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B eri c h tigu n gen. 

Nr. I, S. 2, 2. Sp., Z. 24 und 13 v. u. lies Galmeien statt 
Galmai bzw. Galmaien. S. 3, 2. Sp. v. o. statt Elektro
lysen lies Bäder und statt sei seien. 

Nr. V. S. 69, 2. Sp., Z. 7 v. u. hat das Wort nRadiums" zu 
entfallen. 

Nr. XXI, S. 342, 1. Sp., z. 3 v. o. lies Grundwasserspiegel 
statt Grubenwasserspiegel und Z. 6 v. o. lies auflöslichen 
statt auslöslichcn. 

Nr. XXVIII, S. 437, 1. Sp., letzte Zeile lies 0·05509 statt 0·05569; 
S. 443, 1. Sp., Z. 21 v. u. lies Kartells statt Karteis; 
S. 443, 2. Sp., Z. 19 v. o. lies Eisenmarktes statt Eisen
markes; Z. 8 v. u. lies Gußwaren statt Zinnwaren. 

Nr. XXXVI, S. 565 in der Notiz Mineralvorkommen auf der 
Insel Elba li~s Z. 2 v. o. Grotta d'oggi statt Poggi; 
Z. 6 Kassiterit statt Kassiderit; Z. 11 Pargasit, Phlo
gopit statt Pangasit Klogopit. 

Nr. XLVII, S. 717, 1. Sp., Z. 22 v. o. lies CH1 statt CM4 ; 

S. 720, 1. Sp., Z. 19 v. o. lies 1907 8 statt 1907 /08. 



Sach -Register 
der 

Österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 
für das Jahr 1909. 

(Die römische Ziffer bedeutet die Nummer, die arabische die Seitenzahl.) 

Referate, 
A. Abhandlungen, \ 

Marktberichte, Notizen, Nekrologe und 
Vereins-Mitteilungen. 

A. 
Achtstundenschicht, Erörterung in der Sektion Leoben, 

VIII, 114, 115. 
Aigen, alte Eisenschmelzen, V, 54. 
Alpentunnels, Leistungen, Dezember 1908, IV, 50· 

.Jänner 1909, VIII, 119; Februar: XIII, 197· Uärz: 
XVII. 267. ' 

Alpine l\lo n tangesell schaf t, ö sterrei eh i sehe Jahres-
bericht, XV, 237. ' 

Altserbien uncl l\lazedonien, montanistische Notizen von 
Dr. Jovan Cvijic, XXXIX, 595. 

Aluminium, Herstellung aus Bauxit, XXXI, 489. 
Amalgama tor, Zentrifugaler (P. de Boklevsky, Ekaterinburg), 

XI, 165. 
Arbeiterausschüsse und Sicherheitsmänner beim 

Bergbau, IV, 48; XII, 185; XX, 327; XXII, 3[>7; 
XXIII. 372, 373. 

Arbeitsbeirat, Beratung tiber Arbeiterausschüsse und Sicher
heitsmänner, XXIII, 372. 

Atmungsapparate, Freitragbare, von G. Ryba, XXXI, 486; 
XXXII, 497; XXXIII, 510; XXXIV, 530; XXXV, 542; 
XXXVI, 557; XXXVII, 572: XXXVIII, 586. 

Aufbereitung, neue, für Bleierz und Zinkblende der Blei-
scharlaygrube, IV, 42. 

- elektrolytischer Apparat, XIII, 197. 
- Große, für Eisenerze, XXV, 402. 
- mechanische in Sardinien, von E. Ferraris (Ernst), 

XXVI, 403. 
- von hältigen Pyriterzen (Refractory Ore Synd.) V. 62. 
- magnetische der Erze in }lonteponi, von E. Ferraris, 

XXX, 467. 
Aufrichten und Um w ä Izen von Stabeisen (A. G. Peiner 

Werke) XVII, 267. 
Azetylenbeleuchtung im Bergbane, Vortrag von F. 

Poech, XI, 168. 

B. 
Bartel J., Anwendung getrockneter Gebläseluft im Hoch

ofenbetrieb, 1. 5, II, 13. 
Bartonec Franz, fhs Krakauer Kohlenbassin XLVII, 719; 

XL V HI, 733. 

Bartonec Franz, Das Deckgebirge 1les Ostraucr Kohlenbeckens 
XXI. 341. 

Bayern, Bergwerks-, Hiitten- und Salinen betrieb 1908, XL, 61!'\. 
Belastungsausgleich bei Fürdermaschinen und Walz

werken, von J. Blazek, XIII, 198; XXXIII, 505; 
. XXXIV, 524; XXXV, 540; XXXVI, 555; XXXVII, 567. 

Bencke A., Die Bestandteile des Stahles, IV, 43. 
Berg- und Hüttenproduktion und Betrieb: 

- Bayern, 1908, XL, 615. 
- - Bosnien und Herzegowina 1908, XXXVII, 577. 
-- - Italien 1907, II, lß. 
- - Ößterreich 1908, XLIV, 673; XLV, 686. 
- -- Ungarn 1907, YlII, 109; IX, 133; X, 147. 
- - Vereinigte Stauten N.-A. 1905-1907, VI, 77. 
Berg- und hüttenmännischer Verein in lllähr.-Ostrau, 

Ansschußsitzungen, XVI, 250; XIX, 307; XXXVI, 562; 
XXXVII, 579; XXXVIII, 593. 

- - Plenarversammlungen, XXI, 340; XXVIII, 446; XL, 619. 
- - Generalversammlung, Tätigkeitsbericht, XVII, 272. 
Berg- un<l hüttenmännischer Verein für Steiermark 

und K ä. rn t e n, Einladung zur Generalversammlung 
XXXVI, 562. 

- - Zentralausschußsitzung, XLI, 632, 633. 
- - Generalversammlu1•g, XLII, 648. 
Bergarbeiter, ihre Fortbildung, XXII, 347. 
Bergarbeiter-Schutzgesetzgebung, Reform, V, 61. 
Bergbaubetrieb in Üsterreich, Fortschritte und Ver-

besserungen. VI, 73; VII, 93; IX, 131; X, 146; XI, 160; 
XII, 192; LII, 801. 

- Betriebs- und Arbeiterverhältnisse 1907, XVIII, 282; XIX, 
303; XX, 317. 

Bergbaufreiheit, Aufhebung im neu erschtirften Kohlen
terrain, Referat in der Sektion Klagenfurt, XII, 183. 

Bergbaustatistik der Welt, von A. Zsigmondy, 
XIII, 190; XIV, 213; XV, 229; :x;yI, 244. 

Bergg·esetz, Gesetzesvorlage betreffs Anderung, XIX, 289; 
XXII, 357. 

Berggesetznovellen, Zwei, IV, 47. 
Bergmännische Vereinigung an der Hochschule zu 

Aachen, .Jahresbericht, XXVII, 433. 
Bergrechtliche Blittter, IV.Jahrgang, IV, 51; XVII, 274; 

XXXI, 489; XLIV, 679. 
Bergschadenfrage, Beziehungen des Bergbauunternehmers 

zum obertägigen Grundbesitze, von J . .Mayer, XXIII, 
366, XXIV, 378, XXV, 393. 

Bergschule Dombrau, XXXVII, 580. 
- in Wieliczka, XLI. 636. 
Hergversatzverfahren (T. Giller, Mühlheim), VII, 99. 
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Bes chil' kung von Öfen (Robins Conv. Belt Comp. )l"ew-York), 
VIII, 112. 

Beschickungsvorrichtung, selbsttätige (A. Tuceo, Turin), 
XI, 165. 

Bessern ers Leben und Erfindungen, Vortrag von Hönigs
berg, XXIV, 386. 

Besteuerung \'On Erzen und :illineralien Steiermarks, 
VIII, 115. 

Betriebs- und Arbeiterverhältnisse beim Bergbau 
in Üsterrcich 1907, XVIII, 282; XIX, 303; XX, 317. 

Bielski Z., lJie Eisenhiitteo Siidrußlands, XXXI, 479; XXXH, 
491. 

Blattfeder-Hammer Ajax, der 1000., XXX, 478. 
B 1 au e Eis enh o cho f en sch 1 acken von August H arp f, 

Max Langer und Hans Fleißner, XLVII, 7U9; 
XLVIII, 717; XLIX, 746; L. 762. 

Blazek .Josef, Über Belastungsausgleichungen bei Förder
maschinen und Walzwerken, XIII, 198; XXXIII, 505; 
XXXIV, 524; XXXV, 540; XXXVI, 555; XXXVII, 567. 

B 1 e i, Bestimmung nach der sog. Peroxydmethocle X.II, 181. 
- Bestimmung nach A. H. Low, XIII. 200. 
- He:;timmung in Erzen mit Hilfe der Schleudermaschine, 

von F. C:lstek, XLIV. 665; XLV, 68-l. 
Bleiberger Bergwerksunion, Generalversammlung, XXX, 

476. 
Blockzange (Benrather )laschinenfabrik). XVIf, 268. 
B o hrarb ei ten in Tons chi eh ten (P. Legrand, ßriissel), 

VI, 80. 
Bohrbetrieb, maschineller, und Zeitzündung, von V. 

Lipoid, XXXIV, 521. 
Bohrer, pneumatischer (l~. T. Carnahan in Denver), IT, 22. 
Bohrfunde, Eingabe wegen amtl. Bestätigung. XVIII, 288. 
Bohrhammer, am Rathausberg, VIII, 118. 
-- Bohrresultate, VIII, 118. 
B oh ringen ie u re, Internat. Wanderversammlung in Halle, 

XXXIII, 51ü. 
Bohrkran (\'. Petit, Kobylanka), VI, 80. 
Bohr 1 ö c her, ße:;ti111111u11g der Ahweichungen (K. Haussmann 

in Aachen), XLI, 631. 
Bohrmaschine, die diamantlose Davis-Calix-, von G. Oel-

wein, XXIII, 364. 
- (F. Petruznlek in Luze), XLI, 632. 
Bohrmeißel (b'. J. Hendrich, 'färko~\'iska), VII,_98. 
Bohr:;tahl für Preßluft-Hohrma.5cJ11nen (H. Lmd, Gelsen-

kirchen, V, 62. 
Bob rtechniker, Ortsgruppe des Vereins in Wien, XIV, 216; 

XV, 236. 
Bohrsysteme, deren Wahl, von A. Pois, VII, 101; XIII, 

187; XIV, 209. 
Bohrwesen, Einfluß des neuen Bergge;;etzes, XIV, _216. 
Borax in den Flußmitteln beim Probieren, XLII, ßn2. 
Boryslaw-'l'ustanowice, Erdölproduktion von J. Holobek, 

XXI, 338; XXIf, 349. 
Bosnien und Herzegowina, Berg- und Hüttenwesen 1908, 

XXXVII, 577. 
Bremse, selbsttiitige, für Fördervorrichtungen (Elbertz

hagen un<l Glaßner', Mähr.-Ostrau, VI, 79. 
Br e u il P., Eigenschaften, :Uetallurgie und Verwendung des 

Tantals, III, 27; IV, 45. 
Briketts aus Kohlen:;taub, XLIII, 664. 
Brnderladen, Änderung der Statuten, XVIII, 287. 

c. 
Calciumcarbid, Produktion, IV, 51. 
Calciums nlf a t, Verhalten bei hohen Temperaturen, XXIII, 362. 
Cappa Umberto, (Ernst), Die Aufbereitung von .Mischerzen in 

Rosas, Insel Sardinien, XXXVIII, 584; XXXIX, 602. 
C arnegie-Stipendium, L, 774. 
Cas tck Franz, Bestimmung des Bleies in Erzen mit Hilfe der 

Schleudermaschine, XLIV, 665: XLV, 684. 

Cereisen- und Explosivziindung bei Sichrrheitslampen, 
von Job. Mayer, XV, 219; XYI, 242; XVII, 261; 
XVIII, 279; XIX, 300; XXXII, 495. 

Ce re i senz ii n d ung, Patent Dr. F i ll u nge r, XXVIII, 448. 
Chargiervorrichtung fiir Jllartinöfen, XXVII, 434. 
China, Steinkohlenproduktion, IV, 51. 
Chrom, elektro!. Niederschläge von metallisrhem, VI, 86. 
Conveyoranlage im Ostrau-Karwiner Hevier, VI, 73. 
Cvijic, Dr. Jovan, Montanistische.Notizen aus Altserbien und 

Mazedonien, XXXIX, 595. 
Cyanidanlagen, XV, 238. 
Cyanitlpraxis in EI Oro, lllexiko, XLIII, 664. 
Czaplinski, Dr., und Jicinsky, Versuche mit Kohlenstaub 

im Rossitzer Steinkohlenrevier (Taf. III), XXXV, 535; 
XXXVI, 549. 

D. 
Deckel für elektr. Öfen (P. Girod, Ugine), XII, 182. 
- für S.clnnelzöfen (llonarch Comp., Baltimore), XIV, :H4. 
Deckgebirge des Ostruuer Kohlenbel'kens, Vortrag von F. 

Bartonec, XXI, 341. 
Donat h Ed. und A. Li s s n er, Das Silicocalciurn und seine 

An wcndlrnrkeit im Eisenhi\ttenwesen, XL, 611; XLI, 624. 
- - Zur Kenntnis der fossilen Kohlen, XII, 176. 
Drahtseile, ihre Priifung, von H. Kroen, XXII, 343. 
Drahtseilbahn, nP-ueste Fortschritte, von J ... Sturm, V, 58. 
Dünnflüssige Schlacke in elektrischen Ofen (Ges. für 

Elektrostahlanlagen, Berlin), XLill, 736. 
Dyn am i t-Auftauapparat, elektrischer, XLIV, 680. 

E. 
Ehrenwerth Jos. v., Welche Temperaturen können wir mit 

unseren Brennstoffen erhalten, III, 25; XXVIII, 435; 
XXIX, 449. 

- Der Wärmewert des Brennstoffes im Schachtofen, XXXVIII, 
581; XXXIX, 598. 

Eisenbeton-Feinkohlenturm, XXVII, 484. 
Eisenerz der fränkischen Alb in Bayern, XXII, 358. 
Eisenhiittenwesen, Selbstkosten in Amerika, von B. Sim· 

mersbach: XVII, 257. 
-- - Eine neue Epoche. von .A.. Saillcr, Ll, 775. 
Elba, l\Iineralvorkommen, XXXVI, 565. 
E 1 ek tris eher Induktionsofen (A. Hiorth, Christiania), 

XI, 165. 
- - (K. G. Sjöberg, Stockholm), V, 62. 
-·· - (Ges. für Elektrostahlanlagen, Berlinl, XVI, 249. 
E 1 e k trolytis ehe Jlletall üb erziige, XXII, 358. 
Elektrischer Schmelzofen (H. L. Hartenstein, Constantin), 

VI, 78. 
- - (F. JII. Chaplet in Lava!), XLIX, 751. 
- - (.T. B. Trillon in St. Jeoire), LI, 784. 
- - 1.E. A. A. Grönwall in Ludvica), L, 770. 
Elektrisches Stahlwerk nach Paul Girod, XLII, 652. 
Elektrolytische Zinkgewinnung von W. Stöger, I, 1. 
- - Schnellfällungen, LII, 808. 
Elektrostahlofen von Schneider & Cie., X, 154. 
Elementare Katastrophen, Zentrale fiir die erste Hilfe, 

XIII, 196. 
Elmore-Vakunm Prozeß zu Brokenhill, 'l"dll Dr. Th. Haege, 

XXXI, 483. 
England, Kohlenversorgung in der Zukunft, XXIII, 374. 
Entgleiste Grubenhunde, Hebevorrichtung (K. Kozdon 

in Karwin), XLIV, 679. 
Entwässerung der Feinkohle, Vortrag von Rnland

Klei n, VI, 83. 
Erdbeben, Beobachtungen in Bergbauen, von F. Okorn, 

xrr, 111. 
Ertle'n seltene am Siid1iol, XXXIII, 5:W. 
Erdiil.' tlessen <1ewinnung (R. Schuoerth, Gorlice), XX, 323. 
- Entstehung, von H. Höfer, XXI, 3~1. 
- in Boryslaw-Tustanowice, XXI, 338; XXII, 349. 
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Erdiil, Gewinnung mit Hilfe von Wasser (\V. Mitkewitsch 
in Petersburg). XLIV, 678. 

Erd öl- und Erdwachs betrieb in Galizien Ul07. XII, 179. 
LII, 801. . 

- - Bergbau, stiirnliges Komitee zur Untersuchun" drr lie-
fahren, XXI\", 384. "' 

Erdölgase, Nutzbarmachung (J. Krupa, Wolanka), IIf, 36. 
Ernst C. v ., Zum 60jähr. Jubiläum der Goldentdeckung in 

Kalifornien, X. 151: 
- (Cappu), Die Aufbereitung von Jllischerzen in Rosas, Insel 

Sardinien. XXXVIII, 584; XXXIX, 602. 
(Ferraris), Die mech. Aufbereitung in Sardinien, XXVI, 403. 

Erze, Aufnahme elektrolytisch aufzubereitender (Dekker, Paris), 
I, 11. 

Erzlagerstii.tten, geologische Probleme, VIII. 120. 
Erzbriketts, nrhiittbare, XXXVI, 566. · 
Explosionen, Verhiitung ron Schlagwetter- unrl. Kohlenstaub-

explosionen (Taf. I1, XIV, 201; XV, 225; X \"I, 239; 
XVII, 265. 

F. 
Fachgr1q1pe der Berg- und Hütteningenieure des 

üsterr. Ing.- u. Arch.-Vcreins, Versammlungen, V, 68; 
VI, 83; VII, 100; VIfI, 116; IX, 135; X, 151; XI, 168: 
XIII, 198; XXIV, 386; XXV, 401; XXVII, 432; 
XLVII, 722; LI, 786; LII, 806. 

- Vortragsabende 1909-1910, XLV, 794. 
Fangvorrichtung für abgebrochene Bohrstangen (P. Wazny, 

Boryslaw), lX, 135. 
für Fahrstühle, Förderkörbe usw. (G. H. Stelling in Neu-

kloster), Lll, 803. 
Ferraris E., Die mech. Aufbereitung in Sardinien. XXVI 403. 
- JII~gnetische Erzaufbereitung vo~ Monteponi, XXX, 4S7. 
Flex1b Je Kupplung für elektr. Ofen (Geb. Böhler, Wien), 

XIII, 197. 
Foltz Wilibald, .Metall- und Kohlenmarkt, Dez. 1908, II, 19; 

III, 31; Jänner 1909, VII, 95; Februar XI, 162; März, 
XV,_ 230; ~VI, 247; Ap_ril, XX, 321; :Hai XXIV, 381; 
.Tum, XX\· llI, 443; .Juli und Anirust, XXXVIII, 588; 
September, XLI, 628; Oktober, XLVI 702: ~ovember 
L, 766. ' · ' 

Fördereinrichtung (R. Rieger in Witkowitz) XXXVII 578. 
- fiir. Tiefbohrungen (St. P. Szczepanowski' in W ol~nka), 

LI, 784. 
Form m as c hin e für Rü h rengu ß (F. Herbert, llosley), 

XVIII, 286. 
Frei s c h ii rfe, ihre Fixiernng, von V. Kad ai n k a, XXIV, 375; 

XXV, 396. 
Fremden b u eh in Predazzo, VIII, 117. 

G. 
Gas ums teu eru ngsv c n t il (A. Quoilin, Kindberg), XXVII,429. 
Gase, Vorrichtung zum l{einigen (K. Emmerich, Frankfurt a. lL), 

XXVIII. 4~6. 
Geologische' Gesellschaft in ·wien, Generalversammlung·, 

XV, 233. . 
- -- Vortragsprogrnmm, XX, 328; XLV, 694. 
-- Reichsanstalt, Vortragsaben1le 1909-1910, XLIX, 754. 
Geologischer .Kongreß in Stockholm, XXXIII, 518. 
Gesteins- und '\Vettertemperatur, Zusammenhang, von 

von E. Schmid, XXIII, 3fi9; XXIX, 460. 
Gesteinsbohrmaschine (C. Christiansen, Gelsenkirchen), 

III, 35. 
- (G. Burnside in Durham), XLV, 691. 
- (Elektr.-Ges. in Perlin), LII, 802. 
- (.T. V. Rice, Bonl~ntown), XXI, 339. 
0esteinsschrotvorrichtung (F. Lobnitz, Renfrow),XXIV, 

385. 
Getrocknete GehUi.seluft, Anwendung im Hochofenbetrieb, 

von J. Barte!, r, 5; II, 13. .. 
Gewinnungsarbeiten, Fortschritte darin, in Osterreich, 

IX, 131. 

(;ießen von Jlletallen unter Druck (F. Ljungström), 
XXV, 399. 

(lold, erste Entdeckung in Kalifornien, C. v. Ernst, X, 151. 
U o 1 dgru b.en Frankreichs, XLVII, 724. 
Ur a 11 i g g, Dr. B., Erz- und Phosphatbergbaue in Tunis und 

Algerien (Taf. IV-VII), XLIX, 73\J; L, 755; LI, 779; 
LII. 793. 

(; r all h i t ,' Einfuhr und Ansfnhr, LI, 791. 
Gruben-:-iicherhei ts-Wettertafeln, XX, 316. 
Grubennu~bau, l\"euernngen, J, 11. 
Grubenbrand, Bekämpfung, mittels des Lehmspii!Yerfahrens, 

IIL 37. 
Grubenkata~trophen in Radhod, Beurteilung, II, 18. 
Urubenstempel (!'. Mommertz, :\larxloh), IV, 50. 
- Wiedergewinnung aus dem Versntze (.J. Bellak & Kons.), 

XXVI. 412. 
<;rund Rudolf, Silher- und Goldbestimmung auf trockenem 

Wege, XLV, G81; XLVI, 697; XLVIII, 737. 
(;ußeiserne Gußform (Th. Spitzkopf in Xew-York), XXXIII, 

515. 
II. 

H aege, Dr. Th., Der Ehnore-Yakuum-Prozeß zu Brokenhill, 
XXXI, 483. 

Hagemann, Dr. ing., Entgegnung auf Rybas .\usführungen, 
XLVI, 707. 

Hannibals Felssprengen durch Feuersetzen, von H. Schelenz, 
XLVII, 718. 

Harpf August, l\Iax Langer und Hans Fleißner, Blaue 
Eisenhocbofenschlacken, XLVII, 709; XLYill, 717; 
XLIX, 746; L, 7G2. 

Härteprüfung nach Ballentine, XXVII, 434. 
Heißdampf 1 ok om ob ilen, XVIII, 288. 
Hereintreiben von Gestein, Vorrichtung (A. Gützlolf, 

Reden), V, G3. 
Herrmann JII., Zur Mechanik der Pochwerke, XVIII, 275; 

XIX, 297. 
Hochofengase, Ausnützung, XXX, 478. 
Hochofenwerke, Xeuere Beförderungsanlagen, XIX, 311 . 
Hochwasser k a tastro11 he im nordwestbölunischen Berg-

revier, IX, lil7; XIV, 217. 
H ö ter Hans, Die Entstehung der Erdiillagerstätten, XXI, 331. 
Hohlblockmaschine „Phönix", XIX, 311. 
Ho 1 an AI., Die Luftlokomotivanlage am Neuschacht Lazy, 

XXV, 401; XLVI, 695; XLVII, 715. 
Ho 1 ob e k .T ohann, Erdölproduktion in Boryslaw-Tustanowice, 

XXI, 338; XXXII, 349. 
Holzkohle und Koks als Hochofenbrennstoff, VII, 102. 
Hönigsberg, Bessemers Leben und Erfindungen, XXIV, 386. 
Hiissener-Koksöfen, XXXVIII, 594. 
Hybner .Josef, Vergleichende Versuche an modernen Kolben

und Turbokompressoren, XL, 619. 
Hydraulische Tiefbohrvorrichtung mit Stoßmeißel (A. 

Belrliman, Berlin), III, 35. 

1. 
Induktionsöfen (E. A. A. Grönwall in Ludvika), XXXIX, 605. 
Industrierat, Sitzung der montan. Abteilung, XLIV, 680. 
- - Beratung iiber Arbeiterausschüsse und Sicherheitsmänner. 

XXIII, 373. 
Ingenieure in Österreich, Verzeichnis XXIX, 466. 
Iss er llI ax v., Rabenstein in Tirol (Taf. II), XXI, 329. 
Italien, Berg- und Hiittenproduktion 1907, II, 16. 

J. 
.Jan da F„ Rohstupp in Idria, XLII, 637. 
.Joachimsthal, Radioaktivität der Uranfabriks-Erdprodukte, 

von J. Step, XI, 155; XII, 173. 
- Radioaktive Heilbii.ller, XIV, 217. 
Junge, Dr. F. Erich, Die rationelle Auswertung der Kohlen 

als Grundlage für die Entwicklung der Nationalindustrie, 
XLIV, 676. 



K. 
Kadainka Viktor, Nivellemeutaufgaben und ihre Behand-

lung, VII, 87; VIII, 105; IX, 127. 
- Fixierung der .Freischiirfe, XXIV, 375; XXV, 396. 
Kältester Punkt der Erde, XXXVII, 580; XXXVIII, 594. 
Kanada, Neues Silberterritorium, XXXII, 504. 
Katzer, Dr. Friedrich, Die Uranerze, XX, 313. 
- - Ifadium und Erdwärme, XXI, 386. 
·- - Die Vanadiumerze XXVI, 411. 
Keckstein Hans, Moderne Transportvorrichtungen in der 

Kohlenaufbereitung, XL, 607. 
Kipp barer Schmelzofen (L. Rousseau, Argenteuil), XXIX, 

464. 
K 1 agenfurt, Sektion des berg- u. hiittenmännischen Vereins 

für Steiermark und Kärnten, Ausschußsitzungen, XII, 
183; XVIII, 287; XX, 827; XLV, 693, LII, 805. 
Referat iiber den Salzburger \\'assertag, von S. Rieger, 
XVII, 268; XVIII, 289; XIX, 307. 
Generalversammlung, XX, 325. 
.Jahresbericht, XX, 325. 

K lass i erungs erge b n i s se, Zeichnerische Darstellung, von 
E. Schmid, XLVIH, 725. 
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Elektrolytische Zinkgewinnung. 
Von Ingenieur ·waltber Stöger, "\Vien. 

Bekanntlich ist das jetzige Zinkgewinnungsver
fahren einer der unvollkommensten metallurgischen 
Prozesse, denn das Ausbringen des Zinks aus den Erzen 
is.~ ein recht mangelhaftes und niederprozentige Erze 
konnen überhaupt nicht lohnend verarbeitet werden. 
Auch ist der Betrieb der Hiitten für die Arbeiter in 
hygienischer Beziehung nicht ganz einwandfrei. 

Es hat daher nicht an den verschiedenartigsten 
Versuchen gefehlt, neue Verfahren ausfindig z~ machen, 
von welchen sich aber keines zur wesentlichen Be
deutung durchgerungen hat. 

Die verschiedenen elektrischen Ofenverfahren stellen 
ja einen gewissen Fortschritt dar, da man bei höheren 
Temperaturen und kontinuierlicher Beschickung zn 
höheren Ausbeuten kommt. Aber diese Prozesse leiden 
in Folge der Gleichartigkeit mit den bisherigen Ver
fahren an den gleichen Übeln. Auch ist bekanntlich 
die elektrisch erzeugte "\V)lrme meistens nm ein viel
faches teuerer als die direkt aus Kohle gewonnene. 
Außerdem erhält man das Zink nicht als kompaktes 
Metall, sondern zumeist in Staubform mit Oxyd gemischt. 
Das erhaltene Produkt muß dann nochmals in einer 
Retorte destilliert werden. Diese Verfahren bewirken 
daher im großen und ganzen nur eine Anreicherung, 
sind aber bei sehr armen Erzen, wo eine solche am 
Platze ist, nicht anwendbar, da zu viel taube Gangart 
mit auf sehr hohe Temperatur gebracht werden müßte, 
also zn viel Kraft erforderlich wäre. 

Die nassen elektrolytischen V erfahren versprachen 
dagegen schon frühzeitig guten Erfolg. Die praktische 
Durchbildung war jedoch bisher noch ungenügend. 

Die Schwierigkeiten, wegen welcher seinerzeit das 
Ashcroftverfahren aufgegeben werden mußte, nämlich die 
Zinkschwammbildung, kann heute als überwunden be
trachtet werden. Durch Reinheit der Lauge, richtige 
Stromdichte und genügende Zirkulation der Lauge wird 
die Schwammbildung verhindert; doch es gehört immer 
noch große Erfahrung dazu, um die Anordnung so zu 
treffen, daß wirklich gutes knospenfreies Zink entsteht, 
welches sich nicht wirft, d. h. sich nicht vom Mutter
blech ablöst und gut einschmelzbar ist. 

Alle Verfahren, welche mit Diaphragmen arbeiten oder 
die Erzeugung von Nebenprodukten bezweckten, haben 
sich, weil zu kompliziert, in der Apparatur nicht be
währt. Das Mondische V erfahren allein, ein verbesserter 
Höpfner-Chlor-Prozeß, hat sich als Glied im Getriebe einer 
großen chemischen Fabrik halten können, als selbständiges 
Verfahren für eine Zinkhütte kommt es aber ebensowenig 
wie die anderen in Betracht. 

Nur die Verfahren, welche mit schwefelsaurer Lösung 
arbeiten, lassen einfache Apparate zu, sind daher die 
einzigen, welche für die Praxis von Bedeutung sind. 

Der Gang dieser Prozesse ist im allgemeinen 
folgender: Zinkblende wird geröstet und dann mit ver
dünnter Schwefelsäure ausgelaugt, Galmei kann zumeist 
direkt gelangt werden. Die Lauge wird sorgfältig gereinigt 



und dann das Zink <lurch deu elektrischen Strom gefällt. 
Die entzinkte sauere Lösung wird wieder auf frisches 
Erz gegeben, so daß ein geschlossener Kreislauf der 
Lange entsteht. 

Der ganze \' organg erscheint sehr leicht durch
führbar, aber die verschiedenen Details stellen mancherlei 
Schwierigkeiten in den Weg, so daß außer nachstehend 
näher beschriebenen Ve1 fahren keines allen Anforderungen 
der Praxis bisher entsprochen hat. 

Über die verschiedenen Teiloperationen der mit 
schwetelsaueren Lösungen arbeitenden Verfahren sei 
unter besonderer Beriicksichtigung des erwähnten voll
kommen durchgebildeten und praktisch erprobten Yer
fahrens fogendes bemerkt. 

Die IWstung unterscheidet sich von der in den 
Hütten üblichen durch nachstehendes: Zinksulfat wird 
bei der Destillation nicht zu Metall reduziert, bedeutet 
daher einen Zinkverlust und muß dementsprechend nach 
liöglichkeit zerstört werden. Bei dem vorliegenden \"er
fahren ist dies anders, das entstehende Zinksulfat ist 
nicht schädlich, sondern erwünscht, da durch dieses der 
Schwefelsäureverlust ganz oder wenigstens teilweise ge
deckt werden kann. Ist der Schwefelsäureverbrauch 
groß, so röstet man bei möglichst niederer Temperatur 
vorsichtig ab, um möglichst viel Sulfat zu erzeugen. Bei 
geringem Schwefelsll.ureverbrauch röstet man einen Teil 
der Erze ein wenig stärker, so daß man dem Säure
verbrauch entsprechend Sulfat erhält. und sich kein S!lure
überschuß einstellt. Da die Temperatur während des 
Röstens niedrig gehalten werden muß resp. werden 
kann, so ist der Verbrauch an Kohle sehr gel'ing 
(zirka 10° /11 vom Erzgewicht). Bei der niederen Temperatur 
nützen sich die Kr!lhlvorrichtungen viel weniger ab, so 
daß mechanische Röstöfen vorteilhaft anzuwenden sind. 
Zink- sowie Silberverluste durch Verfüichtigung sind bei 
<ler geringen Hitze fast ausgeschlossen. 

Erze, welche bei der sonst üblichen hohen ){öst
temperatur sintern und sich so dem Austreiben des 
Sulfates widersetzen, können ohne Anstand durch das 
elektrolytische Verfahren zugute gemacht werden. 

Bei Erzen, welche Eisen enthalten, ist es niitig, 
daß im Röstprodukt kein Eisenoxydul, sondem nur Eisen
oxyd vorhanden ist. Bei guter Rüstung ist dies immer 
der Fall, so daß durch den Eisengehalt keine Schwierig
keiten entstehen. Eisensulfat zerlegt sich schon bei 
niederer Temperatur, so daß es im Wistprodukt nicht 
vorkommt. 

Die Laugerei macht bei den Zinkerzen meistens 
keine Schwierigkeiten, denn im Verhältnis zu anderen 
Erzen, welche auch gelaugt werden, siud die Zinkerze 
immer als sehr reich anzusehen. Z. B. wird vielfach 
Kupfererz von unter 1 °/„ Kupfergehalt in ganz gleicher 
\Veise gelaugt. Je reicher das Erz ist, desto leichter und 
billiger ist die Laugcrei. 

Das Laugen der Erze muß systematisch geschehen, 
d. h. die vou der Elektrolyse kommenden saueren 
Lösungen gelangen auf schon vorgelaugte Erze und erst 
znletzt kommt die Lösung auf frisches Erz. 
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Es ist nicht zweckmäßig, das Auslaugen durch 
langes Stehenlassen der Flüssigkeit auf den Erzen zn 
bewirken, sondern es ist ein kräftig·es Mischen der 
Fliissigkeit mit den Erzen vorteilhaft. Hührwerke ans 
Holz haben sich zu diesem Zweck als sehr geeignet er
wiesen. Die •rrennung der Laugen Yom Erz erfolgt 
mittels Nutschen oder Filterpressen. Xach diesem Vor
gang· wird das Erz mit \Vasser nachgewaschen, <lamit 
möglichst wenig Zinklösung im Erzriickstand bleibt und 
die \Vasserverluste, die durch \' erdunsten und durch den 
Feuchtigkeitsgehalt der Erzriickstltnde entstehen, ersetzt 
werden. 

Trotz dieses Auswascheus wird immer etwas Säure 
im Erz zuriickgehalten. so daß ein kleiner Säureverlust 
auftritt. Ebenso verbraucht die lösliche Gangart Säure. 
Das Zinkoxyd bedingt dagegen keinen Sllureverbrauch, 
da die an das Zink gebundene Silure bei der Elektrolyse 
wieder frei wird. Wird Zinkblende, welche nicht all
zu\"iel lösliche Gangart enthält, verarbeitet, so gelingt 1~s 

durch entsprechendes Riisten, soviel Zinksulfat zu erzeugen, 
daß dadurch die SäureYerluste gedeckt werden. Bei 
Galmeien oder Blenden, welche sehr Yiel lösliche Gang
art enthalten, wird allerdings ein Zusatz rnn Schwefel
säure notwendig sein. 

Hat Galmei eiueu hohen Gehalt an löslichen Be
standteilen, z. B. Calciumka.rbonat, so zerkleinert man 
die Erze nicht so weitgehend. Die Kalksteinstückchen 
bedecken sich dann mit einer sehwer löslichen Schichte 
von Gips, während die Zinkoxyd- resp. Zinkkarbonat
teilchen durch . .\.uflösung· des entstehenden Zinksulfate~. 

der Säure immer neue Angriffsflächen bieten. Durch 
diesen Kunstgl'iff gelingt es, den Sänreverbrauch in 
wirtschaftlichen Grenzen zu halten. 

Als extremer Fall sei tlie Behandlung des Galmai 
von Olkusz (in Hussisch Polen) angeführt. Dieses Erz 
enthält nur 7°/0 Zink und sonst hauptsächlich nur Kalk. 
Bei diesen Erzen gelingt es, durch die oben beschriebene 
Art des Laugens mit 2 t Schwefelsäme auf 1 t Elektrolyt
zink auszukommen. Genaue l-technung ergab, <laß bei 
Errichtung einer eigenen 8chwefelsäurefabrik und an
gekauften Pyriten die Tonne Schwefelsäure auf 30 1ll 
kommt, so daß per Tonne Elektrolytzink 60 M Säure
kosten zu rechnen sind, was zn ertragen i,.;t, da die Erze 
derzeit gänzlich wertlos sind. 

Bei den meisten kalkhältigen lialmaien wird aber 
der Kalkgehalt kleiner und 1ler Ziukgehalt größer sein, 
so daß sich der Säure\•erbrauch, bezogen auf die er
zeugte Elektrolytzinkmenge, viel giinstiger stellen wird. 

Die Reinigung der Laugen ist recht einfach. I>as 
häufig vorkommende Blei lfü.:t sich iiberlmupt nicht. 
Etwas vorhandenes Eisenoxydul wird durch Lufteinblasen 
und die letzten Spuren durch Zusatz von ganz minimalen 
Mengen Permanganats in Oxyd übergeführt. Das Eisen
oxyd wird durch das im Erz enthaltene Zinkoxyd aus
gefällt, wenn die systematische Laugung so weit ge
trieben wird, daß zum Schluß die schon mit Zink ge
sättigte Lösung mit frischem Erz zusammen kommt. 



In der Lauge bleiben nunmehr nur die Metalle, wie 
Kupfer, Cadmium, Arsen usw., welche meistens im Erz 
in sehr geringen :\fengen vorkommen. Diese Metalle 
werden durch Schwefelwasserstoff ausgeschieden. Die 
erhaltenen Sulfide werden verkauft oder die Metalle selbst 
daraus erzeugt. Ist viel von einem obigen !letalle in 
einem Erz, so muß die Reinigung sinngem!lß abgeändert 
werden. 

E\·ei1tnell im Er,.; enthaltenes Silber bleibt im 8rz
rückstand. woraus es durch weitere Laugeprozesse ge
wounen wird. Die Hewinnung des Silbers aus den 
Langerückständen ist natürlich viel leichte!' und billiger 
als die aus den gesinterten Retortenriickständen, in 
welchen außer den Erzrückständen Yiel Kohle. .\sehe 
nnd ~Lutl'elbruch enthalten ist. . 

Durch die \"Ol'beschriebene H.einigung de!' Zinklauge 
scheideu sich alle fremden Metalle bis auf das Mangan 
ans. Dieses ist aher nul' durch sehr umständliche 
Methoden, die praktisch nicht gut durchzuführen sind, 
auszufällen. Wenn ~tUch oft nur sehr wenig Mangan 
im fäz enthalten ist, so sammelt sich dieses bei dem 
Kreislauf del' Laugen bald an, so daß man immer ge
zwungen ist, die Elektrolyse so einzurichten, daß das 
Mangan keine schädliche Wirkung übt. Wird rnangan
hältige Zinklaug ~ mit unlöslichen Anoden, welche - bei 
der Zinkgewinnung angewendet werden müssen, ohne 
besondere Vorkehrungen elektrolysiert, so wird die Lauge 
sehr rasch dunkelrot, da durch den an de.r Anode aus
geschiedenen naszierendeu Sauerstoff Übel"lnangansilure 
gebildet wird. 

Das an der Kathode niedergeschlagene Zink wird 
von dieser ::läure angefressen und es entsteheu Löcher, 
die selbst unter Strom immer :.,•Tößer werden, so daß 
auf diese Art eine Zinkgewinnung nicht müglid1st ist. 

Eine schon bei der elektrolytischen Kupfergewiunung 
vielfach angewendete von Dr. Laszc zy n ski erfundene 
und patentierte Anordnung· hebt diese Vorgänge auf, 
ohne daß zu Diaphragmen oder anderen korn11lizierte11 
Einrichtungen gegriffen werdem müßte. 
.. '~Tird nämlich die Anode mit einem eng anliegenden 
Oberzug aus einem tliissigkeitsdurchllissigen Gewebe lie
deckt, so bleibt die Flüssigkeit während der Elektrolyse 
vollständig farblos, d. h. es wird keine Übermangansäure 
erzeugt und das Zink wird rein und mit nahezu in der 
dem Strom theoretiscl1 entsprechenden Menge niede1 -
geschlagen. 
. Diese Erscheimmg beruht darauf, <laß die Flüssigkeit 
in der Umwicklung in vollkommener Ruhe ist auch wenn 
tler übrige Elektrolyt bewegt wird und daß das Mangan
s~lfat nur unmittelbar an der Anode zu Übermangan
~äure oxydiert wird da sich nur dort naszierender 
s ' • auerstoff befindet. Manganionen sind aber Kationen 
und gehen daheI" an die Kathode so daß in sehr kurzer 
Zeit nach Stromschluß kein M~ngau mehr unmittelbar 
an der Anode ist. Durch das Gewebe ist aber die b'l„ . . 

uss1gke1t festgehalten so daß keine frische man"an-
hält' ' "' . ige Lauge an die Anode kommen kann. Ist aber 
kem Mangan an der Anode vorhanden, so kann do1•t 

natürlich auch keint> ÜbeI"mangansäure g·ebildet werden. 
Wird keine Übermangansäure gebildet, wie das Farb
losbleiben der Flüssigkeit erkennen läßt, so kann jene 
auch nicht auf das Zink wirken. 

Die Elektrolvsure fiiI" obiges Verfahren sei 
nachstehend bescln:ieben ''): Die Bottiche bestehen ans 
Holz und sind mit Blei,blech ausgekleidet. ln jedem 
von diesen sind acht Kathoden und neun _.\.noden ein
gehäugt. Die ersteren bestehen ans Zink und sind durch 
Zuleitungsstreifen an 1•i11em l~uerholz befestigt. Hie 
Anoden bestehen aus Bleiblech und sind mit einer eng· 
anlieg-enden Cmhiillung ans g·eeignetem Stoff umgeben. 
Has Bleiblech ist wieder anf einem (~uerholz aufgt>hängt. 
Auf beiden Längsseiten des Bades hetinden sich Kupfer
schienen, welche zm Stromzuleitnug dienen. V 011 der 
einen Schiene g·ehen .-\bzweigleitnngen zu den Kathoden, 
\'On der anderen zu den _.\ noden. Zwischen den Kathoden 
und . .\.norlen sind llührel' angebracht, die durch eine 
oberhalb 1les Bottichs befindliche J\urbelwe\IP. angetrielien 
werden. 

Fig-nr 1 stellt e.inige tlieser Bäder dar. 

Fig. 1. 

Ein solches Bad arbeitet mit lilOO Ampere uud 
vier Volt und fällt in einem Ta.,g 41 ·ö !.·y. Zink ans. 

") Siebe anch diese Zeitscbr., .J ahrg-. 1901i, ~. 387. 



Es ist nicht giinstig, den Strom auf Hingere Zeit ganz 
zu unterbrechen. Es ist also Tag- und ~achtbetrieb 
notwendig. Dagegen ist es miiglich den Strom zeitweise 
beliebig· zu ermäßigen, z. B. bei Betriebsuntauglichkeit 
einer der Antriebsmotoren. Die Bäder werden in CTruppen 
von zil'ka 30 Stiick hintereinander geschaltet. Sie werden 
mit Zinksulfatliisung von z. B. 1011 

/ u Zinkgehalt gefüllt, 
worauf der Strom so lang·e durchgeschickt wird, bis nur 
mehr zirka 411

111 Zink im Elektrolyten ist. Diejenige 
Säure, welche friiher an das jetzt ausgeschiedene Zink 
gebunden war, ist nun frei, so daß die Lö~ung nunmehr 
zirka 911

/ 11 freie Schwet'Plsäure enthiilt. 
Diese ,;aure Endlauge wird abgelassen und durch 

frische Liisung ersetzt. Der Elektrolyt wird so oft er
neuert, bis die Kathoden 20-30 m111 dick sind, worauf 
diese ausgenommen werden. 

~fach Reinigung der Kathoden von der anhaftenden 
:-iäure sind diese zum \'er kauf bereit. In die Bäder 
werden neue Mutterbleche eingehängt und das Spiel 
hrg'innt von neuem. 

Fig-. ~ zeigt eine verkaufsbereite Platte. 

Fig. 2. 

Genaue Analysen (welche von der abgeschnittenen Ecke 
einer Anode gemacht wurden) ergaben einen Gehalt von 
99·97°/11 Zink. Das Zink ist also außerordentlich rein und 
erzielt dadurch einen ansehnlichen Überpreis. 

Die Reinheit des Zinkes ist schon durch den Gang 
des Prozesses verbürgt. Würde unreines Zink aus-
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geschieden, so würde dieses in der stark sauren Lauge, 
welche am Endt> der Fällperiode einer jeden Fiillung 
entsteht, anfgeWst werden. "' enn auch nicht gleich 
alles Zink wieder gelöst wiirde, so würden doch Löcher 
gefressen. Ein schönes Aussehen der Platte, wie die 
Abbildung zeigt, ist aber ein sicherer Beweis, der Rein
heit des Zinkes sowie der richtigen Leitung des Be
triebes resp. der richtigen Anordnung der Apparatenteile. 

Bei anderen Verfahren ist vielfach die Wiederlösung· 
des Zinks beobachtet worden und hat es nicht an Vor
schlägen, diese zu verhindern, gefehlt. Die vorgeschlagenen 
Anordnungen sind jedoch recht tener und der Erfolg 
zweifelhaft. 

Bei ller Laszczynskischen Anordnung tritt eint> 
Rücklösung, wie gesagt, nicht auf und sind daher keinerlei 
spezielle Einrichtungen notwendig, um diese zu verhindern. 
Es sei erwähnt, daß sich das Zink auch im stromlosen 
Zustande in einer Endlauge mit 12° / 0 freier Säure 
nicht löst. 

Der Kraftbedarf der Elektrolyse rechnet sich wie 
folgt: 1 Ampere schlägt in der Praxis 1.15 g Zink in 
einer Stunde nieder, wo bei eine Spannung von 4 Volt 
erforderlich ist. Dementsprechend beträgt der Kraft
bedarf für 1 ky Elektrolytzink pro Tag (24 Stunden) 

4 X 1000 14 ~ Tf' „. l ~ r 
--~ 'D und fur t 140 ll W 'rag. 

1.15X24 

H.eclmet man einen mittleren Kraftbedarf für ver
schiedene mechanische Antriebe, wie fiil' Erzzerkleinerungs
maschinen, Pumpen, Rührwerke usw. und berücksichtigt 
den Wirkungsgrad der elektrischen Leitung und der 
Dynamo, so ergibt sich, daß in Summe bei dem Lasz
c zy n s k i sehen Verfahren fiir eine Anlage, welche pro Tag 
eine 'ronne Elektrolytzink erzeugen soll, zirka 250 P • ...,. 
benötigt werden. Ein Pferdekraftjahr (350 Betriebstage) 
erzeugen daher 1.4 t Zink. 

l{echnet man bei Vi/ asserkraft für das PS Jahr 
80 K, so betragen die Kraftkostan fiir 1 tEiektrolytzink57 K. 

\Vas die Anwendung der elektrolytischen Zink
gewinnung anbetrifft, so wird diese in allen jenen Fällen 
vorteilhaft sein, wo die Bergwerke in wasserreichen 
Gebirgsgegenden gelegen sind und die Erze derzeit nach 
den Kohlendistrikten transportiert werden müssen. Ja 
es sind Fälle bekannt, wo die Frachtkosten auf die 
Tonne erzeugten Zinkes bezogen, obigen Betrag für die 
\Yasserkraft übersteigen, d. h. die Hauptkosten der 
Elektrolyse, die Kraftkosten, schon durch die entfallenden 
Transportkosten ausgeglichen werden. 

Eine weitere Anwendung ergibt sich bei Erzen von 
geringem Zinkgehalt. \Verden solche Erze mittels des 
Destillationsprozesses zugute gemacht, so sind die Kosten 
und die Verluste sehr groß. Bei dem elektrolytischen 
Verfahren spielt der Zinkgehalt der Erze keine so große 
Rolle, da durch diesen nur die Laugerei, nicht aber die 
Elektrolyse betroffen wird. Während bei der Destillation 
der :Zinkverlust 10-25° / 0 beträ.gt, wird bei dem elek-



trolytischen Vefahren meistens 90 - 97° / 0 des Zinkgehaltes 
der Erze auszubringen möglich sein. Falls die Erze so 
geringhaltig sind, daß sie vor dem Destillationsprozeß 
noch aufbereitet werden müssen, so gehen die Auf-
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bereitungsverluste und Kosten auch noch zu Gunsten 
der Elektrolyse. Bei Erzen von geringem Zinkgehalt 
wird daher die Elektrolyse auch dann vorteilhaft sein, 
wenn keine Wasserkraft zur Verfügung steht. 

Über Anwendung getrockneter Gebläseluft im Hochofen.betrieb.*) 
Von ,J. Bartei, Ingenieur der Rimamurany-Salg6-Tarjaner Eisenwerks-A.-G. (Ungarn). 

HerrlngenieurGabr.Hollerunghatam30.Mail908 Das Diagramm vom Jahre 1900 zeigt ferner, daß 
im ~Ungarischen Ingenieur- und Architektenverein" einen der Koksverbrauch von April bis Juli von 1092 auf 
Vortrag über die Kälteindustrie gehalten und darin auf 1258 kg steigt und daß die Luftfeuchtigkeit von 5·2 auf 
die Vorteile hingewiesen, welche durch Anwendung der 12·8 g per Kubikmeter zugenommen hat. Per Gramm 
Kälte zum Entfeuchten der Gebläseluft der Hochöfen Zunahme der Luftfeuchtigkeit ergibt sich ein Koksverbrauch 
erzielt werden können. Seine Ansichten stützte Herr 1258 -1092 __ k __ g_ = 

21
.
8 

kg h · von per Tonne Ro eisen. Hollerung teils auf die Veröffentlichungen M. Gayleys 12·8- 5'2 kg 
über die am Isabella-Ofen der Carnegiewerke in Amerika Diese Zahlen sprechen scheinbar fiir Gayley und 
mit künstlich getrockneter Gebläseluft angestellten Ver- Divary in der Tatsache jedoch halte ich sie nicht für 
suche, teils auf eine Mitteilung des Herrn M. Divary vollkomi:ien beweisbringend, denn man muß hiebei in 
betreffend Beobachtungen über den Einfluß der Luft- Betracht ziehen daß sich der Hochofen bereits in sehr 

' fenchtigkeit auf den Koksverbrauch der Hochöfen zu schlechtem Zustande befand und sehr unregelmäßig ging, 
( ~rensot. Letztere Mitteilung erschien in der Zeitschrift so daß man gezwungen war, durch Erhöhung der Koks
~ r;Industrie frigoritique" 1906, pag. 67-69. chargen die Aufrechterhaltung des Hochofenbetriebes zu 

In der obigem Vortrage folgenden Diskussion brachte sichern. 
ich meine Ansicht über diesen Gegenstand zum Ausdruck, Im Monate September wurde der Ofen niedergeblasen 
im folgenden aber gestatte ich mir, einer Aufforderung und dann neu zugestellt. Das Anblasen von neuem fand 
des ungarischen Komitees des internationalen Kälteindustrie- im Februar 1901 statt. Betrachtet man die Diagramme 
Kongresses Folge leistend, die an den Hochöfen des Eisen- des Koksverbrauches und der Luftfeuchtigkeit der Jahre 
werkes Krompach (Ungarn) gemachten Erfahrungen in 1901 bis 1905, so ist man nicht in der J,age, einen 
kurzem niederzulegen. auffallenden Zusammenhang zwischen diesen beiden 

Das Ergebnis dieser Beobachtungen berechtigt mich Faktoren wahrzunehmen. ·wenn man von dem Jahre 1901, in 
jedoch nicht, so weitgehende optimistische Folgerungen welchem der Hochofen angelassen wurde, absieht, so findet 
zu ziehen, wie dies Herr Hollerung und Herr Divary man, daß in den folgenden Jahren der Koksverbrauch 
getan haben. der Winter- und Sommermonate nur um geringes 

In dem hier angeführten Betriebsdiagramm ist das differierte. Der Unterschied zwischen größten und 
Verhältnis zwischen Koksverbrauch und Luftfeuchtigkeit geringsten Koksverbrauch betrug: 
für den Hochofen Nr. I zu Krompach dargestellt. Da Im Jahre 1902 1029 940 = 89 kg pro Tonne Roheisen. 
der Koksverbrauch nicht nur von dem Feuchtigkeitsgehalt n n 1903 979 896 = 83 n n 

der Luft, sondern in erster Linie von der Qualität der " „ 1904 940 898 = 42 " „ „ n 

Erze abhängt, so ist im Diagramm auch das prozentuale " 19o5 966 918 = 48 " " n n „ n 1906 990 934 = 56 n n n 
Ausbringen aus dem Möller dargestellt. Je höher das „ n 1907 986 947 = 39 „ „ „ 
prozentuale Ausbringen, desto geringer pflegt der Koks- In Creusot hat der Unterschied zwischen maximalem 
verbrauch zu sein. und minimalem Koksverbrauch im Jahre 1904 nach den 

Betrachten wir das Diagramm des Jahres 190().1) Angaben Divarys 133 kg pro Tonne Roheisen betragen. 
Wir sehen, daß in den ersten vier ·Monaten, d. i. von Es sei noch bemerkt, daß die Gebl!l.semaschinen der 
Jänner bis April der Koksverbrauch per Tonne Eisen von Krompacher Hochöfen die Luft nicht aus dem Inneren 
1272 kg auf 1092 !.'g fällt, trotzdem die Luftfeuchtigkeit des Gebläsehausraumes, sondern von außen ansaugen und 
von 3·8 auf 5·2 g per Kubikmeter steigt. Dieses Er- daß die Luftfeuchtigkeit im Freien bestimmt wurde. Die 
gebnis scheint im Widerspruch mit den Erfahrungen Hochöfen arbeiten ständig auf Martineisen, welches im 
Gayleys und Divarys zu stehen, wornach mit steigender flüssigen Zustande direkt in die Martinöfen gelangt. 
Luftfeuchtigkeit der Koksverbrauch zunehmen sollte. Obgleich die Ergebnisse des Krompacher Hochofen
Man findet jedoch die Erklärung für obige Erscheinung, betriebes nicht geeignet sind, die optimistischen Auf
wenn man die Kurve des Ausbringens betrachtet. Die- fassungen Gayleys zu unterstützen, so darf man doch nicht 
selb~ gibt an, daß das Ausbringen von 30·3 auf 34·4% bestreiten, daß die Einführung trockener Gebläseluft den 
gestiegen war und demzufolge der Koksverbrauch sich Hochofenbetrieb günstig beeinflußt, resp. daß feuchte 
vel'JD..inderte. Gebläseluft auf den Hochofenbetrieb schll.dlich wirkt. 

:)) ~ortrag, gehalten am Internationalen Kongreß für Kälteindustrie zu Paris am 6. Oktober 1908. 
Siebe Abbildung Seite 6. 
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Das Diagramm des Jahres 1900 zeigt, daß die schädliche Wirkung dl'r 
Luftfeuchtigkeit bei einem im schlechten Zustande befindlichen Ofen auffallend 
zu Tage tritt. Dieses Diagramm mag auch als ErkHtrung dafür dienen, daß man 
bei dem bereits im schlechten Zustande befindlichen lsabella-Ofen durch Ein
führung des getrockneten Windes ein Koksersparnis von 14·5° /0 erzielt. hat. 
Bei dem im guten Zustande befindlichen Ofen kommt - wie die K.i·o!llpachet· 
Jahresergebnisse 1902 bis 1907 zeigen - die Luftfeuchtigkeit nicht merkbar 
zur Geltung. Es lädt sich dies damit erklären, daß bei einem in regelrechtem 
Gange befindlichen Ofen die Luftfeuchtigkeit nur insoferne einen Einfluß ausiibt. 
tlaß sie die znm Zerlegen des Wasserdampfes erforderliche \Värme dem Ofen ent
zieht. Diese Wärmemenge ist jedoch verhältnismäßiµ: gering und beeinflußt die 
Wärmebilanz des Hochofens in viel geringerem Maße, als die Ungleichförmigkeit 
der Erze und des Kokses. Es sei dies in folgendem Beispiele dargelegt. 

Es sei ein Hochofenbetrieb in Krompach angenommen, liei dem der Koks
vnbrauch pro Tonne Roheisen l 000 kg betrage. Der Kohlenstoffgehalt des dort 
benützten Kokses schwankt zwischen 7 5 und 83 ° / 0 , im Durchschnitte beträgt 
derselbe 79°/0 • Die Temperatur des Gebläsewindes schwankt zweistündlich. 
d. i. beim Wechsel der Winderhitzer zwischen 600 und 650°. Der Feuchtigkeits
gehalt der Luft im :Monatsdurchnitt schwankte in den letzten zehn Jahren zwischen 
2·3 und 13·5 g pro Kubikmeter, die maximale Tagesschwankung betrug im 
·winter 1 ·5, im Sommer 3 g pro Kubikmeter. 

Die durch den erhitzten Gebläsewind pro Tonne Eisen in den Hochofen 
eingeführte Wärmemenge ist gleichwertig mit einem Kohlenstoffquantum von 281 
bis 305 !.·g, wobei angenommen wurde, daß pro Kilogramm C des Kokses 4 111': 
Gebläseluft erforderlich sind und tlie Verbrennungswärme des C zu CO 2450 
Kalorien beträgt. 

Zum Zei·zetzen vun 1 kg 'Vasserdampf ist P,ine Wärmemenge von 3220 Kalorien. 

resp. ein Kohlenstoffquantum von ~2:90. = 1·31 kg nötig. Hiernach entfällt pro 
.AD 

Tonne Roheisen und l g Luftfeuchtigkeit ein Kohlenstoffverbrauch von 4. l ·31. 0·79 = 

4·14 -= 4·14 kg, resp. ein Koksverbrauch von ü·'7g = o·24 kg. Zufolge der Luft-

feuchtigkeit von 2·3, resp. 13·5 g entsteht daher ein Kohlenstoffverbrauch vun 
12·05 bis 76·7 kg. Die Tagesschwankung der Feuchtigkeit um 3 g beansprucht 
eine Kohlenstoffmenge von 12·42 kg, resp. eine Koksmenge von 15·72 kg. 

Fassen wir das oben Dargelegte zusammen, so linden wir, daß die einzelnen 
"'ärmeschwankungen in Carbon ausgedriickt betragen: 

Kuks-Karbongehalt. . . . . . . . 
Windwärme .......... . 
Schwankuug der Luftfeuchtigkeit pro Tag 
1lto. pro Jahr . . . . . . . . . . 

. 830 - 750 = 80·- l•g 

. 305- 281 =24"-" 
- l'>·J9 

76·7 - 12·05 s5-s5 : 
Diese Zahlen beweisen, daß den größten Einfluß auf die Gleichförmigkeit des 

Hochofenbetriebes und auf die (>konomie desselben die Beschaffenheit des Kokses 
ausübt. Der Betriebsleiter des Hochofens muß mit der Veränderlichkeit des Kokses 
rechnen und die Kokschargen entsprechend höher halten. Die Tagesschwankung 
der Luftfeuchtigkeit ist verhältnismäßig so gering, daß deren Einfluß auf 1lie 
Gleichförmi7keit des Hochofenganges nicht in Betracht kommen kann. 

Allerdings ersieht man auch, daß die Jahresschwankungen der Luft
feuchtigkeit einen namhaften Einfluß ausüben können und bei chemisch und physisch 
vollkommen gleichmäßigem Möller im Koksyerbrauch zum Ausdruck kommen 
müßten. 

Vergleichshalber stellen wir im folgenden den bei minimaler und maximaler 
Luftfeuchtigkeit zu erwartenden und tatsächlich stattgefundenen Koksverbranch des 
Krompacher Ofens Xr. I zusammen: 



--:: 
1899 

Minimale Luftfeuchtigkeit Gramm pro Kubikmeter 3·3 
.Uaximale „ 12·3 
Unterschied \HJ 
Theoretisch zu erwarten<ler l pro Tonne Roheisen 47•1() Mehrkoksverbrauch J 
Tatsächlicher Mehrkoks- l 52·--verbrauch J 
Tatsächlicher l\Iinderkoks- l 

verbrauch J 
„ 

Mau sieht aus dieser Tabelle, daß der tatsächliche 
Koksverbrauch mit dem theoretisch zu erwartenden nicht 
übereinstimmt. Die Erklärung hiefür ist in der ver
änderlichen Beschaffenheit des Kokses zu suchen, u. zw. 
nicht allein in der chemischen Zusammensetzung, sondern 
auch in der physischen Beschaffenheit desselben. Die 
Stückgrüße der Erze, des Kokses und dessen Härte be
einflussen in hohem Maße den Hochofengang und das 
ökonomische Ergebnis. 

Da die nordungarischen Hochöfen eigenen Koks 
nicht besitzen und auf Bezug ausländischen Kokses an
gewiesen sind, dessen chemische und physische Qualität 
in weiten Grenzen schwankt, so ist es begreiflich, daß 
man einen derartig gleichmäßigen Hochofengang, bei dem 
auch der Einfluß der Luftfeuchtigkeit ziffermäßig zum 
Ausdruck käme, nicht erzielen kann. 

Außer der Beschaffenheit der Beschickungsmaterialen 
kommt auch die Inanspruchnahme des Hochofens bei 
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1900 1901 rno~ 1903 1904 1905 

3·8 2·5 2·ri 2·5 2·\I 2·5 
12·8 13•5 ll·8 ll'H 10·4 11•4 
9·0 11·0 9•3 8·8 7·[') 8·9 

47-16 57·ti4 48·73 46·11 39·30 46•64 

78·- 36·-- 31·-

14·- 160·-- 34·-

Beurteilung der Koksökonomie in Betracht. Bei forciertem 
Betrieb, d. h. bei künstlicher Steigerung der Hochofen
produktion steigt der Koksverbrauch auch durch den 
Umstand, daß ein Teil des Erzes und Kokses als Gicht
staub ausgeblasen wird. Beispielsweise sei erwähnt, daß 
im Betriebsjahre 1899 über 5°fo der Beschickung als 
Gichtstaub ,·erloren ging. Man muß daher bei Er
forschung des ~~intlusses der Luftfeuchtigkeit auch die 
Produktion mit in Betracht ziehen. 

_\lle diese Umstände bringen es mit sich, daß man 
einen regelrechten Zusammenhang zwischen Luftfeuchtig
keit bei einem Hochofenbetrieb nicht so leicht auffinden 
kann. Die von Di vary über die i'lfen in L'reusot mit
geteilten Zahlen sind gleichfalls zur .\ufstellung einer 
Regel nicht geeignet. Um dies zu zeigen, ist in folgender 
Tabelle nach Divary neben dem tatsächlich gefundenen 
Koksmehrverbrauch das theoretisch zu erwartende Quantum 
angefiih rt. 

Hochofen zu Creusot. 

Feuchtigkeit pro Feuchtigkeit•- Tat.>;ächlichcr llcrechncter 
Kubikmeter Luft 1 Tatsächlicher t~nterschicd :\lchrkoksvcrhrauc·h \~lehrkoksvPrbranch IU04 

.Mchrkoksverhrauch der ~achbarmonate pro . . ; pro . . 
g g 1 !l Fcucht1gkc1t : l f< FP11cht1gk1•1t 

Jänner 
Februar 
März 
April 
Mai 
.Juni 
Juli 
August . 
September 
Oktober . 
November 
Dezember 

6·3 
6·6 
7·6 
7·8 

10·0 
11·7 
13·0 
12·0 
9·3 
8·0 
7·(i 
7·0 

Man sieht, daß der Koksverbrauch im Monate Februar 
und Mai sogar geringer und im November ungefähr so 
groß war, wie die theoretisch berechnete Zahl, die Er
gebnisse der anderen Monate stimmen aber sowenig mit-

10 0·3 33·3 [Y24 
13 1·0 3·0 [!•24 
47 0·2 170·0 fy24 
56 2·2 4•0 5•24 

103 1·7 27•6 5·24 
133 1·3 23·0 i'r24 
90 1'0 43·u 5·24 
55 2·7 12·9 5·24 
28 1•3 20·7 5·24 
25 0·4 7·5 5·24 
35 0·6 16-6 5·24 

einander überein, daß dieselben als Basis einer Rentabili· 
tätskalkulation für Errichtung einer Kühlanlage zur 
Trocknung der Gebläseluft nicht dienen können. 

(Schluß folgt.) 
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Statistische Mitteilungen iiber das österreichische Salzmonopol im Jahre 1906.*) 
A. Salzgewinnung. 

I. Personalverhältnisse. Beim gesamten Salz
gefälle waren Ende 1906 beschäftigt: 102 technische und 
Konzeptsbeamte, 107 Rechnungs-, Kassa- und Kanzlei
beamte, 21 Ärzte, 272 Diener, 19 Finanzwachangestellte, 
7 Kanzleigehilfen und Hilfsarbeiter und 5514 Arbeiter. 

Der Aufwand für dieses Personal betrug: 
Für die Beamten. . . . 

" Ärzte . . . . . . 
" Diener . . . . . 

" " Finanzwachorgane . . . . . 
" " Kanzleigehilfen und Hilfsarbeiter . 

Arbeiter. . . . . . . . . 

K 757.965·-
70.608·-

" 

452.642·-
34.952·-
8.543·

" 4,252.li70·
K 5,577.280·-

Das durchschnittliche Lebensalter eines Salinen
arbeiters beträgt il3·9 Jahre, eines Arbeiters beim Sud
hüttenbetriebe 35"6 Jahre. 

Einkommen aktiver Salinenarbeiter aus dem Bezug 
von preisermäßigtem Brennstoff, Deputatsalz und Unter
stützungen, Bezüge provisionierter Salinenarbeiter, der 
'\Vitwen und Waisen nach aktiven und provisionierten 
Salinenarbeitern: 

Brennstoffbezug der Arbeiter. . . J( 81.303·
Deputatsalzbezug . . . . . . . . „ 36.431·
Unterstl\tzung kontumazierter Arbeiter 3.252·
Unterstützung zu Waffenübungen ein-

berufener Arbeiter . . . . . . . 
Remunerationen, Aushilfen, Tantiemen 

usw. . ... 
Sanitätspflege . . . . . 
Altersversorgung . . . . 

6.930·-

22.622·
" 172.252·-

907.349·-
3.766·-Beerdigung.skosten " 

Der durchschnittliche Staatsaufwand 
Salinenarbeiter betrug im Jahre 1906: 

für 

Ostgal. u. 

einen 

Alpine Westgal. Bnk. Alle 
Salinen Salinen Salinen Salinen 

Kronen 
Lohnverdienste 744·69 704·69 571 ·.!Q 690•58 
Remunerationen usw .. 5·12 2·44 4·35 4·10 
Unterstützungen 1·32 1"78 2·96 1·85 
Gewinn beim Bezug preis-

ermäßigter, bzw. unent-
geltlicher Brennstoffe . 26·02 3·34 8·01 14•75 

llonopolswert des Deputat-
salzes 4·90 9·6t 5-95 6•61 

Aufwand für Sanitätspflege 32•57 27·59 33·58 31·26 
Durchschnittliches 

Jahreseinkommen 
eines Arbeiters 814•62 749·45 626•25 749·15 

Aufwand f. Altersversorgung 188·64 161•40 122·23 164·64 
Aufwand für Beerdigungs-

kosten 0·80 0·52 0·68 0·68 
Durchschnittlicher 

Jahresaufwand für 
einen Arbeiter . 1.004·06 911•37 749•16 914-47 

'\Vohnungsverhäl tnisse: 
Anzahl der Arbeiter mit Familie . . . . . 3961 

„ " " ohne " . . . . . 1484 
Arbeiter mit eigenem Wohnhaus u. Grundbesitz 2152 

*) Wien 1908. Aus der Hof- und Staatsdruckerei. 

Arbeiter in lllietwohnungen 
" „ Aftermiete . . . . 

1612 
1681 

Anzahl der während der Arbeitszeit in [ira· 
rischen Gebäuden kasernierten Arbeiter 

Anzahl der Beamtenwohnhäuser. 
644 
86 
78 
58 

Aufseherwohnhäuser. 
" Arbeiterwohnhäuser . 
„ Beamtenwohnungen . 
„ Aufseherwohnungen . 

,. „ Arbeiterwohnungen . . 

131 
186 
310 

Jährlicher Mietzins für eine Aufseherwohnung . 
" „ Arbeiterwohnung . 

K 14bis120 
" 6 " 60. 

Unentgeltliche (Dienst-) Wohnungen benützten: 
48 Beamte, 170 Aufseher und 34 Arbeiter. 

Im Jahre 1906 wurden insgesamt 76.467 Bäder, 
davon an Arbeiter 63.482, ferner 232 Inhalationen, 
davon an Arbeiter 161 verabfolgt. Der Aufwand für 
den Betrieb der Bäder betrug K 14.349·- und außer
dem wurden für beide Zwecke 621 hl Sole im Mooopols
werte von K 1173· - abgegeben. 

Salinenwärmküchen und Speiseanstalten: Löhne des 
Bedienungspersonales K 4905"-, Wert des verabfolgten 
Brennmateriales K 3970·-. 

Die Salinenbüchervereine haben 3204 Bände von 
'\V erken belehrenden und unterhaltenden Inhaltes. Die 
Zahl der Entlehnungen betrug im Jahre 1790. 

Betriebsunfälle. ..\.n schweren und leichten Be
triebsunfällen ereigneten sich im Jahre 1906 332, 
hievon waren 33 schwere. Ein Verletzter starb an den 
Folgen des Unfalles. 

Provisionen: An Provisionen, Erziehungsbeiträgen 
und Gnadengaben wurden im Jahre 1905 K 920.036·
gezahlt. 

II. Betriebsverhältnisse: 

Die Betriebseinrichtungen sind wie im Vorjahre 
in den Tabellen 4 7 bis 49, auf welche wir unsere Leser 
verweisen, übersichtlich zur Darstellung gebracht. 

Pro d uk ti on. 
Die gesamte Solenerzeugung betrug . . . . . 8,905.132 1il 

Primäre Salz- und Kainiterzeugung: 

Steinsalz: 
Stücksalz 
Minutien. 

Sudsalz: 
Sudsa.lz . . . . . . . . 
Verwertbare Nebenprodukte. 
Unverwertbare 

Seesalz: 
Weißes Salz . . . . . . . . 
Graues ~ . . . . . . . 
Summe der primären Salzerzeugung. 
Ke.init in Stücken . . . . . . 

287.322 q 
961.476 " 

1,934.718 ~ 
24.810 " 
19.077 " 

210.260 " 
128.023 " 

3,565.686 q 
173.000 " 



