 349
„ H o c h fe ld .................... 67 1381 35 2S0i 653 418! 637 642

B. Ab fuh r z u S c h i f f :
1410 948j292 465:4 4"1 958 4 444 884 
1249 298! 196 307:3 284 519 2 847 754 

66 797! 34 851: 648 292! 637 116

uberhaupt von Ruhrort
Duisburg
Hochfeld

davonu.Coblenz
und oberhalb n Ruhrort

y>Duisburg
Hochfeld

bis Coblenz
(ausschl.) n Ruhrort

Duisburg
Hochfeld

nacli Holland n Ruhrort
» Duisburg
» Hochfeld

uach Belgien n Ruhrort
Duisburg
Hochfeld

i263 089 
143133 
53 715

160 347 2 541 583 2 480 673 
126 321 2 131 485:1 900 502 
25 159: 546 3841 522 090

7 984 4 033 76 297 j 61270
570 584! 16 307! 10 433
456| 400 11 581 4 694

95 215! 48 131 932 752; 720 725
G 702] 3 504! 59 067: 60 034

63 701! 19 350 636 119! 846 754
8 710, 18 691 174 683 195 169
3 386! 1 667 18 365: 13826

M a r k t b e r i c h t e .
Esscnor Bórse. Nacli dem amtlieken Boricht waren 

am 19. Noyember die Notierungen fur Kohlen, Koks und 
Briketts unverandort. Der Bedarf ist boi unverandert leb- 
hafter Nachfrago nicht ausreicheud zu decken. Die nachste 
B5rsemvrsammlung findet Montag, den 26. November 1906, 
nachmittags von 3*/2 bis i ' / 2 Uhr im Stadtgartonsaai 
(Eingang Am Stadtgarten) statt.

Diisseldorfcr Borse. Nach dom aintlichon Bericlit 
sind am 16. November notiert wordon:

A. Kohlen und K oks:
Preiso unveriindcrt.

B. Rolioisen:
Spiegeleisen la. 10—12 pCt Mangan 
WeiBstrahliges Qual.-Puddelroheisen:

a) Rhein.-westf. Marken . . .
b) SiegerlSndor Marken . . .

Stahleisen............................................
Thomaseisen frei Yerbrauchstelle . .
Puddeloisen, Luxemb. Qnal. ab Luxeinb.
Englisches Robeison Nr. III ab

R u h r o r t ......................................
Lusemburger Giefiereioisen Nr. III

ab Lusemburg . . . . . .

9 2 -9 3 JL

78 »
78 >>
SO >7

72,50—73
00 60,80 »

78 — 79 yy

68 yy

Deutsclies Gielioreieisen Nr. I . . 81 JL
HI .  . 76 V

„ H am atit........................... S5 »
C. Staboisen:

Gewóhnliches Stabeisen, FluBoison 147,50-150 yy

„ „ ScliweiBoisen 165 yy

D. Bleche:
Gewóhnl. Bleche aus Flufieisen . . 145-155 yj
Kesselbleche aus FluBoisen . . . 165 yy
F e in b le c h o ...................................... 162—166 V

E. Dralit:
Stahlw alzdraht................................ 152,50 jy

Dor Kohlenmarkt ist nach wio vor fest, loidet aber 
unter Wagenmangel; der Eisenmarkt steht fortgesetzt unter 
dem Zeichen der Knapphoit fiir alle Rohmaterialien. Yer- 
einzelto Fortigfabrikato liegen still. Dio nachste Bórse 
fiir Produkte findet Freitag, den 7. Dezember statt.

/, Vom auslandischen Eisenmarkt. In Scliott- 
land war der Rohoise n war ran tmark t nach zeitweiligen 
Schwankungen zuletzt wieder fester. GOnstig wirkten dio 
Melduugen iiber weitere Bestellungen in schottischem Roli- 
oisen fiir Amerika und uber die VorscliifFungen von Middles- 
brough nach dem Fostlande. Clevelandwarrants stiogen
daher wieder auf 57 s 3 d cassa und 57 s 8 d iiber 
einen Monat. Cumberland Hiimatit bliob ziemlich ver- 
nachlassigt zu 70 s I ’/» d iiber einen Monat. In gewShti- 
lichen schottischen Warrants wurde zuletzt zu 61 s 9 d 
getatigt. Fertigerzeugnisse in Eisen und Stahl sind seit 
einiger Zeit benachteiligt durch die Arbeiterausstando am 
Clyde; oiue freiero Entwicklung ist dadurch gehemmt und 
der GescbaftsYorkehr wesentlich stiller. Platten und 
Wiukel gehen daher auBerst schleppeud. In anderem 
Konstruktionsmaterial halt dagegen eino befriedigendo Nach- 
frage an. Die Preiso haben sich durchweg behaupten 
lassen; Feittbleclio sind neuerdings um 2 s 6 d his 5 s, 
jo nach der Sorte, erholit worden.

In England war nacli don Berichten aus Middles- 
brougli der Goschaftśferkehr zuletzt, soweit neue Abschliisso 
in Frago kommen, etwas stiller, doch dtirfte dies nur eine 
voriibergehende Erscheiuung sein, da die Gcsamtlage des 
Eisen- und Stahlmarktes nach wio vor durchaus befriodigerid 
und ormntigend ist. Da man durchweg reichlich mit Auf
tragen yersehen ist, haben die letzten Schwankungen nur 
dio Preise you Clevelandeisen bcoinfluBt. Wonn trotz der 
giinstigon Gcschaftsausweiso yom Oktober ein Riickgang 
eingetroton ist, so ist dies lediglicli Yorgangon im 
Spokulationsgeschaftc ziizuschreiben. Im Zusammenhang 
mit der Erhólimig des Bankdiskonts haben schwachere 
Spekulanten ihro Warrantvorrato moglichst schtiell abzu- 
setzen gesucht; damit haben Warrants wie auch Cloveland- 
oiseu nachgoben mussen. Man erwartet bestimmt einen 
festoreu Markt, wenn diese Warrautvorrate iintergebracht 
sind oder dio Geklvertouerung aufhOrt. Unsicherheit herrscht 
auch infolge der Ausstande im Cleyelanddistrikt. und in 
Schottland, die viele Yerbraucber zu einer abwartenden 
Haltung bestimmen. Einigen Ausgleich bieten die stetig 
einkommenden Auftrage yon Amerika; im ubrigen sind 
die Werke fiir den Augenblick keineswegs auf neue Bc- 
stellungen angewiesen. Nr. 3 G. M. B notierte zuletzt 
ziemlich allgemein 57 s 6 d fur prompte Lieferung f. o. b.,
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obgleich von einigen gr6Bereri Firrnen fflr den laufenden 
wic den nachsten Monat bereits mohr gefordert wird. Die 
Yorrate sind soit 1892 nicht mohr so klein g(wesen wio 
jetzt. Nr. 1 notiert 59 s, GieBereiroheisen Nr. 4 56 s 6 d, 
graues Puddelroheisen Nr. 4 55 s 3 d. Die ubrigen 
gcringeren Sorten werden nicht notiert, da sie fast garnicht 
orzeugt werdon und auch kaum Yorrate vorhandon sind. 
In Hamatitroheisen liegen dio Marktyerhaltnisso bofriedigend, 
nur leidot das Gescliaft durch die erwahnten Ausstiinde. 
Ungowohnlich gut ist das Ausfuhrgescbilft nacli Amerika 
und nach Deutschland. Gemischte Loose der Ostkuste 
werden nicht unter 70 s 6 d notiert, einige Produzenten 
bestehen auf 71 s. Man ist eben in dor Lago, trotz der 
Schwankungen in der Nachfrage, die Preise zu boliaupten, 
was im ubrigen auch schon durch dio hohen Gosteliungs- 
kosten geboten ist. Auf dem Fertigmarkte hat sich in
folge; des Ausstandes dio Nachfrage nach Schiffbaumaterial 
wosentlich Yerlangsamt, donnoch bleiben die Stahlwerke in 
vollem Betriebo und halten an ihren Notierungen fost. 
Stahlschiffplatten notieren 7 L, eiserne 7 L  5 s, Schiffs- 
winkol in Stahl 6 £  12 s 6 d, Bandoisen 6 L , eiserne 
Scliiffsnieten 7 L 17 s 6 d, Stahltriigor 6 7/ 7 s 6 d, 
Stabeisen 7 L  5 s. Schwero Stahlschienon verzoichnen 
zunehmendo Nachfrage und notioren 6 L  5 s.

Der b o l g i s c h o  Eisenmarkt ist nach don letzten 
Berichten anhaltond angeregt uud fest. Durchweg wird os 
den Worken schwer, der Nachfrage in ihrem vollon Umfange 
gorocht zu werden. Allo Roheisensorten behaupten sich gut 
zu unveranderten Preisen. Die Hauptverbraucher haben bis 
Endo Marz 1907 ihren Bodarf gedeckt und wiirdon bereits 
dariiberhinausgogangen sein, wenn das Lusemburger Syndikat 
den Yerkauf fiir das zweito Halbjahr schon freigegeben 
liatto. Halbzeug ist noch immer auGerst knapp; bis 
Jahresschlufi sind kaum irgendwelche Mengen vorfugbar. 
Stahlschienen gehen andauernd flott; guto Ausfuhrauftriigo 
liogen vor, und zuletzt kamen wieder Bostellungen fur dio 
belgischen Bahnen hinzu. Trager sind sehr gosucht und 
die Werke bleiben mit don Lieferungen im Riickstande. Man 
wundert sich, daB das interuationale Syndikat dio Preise 
noch nicht erliSht hat. In Belgien werden leicht 175,50 
bis 180 Frcs. erziolt. Auf dom Ubrigen Markto kommon in 
allen Zweigen Spezifikationen und Auftriigo andauernd flott 
oin und reicheu bis weit in das nachste Jahr hinein. 
HandelseisonNr. 2 notiert fur Belgien 165,50—167,50 Frcs., 
fur dio Ausfuhr f. o. b. Antwerpen 6 L  10 s bis 6 L  12 s, 
in basischem Stahl 167,50 bis 170 Frcs. bezw. 6 L  14 s 
bis 6 L  16 s, Feiubleche in Eisen Nr. 2 180 Pres. bezw.
7 L, Winkel in Stahl 170 bis 172,50 Frcs. bezw. 6 L
15 s bis 6 L  16 s, Stahlplatten 180 Pres. bis 182,50 Frcs. 
bezw. 7 L  2 s 6 d.

