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Betrielłsplan-Fragen.
Von Bergassessor Dr. jur. und pliil. H e r b i g , Saarbrucken.

Die Steinkohle ist ein Massengut, dessen Gewinnung 
nnd Absatz eine weitgebende Stetigkeit nil er wichtigen 
Faktoren erheisclien.

Ein glatter Absatz ist abhangig von taglich gleicher 
Fordermenge und gleichem Sortenfall.

Sożiale und wirtschaftliche Eiicksichten verbieten 
jahe Schwankungen in der Hohe der Belegschaft.

Der Haushalt der Grubo liifit moglichste Gleich- 
mafiigkeit der Selbstkosten erwiinscht ersclieinen.

Bei einer Grube, die ihre volle Leistungsfahigkeit 
noch nicht erreicht hat, wird man selbstyerstandlich 
nicht ein absolutes Gleichbleiben der genannten Be- 
dingungen zu erreichen suchen, wohl aber auf Gleich- 
mafligkeit in der Steigerung Bedacht nehmen mussen, 
sodaB auch in diesem Falle das Yerhaltnis der einzelnen 
Faktoren untereinander dbn gleichen Anforderungen 
genugen mu!3, wie bei einem in seiner Leistungsfahigkeit 
verharrenden Betriebe.

Die wiinschenswerte Gleichniiifiigkeifc ist aber nicht 
in demSinne zu yerstehen, dafi sie nicht im gegebenen 
Falle aucli einer. vorubergehenden aufiergewohnlichen 
Hervorhebung dieses oder jenes Faktors Platz' machen 
kOnnte. So mu fi z. B. auf kurze Zeit eine Fórder-

steigerung, auch in einzelnen Sorten, mit oder ohne 
Belegschaftsvermehrung moglich sein, und umgekehrt 
mufi eine nicht allzu starkę Yerminderung oder Ver- 
starkung der Belegschaft ohne Einflufi auf dieFórder- 
menge eine Zeitlang durchgehalten werden konnen.

Diesen Forderungen mufi der Betriebsplan durch 
ein richtiges Verhiiltnis yoii Aus- und Vorrichtungs- 
arbeiten einerseits und Abbauarbeiten anderseits, sowie 
durch eine geeignete Belegung der einzelnen Floze 
gerecht werden. Das Ziel soli also lediglich durch 
Betriebsanordnungen erreicht werden. GSnzlich zu 
yerwerfen ist die leider rmr zu beąueme Methode, eine 
ungunstige Schwankung durch Yernachliissigung eines 
weniger bauwurdigen Flozes auszugleichen, die dann 
oft cbronisch wird und das Floz schliefilich ganz 
zuruckbleiben und tatsachlich unbauwurdig werden lafit.

So selbstyerstandlich diese kurz skizzierten Grund- 
satze auch ersclieinen, kann doch nicht geleugnet 
werden, dafi ihnen nur allzu oft in bedenklichem 
Umfange zuwidergehandelt wird. Wenn man auch die 
frivole Auffassung einer Werksleitung, sie brauclie fur 
spatere Generationen nicht zu sorgen, fur ausgeschlossen 
hiilt, so findet man doch zuweilen kurzsichtige Yer-
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wąltungen, die in guten Zeiten nur an eine flotte 
Kohlengewinnung denken' und die teuren Aus- und 
Yorrichtungsarbeiten fur die schlechten Zeiten auf- 
sparen, in denen sie doppelt auf die Selbstkosten 
drueken. Das Sclilimme ist, daG der erste Schritt auf 
diesem Wege yerfuhrerisch ist und leicht zum Weiter- 
gehen verleitet, und daB das Wiedergutmachen viel 
Leute und viel Geld kostet.

Deshalb mag, besonders in dieser Zeit der Kohlennot, 
ein Beitrag zu diesen wichtigen Fragen gestattet sein.

Im ersten Teile des Aufsatzes (I) sollen normale 
Betriebsverhaltnisse, also eine gleichbleibende oder 
gleichmiiBig steigendo Forderung zugrunde gelegt 
werden, wahrend der zweite, kurzere Teil (II) sich 
mit der ErmOglichung p lotzlicher FSrdersteigerung, 
also mit deu Reserven, beschaftigen wird.

A. Der erste Teil wird zunachst das technisch und 
wirtschaffclich gleichmaBige Vorrucken des Ab- 
baue's auf einem FlOz behandeln

B. und sodann die bei mehreren Flozen zu be- 
achtenden Gesichtspunkte der gegenseitigen

1. technischen und
2. w irtschaftlichen Abhiingigkeit erortern.
Ob diesen Anforderungeu geniigt ist, zeigt ein 

Yergleieli der zu entwickelndeu
«) N orm alselbstkostensatze einer Grube mit
/S) den ta tsach lichen  Selbstkosten , dereń ge- 

naue kritische Uberwachung empfohlen wird. 
Abweichungen bedeuten Fehler im Betrieb, oder 
sie sind auf

y) notwendige oder nutzliche Betriebsanderungen 
znruckzufuhrcn.

(?) Est ist dann noch zu erliiutern, wie die Grund- 
satze praktisch beriicksichtigt werden, und

s) wann Ausnahmen eintreten mussen.
Der zweite Teil (II) behandelt 3 verschiedene 

Methoden der Bereitstellung von Abbaureserven.

I A. D ie  R o g e 1 u n g d e r  F o r d e r u n g 
a u f  n u r  e in e m  F 1 0 z.

Die Erorterung muB von den einfachsten Yerhaltnissen 
ausgehen: Die Regelung der Forderung auf nur
e in e m  FlOz fiillt begrifflich zusammen mit einem 
normalen Vorruckon des Abbaues, dem die Aus- und 
Yorrichtung in genugendeni. Zeitabstaud vorangeht. 
Die Stetigkeit der Forderung ist also gewaluieistet, wenn 
die Yorrichtungsarbeiten angomossen belegt sind, denn 
bei unyenlndertem Fl5zverhalten wird aus den ais 
Ersatz yorgerichteten Abbaufoldern mit der gleichen 
Belegschaft uud mit gleichen Kosten die gleiche 
Kohlenmenge gefordert werden konnen. Es kann also 
hier nur auf die fur alle Abbaumethoden ais zweck- 
maBig und ausreichend erprobten Yorrichtungsarbeiton 
yerwiesen werden.

Nur auf zwei neuere Erscheinungen im Gruben- 
betriebe, die eine gewisse Abweichung von dem ublichen 
Gange der Yorrichtung bedingen, mag noch besonders 
aufmerksam gemacht werden.

Dor Spulyersatz hat fiir sein Anwendungsgebiet 
die Frage der Abbaumethoden, die schon ganz zu- 
gunsten des streichenden Strebbaues mit Bergeversatz 
entschieden schien, von neuem aufgerollt. Hundt hat 
in dieser Zeitschrift (vgl. S. 873 ff. lfdn. Jahrg.) 
die yerschiedenen Losungen dargestellt, die diese Frage 
in Westfalen gefunden bat. Eine erneute Schilderung 
ist also hier fiberflussig, und os konnen unter Verweisuug 
auf jenen Aufsatz die Punkte angegeben werden, in 
denen sich der durch die Zufuhrung des Spiilgutes 
und durch die Abfuhrung des Spulwassers bedingte 
Einflufl des Spiilversatzes auf die hier behandelte 
Frage zeigt.

Der streichende Strebbau ist so gut wie ausgeschlossen, 
streichender StoBbau*) und Pfeilerbau herrschen vor; 
die Zahl der Bremsberge wird durch die Rucksicht auf 
getrennte Forderung nnd Wasserabfuhrung vermehrt.

Bei Teilsolilenbildung ist der untere Abschnitt 
(uber der Grundstrecke) zuerst abzubauen. Wiirde man 
in der ublichen Art und Weise zunachst die obere 
Teilsohle vornicken lassen, so rnuBte groBe Sorgfalt 
auf die Fuhrung der Wasser in der Teilstrecke yerwandt 
werden, und dennoch waren die Einwirkungen des 
Wassers auf das spatere untere Banfeld, besonders auf 
die Sohle der Bremsberge, nicht zu yermeidon. Auch 
ein gleichzeitiger Yerhieb eines Bremsbergfeldes iiber 
und unter der Teilstrecke im breiten Blick ist wegen 
der Schlammzuleitung und Wasserableitung nicht 
moglich. DerVerhieb yerlangsamt sich also, oder mit 
anderen Worten: es mussen fiir die gleiche Fijrdermenge 
mehr Bremsbergfelder in Angriif genommen werden.

Der Spulyersatz erfordert domnach eine umfangreiche 
Yorrichtung und in Rucksicht auf die w'eitergreifenden 
Folgen von Stórungen im Spiilbetrieb eine reichliche 
Reserve yon abbaubereiten Kohlenarbeiten.

Besondere Beriicksichtigung bei der Organisation 
der Vorrichtung beansprucht aucli das Aufrollen des 
Abbaues boim streichenden Strebbau mit Bergeyersatz. 
Die Eigentiimlichkcit des Verfahrens liegt darin, daB 
ein Bremsberg, wenn. er selbst oder die Forderstrecken 
nicht mehr ohne unyerhaltnismafiig hohe Kosten ofifen 
zu halten sind, oder wenn die Forderstrecken zu lang 
werden, durch einen neuen Bremsberg ersetzt wird, der 
iu einer solchen Entfernung hinter dem yorruckenden 
AbbaustoB im Bergeversatz ausgespart wird, daB schon

*) Die Ansicht Hundta uber den Stoflbnu ist ra. E. zu giinstig:. 
Die geringen Nach teile des streichenden Pfeilerbaues — Huudt 
nennt den Mehrrerbrauch an Yerachlageu und die iibrigena durch 
ein Gefluter leicht vermeidbare Beliistigung der unteren Pfeiler 
durch das beim Veraetzen der oberen Pfeiler abflieCende Wasser
— sind unwesentlich gegeniiber den auch von Hundt erwahuten 
groften Yorzugen, die der Pfeilerbau vor dera StoBbau hat.
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ein Setzen des Hangenden erfolgt ist (vgl. Jahrg. 
1005, S. 1351 il'. dsr. Ztschr.).

Einen wesentlichen Yorzug bietet neben den geringen 
Herstellungs- und Unterhaltungskosten ein solcher aus 
dem Bergeversatz ausgesparter oder ausgeschippter Brems- 
berg dadurch, daB die Lage des neuen Bremsberges 
erst bestimmt zu werden braucht, wenn man weiB, wie 
lange der alte betriebsfahig bleibt. Man ist also dort, 
wo ein gleiclimiiOiges F16zverhalten uberhaupt das 
Aufrollen gestattet, vor der Gefahr sicher, daB die 
Bremsberge zu nahe nebeneinander aufgefahren werden, 
wodurch die Vorrichtungskosten unnotig hoch werden, 
und ebenso davor, dafi der Zwischenraum zu weit 
bemessen wird und yielleicht ein Kohlenrest stecken 
bleiben mufi oder doch nur unter Aufwendung unrer- 
haltnismiiRig hoher Unterhaltungskosten gewonnen 
werden kann.

Fur die vorliegende Frage, welche die Vorrichtung 
auf ihren Zweck, namlich auf den geregelten Ersatz 
yerhauener Felder hin betrachtet, ist das Aufrollen 
die glatteste Ablosung eines Bremsbergfeldes durch 
ein anderes; denn es gibt kein Verlegen der Leute, 
kein neues Anhauen, keinen Wechsel in den Druck- 
yerhaltnissen. Der gleiche StoB riickt weiter zu Felde, 
nur der Bremsberg wird ihm wieder niiher geruckt.

Fiir diese Yorziige muB man dagegen auf eine 
Móglichkeit yerziehten, die der normale Vorrichtungs- 
betrieb mit sich bringt. Bei diesem wird der Ersatz- 
bremsberg zweckmSBiger Weise so zeitig aufgefahren, 
daB er schon abbaubereit ist, bevor dies zum Ersatz 
des alten Bremsberges tatsachlich notig ist. Er bildet 
deshalb gegen Ende der Betriebszeit des abzulosenden 
Bremsberges, wenn die Gefahr von StOrungen besonders 
groB wird, eine Reserve. Eine solche kann das Auf
rollen an sich nicht bieten. Kommt also ein aufgerollter 
Abbaubetrieb unvermutet an eine starkę Yerdriickung 
oder sonstige Yerschlechtenmg des Flozes, oder geht 
er zu Bruch, so kann der entstehende Forderausfall 
nicht durch eine zeitweilige fruhere Inanspruchnahme 
eines schon vorgerichteten Ersatzfelde3 ausgeglichen 
werden, oder positiy ausgedruckt: man darf sich auch 
bei gunstiger Flozlagerung nicht nur auf das Aufrollen 
yerlassen, sondern muB je nacli den Yerh&ltnissen in 
400 bis 500 m Entfernung von dem ersten Bremsberg
— etwa am niichsten Abteiluiigsquerschlag — einen 
Bremsberg im Floz auffahren, der ais Basis eines 
neuen Aufrollens, und, solange das Aufrollen des ersten 
Feldes noch nicht beendet ist, ais Reserve dient.
B. Die Regelung der FSrderung auf mehreren 

Floze n.
Im vorstehenden war die Rede davon, wie man 

auf einem Floz die GleichmiiBigkeit der Fórderung 
zu sichern bestrebt ist. Ein gleichmSfliger und gleich- 
zeitiger Yerhieb silni tl ich er Floże einer Grube wiirde

auch eine in jeder Beziehuńg gleichmaBige Gesamt- 
forderung der Grube ergeben. Ein solcher Abbau 
ist aber aus technisclien Grunden undenkbar. Denn 
der Verhieb nahe iibereinander liegender Floze kann 
nur in gegenseitiger Abhiingigkeit yoneinander erfolgen.

1. Diebergt echnische Abhiingigkeit eines FlOzes 
von einem anderen kann bei einigem Abstand darin be- 
stehen, daB ein Floz erst dann gebaut werden darf, wenn 
der eutsprechende Feldesteil des anderen Flozes bereits 
abgebaut ist und ein gewisser erfahrungsgcmaB zu 
bestimmender Zeitraum — 1 bis 2 Jahre — verstrichen 
ist. In diesem Falle geht die Abhangigkeit nur soweit, 
daB ein Mhester Termin fiir den Abbau des zweiten 
Flozes festgelegt ist. Dagegen liegen keine Hinder- 
nisse vor, den Beginn des Abbaues dann noch liinaus- 
zuschieben und das Vorrucken des Abbaues beliebig zu 
gestalten, sofern nur nicht dem Abbau des ersten 
Flozes schnoller nachgeruckt wird, ais es der er- 
falmingsmiifiige Mindestabstand von 1 oder 2 Jahren 
gestattet.

Scheiben bau. Zwei — oder mehr — Fidze 
konnen aber auch so nahe zusammen liegen, daB ihr 
Abbau nur iu unmittelbareni Zusammenhange erfolgen 
kann. Hierhin ist auch der Abbau eines einzelnen 
Flozes in mehreren Scheiben zu rechnen. (Auch die 
nahe zusammenliegenden Floze sollen in dieser Be- 
traehtung der Kurze halber ais Scheiben bezeichnet 
werden.) Die Abhangigkeit der Scheiben yoneinander 
ist so groB, daB auch ein langes Warten nach dem 
Abbau der. ersten Scheibe den Abbau der zweiten 
nicht zweckmaBiger gestalten wurde, daB vielmehr 
ein der ersten Scheibe sofort folgender Abbau der 
zweiten Scheibe mit oder ohne Benutzung der ersten 
Forderwege ein Gebot vernunftigen Grubenbetriebes 
ist. Hier ist also nicht nur dor fruheste Beginn 
fiir den Abbau der zweiten Scheibe festgelegt, 
sondern der ganze Abbauplan fur die zweite Scheibe 
ergibt sich mit Notwendigkeit aus dem Abbau der 
ersten. Es handelt sich im Verhaltnis zur Gesamt- 
fórderung gewissermaBen um den Abbau eines Flozes, 
das aber in zwei — oder auch mehr — Teile mit ver- 
schiędener Hauerleistung und. verschiedenen Selbstkosten 
zerfallt.

Ein Ausgleich der Fórderung im Rahinen des Floẑ - 
ganzen ist moglich und erstrebenswert, indem gleich- 
zeitig in einem Bremsbergfeld die untere, in einem 
zweiten die obere Scheibe gebaut wird. Dadurch kann 
fast so gut wie bei einem im ganzen gebauten Floz 
ein Ausgleich geschaften werden, der in Hinsicht auf 
Fordermenge, Belegschaftzahl und Selbstkosten dem 
Durchschnitt aus beiden Scheiben entspricht.

Scheibenbau mit Aufrollen. Wenn die'Floz
lagerung es gestattet, beim Scheibenbau das oben 
schon erwahnte Aufrollen des Abbaues anzuwenden,
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so ergibt sich ein Yorteil, auf den hier kurz hin- 
gewiesen sei.

Der Abbau der zweiten Scheibe kann im allgemeinen 
entweder wie der der ersten Scheibe feldwarts (Fig. 1) 
oder von der Grenze des Bremsbergfeldes aus ruck- 
wiirts (Fig. 2) erfolgen. In ersterem Falle konnen

bei fehlendem oder nur geringem Zwischenmittel ent
weder die FSrderstrecken der ersten Scheibe wieder 
benutzt, oder es konnen fur die zweite Scheibe neue 
Fórderstrecken mit vorriickendem Abbau mitgefuhrt 
werden.

9-7... 2. Scheibe
i  Scheibe Liingeprofile. 2. Scheibe

Fig. 1.
Zeichenerklarung zu do. Fig. 1—3. 

Yorrttcken des Abbaustofiei

Fig. 2.

------- Weg der Forderung
Yorrttcken de8 Abbaustofies

-o------». Weg der Forderung
Bei feldwarts gehendem Bau der zweiten Scheibe 

entstehen also fur jede Strebe entweder die Kosten fur 
eine Strecke und fiir ihre Instandhaltung auf die ganze 
Lange wahrend zweier Banperioden (erste und zweite 
Scheibe), oder es entstehen die Kosten fur zwei Strecken 
und die Unterhaltungskosten fiir jede wiihrend einer 
Bauperiode.

Beim R u ck b au  der zweiten Scheibe ist eine 
Strecke wiihrend zw eie r Bauperioden ofTeiizulialten; 
jedoch kann mit dem Niiherkommen des Ruckbaiies an 
den Bremsberg der zuruckliegende Teil der FOrderstrecke 
aufgegeben werden, wahrend nur der immer kleiner 
werdende vórdere Teil der FOrderstrecke — allerdings 
fur die Dauer zweier Bauperioden -  otfenzuhalten ist.

Scheint hiernach der Ruckbau den Voi7.ug zu ver- 
dienen, so ist doch mit ihm der Nachteil yerknupft, 
daB er im Gegensatz zum feldwarts gehenden Bau der 
zweiten Scheibe diese da in Angriff nehmen mu U, wo 
eben erst die erste Scheibe abgebaut wordon ist, wo 
sich also das Hangende noch nicht geniigend gesetzt hat 
nnd noch kein Druck zur Entwicklung kommen kann.

Die Vorzuge des feldwarts nnd riickwarts gehenden 
Baues der zweiten Scheibe lassen sich beim Aufrollen 
vereinigen und noch dadurch vergrOQern, daG fflr den 
Abbau der zweiten Scheibe ein neuer Bremsberg benutzt 
werden kann.

Der Bau der ersten Scheibe (Fig. 3) ist von Brems
berg 1 aus bis zu einer normalen FOrderliinge der 
Strecken vorgeruckt; Bremsberg 2 wird ausgespart und 
nimmt die FSrderung aus der weiter yorruckenden 
ersten Scheibe auf. Gleichzeitig beginnt der Abbau der 
zweiten Scheibe von Bremsberg 1 aus, wo sich der

in der 1. Schoibe

| in der 2. Scheibe

Versatz der ersten Scheibe inzwischen genugond 
zusammengedrfickt hat, und schickt sogleich oder sobald 
der Bremsberg 1 oder die FOrderstrecke nach Brems
berg 1 zn -  also in ihrem altesten Teil -  unfahrbar 

• werden, die Fordorung nach Bremsberg 2, der dadurch

2. Scheibe Latlgsprofil.
■ — * 1. Scheibe

Fig. 3.
allerdings zweifiugeljge Ferderung erhalt. Auf diese 
Wei-ie braucht Bremsberg 1 nur eine Bauperiode aus- 
zuhalten; ebenso ist die e ine  FOrderstrecke zwischen 
Bremsberg 1 und Bremsberg 2 an jeder Stelle nur auf 
die Dauer einer Bauperiode fahrbar zu halten, wahrend 
doch der Abbau der zweiten Scheibe da beginnen kann, 
wo auch der Abbau der ersten Scheibe begann, wo das 
Gebirge sich also schon gesetzt hat, sodaB der fur die 
Kohlengewinnung giinstige Druck zur Entwicklung 
kommen kann.

Es kSnnte bedenklich erscheinen, in den Streb- 
strecken die Forderung zunachst nach der einen und 
dann nach der entgegengesetzten Richtung gehen zu
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lassen. Tatsachlich macht aber eine sohlige Fuhrung 
der Forderstrecken keine Schwierigkeiten, da die Arbeiter 
selbst ihren Vorteil darin erkennen, besonders wenn, 
wie es beim Scheibenbau meist der Fali ist, fremde 
Bergo durch die Forderstrecken in die Arbeiten gebracht 
werden miissen.

Das Yerfahren hat sich auf Grube Reden auf den 
Flozen Landsweiler Hauptbank und Landsweiler Nebcn- 
bank T gut bowahrt. Das ersten! — jiegendero — 
F15z von 2,10 m Machtigkeit wird zuerst gebant, sodann 
die obere Schoibe, die aus 0,44 m -I- 0,83 m Kohle 
mit einem Hergemittel von etwa 1 m besteht.

2. Die geschildorten Mittel, die Forderung nach Menge 
und Selbstkosten in jodem Floz oder in jeder Fliiz- 
gruppe*) auszugieichen, inussen zwar moglichst an- 
gewandt werden, aber es bedarf keiner Erorterung, 
dafi das Tdeal der GleiohmiiBigkeit, von jedem Floz 
oder jeder Flózgruppe jahrlich den gleichen Bruchteil 
der anstehenden Gęsamtkohleiimenge abzubauen, un-
c.rreichbar ist, Deshalb miissen andere Wege da sein, 
die wirtschaftliche gleich iri&fiige Entwicklung zu sichern. 
Die verschiederien PlOzo einer Grubo miissen sich ohne 
Schaden fur das Gcsamtergebnis gegenseitig erganzen 
und ersetzen konnen. So ergibt sich eine gegensoitige 
Abhiingigkeit aus wirfegehaftliclion Grundon 
selbst bei solchen Flozen, die vom bergtechnischen 
Standpunkt ohne gegensoitige Berucksichtigung abge- 
baut werden kSnnten.

Eine Erorterung iiber den Emflufi, den wirt- 
scliaftlicbe Erfordernisse auf d<in Betriobsplan ausuben, 
bedingt zuniichst Klarlieit iiber foigende Punkte:

Welche Floze einer Grube sind bauwiirdig?
Welche Bau flfiche hat jedes Floz?
Welche ŚuHuttung?
Wie hocli sind die G esamtselbstkosten auf jedem 

Floz, wio hoch dereń einzelne Bestandteile, besonders 
das Kohlengedinge, die Kosten der Ans- und 
V orrichtung und des Grubenausbaues?

Wie stellt sich die H auerleistung und demnach 
die B e le g sc li a f t s z a h l  bei oiner bestimmten 
Forderung?

Die Bauwurdigkeit eines Flozes kann im Zweifels- 
fiille nur durch Versuche festgestellt werden. Ergeben 
diese, daB die gesamten Selbstkosten (einschlieBlich der 
Generalkosten) unter dem durchschnittlichen Yerkaufs- 
preis fur 1 t aus dem betreffenden Floz bleiben, so ist 
das FI<5z bauwurdig. Auch wenn sich das Floz nur

*) Auf die Ablosung einer Fordersohle durch die niichste 
ist nicht naher eingegangcn worden, weil hier ebenso wie oben 
bei der normalen Yorrichtung eines Flozes anzunehmen ist, dr (3 
die Stetigkeit des Betriebes gewiihrleistot ist, wenn das Abteufen 
und Aufschliefien der nachst tieferen Sohlo nach bekannten 
Grundsatzen zeitig erfolgt. Dies vorausgesetzt, ist der Ubergau? 
von einer zur anderen Sohle fiir die rorliegende Frage un- 
wesentlich. Denn die Erganzung uud Ersetzung einzelner Floze 
durch andere bedingt nicht, da(3 dies auf der gleichen Sohle 
geschehen mu(3.

soeben freibaut, erscheint, sofern kein Arbeiteunangel 
herrscht, seine Belegung zweckm&Big, wenn dadurch 
die ubrigen Floze von einem Teil der Generalkosten 
entlastet werden konnen. Dio Grube hat dabei die 
gute Chance, bei einer Steigerung der Kohlenpreiso aus 
dcm Floz doch noch Gewinn zu erzielen, wiilirond sie 
es bei etwa sinkenden Preisen immer noch in der Hand 
hat, den Betrieb eiuzustellen.

Wurde man die Faktoren der Bauwflrdigkeit, Selbst
kosten und Kohlenpieise, im voraus gettau kennen, so 
wurde die Grenze der Bauwurdigkeit leichtzu bestimmen 
sein: sio liegt da, wo die,beiden Faktoren gleich sind. 
Da oine solclie genaue Feststellung aber nicht mćiglich 
ist, so kann man einem Pnvatunternehmer niclit uu- 
recht geben, der bei Beurteilung der Bauwurdigkeit so 
vorsichtig rechnet, dafi keinesfalls ein Floz dauernde 
Zusclnisse erfordert, wahrend umgekehrt der Staat. ais 
Bergwerkseigentiimerauch den allgemein wirtschaftlichen 
Gesichtspunkt berucksichtigen muB, der es verlangt, 
die voihandenen Mineralśchatze, soweit os irgend miig- 
lich ist, in den Yerkehr zu bringen. Ein staatliches 
Werk muB also seine Berechnung der Bauwurdigkeit 
im umgekehrton Sinne yorsichtig aufstellen wie ein 
Privatwerk.

Die Frage der Bauflaohonberechnung ist oin fach, 
wenn das Floz in einer Teufe, die in absehbarer Zeit 
noch Abbau erwarten laBt, die Markscheide erreicht 
und in seiner Lagerung bekannt ist. Wenn dagegen 
iiber den Verlauf des Flozes rn groBercr Teufe nocli 
UngewiBheit herrscht; so ist man gezwungen, die in 
die Berechnung aufzunehmendeBauflache zu beschranken. 
Man kann fiir den hier angestrebten Zweck in einem 
praktisclien Beispiel ohne Bedenken die Bauflache ron 
nur etwa drei Fordersoblen zugrunde legen. Damit 
deckt man einen Zeitraum, uber den hinaus Be- 
tracbtungen und Berechnungen der in Rede stehenden 
Art anzustellen, keinen Zweck hat. Nur die Flachę 
drei er Sohlen einzusetzen, erscheint auch schon aus dem 
Gesichtspunkte angemessen, dafi bei der bewahrten 
Methode, eine Sohle in voller, eine in sinkender und 
eine in steigender Forderung zu haben, fur den Aus- 
gleicb der FOrderung aus den Yerschiedenen FlOzen drei 
Sohlen zur Yerfugung stehen.

Aus der Gr5fie der Abbauflache und der aus der 
Kolilenmachtigkeit sich ergebenden Schuttung kann 
die den Berechnungen zugrunde zu legende G e sa m t-  
k o h le n m e n g e  der Grube bestimmt werden.

Die genaue Kenntnis der Selbstkosten, getrennt 
nach Flozen, ist nicht nur, wie schon erwahnt, fur 
die Beurteilung der Bauwurdigkeit, sondern auch fur 
die Regelung des ganzen Grubenbetriebes Grund- 
bedin.oung. Es mufi bekannt sein, wie sich die Selbst
kosten zusammensetzen. Die Kosten fiir 1 t in der 
Yorrichtung, im Abbau, auch die Unterhaltungskosten 
und FOrderkosten fiir 1 t lassen sich unschwer fur.jedes
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Floz gesondert abgeben. Bei den Kosten fur Maschinen, 
Bauten und Verwaltung genugt eine gleichmafiige 
Yerteilung auf die Gesamtfordening. Bei der Anrech- 
nung der Ausrichtungskosten konnen Zweifel ent- 
stehen. Handelt es sich um Schachte, Hauptquerschlage 
oder andere Grubenbaue, die der Mehrzahl oder allen 
Flozen dienen, so sind die Kosten gleichmaBig auf die 
ganze Forderung zu yerteilen. Ausrichtungsarbeiten, 
die nur einzelne Floze losen, wie z. B. Abteilungs-

querschlage, mussen mit ihren Kosten auf diejenigen 
Floze verteilt werden, fur die sie getrieben sind.

Eine besonders wichtige Rolle spielt das Kohlen- 
gedinge, das bei dem ais feststehend anzunelimenden 
Durchschnittshauerlohn einen Gradmesser fur die
H auerle istung und demnach fiir die bei einem
bestimmten Fordersoll notwendige Belegung der
Kohlenarbeiten bildet. (SchluB folgt.)

Die Elektrometallurgio im Jahre 1905 und im ersten Halbjahr 1906.
Von Dr. Franz Petera,  Grofi-Lichterfelde.

(Fortsetzung.)

15. Blei.
a. E lek tro therm ische Gewinnung.

Yersucht man Bleiglanz auf dieselbe Weise wie 
Molybdanglanz1) zu verarbeiten, indem man sein Ge
menge mit Kalk und Koks im elektrischen Wider- 
standsofen erhitzt, so erhalt man nach 01iver W. 
Brow n2) nur sehr wenig Metali, wohl weil sich ein 
bestandiges Doppelsulfid von Blei und Kalzium bildet.

b. E rzverarbeitung mit schmelzfliissigen 
E lektrolyten.