Sekundäre Salz- und 
Stiicksalz (Steinsalz) 

~~~:!nen} 

Kainiterzeugung: 
163.152 q 

Briketten Sudsalz 
Blanksalz 
Tafelsalz 
Seesalz. weiß 

„ grau . . . 
Mahlsalz (Steinsalz) . 

„ (Sudsalz) . 
(Seesalz) . 

97.794 „ 

561.497 ;, 
113.234 „ 
761.924 " 
84.962 " 

199.803 „ 
95.627 .. 

182.210 " 
116.450 

7.451 
Zusammen Steinsalz . 

8udsalz 
Seesalz 

345.362 q 
1,735.861 „ 

302.881 ~ 
Summe a) Speisesalz 

Bergkern 
Pfannkern 
Viehsalz 

(Steinsalz) 
. . . 2,384.104 q 

5.420 q 
1.113 " (Sudsalz) . 

(Steinsalz) 
(Sudsalz). 

314.825 " 
110.921 " 

" (Lecksalz) 3.460 " 
„ (Seesalz) . 

Fabrikssalz ~teinsalz) 
(Sudsalz) . 
(Seesalz) . 

Dungsalz (Steinsalz) 

24.344 „ 
530.820 q 
95.186 
17.629 " 

„ (Sudsalz) . . . . 17 
„ (Seesalz) . . . . 

Denaturierte Salzsudbetriebsabfälle . 1.411 ., 
Zusammen Steinsalz . . 851.065 q 

Sudsalz . . 212.108 „ 
Seesalz 41.973 „ 

8mnme b) Salz für landwirtschaftliche und 
gewerbliche Zwecke . . . . . . . . . . 1, 1 O!J.146 q 

Gesamtsumme a) und b) . . 3,489.250 q 

Arbeitsleistung der Salinenarbeiter: 
Bei. der Salzerzeugung entfallen auf 

ernen Bergarbeiter . . . . . . . 0·37 -1572·72 q 
auf eine verfahrene Schicht 1 ·12 - 6·71 „ 

Bei de! Solenerzeugung auf ei~en. B~rg: 
;ube1ter . . . . . . . . . . . 208-9721·- hl 
auf eine verfahrene Schicht . . . . 8·81 - 181·54 

Bei de! Sudsalzerzeugung auf einen Sud-
arbe1~er . . . . . . . . . . . 1·012- 3·132 q 
auf ernen Hüttenarbeiter . . . . . 337- 1·273 " 

Auf eine zwölfstündige Schicht 7·62-12·73 q Blank (Sud)
salz und 3·75-6·54 q Formsalz. 
Bei den Seesalinen betrug die Dauer der 

_Salzerzeugungskampagne . . . . . . 
ll1e Jahreserzeugung auf 1 ha benützter 

Salinenbeete betrug im Mittel . . . . 
Die durchschnittliche Jahreserzeugung auf 

1 m2 benützte Kristallisationsflii.che war . 
Auf eine während der Kampagne ständig 

beschäftigte Arbeitskraft entfällt durch
schnittlich eine Jahreserzeugung von . . 
eine Tageserzeugung von . . . . . . 

B. Salznrsehleiß. 

58-109 Tage 

383·90 q 

25·15 kg 

312•43 q 
2·56 ~ 

Der durchschnittliche Preis für 1 kg Speisesalz im 
Kleinverschleiße betrug im Jahre 1906 24·5 h gegen 
24·4 lt im Vorjahre; für 1 kg Viehsalz 10·3 h wie im 
Vorjahre. 
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Absatz an Salz und Sole einschließlich der unent
geltlichen Abgabe aus den k. k. Salzerzeugungsstätten 
und k. k. Salzniederlagen. 

a) zum Verbrauche im Inlande: 
Steinsalz in Stücken, Bergkern und 

Minutien. . . . . 
Steinsalz, gemahlen. . 
Steinsalzabfälle (zum menschlichen 

Genusse ungeeignet) . 
Tafelsalz. 
Blanksalz 
Füderlsalz 
Hurmanen 
Briketten 
Sudsalz, gemahlen . . 
Pfannenstein (Grausalz) . . . . 
Keben- u. A.bfallsa.lze vom Sudbetriebe 
Weißes Seesalz 
Graues Seesalz 
Viehsalz . . . . . 
Fabriksalz . . . . 
Dungsalz. . . . . 
Salzgehalt der Sole . 

Zusammen 

b) Salzausfuhr . . . . . . . 
Gesamtmenge 

162.119 q 
181.783 " 

53.414 " 
85.418 " 

729.300 " 
99.095 " 

556.031 " 
113.001 „ 
116.566 " 

1.191 
1.318 " 

153.336 " 
66.425 „ 

448.290 „ 
1,120.518 " 

1.350 " 
5.822 " 

3,895.003 q 

111.834 q 
4,006.837 q 

Von der ausgewiesenen Salzausfuhr entfallen auf: 
Ungarn . . . . . . . 102.025 q 
Bosnien und Herzegowina . 8.517 " 
Liechtenstein. . . . 1.243 " 
Schweiz . . . . . . . 49 " 

Summe . . 111.834 q 

Salzverbrauch auf den Kopf der Bevölkerung 16·090 J.·g. 

C. Finanzielle Ergebnisse. 
Gesamterfolg des Salzgefälles. 

Kronen 
Einnahmen der Salzerzeugung und -einlösung 582.197·56 

des Salzverschleißes . . 45,769.344·59 
Gesamteinnahmen des Salzmonopols 46,3&1.542·15 
Ausgaben der Salzerzeugung . . . 10,285.571·63 

" des Salzverschleißes 803. 713·83 
Gesamtausgaben des S;-a'lz_m_o_n_o_p"""ol:-s--------:-1-1....;,08..;,..,,.9 . ..,;,2.,,.85;..·..;4.;6 

Nettoerfolg des Salzmonopols. 35,262.256·69 

D. Salinenbruderladen, Unterstützungskassen 
-und Fonds. 

Das Vermögen der Salinenbruderladen betrug Ende 
1906 K 1,491.916-25. 

Die bei den einzelnen Salinen bestehenden Unter
stützungskassen und Fonds wiesen Ende 1906 ein Ver
mögen von K 62?.402·13 auf. 

Die Leistungen des 
nützige Zwecke, Bau und 
gebäuden, Kirchen usw. 
K 222.074·-. 

Salinengefälles für gemein
Erhaltung von Wegen, Schul

betrugen im Jahre 1906 
F.K. 
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.Naphthaenquete. 
Unter dem Vorsitze des Leiters des Ministeriums 

für öffentliche Arbeiten, Sektionschef Dr. Graf Wicken· 
burg, haben am 18. und 19. Dezember die Beratungen 
der zur Herbeiführnng einer dauernden Sanierung der 
galizischen Rohölindustrie dienlichen Maßnahmen be· 
gonnen. An den Verhandlungen haben außer den Ver
tretem der beteiligten Ministerien und des galizischen 
Landesaueschusees zahreiche Reichsrats- und Landtags
abgeordnete, dann Vertreter der Naphthaindustrie und 
der Magazinierungsgesellscbaften teilgenommen. 

Sektionschef Graf \V i c k e n b ur g begrüßte die Ver
sammlung mit dem Hinweis auf die schwerwiegenden 
Nachteile, welche die Überproduktion in dem für die 
iisterreichische Erdölgewinnung ausschlaggebenden N aphtlla
gebiete von Boryslaw und Tustanowice in wirtschaft
licher und sicherheitlicher Beziehung nach sich gezogen 
haben. Wohl habe das Ministerium für öffentliche 
Arbeiten eine Reihe von Verfügungen getroffen, welche 
vor allem den Zweck verfolgten, den Gefahren für die 
:-;icherheit zu begegnen und durch eine Erweiterung 
der Anlagen zur Aufnahme des erbohrten Rohöles die 
lirundlage für eine Sanierung der Industrie zu schaffen; 
auch seien mehrfache Versuche untemommen worden, um 
das Absatzgebiet fiir das Rohöl zu erweitem. Doch sei 
es angesichts des Mißverhältnisses, welches zwischen 
Produktion und Konsum bestehe, bisher leider nicht ge-
1 ungen, eine Gesundung der Erdölindustrie herbeizuführen, 
Von dem Bestreben geleitet, der Naphthaindnstrie in 
Galizien die ihr vermöge ihrer volkswirschaftlichen Be
deutung zukommende hervorragende Stellung unte1· den 
i1 brigen Erdöl produzierenden Ländern zu sichern, wolle 
das Ministerium für öffentliche Arbeiten nichts unversucht 
lassen, um durch zweckdienliche Vorkehrungen die Krise 
zu beseitigen und die Rohölindustrie zur neuen Blüte zu 
bringen. Das Ministerium verhehle sich hierbei nicht, 
daß viele Schwierigkeiten zu überwinden und manche 
Differenzen zu beseitigen sein werden, die gegenwärtig 
noch zwischen den Interessenten bestehen, es vertraue 
jedoch auf die Einsicht der beteiligten Kreise und glaube 
hienach erwarten zu können, daß es der gemeinsamen 
_.\.rbeit gelingen werde, das angestrebte Ziel zu erreichen. 

Gemäß dem vom Ministerialrat -Ho man n gestellten 
_.\.ntrage bilden den Gegenstand der Beratungen einf'rseits 
die wirtschaftlich administrativen Vorkehrungen sowie 
die zur Herbeiführung einer Sanierung zu ergreifenden 
Maßnahmen bergpolizeilicher X atnr, andrerseits jene V er
fiigungen, welche auf gesetzlichem Wege zu treffen 
wären. 

Bei der Besprechung am 18. Dezember wurde von 
den ~aphtainteressenten einmütig auf die Notwendigkeit 
der schleunigsten Ausgestaltung der Bahnanlagen in der 
Eisenbahnstation Boryslaw hingewiesen und ferner die 
Notwendigkeit erörtert, den gegenwärtig geltenden • .\.us
nahmstarif I für Heiziiltransporte nicht nur in den 
Relationen westlich von Przeworsk aufrecht zu erhalten, 
sondern auch auf alle Heizöltransporte östlich der ge
nannten Station auszudehnen. 

Als wünschenswert wurde es bezeichnet, daß fiir tleu 
Rohölexport mindestens jene Frachtsätze g·ewährt werden. 
welche derzeit für die Raftinerieprodukte bestehen und dali 
alle Bestrebungen, betreffend die Griindung neuer Petroleum
Raffinerien in Osterreich, von der Regierung unterstützt 
werden. Einzelnwiinsche bezogen sich anf die Fiirderung 
des Rohölexportes nach Rumänien und Deutschland U11•l 
die Hebung des Absatzes von Raftinerieprod.nkten. nm 
dadurch auf dem \\' eltmarkte die gebührende Stellung 
zu erlangen. 

Bei der Besprechung rler bergpolizeilichen }lal.i
uahmeu wurde von den Rohillproduzenten dit~ dringliche 
Notwendigkeit der Herstellung weiterer . .\.nlagen zur . .\.ut
bewahrung des produzierten Rohöls betont. Soferne die 
Herstellung dieser Anlagen nicht an,,; Staatsmitteln e1·
folgen könnte, müßte jedenfalls g·efordert werden, d11.U 
der Rohölindustrie die erforderlichen Mittel zur Er
richtung der Magazine von der Regierung vorschul\wei~e 
zur Verfügung ~estellt werden. · 

Ein zwangsweises Yorgehen der 1 :ergbehörden zum 
Zwecke der Einschränkung· der Produktion wurde als 
nicht erwünscht bezeichnet. In gleicher \\-eise ~praehen 
sich die Interessenten mit Wicksicht auf die schwierige 
wirtschaftliche Lage, in welcher sich die ~aphthaindustrie 
befindet, gegen alle weiteren V erfiigungen der Berg-
behörden aus, welche die Industrie in größerem Mal)e 
belasten würden. Hiebei wurde jedoch gleichzeitig· erklärt, 
daß die zur Hintanhaltung von liefahren fiir l'ersonen nwl 
Eigentum von den Bergbehörden bisher g·etroffenen . .\.n
ordnungen begründet sind. 

Bei der Fortsetzung der Beratungen iiber die ~lab

nahmen zur Sanierung der ga li zischen 1:{ oh i) l -
in d ustri e am 19. Dezember kamen die auf gesetzlichem 
Wege zu treffenden Verfügungen zur Verhandlung. Von 
den Interessenten wurde nahezu einstimmig die rnzu
länglichkeit der Bestimmungen des Naphtha-Landesgesetzes 
betreffend das Mindestausmaß der Grnbenterrains ben·1•r
gehoben und für den Hetrieb der Erdiilbergbaue die 
Festsetzung größerer Minimalfelder beg·ehrt. .Desgleichen 
wurden die Bergpolizeivorschriften iiber die Entfemung
der Bohrlöcher von einander mit Rücksicht auf die \'ol~ 
liegenden Erfahrungen als unzulänglich bezeichnet. 
Mehrere Anträge bezogen sich anf die gesetzliche Fest
legung eines fakultativen Moratoriums zur Stundung 
der eingegangenen Bohrverpflichtung für einen Zeitraum 
von ein bis zwei .fahren, eventuell eines kurzfristig.m 
Bohrverbotes für neu angemeldete Erdölbetriebe. Ferner 
wurde vorgeschlagen die Einführung eines Y er kau 1 s -
m o n op o l s bei gleichzeitiger Kontingentierun~r der 
Raffinerien, die Monopolisierung der Produktion durch 
das Land mit entsprechender Anteilnahme des Staates. 
die Enteignung der Rohöltransport- und Magaziniernngs
gesellschaften und drr kommissiousweise Yerkauf der bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkte dem Bohrbetriebe nicht 
übergebenen Terrains. Von verschiPdener Seite wut·lle 
indessen auf die mit der Durchführung der beantragten 
Maßnahmen verbundenen großen Schwierigkeiten hin-



gewiesen. Mehrere Teilnehmer an der Enquete sprachen 
!'ich dafür aus, daß fiir das Miteigentumsrecht an dem 
Erdölbergbau gewisse Zwangsformen vorgeschrieben 
werden sollen, da sich dazu nach ihrer Ansicht die nach 
clen N aphthagesetzen zuHl.ssigen Assoziationsformen nicht 
eignen. Dagegen wurde geltend gemacht, daß die Gesell
~chaft mit beschränkter Haftung auch beim Erdlilberg
bau als die geei!mete Yerbindung zu gemeinschaftlichem 
Geschii.ftsbt>triebe anzusehen sei. Als wünschenswert 
wurdt>n auch ein gemeinsames Vorgehen der Rohöl
produzent.Pu und der Raffineure und eine Beschleunigung 
der Übertrag·ung der Gewinnungsrechte aus den Grund
biichern in die NaphthabiichPr erklärt. Zur Präzisierung 
•ler auf der Enquete gestellten Anträge und ihrer Vor
lag-e an die Hegiernng wurden drei Kommissionen ein
!!"eserzr., in welche die nachstehenden Herren gewählt 
worden siml: in die Kommission für wirtschaftlich
administrntive ;\[aßnahmen: l ngenieur \V ol ski, Doktor 
Hartoszewicz, Dr. Schwarz und Dr. Goldhammer; 
in die Kommission für bergpolizeiliche Maßnahmen: 
liroßin<lustrieller Mac 13-arvey, die Landtag·sahgeordneten 
liraf Zamoyski und lfüter \", Dlugosz, dann die 
Direktoren Zukowski und ('sonkn.; in die Kommission 
für legislative ;\[aßnahmen: Ingenieur \V o l ski, Graf 
Zamoyski, Obertinanzrat Horszowski und Dr. Gold
hammer. Die Enquete wurde hierauf geschlossen. 

Erteilte österreichische Patente. 
:Xr. 32.169. - Mkola.s Henri Marie Dekker in Paris. 
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Yorrichtnng znr ,\.ufnoJ1me von mittels elektrolytisch er· 
zeugtem W nsserstoft' und Sauerstoff aufznbereitenden Erzen. 
- l>ie Ertin1lung betrifft eine Vorrichtuu~ zur A1fnahme von 
)llll\'erfiirmigen oder krirnigen Erzen und ~1inernlien. welche 
mittcl8 rlurcl.J Elektrolj'SP erzeugten Sauerstoff und 'V asserstoff 
aufbereitet wenlen sollen. ller Zweck der Erfindung liegt 
vorwiegend darin. die aulzubereiteuden Stoffe sicher in inniger 
HeriH1rung mit der entsprechenden Elektrode zu erhalten, u. zw. 
sowol.Jl zu Beginn als auch wiihrend des ganzen Fortganges 
der Behandlung·. llnfl-r der Vora1~~11et:u11g, daß drr W asserstojf 
"" sei111·1· E11tstr.h1111qssfl'lfr :11r 1Jehundlu11g W'I" Stoffe bem'it:t 
wel"deu .~oll, wil"d dfr ..l1101lio durch r·im· ei11fach1· llohln1- oder 
.llPtnl/platfl' .J, :. H. ,.;,,.. llleiplattt-, gr•bildrt, während dir 
K11tltorfr 11u.~ l'i11e111 ror:1t.'fSU:<'is1· aus Wcidrnntteu g1jfochtenen 
Uehrilt1'1" 5 co11 v1·rl11/lt11is111lißi.<1 .flacher Fo1·111 b1•steht, u;elchrr 
im I111wr11 111it 1·im·111 durch dm Eleldrolytn1 nicht zerstör
b111·1·11 Ge1n·b1· 1; ti1·1·isch1·1·, pjla11zlicher oder 111ine„ali8cher 
Hn·lno~fl, 1cie Huu111woll1·, Schafwolle odl'I· Asbest, ausgekleid.Rt 
i.-t; tlies1·s G1·m•b1· bil1lt-t 1·i111·11 Sack, der 111it dem aufzubereite11-
ill'l1 .llat1,,-iul gefiillt wird. Eine durch den Elektrolyten eben
falls unzer4örbare Metallplatte 7 ist. im Innern dieses Gewebe

sackes so angeordnet, daß sie dessen auf
-. zubereitenden Inhalt in zwei annähernd 

1deiche )leng·en teilt. In solehen Fällen, wo 
11ie Wirkung des entstehenden Sauerstoffes 

' • zur Aufbereitung der Mineralien ausgenützt 
f wircl, wird 1lie .-\ node in solcher '111 eise 

ausgestaltet, wie dies bei der Kathode für 
den vor besprochenen Fall, daß W asserstolf 
das wirksame Element ist, geschieht, während 

-.... die Kathode dann durch eine einfache Metall-
oder Kohlenplatte gebildet wird. Bei An

w~ndung dieser Vorrichtung können die aufzubereitenden 
Mmeralteilchen niemals im Elektrolyten herumschwimmen, die 
ganze einheitliche Masse läßt den Strom, welcher von der 
Platte 7 ausgehend zu der Platte 4 oder umgekehrt verläuft, 

mit Rücksicht auf die geringe Dichte des Elektrolyten leicht 
durchtreten: auch wird die Stromintensität äußerst gleichmäßig 
erhalten, weil die dem Durchgange des Stromes sich ent
gegenstellenden Widerstände äußerst gleichmäßig sind. Die 
in unmittelbarer Berührung mit den Platten 7 stehenden Erz· 
oder Mineralteilchen werden in erster Linie der elektrochemi
schen Einwirkung des Stromes unterliegen und wird somit 
aus ihnen das Metall ausgeschieden, welches solcherart eine 
erste metallische Umhülle für die Elektrode bildet, die mit 
den Mineralteilchen in inniger Beriihrung steht, welche 1ladurch 
in gleichen Zustand versetzt werden als wenn sie von vorn
herein in unmittelbarer Berührung mit der Platte 7 selbst 
wären. so daß sich infolgedessen immer weiter aufeinander· 
folgende Schichten des aufbereiteten Materials auf jeder Sei~e 
der Platte 7 in jedem Weidenkorbe ansetzen werden. Die 
elektrolytische schichtenweise Zersetzung der Mineralien voll
zieht sich infolge der Unbeweglichkeit der ein~eln~n Teilc~en 
dieser Mineralien sehr regelmäßig und auch mit emer Gleich· 
förmigkeit der Schichtendicke auf beiden Seiten der Platte 7 
innerhalb der Körbe, weil eben durch die Weidenkörbe eine 
Formänderung der Mineralteilchen verhinde~t und ~urch ~as 
Geflecht eine gleichmäßige Widerstandsverteilung erzielt wircl. 

Notiz. 
Neuerungen im Grubenausbau. Auf der Schachtanlage 

Heinrich der Zeche Neu-Essen im Oberbergamtsbezirk Dort
mund sind eiserne Grubenstempel nach einer Konstmktion 
von F. X ellen in Essen mit Erfolg in den Abbaubetrieben 
der IV. Tiefbausohle zur Verwendung gelangt. Dieser Stempel 
besteht aus zwei stählernen Hu.lbrohren, die durrh vier 
Sehellenbänder zusammengeschlossen werden, von denen sich 
eins am Fuße, zwei in der Mitte und eins am Kopfe befindet. 
Nachdem da.s so gebildete Vollrohr am Fuße mit einem Holz
pfropfen verschlossen ist, wird es bis zur Mitte mit Torf
scheiben von je 5 cm Höhe angefüllt und auf diese feine 
Grubenberge gestampft. Das Stempelrohr wird mit einem 
passend abgedrehten Kolben aus Buchen- oder Eichenholz vou 
0·40 bis 0·65 111 Länge, das 30 bis 40 cm aus dem Rohre her· 
vorragt, verschlossen. Dieser Kolben ist am Kopfe z~r Aui· 
nahme eines Schalholzes ausgekehlt und unterhalb der Kehlun~ 
zur Verhinderung des Zersplitterns mit einem Stahlring ver
sehen. Etwa an der Stempelmitte ist ein 20 111111 breiter. skh 
auf den halben Rohrumfang erstreckender Querschlitz an
gebracht, der, solange der Stempel steht, durch das eine der 
vier Sehellenbänder verschlossen wird. Soll der Stempel 
wiedergewonnen werden, so wird das Band gelockert, so daß 
es den Schlitz freigibt, und nunmehr mit einer Racke Berge 
aus dem Schlitz entfernt. Der am Stempelkopfe aufgesetzte 
Kolben sinkt dann sogleich in das Rohr ein und bewirkt da
durch eine Lockerung des eingespannten Stempels. Diese 
Stempel haben sich gl1t bewährt, da sie sich dem auf ihnen 
lastenden Gebirgsdruck gegenüber elastisch verhalten infolge 
des Vorhandenseins der den Druck aufnehmenden und durch 
diesen zusammengepreßt werdenden Torfscheiben im Rohr
innern. Bei den angestellten Versuchen gaben während einer 
14 tiigigen Stamldauer die am Kopfe der Stempel ein
gela.sseneu Holzkolben 15 bis 16 c111 nach; um ebensoviel ho~ 
sich das Hangende durch. Infolge dieses elastischen Xach
gebens der Stempel machte sich ein vermehrter Druck des 
Hangenden auf die Kohlenstöße bemerkbar, wodurch eine 
wesentliche Ersparnis an Sprengstoffen erzielt wurde, da die 
Kohle sich leichter gewinnen ließ. Die GrubenYerwaltung der 
Zeche Keu-Essen hegt die Erwartung, daß sich diese Stempel 
bei längerer Betriebsdauer erheblich billiger als Holzausbau 
stellen werden. Eine ausgedehnte Anwendung hat ferner der 
von dem Grubeninspektor Hinselmann konstruierte Abbau
stempel ~Xonius" in der Praxis gefunden, u. zw. auf der 
Zeche Rheinpreußen im Oberbergamtsbezirk Dortmund. Aus
geführt wird er von den Westfälischen Stanzwerken in Apler
beck. Er besteht aus zwei teleskopartig ineinander geschobenen 
Rohren, die beide in verschiedenen Entfernungen, etwa wie 



die Teilungen an einem Nonius, mit Keillöchern versehen sind. 
In jeder Stellung der Rohre deckt sich ein Keilloch des 
äußeren mit einem solchen des inneren Rohres. Durch einen 
in diese Löcher gesteckten und sodann vollständig einge
schlagenen Keil wird das innere Rohr cmporgetrieben, der 
ganze Stempel also verlängert. Genügt diese Verlängerung 
zur Aufstellung des Stempels nicht, so kann sie durch Ein
schlagen eines zweiten Keiles in zwei voreinander stehende 
Keillöcher noch weiter erfolgen. Keu ist also bei dem Hinsel
m an n sehen Stempel die Art seiner Aufstellung, die durch 
Auseinandertreiben der Rohre mit wenigen Schlägen auf die 
Keile erfolgt.. Seine Aufstellung und Wegnahme geht schnell 
von statten. Der Preis beträgt für einen Stempel von 
400 111111 Länge in unausgezogenem Zustande M 6, für einen 
solchen von 1200 111111 Länge M 15. ("Glückauf", 44 . .Jahrg., 
Xr. 43, S. 1534.) JV. 

Literatur. 
])ie wirtschaftliche Bedeutung der böhmischen Braun· 

kohle im Vergleich mit den benachbarten Kohlenindustrien des 
In- und Auslandes. Von Dr. Hermann Zickert, Teplitz-Schönau. 
Verlag von Adolf Becker. 1908. Preis K 12·--. 

Das Buch ist eine sehr wertvolle bergwirtschaftliche 
llonographie. Nach kurzer Besprechung der älteren Zeiten 
schildert der Verfasser eingehenil die Produktion und den Ab
satz an böhmischer Braunkohle vom Jahre 1858 bis 1906. Kurz 
wird auch schon auf das t 907 eingegangen. Es ist eine Fülle 
von Details, die hierbei gebracht wird und die recht deutlich 
vor Augen führt, welche große Zahl von einzelnen Faktoren 
auf die Produktion und namentlich auf den Absatz von Einfluß 
ist. Dadurch, daß gleichzeitig die mit der böhmischen Braun
kohle konkurrierenden Kohlen sorgsame und eingehende Be
rücksichtigung finden, gewinnen die Darlegungen außerordentlich 
an Wert. In gleicher Weise \Verden die ArbeiterzahL die 
Arbeitsleistung, die Produktionskosten, Verkaufspreise und der 
Geldwert der böhmischen Braunkohlenproduktion behandelt. 
Alle die zahllosen Einzelheiten werden in sehr übersichtlicher 
Weise in Tabellen, Tafeln und Karten zusammengefaßt. Diese 
müßten reproduziert werden, wollte man die ErgebniRse der 
Monographie mitteilen. Nur einzelne Tatsac:hen seien daraus 
hen-orgehoben. 

Klar ist aus dem Buche ersichtlich, daß die sich steigernde 
Konkurrenz der deutschen Braunkohle das Absatzgebiet der 
böhmischen immer mehr und mehr einengt. Seit der rapiden 
Steigerung, die die Erzeugung der deutschen Braunkohle er
fahren hat, ist der jährliche Zuwachs der böhmischen Pro-
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duktion zurückgegangen. Ihr Zuwachs aber ist Yorwiegend auf 
den Yermehrten Inlandkonsum zurückzuführen. Die Arbeits
leistung, die im deutschen Braunkohlenbergbau in den letzten 
Jahren außerordentlich emporgeschnellt ist, ging im dortigen 
Steinkohlenbergbau langsam zuriick. Auch im böhmischen 
Braunkohlcnbergbnu zeigte sich zeitweilig (bei lebhafteren Ge
schäftsgnng) ein starkes Zuriickgehen. Das Emporschnellen ist 
bedingt durch die größere Ausdehnung des Tagebaues, der 
Riickgang durch vermehrte Einstellung ungeiibter Arbeiter. 

Sehr interessant sind <lie Ausfiihrungen über die Preis
ge~taltungen. Hiefiir wird an Beispielen die große Bedeutung 
iles lokalen Wirtschaftslebens gezeigt. Durchschnittszahlen 
können der \'erschiedenwertigkeit der Kohle wegen nicht be
rechnet werden. Der Wert der Kohle ist im Westrevier, das 
übrigens auch die höheren (~estehungskosten hat, größer als 
im Ostrevier. Im allgemeinen ist der Verkaufswert der bömischen 
Braunkohle, wenn der Heizwert in Betracht gezogen wird, 
niedriger als der der deutschen Braun- und :->teinkohle. 

lh·. JV. P1•fraschd.:. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische Mnjestät haben mit Aller

höchster Entschließung vom 18. November 1908 dem ordent
lichen Professor an der montanistischen Hochschule in Leoben, 
Hofrat Schöffel, aus Anlaß der von ihm erbetenen Versetzung 
in den dauernden Ruhestand in Anerkennung seiner viel
jährigen vorzüglichen Dienstleistung das Komturkreuz des 
Franz Joseph-Ordens allergnädigst zu verleihen geruht. 

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Aller
höchster Entschließung vom 18. November 1908 an der mon
tanistischen Hochschule in Leoben den außerordentlichen 
Professor Rudolf J eller zum ordentlichen Professor für all
gemeine und analytische Chemie und Probierkunde sowie für 
technische Gasanalyse und den außerordentlichen Professor 
Dr. techn. Otto Seyller zum ordentlichen Professor für dar
stellende Geometrie und Baukunde allergnädigst zu ernennen 
geruht. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Stanisle.us 
Körber hat seinen Standort von Krzeszowice nach Siersza 
(!. P. Siersza-W odna, Galizien) verlegt. 

Metallnotierungen In London am 23. Dezember 1908. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 26. Dezember 1908.) 
Preise per englische Tonne 8. 1016 kg. 

Metalle Marke 

-- T ~§ il Notierung il Letzter 
/ 

0 0 
' / Monats-

! ]~ 1--- --~;--- ( bis - . 1

1 

Durchschn. 

---------------------- ·1-----

Kupfer 

" 
" 
" Zion 

Blei „ 
Zink . 
Antimon 
Quecksilber 

\ Tough cake 
Best selected 
Elektrolyt . 
Standard (Kassa) 
Straits (Kassa) . . . 
Spe.nish or soft foreign 
English pig, common . 
Silesian, ordinary brands . 
Antimony (Regulus) . . . 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

-
0/o_f a~~ -~h :_=dJ=_i' J ~hj-=d ::,!OB. !1

1 
__ Ji _ 

211
2 

-6-;-j~\-~ 1 --67-\--;;-)-~ '1 -)\-67·0625 
2112 67 : 01 0 ' 67 10 0; Cl) i 67·875 

netto 68 : 5 O ' 68 15 : 0: ~ / 68·75 
netto 63 / 1 1 3 63 3 / 9 : ..... 63·75 
netto 132 1 12 1 6 132 15 O: 1il ( 137·625 

:.i 23:1,2 1i 13 i 0 i 0 13 1 ! 3 '8 13.6015625 
2 ,i 13 ' 5 0 13 7 6 i ~ 13·765625 

netto i'i' 20 15 0 21 0 0 / ~ 21·010625 
3112 '1 31 10 0 32 10 0 33·-
3 11 8 10 0 8 8 61 ) 8·5 

W.F. 
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Über Anwendung getrockneter Gebläseluft im Hochofenbetrieb.*) 
Von J. Bartei, Ingenieur der Rimamurany-Salg6-Tarjaner Eisenwerks-A.-G. (Ungarn). 

(Schluß von S. 7 .) 

Berechnung der Rentabilität eines Hochofen- Bei 15jähriger Amortisation entfällt pro Jahr 
betriebes mit Gebläselufttrocknung für die An- ein Betrag von zirka. ........ K32.000·-

Der Betrieb der Kühlme.schine mit 126 PS Durch-
lage in Krompach. sc.hnittskre.ftverbrauch kostet jährlich zirka. "22.000·-

Aus dem oben Dargelegten geht hervor, daß man Auslagen .. KM.OOO·-
mit Sicherheit nur auf diejenige Koksersparnis rechnen Erträgnis durch Koksersparnis bei einem Koks-
darf, welche die theoretische Berechnung ergibt, d. i. preis von 30 K pro Tonne 1886 X 30 =. . " 56.580·-

pro Gramm Luftfeuchtigkeit 5·24 kg Koks pro Tonne Gewinn · · K 2·580·-
Roheisen. Nach einem Vorschlage Osanns (siehe Stahl und 

Die Luftfeuchtigkeit in Krompacb darf man im Eisen 1906, S. 844) lassen sich die Anlagekosten auf 
Jahresdurchschnitt zu 7 g pro Kubikmeter Luft annehmen. ein Drittel reduzieren, also auf 160.000 K, und erzielt 
Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 70 C. man dann einen Gewinn von 33.000 K. 
Wenn man mittels Trocknung den Feuchtigkeitsgehalt Denselben Gewinn kann man jedoch auch ohne Er-
auf 3 g reduziert, so erspart man pro Tonne Eisen richtung einer Lufttrocknungsanlage erzielen, u. zw. auf 
4 X 5-24 = 20·96 kg Koks. Bei einer Tagesproduktion folgende Art: Ohne Lufttrocknung beträgt der Mehr-
der beiden Krompacher Hochöfen von 250 t, beträgt die verbrauch an Koks pro 24 Stunden 5240 kg, also pro 
Ulgliche Koksersparnis 250 X 20·96 = 5240 kg. Dies Stunde 218 kg. Aus 1 kg Koks entsteht 3·9 111

8 Gicht-
macht pro Jahr 1886 t. gas a 834 Kalorien. Dieses Gas in Gasmaschinen ver-

Die Leistung der Kühlmaschine berechnet sich . 218 X 3·9 X 834 
fo] d wertet liefert ----

3
-
000
. --- ---- - = 236 PS. 

gen ermaßen: Laut in Krompach vorgenommenen 
Messungen entfällt pro Tonne Roheisen 3900 m8 an
gesaugter Gebläseluft, somit in 24 Stunden 97 5.000 m8• 

.. ~um Ausscheiden von 4 g Wasser pro Kubikmeter 
benot1gt man eine Kühlmaschinenanlage, die pro 24 Stunden 
durchschnittlich 3·9 m8 Wasser niederschlägt. Der Preis 
derselben beträgt laut eingeholten Offerten 4 78.000 K. 

Da die Kosten einer Pferdekraft in Krompach pro 
Stunde 2 hl betragen, so reprltsentieren 236 PS pro 
Stunde 4·72 K, resp. pro Jahr mit 300 Betriebstagen 
33.984·-K. 

Da sich in Krompach außer den Hochöfen eine 
Stahl- und Walzwerksanlage befindet, welche sämtliche 

*) Vortrag, gehalten e.m Internationalen Kongreß für Kälteindustrie zu Paris e.m 6. Oktober 1908. 



durch die Gichtgase der Hochöfen erzeugbare Kraft zu 
absorbieren imstande ist, so folgt hieraus, daß es viel 
rationeller ist, von der Trocknung der Gebläseluft ab
zusehen und den Koksmehrverbrauch der Hochöfen durch 
Verwertung der Gichtgase in Gasmaschinen nutzbar 
zu machen. 
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Schi u ßfolgerung: Das Gaylesche Verfahren dürfte 
mit Vorteil eventuell dort in Frage kommen, wo die 
Gichtgase für Kraftzwecke keine Verwendung finden. 
Zur besseren Erläuterung, bzw. um eine noch gründlichere 
Übersicht des behandelten Gegenstandes zu gewinnen, 
lassen wir noch nachstehende Tabellen folgen: 

Hochofen Nr. I zu Krompach. 

1 

1 

! 
1 

1 

i 
1~c~_c--=-~~~--

[ 1899: Jänner . 
Februar 

! 

1 

: 

1 

1 

1 

i 

März 
April 
Mai. 
Juni 
Juli. 
August 
September 
Oktober 
November. 
Dezember . 

1900: Jänner . 
Februar 
März 
April 
Mai. 
Juni 
Juli . 
August 
September 
Oktober 
November. 
Dezember. 

1901: Jänner . 
Februar 
März 
April 
Mai. 
Juni 
Juli. 
August 
September 
Oktober 
November. 
Dezember. 

1902: Jänner . 
Februar 
März 
April 
Mai. 
Juni 
Juli . 
August. 
September 
Oktober . 
November. 
Dezember. 

1903: Jänner . 
Februar 
März 
April 
Mai. 
Juni 

l 

1 

i 

1 

1. 
Produktion 
pro Woche 

t 

884·8 
860·4 
816·4 
812·5 
796·1 
793'4 
826•3 
727•1 
797•6 
705·2 
722·0 
697·3 

776•2 
580·2 
677'8 
761·3 
656·5 
765•5 
728·9 
769·3 

-
-
-
-
-

414•2 
786•1 
777"7 
751•8 
665·8 
659·3 
576·2 
580•1 
532·9 
525-0 
5l1·8 

518·5 
556·9 
549•8 
607"1 
715·1 
736•2 
604•6 
680·3 
721·6 
666·6 
778·4 
662·2 

712•0 
638·8 
578·6 
574·8 
568·8 
614•6 

1 

1 

1 

II. 1 Koksverbre.uch pro 
Tonne Roheisen 

1 
kg 

1226 
1177 
1250 
1209 
1228 
1196 
1229 
1242 
1224 
1215 
1349 
1322 

1272 
1250 
1159 
1092 
1180 
1213 
1258 
1241 
-
-
-
-
-

1229 
1114 
1135 
1106 
1078 
1069 
1074 
1034 
950 
979 
985 

986 
950 
940 
957 
967 

1029 
994 

1005 
971 
998 
975 
927 

941 
917 
928 
945 
896 
907 

1 

! 

1 

1 

1 

lll. 
Ausbringen aus 

dem Möller 
% 

31•8 
31·8 
29·8 
31·9 
31·2 
31·9 
31·2 
31·3 
31'1 
29•4 
28·7 
30·1 

30·3 
31'2 
33•7 
34"4 
31·5 
32·0 
33·3 
32·8 

-
-
-
-

-
31·4 
33-1 
32·5 
33·2 
34"4 
35·2 
34·3 
35"8 
35·6 
35·2 
34·3 

34·2 
35·8 
35·7 
33·8 
33·0 
32·4 
34•2 
33·8 
34•0 
35·2 
35·6 
35·3 

35•2 
36·3 
36•7 
36·3 
37-2 
36·4 

1 

1 

IV. 
Luftfeucl1tigkeit 

Mono tsd urcbschnitt 
gfm' 

3·8 
3·3 
4·0 
6·0 
8·1 
9·3 

12·3 
11"7 
9·9 
6·1 
3·8 
3·3 

3·8 
4•5 
3·9 
5·2 
n 

10·1 
12•8 
11·6 
-
-
-
-

-
2·5 
fi"l 
6·5 
9·8 

13·5 
13·5 
11·9 
8·7 
7·0 
4·8 
4-6 

4·0 
3·9 
4·6 
5•5 
6·9 

10·5 
11·1 
11•8 

8•5 
7•0 
4•0 
2·5 

2·5 
3•8 
4·6 
5·3 
7"8 

10·4 

V. 
Bemerkung 

Koksverbre.uch 1 Produktion 

1 
1 

maximum 
minimum 

1 

1 

1 
maximum 

1 
minimum 

maximum 
i 

maximum 

1 

minimum 
minimum 

1 

1 

1 

1 1 me.ximum minimum 

1 

i me.ximum i 
1 

1 

1 

i 

1 
! 1 

! 1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

minimum 1 
1 1 

1 

1 
1 1 

1 1 

1 

minimum 

1 
minimum 

1 

1 1 maximum 

1 

1 

maximum 

maximum 

min im um 
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I. 
Produktion 
pro Woche 

II. \ III. IV. \ v. 
Koksverbre.uch pro; Ausbringen e.us Luftfeuchtigkeit B e m e r k u n g 

Tonne Roheisen 1 dem Möller Mone.tsdurchschnitt 
1 

__________ _ 

kg ! % gfin' !Koksvcrbre.uch ! Produktion 
------= __ - -~====;--=c=======~~=~~====·--c~-=-===~=ic=~~~~-'-'---.-~~~== 

t 

1903
: i~!~st. t~~:g l ~~~ ! ~~:~ 1 ~~:~ 

September 550·0 941 
1

, 35·9 9·8 
Oktober 544·0 ] 943 35·9 n 
November. 1 5!9·0 , 979 '1 34·0 5·1 
Dezember . 1 62fr0 : 967 35·7 4·0 

1904: Jänner . 1 657·0 939 1 36·0 2·9 
Februar 649·0 913 36·5 4·4 
März 704·0 898 1 37"5 4·3 
April 676·0 917 1 36·7 5·9 
Mai . 682·0 1 915 36·5 7"2 
Juni 610·0 927 [ 37·6 8·7 
Juli . 686·4 / 904 

11

1 35·6 10"4 
August . 

1 
642·2 900 36·4 10·0 

September 609·5 1 921 1 35·9 9·0 
Oktober , 633·0 1 915 [ 36·2 7·0 
November. ' 599·8 940 .

1 

35-0 \ 4·0 
Dezember , 629·8 1 922 36·1 3·5 

1905: Jänner . 1 643·2 ! 918 37"1 1 2·5 
Februar 697·6 1 926 36·7 1 3·0 
März 750·9 i 944 36·0 ! 5·0 
April 865·3 918 36·3 i 5·9 
Mai . 849·8 926 3fr6 9·2 

1 

Juni 764"4 942 35·7 10"3 
Juli . 767·9 949 35·4 ; 11 ·4 

1 maximum 

minimum 

maximum 

1 minimum 

1 

1 

1 

1 
1 

i 

minimum 

1 maximum 

minimum 

1 minimnm 

1 maximum 

1 

August 692·0 939 36-4 U ·3 
September 72iN 935 36·6 10·1 ; ! 

1 

Oktober 1 664·2 935 34·9 5-4 1 

November. 769·4 964 ' 34·1 5·5 1 

~--D_e_ze_m_b_e_r_. __ "-.._....;8:..:8:..:5:..:·9 __ .!,_ _ __:9~6:..:6 __ ~:--....:3=5~·0:...__~,"-----=3~·0.::...._ _ __.!....-=m:..:a:..:x=im~u=1-n~,-----I 
·

1

! 1906: Jlinner . 1 663-1 970 34·7 1 

-
1 

\ minimum 
Februar 746·0 934 ' 36"1 i - minimum 
März 705·9 948 \, 36·0 i - 1 

April 729·1 955 35·8 - 1 

Mai . 721·1 j' 952 I' 36·1 
Juni 785·1 946 35-4 
Juli . 751·2 1 990 35·6 
August . 797·6 ' 977 

1 

35·6 
September 828·5 \ 961 · 35·5 I 

1 Oktober 777·6 1 958 1 35"5 -

maximum 

max im um 

j November. 814·6 940 1 36·0 - 1 

\---D_ez_e_m_b_er_. __ ;,__....;7....;3_7·_4 ___ , __ __;_97.:....:8:........._-"-----=3:..:5:..:·3:........._...!..l _____ __._ ____ ....;' _____ 
1 

1907: Jänner . 1 732·1 986 1 34·8 1 - maxi.mum ! 
Februar 745.7 969 36·6 1 -

März 751·6 971 36·7 -
April 1 761·8 967 36·4 
Mai . ·1 802·1 950 37"3 
Juni . 708·3 954 36·6 
Juli . 837·6 956 37·3 
August . 1 813·7 961 37"1 
September 1 705·3 986 36·5 
Oktober 714·4 982 37·0 
November. ! 822·6 978 3'i·2 

i 1 Dezember . i 730·2 94 7 36·6 

1908: Jänner . 
Februar 
März 
April 
Mai. 
Juni 

667·2 1 1007 35·0 
747"7 990 35·6 
716·6 1013 34·7 
718•1 1014 34•6 
782"4 936 36•5 
824•2 985 35·1 

1 

1 

minimum 1 

1 

maximum 
min im um 

maximum 

minimum 

minimum 

max im um 
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Bergwerks- und Hüttenproduktion Italiens 1907. 
In der nachstehenden Übersicht ist die ProdukÜon 

der italienischen Berg- und Hüttenwerke nach der vom 
italienischen Ministerium für Agrikultur, Industrie- und 
Handel soeben veröft'entlichten Revue des Bergwerks
dienstes (Rivista del Servizio minerario 1907) zusammen
gestellt: 

Bergwerksproduktion: 

Eisenerz 
Eisenmanganerz 
Manganerz 
Kupfererz. 
Zinkerz 
Bleierz. 
Zinkisches Bleierz. 
Silbererz 

:} 132 

Golderz 
Antimonerz (auch silber-

hältiges) . . . . . . 
Quecksilbererz 
W olframerz . 
Arsenik erz 

Steinkohle . . . . 

2 
2 

19 
8 

(9) 
1 

12 Pyrit, auch kupferhältiger 
Anthrazit . . . . . . .

1 Boghead . . . . . . . 42 
Braun.kohle und Lignit . . 
Bituminöser Schiefer . 
Schwefelerz . 
Steinsalz . 

522 
24 

Menge 
in 

Tonnen 

617.962 
18.874 
S.654 

167.619 
160.617 
43.037 

680 
62 

1S.47f> 

7.892 
76.661 

16 
73 

126.925 

~:~~~ l 83 
447.266 

1.130 
2,787.766 

31.640 
Solsalz 
Rohes Erdöl . 
Hydrocarburgas 
Mineralwässer3 ) 

Asphaltstein 
Rohbitumen . 

·:_} 19.238 13 8.326·6 
m8 6,710.000 

26.719 
161.126 

614 
7.600 
2.305 

120 
10.989 

Alaunstein 
Borsäure . 
Alkalische Sulfate 
Graphit 

Zusammen 

26 
s 
1 

11 
2 

22 

928 

Hüttenproduktion: 

Roheisen . . . . . . . . 
n zweiter Schmelzung . 

Stabeisen: 
Schwarzblech, Stangen, Profileisen 
Landw. Geräte u. versch. Schmied-

waren ..... 
Drähte, Nägel, Nieten . . . . 
Haken, Riegel usw. . . . . . 
Geschmiedetes Eisen . . . . . 

Menge Tonnen 
112.232 

36.764 

228.340} 
4.269 
7.600 
3.200 
4.840 

1) Mit Inbegriff der produktiven Schllrfe. 

Wert Lire 

9,080.007 
189.124 
130.184 

5,140.239 
19,161.652 
8,447.616 

70.000 
82.400 

206.000 

466.264 
1,665.476 

16.200 
9.766 

2,128.460 

4,208.262 

30,608.904 
628.634 
f>l0.771 

1,663.300 
167.250 
256.264 

2,201.164 
69.640 
63.200 

668.450 
1.200 

317.956 

87,939.440 

Wert Lire 
12,161.850 
7,740.583 

64,937.644 

2) Stammt von einem Schurfe auf Antimonerz her. 
3) Diese Post enthält nur die von zwei Konzessionen in 

der Provinz Parma, die auf Grund eines alten Gesetzes 
Karls III. verliehen wurde sowie die aus den dem Staate ge
hörenden Solbrunnen und aus den Erdölschilchten herrührenden 
Wässer. 

Menge, Tonnen Wert, Lire 
Stahl: 

Bleche, Stangen, Stäbe und 
verschied. Profilstahl 

Röhren ..... . 
Schienen . . . . . . 
Haken, Riegel usw. . . 
Stahlguß fllr die Marine und 

189.740 
4.000 

75.000 
11.660 

Eisenbahnen . 7.490 
Federn . . . . . . . 2.000 
Masseln und Ingots . . 49.869 
Verschiedenes . . . . 6.600 

83,307.627 

Weißblech . . . . . . 24.423 12,746.721. 
Kupfer und Kupferlegierungen 17.491 46,614.444 
Blei in Blöcken . . . . . 22.978 10,914.230 
Silber, rohes . . . . . . . kg 20.602 2,265.341 
Gold, " . . . . . . . " 68 174.000 
Zink in Platten . . . . . 88 63.686 
Zinn in Blöcken und Stangen 2 7 .400 
Aluminium . . . . . . 322 1,255.800 
Antimon . . . . 610 694.300 
Quecksilber . . . 434·3 2,171.429 
Steinkohlenbriketts 768.367 23,995.193 
Holzkohlenbriketts . 18.720 1,298.286 
Schwefel, roher . . 426 972 39,494.389 

" raffinierter . 160.617 16, 776. 762 
n gemahlener . . 131.871 16,106.880 

Gemahlenes Schwefelerz . 19.467 728.641 
Seesalz . . . . . . . 464.464 4,632 079 
Gemahlenes Steinsalz . . 3.105 37.760 
Asphalt in Pulver . . . 23.950 668.900 

" n Broden (Mastix) 13.024 376.200 
" " Ziegeln (Pav6s) . 816 36.165 

Raffiniertes Bitumen 779 134.000 
Leichte Öle . 5.198 2,016.344 
Schwere Öle . . . 2.369 228.059 
Benzin . . . . . 2.789 1,223.778 
Benzol . . . . . 200 90.000 
Pech und Teer . . 4.503 278.165 
Künstlicher Asphalt 2.440 65.220 
Steinöl . . . . . . . 2·6 5.750 
Leuchtgas . . . . m 3 291,209.196 49,609.460 
Gaskoks . . . . . 682.704 25,325.996 
Metallurgischer Koks . 36.000 1,330.000 
Schiffsteer. . . . . 37.274 1,127.346 
Gemahlener Baryt . . 1.720 70.040 

n Graphit . 9.260 606.460 
n Talk . . 8.860 513.300 
" Bimsstein. 11.500 496.800 

Marmor in Würfeln . . . . 2.200 286.000 
n granuliert für Fußböden 12.&50 251.000 
n in Pulver . . . . 8.500 68.000 

-~~~~~~~~~~~ 

Zusammen .. 422,401.816 

Eisen. Eine bemerkenswerte Änderung hat der 
Betrieb der Eisenwerke auf der Insel Elba dadurch er
fahren, daß die Gesellschaft Elba, welcher diese Gruben 
im Jahre 1897 für 25 Jahre vom Staate mit der Be
dingung verpachtet wurden, die Förderung auf 250.000 t 
Erze zu beschränken, ermächtigt wurde, um 200.000 t 
mehr zu gewinnen, wovon der in Bagnoli bei Neapel 
von der neuen Gesellschaft Ilva errichteten Hütte 
70.000 t, der Hütte in Piombino 100.000 t und allen 
übrigen italienischen Eisenhütten 10.000 t zu liefern 
sind. Infolgedessen bat die gesamte Eisenerzproduktion die 
erhebliche Steigerung von 384.217 t im Jahre 1906 auf 

1 517.952 t im Jahre 1907 angenommen. Dagegen ist die 



Roheisenproduktion infolge eines schweren Unglücksfalles 
in der Hütte zu Portoferraio auf Elba von 135.296 t auf 
112.232 t zurückgegangen. Dort war am 3. August 1907 das 
flüssige Roheisen durch ein1m Riß des Gestellgemäuers 
des 20 m hohen Hochofens II ausgetreten und infolge 
einer gleichzeitigen Explosion im ganzen Hüttenraum 
50 m weit herausgeschleudert worden; viele Arbeiter 
wurden von den Eisenmassen schwer verletzt, drei sofort 
getötet. Der Hochofen mußte außer Betrieb gesetzt 
werden. 

Kupfer. Auch im Berichtsjahre haben die Kupfer
bergbaue in Toskana und Ligurien den größten Teil der 
Erzproduktion geliefert, doch ist in der ersteren Provinz 
die Zahl der produktiven Werke infolge des Preisfalles 
des Kupfers nur mehr auf eines, in der Umgegend von 
Massa Marittima, zurückgegangen. In der Kupferhütte 
Fenice Massetana wurde mit gutem Erfolg eine neue 
Anlage zur direkten Darstellung des Kupfervitrioles in 
&trieb gesetzt. 

Blei, Silber und Zink. Die Bleihütte in Pertusola, 
welche hauptsächlich inländische Erze verarbeitet, weist 
eine mittlere Tagesproduktion von 2000 q Blei aus und 
hat damit die Blei- und Silberdarstellung des vorher
gehenden Jahres überholt. Dagegen ist die Produktion 
der Hütte in Monteponi auf Sardinien etwas geringer 
als 1906. In diesen zwei Hütten wurden 22.978 t Blei 
und 20.502 kg Silber aus 38.155 t zumeist sardinischen, 
4340 t tonesischen Erzen und 700 t inländischen Oxyden 
und Sulfaten gewonnen. In Monteponi ergab die Ver
arbeitung von 2207 t armen Galmei 880 q Zink. Die 
Berichte der Bergbehörden in Sardinien und in der 
Lombardei, den wichtigsten Zentren der Blei- und Zink
erzbergbaue, besprechen ausführlich die zur Vervoll
kommnung der Bergbauanlagen vollzogenen Arbeiten. 

Schwefel. Nach wie vor leidet der Handel in 
sizilianischem Schwefel unter der Konkurrenz des massen
haft auftretenden Schwefels aus Louisiana in den Ver
einigten Staaten. Der unverkaufte Vorrat in den sizilianischen 
Häfen ist Ende 1907 auf die noch nie zuvor verzeich
nete Höhe von 600.000 t gestiegen. Als natürliche Folge 
des stockenden Absatzes und der gesunkenen Preise ist 
die Schließung einer großen Anzahl Gruben anzusehen, 
von welchen 1905 777, Ende 1907 aber nur 541 
in Betrieb waren. Von Seite der Regierung werden ver
schiedene Maßregeln getroffen, u. a. die Banken ermäch
tigt, viele Millionen an Vorschüssen auf die Stocks zu 
leisten, um den Fortbetrieb der Werke zu ermöglichen, 
doch ist damit den mißlichen Verhältnissen der Schwefel
industrie nur zum geringen Teil abgeholfen worden. 

Quecksilber. Auf den Werken am Monte Amiata 
in Toskana wurden aus 76.561 t Erz 434 t Quecksilber 
dargestellt. In Santafiora gelangte eine hydro-elektrische 
Anlage bei dem dortigen Bergbaue zur Aufstellung; im 
laufenden Jahre werden die jetzt bestehenden Dampf
motoren durch elektrische ersetzt werden. In Monteponi, 
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Insel Sardinien ist ein Muffelofen zur Gewinnung des 
Quecksilbers au~ dem Pulver der Staubkammern der Blei
öfen in Betrieb gesetzt worden; 1907 wurden 299 kg 
Quecksilber daraus gewonnen. 

Manganerz. In Ligurien wurden neue Manganerz
lagerstätten erschürft und an zwei Punkten in Abbau 
genommen; der Halt wird im Mittel mit 40°/0 angegeben. 
Auch auf der Insel Elba wurden einige 100 t Manganerz 
gewonnen die an die Hochöfen in Piombino 'abgesetzt 

" werden. 

Antimon. Trotz des außerordentlichen Preisrück
ganges (von Lire 281 im Jänner auf Lire 85 im Dezember) 
überstie.,. die Erzförderung von 7892 t jene des vorher
gehende~ Jahres um 40°/0 ; an dieser Zunahme beteiligten 
sieb sowohl die Bergbaue in Toskana, als auch auf 
Sardinien. Hier wurde in der Antimonhütte von Su Suer
giu ein Flammofen für die Behandlung der Oxyde an 
Ort und Stelle erbaut, während sie früher nach Toskana 
gesendet werden mußten. 

Golderz. Die Erzeugung der zwei einzigen Gold
bergbaue Creas und Fanibaz in der Provinz Novara hat 
sich nahezu verdoppelt. In der Hütte zu Torretta., 
Gemeinde Challant-Saint-Anselme betrug die Produktion 
aus Erzen 58 kg silberhältigen Goldes. 

Mineralkohlen. Trotz des schwunghaften Betriebes 
der Braunkohlenbergbaue in Toskana, Ligurien, Venetien, 
Piemont u. a., welche insgesamt 453.137 t lieferten, reicht die 
Produktion aller Kohlengattungen weitaus nicht hin, den 
Bedarf des Landes zu decken, denn es steht ihr die an
sehnliche Kohleneinfuhrziffer für 1907 von 8,300.439 t 
gegenüber. 

Erdöl. Die Erdölbrunnen in der Emilia, darunter 
besonders die zwei Gruppen in Velleja (70 Brunnen) und 
in Montechino (40 Brunnen), haben in ihrer Ergiebigkeit 
nicht nachgelassen. Sie lieferten, außer den 83.260 q 
Erdöl und 25.719 t Mineralwässern, 5,710.000 mM Hydro
karburgas im Werte von fast 1 70.000 Lire. 

Verunglückungen. Im Jahre 1907 wurden 195 
Grub~nunfälle mit 113 Toten und 190 Verwundeten 
verzeichnet. Dazu kommen aber noch die sehr zahl
reichen leichteren Verwundungen, welche über fünf Tage 
Heilungsdauer erheischen und der Polizeibehörde an
gezeigt wurden; aus den Berichten von neun der be
stehenden zehn Bergbehörden ist zu entnehmen, daß die 
Anzahl der Verunglückten 11.891 betrug. Als Ursachen 
der 195 Unfälle werden angegeben: 

Unfälle Tote Verletzte 
Zubruchegehen des Gebirgeij . 98 65 55 
Erstickungen, Explosionen und 

Brände 17 20 71 
Sturz und verschiedene Ursachen 58 23 37 
Sprengschüsse 22 fi 27 

19f> 113 190 
E. 
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Zur Beurteilung der Grubenkatastrophe in Radbod. 
Aus Mähr.-Ostrau wird uns geschrieben: 

In einer Wiener volkswirtschaftlichen Wochenschrift 
erschien anläßlich der furchtbaren Grubenkatastrophe in 
Ra.dbod eine Besprechung durch einen österreichischen 
Fachmann, in welcher derselbe angeblich auf Grund seiner 
im Sommer 1908 bei einer Besichtigung dieser Grube ge
machten Wahrnehmungen ein vernichtendes Urteil über die 
Sicherheitsverhältnisse dieser Grube ausspricht und seiner 
Ansicht dahin Ausdruck gibt, daß eine solche Katastrophe 
vorauszusehen war, da die Wetterführung und die Be
wässerungsverhältnisse der staubreichen Grube vollkommen 
unzulänglich waren. Diese unbefugte Beurteilung der 
Grube in Ra.dbod hatte im gesamten westphälischen 
Grubengebiete unliebsamstes Aufsehen erregt und es wurde 
dem betreffenden österreichischen Fachmanne besonders 
übel genommen, daß er das Gastrecht, das ihm durch 
Bewilligung der Besichtigung der Grubenanlagen gewährt 
worden war, in solch unkollegialer Weise mißbraucht hat. 

Auch in hiesigen Fachkreisen hat dieser Artikel 
der österreichischen Wochenschrift höchst peinlich be
rührt und wird das Vorgehen des betreffenden Fach
mannes, in welchen man einen jüngP.ren noch unerfahrenen 
Beamten einer hiesigen Grube vermutet, allgemein miß
billigt. 

Bei der am Sonntag, den 20. Dezember 1908 
unter Vorsitz des Zentraldirektors, k. k. Bergrat Doktor 
August Fillunger tagenden Generalversammlung des 
Berg- und hüttenm!Lnnischen Vereines in Mähr.-Ostrau 
wurde aus diesem Anlasse die nachstehende Resolution 
einstimmig zum Beschlusse erhoben: 

Resolution. 

In einer der letzten Nummern der in Wien 
erscheinenden Wochenschrift "Der österreichische 

Volkswirt" ist eine Notiz über die „ Ursachen der 
Ra.dbodkatastrophe" erschienen, in welcher, fußend 
auf den Mitteilungen eines „österreichischen Berg
ingenieurs", der diese Grube im Sommer des Jahres 
besucht haben soll, die schärfsten Vorwürfe gegen 
die dortige Zechenverwaltung erhoben werden und 
geradezu ausgesprochen wird, daß die Katastrophe 
vom 12. November 1908 nur durch Fahrlässigkeit 
der dortigen Verwaltung herbeigeführt worden sei. 

Nachdem die Erhebungen über dieses be
dauerliche Unglück noch nicht abgeschlossen sind 
und es dem Fernestehenden daher, wenn er auch 
Bergingenieur ist, gar nicht möglich war, nur ein 
halbwegs zutreffendes Urteil über die Ursachen des
selben zu fällen, charakterisiert sich die fragliche 
Notiz in „ Der österreichische Volkswirt" als eine 
überaus mutwillig und leichtfertig erhobene Anklage, 
die von jedem ernsten Fachmanne mißbilligt werden 
muß. Da nun aber aus dem Inhalte der Notiz des 
ferneren hervorzugehen scheint, daß der Ge
währsmann des "Österreichischen Volkswirt" dem 
Ostrau-Karwiner Reviere angehört, sieht sich die 
heute tagende Plenarversammlung des Berg- und hütten
männischen Vereines in Mähr.-Ostrau zu der ein
stimmigen Erklärung veranlaßt, daß sie diesen heim
tückischen Angriff gegen die Kollegen des west
phälischen Bergbauunternehmens auf das aufrichtigste 
bedauert und auf das schärfste mißbilligt. 

Mähr.-Ostrau, am 20. Dezember 1908. 

derz. Schriftführer: derz. Obmann: 

Jos. Popper m. p. Dr. Fillonger m. p. 

Rimamurany-Salgotarjaner Eisenwerks-Aktiengesellschaft im Jahre 1907. 
Dem anläßlich der ki'lrzlich stattgefundenen Generalver

sammlung dieser Gesellschaft vorgelegten Berichte der Direktion 
ist zu entnehmen, daß das verflossene Geschäftsjahr trotz ver
schiedener Vorkommnisse, die die gesellschaftlichen Betriebe 
ungünstig beeinflußten, als ein günstiges bezeichnet werden kann. 

In den gesellschaftlichen Forsten betrug die Holzab
stockung an Kohl- und Nutzholz 82.726 ma und wurden 
265.298 hl Holzkohle erzeugt. 

Die Aufschluß- und Einrichtungsarbeiten bei den Erz
bergbauen wurden fortgesetzt; die Aufbereitungsanlage in 
Rozsnyö kam in Betrieb, wodurch die Produktion eine ent
sprechende Erhöhung erfuhr. Es wnrden auf den Gruben 
3,780.927 q Roherze erzeugt, von welchen 1,567.887 q als Röst
erze zur Verhüttung gelangten. An Rohmagnesit wurden 
68.76-l q erzeugt. Die Produktion an Kalkstein für eigene Be
triebszwecke hat 1,170.795 q betragen, wovon 27.547 q in 
gebranntem Zustande. Bezüglich der Kohlenbergbaue wird be
richtet, daß die Gesellschaft fortgesetzt bestrebt ist, die Pro
duktionsfähigkeit derselben zu erhöhen. Die Direktion bezweckt 
durch fortgesetzte Kolonisation einen festen Arbeiterstand an
sässig zu machen, um hiedurch den Kohlenbedarf der gesell
schaftlichen Werke ganz aus den eigenen Gruben decken zu 
können. Die Kohlenproduktion hat 3,894.727 q betragen. 

Die Inbetriebsetzung der neuen Hochofenanlage in Ozd 
erfolgte im Monate Jänner und gestaltet sich der Betrieb recht 
günstig. Die Produktion der Hochöfen belief sich auf 1,369.137 q 
Roheisen und die Gießereien produzierten 66.482 q Werks· und 
Kommerzgußwaren. Die Walzwerksbetriebe waren sehr gut 
beschäftigt und durch die bei denselben in den letzten Jahren 
vorgenommenen Rekonstruktionen konnte der erhöhte Bedarf 
des Marktes befriedigt werden. Auch die Absatzverhältnisse 
waren im abgelaufenen Jahre sehr günstig, -die staatlichen In
vestitionen machten sich hierbei besonders geltend. 

Mit Rücksicht darauf, daß die Gesellschaft die .Konzen
trierung ihrer Stahlproduktion in Ozd vorgenommen hat, da
gegen letztere in Salgotarjän einstellte, erachtete man es 
für notwendig, aus den diesjährigen Erträgnissen außer den 
statuarischen Abschreibungen vom Maschinen- und Gebäude
konto eine außerordentliche Abschreibung von 
K 1,000.000-- vorzunehmen, ferner dem Spezialreserve
fonds K 600.000·-, dem Pensionsfonds der Beamten den 
Betrag von K 100.000·- und den Bruderladen K 75.000·
zuzuwenden. Von dem Gewinn des Betriebsjahres 1907 
und 1908 per K 8,SOO.iilS·SO sollen statutengemäß vorerst 
vom Gebäudekonto K 103.693·23, vom Grubenkonto K 63.420·79, 
vom Maschinenkonto K 92.493·76, ferner an außerordentlicher 



Abschreibung K 1,000.000·-, zusammen K 1,259.607·78 und 
an Steuerreserve K 650·000·- - K 1,909.607·78 in Abzug 
gebracht werden. Von den verbleibenden K 6,390.906·02 ent
fallen statutengemäß K 191.727·18 als Tantieme der Direktion, 
K 319.545·30 zur Honorierung der leitenden Direktoren und 
Beamten und K 255.636·24 für den Reservefonds, zusammen 
K 766.908·72. Von den restlichen K 5,623.997·30 zuzüglich 
des Vortrages aus dem Vorjahre per K 1,144.721·28, in Summa 
K_ ~,768.718·58 beantragte die Direktion eine 15prozentige 
DlV!dende vom Aktienkapital per K 32,000.000· - = K 4,800.000·-
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an die Aktionäre zu verteilen, von den verbleibenden 
K 1,968.718·58 dem Spezialreservefonds K 600.000·-, dem 
Pensionsfonds der Beamten K 100.000·- und den Bruderladen 
K 75.000·-, zusammen K 775.000·- zuzuführen und den Rest 
von K 1,193.718·58 auf neue Rechnung vorzutragen. Die 
Generalversammlung genehmigte die Vorlagen der Di:ektion 
und beschloß, daß die Dividende von K 30·- per Aktie vom 
1. November 1908 angefangen zur Auszahlung gelange. 

Auszüglich aus „Pester Lloyd" ~r. 244. -1"-

Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate Dezember 1908. 

Von k. k. Kommerzialrat W. Foltz. 
. Der Metallmarkt war im Dezember ziemlich ruhig und 

die Preise zeigten nur geringe Schwankungen. Der Grundton 
war aber wenig zuversichtlich und in fast allen Metallen ein 
Rückgang zu verzeichnen. 

Der Metallmarkt, welcher das Jahr 1908 recht schwach 
begonnen hatte, nachdem man zur Erkenntnis gekommen war, 
daß die Vorräte wesentlich größer sein milssen, als man bisher 
anzunehmen berechtigt war, hat sich nur langsam zu erholen 
vermocht. Anfänglich blieb er in rückläufiger Bewegung, zumal 
der Konsum durch die starken Rückgänge noch vorsichtiger 
gemacht, nur den allerdringendsten Bedarf deckte. Diese 
Schwäche währte in den führenden Metallen bis gegen den 
Herbst. Aber auch dann war die Entwicklung keine dauernd 
günstige. Die geschäftliche Depression in Deutschland und 
~ngland, die Unklarheit der politischen Weltlage und unsere 
eigene politische Ohnmacht ließen eine günstige und auf
s~rebende Entwicklung nicht zu. Wir vermögen noch immer 
mcht der Einheit unseres Wirtschaftsgebietes eine Einheit in 
politischer Beziehung o.n die Seite zu stellen, noch immer 
streben die Teile, die nur im Zusammenwirken ihr Heil finden 
könnten, auseinander und so weichen wir in kommerzieller Be
ziehung, uns selbst bekämpfend, immer mehr zurück und lassen 
anderen den Platz, der uns zukäme. 

Eisen. Der ablaufende l\Ionat - der letzte dieses 
so ereignisvollen Jahres - hat eine wesentliche Änderung in 
den Verhältnissen des österreichisch-ungarischen Eisen
marktes nicht in Erscheinung treten lassen. Wohl melden 
v~rschiedene Berichte, von einem abgeschwächten Bestellungs
emlauf namentlich in Stabeisen, auch von einer Ermäßigung der 
T~ägerpreise wird viel gesprochen. Bezüglich des verringerten 
Emlaufes von Bestellungen auf Stabeisen wiire wohl ein sich 
jährlich zu dieser Zeit sich einstellender Grund darin zu 
su.chen, daß die Großhändler vor Beginn der ln"rentur, die je 
mit J ahresschluß stattfinden muß, mit größeren Aufträgen stets 
~urückhalten und nur das Notwendige zur Komplettierung 
1h:es Lager bestellen. Die Ermäßigung der Trägerpreise hängt 
mit dem Vorgehen der deutschen Trägerwerke zusammen, 
welche den dortigen Großkonsumenten eine Preisermäßigung 
zugestanden haben. Nachdem ein solcher Preisnachlaß der 
dortigen Werke im allgemeinen nach den mit den dortigen 
Werken bestehenden Vereinbarungen ausgeschlossen ist und 
nur die Großhändler mit etwaigen Importversuchen den hiesigen 
Ma~kt beeinfl.ußen könnten, dürfte eine Reduzierung der Träger
preise wohl nur für bestimmte Relationen o.n der Grenze in 
e~tsp~echender Weise eintreten. - Der Bericht der Prager 
E1semndustrie und Böhmischen Montangesellschaft für 
das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres weist für 
erstere eine Erhöhung des Erträgnisses von K 300.000·-, für 
letztere eine Verminderung desselben um K 150.000·- aus, 
welche durch die stetige Herabsetzung der Preise des Haupt
produktes - Feinbleche und Weißbleche - hervorge!ufen 
wu!den. . Die Werke der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft 
~eisen _emen befriedigenden Beschäftigungsstand aus. Es ist 
J~doch m der letzten Zeit eine Abschwächung des Bestellungs
emlaufes insbesonders an Kommerzeisen wahrnehmbar. welche 
sowohl durch die verminderte Tätigkeit einiger Industriezweige 

als dl).rch die stetige Konkurrenz deutschen Eisens entstan_den 
ist. Ubrigens sei diese Abschwächung vom Stan~1m~1kte. ernes 
geregelten Geschäftsganges nur zu begrüßen, weII sie die .Be
schaffung der nöti"en Vorräte ermöglicht. - Der Bencht 
der Alpinen l\Ionta~gesellschaft über die ersten drei 9uarto.le 
des laufenden Jahres weist gegenüber der korrespondierenden 
Periode des Vorjahres einen um 5·8 Millionen Kronen h?heren 
Umsatz. Die Werke waren in vollständig guter Beschäftigung; 
es ist jedoch in der letzten Zeit eine Abschwächung des Be
stelluncrseinlaufes insbesondere in Kommerzeisen wahrnehmbar, 
welche; nicht nur durch die minder giinstige Situation em1ger 
Industriezweige, sondern durch die infolge der zerrütteten 
Lage des deutschen Eisenmarktes eingetretenen ~uriickhaltung 
der Käufer hervorgerufen wurde. Es wurden rn den ersten 
drei Quartalen 1908 Roheisen 3.750.000 q ( + 250.000 q), Ingots 
234.000 q (-! 294.000 q), fertige Walzware 2,071.000 q 
(+ 111.000 q) produziert. An Artikel,, welche. in .!ahres
abschlüssen zum Verkauf gelangen, ~md bereits fur das 
kommende Jahr an Roheisen gegen eineinhalb l\Iillionen Meter
·zentner verschlossen. - Die Kreditanstalt hat die Eisenwerke des 
Grafen Nostitz in Rothan und der Firma Po.tzelt & Co. in 
Neudeck in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Durch die 
Fusionierung der beiden Eisenwerke und die Auflassung der 
Eisenfirma Patzelt & Co. wird eine große Montanunternehmung 
mit einem Kapital von zehn Millionen Kronen gebildet. Die 
fusionierten Werke stehen bereits seit längerer Zeit in Ver
bindung, da die Rothaner Werke in Pacht der Firma Petzold 
standen, welche außerdem ihre eigenen Vlerke in Neudeck, 
Krieglach und Komorau betrieb. Die Haupterzeugung der 
Petzoldschen Werke besteht in Feinblechen, von welchem 
Artikel es eine Kartellquote von 150.000 q besitzt. Die Rothaner
werke erzeugen die für die Feinblechfabrikation nötigen Fein
bleche und haben mehrere l\Iartinsöfen in Betrieb. - Im Laufe 
dieses Monats ist nach langwieriger Verhandlungen das inter
nationale Emaillgeschirrkartell abgeschlos.sen worden, in 
welchem die bedeutendsten Emo.illierwerke Österreich-Ungarns, 
Deutschlands, Frankreichs als Mitglieder vereinigt sind. - Der 
Absatz der kartellierten österreichischen Eisenwerke pro Monat 
November stellt sich wie folgt: 

Stab- und Kommerz-
eisen 

Träger . 
Grobbleche . 
Schienen. 

November 
1908 gegen 1907 

q 261.439 - 59.276 
" 89.224 - ~.719 
„ 41.292 - 2.169 
"105.400 + 74.163 

Seit 1. Jänner 
1908 gegen 1907 

3,449.635 + 246.5G9 
1,210.175 - 4.273 

501.248 + 38.468 
1,059.170 + 489.555 

Mit Ausnahme von Schienen ist in allen Positionen ein Rück
gang des Absatzes namentlich in Stabeisen aus den früher er
wähnten Ursachen eingetreten. Das Minus des Absatzes in 
Trägern und Grobblechen ist nicht bedeutend. Der Gesamt
absatz in den ersten elf Monaten dieses Jahres beträgt 
6,215.228 q gegen die gleiche Periode des Vorjahres ein Plus 
von 770.319 q, d. h. um nahezu 14 Ofo. - Wenn wir uns 
nunmehr einen Riickblick auf die Lage der Eisen- und 
Maschinenindustrie im abgelaufenen Jahre zu werfen an-



schicken, so müssen wir vor allem hervorheben, daß angesichts 
des allgemeinen Rückganges der Konjunktur, sich dieser nur 
wenig auf dem Gebiete der Eisenindustrie geltend gemacht 
hat. Die Werke waren das ganze Jahr hindurch vollauf be
schäftigt und weisen in den ersten elf Monaten eine Steigerung 
des Inlandsabsatzes um 14 °/0 auf. Die Lieferungen an Schienen 
haben um 7, an Rädern um 51, an Kleinmaterial um 81, an 
Feinroheisen um 14, an Halbfabrikaten um 16, an Stab
eisen um 8, an Grobblechen um 7·8 und an Ferrolegierungen 
um 88·6 °lo zugenommen. Abgenommen hat der Konsum 
von GuBroheisen, Feinblechen und Draht. Die bis vor 
kurzem vorzügliche Beschäftigung der Werke hat infolge 
des schwächeren Bestellungseinlaufes in der letzteren Zeit 
etwas nachgelassen; die Werke können jetzt kürzere Lieferungs
fristen stellen und bei einzelnen Artikeln wurden infolge der 
vom Ausland bedrohten Relationen Preisermäßigungen vor
genommen. Die Abflauung der Konjunktur war besonders in 
Drahtseilen zu bemerken, wo die Abschlüsse ins besonders in 
den deutschen Grenzgebieten, in Ungarn so wie beim Export 
zeitweise unter Verzicht auf jeden Nutzen gemacht wurden. 
Immerhin sind die heutige Be~chä.ftigung der Stahlhütten und 
die Aussicht in die nächste Zukunft zufriedenstellend. Ein 
starker Ausfall ergibt sich lediglich in den Bestellungen für 
den ausländischen Schiffsbau. Aufträge für Baukonstruktionen 
sind teils durch Private, teils durch staatliche Arbeiten ge
nllgend eingelaufen und auch für das kllnftige Jahr sind die Er
wartungen gut. Infolge der Auflösung des Außenkartells nach 
zehnjährigem Bestande trat in diesem Artikel eine vollständige 
Deroute ein. Nicht ungünstig war der Absatz in Sensen, Sicheln 
und Strohmessern, doch ist der Export nach Serbien sehr be
hindert gewesen. Verschieden gestaltete sich die Beschäftigung 
der Maschinenfabriken. Diejenigen Etablissements, welche Weg
schienen für Berg- und Hüttenwerke wie für Petroleum
raffinerie machen, hatten gute Beschäftigung. Dagegen ergab 
sich bei den übrigen Maschinenfabriken in der zweiten Jahres
hälfte ein wesentlicher Rückgang, so daß mehrere Fabriken 
zu Betriebsreduktionen genötigt waren. Wenn dieser Produk
tionszweig nicht in noch größere Notlage gelangte und größere 
Preiseinbuße erlitt, so ist dies nur dem bestehenden Kartell 
zuzuschreiben. Auch in den Werkzeugsfabriken ist mit Aus
nahme der Anfertigung von Spezialitäten ein bedeutender 
Rückgang eingetreten. Desgleichen hat sich in den Aufträgen 
der Textilindustrie, der elektrischen Industrie, der Kessel
fabrikation, der landwirtschaftlichen Maschinenindustrie ein 
starker Ausfall an Aufträgen eingestellt. Die Lokomotiv
fabriken waren gut beschäftigt und auch für das kommende Jahr 
sind größere Bestellungen vorgemerkt. Die W aggonfabriken 
hatten sicherere Aufträge als in den Vorjahren. Heuer dürften 
auf Grund der Bestellungen der Staats- und Privatbahnen rund 
10.000 Waggons abgeliefert werden. Dagegen gestalten sich 
die Verhältnisse für das kommende Jahr wieder recht ungünstig, 
nachdem bisher pro 1909 im ganzen 3800 Waggons bestellt 
sind. Von der vorn Eisenba.hnministerium beabsichtigten Be
stellung für das Jahr 1909, die 300 Personen-, 272 Dienst- und 
2282 Güterwaggons umfaßt, muß schon eine größere Anzahl von 
Waggons noch im laufenden Jahre und der Rest aller Auf
träge in den ersten Monaten 1909 abgeliefert werden, damit 
wenigstens ein Teil der Arbeiterschaft über die Wintermonate 
beschäftigt werden könne. Mit Rücksicht auf die gl!ringe Be
stellung, die nicht einmal die Gesamtleistungsfähigkeit von 
16.000 Waggons erreicht, waren die Fabriken gezwungen, schon 
Arbeiterentlassungen vorzunehmen, die fortgesetzt werden 
dürften, da keine Aussichten vorhanden sind, diesen Arbeits
mangel durch Lieferungen ins Ausland zu decken. Ungeachtet 
aller dieser Kalamitäten ist das Jahr 1908, als ein flir die 
inländische Eisen- und Maschinenindustrie günstiges zu be
trachten, ja manche Produktionen tragen einen Rekordcharakter. 
Wird der Friede erhalten, werden namentlich auch günstige 
Handelsverträge mit den Balkanstaaten, unsere natürlichen 
Absatzgebiete, abgeschlossen, dann ist auch für das kommende 
Jahr kein Grund vorhanden, krisenhafte Zustände für die in 
Rede stehenden Industriezweige zu befürchten. -o-
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Der deutsche Eisenmarkt bleibt unklar, wozu die Ver
hältnisse des Auslandsmarktes nicht unwesentlich beitragen. 
Dieser steht unter dem Drucke der politischen Verhältnisse, 
so daß die in Amerika inzwischen eingetretene Besserung nicht 
wirken und sich fühlbar machen kann. Auf dem Inlands
markte verhindern die bedauerlichen Verhältnisse in Roheisen 
eine Besserung. Freilich ist nicht zu verkennen, daß sich nach 
und nach auch in Roheisen Preise herausbilden, die für das 
kommende Jahr maßgebend sein werden. Sie sind aber so 
billig, daß nur wenige Werke, denen es gelungen ist, sich mit 
billigen Erzen zu versorgen, ohne Verlust werde. durchkommen 
können. Die billiger.. Angebote sind von dem Konsum, auch 
für nächstes Jahr zu stärkeren Deckungen benützt worden, 
wodurch der l\Iarkt wenigstens zum Teile von den drücken1len 
Vorräten befreit wurde. Dadurch ist wenigstens die Möglichkeit 
gegeben, etwas mehr auf Preis zu halten. Vom Syndikat werden 
nur noch die kleinen Restposten bezogen, die man bis Jahres
schluß unbedingt benötigt. Die billigen Preise von Hämatit 
haben Verbrauch und Handel zu lebhafteren Käufen angeregt. 
Die Preisdifferenzen zwischen den einzelnen Sorten werden 
immer geringer. So ist Gießereieisen III nur mehr um M 3·
billiger als Hämatit. In Stahleisen sind größere Schlüsse ge
macht worden, während in Puddeleisen die Entscheidung noch 
hinausgeschoben wird. In Halbzeug ist der Absatz wesentlich 
stärker geworden, nachdem der Verkauf für das erste Quartal 
1909 freigegeben worden ist. Der Auslandsmarkt liegt ruhig. 
Weitsichtige Abschlüsse werden abgelehnt. Der Stabeisen
markt liegt weiterhin recht ungünstig. Bei größeren Auf
trägen wird im Preise stark nachgegeben. Die Erzeugung 
bleibt ziemlich hoch, fällt aber immer mehr den gemischten 
Werken zu, da die reinen Walzwerke bei den schlechten 
Preisen nicht mehr mitkönnen. In Eisenbahnmaterial herrschen 
die alten Verhältnisse. Ilfanche Werke· offerieren, um nur 
Arbeit zu erhalten, selbst auf weite Sichten zu außerordentlich 
billigen Sätzen. In Grubenschienen haben die meisten rheinisch
westphälischen Zechen ihren Bedarf für das kommende Jahr 
gedeckt. In Formeisen hat sich der Inlandsverkehr gehoben, 
nachdem die ermäßigten Preise und die Prämien für Winter
bezüge den Konsum angelockt haben. Auch die Verlängernng 
der Trägerhändler-Vereinigung bis 30. Juni 1912 hat das ihrige 
dazu beigetragen. Für das erste Semester 1909 wurde ein 
Preisnachlaß von M 5·- gewährt. Bis zur Hälfte von Halb
jahresschlüssen wird eine weitere Ermäßigung von Jf 6·- zu
gestanden für Spezifikationen, die bis 31. Dezember 1908 zur 
Lieferung nach Fertigstellung eingereicht werden. - Das ab
gelaufene Jahr war für den deutschen Eisenmarkt ein recht 
ungünstiges. Schon zu Jahresbeginn war die Konjunktur in
folge des teuren Geldstandes eine rückläufige. Die bald 
eintretende Überproduktion konnte durch die anfänglichen Ein
schränkungen nicht gebannt werden. Die schlechte Lage des 
amerikanischen Marktes wirkte weiter verstimmend. Der Konsum 
wurde immer zurllckhaltender. Die Verbände wurden wankend, 
Preisermäßigungen gingen ziemlich wirkungslos vorüber. Im 
Sommer wurde bereits das Roheisensyndikat gekündigt. Man 
suchte an seine Stelle ein allgemeines deutsches Roheisen
syndikat zu setzen, aber auch dieser Versuch mißlang. Die 
allgemeine geschäftliche Depression, die mancherlei politischen 
Vorfälle, die allgemeine politische Situation drttckten gegen 
Jahresschluß immer mehr auf den Markt, so daß am Jahres
schlusse nur die alte und oft enttäuschte Hoffnung auf ein 
gedeihliches und anregendes Frühjahrsgeschäft bleibt. Die 
Produktion ist wohl etwas zurllckgegangen, doch offenbar nicht 
in gleichem Maße, als die allgemeine wirtschaftliche Lage. 
Es wurde an Roheisen in den ersten elf Monaten erzeugt 

1905 

9,958.539 t 
1906 

11,408.429 t 
1907 

11,939.385 t 
1908 

10,796.986 t 

Die ungünstige Situation des inländischen Verbrauches drückt 
sich auch deutlich in der Außenhandelsstatistik aus. In den 
ersten elf Monaten betrug die Einfuhr 519.228 t gegen 741.149 t 
1907, die Ausfuhr 3,417.341 t gegen 3, 170.996 t 1907, der Aus
fuhrttberschuß 2,898.113 t gegen 2,429.846 t. Die übrigens ver-
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minderte Produktion konnte demnaeh nur durch erhöhte Aus
fuhr er~alte~ werden, was bei der allgemeinen geschäftlichen 
Depression eine ganz wesentliehe Minderverwertung bedeutet. 
Zum Jahresschlusse notieren gegen Jahresbeginn im Sieger
land~ Spiegeleisen M 66·- bis M 68·- (M 86·- bis M 87·-), 
Quahtätsp.uddeleisen M 56·- bis M56·- (M7J·-), Stahleisen 
M 58·-: ~1s M59·- (M76.-), Thomaseisen ab verbrauchendem 
w~stph8:h~chen Werk M 62·- bis M 64·- (M 72·- bis M 73·-), 
G1eßere1e1sen I M 60·- bis M 61·- (M 79·-), Hämatit 
M 63·- (M 83·-), Gießereieisen III M 58·- bis M 59·
(~ 71.-); ferner Stabeisen und leichteres Formeisen in Fluß
eisen .M. 96·- bis M 100·- (M 105·- bis M 110·-) in 
Schweißeisen M 115·- (M 120·-), Träger M 112·50 bis 
M 115·- (M 122·- bis M 125·-), Schiffs- und Behälter
b~eche aus Thomasßußeisen M 107·50 bis M 112·50 (Ml20·
b~e M 125·-), Feinbleche M 117'50 bis M 122·50 (M 127·50 
b~s M 132·50), Gruben- und Feldbahnschienen M 117'1'>0 
bis 122·00 (M 137'50 bis 142·50). - In B e 1 g i e n hat 
sich die Lage des Marktes abermals verschlechtert. Der 
Konsum ist in seiner äußersten Zurückhaltung verblieben und 
durch die Nachrichten vom deutschen Eisenmarkte hierin eher 
noch bestärkt worden. Da andrerseits aber die Werke kaum 
noch e~nen Nutzen an den Preisen finden, ist der Markt völlig 
dero_uhert. Der Markt ist zu Dreivierteln auf den Export an
gewiesen, welcher heuer unter außerordentlich starker Kon
kurrenz steht. - Die gegenwärtige Situation gibt zugleich 
de? Abschluß der Entwicklung des ganzen Jahres. Die 
Spiegelungen der schlechten Lage auf den anderen Märkten 
werden immer in den Exportzentren zuerst zu bemerken eein. 
~um G!üc~e hielt sich der Inlandsmarkt einige Zeit hindurch 
In befr1.ed1gender Weise, nachdem man die Erzeugung um fast 
25°/0 e1nge~chränkt hatte. Die Höhe der Kohlen- und Koks
preise drückte auf den schwaehen Markt. Selbst die Ermäßigung 
der letzteren im Frühjahre vermochte der Industrie nicht 
'Yesentlich aufzuhelfen, da neben der deutschen auch die eng
he~he Konkurrenz sehr stark auftrat. Im Herbste trat eine 
kle1ne Erholung ein, die aber nicht von Dauer war. Zum 
J~hress~h.lusse notieren gegen Jahresbeginn Luxemburger 
Gießereieisen III Frs. 65·- bis Fn 67·- (Frs. 76·- bis 
Frs. 77·-), .Luxemburger Puddelroheisen Frs. 56·- (Frs 68·50), 
Thomasrohe1sen Frs. 63·- (Frs. 80·- Frs. 81·-), Träger 
Frs. ~60·- (Frs. 165·-). - Der französische Eisenmarkt 
ha~ sich weiter abgeschwächt, nachdem die Nachfrage zum 
T~il nachgelassen und der Auftragbestand in Rückgang be
griffen ist. Namentlich die Werke im Westen und Osten 
~urden hiedurch zu Preiskonzessionen veranlaßt. Der Verbrauch 
ist sehr zurllckhaltend, nachdem man sowohl in Roheisen 
~Je auc~ i1_1 Kohlen Preisminderungen erwartet. Der Export 
ist schw~eng, denn man wartet auch hier auf eine Ermäßigung 
der Preise. Trotzdem hofft man auf eine nicht ungünstige 
Entwicklung im kommenden Jahre. - Im verßossenen Jahre 
hat sich der französische Eisenmarkt lange ziemlich gut ge
halten_, wenn ihn auch die hohen Kohlenpreise stark drückten. 
Da seine Stärke aber vorwiegend auf dem inländischen Konsum 
beruhte und dieser ziemlich gut blieb, konnte er sich halbwegs 
behaupten. Im Herbete trat der lange zurückgehaltene Bedarf 
hervor. Die Ausfuhr nach Belgien blieb fortgesetzt sehr stark. 
Zum Jahresschlusse notieren Stabeisen Frs. 155·- bis Frs. 160·
(Fra. 195·-), Träger Frs.180·- bis Frs. 185·- (Frs. 205·-). 
- In .England ist das Börsengeachäft in Roheisen still und 
~nlustig. Die Umsätze sind mäßig. Es liegen zwar ftlr nächstes 

ahr bedeutende Anfragen vor, bis nun sind aber noch wenige 
Geschäfte daraus hervorgegangen. Der Markt wird einerseits 
~ur~h bessere Nachrichten aus Amerika angeregt, die deutschen 
I ericht~ schwächen ihn wieder ab. Die Vorräte nehmen zu. 
n fertiger Ware ist die Lage ungleichmäßig. An einigen 

Stellen gehen befriedigende Aufträge ein, auf anderen wird 
nach Arbeit gesucht. Immerhin sind die Vorräte nicht be
deutend und bewahren die Produzenten eine stetige Haltung. 

. Das verflossene Jahr war auch für den englischen Markt 
kei!1. besonders günstiges. Wenn auch zu .Jahresbeginn· das 
~itlgime Geschäft etwas stärker war, so erwies sich doch bald 

0 e der nicht genügenden Ums!i.tzeeineBetriebseinschrä.nkung 

als nötig, welche im Frühjahre die Vorräte entechied~n ver
minderte und hiedurch den Markt festigte. Zu Begrnn des 
Sommers wurden Vorräte bereits knapp, das alte Spiel, die 
Leerverkäufer einzuzwängen, ging wieder vor sich. Nach dieser 
Episode wurde dank dem billigeren Geldwertes der Verkehr und 
insbesondere die Verschiffung besser. Erst im Herbste traten 
mehrfach hemmende Ereignisse ein; zunächst wirkte die Auf
lösung des deutschen Roheisensyndikates auf den Verbrauch 
unglinstig ein, dann störten die polit_ische~ Verhältnisse das Ge
schäft bis endlich die hohen Preise nicht mehr zu halten 
waren und der Markt verflaute. Die Preisbewegung für die 
maßgebend~ und fast ausschließlich notierte Marke Midd~~e
borough Nr. III wird durch folgende Aufstellung der bezug
Iichen Glasgower Notierung veranschaulicht: 

l./l. 1./4. 1./7. t./10. 1./12. 31./12. 
sh d .~h d sh d sh d sh d sl' d 

MiddlesboroughNr. III 4810 52 6 516 50 71
/ 2 49 51

/2 49 2 

Der amerikanische Markt ist nicht ganz klar. Immerhin 
ist a.us den Berichten zu entnehmen, daß starke Frage herrscht 
und es nunmehr auch zu größeren Aufträgen kommt. Ins
besondere die Bahnen beginnen ihren Schienenbed~rf zu . deck_en. 
Auch in Roheisen herrschte stärkere Frage. Die Preise srnd 
noch nicht ganz klar. !Jan fordert $ 17·--:· doch so.II zu 
$ 16'75 ziemlich viel abgegeben worden eern. Man mmmt 
vielfach an daß der Bedarf für das erste Semester 1909 ge
deckt sei. Man schließt dies auch darau~, weil die Hütten 
für das zweite Quartal 1909 bereits höhere Preise fo~dern, also 
nicht mehr auf Arbeit warten. Aber erst wenn die Bahnen 
mit vollen Bestellungen kommen, kann von einer durch
greifenden Besserung die Rede sein. - Das abgelaufene Jahr 
begann wenig giinstig. Man war genötigt, die Monatserzeugung 
auf 1,045.000 t (im Jänner) herabzudrücken, um den Ma~kt zu 
halten. Bis in den Sommer blieb der Markt, dem die Be
stellungen der Bahnen mangelten, schwach. Erst im Somm~r 
wurde die Nachfrage lebhafter und der Markt besser. Die 
Präsidentenwahl brachte auch hier das Geschäft zum Stillstande. 
Inzwischen stieg die Produktion wieder und nach erfolgter 
Wahl trat die Reaktion ein. Der lange zuriickgehaltene Be
darf begann sich geradezu stllrmisch zu decken und trieb 
biedurch die Preise vielleicht etwas zu raseh in die Höhe. 
Immerhin schließt der Markt bei der schließlichen (November) 
Produktion von 1,577.000 t per :M:onat besser als zu Jahres
beginn und notieren Gießereieisen $ 17·25 bis $ 17.50 ($ 18·
bis $ 18·50), graues Puddeleisen $ 16·- bis $ 16·50 ($ 16·25 
bis $ 16'50), Stabeisen Cts. 1"52 1/ 2 bis Cts. 1·60 (l'.ts. 4·75), 
Stahlschienen $ 28·- ($ 28·-), Stahlknüppel $ 26·20 bis $ 28·20 
($ 29·- bis $ 30·-). Die gesamte amerikanische Roheisen
erzeugung pro 1908 wird, den Dezember mit 1,590.000 t an
genommen, auf nur 15,491.970 t geschätzt, gegen 25,310.678 t 
1907 und 23,809.407 t 1906. 

Kupfer. Die für diesen Artikel erwartete Aufwärts
bewegung der Preise ist bisher ausgeblieben und dUrfte in der 
nächsten Zeit auch kaum eintreten, wenngleich man anderseits 
ein Sinken der Preise in nennenswertem Ausmaße auch nicht 
erwartet. Der Grund für diesen verhältnismäßigen Stillstand 
der Preise liegt zunächst in der natürlichen Geschäftspause 
vor J ahresschluß, dann in dem neuerlichen Anwachsen der 
Londoner Vorräte einerseits und andrerseits in der Erwartung 
eines lebhafteren Geschäftes zum Frühjahr, was auch in dem 
Umstande Ausdruck findet, daß für Lieferung nach Jänner 
1909 höhere Preise gefordert und Offerte über Märzlieferung 
hinaus überhaupt nicht geHtellt werden. Die Notierung für 
Standard Kupfer in London hat sich von der anfänglichen 
Notierung von fE 62. 15. 0 bis fE 62. 17. 6 vorllbergehend bis 
auf Si 63 . 5 . 0 bis Fi 63 . 5 . 0 gehoben, schwankte dann 
zwischen Fi 62 . 7 . 6 als der billigsten und Si 63 . 15 . 0 als der 
höchsten Notiz. Die Preise für effektives Kupfer sind dem
nach auch no.ch geringfügigen Schwankungen wenig verände!t . 
Die Vorräte in London und den Hafenplätzen betrugen ein
schließlich der schwimmenden Quantitäten Mitte Dezember 1908 
53.634 t gegen 15.789 t 1907, 14.243 t 1906 und 13.690 t 1905, 
zeigen demnach eine bedenkliche Zunahme. - Im abgelaufenen 



.Jahre eröffneten Standard fE 61 . 0. 0 bis !Jl 61 . 12 . 6. Diese 
Notiz konnte sich jedoch nicht. behaupten, da einerseits die 
Konsumfrage schwach blieb, andrerseits die amerikanische Pro
duktion wieder aufzuleben begann. Die Kurse gaben nach und 
erreichten im Juli f/1 56. 10. 0 bis fi 56. 12. 6. Das Schwer
gewicht des Kupfermarktes liegt immer noch in den Vereinigten 
Staaten als Hauptproduzenten und bedeutenden Konsumenten 
und clie Entwicklung des Jllarktes wird in zweiter Linie noch 
vom europäischen Konsum beeinflußt. Der Geschäftsstillstaud 
anläßlich der Präsidentenwahl ließ auch unsere Märkte ver
flauen. Erst als die Wahl mit dem erwarteten Erfolg·e ihren 
Abschluß fand, schnellten die Preise bei außerordentlich starkem 
Geschäfte rapid in die Höhe, zu rasch um von Dauer zu sein. 
In vier Wochen wurden gegen 150 lllillionen Pfun(K upfer aus 
dem Markte genommen, wodurch die Vorräte bei den Werken 
eine ausgiebige Verminderung erfahren haben. Trotzdem bleibt 
die statistische Lage ungünstig, weil die Produktion in der 
letzten Zeit einen starken Aufschwung genommen hat, so daß 
die Procl uktionseinschränkung im ersten Semester fast zur 
Gänze eingeholt worden ist, uncl Amerika bereits wieder auf 
einer Monatsproduktion von 100 Millionen Pfund angelangt 
ist. In clen ersten zehn Jllonaten wurden 868·2 lllillionen Pfund 
gegen 891·5 Millionen Pfund 1907 erzeugt. Bis nun kam die 
günstige Ausfuhr (2i'J3·490 t in den ersten zehn Monaten gegen 
228.185 t 1907 uncl 205.460 t 1906) dem Markte zu Hilfe. Die 
geschäftliche Depression in Deutschland und England läßt aber 
vermuten, daß ein großer Teil der Einfuhr auf spekulativen 
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Momenten basiert, und die Ware demnach als Vorrat nur den 
Ort der Stapelung verändert hat. Die großen englischen Vor
räte und die Ansammlungen in Deutschland, alles durchwegs 
zum größten Teile in spekulativen Händen, bergen die Gefahr 
in sich, bei steigendem l\Iarkte denselben sofort wieder zu 
drücken. Wenn demnach die Elektrisierung der Bahnen und 
andere Projekte, welche viel Kupfer verbrauchen, nicht rasch 
Fortschritte machen, ist eine wesentliche Besserung des Kupfer
marktes nicht zu erhoffen. Zum .Jnhresschluß notieren Standard 
fB 63 . 12 . 6 bis fl1 63 . 15 . 0 gegen f/161 . 10 . 0 bis fB 61 . 12 . 6 
zu Jahresbeginn; Tough cake fit 67 .0.0 bis i/1 68.0.0 (gegen 
fi 66 . 0. 0 bis ff 67 . 0. 0) und Best selected iB 67 . 0. 0 bis 
fl1 68 . 0 . 0 (fC 66 . 0. 0 bis fl1 66 . 10 . 0). Standard erzielte 
einen Jahresdurchschnitt von f/1 59 .18 .10 3/ i gegen IC 86. 19. 4 '/s 
1907, fC 87. 6. 8 3/~ 1906, fl1 69. 8. 7 1905 und J: 59. 0. 6 1904. 
- Hier war der Markt im Dezember ziemlich ruhig. - Das 
abgelaufene Jahr war, was den Umfang der Geschäfte betrifft, 
ein recht befriedigendes. Sowohl die Kupferindustrie als auch 
die Messingwerke waren gut beschäftigt. Die unsichere Lage 
des englischen Marktes bedingte aber wieder außerordentliche 
Zurückhaltung des Konsums, der nur fiir effektiven Bedarf 
kaufte. Zum Jllonatsschlusse notieren im Vergleiche gegen 
Jahresbeginn: Lake superior, Hecla, Quiney 1(160·- (K158·-), 
Electrobars K 158·- (K 155·-), Mansfeld er]( 158·- ( K 155·-), 
Walzplatten K 158·- (K 155·50), Ia Blöckchen K 158·-
(K 16i'J·50) netto Wien. (Schluß folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Kr. 32.204. - lllaschinenbauanstalt Humboldt in Kalk 

bei Köln a. Rh. - Uilhrvorrichtung für Röstöfen. - Bei 
den bekannten Etagenröstöfen werden zum Durchrühren und 
Fortbewegen des Röstgutes Krählarme verwendet, die zumeist 
rechts unrl links von der l\Iittelsäule, d. h. einander diametral 
gegenüber angeordnet und mit der Rührwelle fest, jedoch 
lösbar verbunden sind. Die leichte Auswechselbarkeit der 
Rühranne ist bedingt durch die öfteren Armbrüche, die die 
auf die Krählarme wirkenden radialen und tangentialen Schub

Fig. l. 

Fig. 2. 

kräfte verursachen, und ist 
mit der Anforderung einer 
soliden sicheren Befestigung 
schwer vereinbar. Der Vor
schlag. die beiden Rührarme 
eines Ofenraumes zu einem 
einzigen die Weile diametral 
durchdringenden Körper vom 
ganzen Durchmesser des 
Ofeninnern auszubilden, hat 
neben einigen Vorteilen den 
schwerwiegenden Nachteil, 
daß das Auswechseln der dop
pelt so langen und schweren 
Rührarme Schwierigkeiten 
bietet. Die vorliegende Er
findung bezweckt, diesem 
Mißstande abzuhelfen und 
für Rithrarme eine Befesti
gung zu schaffen, welche 
bei aller erforderlichen 
Sicherheit ein leichteres 
Auswechseln gestattet. Dns 
Wesen der Erfindung be

steht darin, daß z1cei einander diamet1·al gegeniiber angeord
nete Riihrarnw al.~ zweia1·111ige Hebel au.~gebildet sind, deren 
Drehzapfe11 au der JVelle gelagert sind und deren äußere 
längere Hebelanne als Kriihlarme wirken, 1cährend die kii1·ze1·en, 
in die Welle eindringenden Hebelarme aneinanderstoßen, 11111 

die im Betriebe infolge des JVide1·sta11des des Röstg11tes auf die 
Kriihlarme a11sgfiibtni Drehmomente gegeuseitig aufzunehmen. 
Bei der in Fig. 1 im Längsschnitt und in Fig. 2 im Quer
schnitt dargestellten Ausführungsform hat der eine Rührarm 1 
einen zapfenförmigen Ansatz 2, der in der Betriebslage in eine 

entsprechende Bohrung 3 des anderen Rührarmes 4 eingreift. 
Beide Arme haben unten Drehzapfen 5, die in die Bajonett
nuten 6 der Welle 7 eingeführt werden und sich in der Betriebs
lage gegen das Nutende stützen, wobei selbstredend die Richtung 
der Nut dem Drehsinne der Arme entsprechend gewählt werden 
muß. Die im Betriebe durch den Widerstand verursachten 
Kräfte bzw. Drehmomente bewirken dann, daß die Rührarme 
bzw. ihre Drehzapfen in den Nuten festsitzen. Die Drehzapfen 
können selbstredend auch auf der oberen Seite der Rührarme 
angebracht werden oder oben und unten oder schließlich könnte 
man die Drehzapfen feststehend, d. h. auf der Welle selbst 
anordnen bzw. mit ihr fest verbinden, wobei dann in den 
Rührarmen die entsprechenden Nuten vorgesehen sein müssen. 

Nr. 32.362. - The C. T. Carnahan Manufacturing Co. in 
Denver (Colorado, V. St. A.). - Pneumatischer Bohrer. -
Die vorliegende Erfindung betrifft einen pneumatischen Bohrer, 
der insbesondere zum Bohren von Sprenglöchern in Gestein 
dient. Zweck der Erfindung ist, die Konstruktion derartiger 
Bohrer derart zu vereinfa.:ihen, daß der Bohrer bei großer 
Leistungsfähigkeit mit geringen Kosten herzustellen und in
stand zu halten ist, die Teile desselben nicht in Unordnung 
geraten und die Erschütterungen auf das Jllindestmaß beschränkt 
werden. Der Bohrer ist so eingerichtet, daß der Arbeiter dessen 
Zylinder mit einer Hand leicht drehen kann und auf diese JVeise 
das Hernmlegm und Knicken des Luftschlauches und dadurch 
ein Verwickeln und Bescluldigen desselben verhindert, was die 
Dauerhaftigkeit des Lnf tschlauches a11 dei· Yerbi11d1mgsstelle 
des einen Endes des letzte1·en mit dem Lufteiulaßrohrstutzen 
erhöht; gleichzeitig ist ein von Hand i-erstellbar1's Yentil in 
solcher Lage angebracht, daß es vom Arbeiter leicht geöffnet 
odei· geschlossen werden kann, oh111' daß dir zum Drehen des 
ZyUnders beniitzte Hand ihre Lage z1t verändern bi·aucht. 
Der Zylinder 1 der Bohrvorrichtung besitzt eine Wandverstär
kung 2, welche eine Gewindebohrung 3 aufweist. Ein Ende 
des Zylinders hat Innen- und Außengewinde, in welche die 
Bestandteile der Lagerbüchse für den Meißelschaft eingeschraubt 
sind. Das andere Zylinderende hat eine Kappe aufgeschraubt, 
die den Zylinder abschließt und mit welcher der Griff oder 
die selbsttätige Vorschubvorrichtung verbunden ist. Die Innen
fläche des Zylinders 1 ist mit einer Anzahl von Ringnuten 4 
versehen, welche die Reibungsfläche für das Schlagstück 5 ver
ringern und gleichzeitig einen Vorrat von Schmiermitteln auf-
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nehmen, um das Schlagstück besser schmieren zu kiinnen. Da
mit der Arbeiter den Zylinder nach Bedarf drehen und den 
Lufteinlaß zu demselben rasch öffnen und absperren kann, 
ohne die den Zylinder drehende Hand entfernen zu müssen, 
ist e.in Ventilgehäuse 7 rechtwinklig zur Bohrachse mit einem 
G:ewmd~ende 8 in das Loch S eingeschraubt und diese~ Gehäuse 
bildet emen starren Griff. der vom Arbeiter erfaßt wird, wenn 
d~rselbe den Zylinder unabhängig vom Bohrerho.ndgriff drehen 
will. Das Gehäuse enthält einen Sitz 9 für das sich verjüngende 

Ende 10 des Ventils 11, welch letzteres die Gestalt eines 
langen Zylinders hat und in das Gehäuse so eingepaßt ist, 
daß es in demselben im Bedarfsfalle hin und her bewegt 
werden kann. Liegt das Ventilende 10 auf seinem Sitze auf, 
so ist. die B?h!ung 12 des Gehäuseteiles 8 abgeschlossen. 
Auf einen seitlichen Rohransatz 14 des Gehäuses 7 ist ein 
Lufteinlo.ßschlauch 13 aufgesteckt. Die Bohrung dieses An
satzes wird durch das Ventil 11 abgeschlossen, bevor dessen 
Ende 10 sich auf seinen Sitz auflegt. Die Ventilspindel 15 
ragt durch das Gehäuseende nach außen. Bei 16 besitzt die 
Innenwand des Gehäuses 7 eine Schulter und bei 17 ein Ge
winde. An der Schulter 16 findet ein Ring 18 seine Stütze, 
der einen Anschlag zur Begrenzung der Auswärtsbewegung 
des Ventils 11 bildet. Auf diesem Ring liegt eine Dichtung 19 
und gegen diese liegt die Stopfbüchse 20 an, welche durch 
das äußere Ende des Ventilgehäuses ragt und mit einem 
Kopf. 21 versehen ist. Durch die genannten Teile gebt die 
~ent1lspindel 15, welche auf ihrem frei vorstehenden Ende 
e~ne Anschlagmutter 22 aufgeschraubt hat, die als Handgriff 
d~ent, so do.ß das Ventil von Hand aus gegen oder von seinem 
Sitz bewegt werden kann. Der Ring 18 zeigt auch dem Arbeiter 
an, daß das Ventil 11 genügend weit.herausgezogen ist, um 
d~n Rohransatz 14 freizulegen. Das Öffnen des Ventils kann 
~1t .der das Gehäuse 7 haltenden Hand geschehen, ebenso das 
d~hließen, und der Arbeiter braucht daher zu diesem Zwecke 

Ie zum Drehen des Zylinders benützte Hand nicht wegzu
~ewegen. Da der Luftschlauch dicht am Zylinder angebracht 
ist und sich in gleicher Richtung wie dieser erstreckt, so hat 
er. nu~ eine ganz geringe Bewegung und da er mit dem recht
~mklig vom Ventilgehäuse abstehenden Rohransatz verbunden 
ist, so braucht er beim Drehen des Zylinders nicht erfaßt zu 
wer~en, weil die Drehbewegung durch Erfassen des Ventil
gehauses 7 bewirkt wird. Die Verbindungsstelle zwischen 
Schlauch und Rohransatz nützt sich daher nicht so rasch ab 

als wenn der Rohransatz direkt mit dem Zylinder verbunden 
wäre und der Schlauch rechtwinklig zum Zylinder sich erstrecken 
würde. Ist das Ventil 11 offen, so bleibt es wegen des gegen 
seine Stirnfläche wirkenden Luftdruckes in dieser Stellung, 
desgleichen bei gcschlossen~r Lage, weil a!sda~n de~ Luftdruck 
o.uf die Schulter 23 wirkt, mdem das Ventil mcht dicht genug 
an tler Gehäuseinnenfläche anliegt, daß nicht Luft zwischen 
Ventil und Gehäuse nach hinten gelangen und auf die Sch~lter ~3 
wirken könnte. Zum Schmieren des Schlagstückes ist die 
Höhlung 68 des Kapper;ansatzes 25 vorgesehen, die o.~s Vorrats
behälter dient durch einen Schraubstöpsel 71 abschließbar und 
mit einer Auslauföffnung 7U versehen ist. Im Stöpsel ist _eine 
Öffnung 72, die zu einem Sitz 73 für ein V~ntil 74 ausgebildet 
ist welches über einer durchlochten Scheibe 77 angebracht 
und durch eine gegen diese letztere sich stützende J<'ede~ 75 
geschlossen gehalten ist. Wird do.s Ventil 74 ~urch em~n 
Druck >On seinem Sitz abgehoben, so kann der Behalterraum 68 
durch das Loch in der Scheibe 77 mit Schmiermittel gefüllt 
werden. In der Kappe 24 befindet sich eine ausg~banchte 
Scheibe 76 aus Fasermaterial. vorteilhaft aus Leder, die durch 
die auf den Zvlinder 1 aufgeschraubte Kappe in diesen so.ck
o.rtig hineingedriickt wird. Der Sack 78 ist mit aufsaugendem 
Stoff 7!J, vorteilhaft Schwo.mmstückchen, vollständig gefüllt. 
Um den Ausfluß des Schmiermittels aus dem Vorratsraum 68 
in diese Tasche zu regeln, enthält die Bohrung 70 ein Nadel
ventil 80 dessen oberes Ende zu einem Kopf ausgebildet und 
dessen n~teres Ende bei 82 abgebogen ist, um das Ventil in 
der Bohrung zurückzuhalten und ihm nur eine geringe Ver
schiebung zu gestatten. Wird der Bohrer in Betr!eb ~eset~t, 
so wird dieses Ventil gehoben und es kann Schm1erm1ttel in 
die zwischen Kappe und Zylinderrand eingeklemmte Tasche 
fließen und den Schwa.mm tränken. 

Notiz. 
Schornsteine aus Eisenbeton. Trotz vielfacher Ver

suche, die besonders in den Vereinigten Staaten gemacht 
worden sind, Fabrikschornsteine aus Eisenbeton herzustellen, 
ist keines der bisherigen Systeme zu einer umfangreicheren 
Anwendung gekommen. Der Grund hiefür ist in den erheblichen 
Kosten für die bisher stets an Ort und Stelle anzubringende 
Verschalung zu suchen. Den belgischen Konstrukteuren L~on 
Monnoyer & Söhne in Briissel ist es aber gelungen ohne 
Verschalung auszukommen und dadurch die Herstellungskosten 
in mäßigen Grenzen zu halten. Während der Sockel und die 
Grundplatte in ihrer Konstruktion nichts Bemerkenswertes 
bieten, ist die Bauart des eigentlichen Schornsteins neuartig. 
Er ist aus einzelnen Betonblöcken von meistens 25 cm Höhe 
zusammengesetzt, deren Zahl sich nach dem Durchmesser des 
Schornsteins richtet. Jeder Block ist an dem einen Ende mit 
einem gefurchten Vorsprung versehen, der über den Vorsprung 
des da.runter befindlichen Blockes zu liegen kommt und mit 
den darüber und darunter befindlichen Vors1irüng·en zusammen 
eine senkrechte Rippe bildet. In diese kommt dann eine an 
der ganzen Höhe des Schornsteins entlang laufende, im Sockel 
sowie im Fundament verankerte Längsarmierung. Die An
zahl der Außenrippen ist von dem Durchmesser des Schorn
steins abhängig. Bestimmend ist hicbei, daß das Gewicht der 
Blöcke nicht mehr o.ls 80 kg bis 100 k.Q betragen· soll. Die 
Herstellung der Blöcke kann entweder in der Fabrik oder an 
Ort und Stelle erfolgen. Da sie mit Eisenstangen armiert 
sind, können sie einen Transport gut aushalten. In jeder 
Blocklage ist ferner eine Querarmierung in Form eines in 
eine Rinne eingelegten Versteifnngsringes angebracht. Das 
Montieren der Betonblöcke geht schnell von statten. Hiebei 
befinden sich die Arbeiter im Inneren des Schornsteines. 
Wichtig ist es, daß die in erster Reihe in Betracht kommenden 
senkrechten Armierungen außen am Schornstein angebracht 
sind, damit sie sich stets auf niedrigerer Temperatur befinden 
als der eigentliche Schornstein. Hiedurch wird jede schädliche 
Wirkung einer Ausdehnungsdifferenz vermieden. Zu ihren 
Schornsteinbauten verwenden die vorerwähnten Konstrukteure 
eine Spezialbetonmischung, da nicht alle Betonarten gleich· 



mäßig feuerfest sind. Bei Anwesenheit von Säuregasen, die 
den Beton angreifen können, sowie bei Temperaturgrenzen 
oberhalb 800° ist die Anwendung einer Verkleidung anzuraten. 
Die Schornsteine enden oben in eine Klappe und einen Guß
eisenkranz, der mit den bis auf die Schwelle hinabreichenden 
Vertikalarmierungen in Verbindung steht. Daher wird die 
Anwendung eines besonderen Blitzableiters überflüssig gemacht. 
Eine weitere Ersparnis ergibt sich aus der geringen Stärke 
des Fundamentes, da es keine große Last zu tragen braucht. 
Wenn sich der Eisenbeton-Schornstein unter der Einwirkung 
einer Bodensenkung zur Seite neigen sollte, würde er nicht 
wie ein Ziegelschornstein einstürzen, sondern könnte wieder 
aufgerichtet werden. (Zeitschr. für Dampfkessel und Maschinen-
betrieb, XXXI. .Jahrg., Nr. 38, S. 364.) W. 

Amtliches. 
Das Amtsblatt in Sarajevo publiziert nachfolgende, an 

in Bosnien-Herzegowina dienende Montanbeamte verliehene 
Allerhöchste Auszeichnungen: Den Orden der eisernen Krone 
dritter Klasse dem Berghauptmann .Johann Grimmer in 
Sarajevo; das Ritterkreuz des Franz-Josefs-Ordens dem Berg
rate Friedrich Po g a t s c h n i g, zugeteilt dem gern. Min. in Wien; 
das goldene Verdienstkreuz mit der Krone dem Rechnungsrate 
Karl Ehart, zugeteilt dem gern. Min. in Wien, dem Chemiker 
Jakob Ctr ü n w a l d der Salinenverwaltung in D. Tuzla und dem 
Bergkommissär Wladimir Lipoid in Vareil; das goldene Ver
dienstkreuz dem Werkmeister der Saline in D. Tuzla Ignaz 
Wiesauer, dem Rechnungsführer Anton Beran und dem 
Schichtmeister Josef Steiner des Kohlenwerkes in D. Tuzla, 
dem Kassier Friedrich Fassold und dem Schichtmeister Josef 
Velser des Eisenwerkes in Vareil, dem Schichtmeister Josef 
Cs i s k o des Manganerzbergbaues in V o g o il ca und dem Berg
assistent Eduard Koma ti tseh des Fehlerzbergbaues inl\Iaskara. 

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Aller
höchster Entschließung vom 13. Dezember 1908 den mit dem 
Titel und Charakter eines Oberbergrates bekleideten Bergrate 
Alois Jan o u s zum Oberbergrate im Stande der staatlichen 
Montanverwaltungsbeamten allergnädigst zu ernennen geruht. 

Seine k. 11. k. Apostolische Majestät haben mit Aller
höchster Entschließung vom 15. Dezember 1908 den Bergrat 
Josef Li il k a der Berghauptmannschaft in Wien und den 
Bergrat Hugo Rott l e u t h n er der Berghauptmannschaft in 
Prag zu Oberbergräten im Stande der Bergbehörden aller
gnädigst zu ernennen geruht. 
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Der Leiter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten hat 
den mit dem Titel und Charakter eines Bergrates bekleideten Haupt
probierer Franz Jan da in Idria und die Oberhüttenverwalter 
Jaroslav Stuehl in Pfibram und Gottlieb Slavik in Idria 
zu Bergräten, die beiden letzteren in provisorischer Eigenschaft, 
die Bergverwalter Oskar Nowak in Klausen, Eduard Bartos 
in Brllx und Oskar Mayer in Brüx zu Oberbergverwaltern 
und den Hüttenverwalter Josef Vitous in Idria zum Ober
hüttenverwalter, die drei letztgenannten in provisorischer Eigen
schaft, die Bergeleven Richard Se d l a c z e k in Brllx und Franz 
Weickhart in Kirchbichl zu Bergmeistern und den Berg
eleven Emil Petyrek in Cilli zum Probierersadjunkten, die 
beiden letztgenannten in provisorischer Eigenschaft, sämtliche 
im Stande der Montanverwaltungsbeamten ernannt. 

Ferner hat der Leiter des lllinisteriums für öffentliche 
Arbeiten den Oberbergverwalter Josef S te p in St. Joachimsthal 
zum Vorstande der dortigen k. k. Berg- und Hüttenverwaltung 
ernannt, den Bergmeister Franz Weickhart von Kirchbichl 
nach St. Joachimsthal, den Bergeleven Ludwig Forster von 
Kirchbichl nach Brüx und den Bergeleven Johann Nager 
von Klausen nach Kirchbichl llberstellt. 

Der Leiter des lllinisteriums für öffentliche Arbeiten hat 
im Stande der staatlichen Montanverwaltungsbeamten den 
Grubenobersteiger Stanislaus Hummel in Piibram zum 
Magazineur und den Kanzlei- und Rechnungsgehilfen Josef 
z p e V a ce k in P.fibram zum Rechnungsführerassistenten ernannt. 

Der Leiter des lllinisteriums für öffentliche Arbeiten hat 
den Bergeleven Franz Bambas in Jakobeny zum Bergmeister 
im Stande der Beamten der Montanwerke des bukowinaer 
griechisch-orientalischen Religionsfonds ernannt. 

Der Leiter des Finanzministeriums hat im Personalstande 
der Salinenverwaltungen in Galizien und in der Bukowina den 
Berg- und Hllttenverwalter Stanislaus Sko czylas zum Salinen
bau- und Maschineninspektor fllr den Bereich der Finanz
landesdirektion in Lemberg ernannt. 

Der Leiter des Finanzministeriums hat im Personal
stande der Salinenverwaltungen in Galizien und in der Bukowina 
den Salinenoberwalter Leo Cehak zum Bergrate, den Ober
berg- und Hüttenverwalter Zbigniew Zlowodzki zum Salinen
oberverwalter und den Berg- und Hllttenverwalter Johann 
Lazarowicz zum Oberberg- und Hllttenverwalter ernannt. 

Metallnotierungen in London am 31. Dezember 1908. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 2. Jänner 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

Kupfer 

" 
" 
" Zion 

Blei 

" Zink 
Antimon . 
Quecksilber 

Metalle 

1 

Tough cake . 1 21/i 67 
Best selected . , 21/ 9 67 
Elektrolyt . . . 1 netto 69 
Standard (Kassa) !I netto 63 
Straits (Kassa) . . . ! netto 132 
Spanish or soft foreign 21

/ 9 12 
English pig, common . . 31

/ 9 13 
Silesian, ordinary brands . . . . netto 21 
Antimony (Regulus) . . . . . 31

/ 9 32 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 3 8 

1 

67 
68 
69 
63 

132 
13 
13 
21 
34 

1 

! 8 
! 

-- -

ol 10 66·71) 
0 0100 67·2 

10 0 ~ 68•5 
15 0 ..... 63·0625 

5 0 „ 
132·337~ "' 0 0 ,.Q 13.1375 e 

7 6 "' 13·4 
2 6 

"1 
20·925 "' 

0 0 0 32·8 
8 0 •) 8·5 

!1 
W. F. 
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Welche Temperaturen können wir mit unseren gewöhnlichen Brennstoffen erreichen? 
Von Professor Josef v. Ehremrnrth, Leoben. 

(Auszug aus meinen Vorlesungen. Alle Rechte vorbehalten.) 

Die durch Verbrennung entwickelte \Vä.rme geht brennung des Kohlenstoffes und \V asserstoffes zu C02 und 
auf die Verbrennungsprodukte über und verleiht diesen H.,O unter Anwendung der theoretisch erforderlichen 
eine gewisse 'l'emperatur, welche man im allgemeinen als LÜftmenge entspricht. Bis in die neueste Zeit hat man 
„pyrometrischen Effekt" bezeichnet. Für die Temperatur- bei Berechnnng desselben stets die spezifischen Wärmen 
entwicklung wirkt indes nur jener Teil der gesamten der Verbrennungsprodukte als konstant angenommen und 
erzeugten Wä.rme, welcher nicht als latent von den Ver- den Temperaturen von 100 bis 300° entsprechende 
brennungsgasen aufgenommen, bzw. bei Verbrennung fester Mittelwerte benützt, u. zw. für: 
Brennstoffe von deren Asche oder sonst konsumiert wird. Lull Sauersloll Sti1lsloll Wassersloll Koblemid 
Es besteht also, wenn Wa, W1, Ws diese P1' p~, P-J .. . , s = 0·2375 O·~l 75 0·2438 3.4090 0·245 bis 0·248 
allgemein p, die Gewichte der einzelnen Verbrennungs
gase, s1 , s2 , s3 ••• , allgemein s, die spezifischen Wärmen, T 
die gemeinsame Temperatur der Verbrennungsgase be
zeichnen, die Gleichung lVt = Wa - (JV1 + W~) = T ~ps, 

. h Tf"°t woraus s1c T = -
~ps' 

d. i. die Verbrennungstemperatur, berechnen läßt. 

Kohlendioxid Wamrdnmpl 
s = 0·2056, 0·2169, 0·239 0·4 750 

Die spezifischen Wä.rmen nehmen jedoch mit der Temperatur 
zu; und Le Chatellier und Mallard haben gefunden, 
daß jene der schwerverdichtbaren Gase: Luft, H, 0, N, 

CO und CH4 pro 1° C um 8~00 s0 d. i. 0·000125 s0 
Die Verbrennungsprodukte unserer gewöhnlichen 

Kohlenstoff, \Vasserstoff, Kohlenwasserstoffe usw. und = 111s0 zunehmen und für 0° die folgenden sind:1
) 

mehr oder weniger \V asser enthaltenden Brennstoffe be- 1. Spezifische \Vä.rmen der schwerverdichtbaren Gase 
stehen je nach Vollkommenheit der Verbrennung aus bei 0° 

11ro Kilogramm verschiedenen Mengen CO„, CO, N, \Vasserdampf, und 
mehr oder weniger überscl;üssig zugeführter Luft, nebst 
minimalen, im allgemeinen bedeutungslosen Mengen 
anderer Gase. 

Wenn nichts weiter bemerkt wird, dann ist unter 
dem pyrometrischen Effekt stets jene rechnungsgemäße 
Temperatur verstanden welche der vollkommenen Ver

' 

Lall S1uersloll Slitlsloll W asserstoll Kohlenoxid lelbu 
S0 = 0·2375 0·2175 0·2438 3·3090 0·2425 0·5930 

pro Kubikmeter 
Lall, 0, H, N, CO 

so= 0·3073 
1) Beckert Leitfaden der Eisenhüttenkunde 1. 
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Die mittlere spez. Wärme für die Temperatur t ist also 
St = S0 (l + mt) = s0 (1 + 0·000125 t) 

Während die genannten Autoren für die leichtver
dichtbaren Gase, Wasserdampf, Kohlensäure, Schwefel
dioxyd, Elayl ein so einfaches Gesetz nicht konstatierten, 
folgt nach S. Stimpfls Versuchen doch auch für diese 
eine ähnliche Abhängigkeit von der Temperatur; derart, 
daß die Zunahme der spezifische Wärme pro Grad C 

153~.5 s0' = 0·00065 s0 ', die mittlere spezifischen Wärme 

für die Temperatur also s0 ' = s0 (1 + 0·00065 t) = 
= s0

1 (l + nt) beträgt. 

Die spezifischen ·wärmen s'0 dieser Gase für 0°, 
sind, wie folgt: 

II. Spezifische Wärmen der leichtverdichtbaren Gase 
bei 0°, 

pro Kilogramm 

w asserdampf co2 802 

s'0 = 0.4415 0·1952 0·1450 
pro Kubikmeter o•, 760 mm unter 51° 

Wasserdampf C02 802 C2H~ 
s'0 = 0·3555 0·3861 0·4174 0·2967 

Ohneweiters ersieht man daraus, daß die rechnungsgemäßen 
pyrometrischen Effekte sich auf Basis der veränderlichen 
spezifischen ·wärmen jedenfalls bedeutend niedriger stellen, 
als bei Rechnung mit konstanten Werten. Führt 
man die spezifischen Wärmen als veränderlich in die 
obige Temperaturg·Ieichung ein, so erhält man zunächst 
für Verbrennung von Brennstoff mit Luft, beide mit 0° 
Temperatur angenommen, für die Flammentemperatur die 
Gleichung: 

We = [~ps0 (1+111 T) + ~p1 s1

0 (1+n1')] 1'= 

= (~ps0 + ~p's0 ') T + (m~ps0 + n~p's'0 ) 1'2 

wenn ~ps0 + ~p' s'0 = A, und 111 ~ps0 + 11 ~p' s'0 = B ge
setzt wird. 

Wie leicht erkenntlich, ist diese Formel für alle 
direkten Heizungen ohne Vorwärmnng an-
wendbar. 

"\Verden Brennstoff und Verbrennungsluft, oder eines 
von beiden auf gewisse Temperaturen tb, ti vorgewärmt, 
und sind die mittleren spezifischen Wärmen bzw. s11 
und s1 und b und l die Mengen beider, so kommt zu 
1Vt noch die durch beide zugeführte "\Värmemenge hinzu; 
man erhält also bei Vorwärmung beider 

T= -~± „ f( A )2 + We + !!__~~ tb + t31:_I II 
2B V 2B B ... 

anwendbar für alle Feuerungen, bei welchen 
Brennstoff und Verbrennungsluft unabhängig von 
der Flammentemperatur, vorgewärmt auf irgend 
welche Temperaturen, verbrennen. 

Wird für die Vorwärmung der Luft, und eventuell 
auch des Brennstoffes, der Abstrom benützt, dann ist die 
V orwärnrnng von der Flammentemperatur abhängig, 
welche selbst wieder durch jene bedingt ist. 

Würde der Brennstoff auf die Temperatur p 1 T 
die Luft auf p2 T vorgewärmt, und werden für beide 
auch wieder die spezifischen Wärmen, in ähnlichen 
Verhältnissen steigend, in Rechnung genommen, also 
St= s0 (1 + ß t), worin der Koeffizient ß für schwerver
dichtbare Gase= 111, für leichtverdichtbare = n, und für 
festen Kohlenstoff = 111

1 gesetzt wird, so erhält man 
zunächst die Gleichung: 

We + bsbo'f!i (1 + m'p1 T) T + ls10 p~ (1 + m<J'2 T) T= 
= [~ps0 (1 + m T) + ~p' s'0 (1 + n 1')] T 

und nach Ordnung nach 1' 

[111 ~ps0 + n ~p' s'0 - (b s1io m' p 1
2 + l slo m % 2) ]T2 + 

+ l~ps0 + ~p's'0 - (q1
1 b sbo + p2 l sio)] T= TVi 

woraus 
A c ,-- - ---··---"' 

T= __ z-'-p_,s0 ±~1~s~'___('f1 b s1,0 j-_'b !!10)_ ___ + 
2 lm~ps0 + n~p' s'0 _ (bsb0 m'cp1 2 +lsio11Hf1~ 2)]-

B D 

+{[;~B ~~;r+ B~D III 

wenn 'l'i bs110 --;- g 2 ls10= C, und(bs 1~1 m' p 1 
2 + l sz.1111q,2 

2 ) =]) 

gesetzt werden uncl A und B dieselbe Bedeutung wie 
oben haben. 

Diese Gleichung ist allgemein gültig fiir von 
der Verbrennungstemperatur selbst abhängige 
Vorwärmung von Brennstoff und Luft. 

"\Vie leicht ersichtlich, ist dieselbe insbesondere 
für Siemensöfen anwendbar, bei denen die Vorwärmung 
des Brennstoffes wie der Luft durch die Abgase erfolgt, 
also von deren, und damit von der Verbrennungstemperatur 
selbst abhängig ist. 

Aus dieser allgemein gültigen Gleichung erhält mu11 
nun unter Einbezug des Y oraus~ehenden auch sofort die 
Gleichungen für die zwei noch möglichen Fälle: für ge
gebene Vorwärrnung des Brennstoffes, und abhängige 
Luftvorwärmung, und für abhängige Brennstoff- und ge
gebene Luftvorwärmung. Man erhält: 

Für gegebene Brennstoff- und abhängige Luftvor
wärnmng: 

wenn p2 l s10 = C' und p2 
2 l slo m = D 1 gesetzt werden; 

gültig für direkte Feuerungen, bei welchen die Vor
wärmung der Luft durch die Abgase erfolgt, also ins
besondere für direkte Gasfeuerungen. 



Man erhält endlich für abhängige Brennstoff- und 
gegebene Luftvorwärnnmg: 

C" ---T = - __ A _~'f)- '!__~1i°__ __ + 
2 [B - p1

2b s1i0 111'] ---.
D' 

+ 11 f[ X- C"-~]-2 - Wt +z St~-.; V --v 2(B-D") + B-D" 

welche Formel, unter Einsetzung von 111' für Kohlen
stoff als Grundgleichung, speziell fiir Sehachtgene
ratoren und Schachtöfen anwendbar ist. 

Nach älteren Bestimmungen beträgt die mittlere 
spezifische Wärme der Holzkohle bis 224° = 0·2385, 
der Kokskohle 0·2017 (0·203), franz. Gaskohle von 
20° bis 1040°=0·3145~); nach Violle die mittlere 
sp. W. des Graphit von 0° bis 1000° 0·355, von 0° bis 
2000° = 0·4 7 5, bis 3000° = 0·535. 3) 

2
) Land o lt s Tabellen. 

3
) Beckert, Leitfaden I. 
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Berechnet man mittels Formel 1 zunächst die 
pyrometrischen Effekte für Kohlenstoff, reines und Luft
Kohlenoxydgas, \Vasserstoff, \Vasserkohlenoxyd welche 
als ideale Repr!Lsentanten der wirklich verwendeten 
Brennstoffe, bzw. des Generatorgases und des Wasser
gases, welche letztere ja in der Tat in ihrer Zu
sammensetzung bei richtigen Generatoren und Betriebs
verhältnissen dem Luftkohlenoxyd, bzw. Wasserkohlen
oxyd sehr nahe kommen, ferner für CH.,, und C~H.,,, so 
findet man in Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse 
mit konstanten und veränderlichen spezifischen \Värmen 
für Verbrennung ohne Vorwärmung von Brennstoff und 
Yerbrennungslnft nachstehende Resultate: 

Pyrometrische Effekte bei Verbrennung mit 
Luft, ohne Vorwärmung in °C: 

1p.I. C1nCOCuC02 COuCO,LalL·CO H, 

konslanl 1493 2716 2967 1883 2694 
mindtrli!h 1290 1890 1905 1426 1770 
Di!lereoz 203° 826° 1962° .!f>7 924 

famrCO 

2840° c 
1840°" 
1000° 

CH, 
2378° 
1665° 

C,,H, 
2720° 
1867° 

Es ergeben sich somit sehr bedeutende Differenzen, 
insbesondere bei reinem CO und den wasserstoffhaltigen 
Gasen. (Fortsetzung !olgt.) 

Eigenschaften, Metallurgie und Verwendung des Tantals. 
Von P. Hreuil. *) 

Die seltenen Metalle oder Erden welche vor noch . ' mcht langer Zeit nur als der Aufmerksamkeit der Ge-
lehrten wert angesehen wurden, bilden gegenwärtig den 
Gegenstand der interessantesten industriellen Anwendungen. 
So sind das Wolfram, das Molybdän, das Vanadin, das 
'ritan zu verschiedenen Verwendungen in die Groß
industrie eingetreten·, die seltenen Erdarten welche Cer 

' ' Thorium usw. enthalten, haben Absatz und unbestrittenen 
Erfolg in der Verwendung zur Beleuchtung gefunden. 
Das Tantal hat seinerseits soeben eine wichtige Ver
wendung in der elektrischen Glühlampenbeleuchtung er
halten. Dieses Metall nun ist es, mit welchem wir 
Ingenieure und Industrielle bekannt machen wollen, welche 
sich in dem Studium jener Produkte nicht spezialisiert 
haben, für welche überdies die Behelfe ziemlich selten 
sind. Wir verfügen indessen über zwei vorzügliche 
Studien, welche das Tantal behandeln; die eine ist jene 
des Kapitäns Nicolardot 1

), die andere wurde im 
„Bulletin of the Imperial Institute" .von London ver
öffentlicht. Außerdem haben wir einige erg!Lnzende Aus
künfte in der englischen und deutschen Literatur 
geschöpft. 

Nach Nicolardot soll das Tantal durch Ekeberg 
in einem im Feldspat in Ytterby gefundenen Fossil 
entdeckt worden sein. E k e b er g benannte es Tantal, 
Weil die in dem erwähnten Fossil enthaltene 'J;'antalsäure, 
„ähnlich wie der Held in der Fabel, der ins ·w asser 

*) Le G~nie Civil, t. LIV (1908),_ S. 7 und 25. " 
1) „L' industrie_des mHaux sec?ndaire~ et des te~res r~~~~. 

(„Eneyclopedie Scientifique", Pans.) Siehe „G~mc Cnil , 
t. LIII, Nr. 7, S. 120. 

getaucht war ohne trinken zu können, selbst beim Vor
handensein eines Überschusses von Säure, sich mit der
selben nicht verbindet und sich nicht sättigt." 

K 1 a pro t h und Rose haben die Tantalsäure studiert 
und deren charakteristische Eigenschaften festgestellt. 

Tantalerze. 
Die gewöhnlichsten Tantalerze sind der Tantalit 

und der Columbit, welche aus Tantalaten und Niobaten 
(oder Columbaten) des Eisens und des Mangans von ver
schiedener Zusammensetzung bestehen. Der Tantalit ist 
reich und enthält ungefähr 84°/0 Taatalpentoxyd, Ta2 0ß, 
während der Columbit wenig Tantal enthält und haupt
sächlich aus Niobiurupentoxyd, Columbium Nicolardots 
Cb2 06' besteht, welches ohne praktischen Wert und oft 
lästig ist. 

Die Dichte der Mineralien ist ein oberflächlicher 
aber bequemer Anhaltspunkt zur Schätzung ihres Gehaltes 
an Tantal, denn sie nimmt mit letzterem zu. 

Der Columbit, welcher praktisch genommen, kein 
Tantal enthält, hat eine Dichte von ungefähr 5-3, während 
jene des reinen Tantalit nahe an 7·8 beträgt. 

Tantalit. Der Tantalit ist ein schwarzes Erz, 
dessen Zusammensetzung der Formel (FeMn) Ta

9
06 ent

spricht; das Eisen ist in demselben häufig gänzlich 
oder teilweise durch Mangan, das Tantal durch Zinn, 
Zirkonium und Niobium ersetzt. Nach Nicolardot wäre 
die allgemeine Formel der Tantalate und Columbate des 
Eisens und des Mangans (FeOMnO) tn Cb2 Oß n Ta9 O,.,, 
schwankend zwischen dem Columbit ohne Tantal und 
dem Skogböllit ohne Columbium. Die HU.rte wechselt 
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von 6"0 bis 6·5; der ~trieb ist schwarz und die Dichte 
wechselt von 6"5 bis 7·3 (Imperial Institute) oder 
von 6·05 bis 7·58 (Ni c o 1 a r d o t). Der Tantalit kristallisiert 
im orthorhombischeu System. 

Co 1 um b i t. Dieses Mineral ist das allgemeinste 
Tantalerz. Man findet es gewöhnlich mit Tantalit ver
gesellschaftet und es ist im wesentlichen ein Columbat 
des Eisens und Mangani (Fe Mn) Cb2 06 gemischt mit 
(Fe Mn) Ta2 06 • Der Strich wechselt von dunkelrot bis 
schwarz, die Härte von 5 bis 6; letztere bleibt eher 
unter jener des Tantalit, die Dichte von 6·3 bis 6·5. 
Die Kristalle bilden gewöhnlich orthorhombische Prismen. 

Es gibt noch imdere tantalhältige Mineralien, da 
sie jedoch nur wenig Tantal enthalten oder selten sind, 
ist ihre kommerzielle Wichtigkeit gering: der Tantalit 
genügt überdies den industriellen Bedürfnissen. Indessen 
dürfte eine Zusammenfassung der Eigenschaften dieser 
Mineralien von minderem \Vert wegen der möglichen 
Ausbreitung der Verwendung des Tantals hier nicht 
überflüssig sein. 

Fergusonit. Es ist dies ein Metacolumbat von 
Tantal und Yttrium und bildet Massen eines charak· 
teristischen Schwarzbraun. Der Gehalt an Tantalpent
oxyd wechselt von 2 bis 10°/0 ; es finden sich jedoch 
Exemplare, welche selbst bis 27°/0 enthalten. Der 
Strich ist häufig farblos, die Dichte ungefähr 5·8. Er 
findet sich gewöhnlich im Granit und Pegmatit auf 
Ceylon, in Rockport (Massachusetts), Amalia (Virginia, 
V. St.), in deu Glimmergruben von Mitchell and Co. 
(Nord-Carolina, V. St.), in Ytterby (Schweden) und 
auf Grönland. Der Tyrit und der Bragit sind zwei 
Varietäten desselben. 

Sam arskit. Dieses ziemlich reichlich vorkommende 
Mineral besteht aus Columbaten und Tantalaten des 
Eisens, Calciums, Yttriums und Cers gemischt mit. Uran
oxyd. Der Samarskit findet sich gewöhnlich in Massen 
oder abgeplatteten Körnern im Pegmatit oder in gut 
entwickelten rhomboedrischen Kristallen. Er besitzt eine 

samtartige schwarze Farbe, hat einen braumoten Strich, 
Glasglanz und eine Dichte von 5·6 bis 5'8. In der 
Glimmergrube von Mitchell and Co. findet er sich in 
Massen bis zu 9 kg Gewicht. 

Yttro-Tantalit ist ein Tantalat und ein Columbat 
des Eisens und Calciums, welches Oxyde des Yttriums, 
Erbiums, Cers und Urans enthält. Es enthält ungefähr 
46°/0 Tantalpentoxyd und seine Farbe wechselt von 
gelbbraun bis schwarz. Seine Dichte ist 5·8, die Härte 
wechselt von 4·5 bis 5. Er kommt in kleinen Quantitäten 
bei Ytterby in Schweden vor. Abarten des Yttro-Tantalit 
sind der Hielmit und der Rogersit. 

Hatchettolit, ein Tantalo-Columbat des Urans 
enthält Kalk und eine kleine Menge Eisen. Dieses 
gelblichbraune Mineral hat einen harzartigen Glanz und 
ist gewöhnlich mit dem Samarskit vergesellschaftet. Es 
enthält ungefähr 29° / 0 Tantalpentoxyd. 

Tapiolit. Dieses Mineral, welches ungefähr 74°/0 

Tantalpentoxyd enthält, wurde nur bei Sukala in Finn
land angetroffen. Es kristallisiert tetragonal, hat 
schwarze Farbe und schwarzen Strich und diamantartigen 
Glanz. Seine Härte ist ungefähr 6 und die Dichte 
wechselt von 7·3 bis 7·8. 

Hielmit ist ein seltenes Mineral, welches man in 
kleinen Mengen in der Grube Karafvet bei Fahlun 
(Schweden) findet. Es besteht aus einem Stanno-Tantalat 
des Eisens, Yttriums, Mangans und Calciums; es enthält 
52 bis 58° / 0 TantalpentoxyJ, hat eine schwarze Farbe 
und einen schwarzgrauen Strich. Die Härte ist 5, die 
Dichte 5·8. 

Microlit ist ein Pyrotantalit des Calciums, welches 
68·50fo Tantalpentoxyd enthält. Seine Farbe wechselt 
von blaßgelb bis braun, der Glanz ist harzartig. Es 
findet sich übrigens ziemlich selten im Pegmatit in 
Chesterfield, in Branchville (Connecticut, V. St.) und in 
Amalia (Virginia, V. St.). 

Stibio-Tantalit, ein blaß gelbrotes Erz mit fast 
weißem Strich und diamantartigem Glanz. Seine Dichte 

:\ T a n t a 1 i t ~ 1 Fergusonit 1 

l!I-- ~ = ~ 1 
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Columbiumi,äure 40·21 11·22 13·15 16_·35 45·13 [ 29·6G: 47"47 \. 37·20 
Titansäure - ' / 
Zinnsäure 0·70 6·10 0·18 / 0·48 · 1'19 4·60 0·18 - 0·50: 0·08, 
Wolframsäure - - Spur - 1 2·52 0·28 0·45 - 1·36 · -
Eisenoxyd 1 13·90 1 8·95 16·00 \ 14·47 1 4·06 2·41 0·74 0·76' 11·02 \ 10·90 
l!anganoxyd ! 1·42 6·61 1·07 0·81 ! - 5-68 - - , 0·96 0·75 
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1 
- , - 18·39 1·81 35·21 33·47 12·61 14·45 

Cererde - - 1 - - 2·37 0·48 
1 

7·76 - 3·31 4·25 
Thorium . - - - - - - - - 6·05 • -
Zirkon 435 

4·87 
21·20 
27·70 

0·47 

o·SO 
32·14 

3·05 



ist ungefähr 7·4, die Härte wechselt von 5 bis 5'5. Es 
findet sich in den Zinngruben voll Greenbushes (Süd
australien). 

Polycrase sind Titantantalate und Columbate des 
Yttriums von schwarzer oder brauller Farbe und einer 
Dichte von 5-5. 

Aeschynit ist ein Titan-Columbat des Yttriums 
mit harzartig·em Glanz und einer Dichte von 4·6 bis 
5"25. Nebenstehende Tabelle zeigt nach Nicolardot die 
prozentuale Zusammensetzung der wichtigsten Tantalerze; 
andere Analysen folgell weiter unten. 

V crteilung der 'l'antalcrzc. 
Vereinigte Staaten. Die Tantalerze finden sich 

meistenteils im Osten der Vereinigten Staaten· der 
Columbit kommt häutiger vor als der Tantalit. ' 

Folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung des 
Colnmbits und Tantalits von verschiedenen Fundorten 
der V ereilligten Staaten: 

Funtlort 

----==:.:_=-:.=--:__--=---- - .::____::-::::~~-- _____ _: 

Branchville (Connecticnt) 
clto. 

Ettngrube, Black Hills 
clto. 
dto. 

.T ancey Co. (Nord-Carolina) 
Grizzley Beau Gulet 

5·73 
6·59 
5·89 
6·37 
ß·75 
ß.88 

-. . 1- .. 1:; .. 
-c = I""' i:: „ "Cl :,...., 
~}= 1 :...-. ~o 

- c:-1 e I :<:; o 0 <:> 
~ c- oo:.i;;-1c:c 
-"" 1 "• 1 d-= ~ C) ~r:i. 

„ ~ I "' " 
°"_o if;j --,~ -

60·70 1!)·20 . 12 91 7·03 
30·16 52·29 : 0·43 • Hl'58 
54-09 18•20: 11·21 i 7·07 
40 37 i 41.14 1 8·28 9·09 
29·78 53·28 1 6·11 10"40 
23·63 59 92 : 12·8ß 3•06 

(Siicl-Dakota). . . 7·77 ß.23 78·20, 14·00 
1 

0·81 

In llaltimore hat man kürzlich ein neues 'fautalerz 
entdeckt. Seine Zusammensetzung ist nach Hildebrand 
folgende: 
Tantalsäure, Ta„O. . 38·19 
Columbitsäure, (:b::o. 13·21 
Kieselsäure, Siü .. : ·: 12 98 
Eisenoxydul, FeÖ . . 21 ·42 
llianganoxydul, MnO. 10·48 

Australiell. Im südlichen Australien findet sich der 
'fantalit in dell zinnproduzierenden Distrikten. Proben 
aus dem Firniss River ergaben folgende Analysenresultate: 

Tantaloxyd, T11.iiO, . . 
Columbiumoxyd, Cb .. O„ 
.n~anganoxydul, 11rno· ·. 
~~nnbioxyd, Snü„ 
~~senoxydul, FeÖ 
Nicht bestimmt . 

"
1 0/n 

41:7o 55·52 
19·00 24·92 
14·83 11·16 
21·00 4'40 

2·14 2·72 
1·33 1·28 

100·00 100·00 

Im östlichen Australien meldete man zum erstellmale 
das Vorkommen des Tantals im Jahre 1894 zu Green
bushes in Bunbury in Form eines Stibio-Tantalit 
(A~timon-Tautalit). Der Tantalit wurde im Jahre 1900 
bD~un. Waschen der Alluvialablagerungen desselben 

istr1ktes entdeckt. 

M Im Jahre. 1904 wurde aus ~en Erzen von Wodgina 
. angan-Tantaht gewonnen und nn Jahre 1905 wurden 
mWd· ' 0 gma und Mount York (Chingamong) der Mangall-
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Colnmbit nnd der Calcinm-Tantalit entdeckt. Die Pro
duktion erreichte im Jahre 1905 73 t im Werte von 
10.515 Pfund Sterling, und im Jahre 1906 15 t im 
Werte voll 2644 Pfund. Die nachstehende Tabelle 
zeigt die Analysenresultate einiger Exemplare von ver
schiedenen Gegenden des östlichen Australien: 

,j Prozentualer Geholt an 
" 

Erz F u n d o r t i-----,\----. -
1 Tantal Columbrnm
·säure Tn,o,,l•üuro Cb,O, 

Tantalit . . 
dto. 

Stibio-Tantalit 
dto. 
dto. . 

lllangan-Tantali t . 
dto. . . . 

Calcium-Tantalit . 
Mangan-'I'antalit . 
Tantalit . . . . 

- --- -- ---- -------- 1 ---- J_ 

Grcenbushes 
dt.o. 
dto. 
dto. 
dto. 

Wodgina 
dto .. 
dto .. 

Greens Wall . 
Lalla Rookh . 

80·ßl 
68·50 
51·13 
50·57 
51·95 
69·95 
72'4ß 
73·82 
07'46 
70•34 

2·00 
5·46 
7·5ß 

12·58 
4-49 

14-47 
6·80 
6'44 

27·24 
4·92 

Die Analyse von zwei Stibio-Tantaliten A und B 
aus dem westlichen Australien ergab folgende Resultate: 

Tantalpentoxy1l, T~O,, . . 
Columbiumpentoxyd, Cb/l,, 
Antimonoxyd, Sb20.1 

WismutOX}'d, Bi~Oa 
Nickeloxyd, NiO . . 
Eisenoxyd, Fe2U,1 • 

lllanganoxydnl, lllnO 
Kupferoxyd, Cnü 
Kieselerde, SiO„ . . 
Glühverlust an ·wo.sser 
Dichte . . . 

A 

51"1\3 
7·66 

40·23 
0·82 
0·08 
Spur 
Spur 

o·os 
7·37 

Jl 

01·95 
4'49 

38·04. 
0·79 
Spur 
0·39 
Spur 
0·30 
3•14 
O·Gl 
ß·60 

Asien. Die Compagnie „Sempang Tin Mining" 
erzeugt Erze mit schwachem 'fantalgehalt und mouazit
hältigen Sand. In den malayschen Staaten, in Pahang, 
enthalten die monazitischen Sande: 

Cassiterit 
Ilmenit . 
l\Ionazit. 
Columbit 

65 
16 
13 
3 

Nicolardot hat stets das Vorhandensein des Tantals 
und Columbiums in W olframerzen festgestellt. Er ist 
der Meinung, daß die Wolfram- und Zinnerze beträchtliche 
Mengen von Tantal liefern können. So ergaben der auf 
dem Vilfleyschen Herde konzentrierte Scheelit und der 
Cassiterit ein schwarzes Produkt voll großer Dichte 6-8, 
enthaltend 44°/0 Tantalsäure und 30·5°/0 Columbiumsäure. 

Die Pennsylvania Salt Co. verarbeitet seit mehreren 
Jahren Kryolith von Grönland 1 dessen Rückstände eine 
namhafte Menge von Tantal enthalten. 

Kommerzieller 'Vert der Tantalerze. Seit
dem die tantalhältigen Mineralien eine industrielle Wichtig
keit erworben hatten, ist der Wert derselben großen 
Schwankungen unterworfen gewesen. 

Nach dem "Bulletin of the Imperial Institute" 
scheinen die Erze auf Grundlage von mindestens 60° / 0 

Gehalt an Tantalpentoxyd verkauft zu werden und soll 
der Gehalt an Columbiumoxyd 3° /11 nicht überschreiten i 



Chrom soll fehlen. Der Preis pro Kilogramm Erz ist 
ungefähr 5·60 Frs. Diesen Vorschriften gemäß bezeichnet 
Ni c o 1 a r d o t 100 Frs als tantalische Einheit bei einem 
Gehalt von 22°/0 , wodurch sich 1 t auf 2200 F1·s. in 
Xew-York stellt. 

Jletallurgic des Tantals. 
Ekeberg, Klaproth, Gahn, Berzeli us und 

Egge r tz haben vergebens versucht das Tantaloxyd 
durch Kohle zu reduzieren; sie erlangten ein Tantalsub
oxyd im Gemenge mit karburiertem Tantal. Berzelius 
gewann Tantal indem er das Kalium-Fluortantalat mittels 
Kaliums reduzierte. Es scheint, daß dies das Verfahren 
ist, welches gegenwärtig angewendet wird. Rose, der 
mittels Natriums, bei Gegenwart von kohlensaurem Natron 
reduzierte, fing das Produkt der Reduktion mittels ·wassers 
wieder auf und erhielt ein schwarzes Pulver, welches 
tantalsaures Natron mit 55° / 0 metallischem Tantal ent
hielt. Kurz gesagt, das Tantal der Erze wird zuerst 
in eine alkalische Fluorverbindung umgewandelt und das 
Natrium oder Kalium befreien das Metall, während sich 
gleichzeitig eine kleine Menge Tantaloxyd bildet. 

Moissan, der die Tantalsäure mittels Kohle im elek
trischen Ofen zu reduzieren versuchte, erhielt kein kohlen· 
stofffreies Produkt, sondern nur ein Carbid. v. B o 1 to n, 
welcher sich ebenfalls mit dem Tantal beschäftigte, 
hat dieses Metall rein dadurch dargestellt, daß er die 
niederen Oxyde im luftleeren Raume reduzierte. Seine 
Methode gründet sich auf die Tatsache, daß tlas metallische 
Tantal in der \Veißglut nicht Sauerstoff absorbiert, aus
genommen dann, wenn der Druck dieses Gases 20 mm 
überschreitet, und auf den Umstand, daß das Tantalpent
oxyd flüssiger ist als das Metall. In der Praxis wird 
der metallische Schwamm, den man bei der oben er
wähnten Behandlung des Fluortantalates erhält, in einem 
Tiegel aus Magnesia oder aus Thorimr.. fest eingedrückt 
und in einem geschlossenen elektrischen Ofen geschmolzen. 
Der Tiegel bildet die Anode und die Kathode wird von 
einem Barren reinen Tantals oder Silbers gebildet, 
welcher sich während des Durchganges des elektrischen 
Stromes in beständiger Umdrehung befindet. Das ge
wonnene Metall ist kompakt und, wie es scheint, ohne 
Oxyd. Der unter dem Einfluß des elektrischen Stromes 
gebildete metallische Staub ist in sehr geringer Menge 
vorhanden. Bol t o n zeigte der Bunsengesellschaft 
im Jahre 1905 einen Barren von 64 g, für dessen Er
zeugung 75 elektrische Pferdekräfte verbraucht wurden. 
Nach Nicolardot soll das auf solche ·weise dargestellte 
Tantal 98·6 bis 99° / 0 reines Metall titrieren. 

Die "British Thomson-Houston Co." in London reinigt 
das Tantal durch Schmelzen eines Tantalfluorürs oder 
eines anderen Salzes und durch Elektrolyse zwischen 
einer Anode von unreinem Tantal und einer Kathode aus 
reinem Tantal bestehend, das Ganze eingeschlossen in 
einem feuerfesten Rezipienten ans Magnesia oder aus 
Tantaloxyd. 2) Ein anderes Verfahren dieser Gesellschaft 
besteht in einer Vervollkommung der Reinigungsmethode 

1
) Englisches Patent Nr. 24.234, Oktober 1906. 
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mittels des luftleeren RaumPs. Diese .Methode verwendet 
Quecksilberbäder bei der Kathode und Anode; letztere, 
von der zu reinigenden tantalhältigen Substanz gebildet, 
wird in das Quecksilber g·etaucht. 8) 

B o u h a r d hat im Jahre 1907 ein Patent auf die 
Darstellung des Tantals und dessen Verwendung zur 
Herstellung der Fasern für Glühlampen genommen. Er 
löst 100 g Kalium-'fäntalat in 3 l Wasser und setzt 
Schwefelsäure zu, bis sich kein Niederschlag mehr bildet; 
dieser Niederschlag wird nach einigen Stunden filtriert, 
gewaschen mit 1 l \ Vasser, welches auf 70 -80° C er· 
wärmt ist, gemischt und durch Zusatz von 1/ 5 warmer 
Oxalsäurelösung aufgelöst. 

Die überschüssige Oxalsäure wird durch Ammoniak 
neutralisiert; nach dem Erkalten setzt man soviel Salz
säure oder Schwefelsäure hinzu, daß dies 3°/0 der Flüssig
keit ausmacht. Die Lösung wird alsdann elektrolysiert, 
wobei man einen Strom von O·l bis 0·3 A bei 2 V anwendet 
Die Anode, von viereckiger Form, besteht aus Kohle 
oder aus Platin, während die Kathode aus einer Reihe 
horizontale1· Drähte aus Platin oder aus Blöcken von 
Kohle besteht. Das niederschlagende .Metall wird aus 
dem Bade herausgehoben, wenn es eine 3 bis 4 mm dicke 
Lage bildet und alsdann in einen Draht von 4 bis 5 mm 
Stärke umgewandelt, welchen man zur Herstellung der 
Lampenfasern verwendet. 

v. Pi r ani gibt die Uittel, um das Tantal zu reinigen, 
wie folgt an: 

l. Man macht sich die große Affinität des Tantals 
zum Wasserstoff zu Nutze; das Tantal kann das 740fache 
seines Volumens an Wasserstoff absorbieren. 

Einzig allein der Wasserstoff, verbunden mit dem 
Tantal, ändert dessen Eigenschaften ab; er vermindert 
die Festigkeit des Metalls, erhöht seine Sprödigkeit, ver
mindert seine elektrische Leitungsfähigkeit um die Hälfte 
und erniedrigt seinen Temperatur-Koeffizienten von 0·3 
auf O·l Ofo. 

Man erlangt die Hydrogenierung des Tantals bei 
relativ niedrigen Temperaturen, indem man Dämpfe von 
Tantalchlorid und Wasserstoff zusammen erhitzt; man 
erhält. eine sehr rotbrüchige :Masse von metallischem 
Aussehen. Um hieraus das Metall auszuziehen, erhitzt 
man diese \V asserstoffverbindung des Tantals bis zur 
\Veißglut (das heißt unter seinem Schmelzpunkt) im luft
leeren Raume; man entfernt hiedurch beständig den frei
werdenden \Vasserstoff. Man kann die Erhitzung elektrisch 
vornehmen, da Tantalwasserstoff ein guter Leiter der 
Elektrizitlit ist. 

2. Pirani bringt den pulverförmigeu Tautalwasser
stoft an den positiven Pol eines in einem beständig luft
leer erhaltenen Raume funktionierenden Lichtbogens, 
dessen negativer Pol aus Baryt besteht. Man erhitzt 
letzteres vorher mittels eines Stromes und wenn der 
Baryt rotglühend ist, kann der Lichtbogen zwischen 
demselben und dem aus Tantalmasse bestehenden positiven 
Pol überspringen, das Tantal schmilzt, wird homogen 
und läutert sich hierbei. 

3) Englisches Patent Xr. 21 ·667. 



Eigenschaften des 1'antals. 
Physikalische Eigenschaften. Das reine Tantal 

schmilzt bei ungefähr 2200 o. seine Härte schwankt 
zwischen 9 und 10 und seine Dichte ist 16·5 bis 16·6· 
sein Koeffizient der linearen Dehnung ist 0·0000079

1

• 

N~ch v. Bolton hat das Tantal bei 98·60fo Metall eine 
lhchte von 14·08, wenn es nach dem oben mitgeteilten 
V erfahren aufbereitet wird; in Barren geschmolzen hat 
das Metall eine Dichte von 16'64 in sehr feinen Drähten 
ist seine Dichte 16'5. Ein von ~inem elektrischen Strom 
durchzogener und von demselben erwärmter Draht zieht 
sich nach zwölf Stunden um 7·8°/ seiner Länge zusammen 

d 
. 0 

un seme Dichte nimmt zu. Die spezifische ·wärme 
des Tantals ist 0·0365. 

Seine Zähigkeit ist bedeutend; zu Drähten von 0·03 mm 
Stärke ausgezogen, bricht das Tantal bei 93 kg pro 
Quadratmillimeter. 4) 
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Die Verunreinigungen verändern diesen Wert. Die 
Streckbarkeit des Tantals ist durch die Feinheit der 
Drähte, die man daraus machen kann, erwiesen. Eine 
der bemerkenswertesten Eigenschaften des Tantals ist 
die, daß es durch das Hämmern beträchtlich härter wird. 
Das „Bulletin of the Imperial Institute" teilt folgenden 
Versuch mit: Bei einem Versuch wurde ein geschlagenes 
Blättchen von l mm Stärke einer Bohrprobe mittels eines 
D~amantbohrers unterworfen der 5000 Touren (?) pro 
Mmute machte; das Ergebnis war daß man mit Mühe 
ein Loch von 0·25 mm in dem Blättchen erlangte und 
daß der Bohrer schartig wurde. Man kam natürlich 
auf die Idee, nach einem solcl1en Resultate das Tantal 
statt des Diamanten (schwarzer Diamant) als Bohrer zu 
verwenden. 

8puren von Kohlenstoff härten das Tantal ohne ihm 
seine Streckbarkeit zu nehmen wenn der Kohlenstoff 
nicht mehr als 1°/0 ausmacht;' in größerer Quantität 

. ')Ei~ Dr~ht aus gutem Stahl von derselben Stärke kann leicht 
eme Festigkeit von mehr als 200 kg pro Quadratmillimeter geben. 

macht der Kohlenstoff das Metall spröde. Mit Oxyd 
gemischt scheint das Tantal härter zu werden. v. Bolton 
hat diese Erscheinung bestätigt („Zeitschrift für Elektro
chemie~) und erklärt, daß das Tantal, wenn es ein wenig 
Oxyd enthält, bei Rotglühhitze geschmiedet, eine Härte 
erlangt, welche sich jener der besten Stähle nähert und 
welchP. es an Zähigkeit übertrifft; es kann indessen 
gewalzt werden ohne schlechter zu werden. 

Die Firma Siemer.s und Halske in Berlin teilt 
mit, 1i) daß ·das Tantal in manchen Beziehungen dem 
Eisen ähnlich sei; der Kohlenstoff, das Silicium, Bor, 
·w asserstoff, Sauerstoff, das Aluminium und Zinn härten 
dasselbe. Es darf jedoch nicht mehr als 1°/0 von diesen 
Elementen zugefügt werden, da das Tantal sonst zer
brechlich wird. 

Chemische Eigonschaften. Vom chemischen 
Standpunkte genommen, nähert sich das Tantal dem 
Gold und dem Platin. Wir erwähnten bereits, daß es 
sich mit dem \Vasserstoff verbindet. In Barren verbindet 
es sich schwer mit dem Sauerstoff der Luft; es verbindet 
sich durch Erwärmung mit Schwefel und bei dieser Ver
bindung entwickelt sich Wärme. Dasselbe ist der Fall 
mit Selen und Tellur. 

Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure und Königs
wasser sind ohne Wirkung auf das Tantal; dasselbe gilt 
bezüglich der alkalischen Lösungen. Die in Schmelzung 
begriffenen Alkalien und Flußsäure dagegen greifen es 
an. Letztere wirkt nur langsam, wenn das Tantal allein 
ist, ihre Wirkung wird jedoch rasch, wenn das Tantal 
im Kontakt. mit Platin ist. 

Das Tantal geht mit dem Stickstoff Stickstoffver
bindungen und Kohlenstoff Kohlenstoffverbindungen ein. 
Die Carbidverbindung scheint die Formel Ta2 C2 zu haben 
und 6'18°/0 Kohlenstoff zu enthalten. Es ist eine gelbe 
Substanz, die von Säuren nicht angegriffen wird. 

(Schluß folgt.) 

&) Deutsches Reiohspatent Nr. 171562 vom 14. Oktober 1908. 

Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate Dezember 1908. 

Von k. k. Kommerzialrat W. Foltz. 
(Schluß vou S. 22.) 

B~el war auch im Dezember recht schwach. Es herrschte fi 13. 2. 6 bis fi 13. 7. 6. Der Jahresdurchschnitt für englisches 
e..!lgememe Verkaufslust sowohl für prompte Ware als auch Blei betrug fi 13. 14. 51/ 3 gegen fi 19. 12. 27/ 8 1907, fi 17. 11. 5 
fur spätere Lieferung, was natürlich auf die Preise drückte - 1906, Fi 13 . 17 . 11 - 1905 und fi 12 . 2 . O - 1904; jener für 

G
nnd den Konsum zurückhaltend machte, so daß fast gar keine spanischesBleifi13.10.0 1/~gegenfi19.l.2 1 /3 1907,fltl7.7.4 
~schäfte mit diesem zu verzeichnen waren. - Der starke - 1907, Fi 13. U. 2 - 1905 und fi 11. 19. 8 - 1904. - Hier 

:~ckschlag zu Ende des Vorjahres kam nur langsam zum waren die Umsätze im Dezember recht gering und die Stimmung 
tidllst~nde. Spanisches Blei eröffnetet 14. 10. 0 bis Fi 14. 12. 6 gedrückt. Das abgelaufene Jahr war für den heimischen 

un ging langsam bis auf fi 12. 10. 0 bis fi 12. Hi. 0 im Juni Markt kein gutes. Der Konsum war zwar ziemlich regulär, 
~urllck. Erst gegen Ende des Sommers begann es sich etwas aber ohne besondere Anregung. Im abgelaufenen Jahre war 
~u13erholen und erreichte endlich im November einen Kurs von zum ersten Male eine nicht unbeträchtliche Einfuhr von 
· · 17 . 6 bis fi 14 . O. O, den es jedoch nicht zu behaupten serbischem Blei zu verzeichnen. Die Qualität wird als gut 
~~rmochte. Bedenklich ist diese Schwäche deshalb, weil doch bezeichnet. Im Spätherbste hörte dieselbe aus begreiflichen 
Bie . gesamte politische Lage eher einen starken Konsum an Gründen auf, wie auch die Kriegsgefahr einige Anregung für 
Ale~ ~rwe.rten lassen sollte und tatsächlich auch größere den Bleimarkt brachte. Die Steigerung des Bedarfes war e.b~r 

u trage zur Ausführung kamen. In den ersten elf Monaten so minimal, daß bald eine Enttäuschung eintrat und die 
!~05839 wurden in London 216.811 t gegen 186.213 t ein-. und Bes~erung sofort aufhob .• zum Jahresschlusse no.tiert schlesisc~es 
8 · . ht gegen 40.506 t ausgeführt. Zum Jahresschlusse notieren Blei K 37·- gegen .K 40·25 zu Jahresbeginn loco Wien 

panis lead ii 12 . 18 . 9 bis j 13 . O . 9, English pig common netto Kassa. 



Zink war auch im Dezember in nicht besonders giinstiger 
Situation. Zu Monatsbeginn hob ein umfassendes Geschäft 
in verzinktem Eisen und Draht die ungünstige Wirkung 
spekulativer Abwicklungen auf. Gegen J ahresschluß wurde 
die Frage immer geringer, da der Konsum nicht mit großen 
Vorräten ins neue Jahr gehen wollte. Man erwartet deshalb 
mit Beginn des neuen .Jahres stärkere Frage. - Das ab
gelaufene Jahr war für Zink wenig günstig. Trotz anfänglich 
fortgesetzt giinstiger Meldungen über den Verlauf der Ver
handlungen zur Bildung einer europäischen Zinkkonvention 
vermochten die Preise keinen wesentlichen Aufschwung zu 
nehmen. Sie bewegten sich von anfänglichen fB 19 . 7 . 6 bis 
fi 19 . 12 . 6 bis auf fB 21 . 7 . 6 bis ff 21 . 12. 6, um rasch wieder 
bis auf fB 18. 0. 0 bis fB 18. 5. 0 anfangs Juli zu sinken. Die 
großen Händlerfirmen scheinen bestrebt gewesen zu sein, sich 
größere Mengen zu sichern, um im Falle des Zustandekommens 
der Konvention über billige Vorräte zu verfügen. Schließlich 
scheiterten <lie Verhandlungen. Gegen J ahresschluß versuchte 
man auf neuer Basis eine Einigung zu erzielen. Nach dem es 
bei den ersten Verhandlungen gelungen war, den Widerstand 
der Vieille Montagne zu besiegen, hofft man Belgien auch jetzt 
wieder zu gewinnen. England dürfte sich vielleicht zur neuen 
Konstellation entgegenkommend verhalten. Die Schwierigkeiten 
scheinen bei der ganzen Angelegenheit in widerstreitenden 
Interessen größerer Händlerfirmen, welche an Werken beanteilt 
sind, zu liegen. In allen Zweigen der Industrie ist seit längerer 
Zeit die Tatsache zu bemerken, daß die großen Händlerfirmen, 
welche durch eineReihe glänzenderJahreKapitalien angesammelt 
haben, fiir welche sie nun in den von ihnen bisher vertretenen 
Industrien Verzinsung und Verwertung suchen. Hiedurch 
wird in die konservativen Betriebe ein Element der Unruhe 
gebracht, welches nicht immer zum Segen gereicht und die 
Unternehmungen von den Standpunkte ruhigen Erwerbes 
häufig auf das Gebiet der Spekulation treibt. Auch hier 
scheinen die Schwierigkeiten der Einigung mehr in diesen 
Verhältnissen zu liegen. Zum Jahresschlusse notiert schlesisches 
Zink in London fi 21. 0. 0 bis fB 21. 2. 6. Im Jahresdurch
schnitte erzielte es fB 20. 4 . 51/2 gegen fB 23. 16. 53/ 4 - 1907, 
ff 27. 1. 5 1906, fB 25. 7. 7 - 1905 und fi 22. 11. 10 -1904. 
- Hier war der Verkehr im Dezember ziemlich gering. Der 
Markt zeigte auch im abgelaufenen J abre gute A.ufnahms
fiihigkeit. Sowohl die Verzinkereien als auch die Walzwerke 
hatten sehr guten Absatz und nahmen große Posten auf. 
Die Produktion weist eine abermalige starke Zunahme auf. 
Zum Jahresschlusse notieren W. H. Giesches Erben K53·60 
gegen K53·- zu Jahresbeginn, andere gute Marken K51·
gegen K51·- netto Wien. 

Zinn war abermals sehr belebt. Bemerkenswert ist, daß 
stets nach stattgehabter Banke. Auktion in Holland Zinn 
unter dem erzielten Durchschnitte ausgeboten wird. Die e.m 
26. November 1908 abgehaltene Auktion verlief zu dem un
erwartet hohen Durchschnitte von holl. fl. 82r./~ pro 50 kg. Zu 
diesem Preise wurde das ansehnliche Quantum von zirka 
55.000 Block von der holländischen, englischen und französischen 
Spekulation aufgekauft. Der Durchschnittspreis erhielt sich 
aber nur wenige Stunden und ist seither bis holl. fl. 79 1/ 2 zurück
gegangen. Stre.its wurden ständig fB 1 bis fB 2 pro Tonne 
unter Bankaparität gehalten. - Im abgelaufenen Jahre hielt 
sich Zinn nach anfänglich schwacher Haltung (ilj 118 . 7 . 6 
bis J: 118 . 12 . 6 für Straits) recht gut und erreichte im Früh
jahr den höchsten Kurs des Jahres mit fi 144. 15. 0 bis 
ilf 144. 17 . 6, um' von da e.b nur geringeren Schwankungen 
unterworfen zu sein. Die ganzen Bewegungen sind fast aus
schließlich der Spekulationsgruppe zuzuschreiben und nur zum 
Teile durch den wechselnden Bedarf Amerikas bedingt gewesen. 
Erzeugung und Verbrauch haben sich im abgelaufenen Jahre 
nicht wesentlich verändert. Straits schließen ilf 132 . 0. 0 bis 
fB 132 .5.0. Im Jahresdurchschnitte notieren Straits fB 133. 9. 101/2 
gegen i 172 .10. 31

/ 16 1907, fB 180 .17. 03h 1906, i 142 .19. 4 
-1905 und fB 126. 14. 8 -1904. - Hier war der Markt 
ruhig. Man merkte ihm die Bilanzzeit an, nachdem der 
Konsum nur das Nötigste kaufte. Die Verhältnisse des Marktes 
haben sich im abgelaufenen Jahre nicht verändert. Der Kon-
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sum war gleichmäßig beschäftigt und nahm befriedig·end auf. 
In den Verhältnissen seiner Deckung sind wesentliche Ver
schiebungen nicht eingetreten. Zum J e.hresschlusse notieren 
gegen Jahresbeginn Bankn ]( 325·- bis K 327·- (K 320·-), 
Billiton K325"- bis K327·- (K319·-), Straits prompt 
J( 325·- bis ]( 327·- (J( 314) loco Wien netto. 

Antimon war in London ziemlich schwach und ging 
von fC 32 . 0 . 0 bis JJ 34 . 0 . 0 mangels jeder Frage o.uf 
fB 31. 10. 0 bis fC 32. 10. 0 zuriick. Im verflossenen Jahre 
vermochte sich Antimon regulus von seinem tiefen Falle nicht 
zu erholen und ist wieder so vernachlässigt und unbeachtet 
geblieben wie die vielen Jahre vor der letzten Hausse. Ab 
und zu hob es siell bei einigermaßen besserer Frage bis 
fC 36. 0. 0 (l\Iai), hielt aber von f{;' 31 . 0. 0 bis .i€ 34. 0. 0 aus
gehend die meiste Zeit des Jahres um fB 32 . 0. 0 und schließt 
f/132. 0. 0 bis fC 34. 0. 0. Der Londoner .Jahresdurchschnitt 
betrug fi 33. 4. 6 gegen ii 64 .11. 61/ 2 1907, fB 96. 4. 101/2 

l!J06, ffi 46. 15 .1-1905 und fB 28. 7. 11 - 1904. - Hier 
war, vereinzelte Quantitäten von Belang zu Exportzwecken 
abgerechnet, fast gar kein Umsatz. Der heimische Konsum 
nahm nur ganz minimale Quantitäten auf. Die Preise blieben 
unverän1lert nominell auf K 72·50 bis K 74·50 stehen und 
näherten sich jenen zu Jahresbeginn, K 75·-, bedenklich; mit 
Beginn 1906 hatten sie auf K2f>8·- gehalten. 

Quecksilber war im Dezember ziemlich ruhig. Die 
erste Hand hielt unverändert auf fB 8. 10 . 0, während die 
zweite Hand anfänglich fB 8 . 9 . 0 dann fJl 8 . 8 . 6 und fB 8 . 8 . 0 
notierte. - Im abgelaufenen Jahre hat Quecksilber eine bessere 
Haltung, als in den letzten Jahren eingenommen. Es hat 
sich, eine kurze Periode von Mitte l\Ie.i bis Mitte September 
abgerechnet, vor dieser e.b Jahresbeginn auf ilf 8. 5. 0 und 
nach dieser zwischen ;Jt 8 . 5 . 0 und lt 8 . 10 . 0 gehalten. Im 
Oktober schien es, als ob Quecksilber seine alte Lebhaftigkeit 
wiedergewinnen wiirde, indem es innerhalb kiirzester Frist 
in zwei Etappen von J: 8 . 5 . 0 auf ili 8 . 10 . 0 vorrückte. Die 
Lage des Artikels wurde durch einige wichtige Momente ge
bessert. Die russische Produktion, welche bis 1905 im Mittel 
gegen 10.000 Flaschen betrug, sank 1906 auf rund 6000 und 
1907 auf 3700 Flaschen und ist 1908 zu gänzlichem Still
stande gekommen. Auch die amerikanische Erzeugung ist 
infolge Abnahme der Erzmittel wie in Rußland, stark zurück
gegangen. Der Rückgang ist wesentlich bedeutender als die 
Steigerung in anderen Gebieten. In den ersten elf Monaten 
wurden in London 43.040 Flaschen gegen 39.197 Fle.!chen 
1907 importiert und 21.334 Flaschen gegen 28.043 Flaschen 
zum Export gebracht. Wenn der Konsum keine Steigerung 
erfahren hat, wlirde sich die statistische Lage des Artikels 
in London um 11.052 Flaschen verschlechtert haben, doch 
ist anzunehmen, daß der Minderexport zum größten Teile auf 
erhöhten Konsum zurückzuführen ist. Im Jahre 1908 betrug 
der Durchschnitt der ersthändigen Notierung Jt 8. 4. 9'/a gegen 
ilt 7. 5. 62/a 1907, it 7. 3. 5'/• 1906, Jt 7 . 8. 0 - 1905 und 
fit 7. 19. 6a/4 1904. - Idrianer Quecksilber war im Dezember 
zu Jt 8 . 9 . 0 recht gut gefragt. Die wirtschaftliche Depression, 
vornehmlich in Deutschland, hat im abgelaufenen Jahre eine 
tiefergehende Erholung des Marktes verhindert. Bei festen 
Preisen blieb er beständig ruhig. Der Verkehr war zwar 
befriedigend und absorbierte die in Zunahme begriffene 
Produktion fast gänzlich, de. nunmehr auch wieder dem über
seeischen Exporte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden 
konnte. Dieser entwickelte sich recht befriedigend. Zum 
Jahresschlusse notiert Idrianer Quecksilber auf allen Lagern 
il: 8 . 9 . 0 gegen ik 8 . 5 . 0 pro Flasche und fit 25 . 6 . 9 gegen 
1t 24 . 15 . 3 pro 100 kg in Lageln. 

Silber eröffnete im Dezember mit 22~/ 10 d hob sich vor
iibergehend bis 2215/ 10 d, um sich immer wieder abzuschwächen. 
Es schließt 23a/10 d: Im Monate November 1908 waren zu ver
zeichnen: 

Londoner bar silver-Notierung 
pro onnce in pence 

Devise London Parität für 

höchster niedrigster Durchschnitt 
in Wien 1 kg Feinsilber 

Kronen 
235 

/ io 223 / 18 22·9325 239·64 79•92 
gegen K82·32 im Oktober 1908 



Hamburger Briefnotierung') 
1iro l kg Feinsilber in Mark 
höchster niedrigster Durchschnitt 
69·- 60·- 68.27 

Mnrkkurs Parität fii r 
in Wien l /;g Feinsilber 

Kronen 

117"20 80·01 
gegen K 82·82 im Oktober Hl08. 
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Silber ist seit Jahresbeginn konstant zurückgegangen und 
gegen Jahresende außerordentlich flau geworden. Mit einem 
Höchstkurse von 27 d im Jänner beginnend, hat es im De
zember mit 22 cl den Tiefstand erreicht. Der starke Rück
schlag wurde dadurch hervorgerufen, dnß China nach starkem 
Konsume für Prägungen plötzlich nach dem Ableben der 
H~rrscher Silber in großen Posten auf den Markt brachte. 
Hiezu haben sowohl die allgemein wirtscho.ftlichen Verhältnisse 
sowie auch die Besorgnisse wegen Einführung der Gold
wiihrung, die wieder auftauchten, Anlaß gegeben. Erst wenn 
in China wieder Beruhigung eingetreten sein wird, ist auf 
eine Besserung des Marktes zu hoffen. Gegen die höchste 
anfängliche Notiz von 27 d mit einer Parität von K 94·28 er
reichte Silber im Dezember den tiefsten Stand mit 22 d oder 
K 76·35. Am Jahresschlusse betrug die Notiz 23~/, 0 d mit einer 
Parität von K 80·46 gegen anfängliche K 87·72. Die Jahres-
1lurchschnittsparität betrug 1907 K 105·37 s, 1906 K 107·538, 

1905 K96'841 und 1904 K91·662 • 

Kol1le. Der heimische Kohlenmarkt war im Dezember 
ziemlich stetig. Die Nachfrage im Ostrauer Reviere war eine 
lebhafte und nahm fast die ganze Erzeugung auf. Leider 
war auch im Dezember die Abfuhr vielfach behindert, so daß 
trotz ziemlich starker Vorräte bei den Gruben, Hüttenwerke 
und Koksanstalten nicht voll befriedigt werden konnten. Im 
nordwestböhmischen Reviere ist der Elbeversand wegen Frost
wetters zur Einstellung gekommen. - Im abgelaufenen Jahre 
war die Lage des Kohlenmarktes eine recht befriedigende, 
nachdem die Eisenindustrie als Hauptkonsumentin bis gegen 
Jahresschluß voll beschäftigt große Quantitäten aufnahm. Der 
sonstige industrielle Bedarf war zwar in langsamem aber nicht 
sehr empfindlichem Rückgange. Nur der empfindliche Waggon
m~ngel brachte vielerlei tiefgehende Schädigungen mit sich. 
D.ie der?uten Verhältnisse bei der Norilbahn griffen auch auf 
die übrigen Staatsbahnen über, da sie einen großen Teil des 
'~' agenparkes der letzteren an sich zog. Trotzdem konnte 
die Förderung des Ostrauer Revieres nicht zur Gänze ver
frachtet werden. Die Vorräte in diesem Reviere betragen 
zum Jahresschlusse über eine Million Zentner Kohle und fast 
'/2 Million Zentner Koks. Die Einfuhr oberschlesischer Kohle 
ist in Zunahme begriffen gewe&en, weil ein Teil des Regie
bedarfes der Staatsbahnen in dieser Kohle gedeckt worden 
war. Während demnach einerseits die Industrie einen großen 
Teil des Jahres infolge Wagenmangels an Kohle Mangel 
hatte, sind andrerseits heute drückende Vorräte vorhanden, 
so daß man sich mit Rücksicht auf den Rückgang- des Industrie
bedarfes damit vertraut machen muß, daß die Hochkonjunktur 
för Kohle wieder einmal vorüber ist. Der Industriebedarf ist 
langsam zurückgegangen. Die Depression in Deutschland 
ist nicht ohne Rückwirkung auf uns geblieben, der immer 
schärfer auftretende Boykott unserer Waren in der Türkei 
verschlimmert die Situation in ganz wesentlicher Weise. 
Es steht demnach gegenwärtig bei geringerem Exporte nach 
Deutschland tlie Abschwächung 1les eigenen yerbrauchs zu 
befürchten. Zudem wird ein nicht unbeträchtliches Quantum 
Kohle durch die Ausbreitung der Rohölheizung der Loko
motiven frei. Aqf der anderen Seite wird durch M~ßnah~en 
der Regierun!J' die Ausbeutung unserer Kohlenschatze eme 
wesentliche B~schleunigung erfahren, so daß die verbrauchende 
Industrie für die nächsten Jahre wohl mit billigerem Feuerungs
~ateriale wird rechnen können. Auch die ungari~che Kohlen
mdustrie hat sich im letzten .Jahre gut entwickelt. Alle 
~oße~ Werke zeigen hei starker Förderung hoh.en ~rtrag. 
Die Ern- und Ausfuhr Osterreich-Ungarns stellte sICh lil den 
er~ten zehn Monaten 1908 gegen die ersten zehn Monate 1907 
wie folgt: 

*) Geldkurs 50 cl niedriger. 

Steinkohlen 
Koks . . 
Braunkohlen 

Einfuhr: 
1907 

86,311.783q 
[J,825.:-!71„ 

216.930„ 

82,660.86:-l q 
7,2:-l0.766" 

253.977" 

Ausfuhr: 
Steinkohlen . 7,644.478q 6,425.287 q 
Koks . . . 3,012.849 „ 1,527 .822 „ 
Braunkohlen 80,419.217 „ 7:-l,051.280 „ 

Am Jahresschlusse notieren offiziell grgen Jahresbeginn: 
S eh w arzli.o h 1 e: Ostrau-Dombrau-Karwiner Revier: Stückkoh~e 
K 2·90 bis K 2·94 (K 3·- bis J{ 3·08), Wiirfelkohle K 2·82 bis 
K2·86 (K2·95 bis K3·04), Nußkohle K2·72 bis K2·76 (K_2"90 
bis ]( 3·-) Kleinkohle /( 2·16 bis K 2·20 (K 2·40), Schnuede
kohlen ge":aschen /( 2·84 bis K 2·88 (K 2·DO bis K 3· 10), Koko 
](3·54 bis K 4·10 (K 4·- bis K 4·10 ); M.-Ros~itz-Zbescl!Rl~-Oslo
waner Revier: Schmiedekohle Ia. K -·-bis K -·- (A 3·10), 
Ila. K-·- bis K-·-(K-·-),KoksK-·-bis K-·-(K_,4·
bis K 4·10); preußisch-oberschlesisches Revier: Stiick:i Wurfe~
kohle K 2·99 bis ]( 3·07 (K 3·07 bis K 3·18), II a. A 2·38 bis 
K 2·46 (/{3·- bis K 3·10), Nußkohle Ia. K 3.10 bi~ K 3·18 
(K3·11 bis 3·22), Ila. K 3·04 bis K 2·12 (K 3·04 bis 3·15), 
Kleinkohle Ia. K2·31 bis K2'34 (K.2·35), Ila. K2·20 bis 
K2·23 (K2·25) loko Bahnhof Wien netto Kasse. (;asko~s 
von den Wiener Gnsanstalten K 2·76 bis K 3·44 (K 2·76 bis 
3·44) loco Anstalt. Braunkohle, böhmische, Duxer Becken 
Würfelkohle K2·05 bis K2·20 (K2·25 bis 2·40), Nußkohle 
K2·00 bis K 2·15 (K2·15 bis 2·30). -- Im nordwest
böhmischen Braunkohlenreviere wurde der Versuch der Er
richtung einer Kohlenbörse (in Prag) gemacht und wurde ~liese 
im Monate lllärz 1908 aktiviert. 7.um J ahressrhlusse notieren 
gegen Jahresbeginn in Kronen pro 1000 l.:g ab Schacht: 

Stück 
Mittel 1 u. Mittel II Nuß 1 Nuß II 

Is Brüxer Marken 
Anfang 1908 70 fiO 50 
Ende 82 73 62 

" Triebschitzer Marken 
Anfang 1908 50 4-l 3i 
Ende 62 5fi 4!1 

II 

Karbitzer Marken 
Anfang 1908 64 5-i 44 
Ende 72 fi3 52 

" 
Der deutsche Kohlenmarkt bleibt unter dem andauernden 

Drucke der ungiinstigen allgemeinen Geschäftslage schwach. 
Da auch der sonst regulierend auftretende Hausbrandbedarf 
bei dem milden Winter gering bleibt, erübrigt den Werken 
nichts anderes als Feierschichten einzulegen. Trotzdem wird 
stark deponiert. Der Export ist nicht unbefriedigend, reicht 
aber nicht aus, den Ausfall im Inlandsabsatze voll auszugleichen. 
Gaskohlen gehen gut. In Gasflamm-, Fett-, Ess- und Mager
kohlen ist nur in den Grobsorten lebhaftere Frage, währeml 
die Feinsorten den Markt bedrücken. Hüttenkoks liegen sehr 
flau, Brech- und Siebkoks schwach. Briketts müssen mangels 
genügenden Absatzes ~benfalls stark deponiert werden. J?as 
Kohlensyndikat hat srnh demnach veranlaßt gesehen, eme 
wesentliche Preisreduktion, vornehmlich zu Gunsten der Eisen
industrie, eintreten zu lassen. Die Richtpreise der Hochofen
koks werden um M2·-, jene der Kokskohlen um M1·25, der 
übrigen Kokssorten, Briketts uml In.lustriekohlen um M 0·25 
bis .Ml·- pro Tonne ermäßigt, u. zw. mit Gültigkeit o.b 
1. Jänner 1909, so daß die bis 31. März 1909 laufenden 
Schlüsse bereits an der Ermäßigung teilnehmen. Dagegen 
wurde· der Endtermin auf 30. September 1900 verlegt (gegen den 
seitherigen Termin 1. April des nächsten Jahres), um den 
Preisstand dann abermals prüfen zu können. - Das ab
gelaufene Jahr brachte dem deutschen Kohlenmarkte manche 
Enttäuschung. Es eröffnete sehr fest, begann aber sehr bald 
infolge Rückgange~ der Eisenindustrie eine gewisse Schwäche 
zu zeigen. Bereits in den ersten lllonaten wurden Ausfuhr
vergütungen an Eisenwerke gegeben, um den Konsum anzu-



regen. Als diese sich als nicht genug wirksam erwiesen, wunlen 
starke Fördereinschränkungen festgesetzt, um die Förderungen 
mit dem Bedarfe mehr in Einklang zu bringen. Im Sommer 
schien es, als ob die industrielle Lage sich bessern wollte. 
Der Markt wurde dadurch gestützt, daß der Konsum infolge 
starker Zurückhaltung ohne Vorrat blieb und man von der 
Komplettierung der Lager Anregung erhoffen dürfte. Der 
Export blieb bis in den Herbst befriedigend. Die schlimme 
Lage der Eisenindustrie, sowie die allgemeine geschäftliche 
Depression, führten zu Beginn des Winters zu mehrfachen 
Preisabschwächungen und schließlich zur vorgemeldeten Er
mäßigung. Der Einfluß der rückläufigen Konjunktur ist auch 
aus folgenden statistischen Ziffern, bezüglich der Produktion 
nur bei Koks, zu erkennen. In den ersten elf Monaten wurden 
gefördert resp. erzeugt: 

Steinkohlen 
Koks . 
Braunkohlen 
Briketts . 

1908 

136,729.987 t 
19,537.382 " 
60,934.889 " 
16,813.871 " 

1907 

131,393.100 t 
20,025.165" 
56,853.293" 
15,043. 730" 

In gleicher Weise hat der Verbrauch an Koks abgenommen, 
wie die Ziffern der Ein- und Ausfuhr zeigen. Es wurden in 
obigem Zeitraume eingeführt 10,745.167 t (12,549.210 t) Stein
kohle und ausgeführt 19,192.539 t (18,115.223 t); an Braun
kohle wurden 7,920.873 t (8,163.146 t) ein· und 20.449 t 
(20.034 t) ausgeführt; an Koks wurden eingeführt 517.882 t 
(513.707 t) und ausgeführt 3,314.008 t (3,469.829 t), wonach 
sich der Verbrauch berechnet für 

Steinkohlen 
Braunkohlen 
Koks. 

1908 

128,282.615 t 
68,835.213„ 
16,741.256" 

1907 

125,827 .087 t 
64,996.396" 
17,069.043" 

Zu Düsseldorf notieren am Jahresschlusse gegen Jahresbeginn: 
Gas- und Flammkohlen: Gaskohle Jf 12·50. bis M14·
(JI 13·50 bis M 14·50), Generatorkohle M12·75. bis M 13·75 
( .lf 12·75 bis M 13·75), Gasflammförderkohle ,lJ 11"75 bis III 12·75 
(Mll·75 bis Ml2·75); Fettkohlen: Förderkohle M 11·- bis 
JI 11·50 (MU·- bis M 11·50), beste melierte Kohle M12·50 
bis lt! 13·- (llf 12·10 bis M 12·60), Kokskohle M 12·25bisM13·25 
(M 12·25 bis M 12·75); magere Kohle: Förderkohle M10·50 
bis M 11"50 (M 10·50 bis M 11 ·50), Nußkohle Korn II (Anthrazit) 
M 21·- bis M 24·- (M 23·50 bis M 24·50); Koks 
Gießereikoks M 19·- bis M 21 ·- (M 19·- bis M 20·-, 
Hochofenkoks llf 16·50 bis M 18·50 (M 17"50 bis JI 19·-), 
~ußkoks, gebrochen Jf19·50 bis .Jf 22·- (M 19·50 bis Jf21·-). 
Der gesamte Versand betrug in den ersten elf Monaten in 
Waggons ä. 10.000 kg 

1908 1907 1906 1905 1904 1909 

im Ruhrbezirk: ,,m.m c,m.m i,m.m i.IC!.191 i.!ll.IU i.111.!19 
im Saarbezirk: m.m t!i.m M.SIS m.m m.m m.m 
in Oberschlesien: !.m.m USl.tiS !,111.l!i 1,s11.m 1.m.us l,6!9.111 

s,m.m 9,m.m s,m.tit 1.m.m 1,m.m 1,m.m 
In Frankreich ist der Markt ziemlich stetig. Haus

brandkohlen gehen befriedigend ab nnd lassen den Werken guten 
Nutzen, da hierin keine ausländische Konkurrenz zu verspüren 
ist. Dagegen sind Industriekohlen schwächer. - Auch der 
französische Markt vermochte im abgelaufenen Jahre seine 
anfängliche Festigkeit nicht zu behaupten. Bereits im Früh
jahre kam er ins Wanken, weil einerseits der Konsum außer
ordentlich zurückhaltend war, andrerseits die Einfuhr stark 
zunahm. Es trat der früher seltene Fall ein, daß sich die 
Industrie zum großen Teile mit ausländischen, vorwiegend 
deutschen Kohlen versorgte. Im Sommer wurde die englische 
Konkurrenz stärker, so daß sich die Werke zu Preisermäßigungen 
Yeranlaßt sahen. Der Herbst brachte mit einer Besserung in 
der Eisenindustrie eine kleine Erholung. Der Konsum blieb 
aber immer noch zurückhaltend, weil ihn die ungiinstige Ent
wirklung des belgischen Marktes zur Erwartung billigerer 
Preise berechtigte. Koks lagen flau, da die großen Xeuan
lagen in Nordfrankreich die Produktion derart hoben, daß 

34 

der Bedarf überfliigelt wurde. ~lit Jahresschlull notieren 
Förderkohlen mit 25°/0 Stiicken Frs. 18·- (Ji'rs. 21·-), mit 
35°/0 Frs. 28·- (Frs. 32·-), sehr stückig Frs. 22·50 (Frs. 25·-), 
Feinkohlen F1·s. 18·- (Frs. 19·- bis F1·s. 20·-), Schmiede
kohlen Frs. 25·- (F1·s. 26), halbfette Würfel frs. 28·- bis 
Frs. 29·- (Frs. 30·50 bis F1·s. 31·50), viertelfette Frs. 25"- bis 
Frs. 26·- (Frs. 27·50 bis Fts. 28·50), belg. Anthrazit Frs. 28·
(Frs. 30·50 bis Ft·s. 32·-). 

Derb elgis ehe Markt war auch im Dezember recht schwach. 
Die lllagerkohlenzechen sahen sich daher auch veranlaßt, die 
Preise um Frs. 2·- zu ermäßigen. Nachdem auch in Fett- und 
halbfetten Kohlen der Absatz trotz mehrfacher Ermäßigungen 
schwach bleibt, füllen sich die Depots immer mehr. Man sucht 
zunächst durch Herabsetzung der Löhne wenigstens die Betriebs
kosten zu vermindern. Auch das belgische Kokssyndikat hat sich 
bemüßigt gesehen, die Preise zu reduzieren. Gewöhnliche und 
halbgewaschene Koks wurden um Frs 2·50 pro Tonne herab
gesetzt. Wiewohl man anfänglich diese Preisreduktion nur 
für das I. Quartal 1909 aktivieren wollte, hat man sich nun 
zur Anregung des Konsums entschlossen, sie auch für das 
II. Quartal 1909 in Geltung zu lassen. - Das abgelaufene 
Jahr begann bereits schwach und mit einer Preisermäßigung, 
um den Konsum zu Abschlüssen zu animieren. Die große 
Submission der Staatsbahnen verlief zu abermals gedrückten 
Preisen. Trotzdem waren die englischen Offerte noch um 
50 Cts. billiger. Die Staatsbahnen forderten eine Ermäßigung um 
Frs. 2·- pro Tonne und als die Werke nur Frs. 1·50 zugestanden, 
vergaben sie zirka ein Drittel ihres Bedarfes an England. 
Aber auch die Industrie forderte eine Ermäßigung der Preise 
und begann sich stark mit deutscher Kohle zu versorgen, was 
natürlich auf den Absatz außerordentlich ungünstig einwirkte. 
Insbesondere in Magerkohlen stockte der Absatz fast ganz, 
so daß die Vorräte bedenklich anwuchsen. Durch die not
wendig gewordenen Lohnherabsetzungen und Einlegung von 
Feierschichten wurde die Arbeiterschaft irritiert. Die Ver
hältnisse des Marktes wurden aber noch trister als auch ein 
Teil der Sommerdeckung der Staatsbahnen ins Ausland ging. 
Trotzdem hielten die Werke noch auf ihren Preisen, während 
gleichzeitig das Kokssyndikat die Kokspreise bis Ende 1908 
festlegte. Der Markt wurde daraufhin noch flauer und führte 
schließlich bei großen Vorräten zu den neuerlichen Preisein
bußen mit Jahresschluß. Es schließen Magerkohlen Frs. 11·50 
(Prs. 15·-), viertelfette Frs. 12·50 (Frs. 16·-), halbfette 
Frs. 13·50 (Frs. 17·-), Hausbrand-Förderkohlen Ft·s. 20·- bis 
Frs.24·- (Ft·s.20·-bis Frs.25·-), Stücke und Würfel Frs.25·
bis Frs. 35·- (Fi·s. 25·- bis Frs. 35·-), gewöhnlicher Koks 
Fi·s.19·50(Frs. 22·-), halbgewaschener Frs. 23·50 (Frs. 26·-), ge· 
waschener Frs. 25'- bis Frs. 30·- (Frs. 28·- bis Frs. 30·-). 

In England war der Markt im Dezember recht schwach. 
Wenn er auch in der zweiten Hälfte des Monats mehr Leben 
zeigte, so war dies lediglich auf stärkere Konsumdeckungen 
über die Feiertage hinaus zu rechnen. Die Preise sind schwach 
und weichend. Die deutsche Marine kaufte 30.000 t Cardiff
Kohle, während sie den größten Teil ihres Bedarfes im Lande 
deckte. - Das abgelaufene Jahr war für den englischen Kohlen· 
markt wenig erfreulich. Es eröffnete bei starken Vorräten mit 
gedrückten Preisen, gegen welche man mit Betriebseinschrän
kungen vorgehen wollte. Die Ausfuhr ging infolge der all
gemeinen industriellen Depression zurück. Als man im Frühjahr 
den Tiefstand der Preise gekommen erachtete, begannen die 
großen Ausfuhrfirmen mehr Interesse an den Tag zu legen. 
Die Preise festigten sich und größere Abschlüsse stärkten den 
Markt. Die günstige Konjunktur ging aber rasch vorüber, 
da die Eisenindustrie nur ungenügend aufnahm. Die starken 
Anforderungen der englischen lllanöverflotte hoben den Markt 
wieder etwas, ohne nachhaltend einzuwirken. Die Vorräte 
nahmen wieder rasch zu und das Jahr schließt wieder mit 
Feierschichten. Zum Jahresschlusse notieren gegen Jahres
beginn in Cardiff: beste Dampfkohle 14 sh 6 d bis 14 sh 9 d 
(19 sh bis 19 sh 6 d), Dampfnußkohle 13 sh bis 13 sh 6 d (14 sh 
bis 14 sh 6d), Preßkohle 17 ,,Ji bis 18 sh (17 sh 6 d bis 18 sh), Hoch
ofenkok~ 15sh 6 d bis 16 sh 6 d (20 sh), Gießereikoks 17 sJi 6 d 
bis 20 sh (22 sJi bis 23 sh ). 



Erteilte österreichische Patente. 
. Nr. 32.365. - Alexander Beltliman in Berlin. - Hy1lrau· 

llsc!tc Ticfbohrvorrichtuug mit Stoßmeißel. - Die 
vorh~geillle E_rfindung betrifft eine Neuerung an solchen hy
drau~1schen T1efbohrvorrichtnngen, die mit einem Stoßmeißel 
arbeiten und bei welchen der hydraulisrhe lllotor zwischen 
tlcm Gestän.ge und dem lll~ißel angeordnet ist. Die X1·11ern11g 
bt'Sieht clann, daß das rom .lfotor nicht verb1·a11chte Druck-
1rns~er durch dm hohlen ,lfrißelschaft bis zur Meißelschneide 
gef1'.h'.:t und dort in Fonn eines oder mehren'r Spritzstrahlrn 
ztt .'ip11l::weckrn z11111 Anstritt gebracht wird, rlaß die Zufiihnmg 
1fr1< Dntckwassers z11111 Motor iu solcher JV.,is<' e1:f"olgt, daß d1'1· 
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<,>11ersch11itt des Bohr
loches durch a nße11 lie
gmd" Rohre 11i'.cht bee11gt 
1cird, daß die U111-
ste11er1111g der Dr11ck-
1rnsse1·zufil hru11g durch 
den Koll1e11 selbsttiitiger
folgt u11d daß der 11'Iotor 
gegebe11e11falls nur zum 
lleben des Meißl'ls 1111d 

::11111 gleichzet'.tigrn 
.'lp111111en ein ode1· 111eh
re1·cr Federn bemttzt 
wird, die 1 11aclufr111 der 
Molorkolb1•11 fast in seine 
1111il'rsle Stellung gelangt 
ist, ausgelöst werden und 
1fo11 Meißel mit bescltleu-
11.igter Gesch1l'indigkeit 
11orwiirts treiben. Gleich
viel, ob der Meißel rein 
hydraulisch auf- und 
nie<lerbewegt oder hy-

Fig. 1. Fig. 5. <lraulisch gehoben und 
. . durC'!1 Feclerkraft gegen 

die A1:be1t;;stelle g·eschleudert wir1l, kann die Einrichtung so 
getroffen werden, <luß auch 1las im .Mcißelschaft befindliche 
Druck\yasser motorische Arbeit verrichtet. Die sämtlichen Teile 
der Ttefbohrvorrichtung sin1l in einem gemeinschaftlichen 
zweckmäßig aus mehreren Teilen zusammenaesetzten Guß'. 
köq1er 11 angeordnet. Das obere Ende <lesselb;n ist mit einer 
zylindrischen Ausdehnung 12 verseheu und an das untere Ende 
des Gestänges 13 so angeschlossen, daß sieb das letztere in 
dem Gußkörper achsial verschieben liißt. Diese acbsiale Ver
;;chiebung wird dadurch begrenzt, daß dus Gestänge mit einem 
~olb~nartigen Ansatz 14 versehen ist, welcher sieb in der zy
hndr1schen Ausdrehung 12 bewegt und oben durch eine auf 
d~m. Gußkörper befestigte Platte 15 überdeckt wird. Diese 
Emnchtung soll in der folgenden Beschreibung einfach Kolben
rutschschere genannt werden. Der Motorkolben 16 ist im 
unteren Teil des Gußkörpers angeordnet und nach oben mit 
<ler hohlen Kolbenstange 17, nach unten mit dem hohlen 
Meißel 1/:J verbunden. Die Zuführung des Druckwassers von 
dem hohlen Gestänge 13 zu den Arbeitsr.äumen 19 und 20 des 
~fotors erfolgt durch einen im Gußkörper vorgesehenen seit
hr.hen Kanal 21, an welchen sich einerseits eine Kammer 22, 
IL~drerseits ein ringförmiger Kanal 23 (siehe Fig. 5) anschließt. 
Die obere Seite des Kolbens 16 ist mit zwei die Kolbenstange 
konzentrisch umgebenden Rohren 24 und 25 versehen; das 
~rstere steht durch sein unteres Ende mit dem Zylinderraum 20 
tn Verbindung und ragt mit seinem oberen Ende in die im 
G~ßkörper angeordnete Kammer 26, während das Rohr 25 an 
semem unteren Ende durch Öffnungen 27 mit clem Zylinder
raum 19 und an seinem oberen Ende mit der im Gußkörper 
angeordneten Ringkammer 28 in Verbindung s~eht. B~ide 
Kammern 26 und 28 stehen durch Kanäle 29, 30 mit dem Rrng
kanal 23 in Verbindung und ermöglichen clemzufolge die Zu
f~hrung des Druckwassers aus dem Kanal 21 zu den A.rbeits
rau'?len. des Motors. Von dem Gnßkörper zweigen ~her noch 
zwei Öffnungen 31, 32 ab und zwischen diesen Uffnungen 
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einerseits und den Kanälen 29, 30 andrerseits ist ein als 
Schieber ausgebildetes Steuerorgan 33 angeordnet. Das obere 
Ende des letzteren ist an einen um den Bolzen 34 schwin
genden doppelarmigen Hebel 35 angelenkt. Die hohle Kolben
stange 1i trägt an ihrem oberen Ende eine Schubstange 36, 
auf welcher zwischen zwei Schraubenfedern 37, 38 eine Hülse 
3!J Yerschiebuar ist, die zwei verstellbare Anschläge 40 trägt. 
Auf der Hülse 89 ist eine zweite kürzere Hülse 41 verschieb
bar und diese wieder an den zweiarmigen Hebel 35 angelenkt. 
Bewegt sich demzufolge die Kolbenstange aus der Stellung 
der Fig. 1 nach abwärts, clann bleibt cler Schieber 3.'/ so lange 
in Ruhe, bis der obere Anschlag 4U gegen die Hülse 41 stößt. 
Von da ab wird der zweiarmige Hebel 35 nach rechts gedreht 
und dadurch der Schieber 33 nach oben verschoben, so cluß er 
durch seine llfuschel 42 den Kanal 29 und demzufolge die 
Kammer 26 mit dem Ringkanal 23 verbindet. In dieser 
Stellung des Schiebers kann das Druckwasser durch die Kammer 
26 und das Rohr 24 in den unteren Zyliaderraum 20 eintreten 
und den llotorkolben heben. Gleichzeitig kann das verbrauchte 
Druckwasser aus dem oberen Zylinderraum 19 durch die 
Löcher 27, Rohr 25, Kammer 28 und Kanäle 30, 43 und 32 
nach außen treten. Ist der Motorkolben in seine obere Stellung 
wieder zuriickgekehrt, dann bewirkt der untere Anschlag 40 
die Umsteuerung des Schiebers 33, so daß der letztere in die 
gezeichnete Stellung der Fig. 1 wieder kommt und das Druck
wasser nunmehr aus dem Ringkanal 23 in die Kammer 28 und 
durch das Rohr 25 in den Zrlinderraum 19 eintreten knnn, 
während das verbrauchte Druckwasser aus eiern Zylinderraum 
20 durch das Rohr 24 entweicht. Die Federn 37 und 31-1 haben 
nur den Zweck, den Stoß, welcher durch die Anschläge 40 
her,·orgerufen wird, zu mildern. 

Nr. 32.369. - Charles Christiansen in Gelsenkirchen 
(Westfalen). - GesteinboJ1rmascltine. - Der Gegenstand 
der Erfindung "bezieht sich auf eine Gesteinbohrmaschine, wie 
solche hauptsächlich im Bergwerksbetriebe Anwendung finden 
soll, jedoch auch für andere Zwecke benutzt werden kann, wo 
es durauf ankommt, einem Werkzeug, gleichgiltig ob dasselbe 
ein ?!Ieißel oder ein Bohrer ist, schnell hintereinander eine 
große Anzahl von Schlägen zu erteilen. E8 sind Gesteinbohr
mascbinen bekannt geworden, deren Steuerung durch ein selb~t
tätiges Ventil in der Weise bewirkt wird, daß die Preßluft 
das Ventil abwechselnd auf der einen oder anderen Seite auf 
seinen Sitz an11reßt und dadurch den Einströmkanal auf dieser 
Seite geschlossen hält, bis der entgegengesetzte Hub des 
Arbeitskolbens beginnen soll. Ebenso sind Gesteinbohrmasehinen 
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Fig. 1. 

bekannt geworden, bei denen in gleicher Weise die Um
steuerung durch eine Kugel bewirkt wird. Diese bekannten 
Steuerungen haben jedoch rlen Nachteil, daß sie infolge des 
Gewichtes der Steuerungsteile nicht gleichmäßig arbeiten, wenn 
die Bohrmaschine z. B. nach unten oder nach oben gerichtet 
ist. Nach der Erfi11dun.q soll fiir eine Ste11eru11r1 ein Klappe11-
ve11til benutzt werden, dessm Gewicht ausgeglichen ist, so daß 
es stPfs gleichmiißig arbeitet, gleichgiltig in icelcher Lage sich 
die /JohrmascMne befi11det. Das Klap11enventil 1 ist ein zwei
armiger, im Schwerpunkt 2 aufgehängter Hebel, der in jeder 
J,age im Gleichgewicht ist. Das Druckmittel, beispielsweise 
Druckluft, tritt bei 3 ein und strömt hei der gezeichneten 



Stellung ueo Klappenventile" 1 durch einen Kanal 4 in den 
Zylinder 5 und treibt den Kolben 6 nach links, währentl die 
Luft hinter dem Kolben 6 durch den Kanal 7 entweicht. 
Sobald der Kolben 6 die Bohrung oder den Kanal 7 passiert 
und dadurch geschlossen hat, wird durch die lebendige Kraft 
des Kolbens 6 beim weiteren Zurückgehen desselben die hinter 
dem Kolben befindliche Luft zusammengepreßt, wodurch gegen
iiber der bei 3 einströmenden Luft vor dem Klappenventil 1 
ein Überdruck entsteht. Infolgedessen muß das Klappenventil 1 
umsteuern und den Eintrittskanal 9 freigeben. Jetzt wirkt 

die dnrch Kanal 9 einströmende Luft 
hinter den Kolben und treibt denselben 
vorwärts, während die vor dem Kolben 
befindliche Luft durch den inzwischen 

~~&~~ 15 frei gewordenen Kanal 8 entweicht. Es 
wiederholt sich dann in umgekehrter 