In F r a n k r e i c h  melden die meisten Distrikte eine 
flotto Beschaftiguug auf dom Eisen- und Stahlmarkte. Die 
in Paris Yersammelten Syndikate haben fur Roheisen und 
Stahlhalbzeug noch keine neuen Preiso festgelegt, da man 
zunachst die Entwicklung auf dem Kohlen- und Koksmarkto 
abwarten will. In Paris notiert Handelseisen 205—220 Frcs., 
Bleclie von 8 mm und starker 230 Frcs., Tragor 215 bis 
220 Frcs. Das neue Róhrensyndikat hat seine Tatigkeit 
begonnen. Im Norden ist die Haltung schwacher; die Werke 
bieten bis zu Endo des ersten Halbjalires zu den gegen- 
wartigen Preisen an, d. h, Stabeisen zu 195 Frcs. Im 
Meurthe- und Moselgebiete sind dio Werke gut mit Auf- 
triigen vorsohen; nach der Fostsctzung der Kohlonpreise

sollon auch die fur Roheisen und Stahl gerogelt worden. 
Zuletzt notiert© Pudd»h olieisen 71,50 Frcs., GieBoreiroheisen 
Nr. 3 77 Frcs., Handelsstahl 205—210 Frcs., Stahlschionen 
190—200 Frcs.

Vom amerikanischen Eisen- und Stahlmarkt.
Dio Hauptmomente der gegonwai tigon ungewohnlichen 
Lage unserer Eisen- und Stahlindustrie sind zunehmendo 
Knapplioit au Roheisen und Rohstahl sowio Transport- 
schwierigkeiten, welche sich im Fallo oines strongon 
Wintera noch wosentlich schlimmer gestalten dttrften. Dio 
goschaftlicho und iudustiielle Entwicklung unsores Landes 
war in lotzter Zeit so rapid, daB die produktivo Kapazitilt 
damit niclit hat Schritt halten konnon. Trotz ango- 
spar.ntester Produktion reicht das, durch zunehmendo Ein
fuhr von auslandischem Materiał vermehrte Angebot von 
Roheisen nicht fur don Bedarf aus. Der Konsum ist 
groBer ais je zuvor, und da tlbordios dio Produzenten fur 
Lieferung des von ihren Kundeu best Utoń Materials nicht 
gmiiigend Wagen von don Bahnen geliefert erhalten 
konnen, so hSrt man bereits von Fabriken, welche sich 
wegen Mangols an Roheisen zu starker EinSchrankung, 
wonn nicht zu zeitweiliger Einstellung des Betriebes ge- 
nfitigt sohon. Untor solchon Umstanden sind dio jetzigen 
Roheiseupniso dio lioclistcn des Jahres, dio gowOhnlichon 
Quotierungen stehen um 5,50 Do i. per ton iiber deiien 
vor einom Jahro und anschoinond stolion noch hohero Preiso 
bovor. Ein Preisriickgang liiBt sich schon des- 
wegen nicht erwarten, woil sich infolgo liGlierer Koks- und 
Eisenerzproiso dio Produktion im kommondon Jahro tourer 
stellen wird. Dio Verei»igung der den offenon Markt ver- 
sorgendon Produzenten y o i i  Lako Superior-Eisenerz hat 
zwar ihro Preiso fur nachstjiihrigo Lioforung noch niclit 
angokiindigt, doch haben dio groBen Ankaufo vou dortigem 
oisenerzhaltigen Aroal durch den Slahltrust zu einem 
Durchschnittspreise yoii 85 c por ton fiir das in der 
Erdo befindlicho Erz dio Wirkung gehabt, don Wert 
solcher Eisenerzfeldor sowio dio Proisfordorungen dafiir und 
fiir das Erz solber zu erhohen. Die derzeitigen Proiso 
vou Lake Superior-Erz lauten: frei an Bord im Hafen,
old rango bessemer 4,25 Doli., mesaba bessemer 4 Doli., 
old rango non-bossemer 3,70 Doli., mesaba non-bessomer 
3,40—3,50 Doli., uud man orwartet, daB dio Kontrakte 
fiir Lieferung in 1907 von Bessemererz eine Preiserhiiliung 
um 75 c und von Niclit-Bessemorerz eine solcho von 50 c 
per ton bodingen werden. Dio gegenwartige Rate fiir den 
Transport des Erzes von den oberen Seehafen, wie Duluth 
uud Marąuette, nach den unteren Hafon, wie Cleyeland 
und Buffalo, betriigt 75—80 c per ton, doch ist ein Auf- 
sclilag zu erwarten, da angesichts des gewaltigen Roh- 
eisenverbrauches die Konsumenten darauf bodacht sein 
werden, noch vor Eintritt dos Winters bezw. SchluB der 
Schiffahrtssaison moglichst viel Erz nach den unteren 
Hafen zu bringen, von wo aus es auf der Bahn 
seinem Bestimmungsorto zugefiihrt wird. Bisher war der 
Stahltrust die einzigo Gesellschaft, welche fur den Erz- 
trausport auf den GroBen Seen uber eine eigene Flotte 
von Stahldampfern yerfflgte. Jetzt hat jedoch auch die 
Lackawanna Steel Co. behufs Errichtung einer eigenen 
Flotto den Bau einer Anzahl von Frachtdampfern in Auf- 
trag gegeben, mul auf Grund der ublen Erfahrungen mit 
den Eignorn der Privat-Dampferlinieii beabsichtigen auch 
andere groBe Stahlgosollscliaften, eigeno Dampfer zu be- 
treiben. Um einer Eisenerznot wahrend des Winters vor-
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zubeugen, ist wahrend des Monats Oktobor mehr Erz 
nach den unteron Seehafen gelegt wordon ais in irgend 
einem frftheren Monat und bei einigermaBeu giinstigon 
Verlialtnisson bis SchluB dor Schiffahrt durfteu die Ver- 
sćhiffungen iu der diesmaligen Saison einen TJmfang v,n 
37 Mili. t erreichen und damit dio letztjahrige Rekord- 
ziffer noch um 3,5 Mili. t iibertreffen. Auch die Lage 
dos Koksgescbaftes ist durch einen groBeu AbschluB 
seitens der U. S. Steel Coip. boeinfluBt worden. Der 
Bedarf der Gesollschaft an diesem Heizmaterial ist derart 
gestiegen, daB sio jetzt niclit nnr die Yolle Produktion 
ihrer Tochtergesellschaft, der H. C. Frick' Coke Co., bean- 
sprucht, welche bisher den oiTenen Markt am starksten 
versorgt hatte, sondern der Stahltrust hat sich auBerdem 
genótigt gesehen, mit anderen Produzonten yon Connells- 
viller Koks Kontrakto fur Lieferung von insgesamt 
360 000 t im nachsten Jahre und zwar zu dem v> r- 
haltnismaBig hohen Preise von 3,10 Doli. per ton abzu- 
schlieBen. Gleich don Erz- bestehen daher auch dio 
Koksproduzonten auf liolieren Preisen, mit der Folgę, daB 
die Hochofenbesitzer im kommenden Jahre Mehrkosten 
von voraussichtlich 1,50 Doli. por ton Roheisen haben 
werden. Dio Transportschwierigkeiten, unter weichen 
Produzenten wio Konsumenton leidon, sind darauf zuruck- 
zufuliren, daB dio Eisenbahnen um 20 pCt mehr Fracht 
zu befordern haben ais je in einem frfiheron Jahre und 
ihnen zur Bowiiltigung dioses enormen, gerado gegenwartig 
durch Bewegung einer ungewolinlich reichen Ernte noch 
yermelirten Yerkehrs nicht geniigond rollondes Materiał 
zur Yerfiigung steht. Die Waggon- und Lokomotiy- 
fabrikon sind zwar auf das angostrengteste tatig, um dem 
Bedarf der Bahnen zu goniigen, ihro Lieferungen reichen 
jedoch nur zum Ersatze des unbrauchbar werdenden Ma
terials aus, und Ersatz ist diesmal besonders notwendig, 
da dio Bahnen in letzter Zeit derart beschaftigt waren, 
daB sie Reparaturen nicht die geniigendo Aufmerksarakeit 
haben zuwendon kflnnen. Von deu Lako Suporior-Erz ver- 
wendenden 185 Hochofen waren Endo Oktobor nur 9, 
darunter 4 der Stahlkorporation geliórig, auBer Betriob; 
dio derzcitige Roheisenproduktion entspńcht einer Ratę von 
25 Mili. Tonnen pro Jahr, eino Menge, die fiir den Vor- 
brauch augonscheinlicli nicht genugt. Die Fabriken von 
Iiohren, Pumpen, Mascliineu, Kesseln, Bahti* und elek
trischer Ausriistung etc sind daher oifrig bemulit, ihren 
Bedarf fiir dio erste Hiilfte nachsten Jahres zu decken 
und es worden auch schon Anfragen wegen Lieferung in 
der zweit-n Jahresliiilfto gestellt. Doch 1 huen die Hochofen- 
besitzer soweit ab, Preise iiber deu 1. Juli hinaus zu 
ąuotioron. Fiir Lieferung bis dahiu ist tatsachlicli ver- 
lialtnismaBig nur noch wenig Eisen erhaltlich und bis 
Ende des Jahres durfte alles Eison yergcben sein, das in 
dor ersten Jahreshalfte produziort worden kann. Die Ver- 
kiiufer fordern fur nórdliclies Rolieisen bei Lieferung im 
orsten bezw. zweiten Quartal 23 bezw. 22 Doli. am Ofen; 
fur prompte Lieferung von foundry iron Nr. 2 sind iu 
mehreren Markten nenerdings Preiso bis zu 25 Doli. fiir 
die Tonne bezahlt worden. Solbst im Siidon sind an den 
Hochofen fast gar keine Yorrate yerfiigbar, sodaB siidliches 
Roheisen die bisher hochsten Preise erreicht hat. Erzielen 
doch die dortigen Produzenten, die nicht nur mit Trans
port-, sondern auch mit Arbeiter-Schwierigkeiteu zu kampfen 
liaben, Proiso fiir foundry Nr. 2 ab Birmingham fur 
diesjahrige Lieferung yon 21—21,50 Doli., fur Lieferung