Die Verwendung schmelzflussiger Elektrolyte zur 
Yerarbeitung von Bleiglanz hat schon J. Sw inburne3) 
vorgeschlagen, der das Erz in geschmolzenes Zink- 
chlorid4) oder in sein Gemenge mit Bleichlorid ein- 
tragen will. Neuerdings haben uber den Gegenstand
C. P. Tow nsend5) und besonders Anson G. B e tts6) 
letzterer zum Teil im Yerein mit Wm. Y a len tin e7) 
eingehender gearbeitet. Townsend gibt das Erz in 
geschmolzenes Alkali- oder Erdalkalichlorid. Dieses 
soli kein Blei aufnehmen, sodaB Metallverluste infolge 
der unyermeidlichen Verluste an Elektrolyten nicht 
zu befurchten sind. Auf dem geschmolzenen Blei 
scliwimmt das Erz. Auch nichtreduzierbaro Yer- 
bindungen bleiben an dieser Stelle. Man arbeitet 
mit Anoden aus Kohle oder Graphit und kann eine 
hohe Stromdichte anwenden. Statt das Erz unmittel
bar in das Bad zu bringen, kann man es auch in 
einen Korb oder einen durchlOcherten Behalter ein- 
schlieBen. Wahrend das Chlor des Alkalichlorids an 
das Blei des Erzes gelit, terbindet sich das Natrium 
mit dem Schwefel. Infolge des so in den Elektrolyten 
kommenden Schwefelnatriums wird im Verlaufe des 
Betriebes dessen Zersetzungspannung Yermindert. Zu-

') Ygl. S. 1522 Ifd. Jahrg. dsr. Ztschr.
2) Trans. Amer. Electrochem. Soc. 1906, Bd. 9, S. 113.
3) Brit. Pat. 10 829 A. vom 1. 5. 1897.
4) s. dagegen weiter unten.
6) Amer. Pat 815 881 vom 12 4. 02.
6) Electrochem. a. Met. Industry 1906, Bd, 4, S. 169.
7J Amer. Pat. 816 764 Yom 15. 6. 04.

letzt unterHegt nur noch das Schwefelnatrium der 
Elektrolyse, sodaB an der Anodę Schwefel destillierl 
oder yerbrennt.

B etts  hat gefunden, daB sich Bleiglanz in 
schmelzendem Zinkchlorid anscheinend nicht lost, da
gegen schon unter Rotglut in Bleichlorid. Dieses 
leitet auBerdem den Strom besser, ist nicht so fliichtig 
und ist billiger ais Zinkchlorid. Man gieBt das ge- 
schmolzene Bleichlorid, in das spater die Kohlenanode 
getaucht wird, auf geschmolzenes Blei, das man in 
einem Eisentopf zur Kathode macht und schuttet dann 
Bleiglanz ein. Theoretisch braucht man nur eine 
Spannung von 0,4 V. Sie ist aber auch, wenn man 
sie zur Erm5glichung eines schnellen Arbeitens auf 
1—1,25 V erhoht, noch niedrig genug, sodaB man 
mit 14PS-Tagen fur 1 t Bleiglanz auskommt. Rechnet 
man die Energiekosten zu 3,2—6,5 Jl und die 
Arbeitskosten zu 3 - 4  Jl, so ergeben sich 12,5 
bis 17 Jl Gesamtkosten. Gewinnt man den Schwefel 
(110 kg), so deckt man dadurch die Kraftkosten. Da 
auBerdem keine Bleiverluste auftreten, so spart man 
bei 1 t 21—25 Jl gegenuber dem gewohnlichen Yer
fahren. Das gewonnene Blei war weich und frei von 
Schwefel und Eisen. Der Apparat erwies sich ais 
dauerhaft. Diese guten Ergebnisse wurden aber nur 
im Anfang erzielt. Nach einiger Zeit fror der 
Apparat ein. Vorheriges Herauslósen des Kalks aus 
dem Erz mit Salzsaure und Abschopfen der Kiesel
saure anderte daran nichts. Die Schuld an den 
Storungen tragt vor allem das Eisen. Es gibt, da die 
Reaktion Fe + PbCl2 =  FeCl2 + Pb nicht eintritt, 
einen dicken Schaum und druckt den Nutzeffekt sehr 
herab.

Aus diesem Grunde ging man yon dem anfangs 
Yiel versprechenden Verfahren wieder ab. Statt dessen 
wird es vorgezogen, erst einen bleisulfidreichen Stein 
zu erzeugen und ihn dann gesclmiolzen in einer Koch- 
salzschmelze zu elektrolysieren, wobei das Eisen ais 
geschmolzenes Sulfid zuruckbleibt. Das Steinschmelzen
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geschieht in einem elektrischen Ofen8), an dessen 
Schmelzherd sich ein etwa kreisfórmiger, mit zwoi 
groCen durcli Wecliselstrom gespeisten Elektroden 
ausgestatteter Widerstandskanal anschlieGt, durch den 
der Stein mit Hilfe eines magnetischen Feldes bewegt 
wird. Dieses wird an dem Schnittpunkt jenes Kanals 
mit einem kleinen Querkanal, in den zwei kleine 
Elektroden eingebaut sind, erzeugt. Geht Strom durch 
den Querkanal, so findet im Hauptkanal Langsbewegung 
statt. Die Menge des Eisens und vielleicht auch des 
Zinks in dem Steine kann man dadurch vorringern, 
daB man der Beschickung keine Kohle zufuhrt. Bei 
einem Energieverbrauch von taglich 1880 PS fur 
100 t  Erz kommen die Kosten des Steinschmelzens 
auf 1025—1460 jł, Ist die elektrische Kraft teuer9), 
so kann man dio Halfte durch Yorerhitzung auf ge- 
wohnlicliem Wege sparen. Den Stein gibt man mit 
einer 150° hoheren Temperatur, ais die Produkte 
beim Abziehen besitzen, in einen eingemauerten GuO- 
eisenbehiilter, in dem sich schon geschmolzenes Koch
salz10) befindet und macht ihu zur Kathode. Der 
obere Teil der Graphitanoden und die Yerbindungen 
werden durch einen feuerfesten, mit Zement gefiillten 
Mantel geschutzt. Der Ofen hat an einer Seite eine 
Bleigrube, an der anderen einen SchwefelauslaC, liinten 
einen Abstich fiir den Stein und eine Reinigungs- 
offnung. Die guGeisernen GefaBe halten mehrere 
Monate. An der Anodę entweicht erst Chlor, dann 
Chlorschwefel und zuletzt Schwefel allein, wenn sich 
im Bade Schwefelnatrium anhauft. Ein Teil davon 
bildet mit Eisensulfur ein schmelzendes Doppelsulfid. 
Die anfangliche Chlorentwicklung kann durch Zusatz 
von 10 kg Schwefelnatrium zu 1 t Stein verhindert 
werden. Bei 2,4 V Badspaunung werden mit 90 pCt 
Stromausbeute 96 pCt des im Steiu enthaltenen Bleis 
reduziert. Auf 1 1 Stein rerbraucht man 23 PS-Tage 
und hat 12,50—17,85 Jt Kosten aufzuwenden, sodaB 
die gesamte Yerarbeitung von 1 t Erz auf 21,50 bis 
30,70 Jt zu stehen kommt. Dagegen macht man an 
dom Schwefel einen Gewinn von 12,5—21,7 Jt. Der 
abgestochene Stein laBt sich ais FI u fó mittel beim Erz- 
schmelzen verwenden. AuCer seiner Okonomie besitzt 
das elektrische Verfahren den Yorteil, daC es nicht, 
wie der RostreduktionsprozeO, an machtige Yorriite 
liasser Erze gebunden ist.

c. E lektrolyse wSssriger LSsungen.
Gute festbaftende Bleiniederschlage bat Ralph C. 

Snowdon n) aus sauren Bleiacetatlosungen, die an beiden 
Substanzen normal waren, bei 30° an einer rotierenden 
Kathode, die 2500 Umdrehungen in 1 Min. machte,

8} Amer. Pat. 816 554 yom 20. 5- 04. .
9J Am Niagara, koatet sie fiir 1 t Erz 4,4 JL, in den nord-

amerikanischen Bleidistrikten 8,7 JL . _
I0) Dieses allein ist einem Salzgemische yorzuziehen.
n) Trans. Amer, Electrochem. Soc. 1906, Bd. 9, S. 2'23;

vgl. a. Electr. Review N. Y. 1906, Bd. 48. S. 713.

und an der die Stromdichte 1,5 A/qdm betrug, mit 
Bleianode erhalten konnen, wenn auf 1 1 Losung 1 g 
Gelatine zugesetzt wurde.

Mehr techmsche Bedeutung beansprucht das sclion 
langer bekannte Verfahren von P. G. Salom, nach 
dem Bleiglanz in 10 prozentiger Schwefelsaure der 
Reduktion untęrworfen wird. Wahrend bei den ersten 
vom Erfinder angegebenen Apparaten die Anodę sich 
bewegte, steht bei einer neueren Konstruktion12) diese 
fest, und die Kathode, auf der das Erz iu dunnei 
Schicht (2,5—1 mm bei 7 kg Beschickung) ausge- 
breitet wird, dreht sich. Zu dem Zwecke steht eine 
rundę, mit einem mittlereu Stromzuleitungspfosten ver- 
sehene Zelle aus Hartblei auf einem Tische, der in 
etwa 1 V2 Std. eine Umdrehung macht. Die dariiber 
liegende Anodę besteht aus Segmenten von Hartblei 
auf radialen Armen. Zwischen zweien you diesen 
bleibt ein Raum zur Einfuhrung von 5 kg Erz 
(70—80prozentig) in der Stunde frei. Die Unterseite 
der Segmentplatten steigt leicht an nach einer mittleren 
Óffnung, von der der gebildete Schwefel wasserstoff 
nach einer mittleren Kammer abzieht. Auf die Zelle 
kommen 1500 A. Das mit einer Kathodenstromdichte 
von 6 A/qdm abgeschiedene Blei wird abgeschabt.

Das andere technisch durchgefiihrte Yerfahren zur 
Bleigewinnung mit wassrigern Elektrolyten ist die seit 
mehreren Jahren bekannte elektrolytische Raffina- 
tion nach Anson G. Betts, bei der ais Elektrolyt 
eine saure Losung von kieselfluorwasserstofTsaurem Blei 
benutzt wird, der auf 11 0,2 g Gelatine zugesetzt sind. 
Das Yerfahren, bei dem wie bei der elektrolytischen 
Kupferraffination die Edelmetalle im Anodenschlamm 
zuruckbleiben,ł3) wird, auCer in Amerika14) von der 
de Lam ar Lead R efinery , in GroGbritannien 15) 
von Locke, B racke tt & Co. in Newcastle-on-Tyne 
ausgefiihrt.

Im Laboratorium nachgepruft hat das Verfahren 
Hans Senn16) und es auch auf die Raffination von
Kadmium ausgedehnt. Ais gunstigste Arbeitsbę-
dingungen, nach denen an der Kathode zusammen- 
liangende ]\Ietallplatten zu erhalten waren, fand er 
einen Elektolyten mit 4—8 pCt Blei oder 2,5 pCt 
Kadmium, etwa 11 pCt freier KieselfluGsaure und 0,1 g 
(fur Blei) bezw. 0,3 g (fur Kadmium) Gelatine17) auf 
1 1 Losung; eine Stromdichte Yon 0,5—1 A/qdm18).

**) Amer. Pat. 778 901 vom 17. 4 03.
13) Namentlich Silber aus dem Werkblei; vgl. Joseph  

W. Ricl iards,  Electrochem. Industry 1904, Bd. 2, S. 5.
M) Engin. Min. Journ. 1906, Bd. 81, S. 329.
«) Engin. Min. Jotirn. 1905, Bd. 80, S. 822.
is) Ztschr. f. Elektrochem. 1905, Bd. 11, S. 229.
,7J Die Gelatine verbeasert nicht nur die Struktur des 

Katbodenniederschlags, sondern macht ihn auch weicher.
>8) Nach B et t s  (Amer. Pat. Neuausgabe 12301 vom 

22. 4. 03; vgl. a. Amer. Pat. 713 277) wird bei Stromdichten 
uber 2 A das Blei hart und sprćde and nimmt wei(31iclie Farbę 
und silbrigen Glanz an.
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Bei dieser verhindert der Gelatinezusatz die Krystall- 
bildung an der Kathode, bei starkerer Stromdiclite 
oder groBerer Yerdunnung des Elektrolyten setzt er 
sie lierab. Die kathodischen Strohiausbeuten betragen 
durchnittlich 98 pCt, wahrend aus wenig yerunreinigten 
Anoden stets etwas mehr ais 100 pCt in Losung geben, 
sodaB die Menge der freien Saure im Elektrolyten all
mahlich abnimmt und erganzt werden mufi. Aber 
auch ein Teil des Bleifluosilikats zerfallt an der Anodę 
in Bleiflnorid und Kieselsaure, die in den Anoden- 
schlamm gehen Auf reines Blei kann man auch ver- 
arbeiten: eine Bleikupferlegierung, dio soviel Kupfer 
enthalt, wie das Blei losen kann, mit Stromdicbten 
bis 1,5 A, wobei im Anodenschlamm 10 pCt Blei bleiben; 
eine Legierung mit 12 pCt Wismnth, die einen 20 pCt 
Blei enthaltenden Anodenschlamm gibt, mit ebensolchen 
Stromdichten, aber eine Legierung mit 26 pCt Wis- 
muth nur mit Stromdichten bis 1 A; mit denselben 
Stromdichten eine 10 pCt Antimon aufweisende Legie
rung, von der 30 pCt Blei im Anodenschlamm bleiben. 
Aus Legierungen mit 10 pCt Platin verlangsamt sich 
die Losung des Bleis mit zunehmender Bildung der 
krystallinischen Vorbindung P tP b2 an der Anodę.

Die ameiikanische Anlage in Trail arbeitete bis
1903 mit 28 Bottichen in zwei Reihen. Dann kamen 
nach R L. Whi t ehe ad19) 44 neue in zwei Reihen 
hinzu. Sie sind aus 5 cm starkem Kiefernholz gebaut, 
auBen und innen mit saurebestandiger Farbę gestrichen 
und nehmen bei 215 x 73 x 95 cm GrOBe je 20 Anoden 
yon 25 mm Dicke und 21 Kathoden (1,5 mm dicke 
verbleite und paraffinierte Stali 1 platten) auf. Die Anoden, 
die fur einen Bottich 135 kg wiegen, werden in 10 cm 
Rntfernung von Mitte zu Mitte am besten auf ein- 
gegossenen Kupferhaken aufgehiingt, da man sie dann 
bis auf 10 pCt aufb: auchen kann, wahrend bei Anoden, 
dio mit Fahnen gegossen sind, der Abfall 22 pCt 
betragt. Der 10 pOt freie KieselfluBsaure und 5 pCt 
Blei ais Fluosilikat enthaltende Elektrolyt zirkuliert 
zwischen je zwei Bottichen durch etwa 40 mm weite 
llartgummiriihren, und zwar schnell, da schon bei 1 pGt 
mehr Blei iii den unteren ais in den oberen Schichten 
sich Bleibaume bilden. Man arbeitet mit 1,5 A/qdm 
Stromdiclite bei 0,25 V Badspaunung, bis die Kathodon 
68—90 kg schwer geworden sind. Da viel Blei- 
lluosilikat in den Anodenschlamm geht, muB dem 
Elektrolyten taglich von neuem freie Saure und Blei- 
weifi zugegeben werden. Ferner erfordern 54 cbm 
Elektrolyt einen Tag um den andern 1 kg Leimzusatz. 
Das kathodisch abgeschiedene Blei kommt nach dem 
Abbursten in Rafłinierkessel, in denen sich 4 pCt Kratze 
durch das mit niedergeschlagene Antimon und Zinn 
bilden. Zu ihrer vollstiindigen Entfernung wird erhitzt, 
bis die Oberfłache rotgluhend ist. Dann polt man

,9) Mines and Minerals 1905, Bd. 25, S. 285,

noch 30 Min. Die yon dem Anodenabfall durch steife 
Biirsten befreiten Schlamme bringt man durch yier- 
maliges Waschen mit heiBem Wasser auf 1 pOt Kiesel- 
fluBsauregehalt. Das erste Waschwasser gelit in den 
Elektrolyten zuriick. Die anderen Waschwasser werden 
bis 30° Be konzentriert, sodaB sie auf einen Gehalt 
von 16 pCt Blei und 8 pCt freie Saure kommen, und 
werden nach Absetzenlassen und Kuhlen dem Elektro
lyten innerhalb 24 Std. wieder zugesetzt. Die trocknen 
Schlamme enthalten 25—30 pCt Antimon, wovon die 
eine Halfte ais Trioxyd loslicli, die andere mit Blei 
yerbunden ist. Dadurch und durch das von den 
Schlammen festgehaltene Bleifluosilikat kommen auf 
jede Tonne raffiniortes Blei 5 kg Verlust.

Der Anodenschlamm20), namentlich von stark arsen- 
und antimonhaltigen Bleierzen, der aufier diesen drei 
Metallen noch Silber und Kupfer, zu wei len auch Wis- 
mutli und Gold enthalt, wird nach den Angaben von 
Edward F. Kern21) nnd Anson G. B e tts22) am 
yorteilhaftesten elektrolytisch yerarbeitet DieserBeliand- 
lung kann eine gelinde RSstung yorhergehen, um den 
groBten Teil des Arsens ais Trioxyd abzutreiben und 
auch das Antimon in das Trioxyd zu verwandeln. 
Damit nicht das in FluBsaure schwer losliche Anti- 
montetroxyd oder -pentoiyd entstolit, muB die Tem
peratur unter Rotglut bleiben. Befeuchten des 
Schlammes mit Schwefelsaure erleichtert dio Rostung 
und yerhutet Sintern. Nach diesem Rosten oder un- 
mittelbar wird 1. der Schlamm mit saurc-r Ferrisulfat- 
losung behandelt, 2. das Filtrat mit unloslichen 
Anoden elektrolysiert, 3. der Ruckstand mit FluBsaure 
gelaugt und 4. das UnlOsliche mit Vi— des Ge
wichtes an Soda auf einen wismutlialtigen Edelmetall- 
regulus yerschmolzen. Im einzelnen gestalten sich diese 
Operationen folgendermaBen.

1. DiesaureFerrisulfatlosungverwandeltKupfer, Blei 
und Silber in die Sulfato und fiihrt Arsen, Antimon und 
Wismut in die Oxyde uber. Die dabei freiwerdende Saure 
wird durch Kupferoxyd abgestumpft. Im praktischen 
Betriebe benutzt man die aus den Elektrolysierbottichen 
kommende Lauge. die 4—5 pCt Eisen ais Ferrisulfat, 
0,5—1 pCt ais Ferrosulfat, 1 pCt Kupfer ais Kuprisulfat 
und i- 6 pCt freie Schwefelsaure enthalt. Auf 100 kg 
Schlamme braucht man etwa 1,3 cbm Lauge. In die 
erhaltene Losung hangt man Kupferplatten zum 
Fallen des gelosten Silbers ein. Nach dem Filtrieren 
kann man Arsentiioxyd durch Abkiililen gewinnen.

2. Dann schlagt man Kupfer frei von Wismut und 
Antimon elektrolytisch nieder und gewinnt zugleich

'•W) Analysen sind aufgefiihrt in Tiaus.l Amer. Inst. Min. 
Eug. 1904, S. 182; Minca and Minerals 1905, Bd. 25, S. 288 
und in der unter Anm .22) erwahnten Arbeit.

2I) Amer. Pat. 803 601 vom 27. 3. 05; iibertragen auf A, 
G. B e t t s .

**) Electrochom. a. M et.1. Industry  1905, Bd. 3, S. 141; 
Elektrochem. Ztschr. 1906, Bd. 13, S. 25.
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Ferrisulfat zuruck. Zu dem Zweck arbeitet man in 
verbleiten HolzgefaBen mit Diaphragmifn, die aus dicht 
durchlocherten, 15 mm starken Zypressenholzbrettern 
bestehen und in den 15 mm weiten Lochem Asbest- 
pfropfen haben, und mit hin und ber bewegten Anoden 
aus Bogenlichtkohlen oder noch besser aus Acheson- 
Graphit. Schaufelr&der treiben den Elektrolyten durch den 
Apparat, in dem zwischen Anoden- und Kathodenriiumen 
ein kleiner HOhenunterschied in den Fliissigkeitspiegeln 
aufrecht erlialten wird.

3 Der nach dem Filtrieren der Sulfatlosung 
bleibende Ruckstand wird sorgfaltig gewaschen23) 
und mit einer Losung, die 12-15 pCt FlufJ- 
saure und 2 - 4  pCt Schwefelsaure enthiilf, be
handelt. Unter Lufteinblasen losen sich 90 pCt des 
Antimontrioxyds. Aus der Losung wird das Antimon 
auf Bleiblechkathoden mit Stromdichten von 1—2 A/qdm 
bei 2,6—2,8 V Badspannung unter Verwendung von 
lialb so groGen Bleistabanoden gefiillt. Die hohere 
Stromdichte an der Anodę yerhindert, wean.man diese 
noch mit Leinwand umhullt, die schiidliche Bildung 
von Antimonpentafluorid, sodaB man leicht auf 92—95 
pCt Stromausbeute kommt. Das niedergeschlagene 
Antimon ist dicht und fest und enthalt keine Antimon- 
doppelsalze, wie aus anderen Losungen gefiilltes, aber 
etwas Wismut, wenn dieses im Schlamm enthalten war.

4. Der Edelmetallregjilus wird ais Anodę in 
einem Elektrolyten benutzt, der neben Silber einen 
groBen UberschuB einer nichtoxydierenden Saure, 
am besten Methylschwefelsaure24), enthalt. Der Silber- 
niederschlag zeigt. besonders bei Zusatz von 1 T. 
Gummi arabicum oder Gelatine zu 12 000—15 000 T. 
Losung keine Unebenheiten. die zu Kurzschlussen Ver- 
anlassung geben konuten. Er wird am besten von 
den Silberkathoden abgekratzt. Im Elektrolyten 
reichert sich atlmahlich neben Kupfer Wismut an, 
ohne daB bei Mengen bis 4 oder 5 pCt basische Salze 
fallen. Ist das Silber bis auf 1,5 pCt niedeigeschlagen, 
so erneuert man die Badfliissigkeit. Aus der alten 
wird Silber durch Kupfer, letzteres und Wismut durch 
Blei gefallt. Man erhalt Bleimetłiylsulfat, aus dem 
durch Umsetzuhg mit Silbersulfat der Elektrolyt rege- 
neriert wird. Aus dem Wismutkupferniederschlage 
kann man Kupfer durch FerrisulfatlSsung entfernen, 
worauf das Wismutoiyd zu Metali Ycrschmolzen wird

Das Yerfahren, das auch auf die Anodenschlilmme 
von der Kupferraffination anwendbar ist, soli um 
75 pCt billi”er ais das sonst fur letztere verwendete 
sein und nur 14 Pfg. fur 1 kg Schlamm kosten. Dies 
ist sehr wesentlich, da 1 t Blei bei der Raffina- 
tiou 27—45 kg, ja unter Umstanden bis 135 kg 
Schlamm gibt.

M) Aus den WaschwSsscrn wird Kupfer durcli Eiseu nieder- 
geschlageu.

24) s. auch unter Abselm, Silber.

Um zwisclien Leitungschiene und Elektroden moglichst 
geringen Ubergangswiderstand zu haben, benutzt 
Anson G. B e t ts 35) die bekannte MaBnahmo, dio 
Falmen der Elektroden in Napfe mit Qtiecksilbor ein- 
tauchen zu lassen. Diese haben kleinen Querschnitt 
und befinden sich im Boden der breiten trogfSrmigen 
Aushdhlung des Stromleiters. Bei der Raffinationsanlago 
kommen viele mit Blei ausgeschlagene Bottiche teuor. 
Billiger ist es2G), statt dessen einen groBen zu nohmen 
und die Elektrodensiitze iu ihn so einzuh&ngen, dafi sio 
durch Zwischenritume getrennt werden, die doppelt so 
groB wie die Elektrodenentfernungen gewOhnlich sind. 
Durch den so an dieser Stelle verdoppelten Widerstand 
wird der Stromubergang von beiden Seiten aller Elek
troden, eine Anodę an dem einen und eine Kathode 
an dem anderen Ende ausgenommen, gleichmafiig 
Statt mit Blei kann man auch3T) die Bottiche mit Kupfer 
ausschlagen, das an den zusammenstoBenden Kanten 
YerlStet wird. Auf das Lot wird Kupfer elektrolytisch 
niedergeschlagen. Dann kann man den ganzen lle- 
halter mit einem isolierenden Anstriche Yersehen. Dies 
ist aber nicht unbedingt notwendig, da das Kupfer bei 
der Elektrolyse der BleifiuosilkatlOsang ein Potential 
zwischen dem der Anodę und dem der Kathode an
nimmt, also Yom Elektrolyten nicht gelOst wird. 
Beispielsweise wies ein in solchem Apparate nieder- 
geschlagenes Blei auf 1000 000 T. weniger ais 1 T. 
Kupfer auf.

Aus alten positiven A kkum ulatorenplatten soli 
man mit dem geringen Kraftverbrauche von 488 KW/Std. 
fflr 1 t Metali, allerdings in der Form von Schwamm, 
Blei gewinnen kónnen, wenn man nach A lex an d e r 
Lodyguine31') auf eine horizontale Kathode einGemisch 
aus 200 g der positiYen wirksamen Masse (Bleisuper- 
oxyd), 100 g Natriumehlorid, 132 g Schwefelsaure und 
169 g Wasser (einer Schwefelsaure vou 30° Bć ent
sprechend) schichtet, in die sich oben absondernde 
Flussigkeit eine Anodę hangt und elektrolysiert. Je 
niedriger dio Stromdichte ist, umso hoher wird dor Nutz- 
effekt. Einer Stromdichte von 10 A/qdm entspricht eine 
Spannung von 4,35 V, einer von I A eine solche von
1,71 Y.'

d. B 1 e i 1 e g i e r u n g e n.
Eine Legierung mit 2,6 pCt Kalzium erhielt J. N. 

P rin g 29) beim Schmelzen von uberschussigem Kalzium- 
karbid mit Bleioxyd. Ein Lot will Nodon ") durch 
Elektrolyse von Alkali- oder ErdalkalichloridlOsungen, 
die wenig Salzsaure enthalten, mit Bleianoden her- 
stellen.

2ł) Amer. Pat. 827 702 vora 31. 10. 02.
s«j Amer. Pat. 789 353 vom 11. 4. 0-1.
-7) Amer. Pat. 803 544 vom 18. 3. 04.

Trans. Amer. Electroc em. Soc. 1905, Bd. 7, S. 221.
’a ) Journ. Chem. Society 1905, Bd. 87, S. 1530.
30) Franz. Pat. 333 783 vom 3. 12. 03.
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e. E lektrotherm ische B leiverarbeitnng. 
Zum Bleiloten wird nach P. H e r k e n r a t  h 31) 

besonders in franzosischen Akknmulatorenfabriken die 
elektrische Widerstanderhitzung angewandt. Sie erfolgt 
durch Kohle. Um aber den Widerstand nur in dereń 
Spitze, die mit der Lótstelle in Beriihrung gebraclit 
wird, zu verlegen, umgibt man die Kolile mit einem 
kraftigen Kupferniederschlage. Sie wird in einen Messing- 
halter eingespannt, der in einer Scharniere beweglirh 
ist, und einen Holzgriff hat. Durch diesen fuhrt ein 
starker Kupferdraht naclr einer Klemme, an die der 
negative Pol von 2—3 nicht zu kleinen Akkumulatoren 
angeschlossen ist. Der positive wird mit dem zu lotenden 
Gegenstande yerbunden. Auf die Bleinahte gibt man 
etwas Talg, um das FlieBen und die Bindung der 
tlussigen Bleiteilchen zu erleichtern.

16. Zink.3*)
a. E lektrotherm ische Gewinnung.

Fur die Zinkindustrie weist W o o 1 s e y Mc. A. 
J o h n s o n 33) dem elektrischen Ofen dieselbe Rollo wie 
dem elektrischen Tiegelstahlofen fiir die Eisenindustrie 
zu. Wegen seines groBeren Fassungsvermogeiis spare 
man Arbeit bei der Beschickung, die Betriobskontrolle 
sei leichter, und die kostspieligen Eetorten lieCen sich 
durch einen dauerhaften, weil von innen geheizten Ofen 
ersetzen. Neben der Dauerhaftigkeit musse er aber groGe 
Dimensionen besitzen, um die Warmeverluste durch 
Strahlung geringer zu machen, und er miisso kompaktes 
Metali, nicht Zinkstaub liefern. Seine Einfflhrung 
habe mit groGen metallurgischen, elektrischen und 
mechanischen Schwierigkeiten zu k&mpfcn und erfordere 
bedeutenden Geldaufwand.

Bei kontinuierlichem Betriebe muG nach E rm ino 
F e r r a r i s 3*) eine Sehlacke gebildet werden, die hiiufig 
abgestochen werden kann. Man muG also einen Uber- 
sclniG von Kohle vermeiden, der die tauben Teile des 
Erzes am ZusammenflieGen hindern wurde. Dieser 
mangelnde tlberscliuO an . Reduktionskohle ist die 
schwaeho Seite des elektrischen Ofens; denn die Zink- 
diimpfe werden teilweise durch die Kohlensaure wieder 
oxydiert, die durcli Reaktion des Kohlenosyds auf das 
Zmkoiyd entsteht, und das Zinkosyd beeinfluGt die 
Kondensation des Zinks zu'flussiger Form unvorteilhaft. 
Man muG also eine leichtflussige Schlacke erzeugen, die 
Zinkoxyd nicht allzu leicht losen kann. Am geeignetsten 
ist das einfache Silikat von Eisen und Kalk, das in

Elektrochem. Ztschr. 1906, Bd. 13, S. 47.
3S) Einen Teil der Berichtzeit behandelt schon mein Aufsatz 

im Jahrg. 1905, S. 1496-1502; 1536-1540; 1566-1570 dsr. 
Ztschr.

M) Trans Ąmer. Electrochem. Soc. 1905, Bd. 8, S. 183.
•*) Vortrag" vor dem 6. iuternationalen Kongrefl fiir an-

gewandte Chemie zu Rom; nach eingesandten) Original. Der 
Vortragende machte auf die ersten Yersuche der Gebr. C o iv 1 es 
im Jahre 1885 aufmerksam und wies darauf hin, daG der Ofen 
von Ga s a r e t t i  & Be r t a n i  zwar die Wiirme gut ausnutze, 
aber schlecht kondensiere.