~~~"1','.i--fl Richtung derselbe Vorgang. Wie aus der 
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Fig. 2. 

Zeichnung Fig. 1 ersichtlich ist, ist die 
Maschine in bekannter Weise mit einer 
Umsetzvorrichtung für den Kolben, d. h. 
einer Vorrichtung zum Drehen desselben, 
versehen, zum Zweck, dem Bohrer neben 

der Vorwärtsbewegung auch gleichzeitig eine Drehbewegung 
zu geben. Als Umsetzvorrichtung für den Kolben ist eine 
Drallspindel 26 vorgesehen, welche in eine mit entsprechendem 
Gewinde versehene Bohrung des Kolbens 6 eingreift, so daß 
der Kolben bei seiner Vor- und Rückwärtsbewegung infolge 
der feRtstehenden Dre.llspindel 26 eine Drehbewegung machen 
muß. Diese Drehbewegung wird auf den Bohrer 19 übertragen, 
indem die Hülse 27 mittels an ihr befestigter Nasen oder 
Stifte in Nuten 17 des Schlagbolzens 18 eingreift. Die Hülse 27 
ist mit Hülse 20 verschraubt oder besteht mit dieser aus 
einem Stück, so daß also die Drehbewegung des Kolbens 6 
bzw. des Schlagbolzens 18 auf die den Bohrer 19 tragende 
Hülse 20 und dadurch auf den Bohrer selbst übertragen 
wird. Diese Vorrichtung zur Erzielung der Drehbewegung 
1les Kolbens ist an und für sich bekannt und bildet nicht Gegen
stand des Schutzes. Die oben erwähnte, bei der vorliegenden 
Maschine vorgesehene Vorrichtung zur Luftspiilung, d. h, zum 
Einblasen von Luft in das Bohrloch behufs Entfernung des 
Bohrmehles, ist derart eingerichtet, daß diese Vorrichtung 
leicht abgestellt werden kann, d. h., daß die Einführung 
von Luft in das Bohrloch unterbrochen wird. In der Regel 
ist die Ausspülung dann erforderlich, wenn der Bohrer in 
abwärtsgehender Richtung arbeitet. Das Bohrmehl sammelt sich 
auf der Bohrlochsohle an und wird durch die eingeblasene 
Luft, welche durch einen Hohlbohrer bis auf die Sohle des 
Bohrloches geführt wird, ausgeblasen. Wird die Maschine in 
einer solchen Lage verwendet, daß der Bohrer horizontal liegt 
oder gar eine aufwärtsgehende Richtung hat, so ist die Ent
fernung des Bohrmehles durch Luftspülung aus dem Bohrloch 
nicht immer erforderlich, da dasselbe alsdann der Arbeit nicht 
hinderlich ist bzw. von selbst aus dem Bohrloch herausfällt. 
In diesem Falle soll also die Luftspülung abgestellt werden, 
und kann dann natürlich statt des Hohlbohrers auch ein gewöhn
licher Bohrer Verwendung finden. Die Vorrichtung zur Luft
spülung ist ebenfalls aus der Figur ersichtlich. Beim Riickgang 
des Kolbens 6 befindet sich im Vorderteil des Zylinders 5, 
also vor dem Kolben, Preßluft. Ein Teil dieser Luft geht durch 
die Bohrungen 10 und 11 im vorderen Prellring 12 zu der 
Nut 13 in dem den Prellring einschließenden Ring 14, wenn 
derselbe sich in der Stellung befindet, wie in Fig. 2 dargestellt. 
Von der Nut 13 aus strömt die Luft durch eine Bohrung 15 
im Prellring 12 zu der Rundnut 16 und strömt dann durch 
die Züge 17 im Schlagbolzen 18 des Kolbens 6 zum Hohl
bohrer 19 und von hier aus durch letzteren zur Bohrlochsohle. 
Der Ring 14 mit der Nut 13 ist auf dem Prellring 12 drehbar 
angeordnet. Soll daher die Maschine ohne Luftspülung ar
beiten, so genügt eine geringe Verdrehung des Ringes 14 auf 
dem Prellring 12, wodurch die Bohrungen 10 und 11 mit der 
Nut 13 außer Verbindung treten, so daß der vom Zylinder 5 
kommenden Luft der weitere Weg abgesperrt wird. Zur Be
grenzung der Drehung des Ringes 14 behufs Abstellung oder 
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Zufuhr der Luft zum Hohlbohrer können bekannte .Mittel An
wendung finden. Beispielsweise kann in den Prellring 12 ein 
Stift eingesetzt werden, welcher in eine entsprechende Nut 
des Ringes 14 eingreift. Die Länge der Nut im Ringe 14 ist 
dann so bemessen, d.!\ß bei Drehung des Ringes 14 entweder 
die Nut 13 mit den Offnungen 10 und 11 korrespondiert oder 
von denselben abgesperrt ist. 