im Januar von 20 Doli und im zweiten Quartal von 
17,50—18 Doli. per ton. Solchen Konsumenten, wolcho 
nicht Yorsichtig genug waren, fur ihren diesjahrigen Be- 
darf rechtzeitig Sorgo zu tragen und nicht die abnorm 
hohen Preise zahlen wollen, welche die einheimischen 
Produzenten fordem, sowie jenen, welche nicht genug von 
dcm bostellten Materiał erhalten kSnnen, bloibt ais Aus- 
weg ubrig, sich englisches und schottisches Eisen einzu- 
legen. Allerdings beginnt diese Einfuhr ansehnlicheu Uin- 
fang anzuuehmen und fast bat es den Anschein, ais 
soi wahrend des ganzen Winters eine groBe Eiseneinfulir 
zu erwarten, nicht allein yon Spiegel- und GieBerei-, 
sondern auch yon basischem und sonstigem Roheisen. 
In den ersten neun Monaten d. J. hat GroBbritannion 
175 134 t Roheisen nach den Vereinigten Staaten ausge
fuhrt gegen nur 135 622 t in der vorjahrigen Yergleichs- 
zeit. Schottisches und Middlosbrough-Giesserei-Roheison 
wird z. B. hier fiir baldige Lieferung zu oinem etwa 1 Doli. 
per ton niedrigerem Preiso offeriert, ais die ontsprechendo 
Qualitat von einheimischen Produzenten erhaltlich ist. Da 
jedoch auch Deutschland groBen Bedarf fiir britischos 
Eisen hat und von letzterem die yerfugbaren Yorrate fur 
baldige Yerladung niclit groG sein sollen, so durfte auch 
die Roheisenoinfuhr fur dio hiesigo Eisennot keine eigent- 
liche Abhilfe schaffen konnen.

Fiir die Lage des Stahlgeschaftes ist der Mangel an 
Stahl in roher Form das hervorstocheudste Moinont; es 
steht anscheinend auch darin eine groBe Einfuhr boYor. 
Tatsachlicli sollen einige groGo Auftrago im Ausland be
reits plaziert worden soin. Obgleicli dio Stahlkorporation 
dio grofite Produzentin von Rohstahl ist, hat dio National 
Tubo Co., eine ihrer Tochtergesellschaften, sich iu letzter 
Woche gouótigt gesehen, Rohstahl von anderen GroB- 
Produzenien zu kaufen. Im Osten bringen steol billets 
am Werk einen Preis you 31—33 Do'l. und in 
Pittsburg einen solchen yon 30 Doli. por ton und daruber. 
Es scheint, ais werde durch den hohen Preis von rohom 
und halbfertigem Stahl schlieB ich auch die U. S. Steol 
Corp. zur Erhohung der Preise fur fertige Produkte go- 
nCtigt werden. Neues Geschaft in fertigen Produkten ist 
gegenwartig nicht sehr rego, doch sind die Fabriken iiber- 
ladon mit Spezifikationen auf alte Kontrakto und mit ihren 
Ablieferungen weit im Riickstande. Wiihrend des Oktobers 
habon, um diesem Ubelstande abzuhelfeti, die Stahlirust- 
fabriken eine mSglichst groBe Produktion zu erzielen ge- 
sucht, so konnte das Edgar Thomson’scho Stahlschienen- 
werk voni 1. bis 27. Oktober oine Rekordleistung von 
79 000 t aufweisen. Iu der gleichen Zeit sind insgesamt 
von den Werken der Gesellschaft 1 120 000 Tonnen Stalil- 
ingots uud 825 000 t fertiger Stalilprodukto geliefert 
worden. In Stahlschienen ist das Geschaft andauernd am 
besten, die letzte Woche hat den Fabrikanten Auftrago von 
zusammen 150 000 t gebracht, davon allein 85 000 t 
von der New York Ceutral-Bahn. Yon den diesjahri
gen Bestellungen werden mindestens 600 000 t in 
das nachste Jahr iibertragen werden mussen, und fur 
nachstjahrige Lieferung belaufen sich die Auftrage bereits 
auf mehr ais iiber 1,5 Mili t. Fur prompte oder baldigo 
Lieferung werden von den Bestelh-rn bereitwillig hóhere 
Preise bezahlt, auch in leichten Schienen sind die Fabriken 
bis April nachsten Jahres ausyerkauft. Auch das Ausland 
ist ein stetiger und guter Abnehmer you amerikanischen 
Stahlschienon yersebiedener Schwere; es sind in den ersten
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ncun Monaton dom Auslanclo 250 279 t im Werte 
von 6 658 218 Doli. geliefert worden gegen 219 248 t 
im Werte von 5 531 975 Doli. in der Yergleichszoit letzten 
Jalires. Sclion seit vier Jahren hat der Preis von 28 Doli. 
fur die Tonne Staudard-Stahlschienen keine Venindening 
erfahren und auch fiir das konunende Jalir ist ein stabiler 
Preis gesichert. Das Geschaft in Striikturstahl ist etwas 
ruhiger unter dem Einflusse sowohl der Verstoifung des 
Geldmarktes ais auch dor Bosorguis yor einem den Geschiifts- 
intoressen des Landes nicht giinstigen Aiisfallo dor beyor- 
stehenden Wahl. Die Amoiican Tiridge Co., eine andere 
Tochtergosellschaft des Stililtrusts, hat im Oktober Auf
trage fur mehr ais 50 0001. Brflcken- und Strukturstalil 
hereingenommen; weitere groBe Abschlusse sind in der 
Schwebe. Die Stahlplattenfabriken erhalten allein von den 
Stalilwaggon-Pabriken Spezifikationen zur Rato von 2 500 t 
pro Tag, wahrend dio Schiffbauer an den GroBen 
Seen in letzter Zeit 30 000 t Stahlmuterial gokauft 
haben. Dio diośjahrige Erzeugung von rollendom Materiał 
fiir dio Eisenbahnen wird auf 7 000 Lokomotiven, 4 000 
Passagier- und 400 000 Guterwagen yeranschlagt, gogon 6265 
bezw. 3 289 und 341 315 im letzten Jahre. Auch bei dcm 
Bau yon Frachtdampfern tritt Stalil inimor mehr an Stelle des 
bisljer yerwandton Holz.es, sowohl weil letzteres Materiał 
immer kostspioHger wird ais auch mit Riicksicht auf dio 
gróBere Dauorhaftigkoit und Widerstandsfiihigkoit des Stahls. 
Die Einstellung schwererer Stahlwagon yon grSBerer Trag- 
fahigkeit liatto den Bau scliwororer Lokoniotiyen mit groBerer 
Zngkraft zur Folgę; das bedingte Stiirkung des Bahnbettes 
durch Bau von Stahlbriicken und Legen von schworen 
Schienen. Ais nouosto, die Stalilindustrie in hohem MaBo 
begiinstigeiide Entwicklung auf diosem Gebiete ist die Ein- 
ftthrung von Stahlschwellon zu bezeichnen. In der Panzer- 
plattenfabrikation hat dor Ein tritt einor neuen Konkurrcntin 
fiir dio beiden Gesellschaften, welclie lange Jahre dio 
Regiorungs-Auftrage monopolisiert hatten, das Geschaft 
derart yorteilt und weniger lohnend gemacht, dafi, wio jetzt 
bokannt wird, dio Carnogie Steel Co,, wolche bisher mit der 
Bothlohem Steel Co. im Eitmrstandnis stand, dem neuen 
Mitbowerber, der Midvalo Steel Co., das Feld ftborlassen 
will. Nach Erledigung der an Hand befindlichen Auftrage 
fiir die Bundosmarine plant die Carnogie Co., ihr Panzor- 
platteuwerk in Homostoad, dessen Anlage Millionen von 
Dollars gekostot hat, aufzugeben bezw. es fiir anderweitige, 
lohnondero Verwendung umzubauon. Um so besseror Nach
frage erfreut sich dagegen dio Blechindustrie; infolge 
dos Geschaftsandrauges und gleichzeitig wegen Mangels an 
Rohmaterial hat der Bleclitrust, dio American Slieet & Tin- 
plato Co., eine neue, in diesem Jahre boroits die dritto 
Preisorhóhung angekiindigt, der zufolge der ofliziello Preis 
von Weifiblech jetzt 3,90 Doli. por Kiste von 100 Pfd. 
lautet. Es ist das ein Aufschlag von 15 c per Kiste, 
wahrend Schwarz- und gabanisierlos Bloch um 2 Doli. per t 
im Preise hinaufgesetzt wordon sind. Auch die ubrigen 
Weifibleclifabrikanton sollon mit Auftragen, bei Lieferung 
bis weit iu das konunende Jalir hinein, roichlich versehen 
sein. Dio groBe Rilhrigkeit der Petroleum-Gesellschaften 
im Legen Hunderte von Meilen langer ROhrenleitungen 
bringt den Rohrenfabriken fortdauornd groBe Auftrage, 
trotzdom dio RShrenpreise in der letzten Woche einen Auf
schlag um 4 Doli. per t erfahren haben. Wenn die U. S. 
Steel Corp. fiir das dritto Quartal ds. Js. Reinemnahmen 
von 38114624 Doli. gemeldet und damit die Erwartungen

otwas enttiiuscht hat, da man mindestons einen Gowinn 
von 40 Millionen Dollars erwartot liatte, so erklart sich 
das sowohl aus der gróBeren Zahl von Feiertagon in dem 
Vierteljahr ais besonders auch aus den Vcrkehrsst5rtingen, 
welche die Ablieferung in starker Weise behinderten. Da
gegen war dor Umfang der am 30. September noch nicht 
erledigten Bestellungen grófier ais je zuyor und zwar 
handelte, es sich bei den an Hand befindlichen Auftragen 
um die enormo Menge von 7 936 884 t.