Mengen von mindestens 25 pCt dem Erze zugesetzt wird. 
Verarbeitet man 50prozentiges Rostgut, dem 50 pCt 
FluGmittel und Schlacke zugesetzt sind, mit Gleichstrom 
in dem Ofen von M onteponi35), indem ein in seiner 
Dicke regelbares Schlackenbad, auf dem das innig ge- 
mischte Schmelzgut ruht, den Erhitzungswiderstand 
darstellt, so braucht man fiir 1 kg Erz bei Erhitzung 
des Ofens auf 1200° etwa 1000 Kalorien. Mithin 
geniigt 1 PS an der Dynamo bei-80 pCt Nutzeffekt zur 
taglichen Verarbeitung von 12 kg Erz, und, wenn sie 
80 Jt im Jahre kostet, verbraucht 1 t Erz fiir 22,4 Jl 
elektrische Energie, sodaG die Verarheitung 32 Jt 
kostet, d. li. ebensoviel oder noch weniger ais die in den 
gew5lmlichen Ofen. Bringt man die Erze heifi aus den 
Rost- oder KalzinierSfen in den elektrischen Ofen, so 
laRt sich beinahe die Halfte der elektrischen Energie 
sparen.

Ebenfalls mit einem Widerstandsofen hat W. Mc. . 
A. Johnson36) ausgedehnte Yersuche auf den Werken 
der Lanyon Zinc Co. angestellt. Durch jede Seiten- 
wand des aus feuerfesten Steinen aufgemauerten Ofens 
gehen zwei mit einem Pole der Stromąuelle verbundene 
Kohlen- oder Graphitblócke, zwischen denen loser Koks 
auf einer Unterlage aus Kieselsaure oder hochgradigem 
feuerfestem Ton oder Bauiit liegt. Diese feuerfesten 
Stoffe bedecken auch den ganzen Herd. Auf sie kommt, 
an den Seitenwanden zu dereń Schutz hochgeschuttet, 
eine Beschickung aus hochgradigem (80—90prozentigem) 
geróstetem Erz im Gemische mit 8—10 maschigem 
sehr schlecht leitendem Koks und mit zur Reduktion 
geniigendem feinem Koks. In die so gebildete Muldę 
wird die verhaltnismaGig gut leitende Hauptbeschickung 
gebracht, die aus armerem Erz (50—70 pCt Zinkoxyd, 
15—30 pCt Eisen) im Gemenge mit Koks besteht. Die 
beiden Beschickungen sind so rerteilt und zusammen- 
gesetzt, daG die Erhitzung gleichmaGig wird.

Direkte Blendeverarbeitung strebt F. T. Sny der,37) 
der mit der Am erican Zinc Extraction Co. in 
Verbindung steht, an. Er schmilzt in einem diclit ge- 
schlossenen elektrischen Ofen zwischen den Kohlen- 
elektroden Bleiabftille ein, gibt das Zinkerz (mit 20 pCt
Zink, 20 pCt Eisen, 5 pCt Blei, 35 pCt Schwefel, 20 pCt
Erdalkali- und Aluminiumsilikat) im Gemische mit 
Eisen und Kalk ais FluGmitteln zu und zieht das meiste 
Blei ab. Erhitzt man mit Gleichstrom von 1500—1800 
A und 7 — 15 V, dem auch elektrolytische Wirkungen 
zugeschrieben werden, auf etwa 1200°, so soli der an 
der Kathode entweichende Zinkdampf mit so wenig 
Gasen yerdunnt sein, daG man mit 94 pCt und mehr Aus- 
beute das Metali flussig und nicht ais Zinkstaub ge- 
winnt. An der Anodę entsteht Schwefelkohlenstoff.

353 Mit diesem 1900 patentierten Ofen siud seit dem Februar 
jenes Jahres Yersuche Torgenommou worden.

36) Amer. Pat. 814 050 yom 24. 5. 04.
Amer. Pat. 814 810 vom 23. 6. 05.
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Die Yerwendung von Blendę soli vorteilhafter sein ais 
die des abgerOsteten Erzes, des Zinkóiydś. Dieses gibt 
mimlich mit viel melir Gasen verdiiiiiite Dampfe, da 
die Bildung eines bestimmten Raumteils Schwefelkohlen- 
stofF die Reduktion der doppelten Menge Erz verlangt, 
wie bei der Bildung desselben Raumteils Kohlenosyd 
reduziert wird.

Au Cer seinem oben erwahnten Ofen hat W. Mc. 
A. Johnson38) auch eine geneigte drehbareRetorte vor- 
geschlagen. Sie hat guReiserne Endplatten und wird 
im iibrigen aus einer Anzahl guGeiserner mit feuer- 
festen Steinen ausgekleideter Kammern zusammenge- 
setzt, die durch Asbestpackungen gedichtet werden. 
Die Auskleidung durchsetzen Langskanitle, die mit ge- 
pulvertem Koks oder Graphit gefiillt werden. Durch 
die Isolation werden Stromverluste, die in den Ofen- 
wandungen beim Ubergehen zwischen den Elektroden 
eintreten konnten, auf ein MindestmaB herabgesetzt. 
Die Zinkdampfe geben durch Róhren nach Konden
satorem

Blei und Silber enthaltende Erze kann man unter 
Zuschlag von nur soviel Reduktionskohle, daG im 
wesentlichen nur Blei und Silber reduziert werden, 
wahrend fast alles Zink in die Schlacke geht, in einem 
gewohnlichen Schachtofen vcrarbeiten, wenn man nach 
Gustaye Gin39) die Wiirmemenge, die zum Reduzieren 
und Scbmelzen notwendig ist, durch elektrische Er
hitzung zufuhrt, also in einem luftdicbt abgeschlossenen 
elektrischen Ofen arbeitet, in dem eine leichte Regulierung 
der Erhitzung moglich ist. Aus der Schlacke kann 
das Zink durch Destillation gewonnen werden.

Das de Lavalsche Schmelzwerk10) ist vom Troll- 
hattafall nach Sarpsborg (Norwegen) verlegt worden, 
wo eine von den Schuckertwerken gebaute Kraftzentrale 
(Aktieselskabet Hafsland) besteht. Zur weiteren Aus- 
dehnung des Verfahrens ist in Brussel unter Mitwirkung 
von de Laval. den Schuckertwerken, Beer Sondheimer
& Co., der Dresdener Bank und Direktor Gustav
Comelius die Socićtć anonyme m ćtallurgiąue 
procćdć de Laval gegriindet worden

b. Selim elzfluG elektrolyse.
Uber Versuche, die aus Mangel an Kapitał ab- 

gebrochen werden muBton, haben J V o g e 1 und 
S te in h a rt41) vor der Faraday Society berichtet. Das 
Zinkciilorid wurde in emaillierten EisengefftGen unter 
einem Vakuum voh 650 —675 mm vem Wasser befreit. 
Die Elektrolysier/.ellen wurden mit moglichst wenig 
Fugen aus einem glasartigen Steingut hergestellt, das 
Temperaturen bis 500° gut vertnig. Zwei Arten 
wurden benutzt Die eine hatte die Gestalt eines

M) Amer. Pat 825 058 vom 13. 10. 03.
“ ) D. E. P. 169 208 vom 2. 8. 02
*®) s. Jahrg. 1905, S. 1567 dsr. Ztschr.
4<) Ygl, The Electr. Reyiew. London 1906, Pd. 58, S. 897; 

The Electr. Eugineer 1906, neue Ser., lid. 37, S. 758.

Aachen Troges, dessen Deckel die Anodenkohlen bildeten. 
Der kathodische Kohlenblock befand sich an dem einen 
Ende der Zelle. Die andere Form hatte am Rande 
eine Rinne, die mit geschmolzenem Lot gefiillt war 
und so den Deckel abdichtete. Die Kohlen wurden 
an den beiden frei bleibenden Enden in die Zelle ein- 
gehiingt. Dieser zweite Elektrolyseur lieferte iu 10'Ar 
tagigem ununterbroclienem Betriebe bei 600 A und
4 — 5V iiber 3 Ztr. Zink mit 91,5 pOt Stromausbeute. 
AuGere Heizung durch Gas ist der inneren Erhitzung 
Yorzuziehen.

Fiir das PhOnixverfahren42) hat Edgar A. Ash- 
cro ft43) neuerdings eine verbesserte Zelle mit innerer 
Erhitzung angegeben, die auch zur Elektrolyse von 
Bleichlorid geeignet ist. Ein aus dunnem Kesselbleche 
besteliender Kasten ist mit 12—22 cm dicken Schin- 
deln aus feuerfestem Materiał, die durch einen Zink- 
oxyd- Wasserglaskitt verbunden werden, ausgekleidet, 
und hat unten an den AuBenseiten zwei kleinere Be
halter aus Kesselblech. Sie stehen durch je einen 
Kanał mit dem Tnnern der Zelle in Verbindung, sodaB 
sie entsprechend dem Niveau des Metallbades in der 
Zelle stets mit geschmolzenem Metali gefiillt sind. 
Der eine dieser Behalter nimmt die Stromzuleitung 
vom negativen Pole auf. Der andere, .dessen Yerbindungs- 
kanal nach aufien zu geneigt ist, sodaB das gesclunolzene 
Metali iiber eine Art Wehr in ihn flieGt, hat ein Ab- 
stichloch. Die Anodę, ein sich nacli unten yerbreitern- 
der Kohlenblock, wird durch den luftdicbt schlieGenden 
Deckel, der auBerdem Beschickungsóffnung und Gas- 
auslaG hat, in die Zelle eingefiihrt. Die Stromdiehte 
auf ihrer unteren Flachę betragt 10000 A/qm, die an 
der Kathode die Hiilfte. Bei 0,6—1,2 cm Elektroden- 
abstand ist die Spannung mindestens 5 V. Bei dieser 
und 9(1 pCt Stromausbeute liefert 1 PS-Jahr 1,4 t Zink. 
Die Betriebskosten fur 1 t Zink betragen bei Wasser
kraft 40,5 Jt, fiir Blei etwa ein Drittel davon. Das 
entweichende Gas hat hochstens 75 pCt Chlorgehalt. 

.Die besten Ergebnisse sollen bei Zusatz von Kocbsalz 
erzielt werden, das bei der Elektrolyse unverandert 
bleiben soli. Um Warmeverluste durch Strahlung zu 
vermeiden, wird der Apparat in einem auf 40—50° er- 
hitzten Raum oder in einer Art Feuerzug aufgestellt.

Sulfidische Erze lassen sich nach Edgar A. Asli- 
croft44) im Schmelzbade am besten mit Ililfe des bei 
den Alkalimetallen beschriebenen Doppelapparats45) ver- 
arbeiten, wenn man in der ersten Zelle unter Abdestil- 
lieren des Schwefels und der Chloride des Arsens und 
Antimons mit hoher Sti-omdichte alle Metalle in dem 
Bleibade niederschlagt und sie in dor zweiten

<2) g. Jahrg. 1905, S. 1539 dar. Ztschr.
43J Electrochem. a. Met. Industry 1906, Bd. 4, S. 143.
44) Electrochem. a. Met. Ind .Btry 1906, Bd. 4, 8. 357.
45j Ygl. S. 1558 lfdn. Jahrg. dsr. Ztschr.
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Zelle auGer dem Blei und den Edelmetallen46) aus der 
fliissigen Anodę lost und sie auf einer sich drehenden 
festen Kathode fraktioniert ablagert. So sollen Eisen 
von Zink oder Blei von Eisen und Zink oder Kupfer 
von Zink, Blei und Eisen getrennt werden konnen. 
Ais Kathode schwimmt in der zweiten Zelle eine auf 
einem senkrechten Zapfen befestigte Scheibe auf ge- 
schmolzenem Metali. Sie wird dadurch in lebhafte 
Umdrehung yersetzt, daG die Stromlfnien rechtwinklig 
magnetische Kraftlinien schneiden, die durch eine vom 
Hauptstrome durchflossene Spule hinter der Zellenbe- 
kleidung erzeugt werden. Mit zunehmendem Gewichte 
der Kathode wird selbsttatig die Menge der tragenden 
Badsubstanz geandert, sodaG die Entfernung zwischen 
den Elektroden ungeandert bleibt. Diese Kathode nutzt 
sich nicht durch Reibung ab und arbeitet auch sonst 
billig, da die fur die Bewegung nicht ausgenutzte 
elektrische Energie das Bad erhitzt.

Dieselbe Kathode kann auch zum Sammeln von 
Natrium, Magnesium und Aluminium dienen. Man 
richtet dann vorteilhaft ihre Bewegung so ein, daG das 
Metali in Spirallinien nach ihrem Mittelpunkte hin 
gedriickt wird.

Zum Oberziehen von Eisen wollen Dr. W. Pfan- 
hauser und Dr. Franz F ischer47) einen Elektrolyten 
aus geschmolzenem Zink- oder Zinnsalz benutzen. Gegen
uber der Yerwendung wassriger Losungen sehen sie 
einen Vorteil darin, daB sich der Oberzug mit dem 
Grundmetall legiert, bei weiterer Bearbeitung der 
Gegenstande also nicht abspringt. Yor der gewohnlichen 
Feuergalvanisierung zeichnet sich das Verfahren dadurch 
aus, daC man auch ganz geringe Mengen des Uberzug- 
metalls benutzen kann und doch eine gleichmaGige, 
festhaftende Schicht erhalt.

c. E lektrolyse w assriger Losungen.
Um eisenfreies Zinksulfat zu erhalten, will O tto  

M eurer48) Blende im Gemenge mit Eisenmonosulfid 
und Alkali- oder Erdalkalisulfiden (oder dereń Sulfaten 
und Kohle) unter LuftabschluB erhitzen, an der Luft 
zerfallen lassen, in dunner Schicht unter Erwiirmung an 
dor Luft ausbreiten und dann mit Wasser laugen, wobei 
Eisenoxyd zuruckbleibt. Haldengut macht die Zink- 
gewinnungs-Ges. m. b. H.49) dadurch nutzbar, daG 
sie rBstet oder brennt, mit Schwefelsaure laugt, reinigt 
und durch Natronlauge (Natriumsulfatlosung, die durch 
Kalk kaustifiziert ist) fallt. Das so regenerierte Natrium- 
sulfat wird wieder mit Atzkalk behandelt usf. Ist der 
erdige Teil des Gutes dolomithaltig, so teilt man die 
gelaugte LOsung derart in zwei Teile, daB der Magnesium- 
sulfatgehalt des einen Teils der Zinksulfatmenge des 
anderen m5glichst fiquivalent ist, behandelt die erste

46} Diese Ansammlungen werden kupelliert.
«) D. R. P. 171 034 vom 14. 2. 05.

D. R. P. 166 959 vom 21. 7. 04.
«>J D. R. P. 165 455 vom 24. 3. 05.

Portion me vorher und benutzt die gefallten Hydroxyde 
ais Fallungsmittel fur den zweiten Teil.

Schon fruher50) ist vorgesclilagen worden, die 
Wirkung des Diaphragmas zur Verhutung der Mischung 
von Anoden- uud Kathodenlauge dadurch zu vermehren, 
daB man zwischen beide Losungen einen Fliissigkeits- 
strom niedergehen laBt. Diese Berieselung nimmt nun
C. A rż a n o 51) auf beiden Seiten eines Diaphragmas, 
denen die Elektroden nahe sind, dergestalt vor, daB die 
dunnen Flussigkeitschichten weder auf das Diaphragma 
noch auf die Elektroden einen wesentlichen Druck aus- 
iiben kOnnen.

Ais Amalgam will die Decker M anufacturing 
Co.52) Zink, Magnesium oder iihnliche Metalle gewinnen 
in einem Apparate, dessen Katliode an der auBeren 
Wand des Elektrolyseurs eine Beihe physikalisch und 
elektrisch miteinander verbundener Qtiecksilbernapfe 
hat, welche die schnelle Entfernung der Niederschlage 
ohne Storung der Zelle von auGen her gestatten. Ein 
Diaphragma ist nicht notig, wenn das Anion an die 
Anodę gebunden wird, wie z. B bei der Elektrolyse 
yon Zinksulfat mit Bleianoden. MuB es angewendet 
werden, so besteht es aus einem Materiał (Ton), das 
dem Durchgange des Stromes geringen, der Diffusion 
der Flussigkeiten aber groBen Widerstand entgegensetzt. 
Das Diaphragma a (Fig. 54), das in den Boden b bei c

Fig. 54.
und auch in die Seitenwande d eingelassen ist, teilt
die Zelle in zwei Raume e und f. Der erstere nimmt
die Anodę g und die Losung h auf und hat unten ein
AblaBrohr i. Der Raum f nimmt TrOge k (Fig. 55)
mit den Endwanden 1 und den Einsclmitten m auf.

*>) Berg- u. Hutteum. Ztg. 1901, Bd. 60, S. 592.
tĄ c_ D. R. P. 100 750 vom 24. 9. 02. 
5Jj Brit. Pat. 4100 voin 27. 2. 05.
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In letzteren stehen die Ansatze n des n&chst oberen 
Troges. Der liochste Trog nimmt den Ansatz o auf,

der mit den Seitenwanden der Zelle verbunden ist, der 
niedrigste sitzt in der Yertiefung p der Grundplatte b. 
Die Flussigkeit in Kammer f und die Gase zirkulieren 
durch Rohren q, die vom Boden zum oberen Ende 
jedes Troges gehen. Rohr r dient zur Entleerung. 
Bis zur gewunschten Quecksilberhohe reicht in jedem 
Troge die Rdlire s, auler im unteren, der mit Ablafirohr t 
versehen ist. Durch die Rohren s, die sich an der 
entgegengesetzten Trogseite wie die Rohren q befinden, 
'/irkuliert das in den oberen Trog einfliefiende Queck- 
silber. Der Trogboden u ist nach aufien abwarts so 
geneigt, daB die Schnittkante v mit der schragen 
Wand w auBerhalb des Ansatzes n und aufierhalb der 
Zellwandung liegt. Man kann also die Troge entfernen, 
ohne den Apparat auseinander nehmen zu mussen. 
An die Ansatze u und o sind Leiter x befestigt, die 
an eine gemeinsame Stromzuleitungschiene angeschlossen 
sind Man kann auch nach Fig. 56 rundę Tr5ge ver-

wenden, dereń nach unten verlangerte SeitenwSnde a 
in das Quecksilber des nachsten darunter stehenden 
Troges tauchen und mit F ii fi en b auf dessen Boden 
aufstehen. Durch die runden Offnungcn c aller Troge 
geht ein gemeinsames zylindrisches Diaphragma, das 
die Anodę aufnimmt. Neben ihm sind in die Rander 
der Offnungen c Einschnitte d zum bessern Entweichen 
der Gase gemacht. Die Rohren e sind Niveauhalter 
fur das Quecksilber, wahrend durch f der Elektrolyt 
zirkuliert Man kann aucli durch die Kathodenabteilung 
ein endloses Kupferband laufen lassen, von dem der 
Niederschlag immer abgeschabt wird, ehe es von neuem 
in den mit den Kathodenkammern kommunizierenden 
Quecksilbertrog tritt

Mehr fur gaW anotechnische Zwecke ais fur 
die Metallfallung im groBen bestimmt, sind neuerdings 
wieder vorgeschlagene Badzusatze, welche die physi- 
kalischen Eigenschaften des Elektrolytzinks gunstig 
beeinflussen sollen. So hat Louis P o tth o ff33) An
gaben gemacht, wie man unter Benutzung eines

«) Brit. Pat. 14 058 Yom 21. 6. 04.

Aluminiumsalzzusatzes den Niederschlag gleichmafiiger> 
kompakter und dauerhafter machen kann. Er mengt 
z. B. 5—8 pCt Aluminiumchlorid oder anderes Salz 
mit 25—50 pCt Zinksulfat oder anderem Zinksalze, 
oder fiigt zu 10 T. Wasser abwechselnd gleiche Gewichts- 
teile Alaun und Zinkvitriol bis zu einer Starkę der 
Losung Yon 11—18° Bd. Wird nur das einfaclie 
Salz (Aluminiumsulfat) yerwendet, so kann man dem 
Bade zur Yermeidung der Fallung von Thonerdesalzen 
bis 2 pCt organische Sauren (besonders Zitronen- oder 
Weinsaure)54) oder bis 4 pCt Kohlenhydrate (z. B. 
Glukose) zusetzen. Glukose55) ist nach Prof. Charles
F. B urgess56) weniger wirksam ais die Sauren und 
macht haufige und in der Menge nicht zu bestimmende 
Erneuerung notwendig. M eurant57) hat Gummi 
empfohlen. Besseren Metallglanz und sehr starkes 
Haften des Niederschlages erzielt man aber nach Prof. 
Dr. Alexander C lassen58), wenn man in das Bad 
Glykoside oder Auszuge aus Pflanzen, Wurzeln, Rinden 
oder Samen (z. B. Eibisch- oder Sufiholzauszug) gibt. 
Ein gut arbeitendes Bad fur elektrolytische Verzinkung 
erhalt man beispielsweise, wenn man zu der Losung 
von 20 kg Zinkvitriol, 4 kg krystallisiertem Natrium- 
sulfat, 1 kg Zinkchlorid und 0,5 kg Borsaure in 100 1 
Wasser den Auszug aus 5 kg Sufiholzwurzel fiigt. 
Leopold Trunkhahn59) will den gunstigen EinfluB 
de8 Zuckers steigern und seine Wirksamkeit verlangern 
durch Zusatz eines Fermentes. So gibt er z. B. 0,5 kg 
Bierhefe zu 100 1 Bad, das 25 kg krystallisiertes 
Zinksulfat, 15 kg Aluminiumsulfat, 1 kg Kalzium- 
karbonat und 4 kg Maltose oder Dextrose enthalt.
E. D. K endall60) benutzt eine Zinksulfoglyzerat- 
Lósung. Er behandelt wasserfreies Glyzerin mit starker 
Schwefelsaure, verd(innt mit wenig Wasser, sattigt durch 
Zinkosyd oder -hydroxyd und yerdiinnt dann starker. 
Bei einigermaCen konzentriertem Elektrolyten und einer 
Anodę aus Zink geniigen weniger ais 1 Y zur schnellen 
Fallung. Bei verdunnteren Losungen wendet man vor- 
teilhaft 2— 3 V an, wenn man die Leitf&higkeit nicht 
durch Natriumsulfatzusatz erhOhen will. Der Nieder
schlag, der bei allen Temperaturen nach Ausbeute und 
Charakter befriedigt, fallt besonders leicht aus lieifien 
Losungen. Dr. G. Langbein & Co.61) bilden durch 
Harnstoffzusatz leicht losliche Doppelsalze, die hohe 
Stromdichten zulassen.

«) Ahnlich ist das im Engin. Min. Journ. 1906, Bd. 81,
S. 317, beschriebane Bad zuaaromengeaetzt.

«) Ygl. D. B. P. 61845.
Load and Zinc Newa 1904, Bd. 8, Nr. 8—10; Metallurgie

1905, Bd. 2, S. 171; vgl. Eleotroehem. a. Met. Industry 1905, 
Bd. 3, S. 17.

57) Brit. Pat. 21 149 von 1900.
ssj Brit. Pat. 12 291 vom 13. 6. 0>.
59) Brit. Pat. 11 498 vom 16. 5. 06.

Amer Pat. 786 221 yom 28. 10. 03.
S1) Franz. Pat. 358 622; Science Abstr. 1906, Bd. 9, 

Sect. B, S. 353.
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Fiir lithographische Zwecke geeignete feinkornige 
und sehr dichte zinkreiche Nickellegierungen will 
Charles B. Jacobs62) in der gemischten Losung der 
Sulfate, -dereń Leitfahigkeit durch Zusatz von etwas 
Ammoniumsulfat erhoht wird, nach seinem sog. „Drei-

G») Journ. Amer. Chem. Soc. 1905, Bd. 27, S. 972; Ztschr. 
Elektrochem. 1906, Bd 12, S. 17.

pliasen-Plattier-System" erzeugen. Ais Kathode dreht 
sich ein Zylinder 2 bis 2V2 mai in 1 Min. zwischen 
Anoden aus Zink, die mit einer Maschine von hoher 
Spannung, nnd Anoden aus Nickel, die mit einem Strom
erzeuger von niedriger Spannung verbunden sind. Das 
System ist auch anwendbar zur Erzeugung von Messing 
in jeder gewiinschten Farbę. (Fortsetzung folgt.)

Registrierende Gesoliwindigkcits- nnd Yolumenmessung.
Von Ingenieur B. Stach, Lehrer an der Bergschule zu Bochum.

Im Anschlufi an meinen Aufsatz in Nr. 32, 
Jahrg. 1905 dsr. Ztschr. und die Beschreibung der neuen 
Konstruktionsform des Ellinghausschen Apparates in 
Nr. 41 lfdn. Jahrg. dsr Ztschr.*) soli im folgenden 
iiber die Vervollkommnung des sogen. Phoenix- 
Geschwindigkeits- und Volumenmessers von Paul de 
Bruyn, G. m. b. II. in Dusseldorf berichtet werden.

Beide Instrumente, sowohl das von Ellinghaus ais 
auch das von de Bruyn, beruhen, wieerinnerlich, auf der 
seit langem bekannten hydrostatischen Messung der 
Geschwindigkeitshohe, die u. a. auch bei dem Gehre- 
schen Dampfmesser angewendet wird. Die Aufgabe des 
Apparatebaues war es, fur das Anzeigen und laufende 
Registrieren der der H8he entsprechenden Geschwindig
keit die geeignete iiuBere Form zu finden. Diese Form 
ist von Ellinghaus gem&B D. R. P. 149 024 dadurch 
gekennzeichnet, daB zwei an der Me Bstelle in yer
schiedenen Richtungen zu dem Gasstrome gestellte 
ROhren unter zw ei z u w e c h s e l s e i t ig e r Y e r -  
schiebung m iteinander verbundene Druckfliichen 
ausmunden, um die Empfindlichkeit des Apparates zu 
erhShen (vgl. Fig. 6 u. 7 auf S. 1021/2, Jahrg. 1905 
dsr. Ztschr.).

Im Gegensatz hierzu ist die von de Bniyn gewiihlte 
nnd durch D. R. P. 176 024 geschutzte Form ein Gas- 
druckmesser mit einer von einer Absperrfliissigkeit 
getragenen und mit Schwimmer versehenen T a u c h- 
g 1 o c k e , wobei die Flussigkeiten fur den Schwimmer 
und fur die Tauchglocke vollstandig voneinander ge- 
trennt angeordnet sind.

Diese eine Tauchglocke von de Bruyn bildet die 
wesentliche Neuerung gegenuber der in meinem oben 
erwilhnten Aufsatz abgebildeten Ausfiihrung mit einem 
Verteiler (vgl. Fig. 8, S. 1023 ebenda).

Aufbau und Wirkungsweise des Apparates sind nun- 
mehr folgende: Der yon dem auBeren Behalter A (Fig. 1) 
eingeschlossene Raum ist durch ein auf dem Boden des 
'Behalters dicht aufgesetztes konzentrisches Rohr B in 
zwei yoneinander unabbangige Riiume zerlegt, von denen

*) .Uber einen neuen Apparat zur Kontrollf der Gruben- 
bewetterung" von Bergreferendar Breyhahn.

jeder fiir sich mit Paraffinol gefullt wird. Die Tauch
glocke C ruht auf dem Schwimmer D in dem inneren 
Zylinder, der iiuBere Ring der Tauchglocke befindet sich 
in dem Fliissigkeitsraum um den Zylinder B. In die 
beiden Riiume G und F munden die Druckzuleitungs- 
rohre von der MeBstelle so ein, daB der kleinere Druck 
in G, der groOere in F wirkt. Die Tauchglocke wird 
demnach aufwiirts steigen und durch die Stange H auf

den Hebel uud die Schreibstange J wirken. Durch 
letztere wird dio Geschwindigkeit auf der Diagramm-
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trommel K verzęiclmet. Die iu Quecksilber tauchende 
Glocke L dient zum Abschlufi des unter Druck oder 
Unterdruck steheuden Raumes G, die Glocke N zum 
Ausgleich fiir L; die Verschiebung der Tauchglocke C 
erfolgt also lediglich unter dem Einfiusse der Geschwindig- 
keitshohe.

Zwei zwischen den Apparat und je eine der beiden 
Druckleitungen geschaltete, seitlich angeordnete Wind- 
kessel dienen zur Absclnvachung plotzlich auftretender 
Schwankungen oder StoCe in der Mefileitung; dadurch 
verschwinden die Vibrationen, wie sie sieli in einem 
ohne Windkessel aufgenommenen Diagramm der Fig. 2

V

Fig. 2.
zeigen, sodafi eine ruhig verlaufende Linie aufgezeichnet 
wird (s Fig. 3). Beide Diagramme sind auf einemWetter- 
schacht gewonnen, in dem Forderung umgeht.

Die YergroBerung der Bewegung der Tauchglocke 
erfolgt einerseits in ublicher Weise durch den ungleich- 
armigen, in O drehbaren Schreibhebel, anderseits durch

ERGVt G£LSŁHKS NKIRCCTIENH£N£F-.C.SLLISCHAFr

r ...

L— — - --- - ---- ---- L _ — — _
—

Fig. 3.

die Tauchglocke selbst iii ganzlich neuartiger Weise. 
Durch entsprechende Bemessung der Tauchglocke und 
des Schwimmers liifit es sich mit mathematischer 
Genauigkeit erreichen, dafi die Wirkung des grSfieren 
Druckes ein Vielfaches der Wirkung des kleineren 
Druckes ist. Hierdurch kann z. B. ein dreifacher Aus- 
schlag der Tauchglocke gegenuber der Anzeige der 
gleichen Geschwindigkeitshohe an einer Wassersaule 
erzielt werden, es liegt also eine Ubersetzung schon in 
der Tauchglocke selbst, wodurch grofie und damit fehler- 
hafte Hebelubersetzungen vermieden werden und die 
Konstruktionsform zur Messung von Geschwindigkeiten 
unter 4 m/Sek. gegeben ist.