Nr. 32.373. - Josef Krupa in Wolanka und Tomasz 
I..aszcz in Boryslaw (Galizien). - Verfahren und Einrichtung 
zur Nutzbarmachung der Erdölgase aus Bohrlöchern. -
Man war schon seit langer Zeit bestrebt, die einen hohen 
kalorischen Wert besitzenden Erdölgase aufzufangen, doch 
brachten die bisher verwendeten Verfahren so viele Nachteile 
für den Betrieb mit sich, daß in den meisten Fällen von der 
Ausnützung der Gase Abstand genommen werden mußte um\ 
man dieselben ins Freie ausströmen ließ. Die Nachteile waren 
dreierlei Art und ergaben sich einerseits aus dem Umstand, 
daß die Gase unmittelbar aus dem Bohrrohr abgeleitet wurden; 
da aber die Bohrlöcher bekanntlich fortwährende Wartung 
erfordern, sei es daß sie abgeteuft oder gereinigt werden 
miissen, sei es, daß die Verrohrung tiefer gesenkt wird u. dgl., 
so konnten bisher die Gase bloß während des eigentlichen 
Schöpf- bzw. Pumpbetriebes aufgefangen werden. Andrerseits 
wirkte das in den Sammelbehältern aufgespeicherte Gas durch 
seinen Rückdruck nachteilig auf die zutage tretende Erdöl
menge und schließlich ergaben sich sehr oft Explosionen im 
sog. Gasometer infolge rtickschlagender Flammen sowie un
gleichmäßige Verbrennung der Gase im Feuerraum infolge des 
ungleichen Druckes. Vorliegender Erfindung gemäß werden 
diese Nachteile vermieden, indem die Erdölgase aus einem 
außei·halb des inneren Bohrrohres befindlichen Raume, u. zw. 
aus einer am oberen Ende des Verkleinerun.qs1·0Jwes sitzenden, 
gegen letzte1·11s und gegen ein in diesem be:fhidliches dui·ch
loclttes Rohr abged(phteten Ver.~chlu.ßbiichse, vermittels eine1· 
Pumpe du~:ch einen Olabscheide1· hindurch abgesaugt und einen 
zweiten Ulabschdde1· gedl"iickt werden, u-e/cher von der 
(beispielsweise zur Kesselfeuerung f11hrende11) Nutzleitung durch 
ein Sicherheitsnetz getrennt ist und ehren selbsttätig wirkenden 
Verschluß enthält. Am oberen Ende eines Rohrstranges ist 
ein mit Durchbrechungen 1 versehenes Rohr 2 angebracht, 
durch dessen Mantelöffnungen die Erdölgase in den Ringraum 
zwischen dem Verkleidungsrohr 3 treten (Fig. 2), um zu einer 
Verschlußbüchse 4 zu gelangen, welche sich mittels eines 
Bleiringes 5 an das Verkleidungsrohr 3 dicht anschließt und 
gegen das Rohr 2 durch eine Gummipackung 6 oder dgl. ab
gedichtet ist. Die Büchse ist zweiteilig, so daß sie rasch 
entfernt sowie angebracht werden kann und läßt einen nach 
oben geschlossenen Ringraum 7 um das Rohr 2 frei, von 
welchem (zwei) Anschlüsse zu einer mit dem gr!?ßen Separator 
verbundenen Leitung 8 führen. Der große Olabsch~ider 9 
enthält ein oder mehrere zweckmäßig gelochte Prellblerhe 10, 
gegen welche das von einer Pumpe 11 angesaugte Gas stößt, 
wodurch der größte Teil des mitgeführten Erdöles abgeschieden 
wird und durch die Ableitungsstutzen 12 in die Erdölgrube 13 
herabfließt. Die Gase hingegen gelangen - von der Pumpe 
angesaugt - durch einen mit Sicherheitsventil 14 versehenen 
Behälter 15 in die zur Pumpe 11 führende Leitung 16 und 
~'erden dann von der Pumpe in die zum zweiten (kleinen) 
Olabscheider führende Leitung 17 gedrückt,. in welcher ein 
Ventil 18 eingeschaltet ist. Der zweite Ölabscheider 19 
enthält zwei Räume, die voneinander durch zwei Netze 20 
(mit 140 Maschen per Quadratzentimeter) getrennt sind. Im 
unteren Raume befindet sich ein zweckmäßig nach oben ab
gebogener und mit einer selbsttätig schließenden Ventil
klappe .n versehener Zuführungsstutzen 22. Die Ventilklappe 
ist vorzugsweise aus Leder hergestellt und schräg angeordnet, 
um bei einer im Abscheider eintretenden Druckerhöhung leicht 
zu schließen. Im unteren Teile ist eine verschließbare Ab
leitung 23 für die sich etwa noch ausscheidenden Erdöle vor
gesehen. Oberhalb der im dargestellten Falle durch Bügel 
und Schraubenfeder niedergehaltenen Netze 20 ist die (zum 
Kessel führende) Nutzleitung 24 angeschlossen und die Netze 



selbst si111l t!urcb einen ahneluubaren g·ecignct tlid1Leu1le11 
Deckel zugiinglich gemacht, um gereinigt wenlen zu kiiunen. 
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Durch clas Absaugen der Gase ans einem Raum außerhalb 
des Rohres 2 bleibt das Bohrloch immer fiir alle Verrichtungen 
frei, weiters herrscht i!!l Abscheicler 9 ein Unterdruck statt 
des frliheren Gasometer-Uberdruckes, welcher auf die Ergiebicr
keit nachteilig eingewirkt hat, wäbrencl im Gegenteil hie;u 
der Unterdruck die Ergirbigkeit erhöht und es wird auch eine 
gleichmäßige Gaszuführung zu den Kesseln clurch die in die 
Leit~ng. ein~eschaltete, gleicl~mäßi~ arbei~ende Pumpe erreicht. 
Schheßhch ist gegen Explos101_1 S1cherhe1t getroffen, da eine 
etwa von cler Feuerung durch ehe Rohrleitung zurückschlacrende 
Flamme clurch die Netze 20 zurückgehalten wird es "kann 
also nur eine Erhöhung des de.selbst herrschenden Gasdruckes 
stattfinden , was ein sofortiges Abschließen der weiteren 
Leitung durch die Klappe 21 zur Folge bat. 

Notiz. 
ßekiimpfung rnn Grubenbrand mittels des Lehm· 

~11ill~·erfabrens. Der Schantung-Bergbaugesellschaft in China 
ist die versuchte Löschung eines Grubenbrandes von erheblicher 
Ausdehnung durch Einspülen von Lehm in das Brandfeld 
gelungen. Diese Gesellschaft baut auf zwei Kohlenflözen von 
j~ 4 m Mächtigkeit,. die durch ein 30 m mächtiges Mittel von 
emander getrennt smd, ;on Osten nach Westen streichen und 
mit etwa 10° nach Norden einfallen. Der Bram! entstand 
durch Explosion eines Karbonitmagazins, in dem 10.000 kg 
Karbonit lagerten. In den c>rsten Stadien des Brandes fancl 
in einzelnen Stößen ein Entweichen der sich bildenden Brand
gase mit Stichflammen von 150 111 Länge statt. Durch Nieder
gehen eines Bruches infolge der mechanischen Wirkung der 
Explosion wurden 80 Chinesen abgeschnitten und erstickten. 
Insgesamt kamen 167 Chinesen zu Tode. Trotz sorgfältiger 
Erneuerung aller Gewölbe und trotz Ausbetonierens der 
Streckensohlen gelang es nicht, des Feuers Herr zu werden. 
Der Brund gefährdete sogar den Schacht, um so mehr, als dieser 
mit behauenen Kalksteinen ausgemuuert war. Als letzten 
Ausweg versuchte man, Lehm in das Brandfeld cinzuspülen. 
Verse.tzmaterial war in dem zu Tage anstehenden Löß, einem 
sandigen Lehm, reichlich vorhanden. Zu diesem Zweck wurde 
eine Rohrleitung von 100 mm lichter Weite in das Brandfeld 
geführt. Das Brandfeld war durch einen Mauerdamm von 
l 111 Stärke abgedämmt; dieser wurde für die Rohrleitung 
durchgebrochen. Da man festgestellt hatte, daß das Brand
feld voll Schlagwetter stand, so wurden in den Mauerdamm 
z~ei Rohre eingelussen, die gebogen waren und .in Fäs.ser 
nnt 'Vasser mündeten. Diese Rohre sollten als S1cherhe1ts
ventile dienen, um zu verhindern, daß infolge von Gasspannungen 
pliitzliche Gasausbriiche entstanden und die Grube gefährdeten. 
Die Lehmzufnhr über Tage erfolgte durch eine Rinne mit 

8chneeke zu einem auf der Hohrlcitnng ~itze11d':n Trichter, 
die Wasserzufuhr clurch eine Brause mit Schnecke. Nach Ein
spülung von 200 m'' trat an den Sicherheitsrohren Lehmwasser 
aus. Es wurde ferner eine weitere Rohrleitung von 75 mm 
lichter Weite angeschlossen und mit dieser unmittelbar in die 
Glut gespült. Bei der Einspülung traten zunächst Brandgase 
nnd Wasserdampf aus den undichten Fugen der Strecken
gewiilbe. Bei kleineren, sodann erfolgenden Explosionen 
schoß ein etwa 2 111 langer Feuerstrahl aus den Sicherheits
rohren heraus, später trat iiberall \V asserdampf aus. Nach
dem sich ein Versuch glänzend bewährt hatte, ging man 
sogar so weit, daß man die Streckengewölbe im Scheitel an
bohrte und nach oben spiilte. Dabei wurde nur die Vorsicht 
beobachtet, mit reinem Wasser vor- und ne.chzuspiilen. Nach 
Verlauf von sechs Wochen untl Einspülung ;on etwa 5000 ma 
Lehm war der Brand gelöscht. Bei den nachherigen Liiftungs
arbeiten konnte man feststellen, daß der eingespülte Lehm 
sich bei der Berührung mit glühencler Kohle sofort auf diese 
festgebrannt uncl durch clen damit bewirkten Luftabschluß 
sehr bald das Feuer zum Erlöschen gebracht hatte. Die Ab
kühlung des glühencl heißen Mauerwerkes erfolgte ganz außer
ordentlich schnell. Das Spülwasser trat noch tagelang ganz 
klar und siedendheiß aus den Fugen des Jllauerwerkes. Zur 
weiteren Bekämpfung von Grubenbrand wurde auf einer 
Sattelkuppe ein Bohrloch von 270 111111 lichten Durchmesser 
gestoßen, durch das eine Spiilleitung eingeführt werden soll, 
um im Abbau der Brandgefahr wirksam begegnen zu kiinnen. 
(„Glückauf", 44. Jahrg., Nr. 44, S. 156-i) W. 

Literatur. 
ßerg· und Hüttenkalender für das Jahr 1909. (Be

gründet und bis zu seinem Tode herausgegeben von Doktor 
Huyssen, königl. Oberberghauptmann a. D.) Vom Jahrgang 
1907 ab herausgegeben und unter ~Iitwirkung namhafter Fach
leute, bearbeitet von einem höheren Bergbeamten. 54. Jahrgang. 
Essen. G. D. Baecleker. 1909. 

Unsere Leser haben den trefflichen Kalender liingst 
schätzen gelernt. Wir können uns daher diesmal begnUgen, 
die Bereicherungen mitzuteilen, die der neue Jahrgang er
fahren hat. 

Im maschincntechnischen Teil hat eine Übersicht und 
Beschreibung der Dampfmaschinensteuerungen Aufnahme 
gefunden. Der Abschnitt über elektrische Kraftübertragung 
ist weiter ausgebaut worden. Auch der Abschnitt über Wetter
wirtschaft hat Zusätze erfahren. Eine erhebliche Erweiterung 
weist auch der Abschnitt „ Mineralogie und Geologie" auf. 
Hier ist besonders bemerkenswert ein Abriß über Entstehung, 
Vorkommen und wirtschaftliche Bedeutung der Ko.lisalze. Im 
bergrechtlichen Beiheft hat das neue Quellenschu.tzgesetz Auf
nahme gefunden. 

Der Kalender wird sich gewiß wieder neue Freunde in 
der Fachwelt, u. zw. nicht nur jener des deutschen Reiches 
erwerben. F. K. 

Industrie· und Verkehrskarte des niederrheinisch· 
westfälischen Indnstriebezirks. 16. Aufl. G. D. Baedeker, 
Essen. Preis M 4·-. 

Die Karte weist diesmal vier Nebenkärtchen auf, nämlich 
von Essen, Dortmund, Duisburg-Rul.irort uncl Gelsenkirchen. 
A~1ch ist ihr ein alphabetisches Verzeichnis der Bergwerke 
mit Angabe der Förderung und Arbeiterzahl , Salinen, 
industrieller Werke und Ortschaften beigegeben. Die Karte 
zeigt eine bedeutende Bereicherung, entsprecheml der gewalti
gen Entwicklung der niederrheinisch-westfälischen Industrie 
in den letzten Jahren. Der im Bau begriffene Rhein-Herne
Kane.l sowie die neue Lage der regulierten Emscher sind beide 
deutlich durch die blaue, für die Flüsse allgemein angewandte 
Farbe erkennbar. Die Linien der Ste.a.tsbahnen und Anschluß
bahnen sind in kräftigerem uud zarterem Rot ausgeführt. Das 



ausgedehnte Netz 1ler elektrischen Straßenhalmen ist durch 
grüne Farbe kenntlich gemacht. Die Ortschaften sind in 
matter hellbrauner Farbe eingezeichnet. Die gesamten Verkehrs
linien mit den Zechen, Kokereien, Brikettanlagen, Erzberg
werken, Hochöfen, Hüttenwerken und sonstigen industriellen 
Anlagen treten scharf hervor. \\'ir empfehlen die preiswürdige 
Baedekersche Industriekarte angesichts ihrer großen Reich
haltigkeit und schönen Ausführung, unsern Lesern aufs 
angelegentlichste. Die Red. 

Transportvorrichtungen für Massengüter wie Kohle, 
Erz, Erde usw. Von Hach e, Stadtbauinspektor und Regierungs
baumeister in Gleiwitz. Sonderabdruck aus der „Berg- und 
Hüttemnännischen Rundschau". Kattowitz 0. S. Verlag vo11 Ge
brüder Böhm, 1908. 32 Seiten. 20Abbildungen. Preis JI HiO. 

Unter dem Titel "Sammlung Berg- und Hüttenmännischer 
Abhandlungen" werden in der neueren Zeit von der oben ge
nannten Verlagsbuchhandlung einzelne, besonders beaeh tens
werte Aufsätze aus der Zeitschrift „Berg- und Hüttenmännische 
Rundschau" als Sonderabdrücke herausgegeben, auf welche 
Weise wichtige Einzeldarstellu11gen aus dem Berg- u11d Hiitten
wesensfache den interessierten Kreisen bequem zugänglich 
gemacht werden. Das vorliegende 19. Heft der „Sammlung" 
bringt die Beschreibung einiger stetig wirkender Transport
vorrichtungen für Massengitter. Währenrl die bekannten hierher
gehörigen Fiirdermittel : Förderrinnen, Schnecken, Becher
werke usw. nur kurz besprochen werden, werden die modernen, 
für die mannigfaltigsten Materialien sich gleich gut eignenden 
Gurtförderer ausführlich behandelt und bilden den Haupt
gegenstand der Ha c h eschen Besprechung. 

Außer der Beschreibung verschiedener Arten der Förder
gurte und ihrer Verwendungsweise werden die gebräuchlichsten 
Anordnungen erörtert und der Transportbandbetrieb an der 
Hand zahlreicher Abbildungen, welche einzelne Ausführungen 
der Firma „Robins Conveying Bell Company" in New York 
veranschaulichen, vorgeführt. Aus den gewi1hlten Beispielen 
ist zu ersehen, daß die Gurtförderung auch in der bergmän
nischen Praxis in vielen Fällen mit Vorteil Verwendung finden 
kann. Die kleine Broschüre wird für die erste Orie11tierung 
über diese Fördermethode wohl ausreichen und kann für diesen 
Zweck bestens empfohlen werden. 

Die für die Berechnung des Kraftverbrauches bei der 
Gurtförderung angegebene, von S eh o 1 tz herrührende Beziehung, 
gemäß welcher die Arbeitsleistung für horizontale Bänder der 
dritten Wurzel aus der Förderleistung und der Quadratwurzel 
aus der Länge zwischen den Endscheiben proportional ange
nommen wird, dürfte wohl nur eine beschränkte G\Htigkeit 
haben. Die Redaktion. 
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Die Kegelprobe. Ein neue,; Verfahren zur Härtebe
stimmung von Materialien. Von Dr. Paul Ludwik in Wien. 
Verlag von Julius Springer, Berlin, 1908. 

Das im vorliegenden Büchlein in kürzester Weise be
handelte, im Titel bezeichnete Verfahren Ludwiks ist unseren 
Lesern bereits im Jahre 1907 dieser Zeitschrift vom hier 
Unterzeichneten mitgeteilt worden. 

Als Kegelilruckhärte (fp kg:;) eines Materials wird - nach 
mm-

Ludwik - jener Druck (P) in kg/mm2 bleibender Eindruck
fläche (f) definiert., welcher erforderlich ist, mu einen recht
winkeligen, senkrechten Kreiskegel (.21: a = 90°) normal in 
dieselbe (beliebig tief) einzudrücken. 

Zur Bestimmung dieser Härte wurde von Amsler
L a s so n in Schaffhausen nach den Angaben Lud wiks ein 
kleiner handlicher Apparat von 10 cm Höbe und O·ß kg 
Gewicht ko11struiert, welcher in jeder Druckpresse leicht ein
gebaut werden kanu. füttels des Apparates wird die Eindruck
tiefe t des Kegels am Yersuchsmateriale bestimmt und die 

Pkg Pkg 
Härtezahl H mittels der Formel II= f mm~ = 0·225-t2 

1111
,T 

gewonnen. Um jedwede Rechnm1g zu ersparen, hat Ludwik 
seinem Büchlein eine Tabelle beigegeben, aus welcher II für 
die Tiefen 1·00 bis 4·99 111111 unter der VoraussetZllng der 
Belastungsstufen 1000, 2000, 3000, 4000 oder 5000 kg nach
geschlagen werden kann. 

Einige Vorziige des Ludwikschen Verfahrens gegenüber 
der Brinellschen Kugeldruckprobe 11nd die Anwendung der 
Kegelprobe unter Stoßwirkung werden i11 wenig Worten 
besprochen. 

Das vorliegende Bllchlein eignet sich vorzliglich dazu, 
den Leser in Kürze mit dem Wesen der Ludwiksche11 Härte
bestimmung Yertraut zu machen. Das Verfahren selbst und 
der handliche nette Apparat zur Bestimmung der Kegeldruck
härte sind einfach und leicht rnrstän111ich. Da hier ferner der 
große Xachteil der Yerbreiteten Brinellsdien Härtebestimmungs
methode, die Abhängkeit der Hlirtezahl von Kugelradius, 
Eindrncktiefe und Belastung nicht vorhande11 ist, glauben wir, 
sowohl dem Kegeldruckverfahren nls auch dem besprochene11 
Büchlein die größte Beachtung und Verbreitung wünschen 
zu sollen. Oswald llft•!ter. 

Amtliches. 
Der Leiter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten hat 

den Bergingenieur Guido Spongia als Bergbaueleven in den 
Stand der Bergbehörden aufgenommen und dem k. k. Revier
bergamte in Graz zur Dienstleistung zugewiesen. 

Metallnotierungen in London am 8. Jänner 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 9. Jänner 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

Kupfer 

" 
" " Zion 

Blei 

" Zink 
Antimon 
Quecksilber 

Metalle Marke 

---- :ÖiO !I Notierung 
§ g i 
~ ~ u---= -- ----- --- 1l--

_8i:i L_ -~on _JL bis 

Letzter 
Monats

Durehsehn. 

°io Ir ii j sh 1 d !I fi 1 sh i d ![Ion.II i 
__ -_______ - C---~--~~~g_h_c-ak_c_____ 2

1
/

2 

-~=;;-'. ol Oi,-~-~7-110 -~!! lj-~~·75--c 

Best selected 21
/ 2 

1 

67 ; 0 \ 0 .: 67 10 0 :.1
1 00 167·2 

Elektrolyt . netto 68 : 10 0" 69 10 0 :1 g 68·5 
Standard (Kassa) , netto 62 i 18 

1 
9 ' 62 18 9 :1 ,..... • 63·0625 

Straits (Kassa) . netto : 128 7 6 128 7 6 11 ~ , 132·3375 
Spanish or soft foreig11 21

/ 2 13 3 9 13 5 1 0 S 1! 13.1375 
English pig, common . , 3'/2 13 7 6 13 10' 0 „ li 13·4 
Silesian, ordinary brands . '

1 

netto 21 5 0 21 7 6 ~ ' 20·925 
Antimony (Regulus) . · 31

/ 2 32 1 0 0 34 O O O II 32·8 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 3 8 . 10 0' 8 7 ß ii*) 8·5 

W. F. 
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Ein Beitrag zur Verbesserung von Staubschutzrespiratoren. 
Von Dr. Ariut(l Ki'iz, Sanitätskonsulenten im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten. 

Das Ideal eines rationellen Schutzes des Arbeiters 1 Dosen höchst schädlichem Staub zu reinigen sind, dessen 
vor dem gesundheitsschädlichen Ei11ftuße des Staubes ist wenigstens teilweises Aufwirbeln in die den Arbeiter 
wohl in allererster Heihe durch eine Entstaubung der umgebende Luft durch Anwendung der bisher zu Gebote 
Arbeitsräume anzustreben. stehenden Mittel nicht verhindert werden kann; in allen 

Den mannigfachen Verhältniss.on und Umständen bei ähnlichen und vielen anderen Fällen ist der verHl.ßliche 
den verschiedenen Betrieben nach wird man dies durch Schutz des Arbeiters nur durch einen guten, transportablen 
Abschluß der staubentwickelnden Betriebsvorrichtungen · Respirator möglich. 
g·egen den Arbeitsraum, durch Befeuchtung der zu be- Für Arbeiten solcher Art namentlich in den Metall
arbeitenden Materie, um die Staubentwicklung selbst zu hütten mit giftigen Staubart~n, wie z. B. Blei, Zink, 
verhiiten, weiter durch Anbringung von Saugapparaten hat deshalb das k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten 
(Exhaustoren), welche den Staub absaugen, zu erzielen mit Verordnung vom 22. Juli 1908 nebst anderen aus-
trachten. führlichen Schutzmaßregeln für die qualifiziert schädlichen 

Auf diesem ·w ege unter allen Umständen einen ein- Verrichtungen auch die Anwendung von Respiratoren 
wandfreien Erfolg zu erreichen wird aber nicht immer (der zit. Verordnung § 14, Abs. 3) vorgeschrieben, 
in unserer Macht liegen. Es werden bei den manigfachen welche Mund und Nase verläßlich decken und schützen. 
und komplizierten Beschäftigungen im Bergbau, Hütten- Auch in vielen anderen Industrien, wo gütige Staubarten 
Wesen und bei vielen anderen Industrien immerhin in Betracht kommen, wird die Anwendung von gnten Re-
Situationen vorkommen, wo der Schutz des Arbeiters vor spiratoren unter vielen Umständen voraussichtlich noch 
mehr oder weniger sch!ldlichem Staub unmittelbar durch lange ein leider nicht zu entbehrendes Schutzmittel bleiben. 
einen Respirator erfolgen muß. 

Versetzen wir uns z.B. beim Bergbau in die Lage 
eines Verbruches mit mächtiger Staubentwicklung, wo
bei sofort Leute aus Lebensgefahr zu retten seien, daher 
eine Entstaubung nicht abgewartet werden kann oder 
vornehmlich beim Hüttenbetriebe wo Staubkammern 
und Abzugskanäle usw. von giftigem, schon in sehr kleinen 

Die Anforderungen, welche an einen guten Re
spirator in Bezug auf VerHtßlichkeit im Schutze und 
Bequemlichkeit in der Handhabung gestellt werden müssen, 
wären in folgendem gegeben: 

l. Der Respirator soll an Mund und Naseneingang 
sich so luftdicht anfügen, daß die einzuatmende Luft nicht 



an den Rändern vorbei, sondern nur durch die filtrierende 
Substanz in die Luftwege gelangen kann. 

2. Der Luftstrom beim Atmen soll so reg·uliert sein, daß 
der A nsatmungsstrom nicht zuriick durch die filtrierende 
Substanz führt, wodurch deren Feucht- und '\Varmwerden, 
die Einbuße an Porosität und Funktionsfähigkeit, ver
hindert wird. 

3. Der Respirator soll keinen schädlichen Yorra um 
haben. welcher das Zuriickeinatmen bereits ausgeatmeter 
Luft gestatten würde. Dieser Übelstand, welcher vielen 
Respiratoren anhaftet, erzeugt frühzeitig Atemnot, weil 
die an CO„ reiche und an 0 arme Luft aus diesem Vor
raume wiederholt in die tiefsten und funktionstüchtigsten 
Partien der Lungen eingeatmet wird und den normalen 
physiologischen Gasaustausch wesentlich erschwert. 

4. Der Respirator soll leicht, ohne Schwierigkeit 
transportabel und gut zu handhaben sein; er soll die 
Bewegungsfreiheit des Arbeiters womiig'lich wenig be
ilindern und dem Schweiße, den Sekreten der Nase und 
dem Speichel freien Abfluß gestatten, um nicht unerträg
liches Gefühl von S~hwiile zu erzeugen und um nicht 
durch die verhaltenen Sekrete durch Maceration und 
Reizung· Krankheiten der tresichrshaut (Ekzem) herrnr
zurufen. 

5. Ein Respirator soll so geformt sein und im Ge
sichte des Arbeiters eine so vorteilhafte Lage einnehmen, 
daß die wichtigsten Partien des Gesichtsfeldes, namentlich 
in der Höhe der Hände frei bleiben. 

Man muß leider zugestehen, daß es bis heute nicht 
gelungen ist, alle diese an einen guten Respirator ge
stellten Anforderungen in einem einzigen Systeme zu ver
ern1~en. Nachdem nun eine langjährige Erfahrung die 
Überzeugung gezeitigt hat, daß Respiratoren, welche diesen 
Ansprüchen nicht genügen, entweder schon objektiv keinen 
genügenden Schutz bieten oder selbst in diesem Falle, 
wenn die Apparate dabei subjektive Beschwerden erzeugen, 
von den Arbeitern entweder ungern und mangelhaft an
gewendet oder überhaupt refusiert werden, so ist das 
Bestreben der interessierten Faktoren ärzlichen Berufes 
und technischen Standes auf die Verbesserung dieser 
Apparate gerichtet, welches Bestreben auch das bereits 
bei der Pi'ibamer Silber- und Bleihütte mit Erfolg erprobte, 
vom Verfasser angegebene Respiratorensyst.em recht
fertigen möge. 

Dieser Respirator besteht ans zwei, einander er
gänzenden Bestandteilen: 1. aus dem Staubfilter oder 
Einatmer und II. ans dem Nasenschützer oder Ausatmer. 

1. Das Staubfilter (Fig. 1 in 1/ 2 der nat. Größe) 
besteht aus dem Hohlzylinder A, welcher etwa 90 m111 
hoch ist und einen lichten Durchmesser von 50 mm hat. 
Bei B ist ein weitmaschiges Gitter aus Draht, welches 
verhindert, daß die Füllung des Zylinders, welcher zum 
Auffangen des Staubes dient und ans sterilisierter Watta, 
eingehüllt in hydrophile Gaze besteht. nicht bis zur Ver
engerung beim Einmünden des Luftrohres C bei D reicht. 
Denn in letzterem Falle würde sich der Nachteil fühl
bar machen, daß die Filtration de1· einzuatmenden Luft 
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vorwiegend nnr durch die Zentralpartie der Füllung und 
nicht gleichmäßig· durch den Querschnitt des ganzen 
Zylinders stattfinden würde; daß folglich der beim Atmen zu 
überwindende Widerstand, welcher in umgekehrtem Verhält
nisse znr Größe des Querschnittes steht, verhältnismäßig zn 
groß wäre. An seinem unterem Ende ist der Filtrierraum 
A durch einen Drahtgitterdeckel mit Bayonnetverschluß 
absperrbar. Das Luftrohr C verbreitert sich nach ab
wärts zu in einen tlachen 'rrichter, welcher bei R mit 
einem Gewinde an den Zylinder A hermetisch anschließt. 
Diese Einrichtung hat bloß den Zweck, damit der Apparat 
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behufs Reinigung und Desinfizierung zweckmäßig zerleg
bar ist. Das Luftrohr C hat einen Durchmesser von 
20 mm; es ist 100 111111 lang, nach jeder Richtung bieg
sam und besitzt bei E das Ventil F. Dieses Ventil (ein 
Klappenventil ans 1 mm. starker Gummischeibe, welches 
von unten durch ein Drahtkreuz gestutzt am Durchschlüpfen 
in den Raum C verhind1::rt ist), verhindert auch, wie ans 
Fig. 1 leicht ersichtlich ist, das Ausatmen durch den 
Apparat. Ein Luftstrom in der Richtung des Pfeiles b 
sperrt das Ventil, wogegen beim Einatmen in der Rich
tung des Pfeiles a die filtrierte Luft mit Leichtigkeit passiert. 
Die Gummischeibe des Ventiles k:rnn durch bloßes Lüf
ten der Schraube g entfernt werden und, wenn steif oder 
schadhaft geworden, billig und ohne Umstände sofort 
durch eine neue ersetzt werden; der nunmehr nur ans 
Metall bestehende Apparat kann leicht desinfiziert werden. 
Oben endet das Staubfilter (Einatmer) in ein kurzes, in 
seiner Krümmung sich entsprechend der Form der Mund-



öffnung allmählich verflachendes Mundstück, welches 
auf das Luftrohr bei E luftdicht aufgeschraubt ist. Bei 
K wird dann eine Gummistulpe über das ::\Iundstück ge
schoben, um die Zähne, welche das Mundstück im Munde 
des Arbeiters fixieren, gegen das harte Metall und gegen 
den eventuellen Einfluß von Kälte zu schützen. 

Der Schutz des Staubfilters gegen Staub ist ein ganz 
verläßlicher. Denn eine Watte und Hydrophilgaze-Schichte 
von 90 mm Stärke kann selbst Bakterien zurückhalten, was 
gegebenen Falles auch gegen die Gefahr einer Inhalations
infektion Schutz bieten könnte. 

Sonderbarer \Veise wurde bisher entgegen dem 
physiologischen Fingerzeig, welcher vornehmlich die Nase 
zum Atemholen bestimmt und nur in viel geringerem 
Grade, sozusagen nur ausnahmsweise auch den l\Iund, 
bei der Konstruktion der allermeisten Respiratoren zum 
Staubschutz aus Metall, die Nase von der Atmungsfunktion 
durch Anlegen der üblichen Nasenschutzklemmen gänzlich 
~usgeschaltet, wodurch besonders in der schlechten Luft, 
m welcher ja im Ernstfalle nur diese Schutzapparate 
Anwendung finden, sich schwere Übelstände ergeben. 
Denn erstens genügt einwandfrei bei solchen Umständen 
das Ein- und Ausatmen bloß durch den .Mund nicht. 
Der Arbeiter fühlt Beklemmung, ja Atemnot; er wird 
unwillkürlich auch zum Atmen durch die Nase und zu 
zeitweiser Ablegung des Schutzapparates verleitet. Der 
Schutz wird also wenigstens teilweise illusorisch. 

Findet weiter die Ausatmung durch den l\Iund in 
den Apparat hinein statt, dann wird die \Vatta und 
Gaze im Filter feucht, schließlich naß, unporös. Der 
Widerstand beim Atemholen wächst und wird nach 
kurzer Zeit unbesiegbar. _\uch erwärmt sich dabei der 
Apparat, was namentlich in hohen Temperaturen Schwüle 
und Hitzegefühl erzeugt. Außerdem müssen an solchen 
Apparaten sog. Speichelfänger angebracht werden, deren 
Notwendigkeit bei dieser Konstruktion gänzlich entfällt, 
weil der Speichel durch den lediglich mundeinwärts 
streichenden Luftstrom mechanisch verhindert ist, in den 
Einatmer herabzufließen, und hier überdies ein will
kürliches Ausspucken möglich ist. 

Die bisher in Verwendung stehenden Staubmasken, 
bei deren Anwendung allerdings Mund und Nase zugleich 
atmen, haben aber bedenkliche Mängel. Sie sind namentlich 
oft für Staub nur sehr relativ undurchlässig, sie schließen 
an ihren Rändern, besonders bei bärtigen Arbeitern nicht 
luftdicht an, werden bei der Arbeit leicht verschoben; 
ferner werden sie durch die ausgeatmete Luft heiß, 
feucht, durch Schweiß- und Nasensekret naß, fast un
wirksam und namentlich in heißen Räumen so lästig, 
daß die Arbeiter sie lüften. 

Bei Konstruktion eines Respirators leitete mich 
somit der führende Gedanke, das Gesicht gänzlich frei 
zu belassen und rlas Staubfilter oder Einatmer, wie 
letztere Benneuung andeutet, nur zum Einatmen benützbar 
zu machen, zum Ausatmen jedoch lediglich die Nase in 
Anspruch zu nehmen, dabei aber zugleich letztere gegen 
d~s Einatmen, gegen das Eindringen des Staubes durch 
einen separaten einfachen Apparat. luftdicht zu sichern. 
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Letztere Aufgabe suchte man schon früher (Engl. 
Patentschrift Nr. 11.401 A. D. 1903) zu lösen, konstruierte 
aber einen in zwei Etagen geteilten einheitlichen Masken
apparat, vor welchem meine Konstruktion, die Nachteile 
der Masken überhaupt ausschließend, namentlich folgende 
wesentliche Vorteile bietet: 

1. Daß das Einatmungsstück infolge seiner pfeifen
ähnlichen Gestaltung den Gesichtskreis des Arbeiters so 
gut wie gar nicht beschränkt, selbst dann nicht, wenn 
ein großer Filtrierzylinder angeordnet ist, 

2. daß· kein Ausatmen in einen Vorraum stattfindet, 
aus dem ein Rückeinatmen der ausgeatmeten Luft möglich 
wäre, weil hier die hermetische Einfügung unmittelbar 
in die Eingangspforten des Mundes und der Nase er
zielt ist. Dies ist jedenfalls leichter und vollkommener 
zu erreichen, als der lufrdichte Anschluß eines Masken
randes an eine relativ große Gesichtsperipherie, wobei 
überdies die individuell so verschiedene Gesichtsformation 
und der Bart eine so störende Rolle spielt. 

II. Der Nasenschützer oder Ausatmer. (Fig. 2 
Skizze in 1 ;2 der natürlichen Größe und Fig. 3 derselbe 
nach Abnahme des Bandventiles von unten gesehen.) 

Die Oliven 0 und 0' sind dem knorpeligen Teile 
eines normalen Nasenraumes (\V achsabguß) genau nach
geLildet und aus poliertem Aluminium hergestellt. Die
selben sind in die l\Ietallplatte L L' so eingefügt, daß 
die linke Olive fix eingelötet, die rechte aber in einem 
Falz Fig. 3 in der Richtung P P und umgekehrt ver
schiebbar ist. Auf Metallrohr gestülpte Oliven aus 
\V eichgummi wären noch gefügiger. Durch diese Ein
richtung fügen sich die Oliven leicht und hermetisch 
in den vorderen knorpeligen Nasenteil eines Erwachsenen 
und deren Stellung akkomodiert sich automatb:ch den 
individuellen Variationen der Nasenweite verschiedener 
Personen ohne zu drücken. Einen Millimeter über den 
Wülsten s s der unteren Olivenmündungen N N, Fig. 2, 
ist eine zarte und dünne bandförmige Gummimembran M 
nur schlaff angespannt. Beim Ausatmen, wenn sich der 
Luftstrom in der Richtung des Pfeiles b bewegt, wölbt 
sich die Membran genügend vor und der Luftstrom pas
siert mit Leichtigkeit. Beim Einatmen dagegen, beim 
geringsten Anpralle des Luftstromes in der Richtung 
des Pfeiles a schließt sofort und gleichzeitig die Mem
bran M die beiden Olivenöffnungen N N hermetisch. 
Das Band JI wird jederseits durch je 2 Schrauben P, P 
zwischen zwei gerippten Metallplatten fixiert und es ist 
somit dessen Spannung regulierbar. Durch Lüftung der 
Schrauben kann die Membran ohne Umstände entfernt 
und der nunmehr ganz metallene Nasenschützer gereinigt 
und desinfiziert werden, wobei auch die eventuell schad
haft gewordene Membran durch eine andere billig ersetzt 
werden kann. Aus Aluminium berge.stellt dürften beide 
Apparate adjustiert, Staubfilter und Nasenschützer, kaum 
das Gewicht von 100 Gramm übersteigen. 

Bei Frosttemperaturen ist ein Kaltwerden der Oliven 
des Nasenschützers ausgeschlossen, weil sie, nur dem 
Ausatmungsstrom ausgesetzt, stets warm erhalten bleiben. 
Schweiß und Nasensekret kann twgehindert verdunsten 



und abtropfen und während der Ausatmung kann auch 
expektoriert und ausgespuckt. werden. Besonders vor
teilhaft ist die leichte Auswechselbarkeit der auf ein 
Minimum reduzierten Gummibestandteile, dieses heiklichsten 
Punktes der Respiratoren überhaupt, wodurch meinem 
Apparate eine große Dauerhaftigkeit, leichte Reinhaltung 
und Desinfektion gewährleistet zu sein scheint. 

Derselbe dürfte daher geeignet sein, überall dort 
wertvolle Dienste zu leisten, wo ein Respirator durch 
längere Zeitdauer benützt, weitere Strecken getragen 
und ohne viele Vorbereitung sofort gebrauchsfähig sein 
soll, z. B. bei Yerschüttungen und Zusammenbrüchen mit 
enormer Staubentwicklung, wobei Menschen und Gut zu 
bergen sind, bei Reinigung von Staubkanälen, Flugstaub
kammern, bei hohen Temperaturen überhaupt usw. 

Bei den leichter zu handhabenden und einfacheren, 
gegen die Einatmung von giftigem Staub besonders oder 
von größeren Mengen zwar ungiftigen, aber mechanisch 
eventuell infektiös schädlichen Staubes überhaupt ver
wendeten und empfohlenen Schutzapparaten ist kaum 
der Schutz irgendwo ein derartiger, daß das Individuum 
es so vollständig in der Macht hätte, sich so verläßlich 
und so bequem zu schützen, wie hier. 
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Die luftdichte Einfügung in die Mundhöhle läßt 
sich durch \Villen und Einsicht vollkommen beherrschen, 
wogegen der Nasenschützer bei Gestattung der Ausat
mung ganz verläßlichen positiven Schutz gegen das Ein
dringen von Staub und gegen die Einatmung staubhaltiger 
Luft bietet, ohne daß ein Rückeinatmen ausgeatmeter Luft 
möglich wäre. Die Befestigung des Nasenschützers ge
schieht nach Art von Schneebrillen an beiderseits hinter 
den Ohrmuscheln verlaufenden Gummibändern unter der 
Staubhaube. Die Fixierung des Staubfilters erfolgt durch 
eine über der Staubhaube um den Hals gelegte Gummi
bandschleife, welche in der Gegend E, Fig. 1, am Staub
filter angeheftet ist. Außerdem ist an dem Bayonnett
verschluß ein breiteres Gummiband befestigt, mit einer 
Sicherheitsnadel versehen, womit der Apparat von unten her 
an die Arbeiterbluse geheftet so balanciert wird, daß 
für die aktive Fixierung im Munde sein ohnedies geringes 
Gewicht fast unfühlbar wird. Diese elastische Fixierung 
des Apparates gestattet zugleich die ausgiebigste Be
wegungsfreiheit und Schmiegsamkeit und macht ein Her
abfallen desselben unmöglich. 

Die Anfertigung des Apparates ist der Spezialfirma 
0. Neupert Nachfolger, Wien YIII., Bennoplatz Nr. 8, 
übertragen worden. 

Die neue Bleierz- und Zinkblende-Aufbereitung der Bleischarleygrube in Oberschlesien. 
Der Bau dieser kompletten Anlage wurde der 

Maschinenbauanstalt Humboldt in Kalk bei Cöln 
am Rhein von der Bergwerksgesellschaft Georg von 
Giesches Erben iibertrag1>n. 

Diese Aufbereitungsanlage ist für eine normale 
Leistungsfähigkeit von 1000 t Hauwerk in zehn effek
tiven Arbeitsstunden entworfen, also die größte derartige 
Anlage, welche soweit bekannt, jemals am Kontinent 
erbaut worden ist. Auch ist damit eine neue Schacht
anlage sowie die Einrichtung von Verladeeinrichtungen usw. 
notwendig geworden. Förderschacht und Aufbereitung 
sind durch elektrisch angetriebene Kettenförderungen 
miteinander verbunden. 

Die ebenfalls durchweg elektrisch betriebene Auf
bereitungsanlage besteht ans sechs Hauptsystemen (Gruben
kleinwäschen) von je zirka 170 bis 180 t normaler 
Leistungsfähigkeit in zehn Stunden, in welchen die Auf
gabe und erstmalige, separate, Verarbeitung des Hau
werkes erfolgt. Handscheidung und Klaubearbeit sind 
aufs beste berücksichtigt, aber auf ganz neue Art durch 
Aufstellung großer Vorsetzmaschinen vereinfacht und ver
billigt worden; besonders wird dadurch die Anzahl des 
sonst erforderlichen Klaubepersonals erheblich vermindert. 
Auf das :Kachwaschen der Setzmaschinenzwischenprodukte 
aus den Grubenkleinwäschen (ehe die Zerkleinerung des 
darin enthaltenen wirklich verwachsenen Gutes erfolgt) 
ist ebenfalls großer Wert gelegt worden. 

Die weitere Aufarbeitung der dann von den sechs 
Hauptsystemen schließlich verbleibenden wirklich ver
wachsenen „reichen Zwischenprodukte" - bestehend aus 
Blei-Kies-Blende - geht in zwei getrennten kleineren, 

die Aufarbeitung der „armen Zwischenprodukte" -
Blende-Berge - in zwei größeren Zwischenprodukt
systemen vor sich. 

In der Schlammwäsche schließt sich die gleiche 
Anzahl - mit den Systemen der Hauptwäsche korre
spondierender Herdwäschesysteme regelrecht an. 
Außerdem sind zwei besondere Systeme für die separate 
Verarbeitung der ans allen Abwässern und Klärwässern 
zurür.kgewonnenen gemischten Schlämme vorhanden. Auch 
die allerfeinsten Schlämme werden behandelt und ver
wertet. 

Die verschiedenen Abteilungen rler Schlammwäsche 
sind so miteinander verbunden, daß die Überführung der 
in den Hauptabteilungen entfallenen Zwischen- und Nach
waschprodukte zu den betreffenden Nebenabteilungen 
behufs vollstll.ndiger Aufarbeitung ganz selbsttätig vor 
sich geht. Es kommen in dieser Schlammwäsche Humboldts 
neue Schüttelherde, Humboldts Schnellstoßherde und 
Linkenbachherde in entsprechend großer Anzahl zur An
wendung. 

Weiters ist für eine hinreichende Entwil.sserung, 
bequeme und billige Verladung, Stapelung und A bfnhr 
aller Produkte, u. zw. direkt in Schmalspurwagen von 
je acht Tonnen Fassung, in großzügiger \V eise Sorge 
getragen. 

Das Rangieren der Schmalspurwagen geschieht 
mittels elektrischer Lokomotiven; es gilt als Regel, die 
Produkte zur Hütte direkt (ohne Umladung) zu trans
portieren und nur bei Wagenmangel und starkem Frost 
sollen die Produkte in die neu angelegten Vorrats
behälter abgestürzt und aus diesen später wieder ent-
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laden werden. Wenn die fertigen Erzprodukte in die 
Vor~atsbehälter gestürzt werden müssen, dienen elektrisch 
betnebene Aufzüge zum Heben der gefüllten Schmal
spurwagen auf die Höhe der Vorratsbehälter, worauf sie 
mittels elektrisch betriebener Schiebebühnen über diesen 
Behältern transportiert und schließlich hinein entleert 
werden. Es sollen vorwiegend auf der oberschlesischen 
Schmalspurbahn bereits eingeführte eiserne Selbstent
lader Verwendung finden. Auch die Berge bzw. Ab
gänge, welche ebenfalls in solchen Schmalspurwagen zur 
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Halde geschafft werden, hebt man gleichfalls mit zwei 
großen Aufzügen auf das Haldenniveau und auch hier 
erfolgt die Abfuhr mittels einer elektrisch betriebenen 
Lokomotive. Es soll somit sowohl der Znförderung des 
Rohhauwerkes als auch der Abfuhr der fertigen Pro
dukte und Berge bei dieser großen Anlage ein ganz be
sonderes Interesse zugewandt werden, wie es für den 
Transport der verhältnismäßig großen ll.engen auch not
wendig ist. 

Für eine absolut gleichmäßige Beschickung der 
Aufbereitungsanlage, gute Belichtung und leichte Über
sichtlichkeit derselben wird Sorge getragen werden. Die 
neue Aufbereitung soll in jeder Hinsicht auf der Höhe 
der Zeit stehen. Die Gebäude sind einfach und stabil 
auszuführen und sollen auch den oberschlesischen klima
tischen und besonders auch den Schneeverhältnissen ent
sprechen. 

Zum Aufbereitungsbetriebe der Anlage sind zirka 
1600 PS erforderlich, welche von 17 Elektromotoren 
abgegeben werden. Die Aufbereitungskosten (Aufsicht, 
Material, Löhne fiir das Aufbereitungspersonal und die 
Erhaltungskosten) sollen sich höchstens auf Jf 1 ·20 pro 
Tonne Hauwerk belaufen. 

Die Bestandteile des Stahles. 
Mitgeteilt von A. ßencke. 

Über diesen Gegenstand ist schon viel geschrieben 
worden, aber trotz der Kenntnis vieler Einzelheiten sind 
wir auch heute noch weit entfernt von einem vollen 
Verständnis der den Stahl zusammensetzenden Bestandteile. 
. Einer verständlichen Behandlung des Problems stellen 

SICh vor allem di<! Komplikation desselben, dann aber 

die immer noch klaffenden Lücken unserer metallurgischen 
Kenntnis entgegen, die sich besonders in der Unklarheit 
zeigt, welche in Bezug auf die Definitionen der einzelnen 
Bestandteile, ja selbst in der Nomenklatur derselben 
herrscht. Diese Mängel erklären sich einfach ans den 
großen experimentellen Schwierigkeiten, die sich der 



Priifung der minutiösen Partikeln, um welche es sich hier 
handelt, deshalb entgegenstellen, weil sie von den kom
plizierten Gemengen, in denen sie enthalten sind, nicht 
leicht getrennt werden können. 

Gerade bei Materien, wie der vorliegenden, ist es 
aber angezeigt, ab und zu das Erreichte, Gesicherte von 
dem noch Unbekannten, Zweifelhaften zu sondern und so 
gewissermaßen eine Grenze zwischen beiden Gebieten zu 
setzen, was im folgenden in kurzen Umrissen versucht 
werden soll. 

Die den Stahl zusammensetzenden Bestandteile zer
fallen in vier Gruppen, nämlich: Einfache elementare 
Substanzen, bestimmte chemische Verbindungen, feste 
Lösungen, die man auch als Kristallgemenge oder amorphe 
Gemengkörper bezeichnet und endlich Aggregate. Die 
festen Lösungen sind als homogene, wenn auch in den 
Proportionen beständig variierende Gemenge von zwei 
oder mehr verschiedenen Substanzen zu betrachten und 
die Aggregate sind heterogene Gebilde, die durch Zu
sammenziehung homogener Substanzen, Elemente und 
fester Lösungen entstanden. Da man die Aggregate 
somit als Mittelglied zwischen der zweiten und dritten 
Gruppe betrachten kann - denn je feinkörniger sie 
werden, desto mehr nehmen sie die Form fester Lösungen 
an - so bezeichnen einzelne Chemiker diese Aggregate 
auch als Emulsionen oder colloidale Lösungen. 
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Die elementaren Substanzen, die man im Stal1l vor
findet, sind Graphit oder reiner Kohlenstoff und Ferrit 
oder reines Eisen. Kohlenstoff existiert als Element nur 
in der Graphitform im Stahl, obwohl man dem freien 
Kohlenstoff im Stahl und Eisen, um ihn nach den Be
dingungen seiner Formation zu unterscheiden, ent
sprechende unterschiedliche Namen gegeben hat. Es 
handelt sich aber hier immer nur um Graphit, denn die 
neuesten Untersuchungen haben klar erwiesen, daß die 
chemischen Eigenschaften des freien, im Stahl enthaltenen 
Kohlenstoffes immer dieselben sind, daß der einzige 
Unterschied nur in der Größe der Partikel besteht. 
Ferrit, der Name des anderen Elementes, bedeutet in 
erster Linie reines Eisen, aber diese Bezeichnung wird 
auch für feste Lösungen, die das Eisen mit anderen 
Elementen bildet, dann verwendet, wenn der Eisenanteil 
bei weitem überwiegt. So enthält das Ferrit des ge
wöhnlichen Stahles immer Phosphor, Kiesel, Mangan und 
jedenfalls auch andere Beimengungen als Bestandteile 
fester Lösungen. 

Von der zweiten Gruppe, der Gruppe der chemischen 
Verbindungen kennen wir bisher nur eine Substanz, eine 
Verbindung von reinem Eisen mit reinem Kohlenstoff, 
Fe8 C, die man als Cementit bezeichnet hat. Wir wissen, 
daß sich das Mangancarbid, Mn:J C mit dem Cementit zu 
einer festen Lösung vereinigen kann; von anderen Elementen, 
die mit dem Cementit derartige Verbindungen eingehen 
könnten, ist bisher nichts bekannt. 

Bevor wir die dritte Gruppe, die festen Lösungen 
näher betrachten, ist es notwendig, sich die allotropen 
Formen des Eisens, deren Existenz Osmond nach
gewiesen hat, in Erinnerung zu rufen. Vor allem hat 

man da zwei Formen zu nennen: Alpha-Eisen, das bei 
gewöhnlicher Temperatur stabil nur durch seine mag
netiscl1en Eigenschaften ausgezeichnet ist, und Gamma
Eisen, das nur bei Temperaturen von mehr als 900° 
beständig ist und durch das vollständige Fehlen magne
tischer Eigenschaften sowie durch seinen hohen elektrischen 
Widerstand charakterisiert ist, der bei gewöhnlicher 
Temperatur mindestens zehnmal so groß ist als der des 
Alpha-Eisens. Wenn bei steigender Temperatur das 
• .\lpha-Eisen in Gamma-Eisen übergeht, geschieht dies unter 
recht beträchtlicher linearer Verschiebung die 1 bis 
2 '
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beträgt und bei welcher sich starke Hitze ent

wickelt. Es gibt dann noch eine dritte allotrope Eisen
form, das Beta-Eisen, das zwischen 750 und 900° stabil 
ist und sich nur durch den Mangel magnetischer Eigen
schaften vom Alpha-Eisen zu unterscheiden scheint. 

Das Studium der festen Lösungen gestaltet sich 
dadurch schwierig, daß keine derselben bei gewöhnlicher 
Temperatur stabil ist, immerhin ist es gelungen, zwei 
dieser Lösungen vollkommen sicher zu stellen. Es sind 
dies das Austenit und das Martensit. 

Austenit stellt sich als eine Lösung von Kohle in Gamma
Eisen dar, doch ließ sich bisher nicht feststellen, ob 
die Kohle als reine Kohle oder als Eisencarbid in Lösung 
kommt, die Lösung enthält jedoch auf keinen Fall mehr 
als ein Prozent Kohle; sie ist zwischen dem Erstarrungs
punkte des Metalles und einem tieferen Transformations
punkte, der zwischen 700 und 1200°, je nach dem 
Kohlengehalt liegt, stabil. Austenit kann im Stahl bei 
gewöhnlicher Temperatur durch plötzliches Abschrecken 
erhalten werden, aber auch dann nur unter Anwendung 
großer Vorsichtsmaßregeln; bisher gelang es noch nicht, 
es vollkommen rein darzustellen, sondern immer nur im 
Gemenge mit Martensit, Troostit, Cementit usw. ·wenn 
genügende Nickel- oder Manganmengen in dem Material 
enthalten sind (13 bis 25 "/0 ), ist es bei gewöhnlicher 
Temperatur stabil. Das Austenit ist nicht magnetisch, 
zeigt aber hohen elektrischen Widerstand. 

Auch das Martensit, der fast ständige Begleiter des 
Austenit, ist eine Lösung von Kohle und Eisen. Vom 
Austenit unterscheidet es sich vor allem dadurch, daß 
es in hohem Maße magnetisch ist, man kann es daher 
als eine Lösung von Kohle in Alpha-Eisen betrachten. 
Es ergibt sich immer als das normale Produkt, wenn 
Stahl mit 500° oder höherer Temperatur plötzlich ab
geschreckt wird. Aber in den seltensten Fällen kann 
man hierbei verhindern, daß das Alpha-Eisen der Lösung 
wieder in die Form des Gamma-Eisens übergeht. 

Xeben diesen bekannten festen Lösungen ist noch 
ein anderer Bestandteil vorhanden, von dem man bisher 
noch nicht weiß, ob man ihn als Aggregat oder als 
feste Lösung ansehen soll, der Eisenchemiker hat ihm 
deshalb den Namen „ X" gegeben. Das „ X" läßt sich 
sehr leicht durch die tiefschwarze Färbung erkennen, 
die es annimmt, wenn man die polierte Fläche eines 
Stahlstückes mit irgend einer auch der schwächsten Sä.ure 
ätzt. Man hat diesen Bestandteil auch Troostit, Osmondit, 
Troosto-Sorbit, auch Sorbit genannt. Xame11, die sich 



aus den verschiedenen Bedingungen ergaben, unter denen 
er gewonnen wurde. Troostit ist der gewöhnliche Name 
für die schwarze Substanz, die erhalten wird, wenn man 
Stahl, der ein Prozent Kohle enthält, beim Erstarrungs
punkte bei ungefähr 7 50 °, abschreckt. Osmondit erhält 
man dann, wenn man einen ursprünglich martensitischen 
Stahl auf 300 ° erwärmt. Troosto-Sorbit endlich ist die 
Bezeichnung für die schwarze Substanz, wenn Stahl der 
über ein Prozent Kohle enthält, bei Temperaturen über 
1000° plötzlich abgeschreckt wird. Als Sorbit bezeichnet 
Stead die schwarze Substanz, die beim langsamen 
Tempern von Stahl, wie beim Ülprozeß entsteht. Die 
neuesten Untersuchungen scheinen aber darzutun, daß 
„X" eigentlich als ein Aggregat, u. zw. als ein fein
körniges Aggregat aus Ferrit und Cementit gebildet, 
aufzufassen ist, wofür auch die fast völlige Überein
stimmung des Verhaltens des „X ·' und seiner Eigen
schaften mit denen des geglühten Stahles spricht. 
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Nun kommen wir zur letzten Gruppe, den Aggre
gaten. Beim langsamen Abkühlen von Stahl bildet sich eine 
Substanz Perlit genannt, die aus abwechselnden Partikeln 
von Ferrit und Cementit besteht und sich durd1 einen 
eigenartigen, durch den Namen charakterisierten Glanz 
auszeichnet. Beim langsamen Abkühlen ergibt sich das 
Perlit aus dem Zerfall der austenitischen Lösung, aus 
welcher Ferrit und Cementit auskristallisieren. Das zweite 
Aggregat, das sich im Stahl vorfindet, ist das schon ge-

nannte Sorbit, nach Osmond nichts anderes, als ein 
schlecht geformter Perlit, dessen Struktur so fein ist, 
daß die beiden konstituierenden Bestandteile auch unter 
dem Mikroskop schwer erkannt werden können und das 
man es deshalb auch den festen Lösungen zuzählte. Man 
erhält das Sorbit, wenn man martensitischen Stahl über 
300° erhitzt, die schwarze Substanz wird hierbei heller 
und wird, wenn die Temperatur über 700 ° steigt, auch 
reiner. 'Venn der Erstarrungspunkt überschritten ist, 
ergibt sich j:Jei langsamer Abkühlung Perlit. Das Sorbit 
geht also bei Erhöhung der Tem11eratur in Perlit iiber 
und de facto besteht zwischen beiden kein anderer, als 
ein struktureller Unterschied. Perlit und Sorbit finden 
sich oft mit Ferrit, Cementit und auch mit festen 
Liisungen zu sehr komplizierten Aggregaten verbunden. 

'Vas uns über den Charakter der Stahlbestandteile 
nun noch am meisten zu wissen nottut, ist die Rolle, 
die das Beta-Eisen in den festen Lösungen spielt und 
die Ursache des zunehmenden Magnetismus des Martensits 
bei zunehmender Temperatur. Dazu kommt noch die 
.\ ufhellung des Charakters des „ X·', das uns tatsächlich 
noch eine mehr oder weniger unbekannte Größe ist, 
deren Bedeutung für den strukturellen Aufbau des Stahles 
aber jedenfalls nicht gering veranschlagt werden darf. 

\V ir sind berechtigt anzunehmen, daß sich die 
Schleier, die diese Geheimnisse noch decken, bald lüften 
werden. 

Eigenschaften, :Metallurgie und Verwendung des Tantals. 
Von P. Breuil.") 

(8chluß von S. :11.) 

Verwendungen des Tnntab. 
Legierungen. Berzelius machte darauf auf-

merksam, daß Legierungen des Tantals mit Eisen und 
Wolfram möglich seien. Mari g n a c hatte es mit 
Aluminium legiert. Es gibt große Schwierigkeiten bei 
der Herstellung dieser Legierungen, doch ist nicht zu 
zweifeln, daß man diese überwinden wird, wenn die 
Industrie in diesen neuen Legierungen ihren Nutzen 
findet. Das Eisen, mit 5 bis lO°lo Tantal legiert, wird 
sehr hart und dennoch streckbar; das Tantal wirkt wie 
das Vanadin, Molybdän und Wolfram. 

Man erzeugt Schreibfedern für Stylographen, welche 
95 bis 98°1o Tantal und 2 bis 50/o Eisen oder Wolfram 
mit O·l 0/ 0 Kohlenstoff enthalten; letzterer härtet das 
Metall. Der Kohlenstoff wird durch einfaches Zementieren 
einverleibt, indem man die Federn in Kohlenstaub erhitzt. 

G u i 11 et, der vier weiche, verschiedene Mengen von 
Tantal enthaltende und auf den Hüttenwerken vom lmphy 
hergestellte Stahlsorten priifte, hat festgestellt, daß diese 
Stähle nichts Interessantes boten. Doch ist es möglich, 
daß sich bei mehr karburierten Stählen andere Resultate 
ergeben würden. 

Es ist ferner anzunehmen, daß die Einführung des 
Tantals in den Stahl nicht ohne einige Schwierigkeiten 

*) Le G6nie Civil, t. LIV (1908), S. 7 und 25. 

vor sich geht, welchen man genau Rechnung tragen müßte, 
bevor man die Verwendung dieses Metalls verwirft. 

Das Tantal besitzt die Eigentiimlichkeit, die ab
wechselnden Ströme wieder herzustellen. Andrerseits 
wieder halten zwei aus Tantal hergestellte Elektroden, 
in verdiinnte Schwefelsäure getaucht, bei Spannungen unter 
120 V, den Strom vollständig auf. \V enn eine der 
Elektroden aus Platin besteht, passiert der Strom zwar, 
jedoch bloß in einem Sinne allein. Die Verwendung des 
Tantals kann als Ersatz für das Platin in der Herstellung 
der Rezipienten und Tiegel aus diesem Metall angesehen 
werden. Das Tantal steht hinsichtlich des Umstandes, 
daß es durch Flußsäure und durch schmelzende Alkalien 
angegriffen und bei Hitze durch die Lnft oxydiert wird, 
dem Platin nach, hat aber den Vorteil, daß es durch 
Königswasser nicht angegriffen wird. 

Elektrische Lampen mit Tantalfaden. Bei 
der Herstellung von Fasern für elektrische Lampen 
findet das Tantal gegenwärtig den größten Absatz. 

Nach zahlreichen, von den von Bolton und Feuer
lein auf den 'Verken von Siemens und Halske vor
genommenen Untersuchungen gelangte man dazu, sehr 
feine Fasem von nicht mehr als 0·3 mm Sturke und von 
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großer Zähigkeit herzustellen, welche die Kohlenfasern 
der Glühlampen vorteilhaft ersetzen. 6) 

Die Schöpfer dieser Lampen führen als ihre Vor
teile an: 1. den geringeren Konsum an Watts pro 
Kerzenstärke, 2. die weiße Farbe des Lichtes, ähnlich 
jenem des Acetylen, 3. die Möglichkeit, einen momentanen 
Überschuß von Strom zu ertragen ohne zu verbrennen. 

Der für ein Lampe von 25 Kerzen nutzbar gemachte 
Draht mißt ungefähr 650 mm Länge und 0·05 111111 Stärke; 
er wiegt 22 mg, so daß 1 kg Tantal zur Herstellung von 
45·()()() Lampen hinreicht. 

Behufs Zusammenstellung der Lampe wird die 
Faser an zwei Reihen Haken aus Nickelstahl aufgehängt, 
die in Entfernungen von ungefähr 5 cm an einem gläsernen 
Träger befestigt sind. Die Faser ist an diesen Haken 
zickzackförmig angeordnet. Die Lampe hat gegenwärtig 
einen Preis von Frs. 2·50. Nach einem gewissen Ge
brauche wird die Faser gebrechlich und kann zerreißen, 
doch fällt sie auf die benachbarte Faser und die 
Lampe funktioniert weiter. Zuweilen schwärzt sich die 

Glühbirne, wahrscheinlich infolge Yorhandenseins von 
Columbium, wenn man Percy Good glauben kann. 
H. F. Haworth, T. H. l\fathewmann und D. H. Ogley 
haben im Februar 1907 der „ Society of Electrical 
Engineers" in London Mitteilungen über sehr interessante 
Resultate von vergleichenden Versuchen mit N ernst- und 
Tantallampen gemacht. 

Die Versuche wurden in drei Abteilungen geteilt: 

l. Die Lampen funktionierten bei einer normalen 
konstanten elektromotorischen Kraft (240 V); die Dauer 
des V ersuch es betrug 1000 Stunden. 

2. Die Lampen funktionierten bei eiuer konstanten 
elektromotorischen Kraft (240 V), das ist ungefähr 5° / 0 

über ihrer normalen Spannung. Dauer 750 Stunden. 

3. Die Lampen funktionierten bei einer beständig 
zwischen 230 und 240 V schwankenden Spannung; die 
Schwankung hatte eine Periode von 2 Minuten. 

Die erlangten Resultate sind aus der folgenden 
Tabelle zu ersehen: 

Anzahl 1 Durchschnitt Erste 250 Stunden 
Durchschnitt der 

Betriebsstunden 
Volt an den 

Klemmen 
der nominellen 
Kerzenstä.rkon 

i der Kerzenstä.rke 
1 während des Watt pro 

Kerzcnstä.rke 

Watt JlrO 

1 Aanzen Betriebe11 j Kerzenstärke Kerzenstärke 

=============- ------------------~=------ --
I_ 

a) Kohlenfaser-Lampen 
1000 230 16 13'1 17'00 3·28 4'36 
1000 230 32 22•3 29 60 3·94 5·14 
1000 230 32 21·0 22·50 5.55 6·00 
750 240 32 29·8 35·00 3'80 4'42 
750 240-230 32 30·0 34·00 3"80 4•32 
750 240 32 24·6 32•10 3·90 5•20 
7fi0 240-230 32 25·0 28·00 4•25 4·80 

b) Tantal-Lampen 
400 } 230 { 25 21'1 20·30 1·97 2·08 
400 25 19·1 19·30 2·11 2'18 
235 235 125} ia 25·0 27·90 1·61 1·61 
231i 235 115 B1ih 25·0 21·20 2·00 2·00 
368 368 128} ia 25·0 30·00 1·60 1'60 
368 368 112 Btibe 25·0 17·00 2·35 2·35 

c) Nernst-Lampen von 1/ 4 Ampere 
690 230 Opalglasbirne 
960 230 

" 480 230 Dunbsi1blife Birne 
250 230 

" 740 230 
" 750 240 Opalglasbirne 

li60 240-230 
" 

Der Durchschnitt der Watt pro Kerzenstärke für 
die Kohlenfaserlampen war 4·86, jener für die Nernst
lampen 4·14 und für die Tantallampen 1 ·97. 

Die im Handel vorkommende Nernstlampe von 1/
4 

A 
ist mithin um 150/o ökonomischer als die Kohlenfaser
lampe, doch ist ihre Dauer auf 560 Stunden beschränkt. 

Die Tantallampe hat einen um 60° / 0 geringeren 
Stromverbrauch als die Kohlenfaserlampe, doch beträgt 
ihre Dauer im Durchschnitt nur 330 Stunden. 

6
) Siehe "Genie civil,"t. XLVI Nr. 14, p. 224 und t. XLVIII 

Nr. 21, p. ~. 

7'3 8·32 4·70 5·38 
8·9 10·85 3·77 4·30 

11·0 12·73 3·55 3·73 
8•8 8·85 4 70 4·55 
9·4 10"10 3·20 4•11 

12·0 16·20 3·24 4'12 
12•5 12·50 3·40 3·84 

Diese Ergebnisse stimmen übrigens nicht mit den 
Bestimmungen der Firma Siemens und Halske, von 
welchen weiter unten Erwähnung geschehen soll. 

Die verschiedenen Arten von elektrischen Glühlampen 
haben eine Leistung, welche als ein Maximum in den 
ersten 50 Stunden gilt. 

Percy Good stellte umstehende Tabelle bezüglich 
der Tantalglühlampe zusammen. 

Die Überlegenheit des Tantals gegenüber der Kohle 
ist dem Umstande zuzuschreiben, rlaß dessen 'Yiderstand 
rasch mit der Temperatur zunimmt. 



Verbrauchs
stunden 

5 
150 
300 
500 

1000 

Lirhtintcnsität in 
llezimnlkcrzen

stärken 

26·9-31·2 
30·0-33·3 
26·9-31·2 
23·6-25·8 
19·3-21-5 

1 

Ampere 
1 Watt pro Dezi
malkerzenstärke 

1 

0·36-0·38 ! 
0·38-0·3!) i 
0·36-0·38 
0•36-0·38 
0·35-0·37 

1·62-1·83 
1·40-1"62 
1"62-1"72 
2·04-2•15 
2·26-2·37 

Hermann Z i p s teilt einen interessanten Vergleich 
der Methoden der elektrischen Beleuchtung mit ( „ Chemiker
Zeitung" vom 22. Februar 1908), aus welchem hervorgeht, 
daß die Tantallampe eine Brenndauer von 400 bis 
fiOO Stunden hat und 1·7 bis 2·1 W pro Kerzenstärke 
erfordert. Die Nernst- und die Osmiurnlarnpe haben eine 
Brenndauer von 300, bzw. 1000 Stunden und erfordern 
1 ·4 bis l ·7 W pro Kerzenstärke. Die Osram-, W olfrarn
und Zirkoniurnlarnpe usw. benötigen l·l bis 1·4 W und 
haben eine Brenndauer von 500 bis 800 Stunden. Die 
gewöhnliche Bogenlampe erfordert 1 bis 1 ·5 W pro Kerzen
stärke, die Cooper Hewittschelampe mit Quecksilberdampf 
0·3 bis 0·5 W und deren Brenndauer ist 1000 Stunden. 

Zips wirft den Lampen mit Metallfaser ihre Ge
brechlichkeit und die Notwendigkeit, dieselben in vertikaler 
Lage zu halten, vor. Die Firma Siemens und Halske 
untersuchte und erörterte die Daten dieses Autors; die
selbe erklärte, („Chemiker-Zeitung" Nr. 26, 1908) daß 
die Tantallampen nicht schwieriger zu handhaben und 
nutzbar zu machen sind als die Lampen mit Kohlenfaser 
und daß ihre Lampen A und B 1·5 bis 1·7 W pro 
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Kerzenstärke konsumieren und ihre Lampen C 2·1 bis 
2·3 W Die Typen A und B haben eine Brenndauer von 
800 Stunden, die Typen C dagegen 1000 Stunden. 

F. Hirschauer („Elektrotechnische Zeitschrift") und 
G. Loring (~Electrical World") haben kürzlich Lampen 
verschiedener Typen vom Standpunkte der Schwankung 
der Leuchtkraft als Funktion der Schwankung der Spannung 
an den Klemmen der Lampen verglichen. Diese Autoren 
haben nachgewiesen, daß eine Relation der Leuchtkraft h 
der Lampen mit der Spannung e besteht, u. zw. nach 
der Formel h = Ce11 worin C ein der Versuchslampe zu
gehöriger Koeffizient und n eine Konstante für die Lampen 
einer gegebenen Type darstellt. Für die verschi.edene~, 
gegenwärtig im Handel verkauften Lampen wird die 
obige Formel sich folg1md gestalten: 

Lampen mit Kohlenfaser h = (3·7 X 10-12) ea·s 
Nernstlampen „ = (7·1 '>". 10-20) elO 

Tnntallampe „ = (2·8 )( 10-8 ) e4·3 

üsmiumlampe „ =(Hi X 10-6 ) e 4 ·~ 
Osramlampe (Wolframfaser) „ = (3·4 X 10-7 ) e4 

Hirschauer hat nachgewiesen, daß die Schwankung 
der Leuchtkraft der Lampen für eine gegebene Spannungs
schwankung an den Klemmen von dieser Spannung un
abhängig ist und nur von dem Exponenten n abhäng~; 
dies bedeutet daß die Lampen mit Metallfaser die 
Spannungssch~ankungen besser ertragen als die anderen, 
oder daß ihre Leuchtkraft weniger durch die Spannungs-
schwankungen beeinflußt wird. M. P-i. 

Zwei Berggesetznovellen. 
1. Steinkohlenreservat für den Staat. 

Der Leiter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten 
hat dem Abgeordnetenhause eine Regierungsvoriage, be
treffend die Abänderung des allgemeinen Berggesetzes 
vom Jahre 1854, zur verfassungsmäßigen Behandlung 
übermittelt. 

Die hiemit eingeleitete Reform bildet einen wesent
lichen Teil jener Maßnahmen, welche die staatliche 
Bergwesensverwaltung zur Wahrung der öffenllichen In
teressen gegenüber der 1wueren Entwicklung der Kohlen
frage in Österreich ergriffen hat. 

Den wesentlichen Inhalt d.es Gesetzentwurfes bildet 
uie Abschaffung der Bergbaufreiheit. für die Kohle und 
der Vorbehalt diese8 Mi1wrals für den Staat - unter 
Aufrechthaltung aller \'Oll Privalcn auf Grund des gel
lenden Ge8etzes crworhenen Bcrgbaulwrechtigung<'n. 
Das Recht de8 StaatPs zur (lewinnung von Kohlen in 
einem bestimmten Gebiete soll durch Verleihung einer 
besonderen Form des Bergwerkseigentums, nämlich der 
„Kohlenfelder", begründet werden. Die Bestimmungen 
über diese Verleihung sind dem preußischen Rechte 
nachgebildet, welches in uiesem Punkte unter anderem 
auch dem bosnisc-hcn TkrggPsdz<' \"Olll .Jahn• 1881 als 
Grundlage gedimt hat. Dem Staate wird uie Uefugnis 
eingeräumt, die Ausiibung seines KohlengewinnWlgs-

rechtes auf Zeit und gegen Entgelt an andcr<' l'crso111•n 
zu übertragen; die Übertragung ist in der Form der 
administrativen Einräumung dinglicher Gewinnungs
rechte an den staatlichen Kohlenfeldern gedacht. lliese 
„Kohlengewinnungsrechte·· sollen den Gegenstand be
sonderer Berghuchseinlagen bi!Uen und auf die Dauer 
ihres Bestandes frei veräußerlich sein. Die Bestim
mungen des ßergg<'sl'lzcs über die llcchls\'crhällniss<' 
der Besitzer von Grubenmaßen sollen - mit Ausnah11H· 
der Vorschriften ühPr die ZusammPnschlagung und Zer
stückung der Grubenmaße, dann der Vorschriften ühcr 
die Maßengebühr Wlll über die Entziehung von Bergbau
berechtigungen - auch auf den Staat als LlPsitzer 
von Kohle11fel1INn und im Falle <kr Ülwrtragung rlcs 
Gewi nnungsrpc htcs auf dPn G PWinnungsbercr htigll'n An· 
wenclung finden. 

Anschlicßpnd an diPsL' bloß dPn Kohlenbergbau 
betreffende Reform werden die Yorschriftl'n über die 
Bauhafthaltung \'Oll Fn•ischiirfcn und Grubenf Pl<lern 
überhaupt, soweit es Yor der bercils Pingel<>itclen durch
greifenden Anderung des gesamten llt•rgrerhtes möglich 
ist, einer Revision unterzogen. In Fällen, in welchen 
Freischürfer mit den pcriodisrhPn llctriebsnachweisun· 
gen oder mil cl<'lll BPlril'I><> sP]b,;t im \"Przuge sind, 
soll nunmehr ein VC'rt•infarhtl'S Verfahrl'Il Plalz greifen: 
Wenn der Schürfer die ihm halbjährig \'orgeschricbcne 



Betriehsleistung nicht erfüllt, ohne sich durch unvorher
gesehene und um·ermcidliche Hindernisse glaubwürdig 
rechtfertigen zu können, hat die schon im geltendm 
Gesetze vorgesehene Entziehung ohne das bisherige 
umständliche Zwischenverfahren einzutreten. Um den 
Besitzern vrrliehPncr Bcrghaue die genauP Befolgung der 
\" orschriften über den steten Betrieb ohne unfruchtbare 
wirtschaftliche Opfer zu Nmöglichen, werden die nicht 
mehr zeitgPmäßPn Beschränkungen der Zusammen
schlagung von Grulwn (§ 113) beseitigt. Im Zusamnwn
hang hiemit hat der Entwurf auch diP Bestimmungen 
über die Beq~baufristungen, welche in ihrer bisherigen 
Fassung teils nicht genügend klar, teils vPraltet sind, 
genauer präzisiert und den modPrncn Verhältnissen 
des Bergbaues angepaßt (§§ 182, 184 ). 

Um fernPI' dPm :-itaatP die Wiederaufnahnw heim
gPfallener Kohlenhergbaue zu erleichtern, wird ihm für 
den Fall der Entziehung oder Auflassung solcher Berg
baue ein Vorrecht auf die Einlösung des Bergwerks
zugrhörs sowie der olH•rtägigen Bestandteile dPs Berg
werkseigentums Pingeräumt. 

Von bPsonrlcrrr Wichtigkeit sind die Übergangs
bestimmungen, mit wrdchen insbesondere das Ziel ver
folgt wird, bei dPr Abwicklung der von Privaten bereits 
erworbenen Freischurfrechte die richtige !llittellinie 
zwischen den Bedürfnissen der Volks- und Staatswirt
schaft einerseits und den Forderungen des Rechtes und 
rler Billigkeit andrPrseits zu finden. In diesem Sinne 
werden cliP Rechte aus den bestehenden Freischürfen 
grundsätzlich im bisherigen Umfang aufrechterhalten, 
doch wird den Inhabern dieser Berechtigungen zur 
Nachweisung von Kohlenfunden eine Frist gese-tzt, nach 
deren Ablauf Verleihungen auf Kohle an Private nicht 
mehr stattfinden sollen. Diese Frist wird mit Rücksicht 
auf die bedeutende Gesamtleistung, welche die Bergbau
und Tiefbohrindustrie bei der Bauhafthaltung der be 
stehenden Freischürfe zu bewältigen haben wird, im 
allgemeinen mit drei Jahren vom Beginne der Wirk
samkeit des künftigen Gesetzes bemessen; für jene 
Freischürfe jedoch. welche erst nach der Einbringung 
des Gesetzentwurfes, also wie angenommen werden 
kann, mit einer spekulativen, gegen die Ziele der neuen 
Gesetzgebung gerichteten Tendenz angemeldet wurden, 
welche jedoch als gesetzmäßig erworbene Rechte immer
hin respektiert werden müssen, ist die Frist auf drei 
Monate eingeschränkt. 

Eine besondere Berücksichtigung erforderte die Tat
sache, <laß die Schurftätigkeit in Österreich sich zum 
großen Teile in Gebieten bewegt, woselbst die Kohlen
flöze erst in Tiefen vorkommen, in denen ein Bergbau 
heute und noch auf eine Reihe von Jahren hinaus nicht 
konkurrenzfähig wäre. Von Bedeutung ist hiebei der 
Umstand, daß das geltende Berggesetz als Bedingung 
der Verleihung den Nachweis eines Mineralaufschlusses 
im technischen Sinne fordert, Bohrfunde dagegen für 
diesen Zweck dagegen nicht anerkennt, und daß die 
Verleihung auf einen Aufschluß nur bis zu 8 Gruben
maßen (etwa 36 ha) zulässig ist. Um in jenen Schurf-
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feldern Verleihungen auf Kohle zu erwirken, wären die 
Unternehmer sonach gezwungen, innerhalb der drei
jährigen Übergangsfrist Schächte auf bisher - wenig
sten~ beim österreichischen · Kohlenbergbau - un
erreichte Tiefen und in größerer Zahl, als es der 
künftige Betrieb erfordert, lediglich zum Zwecke der 
Frcifahrung abzutcufC'n und auszurüsten; diese Schächte 
müßten samt den Nebenanlagen bis zur künftigen Ein
IPitung des laufe1ulen Betriebes in stand gehaltel\ 
werden, falls es nicht wirtschaftlicher wäre, manch(:, 
rnn ihnen ganz aufzugeben. In jedem Falle würde 
also die Aufrcchthaltung der Forderung <'ines „Auf
sc hlusses" dazu führen, daß Kapitalien, welche nach 
Millionen zählen, völlig unfruchtbar, ohne Nutzen für 
die Volkswirtschaft, lediglich um einer bcrggesetzlichen 
Form willen geopfert wertlcn müßten; dort aber, wo die 
entemehnwr nicht in der Lage wären, solche nutzlose 
Opfer zu bringen, würde die Aufrcchthaltung des gegen
wärtigen Rechtszuslandes während der Übergangsfrist 
praktisch einer unverschuldeten Wegnahme der Frei
schürfc, also rechtmäßig erworbener Vermögensrechte, 
gleichkommen, was gewiß nicht die Absicht der Gesetz
gebung sein kann. Aus diesen Gründen schlägt der 
Entwurf vor, in den den Übergangsbestimmungen unter
liegenden Freischürfen die Verleihung grundsätzlich 
auch auf Bohrfunde zuzulassen, wie dies im Auslande, 
namentlich in Deutschland, seit jeher rechtens ist. Da 
jedoch ein praktisches Bedürfnis nach einer solchen 
Abänderung der Verleihungsbedingungen für seichtere 
Flözlagen nicht besteht, soll in Tiefen von weniger als 
150 m. auch weiterhin an dem Erfordernis eines Auf
schlusses im Sinne des Berggesetzes festgehalten 
werden. 

II. Arbeiterausschüsse und Sicherheitsmänner 
beim Bergbau. 

Der Leiter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten 
hat dem ;Abgeordnetenhause weiters den Entwurf eines 
Gesetzes, betreffend die Wahl von Arbeiterausschüssen 
und die Bestellung von Sicherheitsmännern beim Berg
bau zur \·erfassungsmäßigen Behandlung unterbreitet. 

Das Institut der Arbeiterausschüsse ist dem öster
reichischen Bergbau nicht fremd. Schon das Gesetz 
vom 14. August 1896, RGBI. Nr. 156, über die Er
richtung von Genossenschaften beim Bergbau sieht die 
Bildunb rnn Arbeiterausschüssen vor, als deren Auf
gabe im Gesetze bezeichnet wurde, die Wünsche und 
Beschwerden der Arbeiter in Beziehung auf den Lohn
\'ertrag und die sonstigen Arbeitsbedingungen dem 
\\' erksbesitzer vorzutragen, die Beilegung von in dieser 
Hinsicht vorhandenen Meinungsverschiedenheiten anzu
bahnen und überhaupt zur Erhaltung des guten Einver
nehmens zwischen der Unternehmung und den Arbeitern 
beizutragen. Die Einrichtung der Arbeiterausschüsse 
hat sich bei der überwiegenden Zahl von Betrieben, 
wo solche gemäß den einschlägigen Bestimmungen des 
Genossenschaftsgesetzes zur Einführung kamen, un
streitig als sehr zweckmäßig erwiesen. Mit ihr war vor 
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allem der Vorteil verbunden, daß den Bergarbeitern eine 
legale V ertrctung zur Betätigung ihrer Interessen ge
sichert wurde und der Verkehr zwischen ihnen und den 
Bergwerksunternehmern eine angemessene Regelung er
fuhr, sie hob aber auch das Vertrauen der Arbeiter 
zu den Bestrebungen nach Verbesserung ihrer Lage 
und förderte in den beteiligten Kreisen das Verständnis 
für ihre Höherwertung. Gleichwohl haften dem Institute 
~ewisse organisatorische Mängel an, deren Beseitigung 
im Interesse des Fortbestandes der Einrichtung und ihrer 
Ausgestaltung notwendig ist. Vor allem wird es als 
Nachteil empfunden, daß Arbeiterausschüsse gegen
wärtig nur bei solchen Bergbauen gebildet werden 
können, welche einer Jla<"h dem (iesctzc ,-om 14_ August 
1896, RGBI. Nr. 156, errichteten Bergbaugenossenschaft 
angf hören, und daß die Institution infolgedessen beim 
Bergbau noch nicht allgemein eingeführt ist. Ein Ver
such, die Arbeiterschaft jener Werke, wrlchc drrmalen 
noch außerhalb des GenossenschaflsvPrbandes stPlwn, 
durcL ihre Einbeziehung in die gesetzliche Organisation 
der Vorteile einer Vertretung teilhaft wenlen zu lassen, 
isl deshalb ohne Erfolg geblieben, weil die Verschiedm
heit der bergbaulichen Verhällnisse, die Zerstreutheit 
l!nd Abgelegenheit der einzelnen Werke die Vereinigung 
der letzteren in Genossenschaftsverbände als untu.nlich 
erkennen ließen. Soll daher das nach den vorliegenden 
Erfahrungen zweifellos nützliche und entwicklungs
fähige Institut der Arbeiterausschüsse verallgemeinert 
w~rden, so erübrigt nur seine verbindliche E'inführung 
beim gesamten Bergbau im Wege des Gesetzes. Die 
Hauptaufgabe der Arlwilerausschüssc wird auch naC'h 
ihrer ~llgemeinen Einführung in <lPr Aufrcchthaltung 
des Einvernehmens der Arbeiter unter sich sowie 
zwischen diesen und den Werksuntemehmungen be
ziehungsweise deren Organen bestehen. Ihre Tätigkeit 
soll sich nicht auf die Lösung irgend welcher Macht
fragen erstrecken, sondern sich auf die kluge Vermitt
lung der vorhandenen Gegensätze, vor allem auf die 
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Arbeitern und ihren Vorgesetzten beschränken. Die 
Erfolge der Arbeiterausschüsse auf diesem Gebiete 
werden nicht nur den unmittelbar Beteiligten, sondern 
überhaupt allen, die an der Aufrechthaltung der Ord
nung beim Bergbau ein Interesse haben, im weitesten 
Maße zu gute kommen. 

In der Erörterung von Bergb:rnfragen spielt die 
Heranziehung von Delegierten der Bergarbeiter zur Mit
wirkung bei der sicherheitlichen Überwachung des Berg
Laubetriebes eine immer wichtigere Rolle. Die Regie
rung mußte die Regelung dieser Frage mit Rücksicht 
auf die Erfahrungen der letzten Jahre für um so be
deutungsvoller erkennen, als durch die Schaffung einer 
derartigen Institution und die damit verbundene Er
weiterung der gegenwärtigen Bergwerksinspektion die 
sowohl von der staatlichen Verwaltung wie auch von 
den Beteiligten angestrebte Erhöhung der Sicherheit des 
Bergbaubetriebes zweifellos gefördert werden würde. 
Der Gedanke, die Bergarbeiter als Hilfsorgane an der 

Überwachung der zur Sicherung des Betriebes angeord
neten Vorkehrungen teilnehmen zu lassen, scheint übri
gens um so näher zu liegen, als es sich bei der Aus· 
übung der Bergpolizei in erster Linie um das Leben 
und die Gesundheit der beim Bergbau beschäftigten 
Arbeiter handelt und die letzteren vermöge ihrer Ver
trautheit mit drr Arbeit und den Verhältnissen des 
Bergbaubetriebes virlfach in der Lage sind, den über· 
wachenden Organen nützliche Anrrgungcn für die Ver
hütung von Unfällen zu geben. 

Eine i\füwirkung der Bergarbeiter bei der sicher
heitlichen Überwachung des Grubenbetriebes ist schon 
gegenwärtig in mehreren Ländern teils obligatorisch, 
teils fakultativ eingeführt. In Großbritannien, Uc•lgien 
und Frankreich ist diesellw gPsetzlich brstimrnt, bri den 
staatlichen Bergbauen in Preußen und ~a<"hsrn wurdP 
sie in verschiedenen ~fodifikationen im Verordnungs
wege vorgeschrieben. 

Die Regierung hat den V rrsuch unternommen, diP 
Frage der Bestellung von ArbritcrvPrtretern zur Mil· 
beaufsichtigung der Bergbaubetriebe unlN Heranzirhung 
des Institutes der Arbeiterausschüsse dPm ZwPC'kc ge
mäß derart zu lösen, daß die zu dieser Funktion zu 
berufenden Arbeiter auf Grund eines Vor;;chlagps des 
Werksbesitzers vom Ausschusse aus seiner Mitte zu 
wählen sind. Durch die hrtreffenden Brstimmungcn 
des Entwurfes soll die Gewähr grschaffen .werden, daß 
zu diesem Überwachungsdienste nur Vertrauensmänner 
der Arbeiter herangezogen, andrerseits aber durch die 
Institution nicht hrrrehtigtP Intrr<'SSC'n drr Bergbau
treibenden zurückgPsl'lzt \\-erden und vor allem nicht 
die Disziplin der Arbeiter und die Ordnung am WerkP 
Schaden erleiden. 

Nach den Vorschriften drs Ges<'lzenlwurfes sollen 
die Sicherheitsmänner verpflichtet sein, die ihnen zu
gewiesenen Abteilungen des Bergwerkes an vier Tagrn 
in jedem Kalendermonate rücksichtlich der Sicherheit 
des Betriebes zu untersuchen und über die von ihnC'n 
wahrgenommenrn Verstöße gegen bergpolizeiliche An
ordnungen und sonstigen Mißstände, welche die Sicher
heit 7.l' gefährden geC'ignet sind, in der im Entwurfe fpst
gt•setzten Art zu berichten. Die Sicherheilsmänner sollen 
ferner berechtigt sein, bei tödlichen und schweren Ver
unglückungen, desgleichen bei gefährlichrn Ereignissen 
im Berghau sich über di<' Ursache, den Umfang und dit• 
Folgen des Vorfalles an Ort und Stelle zu unterrichten. 
Die Untersuchungen der Sicherheitsmänner haben sich 
auf jene Umstände zu beschränken, welche sich auf 
die Sicherheit des Lebens und der Gesundheit der beim 
Werke beschäftigten Arbeiter beziehrn; die Erörterung 
anderer Angelegenheiten ist den Sicherheitsmännern 
untersagt. Der Betriebsleiter hat, sobald der Sicher
heitsmann den Bericht über seine Erhebung erslatlel 
hat, nach eingehender Untersuchung festzustellen, ob 
die Bemänglungen zutreffend seien, welche Vorkeh
rungen zu ihrer Abstellung getroffen wurden oder wes
halb er sie nicht als gerechtfertigt erachte. In letzterem 



Falle hat das Re,·ierbergamt über die Grundhältigkeit 
tler erhobe1wn Anstände zu enlschciden. 

Mag es auch immerhin zw<~ifelhaft sein, ob die 
Einführung des Institutes der Sicherheitsmänner un
mittelbar dazu beitragen werde, die Zahl dPr Unfälle 
heim Bergbau zu ,-ermindern, so \"iPl kann als fest
stehend gelten, daß die Einrichtung, wo sie eingeführt 
ist, zur Beruhigung 'der Arbeiter beigetragen hat, da es 
l'iir diesf· ,-on ·wert ist, zu wisst~n. daß die Gruben zur 
Prüfung <les SicherhPitszustandes von ihren Vertrauens
männern befahren werdPn, und daß über etwaige Sicher
heitswidrigkeiten, wenn die zu deren Austeilung Pr
fordcrlichen Maßnahnwn nicht von der Unternehmu.1g 
gt'Lroffcn werden, der Aufsichtsbehörde berichtet 
werden muß. 

Der Entwurf legt den Mitgliedern des Arbeiter
ausschusses und den Sicherheitsmännern Pflichten auf, 
die sie im Interesse der Gesamtheit der Arbeiter hei 
\' ermeidung der sonstigen für die Außerachtlassung 
dieser Obliegenheiten vorgesehenen nachteiligen Folgen 
eifrig und genau zu erfüllen haben. Sollen die in den 
erwähnten Funktionen Lestelllen Arbeiter ihren < lb
licgenheiten genügen, so ist es geboten, ihnen bei .\ us 
ühung ihrer Pflichten die erforderliche Freiheit und 
Unabhängigkeit zu sichern und ihnen vor allem <lie 
Gewähr zu bieten, daß die Erfüllung der ihnen ühJr
tragenen Funktionen nicht zum Anlasse von dem Geiste 
der Institut~on widersprechenden Maßregeln genommen 
werde. 

Andrerseits erschien es aber auch geboten, Vor
kehrungen für den Fall zu treffen, wenn ein mit dPm 
Mandate eines Ausschußmitgliedes oder eines Sichiff
heitsmannes bekleideter Arbeiter sich während der 
Dauer seiner Funktion einer groben Pflichtverletzung 
schuldig gemacht hat oder durch sein Verhalten bei 
Ausübung seines Amtes den gesetzlichen Bedingungen 
nicht mehr entspricht und sich somit des in ihn ge
setzten Vertrauens nicht mehr als würdig erweist. 

Die Entscheidung der aus der Ausübung der Funk
tionen der Mitglieder des Arbeiterausschusses und der 
Sicherheitsmänner zwischen diesen und den \V erks
besitzern beziehungsweise ihren Organen entstchendeu 
Heschwerden und Streitigkeiten soll obligatorisch durch 
Schiedsgerichte erfolgen, in welche die Schiedsrichter 
von den streitenden Parteien aus dem Kreise der Berufs
genossen zu entsenden 'sind. Mit dieser Einrichtung soll 
der Vorteil erzielt werden, daß der Streitfall mög-lichst 
rasch erledigt und von Richtern entschieden werde, 
welche in die Verhältnisse des Bergbaubetriebes und 
die Eigentümlichkeiten der Bergarbeit eingeweiht sind. 

Die Kosten der Untersuchungen der Sicherheits
männer sollen von den Werksbesitzern getragen werden. 
Die Kosten des Verfahrens vor den Schiedsgerichten 
dagegen sollen aus einem Fonds bestritten werden, 
welcher bei jedem Werke zu gleichen Teilen von dem 
Gnternehmer und den Arbeitern aufzubringen ist. 

Das Gesetz soll drei Monate nach seiner Kund
machung in Kraft treten. 
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1 Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim 
Baue des Tauerntunnels (lang 8526 m) 
am Schlusse des Monates Dezember 1908. 

Art der Leistung 

(Längen in Meter) 
1 Seite .... i Nord 1 Süd 

Am 21. Juli 1907 durchgeschlagen 

:1 l Gesamtleistung am . . 1: 2· First- Monatsleistung . . . . l.

1
, fertiggestellt. 

stollen Gesamtleistung am . . 'I 

3. Voll
ausbruch 

4. Mauerung 
der 

Widerlager 
und des 
Gewölbes 

5. Sohlen
gewölbe 

6. Kanal 

7. Tunnel
röhre 

vollendet 

8. An
merkungen 

" 
Gesamtleistungam30./ll. i 
Monatsleistung . . . . ! 
Gesamtleistungam31./12.: 
In Arbeit am 31./12. . . i 
In Arbeit am 30./11. . . '. 