(E. E., New York, Anfang November).
Metallmarkt (London).

Notierungen yom 21. Noyember 1906.
Kupfer, G.H. . . 100 L 1 5 s — rf bis 101 L — s — cl

3 Monate . . 102 „ 5 „ — „ „ 102 „ 10 „ — „
Zinn, Straits . . 195 „ 10 ,, — „ „ 196 „ — „ — „

3 Monate . . 196 „ 15 „ — „ „ 197 „ 5 „ — „
Blei, weiches fremdes 19 „ 7 „ 6 „ — „ — „ — „

englisches . . 19 „ 12 „ 6 „ „ — „ — „ — „
Zink, G. O. B. . . 27 „ 15 „ — „ ,.

Sondermarken . 28 „ — „ — „ „
Quecksilber . . . 7 „ — „ — „ „

Notierungen auf dom englischen Kohlen- und  
Frachtenmarkt (B5rse zu Newcastle-upon-Tyne) 

yom 20. Noyember 1906.
K o li 1 e u m a r k t.

Beste northuinbrische 1 ton
Dampfkohle . . 11 *• — d bis 11 s 3 d f.o.b.

Zweite Sorte . . . 10 „ — „ „ — „ — „ „
Kleine Dampfkohle . 7 „ — „ 8 „ — „ „
Durliam-Gaskohle . . 10 „ 3 ,, „ 11 „ — „ „
Bunkerkohle(ungesiebt)10 „ — „ „ 10 „ 6 „ „
Durham-Hochofenkoks 19 „ 6 „ „ 20 „ — „ f.a.Teos.

F r a c h t e n  m a r k t .

Tyne—London . . . 3 s 8 cl bis 3 s 9 cl
—Hamburg . . . 4 „ — „ „ 4 „ 1 '/2>}
—Swinem flndo . . 4 „ 6 ,, -  „ — „
—Gonuą . . . .  6 „ 7‘/2 » « 6 „10V2„

Marktnotizen iiber Nebonprodukte. Auszug 
aus dom Daily Commercial Report, London, yom 21. (14.) 
Noy. 1906. Roh-Toer 11/a—l 9/i6 & (desgl.) 1 Gallone; 
Ammoniumsulfat  12 L  5 s (desgl) 1 1. ton, Beckton 
loims; Benzol 90 pCt I s — 1 s i/2 d (desgl.), 50 pCt 
l s  (desgl.) 1 Gallono; T o l u o l  1 s  2 cl (I s 2 '/2
1 Gallone; So lyont -Naphtha  90 pCt l s  3 d bis
1 s 4 cl (l s 3 cl) 1 Gallono; Roli - Naphtha  30 pCt 
51/4 — 5 1/? cl (desgl.) 1 Gallono; Raff in ior tes  Na ph-  
tha lin 5 — 8 L  (desgl.) 1 1. ton; Karbolsaure 60 pCt
1 s 9 1 s 9</2 cl (desgl.) 1 Gallone; Kreosot 2J/8 tZ
(desgl.) 1 Gallone; Anthrazon 40 pCt A 15/r—l 3/ł ^ 
(desgl.) Unit; Pech 28 s—28 s 6 d  (28—29 5) 1 1. 
ton f. 0. b.

(Benzol, Toluol, Kreosot, Solyent-Naphtha, Karbolsaure 
frei Eisenbahnwagen auf Herstollers Werk oder in den 
iiblichen Hafon im Ver. Kónigreich, netto. — Ammonium- 
sulfat frei an Bord in Sackon, abzuglich 2 Ya %  Diskout 
bei einem Gehalt von 24 °/o Ammonium in guter, grauer 
Qualitat; Vergutung fiir Mindergohalt, nichts fur Molir- 
golialt. — „Beckton terms" sind 24‘/4 %  Ammonium 
netto, frei Eisenbahnwagen oder frei LeichterschifT nur 
am Work.)
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P a t e n t b e r l e h t .
(Die fettgedruckte ZifFer bezeichnet die Patentklassc.J 

Anmeldungen,
lio wiihrend zwoigr Monate in der Auslegehalb des Kaiserliohen 

Patentamtes ausliegen.
Vom 5. II. 00 an.

59 c. G. 21 064. Vorrichtung zur erhohten Aus ulzung der 
dynamischen Wirkung, welclie durch die Uberstrijmendc Wasser- 
ineuge in einem Ileber erzeugt wird. Fa. Fr. Gebauor, Berlin.
9 3. 05.

Vom 12. 11. 06 an.
11) G. 21 855. Verfahren zum Laden und Abladen mag- 

netischer Erze o. dgl. yermittels eines elektromagnetisclien Kranes. 
Gnstaf Abraham Granstroin, Sala, Schweden, u. Hjalmar Lund- 
bohm, Kiruna. Schweden; 'yertr : F. C. Glaser, L Glaser, 
O. Ifeiing u. B. Peitz. Pat.-Anwiilte, l erlin SW. G8. 11. 9.05.

12 r. G. 20 910. Verfahren zur Herstellung eines geruch- 
schwachen, ais Impragniermittel gut geeigneten 'J'eeróls. Gewerk- 
scliaft des Steinkohlen-Pergwerks Lothringen, Gerthe b. Bochum. 
8. 2. 05.

50o. B. 40 731. Mórsergehausc fur Stampfwerke. David 
Alesander Bremner, London; Vertr.; F. C. Glaser, L Glaser,
O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwiilte, Berlin SW. 68. 17. 8. 05.

59 a. H. 37 98G. Mehrzylinderpumpe fiir schwerfllissigen 
oder yerunreinigteil Pumperstoff. Hermann Iloppe, Magdeburg, 
Heydeckstr. 8. 1. G. 0G.

Vom 15. 11. 0G an.
la . O. 13 703. Lagerung fur SchUttelsiebe, dereń auf-mul 

abbewegter Siebralmien beidei-seits auf bogenfiirniigen, von ver- 
stellbaren Haltern getragenen Blattfederpaaren aufrnht (,'olorado 
Iron Works Co.. Maine Corporation. Denver, Colorado, V. £’t A.; 
Vertr.: H. Nenbart. Pat.-Anw., Berlin SW. Gl. 15. G. 05.

JOb. G. 19309, Verfahren zur Herstellung eines pnlyer- 
formigen Bindemittels fiir Briketts aus den Abfallaugen der 
Suintzellnlosefabrikation; Zns. z. Pat. IGI G75. Gewerkschaft 
Eduard, Frankfurt a. M. IG. 12. 03.

10 c, L. 22 730. Yerfahren iur Herstellung von Torfbriketts 
ans lufttrockenem. zerkleinertem Torf in geschlossener Kammer 
unter rtenutzung der natiirlichen bituminosen Stoffe; Zus. z. Anm 
L. 18 322. Hilmar Ltiedicke, Prostkergut b. Marggrabowa O.-Pr. 
7. G. 06.

2Cd. O. 1 81G. Verfahren und Yorrichtung zum Wascben 
von Gasen. Dr. Emil Ott. Ziirich; Yertr.; Wilh. Hnpfauf, Pat.- 
Anw., Dusseldorf. 11. 3. 05.

471). K. 32 174. Seiltrommel. Otto Kammerer, Charlottten- 
burg, Kantstr. 13G. 1. fi. 06.

!5S li. H. 29 994 Yerfahren zur glcichmafiigen Imprag- 
nicrung von Holz mit beschrankten Mengen der Triinkungsfliissig- 
keit; Zus. z. Pat. 174 678. Ottokar Heise, Berlin, Derfflingerstr. 14. 
23. 2. 03.

40 c. S. 20 195. Verfahren zur Herstellung einer zur unmiitel- 
baren weiteren Yerarbeitung geeigneten schwefelfreien, silizium- 
und kohlenstolFarmcn Nickelschmelze. Societe Elektro-Mctallur- 
gique Franęaise, Froges, Isere; Yertr.: C. Fchlert, G. Loubier,
Fr. Harmsen und A. Buttner, Pat.-Anwiilte, Berliu SW. 61,
29. 10. 04.

Fiir diese Anmeldung ist bei dor Prufung gemafi dem Unions-
9Q g gg

yertrage vom ^ |‘ jg "qq *̂e Priori tat auf Grund der Anmeldung
in Frankrcich vom 30. 10. 03 anerkannt.

40 c. T. 10 890. Vcifahren zur Elektrolyse von Zinklaugen 
mit unlflslichen, dnrch eine porijse Scheidewand yon der Kathode 
getrennten Kohlenanoden und unter Sattigung der Anoden- 
flussigkeit mit schwefliger Saure. Constantin Jean Tossizza, 
Paris; Vertr.: F. C. GlaBer, L. Glaser, O. Hering und E. Peitz,
Pat.-Anw. Berlin SW. G8. 27. 12. 05.

421. Sch. 24 316. Gasuntersuchungsapparat. Kurt Stein- 
bock „Monopol" Betriebskontrollapparate, Frankfurt a. M. 
7. 12 04.

81 e. M. 29 975. Einrichtung zur gleich miifiigen Zufuhrung, 
Fortbewegung und Abfiihning von Wagen oder Behaltern auf 
Gleiseu. Maschinenfabrik Qrevenbroich, Greyenboich. 16. 6. 06.

Gebrauchsmilster-EilitraguiiKon.

Bekannt gemacht im Reichsanzeiger yom 12. 11. 06.
3&n. 291*25. Fangvorrichtung an FSrderkorben, gekenn-

zeichnet durch doppelt angeordnete Federn, welche beim Heifien

des Hangewerkes die gozahnten Krallen an die Fiihrung an- 
driickcn. Josef Ziegler, Neu-Charlottenhof, Post Konigshiitte
O-S. 8. 10. 06.

36 c. 179 763. Radiator. A. J. Mais Sohne G. m. b. H., 
Koblenz-Moselweifi. 21. 12. 05.

36 f. 179 G73. Radiatoren, Rippea o. dgl. Warmwassei-
heizofen mit eingebautem Dampfheizkorper. Josef Schneider, 
Rumfordstr. 9/3, u. Heinrich Platz, Auenstr. 21 0, Miinchen 
26. 4. 05.