Die Herstellung getrennter Fliissigkeitsraume bietet 
aufierdem den Vorteil, dafi der Apparat in einem Modeli 
fur alle statisclien Drueke verwendet werden kann 
und auch bei wechselndem Uber- und Unterdruck, wie 
z. B. bei Gasmaschinen mit Druckgasgeneratoren, stets 
fehlerfreie Angaben zeigt. Ais Sperrflussigkeit ver-

wendet de Bruyn das inditfereute und leicbtbewegliche 
Paraffinol, das eine beąuemere Nulleinstellung ais 
Glyzerin erlaubt, da dieses zu lange an den Gefiifi- 
wandungen haftet-

Die Diagrammskala ist durch genaueste Yersuche 
fiir Luft yon 15° C festgelegt und mufi fur andere 
Yerhaltnisse, z. B. fflr hciBe Luft oder fiir Gase ver- 
schiedener Dichte, entsprechend umgerechnet und auf- 
getragen werden. Die Kontrolle der Apparate findet 
jetzt; nur noch in der Werkstatt mit Hilfe genauer 
Wassersaulen statt. Mehrfach war es z. B. vorgekommen, 
dafi die Angaben der Apparate in Betrieben, in denen 
man sich uber die bisher venvendeten Gasmengen kein 
rechtes Bild machen konnte, namentlich Huttenwerken, 
angezweifelt wurden. Auf Wunsch durchgeftihrte 
Kontrollmessungen ergaben dann Fehlergrenzen, welche 
1 pCt kaum iiberstiegen.

Damit hat sich erwiesen, dafi in dem Apparat von 
de Bruyn ein auf rechnerischer Grundlage beruhendes
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Instrument yorliegt, das vermoge seiner einfachen, der 
Abnutzung nicht unterworfenen Konstruktion fur dauernd 
sichere Aufzeichnungen weitgehendste Gewahr leistet. 
Der Apparat hat sich in dem kur/,en Zeitraum von 
einem Jahre ebensowohl im Gruben- und Koksofenbetrieb

wie namentlich aber im Hochofenbetrieb auf das beste 
eingefiihrt.

Von neueren Diagrammen gibt Fig. 4 die 
Geschwindigkeitsaufzeichnung in der Gaszuleitung fur
7 GroGgasmaschinen im Betriebe des Bochumer Yereins.

Die Inanspruchnahme der Maschinen in den einzelnen 
Tagesstunden tritt hier deutlich hervor. Nach einer

mit annahernd gleicher Belastung vergangenen Nacht- 
zeit von 2—6 Uhr tritt stark wechselnde Kraftentnahme

bis zur Mittagzeit ein, hier ruht der Betrieb fast ganz 
(die Maschinen laufen leer), bis er um 1 Uhr 35 wieder 
voll einsetzt.

Gleichfalls interessant ist das Diagramm (Fig. 5),

das den Gaskonsum, mithin angenahert auch dio 
Dampfproduktion einer Kesselbatterie des Hórder Berg- 
werks- uud Hutten-Yereins darstellt.

Der britische Bergbau im Jahre 1905.
Nachdem wir in der Nummer 31 vom 4. August

d. J. einen Auszug aus dem Teil I der amtlichen 
britischen Bergbaustatistik gebracht haben, lassen wir 
nachstehend aus Teil II „Labour" und Teil III 
„Output" die wichtigsten Angaben uber die britische 
Bergwerksproduktion im letzten Jahre folgen.

Der Gesamtwert der britischen Bergwerksproduktion 
belief sich im letzten Jahre auf 95 870 723 L  gegen 
97 477 639 L  in 1904. Der Ruckgang betragt mithin 
1,6 Mili. L. Er ist zuriickzufuhren auf einen weiteren 
Fali des Kohlenpreises, der von 7 s 2,58 d per t auf

6 s 11,38 d nachgab. Auf die yerschiedenen Landes- 
teile des Vereinigten Konigreiches verteilte sich die 
Gesamtproduktion dera Werte nach wie folgt:

1904
L

66 159 293 
18 526 585 
12 526 392 

221 169 
44 200

England .
Wal es .
Schottland 
Irland 
Insel Man

Yon der Produktion der wichtigeren Mineralien 
nach Menge und Wert liefert die amtliche Statistik

1905
L

65 474 965 
17 699 644 
12 408 347 

238 135 
49 632
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fur die 
Angaben.

beiden letzten Jahre die nachstehenden

Mi no r a 1

1904 1905

Menge 
in 1000 t 
zu 1016kg

Wert 
in 1000 L 
am Ge- 

winnungs- 
ort

Menge 
in 1000 t 
zu 1016kg

Wert 
in 1000 L 
am Ge- 

winuungs- 
ort

Steinkohle . . . . 232 428 83 852 236 129 82 039
Eiseuerz . . . . 13 774 3126 14 591 3 482
Ton und Tonschiefer 15 949 1772 15135 1763
Sandstein . . . . 5 306 1718 5 641 1634
Schiefer................. 563 1679 515 1467
Kalkstein ohneKreide 12 043 1370 12 502 1411
Yulkanische Geateine 5 989 1351 5 957 1288
Oelschiefer . . . . 2 333 554 , 2 497 593
Zinnerz, aufbereitet. 7 480 7 574
Salz...................... 1892 597 1890 556

Kohle und Eisenerz lassen die ubrigen Mineralien
an Bedeutung weit liinter sieli, ihr Anteil an dem

Werto der Gesamtproduktion betrug in beiden Jahren
89,2 pCt

Die Kohlenforderung von Grofibritannien und 
Irland war in 1905 mit 236 128 936 gr. t grOBer 
ais je in einem Jahre zuvor. Gegen 1904 betrug 
das Mehr 3,7 Mili. t. Ihr Wert stellte sich 
auf 82,039 Mili. L  gegen 83,852 Mili. L  im 
Yorjahre. In den Angaben fur Kohle ist Anthrazit 
mit einbegriffen, dessen Forderung sich in 1905 auf 
3,11 Mili. t stellte; hiervon stammten 2,789 Mili. t 
ausWales, insbesondere aus Glamorgan (1,186 Mili. t) 
und Carmarthen (1,144 Mili. t), wahrend der Rest 
mit 245 635 t auf Schottland und mit 77 241 t auf 
Irland entfiel.

Die Yerteilung der aus den sogenannten Coal 
Mines gewonnenen Kohle auf die yerschiedenen Kohlen- 
felder veranschaulicht die folgende Tabelle.

Kohlenfeld
Forderung 

in 
1000 t

Yergleich 
mit dem Vorjahr 

1000 t

Anteil 
an der Gesamt- 

fórdorung 
pCt

\ Durchschnitts
preis fur 11 

| an der Zeche 
s d

| Jiihrliche Fiirde 
auf einen

unter Tago

rung in Tonnen 
Arbeiter
dor gesamten 
Belegschaft

Schottisches Kohlenfeld 35 839 +  386 15,2 5 9,44 420 342
Nórdliches KoMenfeld . . 50 091 +  1 678 21,2 6 4,41 380 298
Yorkshire Kohlenfeld . . 
Lancashire und Cheshire

54 914 +  2 084 23,2 6 6,83 357 284

Kohlenfeld 24 248 -  203 10,3 7 3,78 327 261
Midland Kohlenfeld . . . 20 324 4- 409 8,6 6 10,26 374 288
Kleiue isolierfc geleg. Felder 4 501 -  22 1,9

1,2
8 0,07 256 205

Nord-Wales Kohlenfeld . . 2 902 -  91 7 4,90 287 234
Sttd-Wales Kohlenfeld . . 43 203 -  527 18,3 8 9,15 308 262
Irische Kolilenfelder . . . | 90 -  15 0,1 9 6,29 175 132
Summę bezw. Durchschnitt | 236 111 | +  3 699 100,0 6 11,39 354 | 285

Von den 9 Kohlenfeldern hatten in 1905 4 eine 
/iunahme und 5 eine Abnahmo der Produktion zu 
verzeichnen. Die grofite Forderung kam auf das 
Yorkshire-, die nachstgroGe auf das nordliche Kohlen- 
feld, d. s. die Bezirke von Durham ' und Northum- 
berland.

legschaft umfafit auch eine gewisse Tonnenzahl 
Eisenstein, Tonschiefer usw., da aus den Coal Mines 
neben 236 111 150 t  Kohle noch 3 954 198 t an 
diesen und anderen Mineralien gefordert wurden.

Die Entwicklung der Ausfuhr seit dem Jahre 1873 
ist in der folgenden Tabelle ersichtlich gemacht.

Gesatnt- Ausfuhr Ausfuhr Ton Koks Ausfuhr ron Briketts Buiiker- Gesamte Heimischer Yerbrauch
Jahr fiirderung

4

TOU
Kohle

t
abs.

t
auf Kohle,. 

umgereohnet
.. t

abs.
.; jt-'S

auf Kohle 
umgerechnet

^ t

Terschif-
fungen

t

Kohlen-
ausfuhr

t
abs.

t
pro Kopf der 
Bevolkerung

t

187S 128 680131 12 077 507 261 649 . 436 082 278 410 250 569 3 312 470 16 076 628 112 603 503 3,499
1875 133 306485 13 978956 307 629 512 715 258 331 232 497 3 278 249 18 002 417 115 304 068 3.511
1880 146 969409 17 891181 442 797 737 995 385 993 347 394 4 926 076 23 902 646 123 066 763 3,554
1885 159 351418 22 710335 548 375 913 958 512 247 461 022 6 681 359 30 766 674 128 584 744 3,570
1890 181614288 28 738 241 732 375 1 220 625 672 223 605 001 8 096 405 38 660 272 142 954 016 3,814
1895 189 661362 31714906 700 064 1 166 773 686 482 617 834 9 407 789 42 907 302 146 754 060 3,752
1900
1901

225181300 
219 046 945

44 089197 
41 877081

985 365 
807671

1 642 275 
1346 118

1 023 666 
1 081 160

921 299 
973 044

11 752 316 
13 586 833

58 405 087 
57 783 076

166 776 213 
161 263 869

4,075
3,882

1902 227 095042 43 159 046 688 646 1 147 743 1 050 256 945 230 15 148 115 60 400 134 166 694 908 3,973
1903 230 334469 44 950 057 717 477 1 195 795 955 166 859 649 16 799 848 63 805 349 166 529 120 3,930
1904 232 428272 46255547 756 949 1 261582 1 237 784 1 114006 17 190900 65 822 035 166 606 237 3,894
1905 236 128936 ,47 476707 774 110 1 290183 1 108455 997609 17 396146167 160 645 168968 291 3,910

Im letzen Jahre erreichte die Ausfuhr von Kohlen 
(ausschlieBlich Koks und Briketts und ohne Bunker- 
kohle) mit fast 47’/2 Mili. t ihre hochste ZifFer.

Der beste Abnehmer ist Deutschland, das 7,6 Mili. t

bezog. Ihm zunachst kommen Frankreich mit 6,7 und 
Italien mit 6,4 Mili. t ;  Schweden empfing 3,178, 
RuBland 2,578, Spanien mit den kanarischen Inseln 
2,390, Danemark 2,289, Agypten 2,243 und die Nieder-
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lande 1,949 Mili. t. Von autSereuropaischen Landern 
bezogen Argentinien mit 1,784 und Brasilien mit
1,044 Mili. t die groCten Mengen. In der Form von 
Koks und Briketts fanden 1,883 Mili. t ihren Weg 
ins Ausland; die Bunkerverschiffungen betrugen 17,396 
Mili. t. Im ganzen gingen mitliin 67,161 Mili. t 
aus dem Lande, sodaB fur den inneren Verbraucli 
168,968 Mili. t oder 3,910 t auf den Kopf der Be- 
Tolkerung tibrig blieben.

Die Bewegung der P reise an der Grubo, sowie in 
den wichtigsten Ausfuhrhafen ist aus der folgenden 
Tabelle zu ersehen.

Jahr
Durchschnittspreia an 

Grube
dor Durchschnittspreis

in
England Wales Schottlanć I Newcastle Cardiff Kirkcaldy
s d s d 8 d ! s d 8 d s d

1885 5 2 5 10 4 5 7 7 10 0 7 0
1890 8 1 10 4 6 11 i 11. 5 13 9 10 3
1895 5 11 7 2 5 4 7 U 10 1 7 5
1900 10 6 12 0 10 10 1 15 0 18 10 13 10
1901 9 1 11 11 7 U | 11 tr 16 2 10 11
1902 8 1 10 7 6 8 i 10 5 13 11 9 10
1903 7 7 9 6 6 3 9 11 13 3 9 9
1904 7 1 9 2 5 11 9 1 13 0 9 1
1905 6 9 8 10 5 9 1 8 10 12 3 8 2

Unter den englisclien Kohleiiausfuhrhafen nimmt
Cardifł’, von wo in 1905 an Kohlen, Koks und Briketts 
14,5 Mili. t verschifft wurden, die erste Stelle ein. Ihm 
zunachst kommen Newcastle mit 5,722, Btyth mit 3,386, 
South Shields mit 3,187 und Newport mit 3,091 Mili. t.

Die Koksproduktion des Yereinigten Kónigreichs 
betrug im letzten Jahre 18 037 985 t. Ihre Ver- 
teilung auf die einzelnen Landesteile und Erzeugungs- 
gebiete ist nacli Menge und Wert aus der folgenden 
Tabelle ersichtlich.

Koksproduktion
B ez i r  k Menge 1 Wert

t 1 L

England. . 15 976 078| 9 325 925
Daron i n Durham.......................... 6 336 959 3 916 144

Y ork ............................... 2 896 544 1 593 525
Lancaster...................... 1 302 144 662 900
Esbci ....................................... 654 123 324 903
Monmouth . . . . . . 637 773 434 360
S u rre y .......................... 537 754 352 126

Walej . . 944 806 644 453
Davon in Glamorgan . . . . . . 836 207 580 158

Schottland: 989 616 562 320
DaYon in Lanark .......................... 3-10 065 125 416

Stirling.......................... 306 961, 256 903
Irland . . 118 949 88 746
Insel Man . .................................... 8 5361 4 345

Yereinigtes Konigreich 18 037 985[10 625 799
Die Zahl der in Betrieb befindlichen Koksofen betrug 

31 060. Davon entfieleu 15 384 auf Durham, 5584 auf 
York, 1793 auf Glamorgan, 1699 auf Monmouth, 1348 
auf Lancaster und 1264 auf Derby. Dem Bienenkorbtyp 
gehdren an 25 514, dem Coppćetyp 2233, auBerdem gab 
es noch 726 Simon-Carvćs- und 503 Otto-Hilgen- 
stock-Ofen.

Die Gewinnung von Eisenerz hat im letzten Jahre 
mit 14,59 Mili. t eine erhebliche Zunahme gegen das 
Yorjahr erfahren. Das Mehr betragt 816 421 t. Daraus 
wurden 4,760 Mili. t Roheisen gewonnen, was anniihenid 
der Hiilfte der gesamten Roheisenproduktion des Landes 
entspricht. Die Yerteilung der letztjahrigen Eisenerz- 
gewinnung auf die verschiedenen Produktionsgebiete 
ergibt sich aus der folgenden Tabelle.

Produktionsgebiet
Pro

duktion

t

Zu- (+) oder 
(—) Abnahme 

gegen das 
Vorjahr

t

Anteil an der 
Gesamt- 

produktion
pCt

Schottland..................i 832 388 -  5716 5,7
Cumberland u.Lancashire ! 
Yorkshire N. - Ridiug !

1 638 323 +  149 713 11,2
(Cleveland) . . . . 5 944 047 +  217 071 40,7

Staffordshire . . . . 890 240 +  70 486 6.1
Lincolnshire . . . . 2 151 250 +  198 014 14,8
Northamptonshiro . . 2 029 780 +  40 185 13,9
Andoro Bezirke . . . 991 671 +  124 879 6,8
Irland. . . . . . .  | 113 004 +  21789 0,8

Zusammen ||14 590 703 +  816 421 100,0

Das wichtigste Erzeugungsgebiet ist der Cleveland- 
bezirk in Yorkshire, auf den 40,7 pCt der gesamten 
Gewinnung entfielen und der mit 217 071 t auch die 
grofite Produktionssteigerung im letzten Jahre auf- 
zuweisen hatte. Es verdient Beachtuug, daB die Cleve- 
landerze mit 30 pCt den geringsten Eisenerzgehalt von 
allen britiśchen Eisenerzen haben. Etwas besser, mit 
einem Gehalt von 33 pCt, sind die Erze von Lincoln- 
shire, Northamptonshire, und Leicestersliire. Das beste 
Erz von mehr ais 50 pCt Eisengehalt findet sich in 
Cumberland und Lancashire, doch ist dieser Bezirk an 
der britiśchen Eisenerzgewinnung nur mit 11,2 pCt 
beteiligt. Seit dem Jahro 1875 hat sieli die britische 
Eisenerzgewinnung wie folgt entwickelt.

Eisenerzgewinnung.
Jahr Menge Wert

t L
1875 15 821 060 5 975 410
1880 18 026 050 6 585 806
1885 15 417 982 3 969 719
1890 13 780 767 3 926 445
1895 12 615 414 2 865 709
1900 14 028 208 4 224 400
1901 12 275 198 3 222 460
1902 13 426 004 3 288 101
1903 13 715 645 3 229 937
1904 13 774 282 3 125 814
1905 14 590 703 3 482 184

Den Hohepunkt der Produktion bezeichnet das 
Jahr 1882 mit einer Gewinnung von 18031957 t; 
der seitdem erfolgte lliickgang ist sehr betrachtlich, 
doch ist seit 1902 wieder eine Zunahme der Eisenerz- 
forderung zu yerzeiclmen. Das Yereinigte Konigreich
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produzierte im letzten Jahre 9 608 086 t Roheiseu. 
Noch nicht die Hiilfte hierron. wurde aus britischen 
Erzen erblasen. Fiir den iibrigen Teil der Roheisen- 
erzeugung mufite dic Eisenerzeinfuhr aus dem Aus- 
liindo aufkommen, die 7 344 786 t betrug und sich in 
den beiden letzten Jahren auf folgende Herkunfts- 
liinder verteilte.

Herkunftslaud 1904
t

1905 f  
t!

Algorien................................... 237 744 294 556
A ustra lien ............................... 4193 3 852
B e lg ie n ................................... 9 410 11637
Britisch Ost-Indien................. 6 130 4 508
Cauada ................................... 22 290 —

13 482 —

Deutschland.............................. 2 534 5 074
Frankreich.............................. 172 950 191 531
Griechenland.......................... 344 555 312 158
H o llau d ................................... 11450 13 354
Island, pac. Kttsto...................... 9 487 11721
Italien....................................... — 2 563
Neufumlland.............................. 18 217 4 540
Norwegen................................... 281 862 392 954
Persien....................................... 2 441 1065
Portugal................................... 6 045 1 003
Rufiland................................... 56 173 115 465
S p an ien ................................... 4 648 335 5 764 143
Schweden................................... 238 256 191 123
Turkoi....................................... 9 763 17 492
Andere Lander.......................... 5 439 6 017

Zusammen 6 100 756 7 344 786

Diese weitgehende Abhiingigkeit in der Eisenerz- 
versorgung vom Auslande mag solange unbedenklich 
scheinen, ais dieses reiches Erz in groBer Menge fur 
die Ausfuhr zur Yerfugung stellt, doch gehen die 
Urteile uber die Nachhaltigkeit der fiir die britische 
Eisenindustrie in Betracht kommenden ausliindischen 
Eisenerzvorkommen auseinander, sodaB ihre Basis 
weniger gesichert erscheint ais die ihrer Konkurrenz- 
industrien in den Vereinigten Staaten und in Deutschland, 
die sich fast ausschlioBlich oder doch iiberwiegend auf 
Erz des eigenen Landes stutzen konnen.

Yon dem Eisenerzverbrauch GroBbritanniens ergibt 
sich auf Grund der Ein- und 'AusfuhrzifFern ohne

Beriicksichtigung der Vomite fiir die beiden letzten 
Jahre das folgende Bild.

1904 1905
t t

Britische Erzeugung 13 774 282 14 590 731
Einfuhr einschl. Kies- 

abbrande . . .  6 657 884 7 868 845_
zusammen 20 432 166 22 459 576

Ausfuhr . . . .  6 600 14 148
Yerbrauch . . . 20 425 566 22 445 428
An einer anderen Stelle des Berichtes wird die in 

1905 beim Hochofenprozefi verwaudte Eisenerzmenge 
auf 23,05 Mili. t angegeben. Diese Menge diente 
345 Hochófen ais Rohstoff; zur Erzeugung der von 
diesen erzeugten 9,608 Mili. t Roheisen waren
19 255 555 t Kohle erforderlich.

Die ubrigen metallischen und nichtmetallischen 
Mineralien des britischen Bergbaues fallen neben der 
Kohle und dem Eisenerz so wenig ins Gewicht, daB 
sich ihre Bebandlung erubrigt.

Die Gesamtzahl der im britischen Bergbaubetriebe 
beschaftigten Arbeiter betrug im letzten Jahre 
unter EinschluB der Belegschaften der unterirdischen 
Steinbriiche 982 343, von denen 887 524 im eigentlichen 
Bergbau tiitig waren und 94 819 auf die Steinbriiche 
entfielen. Die unterirdische Belegschaft der Gruben 
bezifferte sich auf 708398 (698967 in 1904), die 
Belegschaft uber Tage auf 179126 (178 090) Personen, 
darunter 6154 Frauen. Die Verteilung der Gesamt
belegschaft auf die von der Statistik unterschiedenen 
drei Grubenarten veranschaulicht die folgende Tabelle. 
Dabei ist zu beachten daB dieser Unterscheidung nicht 
die in der britischen Berggesetzgebung bestehende 
Klassifikation zugrunde liegt, vielmehr hier zu den 
Kohlengruben alle Bergwerke, in denen Stein kohle 
ausschlieBlich oder neben anderen bergmiinnischen 
Produkten gewonnen wird, gerechnet sind, wahrend zu 
den Eisenerzgruben nur solche Bergwerke zahlen, die 
keine Kohle fordem.

Zusammen 1905 
1904

Zahl der ! Belegschaft unter Tag|e i Belegschaft iiber Tage jlnsgesamt
im Betrieb ! Jugendl. ' Brwachs.' Jugendl. Erwachs. I .... | iiber
befindlichen mannliche mannliche Zusammen mannliche mamiliche1 ” eJD .lcne 'Zusammen jund unter 

Werke Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Al ,jeiler Tage
Kohlengruben | 3126
Eisenerzgruben 122
Andere Bergworke 692

3940
4006

43443 1 635415 
333 1 12398
430 16 379

678858 
12 731 
16809

44 206 i 664192 
44 951 654 016

15252
312
768

708398 I 
698 967 |

16 332 
15 888

143457 
3191 
9992 

156 640 
156454

5851
38

265

164 560 i 843418 
3541 16272

11025 27834
6154
5748

179 126 
178 090

887 524 
877 057

A n te ii 
an  der 

Gesamt" 
b e le g sc h a ft  

v. U.

95,0
1,8

____3 , 2 _

100,0

Gegen das Yorjahr zeigt die Gesamtbelegschaft eine 
Zunahme um 10 467 Personen, dio zu 93 lj, pCt auf 
dio Kohlengruben entfallt. Bemerkenswert ist der 
erneute Ruckgang in der Zahl der beschaftigten Kinder 
(unter 14 Jahren) um 878=9,2 pOt; er stellt sich 
wahrscheinlich ais Folgę des Employment of Children

Act von 1903 dar, welcher die Beschaftigung von 
Kindern unter 14 Jahren in der Zeit von 9 Uhr nach- 
mittags bis 6 Uhr fruh untersagt.

Auf die einzelnen Kohlenfelder verteilten sich die 
britischen Kohlengruben und ihre Belegschaften im 
letzten Jahr wie folgt:
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Kohleufcld

Zahl 
der im 
Betrieb 
befind- 
lichen 

Gruben

unter

Tage

Belegscha

aber I zu- 
! sam-

Ta"° men■ j.

ft

v. H.

im
Yer-

gleich
zum
Yor
jahre

Schottische Kohlen
felder 482 88020 20112 108132 12,8 + 789

Nordlich. Kohlenfeld 414 1S3404 36538 169942 20,2 +  4600
Yorkshire usw. Koh-
' lenfeld 606 155443 40061 195504 23,2 +  812

Lancashire' und 
Cheshire Kohlen-
fold

Midland Kohlenfel
373 74873 19023 93896 11,1 -  73

der
Kleine isol. gelegeno

466 57474 17116 74590 8,9 +  948

Kohlenfelder 115 17821 1432 22253 2,6 +■ 349
Nord-Wales Kohlen

feld 58 10398 2345 12743 1,5 -  206
Sud-Wales Kohlen

feld 588 140860 24749 165609 19,6 +  2575
Irische Kohlenfelder 24 565 184 749 0,1 -  5

Zusammen in 1905 3126 678858U61560 843418 100 +  9789
. 1904 3199 670300 163329 833629 + 4661

Der Yermiuderung der Zahl der in Betrieb befindlichen 
Werke um 73 steht eine Zunahme der Belegschaft um 
9789 gegenuber. Die gr5Gte Belegschaft weist mit
23,2 pCt das Yorkshire-Kohlenfeld auf; os folgen das 
nórdliche Feld mit 20,2, das Siid-Wales-Kohlenfeld mit 
19,6, die schottischen Kohlenfelder mit 12,8 und das 
Lancashire- und Cheshire-Kohlenfeld mit 11,1 pCt der 
Gesamtbelegschaft.

Die Eisensteingruben des Yereinigten Konigreiohs 
hatten 1905 eine Belegschaft von 16272 (15 157) Mann, 
von denen 14093Tauf England kamen. Betrachtlicher 
ist dic Belegschaft der andern Gruben, die Erze aller 
Art auGer Eisenerz, Baryte, Gyps, Kalkstein, Ólschiefer 
usw. liefern, ohne daG es móglich~ware, die in der 
Gewinnung dieser einzelnen Erzeugnisse t&tigen Personen 
auszuscheiden, _da dieselbe Grube oft auf 2 oder mehr 
Mineralien baut. Die Belegschaft dieser Gruben betrug 
1905 27 834 Mann gegen 28 271 im Yorjahre. Unter 
dem Quarries Act arbeiteten 1905 94 819 Personen gegen 
97577 im Jahre, 1904, davon 23 537 auf Sandstein, 
19198 auf Yulkanische Gesteine, 19149 auf Kalkstein 
ausschlieGlich Kreide, 12151 auf Thon und Ziegel- 
erde und 11 659 auf Schiefer.

Der britische Bergbaubetrieb (einschl. Steinbruche) 
erforderte im letzten Jahre 1304 Todesopfer gegen

1202 in 1904; auf die Gruben kamen 1205 todliche 
Verung]iickungen und auf die Steinbruche 99.

Auf die drei von der britischen Statistik unter- 
schiedenen Grubenarten verteilten sieli die todlichon 
Verungluckungen in den beiden letzten Jahren wie 
folgt:

Zahl der todlichen Verungliickungeu
Kohlen- Eisenstein- Andere
gruben pruben Gruben

Gesamtor
britischer
Bergbau

ab80lufc zentual absolut z e Ł  aM u tZe Ł l  
190-1 1034 94,9 17 1,5 39 3,6 1090
1905 1138 94,4 21 1,8 46 3,8 1205

Mithin kamen 1905 94,4 pCt aller Todesfiille auf 
den Kohlenbergbau gegen 94,9 im Vorjahre.

Die Verteilung der todlichen Verungluckungcn auf 
die einzelnen Gefahrenąuellen zeigt die folgende Tabelle:
Unter Tage: 1904 1905

absolut prozentual absolut prozentual
Schlagwetter- u. Kohlen- 

staubejplosionen 
Steiu- una Kohlenfall 
In Schachten 
Yersehiedene Ursachen 

unter Tage 
Uber Tage

Zusammen
Folgende Tabelle laGt fur die letzten 10 Jahre 

ersehen, wieviel Personen im britischen Bergbau auf 
1000 Mann der Belegschaft alljiihrlich tddlich verungluckt 
sind.

22 2,0 178 14,8
526 48,2 537 44,6
88 8,1 75 6,2

306 28,1 286 23,7.
148 13,6 129 10,7

1090 100,0 1205 . 100,0
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1895 0,094 0,765 0,188 0,613 1,660 0,844 1,494
1896 0,300 0,762 0,137 0,423 1,622 0,870 1,467
1897 0,033 0,847 0,102 0,531 1,513 0,691 1,343
1898 0,046 0,768 0,112 0,446 1,372 0,878 1,270
1899 0,089 0,755 0,138 0,427 1,410 0,754 1,272
1900 0,070 0,790 0,133 0,452 1,445 0,699 1,289
1901 0,188 0,741 0,118 0,420 1,467 0,887 1,348
1902 0,092 0,686 0,154 0,438 1,370 0,687 1,231
1903 0,020 0,832 0,102 0,396 1,351 0,895 1,258
1904 0,031 0,753 0,126 0,438 1,348 0,831 1,243
1905 0,251 0,758 0,106 0,404 1,519 0,720 1,358

Im Durch
schnitt der

letzt. 5 Jahre 0,117 0,754 0,121 0,419 1,411 0,804 1,287
Noch deutlicher wird die Abnahme der Gefahrlichkeit 

des britischen Bergbaubetriebes illustriert, wenn wir 
einen l&ngeren Zeitraum der Betrachtung unterworfen, 
wie das in der folgenden Tabelle geschehen ist.

Auf 1000 Mann Belegschaft kamen todliche Yerungluckungen:

1851
bis
1855

1856
bis
1860

1861
bis
1865

1866
bis
1870

1871
bis
1875

1876
bis
1880

1881
bis
1885

1886
bis

1890

1891
bis
1895

1896
bis
1900

1851
bis
1900

1901 1902!1903 1904 1905

Un falle unter Tage . 
Unfalle iiber Tage .

5,149
1,012

4,628
0,994

3,791
1,105

3,995
1,256

2,736
0,899

2,709
0,847

2,312
0,848

2,042
0,913

1,704
0,826

1,473
0,779

2,606
0,907

1,467 jl,370 1,351 
0,887 i 0,68710,895

1,348 1,519 
0,831 0,720

Unfiille insgesamt. . 4,301 3,883 3,240 3,433 2,342 2,306 2,007 1,806 1,524 1,328 2,251 1,348 il,23l|l,258|l,243|l,358



1. Dezember 1906. 1597 - Nr. 48.

Die hóchste Unfallrate weist in dem mehr ais 
lunfzigjahrigen Zeitraum mit 4,628 % 0 das Jahr 1866 
auf, in 1905 war die Yerlialtniszahl mit 1,358 weniger 
ais ein Drittel so grofi, ihr. Minimum yerzeichnete sie 
1902 mit 1,231 % 0. Ungliicksfalle, die mehr ais ein 
Opfer erforderten, trugen sich. 1905 32 zu, darunter 
23 mit je 2, 4 mit je 3, 2 mit je 5, 1 mit 11, 1 mit 33 
und 1 mit 119 Todesfallen. Im letzten Falle handelt 
es sich um die Explosion auf der National Colliery im 
Cardiffer Distrikt am 11. Juli vergangenen Jahres. 
Das Ungliick wird zuruckgeffihrt auf eine Schlagwetter- 
explosion mit nachfolgender Kohlenstaubeiplosion.