Gesamtleistung am30./ll.' 
Monatsleistung . . . . , 
Gesamtleistungam31./12.: 
In Arbeit am 31./12.. . · 
In Arbeit am 30./11. . . 

Gese.mtleistungam30./ll.1

1

: 
Monatsleistung . . . . 
Gesamtleistungam31./12. [ 
In Arbeit am 31./12.. . 1 

In Arbeit am 30.111. . . 1 

,1 

1 

Geee.mtleietunge.m30./ll. j1 

Monatsleistung . . . · 1: 
Gesamtleietungam31./12. 1'. 

In Arbeit am 31./12. li 
In Arbeit am30./11. 

Gesamtleistung am 30. f 11. 
lllonatsleistung . . . . . 
Gesamtleistungam 31./12. : 

5197 
64 

5261 

54 

4970 
207 

5177 
74 

199 

310 

310 

1 

3823 1, 

340 
4163 1 

690 1 

450 
1 

3613 
472 

4085 

3001 
247 

3248 

248 

2916 
316 

3232 
159 
85 

9 
20 
29 

2230 
113 

2343 
2383 
2230 

2070 

2070 

Aus dem Tunnel abfließende Wassermenge: 
Nordseite 10 l/Sek., Südseite 90 l/Sek. 

Vollausbruch seit 15. Dezember 1908 vollendet. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 32.409. - Peter Mommertz in lllarxloh (Deutsches 

Reich). - Grubenstempel. - Bei den bisher bekannt ge
wordenen, aus ineinanderverschiebbaren Rohren oder Profileisen 
bestehenden eisernen Grubenstempeln waren die Rohre oder 
dgl. in ihrer jeweil~en Lage durch Bänder gehalten, die durch 
Schrauben oder Keile angezogen werden. Diese Bänder 
wurden entweder um das mit Schlitzen versehene äußere Rohr 
oder um das innere Rohr gelegt, wobei sie sich auf das äußere 
Rohr stiitzen, so daß die Rohre durch Anziehen der Bänder 
infolge der zwischen dem äußeren und inneren Rohr oder 
zwi.schen Band und diesem auftretenden Reihung gegen Ver
schieben gehalten werden. Diese Klemmvorrichtungen sind 
also, da ja erst ein besonrleres Anziehen der Klemmbänder er
forderlich ist, verhältnismäßig umständlich zu handhaben. Bei 
dem Gegenstande der Erfindung erfolgt nun das Festklemmen 
der Rohre, Profi~en oder dgl. du1·ch Keile, E.rzentel' oder 
dgl., die derart angeordnet und verschiebbar bzw. drehbar 
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sind, daß sie du1·ch Verschiebung der Rohre oder d9l. angezogen 
werden und so diese selbstUitig festklemmen. Diese Klemmvor

richtung hat gegenüber den obengenannten, 
abg·esehen von der durch die selbsttätige 
Festklemmung sich ergebenden einfacheren 
Handhabung, den Vorteil, daß bei stärkerem 
Gebirgsdruck ein Nachgeben der Rohre 
oder dgl. nicht möglich ist, da dies ein 
weiteres Anziehen der Keile oder Exzenter 
und so vermehrte Festklemmung der Rohre 
zur Folge hat, während bei den bekannten 
Klemmvorrichtungen die Klemmwirkung 

a 

immer konstant bleibt, so daß bei stärkerem 
b trebirgsdrucke, also bei stärkerer Be· 

anspruchung der Klemmvorrichtung bzw. 
der Stempelteile, leicht ein Nachgeben dieser 
möglich ist. Feruer hat bei diesen Klemm· 
vorrichtungen ein bei schwerem Gebirgs
clrucke eventuell erforderliches Lüften der 

c Stempel den Nachteil, daß diese hierbei 
F" er 1 F" S?fort ihr_e Tragfä~igkei t verliere~, während 1

o· · ig. 3. dies vorliegend mcht der Fall ist, da das 
d~rch da~ LiHten erfolgende Nachgeben der Stempelteile sofort 
wieder cm Anziehen der Keile oder Exzenter und so erneute 

Festklemmung der Teile znr Folge hat. Das 
untere, auf einem Fuß c ruhende Profileisen, 
Rohr a oder dgl., trägt das Keilschloß b. In dem 
Rohre a ist das Rohr d verschiebbar. Das Keil
schloß ist mit einer oder mehreren Keilnuten f 

. 9 versehen. Ist der innere oder obere Teil des 
Fig. ~. Stempels in den äußeren eingesteckt und ent-

sprechenrl eingestellt, so wird der Keil g in die Nut f ein
geschoben und setzt das Rohr oder Profileisen ohne weiteres 
fest, s? daß ein Nachgeben nach unten ausgeschlossen ist. 
D~s Lo_sen, Nachstell~n usw. des Stempels geschieht sehr 
leicht, mdem durch emfä.chen Schlag gegen den Keil dieser 
das. Verl~nger~ngsstück frei gibt. Es kann mithin in bequemer 
W ei_se ern Lüften der Stempel, wenn dies bei schwerem 
(}~lnrgsdrncke nötig erscheint, vorgenommen werden und es 
wml kaum bei einiger Aufmerksamkeit ein Brechen und Ver
biegen des Stempels vorkommen kiinnen, ein lllangel, der bei 
Anwend~ng der bisher verwendeten ei~ernen Stempel vor
ha~den 1~t, da der Stempel dort. dann sofort seine 'rragfiihig
ke1t verliert, während sich im Gegensatz hiezn cler vorliegende 
Stempel s_of~rt wieder fest~etzt. Es können mehrere derartige 
an- und memander verschiebbare Rohre oder Profileisen An
wendung finden; auch könnte zwischen Keil und ·Rohr ein 
Zwischenfutter eingeschaltet werden. 

Notizen. 
„Ilergrechtliche Blätter." Die Abonnenten der Österr. 

Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen erhalten als Beilage 
der heutigen Nummer das erste Heft des vierten Jahrganges 
der Vierteljahresschrift „Bergrechtliche Blätter". Dasselbe 
enthält fünf Abhandlungen. Der zehnte Artikel „Zur 
Revision des allgemeinen Berggesetzes" von Doktor 
~udwig Haberer, k. k. Senatspräsidenten i. R., beschäftigt 
sich mit dem fünften Hauptstücke des AEG. (von dem Berg
werkseigentum und den mit der Bergwerksverleihung ver
bundenen Rechten) 11. zw. zunächst mit Begriff und Inhalt des 
Bergwerkseigentums, den zutage liegenden notwendigen und 
gewidmeten Bestandteilen nnd der bücherlichen Behandlnng 
desselben. Die Abhandlung „Freischurfanmeldungen ohne 
Meridiana.ngabe" vonDr. Gustav Schneider, Advokaten in 
1'eplitz, behandelt die Frage der Gültig·keit von Freischurf
anmeldungen, bei welchen der Freischurf nach Richtungsstunden, 
Graden usw. ohne Bezeichnung des Meridians, ob des astro
nomischen, maQ"Iletischen oder Katastralmeridians, orientiert 
ist. Der Artik:l Übersicht der Berggesetzgebung in 
Italien" von Hohat Carl R. v. Ernst legt dar, welche ver
schiedenen berggesetzlichen Bestimmungen in den einzelnen 

Teilen des Königreiches Italiens heute noch in Geltung sin_d. 
Eine Abhandlung von Dr. Heinrich Reif erörtert „D 1 e 
preußische Berggesetznovelle vom 18. Juni 1907", be
treffend die Reservation der Steinkohle un<l der Salze für den 
Staat mit kritischer Beleuchtung. Der letzte Artikel „Z 11 r 
Frage <lerSa.chverständigen in Bergschädenstrciten" 
von Th. Andrlle in Witkowitz, bespricht die herrschenden 
Übelstäni.le bei der Auswahl i.ler Sachverst~111ligen in solchen 
Prozessen und macht Vorschläge, wie diesen Ubelständen zweck
mäßig gesteuert werden könnte. In dem Abschnitte „Ge
setze und Verordnungen" werden zwei der französisi;hen 
Kammer vorgelegte Gesetzentwürfe, betreffend die Y crwaltung 
der Bergwerk~ (Auferlegung gewisser Verpflichtungen bei c\er 
Konzession und Einlösung der Bergwerkskonzessionen durch 
den Staat) im Auszuge mit~·eteilt. Die Rubrik „E .n t s c h e i
d u n gen und Erkenntnisse" entllält eine Entscheidung des 
Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem Ackerbau
ministerium uncl acht Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts
hofes. Im Abschnitte „Literaturbesprechung" wird die 
zweite Auflage des Werkes „D i e Schaden er s a tzp flieht 
nach österreichischem Rechte mit Bedachtnahme 
auf ausländische Gesetzgebungen" von Dr. Anton 
R. v. Randa. rezensiert. Die Red. 

Die Produktion von Calciumcarbid. Auf der ganzen 
Erde gibt es gegenwärtig 70 Werke zur Erzeuguug von Cal
ciumcarbid. welche insgesamt 260.000 PS verwenden. Den 
ersten Rang nimmt Frankreich in der Anzahl d~r Ca\ciu1~1-
carbidwerke ein· es besitzt deren zwölf. Hierauf folgen die 
Schweiz mit zehn, Spa,µien mit neun, Italien mit neun, 
Deutschland mit flinf, Osterreich-Ungarn mit fünf, England 
mit drei, Rußland mit einem, Japan mit einem Werk usw. 
Die Gesamtproduktion der Erde erreicht ungefähr 200.000 1 
und verteilt sich diese Produktion folgendermaßen: 

Vereinigte Staaten und Canada 38.000 1 
Italien . 32.000 11 

Frankreich 27.000 „ 
Norwegen . 25.000 " 
Schweiz 20.000 „ 
Österreich-Ungarn 20.0UU 11 

Schweden . . 12.00U „ 
Spanien und Portugal 10.000 „ 
Deutsches Reich 9.000 11 

England 800 11 

Andere Länder . 5.000 „ 
In Frankreich schwankt der Verkaufspreis gegenwärtig zwischen 
Frs. 37·- und 43·- pro 100 kg; im Jahre 1909 wird der Preis 
um ungefähr Frs. 5·- fallen, infolge des Erlöschens des But
lierschen Patentes. Auch dann wird aber der Preis noch 
höher sein als in Deutschland und in der Schweiz, wo die Preise 
zwischen Frs. 30·- nnd 35·- pro 100 kg schwanken. 

Na.eh "L'Illustration" Nr. 3431 vom 28. November 1908. 
-r-

Die Steinkohlenproduktion in China. Es ist schon 
seit einiger Zeit bekannt, daß China Steinkohlenlager besitzt, 
deren Wichtigkeit bedeutend zu sein scheint, iiber welche 
man indessen nur schwer bestimmte Daten erlangen kann. 
Herr Alex. Ho sie. Attache der britischen Gesandtschaft in 
China., erwähnt nun zwei Produktionszentren, deren Förderung 
in beständigem Fortschritt begriffen ist. Im Jahre 1906 för
derte die ,,Chinese Engineering and lllining Co." eine lllillion 
Tonnen; die Steinkohlengruben von Fang-tsu, gegenwärtig von 
deutschen Ingenieuren geleitet, erzeugen 1000 t pro Tag und 
werden ihre Förderung bald auf 3000 t täglich bringen. Die 
Gesamtproduktion Chinas an Steinkohlen im Jahre 1906 hat 
neun lllillionen Tonnen erreicht, wovon sieben lllillionen Tonnen 
auf die von Chinesen exploitierten Steinkohlengruben entfallen; 
bloß zwei Millionen Tonnen werden daher unter der Aufsicht 
und Kontrolle der Europäer gefördert. 

Nach "L'Illustration" Nr. 3430 vom 21. November 1908. 
-r-



Literatur. 
Die Landwirtschaft im unteren Egerlande (Nord· 

böhmen) und der Einfluß des Braunkohlenbergbaues auf 
11ie I.andwirtschaft daselbst. Von Dr. sc. pol. Franz 
K a 11 u s, diplom. Landwirt der königl.-biihm. landwirtschaft
lichen Akademie Tetschen-Liebwerd. Breslau, 1908. Druck von 
Graß, Barth & Komp. (\V. Friedrich). Kommissionsverlag 
der . .\. Kunzschen Buchhandlung Julius Hüller in Brüx. 

~ach Voranschickung eines kurzen Abrisses der geschicht
lichen Entwicklung der Landwirtschaft in Böhmen überhaupt, 
macht der Verfasser den Leser mit den landwirtschaftlichen 
Verhältnissen im unteren Egerlande, welche die politischen 
Bezirke Aussig, Brüx, Dux, Kaaden, Komotau, Laun, Poclersam, 
Saaz und Teplitz ganz oder zum größten Teile umfaßt, bekannt, 
zu welchem Behufe er reichhaltiges statistisches Materiale ver
arbeitet. Was das Buch aber auch für die montanistischen Kreise 
interessant macht, ist dasjenige, was der Verfasser uns als 
Anhang" vorführt. Hier behandelt er den Einfluß des 

Braunkohlenbergbaues auf die Landwirtschaft im 
unteren Egerlande. Der Verfasser ist Landwirt. Diese 
Eigenschaft nrweist ihn - wie selbtitverstäncllich - unter 
die Zahl derjenigen, bei denen der Bergbau au~ wohlwolle_nde 
Beurteilung in clessen Beziehungen zur Landwirtschaft mcht 
zählen darf. IJas Gemälde. das der Verfasser von den Ein
wirkungen des Bergbaues auf clie Landwirtschaft und die 
bäuerliche Bevölkerung entwirft, ist denn auch ein sehr düsteres. 
Zwar besehriinkt er sieh nicht darauf, die cler Landwirtschaft 
nachteiligen Wirkungen des Bergbaues darzulegen, sondern 
er bespricht auch die fiir tlie Landwirtschaft aus dem Bergbau 
hervorgehenden Vorteile, wobei er allerdings diese letz
teren wieder bedeutend abschwächt. während er die ersteren 
über Gebühr einschätzt. Es mutet z. B. sonderbar an, wenn 
er den Bergbau de.für verantwortlich macht, daß die Land
wirte gezwungen sind, durch Ankauf teurer land wirtschaft
licher Maschinen und Geräte dem Arbeitermangel zu steuern 
und durch Zahlung höherer Löhne trotz sinkender Getreide
preise sich wenigstens die notwendigsten Arbeiten zu sichern. 
Ist das wirklich ein Nach teil, wenn der Landwirt veranlaßt 
wird, sich auf die Höhe auch sonst geübter, moderner Pro
duktionsweise zu erheben? Und sind die Löhne nicht auch 
dort, wo kein Bergbau umgeht, ungeheuer gestiegen? Daß 
dies vorzüglich auf das Emporwachsen der Fabriksindustrie 
zurückzuführen ist, muß zugegeben wer~en. Die Industrie 
führt für die Allgemeinheit gewiß viele Ubelstände mit sich 
und insbesondere kann bezüglich der Braunkohlenindustrie des 
nördlichen Böhmens nicht geleugnet werden, daß sie nament
lich durch die Devastierung ausgedehnter Grundflächen zu argen 
Konflikten mit den Interessen der Landwirtschaft führt, was 

;;-) 
o-

der Verfasser denn auch durch sorgfältig gesammeltes 
statisti~ches Materiale belegt. Allein die Vorteile für den 
Volkswohlstand im allgemeinen überwiegen die Nachteile bei 
weitem und wenn dem Bergbaue in Kordböhmen im Interesse 
der Landwirtschaft unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet 
würden, so müßte darunter der Volkswohlstand empfindlich 
leiden. Der Verfasser bleibt denn auch nicht dabei stehen, 
die Schäden, welche ans dem Braunkohlenbergbaue fiir die 
Landwirtschaft entspringen, bloßzulegen, er beschäftigt sich 
vielmehr auch mit den Mitteln, durch welche eine friedliche 
Koexistenz der Landwirtschaft und des Bergbaues ermöglicht 
werden soll, und weist diesbezüglich auf zwei schon von ver
schiedenen Seiten in Anregung gebrachte „Mo.ßregeln zur Vor
beuge der aus dem Bergbau hervorgehenden Nachteile" hin 
u. zw. auf die planmäßige Rekultivierung der durch den Berg
bau devastierten Flächen durch ein eigenes Rekultivierungs
bureau und auf die Anwendung des Versatzbaues mittels des 
Spiil versatzverfahrens. 

Wenn die Schrift im Großen und Ganzen auch nicht 
wesentlich Neues bringt, so muß doch rühmend hervorgehoben 
werden, daß der Verfasser das vorhandene Materiale in ge
schickter und übersichtlicher Weise verarbeitet hat, wodurch 
der Leser ein klares, wenn auch einigermaßen subjektiv ge
färbtes Bild der dargestellten V nhiiltnisse erlangt. 

r>r. L. HaberPr. 

Amtliches. 
Das Präsidium der oberüsterreichischen Finanzdirektion 

hat den Kanzleioffizial Emmerich Xe u dert zum Kanzlei
adjunkten, den Kanzlisten Karl Th i er er zum Kanzleioffizial 
und den Feldwebel August Melnizky zum Kanzlisten im 
Personalstande der alpinen Salinenverwe.ltungen ernannt. 

Das Präsidium der k. k. galizischen Finanzlandesdirektion 
hat die Salinenverwaltungsadjunkten Johann Kordecki, 
Konstantin Albrycht und Franz Mackiewicz zu Berg- und 
Hüttenverwaltern in der neunten Rangsklasse im Personal
stande der k. k. Salinenverwaltungen in Galizien und in der 
Bukowina ernannt. 

Berichtigung. 
In Xr. 1 der Zeitschrift, S. 2, Z. 24 und 13 von unten 

lies Galmei bzw. Galmeien statt Galme.i bzw. Galmaien; 
ferner S. 3, Z. 5 von oben statt Elektrolysure: Bäcler und 
statt sei: seien. 

Metallnotierungen in London am 15. Jänner 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 16. Jänner 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 

Kupfer 

" " 
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Blei 

" Zink 

Metalle 

Antimon 
Quecksilber 

Marke 

Tough ce.ke 
Best selected 
Elektrolyt 
Standard (Kasse.) 
Straits (Kassa) 
Spanish or soft foreign 
English pig, common 
Silesie.n, ordinary brands . 
Antimony (Regulus) 
Erste•) u. zweite Hand, per Flasche 
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2'/2 13 2' 6 13 5 1 0 ! s 1, 13.1375 
31/2 13 5 0 13 10 0 1 „ 1 13•4 

, netto 21 5 0 21 7 6 ' ~ 1 20·925 
31
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Montanistische Streifzüge durch die Alpenländer. 
Vortrag, gehalten von Professor Alfons Milllner in der Fachgruppe des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereine~ 

am 5. November 1908. 

Die alten Schmelzen von Johnsbach. 

lrn nördlichen erzführenden Gebirgszuge, in welchem 
der Erzberg von Eisenerz liegt, brechen noch an vielen 
an~eren Stellen bauwürdige Eisenerze, meist Roteisen
steme, welche in früherer Zeit mit Nutzen verhüttet 
wurden, als die Wälder noch intakt standen, das Kohl 
daher nur die Gestehungskosten erforderte und das Eisen 
sehr wertvoll und gesucht war. Besonders vorteilhaft 
gestaltete sich der Betrieb, wenn die Eigentümer von 
Berg und \Vald ihn selbst in die Hand nahmen, wie 
dies bei den kaiserlichen Latifundien um den Erzberg, 
dem "Eisenarzt bei Loiben im vordern und hintern 
Berg" und auf den Waldbesitzen der Stifte Admont 
und St. Lambrecht der Fall war. Als die Benediktiner 
aus Monte Cassino über Frankreich und Deutschland in 
die Obersteirischen Waldwildnisse einzogen, wurde hier 
Eisen in den primitiven Windöfen von der Landbevölkerung 
zum Hausgebrauche ausgeschmolzen. Die Schmelzer 
bezahlten vielleicht einen kleinen Zins an die grund
~esitzende Herrschaft, im übrigen waren sie frei in 
ihrer geschäftlichen Führung. Ähnlich war es mit der 
Salzgewinnung bei Hall nächst Admont, welche in 
primitiven Pfannen vom Grundherrn selbst oder Leuten, 
welchen er es bewilligte, betrieben wurde. Ans einer 
Urkunde von 931 wissen wir, daß eine Eisenschmelze 

damals einer Salzstelle gleichwertig erachtet und in 
Tausch gegeben wurde, wie wir dies später hören werden. 

Die Spuren dieses primitiven bäurischen Windofen
betriebes finden sich in den Bergen an Stellen, wo ein 
starker Windzug herrscht überall in der Nähe der Erz
lager, so am Erzberge z. B. an der Glasselbremse, der 
Feisterwiese usw., wo sie schon längere Zeit her bekannt 
sind und man die schweren Schlackenstücke von den 
alten Halden unter dem Schotter der Zahnradbahn, der 
von genannten Örtlichkeiten stammt, findet und sammeln 
kann. Ganz ähnlich verhält es sich an den Eisenerz
ausbissen und Lagern, welche weiter westlich hinaus 
auftreten und auf welche Vorkommen später Radwerke 
errichtet wurden, wie dies z. B. schon im 11. Jahr
hunderte im Johnsbach der Fall war. Hier finden 
sich im Gebirge Roteisensteine im Glimmerschiefer ein
gelagert, welche von den Bächen sogar in Handstücken 
herabgebracht wurden, so im \Vinterhöhlgraben, 
Finstergraben, der Kassekeralm, im Achorneck, 
Sievering, Bärenkar, Bloden, der Gressingeralm, 
Neuburg, Zosseck. Als das sog. "reifste" Erz gilt 
das im Finstergraben, zwischen Achornegg und Johnsbach. 
In diesem Erzzuge trifft man auf alte Schmelzstätten, so 
zwischen der Koderalm und Enseck, W olfsbacher, Sievering, 
Treftneralm, KaBSekeralm, Huberalm zwischen Reichen-



stein und Tre:ffneralm. In der Scheiben sind unter der 
Alpe zwei Eisenschmelzen. 1) 

Als nun die Mönche von Monte Cassino um 1074 
in Admont ihr Haus gründeten, brachten sie nicht nur 
die abstrakten "Wissenschaften ihrer Zeit, sondern auch 
~ie praktischen Erfahrungen in Kunst, Handwerk und 
Okonomie mit, soweit diese um jene Zeit bereits in 
Italien, Frankreich und Deutschland ausgebildet waren. 
Die Benediktineransiedlungen waren damals eben große 
Kolonien, in welchen alle Künste, Handwerke und Gewerbe 
getrieben wurden, wo ebensogut die Klassiker abgeschrieben, 
als Mühlen gebaut wurden und wo die Gelegenheit vor
handen, Eisen geschmolzen und geschmiedet wurde, dessen 
man ja zur Rodung der \Välder, Urbarmachung des 
Bodens und zn den aufzuführenden Bauten mehr bedurfte, 
als die armseligen Rennfeuer und bäurischen \nnd
öfen liefern konnten. Es ist begreiflich, daß das Stift 
Admont !iofort auch in bergmännischer Richtung seine 
Tätigkeit zu entfalten begann und in dem kaum 15 bis 
16 /on entfernten Erz- und holzreichen Johnsbachertale 
eine Eisenhütte errichtete, deren Ruinen noch heute 
hinter dem Posthanse des Herrn Schweinecker nach
weisbar sind. Der Platz heißt im V olksmuude "Der 
Schmelzanger". Da das Hüttenwerk der Admonter am 
Johnsbache errichtet wurde, so müssen wir es uns als 
ein mit durch Wasserkraft betriebenen Bälgen und 
Hämmern versehenes, also als ein richtiges Radwerk 
vorstellen. Nebenbei aber bestanden die Windöfen auf 
den Höhen fort und lieferten an das Stift einen Metall
zehent ab. 

Den archivalischen Quellen zufolge entstand das 
Johnsbacher Eisenwerk sofort nach der Klostergründung; 
denn unterm 7. August 1562 schreibt Abt Valentin an 
die kaiserlichen Kommissäre anläßlich eines Waldprozesses, 
das Stift habe zahlreiche Privilegiumsbriefe. welche ihm 
Silber und Eisen auf seinen Gründen zu ba~en gestatten, 
der Bau im J ohnsbache bestehe schon seit der 
Klostergründung 2), also seit 1074. Um das Jahr 
1330 war der Betrieb des Werkes schon derart, daß 
es die Gewerke am landesfürstlichen Erzberge und ihre 
Verleger in Stadt Steyr als gefährlichen Konkurrenten 
betrachteten und alle möglichen Schwierigkeiten und 
Beschwerden dagegen erhoben. Da die vom Erzberg 
und die in Steyr zunächst der landesfiirstlichen Kammer 
von Nutzen waren, erfreuten sie sich des möglichsten 
Schutzes, so daß zunächst der Export des Johnsbacher 
Eisens möglichst eingeschränkt und behindert wurde. 
Das Stift sistierte den Betrieb, der erst 1356 wieder 
begann. Mit Unterbrechungen blieb das Werk bis 

1
) Nach den gefundenen Handstücken und sonstigen Um

stän?en zu urteil~n, dürfte indes auch auf Kupfer hier ge
arbeitet worden sem. Im XVIII. .Jahrhundert betrieb Admont 
wieder hier Kupferbaue. !'.. F. Wichner, "Berg- u. Httm . 
.Jahrb. 1891, S. 153. 

2) F. W ichner im Berg- und Hilttenmännischen Jahr
buche 1891, S. 137. Das Gasthaus zum "Donner" soll als 
Gewerkshaus schon 1184 gebaut worden sein, in den Chroniken 
erscheint es_ unter dem .Samen "euria" und hieß vulgo 
"Meisterhaus". 
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Anfang des 18. Jahrhunderts im Betriebe. Zwischen 
1714 und 1725 arbeitete man aber auf Kupfer hier 
sowie im Klamm- und Edelgraben. Es gelang mir 
Proben von Erzen, Schlacken und dergl. Ofenprodukten 
zu sammeln, welche einer genaueren Untersuchung unter
zogen werden sollen; so viel ist aber jetzt schon sicher, 
daß sie einem älteren als dem Floßofenbetriebe angehören, 
wahrscheinlich aber dem später in den Akten als Teutsch
Hammerbetrieb bezeichneten Stuckofen, der, auch Teutscher 
Ofen genannt, Massen von 6 bis 7 Ztr. im Gewichte lieferte. 
In Kärnten wird er noch im 18. Jahrhundert als im Be
triebe stehend in den Akten genannt. 

Die Schmelzen im „Par ad ies" und bei Aigen. 

Südlich von Admont bewacht Burg Röthelstein den 
Eingang zum Lichtmeßtale, welches vom gleichnamigen 
Bache durchflossen, sich ge~en den Lichtmeßberg hinan
zieht. Beiläufig 21 /2 k111 von Admont entfernt, liegt eine 
Gastwirtschaft, welche unter dem Namen Paradies be
kannt ist. Das Haus war früher Eig·entum eines gewissen 
Ada rn, und so hängte sich an dasselbe der Name 
Paradies. \Venige Minnten weiter ist der Lichtmeßbach 
überbrückt und der Fahrweg übersetzt hier vom rechten 
auf das linke Ufer des Baches. An dieser Brücke 
liegen an den beiderseitigen Ufern Häuser. Das am 
rechten Ufer mit einem Gefluder war früher ein Sensen
hammer, welcher von Adam über den Ruinen eines 
Plahauses errichtet wurde und bis zirka 1875 im 
Betriebe gestanden haben soll. Der jetzige Eigentlimer 
Franz Gräber kaufte die Realität und errichtete darauf 
eine Gerberei. Beim Umbaue kamen die alten Ofenreste 
zum Vorscheine. Gegenüber, jenseits der Brücke liegt 
ein Haus, welches, da es früher ein Gasthaus war, zum 
„Blahauswirt" heißt. Hier fand ich um den Blahaus
wirt und weiter aufwärts im Straßenkörper und im 
anliegendt'n Grunde eine Menge jener schweren Eisen
schlacken, welche überall an Stellen vorkommen, wo 
alte Wind- oder Deutschhammerbetriebe im Gange waren. 
Hier kann von einem \Yindofenbetriebe nicht die Rede 
sein. Ich halte dafür, daß wir es hier mit einem sehr 
frühen Balgbetriebe des Stiftes zu tun haben, welches 
nicht jün!?er sein dürfte als der in Johnsbach, um so mehr, 
als die Ortlichkeit mit ihrer vortrefflichen Wasserkraft 
so nahe am Stifte liegt. Admonter Urkunden melden, 
daß unter Abt Wolfhold (1115bis 1137) am Plaberg 
bei Admont die Eisengewinnung schwungvoll betrieben 
wurde (Wichner im Berg- und Hüttenmännischen Jahr
buch 1891). Wichner hält dafür, daß dieses Werk 
westlich von Admont gelegen war. Allerdings hängt 
2 km westlich von der Haltstelle Frauenberg und 9 km 
von Admont am nördlichen Abhange des Dürrenschoberl 
an einem Bauernhause der Name Blaberger, hinter 
welchem auch Erzgruben liegen, allein am ganzen Ab
hange des Berges befinden sich nur ganz unbedeutende 
Quellrinnsale, an welchen ich vergeblich nach Spuren 
von Schmelzanlagen snchte. Die Möglichkeit, ein Rad
werk hier anzulegen, scheint mir ausgeschlossen, während 
die überaus günstigen ·wasserverhältnisse am Lichtmeß-



bache, die alten Schlackenhalden und die Benennung·en 
„ B lah aus" und „ B 1 aha us wirt", welche sich noch 
erhalten haben, hier die Existenz einer Schmelzhütte 
verbürgen. Eine Lokalität fand ich indes unter dem 
Dürrenschoberl, wo auch ein kleines Schmelzwerk bestanden 
haben muß, vielleicht ein Bauernrennfeuer. 

Heim Dorfe Aigen, 5 bis 6 km westlich von Admont, 
fließt vom Dürrenschoberl durch einen ziemlich breiten 
Graben ein Bach, welcher in Aigen überbrückt ist. 
Vierzig Schritte von der Brücke stromaufwärts steht 
eine kleine Mühle und etwas weiter aufwärts ein Haus 
Nr. 69, welches früher die Schmelz hieß. Zwischen 
der genannten Mühle und dem Bache fand ich nun am 
Fußwege zahlreiche alte schwere Schlacken, wie 
wir sie von den ältesten Betrieben her kennen. An 
der Straße nächst der Brücke heißt ein Haus vulgo beim 
„Sackzieher". Die Erzgruben liegen etwas weiter 
oben im Gebirge. Mit der Anlage und den günstigen 
Verhältnissen am Lichtmeßbache läßt sich aber der 
Aignergraben nicht vergleichen. Ich glaube nicht zu 
irren, wenn ich das in den Urkunden als unter Abt 
Wolf h o 1 d betrieben genannte Eisenwerk am Plaberg 
mit dem am Lichtmeßbach entdeckten identifiziere. 
Für diese Annahme spricht auch eine Angabe der 
Admonter Chronik, n) laut welcher sich Abt Wolfhold 
um .. sich von einem Verdachte zu reinigen, mit dref 
Brudern „zu dem benachbarten (vicinam) Eisenwerke 
Plaberch begab, wo im Ofen die Eisenmaße ge
schmolzen wurde", die er mit bloßen Händen in die 
Höhe hob ohne Schaden zu nehmen. (F. Wichner, 
Geschichte von Admont I., p. 79.) 

Da das Eisenwerk ausdriicklich als nahe bei 
Admont gelegen bezeichnet wird und der Abt sich 
dahin behufs eines Gottesurteiles begibt so ist es doch 
wahrscheinlicher, daß er das nur etwa 4o Minuten ent
fernte Schmelzwerk im Lichtmeßgraben wird aufgesucht 
haben, als das 6 km entfernte bei Aigen oder ein aller
dings vorderhand problematisches 9 lrm entferntes hinterm 
Blaberger. Da Wichner in seiner Geschichte des 
Admonter Bergbaues 1. c. S. 113 das Eisenwerk am 
Plaberg westlich von Admont sucht, so scheint er von 
dem im Lichtmeßgraben bestandenen, welches genau 
südlich von Admont liegt, nichts gewußt zu haben. 

Die alten Schmelzen bei Obdach. 

Etwa 6 km von der Kärntner Grenze liegt in 
87 4 m Seehöhe der freundliche l\Iarkt Obdach in Ober
steiermark. Der Ort ist fiir uns darum merkwürdig, 
weil sich an den Namen Obdach die älteste urkundliche 
Tradition über den AlpenHlndischen Eisenbergbau knüpft. 
Laut einer Urkunde vom 27. Juni 931, ausgestellt in 
St. Georgen am Längsee, also 143 Jahre vor der Gründung 
von Admont, gibt Graf Alprich dem Erzbischofe 
Adalbert von Salzburg eine Hube und Eisenwerk 
zu Gamanara bei Obdach für eine Salzstelle bei 
Admont. Aus anderen Urkunden ersehen wir, daß unter 

a) Cäsar Anna!. J. 624. 

Ga man a r a ein ganzer \Valddistrikt verstanden war, da 
zirka 11 !:iO von einem Wege durch Gammer die Rede 
ist. So viel ist sicher, daß es die Gegend zwischen Ob
dach und St. Leonhard in Kärnten war, welche hier in 
Betracht kommt. Da nun die Urkunde von 931 die 
älteste ist, in welcher von einem Eisenwerke die Rede 
ist, so dürfte es gewiß der Miihe wert sein, der Frage 
nach der Lage dieser Eisenschmelzstätte näher zu treten, 
bzw. sie aufzufinden. Die Forschung ist zwar nicht ab
geschlossen, nichtsdestoweniger gebe ich hier das bisherige 
Ergebnis meiner Untersuchung. 

Bekanntlich liegen WNW von Obdach in der See
taleralpe bis über 3 m mächtige Lager von Eisenglanz 
in den Kalkmassen, welche im herrschenden Glimmer
schiefer eingebettet sind. Diese Erzlager sind nun von 
Obdach aus besser zugtlnglich als von Judenburg, doch 
finden wir schon 1497 in den Urkunden von Versuchen 
die Rede, welche Judenburger Biirger unternommen, hier 
Plahäuser zu errichten, was ihnen übrigens nicht ge
stattet wurde; 1539 bitten die .J udenbnrger wieder auf 
der Alben ein Eisenwerk mit zwei Plahütten „zu Ver· 
hütung ihres Verderbens" aufrichten zu diirfen, was 
ihnen schließlich der Kaiser bewilligt. Dieses Schmelz
werk bestand noch bis in das Hl. .Jahrhundert fort. 
Über Obdach liegen uns dagegen z. B. von 1450 nur 
Nachrichten über Hammerschmieden vor, welche 
"fremdes und ungewondliches Eisen" auf ihren 
Hämmern verschmiedeten, wodurch der Ausgang des 
Leobner Eisens geschädigt werde. Es wird den Obdachern 
befohlen, nur Leobner Eisen zu verarbeiten. Woher die 
Obdacher Hämmer damals ihr Eisen bezogen, ist nicht 
gesagt, wahrscheinlich aber war es Kärntner Eisen aus 
dem benachbarten Lavanttale, da es fremdes Eisen heißt; 
Seetaler konnte es schon darum nicht sein, da, wie wir 
gehört, hier erst 1539 die Errichtung eines Schmelz
werkes bewilligt wurde. Es wurde allerdings die Ver
mutung ausgesprochen, Gamanara bei Reichenfels im 
Lavanttale zu suchen, wo ein Gamernikberg dafür be
ansprucht wird, doch glaube ich, daß in diesem Falle 
kaum die Lokalität an das steirische Obdach, also über 
eine deutsche l\Ieile weit, als benachbart geknüpft worden 
wäre. Die Frage bleibt noch vorläufig offen, und wir 
beschränken uns auf die um Obdach gemachten Be
obachtungen, welche zu ihrer Lösung bisher vorliegen. 

Fünf Kilometer nördlich von Obdach liegt an der Ein
mündung des Kathalbaches in den Granizenbach die Ort· 
schaft Kathal, mit einer gotischen Kirche der hl. Katharina 
(daher der Name „Kathel" jetzt Kathal gesprochen und 
geschrieben) vom Jahre 1507. Eine Inschrift am Plafond 
lautet: „Anno dini 1507 hat Meister Sigmund, Werk
meister zu Judenburg dies Werk gemacht und Wolfgang 
Stainmezter sein Polier und die Zeit Ziechleut Lienhart 
Müller hinter Offen und Walter Sailer am Kurnberg." 
Die Kirche heißt die Knappenkirche und hat St. Barbara 
auch einen Platz am Hochaltare. Nächst der Kirche 
bricht beim Marbauer ein Eisenglanz, im Kathaltale 
liegen alte Erzgruben beim Bauer Urler am „Erzberge" 
SO von Kathal und NO von Obdach. An der Westseite 



des Granitzenbaches, Kathal gegenüber, erhebt sich ein 
Bergrücken, welcher gegen den Kienbergbach, der hier 
in den Granitzenbach mündet, hinzieht. Dieser Berg
rücken heißt ebenfalls der „Arztberg" oder Erzberg. 
Der Bauer „Scheiber am Erzberg" versichert, es sei 
Eisenerz genug hier vorhanden und behauptet, daß sich 
die ,.Schmelz" neben dem Granitzenbach neben der 
Brücke, etwas südlich der Bahnstation Kathal, befunden 
haben soll. 

Ich durchsuchte nun zunächst das Terrain des 
Granitzenbaches stromaufwärts, also von N gegen S hin 
fortschreitend. Die Talsohle wird in ihrer ganzen Breite 
vom Gerölle des Granitzenbaches gebildet, welcher bei 
Hochwasser bisweilen heute noch das ganze Tal über
schwemmt. Zunächst fand ich im Schotter des Baches 
nächst der Kirche von Kathal schwere schwarze 
Eisens c h 1 a c k e n in Geschiebeform abgerundet, als Be
weis, daß sie von weiter her herabgeschwemmt wurden. 
Im Bach bette nächst dem Kathal wirte gegenüber der 
Kirche liegen diese schweren Schlacken minder zahlreich 
zwischen dem Glimmerschiefer- und Quarzgerölle des 
Baches zerstreut. Etwas oberhalb des Kathalwirtes 
fand ich einen Graben frisch ausgehoben, der sich gegen 
die Kathaler Kirche hinzieht; auch dem herausgeschafften 
Schotter dieses vom Bache seitwärts liegenden Wiesen
grundes sind abgeschliffene schwarze Schlacken bei
gemischt, wieder ein Beweis, daß sie vor sehr langer 
Zeit bei einer gewaltigen Überflutung des Tales mit den 
Schottermassen herabkamen. Das merkwürdigste Stück 
unter den hier gemachten Funden ist ein stumpf kegel
förmiges Schlackenstück aus dem Granitzenbach nächst 
dem Kathal wirte von 3 kg im Gewichte. Es mißt an 
der Basis 55 cm Umfang bei 13 cm Höhe. Die Schlacke 
ist porös, blasig und mit Kohl gemengt. In der Form 
stimmt es genau mit dem Schlackenstücke von Johns
bach, welches bei 75 cm Basisumfang 12 cm Höhe hat 
und 91 / 2 kg wiegt. Das unverhältnismäßig zur Größe 
höhere Gewicht der J ohnsbacher Masse erklärt sich ans 
seinem hohen Gehalte an Roheisen, welches beim Ab
flusse als Graglach mit abfloß, während am Kathaler 
Stücke dies nicht stattfand. 

Zwei Kilometer von Kathal liegt gegen Obdach hin 
der Kathalhammer und von diesem ein Kilometer weiter 
aufwärts die Ruine des Müllerhammers. Auch zwischen 
diesen beiden Hämmern liegen im Bachbette des Grauitzen
baches wieder zahlreiche Stücke dieser alten schweren 
Schlacken, der Schmelzbetrieb, dem sie entstammen muß, 
daher weiter talaufwärts zu suchen sein. Beim ehemaligen 
Müllerhammer vereinigt sich der von Obdach herab
kommende Lauslingbach mit dem Granitzenbache, welcher 
von der Seetaler Alpe in südöstlicher Richtung zu Tale 
fließt und beim Sabatischen Eisenhammer eine nördliche 
Richtung annimmt. Hier lagen der Sabati-Hammer 
und etwas weiter nördlich davon, nahe der Binderkeusche, 
der Schriefl-Hammer. In der Obdacher Kirche ist das 
Denkmal des Jakob Schriefl, Rad- und Hammergewerken 
zu Admontbüchl, geboren 10. Juli 1781, gestorben 8. April 
1835, zu sehen. 
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Herr Peter Zeilinger in Obdach teilte mil' mit, 
daß bei der Binderkeusche im Berggelände Erze vor
kommen, wo auch alte Schlackenhalden liegen. Es 
besteht die Tradition, es sei hier das älteste Schmelz- und 
Hammerwerk gestanden. Die Nähe des Schlosses Admont
biichel sowie die etwa 1 km betragende Entfernung von 
Obdach sprechen dafür, daß die im .Jahre 931 genannte 
Eisenschmelze Gamanara - flatum ferri quod aruzi 
dicitur - wahrscheinlich hier zu suchen sein wird. 
'Veitere Untersuchungen, welche im Laufe des kommenden 
Jahres eingehender gepflogen werden sollen und sich 
bis in das Lavanttal erstrecken werden dürften eine 
Lösung der Frage herbeiführen. Vorläufig mögen die 
Resultate meiner Rekognoszierung entgegengenommen 
werden, Wfllche ich hiermit vorlege. 

Die alte Eisenschmelze in Senober bei Wippach. 

Zwischen dem Markt und dem Birnbaumerwalde, 
durch welchen die uralte Handelsstraße aus Italien nach 
Norden zog und welche von den Römern als Reichs
straße hergestellt und clurch Kastelle und Schanzmauern 
befestigt wurde, hat der Bach Bela (Weißenbach) mit 
dem parallel die Römerstraße hinläuft, eine schmale Tal
schlucht eingeschnitten. Der hintere Teil der Bela
schlucht liegt um 400 111 höher als das \Vippachertal. 
Mitten in dieser Bergschlucht liegt das Dörfchen Senober 
mit dem Kirchlein St. Daniel und von hier eine halbe 
Stunde weiter östlich ein Bauernhaus, welches mit seinem 
Vulgarnamen „ na plauzu" = „ am Plaofen" heißt. 
Das Haus und die Wirtschaftsgebäude liegen an der 
Berglehne oberhalb des Baches, an diesem selbst aber die 
Ruine des einstigen Schmelzofens, die man zu einem 
Obstdörrofen adaptierte. (Fig. 1.) Der Ofen ist viereckig, 

Fig. 1. 

in seinem unteren Teile aus einem verschlackten Materiale 
aufgebaut, welches offenbar schon in einem früheren 
Ofen steckte und hier beim Neubau des Ofens wieder 
verwendet wurde. Der Ofenschacht ist viereckig, 120 cm 
breit und 110 cm tief im Querschnitte. Die ehemalige 



Schachthiihe ist nicht mehr nachweisbar. 120 r11t sind 
zu oberst offen und bilden die jetzige Feuerstätte der 
Obstdarre, dann folgt im Schachte eine Verschüttung 
von l 111, bis an die äußere Basis gemessen; der Besitzer 
Ukmar behauptet indessen, daß der Schacht noch einen 
Meter tiefer reicht, was ganz gut möglich wäre. Um 

Fig.' 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

57 

über die Anlage ins klare zu kommen, müßte man den 
Ofen von der ihn umgebenden Verschüttung sowie der 
Ausfüllung frei machen. Von besonderem Interesse war 
aber der Fund von Roheisenfloßen, welche hier er
blaseu wurden und seit Menschengedenken beim Gehöfte 
herumlagen. Mehrere dieser Floßen waren schon ver
schleppt. Die Bauern mauerten sie gerne in ihre offenen 
Herde zu beiden Seiten der Feuergrube ein, weil die 
daraufgestellten irdenen Töpfe durch die erhitzte Eisen-

masse auch von unten her rascher zum Kochen gebr&cht 
wurden. Ein Stück lag noch in der Wagenscheune des 
Hauses, wo es der jetzige Besitzer Mathias Ukmar 
bereits 54 Jahre liegen hatte. Das Stück ist 70 cm 
lang, 24 cm breit und 3 bis 4 cm dick (Fig. 2). Die 
Oberseite ist flach, die untere Seite gewölbt, das Sand

bett, in welcher das Roheisen aus dem 
Ofen floß, war daher rinnenförmig ver
tieft, das Materiale ist ein schwarzgraues 
Roheisen. Die Floße wiegt 34 kg 40 dkg. 
Die Form der Floße deutet auf einen 
garen Ofengang und leichten Fluß des 
erblasenen Eisens. Ein zweites Stück fand 
ich im Dorfe Oberfeld im Wippachertale. 
Das Dorf liegt im Winkel zwischen Nanos
und Birnbaumerwald und von ihm beginnt 
der Aufstieg in das Belatal und nach 
Senober. Dieses Floßenexemplar lag seit 
34 Jahren', bereits aus dem Herde ent

fernt, im Obstgarten 
des Bauers TomaZic. 
Auch dieses stak im 
Herde, aber seiner 
unebenen und rohen 
Form wegen nicht als 
'fopfunterlage, sondern 
als Stütze für die auf
gelegten Holzscheite, 
in der rückseitigen 
Stirnseite der Herd
grube mit einer Länge
seite aufrecht ein
gemauert. Bei einer 

Herdrenovierung 
wurde das ungeschlachte 
Stück herausgeworfen und 
blieb nun seit 34 Jahren 
am Gartenzaune unter 

Brennesseln begraben 
liegen. Fig. 3 und 4 geben 
die Ansicht der Floße von 
der Ober- und Unterseite. 
Sie ist 80 cm lang, 27 cm 
breit und 5 bis 6 cm dick 
und wiegt 50·7 kg. Die 
unregelmäßige Form deutet 
auf einen zähen Fluß, der 
nur schlecht die Form 
füllte. Eine ähnliche aber 

wohlgeflossene Roheisenfloße fand ich noch im Herde als 
'l'opfunterlage in einem Hause eines etwa drei Stunden 
entfernten alten Eisenwerkes V odi tz stecken, wo sie noch 
ihre Dienste leistet. Diese Floßen heißen hier G rode 1, 
in den Akten wird das Wort auch Grodl und italienisch 
grollo und prodolo geschrieben. Es dürfte aus letz
terem gebildet worden sein und damit das Gragl und 
Graglach der Steirischen Eisenhüttenleute zusan1men
hängen. 
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So unzweifelhaft es nun ist, daß wir es hier in 
der auch heute noch mit einem Wagen unzugänglichen 
Gebirgsschlucht mit einer sehr alten Schmelzanlage und 
einem regelrechten Hüttenbetriebe zu tun haben, so auf
fallend muß es erscheinen, daß dessen in den Akten 
nirgends Erwähnung geschieht. Die älteren amtlichen 
Verzeichnisse von in Krain bestehenden Hüttenwerken, 
die wir besitzen, stammen aus den Jahren 1579 und 
1581, in keinem derselben erscheint aber unsere Hütte 
von Senober genannt; wir müssen daher annehmen, daß 
sie schon vor 1579 eingegangen war, oder gar aus der 
Römerzeit stammt. Ausgrabungen dürften darüber einzig 
und allein Anhaltspunkte bieten. Daß schon im 16. Jahr
hundert in Krain von den eingewanderten Italienern in 
ihren Öfen Roheisen erzeugt wurde, war mir aus den 
Angaben der alten Akten schon früher klar geworden. 
In Sava und Jauerburg, in Seebach bei Veldes, einem 
auch vor 1579 eingegangenen Hammer, in ldria, am 
Hubel, in der Sala, im Tale Voditz und am Yoher wur<le 
in sog. Brescianischen Öfen Roheisen erblasen. Es 
wird ausdrücklich davon in den Akten gesprochen, daß 

die \' euetianer diesen '\V erken ihr Roheisen für den 
Guß von Kanonenkugeln abnehmen, 4) wie aber dieses 
Roheisen aussah, ersehen wir erst aus den Funden am 
Voher, welchen ich in Nr. 5 dieser Zeitschrift von 1908, 
S. 54, beschrieb, und von dem es mir jetzt gelang, zwei 
ganze Floßen zu finden und zu erwerben. 

Der den Teutschhämmern und mit ihnen als 
identisch erklärten windischen Üfen in den Akten 
gegenübergestellte Brescianofen war somit ein Floß
o f e n, während die erstgenannten Stuckofen waren, in 
welchen Massen von 6 bis 7 Ztr.r,) aufgebracht wurden, 
welche aber später vergrößert, Massen von 14 bis 16 Ztr. 
aufbrachten, deren Gewicht bei übertriebenem Gange 
sogar auf 20 Ztr. gesteigert wurde, obwohl er vorschrifts
widrig war und von den Bergbehörden nicht geduldet 
wurde. (Schluß folgt.) 

!) l\Ian vergleiche darüber die eingehenderen Ausführungen 
in meiner „Geschichte des Eisens" I. Bd. 1909. Verlag 
von Halm & Goldmann. 

~) Nämlich alte Wienerzentner oiler 100 Pfunde. 
1 Wienerzentner = 56 Kilogramm. 

Die neuesten Fortschritte im Drahtseilbahnbau. 
Von Ingenieur lgnaz Sturm. 

Bei den Drahtseilbahnen, bei welchen im Gegensatz 
zu allen Niveaubahnen für Gütertransport die Wagen 
nicht in geschlossenen Zügen, sondern einzeln in größeren 
gleichmäßigen Abständen befördert werden, läßt sich die 
Leistungsfähigkeit naturgemäß auf drei Arten steigern: 
l. durch Vergrößerung der Fahrgeschwindigkeit, 2. durch 
Verringerung des Abst.andes, in dem sich die Wagen 
folgen, 3. durch Vergrößerung der einzelnen Wagen
Nutzlasten. 

Die Geschwindigkeit beträgt bei den Drahtseilbahnen 
neuester Art durchschnittlich 2·5 m pro Sekunde. 
Diese Geschwindigkeit wurde in der Hauptsache ermöglicht 
durch die Einführung der selbsttätigen Kupplungsapparate, 
denn bei Kupplung von Hand war nur eine Höchst
geschwindigkeit von etwa 1·5 m pro Sekunde zulässig, 
da bei größerer Geschwindigkeit dem Arbeiter, der den 
Kupplungsapparat schließen will, der Wagen förmlich 
aus der Hand gerissen wird. Einen gewißen Ein.fluß auf 
die Zulässigkeit der jetzt gebräuchlichen hohen Geschwin
digkeit von 2·5 m pro Sekunde hatte auch die Ver
besserung der Laufwerkskonstruktion, wie sie zuerst durch 
die Pohligsche zweiseitige Laufradlagerung erzielt wurde. 
Über diese Geschwindigkeit hinauszugehen, ist ohne wei
teres nicht möglich; es zeigt sich naturgemäß bei den 
Drahtseilbahnen genau dieselbe Erscheinung wie bei den 
Eisenbahnen, daß nämlich einer bestimmten Stärke des 
Oberbaues eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit ent
spricht,. die ohne Gefährdung der Betriebssicherheit nicht 
überschritten werden darf. ·wrn man also die heute bei 
Drahtseilbahnen übliche Streckenkonstruktion nicht er
heblich verstärken, so ist an eine Steigerung der Leistungs
fähigkeit durch Vergrößerung der Fahrgeschwindigkeit 
nicht zu denken. 

Auch eine Verringerung des Wagenabstandes läßt 
sich nicht ermöglichen. Bei Drahtseilbahnen für eine 
stündliche Leistung von 150 bis 200 t muß man bei 
einem Wageninhalt von 7 50 kg einen Wagenabstand 
von 40 bis 45 m zulassen, d. h. die \Vagen müssen sich 
in Zeitabständen von 16 bis 18 Sekunden folgen. Es ist 
ohneweiteres ersichtlich, daß eine vV agenfolge in kiir
zeren Zeitabständen schon aus praktischen Grii.nden kaum 
möglich ist, da das Heranführen der beladenen Wagen 
zur Kuppelstelle, das ja von Hand erfolgen muß, kaum 
in geringeren Abständen bewirkt werden kann. 

Es bleibt daher für die Steigerung der Leistungs
fähigkeit der Drahtseilbahnen nur noch ein \V eg übrig, 
die einzelnen \V agenlasten zu ,·ergrößern. Hierbei ist 
es jedoch ohne weiteres klar, daß eine solche Vergröße
rung nur bis zur Erreichung eines bestimmten Raddruckes 
zulässig ist. Dieser zulässige Raddruck ist nun bei der 
bisher allgemein üblichen zweiräderigen Laufwerkskon
struktion bei Nutzlasten von 750 kg erreicht, wobei be
reits die besten existierenden Drahtseile als Material fii.r 
die Fahrbahn gedacht werden müssen. Um eine weitere 
Steigerung der Einzellasten zu e1möglichen, ist daher 
eine Verringerung des Raddruckes unbedingte Voraus
setzung, welche durch Verteilung der Last auf mehr als 
die bisher üblichen zwei Laufrollen erreicht werden kann. 

Eine solche Verteilung der Last auf mehrere Lauf
rollen wurde schon vor längerer Zeit vorgenommen und 
zwar zuerst beim Transport von Baumstämmen; es war 
dabei allerdings weniger das Gewicht der Einzellasten, 
sondern mehr die langgestreckte Form des Fördergutes 
für diese Anordnung maßgebend. 

Man befestigte die Baumstämme an zwei gleichartigen 
Laufwerken, welche lediglich durch das Fördergut zu 



einem gemeinsamen Fahrzeug zusammen gekuppelt werden. 
Später verwendete man zwei Laufwerke, die ebenfalls 
durch das Fördergefäß miteinander in Verbindung ge
bracht wurden, zum Transport von Grubenwagen an 
Drahtseilbahnen(Fig.l); hier schon mit dem ausgesprochenen 

Fig. 1. 
Tmnsport von Grubenwagen mittels Doppelgehänge an einer 

l' oh 1 i g sehen föahtseilbahn. 

Zwecke, den Raddruck zu vermindern, da diese Gruben
wagen-Transporte natürlich ein sehr hohes Bruttogewicht 
aufwiesen. Diese Art des Transportes an mehreren 
Laufwerken kommt aber nur für ebene Strecken in Be
tracht, da sich bei größeren Neigungen die Fördergefäße 
schief stellen, die Gehänge sich abbiegen, und ein Teil 
des Inhaltes herausfallen kann. \Venn man auch diesem 
Übelstande durch Einschaltung eines Balanciers zu steuern 
suchte, welcher an die beiden Einzellaufwerke gehängt 
wurde, während an ihm erst das Gehänge für den Last
behälter pendelnd aufgehängt war (Fig. 2), so zeigt diese 
Konstruktion immer noch bedeutende Nach teile, z. B. 
eine sehr große Baulänge des Gehänges. Insbesondere 
bietet auch das Anbringen des Kupplungsapparates bei 
Unterseil Schwierigkeiten und der große Radstand ist 
beim Durchfahren von kleinen Horizontalkurven auf den 
Stationen sehr hinderlich, ganz abgesehen von dem un
konstruktiven und daher im Betrieb schlecht zu hand
habenden Bau der Wagen. 

Erst kürzlich ist es gelungen, eine wirklich konstruk
tive Lösung des vierräderigen Laufwerkes zu finden 
(D. R. P. 196.884 u. 202.703), welche von der Firma 
J. Po h li g Aktiengesellschaft, Cöln, bereits bei mehreren 
Bahnen von sehr hoher Leistungsfähigkeit mit bestem 
Erfolge in Anwendung gebracht worden ist. Diese Kon
struktion stellt sich als ein vollkommenes Doppeldreh
gestell dar, bei dem die einzelnen Drehgestelle durch 
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einen Balancier \'erbunden werden, welcher über ihnen 
liegt. (Fig. 3). Durch diese glückliche Wahl in der 
Anordnung der Verbindungskonstruktion für die Einzel-

Fig. 2. 

Doppellaufwerk mit unten angeorilneter Verbindungs
konstruktion. 

Fig. 3. 

Vierrädriges Laufwerk der Firma .J. Pohlig A.-G., Cöln. 
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laufwerke vergrößert sich die Baulänge des W agenge
hänges überhaupt nicht, so daß also Änderungen in der 
Höhenlage der Hängeschienen auf den Stationen usw. 
nicht vorgenommen zu werden brauchen. Die gedrungene, 
konstruktive Durchbildung des ganzen Drehgestells weist 
gleichzeitig einen außerordentlich geringen Radstand 
auf, so daß mit diesem Laufwerk Horizontalkurven von 
nur 1 ·5 m Radius durchfahren werden können. Die 
Aufhängung der Last genau in der Mitte zwischen den 
beiden Einzellaufwerken und direkt in der Mittellinie der 
Laufradachsen, d. h. also am günstigsten Punkte des 
ganzen Systems, bietet die Gewähr für eine außerordent
liche Stabilität des ganzen ·wagens während der Fahrt. 
An dieses Laufwerk kann man z. B. Wagenkasten für 
eine Nutzlast von 1200 kg hängen, wobei der Raddruck 
immer noch geringer bleibt, als er bei einem Einzellaufwerk 
mit 750 kg Nutzlast wäre. Dabei wird auch noch da-

durch eine Schonung der Tragseile erzielt, daß sie unter 
dem et.was längeren vierrädrigen Laufwerk nicht so 
kurz geknickt werden, wie unter dem Einzellaufwerk, 
wodurch ihre Lebensdauer ebenfalls günstig beeinflußt wird. 

Das neue vierrädrige Laufwerk der Firma Pohlig 
eröffnet daher für die weitere Entwicklung der Draht
seilbahnen sehr erfreuliche Perspektiven. 

Dieser Fortschritt läßt aufs deutlichste erkennen, 
daß die Drahtseilbahnen, welche bereits bei Verwendung der 
alten Laufwerke in einzelnen Fällen, wie z. B. die be
kannten Pohligschen Bahnen in Kneuttingen und Differ
dingen zeigen, der Eisenbahn wirksame Konkurrenz machen 
konnten, noch mitten in einer außerordentlichen Entwick
lung stehen· und daß sie daher in Zukunft auf dem 
Gebiete des Massentransportes noch eine ausschlaggebende 
Rolle zu spielen berufen sind. 

Nachweisung über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im Dezember 1908. 

(Zusammengestellt Im k. k. Ministerium für öft'entliche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 

1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . . . 
2. Rossitz-Oslawaner Revier . . . . . . . 
3. Mittelböhmisches Revier (Kladno-Schlan) . 
4. Westböhmisches Revier (Pilsen-Mies) 
fl. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 
6. Galizien . . . . . . . . . . . 
7. Die übrigen Bergbaue . . . . . . 

Zusammen Steinkohle im Dezember 1908 

" 
1907 

Vom Jänner bis Ende Dezember 1908 . 

" " 
1907 . 

B. Braunkohlen: 
1. Brüx-Teplitz-Komotauer Revier . . . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier . 
3. Wolfsegg-Thomaeroither Revier 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier 
5. Voitsberg-Köflacher Revier . . 
6. Trifail-Sagorer Revier . . . . 
7. Istrien und Dalmatien . . . 
8. Galizien . . . . . . . . . . . . 
9. Die übrigen Bergbaue der Sudetenländer 

10. r n " " Alpenländer . 
Zusammen Braunkohle im Dezember 1908 

n " 1907 
Vom Jänner bis Ende Dezember 1908 

1907 

1 

Rohkohle (Ge- : 
samtfö~derung) ' 

1 

5,548.365 
354.542 

2,393.433 
791.125 
344.965 

1,026.341 
102.599 

10,561.370 
10,814.i'58 

i 140,911.609 
1 138,284.380 

! Rohkohle (Ge
l samtförderong) 
1 q 

Briketts 
q 

30.444 
56.000 

51.403 

187.84:7 
84.998 

1,478.170 
1,370.845 

Briketts 
q 

-- ---- ---~· =;cc~-

13,986.958 
3,125.929 

347.539 
812.231 
731.760 
756.670 
206.700 

31.652 
277.201 
615.388 

1 

20,892.028 1 

21,i'19.432 

3.661 
154.661 

11.364 

169.686 
174.440 

266,697.088 . 1,918.692 
' 261,480.734 1,593.704 

Koks 
q 

1,437.316 
49.914 

21.400 
10.955 

1,519.585 
1,544.684 

18,877.497 
18,701.804 

:Koks(Kanmazit, 
'. Krude u. dgl.) 

q 
---

14.200 

14.200 
25.056 

276.840 
318.970 
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Reform der Bergarbeiter-Schutzgesetzgebung.*) 
Vom 26. his 29. Oktober 1908 fand die vom 

Unterausschusse de:-; sozialpolitischen Ausschusses ein
berufene Enqucle, hel1dfoncl die llcform der Berg
arbeiter-Schutzgcselzg<'lmng, insbesondere hinsichtlich 
der Einführung der Achtslunclenschichl, der V erlän
gerung der Sonntagsruhe und der Regelung der Lohn
z~hlung beim Beq.\hau, statl. An dieser Enquete nahmen 
teil außer den RegierungsYertretern und den l\litgliedern 
des Unterausschusses Vertreter der Unternehmer und 
Arbeiter, welche die Bergbaugenossenschaften in 
sämtlichen Revieren Österreichs delegiert hatten, ferner 
Vertreter von Unternehmerverhänden Und gewerkschaft
lichen Organisationen der Arbeiter sowie Vertreter von 
Bergbaubeamten-Vereinen. 

Es gelangten zunächst die Arbeitervertreter für dC'n 
Steinkohlenhergbau zur V emchmung, die sich alle für 
eine Verkürzung der Schichtdauer und eine V erliin
gerung der Sonntagsruhe aussprachen. 

Die Vertreter der Ucrgbauunlenw hnwr aus dC'n 
Stcinkohlenn'vicren Biil1111ens, l\Iährc>ns und Schle:;ipns 
vertraten den Standpunkt, daß eine Verkürzung der 
Arbeitszeit unmöglich ist, weil sich dadurch die Ge
stehungskosten so verleuern würden, daß eine Ver
teuerung der Kohle die unbcclingte Nolwendigkeit wäre. 
In ausführlichen, durch statislische Behelfe unter
stützten Darlegungen wurde nachzuweisen versucht, daß 
in Österreich die eff<'klive Arbeitszeit im Steinkohlen
bergbau nicht mehr als G 1 /~ Slunclen helrägt und daß 
a_uch di~ hy_gicnischrn Y erhällni,;se nichl so ungünslig 
smd, wie sie zumcisl dargcslelll werden. Ü,.;trrrcich 
stehe hinsichllich dtff ll<>gelung der ArLeilsZt•it heute 
schon zum mindestrn auf jP11em Stanclpunkt, auf dem 
Frankreich erst am 1. Jänner 1910 und England dann 
stehen wird, wenn das gegenwärtig in Beratung stehende 
Gesetz angenommen wird. Die Erhöhung der Produktion 
sei nicht eine Folge der durch die Verringerung der 
Arbeitszeit angeblich crziellen Steigerung der Arbeits
leistung, sondern sie sei in erster Linie den großen tech
nischen Fortschritlcn zuzuschreiben. 

Diese Darlegungen wurden noch bezüglich des 
Ostrau-Karwiner, des Rossitzer und des Kladnoer Re
viers ergänzt. 

Nach längerer Debatte gelangleu die Vertr<'ler der 
SteinkohlenreYier<' in SüdsteiNmark, Krain, Kärnten 
und Istrien zur Vernehmung, welche die besonderen 
Verhältnisse schilderten. Im allgemeinen bestätigten 
sowohl die Vertreter der Arbciler als auch die der Unter· 
nehmer die von den Experten ihrer Gruppe gemachten 
Ausführungen, belreffend die Verkürzung der Arbeits
dauer. 

Nach Anhörung der Vertreter der Bergbauunter
nehmungen der Kohlenrr\·iere Mittel- und Obrrsteier-

marks sowie Niederösterreichs besprach als lieneral
rcdner der Ar bei ten·ertreter der Braunkohlenreviere in 
Döhmen der Obmann der Bergarbeiter-Union die tat
sächlichen Verhältniss<> der Arbeitsdauer und der Sonn· 
tagsruhe. Er formulierte die Wünsche der Bergarbeiter· 
schafl in diesen Re,·ier<'n, die durchwegs dahin gingen. 
daß die Achtstunden,;ehicht zur gt'srtzlichen Einführung 
gelangen mög{>. Damit wäre allerdings eine Verkürzung 
der effrktiven Arbeitszeit um eine Stunde \•erbunden, 
doch würde der Ausfall in der Produktion durch eine 
größere Arhcitsintensität und durch die Vervo!lkomm· 
nung der technisch('Jl Hilfsmittel wettgemacht werden. 

An die Ausführungen dieses Experten knüpfte sich 
eine eingehende Diskussion, an der sich die Vertreter 
drr Bcrghauunternelrnwr sowie auch Arbcitcn·t·rtrl'LPI' 
beteiligten. 

Was die Frage <kr Lohnregulierung betrifft, äußer
ten sich zunächst sämlliche Expcrlcn des Kohlen„ Erz-, 
Naphtha- und Salinenhcrghaul's über die derzeit be· 
slehenden V crhällnisse. Es ergaL sich, daß in den 
Braunkohlcnre\·ieren Böhmens <lie wöchentliche Lohn
zahlung bereits eingeführt isl, <leren Durchführung aber 
in den Steinkohlenrevieren l\lährens und Schlesiens 
vermöge <ler Geding\•erhältnisse sowie im Erzbergbau 
Steiermarks als unmöglich erklärt wurde. Die Arbeiter
vertreter hielten mit Ausnahme einzelner Experten aus 
den alpinen Revieren die Forderung der gesetzlichen 
Einführung wöchenllicher Lohnzahlungen aufrecht, 
während von \'erschiedenen Uergbauuntcrnehmem als 
möglich erklärt wurde, wöc hcn lliche Abschlagszahlungen 
auf den Yerdienlen Lohn zu leisten. 

Nach der Erledigung dieser Fragen wurde die Ex
pertise mit den V ertrctern der Unternehmer aus den 
Bra unkohle1ue\•ieren Nordwestböhmens fortgesetzt, die 
sich in ihren ÄußC"rungen darauf beschränkten, die 
Darlegungen des Generalredners hinsichtlich der ört
liche11 Verhältnisse zu ergänzen und die Einführung 
der gesetzlichen Achtstundenschicht als undurchführbar 
zu erweisen. 

Sodann wurde die Expertise mit der Einvcr· 
nehmung der Vertreter des Erzbergbaues fortgesetzt, 
die sämtlich die Einführung der gesetzlichen Acht
stundenschicht forderten, die in Kärnten faktisch be
reits besteht, während im Erzbergbau in Steiermark 
und in Böhmen die zehn- bis zwölfstündige Arbeitsdauer 
noch die Regel ist. 

Daran schloß gich die Einvernehmung über die 
Verhältnisse im Naphtha- und Erdwac-hsherghau; schließ
lich gaben die Vertreter der Arbeiterschaft der Salinen 
des Salzkammergutes und der staatlichen Verwaltung 
dieser Salinen ihre Äußerungen ab. 

-. *) Aus Soziale Rundschau" (herausgegeben vom k. k. Arbeitsstatistischen Amte im Handelsministerium) IX. Jahrgang, 
Nr. 12. Wir "werden auf den Gegenstand noch ausführlicher zurttekkommen. 



Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 32.639. - Heinrich Lind in Gelsenkirchen i. W. -

Bohrstahl tur Preßlurthammer·ßobrmaschinen. - Man 
hat bereits für Stoßbohrmaschinen, insbesondere für solche, 
die mit einem Federhammer arbeiten, Schlangenbohrer als 
Bohrstahl vorgeschlagen. Schlangenbohrer haben sich aber 
für solche Maschinen nicht bewährt. Es liegt dies daran, daß 
bei dem oftmaligen Vorstoß und Rückzug des Bohrers in dem 
Bohrloche die scharfen Kanten eines Schlangenbohrers zu viel 
Reibung e.n den Bohrlochwe.ndungen finden, so daß die Bohr
leistung sinkt. Außerdem wird auch bei jedem Vorstoß des 
Bohrers das Bohrmehl aus den letzten Bohrerwindungen in 
und gegen das Bohrlochtiefste geschleudert. Bei den neuer
dings sich einbürgernden Preßlufthammer-Bohrmaschinen ist 
die Arbeitsweise wesentlich anders als bei den gewöhnlichen 
Stoßbohrmaschinen und denjenigen mit Federhammer. In der 
Minute machen die Preßlufthammer-Bohrmaschinen etwa 
1500 bis 2000 Schläge. Dabei findet ein Rückzug des Bohrers 
überhaupt nicht statt. Vielmehr wird bei diesen Maschinen 
der Bohrer ständig gegen das Gestein gedrückt und bewegt 
sich bei jedem Schlage immer nur um ebensoviel vorwärts 
als er in das Gestein eindringt. Da der Bohrer somit, was 
die Hin- und Herbewegung im Bohrloche betrifft, fast in 
Ruhe sich befindet, macht das Herausschaffen des Bohrmehls 
aus dem Loche besondere Schwierigkeiten .. Nach vorliegende„ 
E1jind11ng sollen zu1· Beseitigung dieses Übel.~tandes bei den 
Preßlufthammer-Bohrmaschinen Sclilangenbolwer statt der 
sonst gebrauchten glatten und p1·ismatischen Bohrstangen zur 
A1m·endung kommen. Da die Hin- und Herbewegung des 
Bohrers im Bohrloche fehlt, sind die scharfen Kanten des 
Schlangenbohrers kein Hindernis. De. ferner die Schlagzahl 
der Preßlufthammer-Bohrmaschinen besonders groß ist (1500 bis 
2000 in der Minute) und der Bohrer bei jedem Schlage um
setzt, d. h. einen Teil einer Umdrehung macht, so ergibt sich 
ein schnelles Herumdrehen des Schlangenbohrers, so daß 
letzterer ähnlich wie bei den bekannten Handbohrmaschinen 
zu arbeiten scheint. Nur bei dieser Anordnung ist die Ver
wendung von Schlangenbohrern bei Preßlufthammer-Bohr
maschinen mit Umsetzvorrichtung möglich bzw. zweckmäßig 
und als neue technische Wirkung ergibt sich zufolge der 
schnellen Drehung des Bohrers ein leichtes und sicheres 
Herauslaufen des Bohrmehles aus dem Bohrloche. 

Nr. 32.633. - The I. R. Refre.ctori Ore Syndicate Limited 
in London. - Verfahren zur Aufbereitung von edelmetall· 
hältigen Pyriterzen. - Zur Gewinnung der Edelmetalle aus 
edelmetallhältigen Pyriten oder ähnlichen Erzen sind Ver
fahren bekannt, die darin bestehen, die pulverisierten 
Erze einem Röstprozeß in Gegenwart von Oxydationsmitteln 
zu unterwerfen, um die Eisensulfide in Sulfate umzuwandeln, 
die dann in späteren Stadien des Gewinnungsprozesses meist 
nur unter außerordentlichen Schwierigkeiten entfernbar sind. 
Die Erfindung besteht nun in einer Ausgestaltung dieser Ver
fahren und kennzeichnet sich durch die Anicend1mg einer be
stimmten Temperatur von ungefähr 425° C beim Rösten_ de1· 
eisen-, nickel-, kobalt- usw. hältigen Erze, wodurch die Uber
fiihrung des gesamten Eisens in lösliche Form im e1·strn Stadium 
llls Aufbereitungsprozesses e1folgt. Nach dem vorliegenden 
Verfahren werden die Erze unter Zuführung von Luft oder 
Wasserdampf als Oxydationsmittel bei einer Temperatur von 
ungefähr 425° C geröstet. Diese Temperater hat sich für den 
Verlauf des Prozesses als günstigste erwiesen, weil hie bei 
einerseits die Umwandlung des Sulfides in Sulfat rasch und 
daher ?konomisch vor sich geht und andrerseits die Umwandlung 
des E1sensulfides in Eisenoxvd noch nicht oder nur in ganz 
minimalem Malle auftritt. Das so erhaltene Eisensulfat wird 
hierauf z. B. unter Anwendung einer etwa 50 

0
igen Schwefel

säure als Lösungsmittel entfernt. Bei dieser Behandlung gehen 
etwa anwesendes Kupfer, Kobalt und Xickel in die saure 
Flüssigkeit und können in bekannter Weise vom Eisen ab
geschieden werden. Der edelmetallhältige Rückstand wird 
auf irgend eine bekannte \\'eise weiterverarbeitet. 

62 

Nr. 32.658. - Karl Gustaf Sjöberg in Stockhohn 
(Schweden). - Elektrlscber Induktionsofen. - Die .ver
schiedenen Konstruktionen der bisherigen elektrischen Öfen 
k1innen in zwei HaupttYJien getrennt werden, u. zw. in solche, 
bei denen der Lichtbogen die hauptsächliche Wärmequelle 
ausmacht, un1l in solche, bei denen die Erwärmung des zu 
schmelzenden )faterie.ls ausschließlich durch den Energieverlust 
erzielt wird, der beim Durchgang des Stromes durch das 
geschmolzene Material entsteht. Von der ersten Gattung Licht
bogenöfen gibt es verschiedene Formen und Typen, die jedoch 
alle das gemeinsame Merkmal haben, daß der Strom dem Ofen 
durch eine oder mehrere Elektroden zugeführt wird, zwischen 
welchen der Lichtbogen entsteht. Hiebei läßt sich jedoch 
nicht vermeiden, daß die Elektroden verbrennen un~ erneuert 
werden müssen. Bei der andern Art elektrischer Öfen wird 
der Strom durch Transformatorwirkung in der Masse selbst 
erzeugt. Hiebei ist es jedoch unvermeidlich, dem Behälter 
der Masse eine in sich geschlossene Form zu geben, die einen 
mit einer Primärwicklung versehenen Tre.nsformatorkern um
schließt. Damit die Wicklung und der Kern von der hohen 
Temperatur im Ofen nicht beschädigt werden, muß man die 
Wand des Ofens ziemlich dick machen. Dies ist in elektrischer 
Hinsicht ungünstig, de. hiedurch der Abstand zwischen den 
primären und den sekundären Wicklungen sehr groß wird. 
Hiedurch aber wird die Durchgangsfläche für die Streulinien und 
dadurch die Streuung selbst groß und somit wird bei diesen 
Üfen der Leistungsfaktor (cos <r), welcher von der Streuung 
direkt abhängig ist, niedrig. Die vol'liege11de Erti11dung be
zweckt, die guten Eigenschaften der Lichtboge11öf1111 mit de11 
niedrigen Betriebskosten der Ind11ktio11söfe11 zu i·ereinige11. Dei' 
vorliegende Ofm ka1111 11ii111lich al,s Lichtbogenofen angesehen 
werden, bei 1celche111 das Bad selbst die Elektrode"11 bildet; diese 
A1101·d111111g wird dadu1·ch erhalte11, daß die f171· cle11 Lichtb11ge11 
erfol'(lel'liche Spa1111u11g im Bade selbst du„ch Tra11sfor111atOI'· 
wirk1mg erzeugt 'ICinl. Die Fig. 1 u. 2 der Zeichnung zeigen 

Fig. 1. 

T 

Fig . 2. 

eine Ausführungsform des Ofens, wo T den Transforme.torkern 
mit seiner Primärspule S vorstellt. Die Sekundärwicklung des 
Transformators wird von dem Bade selbst gebildet das sich 
in dem U-förmigen Kanal R 1· R befindet und de.~ hier im 
Gegensatz zu den ge_wöhnlichen Induktionsöfen nicht einen ge· 
schlossenen Stromkreis nusmacht. Der Stromkreis wird de.durch 

, geschlossen, daß die nicht geschmolzenen Stücke, die durch den 



63 

Raum K zug·eführt und vorgewärmt werden eine stromführende 
Brücke zwischen den beiden Schenkeln R 

1

R bilrlen. Dadurch 
entsteht -~ine Reihe von Lichtbögen zwisdhen den ungeschmol
zenen ~tucken und dem Bade. Da die für die Lichtbögen er
forderliche .Spannung beträchtlich höher ist als diejenige, die 
z~r. Ü~erwindun&' des Ohmschen Spannungsabfalles im Bade 
no.t1g ist, 1!1uß die gesamte Sekundärspannung erheblich höher 
sem a~s b~i d~n gewül.mlichen lnduktionsiifen. Hieraus folgt, 
daß die . fur. eme gewisse Leistung erforderliche Stromstärke 
u~d somit die von der Stromstärke abhängige Streuung kleiner 
wird, was aber zur Folge hat. daß die flurch die Streuung er
zeugte selbstinduzierte Spannung auch kleiner wird. Es geht 
also hervor, daß erstens, weil die sek:uncläre Nutzspannunu· 
h?hei: wird. und zweitens, weil rlie selbstinduzierte Spannung 
n~edr!ger w~rd, das Verhältnis zwischen beiden ganz erheblich 
n1~dnger wird als bei den gewöhnlichen Induktionsöfen. Der 
Leistungsfaktor (cos rp) wird demnach bei dem vorliegenden 
Of~n besonders hoch sein. Da der Strom in den Ofen von der 
S~1te ~n horizontaler Richtung zugeführt wird und hierauf durch 
die Lichtbögen über die feuerfeste Scheidewand geht wird 
~uf Grund der dynamischen Wirkung zwischen dem Strome 
m den Schenkeln und dem Strome in den Lichtbögen der letz
tere von dem Transformator weg und seitwärts getrieben. Da
zu kommt, daß der Strom von den beiden Schenkeln senkrecht 
aufwärts gehen muß, ehe er über die Scheidewand fließt wodurch 
der Lichtbogen aufwärts getrieben wird. Dieses Bet~eben des 
S~romes, den Li~htbogen hoch zu heben, wird in gewissem Grade 
die Stromverteilung oberhalb des Bades ausgleichen, da der 
Stro1~~ sons~ den kürzeren Weg fließen würde, d. h. unmittel
bar uber die Wand V, wodurch diese bald zerstört werden 
würde und .leicht Betriebsunterbrechungen entstehen würden. 
~Venn es sich ~ls ~weck~iißig erweist, diese Treibwirkung 
zu vergrößern, ist dies leicht durch Anbringung magnetischer 
Blasung zu erzielen. 

. Nr. 32.865. - Adol! Gützlaff und Georg König, beide in 
Grnbe Reden, Kr. Ottweiler (Deutsches Reich). - Vorrlch· 
tun~ zum Hcrcintrcibcn von Gestein. - Gegenstand 
vo~heg·eniler Erfindung bildet eine Vorrichtung zum Herein
treiben an mehr als zwei Flächen freicreleoter oder unter
s?hrämt~r Kohlen.- und Gebirgsteile, bei ~der bKugeln als Keil 
di~nen,die durch eme fest verlagerte Schnecke in einer vierteiligen 
Hu~~e rollend vorwärts bewegt, im Falle ung·enügender Wirkung· 
zuruc~gebracht und durch größere ersetzt werden können. Von 
den bisher bekannten derartigen Vorrichtungen unterscheidet 
sich der Erfindungsg·egenstand dadurch, daß Kugeln als Keil 
d1'.e11en1 indem sie durch eine f estve1·lagerte Schnecke in ei11e1· 
vierteiligen Hülse vorwlirts bewegt werden und dadurch, daß, 
wenn e1jorderlich, Kugelsätze von verschiedenen Durchmessen1 
venoendet 1i·erden können. Hiedurch wird ermöglicht, selbst 
das zäheste Gebirge bei geringstem Kraftaufwand abzukeilen. 
In der Regel wird mit dem Kugelsatz (ein S11tz gleich drei 
Stück) vom kleinsten Durchmesser begonnen und dieser bis 
zum Hülsenende vorgetrieben. Wird hiebei die nötige Keil· 
wirkung nicht erreicht., dann kann durch Linksdrehen der 
Schnecke dieser Kugelsatz an den Trichteransatz der Hülse 
zurückgebracht. herausgenommen und ein Satz von srrößerem 
Durchmesser eingelegt werden. In einer vierteiligen, innen 
konischen Hülse a bewegt sich eine dreigiingige Schnecke b 
mit linken Drall, die durch einen Kuppelstern c mit den vier 
Hülsenteilen a lose verbunden und behufs Verhütung eines 
Zurückgleitens durch eine Schraubenmutter d festgehalten 
ist. Der Kuppelstern c ist be~ufs. Rei~~ngsverminder.ung. mit 
einem Kugellager versehen. Die vierteihge außen zylmdnsche 
Hülse a hat an ihrer Außenfläche in bestimmten Abständen 
zahnförmige Rippen e, die ein Rück~värtsgleiten durch Ein
drücken in die Bohrlochwandung verhmdern. An dem Vorder
teile der Hülse ist ein trichterförmiger Ansatz f vorgesehen, 
der zur Aufnahme der Kugeln g dient. Die Hülsenteile wer
den in dem sie umgreifenden Trichtergehäuse / durch Nasen 
oder Schrauben h geführt, für wTelche ~ehufs freier ~ewegung 
1ler Hülsenteile entsprechende Nuten: 1 ~usg~spart smd. Am 
entgegengesetzten Ende der Hülsenteile smd Ösen k angebracht, 

die sich auf den Stiften l des Kuppelsternes c beliebig versehiehen 
lassen uncl somit ein Auseinanderdrlicken der Hülse gestatten. 
Die vierteilige Hülse a ist kegelförmig bzw. zylindrisch ausge-

. A. Fi~.3.A-A 

Fig.2 

bildet. Die Hülse kann auch innen zylindrisch un1l die Schnecke 
konisch ausgebildet sein. Die Sch~ecke b ist an ihrem :\.n
triebsende m so eingerichtet, daß sie in jedes heliehige Bohr
gestell eingehängt werden kann. Der Antrieb erfolgt mittels 
Kurbel oder Knarre, bei sehr festem Gestein kann ein Schnecken
getriebe vorgeschaltet werden. Die Wirkungsweise der Vor
richtung ist folgende: Die Vorriehtung wird in ein entsprechendes 
Bohrloch so eingeschoben, dall der trichterförmige Ansatz f 
aufwärts zu stehen kommt. Alsdunn wird der erste Kugelsatz 
in den Trichter eing·elegt und darauf die Schnecke b durch 
Rechtsdrehen in Bewegung gesetzt. Da die Schnecke drei
gängig ist, wird von jedem Gang eine Kugel mitgerissen und 
folgt dem Schneckengang. Die Kugeln werden sich etwa im 
Winkel von 60° gegeneinander versetzt an die Hülsenwandung 
anpressen, mit einer Entfernung, die der Höbe des Schnecken
ganges entspricht. Bei der Vorwärtshewegung drehen sich die 
Kugeln um ihre eigene Achse. Ist der erste Kugelsatz am 
Hiilsenende angelangt, ohne genügend g·ewirkt zu haben, so 
kann derselbe durch Linksdrehen der Schnecke zurückgebracht, 
herausg·enommen uml ein anderer mit größerem Durchmesser 
eingesetzt werden. 

Literatur. 
Radloakthe Wasser In Sachsen. Von C. Sehiffner, 

Professor an der königl. Bergakademie in Freiberg. Erster 
Teil, mit 16 Abbildungen. Verlag von Craz & Gerlach, 
Freiberg in Sachsen. 

Die Entdeckung der stark aktiven Grubenwässer im 
k. k. Wernerschachte zu St. Joachimsthal sowie der Entschluß 
der österreichischen Regierung dieselben zu Badezwecken zu 
verwenden, hatte in einigen sächsischen Erzgebirgsorten große 
Aufregung hervorgerufen. 

Der geologische Zusammenhang zwischen dem böhmischen 
und sächsischen Erzgebirge o.ls auch das sporadische Vor
kommen des Uranpecherzes in zahlreichen sächsischen Gruben 
führten zur Vermutung, daß auch in 8achsen radioaktive 'Vässer 
vorhanden sein müssen, ja es wurden aus Unkenntnis der 
geologischen und bergbaulichen Verhältnisse Behauptungen 
aufgestellt, daß die in St. Joachirnsthaler Gruben erschrotenen 
aktiven Wässer in dem in der Nähe der etwa 7 km in Luft· 
linie eutfernten, alten Bergstadt Sächsisch-Wiesenthal liegenden 
Zechengrunde ihren Ursprung haben untl durch den Betrieb 
der ersteren nach Böhmen abgezapft werden, um so mehr, als 
man sogar unter diesem Gebiete Sprengschüsse und menschliche 
Stimmen gehört haben wollte. 

Um diese Verhältnisse zu klären und die Illöglichkeit 
stark aktiver Wässer in Sachsen. deren Verwertung in Erwägung 
gezogen werden könnte, aufzusuchen, hatte der Verfasser im 
Auftrage der königl. sächsischen Regierung die Quellen-, 
<.Truhen- und Stollenwasser nicht nur von Oberwiesenthal, 



sondern auch von Warmbad bei Wolkenstein und Wiesenbad, 
dann bei Johanngeorgenstadt, Schwarzenberg sowie in dem 
Eibenstocker Gra.nitmassiv eingehend auf ihre Radioaktivität 
untersucht und die dabei erzielten Resultate in der obigen 
Broschüre tabellarisch zusammengestellt. 

Aus den Tabellen ist deutlich zu ersehen, daß Quellen. 
die aus Gneis, Quarzitschiefer oder Muskovitschiefer entspringen; 
eine bedeutend schwächere Aktivität besitzen, als diejenigen, 
die aus dem Granite direkt oder aus der Kontaktzone des
selben mit Schiefer zum Vorscheine kommen, indem die ersteren 
eine Jllaximalaktivität von 14 und die letzeren eine solche 
von 58·8 bis 127 Macheeinheiten konstatieren ließen. 

In sehr ausführlicher und leicht verständlicher Weise be
handelt der Autor die von ihm angewendete Untersuchungs
methode, bei der die Bestimmung der Aktivität auf einer 
Messung der durch den radioaktiven Körper verursachten er
höhten Leitfähigkeit der Luft beruht und die bekanntlich die 
schärfste und genaueste ist. Wenn auch die dabei verwendete 
Apparatur (Nach Elster & Gei tel verbessertes Elektroskop 
vonGünther & Tegetmeyer miteinemlOlfassendenB!ech
kessel) für die Untersuchungen im Gelände wegen der Größe 
des Meßgefäßes als unhandlich bezeichnet werden kann, muß 
doch die Schrift schon deßwegen mit Freude begrilßt werden, 
weil sie von einem Fachmanne stammt, der seine Aufgabe 
mit einer anerkennungswerten Objektivität löste und dabei 
die Unhaltbarkeit der unsinnigsten Behauptungen nachwies. 

Die Arbeit bildet eine willkommene Vermehrung bisheriger 
Publikationen über die Aktivität der Wässer im Erzgebirge 
und kann jedem, der sich um die letztere interessiert, wegen 
der leichten Verständlichkeit der Untersuchungsmethode 
wärm~~ens empfohlen werden. 

Ahnliche Untersuchungen beabsichtigt der Verfasser auf 
ein weiteres Gebiet auszudehnen und die da.bei erzielten Er
gebnisse im zweiten Teile der Broschüre zu publizieren. 

J. Step. 
.lleyers großes Konversationslexikon. Ein N a.c h

s c h lagew er k des allgemeinen Wissens. Sechste gänzlich 
umgearbeitete und vermehrte Auflage. XVII. und XVIII. Band. 
Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 

Ein Gesamtbild des Fortschritts auf allen Gebieten des 
Wissens und der menschlichen Tätigkeit sowie der natur
wissenschaftlichen Forschungen, mit ihren mannigfaltigen Er
flndungen und Entdeckungen, darzubieten, wie es sich das 
vorliegende Werk zur Aufgabe gemacht hat, stellt mit Rück
sicht auf die erforderliche bündige und doch klare Darstellungs
weise, welche die zahllosen Artikel auszeichnen, an die Mit
arbeiter und an die Leiter des Unternehmens heutzutage die 
höchsten Anforderungen. Mit diesen stetig wachsenden An
forderungen muß sich aber auch die Leistungsfähigkeit in der 
Herstellung des vielbändigen Nachschlagewerkes gesteigert 
haben, wie der Vergleich dieser neuen Auflage von Meyers 
Konversationslexikon mit den vorhergehenden fünf Auflagen 
belehrt und daher ist das groß angelegte Werk selbst als ein 
Repräsentant unseres technischen Fortschritts anzusehen. Die 
vorliegenden Bände 17 und 18, welche die Stichwörter von „Rio 
bis Schönbeck" und "Schönberg bis Sternbedeckung" enthalten, 
lassen bei aufmerksamer Prüfung wieder erkennen, daß es 
nicht rein lexikalische Gesichtspunkte sind, welche bei der 
Bearbeitung ihres reichen Inhalts verfolgt werden und daß 
das Lexikon nicht einer nur flüchtigen Orientierung dienen 
will, sondern daß es trotz der knappen Fassung der einzelnen 
Artikel, alles Wissenswerte erschöpfend behandelt. Was 
speziell die uns näher berührenden Aufsätze betrifft, so finden 
sich in den abgerundeten Monographien über Rußland, 
Schweden, Sachsen, Serbien, Sibirien, Spanien , Siebenbürgen 
übersichtliche, nach den neuesten Feststellungen zusammen
gefaßte Angaben über Bodenbeschaffenheit, Geologie, Bergbau
und Hüttenwesen, Industrie und Verkehr jedes dieser Länder. 
Die Steinkohlenformation und die Silurformation haben eine 
verhältnismäßig recht ausführliche Besprechung erfahren. Von 
Bergbauprodukten fanden Roteisenstein, die Roh.kohlen, Salz, 
Schwefel, Silber, Salpeter, Steinkohle unter Vorführung vieler 
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Tafeln und Textflguren eine leichtfaßliche Darstellung des 
Vorkommens, der Gewinnung und Beniitzung, wobei alle Ver
bindungen einzelner dieser Stoffe berücksichtigt wurden. Aus 
dem Gebiete der Chemie und Physik seien die Artikel über 
Röntgenapparate, Röntgenstrahlen und ihre Verwendung zur 
Hervorbringung von Röntgenbildern, ferner Selen, Salzsäure, 
Schwefelsäure, Salpetersäure, mit Angabe ihrer Darstellung, 
ihrer Eigenschaften und Verwendung und nur noch Spektrum 
und Spektralanalyse erwähnt. Groß ist die Zahl der tech
nischen Beiträge von welchen nur einige herausgegriffen sein 
mögen, wie Rösten, Röhren (darunter auch Mannesmanns Schräg
walzverfahren). Schiff (mit drei Tafeln), Schiffbau, Schiffhebe
werke, Schamotte, Seile, Seiltrieb, Seilschloß, Sicherheitsvor
richtungen (aller Art), Sinter, Selbstschluß-Explosionsventile 
usw. Interesse bieten aber auch viele Artikel aus anderen 
\Vissensgebieten, wie, um nur die umfangreicheren zu bezeichnen, 
jene über Sprachen, iiber die Steinzeit mit Abbildungen der 
neuesten Funde, Schreibmaschinen, die Schrift, Statistik, 
Stenographie usw. Daß überdies die, vielfachen Wandlungen 
unterworfene, geschichtliche und kulturelle Entwicklung der 
Staatengebiete erschöpfend behandelt und alles Wissenswerte 
dariiber getreulich aufgezeichnet ist, geht auch aus den vor
liegenden zwei Bänden deutlich hervor. Im übrigen sei die 
Nachprüfung dieses Lobes dem Urteile der Leser überlassen. 

Ernst. 

Luegers Lexikon der gesamten Technik und ihre 
Hilfswissenschaften. Zweite, vollständig neu bearbeitete 
Auflage. VI. Band. In Halbfranz gebunden M 30·-. (Stuttgart, 
Deutsche Verlagsanstalt). 

Im VI. Bande, welcher 820 Seiten umfaßt, sind die Stich
worte „Kupplungen im Eisenbahnbau" bis „Papierfabrikation" 
erledigt worden. Im folgenden sollen, wie bei der Anzeige 
der früheren Bände, einige der wichtigsten mit dem Berg- und 
Hüttenwesen im Zusammenhange stehenden Artikel hervor
gehoben werden: 

Laboratorium (Weinbrenner); Liingenbestimmung 
(Am b ro nn); Längenmeßinstrumente, Längenmessung (t Rein
hertz, Hillmer); Lager im Maschinenwesen (Lindner); 
Lederriemen (Lindner); Lehrgerüste (L. v. Willmann); 
Libelle (t Reinhertz, Hillmer); Licht (A. Schmidt\· 
Lithographie (A. \V. Unger); Lochmaschine (A. Widmaier); 
Löten (A. Widmaier); Lokomobilen (v. Borries); Lokomotive 
(t v. Borries, Kubier); Lüftung geschlossener Räume 
(T. Schwarz); Luftkompressor(v. Ihering); Lunker(.1. Wid
maier); Magnetismus (Holzt); Mahlgang (Arndt); Manometer 
(v. Ihering); Markscheidekunde (Haußmann); lllaßsystem, 
abs~l~tes (Aug .. ~chm~dt); lllauerstärke (L. v. Willmann); 
Mendian, Meridiankreis (Ambronn): lllessing (W. Kerp, 
Rat~genQ M~ßinstrumen~e (Holzt);, Meßmethoden (Holzt); 
Meßtisch ( 1 Re1nhertz, Hillmer); Meßwerkzeuge(E. Müller); 
Metallographie (A. Widmaier); Methode der kleinsten 
Quadrate (0. ~oll); Mikrometer (Ambronn): Mikroskop 
(Am_bronn): lllm~ral (Leppla); Mörtelprüfung (Rudeloff); 
Momersche Bauweise (Mürsch); Motor, elektrischer (Holzt): 
Motorwag~n: a) _elektrisch betrie~ener Motorwagen. b) Kraft~ 
w~en mit Betneb durch Benzmmotor, c) mit Dampf be
tr~~bener Motor (G. Schw~rz);. Mühlen (Treptow); Münze, 
l!unzeherstellung (~. Widma1er); ~achtarbeit (Köhler); 
N agel~erstellung, ~ 1eten~erstell~~g, ~ ~eten, Nietung, Niet
~~sch~nen (A. ~1dmaier);_ Nietverbmdungen (Lindner); 
N_ivelheren (t R et nhertz, Hi llm er); Normalprofile für Walz
eisen (W~yrauch); Nutzhölzer (T,. F. Hanausek); Ober
bau de! Eise~bahn~n (H. Ku b l er); Ofen für technische Zwecke 
(A. Widmaier); Ofen zum Brennen von Ziegeln (Dümmler): 
Pantograph (Burmester). · 

Jeder Fachgenosse, der den Aufwand an Zeit und Mühe 
k~nnt, w~lc~ell: mitun_ter. die _Orientie~ng in denjenigen tech
nischen D1sz1phnen, die m seiner Fachliteratur nicht behandelt 
werden, erfordert, wird den Wert des Luegers Lexikons ein
zuschätzen wissen. Er wird sicherlich in der Zukunft dieses 
kaum versagende Nachschlagebuch nicht entbehren können. 