69 b. 291562. Leityorrichtung fiir Zentrifugalpumpen,
bestchend aus zwei das Laufrad ringfórmig umschliefienden und 
radial iiberragenden Wandungen. ■ Carlshiitte, Akt-Ges. (iir 
Eisengiefierei uud Maschinenban und Willibald Grun, Altwasser
i. Sch I. 2. 8. 00.

59 b. 291 503, Leitvorrichtung fiir Zentrifugalpumpen mit 
zweiseitigem Einlauf in das Laufrad, bestchend aus zwei das 
Laufrad ringfórmig umschliefienden uud radial iiberragendeu 
Wandungen. Carlshiitte, Akt.-Ues. fiir Eisengiefierei u. Maschinćn- 
bau und Willibald Grun, Altwasser i Schl. 2. 8 06.

Gin. 291 279. Rauchschutzbelin mit yerstellbarcm Kopf- 
polaler. Annaturen- und Maschinenfabrik „Westfalia" Akt.- 
Ges., Gelsenkirchen. G. 10. 06.

Deutsche Patente.
5 b . 1774<.O, votn 31. Marz 1904. John Thomas

lllacko tt i u Guisborough,  Engl. Yorrichtung sur 
sclbsttuligcn Ttcgclung des Vnrsc/mbcs bei dreJienden 
Gestehibohrmaschinrn mii J)iffercntialvorschub, bei der 
bei llbcrschreitung eines bestimmt n liohrdrucks eine 
unter Federdruck słehendc lutpplung gelost wird.

Gemafi der IMindung wird bei Ob rsehreitmig eines bestimmten 
Bohrdrncks der Bohrer so oft selbsttatig zuerst ein Stiick zuriick- 
gezogen und dann wieder yorgesclioboji, bis der Bohrdruck wieder 
die dem Federdruck entsprechende normale Grofie erreicht hat. 
Durch das wiederholte Zuriickziehen nnd Wiederyorschicben 
des Pohrers wird das entgegenstehende Hindernis silmeller 
uberwunden, ais wenn der Yorschub lediglich selbsttatig auf
gehoben wird und der Bohrer alsdann so lange iiber das Gestein 
schlcift, bis der Hohrdiuck die Grofie angenommen hat, bei der 
der Vorschub wieder eingeriickt wird. Die dargestellto liohr- 
maschine zeigt eine beispielsweise Ansfiihrungsform der Erfindung.

Von pinem Motor wird eine Kurbelwelle .1 angetrieben, welche 
yermittels eines ZalmradeiYorgeleges Q. K, H, G, Jl, N eine 
Hulse g und die Vorschubmutter L in einer Richtung in Drehung 
yerletzt, wobei die Uebersetzungsyerhaltnisse der Zahnrader H, 
G, M, N  so gewahlt sind, dafi die HillSB g in selmellere Um- 
drehung yersetzt wird ais die Yorschubmutter L, sodafi die in

der Mutter L gefuhrt1?, venniltels Huls^n I), C mittelbar durch 
dic Hiilse g in Drehung yersetzte Bohrspindel B vorgeschoben 
wird, wenn sowohl sie ais auch die Yorschubmutter umlauft, 
wahreii') die Bohrspindel zuriickgezogen wird, wenn das Zahnrad 
H yermittels eines Hebels R, weicher mit Zapfen in eine mit 
dem Zahnrad yerbundene Ringnut h eingreift, aus dem Zahn-
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rad G ausgeriickt wird und die Bohrspindel zum Stillstand 
kommt. Die Bohrspindel B ist von der Hiilse C umgeben,
welche vermittels eines in eine Nut der Bohrspindel eingreifen- 
den Federkeiles c mit der Bohrspindel gekuppelt ist. Ferner 
ist die Hiilse C durch einen Federkeil d mit der sie umgeben- 
deu Hiilse D b o  verbunden, daB letztere sich auf der Hiilse C 
achsial verschiebon kann, jedoch ihre Drehbewegung auf die 
Hiilse C iibertragen inufi. Die Hiilse D und die mit dem Zahn- 
rad G verbundene, lose auf der Hiilse C sitzende Iliilse g 
besitzen eine Anzahl auf den Bingriffliichen abgeschriigter
Zahne E bezw. e von geringer Steigung und die Hiilse D steht 
unter derWirkung einer durch eine auf der Hiilse C geschraubte 
Mutter O mit Gegenmutter P in ihrer Spannung regelbaren 
Feder F, welche bestrebt ist, die Ziihne E, e in Eingriflf zu 
hal ten.

Die Wirkungsweise der Bohrmaschine ist folgende: Sobald 
durch ein barteres GeBteinstiick oder dergl. der Bohrdruck, d. h. 
der Druck des Bohrers auf das Gestein so groB geworden ist,
daB er die Spannuug der Feder F iibersteigt, beginnen die
Zahne o der Hiilse g unter Zusaminendriickuug der Feder F 
iiber die Ziihne E, der Hiilse D zu gleiten und die Drehung 
der Bohrspindel hort auf. Hierdurch wird, da die Vorschub- 
mutter weiter umlauft, die Bohrspindel so weit zuriickbewegt, 
bis die Spannung der Feder F den Bohrdruck wieder iibersteigt 
und dadurch die Hiilsen g und D so mit einander gekuppelt 
w-erden, daB die Hiilse D und die Bohrspindel wieder an der 
Drehbewegung der Ilulseti g teilnehmeu miissen und die Bohr
spindel wieder Yorgeschoben wird.

5b. 177401, vom 3. Juni 1905. Dr. Louis
Tubbon in Fr iedr ichs t l ia l ,  Saar. Yorgclegc sur 
Erzeugung des Yorschubes und ItUchzuges bei Bohr- 
und Schrammaschinen.

Bei Bohr- und Schrammaschinen mit umlaufenden Werk- 
zeugen fiihren die Wcrkzeugo nehen ihrer Drehbewegung eino

Fig. i.

'  T~. ■

Fig. 2.

doppelte achsiale Bewegung aus, und zwar einen verhaltnismiiBig 
langsamen Yorschuh, d. h. eine Bewegung in das Gestein und 
einen schnellen Riickzug, d. h. eine Bewegung aus dem Gestein. 
Diese beiden Bewegungen werden gemaB der Erfindung ver- 
mittelś Zahnriider Z, Z, Z, Z3 (Fig. 1) durcli ein Zahnrad oder 
ein Reibungsrad F erzielt, welches an einem durch einen Hand- 
hebel H drehbaren Hebel gelagert ist und mit Spielraum 
zwischen dem iiuBeren Mantel eines VolIz.ylinders c und dem 
inneren Mantel eines den Vollzylinder konzentrisch unigebenden 
Hohlzylinder C angeordnet ist. Der Hohlzylinder C und der 
Vollzylinder c werden von einer Kraftąuelle, z. B. durch einen 
Seilzug, in Drehung versetzt und iibertragen ihre Drehbewegung 
durch eine Achse W und Zahnriider zt z2 z3 auf die drehbar 
in einem durch Spindeln St S2 gegen Drehung gesicherten, 
auf der Achse W gelagerten Querstuck T angeordneten Werk- 
zeuge K, K. IC3. Das Querstuck T tragt gleichzeitig dio 
Muttern, welche auf den Spindeln S, Sa gefiihrt sind, und 
durch dieso mit dem Querstiick in achsialer Richtung bewegt 
werden. Wird das Reibungs- bezw. Zahnrad F yermittels des 
Handhebels H an den Vollzylinder c gedriickt, so werden die 
Spindeln St Ŝ  durch die Zahnrader Z4 Z, Z, Z3, von denen 
das Rad Z.t auf der Achse des Reibungsradeś sitzt. langsam 
in Drehung gesetzt, und das (Juerstiick mit den Werkzeugen 
wird langsam Yorgeschoben; wird das Beihungsrad liingegen 
gegen den inneren Mantel des Ilohlzylinders G gedriickt, so 
werden die Spindeln St S, in umgekehrter Richtung ange
trieben, und zwar mit groBerer Geschwindigkeit. Hierdurih 
wird das CJuerstiick T mit den Werkzeugen mit groBer Ge- 
scliwiudigkeit znriickbewegt, d. h. dieWerkzeuge werden schnell 
aus dem Scliram oder aus dem Bohrloch gezogen.

5 b . 177 402, vom 14. Ecbruar 1906. Eduard
Scliulte in Dusseldorf .  Bohrstange fiir Gesteinbolir- 
mascliinen mit umlaufendem Wcrlizeug und Eern- 
getcinnung.

Bei Gesteinhohrmaschinen kommt es liaufig vor, daB der 
Bohrkern einerseits wegen seiner mangelhaften Fiihrung im 
Schaft des Bohrers und anderseits wegen der groBen Reibung 
bricht. Infolgedossen klemmt sich der Bohrkern leicht im 
Bohrrohr fest und Yerhindert das Vordringen des Kernbohrers, 
indem er auf dem stehengobliebenen Teil des Kernes reibt und 
oin totes Bohren hervorruft.

Vorstehendes soli gemiiB der Erfindung dadurch Yerhindert 
werden, daB iu der Bohrstange ein elastischer Teil angeordnet 
wird, welcher sich zwischen den Kern und die Wanduug der 
Bohrstange legt und eine Reibung zwiBchen diesen beiden 
Teilen Yerhindert. Der elastische Teil kann eine Feder aus 
Rundstahl oder Bandstahl sein oder ein olastisches Rohr, z. B. ein 
Metallschlauch, in welchem seitliche Oeffnungen angehracht sind.

5’c. 177 758, vom 3. Marz 1905. Fr i tz Heise in
Bochum. Gufseiscrnc Schachtringe und Tiibbings mit 
gewclltcr Qucrschnittsform.