Die einzelnen Kohlenfelder weisen starkę Ab- 
weicliungen in der Unfalląuote auf; einem Minimum 
von 0,92 beim nórdlichen Kohlenfeld — abgesehen von 
Irland, das, wie 1904 iiberhaupt keinen tódlichen 
Onfall in seinem Kohlenbergbau zu verzeichnen hatte
— steht ein Maximum von 2,66 bei dem Siid-Wales- 
Kohlenfeld gegenuber. Auf letzteres entfielen 1905 
38,7 pCt samtlicher tódlichen Unfalle, wahrend die 
Forderung dieses Bezirks nur 18,1 pCt der Gosamt- 
fórderung ausmachte.

Die Unfallziffer der unter 16 Jahre alten Arbeiter 
stand im letzten Jahro mit 1,76 °/oo betriichtlich liohei* 
ais die betroffendeVerlialtnisziffer dor Gesamtbelegschaft 
(1,52), doch zeigt sich in einzelnen Bezirken (Liverpool 
und Nord-Wales, Cardiff, Newcastle) eine starkere Ge- 
fahrdung der jugendlichen Arbeiter.

Uber die Yerwendung von Schrammaschinen ist dem

Tcclmik.
Schrammaschinen in Grofsbritannien im Jahre

1905. Zur Vervollstandigung des in Nr. 38, S. 1239 ff. 
orschionenen Aufsatzes dient dio nachstehendo Tabelle, die

Berichte zu entnehmen, dafi in 1905 295 Gruben 946 
dieser Maschinen in Betrieb hatten, von denen 446 
mit Elektrizitat und 500 mit Druckluft betrieben 
wurden. Mittels Schrammaschinen wurden 1905 
8102197 t Kohlen gewonnen, gegen 5 744044 im 
Jahre 1904. Niihere Angaben iiber die Verwendung 
von Schrammaschinen enthalt die folgende Tabelle.
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Ost-Schottlaud . . . 39 102 54 48 1 099 546
West-Schottlaml . . 33 109 44 65 1 071736
Newcastle................... 18 54 14 40 461450
D urham .................... 28 105 50 55 676 283
York und Lincoln . . 55 247 96 151 2 412 432
Manchester und Irland 
Lirerpool nnd Nord-

24 53 9 44 ! 216 363

31 97 90 7 i 592 903
M idland.................... 38 130 68 62 1 160 469

11 26 14 12 340 327
9 10 7 3 55 650

Sw ansea.................... 2 4 — 4 4 364
Southern .................... j 7 9 — 9 i 10 674

Zusammen iu 1905 295 946 446 500 i 8 102 197
. 1904 239 755 270 485 i 5 744 044

Die Mehrzahl der Schrammaschinen '(580) gehort 
dem Disc-Typ an, daneben kommt in erheblicherem 
Umfange nur noch der Percussive-Typ (188) und Rovolving 
bar (103) in Betracht.

dem vom englischen Ministerium (Homo Office) heraus- 
gegebenen Jahresbericht fur dio Bergwerke und Steinbriiclie, 
Toil II, eutnommen ist und dio Yorbreitung der einzolnon 
Typen von Schrammaschinen in den [einzelnen Aufsichts- 
bezirken erkennen liiOt.
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Radschrammaschinen . . 68 82 29 44 178 20 53 81 17 i —. 2 580
Stofischrammaschinen . . 
Messerwellen-Schriim-

— 13 19 32 44 27 34 6 5 i 2 5 188

maschinen........................ j
Schrammaschinen bei der 

Aus- und Yorrichtung

19 10 3 14 12 6 3 23 3 7 1

1

2 103

(Heading-Maschinen) . . 10 — —
. 13

— — 12
1

1 -- 24
Kettenschrainmaschinen . . 5 4 3 15 — 2 8 -- -- 51

Zusammen 1905 . . .  1 102 109 54 105 247 53 97 130 26 10 4 | 9 946
1904 . . . | 75 59 47 73 165 46 91 129 22 9 -  1 3 755

Auch aus dieser Zusammenstellung erhollt, da(3 die 
Zahl der yorwendeten Maschinen erheblich zngonoinmen 
hat, wobei dio unter Zuhilfonahme von Schrammaschinen 
im Jahre 1905 gewonnene Fórdermcnge 8 102 197 t 
gegen nur 5 744 044 t im Yoijahre betrug.

Dio Dampfkessel - Explosionen im deutschen  
Reiche wahrend des Jahros 1905. Die Zahl der im 
Jahre 1905 im deutschen Reiche bekannt gewordenen 
Dampfkessel-Explosionen belanft sich*) auf 8, von denen

*1 Nach HeffcJUI, Jahrg. 1906, der „Vierteljahrc8hefte zur 
Statistik des deuisihen Reicha".
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oino in den Oberbergamtsbezirk Dortmund fiillt. Eino 
nahero Beschreibung dieser Esplosion befindet sich bereits 
anf S. 1258 ff., Jahrg. 1905 dsr. Ztschr. Von den 
ubrigen 7 Esplosionen seien nachstehend einige besonders 
interossante kurz geschildert.

In einem Palle handelt es sich um zwei iibereinandor 
liegende einfache Walzenkessel, verbunden mit einem stehen
den HeizrOhrenkessel ohne Feuerbuclise. Bei diesem war 
von dom Heizer das Sicberheitsventil widorrechtlich belastet, 
sodaB dadurch der zulassigo Betriebsdruck von 6 Atm im 
Kessel bedeutend iiberschritten und die Explosion lierbei- 
gofuhrt wurde. Wio verheerond oine solche Explosion 
wirken kann, ist daraus zu ersehen, daB das Kesselhaus 
zorstórt und dor Kessel vollstandig zertriimmort wurdo. 
Dic Langsnietung des Hoizrohrenkessels rifi von oben bis 
unten auf, der Mantel klappto auf und dio Heizroliren 
wurden freigelogt. Diese und die Rohrboden -waren ver- 
bogon. Der Mantel dos Heizr6hrenkessels bing nur noch 
auf etwa 1500 mm des Umfanges in don Quom;ihton mit 
don beiden Rohrboden zusammen; dor ganzo Kessel war 
etwa um 90° um seine Achse Yerdreht und aus don 
Gnindmauern gehoben. Dio wagerechten Kessel -waren 
vom seukrechton Heizróhronkessel in don Nietungen abge- 
rissen und in der Achsenrichtung iiber eino 10 bis 15 m 
hoheScblackenhalde geschloudort, dabei aber giinz gebliebeu. 
Getotet wurden 3 Personen.

In einem andern Fallo oxplodierto oin mit einem Walzen
kessel ais Vorwarmer yerbundener Zweiflainmrohrkessel 
dadurch, daB ein Toil dos Wassers durch das sohr 
undichto SpeisoYentil in den Nachbarkessel, dor auBer 
Betrieb lag, ilbertrat, und der Ileizor den Kessel anheizte, 
ohne sich vorher genau zu uberzeugon, ob genugend Wasser 
darin war. Der orstoSchuB des rechten Flammrohres wurde 
auf 820 mm Lange, 400 mm Broite uud ungefahr 1G5 mm 
Tiefo eiugebeult und an der tiefsten Stelle auf oine Lange 
yon 200 mm aufgerissen; der schlitzartige RiO war in dor 
Mitto 25 mm breit. Neben dieser Einbeulung fand sich 
oine geringere abgeflachte Eindruckung; auch im zwoiton 
SchuB konnte eine ahnlicho Abflachung festgestellt werden. 
Dio Flanschenverbindung des ersten und zweiten Schusses 
klaffto auf ein Yiertel des Umfanges ungefahr 5 mm, die 
beiden nachsten Yerbindungen obenfalls, jedoch in geringerom 
MaBe, auf etwa oin Achtel des Umfanges. Am dritten 
SchuB des rechten Flammrohres zoigto sich ein von der 
Flanschenverbindung ausgehender, in der Langsrichtung 
Yorlaufender, ungefahr 6 cm langer RiB. An der ersten 
und zweiten des rechten und an der zweiten Yerflansclnmg 
des linken Flammrohres waren vielc kleinere Risso yoi- 
handen. Das rechte Flammrolir wurde in der Naho dor 
Feuerung auf oino Lange you 2,7 m derartig eingobeult, 
daB die Boule die gegenuberliegondo Innenseito des Rolires 
beruhrte. In der Rundnaht zwischen den beiden orsteu 
Schussen rissen dio Stege an der oberen Halfte zwisclion
16 Nieten ab, sodaB sich eino OfTnung Yon 30 mm bildete. 
Yon oben zeigte sich ferner ein 300 mm langer bis zu 
45 mm breiter QuerriO.

Sogenannter falschor Wasserstand, horvorgerufon durch 
Verstopfung der Zufuhrungskaniilo zu den Wasserstands- 
glasern mit Schlamm, fiihrte zur Explosion einos liegenden 
Zweiflammrohrkessels. Zur Speisung wurdo Grubenwasser 
benutzt, das in einer Klaranlage einer Roinigung uiitor- 
zogen wurde, die aber nicht verhinderte, daB das Wasser, 
noch mit fremden Teileu durchsotzt, in den Kessel gelangto

und dort einon zahen Schlamm absetzte. Diose Schlamm- 
ablagerungen habon dann jedonfalls den Zugang zu don 
Hahnon verstopft. Da durch iihnliche Ursachon schon 
mehrfach Unfalle Yorgokommen sind, so soi auch hier auf 
eine VerSffentlichung auf S. 281, Jahrg. 1905 dsr. Ztschr. 
hingowiosen, in welcher niiheres ubor sachgemaBo Anord
nung von Wassorstandon zu finden ist.

Bei einer Explosion an einem liegendon engrohrigon 
Siedorolirkessel wurde das von den Flainmen unmittelbar 
boriihrte untere dritte Sioderohr der rechten Sektion in 
einer Entfornung von 520 mm von der vorderen Sektions- 
kammer auf 285 mm Lange aufgerissen. Die auf dor 
unteren Seito dos Siederohres liegende Óffnung klaffte 
au ihrer weitoston Stello etwa 75 mm auseinandor. Ais 
Ursache des Unfalles ist Wassermangel in den Rohren 
der rechten Sektion anzusehen, heryorgerufen durch Vor- 
stopfung dor Wassoreintrittstelle zur Sektionskammer infolge 
mangelhafter Roinigung. Yorletzt wurden zwei Personen.

Dio Zahl dor im Jahro 1905 vorgekommenen Dampf- 
kessel-Esplosionen ist seit dem Bostehen der Dampfkessol- 
Explosionstatistik, also soit 1877, dio geringsto. Boriick- 
sichtigt man, daB im Jahre 1879 nur rund 60 000 Dampf- 
ko«sel und 1899 rund 139 300 Dampfkessol nachgewioson 
wurden, und daB sich dereń Zahl seit, 1899 erheblich 
Yormehrt habon diirfte, so kann das Verhaltnis dor Ex- 
plosionen zum Bestande ais oin rccht giuistiges be- 
zoichnet werdon. K.-Y.

Mineralogie und Geologie.
Doutscho Geologische Gesellschaft. Sitzung vom 

7. Novembor 1906. Vorsitzender Gelieimrat B e y s c h 1 a g. 
Prof. J o n t z s c h  sprach in Ankniipfung an ein soeben 
orschienonos Werk von E. Geinitz „Die Eiszeit" ubor den 
Begriff „Nordseofauna". Dieser Ausdruck wurdo you ihm 
zur Kennzeichnung des Charakters der Molluskenfauna in 
gewissen intorglazialen Ablagernngen Ost- und Wost- 
preuBens benutzt und von Geinitz irrtumlicherweiso so 
godeutet, ais sollo damit eino Ubereinstimmung jonor 
diluYialen Fauna mit dor heutigen Nordseefauna bezoichnet 
worden. In Wirklichkeit abor handelt es sich dabei nur 
um eine Kennzeichnung des Weges, auf wolchem jene 
Fauna soweit nach Osten hin vorgedrungen ist. Es 
standon fiir diese Einwanderung ursprunglich zwei An- 
nahmen offen, namlich einmal eine Wandornng you Norden 
hor aus dem WoiBen Meor iiber den Ladogasee und 
sodann eine Einwanderung von Westen aus dem Areał, 
von welchem die Nordsee heuto einen Teil bedeckt. Dor 
Yortragende gab eiuon Oborblick iiber die historischo 
Entwicklung des Begriffes und wies nach, dafi dorselbe 
bis auf Leopold von Buch zuriickgeht, der zuerst in einor 
Arbeit uber dio diluvialen Muschelvorkommnisso in den 
Randgebieten des houtigen Nordseebeckens diese Be- 
zeichnung zur Anwendung brachto. Professor G a g o 1 
sprach uber das Auftreten von Eoziin in der Uckermark 
nnd in Yorpommern. Bei Schwarzeubeck in Holstoin 
findet sich ais Schollen im Dilimum ein oigenttimlich 
fetter, kalkfreier Ton mit Tonoisonsteingeoden, wolcho 
eino aus Land- und SiiBwassorfauna gomischte Fossilien- 
fiihrung besitzen, sowie Hólzor, die yormutlich auf Palmen 
zuriickzufuhron sind, Insekten und Phosphorito enthalten. 
Ganz analogo Tono fand Gagel dann in den bekannten
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Tongruben vom Hemmoor, wo sic in engstcr Verbindung 
mit einem eigentumlichęn Basalttuffe auftreten, dio mit 
dem Moler von Jutland ubereinstimmen. Dieses Vor-
konnnon liatto Gottscho auf Grund von Krustazeon bereits 
ais ein ecbtos Aquivalent des Londontons erkannt. Fur 
diose Tone konnto der Vortragende eine anfierordentlich 
weitgoliendo Vorbreitung feststellen. Zuniichst fand er 
zahlreicho Vorkommnisse von einom mit dom yom Hemmoor 
Yollsfandig tlbereinstimmenden Ton um den kleinen Belt 
herum. Es war daher im hochsten Mafie wahrscheinlich, 
daB auch der Ton von Schwarzenbeck ooziin ist, und dieso 
Annahmo wurde noch bestatigt durch v. Koenen, der
durch einen Vergleich dor schlecht orhalteneu Fossilion 
mit donen dos echten Londontones eino nahe Yerwandt- 
scliaft beider feststellen konnte. Weiterhin crwios es 
sich, dafi die auf der Greifswalder Oye auftretenden 
Basalttuffe nicht paleoziinen sondern eozanen Alters 
sind. Wahrend eines brieflicken MoinungaUstauschos 
mit Deecko sprach der letztere don Verdacht aus, dafi 
auch mehrere audero Punkte in dor TJckermark und am 
Frischen Haff mit dem Londonton identisch seien. Eine 
Besichtigung dieser Punkte durch den Yortragenden ergab eino 
genauo Dbereinstimmung der Tone beispielsweise von llcker- 
miinde mit Schwarzenbeck und Hemmoor. Dio palaontologische 
Bestiitigung auch fur dioses Vorkommnis wurde durch 
einen Fund von Nautilus centralis beigobracht, fiir den 
von Geinitz friiher beschriebonen Ton von Malchin durch 
die daselbst auftretende Lamna elegans. Prof. Jentzsch 
trug dann noch Bemerkungen zur Tektonik des Glazials 
yor. Er erwahnte zuniichst das Auftreten von groBen
tJberschiebungen von Jura-, Kreido- und Tortiarschollen im 
glazialen Diluvium, fflhrte aus, dafi auch altere diluviale 
Bildungon in der gleichen Weiso ais Schollen im jiingeren 
auftreten kOnnten, und besprach dann eingehend aus-
gedehnte Schichtenstorungen tertiaren Alters am Schwarz-

wasserflusso, die iiber grofie Strecken hin mit vollstiindig 
sich gleich bleibendem Streichen mit Dilimum zusammen 
in Falten gelegt orscheinen. Er kam zu der Auffassung, 
dafi sie erzeugt sein kfinnten durch Aufpressung dor 
Schichten unter einem in sehr regelmaGiger Weise von 
parallelon Spaltenzugen zfrlegtem Inlandeis durch den 
Draclc der auflastenden Eismassen. K. K.

VolksM’ii tscliaf't und Statistik. 
Herstellung und Absatz des Braunjtohlen- 

Brikott-Verkaufsvereins, Koln. Es betrug
die Herstellung der Absatz 

von Braunkohlenbriketts

im Oktober 1905 . .
„ „ 1906 . .
„ September 1906 
„ Januar bis Oktober 1905

1906

179 400 
224 800 
204 200

1 627 700
2 047 300

241 100 
245 400 
185600 

1 690 300 
1 893 600>i » » »

Mit nahezu 225 000 t (einschl. Selbstverbrauch und 
Deputatbriketts) ist im Oktober 1906 die bisher hSchsto 
Erzeugungsziffer orreicht worden, sie hat selbst die vom 
Marz ds. Js. (annaheind 223 000 t) ubertroffen. Dic Her
stellung wiire bei den starken Anforderungen dos Marktes 
noch grfiBer gewesen, wenn nicht Arbeitermangel die Pro
duktion behindert hatte. Der Versand ist durch den 
Wagenmangel, der die Yollen Verladungen verhinderte, sehr 
beeintrachtigt worden und hatte um reichlich 35 000 t 
grófier sein konnen.

In den Pre isen fur Hausbrand-Briketts ist keine 
Anderung eingetreten, sio bewegen sich auf der Grundlage 
von 9 J t  fiir dio Tonne an Gro8verbraucber, mit zahl
reichen Abstufnngcn je nach den einzelnen Absatzgebieten 
und den gekauften Mengen.

Erzeugung der deutschen Hochofenwerke im Oktober 1906.

Gie(5erei-Boh- 
eisenu.GuGwaren 
1. Scbmelzung

t

Bessemer-Roh- 
eisen (saures 
Verfnhren)

t

Thomas-Roh- 
eisen (basischea 

Verfahren)

t

Stahl- und 
Spiegeleisen 

(einschl. Ferro- 
mangan, Ferrosi

lizium usw.) 
t

Puddel -Roheisen 
(ohne Spiegel

eisen)

t

Gesamt-
erzeuguug

t.

J anuar.................................. 165 014 41 101 656 330 81820 7419G 1018461
Februar .............................. 164 204 31 788 605 830 72 248 61924 935 994
M a r z ....................  . . 183 110 39 U l 683 687 71638 73 981 1 051527
A p r il .................................. 178 199 43 019 643 332 69 374 76 865 1 010 789
Mai .................................. 179 277 45 295 671239 79 459 72 880 1 048 150
J u n i .................... . . 181 074 38 178 649 931 79 868 59 964 1 009 015
J u l i .................................. 175 906 38 204 670 769 78 707 77 861 1 041 447
A u g n s t .............................. 180 654 39 066 692 871 80 906 71 400 1 064 957
Septem ber......................... 175 755 39 118 670 687 81 593 69 600 1 036 753
O k tob er............................. 174 216 44 452 693 052 82 232 79 922 1 073 874

Davon im Oktober'.
Rheinland- Westfalen . • 81 780 27 068 279 497 37 220 5 602 431 167
Siegerland, Lahnbetirk und 

IIcBscn-Naimu. 20 C42 3 429 _ 31 519 20 189 75 779
8 842 fi 265 24 467 13 493 28 483 80 550

Pomni e r n ......................... I3S00 — — — 13 800
IIannovcr und Braunschweig 5 964 8 690 25 865 — — 40 519
Ilayern, Wiirttemberg und 

Thiiringen.................... 2 603 12 310 — 705 15 518
Saarbczirk......................... 7 290 — 73 443 — — 80 733
Lothringen und Luzemburg 33 395 — 277 470 — 24 943 335 808

Januar bia Oktober 1906 . l 757 409 399 332 6 693 618 777 845 718 653 10 34 6 857
„ .  „ 1905 . 1 559 335 351 C65 5 825 229 508 127 006 183 8 970 539

Gauzes Jahr 1905 . . . 1 905 668 425 237 7 114 885 714 335 827 498 10 987 623
* » 1904 . . .  j 1 865 599 392 706 6 390 047 636 350 819 239 10 103 941
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Deputate
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zur
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anderer

Produkte
einschl.
Einmafl

t

ins
gesamt

t
S t e i n s a l z ! ) ................................... 2 (5) 456 281 78 997 173 63 260 15 464 78 724

1906 2 (V) 504 331 !29 452 257 110 621 15 004 1.15 624
K a l i s a l z ......................................... 18 6 366 4 724 580 379 105 321443 263 968 585 411

1906 22 7 065 5 097 603 770 103 338 959 264 211 603 169
Siedesalz:

1. Speisesalz ............................... 6 619 221 26 508 43 29189 1 124 30 313
1906 6 612 213 27 249 45 26105 1442 27 547

. 1 130 1410 14101906 • 1450 . 1475 1 475

Im 1. Halbjabr 1906 (1905) betrug’ dio F6rderung von Steinsalz 182 831 (1G8 766) t, Kalisalz 1 133 702
(1 004 781) t, Speisesalz 52 861 (54 902) t und Vieh- und Gewerbesalz 3 184 (3 877) t, sodalj sieb fur dio orsten
drei Yicrtel des Jahres ais GesamtfOrderung ergibt: Steinsalz 312 283 (247 763) t, Kalisalz 1 737 472 (1 585 160) t, 
Speisesalz 80 110 (81 410) t und Vicb- und Gewerbosalz 4 634 (5 007) t.

<) Belegschaft ohne die des Regierungsbezirks Merseburg, die in der Belegschaftszahl der Kalisalzwerke enthalten ist.
2) Bei der Berechnung der Forderung auf 1 Mann sind nur die Belegschaftszahlen der in F o r d e r u n g  stehenden 

Werke beriicksichtigt worden.

Kohlengewinnung im Doutschon Reich im  
Oktober 1906. (Aus „Naclir. f. Handel u. Industrie".)

Oktober Januar bia Oktober
1905

___ t__
1906 

__t
1905

i Jl .
1906

t

A. Deu ts  ch e s R e i c h•')
Steinkohlen . 10 794176 12199 665̂ (99951 160 114 273 413
Braunkohlen 4 867 841 5 320 287| 12438 507 46 098 425
Koks . . . 1 492 154 1783 420! 12 366 680ł) 16 720 631
Briketts u. Nafi-

preRsteine . 1 161015 1333 634| 10 588 951 12 066 857

B. P r e u (3 e i.
Steinkohlen . 10111050 11450 030193 278 451 107 140 456
Braunkohlen . 4 494 020 4 511 052 35 812 528 39 339 691
Koks . . . 1 486 408 1777 689 12 305 5532) 16 666 206
Briketts u, Na(J-

prefisteine . 1 032 818 1185 061 9 329 313 10 754 706
C. Oberbergamtsbezi rk  Dortmund.

Steinkohlen. . 5 967 747 6 763 704 '53 662 054
Koks . . . 1 114 405 1 364 830 9 581 1282)
Briketts u. Nafi-

prefisteine . 202 392 241 817 1 802 586

64 044 104 
12 864 8703)

2 243 835

‘) Die Gewinnung einiger deutscher Staaten ist wegen 
ihrer Geringfiigigkeit nicht berQcksichtigt. Sie wird am Jahres- 
schlufi Yeroffentlicht werden.

2) Fiir den Oberbergamtsbezirk Breslau seit April, fBr 
Dortmund und Bonn seit Mai 1905 einschl. Erzeugung der 
Kokereien. die nicht zu Bergwerkeu gehoren.

3) Fur Preufien einschl. Erzeugung der nicht ?.u Bergwerken 
gehorenden Kokereien.

Ein- und Ausfuhr des deutschen Zollgebicts 
an Steinkohlen, Braunkohlon, Koks und Profs- 
kohlen im  Oktober 1906. (Aus N. f. H. u. I.)

Oktober Januar bis Oktober
1905 1906 1905 1906

Steinkohlen. t t t t
Einfuhr . . 795 845 909193 7 846 945 7 490 342

Daron aus:
65 763 54 518 828 887 458 277

Grofibritannieu . . 643 719 751 386 6 221 955 6 116 996
den Niederlauden . 22 351 20 382 207 950 226 985
Ósterreich-Ungarn . 63 340 80 071 559 205 658 448

Ausfuhr .  . 1 769 338 1 754 372 14 738 444 16 315 901
Davon nach:

Belgien................. 250 286 284 159 2 041 045 2 616 027
Danemark . . . . 10 227 8 592 94 611 84 275
Frankreich . . . . 217 064 160 486 1 171282 1 707 927
Grofibritannien . . 3 558 100 30 652 9 283

13 244 11885 120 841 190 917
den Niederlauden . 442 793 515 635 3 621 278 3 775 524
Norwegen . . . . 1906 1388 17 766 7 151
Osterreich-Ungarn . 539 103 556 674 4 813 838 5 557 922
RuBland*) . . . . 70 401 76 441 808 535 863 491
Schweden . . . . 5 508 749 36 099 17 627
der Scliweiz . . . 98 853 119 099 967 940 1 092 032
Spanien . . . . 7 354 — 26 520 18 533
Aegypten . . . . 6 228 — 46 409 24 857
Braunkohlen.

Einfuhr . . 757 551 855 425 6 534 211 6 953 381
Davon aus: 

Ósterreich-Ungarn . 757 551 855 424 6 534 202 6 953 297
Ausfuhr . . 1 657; 1531 16 531 14 525

Davon nach: 
den Niederlandeu . 240' 32 1 335 758
Ósterreich-Ungarn . 1407 1490 14 947 13 228

*) Seit 1. Marz 1906 nur Europ. Rufiland.
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Oktbr. Marz bis
1900 Oktbr. 1906

Steiukohlenkoks. t t
Einfuhr ............................. 41998 351 861

Davon aus:
B e lg ie n ....................................... 33 872 247 407
Frank r e ic l i .................................. 3419 59 534
Groflbritanuieu............................. 6ie 11 581
Usterreich-Ungarn..................... 3 882 32 805

2 330 964
Davon nach:

Belgien............................................ 16 031 147 561
Diinemark....................................... •1230 16 537

139 983 1 089 919
GroBbritannien............................. 576 17 095
Italien ....................................... 4 682 42 892
den Niederlanden ................... 20 863 144 438

1 575 14 395
Osterreich-Ungarn ................... 59 907 413 128
dem Europiiischen Ruflland . . 22 025 166 122
Schweden .................................. 9 789 61 521
der Schweiz ............................. 15 477 ■ 108 785
Spanien . . . . . . . . 1 875 13 880
Meiiko ........................................ 3 540 39 707
den Ver. Staaten von Amerika . 1 285 14 504
Braunkohlenkoks.

Einfuhr ............................. 2 098 19156
.. Davon aus:
Osterreicli-Ungarn . . . . . 2 089 

281
19 134

A u s f u h r ............................. 3 382
.. Dayon nach:
Osterreich-Ungarn......................... 105 705
Pref lkohlen  aus Steinkohlen.

E i n f u h r ............................. 11640 77 607
Davon aus:

Belgien ........................................ 9 732 62 301
den Niederlanden......................... 1884 12 349
Ósterreioh-Ungarn........................ 23 2 501
der Sclmeiz . . .  . . . . — 317

A u s f u h r ............................. 75192 505 707
Dayon nach:

Belgieu ....................................... 15 252 87 874
Diinemark .................................. 440 2 746
Frankreicb.................................. 1864 15 493

10 949 58 605
Osterreich-TJngarn ................... 3189 21399

34 812 263 166
Dcutsch-Sudwestafrika . . . . 1 480 i 8 948
Prefikohlen aus Braun kohlen.

Einfuhr ............................. 3 696 26 913
Davon aus:

Osterreich-Ungain .................... 3 654 26 822
Ausfuhr . ......................... 28 297 174 221

Dayon nach:
1 078 4746

423 1757
1738 11208

den Niederlanden........................ 14 186 109 622
Osterreich-TJngarn ................... 1 154 4 386

9 339 40 789

Yerkeiirswescn.
Am tliche Tarifveranderungen. Am 20. Noyember 

ist die Station Liitte der Brandenburgisclien Stadtebahn 
in den rheinisch-niederdoutschen Kohlentarif aufgenommen 
worden.

An Stelle der Stationen Dresden-Altstadt und Tharandt 
tritt yom 1. Januar 1907 an im Ausnahmetarif 6 fiir 
Brennstoffe des Binnengntertarifs der Kiinigl. sachsischen 
Staatseisonbahnen und der direkton deutschen Yerbands- 
gOtertarife die Station Potschappel ais Yersandstation. 
Ferner wird der im Nachtrag II zum Tarif fur die schmal-

spurigo Eisenbahn Potschappel-Wilsdruft-Nossen yorgesehene 
besondere Ausnalimetarif fiir Steinkohlen und Koks auf- 
gehoben. Am gleichen Tage treten fiir die BefSrderung 
yon Brenustoffen, wie im Ausnahmetarif 6 genannt, folgende 
Ausnahmefrachtsatze in Kraft: Yon Potschappel nach Dresden- 
Altstadt 6, Dresderi-Neustadt 10, Hainsberg 6, Tharandt 
6 Pfg fur 100 kg bei Sendungen yon mindestens 5000 kg; 
von Potschappel nach Dresden-Altstadt 6, Dresden-Neu- 
stadt 8, Drosdoii-Friedrichstadt 8, Drosden K5nig Albert- 
Hafen 8, Dresden-Altstadt Elbkai 8, Hainsberg 6, Tharandt 
6 Pfg fiir 100 kg bei Sendungen von mindestens 10 000 kg. 
Nach diosen Frachtsatzen in Yerbindung mit den yertrags- 
maOigen Zechenfrachten ergibt sich, yon einzelnen gering- 
fugigen ErmaBigungen nnd ErhOhungen abgesehen, die 
gleiche Gesamtfracht, wie nach den gegenwartigen Satzen, 
die Fracht und Zechenfracht in einer Summę enthalten.

Mit dem 1. Januar 1907 tritt der Ausnahmetarif fur 
die Beforderung yon niederschlesischen Steinkohlen usw. 
nach Stationen der sachsischen Staatseisenbahnen und 
Station Reichenberg (S.N.Y.B.) vom 1. April 1897 — 
Anhang II zum schlosisch-sachsischen Gutertarif — mit 
Nachtragen I und II auGer Kraft. Gleichzeitig g.dangt 
ein neuer Tarif, „niederschlesisch-sachsischer Steinkohlen- 
yerkehr", zur Einfiihrung, der in einer Anzahl fon 
StationsYerbindungen ErmaGigungen und geringfiigige Er- 
hSbungen bringt.