G. K. 
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Vereins-Mitteilungen. 

An die geehrten Lesei·! 
Am Schlusse des Jahres 1881 hat die „Zeitschrift des 

Berg- und hüttenmännischen Vereins für Steiermark und 
Kärnten" zu erscheinen aufgehört. Für dieses Organ mußte 
Ersatz geschaffen werden und au.::h in manchem anderen mon
tanistischen Vereine war das Bedürfnis rege geworden, die 
l\Iitglieder über die Vereinstätigkeit fortlaufend zu unterrichten. 
Da hat unsere Zeitschrift die „ Vereins-JIIitteilnngen" als 
Publikationsorgan fiir alle montanistischen Vereine in Form 
einer monatlichen Beilage zur Zeitschrift geschaffen. Durch 
27 Jahre haben die „Vereins-Mitteilungen" ein ziemlich 
getreues Bild der Tätigkeit der Fachvereine geboten. Mit 
einigen von ihnen war auch ein Abkommen getroffen worden, 
nach welchem diese Beilage zu unserer Zeitschrift allen Vereins
mitgliedern zugänglich gemacht werden konnte. 

Die vollständige Trennung der ,, Vereins-Jllitteilungen" \"On 
der Zeitschrift bildete aber offenbar die Ursache zu der in der 
l~tzte!! Zeit wiederholt öffentlich mitgeteilten Anschauung, 
die „Osterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen" sei eine 
von den Fachvereinen „ unabhängige" Zeitschrift. Andrerseits 
hat auch die Erfahrung gezeigt, daß durch die Art des Er
schein~ns der „Vereins-Mitteilungen" der Zweck der Zeitschrift 
oft n~cht vollständig erreicht worden ist. Manche wichtige 
N~chr1cht, auf deren rasche Ubermittlung unsere Abonnenten 
mit Recht Anspruch erheben konnten, gelangte durch die 
„yereins-~itteilungen" ve~hältnismäßig spät zu ihrer Kenntnis. 
Die fll.r die letzteren bestimmten Manuskripte wurden mitunter 
wohl auc_h zu spät eingesendet, weil die Beilage nur in vier
wöchenthchen Intervallen erschien und eine rasche Bericht
erstattung daher ohnehin ausgeschlossen war. 

Um nun clen tatsächlich allerdings stets vorhanden gewesenen 
aber äußerlich nicht immer zum Ausdruck gelangten Zusammen-

1 bang unserer Zeitschrift mit den montanistischen Vereinen 
in Zuknnft wieder deutlicher zu betonen und zunächst unsere 
Abonnenten möglichst rasch über alle Vorgänge innerhalb der 
genannten Vereinigungen zu unterrichten, haben \~ir uns en_t
schlossen, in jeder Nummer der Zeitschrift e1~e Rubr~k 

Vereins-Mitteilungen" zu bringen un<l den Veremen, mit 
~eichen ein bezügliches Abkommen besteht, allmonatlich 
Sonderabdrücke dieser Mitteilungen zur Verfügung zu stellen. 

Wir hoffen daß diese Neuerung den Beifall unserer 
Abonnenten find~n wird, weil sie geeignet ist, in gleicher 
'Veise die Zwecke der Zeitschrift wie die der montanistischen 
Vereine zu fördern. 

Indem wir die starre Grenze beseitigen, die bisher in 
unserer Zeitschrift die fachliterarischeu Arbeiten unserer Berufs
genossen von den Mitteilungen über die fachliche und wir~
schaftliche Tätigkeit der Montanvereine schit•d, folgen wu 
dem Beispiele aller bedeutenden technischen Blätter und er
füllen eine Forderung, deren Berechtigung wir uns n~cht 
länger verschließen konnten. Sind es doch die Fachvereme, 
in welchen viele technische Fortschritte Anregung und Pflege 
finden in welchen die den Lebensnerv der l\Iontanindustrie 
berühr

1

enden wirtschaftlichen Frao-en eifrigst studiert werden 
und die fast ununterbrochen \~issenschaftliche Kleinarbeit 
leisten! 

Jllög·e die Neuerung, von welchen in diesen Zeil~n die 
Rede ist, neu belebend auf die Entwicklung der „Osterr. 
Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen" wirken und sie jener 
Höhe näher bringen, die zu erreichen wir mit unseren h~ich
verehrten Jllitarbeitern stets ernstlich bestrebt waren und smd. 

Die lled. 

Verein der ~fontau-, Eisen- und Maschinen-Industriellen in Österreich. 
Auszug aus dem in der XXXIV. ordentlichen General
Versammlung am 11. Dezember 1008 erstatteten Rechen

schaftsberichte des Ausschusses. 
Die Hoffnung, daß die Industrie in dem neu errichteten 

„Jllinis teri um fii r öff entliehe Arbeiten" eine Regierungs
zentrale erhalten werde, ähnlich wie sie die Land- und Forst
wirtschaft im Ackerbauministerium besitzt wurde leider nur 
zum Teile verwirklicht. Statt eines „Minist~riums für Industrie 
und Technik", welchen X amen der Vereinsausschuß Sr. Ex
zellenz dem Herrn Ministerpräsidenten zugleich mit .einer 
detaillierten, übrigens bereits durch die beantragte Benennung 
gekennzeichneten Ressorteinteilung vorgeschlagen hatte, wurde 
ein Ministerium geschaffen, welches von keinem einzigen In
dustriezweige mit Ausnahme des Bergbaues als seine eigent
liche Zentralbehörde angesprochen werden kann. Immerhin ist 
zu hoffen, duß durch die Errichtung dieses Ministeriums und 
1lurch die im Zusammenhange damit erfolgte Neuorganisation 
des Handelsministeriums den industriellen Interessen sowohl 
in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht mehr als 
bisher Rechnung getragen werde. . . 

Mit Beziehung auf den Handel~vertrag mit S~r~1en 
hat der Vereinsausschuß in einer Emgabe an den M1n1ster
präsidenten den alsbaldigen Abschluß enbprechender handels
politischer Vereinbarungen mit diesen Länd~rn verlangt und 
darauf hingewiesen, daß mangels solcher V~rem~aru?gen unser 
Export von Eisen, Eisenwaren und l\1asch1~en rn die Balka~
staaten im Jahre 1907 gegenüber dem Vorjahre um rund em 
Viertel zurückgegangen ist. 

Die Bestrebungen nach Förderung des Veredlun~s
verkehres in Ei~en und Eisenwaren wurden vom Verems-

ausschusse durch Teilnahme an den zwecks Festsetzung von 
Abrechnungsschliisseln fiir die inländische Erzeugung von. Fe~n
blechen, Platinen und Ingots aus ausländischem Mater1a.~ 1m 
Handelsministerium stattgefundenen Beratungen unter~tutzt. 
Weiters wurden in einer Reihe von Zollfragen soWie zur 
bevorstehenden Revision der Tarasätze des Zolltarifes 
dem Handelsministerium gutächtliche Äußerungen erstattet. 

Der Verein ist an die beteiligten Zentralstellen mit der 
Bitte herangetreten, an der vom Ackerbauminister in der 
Sitzung des Budgetausschusses vom 6. l\lai 1908 ausgesprochenen 
Absicht, eine für alle Länder gemeinsame neue Grund
lage des 'Vasserrechtes zu schaffen, unter allen Umständen 
festzuhalten. Der Vereinsausschuß hat bei diesem Anlasse 
auch auf die Wichtigkeit der Erhaltung der Energie aus in
ländischen Wasserkräften für den Bedarf des Inlandes hin
gewiesen und des weiteren ernstliche Vorstellungen dagegen 
erhoben, daß anscheinend wegen der beabsichtigten Einführung 
des elektrischen Betriebes auf einzelnen Strecken der k. k. 
Staatsbahnen Gesuche um Verleihung von Wasserrechts
k o n z es s i o n e n in ungesetzlicher Weise auf Jahre hinaus 
verzögert oder überhaupt abschlägig beschieden werden. 

In einer weiteren Eingabe wurde gegen ein etwaiges 
Gesetzwerden der vom kärntnerischen Landtage beschlossenen 
und von einigen anderen alpenländischen Landtagen aufge
mffenen verfassungswidrigen und industriefeindlichen Anträge 
Einspracheerhoben,welche die Verlä.nderung der Wasser
kräfte uD!l eine ganz außerordentliche Belastung der 
Wasser rech tskonzess i on en zugunsten der Landesfinanzen 
zum Ziele haben. 



Dem Länderfiskalismus trat der Verein auch durch eine 
Vorstellung gegen die vom steiermärkischen Landtage an
regende Vorschreibung einer Sondersteuer auf Boden
produkte, wie Eisenerze, .Magnesit, Zement usw. entgegen. 

Yon verkehrspolitischen Fragen beschäftigte deu Vereins
ausschuß zunächst der Entwurf des neuen Betriebs
reglements, welcher im Sinne der Beschlüsse des Staats
eisenbahnrates den wirtschaftlichen Korporationen zur Begut
achtung übermittelt worden ist. 

In Angelegenheit der mit Beginn des .Jahres verfügten 
Auflassung der Deklassifikation für Eisen und 
Eisenwaren sah sich der Verein abermals bemüssigt, an 
maßgebender Stelle eine Beschwerde der Eisen- und J\Iaschinen
industrie vorzubringen, welche sich dagegen richtete, daß trotz 
der Zusage des Regierungsvertreters im Staatseisenbahnrate 
die Deklassifikation für Eisen und Eisenwaren auch fiir den 
Verkehr nach Ungarn aufgehoben wurde, und daß auch im 
österreichischen Binnenverkehre die mit Rücksicht auf die aus
ländische Konkurrenz notwendigen Frachtermäßigungen nicht 
eingeführt wurden. Es ist den Bemli4ungen des Vereinsaus
schusses und des Vertreters des Vereines im Staatseisenbahn
rate gelungen, durchzusetzen, daß die urspriinglich nur von 
Fall zu Fall beabsichtigte Aufrechterhaltung der Deklassifi
kation für den Verkehr nach Ungarn wenigstens bis Ende 
dieses .Jahres zugestanden wurde, von welchem Zeitpunkte an 
auch in Ungarn die dort gewährten Frachterleichterungen auf-
gelassen werden. .. 

Anläßlich der Revision der Tarife des Oster
reichischen Llovd wurden die Wünsche der Vereinsmit
glieder hiezu eingeholt und dem Handelsministerium bekannt
gegeben. 

Die Beratungen des Vereinsausschusses iiber die Re
gierungsvorlage, betreffend die neuen Gebäudesteuern 
ergaben, daß der Gesetzentwurf den Bedürfnissen und Wünschen 
der Industrie in keiner Weise Rechnung getragen hat. ~ament
lich wurde die berechtigte Forderung der Industrie, daß ihre 
Werksgebäude als keinen besondem Ertrag liefernde Hilfs
mittel des Betriebes auch von einer besonderen Gebäudesteuer 
befreit werden sollen, gar nicht berücksichtigt, hingegen er
scheinen durch Schaffung einer Wertsteuer flir die sämtlichen 
Fabriksgebäude auch jene Industriegebäude in die Steuer ein
bezogen, welche bisher von einer solchen freigelassen waren. 

Zur Reform der Arbeiterversicherung erstattete 
der Vereinsausschuß auf Grund eines Referates des Herrn 
k. k. Bergrates Max Ritter von Gu tmann eine Außerung, in 
welcher auf die Gefahr hingewiesen wurde, welche ein nach 
1lem seinerzeitigen Regierungsprogramm nahezu mit Sicherheit 
vorauszusagendes Defizit der Versicherungskassa für die Ver
sicherten mit sich bringen würde. Die von dem Referenten 
zur Vermeidung dieser Gefahr vorgeschlagene vorherige Fest
stellung der zulässigen prozentuellen Belastung des Arbeits
verdienstes für die Zwecke der Invaliden- und Altersversicherung 
und die Prinzipien einer auf dieser Basis aufgebauten Ver
sicherung (individuelle Kontierung, Abstufung des Staatsbei
trages nach Prozenten des Arbeitsverdienstes im umgekehrten 
Verhältnisse zu diesem, Schaffung einer Minimalrente) wurden 
vom Verein1Jansschusse der Regierung zur Berücksichtigung 
empfohlen. 

Der Anfang November dieses Jahres dem Abgeordneten
hause vorgelegte Regierungsentwurf betreffend die Sozial
versicherung hat jedoch die vorgebrachten Bedenken und 
Vorschläge gänzlich außeracht gelassen. Im Gegenteil erscheint 
die Gefahr eines Defizits durch die vorgeschlagene Vereinigung 
der auf keinerlei versicherungstechnischer Grundlage basier
baren Altersversicherung der selbständigen Erwerbs
tätigen und der agrarischen Arbeiter mit der Invaliditäts
und Altersversicherung der Industriearbeiter in eine Versiche
rungskassa außerordentlich erhöht. Oh oder mit welchen 
eventuellen Abänderungen der Regierungsentwurf für die In
dustrie annehmbar sein wird, wird die eingehende Untersuchung 
zeigen, welche auch der Vereinsausschuß über diesen Entwurf 
anstellen wird. 
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Die Überprüfung des Ende v . .J. erschienenen Entwurfes 
der Durchführungs vo rsch rif t zu rn Privatbeamten
Pen s i ons v ers ich eru ngsges etze durch den Vereinsaus
schuß ergab eine Reihe von Mängeln und Unklarheiten, welche 
dem Ministerium des Innern bekanntgegeben wurden. Leider 
sind nur wenige der von den Interessenten vorgebrachten Ab
änderungsvorschliige beriicksichtigt worden. 

Im Interesse der Heranbildung eines geeigneten ~ach
wuchses für die kontinuierlich betriebenen Feinrlraht
z i eher e i e n wurde beim Handelsministerium angeregt, die 
Feindrahtziehereien unter jene Gewerhsunternehmungen auf
zunehmen, bei denen jugendliche Hilfsarbeiter zwischen dem 
vollendeten 14. und dem vollendetem 16. Lebensjahre zur 
Nachtzeit zu leichten Arbeiten verwemlet werden dürfen, und 
vorerst um Einleitung amtlicher Erhebungen über die Not
wendigkeit sowie über die gänzliche Unbedenklichkeit der 
beantragten Ausnahme ersucht. 

Das zur geplanten Reform der Berggesetzgebung· 
gebildeten Delegiertenkomitee, welchem von Seiten des Vereines 
die Herren Hugo v. X oot, Dr. M. Caspaar und Dr. H. Erben 
angehörte, hat seine Beratungen beendet und als Ergebnis 
derselben dem Uinisterium fiir öffentliche Arbeiten eine Reihe 
von Leitsätzen zur Berggesetzreform mit dem Ersuchen über
reicht, die darin ausgesprochenen Prinzipien zu beriicksichtigen 
und clen Entwurf des neuen Berggesetzes den bergbaulichen 
Korporationen seinerzeit zur Meinungsäußerung bekannt
zugebe_n. 

Über die von sozialdemokratischer Seite im Abg·eordneten
hause eingebrachten Anträge betreffend die Ausdehnung des 
Bergarbeiterschutzes durch Einführung der Achtstunden
schicht für alle beim Bergbau ober- und untertags beschäf
tigten Arbeiter sowie einer 36stü n digen, für alle Bergarbeiter 
gleichzeitig zu beginnenden Sonnto.gsruhe, ferner durch 
Ersetzung der heute gesetzlich vorgeschriebenen mindestens 
monatlirhen Lohnzahlung _beim Bergbau durch wöchentliche 
Ablohnung wurde von einem besonderen Subkomitee des sozial
politischen Ausschusses des Abgeordnetenhauses eine Enquete 
abgehalten, zu welcher seitens des Vereines Herr General
sekretär Dr. Caspe.ar entsendet wurde. Im Verlauf der 
Enquete wurde von den Vertretern der 'Verksbesitzer der 
Nach weis erbracht, daß beim österreichischen Kohlenberg
bau bereits gegenwärtig infolge der Interpretation der gesetz
lichen Neunstundenschicht als Gesamtschicht eine faktische 
Achtstundenschicht bestehe und daß eine Schichtverkiirzung 
weder mit Rücksicht auf die hygienischen und sozialen Ver
hältnisse der .Arbeiter notwendig, noch mit Riicksicht auf die 
zu erwartende Verminderung und Verteuerung der Bergbau
produktion im Interesse der Allgemeinheit gelegen sei. Es 
wurde ferner nachgewiesen, daß eine wöchentliche Lohnzahlung 
bei vielen Betrieben, namentlich aber im Steinkohlenbergbau, 
aus technischen Griinden unmöglich durchgeführt werden 
könnte. 

Auch bei der Enquete, welche im Februar 1. J. zur 
Revision der im Jahre 1900 vereinbarten Spezialusancen 
für den Kohlenhandel von der Wiener Börsekammer ein
berufen worden war, war der Verein durch mehrere Delegierte 
vertreten. Es wurden neue Vereinbarungen erzielt und mehrere 
strittige Fragen zur Befriedigung der Produzenten und Kon
sumenten klargestellt. 

Einer Einladung des k. k. Handelsministeriums folgend 
äußerte sich der Verein über die Frage der zweckmäßigste~ 
Organisation des technischen Versuchs- und Unter
suchungswesens in Österreich, indem er die Schaffung einer 
Reichszentralversuchsanstalt in 'Vien und mehrerer nach Be
darf zu errichtender Anstalten in der Provinz, welch letztere 
jedoch nur einzelne Zweige des technischen Versuchs- und 
P;üfungswesens zu umfassen hätten, endlich unabhängig davon 
die Ausgestaltung der technischen Laboratorien an den Lehr
anstalten befürwortete. 

Im großen Ausschusse des Technischen Museums 
für Industrie und Gewerbe ist der Verein llurch Herrn 
Kommerzialrat Rudolf Hofherr vertreten. 



Des öfteren hat ller Vereinsausschuß im ablaufenden 
J_abre Veranlassung genommen, bei Vergebung von Lieferungen 
sICh für die Berücksichtigung 1ler inländischen Industrie und 
für die Veranstaltung öffentlicher Offertausschreihungen ein
zuse.tzen. Die bedauernswerten Erscheinungen, welche auf dem 
~eb1ete des Submissionswesens zutage getreten sind, lassen 
e1!1e Regelung desselben sowohl hinsichtlich der staatlichen 
Lieferungen als auch insbesondere hinsichtlich der Vergebung 
von Arbeiten und Lieferungen seitens der autonomen Ver
waltungskörper durch Gesetz oder Verordnuno· als dringend 
notwendig erscheinen. '"' 

. Von der sonstigen Tätigkeit des Vereines sei erwähnt 
die Beteiligung an den Vorbereitungen und der Durchführung 
der Handelskammer- und Gewerbegerichtswahlen durch Ent
sendung von Delegierten in die betreffenden Wahlkomitees. 

In der Montansektion des Landwirtschaftsrates deren 
Neuorganisation infolge der Abtrennung des Monta1;wesens 
V?m Ackerbauministerium im Zuge ist, war der Verein durch 
die Herren k. k. Bergrat Dr. August Fillunger als Mitglied 
uni! k. k. Oberbergrat Anton R ü cker als Ersatzmann vertreten. 

. Die im Vorjahre und auch noch bis gegen die lllitte 
dieses Jah~es im allgemei~en _günsti~e Geschäftslnge der 
Montan-, Eisen- und Maschmenmdustrie stnnd im ablaufenden 
! ahre unter dem Einflusse der stark abgeflauten Weltkon
JUnktur, ~eiche sich jedoch bei den einzelnen Industriezweigen 
m verschiedenem Grade geltend machte. 

.. So kann die Lage des Kohlen- und Koksmarktes 
fü~ das ganze Berichtsjahr als eine durchaus gesunde be
zeichnet werden, da die Förderung in sämtlichen Revieren 
sch~ank Abs!ltz fan~. Der Verkehr wickelte sich im allgemeinen 
ru?1ger als 1m Vorjahre ab, wenngleich die Verkehrsschwierig
keiten und der Waggonmangel insbesondere auf der Nord· 
b!lhnstre~ke seit Eintritt des Herbstes wiederum in nicht minder 
emschne1dender Weise wie in der gleichen Periode des ver
ganlj:"enen Jahre~ auftauchten, wodurch speziell im Ostrauer 
Rev1er.e Pro~ukt1on und Absatz fühlbar beeinträchtigt wurden. 

Die Preise haben nur eine geringe Abschwächung erfahren 
was darau~ z11:rückzufllhren ist, daß einerseits in den fttr unser~ 
!llarktverhaltmsse maßgebenden llfeußischen Kohlenrevieren 
1111 Geg.ensa~e zu ~lern dortigen Niedergange der meisten andere~ 
Ind_ustr~.e~we1ge, m den Kohlenpreben gleichfalls nur g·anz 
germgfug1ge A~schwiichungen eintraten und andrerseits der 
I'.1landsbe~arf bis heute fast für sämtliche Industriezweige 
bisher kerne Abnahme erfahren hat. 

Auf d!e österr~ichische Eisenindustrie istnaturgemiiß 
der ~llgememe ~OnJu.nkturrückgang nicht ganz ohne Einfluß 
gebh.eben?. ~1at sich Jedoch bei diesem Industriezweig bisher 
n~r ~n maßi.gem Umfange geltend gemacht. Die Werke waren 
wie im Vorjahre vollauf beschäftigt und konnten für die ersten 
11 Monate des Jahres eine Steigerung des gesamten Inlands
~bsatzes um 14"1°1o gegenüber der gleichen Periode des Vor
J~.hres ausweisen. Sehr erheblich haben die Lieferungen für 
Eisenbahnzwecke zugenommen, und zwar an Schienen um 
75-5°/0 ~ an Rä~ern _um öl ·1°/0 und an Kleinmaterial um 81 ·30/o. 
An Fnschrohe1sen ist der Absatz um 13·90/o, an Halbfabrikaten 
um ~6·5°/0 , an Stabeisen um 8·29/ 0, an Grobblechen um 7·8°/0 
gestiegen. Der Trägerkonsum ist wegen. der noch immer nicht 
r~geren Bautätigkeit um ein Geringes gesunken. Tyres zeigen 
eme Absatzsteigerung von 3·80Jo, während der Bedarf an Ferro
legierungen um 88·6 °lo größer war. Eine Abnahme des In
landsabsatzes zeigt sich noch bei Gießereiroheisen und bei 
Feinblechen. 

Ein größerer Rückgang in der Nachfrage war in den 
letzten Monaten in erster Linie in schwarzen und verzinkten 
Feinblechen zu bemerken. 

Auch der Einlauf an Aufträgen für Draht war gegen 
das Vorjahr etwas geringer; die erzielten Verkaufspreise er
gaben nur einen sehr bescheidenen Nutzen. Die Abflauung der 
Konjunktur machte sich besonders auch beim Drahtseil
geschäfte bemerkbar. 

Die Kabelfabriken waren auch in diesem Jahre durch
wegs gut beschäftigt. 
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Hinsichtlich de,; Absatzes von Eisen- n~d Stahlguß 
hat sich in der ersten Hälfte des Jahres noch keinerlei An
zeichen einer Abschwächung der Konjunktur ergeben und ins
besontlere die regere Nachfrage nach Zubehör für den Ei,.;en
bahnbau verursachte sogar eine rege Beschäftigung. Seither 
hat sieb eine, wenn auch in verhältnismäßig geringeren Grenzen 
gebliebene Minderung in der Xachfrage bemerkbar gemacht. 
Einen starken Abfall zeigen lediglich die Bestellungen für 
den ausländischen Schiffsbau, welcher seit Jahresfrist 
eiM kaum vorhergesehene Depression zu erleiden hat. 

Aufträge für Baukonstruktionen sind in genügender 
Menge eingelaufen. (Neuanlagen für Berg- und Hüttenwerke; 
Bedarf für die Verstaatlichung der Privatbahnen.) 

An Briickenkonstruktionen sind, wenn auch nicht 
reichlich, so doch für ein normales Beschäftigungsausmaß hin
reichende Bestellungen eingelaufen. 

Der Ahsatz in gewöhnlichen Frachtachsen war im 
Jahre 1908 geringer als im Vorjahre, was auf die wenig·er 
günstige Ernte zurückg·efiihrt werden muß. Mit der am 27. Ok
tober nach mehr als zehnjährigem Bestehen erfolgten Auf
lösung des Achsenkartells trat unvermittelt eine vollständige 
Preisderoute ein, deren Ende vorerst noch nicht abzusehen ist. 

Der Export in Achsen sowie das Geschäft in Ölachsen 
überhaupt bewegte sich in gewöhnlichen Grenzen. 

Auf die Schrauben- und Nietenindustrie hat seit 
Mitte dieses Jahres die Abschwächung der Konjunktur in 
Deut~chland äußerst ungünstig eingewirkt. 

Dagegen war die Beschäftigung in den Bahnartikeln 
(Schien enn äge 1, Las chens chra u ben, Schwel lenschra n
ben usw.) das ganze Jahr hindurch ein sehr lebhafte und die 
erzielten Preise können als zufriedenstellend bezeichnet werden. 

Der Absatz in Werkzeugen, Pflug- und Zeugwaren 
war im heurigen Jahre weniger rege, insbesondere hat sich 
derselbe im Exporte nach den unteren Donaustaaten verringert. 
In den Balkanstaaten könnte das verlorene Terrain nur durch 
alsbaldigen Abschluß guter Handelsverträge wieder gewonnen 
werden, da die ausländische, insbesondere die deutsche Kon
kurrenz eifrigst bestrebt ist, den dortigen Markt mehr und 
mehr zu beherrschen. Auch der Absatz nach Ungarn nimmt 
stetig ab, da die dortige Konkurenz alle Anstrengungen macht, 
um den Bedarf des Landes ausschließlich zu decken. Nament
lich macht sich dies in Heu-, Dünger- und Rübengabeln 
sowie in gepreßten Schaufeln geltend. 

Eine Abnahme des Bedarfes zeigte sich aucn m Ti e g e 1-
gu ß stahl-Feilen und Raspeln sowie im Neubehauen von 
solchen. 

In der Sensen-, Sichel- und Strohmesser-Industrie 
war die Geschäftslage, abgesehen von der Einbuße, welche 
die Werke durch den Jung andauernden Streik der Sensen
arbeiter erlitten hatten, nicht ungünstig. 

Die Beschäftigung der Maschinenfabriken war, je 
nach der Art der erzeugten Fabrikate, eine verschiedene. 
Während die Fabriken, welche sich mit der Erzeugung der 
für Berg- und Hiittenwerke erforderlichen Maschinen Ullll 
Einrichtungen befassen sowie jene, welche sich mit der Ein
richtung von Petroleumraffinerien beschäftigen, einen 
reichlichen Auftragsbestand hatten, zeigte sich bei den übrigen 
insbesonders in der zweiten Hälfte des Jahres ein wesentliches 
Nachlassen der Konjunktur. 

Im besonderen litten die Mlihlenbauunstalten wie 
seit Jahren 8tark unter der Konkurrenz deutscher Fabriken 
und unter der ungünstigen Lage der mittleren und kleinen 
Miihlen. 

Auch in Werkzeugmaschinen ist, mit vereinzelten 
Ausnahmen, welche hauptsächlich Spezialmaschinen betrafen, 
ein bedeutender Ausfall im Einlauf von Aufträgen eingetreten. 

Der Absatz von Werkzeugmaschinen im Auslande er
streckt sich der Hauptsache nach auf Spezialmaschinen und 
auf solche laufende Typen, bei welchen es auf eine besonders 
verläßliche Ausführung ankommt. Es wäre nur lebhaft zu 
wiinschen, daß die vom Auslande derart anerkannten Vorziige 



<ler österreichischen Fabrikate auch von den inlänclischen Käufem 
besser gewürdigt werden. 

Dir Textilmaschinenindustrie war his geg·en die 
Mitte des .Jahres mit Aufträgen aus dem Vorjahre und aus 
den ersten Monaten des Jahres 1908 genügend, zum Teil sogar 
reichlich versehen. Seither ist der Geschäftsgang ein ent
schieden unerfreulicher, die Anzahl und der Umfang der Auf
träge sowie die - auch von der deutschen Konkurrenz stark 
beeinflußten - Preise sind erheblich zurückgegangen, des
gleichen hat der Export bedeuteucl nachg-elassen. 

Entsprechend dem ungünstigeren Geschäftsgange in der 
Maschinenindustrie hat auch die Beschäftigung cler Kesse I
r ab r i k e n abgenommen. 

In der elektrischen Industrie hat cler anfänglich 
günstige Beschäftigungsstand, bei dem die Werke auf mehrere 
llonate hinaus mit Bestellungen versehen waren, vom zweiten 
Semester dieses Jahres angefangen stark abgeflaut. 

Der Absatz in land wi rts eh aftl i c hen M asc hin e n. 
Lok o mobilen un cl Dre s eh m as eh ine n war im Inlande 
ziemlich gut. 

Die Lokomotivfabriken waren im laufenden .Jahre 
gut bes eh äftigt. 

Die österreichischen Waggonfabrik e n waren, wie 
bereits im vorjährigen Berichte vorausgesagt werden konnte, 
besser als in den Vorjahren mit Aufträgen versehen. 

Dagegen gestalten sich die Verhältnisse fiir das kommende 
.J abr voraussichtlich wieder sehr ungünstig. 

Der Meta 11 m a r kt eröffnete recht schwach. Die rück
läufige Bewegung aus clem Vorjahre fand ihre Fortsetzung, 
zumal der Konsum, durch den starken Rückgang noch vor
sichtiger gemacht, nur den allerdringendsten Bedarf deckte. 
Diese Schwäche wlihrte in den führenden Metallen bis gegen 
clen Herbst. Dazu kam noch, daß abermals starke \Yechsel
wirkungen zwischen Effektenbörse nnd Metallmarkt auftraten, 
welche noch immer znm ~achteile einer legitimen Preis
bewegung ausfielen. 

Kupfer eröffnete für Standard iC 61 . 10 . 0 bis J; 61 . 12 . 6, 
doch konnten sich diese ~otierungen bei schwacher Konsum
frage und dem Wiederaufleben der amerikanischen Produktion 
nicht behaupten. Sie gingen langsam bis auf fi 65 . 10 . 00 
bis ii 56 . 12. 6 im Juli zurück, hoben sich anfänglich langsam 
und nach der Präsidentenwahl im Herbete rascher bis sie 
gegen J ahresschluß ;t 62 . 15. 0 bis :J: 62 . 17 . 6 erreichten. 
Best selected halten mit Jahresschluß auf ~ 67. 0. 0 bis 
;f 67. 10. 0 gegen fi 66. 00. 0 bis fi 66. 10. 0 zu Jahresbeginn. 

Blei hat sich von dem scharfen Riickschlage zu Ende 
des Vorjahres nur sehr langsam erholt. Spanisches Blei, 
welches fi 14 . 10 . 0 bis fi 14 . 12 . 6 eröffnete, ging bis 
iJi 12 . 10 . 0 bis fi 12 . 15 . 0 zurück und begann erst zu Ende 
des Sommers sich zu erholen. Es erreichte endlich im November 
if 13 . 17 . 6 bis fi 14 . 0. 0 und schließt abermals etwas schwächer 
Ji 13 . 5 . 0 bis ;t 13 . 6 . 3. Der Konsum ist ziemlich regulär 
geblieben und wurde nur im Spätherbste infolge der Kriegs
gefahr etwas lebhafter. An besonderen Bewegungen fehlte 
es gänzlich. Im abgelaufenen Jahre kamen auch größere 
;\lengen serbischen Bleies auf den hiesigen Markt. 

Zink hatte eine eigentümliche Haltung eingenommen. 
Trotz anfänglich fortgesetzt günstiger Meldungen üer den 
Verlauf der Verhandlungen zur Bildung einer europäischen 
Zinkkonvention vermochten die Preise keinen wesentlichen 
Aufschwung zu nehmen. Sie bewegten sieh von anfänglichen 
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l' 19. 7. 6 bis J.: 19. 12. 6 bis auf J.: 21. 7. ß bis J.: 21 . 12. G, 
um rasch bis auf L 18. 0. 0 bis l 18. 5. 0 anfang~ Juli zu 
sinken. Gegen .Tahresschlull Yersuchte man auf neuer Basis 
eine Einigung zu erzielen uncl war cler 8chluß etwas fester 
zn J.: 21 . 5 . 0 bis :1: 21 . 7 . 6. 

Z in u war unruhig wie immer. Es eröffnete :J: 118 . 7 . 6 
bis .J: 118. 12. G für Straits, stieg bis auf .J: 144. 17 . 6 bis 
:J: 145. 2. 6 anfangs April, ging dann wieder auf .J: 125. 0. 0 
bis .J: 125. 5. 0 im Juni zurück, um abermals bis auf 
.J: 139. 10. 0 bis J.: 139. 15 . 0 zu steigen. Gegen Jahresschluß 
halten Straits auf .1: 133. 15. 0 bis :L 134. 0. 0. 

Antimon hat sich yon seinem tiefen Falle nicht zu er
holen vermocht und ist wieder so unbeachtet uncl vernachlässigt 
geblieben, wie die vielen Jahre vor der letzten Hausse. Ab 
und zu hob es sich bei einigermaßen besserer Frage bis 
.J: 36 . 0 . 0, hielt aber meist um l 32 . 0 . 0. Es schließt. 
L 32. 0. 0 bis :L 34. 0. 0, im Inlanclc mit zirka K 75·- netto. 

A 1 um in i um, das seit Jahren durch das Syndikat auf 
ziemlich stationären Preisen - 1907 auf M3·25 bis Jl 4·- -
gehalten wurde, ist durch die im Oktober 1908 erfolgte Auf
lösung dieses Verbandes schwer getroffen. Der starke Rück
gang im Verbrauche in den letzten Jahren sowie die Gründung 
neuer großer Unternehmungen, encllich clie Preiskämpfe, clie 
hieraus erfolgten. haben clas S~·ndikat ins Wanken gebracht. 
Die Preise sind bis auf M1·25 pro 1 J.·g Rohaluminium mit 
99°:0 Halt gesunken, nachdem sie noch 1890 JJ 15·20 betragen 
hatten. Es ist nach einer Periode starken Konkurrenzkampfes 
eine neuerliche Einigung zu erwarten, da die gegenwärtigen 
Xotierungen keinen Xutzen mehr lassen. 

Quecksilber hat sich, eine kurze Periode von Mitte 
Mai bis l\litte September abgerechnet, vor dieser auf J: 8 . 5 . 0, 
nach dieser zwischen 1 8 . 5 . 0 und J: 8 . 10 . 0 gehalten. Ende 
September schien es, als oh Quecksilber seine alte Lebhaftigkeit 
wieder gewinnen würde. Die Lage des Artikels wurde durch 
einige wichtige Jllomente verbessert. Die russische Produktion 
ist zu gänzlichem Stillstancle gekommen, jene Amerikas ganz 
wesentlich zuriickgegangen, in beiden Gebieten infolge der 
Abnahme der Erzmittel. Der Rückge.ng ist wesentlich be
deutender als die Steigerung in anderen Gebieten. Die wirt
schaftliche Depression, vornehmlich in Deutschland, hat aber 
eine tiefergehende Erholung bis nun hintangehalten. Bei 
~~sten Preisen ist der Jllarkt beständig ruhig. Der Verkehr 
Osterreichs war in Quecksilber befriedigend, die Produktion 
in Zunahme begriffen, so daß auch dem überseeischen Exporte 
wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden konnte. Dieser 
hat sich denn auch recht befriedigend entwickelt. Gegen Jahres
schluß notiert Idrianer Quecksilber 1 8 . 9 . O gegen J: 8 . 5 . 0 
zu Beginn des Jahres. 

Si 1 b er ist seit Jahresbeginn konstant zurückgegangen 
u!'.ld gegen Jahresende außerordentlich flau geworden. Mit 
emem Höchstkurse von 27 d im .Jänner beginnend, he.t es im 
Dezember 22 d als Tiefstand erreicht. Der starke Rückschlag 
wurde dadurch hervorgerufen, daß China nach starkem Kon
sume fttr Prägungen, nach dem Ableben der Herrscher plötzlich 
Silber in großen Posten auf den Markt brachte. Erst wenn 
do.rt ei~e B~ruhigung . und Klärung Jer Situation eingetreten 
sem wird, ist auf eme Besserung des Marktes zu hoffen. 
Gegen die anfängliche Parität "l'On K 87·72 und die hiichste 
in der ersten Jännerwoche von K94:28 ist Silber gegen 
Jahresende mit K77·89 zu bewerten. 

Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins in Wien. 

Bericht liber die Versammlung vom 4. Dezember 1008. 
Diese Versammlung fand gemeinsam mit der Fach -

gruppe für Chemie statt. 
Der Vorsitzende, Hofrat Prof. R Prihram, eröffnet 

die Sitzung und begrüßt die Gäste. Nach Erledigung 

des geschäftlichen Teiles der Fachgruppe für Chemie 
bittet der Vorsitzende Herrn Oberbergrat J ulius Sauer 
den Vorsitz zu übernehmen. Dieser beglückwünscht die 
Mitglieder der Fachgruppe, welchen anläßlich des Regierungs
jubiläums des Kaisers Auszeichnungen verliehen worden 
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sind, unter Zustimmung· der Versammlung im Namen 
der Fachgruppe, teilt die Tag·esordnung für die nächste 
Sitzung der Fachgruppe mit und ladet hierauf Herrn 
Prof. Dr. Heinrich Pa weck ein, den angekündigten 
Vortrag iiber die Gewinnung des Radiums zu halten, 

der beifälligste Aufnahme tintlet. Herr Oberbergrat 
Sauer dankt dem Vortragenden für seine interessanten 
Ausführungen und schließt die Sitzung. 

Der Obmann: Der Schriftführer: 
J. Sauer. F. Kieslinger. 

Zentrale für Bergwesen. 
. Der vorliegende Bericht über die Tätigkeit der Zentrale 

für Bergwesen G. m. b. H. Frankfurt a. :ril. umfaßt die Zeit 
vom 1. Jänner 1907 bis zum 30. Juni 1908. Im Jahre 1907 
wurde . dem Unternehmen eine maschinentechnische Abteilung 
angegliedert, die sich in der Hauptsache mit: Aufstellung von 
~ntwürfen un~ Kostenanschlägen für maschinelle E1.inrichtungen 
m Grubenbetneben, Priifung, Begutl!-.chtung und Uberwachung 
bestehender maschineller Anlagen; Uberwachung von Bauaus
führungen nebst Führung von Verhandlungen mit Lieferanten 
und Behörden, Besorgung von Maschinen, Betriebs- und Bau
zeichnungen, Begutachtung allgemeiner technischer Fragen auf 
Grund praktischer und wissenschaftlicher Untersuchungen usw. 
~Is J:eiter der maschinentechnischen AbtPilung wurde Ober
mgemeur P. Kesten gewonnen, der vom 1. Juli 1907 ab zum 
Geschäftsführer der Zentrale für Bergwesen ernannt wurde. 
Der wissenschaftliche Beirat der Gesellschaft hat eine Er
weiterung durch den Eintritt von Dr. P. Arndt und Doktor 
E. Decke r t erfahren. Beide Herren sind Professoren an der 
Akademie für Sozial- und Handelswis5enschaften, Frankfurt a. Ill. 
Auf bergmännischem Gebiete erhielt die Täti(l'keit der Gesell
sch~ft im Ja?re 1907 eine Zu1;1ah!11e durch die Übertragung 
dreier Oberleitungen, so daß sie 1m ganzen vier inne hatte 
von denen im Laufe des Jahres zwei zu Ende gingen, da di~ 
zu lösenden Aufgaben erfüllt waren. 
. Da_s .T ahr„19~8 hat bis jetzt weniger günstig angelassen, 
mdern die ungunst1ge Geschäftslage, besonders der Riickgang 
der. Metallpreise, die Unt~rnehmungslust im Erzbergbau stark 
beemfiußte und umfangreichere Aufträge zu Begutachtungen 
auf diesem Rergbaugebietr, die einen erheblichen Anteil der 
Einnahmen der Gesellschafter ausmachen, nicht einliefen. Ab
gesehen von den erwähnten Oberleitungen lag der Schwerpunkt 
der bergmännischen Tätigkeit der Gesellschaft in der Abgabe 
von Gutachten über bergmännische Objekte. Im ganzen wurden 
während der 18 Monate, die der Bericht umfaßt, 43 Gutachten 
erstattet, da von 36 im Jahre 1907 und 7 im ersten Halbjahre 
1908. Von diesen Gutachten entfallen auf Deutschland 17, 
auf Spanien 12, auf Skandinavien 3, auf Italien, Österreich, 
Frankreich (Belgien) und Afrika (Algier) je 2 und auf Ungarn, 
Rumänien und Vereinigten Staaten von Amerika je 1. Der 
Art der begutachteten Vorkommen nach entfallen auf Kupfer
vorkommen 16, auf Eisenerz 11, Steine und Erde 5, Braun
kohle 4, Kali 4, Blei und Zink 2 und Gold 1. Von diesen 
Gutachten wurden 21 von den ständigen Mitarbeitern der 
Gesellschaft abgegeben, 19 von dem bergmännischen Geschäfts
führer der Zentrale für Bergwesen und 3 von besonders ge
wonnenen Experten. Ferner wurde eine Reihe von Auskünften 
und vorläufigen Beurteilungen an Interessenten auf Grund 

Nekrolog. 
B. Turley t. 

In Ölsnitz (Erzgebirge, Sachsen) starb am zwe!ten Weih
nachtsfeiertage Bergingenieur B. T url~y, d_er auch m unser.em 
Vaterlande infolge seiner früheren dienstlichen u~d sc~r1~t
stellerischen Tätigkeit bekannt _war. Er. war se1nerze1t„ m 
Mähren als Berg- und HüttenadJunkt bedienstet und ~pater 
übernahm er eine Stelle in Schweden. Von Interesse ist zu 
erwähnen, daß Turley an der Erfind1;1ng des Dyna!llits mit
beteiligt ist, für dessen Einführung er sich gr~.ße Ver~iens~~ er
warb. Für unsere Zeitschrift hatte er ~ruhe~ viel~ .Uher
setzungen aus dem Schwedischen besorgt, die mit der Chiffre x 
gezeichnet waren. ________ . 

übersandter Unterlagen oder <les im Archiv und in der Bibliothek 
der Gesellschaft vorhandenen Materials erteilt, in Summa 126. 
Hierin eingerechnet sind zwei größere Aufbereitungsversuche, 
ferner die Anfertigung einer ausführlichen Liste ü her die bis 
jetzt bekannten Wolframvorkommen und in Betrieb befindlichen 
Wolfrawgruben. Die Gesellschaft hatte Gelegenheit, diese 
Liste mehrfach abzugeben. Mit der Zusammenstellung ähnlicher 
Listen für andere Metalle (Kupfer, Blei, Zink, Wismlit und 
Arsen) ist die Zentrale ebenfalls beauftragt worden; diese 
Arbeit ist zur Zeit noch nicht abgeschlossen. Endlich wird 
von der Tätigkeit der Zentrale auf bergtechnischem Gebiet 
noch erwähnt, daß sie in einer Erzaufbereitungsangelegenheit 
für .Japan Auskiinfte erteilte und zur Beilegung strittiger 
Punkte eines Schachtbauvcrtrages herangezogen wurde. 

Für die maschinentechnische Abteilung lag bereits in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1907 eine größere Anzahl von 
Arbeiten vor, die nach kurzer Zeit sogar einen solchen Um
fang annahmen, daß eine Erweiterung des Bureaus erforderlich 
wurde. Auch die spätere Entwicklung kann als befriedigend 
bezeichnet werden, indem weitere Aufträge für Projektierungs
arbeiten und die vollständige Ausführung von Anlagen im 
Rahmen des Arbeitsplanes in solchem l'tlaße einliefen, daß bei 
dem jetzigen Umfange der Einrichtungen eine reichliche Be
schäftigung vorhanden war. An größeren Aufträgen wurde 
ein Gutachten für die Erweiterung einer elektri~chen Hütten
zentrale ~.ngefertigt, woran sich die Bearbeitung der Projekte 
und die Ubernahrne der Bauleitung dieser Zentrale anschloß; 
ferner wurde die Ausarbeitung der Projekte für die Verbesserung 
der maschinenteclmischen Anlagen eines Hüttenwerkes fertig
gestellt und im An,;chluß daran die Bearbeitung und Bau
leitung für umfangreiche Neuanlagen auf dem Werke über
nommen und schließlich Entwürfe für die Kesselanlage und 
Zentrale eines neuen Unternehmens ausgearbeitet. Neben diesen 
größeren Aufträgen wurde auf eine Anzahl kleinerer Anfragen 
hin Auskunft erteilt. Zu 1ler Bilanz pro l. Juli 1908 wird 
folgendes bemerkt! Um die aus den ungünstigen Ergebnissen 
der ersten Jahre des Bestehens des Unternehmens herrührende 
Unterbilanz zu beseitigen und zugleich neue Gesellschafter 
aufzunehmen, wurde in der Plenarversammlung vorn 14. Juli 1908 
eine Herabsetzung d~)l Stammkapitals beschlossen. Nach 
Durchführung dieser Anderungen beläuft sich das Stamm
kapital auf 250.000 M. Der sich durch die erwähnte Herab
setzung ergebende buchmäßige Gewinn ist zur Deckung des 
in der Bilanz nicht angegebenen Betriebsverlustes, zu außer· 
ordentlichen Abschreibungen auf das Haus der Gesellschaft 
in Höhe von 21.116 Jf verwandt worden, während der Rest 
zur Bildung eines Reservefonds von 97.990 M gedient hat. 

Notizen. 
Personalnotiz. Der König Carol I. hat den Hofrat 

Prof. Hans Höfer durch die Verleihung des Komturkreuzes 
des Sterns von Rumänien ausgezeichnet. 

Die Verbreitung der Radioaktivität.•) Verschiedene 
Radiums. Untersuchungen betreffen die Frage, inwiefern dieses 
Element am Wärmehaushalt der Erde beteiligt sein kann. 
Zunächst ließ sich berechnen, wieviel Radium in der Erde 
verteilt sein müßte, damit die Erde auf konste.ntiir Temperatur 

*)Dr. H. Greinacher: Die Fortschritte auf demGebiete 
der Radioaktivität von Anfang 1906 bis Mitte 1908. (Verlag· 

1 von Vieweg & Sohn, Braunschweig.) 
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erhalten bliebe. Rutherford fan•l. daß durch rlieAnwe~enheit 
von 1 g Radium in 50 Milliarden ·kg Erde der Wärmeverlust 
der Erde gedeckt sein wiirde. Nun zeigte sich aber, daß clie 
wirklich vorhandene Radiummenge etwa 20 mal größer ist als 
die oben berechnete; so kam man denn zum Schluß, daß das 
Radium wahrscheinlich nur in der Erdkruste sitze. 

Bei dieser Überlegung waren nun aber die anderen 
radioaktiven Stoffe noch gar nicht berücksichtigt. Nach neuesten 
Untersuchungen von Blanc kommt in der Tat das 
Thorium in solchen Mengen vor, daß es eine etwa 20 mal 
griißere Wärmemenge hervorbringt, als das gleichzeitig vor
handene Radium. 

Unter Beriicksichtigung dieses Resultats ergab sich fiir 
11ie Dicke der Erdkruste, in der die radioaktiven Stoffe verteilt 
sein müßten, ein viel zu kleiner 'Vert, als daß man bei dieser 
Erklärungsweise bleiben konnte. .Man hat daher eine andere 
Vermutung ausgesprochen, welche auf der nun bewiesenen 
Beeinflußbarkeit des radioaktiven Vorgangs beruht. Danach 
wäre es möglich, daß die radioaktiven Stoffe überall in der 
Erde vorkommen, daß diese aber im Erdinnern, etwa infolge 
rles ungeheuren Drucks, eine langsamere Umwandlung erleiden. 
In einer gewissen Tiefe könnte der Vorgang ganz unterdrückt 
sein, ja sogar in umgekehrter Richtung verlaufen, was natürlich 
einen Wärmeverbrauch bedingen würde. 

Der verhältnismäßig gleichmäßigen Verbreitung der radio· 
aktiven Stoffe entspricht das Vorhandensein einer überall vor
handenen Erdstrahlung. Diese rührt zum großen Teil von dem 
stark verbreiteten Thorium her. Die Strahlung, die von der 
Oberßäche aller Körper ausgeht, stammt insbesondere vom 
aktiven Beschlag des Thoriums. 

Die atmosphärische Luft ist infolge der Erdstrahlung und 
durch die Anwesenheit -ron radioaktiven Substanzen stets 
ionisiert. Einesteils befindet sich in der Luft Radiumemanation 
und der aktive Beschlag derselben, andernteils auch Thorab
kiimmlinge. Die Thoriumemanation gelangt zwar nur in 
geringen liengen in die freie Luft. Der aktive Beschlag der
selben setzt sich aber an den Staubteilchen fest und gelangt 
so in die Atmosphäre. 

Die universelle Verbreitung der radioaktiven Stoffe kann 
natürlich bei radioaktiven Messungen in unliebsamer Weise 
mitspielen. So ist gerade die Frage, ob auch gewöhnliche 
Substanzen Becquerelstrahlen aussenden, noch nicht sicher ent
schieden. Radium- und Thoriumprodukte die überall in feiner 
Verteilung vorhanden sind, t.äuschen häufig eine Radiumaktivität 
gewöhnlicher Materialien vor. So stammt z. B. die oft bemerk
bare Aktivität des Bleis von einer geringen Beimengung von 

Polonium her. Aul"h iiber clen Ur;;prung clcr \'ielhesproclwnen 
Strahlung, clic -ron Kaliumsalzen au~geht, ist man nol'h nicht 
im klaren. lmruerhin wird die Vt•rmutung, daß die Eigenschaft 
cler Radioaktivität allen Substanzen, wenn auch in äußerst 
verschiedenem Grade, zukommt, durch verschiedene Tatsachen 
gestiitzt. Auch liegt nach allem die llöglichkeit vor. daß die 
gewiihnlichen Elemente nur unter den gegenwärtigen Bedingun
gen inaktiv sind, seinerzeit aber einmal eine innere Wandlung 
durchgemacht haben. 

Auf die mannigfachen Fragen, welche sid1 aus den neueren 
Ergebnissen der radioakti-ren Forschung ergeben, soll hier 
nicht näher eingegangen werden. Bei der überaus raschen Ent
wicklung auf dem Gebiete ist zu hoffen, daß schon in nächster 
Zeit neue wert-rolle Resultate unsere Kenntnisse -ron der Radio
aktivität weiter bereichern werden. 

Der Maximalarbeitstag Im englischen Bergbau. Zum 
Schluß des abgelaufenen Jahres ist ein übereinstimmender Be
schluß des Ober- und Unterhauses in England nach Ausgleich 
verschiedener Differenzen über die Festsetzung eines gesetz
lichen Maximalarbeitstages im englischen Bergbau zu stande 
gekommen. Dieses Gesetz ist von großer prinzipieller Be
deutung, weil durch dasselbe zum erstenmal in England über
haupt clie Arbeitszeit erwachsener Männer gesetzlich geregelt 
wird, denn alle Btschränkungen der Arbeitszeit galten bisher 
in diesem Lande nur für Frauen und Kinder. Die Arbeitsdauer 
wurde auf achteinhalb Stunden (nicht auf acht Stunden, wie 
das Unterhaus beantragt hatte) festgesetzt. Hiebei wird die 
Ein- und Ausfahrt nicht mitgerechnet. Die achteinhalbstün11ige 
Arbeitszsit bedeutet also einen Maximalarbeitstag für die 
Arbeit am Orte selbst. Der österreichische Maximalarbeitstag 
im Kohlenbergbau beträgt allerdings neun fltunden, wo bei 
aber die Ein- und Ausfahrt mitinbegriffen ist und überdies 
bei iler Berechnung derselben nicht die Individual- sondern 
die Gesamtschicht in Betra~.ht kommt. Tatsächlich beträgt 
die Arbeitszeit am Orte in Osterreich kaum wesentlich mehr 
als acht Stuntlen, ist abo eine kürzere als jene, die durch das 
~nglieche Gesetz heute festgelegt wird. Allerdings gilt in 
Osterreich der neunstttndige Maximalarbeitstag nur filr den 
Kohlenbergbau, während das neue englische Gesetz sich auf 
den gesamten Bergbau, also auch auf den in England sehr 
wichtigen Eisen-, Zinn- und Salzbergbau bezieht. Abgesehen 
-ron diesem Gesetz wurde auf dem sozialen Gebiet zum Schlusse 
der Session noch ein zweites wichtiges Gesetz angenommen, 
nämlich das Verbot der Verwendung des weißen Phosphors, 
und England tritt hiemit gleichfalls der Berner Kon>ention 
bei. .Der neue Normalarbeitstug im Bergbau tritt am 1. Juli 
1910 m Kraft. (Morgenblatt der „N. Fr. Pr." vom 6. Jänner 1909.) 

Metallnotierungen in London am 22. Jänner 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 23. Jänner 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 
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am 5. Xovembcr 1908. 

\Schluß von S. ~H.) 

Das Hammerwerk am Monte maggiore. 

Ein gewisser Eneas Geltinger von Sigmundslust aus 
Tirol besaß am Iclrianer Qnecksilberbergwerke 151/

2 
Kuxe, 

von deren Erträgnis er mit Familie angenehm 
lebte. Im Jahre 1577 erkaufte nach längeren Ver
landlungen mit den verschiedenen Kuxenbesitzern, welche 
in verschiedenen Ländern zerstreut lebten - es werden 
uns z. B. 1524 in den Akten als Gewerken genannt: 
der Bischof von Laibach Christof Rauher, Sigmund 
Freih. v. Ditrichstein, Jakob Villinger, Hans von 
Auersberg Paul Rasp, Josef v. Lamberg, Jörg von 
Eck Greg~r Rauher Anton Rauher, Vizedorn in 

' ' Kärnten, Leonhard Rnepp von Schwaz, Stefan Kaeserer 
von Salzburg, Albin Hundsdorfer, Wilhelm Neum_ann 
von Villach Hans Phliegel von Salzburg, Caspar Rrnk-

' horn u. a. m. - Erzherzog Karl das Bergwerk um 
170.000 fl. Geltinger erhielt für seinen Anteil 16.000 :ft. 
und erließ dem Ärare von dieser Kaufsumme noch 
4000 fl. dafür, daß ihm bewilligt wurde, ein anderes 
Eisenbergwerk am Monte rnaggiore zu erheben, nachdem 
er bei U nteridria o) mit wenig Glück und vielem Ver-

") Me.n vergleiche dariiber Nr. 6, S. 66 von 1908, dieser 
Zeitschrüt. 

luste einen Eisenhammer bearbeitet hatte. Da die 
Existenz des Eisenwerkes durch die Akten vollkommen 
verbürgt ist, so wa~ es zunächst erforderlich, seine Lage 
zu bestimmen, welcher Aufgabe sich Berichterstatter im 
Mai 1908 unterzog. Die Terrainkonfiguration, welche 
in Betracht kommt, ist folgende. • 

An dem südöstlichen Ausläufer der Cicengebirge 
schließt sich ein etwa 22 km langer keilförmiger Gebirgs
zug an, welcher von N bis S abfallend und sich ver
schrnälernd, unterhalb Fianona das Meer erreicht, gegen 
welches seine Ostabhänge zwischen Lovrana und der 
Einfahrt zur Bucht von Fianona abfallen. Der höchste 
Punkt dieses Gebirgszuges heißt Vela Ucka (die große 
Ucka) oder Monte rnaggiore, er erhebt sich zu 1396 111, 

die südliche Hälfte des Gebirgsrückens führt den Namen 
Monte Caldier. Unter dem mittleren Drittel des Ucka
zuges breitet sich zwischen Nova vas (Neudorf) und 
Kosiljak eine zirka 8 km lange und 2 1/ 2 km breite Ebene 
aus, in welche bei Nova vas der bei Boljun entspringende 
Boljunsicabach eintritt. Dieser durchfließt das Tal am 
Ostrande längs der Abhänge der Ucka und miindet in den 
am Südrande gelegenen Cepicer See. Südlich des Sees breiten 
sich die wilden Felsgruppen der Karstformation aus, 
unter deren Spalten und Klüften der See seinen Abfluß 



hat. 6 km von hier erreicht man das Meer am Porto 
von Fianona. Der See ist sehr seicht und bei großer 
Dürre fast leer oder nur Sumpf. Sein Abfluß bei Kosiljak 
in die Karstklüfte wurde vor zirka 90 Jahren teilweise 
verstopft, um das \V asser nicht ganz abfließen zu lassen. 
Zur Zeit als hier das Geltingersche Eisenwerk ent
stand, war der größte Teil der Küstenlandschaften 
Istriens unter venezianischer Herrschaft. Bezüglich der 
Werksanlage steht nun zunächst fest, daß sie auf öster
reichischem Gebiete stand. Die venezianische Grenze 
lag aber nicht ferne vom Cepicer See unterhalb Chersano; 
Fianona war schon venezianisch, von Bersetz aufwärts 
aber war die Küste schon wieder österreichisch. Nun 
heißt es in einem Aktenstücke vom 10. Februar 1580 
des krain. Vizedomamtes: Das Bergwerk wäre einer
seits eine kleine teutsche Meile;) vom Meere, 
andrerseits nur eine halbe Meile von den um
liegenden venezianischen Städtlein entfernt, und 
als sich 1599 jemand zur Wiedererhebung des ver
fallenen Werkes meldete, wurde ihm bedeutet, "er möge 
dies im Lande tun und nicht gegen den Venedigischen 
Konfinen". 

Das Hammerwerk lag demnach: 1. seiner Natur 
nach an einer Wasserkraft, welche Bälge und Hammer 
zu treiben im stande wäre; 2. an der Ucka auf öster
reichischem Boden; 3. vom Meere eine schwache Meile 
(6 bis 7 km) und 4. von der venezianischen Grenze eine 
halbe Meile (38/, km) entfernt. Alle diese Kriterien 
treffen ausschließlich nur am Abflusse des Cepicer Sees zu. 

Nun erfuhr ich von den Anwohnern des Sees, daß 
vor dem Saugloche, in welches der See, bzw. die ihn 
bildende Beliun~ica, den Abfluß hat, sich zwei Ruinen 
einer einstigen "Mühle" mit zwei Gängen befanden, da 
man die beiden Öffnungen für die Radwellen sehen 
konnte. Die Lokalität heißt bei den "Mühlen am 
Karste" (nmalini na krasu" ). 

Der krainische Chronist Val v a so r erwähnt in seiner 
"Ehre des Herzogtums Krain" 1689, II. S. 294, diese 
Ruinen als die einer Mühle, die "sehr artlich" erbaut 
"sintemalen sie gleichsam unter dem See und ganz in 
der Erden gebaut worden". 

Damals war die Abflußöffnung noch nicht verkeilt. 
Jetzt bemerkt man die Ruine nur noch bei sehr tiefem 
\V asserstande znr Zeit der Dürre. Da am ganzen Monte 
maggiore weder an der \Vestseite noch weniger an der 
Ostseite desselben eine andere Wasserkraft vorhanden 
ist, an welcher ein Eisenwerk betrieben werden könnte, 
als eben die Belinusica an ihrem Abftusse aus dem See, 
so glaube ich diese rätselhaften Mühlenruinen als die 
Stätte des ehemaligen Eisenwerkes Geltingers an
sprechen zu dürfen. Bei der geplanten Trockenlegung 
des Sees dürfte die Frage definitiv ihre Lösung finden. 

Die Geschichte dieses kurzlebigen Werkes ist folgende. 

Da am Monte maggiore im Ton Eisenerze eingelagert 
vorkommen, lag der Gedanke, dieselben zu Gute zu 
bringen, angesichts der Nähe der wälschen Konsumenten 

7) Eine deutsche Meile= 71/ 9 km. 
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gewiß nahe. Schon unterm 30. Mai 1555 finden wir 
im Gedenkbuche Nr. 74 des k. Hofkammerarchives eine 
Notiz, der, zufolge ein gewisser Dominicus de Gatztelu 
drei oder vier Gruben am Berg Caldare, also dem süd
lichen Teile des Monte rnaggiore aufschlagen wollte. 
Da heißt es weiter: "in dem uns unser Sekretari und 
getreuer lieber Dominicus de Ga tz tel u zu erkennen 
gegflben, wie daß in der Grafschaft Mitterbnrg sich in 
einem Gebirg Caldare genannt ein Bergwerk ereget, 
und uns derhalben, weil er sich mit Banen daselbst ein
zulassen vorhabens wäre, um gnädige Befreiung an
gesucht und gebeten." Es wurde ihm dies bewilligt 
und der Zehent auf vier .Jahre erlassen. 

Unterm 28. Februar 1560 wird verlangt, es möge 
die Hofkammer über des de Gatztel u Ansuchen wegen der 
Bergwerkserhebung am Monte Caldare von 1555 Bericht 
erstatten. Damit hören die Nachrichten über Gatztelu 
anch auf. 

Im Jahre 1567 a.m 24. Jänner befiehlt Erzherzog 
Karl über ein Gesuch eines Herrn Adam v. Serotkoviz 
Bericht zu erstatten, welcher sich die Bewilligung er
warb, "auf dem Berg Uzhka" ein Eisenbergwerk zu 
erheben, von Anlage des Hüttenwerkes ist noch keine 
Rede. 

Was daraus wurde, ist nicht weiter aus den Akten 
ersichtlich, erst zehn Jahre später und 22 Jahre nach 
Gatztelu begegnet uns Eneas Geltinger an der Ucka. 
Unterm 3. April 1577 erhält er die Bewilligung. hier 
ein Eisenwerk zu erheben, u. zw. gegen Bezahlung der 
Maut und Aufschläge, doch dürfe er das Kohl nicht 
aus den \Väldern am Utschkaberge nehmen, sondern aus 
den entfernteren bei Mune unter der Herrschaft ~euhaus 
gelegenen. Er darf Plaöfen, Hammerwerke und andere 
\.Verkgaden errichten und hat sich nach der neuerrichteten 
krainischen Bergordnung zu verhalten. In einer anonymen 
Beschwerdeschrift, in welcher geklagt wird, daß das 
Werk den älteren Eisenwerken schädlich sei, d. d. 10. Februar 
1580, heißt es, das Werk sei im "Schwung" und werde 
täglich Eisen gemacht und verkauft. Die Beschwerde
führer, offenbar die krainischen und Kärntner Gewerken, 
stellen dem Landesfürsten vor, daß das neue 'Verk ihm, 
Land und Leuten zu großem Schaden gereiche, weil es 
auf einer Seite zunächst und ungefähr eine kleine 
deutsche Meile vom Meere gelegen ist, daß also an vielen 
Orten das Eisen kontrabandweise verführt und auf der 

' anderen Seite auch nur eine halbe Meile von den vene-
zianischen Städten entfernt sei. Das Eisen käme daher 
auf keine l. f. Meereshäfen, weder Triest, St. Veit am 
Pflaumb (Fiume) noch Tibein (Dnino) wie anderes 
Eisen und entgehe dadurch der Kammer das betreffende 
Gefälle. Dadurch würden die Eisenbergwerke welche 
Eisen ans Tentsch und \V endischland, Kärnten u~d Krain 
sechs bis acht Tagreisen weit an das Meer führen 
müssen, geschädigt. 

Unterm 27.Juli 1580 empfiehlt Gel tinger seine Sache 
diesfalls noch dem Oberbergrichter Gi·egor Komar, im 
Dezember 1580 aber wird seine Frau Apollonia, eine 



geborene Stöcklin von Schwaz, schon als Witwe be
zeichnet. Geltinger starb somit zwischen .Juli und 
Dezember 1580. Aus den weiter folgenden Akten hören 
wir, daß Geltinger über die 4000fl., die ihm die 
Konzession gekostet, noch 3000 fl. hinein verbaut habe. 
Die \Vitwe bat um Übertragung der Konzession auf sie 
und ihre Kinder, wogegen man Bedenken trug, da be
fürchtet wurde, sie könnte das \Verk an die Venezianer 
verkaufen. Die Kammer riet nun das Werk auf die 
Kinder zu übertragen, jedoch ihnen' streng zu verbieten . , 
es Je zu verkaufen, zu vergeben oder zu verpachten. 
In diesem Sinne erfolgte am 20. Februar 1581 die 
erzherzogliche Resolution. 

Das \Verk prosperierte nun nicht mehr unter der 
Witwe und des Vormundes Führung, es geriet in 
Schulden und unterm 25. Jänner 1586 bittet Apollonia 
Geltinger um eine Gnade, da sie in Armut geraten 
und vom Utschkabergwerke keinen Heller genossen habe. 

Der Verdienste wegen, welche sich Geltinger und 
die Familie seiner Frau um das Haus Österreich er-
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worben, erhielt Frau Apollonia eine Gnadengabe von 
52 fl. jährlich. 

Nun hören wir bis 1597 nichts mehr iiber den 
Betrieb, der wahrscheinlich im Interesse der Kinder 
erst weiter geführt wurde, dann aber aufgelassen worden 
war. 1597 meldete sich nämlich ein Marco Antonio 
Soprani und erbot sich, das Werk wieder in guten 
Stand zu versetzen; der Vizedom beantragt auf Ab
weisung, und als 1599 Soprani wieder petitioniert, 
wiederholt Rabata diesen Antrag mit der Begründung: 
„Zum Fall er pergkwerch pauen will, daß er dieselben 
im Landt8

) und nicht außer Landts gegen den Vene
digisch en Konf inen erheben sollte". 

Damit hören die Nachrichten iiber das Werk auf. 
Wir aber wollen die Frage noch weiter im Auge 
behalten und bei einer starken sommerlichen Dürre, wie 
sie ja in Istrien nicht selten ist, unsere Nachforschungen 
fortsetzen und darüber weiter berichten. 

') In Krain wo schon damals dreizehn Eisenwerke ein
gegangen waren. 

Fortschritte und Verbesserungen beim Bergbaubetrieb in Österreich.*) 
1. Förderung. 

Conveyoranlagen im Ostrau-Karwiner Reviere. 

Die Förderung aus den Abbauen wurde im 
Ostrau-Karwiner Reviere bisher allgemein soferne 
das Einfallen des Flözes nicht die Anbring~ng von 
Förderrinnen ermöglichte,, durch Karren oder auf Kufen 
laufende Schleppbiichsen bewerkstelligt zu welcher Arbeit 
bei der geringen Flözmächtigkeit zu;neist nur jüngere 

Fig.:1. 

Schlepper verwendet werden konnten, denen vielfach 
gepolsterte Knieflecke zur Verfügung gestellt wurden, um 
ihnen das Fahren zu erleichtern. Durch den im Berichts
jahre aufgetretenen Mangel an geeigneten Arbeitskräften 
und die gesteigerten Lohnforderungen der Schlepper war 
man gezwungen, auf eine andere Abförderung des Hau
werkes überzugehen. In den Durchhieben sowie auf 

Schlepperwegen werden jetzt vielfach Schleppbüchsen 
aus Holz oder Rinnenblech verwendet, welche auf Feld
bahnen laufen und bei nicht zu großem Verfül.chen ge
stoßen, sonst aber mittels fliegender Bremsen abgebremst 
werden. Häufig ist auch die Einrichtung getroffen, daß 
die Entleerung der Büchse beim Anlangen auf der Strecke 
selbsttätig e.rfolgt. Derartige bewährte Konstruktionen, 
wie solche am Louisschachte in Witkowitz und am 
Gräflich Wilczekschen Johann-Maria-Schacht in Polnisch

Ostrau bestehen, sind in Fig. 1, dann Fig. 2 
bis 4 dargestellt. Auf letzterem Schachte ist 
der 2 m. lange Schleppwagen, Fig. 2 bis 4, 
durch Zusammenschieben der Rinnenbleche auf 
1 ·4 m zu verkürzen, wenn dies die Beschaffen
heit des Schlepperweges verlangt. Durch die 
erwähnte Abförderungsart wird nicht nur die 
Schlepperarbeit wesentlich erleichtert, sondern 
auch abgekürzt, weil die erwähnten Schlepp
büchsen einen bedeutend größeren Fassungs
raum haben als die Karren. Wo Schrämmaschinen 
in Verwendung stehen, reichen auch diese Förder
einrichtungen nicht hin, um die erhauene Kohle 
aus den Abbauen rechtzeitig wegzuschaffen; es 
wurden daher bei einigen Betrieben Conveyor

anlagen versuchsweise in Betrieb gesetzt. Auf dem 
Louisschachte in Witkowitz, dem Bettinaschachte in 
Dombrau und dem Neuschachtein Lazy wurden zur Kohlen
abförderung aus den Abhauen Conveyors mit Stoßrinnen 
eingebaut, deren Antrieb durch alte, außer Verwendung 
gesetzte, auf Schlitten aufmontierte Ingersoll-Schrämm
maschinen erfolgt. Die Einrichtung dieser Förderanlagen 

*) Aus "Die Bergwerksinspektion i!1 Ö~terreich. u Berichte. der k .. ~· ~ergbehllrden über ihre Tätig~eit im J e.hre 1906 bei 
Handhabung der Bergpolizei und Beaufs1cht1gung der Berge.rbe1terverhaltmsse. lfi. Jahrgang. 1906. Wien, 1908. Verlag der 
Manzschen k. u. k. Hof-Verle.gs- und Universitäts-Buchhandlung. 
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Fig. 2. Wagen normal. 
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ist aus den Fig. 5 bis 12 ersichtlich. Die Stoßrinnen 
sind aus 1 ·5 bis 3 111111 starkem Stahlbleche halbkreis
förmig, von 50 cm Durchmesser und 2 bis 2·3 m lang, 
hergestellt; die Ränder sind durch Winkeleisen versteift.. 
Die Verbindung der Rinnenstiicke erfolgt durch Haken und 
Schrauben; die Rinnen werden entweder mittels eigener 
Aufhängvorrichtungen, in welche sie eingelegt werden, 
oder mittels Üsen an den Verbindungsstellen mit Ketten 
sowie auch mittels S-förmiger Haken an den unter der 
Abbaufirst geführten Tragseilen, als welche abgelegte 
Förderseile benii tzt werden, aufgehängt. Die Tragseile 
werden in einem Abstande von 1 m iiber Holz- oder Eisen
stempeln an der First gespannt. Die Rinnentour, welche 
eine Länge von 50 bis 70 111 besitzt, wird in einer Ent
fernung von 3·3 m und parallel zum Abbaustoß gelegt; 
die Umlegung der Rinnen geschieht im Nachtdrittel 
Während der Gesteinsarbeit. Das Aufgeben der Kohle 
in die Stoßrinnen erfolgt mit Schaufeln, die Entleerung 
der geförderten Kohle aus der Rinne unmittelbar in die 
darunter gestellten Förderwagen. Der Antrieb der 
Maschine, deren Rahmen gegen die First verläßlich ab
gespreizt ist, erfolgt mittels Druckluft; die Maschine 
macht 60 bis 70 Touren in der .Minute bei 20 bi& 
24 cm Hub. 

Am Louisschachte wurde in der Folge die Auf
hängung der Stoßrinnen an Tragseilen aufgelassen; die 
Rinnen sind nunmehr mittels Schienen und Laufrädern auf 
der Sohle gelagert, weil der Firstendruck im Strebbau 
sich den Stempeln, die als Seilstützen dienten, mitteilte, 
wodurch der Betrieb häufig gestört wurde. Diese Führung 

Fig. 10. 
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der Rinnen auf Schienen bewährte sich aufs beste, 
wenn auch ein Hauptvorteil der Aufhängung, die Möglich
keit des Auslenkens aus der Geraden, verloren ging. 
Diese vom Betriebsleiter Ing. Rieger konstruierte Förder
anlage ist in Fig. 13 bis 17 dargestellt. 

Am Tiefbauschachte bei Witkowitz wurde zur Ab
förderung der Kohle im Strebbau des 0·6 m mächtigen 
Uraniaflözes ein Ketten-Conveyor, Fig. 18, eingebaut. 
Der Antrieb der Transportkette geschieht durch einen hiezu 
eigens konstruierten, fahrbaren Drucklufthaspel; die Fort
schaffung der Kohle erfolgt in starken Blechrinnen von 
45 bis 60° Neigung; bei den unter 60° geneigten Rinnen 
sind in denselben behufs leichteren Einfüllens der Kohle 
Ausschnitte mit Einsatzstücken gemacht; die Leerkette 
ist durch die Doppelböden der Rinne, zwischen welchen 
sie läuft, gegen Verklemmungen geschützt. 

Die mit den Conveyoranlagen bisher bezüglich der 
Leistungsfähigkeit, Betriebssicherheit und Manipulation 
gewonnenen Erfahrungen entsprechen vollkommen den in 
sie gesetzten Erwartungen. Wenn auch mit Rücksicht 
auf die noch kurze Verwendung dieser Anlagen noch 
keine abschließenden Vergleiche gegenüber der bisherigen 
Fördermethode angestellt werden können, so steht es 
doch bereits unzweifelhaft fest, daß durch diese Ein
führung Schlepper erspart und die Kosten für Nach
nahme und Herstellung der Förderstrecken verringert 
werden, so daß auch der Abbau schwacher Flöze noch 
ökonomisch möglich wird. 

Am Neuschachte in Lazy werden außer der be
schriebenen Conveyoranlage in den. Flözen Felix, Gabriel 
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Fig. 13. 
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und Hubert zur Abbauförderung niedrige, von Betriebs
leiter Inspektor Je s ti' ab e k konstruierte Förderwagen 
mit Erfolg verwendet, welche auf einer fliegenden Bahn 
herabgebremst werden. Die Förderwagen, Fig. 19 und 20, 
sind aus Eisenblech mit Winkel- und Flacheisenver-

1: }5 

Fig. 20. 

Fig. 19. 

.; ~5 

steifung hergestellt, 2000 mm lang, 450 mm breit und 
450 mm hoch; der "\Vagenkasten ist an der Füllseite 
behufs bequemeren und ungefährlichen Füllens mit der 
Schaufel um 100 mm niedriger. Der Boden des Wagens 
ist zweiteilig, nach unten aufklappbar, jede Hälfte mit 
einer doppelten Veniögelung festgehalten. Der Fassungs
raum beträgt 4 q. Die Bahn besteht ans 65 mm hohen 

Schienen mit 650 111m Geleisweite, welche auf eisernen 
Schwellen gelagert sind; sie wird in einer Entfernung 
von 1 bis 1·5 m vom Abbaustoße nachgeführt. Die Förder
wagen werden durch kleine, gleichfalls nach den Angaben 
des Inspektors Je s t i· ab e k gebaute Bremshaspel von 

600 111111 Höbe mittels 
einer selbsttätig wir
kenden Bandbremse 
auf die Förderstrecke 
herabgebremst, wo 
die Entleerung des 
Fördergefäßes nach 
den örtlichen Ver
hältnissen entweder 
unmittelbar in die 
Hunde oder auf eine 
Füllbank erfolgt. Das 
Heraufziehen der 

leeren Wagen erfolgt 
durch zwei Schlepper. Das Abbremsen eines vollen 
Wagens nimmt bei 50 m Förderlänge 30 Sekunden, die 
Entleerung des Wagens 15 Seknnden und das Heraufkurbeln 
t:iO Sekunden in Anpruch. Die Leistung der Arbeiter 
ist seit Einführung dieser Fördervorrichtung bedeutend 
gestiegen; während die Häuerleistung beim Kohlen
karren durch Schlepper 58·8 q und einschließlich der 
Gesteinsarbeiten 29·2 q in der Schicht betrug, war sie 
im Dezember 1906 auf 76-7 q, bzw. 50·9 q gestiegen; die 
Gestehungskosten hatten eine Verringerung um K 6·52 
pro Zentner erfahren, wllhrend die Häuerverdienste von 
K 4·60 auf K 5·62 pro Schicht gestiegen sind. Die 
zum Versetzen des Strebbaues notwendigen Berge werden 
auf derselben Abbaubahn auf eigenen Plateauwagen 
mittels des vorbeschriebenen Bremshaspels bis zur jeweiligen 
V ersatzstelle heraufgezogen, was sich sehr gut bewährt 
und das mühsame Zuführen und weite Zuwerfen der 
V ersatzberge entbehrlich macht. 

Auch auf den Gruben der Nordbahn und den Gräflich 
Wilczekschen Gruben bestehen zur Kohlenabfördernng 
in schwachen Flözen ähnliche Fördereinrichtungen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Mineral- und Hüttenproduktion der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. 
Wie alljährlich hat dOB Ministerium des Innern 

der Vereinigten Staaten der Redaktion die umfangreiche 
von der geologischen Landesanstalt (Direktor George 
Otis Sm i t h) nach den amtlichen Erhebungen zusammen
gestellte Tabelle der Mineral- und Hüttenproduktion, 
die zehnjährige Periode von 1898 bis 1907 umfassend, 
zustellen lassen, wofür der ergebenste Dank an dieser 
Stelle ausgesprochen wird. Aus dieser Tabelle sind 
nachstehend die Produktionsmengen der Jahre 1905 bis 
1907, mit Hinweglassung der Einzelbewertungen. wieder
gegeben; nur der Gesamtwert der Produkte wird zum 
Schlusse beigefügt. Zum Verständnisse der bei den 
einzelnen Produkten vorgemerkten Gewichte dienen 

folgende Angaben: die Long ton = 2400 engl. Pfund= 
= 1016 kg; die Short ton = 2000 engl. Pfund = 907·2 kg; 
die Troy Unze= 31·] g; das engl. Pfund = 453·59 g; 
Flasche Quecksilber = 34·7 kg; Barrel Petroleum 
42 Gallons= 1 ·59 lil; Barrel Zement 300 'lt = 136·08 kg; 
Barrel Salz 280 ft = 127 kg. 

Hüttenprodukte. 
,, 

1905 1 1906 1907 ,, 
~------_J.. ____ - 1 -·------------

Roheisen, Long tons 22,992.380 1 25,307.191 25,781.361 
Silber, Troy. Unzen 56,101.600 56,517.900 56,514.700 
Gold, dto. dto. 4,265.7421 4,565.333 4,374.827 
Kupfer, Pfund 901,907.843 • 917,805.682 868,996.491 
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Blei, Short tons 
Zink, dto. dto. 
Quecksilber, 

Flaschen. 
Aluminium, Pfund 
Antimon Short tons ·. 
Nickel, Pfund 
Zinn, dto 
Platin Troy. Unzen 

Gesamtwert Doll. 

1905 

302.000 
203.849 

30..151 
11,347.000: 

3.240 

318 

1906 

350.153 '1 

199.694 

26.2381 
14,910.000 i 

1.7661 

= 1 1.439 i 

1907 

365.166 
223.745 

21.567 
17,211.039 

2.022 

357 

702,453.101 886,110.856 i 903,024.005 

Ni eh tmetallis ehe Bergwerksprodukte. 

Steinkohle, Short 1 

tons . . . . . 
1

1 

Pennsylvan. Anthra- 1 

zit, Long tons . 
Petroleum, Barrels i 

Zement, dto .. 
Korund und Smirgel, 

Short tons 
Quarz und Feldspat, 

zu Abschleif
zwecken, Short tons 

Granat zu Ab
schleifzwecken 
Short tons. 

lnfusionserde und 
Tripel . . . . 

Arsenikoxyd, Pfund 
Borax roher, Short 

tons . 
Bromin, Pfund . 
Flußspat, Short tons 
Gips, dto. dto. 
Lithiummineral 

Short tons . 
Marmor Short tons 
Phosphatstein Long 

tons . 
Pyrit . . . 
Schwefel, Short 

tons . 
Salz, Barrels . 
Rohbaryt, Short 

tons . 
Mineralfarben 

Short tons. 
Zinkweiß, Short tons 
Asbest, dto. dto. 
Asphalt, dto. dto. 
Bauxit, Long tons 
Chrom-Eisenerze 

Long tons. 
Feldspat, Short tons 
Faserkalk, Short tons 
Fullererde, dto. dto. 
Glassand, dto. dto. 
Graphit, Kristallini-

scher, Pfund . 
Graphit, amorpher, 

Short tons. 
Magnesit,Short tons 
Manganerz, Long 

tons . 

1905 
1 

315,062.7851 

69,339.152 1 

134,717.5801 
40, 102„308 i 

2.126 

19,039 

5.050 

10.9771 
l,507.386 

46.334 
1,192.758 

57.385 
1,043.202 

79 
38.026 

1,947.190 
253.000 

181.677 
25,966.122 

48.235 

70.355 
68.603 
3.109 

115.267 
48.129 

22 
35.419 
56.500 
25.178 

1,060.334 

6,036.567 

21.953 
3.933 

4.118 

1906 

342,874.867 

63,645.010 
126,493.936 
51,000.445 

1.160 

24.082 

4.650 

8.099 
1,474.000 

58.173 
1,283.250 

40.796 
1,540.585 

383 
19.104 

2,080.957 
261.422 

294.153 
28,172.380 

50.231 

66.033 
74.680 

1.695 
138.059 
75.332 

107 
75.656 
61.672 
32.040 

1,089.430 

5,887.982 

16.853 
7.805 

6.921 ! 

1907 

394,759.112 

76,432.421 
166,095.335 
52,230.342 

1.069 

17.435 

7.058 

3,502.000 

52.850 
1,379.496 

49.486 
1,751.748 

530 
14.091 

2.265.343 
247.387 

293.106 
29,704.128 

89.621 

71.973 
71.784 

653 
223.861 
97.776 

290 
84.544 
67 800 
32.851 

1,187.296 

4,947.840 

26.803 
7.561 

5.604 

1 

Mauganhältiges Erz :i 
Long tons . . · i' 

Glimmer in Tafeln, ' 
Pfund 

Glimmer in Stücken, 
Short tons. · 

Mineralwässer, Gall. 
1tlonazit und Zirkon, 

Pfund 
Bimsstein, Short 

tons . 
Quarz, Short tons 
Sand-, Gießerei-, 

Bau-, Kiessarnl, 
Short tons 

Talk- und Seifen-
stein, Short tons ' 

Wolframerz, Short :· 
tons . · 

Uran- u. Vanadium- ' 
erz, Short tons . 

1905 1 

924.875 

1.126 
47,590.081 

1,352.418 

1.8321' 
51.145 

22,144.6331 
1 

40.1341 

803
1 

41 

1906 

1,423.100 

1.489 
48,108.580 

847.275 

12.200 
66.697 

31,842.572 

58.972 1 

li ' 

1907 

103.844 

1,060.182 

3.025 
52,060.520 

548.152 

8.112 
22.977 

40,664.622 

72.010 

1.640 

Gesamtwert11~ue1r III 
1 

[ 

nichtmeta isc ien [ 
Produkte . . - II 922,282.734 1.017,696.178 1.166,165.191 

Gesamtwert aller II 1 
metallischen 

11 
1 

Produkte . . . ,, 702,453.101 : 886,110.856: 903,024.005 
Gesamtwert. der II 1 

nicht verzeichneten [: 1 

Produkte . . . . , 400.000 1 200.000 1 100.000 

Totalwert Doll. lt.625,135.835 1.904,007.034 ;2.069,289.196 

E. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 32.898. - Herman Lewis Hartenstein in Constautiue, 

Staat Michigan (V. St. A.). - Elektrischer Schmelzofen. -
Die Erfindung betrifft einen elektrischen Schmelzofen mit 
zwischen verschiebbaren Wandungsteilen eingeführten, verstell
baren Elektroden und besteht in der besonderen Anordnung, 
daß die verschiebbaren lVa11dungsplatte11 gelenkig demrt an· 
einander gereiht sind, daß sie faltenf örm ig z11sa111111e11geschobe11 
werden können. Der Anordnung möglichst vielseitig verstell
barer Elektroden stand beim Bau elektrischer Schmelzöfen bis
her die Schwierigkeit entgegen, den Ofenraum gleichzeitig vom 
Luftzutritt möglichst abzuschließen. Die in bekannter Art 
bisher an der Durchtrittsstelle der Elektrodenhalter vorgesehenen 
festen Stopfbüchsen oder dgl. gestatten nicht eine derart freie 
Beweglichkeit der Elektroden als wie sie gemäß der vorliegen
den Erfindung möglich ist, u. zw. dallurch, daß außer der 
Lenkbarkeit des Elektroilenhalters um einen festen Punkt in 
der Wanddurchtrittsstelle auch noch dieser bisher feste Punkt 
mitsamt der Wandung verschiebbar ist. Die bekannte wert
volle Einrichtung einer ständig mit der Abnutzung der Elek
troden fortschreitende Nachstellung derselben wird durch vor
liegende Erfindung wesentlich vervollkom?It. Au~ der Zeichnung 
ist beispielsweise ein Carbidschmelzofen im Schmtt dargestellt; 
der Schmelzraum a ist innerhalb eines Gestelles b unter einer 
möglichst luftdicht abgeschlossenen Kammer c fahrbar aufgestellt 
und wird während de;; Schmelzvorganges auf hydraulischem 
Wege gegen die Unterkanten der Kammer c angedrückt, um 
auch hier einen Luftspalt zu vermeiden. Durch die Kammer c 
hindurch sind die Elektrodenstangen d gleichfalls unter mög
lichster Vermeillung des Auftretens von Luftspalten geführt. 
Gelöst wäre diese Erfindungsaufgabe schon allein dadurch, daß 



W andungspla.tten e verschiebbar und abgedichtet gegeneinander 
vorgesehen wiirden, sowie daß die Elektrodenstangen d fest., 
aber gelenkig mit .ie einer dieser Plntten verbuuclen wären. 
Diese Anordnung empfiehlt sich jedoch einerseits deshalb we
niger, weil die Platten e zum Tragen der Elektrodenstangen 
d sehr stark 8ein miißten, andrerseits, weil die das Gleiten 
gestattende Abdichtung der größeren Anzahl von Schiebeflächen 

e umständlich wäre und deren Beweglichkeit erheblkh beein
trächtigen würde. Gemäß der Erfindung werden daher die 
Elektrodenstangen d unabhängig von den Schiebeflächen e von 
~ugelgelenkhaltern f gefaßt, die a.uf G_leits?hi_enen g verstellbar 
suul. Die '" &ndfllicheu e werden gelenkig mi ternander derart ver
bunden, daß sie sich fa.ltenförmig zusammenlegen lassen. Die 
Gelenkbolzen h der Platten e werden zweckmäßigerweise eben
falls an den Gleitschienen g geführt. Die Durchlaßöffnung i 
der Elektrodenstange d in den betrelfenclen Platten e läßt iler 
Stange d nur wenig freies Spiel, so daß die durchlochte Platte 
e cler Winkeh"erstellungsbewegung der Elektrodenstange d um 
ein gewisses :Maß folgt. Der Seitenbewegung der E\ektroden
stange d folgen sämtliche Platten e, indem sie sich teils zu
sammenfalten und teils ausbreiten. 

Nr. 33.188. - Firma. Elbertzhagen & Gla.ßner in .Mähr
Ostrau. - Selbsttätige Bremse filr FörderTGrrichtungen. -
Gege11sta11d der Er:fi11d1mg i~t eine selbsttätige Bremse fiir 
Förden·o,.,·ichtw1geu, die im 1Ce8e11tliche11 aus zwei i11 eiliem 
Tragklobe11 1111/ereinander und gegeneina111ur verstellba1· ge
lagerten Rolle11syste11um besteht, 17ber die d~ Förderseil ge
schl1mgm ist 1111d z1cischei1 dnum ein oder mehrere im Tragkloben 
gelagerte Bremsklötze angeordnet sind, fl.egen d~ be~de Rol~1i
syste111e durch die Förde1°lMt selbstt{Jtig so~ mittels e111'!8 
Stellhebels verstellbar sind. Dadurch ka.nn die Bremskra.ft Je 
nach der Anzahl der Seilumschlingungen um die beiden Rollen
systeme ein beliebiges Vielfaches der Förderlast ":erden,_ wodurch 
eine sehr wirksame und sichere Bremsung erzielt wird. Der 
Tragkloben besteht aus einem doppelt drehbaren ~ac~e~ a zum 
Festhängen an einen Pflock oder dgl. u_nd aus ~wei mite~nander 
verholzten Blechschilden b, die je zwei unterernander heg~nde 
Schlitzlager c a.ufweisen, in denen di~ Achsen d, e der beiden 
Rollensysteme f, g, die a.us zwei, drei oder mehr losen Rollen 
bestehen können, lagern. Zwischen letzteren _un~ den Blech
schilden b befinden sich zwei Bremsklötze h,_ die 1~ den ~l~ch
sehilden verstellba.r sein können, um .sie bei e.llfäll_iger 
Abnützung nachstellen zu können. Zwischen den beiden 
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Bremsklötzen ist lose in den Blechschilden t'ine mittels eine 
Hnn_dhebcls 1. \"erdrehbare Weile i gelagert, auf deren Enden je 
zwei gegeneinander um 180° versetzte Exzenter j sitzen die 
mittels je einer Stange k mit den Achsen d, e der b~iden 
Rollensysteme verbunden sind. so daß letztere mittels des 
Handhebels l an die Bremskliitze h angedrückt oder von den-

h 

Fig. 1. Fig. 2. 

selben abgeriickt werden können. Das Fiirderseil m, das 
zwischen Filhrungsrollen n des Tra.gklobens hindurch geführt 
ist, ist in der üblichen Weise über die beiden Rollensysteme 
geschlungen und trägt an seinem einen Ende die Förderla.st. 
während sein anderes Ende mit der Seilwelle oder Seiltrommel 
verbunden ist. Beim Heben der Last werden die beiden 
Rollensysteme mittels des Handhebels von den Bremsklötzen 
a.bgerllckt gehalten, so daß kein Bremsen erfolgt und blo.ß 
das Gewicht der Last zu überwinden ist. Ist hingegen die 
Last zu senken, so wird der Handhebel so gehalten, da.ß der 
auf die beiden Rollensysteme ausgeübte Bremsdruck der jeweils 
gewünschten Fördergeschwindigkeit entspricht. Der Bremsdruck 
wird hiebei durch die Förderlast selbst erzeugt und beträgt, je 
nach der Anzahl der Seilrollen und der dadurch bedingten 
Seilnmschlingungen, das Vier-, Sechs- oder Achtfache der För
derlast, wenn der Hebel ganz freigegeben ist. Außerdem kann 
der Bremsdruck mittels des Handhebels derart vergrößert werden, 
daß die Bremse zum Sperrwerk wird, wa.s insbesondere beim 
Auffahren bela.dener W a.gen auf die Fiirderschale von großem 
Werte ist und wodurch Aufsetzvorrichtungen in Wegfall 
kommen können. Auch ist ein Rutschen des Seiles auf den 
Rollen vollständig ausgeschlossen, da man es bei der Konstruk
tion in der Hand hat, entsprechend der jeweiligen Förderlast, 
beliebig viel Seilumschlingungen zu wählen. Ebenso wird bei 
dieser Bremse das Förderseil sehr geschont, da die Bremsung 
nicht wie bei vielen a.nderen Konstruktionen auf das Seil selbst 
übertragen wird, sondern lediglich nur die Rollen abgebremst 
werden. 