Die Schachtringe bezw. Tiihbings sollen den bekannten ge- 
wellten Tiibbings gegeniiber ohne groBeren Materialaufwand

eine groBere Widerstandsfahigkeit besonders gegen einseitigen 
Druck besitzen. Zur Erzielung dieses Zwrecks werden dic 
Tiibbings unter Boriicksichtigung der bekannten Erscheinuugen, 
daB einerseits bei ungleichmaBiger Beanspruchung eines Ringes 
dic Ilauptgefahr an der Stell* des groBten auBeren Druckes 
besteht, anderseits die Zugfestigkeit y o u  GuBeisen im Ver- 
hiiltnis zur Druckfestigkeit nur gering ist, so geformt, daB ein



grofier Teil ihrer Aufienwand zu einer innęren Welle a ein- 
gezogen wird, dereu Liinge die Summę der Liiugen der Łeider- 
seits anschliefienden aufieren Wellen b iibertrifft.

12e. 176452, vom 2. Marz 1904. Eichor
IIut ten-Yeroin  Metz & Cie. in Eich, Luxemburg. 
Vorrichiung zur Vorreinigung von Gichtgasen, bestchcnd 
mis einer Anzahl hintereinahder angeordneter durch- 
brochener, durch Fliissigkeit hindurchbewegtcr Metall- 
scliciben.

Die Scheiben sind aus einzelnen Segmenten zusammengeselzt, 
welche losbar an metallisclien Armen einer Dreliachse befestigt 
sind. Durch diese Ausbildung der Scheiben soli die Verwendung 
groBer Metallmasscn ermoglicht pder erleiclitert werden, welche 
einen grofien Teil der Warnie der Gase aufnehmen und so 
einen bedeutenden Teil der Kiihlwirkung ausiłben.

12 O. 177305, Tom 17. Marz 1904. E rn s t  WeiCo 
in Di ldelinger und C. KieBelbach in Kath b. 
Dusseldorf.  Hochofcngasreiniger.

In einem zylindrischen Behalter siud zwischęn massiyen 
Doppelboden Rohre angeordnet, dereń Wandungen siebartig 
durchlochert sind und durch Wasser berieselt werden. Im 
Innern der Rolire sind Sehnecken angeordnet. welche das durch 
die Rohre in Einzelstrome geteilte Gas in eine drehende Be
wegung setzen und mit den feuchten Wundungen in innige Be- 
ruhrung bringen. Hierbei bleiben die in dem Gas cnthaltenen 
Staubteilchen teilweise an den feuchten Wandungen der Rohre 
haften, teilweise werden sie durch die Locher der Wandungen 
in den die Rohre umgebenden Raum geschleudert.

12e. 177 767, vom 10. Januar 1905. Gottfried 
Zscliocke in Kaisers lautern.  Rotiercnder Tromnel- 
wiischer fur Gas und Luft.

In der roticrenden Trommel sind iu einem Kreise oder in 
mehreren konzentrischen Kreisen rinnenartige gelochte Ile- 
rieselungskorper angeordnet, dereu Locher so gegeneinander 
versetzt sind, dafi das Innere der Trommel standig yollkommen 
gleichmafiig berieselt wird. Zwischen den Berieselungskorpern 
sind Waschkorper, z. B. gelochte Riihren, pondelnde Blechtafeln
o. dgl, eingobaut, welche mit Holzklotzchen bekleidet sein 
konnen.

20(1. 177176, vom 6. November 1904. Dr. Moritz 
WeiC und Florian Ten tsche r t  in Wien. Schmicr- 
forrichtimg fur offene Lager von Forderwagen.

Bei dor SchmieiTorrichtung sind in bekannter Weise un
mittelbar iiber den Lagerschalen selbstschlieficndeAbschlufiorgane 
angeordnet, welche yerhindern, dafi beim Kippen der Forder
wagen, bei dem sich die Laufflachen der Radachsen von den 
Lagern abheben, das Oel auslauft.

Die Erfindung besteht darin, dafi ais Abschlufiorgane foder- 
belastete Yentile verwendet werden, welche sich unabhiingig 
yoneinander nur unter dem Einllufi der auf dic Riider aus- 
geiibten Stbfie oiTnen konnen.

27 b. 177 832, vom 16. Februar 1905. G e o r g  
Asmussen in H a m b u r g -S to in w a rd e r .  Itcgćlungs- 
verfahren fiir Erzeugcr pulsierendcr Luft.

Die Erzeuger, welche im besonderen zum Antrieb yon Schlag- 
werkzeugen aienen solleu, werden mit einem Schieber aus- 
geriistet, welcher so gesteuert wird, dafi er den Luftein- und 
-austritt verandcrt und dic Yerbindung des Zyliuderinnern mit 
der Aufienluft gegen Ende der Kompression abschliefit.

Dem Schieber kann eine solche Gestaltung gegeben werden, 
dafi durch seine Verstellung der Beginn des Luftein- bezw. 
-austrittes im Yerhiiltnis zum Kolbenhub yerschoben̂  wird. 
Dadurch werden in zweckmafiiger und einfacher Weise je nach 
der Art und Verwendung des Schlagwerkzeuges die Kompression 
und das Vakuum geregelt,

271). 177 833, vom 21. Juni 1905. The Iugersoll- 
Sergeant  Drill Company in New York. F.infaćh 
wirlcender Verbundkompressor.

Bei dem Kompressor sind in bekannter Weise die Einlafi- 
yentile in den Kolben und die Auslafiyentile an den yoneinander 
abgewendeten Zylinderenden angeordnet. Die Erfindung besteht 
darin, dafi die Luft aus dem Niederdruckzyliuder nicht un
mittelbar nach dem Kompressionsraumo des Rochdruckzylinders, 
sondern znerst hinter dessen Kolben gefuhrt wird, sodafi durch
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den dort auftretenden Drućkjdie Arbeit des Kompressioushubes 
unterstiitzt wird. Zu diesem" Zwecke werden die einander zu- 
gekehrten Zylinderenden durch eine Wand yoneinander getrennt 
und der so geschaffene Raum im Niederdruckzylinder ais Ansauge- 
raum verwendet.

27c. 177 835, vom 21. Norember 1905. Gottfrjied 
Kerkau in Charlot tenburg.  Mehr stu fig c Zentriftigal- 
pumpe bezw. Zentrifugalgeblasc.

Das Gehause der Pumpe bezw des Gebliises ist zylindrisch 
und einteilig ausgebildet und wird durch Deckel geschlossen,
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die aus zwei konzentriseben Teilen d, e bestehen. Von dieseu 
dienen die Teile d dazu, die Zuganglichkeit zu den umlaufenden 
Teilen, d. h. den Radern zu vermittelu, wiihrend durch die 
Teile e der Zutritt zu den Vcrteileru a ermoglicht wird.

30 i. 176506, vom 23. April 1905. Dr. M ax
Bamberger,  Dr. Friodrich Bock und Fr iedr ich  
Wanz in Wien. Verfahrenund Yorrichtung zum Wieder- 
atembar>nachenvon Atmungsluft mittels Alkalisuperori/den. 
Zusatz zum Patent 168 717. Lćingstc Bauer: 2. Marz 1919.

Um ein leichtes Auswechseln des gemiifi dem Hauptpatent 
zur Beseitigung der Kohlensaure und des Wasserdampfcs aus der 
ausgeatmeten Luft und zur Aureicherung dieser Luft mit Sauer- 
stoff verwendeten Superoxydes zu ermoglichen, wird letzteres 
gemafi der Erfindung in luftdicht veischliefibare Behalter gefullt, 
welche leicht auswechselbar in einem aus zwei beweglichen Teilen 
zusammengesetzten Rahmen eingesotzt werden. Von den Teilen 
des Rabmens steht der eine durch Rohre, Schliiucho o. dgl. mit 
der Maskę (Mundstiick) und der andere mit dem Sack der 
Atmungsvorrichtung stiindig in yerbindung, Die an dem Rahmen 
angebrachten Anschlufistttcke fur die Rohre o. dgl. sind mit 
Yorrichtungen ycrschcn, durch welche bei einer Yerschiebung 
der Ralimenteile gegen die Superoxydbehalter einerseits die 
Yerschlusse der letzteren geoffnet werden und das Innere der 
Behalter mit der Masko bezw. mit dem Sack in Verbindung 
gebracht wird, anderseits die Behalter gegen die Aufienluft 
abgedichtet werden.

351). 178 036, vom 24. Juni 1905. Benrather
Maschinenfabr ik Akt iongesel lschaft  in Benrath 
b. Dusseldorf. Tlcbevorrichtung mit einer von einer 
Liastgreifcorrichtung (llebemagnet o. dgl.) zu Gffncntlen 
bezw. zu schliefsenden Trag- oder Aufnahmezangc.

Die Bewegung der Schenkel cc, der 
Tragzange b in die Yerschlufistellung er
folgt wie iiblich durch eine Platte g der 
Lastgreifvorrichtung f, sobald diese eine 
bestimmte Hohenlage erreicht haben. In 
der Yerschlufistellung yerbleibt alsdann die 

r Zange, solange die Greifyorrichtung seine 
Hohenlage beibebalt.

Gemafi der Erfindung ist die Zange b 
mit einer Yerriegelungsyorrichtung h aus- 
gerustet, welche die Zangenscbenkel c in 
der Schlufistellung binterfafit, Bodafi die 
Zange, nachdem sie durch die Lastgreif-
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yorrichtung einmal iu die Schlufistellung gebracht ist, in dieser 
unabhangig von der Stellung oder Bewegung der eigentlichen 
Hebevorrichtung yerbleibt Die Auslosung der Verriegelungs- 
klinken h kann z. B. durch Ausriicker i erfolgen, welche vom 
Fiihrerstand k aus gesteuert werden.

4 ’̂ b. 175 893, vom 12. Noyember 1905. William 
G1 o i 11 Ig in Ha n no v er. Mefsgerut fur G-rubenliolz.

Das Gerafc besteht aus einem holzernen mit zwei Seiten- 
teilen a versehenen Rahmen b, in welchem eine Anzahl unter 
Federdruck stehende Stiibe c yon yerschiedeuer Lange achsial 
yerschiebbar angebracht sind. Das Geriit wird iri der dar- 
gestellten Weise anf dem zu messenden Stamm aufgesetzt. Aus

der Anzahl der Stabe c, welclio dabei durch den Stamm indem 
Itahmen liocligedriickt werden, ist alsdaun ohne weiteres zu er- 
soben, in welche Durchmesserklasse der gemesseiie 'i’eil des 
Stammes gebort. Die diesem Durchmesser entsprechende Liinge 
kann aus einer Skala abgelesen werden, die auf dem Verbinduiigs- 
stiick d des Rahmens an den Durclitrittsollnungen fiir die Stangen c 
aufgezoichnet ist.