Am 15. Januar werden die Frachtsatze im oberschlesisch- 
ósterreichisch-ungarischon Kohlenyerkehr (Tarifheft III) mit 
den nachbezeichneteu Stationen wio folgt, erbSht: a) Stationen 
der Sopron-Pozsonyer Lokaleisenbahn: Feketevarog, Gata, 
Moson-Ujfalu, Nezsider nnd Pandorf um 10 Heller fiir 
1000 kg, Kismarton, Se'rcz, Szont-Margit-Ruszt, Szeleskut 
und Yulka-Pordany um 20 Heller fiir 1000 kg; b) Stationen 
dor Fertóvideker Lokaleisenbahn: Baratfalu. Feltorony,
Boldogaszony, Galos, Moson-Szt.-Andras, Pomogy und Yalla 
um 10 Heller fur 1000 kg.

W agengestellung fiir dio im Ruhr-, Ober- 
schlesischen und Saar - Kohlenbezirk belegenon 
Zechen, Kokereien und Brikettwerke. (Wagen auf
10 t Ladegewicht zurdckgefflhrt.)

1906 Ruhrkoblen-
bezirk

\ Dayon

; Zufuhr aus deu Dir.-Bez. 
jRsseii u. Elberfeld nach den 

Rheinhafen

| (16.—22. Noyember 1906)Monat Tag ge
stellt

nichtjbeladen 
ge- jzurfiek- 

stellti gelief.

Noyember
w

"n

n
'

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

19 314 
19 267
6 578 

17 713 
21 237
7 233 

19 510

4264] 19 240 
5545] 19 240 
728; 6 384 

5254] 17 991 
3649, 20 958 

177; 7170 
3693]19 572

1

(Ruhrort 5 799 
Essen (Duisburg 4 690 

(Hochfeld 1 127 
(Ruhrort 104 

Ejber- (Duisburg 110 
feld (Hochfeld 31

Zusammen 
Durchschu. f. <1. 
Arbeitstag 1906 

1906i

110 852j23 310
1

22 170] 4662 
. i 1713

110 555

22111 
21 7 09

Zusammen 11 861

Zum Dortmunder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. Essen 
im gleichen ZeitraUm 31 Wagen gestellt, die in der Ober- 
sicht mit enthalten sind.
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Bezirk

Gestellung von Doppelwageu, auflO t Ladegewicht zuriickgefiihrt, fur den Yersand von Kohlen, Koks u. Briketts

16. bis 31 

insgesamt

Oktbr,
auf den 

Arbeitstag

1. bis 15 £ 

insgesamt

ovcmber
auf den 

Arbeitstag

1. Januar bis 15. Noybr.
. I auf den insgesamt jArbeitatag

Zu- bezw. Abnahmo der gesamten 
Gestellung 1906 gegen 1905 v. H. 
16. bis 31. 1. bis 15. 1. Jan. bis 
Oktober Noyember 15. Novbr.

Ruhr . . 1905 
1906

Oberschlesien 1905 
1906

Saar*) . . 1905 
1906

i 258 342 
1 282 672 
! 103 229 

95 221 
44 773 
48 503

18 453 
20 191 
7 355 
6 787 
3 198 
3 465

247 224 
254 662 
93 814 
89 941 
37 119 
41 094

' 19778 
20 373 
7 782 
7 461 
3 093 
3 425

4 827 258
5 673 879 
1 713 936

: 1 916 947 
863 964 
917 281

18148 
21 290
6 517
7 261
3 285 
"3 488

+  9,4 

-  7,8

+  8,3 '

+  3,0 

-4 ,1  

+  10,7

+  17,5 

+  11,8 

+  6>2
Zusammen . 1905 

1906
406 344 
426 396

29 006 :
30 443 1

378 157 
385 697

30 653
31 259

7 405 158
8 508 107

27 950 li
32 039 11 +  4,9

:>■ ■
+  2,0 +  14,9

1) Einschl. Gestellung der Roichsoisenbahnen in Elsafi-Lothringen zum Saarbezirk. Bei der Berechnung der arbeitstiiglichen 
Gestellung ist die Zahl der Arbeitstage im Saarbezirk zugrunde gelegt.

B e t r i o b s e r g e b n i s s e  d e r  d e u t s c h e n  E i s e n b a h n e n .

Betriebs- 
Lange 
Ende 

des Monats

E i 11 n a h m e n
aus dem Personen- 
und Gepackverkehr

aus dem II 
Giiterverkehr : aus sonstigen Gesaint-Einnahme

uberhaupt j ^ uberhaupt : Quellen uberliaupt auf 1 km
km J t  J t J l  J t  ij J t J l  J l

1211 115 981 000 3 312 9 943 000 167 257 000
81 13 411 000 335 1019 000 17 803 000

9 833 711 272 000 20 388 62 399 000 1 107 955 000'
538 66 444 000 1 576 5 515 000 95 730 000

a) PreuOisch-Hessische Eisenbahngemeinschaft.
Oktober 1906 ................................... ]j 35 27S,3i! I! 41333 000
Gegen Oktober 1905 mehr . . . .  570,89 3 373 000
Voxn 1. April bis Ende Oktober 1906 . . |j 334 284 000
Gegen die entspr. Zeit 1905 mehr . . | . || 23 771000

b) Samtliche deutsche Staats- uud Privatbaiinen, mit Ausnahme der bayorischen Bahnen.
Oktober 1906 ........................................ 49 253,12
Gegen Oktober 1905 m ehr....................................  762,26
Yom 1. April bis Ende Oktober 1906 (bei 
denBahnen mitBetriobsjahr vom 1. April)

Gegen die entspr. Zeit 1905 mehr .
Vom 1. Jan. bis Ende Oktober 1906 (bei 
Bahnen mit Betriebsjahr voml. Januar)*)

Gegen die entspr. Zeit 1905 mehr . .
*) Zu diesen gehoren u. a. die sachsischen und badischen Staatseisenbahnen.

4 807 
441 

32 010 
2 243

53 709 413 1 123 146 315 514 2 988 13 511 797 213 566 724! 4 389
4 020 781 68 16 372 337 293 1 320 837 21 713 955; 385

377 326 043 9 086 798 857 483 18 801 70 369 854 1 246 553 380! 29 555
27 011 303 522 74 741 221 1 499 6 309 298 108 061 822 2 147

76 392 956 12561 137 057 999 21 937 20 909 101 234 360 056; 37 857
5 027 653 667 11803 005 1 5-18 79 531 16 910 189 2 174

Marktberichtc.
Essener Borse. Nach dom amtlichen Bericht waren 

ara 26. Noyember die Notierungen fiir Kohlen, Koks nnd 
Briketts unverandert. Dio starkę Nachfrage halt an. 
Die nachste B6rsenversamm]ung findet Montag, den
3. Dezember 1906, nachmittags von 3 ’/2 bis 4 '/2 Uhr 
im Stadtgartensaale (Eingang Am Stadtgartcn) statt.

■Vom amerikanischen Kupferm arkt. Wahrend die 
Lage fur Kupfer keine wesentliche Anderung erfahren hat 
und andauernd in der Hauptsache dadurch gekennzeichnet wird, 
daG der Konsum entsprecliend der industriellen Prosperitat 
des Landes ungewóhnlich groB ist, sodaB die Produktion 
mit ihm gegenwartig nicht Schritt zu halten scheint, ist 
der Markt in den letzten Wochen abgeflaut und das Geschaft 
beschrankt sich z. Zt. auf Nachfrage seitens kleiner Yer- 
braucher. Das kann allerdings nicht uberraschen, da die 
GroB-Konsumenten auf Monate hinaus versorgt sind. Dazu 
gesellte sich noch die Wirkung eines scharfen Preisfalles 
in London infolge der Storung dor Geldmarktverbaltnisse. 
Auch hat dort der Bankerott der groBen Bankfirma P. Mac 
Fadden & Co. deprimierend gewirkt und zusammen mit der 
Erliohung des Bankdiskonts auf 6 pCt der kunstlichen

Londouor Kupferhausse ein Ende gemacht. Nachdem die, 
dem hiesigen Lake - Kupfor entsprechendo Markę „best 
soloctod" bis auf 105 L  per t hinaufgetrieben worden war 
und damit Kupfer in London eine Preishóhe. erreicht hatte, 
wie sie seit dem im Jahre 1888 yon einem franzosisclien 
Syndikat nnternommenen Yersuch, das Metali zu „cornern'*, 
nicht wieder erlebt worden ist, fiihrten forcierte Yerkaufo 
von „standard warrants" und raffiniertem Kupfer einen 
scharfen Preisfall herboi. Letzterer hatte jedoch nicht die 
erwarteto Wirkung, indem die Kaufer umsomelir Voranlassung 
nahmen, sich dom Markte fernzuhalteu. Auch hier hatten 
die Kupferpreise zeitweilig, mit einer Notierung von 23 */2 c 
pro Pfd. fur prompte Lieferung von Lake-Kupfer, ein 
Nive;ui erreicht, wio cs dio hiesigo Metallborse seit ihrer 
Griindung i. J. 1881 noch nicht zu yerzeichuen gehabt 
hatte. Der inzwischen eingetretene Ruckgang ist jedoch 
uicht erheblich, da zum SchluB letzter Woche die Preise 
lauteten: Lake furnahe bezw. prompte Lieferung 22—22'/2 c, 
spatere Lieferung 2172—22, Electrolytic 22—22y2 bezw. 
2 l 1/ t —213/, c und Casting 2 i y 2—22 bezw 21 —21 */2 c 
per Pfd. Nachdem dio Calnmet & Hecla Co., welche ihr 
Produkt selbst yertroibt, seit dom 20. September ihren
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Preis zu nenaen sich geweigert und alle Anfrageń auf 
Anfang Noyember vertr8stet hatte, wird nun bekannt, daB 
sio 20 Mili. Pfd. ihrer speziellen Lake-Markę zum 
Preise von 22 V2 c fur Lieferung his Marz nachsten Jahres 
yerkauft hat, und ahnliche Abschliisso sollen in den lelzten 
Tagen fur Februar- und Marz - Lieferung von anderen 
Produzenten zu 22 '/» c por Pfd. gemacht worden sein. 
Dio Amalgamatod Copper Co. soli ihre Yoraussichtliche 
Produktion fur die nachsten vier Monato Yorkauft haben, 
uud bereits zeigt sich spekulative Nachfrago fiir Lieferung 
im zweiten Quartal. Dio GroB-Produzenten und Verkaufs- 
agonturen weigern sich jedoch, sich soweit hinaus zu 
YerpfUchten. Wie man hOrt, sind Yon der voraussichtlichen 
Produktion im Dezember 80—85 pCt, von der im Januar 
70—80 pCt, Yon der im Februar 50—60 pCt und der im 
Marz 20—40 pCt yerkauft, es ist danach auch noch fur 
diesjahrigo Lieferung Kupfer Yorlianden. Kein Produzent 
wird sich, trotz allor Angaben, der Markt sei Yon Yerfflg- 
baren Vorraten ySllig entblOGt, ganzlich allen Kupfers 
entauGern, und ware der Markt frei von der fioborhaften 
Errogung, welche von jenen Leuten herrułirt und aufrecht- 
orhalten wird, welcho mehr an dem Kupferaktien-Markte 
ais an der Kupfer-Industrie interessiert sind, so wurde sich 
wahrscheinlich heransstellen, daG genOgend Kupfer zur 
Dećkung allen legitimen Bedarfes Yorhanden ist. Mit 
Riicksicht aaf die Stille des Geschaftes sind viele 
Geruchte im Umlauf, dal3 sich an den Raffinerien Metali 
anhauft. Doch behaupten die Produzenten, daB das schon 
deswegen nicht der Fali sein kOnne, weil das jetzt raffinierte 
Kupfer zum grOGten Teil schon zwei bis drei Monate im 
Yoraus kontrahiert war. Das geringe Geschaft, das horein- 
konnnt, wird zu vollen Preisen gotatigt; wo es angebt 
suchen die Konsumeuten jodoch iliren Bedarf mit altem 
Materiał zu decken. Infolgedessen ist altes Kupfer in den 
lotzten Wochen fast ebenso schnell gestiegen wie raffiniertes 
Materiał. Auch fur Kupferblech und Kupferdraht sind neuo 
Preisaufschliige, entsprechend dem Hinaufgang der Kupfer- 
preise, zu melden. Nacbdem am 20. September Kupferblecb, 
das seit Dezember lotzten Jahres 23 c per Pfd. gekostet 
hatte, im Proise anf 24. c hinaufgesetzt worden war, ist 
dieser seitdem am 4. Oktober weiter auf 25 c und am
11. Oktober auf 27 c erholit worden. Kupferdraht hat im 
letzton Monat einen dreimaligen Preisaufschlag erfahren, 
namlich am 5. auf 22 c, am 9. anf 231/? c und am 18. 
auf 24 ’/2 c per Pfd. Die Einrichtung elektrischen Betriebes 
auf der New York Central- und der New York und New 
IIaven-Bahn macht groBe Mengen Kupfer erforderlich; 
ubrigens durfte dem Yorgange der genannten Bahnen seitens 
anderer Folgę geleistet werden. Auch der Ausbau des 
Trolleybahnnetzos stellt insbesondere an die Dralitfabriken 
sich stetig mehronde Anforderungen. Die verschiedenen 
Telegraphen- und Telephongesellschaften des Landes haben 
allein zur Zeit etwa 1 Milliarde Pfd. Kupferdraht im 
Gebrauch, wovon etwa ein Drittel auf die American 
Telephono Co., das Rell-Monopol, entfallt. Nach ihren 
Jahresberichten hat die Gesellschaft in den letzten funf 
Jahren 203 Mili. Pfd. Kupfer gebraucht, und im letzten 
Jahre allein 53 Mili. Pfd. gekauft. Das Geschaft der drei 
groGen elektrischen Gosellschaften der Ver. Staaten, der 
General Electric, derWestinghouse und dor Allis-Chalmers Co., 
soli in den lelzten vior Jahren um 140 pCt zugenomnien 
haben und im Brutto fiir dieses Jahr eine Einnahmo von 
120 Mili. Doli. ergeben. Die erstgenannte Gesellschaft ist

dabei, mit groGen Koston ihre Lieferungsfahigkeit bedeutend 
zu erweitern, es durfto daher ihr Kupferkonsum im nachsten 
Jahre um 40—50 pCt grOGer sein ais im laufendon. 
Im Messinggescliaft sehen sich yersehiedene GieBeroien durch 
die Scliwierigkeit, genugend Kupfer zu erlangon, zur Ein- 
schrankung ihres Betriebes gezwungen, wahrend die hoheren 
Preise fur Messiugprodukte den Konsum anscheinend nicht 
beeintrachtigen. Die Fabrikanten Yon silberplattiertor Waro, 
billigen Schmucksachen und Bronzeartikeln, fur welcho 
Messing starko Yerwendung findet, sind alle knapp an Ware, da 
die Produzenten von lotzterem Mangel an Kupfer leiden. Die 
SchatzungeuderZunahme des Kupferyerbrauches Ifierzulande in 
diesem Jahro gegen das Yorjahr schwanken zwischen 20 pCt 
und 35 pCt. Ob der europiiischo Bedarf yon der hohen Prois- 
lage des Kupfers unberuhrt bleiben wird, ist fraglich; 
anscheinend ist er in GroGbritannien infolge von Arbeitor- 
schwierigkeiten, insbesondere im Schiffsbau, in jflngster 
Zeit kleiner geworden. DaG wir an das Ausland im 
September nur 18 519 t Kupfer abgegeben haben, gegen 
20 030 im August, 17 509 im Juli, 17 103 im Juni und 
18 660 im Mai, scheint darauf hinzuweisen, daG die 
Ausland-Konsumentm entwedor weniger Bedarf haben oder 
diesseits niclit genugend Kupfer zur Ausfuhr ilbrig ist- 
Im Yergleich mit dem Yorjahre zeigt sich jedoch fiir die neun 
ersten Monato des Jahres in der Ausfuhr nach Europa 
eher eine Zunahme. Von Januar bis September 
einschl. liabon wir in diesem Jahre dem Ausland insgesamt 
154 626 t Kupfer geliefert gegen 190 726 t in der 
yorjahrigen Vergleichszeit. Doch waren diesmal nur
1 822 t fiir China und Japan bestimmt, wahrend vor 
einem Jahre 40 400 t dortbin yerschifft wurden. Zieht 
man die Ausfuhr nach Asien ab, so yerbleibt ein Yersand 
yon 152 804 t nach Europa, gegen 150 317 t im letzten 
Jahr. Aus dem sich daraus ergebenden ziemlich gleichen 
Umfang der diesjahrigen und der letztjahrigen Kupfor- 
ausfuhr nach Europa scheint hervorzugehen, daG die hiesigo 
Mehrproduktion von dem einheimischen Konsum aufgenómmon 
wird Fur die ersten neun Moiiate zeigt nach etiropaischen 
Statistikon im Yergleich zum Yorjahr der dortige Konsum 
eine Zunahme you 15 pCt, im Vergleich mit 1904 dagegen 
einen lluckgang. Deutschland macht allein davon eino 
Ausnahme, da sein Kupferverbrauch fiir die neunmonatlicho 
Periode dieses Jahres mit 80 504, fur die letzten Jahres 
mit 64 980 und fur die von 1904 mit 68 872 t an- 
gegoben wird. Fur GroGbritannien lautet dagegen die 
diesjahrige Konsumziffer fur dio neun Monate 50 408, dio 
fiir letztes Jahr 43 425 und fiir 1904 61 118 t. In 
jflngster Zeit ist es vorgekommen, daG grSfiere Partien 
Kupfer, welche zurVerladung von hier nach Europa bereits 
verkauft waren, von hiesigen Fabrikanten, welche solch 
Kupfer dringend benótigten, zu einem um etwa 1/8 c 
hoheren Preise wieder zurOckgekauft worden sind. Gleich 
der Ausfuhr war auch dio Einfuhr von Kupfer im September 
kleiner ais letztes Jahr, es wurden 13 776 077 Pfd. ein
gefiihrt gegen 18 703 558 Pfd. im September 1905. Fur 
die ersten neun Monate stellt sich dagegen dio Einfuhr 
diesmal auf 127 146 000 Pfd. gegen 116 705 290 Pfd. im 
letzten Jahre. Da zu den derzeitigen holien Kupferpreiśen 
das Raffinieren des Metalles mehr Gewinn bringt, ais wenn 
dieses zur Herstellung von Kupfervitriol rerwandt wird, 
so ist dio Fabrikation Iiiemm hierzulande derart zuruck- 
gegangen, daB bereits groBe Mengen von englischem 
Kupferyitriol eingefiihrt werden. Der Kupferproduktion
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gowahren dio auGerordontlich hohen Kupferproiso starko 
Anregung, es wird gemeldet, dafi alto englischo und 
keltischo Gruben wieder in Betrieb gesetzt werden. 
Kupfergruben, dereń Ausbeutung solbst bei Meta 11- 
preisen bis zu 17 c pro Pfd. keinon lohnenden Ge- 
winn bringen, sind jetzt in vollem Betriebe, und das 
diesjahrigo „Kupferhandbuch“ zeigt, daG sich die Zalil dor 
Kupferuntornehmuugen hierzulande wahrend. oinos Jahres 
um nahezu 1000 yermehrt hat. Aus allen hiesigen 
Kupferdistrikten kommen Meldungen iiber hochste Anspannung 
bis zur Grenze der Yorhandenon Maschinen- und Arbeitor- 
krafto. Im -Kupferdistrikt von Michigan sind 20 000 und 
damit mehr Arbeiter ais jo beschaftigt und weitere tausend 
kunnten sofort lleschaftigung finden. Trotzdem vermógen 
die dortigen Grubenbesitzer ihre Produktion nicht wesentlicli 
zn yermehren. Dic Erwartung, dio Michigan-Minon wurden 
in diesem Jahro 220 Mili. Pfd Kupfer liofern, wurde 
gleich zu Anfang des Jahres entr.auscht, ais dio Tamarack- 
Mine durch Feuer in ihrer Produktion einen Rflckschlag 
erlitt, yon welchem sio sich noch nicht erholt hat. Andoro 
Gruben, welche wegen Arbeiter- und sonstigerSchwierigkeiten 
ansehnlich weniger Kupfer liofern ais lotztes Jahr, sind 
dio (Juincy- und Allantic-Minen; der Ausfall kann durch 
Mohrproduktion anderer Gruben nicht gcniigend gedeckt 
werden. MCglicherweise wird die Jahresprodnktion selbst 
hinter der des letzten Jahres zuruckbleiben. Trotz dor im 
Distrikt yon Butte, Mont. im Vergleich mit dem Vorjahre, 
Yorherrschenden giiiistigen Yerhaltnisse glaubt man auch 
dort nur eine um 5 pCt gróGere Produktion erwarton zu 
sollen. Dagegen liegt man fiir das kommende Jahr groGo 
Hoffnungen betreffs ansehnlicher Mehrproduktion in Montana 
sowohl ais auch in Michigan und Arizona, woselbst die 
diesjahrigo Produktion die dos letzton Jahres gloichfalls 
yoraussichtlich nur um 5 pCt iibertreffen wird. Des 
weiteren erhmgen Nevada, Kalifornien und Alaska ais 
Kupfórproduzenten immer grófiere Bedeutung. Yorlaufig 
sehoint es allerdings jedoch, ais wurden die hohen Kupfer
preiso auch noch in nilchster Zeit keine wesentliche Ab- 
schwacliung erfahren.

(E. E. New York, 10. November.)
Vom amerikanischen Petroleum m arkt. Soweit 

die statistische Position in Botracht kommt, hat sich die 
Lage im Petroleumgoschaft. in der jiingsten Zeit wenig 
\-erandert. Die Bohrarbeiten werden mit weniger Eifer 
betrieben, iu den alten Distrikten mit Riicksicht auf dio 
wenig befriedigenden Resultate in den Sommermonaten, 
die fiir die Arbeiten beste Jahreszeit; in den neueren Ge- 
bieteu war die Produktion in den Sommennonaten wiederum 
so groG, daG das Rohprodukt nicht schnell genug den 
liaftinerien zngofuhrt werden konnte nnd daher in Tanks 
angesammolt werden muGte, woraus groGe Schwierigkeiten 
entstanden. Bis zur Vermindornng dieser Yorrate finden 
es die Produ/.enten gewinnbringender, mit dem Neuangebot 
Yon Ol lang.^amer Yorzugehen, zumal die Hauptabnehmerin, 
die Standard Oil Co., um zu groGer Produktion entgegen- 
y.uwirken, fiir das Ól jener so stark produktiyen Distrikte 
PreisennaGigungen Yorg-*nommen hat. Das bezieht sich 
sowohl auf Illinois-, ais auch das den mittel kontinentalen 
Distrikten Kansas, Oklahoma und dem Indianer Territorium 
entstammende 01. In den alten, Pennsykania- und Lima- 
O l Kefernden Distrikten kennzeichnet sich dio Lage nach 
wie Yor durch scliwache und allmahlich abnehmende 
Produktion der Quellen, ohne daG das Ergebnis der Neu-

bohrungon im stande ist, fiir don Ausfall vollen Ersatz zu 
liofern. Durch gelegontlicho gute Olfuudo wird allerdings 
dio Unternehmungslust aufrecht orhalten. Die nouesto 
Monats-Statistik bezieht sich auf den September, danach 
betrug in dem Monat das Angebot von neuom Ol, abgo- 
sehen von dem Produkt der mittelkontinentalon Gebieto 
sowio von Texas, 3 110 306 FaG, was eine Abnahme gegon 
den vorhergohenden Monat um 328 256 FaG bedeutot. 
Yoraussichtlich wird fiir die folgenden Monate eino weitere 
Abnahme zu melden sein. Die angefuhrten Zifforn ent- 
atammen den Ausweison der Róhrenleitungs-Gesellsi haften 
und stellen don Utnfang des Oltransports dieser dar, 
weicher immer etwas hinter der tatsachlichen Produktion 
zuruckbleibt. Der Yerbraucli, entsprechend den Ab- 
lieferungen, hat auch im Soptember das Angebot wiederum 
bedeulond iibortroffen, lotztero beliefen sich auf 4 506 448
FaG, eino Abnahme gegen August um 233 914 FaG
zeigond. Die Ausfuhr war im September etwas schwiichor 
ais im August. Fur dio mit September beendoten neun 
Monate stollt sich dio Durchschnitts-Produktion dor alton 
Gebieto unter Ilinzurochnung von Illinois auf 3 390 207 FaG 
pro Monat, wahrend dio lotztjahrige Durchschnittsziffer
3 915 709 FaG lautete. Dio Ablieferungon betrugen iu diesem 
Jahre 4 322 487 FaG pro Monat gegen 4 538 378 iin letzton 
Jahr. Bis Mitte Oktober sind in diesem Jahro 964 227 605 
Gallonen Petroleum zur Ausfuhr gelangt, gegen 1020 941 552 
Gallonen in der Yorjahrigen Vergleichszeit, Die sich aus 
dem Mehryorbraucli ergebonde Abnahmo der Yerfugbaren 
Vorrato stelit sich in diosem Jahre durchschnittlich auf 
380 815 FaG pro Monat. Das Angebot von mittel-
kontiuontalem Ól belief sich fur September auf 1 546 719
FaG, oino Ziffer, die hinter der fur don vorhorgehenden
Monat um 232 543 FaG zuruckbleibt; die Abnahme ist auf 
absichtliche Beschrankung der Produktion zuruckzufuhren. 
Die Abliefernngen von solcliem Ól betrugen 846 128 FaG 
und waren damit um 54 627 FaG kloiner, ais im August. 
Dio im Yerhaltnis zu der Produktion geringen Ablieferungon 
weisen auf dio Schwierigkeiton hin, mit welchen die Produ- 
zenten infolge unzulanglicher Tank- und Transportoin-
richtungon zu kampfen haben. Zu SchluG des Monats
September beliefen sich dio dortigen Yorrate auf 
nicht weniger ais 22 106 674 FaG, sie zeigten damit fur 
den Monat eino Zunahme um 709 425 FaG. Seit Anfang 
des Jabres haben sieli diese Yorrate um etwa 8 Millionon 
FaG Yermehrt. In Tesas und Louisiana liegen gcgenteilige
Yerhaltnisse vor, da dio Produktion in starker Abnahme 
begriffen ist, wahrend die Nachfrage nach dom dortigen, 
hauptsachlich ais Heizmateriul verwandten 01 fiir Inland- 
und Ausland-Konsum stotig zunimmt. Wahrend des 
Septembers hat die genannto Ólregion 1 4S3 500 FaG ge
liefert, 1S8 500 FaG weniger ais im Monat vorher. Der 
Yersand Yon Texas- und Louisiana-Ól zu Wasser und zu 
Lando betrug dagegen 1 972 400 FaG, und da auGordem 
yon den Rafftnerien iti Tex-is 640 000 FaG verbraucht 
wurden, so stelit sich der aus den angesammelten Yorraten 
zu deckende Mehrverbranch auf 1 128 900 FaG. Mit dem 
steten Ruckgang der ProduktiYitat der Ólregion des Siid- 
westens steht ein groGes Projekt in Verbindung, dessen 
Durchfuhrung you der, yoii dem bekannten New Yorker 
Finanzier John W. Gates kontrollierton Texas Petroleum Co. 
und anderen yoii der Standard Oil Co. unabhangigoń Unier- 
uehmern geplant wird. Es handelt sich dabei um den Bau einer 
500 Meilen langen Róhrenleitung yoii BartesYille im Indianer
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Torritorium nach dem texanischon Hafen Port Arthur. Dio 
Leitung, dereń Herstelliung Kosten von otwa 5 Mili. 
Doli. yerursachen diirfte. ist dazu hestimmt, mittel- 
kontinontales 01 nach Toxas zn iiberfiihron und damit die 
groflen Olraffinerien in Port Arthur yon der Yersorgnng 
mit texanischcm 01 unabhangig zn machen und gleich
zeitig fiir das orstoro Pro lukt besseren Absatz zu schaffen. 
Auch kalifomisclies Petroleum dflrfto demnachst hier im 
Osten nie auch in Europa! zum Angebot gelangen, nacli- 
dem die Union Oil Co. von San Franzisko oine ROhren- 
leitung uber den Panama-Isthmus yollendot bat, welche 
ihr dazu dienen soli, das mittels Tankdampfern nacli 
Panama befórderte 01 von Colon aus nach dem Nordosten 
der Yereinigten Staaten und nach Europa zum Yersand zu 
bringeu. Diese bessere Absatzgelogenheit diirfte dem 
lcalifornischen Ólprodukt einen hoheren Wert verleihen, denn 
laut neuestor amtlicher Statistik liatten die im letzten Jahre 
an der Pacifickuste produzierten 33 427 473 FaB nur 
einen Wert von 8 201 846 Doli., entsprechend einem 
Durclischnittspreise von nur 24 c pro FaB. Die nachst- 
gr5Bte Produktion in 1905 war die von Texas mit'
28 136 189 FaB, Ohio lieferte 16 346 660, Kansas, das 
Indianor Territorium uud Oklahoma 12 013 485, West- 
Yirginia 11 578 110, Indiana 19 964 247, Pennsylvania
10 437 195, Louisiana 8 910 416, Kentucky und Tennessee 
1 217 337, New York 1 117 582, Colorado 376 238. 
Illinois produzierte im yorigen Jahre erst 181 084 FaB und 
Wyoming, Michigan und Missouri lieferten zusammen
11 554 FaB. Es ergibt sich daraus eine Gesamtmenge 
von 134 717 550 Fafi gegen 117 080 960 in 1904. Die Pro
duktion yon 1904 stellte jedoch einen hoheren Wert dar ais 
dio yoii 1905, namlich einen solchen von 101 175 455 Doli. 
gegen 84 157 S99 Doli. in 1905. Innerhalb dieser ge- 
waltigen Industrie hat sich die Standard Oil Co. eine 
dominieronde Stellung gesichcrt, nicht sowohl ais Rohól- 
produzentin ais yiolmehr ais Hauptabnehmorin des Roh- 
produktes, welches sio in ihren Raffinerien und Fabriken, 
den gróCten des Landes, yerarbeitet. Die Macht, welche 
sie zu Ungnnsten der Konkurrenz errungen hat, berulit auf 
dem Besitz von Iióhrenloitungen, welche ihr billigen 
Transport des Rohols von den Quellen nach den Raffinerien 
ermóglichen, sowio auf Yergunstigungen, welche ihr ais 
der grófiton Yerladerin bei dem Transport ihrer Fabrikato 
yon den Bahnen gewahrt werden. Das behauptet wenigstens 
der Leiter des Bundes-Korporationsburoaus, der eino Untor- 
suchnng gegen die Gesellschaft eingeleitet und yon fasl 
allen Bahnon das Zugestiindnis erlangt hat, daB sie der 
Standard Oil Co. niedrigero Frachtraten ais dereń 
Konknrrouz gewahrón. Dadurch ist letztere aus groBen 
Absatzgebieten des Landes yóllig ausgeschlossou, wahrend 
der Trust jahrlich don Frachtyergfmstigungen eino Ersparnis 
yon einer Milliou Dollars yerdanken soli. Dio l!evorzugung 
einos Verladers vor dem anderen ist jedoch oine Verlctzung 
des sog. Elkins-Bundosgesetzes und dio Bcschrankung 
der freien Koukurrenz eine solche des Sherman-Antimonopol- 
Gesetzes. Nachdem schon der Staat Ohio ein gerichtliches 
Urteil gegen die Gesellschaft wegen Verletznng eines iihnlichen 
staatlichen Gesetzes erreiclit hat, bereitet jetzt nach den 
Wahlen die Buudosregierung ein umfassendes gerichtliches 
Yerfahren gegen dio Gesellschaft vor. Natiirlich hat die 
Gesellschaft boreits gegon das in Ohio gogen sie ergangeno 
Urteil an die hOhere Instanz appelliert uud der Kampf 
zwischen ihr und der Bundesregierung wird schlieBlich vor

dem Oberbundosgorichte ausgcfochten werden und mag 
daher Jahre dauern. Wie os heifit, will die Rogierimg 
Kriminal- und Zivilprozesse gegen die Gesellschaft einleiton. 
im ersteren Falle die Leiter der Gesellschaft, Rockefeller 
und Rogers, porsfinlich haftbar machen. Des weiteren soli 
die Aufl6sung dor Gesellschaft herboigofiihrt werden, um 
die fruhere Konkurrenz unter don einzelnen Teilen wieder 
herzustellen. Das Vorgehen der Bundesregierung gogen dio 
Standard Oil Co. wird das erste dorartige. Eiuschreiteii gogen 
eine Handelsorganisation sein, es kommen natiirlich dabei 
politische Rucksichten in bolracht. Zur Starkung der 
republikanischen Partei und der Bundesgewalt will Roosoyelt 
es durchsetzen, dnfi alle Korporationen, deron Geschafts- 
botriob sich iiber yerschiedene Staaten der Union nusbreitet, 
sich der Kontrolle der Bundesregierung zu nnterwerfen und 
zu dem Zwecke sich um eino Bundeskonzession zu bewerben 
haben, welche ihnen nur unter gewissen Bedingungęn, zu 
gunsten der unbeschrankten Konkurrenz, gewahrt werden 
soli. Die nachste Zeit diirfte in der Bezielmng interes- 
sante Entwicklungen bringen.