Nr. 33.341. - Feiten & Guilleaume-La.hmeyerwerke 
.Aktien-Gesellschaft in Mülheim a.. Rh. - Kohlenschrämsell 
aus Formdrähten. - . Vorliegende Erfindung betrifft ein 
Schrämseil zum Schneiden von Kohle u. dgl. Bei den bisher 
bekannten Schrämseilen wird ein Seil beliebiger Bauart mit 
Schneidkörpern versehen, die entweder um das Seil gewickelt 
oder verseilt oder in das Seil hineingeflochten werden. Nach 
der flOrliegmden Erfindung werden die besonderen Schneidkörper 
vermieden und diese aus Drähten des Seiles selbst gebildet, indem 
d~ Seil aus Drclhten hergestellt wird, die sich gegenseitig haltm 
und von denen einige iiber die anderen aus dem Seilquei·
schnitt herausragen, so da.ß die Oberjliiehe des Seiles uneben 
wird. Zur Ausführung dieser Erfindung werden um einen 
beliebig gestalteten Kern Deckdriihte verschiedenartiger Quer
schnittsform dera.rt verseilt, daß einige derselben über die 



ancleren Drähte schneidenartig hinausragen, und so um 1las Seil 
gewissermaßen einen spiralig gewundenen Friiser bilden. 
Diese Hervorragungen können sich durchlaufend auf ilas ganze 

Seil erstrecken otler auf Zwischenstrecken 
'f"'>'.1. unterbrochen sein. Die Ganghöhen dieser 

Spiralen können durch entsprechende 
Regelung des Seilschlages auf der ganzen 
Seillänge bzw. auf jedem fräserartig aus
gebildeten Seilstück in gleichen oder 
in wechselnden Steigungen hergestellt 
werden. Der Querschnitt dieser hervor
stehenden Drähte wird zweckmäßig so 
gewählt, daß ihre nMh außen ragenden 
Kanten scharf sin1l und sich im Betriebe 
selbst weiter schärfen. Fig. 1 der Zeich
nung ist eine Ansicht, Fig. 2 und 3 sind 
Querschnitte. a ist der Kern, in vorliegen
dem Falle aus einem Flachlitzenseil mit 
Faserstoffseele bestehend, der aber auch 
jede andere zweckentsprechende Gestal
tung haben kann. Um diesen sind die 
Deckdrähte b und c verseilt. Zweck
mäßig erhalten sie eine solche Quer
schnittsform, daß sie ineinander greifen, 
wie aus Fig. 2 und 3 ersichtlich. Die 
Drähte c haben eine solche Querschnitts
form und Höhe, daß sie aus dem Seile 
schneidenartig herausragen. An ihrem 
Fuße sind sie zweckmäßig derart ge
staltet, daß sie mit den Drähten b am 
Umfang des Kernes fest ineinander ver
zahnt sind, bzw. daß ihr Fuß von den 
Nachbardrähten b überdeckt wird. Ihre 
Querschnittsfor1n kann beliebig zweck
entsprechend sein. An Stelle von Drähten b 

können, wie in Fig. 3 bei b' gezeigt, auch ganz oder teil
weise Drahtlitzen verwendet werden. 

Nr. 33.354. - Vict.or Petit in Kobylanka (Galizien). 
Bohrkran. - Die durch das Bohrgestänge hervorgerufenen 
Belastungsänderungen bei Bohrkranen wurden bisher durch 

l "tg.1. 

entsprechende Vergrößerung bzw. Verkleinerung einer auf den 
Balancier wirkenden Feder- oder Gewichtsbelastung ausge-
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glichen. .\'ach l'IWlwgend1·1· 1-:1:/i111l1111g sind an de111 lla11pt
sch1ce11!Jel :1ui :weian11ige, mit dem Boh1·gestii11!Je bzu•. rlem 
A11t1·iebsmeclw11is11111s rerbunrlrme, das (iege11ge1cicht tragende 
Hilfsschwengel dw·ch verschiebba1·e Drehachsen cmgelenkt, so 
daß der Ausgleich der Belast1111g durch T' e1·iinderu11g de1· 
Hebelarme der Hilfsschicengel e1j'olgen kann. An dem in 
bekannter Weise aufgehängten Hauptsr,hwengel 1 sind zwei 
zweiarmige Hilfsschwengel 2, 3 mittels verschiebbarer Dreh
achsen 4, 5 angelenkt. Die beiden einander zugekehrten 
Hebelarme der Hilfsschwengel 2 1 3, von denen der eine das 
Bohrgestänge 6, der andere die Pleuelstange 7 triigt, sind 
durch ein Gegengewicht miteinander verbunden. Im vorliegen
den Falle wird dasselbe durch eine Platte 8 gebildet, welche 
durch Federn 9 gegen den Hauptschwengel 1 abgestützt ist. 
Die Drehachsen .J, 5 der Hilfsschwengel 2, 3 sind verschiebbar 
an dem Hauptschwengel 1 gelagert, so daß durch Verschieben 
derselben die Hebelarme der Hilfsschwengel Yerändert und auf 
diese Art das sich ändernde Belastungsmoment dem Gegenge-

Fig. 2. 

wicht angepaßt werden kann. Na.eh vorliegender Ausführungs
form sind die Drehnchsen 4, 5 mit Muttern verbunden, welche 
auf gemeinsamen Spindeln 10, 11 spielen, die verschiedengän
gige Gewinde tragen und mit Schneckenrädern 12 versehen 
sind, die mit einer endlosen Schraube 13 zusammenarbeiten. 
Durch Betätigung dieser endlosen Schraube 13 werden die 
Spindeln 10, 11 verdreht und hiedurch die Drehachsen 4, 5 
einander genähert oder voneinander entfernt, wodurch die 
Hebelarme der Hilfsschwengel 2, 3 verändert werden und somit 
das sich ändernde Belastungsmoment dem Gegengewicht ange
paßt wird. 

Nr. 33.411. - Paul Legrand in Brtteeel. - Verfahren 
zur Durchmhrnng von Bohrarbeiten in Tonschichten. -
Trifft man beim Bohren unter Benutzung eines Wasserstromes 
zum Heben des von der Zerkleinerung des Erdreiches her
rilhrenden Schmandes an die Erdoberß.äche auf mächtige Ton· 
schichten, so schwillt der Ton unter der Einwirkung des 
Wassers beträc~tlich an. Dieses Aufquellen (Wachsen) kann 
folgende zwei Ubelstände mit sich bringen: 1. Ist das Bohr
loch dort, wo es die Tonschir,ht durchsetzt, nicht verrohrt 
so schließt es sich zum Teile oder ganz. 2. Hat die Ver~ 
rohrung schon die erwähnte Schicht erreicht, wenn das Auf
quellen beginnt, so ist die Verrohrung eben zufolge dieses 
Aufquellens einem beträchtlichen Außendruck ausgesetzt, der 
das Tiefergeben des Rohres hindern oder dessen Deformierung 
~ewirken kann. Zweck vorliegender Erfindung ist, diese 
Übelstände zu vermeiden. Sie beruht auf der Beobachtung, 
daß Tonarten, die bei Anwesenheit von Wasser aufquellen, dies 
in Gegenwart g~:wisser anderer, ~1. zw. fettiger Flüssigkeiten, 
wie Petroleum, Olarten u. dgl. nicht tun. Die Erfindung be
steht also darin, bei. Bohrarbe1:ten, bei u:elchen das Bohrloch 
du1·ch einen Wasse1·stro111 gereinigt wird, beim Auftreffen auf 
aufqltl!llende Tonschichten das W asse1· du1·ch eine fettige 
Fliissigkeit zu ersetzen, welche kein .Aufquellen der erwiihntm 
To11m·ten hervo1-;ruft, 1l'ie z. B. Rohpetroleum, raffi11ie1·tes 
Petrol.e11111 oder Ole. 
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Nachweisung über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) in den 
Jahren 1907 und 1908.*) 

(Veröffentlicht vom k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten). 

Rohkohle _
1 
__ 908~rikl e_~ 1t_9s0 __ 

7 
. i,,i/ Koks 

1908 1907 _ 1008_L1~QL A. Steinkohle: 

1. Ostrau-Karwiner Revier . . q 1 74,320.850: 71,211.630:: 376.432 264.380
1

l7,950.63lil7,7-27.37l 
" I' 4,457.685; .4,433.450 711.000 795.ooo 580.735: 447.414 5. Rossitz-Oslawaner ReYier 

3. Mittelbiihmisches Revier (Kladno) " i 30,263.234, 29,868.914 ] .926 1 

" ! 13,723.278: 14,081.537 379.862 341.714 263.500 1 284.900 4. Westböhmisches Revier (Pilsen) 
5. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 4,362.327, 4,281.610,, 82.631j 94.070 

" 12,807 371 ! 13,668.9611 - 1 

----......::...." 976.8641 958.097! 8.950, 6.700.1 1 

6. Galizien . . . . . 
7. Die übrigen Bergbaue 

Zusammen Steinkohle q : ~-~~~1:~~9 ~3=8,5_!!4.199 I ~:,~78.l 701_ 1~357. 794 [18,877.497 18,553.765 

!! Rohkohle Brik~~ts :[ Koks 

B. Braunkohle: 1908 1007 1008 1 1907 ~I 1908 1907 
---- ~-="c~= 

q 183,805.226 180,720.755,' 85.684[ 68.652 276.840 238.130 
" 37,432.717 36,468.287 1,734.326 1,427.962: 

1. Brüx-Teplitz-Komotauer ReYier . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier 
3. Wolfsegg-Thomasroither Revier . 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier . 

" 5. Voitsberg-Köflacher Revier . 
6. Trifail-Sagorer Revier. . . 
7. Istrien und Dalmatien 
8. Galizien . . . . . . . . . . . . 
9. Die übrigen Bergbaue der Sudetenländer . 

10. „ " „ .. Alpenländer . ______ .......;;_ 

4,350.285 4,316.726 
9,965.664 10,473.373,: 
8,264.794 8,183.4691; 
9,774.240 9,620.028 
2,469.114 2,312,572 

231.272 176.573 
3,087 .311 2,985.816 
7.316.465: 7,363.497 

24.617 21.064 

74.065 75.979 

Zusammen Braunkohle 

•) Fiir 1908 provisorische Zahlen. 

q ! 266,697.088 262,621.096 1,918.692: 1,593.657 276.840! 238.130 

Literatur. 
Elektroanalyttsche Schnellmethoden. Elektroanalyse 

unter Bewegen von Elektrolyt oder Elektrode. Von Dr. Ing. 
A. Fiseher, Teehnisehe Hochschule, Aachen. Mit 41 Abbil
dungen und 136 Tabellen. Verlag von F. Enke in Stuttgart, 
1908. Preis geh. Mk. 9·40. 304 Seit1m. i!V. und V. Band aus: 
„Die chemische Analyse", Sammlung von Einzeldarstellungen 
auf dem Gebiete der chem., techn.-chem. und phvs.-chem. Analyse, 
herausgegeben. von Dr. B. M. Margosches:Brünn.) 

Das Gebiet der ElektroanalJ!e weist insbesondere in dem 
letzten Dezennium eine nicht gerade rasche aber stetige Ent
wicklung auf; die einzelnen Methoden erfahren eine immer 
feinere Ausgestaltung und der Kreis der damit durchführbaren 
analytischen Arbeiten ist zn einem solehen Umfange gediehen, 
daß die allgemeine Anwendung in der Praxis schon seit langem 
gesiehert erscheint. 

Allerdings ist es für den Analytiker bei Heranziehung 
elektroanalytischer Methoden ein Erfordernis, die elektro
chemische Theorie zu beherrschen, will er nicht nur mechanisch 
die für jeden Fall angegebene Vorschrift befolgen, sondern 
mit vollem Verständnis die Resultate mit gewünschter Exaktheit 
erzielen, bei besonders schwierigen Operationen seines Ana
lysenganges die richtige und zweckmäßige Einschaltung der 
Elektrolyse vornehmen und störende Zwischenfälle meistern. 

Den quantitatiYen, elektroanalytischen Bestimmungen 
kommt soweit sie erprobt sind, das gemeinsame, vorteilhafte 
Merkm~l der Einfachheit, Schnelligkeit und Genauigkeit zu; 
der Sachkundige hat daher diese Art von ~ethoden -~heraus 
schätzen gelernt und stehen dem Lernenden wie dem a.usubenden 
Praktiker heute besonders die zwei wertvollen deutschen Bücher 
Yon A. Classen und B. Neumann zur Benützung, die auch 
im weitesten Maße für die eingehende Vertiefung auf die Ori
ginalarbeiten hinweisen. 

Seit etwa dem Jahre 1903 haben sich nun einsehneidende 
Vervollkommnungen Geltung verschafft, wodurch die Elektro-

analyse in eine neue Bahn gelenkt wurde, dem auch A. Classen 
in der kürzlich erschienenen Neuauflage Rechnung trug, jedoch 
nur in dem Umfange, wie es dem Zwecke des \Verkes ent
sprach. Die neue Arbeitsweise ist unter dem Schlagwort: 
"Schnellmethode" bekannt geworden und erstreckt sich bereits 
systematisch auf den Gegenstand der ganzen Elektroanalytik 
und ist auch in dieser Hinsicht sogar sehon ein gewisser Ab
schluß zu verzeichnen, so daß für den weiteren inneren Aus
bau nur mehr ganz bestimmte Aufgaben zu lösen sind. 

In Anbetracht dieses Umstandes war es wohl ein Be
dürfnis, diese gewiß einschneidenden neuerlichen Fortschritte, 
die in einer Unzahl von Originalarbeiten zerstreut dem Fach
mann im Laufe der Zeit zur Kenntnis kamen, in einer Zusammen
fassung, geordnet und kritisch gesichtet, zu besitzen. Diese 
Arbeit leistete der Autor des >orliegenden Buches, der selbst 
an diesem Aushaue der Schnellmethoden rege mitgewirkt hat; 
es ist die erste a.usffthrliche und vollständige Darstellung und 
bedeutet mit ihrer vortrefflichen Einteilung und gründliehen 
Behandlung des Stoffes eine wertYolle Bereieherung der elektro
a.nalytischen Literatur. 

Zuuäehst wird im geschichtlichen Teil der Gegenstand 
und seine Entwicklung genau gekennzeichnet, dann folgen die 
theoretischen Auseinandersetzungen, denen sieh ein Absrhnitt 
über Apparatur und Handhabung anschließt, der den Über
gang zum praktischen Teil bildet. Als Abschluß werden 16 
praktische Analysenbeispiele detailliert vorgeführt. Angefügt 
ist noch eine Literaturzusammenstellung, ein Sach- und Autoren
register. 

Der theoretische Teil gliedert sich in die allgemeine 
Theorie der Elektroanalyse und die Theorie der Schnell
methode. Die klare Behandlung des theoretischen Teiles ist 
reeht geeignet, denjenigen, der sieh in die Elektroanalyse 
einarbeiten will, die Notwendigkeit vor Augen zu führen, ohne 
vorheriges Studium der theoretischen Elektrochemie überhau11t 
nicht an die praktische Arbeit heranzutreten. Es wird das 
Verständnis der N ern s tschen Potentialformel erweckt, das 



elektr,olytische Potential und die Zersetzungsspannung, sowie 
die Uberspannung deffiniert uml deren Bedeutung und An
wendung in der Elektroanalyse aufgezeigt; speziell wird noch 
auf das Verhalten komplexer Metallsalze bei der Elektrolyse 
hingewiesen, der außerordentliche Einfluß der Temperatur 
charakterisiert, das Prinzip der 11Ietalltrennungen und schließlich 
die Form der Metallniederschläge eingehend besprochen. 

Ein besonderer Abschnitt ist rler Theorie der Schnell· 
fällung gewidmet, bei welcher uamentlich der Einfluß der 
Elektrolytbewegung in Betracht kommt, worüber W. N ernst 
und E. Brunn er Aufschluß brachten, während Sand eine Be· 
ziehung fiir die Metallabscheidung ohne jede Bewegung ab· 
geleitet hat, und endlich A. Fischer die Verkniipfung beider 
Formeln herstellte und so einen mathematischen Ausdruck flir 
die Reaktionsgeschwindigkeit mit Beziehung auf die jeweilige 
Bewegung der Elektrolyten, bzw. der Tourenzahl der rotierenden 
Elektrode fand: bestimmend dabei ist der Einfluß der Diffusion. 
Praktische Beispiele werden gleichzeitig als Bestätigung der 
Theorie mitgeteilt. 

Im Abschnitte Apparatur und Handhabung wird das bei 
der Schnellmethode notwenilige Instrumentarium ausführlich 
erörtert. Die verschiedenen, praktisch anwen1lbaren Elektroden· 
typen, die Rühr· und Rotationsvorrichtungen, die Schaltein· 
richtungen, die Stromquelle- und Motorenwahl finden aus
gedehnte Würdigung, so daß bei der Besprec.hung der ein· 
zeinen Fällungsruethoden im praktischen Teil in Bezug auf 
die Apparatur immer nur hieher verwiesen und und so unnötige 
Wiederholung vermieden wird. 

Von den Apparaten erwecken spezielles Interesse: Die 
Hildebrand-Zelle (dem Zersetzungsapparat mit Hir-Kathode 
für Alkaligewinnung nach C. Kellner nachgebildet), der 
Apparat von F. C. Frary, bei welchem die Elektroden fix 
angeordnet sind und in entsprechender ·weise mitteb eines 
Solenoids auf die Zelle von außen ein magnetisches Fehl zur 
Einwirkung gelangt, wodurch der Elektrolyt in rotierende Be
wegung versetzt wird. Der Autor hat diese originelle Methode 
geprüft und selbst bei starkem magnetischen Feld und starken 
Elektrolysenströmen nur eine schwache Bewegung der Flüssigkeit 
feststellen können. Der Referent kann dies ebenfalls nach selbst 
vorgenommenen Versuchen mit einem solchen Apparat nur 
bestätigen. Die erreichbare Umdrehungsgeschwindigkeit des 
Elektrolyten ist eine mäßige bei gleichzeitiger Gebundenheit 
an eine bestimmte Elektrodenform und Gefäßgröße, und ist der 
Preis des im Handel erhältlichen Apparates (ohne Elektroden) 
viel zu hoch. In manchen Fällen würde dieser Apparat jedoch 
angemessene Dienste leisten. 

Ein vom Autor konstruierter Apparat für die Arbeiten 
bei begrenztem Kathodenpotential, womit insbesonders bisher 
unausführbare Bestimmungen und Trennungen gelingen, ist 
trotz seiner etwas komplizierten Natur in seiner Handhabung 
einfach und läßt eine exakte sichere Arbeit zu und ist dem 
Arbeiten mit konstanter Stromstärke überlegen. Freilich ver· 
langt die Benützung eine geschulte Hand, wie sie bei physiko
chemischen Messungen erforderlich ist. Ein elektroanalytisches 
Laboratorium (auch in der Praxis) soll jedoch immer mehr 
seinen Betrieb auf wissenschaftlicher Grundlage einrichten, 
wodurch gerade an Exaktheit und Zeit, wie es die Praxis ver· 
langt, gewonnen wird, so daß die Scheu vor komplizierteren 
Apparaten infolge der Vorzüge solcher Anordnungen gegen
über primitiveren gewiß unangebracht ist. 

Der praktische Teil beschäftigt sich ausschließlich einer
seits mit den Einzelbestimmungen, anderseits mit den Tren· 
nungen von Metallen, bzw. Metalloiden mit Hilfe der Schnell
methode. Bezeichnend gegenüber der alten Methode ist die 
rasche Bewegung der Elektrolyte, indem die der Elektrode 
erteilte Umdrehungsgsschwindigkeit zwischen 250 und 1200 
Touren pro Minute beträgt. Die meisten Schnellmethoden 
werden bei sehr hoher Temperatur vorgenommen und ferner 
wird vornehmlich die Netzelektrode benützt. Die einzelnen 
Angaben sind im Texte auf ein :mnimum beschränkt und be
herrscht diesen Teil durchwegs die Tabellenform. Die Tabellen 
erstrecken sich stets auf: Die Elektrodentype, Tourenzahl, an
gewandte Substanzmenge, Flüssigkeitsvolumen, Stromstärke, 

82 

Klemmenspannung uml Kathodenpotential, Temperatur, Dauer 
<ler Eleklrolyse in Minnten, Autor- u111l ~iteraturzeichen. E~ 
wird auf diese Weise ein vorziiglicher llberblick gewonnen, 
was das Studium und die Benützung des Buches beim Arbeiten 
erleichtert. Es sind nur iiberprüfte Methoden aufgenommen 
und außerdem ist noch eine Auswahl durch besondere 
Empfehlung getroffen worden. Als praktische Beispiele werilen 
vorgeführt: Bronze, kupferhaltiger Pyrit oder Pyritabbrand, 
Messing, Handelskupfer (8chwarzkupfer), Nickelmünzen, Neu
silber, Kupromangan, Silbermiinze, Zinnober, Hartblei, Weiß
metall (Britanniametall usw.), Zinkerz, Nickelstahl, Chrom
nickelstahl, 11Iangansilicid (!ilanganstahl), Bleierz. 

Bei Anwendung der Schnellmethoden gelingt es stets 
quantitative Fällungen rasch durchzuführen, meist schon in 
wenigen Minuten, wozu nach der früheren Arbeitsweise mehrere 
Stunden nötig waren, ein Umstand, der namentlich in Hütten
laboratorien erfolg-reich ausnützbar ist. 

Aus der Charakterisierung des vorliegenden Buches ergibt 
sich von selbst, 1iaß es wohl in keinem elektroanalytischen 
Laboratorium fehlen darf, in dem es eine wichtige Ergänzung 
der vorhandenen betreffenden Fachliteratur darstellt. 

l'rof. Dr. H. Paweck. 

Frommes montanistischer Kalender fli1· Österreich· 
Ungarn 1009. 31. .Jahrgang. Redigiert von Hans Freiherrn 
.Jiiptner v . .Johnstorff, Wien. Druck und Verlag der 
k. 11. k. Hof-Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung Karl 
Fromme. Preis K 3·20. 

Mit dem vorliegenden 31. Jahrgange ist dieser 
Kalender nun in das vierte Dezennium seines Bestehens ge
treten. Es ist dies wohl ein sprechendes Zeichen der Wert
schätzung und Unentbehrlichkeit, welche dieses nützliche Hand
buch in den Kreisen des :lilontanistikums gefunclen hat. Wie 
seine Vorgänger, zeichnet sich auch der Kalender für das Jahr 
1909 durch seinen reichen Inhalt aus. An das Kalendarium 
fiir vier Konfessionen ~chließen sich Stempelskalen, Post- und 
Telegraphentarife an. Der erste Teil umfaßt Maß- und Gewichts
tabellen, Rerluktionstabellen zur Umwandlung von alten und 
englischen Maßen und Gewichten auf metrische Einheiten, dann 
Gewichtstabellen für Bleche, Rohre, Walzeisen usw. Der zweite 
Teil enthält in reicher Auslese kurzgefaßte Lehrsätze, Formeln, 
sowie Tabellen aus Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie und 
die sphärische Astronomie. Der „Spezielle Teil" bringt dies
mal unter dem Abschnitte „Bergbau" einen Stammbaum der 
Erzlagerstätten und unter „Explosivstoffe" fast lückenlose An
gaben über verschiedene Sprengstoffe. Der Abschnitt Hütten
kunde enthält wichtige Zusammenstellungen und Informationen 
über die Chemie und Darstellung des Eisens. Der Abschnitt 
„Maschinenbau" behandelt die Berechnung einfacher Maschinen
elemente, während in einem weiteren Abschnitte eine Reihe 
verschiedener Temperaturangaben enthalten ist. Hierauf 
folgt ein Montanschematismus, eine vergleichende Tabelle der 
Geldwerte verschiedener Länder und eine Anleitung zur ersten 
Hilfeleistung bei Unglücks· und Erkrankungsfällen. Notiz· 
blätter und Inserate vervollständigen dieses in handsamem 
Taschenformate gehaltene Handbuch, welches allen Fachgenossen 
warm empfohlen werden kann. F. 0. 

Amtliches. 
Der Leiter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten hat 

den Bergkommissär Dr. Max Streintz in Brüx zur Dienst
leistung im Ministerium für öffentliche Arbeiten einberufen. 

Der Leiter des Ministeriums für öffentliche Arbeiten hat 
den Revierbergbeamten in Pilsen, Oberbergkommissär Jaroslav 
M äs 1 o, der Berghauptmannschaft in Prag zur Dienstleistung 
zugeteilt, den Bergkommissär Ottokar Leminger in Wien 
zum Revierbergbeamten in Pilsen ernannt, ferner den berg
behördlichen Adjunkten Dr. Hermann Reiner vom Revierberg
amte in Falkenau zum Revierberge.mte in Brüx und den Berg
baueleven Dr. Josef Holub in Brüx zum Revierbergamte in 
Falkenau überstellt. 
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Vereins-Mitteilungen. 

}
1achgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 

Architektenvereins in Wien. 
Hericht über die Versammlung l'Olll 17. Dezember 1908. 

Der Obmannstellvertreter, Kommerzialrat Rainer, 
eröffnet die Yersamrnlung und erteilt Herrn Eduard 
Roland-Klein, Direktor der Marchegger Maschinen
fabrik und Eisengießerei, das " 7 ort zu dem Vortrage 
"Über die Entwässerung der Feinkohle sowie 
über die Schlammgewinnung in Kohlenwäschen", 
der im folgenden auszugsweise wiedergegeben ist. 

In früherer Zeit beschränkte man sich nur auf das 
\.Yaschen von Nußkohle. Allmählich ging man dazu 
über, auch Feinkohle zu waschen. Die Entwässerung 
der Feinkohle war damals höchst primitiv und auf die 
Gewinnung der Kohlenschlämrne wurde überhaupt nur 
wenig Gewicht gelegt. Das Entwässern der Feinkohle 
geschah durch Becherwerke, später auch auf Stoßsieben 
und Schüttelsieben, hatte aber wenig Erfolg, weil die 
Kohle zu naß blieb und man gezwungen war, trockenen 
Kohlenstaub zuzusetzen. Allmählich wurden die Ent
wässeruugsbecherwerke in größeren Breiten, u. zw. bis 
zu 1800 111111 ausgeführt. Hiedurch wurde allerdings die 
Entwässerung der Kohle begünstigt, jedoch hatte die 
Kohle noch immer 20 ° / 0 und darüber Wassergehalt. 
Dies läßt sich leicht erklären, weil die grobkörnige 
Kohle auf den Grund der Becher niedersinkt und sich 
die feinkörnige drauflegt; tritt nun der Becher langsam 
aus dem Sumpfwasserspiegel heraus, so bilden die aller
feinsten Schlämme eine fast undurchdringliche Schicht 
auf dem Inhalte des Bechers, worauf dann ein ·wasser
tümpel sich bildet. Man ließ nun die Becher über 
Schlagnocken gleiten, durch welche Erschütterung der 
Becher ein Wassergehalt von zirka 16 °lo erzielt wurde. 
Diese Schlagnocken waren jedoch nicht betriebssicher 
und die mehr oder weniger komplizierte und sinnreich 
erdachte Rührvorrichtung vor dem Becher führte auch 
nicht zu dem gewünschten Ziel. Mit dem Wachsen dei: 
Leistungen in den Kohlenaufbereitungen war man ge
zwungen, manchmal drei bis vier so~cher breiten Becher
werke anzuwenden und da der Verlust an Kohlenschlämmen 
sich immer mehrte, so führte man den Überlauf des 
Becherwerkssumpfes in einen zweiten Sumpf, dessen 
Seitenwände sich nach unten mit zirka 50° Neigung ver
jüngten. Am Boden dieses Sumpfes bewegte sich eine 
Transportschnecke, welche die niedersinkenden Kohlen
teilchen in ein außerhalL des Sumpfes angeordnetes 
Becherwerk transpo11ierte. Auch diese Einrichtung be
währte sich nicht, weil die Schnecke, manchmal ~6 bis 
18 111 lang, nicht in Stand zu erhalten war. Bei sehr 
lettiger Kohle setzen sich die Kohlenschlämme an den 
steilen Seitenwänden fest und bilden dann über der 
Schnecke eine Brücke, wodurch sich der Sumpf in kurzer 
Zeit verschlämmt. Später bildete man diese Klärsümpfe 

zu 8pitzkastensümpfen um, indem man eine Anzahl Spitzen 
hineinsetzte. Jede dieser Spitzen erhielt einen Schlamm
hahn, mittelst dessen das sich bildende Konzentrat nach 
einem Pumpensumpf abgeleitet wurde, aus welchem eine 
Zentrifugalpumpe den verdickten Schlamm in die Becher 
des Entwässerungsbecherwerkes zurückführte. Mehr Erfolg 
hatten dann die gemauerten Sümpfe, in die man die ge
waschenen Feinkohlen von den Setzmaschinen direkt 
hineinleitete„ Jeder Sumpf erh!llt etwa zwei Spitzen, an 
welchen Entwässerungsschieber angebracht sind; das 
Trocknen der Kohle in diesen Sümpfen dauert etwa 24 
bis 36 Stunden je nach Beschaffenheit und Feinheit der 
Kohle. Je schneller die Kohle trocknet, desto weniger 
Sümpfe sind erforderlich. Das Trocknen der Kohle 
wurde durch Einbauen von Entwässerungsrohren be
schleunigt. Das noch in den oberen Schichten der Kohle 
enthaltene Wasser sucht sich durch Adern den \Veg nach 
dem Zentralrohr und braucht nicht mehr wie früher die ganze 
Kohlenschicht in der Höhe des Sumpfes zu durchdringen. 
Bei \Väschen mit großer Leistung war eine große Anzahl 
solcher Sümpfe erforderlich, wodurch die baulichen Kosten 
sich enorm steigerten. Man ging nun dazu über, nur 
einige solcher Trockentürme anzuwenden, allerdings in 
großen Dimensionen. Solche Türme wurden mit 15 m 
Durchmesser und 10 111 Höhe in Mauerwerk und Eisen 
ausgeführt. Der Inhalt eines solchen Turmes belief sich 
auf zirka 1500 t. Für manche Wäschen waren drei solche 
Riesentürme erforderlich. Das \Vaschwasser, welches 
die Feinkohle führt, wird in diesen Türmen durch einen 
runden Verteilungsapparat möglichst verteilt. Der Ver
teiler hat den Zweck, die lebendige Kraft des Wassers 
aufzuheben und ein einseitiges Füllen des Turmes, aber 
auch ein ungleichmäßiges Mischen des Kornes zu ver
hindern. Das durch die Kohle verdrängte Wasser tritt 
an den Seiten des Turmes über und findet wieder Ver
wendung. Das Entziehen des \Vassers aus allen Schichten 
der Kohle geschieht wie bei den erwähnten kleinen 
Sümpfen durch Anwendung von gelochten Rohren. Soweit 
hatte sich nun die Entwässerung bewährt, jedoch die 
Verteilung der Kohle in dem Turm blieb mangelhaft, 
die Zeit zur Entwässerung dauerte zu lange und man 
mußte daher mehrere solcher kostspieligen Türme an
legen. Die Praxis ergab, daß trotz allen Bemühungen 
eine mangelhafte Verteilung der Kohle in dem Turm 
stattfand und auch durch die Unterbrechung der Arbeits
schicht sich sogenannte Schlammnester in der Kohle bil
deten, wodurch die Koksfabrikation empfindlich geschädigt 
wurde. Neuerdings traten an Stelle der Trockentürme 
die breiten langsamlaufenden Entwässerungsbänder. Das 
Gemisch von Wasser und Kohle wird auf diesen end
losen, etwa bis 2000 mm breiten Bändern von einer Achsen-



entfernung von zirka 35 bis 60 in geführt und zwar so, 
daß durch Anwendung eines Vorsiebes die feineren 
Teilchen Kohle über den bereits auf dem Förderband 
weitergeführten gröberen Teilen der Kohle verteilt werden. 
Die gröbere Kohle hält somit die feinere zurück und 
bildet für das weiter nachfließende V/asser eine fort
laufende Klllrschicht. In neuerer Zeit wird auch zwischen 
den Feinkornsetzmaschinen und den 'rransportbändern 
ein Sammelsumpf eingeschaltet, woraus die Kohle mittels 
einer Aufgabevorrichtung auf das oder die Bänder ge
langt. Das von den Bändern kommende, in einer Sammel
rinne aufgefangene 'Vasser, welches noch Kohlenteileheu 
enthält, fließt nach einem Spitzkastensumpf, woraus eine 
Zentrifugalpumpe das Konzentrat nach einem zweiten 
iiber den Bändern angeordneten Sammelbehälter hebt, 
welcher ebenfalls mit einer Aufgabevorrichtung versehen 
die Kohle auf die Bänder bringt. Da die Bänder über 
Rollen laufen, so tritt eine wiederholte Brechung der ge
förderten Schicht ein; es entsteht eine wellenförmig·e 
Bewegung, wodurch man ein intensives Entwässern er
zielen will. Ein ebenfalls sehr gutes und sich be
währendes Verfahren wird neuerdings angewandt. Es 
geschieht dies durch Benützung eines Becherwerkes mit 
Bechern, deren Böden nachgiebig ausgebildet sind, so 
daß sie durch Auftreffen an irgend welchen Anschlägen 
z. B. Rollen, die Form verändern. Die Seitenwände 
der Becher sind starr ausgebildet, der Boden besteht 
z. B. aus Drahtgewebe oder aus gelochten Siebstücken, 
welche miteinander gelenkig verbunden sind. Sobald 
also der Becherbeutel über die Rolle gleitet, findet eine 
Pressung der Kohle statt, was die Entweichung des 
\Vassers zur Folge hat. Da dieses bei jedem Becher 
erfolgt, so ist die Wirkung eine ausgezeichnete und die 
Kohle wird auf einen \Vassergehalt von 10 bis 11 °/0 
heruntergebracht. Es wird hier also ein wichtiger Weg 
ge~eigt für fernere Verbesserungen in dem Entwässerungs
verfahren für Feinkohle. 

An den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag 
schließt sich eine Diskussion, an welcher die Herren 
Hofrat Poech, der Vorsitzende und der Vortragende 
teilnehmen. Der Vorsitzende dankt hierauf Herrn Direktor 
Ru land-Klein bestens für seinen interessanten Vortrag 
und schließt die Sitzung. 

Der Obmann-Stellvertreter: Der Schriftführer: 
L. St. Rainer. F. Kieslinger. 

Nekrologe. 
Theodor Tecklenburg. t 

Am 23. Dezember 1908 verschied zu Darmstadt nach 
kurzem schwerem Leiden im fast vollendeten 70. Lebensjahre 
der Großherzoglich Hessische Geheime Bergrat i. P. Theodor 
Tecklenburg, ein lllann, dessen Name weit iiber die Grenzen 
seines engeren Vaterlandes hinaus bekannt und hoch geachtet war. 

Theodor Saladin Tecklenburg war am 27. Jänner 1839 
zu Erbach a. Rhein als Sohn des dortigen, später in Reichels
heim in der Wetterau amtierenden Pfarrers und herzoglich 
nassauischen Schulinspektors Tecklenburg geboren. Nach 
Beendigung seiner Gymnasialzeit in Wiesbaden widmete er 
sich dem Berg- und Hiittenfache an der Clausthaler Bergaka
demie und wurde im Jahre 1860 nach bestandenem Staats-
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examen in die Zahl der gepriiften Kandidaten fiir Bergbau
und Hüttenwesen im Herzogtum Nassau aufgenommen. Von 
1860 bis 1862 war er beim Bau der Herzoglich Nassauischen 
Staatseisenbahn (Lahntalbahn) an der Herstellung der schwie
rigen Strecke bei Weilburg als Abteilungsingenieur tätig, eine 
Arbeit, von der er in späteren J nhren noch oft und gern be
richtet hat. In den Jahren 1863 bis 1866 leitete er einen 

privaten Steinkohlenbergbau und Sandsteinbruch am Siintel 
bei Hammeln, um 1866-1867 als selbständiger Ingenieur 
am Bau der Hanauer-Bebraer Eisenbahn die Bauabteilung bei 
dem in jiingster Zeit durch seine Kalifunde bekannt gewor
denen Orte Neuhof unweit Fulda auszuführen. 

Kachdem im Jahre 1866 der Nassauische Ort Reichels
heim an das Großherzogtum Hessen gefallen war, wurde 
Tecklenburg auf seinen Antrag 1868 in den Hessischen 
Staatsdienst als Bergaspirant übernommen. Im Jahre 1870 
wurden ihm zunächst vertretungsweise, bald aber endgültig die 
Geschäfte des Bergmeisters des Großh.Bergarnts Dorheim mit 
dem Amtssitz in Bacl Nauheim übertragen. Mit dieser Stelle eines 
Bergrevierbeamten fiir den wichtigsten hessischen Bergbau
distrikt, die Provinz Oberhessen, war die Leitung des fiskalischen 
Braunkohlenbergwerks bei Dorheim verbunden. An Stelle 
dieser damals schon fast ausgebauten Grube rief Tecklen
burg ein neues schöneres Werk, die Grube Ludwigshoff
nung bei Melbach ins Leben, die ein lllenschenalter hindurch 
in Förderung gestanden hat und erst vor wenigen Jahren einer 
modernen Anlage, der sogenannten neuen Ludwigshoffnung, 
hat weichen milssen. 

Die Mitte der Siebziger .Jahre brachte dem Großherzog
tum Hessen ein Berggesetz nach preußischem Vorbilde, an 
dessen Vorbereitung und Durchführung Teck 1 e n b ur g nicht 
zuwenigsten mitgewirkt hat. Eine ganze Anzahl von Auf
sätzen aus dieser Zeit in der Zeitschrift für Bergrecht legt 
Zeugnis von dem Interesse, dem Fleiß und dem Verständnis 
ab, das Tecklenburg dem Bergbau seiner neuen Heimat 
entgegenbrachte. In Anerkennung dieser Umstände wurde 
ihm deshalb bei Neuorganisation der Bergbehörden mit In
krafttreten des Berggesetzes 1876 die Bergmeisterei Darm
stadt übertragen und er gleichzeitig zum zweiten technischen 



Referenten der Oberen Bergbehörde ernannt. Uit Erledigung 
der Bergmeisterei Gießen im .T ahre 1897 wurde auch deren 
Bezirk ihm iiberwiesen, so daß er von da ab bis zu seinem 
Ausscheiden die Bergpolizeiaufsicht für das ganze Land wahr
zunehmen hatte; 1878 wurde er zum ~.ergrat, 1892 zum Ober
bergrat und Ende 1901 bei seinem Ubertritt in den Ruhe
stancl zum Geheimen Bergrat ernannt. 

Als die mit Erlaß des Berggesetzes eingetretene inten
sive und plötzliche Entwicklung der bergbaulichen Bcrechti
g·ungen und Einrichtungen Hessens in ruhigere Bahnen lenkte, 
fand Teck 1 e n b ur g die Muße zur Betätigung auf seinem 
technischen Lieblingsgebiete, dem Tiefbohrwesen. Mit emsigem 
Fleiße trug er die Fiille alles dessen zusammen, was iiber jene 
Hilfswissenschaft des Bergbaues weit zerstreut vorhanden war 
und was in rascher Aufeinanderfolge damals an Neuem geschaffen 
und geleistet wurde. Sein groß angelegtes sechsbändiges 
„Handbuch der Tiefbohrkunde" hat ihm auf dem Gebiet 
der technischen Literatur einen bleibenden Namen gesichert. 
In schneller Folge erschienen die einzelnen Bände in den Jahren 
1886, 1887, 1889, 1890, 1893 und 1896, und kaum war mit dem 
letzten, das Schachtabteufen behandelnden Bande der Arbeits
plan erfüllt, so trat die Notwendigkeit an ihn heran, die 
zweite Auflage entsprechend der unaufhaltsam fortgeschrittenen 
Technik umzugestalten. Zwei Bände derselben hat er noch 
fertigstellen und in den .Jahren 1900 und 1906 herausgeben 
können. Der dritte Band liegt vollendet vor. Doch ist es 
~em Autor nicht mehr Yergönnt gewesen, ihn selbst der 
Ofl'entlichkeit zu übergeben. 

Wenn im Laufe der Entwicklung das Tiefbohrwesen 
mehr und mehr eine Wandlung von der Kunst zur industriellen 
Tätigkeit erfahren hat, und wenn im Zusammenhang de.mit 
das Interesse an der historischen Entwicklung dieses Spezial
gebietes dem Bedürfnis nach rascher Orientierung über seinen 
neuesten Stand vielfach hat Platz machen müssen, so kann 
dies tlie grundlegende Bedeutung des Tecklenburgschen 
Werkes nicht schmälern. Auch hat der Verstorbene sich auf 
das Sammeln und Sichten fremden .Materie.ls nieme.ls beschränkt, 
sondern bis in die jüngste Zeit auch persönlich an den 
Leistungen und der Fortentwicklung seines Lieblingsfaches mit
gearbeitet. An den J e.hresverse.mmlungen der Fachgenossen 
nahm er mit großer Regelmäßigkeit teil und bemühte 11ich, 
den Männern der Praxis hier immer neue ans der Theorie ab
geleitete Wege zu . weisen.. Seinen Ausführungen über die 
N~tzba~me.chung„ mchtfiind1ger Bohrlöcher zur Gewinnung 
mmerahscher Wasser (1906) und über Beobachtung und even
tuelle Kutzbe.rmachung der bisher nur sehr mangelhaft bekann
ten eletrischen Erdströme (1907) sind völlig neu und verdienen 
weitere Verfolgung. Außerordentlich groß ist ferner die Zahl 
der Bohrungen, bei denen er als Beirat und Gutachter mitge
wirkt hat, insbesondere bei Arbeiten an wichtigen Heilquellen, 
wie z. B. Wiesbaden, Ems, Kissingen, Bad Orb, Se.lzhausen, 
Kiedrich, Olfenbach, Vilbel, Lippstadt usw. . 

In Anerkennung dieser seiner Lebensarbeit widmeten die 
Fachgenossen ihm. vor kurzem eine goldene Medaille, und be
schlossen diese Tecklenburgmede.ille künftig für hervor
ragende Leistungen auf dem Gebiet der Tiefbohrkunde als be
sondere Auszeichnung zu verleihen. Auch sonst sind dem 
Verstorbenen mancherlei Auszeichnungen zuteil geworden, so 
unter anderem der preußische Kronenorden Ill. Kl. 

Neben allen seinen beruflichen und wissenschaftlichen 
Leistungen schätzten alle die ihn kannten, se.ine ~ewinnende 
Herzlichkeit im persönlichen Verkehr, den gllickhchen Froh
sinn der ihm und anderen ein nie versiegender Quell freudiger 
Ges~lligkeit war, und die gefestigte und geklärte Lebens
anschauung, die er sich erworben. 

Sein Andenken soll uns bleiben. 

Johann Lauer rnn Schmittenfels t. 
K. u. k. Generalmajor. 

Die Nachricht von dem am 28. Jänner 1909 in Wien 
erfolgten Hinscheitlen dieses eifrige~ seinerzeitigen .Mitarbeite~s 
unserer Zeitschrüt wird ohne Zweifel von der Fachwelt uut 
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aufrichtiger Teilnahme aufgenommen werden. Rein Gebiet 
war bekanntlich die „Sprengarbeit", auf welchem er sich nicht 
nur durch literarische Arbeiten, sondl'rn auch durch Erfindungen 
(z. B. Lauersche Friktionszlindung) mit Erfolg betätigte. 
Wir alle haben somit Ursache, seinen Hintritt zu beklagen. 

Zm;chriften an die Redaktion. 
Es wird nns zur „Kritik Hagemanns über den 

Pneumatogiln" geschrieben: 
Auf die Abhandlung „Zur Kritik Hagemanns über 

den Pneumatogen" des Privatdozenten Herrn Dr. Böck 
in Nr. 46, Jahrgang 1908 der „Österr. Ztschr. f. Berg
u. Httw." habe ich wie folgt zu entgegen. 

Niemand wird es Herrn Dr. Böck als Erfinder ver
argen, ja man wird es als sein unantastbares Recht be
zeichnen müssen, einer ungünstigen Kritik seiner Er
findung durch Hervorhebung der dieser zugrunde liegenden 
Gedanken aufklärend entgegenzutreten. Dieser allgemein 
anerkannte Grundsatz gilt aber auch sinngemäß für die 
Rechte der Verbraucher von Erfindungen. 

Herr Privatdozent Dr. Böck ist aber meines 
Erachtens in seinen Darlegungen von dieser bewährten 
Richtschnur abgewichen, ohne deren strenge Einhaltung 
die Führung einer sich lediglich mit der Sache und 
nicht mit der Person befassenden Erörterung gar nicht 
denkbar ist. 

Ich überlasse es deshalb der Fachwelt, sowohl in 
der Abhandlung des Herrn Dr. Böck als auch in der 
meinigen nach ihren Ansichten das Zutreffende vom Un
zutreffenden zu scheiden; ich tue dies um so lieber, da 
man, wie über viele Dinge der \Veit, so auch über die 
Bauart und die Wirkungsweise der Gastauchgeräte ver
schiedener Meinung sein kann und auch sicherlich stets 
sein wird. 

Bergingenieur D1·.-l11g. Hagema1111, 
Leiter des Rettungs- und Feuerschutz

wesens der Bergwerksgesellschaft 
„Hibemia" in Herne. 

* * 
* 

Auf die vorstehenden Bemerkungen Dr. Hagemanns 
erwidert Privatdozent Dr. Fr. Böck, Wien: 

"Ich möchte mich, obwohl sonst mit vorstehenden 
Zeilen ganz einverstanden, nur gegen den Vorwurf ver
wahren, daß ich meiner Erwiderung einen persönlichen An
strich gegeben bzw. dieselbe so gestaltet hätte, daß ein 
weiterer Meinungsaustausch auf rein sachlichem Gebiete 
„nicht denkbar" wäre und bin mir auch gar nicht bewußt, 
welche Stelle zu dieser Auffassung berechtigen könnte. 
\Venn etwa Dr. Hagemann darin ein Abweichen von 
rein sachlicher Behandlung sieht, daß ich seinem un
günstigen Urteil über den Pneumatogen deshalb nicht 
reellen Wert beimessen konnte, weil mir die Zahl seiner 
praktischen Versuche mit demselben zn klein scheint, so 
muß ich auf die schon wiederholt beobachtete Tatsache 
hinweisen, daß eben manche Vorteile unseres Apparates 
erst dann sich bemerkbar machen und andrerseits sich 
auch manche scheinbare anfängliche Nachteile abschwächen, 



wenn die Benützer des Pnemnatogens eine größere Zahl 
von Übungen mit ihm hinter sich haben und vollkommen 
vertraut mit seiner \Virkungsweise sind, eine Tatsache, 
die ja wohl auch für alle andern Systeme von „Gas
tauchgeräten" Geltung haben mag." 

Notizen. 
Britisches Institut für Uatliumforschung. Nach 

telegraphischen Xachrichten aus London an die Tagesblätter 
wird der König demnächst ein Dekret erlassen, welches die 
Gründung eines britischen Institutes fiir Radium
forschung verfügt. Das Institut soll sich aber nicht allein 
mit Forschungsarbeiten befassen, sondern eine regelrechte 
meclizinis<'he AbtPilung erhalten, in der die lllöglichkeit der 
Verwendung des Radiums zu Heilzwecken durch Versuche dar
getan wrrden soll. Dem Rat des Instituto gehören Frecleric 
Treves, William Ramsay und Professor Thomson au. 
Fiir Entdeckungen auf diesem Gebiete hat Ernest Cassel 
einen ansehnlichen Fonds gestiftet und in Cornwall hat sich 
eine Gesellschaft gebildet, um die Gewinnung von Radium 
aus Pechblende zu betreiben. Da nämlich die österreichische 
Regierung ein Ausfuhrverbot auf Joachimstaler Pechblende er
lassen hat, soll das Trenwithbergwerk in Cornwall einen will
kommenen Ersatz bieten und es wurden, wie es heißt, bereits 
Anstalten getroffen, um die dort vorkommende Pechblende 
zur Radiumerzeugung zu verwerten. 

Turbinenartiger Reiniger filr Hochofen· und andere 
technische Gase mit Wasserzuführung. Gutehoffnungshütte, 
Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Oberhausen. In 
das Gehäuse des Reinigers ist ein radial heaufächlagtes, um 
feste Leitschaufeln gelegtes Laufrad mit abwechselnd kon
kaven und konvexen, gegeneinander versetzten Schaufeln ein
gesetzt, wodurch ein diagonales Durchströmen des Gases durch 
das Laufrad ermöglicht wird. Das Wasser wird an der Gas
ausgangsseite in ~as Laufrad eingeführt. lllan erreicht damit 
eine periodische Anderung der Geschwindigkeit von Gas und 
Wasser und eine innige Durchmischung derselben. Das Ver
fahren ist allgemein da anwendbar, wo feste, flüssige ocler 
g-asförmige Beimengungen von Gasen oder Dämpfen durch 
Waschflüssigkeiten in energische Wechselwirkung gebracht 
werden sollen. (D. R. P. 200819vom 23.Juni 1905, Uhem.-Ztg.1908.) 

Erzeugung elektrolytischer Niederschläge von 
metallischem Chrom. F. Salzer, Dresden. l\lan hat schon 
vielfach versucht, Chromüberzüge wegen ihrer Passivität und 
chemischen Widerstandsfähigkeit herzustellen, es gelingt aus 
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verschiedenen Salzlösungen aber nur schwierig bei hohen Strom· 
11ichten. Der V crfasser behauptet nun, feste, dicke, harte 
Überzüge herstellen zu können, wenn er ein Bad mit Chrom
säure und Chromoxyd, also eine Art Chromchromat Cr20 3(Cr03) 3 , 

benutzt. Das Verhältnis von Cr2Ü3 : CrOa ist am besten 4: 3, 
der Chromgehalt des Elektrolyten b-25 °lo- Man beginnt mit 
einer Stromdichte von 2-5 A/dm2 und 3-6 Volt, und arbeitet 
bei gewöhnlicher Temperatur. Man verwendet unlösliche Anoden 
(Fe30 4, Pb, Pt). (V. St. Amer. Pat. 900597 vom 6. Oktober 1908, 
angem. 16. Jännar 1908, „Chem.-Ztg." 1908.) 

ner Stahltrust in Ungarn. Dem „Magyar nemzetgazda" 
(Nr. 39, 1908) zufolge beabsichtigt der amerikanische Stahl
trust den Bau eines im großen Stile gedachten Eisen- und 
Stahlwerkes in Budapest, und zwar mit einem Einlageknpital 
von 15 Millionen Kronen. Zu diesem Zwecke ist bereits der 
Gamauf'sche Grundkomplex in Kelenföld bei Budapest er
worben worden und ist die Erwerbung cleo gräflich l\lelchior 
Lonyai'schen Wald- und <Trubenbesitzes im Hunyader Ko
mitate um l1/2 lllillionen Kronen beabsichtigt. Um Begiinsti
gungen will man nicht ansuchen. Es be.~teht die Absicht, die 
Erzeugnisse des Werkes in Ungarn, Osterreich und in den 
Balkanländern auf den lllarkt zu bringen. Wegen tler Er
werbung der im Hunyader Komitate gelegenen Eisenerz- und 
Kohlengruben sind die Verhandlungen seitens der Unternehmung 
bereits eingeleitet worden und werden die Finanzgeschäfte 
derselben von der Unionbank besorgt. - Nach „Jo szerencset", 
1908, Nr. 2. - r-

Neue Kohlenaufschlüsse bei Handlova (Ungarn). Von 
der Salg6tarjaner Steinkohlenbergbau-Gesellschaft in Gemein
schaft mit der Ungarischen Allgemeinen Kohlenwerks-Gesell
schaft werden im Gemeindegebiete von Hand 1 o v a Tiefbohrungen 
auf Kohle betrieben. Außer clen bisherigen 26 Tiefbohrungen 
hat man noch 6 Bohrlöcher in den Gemeinden Czigel und Uj-
1:,ryarmat (im Nyitraer Komitat) niedergebracht und damit über
raschend befriedigende Erfolge erzielt, indem man in Tiefen 
von 130 bis 370 m ein 28 bis 30 111 mächtiges Flöz von aus
gezeichneter Qualität erbohrte. Die Inangriffnahme der Betriebs
arbeiten ist fllr die allernächste Zeit zu erwarten. Dem Gut
achten der Sachverständigen zufolge nimmt 1las dortige Kohlen
terraiu einen Flächenraum von 4 bis 5 Quadratmeilen ein und 
wird das gewinnbare Kohlenquantum auf 80 Millionen Tonnen 
geschätzt. - Nach „J6 szerencset", 1908, Nr. 5. - >" -

Berichtigung. 
In Nr. 5 der Zeitschrift hat auf 8. 69, 2. Spalte, 7. Zeile 

von unten, das "\Vort „Radiums" zu entfallen. 

Metallnotierungen in J,ondon am 29. Jänner 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 30. Jänner 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 
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Nivellementaufgaben und ihre Behandlung. 
Mitteilungen ans del' l'raxis Yon Bergingenieur Yiktor Ka1lainka. 

Es ist eine erfreuliche Tatsache, daß sich eine 
gewisse Anzahl moderner Markscheider mit den groß
al'tigen Errungenschaften des modernen Vermessungs
wesens befreundet hat, derart, daß sie die wissenschaftlichen 
Disziplinen womöglich auch in ihrer täglichen Praxis 
bei wichtigen Arbeiten auszunützen trachtet. Insbesondere 
kann man diese 'Vahrnehmung -bei Ausführung von 
wichtigen Horizontalvermessungen machen, wo es sich 
um eine größere für sich abgeschlossene Aufgabe handelt, 
so zwar, daß man mittels einer rationellen Aus
g 1 eich n n g alle sich ergebenden Widersprüche behebt 
und so einer einseitigen Anhäufung von· unvermeidlichen 
Beobachtungsfehlern wirksam entgegentritt. 

Eine bedeutend beschränktere Anwendung hat dieser 
V urgang bisher bei der Ausführung von vertikalen Ver
messungeu zu verzeichnen, wenngleich zugegeben werden 
muß, daß auch diese Abteilung der Vermessungskunst 
in manchen Fällen eine wichtige Rolle spielt. 

Der leitende Gedanke bei Abfassung dieser Zeilen 
ist also demnach einerseits die Absicht, aus eigener 
Praxis zu zeigen, wie man die uns gelehrten Theorien 
über Fehlerausgleichung und Beurteilung praktisch 
verwerten kann und andrerseits die Pflicht meinem 
Artikel in Xr. '45 und 46, .Jahrg. 1908 die~er Zeit
schrift gegenüber, in welchem ich die Praktiker zu 

einer größeren Mitteilsamkeit ihrer reichlichen Erfahrungen 
anzueifern mich bemüht habe. 

Überall, wo es nur angeht, bei allen Arbeiten 
obertags sowohl wie auch in der Grube wird bei Höhen
bestimmungen das Nivellement aus der Mitte in Anwendung 
gebracht. Man kann wohl die Eisenbahn-Ingenieure als 
die ersten 'rechniker betrachten, welche vor den Sechziger
jahren des vorigen .Jahrhunderts in ausgiebigem Maße 
diese Methode bei den Bahnbauten benützt und dazu 
beigetragen haben, daß sich der Aufbau der Nivellier
instrumente in einem hohen Maße vervollkommnete. 
Trotzdem ist es überraschend zu lesen, daß viele Mitglieder 
der in den Sechzigerjahren zusammengekommenen ständigen 
Gradmessungskommission gegen die Beniitzung des 
Nivellierinstrumentes aufgetreten sind, und erst den Be
mühungen der Astronomen Plantamour und Hirsch 
ist es auf Grund eines in der Schweiz ausgeführten 
Nivellements gelungen, durch Lieferung von vorzüglichen 
Resultaten dieser Methode Eingang in die Gradmessungs
arbeiten zu verschaffen. 

So mußte auch der bei Grubenaufnahmen schon 
seit .Jahrhunderten in Verwendung stehende Gradbogen 
allmählich dem Nivellierinstrumente weichen, um ihm die 
Verwendbarkeit dortselbst ebenso zu sichern wie über Tage. 

Ein Blick auf ein fiir bergmännische Zwecke be
stimmtes Profil lehrt uns, daß wir es behufs Herstellun~ 



desselben mit drei Messungsoperationen zu tun haben: 
1. Das Nivellement obertags; 2. die Messung der Schacht
tiPfen; 3. das Nivellement der Grubenbaue. 

Sowie es nun bei größeren Horizontalaufnahmen 
vorkommt, daß ohne die Anwendung einer Ausgleichung 
eine einseitige, oft sehr mißliche Anhäufung· von un
\'ermeidlichen Fehlern vorkommen kann, so ist dies auch 
bei einer g1·ößeren zusammenhängenden Vertikalaufnahme 
der Fall, und es wird auch hier die Pflicht des Mark
scheiders sein, seine Vertikalaufnahme rationell aus
zugleichen, um nach jeder Richtung hin widerspruchs
freie Resultate zu erhalten. Eine richtige Vermessung 
verlangt nicht nur widerspruchsfreie Resultate von Punkten 
im Tagterrain und in der Grube, sonclern es muß auch 
verlangt werden, daß die Höhenunterschiede von vertikal 
ii b er einander liegenden Terrain- und Grubenpunkten 
absolut richtig sind, wenigstens insofern, als die mittleren 
Fehler eine gewisse, von der Meßmethode abhängige 
Grenze im positiven oder negativen Sinne nicht über
schreiten dürfen. 

Bei einem Nivellement handelt es sich entweder 
11111 die Feststellung der Höhenunterschiede von be
stimmten Hauptpunkten, welche dann jederzeit als Aus
gangspunkte für spezielle kleinere Nivellements von Fall 
zu Fall dienen sollen. Solche Kardinalpunkte sind 
beispielsweise die absoluten Höhen von Tagkränzen der 
Schächte in einem größeren Reviere. Die Hiihen werden 
hier in der Regel auf den Meeresspiegel bezogen. Oder 
es können andere bergbehördlich bestimmte Punkte sein, 
die in gewissen, ebenfalls behördlich festgesetzten Zeit
räumen durch Vornahme von genauen Nivellements 
kontrolliert werden, welcher Fall überall dort eintritt, 
wo es sich um die Konstatierung von Bodensenkungen 
und deren Dauer iiber abgebauten Grubenfeldern handelt. 

Ganz dieselben Verhältnisse bestehen bei einem 
Gruben-Nivellement; auch hier schafft man sich, soweit 
es mit Rücksicht auf die Gebirgsbewegung möglich ist, 
eine Anzahl von Haupthöhenpunkten, von denen man 
dann bei Nachtragungen, oder in anderen speziellen 
Fällen immer wieder ausgeht. 

Verbindet man solche Punkte durch gerade Linien, 
so entsteht ein znsammenhängendes Netz, ähnlich wie 
bei einer Horizontalaufnahme, und es tritt auch hier der 
Fall ein, daß die Höhenkoten dieser Netzpunkte 
gewisse Bedingungen erfüllen müssen, damit auf
tretende Widersprüche aufgehoben werden. 

Wie wir gleich sehen werden, stehen die Beobachtungs
fehler in einem bestimmten Verhältnisse zur nivellierten 
Länge, und es kann daher der Fall eintreten, daß sich 
dieselben in einem zusammenhängenden Nivellementnetz 
einseitig fortpflanzen, ins besondere dann, wenn einige 
Verbindungslinien bedeutend länger sind als andere. 

Jede Messung ist mit Fehlem behaftet, das steht 
einmal fest. Die Ursache liegt einesteils in der Un
vollkommenheit der Instrumente, andernteils in der nicht 
genauen Aufstellung oder Handhabung derselben, und 
nicht zum geringen Teil auch iu der Individualität des 
.\[essenden selbst. 
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Diese Fehler nennt man zufällige oder unver
meidliche. 

Der sog. Einzelfehler einer Beobachtung schwankt 
in gewissen Grenzen zwischen einem positiven und einem 
negativen Maximum. Die Größe dieses Einzelfehlers ist 
unbekannt. Wiederholt man aber ein und dieselbe 
Messung·, so erhält man iiberschiissige Beobachtungen 
und es ist möglich, aus denselben Mittelwerte der 
Beobachtungsfehler abzuleiten, und diese als Genauigkeits
maß zu verwenden. Es soll nun im Nachfolgenden 
unsere Aufgabe sein, auf diese Mittelwerte und deren 
Bestimmung näher einzugehen. Würde man dies unter
lassen, so hätte man gar keinen Anhaltspunkt für die 
Genauigkeit seiner Messung und es kiinnte vorkommen, 
daß man ahnungslos auch grobe Fehler mit in den Kauf 
nehmen würde. 

Man unterscheidet im allgemeinen: l. Durch
schnittliche Fehler; 2. mittlere Fehler und 3. wahr· 
scheinliche Fehler. 

Der durch schnitt 1 ich e Fehler ist das arithmetische 
Mittel aller absoluten Werte der Beobachtungsfehler: 

lv] 
vll v., v •.... v0 ; also d = --- . - ,, n 

Der mittlere Fehler ist die Quadratwurzel aus 
der 8umme der Quadrate aller wahren Beobachtungs
fehler, dividiert durch die Anzahl Beobachtungen: Also: 

m = ± Jflv ~1. 
n 

Der wahrscheinliche Fehler ist derjenige Fehler, 
welcher in einer bestimmten Reihe von Beobachtungen 
ebenso oft überschritten, wie nicht erreicht wird. Er 
wird also gefunden, wenn mau die Beobachtungsfehler 
ihrer Größe nach ordnet und sucht, welcher Fehler in 
der Mitte dieser Fehlerreihe liegt. Zweckmäßiger aber 
ist es, diesen Fehler aus dem mit t 1 er e n Fehler nach 
folg·ender Formel zu berechnen: r = 0·6744111. 

Die Ableitung· dieser Formel ist eine etwas komplizierte 
und es soll daher, dem Zwecke dieser Zeilen entsprechend, 
nicht näher auf dieselbe eingegangen werden. 

Als eigentlicher Maßstab für die Beurteilung 
einer Messung wird in der Regel nur der mittlere 
Fehler berücksichtigt. 

Es wird sich also nunmehr um die nähere Be
stimmung desselben handeln. Daß man überhaupt einen 
Fehler begangen hat, wird man erst dann gewahr, wenn 
man die Messung wiederholt, denn die Resultate werden 
nicht einander gleich sein. 

Nehmen wir den einfachsten Fall, nämlich das 
Nivellement einer gegebenen Strecke A B. Dieselbe 
sei n mal nivelliert worden und es ergaben sich folgende 
Höhenunterschiede: h1 , h2 , h,1 ..•. hn. 

Den wahren Wert des Höhenunterschiedes zwischen 
A B kennen wir nicht. Wir ersetzen denselben durch 
den wahrscheinlichsten Wert Q. Es wird jede Be
obachtung eine Verbesserung· vl' v~, v,; ... v0 erhalten 
müssen, um diesen \ Vert zu bekommen. 
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r
1 

h
1 
-(~ 

'"2 = h2 -Q 

\"n ,.--= hn - - (~. 

lliese W crte wollen wir quadrieren und wir stellen 
die Bedingung, daß ihre Summe ein Minimum sein soll: 

v1
2

1 v2
2 -j- ,1

2 . v2
0 = [v2] = [v vJ =Minimum, 

oder wenn wir die Ausdrücke von v quadrieren, er
halten wir: 
(h 1 - Q) 2 + (h2 - Q)2 """'.- ... + (hn - Q) 2 =Minimum. 

Damit dies der Fall ist, muß die erste Derivation 
gleich Null sein, also: 

v1 d v1 : v2 d v2 + .... + v11 d v11 = 0 
oder 

(h1 - Q) + (h2 -Q) -j- .... + (hn - Q) = 0 
daraus: 

Q = ~1 -t]12 +_h:l -t- : _· .. + h11_ = [h]. 
n II 

Dieser Ausdruck ist nichts anderes, als das allgemein 
bekannte und angewandte arithmetische Mittel. 

Es fragt sich nun um den mittleren Fehler „ M", 
welcher in diesem arithmetischen Mittel enthalten ist. 
Wir setzen die Ableitung desselben als bekannt voraus 
und erhalten für ihn die Formel: 

m 
M=+ ~r-. 

V n 
1) 

„111" ist der mittlere Fehler einer einmaligen Beob
achtung und ist gleich: 

m=+ilf~~. -v n-1 
2) 

Der mittlere l<'ehler der ei u malige n Beo b
ach t ung ist also gleich der Quadratwurzel aus 
der Summe der Quadrate der Verbesserungen, 
dividiert durch die um Eins verminderte Anzahl 
der Beobachtungen. 

Da wir die wahren Beobachtungsfehler niemals 
kennen, so ist es auch nicht möglich, den wahren 
mittleren Fehler nach der früher angegebenen Formel 
zu bestimmen, und wir müssen uns mit diesem in 
Formel 2) soeben angegebenen wahrsc·heinlichsten 
\Verte begnügen, der aus den wahrscheinlichsten 
Verbesserungen abgeleitet ist. 

l. Zahlenbeispiel: Im Anschlusse an eine Bahn-
8tation wurde die Seehöhe eines Schachttagkranzes vier mal 
einnivelliert und es wurden folgende Resultate erhalten: 

V vv 

415.282 T 1 1 
415.297 +16 256 
415.278 - 3 9 
415.267 -14 196 

Mittel: 415.281 0 462 = [vv] 

m=Jf 4:2=12·4mm 

Dl 12·4 .-J 
M = tfn = -2 = 6 ... 1 mm. 

Wir haben iu ~r. 45 dieser Zeitschrift, Jahrg. 1908 
aus praktischen Beispielen ersehen kiinnen, daß der 
mittlere Fehler einer mit der \ r aglatte nivellierten 
Strecke mit der Länge derselben wlichst und in einem 
gewissen Verhältnis zu irgend einer Längeneinheit 
(=Gewichtseinheit) steht. \Vir wollen diesen Fall auch 
diesmal beim Nivellement aus der Mitte studieren. 

Soll eine Strecke A B von der Länge L nivelliert 
werden, so muß man, gleiche Längen der Visuren nach 
vor- und rückwärts vorausgesetzt, n mal nach vorne und 

nach rückwärts visieren, also ~ Aufstellungen machen. 

Die Länge der Visur sei d, der begangene Fehler 
sei D· Nach Jordan „Handbuch der Vermessungs
kunde" II. Teil, kann man den begangenen Fehler 
folgendermaßen ausdrücken: 

+L=k.d . 3) 
wo k eine Konstante bedeutet. 

Diese Gleichung ist nur fiir kleine Distanzen und 
gut geteilte Latten verwendbar. 

Bezeichnet man femer die Ablesung vorne mit v, 
die rückwertige Ablesung mit r, so wird der Höhen
unterschied der Punkte A B sein: 

HAa=~r-~v· 
Bei jeder Visur und Ablesung an der Latte ist der 

Fehler D mit derselben Wahrscheinlichkeit bald negativ, 
bald positiv und daher der mittlere Fehler m von HAB 

oder: 

also 

m=+6+L+L 
m2 =L2 +ß2 +ß~ 

=nLi 
m= + L tf1~ . 

nmal 

4) 
Die nivellierte Länge von A B ist gleich der An

zahl Visuren nach vor- und rückwärts mal der Distanz 
also: L = nX d 

oder: 
L 

n=d. 5). 

Setzen wir den Wert der Gleichung 5) in 
Gleichung 4) ein, so bekommen wir: 

m=+L{i 6) 

und in diese Gleichung den Wert vou D aus Gleichung 3) 
eingesetzt: 

m= ±kd v~-= ±ktf.Lii . 7) 

das heißt: 
a) Unter sonst gleichen Verh!lltnissen wächst der 

mittlere Fehler m bei gleicher Länge der Visur d mit 
der Quadratwurzel aus der nivellierten Länge L. 

b) Unter sonst gleichen Verhältnissen, ohne Rück
sicht auf die nivellierte Lll.nge, wächst der mittlere 
Fehler mit der Quadratwurzel aus der Länge der Visur. 

In der Regel wird als zweckmäßigste Länge der 
Visnr die empirische Zahl d = 50 m angeführt. 

Die theoretische Frage des mittleren Fehlers von 
Nivellements wurde von verschiedenen Geodäten der 
letzten Zeit verschieden behandelt. So beispielsweise 



stellt Reinhertz folg·ende Entwickluug auf: ( .. Zeitschrift 
fiir Vermessungswesen", .r ahrg. 1894.) Der Latte11ablese
fehler wächst mit rler <~nadratwnrzel ans der Länge 
der Visnr, also 

D = +k yd S). 

Fiir Pille nivellierte Länge L ist bei gleicher Länge 
c!er \'isnr rl der mittlere Fehler 

lll = + 6 y~ 
<Tleichnng 8) in tileiclnmg· !:!) eingesetzt, bekommt 

mau: 

m ~ + k tfci tf ~ = + k yL . 10). 

Danach ist also der mittlere Fehler 111 pro
portional cler <~uaclratwurzel ans der nivellierten 
Länge L. 

Kummer geht von cler empirischen Formel ans: 

( „Z. f. V. W." .fahrg. 1894 und 1897) 
,6 2 = a 2 J_ b 2 d 2 + c '2 d 2 . 1 J ) 

wo a, b und c Konstante sind. 
Praktische Versuche haben ergeben, daß sich diese 

Formel insbesondere dann eignet, wenn die Visurlänge cl 
iiber 100111 be.trägt. Da wir aber immer mit bedeutend 
kleineren Visurläugen arbeiten, so eignet sich fiir unsere 
Verhältnisse am besten die Formel 7). 

Der mittlere Fehler der Längeneinheit. Der 
mittlere Fehler eines Xivellement ist proportional der 
Quadratwurzel aus der nivellierten Länge. Je größer 
dieselbe ist, umsomehr wird der Fehler anwachsen und 
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für die Größe des begangenen Fehlers zu haben, muß 
man irgend eine Längeneinheit wählen, uncl es wird 
dasjenige Nivellement fiir genauer gelten, bei dem auf 
die Längeneinheit ein kleinerer Fehler entfällt. 

Als Maßstab für die Beurteilung der Giite 
ei 11 es Ni ve lle m en ts wird bei obertägigen Messungen 
in der Hegel der mittlere Fehler einer nivellierte11 
Strecke von 1 k111 Länge angenommen. (= Kilometer
fehler). 

Fiir die einmalige Beobachtung· haben wir den 
mittleren Fehler gefunden: 

, / lvv1 
lll ~TV ----

- n -- l 

wo v die Verbessernnge11, 11 die . .\mmhl Heobachtu11ge11 
bedeutet. 

Und fiir den mittleren Fehler des arithmetischen 
..\Iittels: 

Diese beiden Formeln miigcn für die Längeneinheit 
( = 11.-111) gelten. 

Liegt uns nun eiue Strecke Yon s !.'III vor, so haben 

wir die \Verte der beiden Formeln mit } Y.U dividieren, 
s 

um die mittleren Fehler für die Läng·enheit Y.U erhalten: 

_J_V 1vv1 
lllk ='-- 1 

- -- (n-l)s 
1~) 

wir haben keinen Anhaltspunkt zur Beurteilung der und 
Uenauigkeit unserer Arbeit. Um demnach ein Maß 

Mk = + lvv] V
- ----------

- - n(n-l)s 
13). 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Kohlenstaubexplosionsversuche zu Altofts und Woolwich.*) 
Mitgeteilt von Dr. Max Kraus, Bergingenieur. 

Obwohl es schon seit sehr langem bekannt ist, daß zur Einsicht, daß dies nicht nur gefährlich sei, sondern 
Kohlenstaub Explosionen veranlassen kann, ist es doch auch die E1·gebnisse weniger kontrollierbar wären, als 
erst der neueren Zeit vorbehalten geblieben Experimente bei obertags durchgeführten Versuchen und entschloß 
iiber die Rolle, die Kohlenstaub unter den verschiedensten sich daher aus Eisenblech zusammengenietete Rohre an 
Bedingungen bei Explosionen spielt, anzustellen. Man Stelle von Strecken zu benützen. 
beabsichtigte hiedurch Mittel und Wege ausfindig zu Von den beiden Versuchsstationen ist die zn Altofts 
machen, Kohlenstaubexplosionen zu verhüten oder wenigstens diP größere. Das hier verwendete Rohr hat 7 ft. 6 i11. im 
deren Ausdehnung und verheerende Wirkung einzuschränken Durchmesser und ist über 700 ft. lang. Versehen ist 
und zu dämpfen. dasselbe mit einer Luftiiffnung und einem Ventilator, der 

Diesbezügliche Experimente wurden außer in Deutsch- durch viermalige rechtwinkelige Abbiegung des Rohres 
land und Frankreich in weitgehendem Maße auch in sowie durch Sicherheitsventile vor einer zerstörenden 
England angestellt, wo sich zwei Versuchsstationen, in Einwirkung der Explosionen geschützt ist. 
Altofts und in Woolwich, befinden, die erstere errichtet Die anfänglich geringe Menge des zu den Versuch~n 
durch die ~Mining Association of Great Britain", die letztere verwendeten Kohlenstaubes wurde bei den späteren Ex-
auf Veranlassung der „Royal Commission on Mines·'. Man perimenten bis zu 400 lb. gesteigert. Aufgewirbelt wurde 
plante erst in Altofts untertags zu operieren, kam jedoch der Kohlenstaub durch Abfeuern einer Art Kanone, 

*) Wir berichten in dem vorliegenden Aufsatze vorläufig kurz über die in England ausgeführten Kohlen~taubexplosions
versuche, die in der Fachwelt so lebhaftes Interesse weckten, und behalten uns vor, demnächst eine wörtliche l'bersetzung der 
Kommissionsberichte mit dem dazugelüirigen Tabellen und Abhiltlungen in unserer Zeitschrift zu veröffentlichen. 

Die Red. 



während ein aus einer größeren Kanoue ahgegeLenPI' 
Schuß die Explosion hervorrief. 

Die interes~mntesten \'ersuche wurden darüber an
gestellt, inwieweit eine kohlenstaublose. beäehungswPisc 
mit Gesteinsstaub bedeckte Zone die Explosion einzn
scln·änken, beziehungsweise die durch sie hervorgerufene 
Flamme zu ersticken und daran zu hindern im 
stande sei, eiue auf die mit Gesteinsstaub bede('kte, 
folgende Kohlenstaubzoue ebenfalls znr Explosion zu 
bringen. Bei einem diesbezüglich angestellten V ersuch 
drang die Flamme von 2-!0 lb. die Explosion verur
sachendeu Kohlenstaubes auf 135 ff. in die 300 j( lange 
mit Gesteinsstaub erfüllte Zone ein, ohne sie jedoch zu 
durchschlagen und die darauf folg·enden 60 lb. Kohlen
staub mit zur Explosion zu \·eraulassen. Bei einer 369 ff. 
langen Kohlenstaubzone und 324 lb. Kohlenstaub drang 
die Flamme nach riickwärts in die li'i8 ff. lange Ge
steinsstaubzone auf 44 ff. ein, während das offene staub
freie vordere Ende des Hohres arg mitgenommen wurde, 
die Flamme jedoch diese 175 ff. lange staubfreie Streckf' 
nicht durchschlug, wahrscheinlich deshalb, weil sie ihren 
Weg durch die entstandenen Risse ins Freie fand. Bei 
bloß 100 lb. Kohlenstaub, auf 100 ff. Yerteilt, durch
drang nämlich die Flamme eine 1 77 ff. lang·e staubfreie 
Zone, am offenen Ende des Rohres noch herausschießend. 

So interessante Ergebnisse diese Versuche auch g·e
zeitigt haben, geben sie leider doch noch nicht ein exaktes 
~litte! zur Einschränkung von Kohlenstaubexplosiouen 
auf den Herd ihrer Entstehung und zur Verhinderung 
ihrer weiteren Ausdehnung auf weitere Grubenteile an 
Und es bleibt die Lösung diest>r Frage späteren Experi-
1nenten vorbehalten. 

Es mag hier nicht unerwähnt bleiben, daß diese 
versuchsweise hervorgerufenen Explosionen meist mit 
großer Heftigkeit erfolgten. Sie beschädigten oder zer
störten Teile des Versuchsrohres, zersplitterten Stempel 
und schlenderten die Sicherheitsventile teilweise weit weg. 
Als Beispiel für die Heftigkeit der schon durch ver
hältnismäßig gel'inge Mengen Kohlenstaub veranlaßten 
Explosionen sei hier eine angeführt, die durch 450 lb. 
Kohlenstaub auf 450 ft. verteilt, erzeugt wurde, wobei 
die verursachte Erschütterung noch auf sieben englische 
Meil~n weit weg· wahrgenommen werden konnte. 

Die zu \Voolwich durchgeführten_ Versuche bezogen 
sich hauptsächlich auf die Explosionsgefährlichkeit der 
verschiedenen Kohlenstaubarten und das Minimalgewicht 
der Sprengstoffladungen, die eine Kohlenstaubexplosion 
schon verursachen könnten. 

Das Versuchsrohr maß hier 2p. 6 in. im Durchmesser 
und war zirka 28 ff. lang mit 7 gleichmäßig verteilten 
Sicherheitsventilen. Fiir die Ladung der Kanone wurde 
feinkörniges Schießpulver verwendet. Saxonite fand eben
falls Anwendung, da griißere Ladungen von Schießpuh"er 
wegen großer Flammenbildung eine Kontrolle der durch 
die Entziiuduno- des Kohlenstaubes erzeugten Flamme 
erschwerten. Es ergab sich, daß der von Sieben er
haltene Staub explosionsgefährlicher sei, als der von 
Stempeln und Fiirderstrecken gesammelte. Des weiteren, 

daß bei einer Beimengung von 80" „ Tonstaub die Ladung-. 
die die Entzündung dieses Gemenges veranlassen solltc>, 
die achtfaclw derjenigen betragen mußte, welche geniigt.e, 
100°/0 suspendierten Kohlenstaub zur Entziindung zu 
bringen. Bei einer Beimischung von 8ö0

/ 0 Tonstaub ver
hielt sich das Gemenge indifferent. 

Die maximale Ladung, die den Kohlenstaub noch 
nicht anzuziinden vermochte, variierte zwischen 50 und 
100 g Schießpulver. Es zeigte sich jedoch, daß dasselbe 
Gesetz, das bei Gasexplosionen Giiltigkeit hat, auch hier 
anzuwenden ist, daß nämlich diese maximalen Ladungen 
mit dem Querschnitte der Strecken variieren. 

Es mögen hier noch die interessanten Versuche mit 
Soda als Besatz Erwähnung linden, die ebenfalls durch 
Captain Desborough zu ·woolwich angestellt wurden, 
um sich ein Bild dariiber machen zu können, in welchem 
Grade durch Anwendung dieses Mittels die Explosions
möglichkeit bei Abgabe von Sprengschüssen in einer mit 
explosiblem Gas oder Kohlenstaub geschwängerten Atmo
sphäre herabgemindert werden kiinnte. 

Durch Anwendung· von ilü g Soda als Besatz wurde 
die maximale Ladung, bei Vorhandensein derselben Sorte 
Kohlenstaub in beiden Fällen, vou 50 g auf 125 y er
hiiht. Ebenso zeigte sich auch bei einem 1:)0 / 0 igen Methan
Luftg·emisch der günstige Eiutluß des Sodabesatzes auf 
Saxonite. Doch war die Explosionsgefährlichkeit bei Vor
handensein von Methan nicht in so großem Maße herab
gesetzt, wie bei Kohlenstaub. 

Immerhin sind diese Experimente von Wert, da sie 
Mittel an die Hand geben, die geeignet erscheinen, die 
auch bei Verwendung von Sicherheitssprengstoffeu be
stehende Gefahr der Schlagwetterexplosionen noch mn 
ein wesentliches herabzusetzen. 

Im Anschlusse an die in Altofts und Woolwich durch
geführten Experimente sei hier noch ein im „Engi
neering and Mining Journal", ~o. I, Tom. LXXXVI, New 
York erschienenes Resume, das unter anderem auch die 
in Gelsenkirchen und in Lievin gemachten Versuche be
handelt, in seinen interessantesten Punkten angeführt: 

1. Bloß geniigend feiner Kohlenstaub, der durch 
ein Sieb 100 (zu Altoft 40.000 Öffnungen pro 1 Quadrat
zoll) passiert, kann ein explosibles Gemisch abgeben, 
doch vermag auch gröberer Staub eine Explosion fort
zupflanzen. 

2. Genlig·end feiner Staub, der freien Luft einige 
Stunden ausgesetzt, zersetzt sich, eine Art Kugel bildend, 
die im Innern Kohlenwasserstoffe enthält, umhüllt von 
unzersetzter Kohle. 

3. Dieser Staub, wenu suspendiert und eine gleich
artige Wolke von mäßiger Geschwindigkeit bildend, kann 
sich infolge von Stoß, Kompression oder genügender 
Temperaturerhöhung entzünden. 

4. Das Resultat mag man Verbrennung oder Ex
plosion nennen, je nach dem Volumen des entzündeten 
Staubes, der vorhandenen Quantität an Sauerstoff und dem 
Raume innerhalb dessen sich die Verbrennung· vollzieht. 

il. Sind in der Grube nur explosionsgefährliche Gase 
und kein Kohlenstaub, so ist die· eventnelle Explosiou 



stark, die Wirkung jedoch kann eventuell bloß lokal 
sein, wegen der Abkühlung der Gase durch die Flächen 
der Strecke. 

Eine Kohlenstaubexplosion, obwohl begünstigt durch 
den einziehenden ·w etterstrom, muß jenen Strecken folgen, 
in denen sie das zu ihrer Ernährung meiste Material 
findet. Wenn sie infolge dessen den Strecken des aus
ziehenden \Vetterstromes folgt, erhält die Luft eine, durch 
die Transformation von Kohlenmonoxyd in Kohlensäure, 
erstickende und löschende Eigenschaft, wodurch die Fort
pflanzung der Explosion verhindert wird. 

8. Im allgemeinen wird durch die einleitende Ex
plosion eine derartige Menge Gas gebildet, daß eine voll
kommene Verbrennung unmöglich ist. Dieses Gasstaub
gemenge, welches eine höhere Temperntur besitzt als 
die bei einer Verbrennung eines Gasluftgemisches ent
stehende, ruft lokale Explosionen in unregelmäßigen Inter-
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vallen hervor und zwar dort, wo geniig·end Luft vor
handen ist, also an Kreuzung·spunkten von \Vetterstrecken, 
in Streckenerweiterungen oder bei Ausweitungen der First. 

12. Infolge der Elastizität der Luft kann sich eine 
Kohlenstaubexplosion mit Hilfe der erzeugten Gase auf 
sehr weite Entfernungen in den Gruben ausbreiten und 
zwar mit einer Geschwindig·keit, iiber deren Größe man 
sich bis jetzt noch keine entsprechende Vorstellung machen 
konnte. 

18. Das gänzliche Verbot für den Gebrauch von 
Sprengmitteln ist nicht notwendig und in den Vereinigten 
Staaten ausgeschlossen. Immerhin sollen nur gewisse Ex
plosivstoffe zugelassen werden, deren Fabrikation gleich
förmig erfolgt und die mit Sorgfalt geprüft werden. Jede 
Kohlenmine von Bedeutung sollte ein Versuchslaboratorium 
haben, welches von einem hiefiir kompetenten Chemiker 
zu leiten wäre. 

Zur Zinkbestimmung mittels Ferrocyan. 
Von Jt~. Rupp. "') 

Gemeinsam mit A. Schiedt war ehedem über die 
titrimetische Bestimmung von Zink mit einer Ferrocyan
kaliumlösung genau bekannten Jod wertes berichtet worden. 
Die Methode beruht auf der Beobachtung, daß Ferro
cyankalium entgegen den Angaben der Literatur durch 
Jod quantitativ oxydierbar ist. Es bedarf hierzu n Ul; der 
Vorsichtsmaßregel, das Reaktionsgemisch 

J 
FeCy0"" ~ FeCy,/"' 

HJ 
möglichst frei von Wasserstoffionen zu erhalten, um der 
Umkehrbarkeit des Prozesses entgegenzuwirken. 

Wir hatten zu diesem Zwecke ehedem Natriumacetat 
und Natriumbicarbonat angewandt, möchten aber heute 
von beiden Abstand nehmen und einzig und allein 
Natriumkaliumta.rtrat empfehlen, welches ausgezeichnet 
konstante Werte liefert. \ rie nachstehende Versuchsreihe 
zeigt, stellt die Oxydation des Ferrocyanids durch Jod 
eine Zeitreaktion dar, welche innerhalb einer Stunde 
sicher zu Ende kommt. Je 10 cm 3 einer 5-03°/0 igen 
Lösung reinsten Kaliumferrocyanids wurden in Glas
stöpselflaschen mit etwa 50 cm3 Wasser und 5 g Seig-

nettesalz versetzt und hiezu je 25 cm 3 -fci Jod fließen 

gelassen. Der Jodäberschuß wurde nach verschieden 
lang bemessenen Zeiträumen zurücktitriert. 

Reaktionsdauer 10 Min. 15 Min. 20 )Iin. 30 )Iin. 

~ • Thiosulfat- c1n3 cmP cni3 cm.1 

10 
Rücktitrationsverbrauch 13·25 13-16 13•23 13·1-13·2 

fo -J odverbrauch ... . . 11·75 11•84 11'77 11·9-11·8 
Reaktionsdauer 1 S1d. 11/, Std. 2 Std. :1 Std. 

~-Thiosulfat- r1n1 {'111,a cm 1 l'ln': 
10 

Rücktitrationsverbrauch 13·1 13-1 13·13 13·1 
~-Jodverbrauch . 11·9 ll·9 11·87 ll·9 

*) Chem.-Ztg. 1909. 

Da 1 Mol. Ferrocyanid = 1 At. Jod erfordert, so 
entsprechen 0·04229 g K4 FeCy6 • 3 aq. = 1 <'llt'1 ~-Jod 

beziehungsweise Thiosulfat und 0·503 g = 11 ·89 cm'1 

~-.Jod. Wie ersichtlich, erfahren die Resultate auch bei 

längerer Reaktionsdauer keinen Anstieg mehr. Man wird 
also im allgemeinen wie folgt verfahren: Eine geeignete 
Menge des neutralen Untersuchungsmateriales (0·3-0·6 y) 
wird in etwa 50 cm'1 \Vasser gelöst, mit 5-6 g Seig-
nettesa.lz und einem Überschuß von fu-Jod versetzt. Nach 
einer Stunde Stehens an einem Orte mittlerer Temperatur 

wird der Jodüberschuß durch Hi Thiosulfat mit Anwendung 
von Stärkelösung als Indikator zuriickgemessen. 1 r111 8 

iiJ-Jod = 0·0212 g FeCy~". 

Mit einer in dieser Weise eingestellten etwa 4 bis 
5° / 0 igen Ferrocyankaliumlösung wird die Bestimmung von 
Zink wie folgt durchgeführt: Ein geeignetes Volnm der 
neutralen, beziehungsweise möglichst neutralisierten ~ink
lösung läßt man in ein entsprechend bemessenes, auf etwa 
50-100 cm8 verdünntes Volum Ferrocyanidlösung· ein
fließen, welches mit 5 g Seignettesalz versetzt worden 
war. Es fällt zunächst gallertartiges Zinkferrocyanid 
aus, welches in das kompaktere Zinkkaliumferrocyanid 
übergeht. Diese Umwandlung erfordert einige Zeit, man 
läßt daher 20-30 Minuten stehen, fügL sodann ein reich
liches Volum ~ J odlösung hinzu, läßt eine Stunde stehen 

10 

und titriert hierauf das überschüssige Jod mit iiJ Thio-
sulfat und Stärkelösung zurück. Der Niederschlag von 
Zinkkaliumferrocyanid wird durch Jod in gar keiner 
Weise berührt, es ergibt also der Jodverbrauch ein 
direktes Maß für überschüssiges, nicht durch Zink be
anspruchtes Ferrocyankalium. Die Berechnung entspricht 
folgenden Ansätzen: 



K 1 FeCy„ + 2 Z1r = Zn,Fet'~«, + 4 K · 
3 Zn,Fcl'y 11 + K,Fel 'y11 = 2 K),~na(Fel 'y„1, 

also 2 K,FeCy11 = 3 Zn 
2 K,Fet:y11 = 2 .T 

folglich 3 Zn = 2 .1 

9·81 q Zn = 1 
- .1 = 1000 c111" ~1 

- .T 
• 10 10 

0·00981 il Zn = 11·111" ;}1-J bezw. 1~-Thiosulfat. 
Zu folgender Versuchsreihe diente eine 5 ° / 0ige Ferro

cyaukaliumlösung, deren J odtiter 11·74 <"m'1 :~ fiir 10 cm': 
10 

Ferrocyan betrug. 20 cma dieser Lösung wurden in einer 
Glasstöpselflasche mit etwa 50 cm'1 Wasser verdiinnt, 
dazu 5 g Seignettesalz und unter Umschwenken 10 c111'1 

Zinksulfatlösung· gefügt, deren Gehalt sich auf 0·11371 y 
Zn belief. Nach 30 Minuten Stehens wurden 25 c111 3 "-Jod 

III 

zugegeben und nach einer weiteren Stunde titrierte man 
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mit ;;/l'hiosulfat und Stärkelösung·. lHe Resultate lagen 

innerhalb folgender Grenzen: 

Angewandt ~-Jod . . 25 cm" 

Zuriicktitriert ~-Thiosnlfat . . 13·1-13·15 
also für iibcrschüssiges K 1FcCy0 \"erbrancht {~-.T 11·9-l! ·85 
;~ -Wert tler angewandten K, Fel'_v-Liisuug . . 23·48 
folglich für Zu verbrau~ht 11 -.J . 11·58-11·63 

10 
Zn angewantlt 0·11371 y . . . = 1000/0 
Zn gefuntlen 0·1136-0·1139 .rt • = 99·9-100·201"" 

l<;s lassen sich also Zinkbestimmungen auf dem an
gedeuteten \V ege mit recht befriedigender Genauigkeit 
zur Ausführung bringen. Die Beständigkeit des Jodtiters 
der Ferrocyankaliumlösung kann als eine gute bezeichnet 
werden. 

Fortschritte und Verbesserungen beim Bergbaubetrieb in Österreich.*) 
(Fortset.zung von ;;. 7'.) 

Lokomotiyförderung in der Grube. 
Im !da-Stollen bei Klein-Sch wadowitz ist im 

Jahre Hl06 eine elektrische Lokomotivhundebahn dem 
Betriebe übergeben worden. Die Länge der Bahnstrecke 
beträgt im Stollen vom Karl-Schachte bis zum Mund
loche 3480 111 und ober Tage 50 111. Die Bahn ist ein
geleisig mit Ausweichen und besitzt ein durchschnittliches 
~efälle von 3·75 °/00 . Der elektrische Gleichstrom von 
oOO V wird der Lokomotive durch eine Oberleitung zu
geführt. Da die Stromquelle Drehstrom von 3000 V 
liefert, muß dieser auf Gleichstrom umgeformt werJen. 
Zur Stromleitung Jient ein dreifach ,·erseiltes eisenband
bewehrtes Bleikabel, Type KBA von 3X35 111111 2 Kupfer
querschnitt. Dieses Hauptkabel ist obertag~ auf 50 111 

Länge in einem Kanal, sodann im Stollen am östlichen 
Uhu \·erlegt und durch den Blindschacht zum Umformer 
geführt. Vom Umformer wird der Strom bis zum Fahr
drahte in einem eisenbandgepanzerten Bleikabel, 'fype 
KBA von 50 111111~ Kupferquerschnitt geleitet; die Rück
leitung erfolgt durch die Schienen. Der Leitungsdraht 
ist im Verkehrsbereiche durch seitliche Holzleisten von 
100111111 Breite, welche 150 111111 voneinander abstehen, 
geschützt. 

Die Lokomotive wird durch einen Gleichstrom
Serienmotor angetrieben, der eine Leistung von 11 PS 
bei 1100 Umdrehungen in der Minute entwickelt. Die 
Fahrgeschwindigkeit beträgt 2 1/~ 111 in der Sekunde. 
Der Zug durchfährt einige im Stollen eingebaute, zwei
flügelige eiserne 'Vettertüren, welche sich selbsttätig 
öffnen und schließen. Das Clffnen der Tiiren wird durch 
ein zwischen den Türfliigeln und den Schienen an
gebrachtes Hebelwerk in der "·eise bewirkt, daß <lie 
beweglichen und konvergierenden Schienen beiderseits 
der Türen durch die einfahrende Lokomotive auseinander 
gedrückt werden. Hat der Zug die Stelle durchfahren, 

so werden die St:hienen durch Federkraft iu die m
spriingliche Lage zurückgebracht. 

Im Ostrau-Karwiner Reviere waren bei der 
Streckenförderung in der Grube auf vier Betrieben 
sieben Benzinlokomotiven in Verwendung, mit. welchen 
eine Förderlänge von 9024 111 befahren wurde. Die mit 
den Benzinlokomotiven erzielten wirtschaftlichen Erfolge 
sind derart günstig, daß diese Förderung die Pferde
förderung in den Gruben des Ostrau-Karwiner Revieres 
bald fast gänzlich verdrängen dürfte. Über die Kosten 
der Art der Lokomotivförderung am Tiefbausebachte bei 
Witkowitz gibt die nachstehende Zusammenstellung 
Aufschluß: 

Ncssels<lorfcr 

Maschiue 

lleutzcr 

Kosten f. d. Tonnen
kilometer einschl. 

im Jahre im .Jahre 
1906 190~ 

Amortisation 6·72 h 9·31 lt 
Erhaltung der 

Maschine . . . 0·56 h :nOh 
Benzinverbrauch für 

clen 'l'onnenkilo-
meter 0·085 kg 0·1081.·g 

im Jahre 1 im Jahre 
1906 1901i 

8·32" 10"61 " 

0·56" 

0·121 kg 

Einen Vergleich mit der Pferdeförderung, bei welcher 
unter den günstigsten Förderbedingungen die Kosten für 
den Tonnenkilometer nicht unter 16 h gebracht werden 
können, gestattet die folgende Zusammenstellung auf der 
nächsten Seite. 

Eine Lokomotivti, welche zum Transporte von Bergen 
auf der Halde benützt wurde, wurde anfänglich mit 
Spiritus betrieben; die Betriebskosten stellten sich aber 
um 36-42°/0 höher, als mit Benzin, weshalb auf 
letzteren Betriebsstoff iibergegang·en wurde. 