5 0 C. 177408, vom 21. Oktober 1905. Wilholm 
Henno borg in Hamburg'. Nafskugelmiihle bei der 
das Mahlgut ans der Mahltronmel in einen mit diesen 
verbundenen Trog gelangt.

Bei der Miihle wird in bekannter Weise das Malilfeine durch 
einen Ueberlauf aus dem Trog abgefiihrt, wahrend dio griiberen 
Teile des Mahlgutes (die Grobel aus dcm Trog in den Mahl- 
raum zuriickgefuhrt werden. Die Erfindung besteht darin, 
dafi die Ruckfiilirnng <ler Grobe in die jeweilig untere Trommel- 
halfte durcli I.ocher erfolgt, welche in grofiter radialer Entfernung 
von der Trommelachse in der Trennungswand zwischen dom 
Trog und dem Mahlraum der Trommel angeordnet sind. Ein 
Verstopfen dieser RiicklaufKScłier durch die Grobe ist dabei in
folge der Beibehaltung des Flussigkeitsgrades dieser Grobe aus- 
gescblossen, da ein Hochhoben der Grobe bei der Zuriickfuhruiig 
nicht stattfindet.

Uin zu yerhindern, dafi Flussigkeit durch diese Lócher ans 
dem Mablraum in den Trog eintreten kann, sind in letzterem 
hinter den Lochem Scliaufeln angeordnet, welche bewiikon, dafi 
stets ein Teil des flussigen Mahlproduktes aus dcm Trog in die 
Miihle zuriickgcdruckt wird.

741). 177100, vom 10. April 1906. Wilholm
Dickel und Franz Paland  in Berlin. Yorrichtung 
zum Anzeigen des Vorlxandenscms explosibler Gasgemische.

Bei der Yorrichtang, welche in Bergwerken, Wohnriiutnen 
usw. Yerwendung finden soli, wird in bekannter Weise durch 
einen Gasselbstziinder, der durch bestimmte Gasgemische zum 
Gliihen gebracht wird, ein leicht schmelz- oder brennbarer Faden 
zerstort, der seinerseits eine Feder freieibt. welche durch 
Schliefien eines elektrischen Stromes eme Meldevorrichtung in 
Tatigkeit setzt Um zu yerhindern, dafi durch die in der Yor
richtung durch den Selbstziimler heryorgerufenen Erplosionen 
der Gasgemische die aufierhalb der Vorrichtung befindlichen 
Gase entziindet weiden, wird gemiifi der Erfindung durch 
den Selbstziinder indirekt ein das Innere der Yorrichtung 
gegen die Aufienluft abschliefiendes Ventil geschlossen, bevor 
eine Eitplosion, d. h. eine Entzunduug der in der Vorrichtung 
eingeschlossenen Gase eintritt Das unter Federdruck stehende 
Yentil wird zweckmafiig durch einen Metallfaden in der Offen- 
lage gebalten, welcher mit dem Selbstziinder in Beruhrung ist, 
und schon bei Erwarmung bis auf einen unter der Entziinduugs- 
temperatur des IGasgemisehes liegenden Warmograd schtnilzt. 
Anstelle eines Ventiles konnen au der Vorrichtung mehrere 
Venti!e der beschriebenen Bauart angebracht werden.

78C. 177 687, vom 12. April 1905. Roburit- 
fabr ik  AYitten a. d. Ruhr G. m. b. H. in Witten 
a. d. Ruhr. Ver fahren zur Herstellung von Sprengsto/fen.

Die Perchlorate, insbesondere Kaliumperchlorat, sind an sich 
allein, selbst unter Anwendung starker Ziindkapseln, nicht 
vollkommeu zu zerlegen und reagieren auf die einfache Flammo 
der Ziindschnur, d. h. ohne die Anwendung der Ziindkapsel, 
iiberhaupt nicht

Um eine leiclite Zerlegbarkoit der Perchlorate und insbesondere 
des Kaliumperchlorats zu erzieleu und dadurch einen Sprengstoff 
zu erhalten, der allein durcli dio Flammen der Zitudschnur zur 
KipUnion gebracht wird, werden den Perchloraten, besonders 
dcm Kaliumperchlorat gemiifi dor Erfindung Salze der Ferro- 
oder Ferricyanwasserstoffsauren bozw. Gemisclicn dieser Salze 
zugesetzt. Dio Nachscliwaden der nach dem genannten Vor- 
fabren hergestellten Sprengstoffe sind nicht gesuudlieitsscliiidlich 
und ermoglichen demnach stets ein ilottes Wiederaufnehmen 
der Arbeit vor Ort nach Abtun der Schlisse.

78c. 177738, vom 5. Septoinber 1905. Christ ian 
Emil llichol in Hamburg. Yerfahren zur Herstellung 
beliebig grofser und bcliebig geformter Sprcnglciirper aus 
geprefstem Trinitrotoluol.

AIb Bindeinittel fiir die aus Trinitrotoluol bestelionden kleinen 
Korper aus denen die Sprengkorper geprefit weron, wird gemiifi 
der Erfindung Hiissiges, gesclnncdzenes Trinitrotoluol yerwendet, 
mit dem man eine oder beido Fliiclien der zur Vcrcinigungbe- 
stimmten Prefikiiriier bestreichl, nachdem diese bis nahe an 
ihrem Schmelzpuukt erwarmt sind.

Der liauptsacblichste Vorteil des Yflrfalirens liegt darin, dafi 
man beliebig grofie Sprengkorper von beliebiger Form aus 
einzelnen Prefikorpern you gleicher Diclile durch ein Binde- 
mittel herstellen kann, welches eine von den goprefiten Kiirpern 
nicht erheblich abweichende Dichte besitzt, sprongkriiftig ist. 
und die Dotonatiou von einem Prefikorpor auf den anderen 
tadellos ubertnigt.

SOil. 177547, vom 31. Oktober 1905. Iloinrich
II a i ii in Nouhutto  boi Strafi .-Eborsbach.  Yor
richtung zur Granulierung fliissiger llochofenschlaćkc.

Das Wesen der Erfindung besteht darin, dafi dio łliissige 
Pchlake einem aufien kunstlich gekuhlten langsam umiaufenden 
Trichter mit in der Langsrichtung gewellter Innenflache zu
gefuhrt wird und anf der letzteren langsam hinabfliofit und in 
dunner Scbicbt erstarrt. Die erstarrte Schlacke wird alsdann 
durch Abstreicher von der Innenflache des Trichters entfernt 
und yerliifit dieson durch die untere OeiTnung. Da kein 
Schleudern der flussigen Schlacke erfolgt, so kann die Yor
richtung unmittelbar an den Hochofen aufgestollt werden.

Zeltschriftenachau.
(Eine Erklarung der Mernnter vorkommendon Abkurzuiigen 
von Zeitschriften-Titeln ist, nacli Angabe des Erscheinungs- 
ortes, Namens des Ilerausgebers usw., in Nr. 1 des Ifd. Jg. 

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

La geologie du bass in  rougo de la province 
du Se-Tchouan (Chine) Yon Abandanon. (Forts. u. 
SchluC.) Rov. univ. Okt. S. 61/98. 1 Taf. Die
Geotektonik des oben erwahnten Beckens.

Die Entwicklung der Pet roleumgewinnung und 
Bohr technik in Galizien. Von Schonk. Ost. Ch. T. 
Ztg. (Org. Bohrt.) 15. Nov. S. 22/8. Vortrag, gehalten 
auf der XX. in‘ern. Wanderversammlung der Bohringe- 
nietire und Bohrtecbniker zu Nurnberg.

Magnot ite  mines at  Li on Mountain, N. Y. Yon 
Newland und Hansell. Eng. Min. J. 10. Nov. S. 863/4.
2 Abb. Geologische Bedingungen, dio Natur dor Erze, 
der Bergbaubetrieb. (Forts. f.)

Die Ausnutzung nicht  fftndiger BohrlOcher zu 
Minera ląuel lon,  Yon Tecklenburg. Ost. Z. 17. Nov.
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■S. 600/2. Vorfasser sehlagt vor, in nicht fundig gewor- 
■denen Bolirliichern dio Edhren vorerst ganz oder teilweise 
zu belassen und Quellen anzuhangen. (ScliluB f.)

The rehabi l i t a t i on  of hydraul ic  mining. Von 
Hutcbins. Eng. Min. J. 10. Not. S. 871/4. 7 Abb.
Dio Schritto, die man zur Zeit tut, um Kalifornieus Gold- 
wiischereien zu ihrer friiheren Bedeutung zu verhelfon. 
■(Forts. f.)

Bergbautechnik (einschl. Aufbereituug pp.),
Entwi issoruug des Hangenden auf  der Braun- 

kohiengrube Fr iedr ich-Chr is t ian .  Brkl. 13. Nov. 
S. 519/23. 4 Abb. Erfahrungen beim Trockenlegon
der hangenden Kiesschichten durch AufFahron von beson- 
■doren Strecken.

Fórderung auf Zoche Prosper,  Schacht II. 
Yon Haarmann. Borgb. 15. Nov. S. 7/10. 8 Abb.
Fórderung in sohligen und geneigten Strecken. (ScliluG f.)

Ilecherches esper imenta les sur la i ś s i s t a n c e  
•et 1’ólas t ic i te  dos cables  d’ext ract ion.  Yon 
Deuoel. Rev. univ. Okt. S. 20/60. 18 Diagr. 7 Zahlen- 
taf. Dio mit den Seilon vorgenommenon Zorreii3versuche 
und dio das Ergebnis beeinfluGendon Faktoren. (SchluB f.)

Etude dynamiąue des machines d’ext rac t ion
ray on d ’en roule ment variable.  Von Courtoy. 

Eov. univ. Okt. S. 1/19. 3 Taf. Bewegungsvorgange
boi der Fórderung mittels Spiraltromraeln und Bohinen.