(E. E., New York, 12. Noyember.)

Metallmarkt (London).
Notierungen vom 28. Noyember 1906.

Kupfer, G.H. . . 101 £ 1 0 s  — rf bis 101 /, 15 s — d
3 Monate . 102 12 .. 6 102 .. 17 .. 6 „

Zinn, Straits . . 198 ,. — 198 „ 10 „ — „
3 Monate . . 198 „ 12 „ 6 „ ., 199 ,, 2 „ 6 „

Blei, weiches fremdes 19 „ 10 „ — .. „ — ,. — „
englisches . . 19 ,, 16 „ 3 „ „ — ,. — ,. — „

Zink, G. O. B. . . 28 ,, 2 „ 6 „ ,, — ,, — ,. — .,
Sondermarken . 28 7 „ 6 „ „ — „ — ,, — „

Quecksilber . . .
Notiorungen auf dom englischon Kohlon- und 

Fraohtenmarkt (BSrse zu Newcastle-upon-Tyne) 
rom 28. Noyember 1906.

Kohlen markt.
Beste northumbrische 1 ton

Dampfkohle . 11 .s 7xj2'l bis 11 > 9 d f.o.b,
Zweite Sorte . . 10 „ — „ „ 10 ,, 3 „ „
Kleine Dampfkohle . 7 „ — ., „ 8 „ — „
Bunkerkohle(nngesiebt)10 ,, 1 J/2„ „ 10 „ 6 ,. „

Frachtenmarkt .
Tyne—London . . . 3 s 2 d bis 3 s4* /2(/

—Hamburg . . .  3 „ 10 „ „ 4 ., I ’/7„
—Swinemunde , . 4 „ 6 ., ,, — „ — „
—Genua . . . . 7 „ 6 „ ,. — „ — „

M arktnotizen iiber Ncbonprodukte. Auszag 
aus dem Daily Commercial Report, London, vom 28.(21.) 
Noy. 1906. Roh-Tcer 1! v — 19/ , d  (desgl.) 1 Gallone; 
Ammoniumsulfat 12 7v 3 s 9 d— 12 L  5 s (12 L  5 s) 
1 1. ton, Beckton tetms; Benzol 90 pCt l s — 1 s Vj d 
(desgl.), 50 pCt 1 s (desgl.) 1 Gallono; T o l u o l  1 s 2 d
(desgl.) 1 Gallone; Solyen t-Naphtba  90 pCt 1 *• 3 d
bis 1 s 4 d (desgl.) 1 Gallono; R o b - N a p h th a  30 pCt 
5*/♦ (5Vi —^ h )  d 1 Gallone; Raff in ier tes  Naph-  
thal in 5 — 8 L  (desgl.) 1 1. ton; Karbolsaure 60 pCt 
1 s 9 d — 1 s 9 ł/ł d (1 s 9 r f - l s  9* , d) 1 Gallone; 
Kreosot  2'/b — 2</i (2'/„) 1 Gallone; Anthrazen
40 pCt A 15/g — 13/, d (desgl.) Unit; Pech 27 s 6 d
bis 28 s (28 s— 28 .? 6 d) 1 1. ton f. o. b.
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(Benzol, Toluol, Kreosot, Solyent-Naphtha, Karbolsaure 
frei Eisenbahiiwagen auf Horstellers Werk oder in den 
Oblichen Hafen im Yer. Konigreich, netto. — Ammonium- 
sulfat frei an Bord in Sacken, abzflglich 2 1/2 %  Diskont 
bei einem Gehalt yon 24 %  Ammonium in guter, grauer 
Qualitat; Vergutung fur Mindergehalt, nichts fur Mehr- 
gehalt. — „Beckton terms" sind 24 J/4 °/0 Ammonium 
netto, frei Eisenbahnwagen oder frei Leichterschiff nur 
am Werk.)

Patentbericht.
(Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Patentklaaso.)

Anmeldnngcn,
die wahrend zweier Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen 

Patentamte8 ausliegen.
Vom 19. 11. 06 an.

4 a. W. 22 065. Grubensicherheitslampe mit Magnetverachlu(3 
in einem besonderen Gehause. Paul Wolf, Zwickau i. S., 
Reichenbacherstr. 68. 25. 3. 04.

5c. St. 9 641. Mehrteiliger, nachgiebiger eiserner Grtiben- 
stempel. Heinrich Stflting, Witten, Ruhr. 6. 7. 05.

35a. P. 17 337. Schachtabsperryorrichtung fiir Aufzuge. 
Diion Powner u. Thomas Coates Thompson, New Briggate, 
Leeds, Engl.; Vertr.: E, W. Hopkins u, K. Osius, Pat.-Anwiilte, 
Berlin SW. 11. 9. 6. 05.

60. G. 23402. Sicherheitsregler. Gutehoffnungshiitte, Actien- 
yerein fiir Bergbau und Huttenbetrieb, Oberhausen, Rhld. 25.7. 06.

Yom 22. 11. 06 an.
10 a. B. 42 507. Vorrichtung zum Einebeneu der Kohle 

iu liegenden Koksofen mit Seil- oder Kettenantrieb fur dasEin- 
und Ausfahrcn der Planierstange. Bochumer Eisenhiitte 
Heintzmann & Dreyer, lochum. 13. 3. 06.

591). H. 35 551. Zentrifugalpumpe zum Heben uud 
Fórdern von FlUssigkeiten und Gasen. Karl Henschel, Halle
a. S, Rudolf Haymstr. 1. 16. 6. 05.

59 b. N. 8 618. Teilweise regulierbare Zentrifugalpumpe. 
Fritz Neumann, Nurnberg, Hofnerspl. 3. 16. 8. 06.

81 e. E. 11 580. Selbsttatige Fiillyorrichtung fiir Bahn- 
wagen, insbesondere fiir Hangebannwagon. Wilhelm Engelking 
Weimar. 20. 8. 06.

Gebrauchsmnster-Eintragnngen. ,
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger yom 19. 11. 06.

10 a. 291 986. Misch- und Dusenrohraufaatz fur Koksofen, 
mit feuerfeatem Oberleil und federndem Ring an seiner Ver- 
bindungsstelle. Albert Scheideler, Borbeck. 27. 8. 06.

10 a. 291 987. Misch- und Dusenrohraufsatz fiir Koksofen, 
mit feuerfestem Oberteil und Muffenansatz an seiner Yer- 
biudungsstelle. Albert Scheideler, Borbeck. 27. 8. 06.

20 d. 291 935. Schmierbiichsenradsatz fur Forderwagen, 
mit seitlich angeordneten Oelkammern und auswechselbarem 
Schmierringe. Charles Gascard, Saarbrucken. 11. 10. 06.

59 a. 291 980. Kuhler fiir Kompressoren. Alois Traub, 
Berlin, Thomasiusstr. 26, u. Ottokar Klepał, Hirschberg i. Schl. 
20. 7. 06.

69 e. 292 047. Rolierende Pumpe, mit eine Saugwirkung 
hervorb: ingendem und die Fliissigkeit fórderndem Fliigelrad. 
Otto Meyer, Kray, Rhld. 10. 10. 06.

Deutsche Patente.
4 d . 177411, vom 5. Miiiz 1904. F ab r ik  Elek

t r i s cher  Zunder G. m. b. H. in C61n a. Rh. 
Elektrische Zundvorrichtung fiir Grubenlampen o. dgl.

Gemafi der Erfindung wird zur Ziindung ein langerer, mog
lichst feiner und moglichst billiger Draht benutzt, welcher fiir 
jede Zflndung stiickweise iiber den Draht geschoben, durch den 
elektrischen Strom zum Gluhen gebracht und alsdann durch 
Yerschieben wieder in die ursprungliche Lago zuriickgebracht 
wird. Es kann auch Draht aus wenig widerstandsfiihigem 
billigen Stoff yerwendet werden, welcher beim Ergliihen durch- 
brennt; in diesem Fali wird das yerbrauchte Drahtstiick bei 
jeder neuen Ziindung durch ein frisches Drahtstiick ersetzt, 
Durch die Erfindung soli die Verwendung einer Stromąuello yon 
einer verhaltnismafiig geringen Starkę und einer langen Lebens- 
dauer erreicht werden.

5 b . 178170, vom 8. September 1904. Jak.
I l er rmann  in B i l d s t o c k ,  Kr. Saarbrflckon. 
IiohlenschriimmascMnc mit maschinellem Yorschub.

Die Schrammaschine ist eine an sich bekannte Ketten- 
schrammaschine c, dereń Antrieb durch eine Seilscheibo d yer
mittels eines endlosen Seiles g erfolgt, dessen einer Trumm um die 
Seilsch eibe d gefiibrt ist, und welches yon eiuem seitlich des 
einen Endes des Arbeitsstofies fahrbar angeordneten Motor a 
angetrieben wird und iiber eine seitlich des anderen Endes dos

Arbeitsstofies befestigte Umkehrrolle b liiuft. Die Erfindung 
besteht darin, dafi der Vorschub der Maschine c durch ein yon 
der Seilscheibe d in Drehung gesetztes Getriebe erfolgt, 
welches in eino liings des Arbeitsstofies fest augeordnete 
Zahnstauge o, Kette o. dgl. eingreift.

10a. 177 691, yom 18. Marz 1905. Otto Horonz 
in Drosden. Yerfahren zur Abkilhlung der nach 
Patent 161952 erzeugtcn Gase. Zusatz zum Patent 
161952. Lungste Barier: 21. Oktober 1918.

Gemafi der Erfindung wird dio Zerlegung der nach dem 
Patent 161 952 erzeugten Gase unter Bildung eines Kondensats 
dadurch erzielt, dafi die Gase zur Eipansion gebracht werden 
und die durch dio Espansion erzeugte Kalto zur Abkuhlung der 
yor der Eipansionsyorrichtung liegenden Rohrleitung, durch 
welche die Gase abgeleitet werden,. benutzt wird.

10a. 177 980, vom 2. September 1905. Ob o r -  
b a y e r i s c h o  K o k s w e r k e  u n d  F a b r i k  Che- 
m i s c h o r  P r o d u k t e  A k t . - G e s .  in  Mf l n c h e n .  
Yorrichtung zum Fiillen von stehenden Ofen, insbesondere 
ton Torfverkokungsdfen mit stuckigem Gut, bei der dic 
Fulloffnungen mit hel- und senkbaren Vcrschliifsdeckcln 
verselicn sind.

Die Verschlufideckel b sind 
glockenartig ausgebildet uud ragen 
oben je in ein ringformiges Mantel- 
stiick r hinein, das oberhalb jeder 
Fulloffnuug frei achwebcud au- 
geordnet ist und einen solchen 
Durchmesser hat, dafi zwischen 
dem Deckelrande und dem unteren 
Rando jedes Mantelringes ein ge- 
niigend breiter, freier Zwischen- 
raum bleibt, um die bei gehobener 
Verschlufiglocke aus dem Ofen a 
steigenden Gase innerhalb des 
Ringes ihren Weg nach oben, z. B. 
in eine Gasfanghaube H nehmen zu 
lassen. Dio Ringe stehen bo  hoch 

iiber dem Gichtplateau, dafi die Torfsoden o. dgl. unter ihueti 
in Form eines Ritigwalles um die gesenkte Glocke gestapelt 
werden konnen, und zwar geschieht dieses zweckmafiig bis uber 
den unteren Rand der Ringe hinaus um diese herum. Durch 
die Verschlufideckel und die schwebenden Ringe oberhalb der 
OefFnungeu wird verhindert, dafi die Gase, die beim Oeffnen der 
Deckel aus dem Ofen entweichen, auf das Bes-hickungsplateau 
gelangen und die Bedienungsmannschaft des Ofens belastigen 
Die Gasfanghaube ist in solcher Entfernung iiber den Ringeii 
anzubringen, dafi genugond Zwischenraum bleibt, nm die Yer- 
schliisse zuganglich zu machen.

10C. 177 981, vom 7. Febniar 1905. John Mac- 
grogor und Goorge Charles Pearson in Old Charl-
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ton, Engl.  Einrichtung zur Yerarbcitung von nassem 
Torf zu Briketts.

Geruiifi der Erfindung wird oin Kollergang mit bestimmten 
bekannten Einzeleinrichtungen unterhalb einer Entwasserungs- 
Yorrichtung fiir den Torf und iiber einer Fonnmaschine so an
geordnet, daB der Torf in stetigem Betrieb von der Entwasserungs- 
Yorricbtung in den mittleren Raum des Kollerganges uud nach 
seiner Bearbeitung durch die Laufer vom Umfang des Koller
ganges an die Fonnmaschine weitergogeben wird. Der Torf fallt 
dabei you der EntwiisserungsYorrichtung zweckmafiig iiber einen 
Kegelmantel, der dio Antriebsvorrichtung der Kollerwalzen uber- 
deckt, dcm Kollergang zu.

20a. 178 026, vom 21. Juni 1905. Fischer A Co. 
i n Diisseldorf. Seilklemme, clie nach Mafsgabe des 
Zugmderstandcs sclbsttatig angelegt wird und unter der 
Last von Iland losbar ist.

Die yerschiebbare Klemmbacke b 
derKlemmeist an einem im Klemmen- 
gehiiuse d scnkrecht gefflhrteu Gleit- 
stiick g pendelnd aufgehiingt. An 
das Gleitstikk g ist ein am Kioinmon- 
gehiiuso drehbar gelagerter Winkel- 
nebel angelenkt, in welchem die 
Mutter m fiir die mittels einer Hand- 
kurbel h drehhare Schraubenspindel s 
dreh- uud verschiebbar geiagert ist. 
Wird die Klemmbacke b durch Drehen 
der Schraubenspindel s abwiirts be
wegt, so wird sie von dem Zugseil 
mitgenommen und infolge ihrer 
exzeutrischen Ausbiiduug gegen das 
Seil geprefit. Da die Backe durch 
das Seil einen nach oben gerichteten 
Druck erhalt, so kann das Heben 
dersolben durch die Schrauben

spindel s (Eszenter o. dgl.), d. h. das Losen der Klemme trotz 
der starken Klemmwirkung leicht bewirkt werden.

20a. 178 184, vom 17. Februar 1905. J a k o b  
Stecher und Jakob Kiofer in Schiffweiler, Rhoinpr. 
Durch den Zugwiderstand beeinflufste Seilklemme

Der Klemmenkorper a, welcher yermittels eines Ketten- 
gliedes 1 und eines Seiles o. dgl. an dem Forderwagen befestigt 
wird, triigt an seinem vorderen Ende eine Gabel b, c und in der 
Mitte einen keilformig ausgesparten Ilaken d, der durch einen 
um einen Bolzen g drehbaren Riegel li Y e rsc h lo sse n  wird.

— -r

Letzterer kann mittels eines um einen Stift i drehbaren Hebcls j 
zuriickgedriickt werden uud wird durch eine Feder k in der 
Verschlufilage gehalten. Zwecks Kupplung eines Wagens mit 
dem Forderseil wird letzteres in die Gabel b, c uud den geoff- 
neten Ilaken d der z. B. Yermittels eines Seiles unten an dem 
Forderwagen befestigten Seilklemme eingelegt und der Haken 
geschlossen. Durch den Widerstand der Last, d. h. des Wagens, 
wird die Gabel b, c angehoben und der Haken d nach unten 
gezogen, sodafi das Seil fest in die Gabel und den Haken ge
prefit und der Wagen von> Forderseil mitgenommen wird. So
bald jedoch ein Fahrzeug beim Bergabfahren entgleist und 
dadurch zum Stillstand kommt, wird der Zug desselben auf das 
Forderseil aufgehoben. Die Klemme wird alsdann vom ForJer- 
seil mitgenommen, die GabeJ legt sich an die hintere Wand des 
Fahrzeuges und der Haken d wird derart angehoben. dafi das 
Seil frei durch die Gabel und Hakenoffnnng hindurchgleitet. 
Fahrt ein sich in Bewegung befindlicher Wagen auf einen ent- 
gleisten auf, so kommt derselbe ebenfalls zum Stillstand, sodafi 
seine Klemme das Forderseil freigibt.

21 b. 177 773, vom 5. Dezember 1903. Gustaye

Gin in Paris.  Elektrischer Ofen mit mehreren durch 
Zwischenelektrodcn dauernd hintereinander gcschaltctcn 
Schmelzstellen.

Die zwischen don Zu- und Ableitungselektrodeu A bezw. D 
eingeschaltetou Zwischenelektroden B, C sind alle oder zum 
Teil Yerstellbar, um den Umfang der einzelnen Schmelzstellen 
legeln zu konnen.

P

211). 177774, vom 14. September 1905. Vladimir 
Mitkevitcli in St. Potersburg.  Verfahren zur clektro- 
tliermischen Metallbearbcitung mittels Wcchselstromlicht- 
bogens.

Eine der Elektroden oder boide Elektroden werden wahrend 
der ganzen Dauer des Arbeitsvorganges erwiirmt. Die Erwarmung 
kann z. B. durch ein Knallgasgeblase oder durch einen Hilfs- 
lichtbogen erfolgen, der durch Gleich- oder Wechselstrom ge- 
speist wird. Zweckmafiig wird dabei der Lichtbogen zwischen 
dem zu yerarbeitenden Metali und Kohlenelektroden erzeugt.

27b. 177 926, vom 11. Juni 1905. Oswald Flamm 
in Charlo t tenburg und Friedrich Romberg in 
Nikolassee, Wannseobahn. Vorrichtung zur Aus- 
iibung des Yerfalirens zum Komprimicren von Gasen. 
Zusatz zum Patcnte 170 677. Liingste Dauer: 15. Mai 1920.

Bei dem in dem Patent 170 677 angegebenen Yerfahren. dic 
Ifompression von Gasen durch eine abwechselnd aus einem Bc- 
halter in einen anderen mittels 1’umpen gcdrtickte Fliissigkeii 
zu erzielen, erwarmen sich leicht sowohl die Gase wie die 
Fliissigkeit. Um bei der Kompression der Gase an Arbeit zu 
sparen, wird gemafi der Erfindung durch Anbringung von 
Kuhlvorrichtungen wie Rohrschlangen usw., in denen kaltes 
Wasser umlauft, sowohl die Temperatur der Gase ais auch die 
Temperatur der durch die Pumpen hindurchfliefięnden Fliissig- 
keit erniedrigt.

40<). 177 963, yom 22. Marz 1904. Firma Dipl.
Ing. C. Pfaul  Nachf. von Friedrich Bode, Zivil- 
ingenieur in Dresden-Blasewitz.  Vorrichtung zum 
glcićhmafsigen Aufgeben von zusammenbackendm Stoffen, 
insbesondere zum Bcscliicken von Kicsófen mit Jldstgut 
von wechselndem Feuchtigkeilsgehalt.

Die Yorrichtung besteht aus einem Trichter f, in dessen Achso 
eiue vierkantige Welle d drehbar geiagert ist, an der auf- und 
abwiirts verachiebbar ein mit Stiften h versehenes Gestell g 
(Kehrvorrichtung) gefuhrt ist. Auf dem unteren Teil der Welle d 
sitzt eine Schnecke b, welche von einem zylindrischen Geliause a 
umgeben ist. Das Gestell g hangt drehbar an einer Traverse i, 
die durch Ketten mit Gegengewichten mehr oder weniger aus- 
balanziert wird. Bei der Drenung der kantigen Welle d biirstet 
die Kehrvorrichlung, indem sie durch ihr Eigengewicht mit 
ihren Stiften h etwas in das Fórdergut cingedruckt wird, Teile 
des Materials ab. Diese abgekehrten Teile fallen in den Trichter 
und werden durch die kantige Welle d in Bewegung gehalten, 
bis sie in .die Schnecke b gelangen. In diese greift ein Putz- 
rad c, dessen Zahne den die Schneckenwindung ausfttllendcn 
Fordergutstrang teilen, sodafi Yon der Schnecke bei jeder Um
drehung eine bestimmte Menge Gut aus der Yorricntunę be- 
fordert wird, ohne dafi Gase durch die Yorrichtung entweichen. 
Die Kehrvorrichtung wird so belastet dafi sie so Yiel Fórdergut 
abbiirstet ais erforderlich ist, den Schacht so weit m it Gut zu 
fiillen, dafi der untere Teil der Kehrvorrichtung sich auf das 
Gut stutzt. Nimmt die Schnecke b weniger Fórdergut aus dem 
Schacht ais hineingebirstet wird, so fiillt das Gut diesen hoher 
an, die KehrYorrichtung, die auf der Oberflache mit den schriig 
gestellten Flachen gleitet, erhalt dadurch einen Druck nach oben, 
sodafi sie weniger Got abburstet. Nimmt die Schnecke b mehr
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beiden Kopfenden dnrch das erste Rad ein, erhalt Pressung, 
geht dnrch den Diffusor hindnrch und kehrt nunmehr um, nm

Fordergut fort. so bleibt weniger abgebiirstetes Fordergut im 
Sehaeht, die Oberfiache desselben sinkt tiefer nnd die Kehr-

Yorrichtung drUckt mit ihren Stiften li melir auf daa am Tricht.er 
noch festsit.zeiido Fordergut und pflUgt mehr los usw.

40a. 177964, vom 20. Juni 1905. Tlie Mond 
Nickel Company Limited in London Yerfahren 
zur Bchandlung eon Nickelerzcn und antlercm nickcl- 
hnltigem Gut mit Kohlcnoryd.

Die Erflndung besteht darin. die Nickolerze bezw. das nickel- 
haltige Gut wahrend der Behandlung mit Kohlenosyd durch 
kunstli'he Kuhlung auf einer Temperatur vou 10° bis .">0° C 
zu balten. Diese kunstliche Kuhlung kann in verschiedeuer 
Weise Lewirkt werden; da aber in der Regel die Temperatur 
nur an einzelnen Stellen der Yorrichtung der Regelung bedarf, 
so wird die Yorrichtung zweckmafiig mit Gangen versehen, 
durch welche eine Ktihlfltissigkeit geleitet wird, und um wel-ho 
herum oder uber welche hinweg die Beschbkung Łewegt wird.

59a. 178101, vom 7. Juli 1905. Max Knoeve- 
uagel  in IIaunovor. Pumpe mit zwangUiufuj gc- 
steuertem Einlafsdrehschieber.

Bei der Pumpe, die besonders zur Fórderung von saudhaltigem 
Oel verwendet werden soli, ist die Gefahr einer Betriebsstornng 
durch das Absetzen des Saudes dadurch heseitigt bezw. auf ein 
goringstes Mafi yermindert, daB oberhalb uud unterhalb des in 
den PumpenstieTel einseschalteten zylindrischen, mit einem 
VorspruuK verseheuen Drehschiebers mit dem Kolben durch 
ein Gestiinge vorbundene uud gerado gefuhrte Steuerkiirper 
angeordnet sind, dereń nach oben und unten offene Nuten nur 
in den kurzeń fiir die Umstellung des Schiebers erforderlicheu 
Zeitriiumen mit dem am Schieber befindlichen Vorsprung in 
Beruhrung treten.

59 a. 178 206, vom 23. Dezemhor 1905. C. Wen doi 
in Potsdam. Bi/1'erentidłpumpe.

Zusatz sum Palmie 136115. Liingstc Bauer:
12. Dezember 1914.

Die Erfiudung besteht darin, dafl der im Saugranme a oder 
im Druckraume e liogeude Pumpenzylimler f nebst den in be- 
liebiger Richtung nnd Art um denselben gruppierten Saug-

ventilen S, uud Druckventilen S uud nebst der anscblieBeuden 
Stopfbuchse f„ soinit der gcs.imte innere Pumpenmechanisnuis 
von einem den Saug- und Druckraum umfassenden Gehause A 
eingeschlossen und nach der Deckelseite II hin herausnehmbar 
angeordnet ist.

59b. 178 207, vom 20. Juni 1905. Got tfr ied 
Korkan in Cliar lo ttenburg.  MelirstUfigeZentrifugal- 
pumpe mit Achsialdruckmtlaslung durch symmetrischen 
Einbau der Laufkreisel.

Das Wasser wird durch zwei auf den beiden Kopfcnden an- 
gebrachte Stutzen in die Pumpe gesaugt und tritt von den

40 a. 177965, vom 29. Juni 1905. Tho Mond
Nickol Company Limited in 
London. Yorrichtung zur Ah- 
scheidung von Nickel aus Nickel- 
lcarbonyl.

Bei den Yorrichtungen zur Abscheidung 
von Nickel aus Nickelkarbonyl, bei denen 
in bekannter Weise Dampfe von Nickel
karbonyl uber Nickel in Fonu von ^chrot 
oder Granalien bei einer Temperatur 
von etwa 20.° geleitet werde:i, scheidet 
sich Nickel auf den Schrotkornern ab, 
die sich allmahlich vergróBem. Zum 
richtigen Betriebe der Yorrichtungen ist 
es wesentlich, daB die Nickelgranalien 
in allen Teilen des GefaBes, daB 
zweekmafiig aus einzelnen Zyiindern zu- 
sammengeśetzt ist, dieselbe "Temperatur 
haben.

Um dieses zu erzielen wird gemafi 
der Erflndung jeder der ZyEnder c 
aus denen die Yorrichtung zusammen- 
gesetzt ist, Yon einer Anzahl Yon Gas- 
flamtnen geheizt, die zweckmafiig in 
gleichmafiigen Abstanden um die Zy
linder yerteilt werden. Die Zylinder 
konnen dabei mit senkrechten Bippen 
yersehen sein. die mit den Manteln der 
Zylinder und mit aufieren Manteln o 
Kammeru a bilden. in denęis die zur 
Erzeugung der Flammen dienenden 

Brenner b miinden.
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durch den Zwisehenraum zwischen zwei Kaderu nach der zen
tralen Ansaugeóffnuug des zweiten Rades zuriickzukehren. Dieser 
Yorgang wiederholt sieli bei jedem Itade bis die Flussigkeit 
von beiden Seiten her in das doppelseitig ausgebildete Mittelrad 
eintritt, welches der Flussigkeit die restliche Druckerhohung 
<ribt. Das Wasser tritt alsdami durch den gemeinsamen Diffusor 
des Mittelrades durcli den Druckstutzen aus der Pumpe aus. 
Dadurch, daB die Pumpe in der beschriebenen Weise in zwei 
Teile zerlegt ist, wobei die beiden Hochdruckpumpen zu einer 
kombinierten, beiderseits beaufschlagtenPumpe verbunden werden, 
entsteht eine sehr vollkommene Druckausgleichunsr, Ferner 
macht die Bauart die Anordnung von Zwischenwanden mit ein- 
gegossenen Ueberfuhrungskan;ilen und Zwischenstopfbiichsen 
entbehrlich. Der Hauptvorteil der Pumpe liegt jedoch darin. 
dafl sie die Miiglichkeit bietet, den rotierenden Teil nach Ab- 
nahme eines Kopfdeckels mit dem Saugstutzen ausbauen 
zu konnen.

Mckersckau.
Eiscnhiittenkunde. Eisen-Metall-Giefserei, Schmie- 

don, Walzen. Bearbeitet von Diplom-Ingenieur 
Dr. Hans  Halin. Mit 224 Abbildungen im Texte 
nnd 3 photolithogmpischen Tafeln. Berlin, 1906. 
W. A S. Loowentlial. Preis geh. 9 Jl.