Mine t imber ing a t  Lako Superior.  Yon Crane. 
Eng. Min. J. 10. Nov. S. 867/8. Schacht- und 
Streckenzinimerungen.

Underground fans as main vent ilators.  Von 
'Tonge. Min. & Miner. Nov. S. 154/6. 1 Fig. Kurze
Besprechung der Bedingungen, unter denen Ventilatoren 
unter Tage solchen iiber Tage vorzuziehen sind.

Iuquiry  re „Bobbinite"  by Bri t ish Home 
■Office. Von Ashworth. Min. & Miner. Nor. S. 159/61. 
1 Fig. Eigenschaften und Untersuchung verscliiedener 
tnicht fiammender Sprengstoffe.

The mechanical  engineer ing of col lieries.  
Von Fut-ers. (Forts.) Coli. . G. 16. Nov. S. 935. 
-3 Textfig. Schiittelsieb mit auf- und abwartsgeliender 
sowie seitlicher Bewegung von Chambers auf der Denaby- 
■Grube.

Maschmen, Dampfkessolwesen, Elektrotechnik.
Ober die Abweichung von der kre is runden 

Form der Flammrohre mit aufierem Druck. 
Yon Knaudt. (SchluCJ Bayer. Eev. Z. 15. Nov. 
3 Abb. 3 Diagramme. Verfasser kommt zu dem SchluC, 
■daB man Wellrohre bei praktisch reiner Oberfiache ihrer 
Wasserseite schon recht stark unrund werden lassen kann, 
ehe man sie auswechseln oder wieder nmdrichten inuO.

The efficiency of boi ler  plant.  Engg. 16. Nov. 
:S. 665/6. Yorgang der Warmeubertragung im Dampf
kessel, Bedeutung der Wasserbewegung nrid der Yorwarmung 
•des Speisewassers, Hinweis, wie durch zweckmaBige Yor
warmung das MiBverhaltnis in der Baumbeanspruchung 
:zwischen Dampferzeugungsanlage und -maschinenanlago 
herabzudrucken ist.

Moasuring the efficiency of turbinę air- 
compressor. Engg. 16. Nov. S. 669. Betrachtung 
•des hydraulischen Wirkungsgrades unter Zugrundelegung 
der Temperaturamahme in den yerschiedenen Druckstufen, 
•ohne Beriicksichtigung der Strahlungsrerluste,

T h e  s t e a m - t u r b i n e  of  t h o  A l l g e m e i n e  
E l e c t r i c i t a t s - G e s e l l s c h a f t ,  Berlin. Yon Lasche. 
Engg. 16. Nov. S. 675/9. 19 Abb. Allgemeine Be-
schreibung, konstruktive Einzelheiten und Herstellung 
dor Curtis-Turbine. Kraftanlagen.

Die Kraftuber t ragungsanlage  Caffaro-Brescia.  
Yon Herzog. El. B. u. B. 14. Nov. S. 614/9.
14 Abb. Die Turbinen der 4 Hauptgruppen sind Pelton-
rader fiir 250 m Gefalle, 1000 1/Sek., 315 Umdr. und 
jo 2500 PS Leistnng. Sie sind mit den Generatoren 
gekuppelt, die fiir 9000—10 500 V, 150 A und 
42 Pęrioden gebaut sind. Zwoi Erregorgruppen werden 
durch Peltonturbinen von 150 PS Leistung angetrieben. 
Die Aulage wird ausftihrlich beschrieben und an der Hand 
męhrorer Abbildungen und Skizzen erlautert.

The Necaxa-El Oro powor plant.  Von Perkins. 
Min. & Miner. Nov. S. 174/6. 5 Abb. Beschreibung
der elektrischen Kraftstation, dio ihren Antrieb durcli 
Peltonrador erhalt, und Ausnutzung dos Stromes auf den 
Werken in El Oro.

500  K W -D a m p f tu rb in e ,  Bauar t  Molms & 
Pfonninger,  Yon Schroter. (SchluC). Z. D. Ing. 
17. Nov. S. 1862/7. 4 Abb. 8 Zahlentaf. Leistung
der Turbinę. Yergleich mit der vollkommenen Turbino.
Darstollung der Ergobnisso im Warmediagramm.

Die Warmekraftmaschinen der Jubilaums- 
Landesauss te l lung in Ni irnberg 1906. Von Meuth. 
Dingl. P. J. 18. Not. S. 724/7. 6 Abb. Die Aus-
stellungsstucke der Allgemeinen Dampfturbinenbau- 
Gesellschaft in Niirnberg.

Dio physikal isch - chemischen Vorgilnge bei 
der Erzeugung des Kraftsauggases  und dio 
Yerandorl ichkeit  seiner Zusammeusetzung. Von 
Rubinstein. Gasmot. Nov. S. 124/6. (SchluC.) Es 
wird empfohlon, bei Generatoren mit inneren ais auch 
iiuBeren Yerdampfern den Dampf zu uberhitzen, auch die 
ointreteiide Lust zu erwarmen.

Personalien.
Die nachgesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste 

ist erteilt worden dem Bergwerksdirektor Dr. Vogelsang 
zu Bleicherodo zur Ubernahme der Generaldirektion der 
Gewerkschaft Gluckauf zu Sondershausen, sowie dem Berg
inspektor Wilhelm Mflller I im Bergiwior Sud-Bochum 
zur Ubernahme dor Leitung der Stoinkohlonzecho Konigin 
Elisabeth bei Essen.

Der Berginspektor Dr. Hor b ig  von dem Steinkohlen- 
bergwerk Heinitz ist an dio Bergwerksdirektion zu Saar
brucken versetzt worden.

Yom 1. Januar 1907 ab sind ais Hilfsarbeiter iiber- 
wiesen worden der Bergassessor B ó h r i g ,  zur Zeit im 
Bergrevier West-Halle, der Berginspektion zu Bleieherode 
und der Bergassessor Ś ć h e e l e ,  zur Żeit bei dem Ober- 
bergamte in Halle, dem Bergrerier West-Halle.

Der Bergassessor B r a n d ,  bisher beurlaubt zar 
Gesellschaft des Emser Blei- und Silberwerks zu Ems, ist 
dem Oberbergamt zu Bonn und der Bergassessor B u r g e r s  
(Boz. Dortmund) dem Iiergrevier Siid-Boehum ais Hilfs- 
arbeitor iiberwiesen worden.
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I„ den ersten Morgenstunden des 22. November verschied

Herr Kommerzienrat

Oscar yon Waldtliausen.
In ihm verliert der rheinisch-westfalische Kohlenbergbau nnd damit die gesamte deutsche 

Industrie einen jener Manner, die zu ihrem Aufbluhen in hervorragender Weise beigetragen haben.
Der Verewigte wurde ais Mitglied einer der altesten Patrizierfamilien am 27. April 1854 in 

Essen geboren. Mit seiner Ubernahme der Stellung ais Direktor der Zeche Prosper im Jahre 1879 
begann die bluhende Entwicklung dieses Bergwerks, dessen Uberleitung in die Arenberg’sche Actien- 
gesellschaft fiir Bergbau und Hiittenbetrieb im Jahre 1883 recht eigentlich sein Yerdienst war. 
In demselben Jahre iibernahm er die Stelle des Vorsitzenden im Verwaltungs- bezw. Aufsichtsrat 
der genannten Gesellschaft und hatte dieses verantwortungsvólle Amt bis zum 27. April 1906 inne. 
Im Jahre 1887 wurde er ferner Vorsitzender des Grubenvorstandes der Gewerkschaft Victor zu Rausel. 
Gesundheitsriicksichten zwangen Herrn von Waldtliausen im Fruhjahr 1906 aucli bei dieser 
Gewerkschaft den Yorsitz niederzulegen; doch blieb er ais Mitglied des Aufsichtsrates bezw. Gruben- 
vorstandes mit beiden Werken Yerbunden.

Seiner reichen Begabung und seinem allzeit regen Eifer fur die Entwicklung des deutschen 
Bergbaue3 entsprechend war er an der Losung fast aller diesen betreffenden Fragen beteiligt. So 
widmete er auch dem Verein fur die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, 
dessen Yorstand er seit 1887 angehorte, besonders ais Mitglied des Kassenkuratoriums und des 
geschaftsfuhrenden Ausschusses, sein lebhaftes Interesse und seine Schaffenskraft. An den Arbeiten 
des Dampfkessel-Uberwachungs-Vereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund, zu dessen 
Grundern er zahlte und dessen Vorstand er angehorte, hat er sich in lebhaftester Weise beteiligt. 
Leider zwang ihn schon im Jahre 1904 die Rucksicht auf seine Gesundheit, zum lebhaften Be- 
dauern seiner Mitarbeiter, auf die Weiterfuhrung dieser Amter zu Yerzichten.

Zahlreiclie andere kommerzielle und humanitare Vereinigungen, denen er im Aufsichtsrate oder 
Yorstande angeliSrte, betrauern mit den beiden genannten "Yereinen den Tod des hervorragenden Mannes, 
so das Rheinisch-Westfalische Kohlen-Syndikat, die Knappschafts-Berufsgenossenschaft, die Westfalische 
Berggewerkschaftskasse, die Bergschule zu Essen, die Kanalbau- und die RheinschifTahrts-Kommission, 
die Essener Credit-Anstalt, die Duisburger Eisen- und Stahlwerke zu Duisburg, die Zeche Helene & Amalie, 
die Gewerkschaften Ickern bei Castrop und (Jnion zu Grunbach (Os*terr.).

Sein Interesse fur die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung Rheinland-Westfalens betiitigte 
Herr you Waldtliausen ais Mitglied des Bezirksausschusses zu Dusseldorf und der Kreisausschusse 
zu Essen und Recklinghausen.

Allezeit fur das Wohl seiner Arbeiterschaft bedacht, ein fiirsorglicher Freund seiner Angestellten, 
wuBte sich der Verstorbene auch die Zuneigung und Freundschaft seiner Mitarbeiter in den 
genannten Yereinigungen zu erwerben, die seinen Verlust auf das tiefste beklagen und sein Andenken 
stets in Ehren halten werden.