Dieses Werk ist ais ein Teil von Uhlands Hand buch. 
.iir don praktischen Maschinonkonstruktenr erschienen und 
stellt eino anf 144 GroBąuartseiten zpsammengedrungte 
Eisenhiittenkundo dar. Der Tnbalt ist demgomaB folgendor. 
Nach einer kurzeń Einleitung, in welcher die chemischen 
und physikalischen Eigenschaften des Eiscns, alsdann das 
Wesen der Verbrennung, die Brennstoffe und die Ofen ganz 
kurz gekennzeichnet worden, folgen die Roheisenerzeugung, 
die SchweiR- und FluBeisendarstellung, das Gluhfrischen, 
die elektrothermische Roheisen- und FluBeisenerzeugung, 
die Eisen- und SłahlgieCerei, die Beschreibung der Metall- 
legierungen und die MetallgieBerei (ganz kurz), schliefilich 
Schmieden und Walzen, einschlieBlich der Blech-, Draht- 
und Róhrenfabrikation.

Der dem Bucbe beigefugto Prospekt sagt, daB dor 
Verfasser dio neuesten Erningenschaften des Eisenhfltten- 
gewerbes berucksichtigt habe, daB seine Darstellungsweise 
knapp, klar, auBorordentlich ubersiclitlich und leicht ver- 
standlich sei, daB sich das Work ganz besonders ais 
Nachschlagewerk fOr Ingenieure nnd technische Beatnte 
sowie ais Leitfaden fflr den Gebrauch an Hoch- und Facli- 
schulen eigne.

Ich kann alledem bcipflichten und auch weiter be- 
statigen, dafi dem Giefiereiwesen ein yerhaltnismaBig 
breiter Raum gewahrt, und dieses Kapitel geschickt 
behandelt ist.

Zweifellos wird das Werk sich viele Freundo erwerben, 
und namentlich viele Maschincningenietire, die mit. dem 
Eisenhflttenwesen in Berflhrung kommen, in dieses Gebiet 
einfflhren, nnr darf nicht der Glaube entstehen, daB da
mit der Eisenhflttenmann lertig sei. Will man die 
schwierigen chemischen und physikalischen Yorgange 
kennen und verstehen lernen, so mufl man tiefer rin- 
dringen und wird dann auch sehen, daB uberall zwischen 
den Zeilen der so glatt fliefienden Darstellung zahlreiche 
„wenn und aberff einzuschalten sind, die eben die Sache 
oft so schwierig und verwickelt machcn.

Diesen Wink schreibe ich im Interesso des Leser- 
kreises nieder, gebe mich aber der Hoffnung liin, daB der 
Yerfasser mir voll beipflichtet. B. Osann.
Turbinen und  Turbinenanlagen. Yon Yictor Gelpke,

Ingenieur. Mit 52 Textfiguren und 31 lithographier-

ton Tafeln. Berlin, 1906. Yerlag von Julius Springer. 
Preis geb. 15 J l .

Ohne durch weitschweifige Theorien zu ermudeu, bietet 
der Verfasser in seinem Buche aus langjahriger Erfahrung 
alles fiir den praktischen Turbineningcnieur und fflr den 
Studiercnden Wissenswerte dar. Das Buch enthalt wert- 
vollc Gesichtspunkte, manches Neue, fuhrt in manchmal 
ausfuhrlicher, immer anregender Weise zu Resultaten, die 
durch Zahlenbeispiele und Tabellen erganzt sind. Es 
behandelt die Qucrsclinittsbestimmungen an Turbinon, 
Druck- und Geschwindigkeitsrerhaltnisse in Turbinen, 
Konstruktion der Turbinenriider und die Turbinenanlagen. 
Da praktische Gesichtspunkte maBgebend waren, so ist 
das Werk jils Handbuch wertvoll. Erhobt wird sein Wert 
noch durch einen Anhang von Tafeln liewahrter Kon- 
struktionselemente und ganzor Anlagen. Der gefalligs 
klare Druck und die sauberen Textfiguren werden neben 
soinen sonstigen Yorzflgen dem Buch zu seiner Yęrbróituiig 
nur dienlich sein. K.-V.
Illustriortes Handlexlkon des Borgwesens. Von 

KarlSelbach,  Geh. Bergrat. Abteilnng 1. Leipzig, 
1906. Vorlag von Carl Scholtze. (W. Junghans.) 

Das Werk soli in acht durch zahlreiche Abbil
dungen illustrierten Abteilnngcn zu 3 J l  erscheincn, dio 
in Zwischenraumen von etwa zwoi Monaten horau«gegeben 
werden. Es behandelt folgende Zweige des Rergwesens:

1. Lehre von den Lagerstótten,
2. Aufsncben dorselben (Bohren),
3. Bergbaukunde,
4. Bergreclit,
5. Verlialtnisse der Beamten und Arbeiter,
6. Wirtsch:iftliche Yerhaltnisse.

AuBerdem ist es ais WOrterbuch der bergmannischen Aus- 
drucke gedacht. Bei der Sonderstellung, dio der Bergbau 
inbezug anf Sprache und technische Einrichtungen ein- 
nimmt, und bei seiner engen Verknflpfung mit vi»len 
kommerziellen und industriellen Unternehmnngen entspricht 
die Herausgabo eines zuyerlassigen Nachschlagebnches, 
durch welches sich jeder Leie uber die einschlagigen berg
mannischen Ausdrflcke und Einrichtungen erschópfend und 
schnell unterrichten kann, nur einem allgemeinen Bedflrf- 
nisse. Soweit nach der vorliegenden 1. Abteilnng, welche 
den Buchstaben A und einen Teil des Buchstabens B 
umfaBt, geurteilt werden kann, darf dem Werke nur der 
beste Erfolg gewflnscht werden. Wir behalten uns vor, 
auf das Werk naher einzugehen, sobald weitere Abteilungen 
erschienen sind.
Óste rreichisch-ungarischer Berg-und Hiittenkalender 

pro 1907. DreiunddreiBigster Jahrgang. VerfaBt von 
Josef  Tei rich,  Bergingenieur. Wien 1906. Yer
lag Ton Moritz Perles. Pr«is geb. 3 J l-  

Der bekannte, soeben im 33. Jahrgang erschienene 
Kalender enthalt gegenuber den fruheren Jahrgangen 
keine wesentlichen Neuerungen. Neben den in dieser Buch- 
gattung ublichen Kalendernachrichten, einem Kalendarium 
und einem Tagebuch bringt das Buch zahlreiche, jedem 
Berg- und Hflttenmann unentbehrliche fachlechnische 
Mitteilungen, ein Yerzeichnis der wichtigsten 5sterreichischen 
Gesetze und Yerordnungen in Beziehung auf das Bergwesen, 
die wichtigsten Yorschriften uber Dampfkessel, eine 
Obersicht der Standorte und Amtsgebiete der BergbehOrden, 
der Berggerichte, der bergtechnischen und geologischen 
Lehranstalten, der Montanwerke, montanistischen Yereine, 
der Berg- und Hflttenprodnktion des Landes usw.
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Zur Besprechung oingegangono Biicher:
(Die Uedaktion behalt sieli eiue eingehemle Besprechung geeigneter 

Werke vor.)
Borg- und Hut ten-Kalender  fur das J a h r  19 0 7. 

Zweiundfflnfzigster Jahrgang. Essen, 1907. G. D. 
Baedekor.

Betrachtungen und Er innernngon eines al ten  
Bergknappen. Lissai. P., 1906. Friedrich Ebbeckes 
Yerlag'. 0,80 J l.

Chwata],  Friedrich:  Bestimmung der feuerverursachen-
den Wetterdruck-Unterschiode. Sonderabdruck aus der 
Zeitschrift „Der Kohleninteressent", Jahrgang 1906.
Teplitz-Sch5nau, 1906. Adolf Becker. 0,60 J t .  1i'

Dosch, A.; Dio Feuorungen der Dampfkessel. Bibliotliek 
der gesamten Technik. 8. Band. Mit 88 Abbildungen 
im Text. Hammer, 1907. Dr. Max Janecke. Brosch. 
2,20 J t , geb. 2,CO J t .

Haas , Hippolyt :  Leitfaden der Geologie. Achte, ganzlicli 
umgearbeitete und vermehrte Auflage mit 244 in den 
Text gedruckten Abbildungon und einer Tafel. Loipzig,
1906. J. J. Weber. 4 J t .

I l a o d e r ,  H.: Der kratike Gasmotor. Handbuch fQr 
Aufstollang, Betrieb, Wartung, TTntersuchung und 
Reparatur der Verbrennnngsmotoren. Mit 430 Ab
bildungen. Duisburg, 1907. Kommissionsverlag von 
L. Schwann in Dusseldorf. Geb. 4 J t ,  geb. J t  4,GO.

Huber,  Theodor:  Wie liest man eine Bilanz? Leicht
faOlicho Einfiilining in das Yerstiindnis der Ililanzen 
nebst einer Anleitung, das Geschaftsergebnis am Endo 
jedes Monats olino Bilanz und Gewinn- und Yerlust- 
rochnung zu ermittelu. Mit don nótigen Bilanzmatorialien 
in Mappe. Funfter Neudruck. (17.—22. Tausend).
Stuttgart, 1907. Muthsche Yerlagshandlung. 1 JL

v. J u p tn e r ,  Hanus:  Lehrbuch der chemischen Techno
logie der Enorgien. II. Band. Dio chemischo Techno
logio dor mechanischen Energie. Explosivstoffe und 
Verbrennungsmotoren. Mit 51 Abbildungen. Leipzig 
und Wien, 1906. Franz Douticko. 5 J t .

KlauBmann, A. Oskar: „Schlagende Wetterń. Episoden 
aus dem Leben eines jungen Bergmannes fiir die reifere 
Jugend. Mit 4 Dreifarbendruckbildern von Professor 
Richard KnStel. Leipzig und Kattowitz, 1907. 
Carl Siwinna. Geb. 3 J t.

Kraemer, H.: Der Monsch und dio Erde. Dio Entstehung, 
Gewinnung und Verwertung der Schśitze der Erde ais 
Grundlagen der Kultur. 8. —10. Lieferung. Berlin, 1906. 
Deutsches Verlagshaus Bong & Co. 120 Lieferungen, 
je 0,60 Jt.

Krusch,  P .: Zur Stratigraphie und Tektonik der Gegend 
von Dortmund und Witten. Bericht Aber die Aufnahme 
der Blatter HCrde, Witten, Dortmund und Kamen in den 
Jahren 1903 und 1904. Sonderabdruck aus dem Jahr- 
bucli der Kónigl. Preufi. Geologischen Landesanstalt und 
Bergakademie fflr 1904. Berlin, 1905. K5nigl. Geo- 
logische Landesanstalt und Bergakademie.

Krusch,  P.: Ober neue Aufschlusse im Rheinisch-West- 
falischon Steinkohlenbecken. Sonderabdruck aus dem 
Februar-Protokoll der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 
Jahrgang 1906.

Langen, Felix:  Die Aussichten der Gasturbine. Eine 
eingehende Studio vom Standpunkt des Turbinenpraktiker;:.

Rostock i. M., 1906. C. J. E. Yolckmann. (Volckmarin 
und Wette). 1 J t .

Par i s iu s ,  Ludolf u. Crttger, Hans: Das Reichsgosotz, 
betr. dio Gesellschaften mit bosclirankter Haftung. Syste- 
matische Darstellung und Kommentar nebst Entwflrfen 
von GosellschaftBvertragen und praktischor Anloitung fflr 
die Rogisterfulirung. Yierte, vermelirte Auflage, bearbeitet 
von Dr. Hans Crflger. Berlin, 1906. J. Guttontag.
10 J t .

P o ls te r’s Jah rbuch  fiir Ansiedelungen fflr Industrie-, 
Wolin- sowie Erholungs- und Kurzwecke, Baulandereien, 
Verkebrs- und Kraftanlagen. Herausgegebon von General- 
sokretiir Ot to Polster ,  Dippoldiswalde. Jahrgang I 
1906/1907. Leipzig, 1907. H. A. Lndwig Degoncr. 
Geb. 5 JL.

Saarbri icker Bergmannskalender  fflr das Jahr
1907. Horausgegoben vom „Borgmaunsfround". 35. Jahr
gang. Saarbrflcken, 1906. Yerlag des „Bergmanns- 
freund".

Schneider,  Gustay:  Bergbauliche Steuerrechtsfragen. 
Wien, 1906. Manzscho k. k. Hof-Vorlags- und Univer- 
sitats-Buchhandlung. 1,50 K.

Schuber th ,  II : Hand- und Hilfsbuch fflr don praktisehen 
Metallarbeiter. Lehrbuch zum Selbstunterricht in der 
gesamten Metalivorarbeitung fiir den Praktiker. Nebst 
den zugeh6rigen Hilfswissenschaften. Mit 30 Tafeln 
und etwa 800 Abbildungen. Zweite, ' vollstandig neu 
bearbeitete Auflage. Heft 11 — 15. Wien nnd Leipzig,
1906. A Hartlebeifs Yerlag. 30 Lieferungen, jeJL0,50.

Sporlich, A.: Unkostonkalkulation. Zwoito, durchgosehene 
Auflage der „Reform dor Unkostenberechnung iu Fabrik- 
betrieben". Hannover, 1906. Dr. Max Jilnecko. Geb. hJŁ.

Stango,  Albert:  Das Deutsche Museum y o i i  Meistor- 
werken der Naturwissenschaft und Technik in Mflnchen. 
Historisclie Skizze. Mit einem Titelbild und 11 Text- 
abbildungen. Munchon und Berlin, 1906. R. Olden- 
bourg. 3 JL.

Yieth,  A.: EisongieOorei, Sclunelzorei, GieCerei und 
Putzerei. Beschreibung der wichtigsten Schmelzofen, Ge- 
blase, GieCerei- und Putzereigeriitschaften und Maschinen. 
Mit 98 Abbildungon. Bromen, 1906. Gustav Winter. 
2,50 JL.

Wegner,  Richard: Einepraktisch brauchbare Gasturbine! 
Yersuch einer Losung des Gasturbinen-Problems mit 
einem vollslandig durchkonstruierten Beispiel. Mit 6 
Abbildungen. Rostock i. M., 1907. C. J. E. Yolck
mann (Yolckmann und Wette). 1 J t.

Zeltauiiriftensclian.
(Eino Erklarung der hierunter vorkommenden Abkurzungen 
von Zeitschriften-Titeln ist, nach Angabo des Erscheinungs- 
ortes, Narnens des Herausgobers usw., in Nr. 1 des lfd. Jg. 

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

LMiydrologie sou terra ine  do la Dobroudja 
Bulgare.  Von Launay. Ann. Fr. 8. Liefg. 1906.
S. 115/70. 3 Taf. 5 Abb. Eingehende geologische Studien 

•auf Grund eiiier 1905 ausgefflhrten Bereisung.
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D er B e r g b a u  d e r  A 1p e n 1a u d e r i n s e i n e r  
•goschiclitlichon Entwicklung. Yon Mttllner. (Forts.) 
Jalirb. Wien. 54; Band, 3. Heft. S. 361/414. Das 
Eisenwerk Tschuber. (Forts. f.)

Gold mining a t  W e i - h a i - w e i ,  China. Von 
Yersclioyle. Eng. Min. J. 17. Nov. S. 919/21. 5 Abb. 
Die Weili-hai-wei Gold Mining Company, Ltd. Lage der 
■Grube. Geologischo Bedingungon. Charakter der Erze: Der 
CyanydprozeB. Betriebskosten.

The rehabi l i t a t i on  of hydraulic mining. Von 
Hntchins. (SchluB.) Eng. Min. J. 17. Nov. S. 913/5.
5 Abb. Woitero Ausfillinmgen daruber, wie Californiens 
•Goldwiischoroien zu ihrer alten Bedeutung zu bringen sind.

Die Ausniitzuiig nicht ftlndigor Bohrlócher zu 
Minerałquellon. Von Tecklonburg. Ost. Z. 24. Nov. 
S.?. 613/5. (SchluB). Verwertung der Quellen, QuelIon- 
schutz.

Bergbau technik (einschl. Aufbereitung pp.).
The Calumet & Hecla Compauy’s proper t ies  — III' 

You Carnahan. Mining World. 10. Nov. S. 570/1.
1 Fig. Produktions- und Besitzverhaltnisse, AufscliluB- 
■arbeiten.

Neue P r  eB luf thandbohr  maschine fur Berg- 
worksbotriobe.  Von Simmersbach. B. u. II. Rundscli. 
20. Nov. S. 43/6. 13 Abb. Beschreibung der Prefi-
lufthandbohrmaschine von Flottmann in Bochum.

Forderung auf  Zeche Prosper,  Schacht II. 
Yon Haarmann. Borgb. 22 Nov. S. 7/10. (SchluB).
4 Abb. Forderung in blinden Schachten, SchachtfOrderung.

Mit te i lung tiber dio FSrdereinr ichtungen dos 
Tatabanyaer Bergbaues  mit besonderer Beriick- 
s i ch t igung  der Forderung mit Seil ohne Ende und 
der S c h le p p s c h a c li tfu r d e ru n g. Yon Ranzinger. Ost. Z. 
10, Nov. S. 583/4. Yerfasser kommt zu dem eigentum- 
lichen SchluB, Hauptfórderschachto fiir groBe FSrderungen 
ais Schleppschachte mit Seilbetrieb ohne Ende einzurichten.

The relation of barometric pressure to mine 
•expl"osions. Yon Parsons. Eng, Min. J. 17. Nov. 
S. 923'4. 1. Diagr. Hinweis auf verschiedene Falle von
Explosionen, vor und nach denen ein wesentlicher Wochsel 
der Barometerhflhe wahrzutiehmen war.

Magnet i te mines a t  Lyon Mountain, N. Y. 
Yon Newlaud u. Hansoll. (SchluB.) Eng. Min. J. 17. Nov. 
S. 916/8. 3 Abb. Das Mahlen und Pochen der Erze.
Magnetische Erzaufboreitung. Erzanalysen.

The mechanical engineering of coli ierios. You 
Futers. (Forts.) Coli. G. 23. Nov. S. 980. 2 Testflg. 
Rollonsieb fiir Separationen von Humboldt. (Forts. f)  

Dampfdruck in den TrockeuSfen der Brauu- 
kohlen -Brike t t fabr iken.  Yon Krflger. Brkl. 20.Nov. 
S. 539/43. Allgemeine Erorterung iiber den zweck- 
miiBigsten und wirtschaftlich guustigsten Dampfdruck iu 
den Trockenofon.

D ie B a u f i i h r u n g e n  im St a d t g  eb i e t e von 
Mahrisch - Ostrau und der Bergbau. Yon Andree. 
■Ost. Z. 24. Nov. S. 605/8. Vereinbarungen, dio an- 
laBlich der Kollisionen zwischen Bergbau und der Stadt- 
^■emeinde auf dem Gebiete des Bauwesens getroffen wurden.

Maschinen-, Dam pfkesselwesen, Elektrotechnik.
SchluB bericht der Kommission zur Prufung 

yori Dampfdruckvorminderungsoiur ichtungen.  Z. f. 
D. u. M.-Betr. 14. Nov. S. 465/8. 5 Abb. Allgemeine
Beschreibung eines Reduzierventils. Schematische Dar-
stellung und Beschreibung der Arbeitsweise verschiedener 
Typen von Reduzieryptilen. Gruppe A: Roduzierventile
mit unmittelbar wirkender Reguliorung. (Forts. f.)

Mannlochkonstruktionen.  Z. f. D. u. M.-Betr. 
14. Nov. S. 468/9. 2 Abb. Bericht uber einen durch
ein unsachlich augeordnetes Maunloch hervorgerufenen 
Unfall an einem Dampfkessel.

Wasserroinigor. You Grimmer. (Forts.) Dingl. 
P. J. 24. Nov. S. 741/4. 9 Abb. Der Reiniger von 
Schumann-Leipzig, das System Guttmann (Forts. f.)

Die Wiirmekraftmaschinen dor Jubiliiums- 
Landesauss te l lung in Niirnberg 1906. Von Meutli. 
Dingl. P. J. 24. N oy. S. 737/41. 8 Abb. (Forts.).
Die tlberhitzeroinrichtungen der Lokomotiven, Lokomobilen. 
(Forts. f.)

The compouud-reaktion s team-turbine.  Engg. 
23. Nov. S. 685/6. (Forts. u. SchluB.) 2 Abb. 
Theoretischo Betrachtung iiber die Ye?scliaufelung. Winko 
zur Ermittlung der Leistung und des Wirkungsgrados der 
Turbinę. Angaben iiber Marineturbinen.

Die Gefahrquellen in elect ri scheu Wechsel - 
s tromanlagen und einige moderno Schutzvor-  
ricl i tungen zur Abwendung der Gefahren. Yon 
Zipp. Z. D. Ing. 24. Nov. S. 1908/15. 23 Abb. Nach
oinem Yortrag. EinfluB der Isolation und der Leistungs- 
kapazitat auf die Gefahren einer Beriihrung. (Jberspannung 
in Leitungnetzen ais besondere Gefahrquelle.

Das Gleichst rom-Schwungradsystorn zum Au- 
trieb der Fordermaschinen in don mexikanischen 
Erzbergwerken zu El Oro. El. Anz. 25. Nor. 
S. 1197/8. Das Schwungradaggregat besteht aus einem 
Asynclironmotor von 400 V bei 25 Perioden, dom Schwung- 
rade, einer Gleichstrom-NebenschluBdynamo mit 250 V und 
einer Kompounderregerdynamo. Ein NebenschlnBmotor ist 
mit der Fordermaschine direkt gekuppelt. Die Betriebs
kosten bleiben bei elektrischem Antriebe weit hinter denen 
bei Dampf betrieb, der jetzt ausgeschaltet ist, zurflek. 
Der Schacht hat 500 m Teufe. Die durchschnittlicho 
FSrdergeschwindigkeit betragt 20 m/Sek. .

G l e i c h s t r o m - H o c h s p a r t n u n g s  - Kraftiiber- 
t ragung  Mout iers-Lyon. E. T. Z. 22. Nov. S. 1091/4.
8 Abb. Die Anlage ist von der Cie. de lTndustrie electriąuo 
et mócaniąuo in Genf nach dem System Thury gebaut. 
Es werdon 6300 PS im Kraftwerk iu vier Einheiten von 
je 14 400 V orzeugt. Jede Einheit ist aus zwei- P.iar 
Doppelmaschinen zusammengesetzt, Die Anlage flbertragt 
z. Z. 4320 KW bei 57 000 V auf 180 km.

Die Kra f t t iber t ragungsanlage  Caffaro-Broscia.  
Yon Herzog. (SchluB.) E. B. u. B. 24. Nov. S. 634/8.
11 Abb Beschreibung der Sammelraume der 40 000 V 
Leitungen, sowie der verwendeten Blitzschutzapparate mit 
kontinuierlicher Erdung. Schaltungschema des Yerteil- 
und Transformatorenhauses.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie, 
Physik.

Die H u t t o n w e r k e  der Priv. Óster re ich.  
Ungarischeu S ta a t s  - Eisenbahngesel lschaf t  i
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Eesicza und Anina (Ungarn). Yon Ltirmann. 
St. u. E. 15. Noy. S. 1363/9. 3 Abb, Kurzer
Uberblick iiber die yerschiedenen Werke der genannten 
Gesellschaft, welche Kohlen- und Eisensteingruben, Hocli5fen, 
Stahl-, Puddel- und Walzwerke, sowio Stahl- und Eisen- 
gieBerei nebst mechanischen Werkstatten umfassen..

Maschinelle Ein r ichtungen fiir das Eisen- 
liuttenweson. Yon Frolich: (Forts.). Z. D. Ing. 17. Nov. 
S.. 1855/62. 41 Abb. Schnecketitriobe, olastische und
lósbaro Kupplungen, Bremseinrichtungen, Buffer.

Coke-oven construction.  Von Judd. Eng. -Min. J. 
10. Nov. S. 877/80. 3 Abb. Arton des Koksofenbaues.
Dor Bienenkorbofen, seine Vorzuge und Nachteile.

Flued coke oven doors. Coli. G. 23. Nov. 
S. 981/2. 6 Textfig. Yorteilhafte Ergobnisso mit einer
von Beach entworfenen und auf der 45 Collin-Ofen um- 
fassenden Kokereianlage der Snydale-Grube in Yorkshire 
yerwendeten, yon Luftkanalon durchzogenen Koksofentnr.

Ub er  den N e s t l o r s c h e n  Gasf indo r .  Von Hahn. 
J. Gas.-Bel. • 17. Nov. S. 1011/2. 1 Testfig. Der
Apparat hat den Zweck, Defekte in Gasrohrleitungen auf- 
zufinden und orreicht tihn dadurch, daB mit Hilfe eines 
Yakuums das austretende Gas angesogen wird und seine 
Anwesenlieit durch Schwiirzen eines mit Palladiumchlorid 
getriinkten Filtrierpapiers yerrat.

Eoinigung des Tr inkwassers  durch N a tu r -  
Steinfi ltor ,  System Lanz. Yon Wontzki. J. Gas.-Bel. 
17. Nov. S. 1013/5. 5 Testfig. Ais Vorteile solcher
Anlagen gegenuber Sandfiltern werden angegoben: geriugerer 
Baumbcdarf, bcssero Beschaffenheit des Filtrats, verein- 
fachtcr Betriob und leichtere Betriebskontrolle, beąuemere 
Reinigung, geringere Unterlialtungskosten usw.

T he I l l i n o i s  S te e l  C o m p a n y ’s J o l i o t  ext en-  
s ions .  Ir. A ge. 15. Nov. S. 1287/95. 11 Textfig.
Beschreibung der geschaffenen Betriebserweiterungen auf 
dem genannten Hochofeuwerk.

Volkswirtschaft und Statistischos.
Berg-, Hut ten- und Salinenwesen im Altai- 

Yon ThieB. Ost. Z. 17. Nov. S. 598/600. 1 Abb. Die 
Entwicklung dieses Gebietes mit seinen Gold-, Silber-, 
Blei-, Eisenerzen und Kohlen steht erst zn erwarten, wenn 
dio geplanto Verbindung der sibirischen Eisenbahn mit der 
mittolasiatischen stattgefunden hat.

Gesetzgobung und Verwaltung.
Die Abweichungen in d e rF a ssu n g  desGesetześ 

yom 19. Juni 1906,  betreffond die Abanderung 
des Siebenten Titels im Allgemeinen Berggesetzo 
vom 24. Jun i  1865 ,  gegenuber  dem Begierungs- 
entwurf. Von Steinbrinok. Z. f. Bergr. 47. Jahrg. 4. Heft. 
S. 537/52. Besprechung der beschlosseneu Anderungon im 
ganzen und im einzelnen.

Verkehrsweson.
Die Eisenbalinen Siidafrikas. Von Kupka. Arcli.

f. Eis. Heft 6. S. 1149/60. 1 Kartę. Uber die Ent
wicklung des sudafrikanischen Eisenbahnnotzes, die auBer- 
ordentlicli rasch erfolgt ist.

Die E r s c l i l i e f i u n g  der nordargent in i schen 
Kordi lleren mittols einer Bleichortschen D ra h t -  
soi lbahn fiir Guter und Personen.  Von Dieterich. 
(SchluB). Z. D. Ing. 17. Nov. S. 1867/70. Befórderung 
der Rohstoffo nach der Baustelle. Kosten und Lohne. 
Frachtsatze, die bei yollem Betrieb der Drahtseilbahn etwa 
0,15 JL gegenuber 1,35 JL bei Maultierfracht betragen 
werden.

Verschiedones.
Dio Yerwortung tochnischer  Neuerungen im 

In -  und Auslande.  Yon Scherbak. Z. D. Ing. 17. Nov.
S. 1874/7. Vortrag. Einige praktischo Winkę fiir die 
Verwertung technischer Noueruugen, insbes. in Deutschland 
und Ósterreich.

Das B erg w esen  a u f  d o r  deutsch -bohmiscl ien  
A u s s t o l l u n g  in Reichonb org .  Yon Harel. Ust. Z. 
10. Nov. S. 579/83. Dio Ausstollung liat nach dem 
Bericlit keine borgtochnischcn Neuerungen gebracht.

Die mon ta  ni s t i s  ch o n U nt er r ic l i t  s a n s ta l  ten 
Óterreichs im J a h r e  1905. Jahrb. Wien. LIV. Band,
3. Heft. S. 415/48. Die hoheren und mittleren berg- 
technischen Lehranstalten in Leoben, Pribram, Wieliczka,. 
Klagenfurt, Dux, Mahriscli-Ostrau und Borysław.

Pevsoniilicii.
Dem Bergworksdirektor Bergrat Zirklor bei dem 

Salzwerke zu Bleicherode ist die Stello des Direktors dieses 
Werkes iibertragen worden.

Der Berginspektor Flemming von dem Steinkohlen- 
bergwerke Camphausen ist mit der Walirnelimung einer 
Mitgliedstelle bei der Bergwerksdirektion zu Saarbriicken 
auftragweise betrant worden.

Zur Verwaltung von Betriebsinspektorenstellen sind 
uberwiesen worden: der bei dem Oberbergamto in Breslau 
ais Hilfsarbeiter beschaftigte Bergassessor PreiBnerdem 
Stoinkohlenbergwerke Camphausen und der ais Hilfsarbeiter 
im Bergrevier Dortmund II beschaftigte Bergassessor 
Freudenberg dera Steinkohlenbergwerke Heinitz.

Dor Bergassessor Burgers (Bez. Dortmund) ist"zur 
Ubernahme einer Stellung bei der Gelsenkirchener Berg- 
werks-Aktiengesellschaft auf zwei Jahre beurlaubt worden.

An seine Stelle ist der Bergassessor Landschii tz 
(Bez. Dortmund) dem Bergrevier Sud-Bochum ais Hilfs
arbeiter uberwiesen worden.

Die Bergreferendare Kur t  Meyer (Oberbergamtsbez. 
Hallo), Dr. Hermann Munster (Oberbergamtsbez. Bonn), 
W a l t e r  Th o me t z e k  (Oberbergamtsbez. Breslau), 
Friedrich Walkl ioff  (Oberbergamtsbez. Clausthal) und 
E r n s t  Middelschul to (Oberbergamtsbez. Dortmund) 
haben am 24. Novbr. d. J. die zweito Staatspriifung- 
bestanden.

Beriełitigung.
In Nr. 42 lfd. Jahrg. ist auf Seite 1369 Zeile 18 

der Druckfehler 2 cbm statt 2000 cbm zu berichtigen.

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