-*)-.Aus „Die Bergwerksinspektion in Ö~terreicb.'· Berichte. der k .. ~· ~ergbehörden iiber ihre Tätigkeit im Jahre 1906 bei 
Rundhai.Jung rler Bergpolizei uncl Beaufsichtigung· der Bergarbe1terverhnlt.ßlsse. 15. Jahrgang. 1906. Wien, 1908. Verlag t!er 
Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung. 
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X esselsclorfer Loko111otin . 
Deutzer LokomotiYe: 

:tlll V. Horizonte. 
" VI. 

Leistung irn 
.Jahre 1!106 

lk111 

84.806·5 

58.608·4 
51.789"2 

~:::; M t:t ""' "Cl c.i ...... c; c """' ..:: c,)"=' = '"''"' ~:5 ~ t~ ~t ~ 
'f:. :::::: 

~~~~~' ·a ~i; :.:; 
Cl.+.:.c.lc...--= i ~ ": .:; 
·s;:~~if~ I "" .... -.. t;::..:: 0 t:.e::::-' ~~ 
:,.... E-i - 1 i:.i,= 

8"72 7395-13 

7"12 4172·9;) 
5·10 2641"25 

Heim staatlichen Braunkohlenbergbau in Kirch
b ich 1 (Tirol) wurde in dem 2·4 km langen Fürst 
Lobkowitz-Erbstollen an Stelle der Pferdeförderung eine 
Förderuug mittels Benzinlokomotive eingerichtet. Diese 
Lokomotive, System Langen und Wolff, ist ein Otto
Motor von 8 PS und fördert mit einer Geschwindigkeit 
\'1JJ1 I ·6 111 iu der Sekunde. 

Schar htfördcrung. 
Der Salomon-Schacht der Witkowitzer Stein

kohlengruben in Mllhrisch-Ostrau wurde, nachdem das 
weitere Abteufen bei 77fJ 111 eingestellt worden war, 
einem vollständigen Umbau unterzogen. An Stelle der 
hölzernen Einstriche wurden durchwegs solche aus Eisen 
eingebaut und die älteren Füllorte für die Förderung 
mit zweietagigen Schalen, die neuen Füllorte für die 
Förderung mit dreietagigen Schalen eingerichtet. Die 
gesamte 'faganlage wurde durch einen modernen Neubau 
mit eisernem Seilscheibengerüst ersetzt und eine elektrisch 
angetriebene Fördermaschine, System Ilg n er, aufgestellt. 

Die an dieser Fördermaschine vorgesehenen Vor
richtungen gegen das Übertreiben der Förderschalen und 

Überschreiten der zulässigen Fördergesehwindigkeit bieten 
die weitg·ehendste Sicherheit bei <ler Seilfahrt.. Die 
\Virkung·sweise 1lieser Sicherheitseinrichtung·en ist die 
gleiche wie bei den Ilgner-Fiirdermaschinen am Tief
bauschachte in Karwin. Die Förderschalen haben ein 
Gewicht von 3700 kg, sind dreietagig für je zwei Hunde 
auf jeder Etage; derzeit werden nur die beiden unteren 
Etagen zur Förderung· benützt, während die Mannschafts
förderung auf allen drei Etagen, u. zw. mit zwölf Mann 
auf jeder Etage stattfindet. Die größte Geschwindigkeit 
bei der Kohlenförderung beträgt 14 /1t in der Sekunde; 
bei der Seilfahrt wurde vorläufig eine Geschwindigkeit 
von 6 m in der Sekunde zugelassen. Der Gang· der 
Schalen ist auch bei einer Fahrgeschwindigkeit von 10 111 

in der Sekunde ein derart ruhiger und gleichmäßiger, 
daß nach Ausdehnung der Seilfahrt auf die tiefste Förder
sohle von 77 5 in gegen die Bewilligung einer Fahr
geschwindigkeit von 10 m in der Sekunde kein Bedenken 
obwalten wird. 

Am Karl-Schachte in Hertin (Revierbergamts
bezirk Kuttenberg) wo ebenfalls eine I 1 gn er-Fördermaschine 
aufgestellt ist, war während der Mannschaftsfahrt <ler 
Motor plötzlich stromlos geworden, gleichzeitig versagte 
auch die elektrische Bremse. Die Folge davon war, 
daß durch hartes Aufsetzen ein Arbeiter schwer und 
drei Leute leicht verletzt wurden. Um solche Unfälle 
für die Zukunft zu vermeiden, wurde die Einrichtung 
getroffen, daß der Strom für die elektrische Bremse un
mittelbar vom Hauptkabel entnommen wird und nur der 
Antriebsmotor der Fördermaschine den Strom vom Um
former erhält. 

----·---- ------------ ------------ ---- ---- -- ---- --

I' Bei der ersten Prüfung 
I' 
~ Bei tler zweiten Priifuog Ycrmindcrung 

Aufgelegt 
1 enoittelte 

Tag der 
•! ermittelte der Tragfähigkeit 

Name des 8chachtes 1 

am 1 
Trag-

zweiten Priifnug ---T----, -~--, 
Sicher- rag- Sicher-

fähigkeit iu heit ! fii.higkeit in i heit. kg 
/if! 1 . lca ___ _,_ 

------ - --- -- -- -----:·- ------- - --

Wilhelmscha.cht 15./11. 1903, 46.950 9·7 23./10. 1906 45.520 9-4 1.430 3·04 

" 
14./8. 1903 45.120 9·5 23./10. 1906 42.440 8·9 2.680 5"9 

Alexa.nderwetterschacht . 22. 9. 1902 64.600 10"8 3./10. 1906 41.805 7·0 22.795 35·5 
n 23./9. 1902 67.480 11-4 3./10. 1906 44.810 6·86 22.670 35·59 

Alexa.nderförderscha.cht 22./9. 1903 76.940 9·23 3./10. 1906 58.435 7·0 18.505 24•05 
Micha.elscha.cht . 18./10. 1903 49.483 9•8 10./12. 1906 47.824 9·7 1.659 3·35 
.Tohannscha.cht in P.-Ostrau 6./11. 1904 39.956 7"8 16./10. 1906 ill.410 6•2 8.5!6 21·4 
J osefscha.cht . 17./4. 1904 57 440 11"2 16./10. 1906 54.590 10"7 2.850 4·96 
Georgschacht 28./4. 1902 52.826 

1 
10·9 8./10. 1906 49.735 9·7 3.091 5·85 

Emma.schacht 28./2. 1904 51.800 1 10·1 18./10. 1906 43.330 8·5 8.470 16•43 
Dreifal tigkei tsschacht 24./12. 1903 60.900 10·3 16./10. 1906 40.520 6·62 20.380 33-46 

n 30./10. 1904 62.520 10·2 2./11. 1906 62.085 10-0 435 o·69 
Bettina.sehe.eh t . 13./1. 1904 24.950 8·2 2./12. 1906 20.232 6·9 4.718 18·90 

n 13. 'l. 1904 24.280 7-9 2./12. 1906 22.035 7·5 2.245 9.25 
Heinrichscha.cht in Karwin 27./11. 1904 38.605 11·9 19./11. 1906 9.497 2·9 29.108 75·4 
Fra.nziska.schacht in Karwin 27./11. 1904 79.520 8·0 2./11. 1906 77.642 7·8 1.878 2·iJ6 
Joha.nnscha.cht in Karwin 15.;3. 1903 41.38il 8·1 5./11. 1906 22.328 4"4 19.055 46·04 

n " " 
15.;3. 1903 1 60.100 124 24./11. 1906 38.910 7"8 21.190 il5-26 

Ga.brielenzeche . 8./4. 1904 97.260 8·7 6./10. 1906 94.750 8·5 2.510 2·58 
Eugenscha.cht 18./7. 1901 46.065 9·2 8.110. 1906 39.040 7"42 7.025 11)-25 
Franziskaschachtin P.-Ustrau 6./2. 1903 31.325 13"7 22./10. 1906 30.450 13"1 875 2-79 

" 
20 .. 112. 1903 36.187 15·8 22.·10. 1906 33.825 14•2 2.362 ti·53 

Schacht Xr. I 3./6. 1903 53.120 8·9 16./ 11. 1906 31.655 5·2 21.465 40·4 

" 
I 3. 6. 1903 54.18U 9·1 17. 10. HI06 35.690 fr9 18.480 34-1 



Von den 115 Sd1achtfiirderseile11, welehe im Jahre 
1 !lOG vom Revierbergamte i11 Mährisch-Ostran auf 
ihre Tragfähigkeit gepriift worden sind, entsprachen nur 
vier neue Seile nicht den in der Seilfahrordnung g·e
stellten Beding·ung·en. 

Von den aufliegenden Förderseilen wurden 24 nach 
zweijähriger oder längerer Benützungsdauer einer aber
maligen Überpriifung unterzogen, wobei nur 4 Seile 
nicht mehr die rnrgeschriebene sechsfache Sicherheit auf
wiesen unrl abgeworfen werden mußten, während die 
meisten der übrigen Seile trotz vereinzelter Orahtbriiche 

d 

Fig. 

noch eine weitaus größere Tragfähigkeit beibehalten 
hatten. Die Zusammenstellung auf voriger Seite zeigt den 
Unterschied zwischen der •rragfähigkeit bei der ersten 
und bei der zweiten Prüfung: 

Im Revierbergamtsbezirke Briix wurde im Jahre 1906 
die vom Vereinigten Brüx-Dnx-überlentensdorfer Berg·
reviere in Brüx errichtete Seilprüfungsanstalt in Be
nützung genommen. Vom R.evierbergamte wurde die 
Prüfung von 44 Seilen veranlaßt, von denen 21 erst 
aufgelegt werden sollten, 14 bereits kurze Zeit in Yer
wendnug standen und 9 nach längerem Gebrauche zur 
Untersuchung eingeschickt worden waren. 
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Am Schachte \"r. \-IT der üstrauer Berg·ban-Aktien
g·esellschaft, vormals Fürst Salm in Pol11isch-( btran, \\'lmlc 
das vom )la,.;chinenmeister Bossi el"fnnde11c Not-

:·1 

21. 

s~c..,,et.&cf;.~M
r.~,.,..,.C~Cl.( e,. 

h 

~ 
~ 
~ 
N 
~; 

~ 

c 
signal eingebaut (siehe Fig. 21). In jeder Sehacht
abteilung ist eine starke Drahtlitze c angebracht, welche 
von der Schale a mittels Hebels b geklemmt wird, wodurch 
bei d ein Kontakt g·estellt und das Läutewerk zum 
Tönen gebracht wird. (Fortsetznn~ fol~t.) 

Metall- und Kohlenmarkt 
im l\J o n a t e J ä n n e i· 190 n. 

Von k. k. Kommerzialrat W. Foltz. 
Die Situation auf dem Metallmatkte hat sich begreif

licherweise noch wenig verändert, nachdem die Unterbrechung 
des Geschäftes infolge der Feiertage zum Jahresschluß und 
der Bilanze.rbeiten bis Mitte des Monats herrschte. Aber auch 
nach diesem Zeitpunkte blieb der lllarkt in fast allen Metallen 
ziemlich schwach, weil der Konsum noch immer nicht reichlich 
beschäftigt ist und infolgedesse!l kei~e Veranlassung findet 
au8 seiner Reserve zu treten. Die Preise haben demnach fast 
durchwegs langsam abgebröckelt und d~i.rfte~ erst mit Beginn 
des Frtthjahrogeschäftes mehr Bewegh.chke1t . erlü:ngen. D~r 
Kohlenmarkt ist ebenfall5 ziemlich stetig, weil die Industrie 
eine nur geringe Aufnahmsfähi~ke~t zeigt. . . 

Die Lage des österre1ch1sch.-ungansc~en Eisen
marktes im ersten Jahresmonat he.t sich gegen die des ver
gangenen Monat insofern wenig geändert, al~ schon im Vor
monat konstatiert werden konnte daß der Ernlauf an Bestel
lungen insbesondere für Großblech~ und Stabeisen nach~elassen 
hat. Die Griinde für diesen Minderkonsum haben wir schon 

öfters h.ervorgehoben, sie sind dies~lben geblieben: Rückgang 
der KonJnnktur hervorgerufen durch die bekannten amerikanischen 
Vorfälle für uns, verschärft durch die Lage des mit uns kon
kurrierenden deutschen Eisenmarkts. Schon im abgelaufenen 
Jahre haben unsere kartellierten Werke diesen Verhältnissen 
Rechnung getragen und dem vermehrten Eingang deutschen 
Eisens durr,h Preisherabsetzung·en zu begegnen gesucht. Dieser 
Rückgang d!Jr Weltkonjunktur konnte selbstverständlich an 
den Grenzen Österreich-Ungarns nfoht stehen bleiben wir leben 
eben auf keiner isolierten Insel - aber mit Befriedigung darf 
konstatiert werden, de.ß die Leitung der kartellierten Eisen· 
werke es verstanden hat, einen jeden kritischen Zustand hint
anzuhalten und daß auch für die Zukunft, zum mindestens für 
die nächste, ein kritischer Zustand nicht eintreten wird. Es 
wird also keine Reduktion der Produktion zulll lllindesten 
eine nicht wesentliche eintreten u. zw. nur i~ jenem Umfange 
und für jene Artikel, deren Minderbedarf besonders scharf 
hervorgetreten ist; es wird auch bis jetzt eine Preisherab-



setzuug Hir diese Artikel nicht in Aussicht genommen. \\'ie 
schon erwähnt, sind diese Artikel das Kommerzeisen und die 
Grobbleche und darin allein schon manifestiert sich, daß tlie 
Stockung nur in drm Riickgang des industriellen Bedarfes, in dem 
::\lange) an Anschaffuugeu von Neuinvestitionen oder Rekonstruk
tionen der industriellen Etablissements zu finden ist. Die 
Schienen- ja selbst die Trägerwalzwerke sind gut beschäftigt 
und haben noch für längere Zeit gute Aufträge und die 
Minderproduktion für Stabeisen und Grobbleche soll durch 
Arbeitsverminderung ausgeglichen werden, wo nicht clurch 
lokale Verhältnisse eine sokhe Verminderung schon durch in
folge des friiberen forzierten Betriebes dringend gebotenen Re
paratur der maschinellen Teile eingetreten ist. - Der Ausweis 
der österreichisch kartellierten Werke im Laufe des Monates 
Dezember v. J. bietet fiir obige ßemerkungen den wichtigen 
Hintergrund: 

;o;tab- und Fa~oneisen 
Träger . 
Grobbleche . 
Sl'hienen. 

Dezember 
l 9UH gegen 1!107 

q 220.198 - 79.286 
" 25.972 + 15.571 
.. ~0.717 - 14.820 
"107.102 + 64.135 

Seit 1. Jänner 
1908 gegen 190; 

3,664.833 + 167.183 
1,306.147 + 11.298 

532.025 + 26.648 
1,165.972 + 55~.600 

ller gesamte Eisenabsatz im Dezember zeigt einen Ausfall von 
14.580 q. Am stärksten war der Ausfall in Stabeisen und 
Grobblechen, der Absatz von Stabeisen ist schon mehr als 25 °.:0 

herabgegangen. Der Gesamteisenabsatz im Jahre 1908 betrug 
6,669.575 q und hat demnach gegen das Jahr 1907 um 755.819 q 
zugenommen. - Im abgelaufenen Jahr zeigten die Ein- und 
Ausfuhr an Eisen wesentliche Veränderungen gegen das Jahr 
1907. Der Import ist erheblich höher, der Export wesentlich ge
ringer geworden. In Gießereiroheisen und Frischroheisen, Spiegel
eisen, Feerositiome, Ferromangan, Brucheisen und Altschienen 
stellt sich der Import auf 2,140.453q im Werte von K 1,669.200·-, 
während pro 1907 nur 1,257.000 q im Werte von/( 10,:169.714·
betrug. Die Ausfuhr der gesamten Artikel betrug 164.829 q 
im Werte von J( 1, 720.679·-, gegPn 422.965 q im Werte von 
K 3,100.758·- im Jahre 1907 ... In diesen Ziffern zeigt sich 
mit aller Deutlichkeit, daß eine Uberproduktion nicht stattfand, 
daß bedeutende Mengen Rohmaterialien zur Deckung der 
heimischen eingeführt werden mußten und daß die besser 
gezahlte einheimische Arbeit einen Export unserer Waren zu 
billigen Preisen unnötig machte. - Für die Ausgestaltung des 
Fahrparkes der Staatsbahnen einschließlich der Nordbahn ist 
im Staatnoranschlage für 1909 ein Betrag von 45 Jlfillionen 
Kronen vorgesehen. Zu Lasten dieses Betrages wurden bereits 
218 Lokomotiven, 210 Tender, denen 100 Personen-. 272 Dienst
und 1812 Güterwagen, letztere mit 15 bis 30 t Tragfähigkeit 
und 162 Zisternenwagen für Heizöltransporte bestellt. Mit 
Rücksicht auf den dringenden Bedarf erschien es jedoch un· 
Termeidlich, schon jetzt für die Fortsetzung der auf die Aus
gestaltung des Fahrparkes abzielenden Aktion vorzusorgen. 
Dementsprechend wurde die Bestellung von weiteren 55 Loko
motiven, 48 Tendern, 425 Güter- und 50 Zisternenwagen mit 
dem Liefertermin Ende 1909 veranlaßt und dürfte außerdem 
in der nächsten Zeit noch die Lieferung von 150 Personen- und 
Dienstwagen zur Ausschreibung gelangen. Es werden daher 
pro 1909 im ganzen 273 Lokomotiven, 228 Tender, 722 Per
sonen- und DienMtwagen, 2232 Güterwagen und 212,;Zisternen
wagen zu liefern sein. - Die Schiffsbauindustrie Osterreichs 
hat bereits bedeutende Aufträge für das laufencle Jahr erhalten, 
die sich noch vermehren diirften. Während das Lloydarsenal 
pro 1907 zwei Dampfer im Werte von 4·4 Millionen Kronen 
und pro 1908 vier Dampfer im Werte von 8·8 Millionen Kronen 
bestellt hat, sind pro 1909 sieben Dampfer im Werte von 
12 Millionen Kronen in Bau gegeben. Das ~tabilimento Tecnico 
nimmt Kriegsfahrzeuge nebst zugehörigen l\Iaschinen und 
Kesseln mit einem Deplacement von 44.406 t und Handels
fahrzeuge mit einem Deplacement von 8105 t in das neue Jahr 
herüber. Ebenso hat auch die ungarische Schiffswerfte „Danubius" 
bedeutende Aufträge. Die Schiliswerfte Cantiore Nooste 
'rriestino l\Ionfelcone, welche Mitte 1908 ihre Tätigkeit be-
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gonnen, iiberni111mt pro 190\J folge111le bereits im Bau betincl
liche Objrkte zur . .\.nfertiguug· in ein Sd1raubenschiff de8 
Dampfers „Trieste", für „die Dalmatia" und zwei Passagier
und Frachtendampfer für die Gesellschaft „Ragusea", einen 
Frachtendampfer, ein Bohrschiff fiir die Seebt•hörde, ein Ponton
schiff für die Krieg·smarine. Außerdem sind bereits für die 
Lieferung im Jahre 1909 zwei Passagier- uncl Frachtendampft-r 
für den dalmatinischen Dienst bestellt. - Für die rumänischen 
Staatsbahnen wurde eine Lieferung von 450 Lastwagen im 
Konkurrenzwege ausgeschrieben uncl hiezu deutsche, öster
reichische, ungarische und belgische Fabriken eingeladen. Die 
billigste Offerte wurcle ,·on der belgischen Fabrik H uanl gestellt. 

-()-

Der deutsche Eisenmarkt iotziemlil'h ruhig, wenn auch 
einzelne geringe Anzeichen vorliegen, nach welchen der Konsum 
aus seiner bisherigen Zurückhaltung· zu treten beginnt. Es 
scheint nun der Moment gekommen, in welchem die Verbraucher 
annehmen. daß c\er Tiefstand cler Roheisenpreise erreicht sei 
und es ist hienach Aussicht rnrhanden, daß das Deckungsbedürfnis 
nicht länger zurü~kgehalten wird. In Halbzeug hat sich der 
Bedarf für das erste Quartal zum größeren Teile gedeckt. Die 
Exportfrage blieb gering. In Formeisen hat die Anregung· 
durch den Preisnachlaß für die Winterbezüge weiter nach
gewirkt und wurden weitere Posten auch ohne clen :\achlall 
abgeschlossen. Ebenbahnoberuanmateriale bleibt lt>bhaft. 
Grnbenschienen gehen etwas besser. ~arh den Ermittlungen 
des Vereines deutscher Eiseu- und Stahlinclustrieller wurden 
im Jahre 1908 11,813.511 t Roheisen gegen 13,045.760 t l!l07 
erzeugt. 

Der StahlwerkSYerband hat i111 Jahre 1908 zum Versand 
gebracht: 
Halbzeug 
Eisenbahnmateria 1 
Formeisen . 

1,390.767 t g·egcn 1,5b7.873 t 190i 
2,070.802 II 2,327.362 II 1907 
1,302.894 II 1,698.875 ,, 1907 

- Vom belg·ischen ::Harkte ist nur zu erwähnen, daß die 
erwartete Preisermäßigung vo11 Halbzeug durch das Stahlwerk
skontor nunmehr eingetreten ist. Es wurden alle Sorten 
um Fr.~. 5·-- pro Tonne ermäßigt und notieren nun Roh
blöcke Ji'r.<. 92·60, vorgewalzte Blöcke F1·s. 100·-, Knüppel 
Ji'i-s. 107·50, Platinen frs. 110·-. Der bei monatlicher Ab
nahme von mindestens 1000 f eintretende besondere Narhlall 
wurde von Frs. 5·- auf P1·s. 7·50 pro Tonne erhöht. - In 
England eröffnete der Eisenmarkt sehr ruhig, doch wurden 
die Preise sehr fest g·ehalten, obwohl die Warrantlager eine 
stete Zunahme zeigen. Dieser letztere Umstand sowie clie ge
ring·eu Verschiffungen in der ersten lllonatshälfte, diedie Zunahme 
noch beschleunigten, brachten eine recht pessimistische Stimmung 
hervor. Erst gegen :rilonatsschl11ß besserte sich diese Stimmung, 
da man allgemein der Ansicht ist, clen niedrigsten l'unkt er
reicht zu haben. Gegen anfängliche 49 sh 3 d für Nr. III 
l\Iiddlesborough schließen diese nach einem Stande von 48 .~lt 
6 d um Monatsmitte mit 48 sh 3 d. Der Birminghamer 
Vierteljahrsmarkt war gut besucht, das Geschäft aber beschränkt. 
Die Konsumenten hielten mit Aufträgen zuxiick. da die Pro
duzenten fest blieben, sie anderseits zu vorsichtig waren, um 
sich in größere Engagements einzulassen. Fertigeisen und 
Schwarzbleche behaupteten sich, während gewöhnliches Stab
eisen schwach war. Für Baustahl sind die Aussichten gut. 
Die Statistik des schottischen Roheisenmarktes ergiht folgende 
Ziffern: 

Roheisen 

Erzeugung 

Verbrauch: 

Tonnen jZunahmelAbnahme 

1906 1907 1908 -- ! ir~;Oe7n i ~f:~;• 

1,451.068 :1,403.447 1,230.191 
1 

173.251i 

In Gießereien . 206.292 170.225 183.410 
In Walz- und 

Stahlwerken . 875.072 827 .467 644.217 
-l-,0"""8_1...,.36"'"4,...........,,.99::-::7,....,.6""9"""2---,,8""'27=-.""62.:7 170.Ü(;r} 



Hohci:-\en 

Versendungen 
'.\Tach dem Aus-

lande 
Der Kiist.e ~nt: ;' 

lang 
l\lit der Bahn 

nach England 

Vorräte: 
In Connals Lager 
In Händen <\er 

Fabrikanten . 

19llß 

Tonnen 

!9Ui 

i 
202.289 i 227.492; 

162.121 ! 165.216: 
1 

6.6811 7.552 
371.091 400.260 

5.286 1.174 
1 

85.262 94.8691 
90.548 96.043 

19UH 

1 

142.830; 
1 

163.619, 

6.113! 
312.562 

1.000 

185.045 
186.045 

Zunahme AhnRhmc 
gegen gegen 

190i 1907 

87.698 

90.002 

Der amerikanische Eisenmarkt ist ruhig und es mang-elt1ihm 
jerler frische Zug. Der Konsum ist äußerst zuriickhaltend, 
was außerordentlich enttäuscht, da man bei dem billigen Geld
stande und der iiberall herrschenden Knappheit an Fertig
erzeugnissen auf starke Kauflust gerechnet hatte. Insbesondere 
die Eisenbahnen zeigen große Zurückhaltung. Während im 
Jahre 1908 - 15,873.000 t Roheisen erzeugt wurden, beträgt 
1\ie Herstellungsmöglichkeit der zu .Jahresbeginn in Betrieb 
befindlichen 220 Hochöfen 20,800.000 t. Diese Erzeugung dürfte 
abermals den Bedarf der Fertigindustrien iiberfliigeln. In 
manchen Kreisen glaubt man daher, 1\aß vor dem zweiten 
Semester kaum ein lebhafterer Markt zu gewärtigen sein diirfte. 
Die United States Steel Korporation weist pro 1908 eine Rein
einnahme von $ 91,896.535·- g·egen S 160,984.477·- - 1007 
und $ 156,624.273·- - 1906 aus. Der Auftragsbestand mit 
Ende Dezember 1908 betrug 3,603.527 t gegen 4,62!.553 t 
1907 und 8,489.718 t 1906. Es steht zu erwarten, daß der 
Auftragsbestand, insbesondere durch Ordres der Eisenbahnen, 
einer langsam fortschreitenden Besserung entgegengeht. 

Kupfer ist schwach und riickgängig geblieben. Standard 
er!lffnete L 62. 18. 9 bis 1 62. 18. 9. Unter großen Preis
schwankungen verlief der Handel. Die allgemeinen Geschäfts
aussichten veranlaßten die Spekulation zu Abwicklungen, was 
r\en Preis drückte. Dieser Abflauung entsprechend, sind auch 
die Preise für effektives Kupfer niedriger und bleibt die 
Stimmung sehr pessimistisch. Die Vorräte in London haben 
zwar nach der letzten Halbmonatsstatistik etwas abgenommen. 
Bei 17.430 t Zufuhren und 18.423 t Ablieferungen sind sie auf 
4:l.ß84 t gegen 46.227 t Ende 1908 zurückgegangen. Sie sind 
aber trotzdem noch sehr bedeutend und jene in Amerika. diirften 
wohl noch beträchtlicher sein, da die Werke mit voller Kraft 
die Produktion fördern. Demgegenüber ist die Spekulation 
gänzlich zuriickhaltend und der Konsum deckt nur den tat
sächlichen Bedarf, welcher in den maßgebenden Ländern wo~l 
auch nicht zufriedenstellend ist. Es besteht nach wie vor die 
Anomalie daß die erste Hand in Amerika nominell hohe 
Preise n~tiert., daher tatsächlich e.uße~ Markt ist und die 
Zwischenhändler zu viel billigeren Preisen ihre Bestände ab
stoßeu läßt. Vielleicht kann man daraus schließen, daß die 
produzierenden w· erke eine Besserung erwarten;· es ist _aber e._~ch 
wiederholt in ähnlichen Fällen vorgekommen, daß erne plotz
liche ausgiebige Herabse~zung der Preise vo~genom?11~n wi~tl. 
Die Le.ge ist also eine widerspruchsvolle. Die _Statistik weist 
folgende zum Teile auf Schätzung beruhende Ziffern aus· 

Produktiou von Amerika l 
Importe 1 
Exporte 

1908 

477.500 t 
23.000 f 

290.000 t 

1907 

474.700 t 
40.000 t 

219.848 t 

Die Verfrachtungen von Chile betrugen: 
1908 190< 190ß 1905 

36.750 t 26.200 t 25.150 f 29.050 t 

1906 

414.475 t 
100.445 t 
205.416 t 

1904 

30.400 f. 

Die Gesamtzufuhren naeh Europa, Ablieferungen um\ Schluß
vorriite stellen sich wie folgt: 

97 

Zufuhren . 
Ablieferungen 
Schlußvorräte 

l!JOfi 

450.298 t 
. !14.331 t 
. 55.677 t 

rno• 
366.50!i t 
363.720 t 

19.710 t 

J!)[I(; 

:144.803 f 
341.012 t 

Hi.924 t 

1905 

304.410 t 
308.151 t 

12.978 t 

Zum Monatsschlusse notieren Sta11dard ifi 58 . 2 . 6 bb 
~58.5.0, Tough cake fi 62.10.0 bis 1'63.0.0, Best 
sclected rB 62 . 10 . 0 bis l' 63 . 0 . 0. - In Deuts eh 1an1\ 
wird der Verbrauch au Kupfer pro 1908 auf 190.625 t gegen 
164.217 t 1907 und 163.098 t 1906 geschätzt. - Hier war 
das Geschäft ziemlich ruhig, weil dem Markte überhaupt die 
rechte Stiminung fehlt. Die Rückgänge in London machten 
den Konsum noch zuriickhaltender. Zum }fonatsschlusse 
notieren Lake (Quincy) K 157·50, Elek.~rolyt ]( 154·-, Walz
platten und Ja Blöckchen K 154·-. Osterreich hat im Jahre 
1908 11.737·9 q Kupfer (gegen 9376·07 q 1907, 12.422 25 q 1906 
und 311.110·91q1905); Ungarn 1054q (gegen 1282q 1907, 2150 'l 
1906 und 151R 'l 1905); Bosnien - q (gegen - 'l 1907, 
- q 1906 und - q 1905); zusammen 12.791·9 q (gegen 
10.658·07 q 1907, 14.572·25 q 1906 und 12.628·91 q 1905) er
zeugt. Die Mehrerzeugung gegen das Vorjahr ist auf die 
Wiederinbetriebsetzung der im Vorjahre im [lmbau begriffenen 
Mitterberger Hütte zuriickzufiihren. 

Blei hat eine eigentiimliche Haltung eingenommen. 
Trotz des Ausbruches eines Streiks auf den Brocken-Hili 
)finen ist keine Preisavance zu verzeichnen. Anfänglich 
blieben die Verkäufer sehr zuriickhaltend. Als aber in England 
große Zufuhren ankamen und die Eigner sich mn deren Absatz 
bemühten, mußten sie billigere Preise nehmen. Der Konsum 
folgte nur äußerst ztigernd. Die Verhältnisse besserten sich 
auch nicht, als man mit einer Ausbreitung des Streiks auf 
das ganze Gebiet rechnen mußte, da die Zufuhren unvermindert 
stark blieben. Erst. am Monatsschlusse griff der Konsum etwas 
stärker zu. Im .Jahre 1908 wurden in London 237.518 t (gegen 
204.695 t 1907) eingeführt und 49.464 t (43.319 t) zum Export 
gebracht. Zum Monatsschlusse notieren spanish lead fi 13 . 1 . 3 
bis f/113 . 2 . 6, english pig common ii 13. 5 . 0 bis fi 13 . 7 . 6. 
- Hier verlief das Geschäft befriedigender, da gute Konsum
frage herrschte. Die Preise waren naturgemäß auch hier ge
driickt Schlesisches Blei notierte zum :Monats,;ehlussc K 37·50 
netto Wien. 

Zink. Die Lage war seit Jahresbeginn von den Ver
handlungen iiber die Konvention beherrscht. In den letzt~n 
lllonatstagen wurde dieselbe als geschlossen gemeldet. D~e 
Preisentwicklung war eine recht mäßige. Mit fit 21 . 5 . 0 bis 
/ll 21 . 7. 6 eröffnend ging Zink in der dritten Woche auf 
fi 21 . 12. 6 bis lll 21 . 15. 0 zurück, als das Gerllcht von dem 
abermaligen Scheitern der ~onventio~ verb~eitet _wurde.. A'!-f 
die nachfolgende gegenteilige N~chr~cht s~1eg die Notiz. bis 
auf fi 21 . 12 . 6 bis Si 21 . 15 . 0. Die Emfuhr m London erreichte 
1908- 90.lOOt (gegen 89.327t 1907). - In Oberschlesien 
war der Markt ebenfalls fast ausschließlich von den gegen
ständlichen Verhandlungen beherrscht. Die oberschlesischeu 
Hütten erzeugten im Jahre 1908 141.400 t Zink (gegen 138.233 t 
1907 und 136.300 t 1906). - Hier war der Markt ziemlich 
ruhig, doch haben di~ Verzinkereien ihren vollen Betrieb bereits 
wieder begonnen. Osterreich erzeugte im verflossenen Jahre 
123. 771 ·3 q Zink und 3894·8 q Zinkstaub, oder letzteren auf 
Zink umgerechnet 127.276·3 q gegen 112.0ol q 1907, 107.329·8 q 
1906 und 92.324·5 q 1905. Zum llfonatsschlusse notieren 
W. H. Giesches Erben K 54·75. andere gute Marken K 52·50 
netto Wien. - Die Weltproduktion an Zink beträgt nach 
vorläufigen Ermittlungen 711.790 t gegen 726.820 t 1907, 
690.965 t 1906 und 470.940 t 1900. Seit dem Jahre 1900 ist 
zum ersten Male ein Rllckgang der Produktion zu verzeichnen, 
der ausschließlich Amerika zuzuschreiben ist. 

Zinn war im Jänner weniger lebhaft, da clie Sp~kulation 
sich mehr dem Kupfer zuwandte. Die Kontremine griff den llle.rkt 
zeitweise sehr heftig an. Die starken Anküufte unterstützten 
sie wesentlich. Die jeden zweiten Mone.t wiederkehrende 
Bankaauktion bringt das iibliche Quantum von 56.400 Block. 
Die Produktion von Cornwall, Banka und Billiton, sowie die 
Verschiffungen von den Straits, Bolivien und China nach 



Europa nntl Amerika hetrug·en im .Jahre l!J08 - 10:.l.öfJ5 t 
gegen 93.255 t 1907 u11d 98.079 t 1906, währenrl rlic Schlufl
vorräte in den europäischen Stapelplätzen l!l08 - 20.475 t 
g·egen 12.!170 t l!l07 u1l!l 13.il51 t 1906 erreichten. Z11111 JUonats
schlu,;se notieren :Straits 1: 124. 5. () bis ff 124. 7. 6. - Hier 
war cler Konsu111 nicht unbefriedigencl und hielten zum lUonats
schlusse Banka, Billiton und Strnits zwischen ]( :314·- hi~ 
/\ 318·- pro 100 kg netto Wien. 

.Antimon blieb in Lonclon ziemlich still, hielt ;mfänglich 
auf ii 32. 0. 0 bis ;f B4. 0. 0 und schließt schwiicher ff 31. 0. 0 
bis .t 32. 0. 0. - Hier heschränkte sich rler Konsum auf clas 
allernotwendigste und wurden bei diesen Käufen ]{ 71·- bis 
/\ 72·iiü pro 100 kg erzielt. Für den Export traten verrinzelte 
.\nfragen auf, welche jedoch zu Gesl'häften nicht fiihren 
konnten, weil man der riickläufigen ßewel,!·ung· des Auslan<les 
nicht folgen wollte. 

Quecksilber. London er111älligte :\litte cles M:onats seinen 
!'reis von .J: 8 . 10. 0 auf J: H . 7 . 6 in erster Ha1ul, worauf die 
zweite Haacl auf .J:8.6.6 ging-. Jedenfalls hat Rothschild 
einen größeren Posten zu .L 8. 5 . 0 abgestoßen bc,·or er auf 
f 8 . 7 . 6 ging. Der Markt blieb infolge rlieser schwal'hen 
H•tltung ziemlich still. Die Statistik des verflossenen .Jahres 
weist eine Einfuhr von 4:3.605 Flaschen (gegen 39.448 Flaschen 
1907) unil eine Ausfuhr von 22.348 Flaschen (g·egen 
29.465 Flaschen 1907) aus. - I d r i an er Quecksilber, welches 
L 8 . !l . 0 eriiffnet hatte, ging auf .J: 8 . 7 . 6 dann .t 8 . .- G. 6 pro 
Flasche unil .J: 24. 19. 9 pro 100 ~·g in Lageln. Usterreich
Fngarn und Bosnien erzeugten im Jahre l!IOH lH.236 Flaschen 
gegen 1 il.981 Flaschen 1907 uncl 15.627 Flaschen 1!!06. 

Silber eröffnete in London 23"i 111 d, hob sich bis 24" 111 d, 
11111 dann abermals zuriickzugehen. Es schließt 23 11 / 111 cl. I111 
Monate Dezember 1908 waren zu verzeichnen: 

Lo11doucr lmr silver-Notierung 
pro ounce in pence 

Devise Lo11don Parität für 
in Wien 1 kg Feinsilher 

höchster nicdrigstrr Ourchsch11itt K I' 0 II c II 

23".',„ 22 22·4925 239·78 
gegen f{ 79·59 im N ovem her Hl08 

llarnhurgcr Driefnotierung 
pro 1 kg Feinsilber in Ma.rk 
höchster nicurigster Durchschnitt 

68·75 65·75 66·88 

~!nrkkurs Parität für 
in Wien 1 kg Feinsilber 

Kronen 

78·40 
gegen K 80·01 im November 1908. 

[m Jahre 1!:108 betrug die höchste Londoner Xotiz 27 d (1907 -
327; 10 d. 1!106 - 33~/,„ d), die tiefste 22 d (1907 - 24 d, 1906 -
29 d). J ru Jahresdurchschnitte betrug 1lie Parität Londons 
K8J·83a (gegen K 105·37, -1907, J(10i·53, - 1906 und 
f{ 96·841 - 1905), jene Hamburgs K 85·151 (gegen K 105·75, 
-1907, K107·91 1 -1906 und K97·19 1 - 1905). 

Kohle. Der heimische Kohlenmarkt ist in unveränderter 
Lage. Die Nachfrage bleibt lebhaft und die Versorgung der 
Verbraucher geht glatt von statten. Die eingetretene stark~ 
Kälte hat den Verkehr in Hausbrand wesentlich gehoben 
Im Vorilergrund des Interesses stehen die Regierq!1gsvorlagen, 
welche die Hebung <ler Kohlenproduktion in Ostereich im 
Auge haben und eine stärkere Inangriffnahme der belegten 
Felder bezwecken. - Der de u t sehe Kohlenmarkt ist noch 
immer in recht unbefriedigender Lage, die in einem weiteren 
Rückgange der Förderungen zum Ausdruck kommt. Wiewohl 
in <len letzten Monaten die Anteile der lUitglieder cles Syndikats 
auf 60°/0 herabgesetzt wurden, mußte dasselbe gewisse Mengen 
cleponieren, wie es auch die Zechen zu tun genötigt waren. 
Im .Jahre 1908 betrug nach rlen vorliegenden vollständigen 
7-ifl'ern die 

1908 1907 

Steinkohlenförderung 148,621.201 t 143,222.886 t 
Kokserzeugung . 21,174.956 t 21,938.038 t 
Braunkohlenförderung. 66,450.144 t 62,319.802 t 
ßriketterzeugung 18,222.667 t 16,414.478 t 

Bei einer Einfuhr an Steinkohle rnn 11,661.503 t (13,721.549 t 
1907) und Koks 57fJ.091 t (558.695 t) sowie einer Ausfuhr von 
Steinkohlen pro 21,062.362 t (20,061.400 t) und Koks rnn 
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3,577.454 t 13,7Ul.135 11 1~rg'ibt sich pro 1U08 ein Verbrauch 
\"Oll 1'l9,220.M2 t (1'16,883.035 t) nnil 18,172.593 t (18,705.598 t1 

Koks. - Iu Frankreich leidet <ler Kohlenmarkt unter clcr 
starken Konkurrenz Eng'land,;, Llentschlan1ls und Belgiens, so
wohl in Kohlen, wie in Koks uncl Briketts. Die starken Vor
räte auf allen Lagern niit.igen zum Einlegen '1"011 Feierschichten. 
- lnclnstriekohle ist die Nachfrage Hchwächer g·eworden. Um 
cler ;tusländischen Konkurrenz zu begegnen, werden Represslllien 
[n hillige Verkäufe in diese exportierenden Länder - in Er
wägung· gezogen, <loch diirften diese wohl nur Kosten und 
keine rlauernde Erweiterung des Absatzgebietes bringen. Die 
Einfuhr cle:< letzten Jahres wird nach dem Erfolg· der ersten 
elf Monate mit 13,453.690 t auf 15 füllionen Tonnen geschätzt. 
llie Kokscinfnhr betrug im g·leichen 7-eit.ra11111e 1,674.000 t, 
hierunter über l'/ 1 ~lillion Tonnen aus Deutschland. Gegen
wärtig notieren in Paris Förderkohlen mit 25°10 Stiickgehalt 
l"rs. 30·-, mit 35°/0 Frs. 31 ·-,mit J5°1: 0 Frs. B2·- his Frs.B:3·-, 
8ch111ie1lekohlen Fi·s. HH·-, Hausbrand Fi·s. 45·- bis Prs. 75·-, 
letztere für Anthrazitsortcn. Der Koks•narkt ist still. - Der 
eng· I i s c h e Kohlenmarkt war im Jfümer nicht sehr belebt. 
Die schwache Frage wurde clurch Yermindertc Förderung 
einiger111aßcn ausgegliehen. In Wales hat eine Reihe kleinerer 
Gruhen den Betrieb mit Riicksicht auf die zu hohen Selbst
kosten eingestellt. Wenn auch die Preise gegenwärtig ge
halten werilen, ist man iiber ihre weitere Entwicklung noch 
sehr im Unklaren. In erster Linie wird dieselbe von der 
Haltung des Eisennrnrktes bestimmt werden. Bester Maschinen
brand notiert 14 sh 6 d bis 14 slt 9 cl. bester zweiter 13 slt 6 tl 
bis 13 sh U d, gewöhnlicher Vl .,lt bis 13 sh 6 d. Kleinkohle 
notiert 6 sh (i d bis R ,,h !i d. Hochofenkoks halten unveriintlert 
an f 15 slt 6 d bis 16 ,,h, Gießereikoks 17 .,h fi tl his 20 sh G tl. 

Erteilte österreichische Patente. 
~r. 33.34:1. - Florian .Tnlian Hendrich in 'l'arkowi~ka 

(üalizien). - llohrmeißcl. - Es sind Bohrmeißel mit auswech
selbarer Erweiterungsbacke bekannt geworden. Vorlieg·ende 
Erfindung betrifft solche Bohrmeißel und besteht darin, daß 
die Erweite1·u11ysbcicke iu eiirnr zweckmiißig i·ahme11förmigeu 
Führung ve1·schiebbai· ist, wobei dei·en Stellung durch Ri11-
schubsU/cke beg1·enzt werden kann. Der 
Körper des Bohrmeißels 1 ist der Er
findung gemäß mit einem Rahmen 2 zur 
Aufnahme einer ausweehselbllren und 
verstellbaren Erweiterungsbacke 3 aus
gestattet. Die Befestigung· der Backe .'J 
an dem Halunen 2 erfolgt durch Bolzen 6 
oder dgl. und das Einstellen der Backe 
durch ein -oder mehrere Zwischenstücke 5, 
welche _pberhalb des Kopfes der Backe 3 
in die Offnung des Rahmens 2 geschoben 
werden. Der erforderliche Abstand beider 
Schneiden kann auch durch Auswechseln 
und Einsetzen entsprechend bemessener 
Backen erzielt werden. Der durch Ab
nützung erfolgten Kiirzung des Bohr
meißels 1 kann der Rahmen 2 durch Ab-
schneiden eines entsprechenden Stiickes 
an seinem Unterende angepaßt werden. 
Die Verstellbarkeit ermöglicht, die 
Schneitle einer teilweise abgenützten Er
weiterungsbacke auf den entsprechenden 
Abstand von der Bohrmeillelschneide 
einzustellen sowie aul'h den Abstand der 
Erweiterungsbackenschneide von der Bohr
meißelschneide ohne den Meißel dauernd 
umzuarbeiten,' nach Bedarf beliebig ein
zustellen. Bei den meisten Schlagbohr
systemen ist der Bohrmeißelhub, dem wech-
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Gesteines entsprechend, auf ,·erschiedeue 
Hubhöhen verstellbar und, dem veränderten Hube entsprechend. 
muß meistenteils auch der Abstand der Erweiterungsbncke1.-



schneide von der Bohrmeißelsclmeide angepaßt und hiebei der 
:lleißel dauernd umgearbeitet werden, indem beim Verkleinern 
des Hubes ein Stück de~ Bohrmeißels, beim Vergrößern des 
Hubes ein ~tiick der Erweiterungsbacke abgeschnitten wird, 
wodurch nach einem mehrmaligen Hubwechsel der Meißel un
brauchbar .. wäre. Durch vorliegende Erfindung sind die er
wähnten Ubelstände behoben. 

~!'. 33.445. - Albert .J acobsen in Hamburg. - Yer
l'allren zur Herstellung ''Oll J,egiernngen. - Bei An
wendung der nach Anspruch 2 des Stamm-Pat.entes Xr. 21.336 
hergestellten Legierung, welche aus 54°/0 Kupfer, 40°/0 Zink 
und 6°/0 der im Anspruch 1 clieses Patentes geschützten 
Xickel-Aluminium-Kupfer-Eisenlegierung besteht, hat sich er
geben. daß diese Legierung trotz ihrer hohen Festigkeit und 
Zähigkeit verhältnismäßig weich bleibt und deshalb für solche 
lliaschinenteile, welche hohem Drucke oder großen Reibungs· 
beanspruchungen ausgesetzt sind, nicht mit Vorteil augewenclet 
werden kann. Die Erhöhung des Anteiles cler Atomgewichts· 
legierung auf 8 bis 10°;0 konnte die Härte nicht wesentlich 
steigern. Auch clie Festigkeit cler Legierung blieb bei er
höhtem Zusatz cler Xickel-Aluminium-Kupfer-Eisenlegierung 
im wesentlichen die gleiche. Verschiedene Yer,;uche. andere 
:lletalle zuzufügen, um die gewünschte Erhöhung der Härte 
herbeizuführen, hatten kein Resultat. Dag1·r11·11 flih1·te d1'1' Er
.,atz ei11es Teiles cfrs Kupfe1·s durch 1·i111· .\fl'f11llv1Tbi11d1c11g, 
welch1• sl'lbst sehr sprödt' ist, ::11 d1·111 ,ql'll'ii11schtn1 R1:f'olgl'. 
Als solclw Metall11~rbi11d1111y 1c11r1h /~'i,,1·111111111_q1111 111it ei11e111 
.lfaugangdtalt ron l'i1w 8U0 ·0 g1f1rnde11 uud es sfrllil' sich 
he1·11us, daß b1·i eil/1'11/. Zusatz i·on ::;o·„ di1·s1·s 1-111° oigrn Eisf'11-
111anga11s dir Legier1111g nicht alfriu b1•drnff:11d härter 1curd1:, 
.<011de1'11 bei .'fleicher Dehn1111g auch 1·i11e er/11,blich größe1·" 
F~stigkeit e~·hielt. Der Zusatz des Eisenmangans erfolgt an 
Stelle eines Teiles des Ku11fers, so daß bei AnwendunO' von 
5°/0 Eisenmangan z. B. nur noch 49°/0 Kupfer Verwe~dung 
finden. Bei einem Zusatz von 5°;0 Eisenmangan steigt die 
Festigkeit \'On 40 k_q auf 46·5 kg pro Quadratmillimeter bei 
112·o0/ 0 Dehnung. Bei 10°/0 Eisenmanganzusatz ist die Festig·. 
k~it ~i3 kr1 uncl 25° 0 Dehnung; bei 15°1

0 Eisenmangan fällt 
che Dehnung auf 1° 0 und scheint dies cler höchst zuläHsige 
Zusatz zu sein, da hiebei mit der Härte auch die Sprödigkeit 
der Legiernng· auftritt. Es ist zu bemerken, daß der Zusatz 
von Zink und der Atomgewichtslegierung aus Xickel-Aluminium, 
Kupfer und Eisen stets der gleiche bleibt und nur rlie :IIenge 
cles Kupfers und des Eisenmangans schwankt. So besteht 
z. B. eine Bronze mit 46·5 kg Festigkeit pro Quadratmillimeter, 
32°10 Dehnung und in der Härte der Dr. Künzelschen Phosphor
bronze aus 49° 0 Kupfer, 40°/0 Zink, 5°/0 80°.:0igem Eisenmangan 
uncl 6° 0 Nickel-Aluminium-Kupfer-Eisenlegierung. Durch den 
Zusatz des Eisenmangans wird gleichzeitig eine Verbilligung 
1Ier fertigen Legierung erzielt, da das Eisenmangan billiger 
ist als Kupfer. Das erhaltene Produkt hat eine goldgelbe 
Farbe und ist sehr gut bearbeitungsfähig. 

Nr. 33.569. - Theodor Giller in Mülheim a. u. Ruhr 
!Deutsches Reich). - Bergeversatzverfahren. - Die Frage 
des Bergeversatzes ist für den Bergwerksbetrieb Yon großer 
Becleutung. Der Versatz mittels 'Vasserspülung, bei welchem 
das geeignete llfaterial (Lehm, Sand, Schlamm, Schlacke usw.) 
\'Oll über Tage mittels Wasser~ in clie Grube bis YOr Ort ein· 
geschlämmt wird, hat dl'n Nachteil, daß einerseits das in 
g-roßen Mengen angespülte 'Vasser meistens wieder gehoben 
werden muß. und daß andrerseits die Umgebung der Versatz
iirter schlammig wird, wodurch die Ges~ndheit der bei dem 
Versatz arbeitenden Bergleutr bedroht wml. Das Vr.1faltrm 
,qemliß der Erji11d1111g, nach l!'clcltem das Ve1·satzmatel'ial durch 
Preßluft fortbeice,qt 1cird, v1T111eid1·t alle diesr: U111sti711de: Ein 
weiterer Vorteil dieses Verfahrens liegt dann, daß bei Ver
wendung von Preßluft das Versatzmaterial bis in die kleinsten 
Winkel des Versatzortes dringt, und daß sich dann an dem 
Orte das :lfaterial nicht in dem i\Iaße setzt, wie bei der 
Vlasserspülmw wo nach dem Satz des llfaterials zwischen 
der Decke u;a' dem höchsten Punkte des Versatzmaterials 
sich immer ein nnausgefiillter Raum 1·on 15 bis 20 c111 bildet. 

Außerdem kommt al~ ;\" ebenprodukt frische Luft mit in clie 
Grube, deren Sauerstoff für die Leistungsfähigkeit der 
arbeitenden Bergleute YOn Vorteil ist. Das Verfahren selb,;t 
besteht. wie bereits gesagt, darin, daß das Versatzmaterial 
im geeigneten Zustande von über Tage oder in der Grube 
selbst etwa einem Fülltrichter zugeführt wird und dann durch 
Schläuchl' oder durch Rohrleitungen einfällt. An geeigneten 
Stellen, sei es hei Beginn des Weges, sei es unterwegs 
oder am Ende des "reges. wird dem einfallenden Versatz· 
1Uaterial Druckluft zugeführt, so daß ein Hängenbleiben cle.
llfaterinls verhindert und das Austreten des llluterials in 
bestimmter Richtung nncl mit ausreichender Geschwindigkeit 
clem jeweiligen Versatzorte zugeführt wird. Eine Staub
entwicklung wird in bekannter 'Veise mittels Wasserschleier 
vermieden. Es ist für das 'Vesen der Erfindung belanglos, 
ob Druckluft, Saugluft, oder zugleich Druck· und Saugfoft 
verwendet wird. Auch kann an Stelle der Luft an sich ein 
sich ähnlich verhaltendes Druckmittel treten. Hervorzuhcbl'11 
ist, daß Einrichtungen, bei welchen Stiick· oder ~ammelgut 
durch einen Preßluftstrom geförclert wird, bekannt sincl. 

Literatur. 
Who's Wllo in Mining and Metallurg). Containing 

the Recorcls of lllining Engineers ancl 2\[etallurgists at Horne 
and Abroad. 1908. Founrled b~· (+eorge Safford. London: 
The füning .Journal. 

Den ersten Teil des splendid ausgestatteten Buches 
\Seite 1 bis 107) bildet ein alphabetisch geordnetes ~amens
verzeichnis der wichtigsten in Amerika, England und den 
ilbrigen Ländern, in welchen englisch gesprochen wird 
(Australien, Australasien, Südafrika, Indien) lebenden Berg
und Hüttenleute, wobei bei jedem Namen auch eine kurze 
biographische Skizze des Betreffenden geg·eben wird. 

Im zweiten Teile des Werkes (Seite 109 bis 194) werden 
clie berg- und hüttenmännischen Vereine und geologische sowie 
chemische Gesellschaften mitgeteilt. Bei den meisten Vereinen 
werden 1lie !lriindung und der Zweck l!erselben geschildert 
uncl 1ler gegenwärtige Ansschnß namhaft gemacht. 

Das im ersten Teile enthaltene Verzeichnis dürfte schon 
im Jahre 190!l eine entsprechende Erweiterung finden, indem 
diesmal darin noch viele angesehene Fachgenossen (z.B. Peters, 
Raymond, E. Keller u. a.) fehlen. 

Jedem sich auf eine Reise nach Amerika vorbereitenden 
Fachgenossen wird clas Buch gute Dienste leisten; er wird 
darin die Namen und Adressen der maßgebenden Fachleute 
und der fiir ihn in Betracht kommenden Vereine finden. 

G. K. 

Die Selbstkostenberechnnng industrieller ßetriebe. 
Von Friedrich Leitner. Dritte, stark vermehrte Auflage. 
J. D. Sauerländers Verlag, Frankfurt a. lll. 1908. Preis: 
Brosch. M 4·80; geb. M 5·60. 

Die zunehmende Schärfe des Konkurrenzkampfes führt 
u. a. dahin, daß der Selbstkostenberechnung immer größere 
Beachtung zugewendet wird. Denn erst die Kenntnis der bis 
in die kleinsten D_etails z<'rlegten Selbstkosten zeigt, wo der 
Hebel anzusetzen ist, wo Ersparung·en miiglich und nota bene 
auch am Platze sind. Die damit zusammenhängenden Berech· 
nungen und Kalkulationen sind nicht immer leicht und einfach 
Yielfach sind es oft geradezu schwierige Problellle. Das vor~ 
liegende Burh Professor Lei tners ist nun ein wertvolles Hilfs· 
mittel diese ;o;chwierigkeiten zu bewältigen und einen klaren 
E~nblick in das Wesen der Selbstkostenrechnung zu ge· 
wrnnen. Der Verfasser behandelt in seinem Buche dessen 
frühere Auflagen in dieser Zeitschrift anerkennende Er~ähnung 
fanden, die Grundsätze der industriellen Kalkulation und 
Kostenermittlung, Yerteilung- der Si::esen usw. und die Lehre 
von den Abschreibungen nncl wei~t vielfach auf cliC' l'al~chen 
Selbstkostenberechnungen hin. 

Die vorliegende Auflage hat der Autor durch Aufnahme 
einiger lehrreicher Abschnitte, insbesondere durch eine Reihe 
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praktischer Beispiele bedeutend erweitert, wodurch der Wert 
des Buches noch erhi\ht wurde. Die Ausstatt.nng clieses emp-
fehlenswerten Buches ist einfach und gediegen. F. 0. 

Aus Natur u111l Geisteswelt. Sammlung wissenschaftlich
gemeinverständlicher Darstellungen. Illustrierter Katalog 1908. 
Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. 

Einen interessanten Einblick in die Vielgestaltigkeit der 
mo1lernen ·wissenschaftlichen Forschung gewährt der soeben von 
cler Verlagshuchhandlung B. G. Teubner anläßlich des zehn
jiihrigen Bestehens der bekannten Sammlung nAus Natur und 
<leisteswelt" und des Erscheinens des 200. Bändchens derselben 
ausgegebene illustrierte Katalog. Er enthält nämlich Prob1:n, 
30 an der Zahl, aus clen bedeutsamsten Veriiffentlichungen des 
,;o dankenswerten Pnteruehmens, die eine Reihe von anziehen
den, lesenswerten Essays über Themen allgemeinsten Interesses 
clarstellen. Nur einige von ihnen seien genannt, so „Natur
wissenschaft und Religion" (A. Pfannkuche), „Die deutsche 
Handelsbilanz" (L. Po h 1 e), „Arheiterschutz und Konkurrenz" 
(0. v. Zwiedineck- Siidenhorst), „Der Tuberkclbazillus" 
(\\'. Schumburg), „Die Wettervorhersage" (L. Weber), „Ent
fernungen im Weltall" (J. Schein er). „Die Dampfmaschine als 
Verschwender" (R. Vater), „Drahtlose Funken im Seeverkehr" 
(H. Thurn), „Die Frauenarbeit" (Dr. Robert \\'ilbrandt), 
„ Die Grundbegriffe der modernen .:\aturlehre" (Dr. Felix 
Auerbach), „Aus der Vorzeit der Erde" (Dr. Fritz Frech), 
,.Bilder aus der Ingenieurtechnik" (Kurt Merckel), „Das 
Eisenhiittenwesen" (Dr. Hermann \V e dd in g), „Die Metalle" 
(Dr. K. Scheid) usw. ~immt man dazu clie etwa 75 Proben 
<ler Abbildungen wie die anschaulichen Berichte über die er
schienenen Bändchen, von denen mehr als 40 bereits in 2. bis 
4. Auflage vorliegen, so wird zweifellos jeder Gebildete sich 
in das Büchlein mit dem lebhaftesten Interesse vertiefen unil 
wir möchten nicht unterlassen, unsere Leser auf die Gelegen
heit hinzuweiHen, dieses Schatzkästlein moderner Wissenschaft 
sich unentgeltlich durch eine an die Verlagsbuchhandlung 
B. <;. T e u b n er , Leipzig, l'oststraße 3, zu richtende Post
karte oder durch Vermittlung einer Buchhandlung zu ver-
schaffen. Die Red. 

Bestimmungen der augenblicklichen Wettermenge 
eines Ventilators aus Depression und Tourenzahl. Von 
Bergreferendar Kurt Seid 1 (Verlag von Gehr. Böhm, Kattowitz). 

Eine interessante und überaus bequeme lllethode der Be
stimmung der momentanen Wettermenge wird hier entwickelt. 
Der Autor weist nach, daß sich eine theoretische Beziehung 
zwischen Wettermenge, Depression und Tourenzahl ohneweiters 
aufstellen läßt, und daß man leicht und rasch imstande ist, 
auf Grund der gefundenen Gleichung, sei es nun durch Aus
rechnung derselben oder mit Hilfe einer Zahlentabelle oder 
einer graphischen Tabelle die momentane Wettermenge zu er
mitteln. Die in cler gesuchten Beziehung vorhandenen Kon
stanten lassen sich durch zwei Messungen der We~~ermenge 
und der Depression, die bei verschiedenen äquivalenten Offnungen 
und verschiedenen Tourenzahlen vorgenommen werden, fest
stellen. Die Ableitung des theoretischen Ausdruckes aus einem 
besonderen Fall - wie dies anfänglich geschieht - scheint 
iiberflttssig. Die Untersuchung für den allgemeinen Fall geschieht 
auf Grund der Tatsachen, daß die effektive Depression pro
portional dem Quadrat der Tourenzahl ist und daß <ler im 
Ventilator selbst verbrauchte Anteil der Druckhöhe mit dem 
Quadrat der \Y ettermenge wächst. Durch Verbindung 1ler 
diese beiden Gesetze ausdrückenden Relationen ergibt sich die 
gesuchte Beziehung. 

Die Art der Entwicklung ist bündig und klar. Das aus
geführte Beispiel zeigt die einfache Rechnung, trotz der etwas 
umständlich aussehenden allgemeinen Ausdriicke. Dem Ver
fasser, dem man schon manche interessante Untersuchung auf 
dem Gebiete der Wetterführung· verdankt, ist entschieden alle 
Anerkennung dafür zu zollen, daß er zuerst auf den Umstand 
aufmerksam machte, Wettermessungen auf die angeführte 
Weise so rasch uncl einfach und sowohl in theoretischer als 
auch in praktischer Hinsicht unanfechtbar zur Ausführung 
bringen zu können. Ing. Hn'lls Neubauer. 

Die e1llen un1I die radioakthen Gase. Von Sir William 
Ramsay, K. C. B. Xobel Laur., Professor an der Universität 
London. Vortrag, gehalten im Osterreichischen Ingenieur- uml 
Architektenverein zu Wien. Leipzig. Akademische Verlags· 
gesellschaft m. b. H. 1908. Preis .At 1·40, geb. vif, 1·80. 

Die wichtigsten Punkte des am 11. April 1908 stattgehabten 
Vortrages des beriihmten Gelehrten wurden auszugsweise in 
Xr. 4 unserer Vereinsmitteilungen (1908) gebracht. Nun liegt 
der ganze Vortrag samt den vorgeführten Abbildungen in einer 
39 Seiten umfassenden und vornehm ausgestatteten Broschiire 
vor, deren Besitz für diejenigen, die das Gllick hatten, den 
Worten des Forschers lauschen zu dilrfen, das beste Mittel 
bieten wird, um sich nochmals in die epochalen lllitteilungen 
zu vertiefen, und so clie damals gewonnenen Eindriicke auf 
immer festzuhalten. Diejenigen aber, die aus welchen Gründen 
immer dem Vortrage nicht beiwohnen krnnten, werden es 
gewiß nicht versäumen, durch die Anschaffung des Büchlein" 
für das ihnen Entgangene einen Ersatz zu suchen. G. K. 

Geologische Skizze von Niederösterreich. Von Karl 
Köllner mit 28 Abbildungen. Verlag Leipzig und Wien 
Franz Deuticke, 1909. ' 

Auf nur 41 Seiten werden wir mit den geologischen Ver
hältnissen unserer engeren Heimat Niederösterreich vertraut 
gemacht. Das Werkchen zerfällt in drei Abschnitte: I. Der 
nie1leröst.erreichische Anteil an d11r böhmischen Masse. II. Die 
niederösterreichischen Ostalpen. III. Das Tertiärbecken von 
Wien. 

DerVerfasser, der sich auf Franz E. Sueß, C. Diener, 
Viktor Uhlig, Hörnes, Schaffer, Toula stützt, hat das 
Werkchen zunächst für Kandidaten der Bürgerschule bestimmt 
es ist aber gewiß geeignet, das Interesse weiterer Kreise z~ 
wecken und kann als Behelf in Bergschulen usw. dienen 
aber auch solchen •on Nutzen sein, die sich a.uf kurzem Weg~ 
einen geologischen Einblick in Niederösterreichs Landen •er
schaffen wollen, um so mehr als der Anschaffungspreis sehr 
gering ist und nur K 1·40 beträgt. Barth. 

Amtliches. 
Der Leiter 1les Ministeriums fiir öffentliche Arbeiten hat 

auf Grund Allerhöchster Ermächtigung den Oberbergarzt 
Dr. Johann Stverak in ldria ad personam in die VIII. Rangs
klasse befördert. 

Der Leiter cles Ministeriums fiir öffentliche Arbeiten hat 
den Betriebsadjunkten der Perlmoser Aktiengesellschaft Wenzel 
lllarsik als Bergeleven in den Stand der staatlichen Montan
verwaltungsbeamten aufgenommen und der k. k. Berg- und 
Hiittenverwaltung in St. Joachimsthal zur Dienstleistung zu
geteilt. 
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Vereins-Mitteilungen. 

Montanistischer Klub für die Bergreviere Teplitz, ßrüx und Komotau. 
In der am 24. .Tänner 1909 in Briix abgehaltenen 

Hauptversammlung wurden zu Ausschnßmitgliedern ge
wählt: Balthasar Karl, Bergdirektor, Ladowitz; Löcker 
Hermann, Bergdirektor, Briix: Markus August, k. k. Berg
rat, Briix; Hamberg· er .Josef, Oberinspektor, Teplitz; 
Pirnat Hermagor, k. k. Obermarkscheider, Briix; Ryba 
Gnstav, k. k. Bergverwalter, Briix; Schmued Rudolf, 
Berginspektor, Malthenern; Truschka Alois, Ober
ingenieur, Briix: '"immer Anton, Bergingenieur, l\laria
Ratschitz. 

Zn Ersatzmänner: Czerw en ka Josef, Berginspektor, 
llnx, Geb an er Hugo, Bergingenieur, Rriix; M ii 11 er 
Oskar, BergYerwalter, Triebscltitz. 

In der am 30. Jänner 1. .J. stattgefundenen Ans
schußsitzung· wurden die Amtswalter gewählt u. zw.: 
Obmann: Bergdirektor Hermann Löcker, Brüx; Obmann
stellvertreter: k. k. Bergrat August Markus, Hriix; 
Schriftführer: k. k. Obermarkscheider Hermagor Pirna t, 
Briix; Zahlmeister: Inspektor Rudolf Schmued, l\lal
thenern; Bücherwart: ( )bf'l'ingenieur Alois T r u s c h k a, Briix. 

Der Klub hat gegenwärtig 249 wirkliche und 21 
beitragende Mitglieder. Vergangenes Jahr zählte er 
242 wirkliche und 20 beitragende l\I itglieder. 

~'achgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins in Wien. 

Bericht ilber 1Iic Tersammluug vom i. Jänner 1909. 

Der Vorsitzende, Oberbergrat Sauer, eröffnet die 
Sitzung und läßt Vorschläge für die Wahl eines Mit
gliedes des Verwaltungsrates erstatten. Es wird be
schlossen, dem Wahlausschusse des Vereines die folgenden 
Henen namhaft zu machen: Ministerialrat v. Arbesser, 
Prof. Dr. Pawek und Kommerzialrat L. St. Rainer. 
Der Vnrsitzende referiert. nun in Ang·elegenheit der 
%uschrift des _.\.u~schusses der Sektion Leoben des Berg
nnd hiittemnännischen Vereines fiir Steiermark und 
Kärnten betreffend die Schaffung eines Zentralorgar.es 
fiir die montanistischen Vereine Üsteneichs und die 
Griindung· eines fachlichen Zentralvereines. Es wird 
nach dem Antrage des Schriftführers beschlossen, das im 
Sinne dieses Referates an den genannten Verein durch 
den Verwaltungsrat des Vereines zu sendende Antwort
schreiben der Fachgruppe in der nl!.chsten Sitzung, auf 
deren Tagesordnung der Gegenstand zu setzen ist, der 
Beschlußfassung vorzulegen. 

Nun ladet der Vorsitzende Herrn Oberingenieur Anton 
Po i s ein, den angekündigten Vortrag zu halten: „ Die 
Wahl der Bohrsysteme unter Berücksichtigung 
ihres Anwendungsgebietes, ihrer Leistungsfähig
keit und Anschaffungskosten~. 

Der VortragenJe charakterisiert einleitungweisc die 
großen Fortschritte der Tiefbohrtechnik. Die Wahl des 
Bohrsystems richtet i>ich nach dem Zweck der Tief
bohrung: Bodenuntersuchungen im Dienste der Geologie, 
für die Ausführung rnn Bauwerken, Ingenieurarbeiten, 
Flußregulierungen oder industrielle Zwecke, A usfiihrung 
von Tiefbohrbrunnen und artesischen Brunnen; Anf
suclrnng und l+ewinnnng von Mineralwässern, Solen und 
Gasen: Erschiirfung von Kohle, Erzen und Salzen, Auf
suchm;g uml Gewinnung vou Petroleum; Betriebszwecke 
des Bergbaues usw. Wenn der Zweck vorliegt und die 

voraussichtliche Tiefe bestimmt ist, muß der Verrohrungs
plan festgelegt werden. Mau geht hier vum kleinsten 
Enddurchmesser bei der Endtiefe aus, dessen Bestimmung 
von zahlreichen Erwägungen abhängt. Nun muß mau 
darauf Bedacht nehmen, daß für eine bestimmte Tiefe 
so wenig Rohrkolonnen als möglich aufgewendet werden, 
d. h. daß die einzelnen Rohrstrl!.nge so tief als möglich 
geführt werden. Durch die österreichische Arbeitsweise, 
nach welcher der Meißel immer gleichzeitig mit den voll
kommensten Erweitenrngsinstrumenten arbeitet, wird 
dieses Vorhaben wesentlich begünstigt. Ist das Ver
rohrungsschema festgelegt, so handelt es sich um die 
Art des Betriebes und die Wahl des Bohrsystems. 

Für Bohrungen bis 100 oder 150 m Tiefe in 
kleinerem Durchmesser oder auch bei größeren Bohrungen 
in entlegeneren oder schwe1· zugänglichen Gebieten wird 
zumeist Handbohrung angewendet. Übrigens werden 
heute sowohl die Bohrwerkzeuge sowie auch die kleineren 
Bohrmaschinen derart ausgeführt, daß sie ohne jede 
Anderung· sowohl für Hand- als auch für K.raftbetrieb ver
wendet werden können. Bei der Wahl des Bohrsystems 
ist ganz besonderes Augenmerk auf die Leistungsfähigkeit 
zu richten, weil es oft geboten erscheint, das Ziel rasch 
und sicher zu erreichen. 

Der Vortragende skizziert nun die einzelnen Bohr
methoden in Bezug auf Anwendbarkeit, Leistungsfähig
keit und Anschaffuugskosten u. zw. die Handbohrungen: 
l. Die Trocken-Dreh- und Stoßbohrung, 2. Die Spül
Dreh- und Stoßbohrung, 3. Handbohrung nach Freifall
system, 4. Handbohrung nach Schnellschlagsystem, 5. Ro
tations-Handbohreinrichtung; die maschinell betrie
benen Bohrsysteme: 1. das kanadische System, 2. das 
pensylvanische System, 3. Freifallbohrung, 4. Hotation:.:
bohrung, 5. die Scbnellschlagbohrmethodeu, 6. hydrau
lische Stoßbohrapparate, 7. kombinierte Bohrmethoden. 
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Der Vortragende spricht schließlich clie Hoffnung 
aus, daß es ihm gelungen sei, mit seinen Ausführungen 
einige Winke für die richtige Auswahl und Anlage von 
Tiefbohreinrichtungen gegeben zu haben. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Oberingenieur Po i s 
fiir seinen interessanten mit lebhaftem Beifall auf
ircnommenen Vortrag und schließt die Sitzung. 

Der ( >bmann: Der Schriftführer: 
.J. Sauer. t'. Kicslinger. 

Notizen. 
:Saphthalager im M:iramaroser Komitate in Ungarn. 

In der Gemeinde Körösmezii im ~laramaroser Komitat hat 
man in 83 /11 Tiefe ausgeclehnte und reiche Erclwachslager er
~cblossen; dieselben werden von 20 bis 25 m mächtigen petro
leumführenden Schichten überlagert. In Körösmezö werden 
schon seit .fahren Schürfungsarbeiten auf Petroleum betrieben. 
Das neue Erdwachslager wird nunmehr scbachtmäßig aufge-
s•·hlossen. - ~ach ".Jli szerencsrt", 1908, Nr. 4. - i· -

Ein neues staatliches Kohlenwerk in Kroatien. Die 
ungarische Regierung hat die Kohlengrube in Nov im aro v in 
Kroatien käuflich erworben. welche bisher der „Ersten Zagu
rianer Kohlengewerkschaft· gehiirt hatte. .Mitglieder dieser 
Gewerkschaft sind: Fi\rst Christian Hohenlohe-Oehringen, Graf 
Hudolf Kinsky, William 'l'hompson, ..\Jois Kottas von Helden
burg und Erich Brandt. Im Jahre 1907 hat die Produktion 
dieses Kohlenwerkes 20.634 q betrngen. - Nnch 11 .J(i szcrencsH", 
Hl08, Xr. 6. - r -

Der Uetrieb tles ueuen kiiu. ung. Kohlenwerkes in 
Yr(lnik (Kroatien) soll in solcher Weise erweitert werden, daß 
die .Jahresproduktion mindestens 21 ~ Millionen Meterzentner 
erreichen soll. Der Bau von Arbeiter- und Beamtenwohnhäusern 
ist ebenfalls geplant und wurde bereits mit dem Bau von 
300 Doppelwohnhäusern begonnen. Die ungarische Regierung 
hat zn diesem Zwecke ein Grundterrain von 46 Joch erworben. 
- :-iach "Jo szereneset", 1908, Nr. 1. -1· -

Radium. Thorpe hat das Atomgewicht des Radiums 
durch Analyse des C'hlorides bestimmt. Das Mittel seiner 
)[essungen ergibt fiir Ra rlen Wert= 226·64, bei Ag= 107·88 
und Cl =35"46. Indessen zieht Thorpe selbst den neueren 
Wert \'On Frau Curie \'Or, die mit größeren Substanzmengen 
gearbeitet hat und sieht seine Messungen nur al~ Bestätigungen 
an. Der neuberechnete Wert ist Ra= 226·4. 

Holzkohle untl Koks als Hochofen· Brennstoff. 
R. H. Sweetser. Verfasser hatte Gelegenheit, nuf den Werken 
der Algoma Steel Co., Snult St. Marie (Ontnrio), zwei fast 
gleich große moderne Hochöfen ein pnar Monate lang neben
einander mit Holzkohle und Koks und l\Iischungen von beiden 
zu betreiben. Dabei ergab sich, daß ein moderner ::!1 m hoher 
Hochofen ebensogut mit Holzkohle betrieben werden kann; Ein
richtungen und Arbeitsweise des Koksofens sind direkt auf den 
Holzkohlenofen übertragbar. Der letztere braucht aber pro 
Tonne Roheisen bedeutend weniger Holzkohle als Koks, nur 
65°/„ des Windes, aber ein Drittel mehr Kalk, die kritische Tempe
ratur liegt tiefer. Auf die 'I'onne (2240 Pfund) Roheisen wurden 
im Durchchnitt 2083 Pfund Holzkohle bzw. 2207 Pfund Koks 
verbraucht. Die Koksverbrauchszahl ist für dortige Gegenden 
sehr gut, sie betriigt sonst durchschnittlich 2311 Pfund bei 
anderen Öfen; die Holzkohlenzahl dagegen ist sehr hoch, mit 
guter Holzkohle hätte man mit 1800 Pfund auskommen mi\ssen, 
da einzelne Öfen mit 1600 Pfund Holzkohle arbeiten. Der 
Holzkohlenofen vertrug 7·5 °;0 mehr l\Iesabierz. In Betreff der 
Qualität der Eisensorten war der Silicium- und Mangangehalt 
gleich, das Holzkohleneisen enthielt nur O·Oll 0/„ Schwefel, 
aus Kokseisen 0·029 0/0 : das Holzkohleneisen hatte aber einen 
höheren Phosphorgehalt. Die Verwendung Yon Holzkohle hat 
jedoch mehrere Nachteile, der schwern·iegendste da,·on ist die 
Versorgung mit Holzkohle, da ein 150 t-Ofen täglich gewaltige 
Mengen Wald verschlingt. Ein anderer Nachteil besteht darin, 
daß Holzkohle außerordentlich leicht Feuer fängt. Die tägfühe 
Maximalleistung des Holzkohlenofens mit 173 t Eisen diirfte 
iiberhaupt die Rekordleistung für Holzkohlenöfen vorstellen. 
In Cannda, in Drummondville, Quebec, stehen andrerseits auch 
die kleinsten Holzkohleniifen der Welt in Betrieb, sie machen 
täglich nur 3·5 t Eisen. (Transact. Amer. Inst. Min. Eng. 
1908, S. 303, Chem.-Ztg. 1908.) 

Kuppellation rnn Silbe1-. Fulton, Anderson, 
Go o d n er und 0 s s a. Die Verf. haben eingehende Versuche iiber 
die Kupellations-Temperaturen und damit zusammenhäng·ende 
Erscheinungen angestellt. Der Edelmetallverlust beim Treiben 
ist bekanntlich eine Funktion der Temperatur, mit welcher er 
stark anwächst. Die Ergebisse sind kurz folgende : Bei reinen 
Bleikönigen, ohne Eisen und Kupfer, ist eine Temperatur \'Oll 

800°, besser 850°, zum Einleiten des Treibens nötig. Diese 
Temperatur kann während des Treibens auf 770" herunter
gesetzt werden; zum Schluß jedoch zur Erzielung eines blanken 
Silberkomes ist eine Steigerung auf 830° nötig. Gegenwärtig ist 
die Treibtemperatur stets höher und man kann nicht unter 
910° das Treiben beenden. Federglätte ist, wenn der Luftzug 
nicht übermäßig ist, das Anzeichen der richtigen Kupellations
temperatur. (Eng. and i\lin. Journ. 1908, Bd. 87, S. 326, durch 
Chem.-Ztg. 1908.) 

lfotallnotierungcn in London am 5. Februar 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom G. Februar 1900.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 
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Die Gewinnung des Zinns aus Weißblechabfällen. 
Dr. K. Goldschmidt referierte über diese wichtige 

Frage der Metallurgie, und zwar insbesondere mit Rück
sicht auf jene Gewinnungsverfahren, die sich in der 
Praxis mehr oder weniger als lebensfähig erwiesen 
haben.*) 

Da es an VorschHigen zur Zugutebringung der 
Weißblechabfälle, welche 2- 3 ° /0 und nur in seltenen 
Fällen mehr Zinn enthalten, nicht gefehlt hat und aus 
der Literatur eine große Anzahl derselben bekannt ist, 
so ist eine kritische Beleuchtung der meisten dieser 
Methoden von großem Werte und es soll deshafo der 
Vortrag des Dr. Golds c h m i d t hier auszugsweise wieder
gegeben werden. 

Zur Gewinnung des Zinns aus den Weißblech· 
abfällen wurde sowohl der trockene und naße Weg als 
auch verschiedene elektrometallurgische Verfahren vor
geschlagen. Hunderte von Patenten wurden genommen, 
aber nur ganz wenige in die Praxis übergeführt. 

Alle mechanischen Prozesse, die ein Abschmelzen 
des Zinnes vorsahen, waren unausführbar, da selbst
verständlich der Verzinner alles Zinn zurückhält, das 
irgendwie abschmelzbar ist. Ebenso erwiesen sich alle 
Methoden unwirksam, nach welchen auf rein chemischem 
Wege durch Säuren oder Alkalien das Zinn in Lösung 

*) Vortrag, gehalten vor 1ler Hauptversammlung des 
Vereines deutscher Eisenhlittenleute am 6. Dezember 1908. 
Siehe "Stahl und Eisen" Nr. 53, 1908 und "Chem. Ztg." 1909, s. 33. 

gebracl1t werden sollte. Dabei wurde nämlich entweder 
auch das Eisen gelöst, wodurch das Verfahren verteuert 
wurde, oder aber es blieb das Zinn teilweise ungelöst 
zurück (bei Behandlung mit Alkalien). 

Nur die Anwendung des Chlors schien den ganzen 
Erfolg zu versprechen, aber auch dieses Verfahren ver
schwand aus der Technik und erwachte erst in neuester 
Zeit zu neuem Leben. Über dieses Verfahren wird sp!lter 
die Rede sein. 

Schon im Jahre 1876 hat Keith empfohlen, Weiß
blechabfälle in alkalisr.her Lösung zu elektrolysieren 
und im Jahre 1882 stellte die Firma Goldschmidt 
in Essen V ersuche an unter Benützung eines alkalischen 
Bades, in dem Weißblechabfälle als Anode und Eisen
platten als Kathode dienten. Als Elektrolyt wurde eine 
erwärmte Natronlösung verwendet. 

Dieses Verfahren gelangte hier sowie auch auf mehreren 
anderen Werken zur Anwendung (Schnabel, Metallhütten
kunde), doch scheint es, daß die Apparatur für die 
Elektrolyse auf allen ziemlich gleich war. Die Ver
bindung der Weißblechabfälle mit dem positiven Pole 
geschieht fast überall mittels eines Korbes, in welchen 
dieselben gepackt werden. Als Kathode dienen entweder 
die Wandungen der aus Eisen hersgestellten Bäder oder 
eingeh!tngte Eisenbleche. Fiir dieses Verfahren ist die Wirk
samhaltung des Elektrolyten, bezw. die Erhaltung eines 
sutndigen Überschusses von kaustischem Natron von 
größter Bedeutung. Nur bei sehr sorgfältiger Arbeit 
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ist es möglich, die Eisenfül.chen so weit von dem Zinn 
zu befreien, daß das Eisen für den Martinofen und somit 
für eine große Verwendung brauchbar wird. Eine voll
kommene Entzinnung ist nach diesem Verfahren über
haupt nicht zu erzielen und bei sorgsamster Arbeit 
resultiert ein Eisen, das noch O·l bis 0·2% Zinn hält. 
In den meisten Fällen beträgt aber der Zinngehalt 0·3 
bis 0·50Jo. Das Zinn erh!llt man an der Kathode in 
Form eines schwammigen bis feinkörnigen Niederschlages, 
der sich leicht zu Blockzinn umschmelzen lllßt. Dieses 
elektrometallurgische Verfahren hat eine nicht unbedeutende 
Anwendung in der Technik gefunden, trotzdem, daß ihm 
einige Übelstll.nde anhaften. Der Umstand, daß nur mit 
kleinen Körben (Inhalt 10 bis 20 kg) gearbeitet wird, 
erhöht die Arbeitslöhne; beim Herausheben der Korbe 
geht ein nennenswerter Teil des Zinns verloren. Auch 
bleibt, wie gesagt, etwas Zinn auf dem Eisen zurück. 
Schließlich ist das Zinn in der Regel bleihältig und die 
Feinheit des umgeschmolzenen Zinns entspricht selten 
mehr als einem Halte von 97 bis 980/o. 

0 

Fig. 1. Fig. 2. 

Diese Übelstände lassen es erklärlich erscheinen, 
daß man sich mit diesem Verfahren nicht begnügte, 
sondern vielmehr nach einem noch besseren Verfahren 
Ausschau hielt. Die erst vor einigen Jahren ermöglichte 
Lieferung des Chlors in flüssiger Form war die direkte 
Veranlassung, daß man abermals die Verwendung dieses 
Reagens zur Entzinnung der Weißblechabfälle in Erwägung 
zog. Bereits Mitte des vorigen Jahrhunderts ist das 
Chlor für diesen Zweck versucht worden, u. zw. von 
Higgins (1854) in England, Parmelee, Secly und 
Pan ton in Amerika, welche schon erkannt haben, daß 
das \Vesen des Verfahrens auf Anwendung von trockenem 
Chlorgas beruht. Ein solches Gas verbindet sich unter 
großer Wärmeentwicklung mit Zinn, wasserfreies Zinn-

chlorid bildend, eine schwere, leicht bewegliche, an der 
Luft außerordentlich stark rauchende Flüssigkeit. 

Leitet man trockenes Chlor iiber \Veißblechabfälle, 
so verbindet sich Chlor mit Zinn und das gebildete Zinn
chlorid tropft ab. Diese einfach aussehende Methode 
hatte urspriinglich mit großen Schwierigkeiten zu k!lmpfen. 

Zunächst war zu berücksichtigen, daß bei beendeter 
Manipulation das Eisen, das bei niederer Temperatur 
von Chlor nicht angegriffen wird, mit einer stark 
qualmenden, die Haut, Augen und vor allem die Schleim
häute stark angreifenden Flüssigkeit bedeckt war, die 
ein Hantieren mit den Blechabfällen unmöglich machte. 
Durch Waschen durfte die Fliissigkeit nicht entfernt 
werden, weil das verdiinnte Zinnchlorid energisch das 
Eisen angreift und dabei wertlos wird. 

Aus dem Versuchsstadium trat das Verfahren, als 
Lambolte in Briissel einen Schachtofen zur Entzinnung 
der Weißblechabfälle errichtete (Fig. 1), welche an der 
Ofenmündung (Gicht) eingetragen wurden. Bei dem 
Niedergange der Abfälle durch den Ofen strömte denselben 
von unten mit Luft stark verdünntes Chlorgas entg·egen. 
Dieses Chlor verband sich mit dem Zinn der Weißblech
abfälle, und die Luft führte die Dämpfe des gebildeten 
Chlorzinns in die Vorlagen, in denen letzteres zu einer 
Zinnchloridlösung verdichtet wurde. Am Fuße des Ofens 
wurden die entzinnten Weißblechabfälle herausgezogen, 
paketiert und versandt. Leider rostet das mit Chlor 
entzinnte Eisen sehr rasch, u. zw. weil sich auf diesem 
Eisen stets ein feiner Überzug von wasserfreiem Eisen
chlorid findet. Sobald dieses Eisen der Luft ausgesetzt 
wird, zieht es Feuchtigkeit an, und dieses wll.sserige 
Eisenchlorid zerfrißt das Eisen sehr schnell, indem es 
reduziert wird zu Eisenchlorür und dieses wieder Sauer
stoff und Feuchtigkeit aus der Luft anzieht, sich in 
Oxychlorid verwandelt, das wiederum durch das Eisen, 
dieses zerstörend, reduziert wird. Erst nach dieser Er
kenntnis war es möglich, durch \V aschen des entzinnten 
Eisens ein lagerhaftes Eisen zu gewinnen. 

An Hand dieser Erfahrungen wurde nun das Gold
s c h m i d t sehe Verfahren ausgearbeitet, welches im Groß
betrieb allen Erfordernissen entspricht. Es muß vor 
allem darauf gesehen werden, daß das zu behandelnde 
Material trocken und frei von organischen Substanzen ist. 

Die gut getrockneten \Veißblechabfälle werden in 
Pakete gepreßt (D. R. P.176.456) und in großen Körben 
mittels Kranes in große Zylinder gepackt, diese dann 
geschlossen und Chlor eingeleitet (Fig. 2). Außer der 
Feuchtigkeit muß auch eine Temperaturerhöhung ver
mieden werden (D. R. P. 188.018), denn bei der Ver
einigung von Zinn und Chlor zu Zinnchlorid entwickeln 
sich über 1000 Kalorien. Eine sehr sorgsame Kühlung 
und st!lndige Abführung der entwickelten Hitze ist also 
eine weitere Bedingung. Um eine vollständige Ent
zinnung der Pakete auch im Innern zu erreichen, wird 
das Chlor mit mehreren Atmosphären Druck in die Pakete 
hineingepreßt. Das gasförmig eintretende Chlor verbindet 
sich mit dem Zinn zu dem flüssigen Zinnchlorid, kon
densiert sich also. Diese Tatsache gibt ein untrügliches 



- 105 -

Zeichen für die Beendigung dl's Prozrsses, und 1las ist 
yon größter Bedeutung. Denn hleibt der Druck im 
allseitig geschlossenen Apparat einige Zrit konstant, so 
ist das ein untriigliches Zeichen, daß das Chlor kein 
Zinn mehr findet, daß also der Prozeß beendigt ist. 
N"ach vollendeter Entzinnung wird durch Evakuierung 
fiir eine vollsfändige Entfernung des Chlors und Zinn
chlorids Sorge getragen, die Pakete werden sorgfältig 
gewaschen (D. R. P. 176.45 7) und sind dann fiir <las 
Martinverfahren fertig. Der I>rozeß vermeidet so die 
Übelstände des elektrolytischen Verfahrens, die Hand
arbeit ist ganz gering. Es wird in einem Arbeitsgang 
entzinnt, dabei an Stelle des minderwertigen Zinnschlammes 
ein wertvolles Zinnpräparat gewonnen, das Zinnchlorid, 
das in SPidenfärbereien Absatz tindet. Das Eisen wird 
in diesem Verfahren wesentlich besser entzinnt als nach 
dem elektrolytischen Verfahren, und endlich geht kein Zinn 
in ·w aschwässern verloren. Das Arbeiten unter Druck 
gewilhrlristet das Eindringen des Chlors aucl1 in die
jenig·en Stollen, clie eng aufeinander liegen sollten, so 
<laß die sog. weißen Flecken, das sind Stellen, an die 
<las Entzinnungsmittel nicht gedrungen ist, die sich also 
der Entzinnung entzogen haben, bei dieser Methode 
außerordentlich selten sind und jedenfalls nur in dem 
~laße auftreten, daß die (lualität des Eisenmateriales 
nicht beeinträchtigt wird. 

Fiir die An a 1 y s e des entzinnten Eisens emptiehlt 
Goldschmidt dne bedeutend größere Einwage, weil 
bei kleinen Einwagen leicht ein nicht entziuntes Fleckchen 
in die Einwage (z.B. 10 g) gelangt, wodurch das Proben
resultat ein falsches Bild der Entzinnung bildet. Auf 
dem Goldschmidtschen Werke werden für die Zinn
bestimmung 3 kg entzinnte Abfälle in Salzsäure aufgelöst 
nnd man ist zufrieden, wenn die Analyse wesentlich unter 
0· I 0 / 0 Zinn ergibt. 

Seit Jahren ist die Nachfrage nach Weißblech
abfällen stets größer als das Angebot. Ein Ersatz bot 
sich in den gebrauchten verzinnten Gegenständen, vor 

allem gehrauchten Konsen·endosen, die sich in großen 
~!engen auf den Müllablageplätzen der :::ltädte und an 
den MüllvPrbrennungsöfen vorfinden, wo sie ein sehr 
lästiges Material bilden. Der Verarbeitung dieser Biichsen 
stellen sich aber erhebliche Schwierigkeiten in den Weg. 
Es ist zunächst erforderlich, die lfüchsen auf ein kleineres 
Volumen zu bringen, ihr Inneres zugllnglich zu machen, 
sie zu reinigen; das Lot zu entfernen und die Falzen 
zu öffnen bzw. den vorhandenen Gummiring darin zn 
zerstören. Alles dies muß mit sehr geringen Kosten 
gemacht werden. Schließlich hat. sich folgendes Ver
fahren als brauchbar erwiesen. Die Büchsen werden 
zunächst gepreßt und gleichzeitig durch Stachelwalzen 
mit einer großen Anzahl von Löchern versehen, um über
haupt gewaschen werden zn können. (D. R. P. 181.876.) 
Dann werden alle anhaftenden Fette, Lacke usw. durch 
\V aschen in Alkali verseift, in reinem Wasser wird nach 
nachgewaschen, endlich in einem Ofen das Lot ab
geschmolzen nnd die Kautschukeinlage in den Falzen 
durch Hitze zerstört. So vorbereitet sind die Büchsen 
dann vollkommen rein nnd könen in Pakete gepreßt de!' 
Entzinnung zugeführt werden. (D. R. P. Nr. 176.456 und 
188.018). 

Die Verarbeitung von \V eißblechabfällen in Deutsch· 
land wird auf 75.000t pro Jahr geschätzt, wovon Gold
s c h m i d t 50.000 t verarbeitet, während der Rest sich 
auf etwa 8 bis 10 andere Werke verteilt. Von den in 
Deutschland verarbeiteten 75.000 t Abfällen werden 
jährlich etwa 1500 t Zinn bzw. Zinnpräparate gewonnen, 
das sind etwa 70°/0 des gesamten Verbrauchs Deutschlands 
an Zinn. Im übrigen Europa dürften etwas iiber 25.000 f 
\Veißblechabfälle entzinnt werden, und in den Vereinigten 
Staaten etwa 60.000 t, im ganzen also rund 160.000 t 
mit ::1000 bis 3500t Zinn, ::1 1/ 2 °lo der Gesamtmenge des 
jährlich gewonnenen Zinns. Gelingt es erst, die ge
brauchten Biichsen in ausgedehnterem Maße der Ent
zinnung zuzuführen, so dürfte die Gewinnung an Zinn 
sich noch wesentlich steigern. G. K. 

Xivellementanfgabcn und ihre Behandlung. 
Mitteilungen aus der Praxis von Bergingenieur Yiktor Kadainka. 

(Fortsetzung \". S. !10.) 

2. Zahlenbeispiel: Dt>r Höhenunterschied zwischen 
111 

(120 
einem Schachttagkranz und einem Tiefbohrlochmund ist m = ± V if = .± 6·32 111111 • 

mit einem guten, vorher genau justierten Nivellierinstrument 
4 mal nivelliert worden und es ergaben sich folgende Der mittlere Fehler des arithmetischen Mittels 
H iihenzahlen: 

\" vv 

27.353 -8 64 
27.341 -t- 4 16 
27.247 -2 4 
27.33\:J +6 36 

Mittel: 27.345 0 120=[vvl 
Länge der nivellierten Strecke= 3·99 !.:in. 

Der mittlere Fehler in der ganzen einmal nivellierten 
Strecke 

„JI20 M=±v 4x 3 =±3·16mm. 

Die mittleren Fehler für die Längeneinheit: 

mk = + 111 f _l~b · = + iH6 V 3X3"99 -

120 ~ tf
-----

Mk=± 4X3X3·99·=+l·o8. 
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In der zweiten allgemeinen Konferenz der europäischen 
Gradmessungskommission wurde als zulässige Grenze fiir 
den wahrscheinlichen Fehler festgesetzt, daß derselbe 
für 1 km Länge in der Ebene 3 mm (der mittlere Fehler 
4·45), im gebirgigen Terrain 5111111 (der mittlere Fehler 
/·41) nicht überschreiten darf, wenn das Resultat als 
brauchbar angesehen werden soll. Dabei ist aber nicht 
ausdrücklich angegeben, ob sich diese Grenze bloß auf 
ein einmaliges Nivellement, oder auf das arithmetische 
Mittel mehrerer :Messungen bezieht. 

Beim Präzisionsnivellement in der Österreichisch
ungarischen Monarchie wurde in den westlichen Teilen 
derselben ein wahrscheinlicher Fehler pro 1 ~·111 von 
:+- 2·8 111111 begangen. 

Für technische Zwecke wird in der Regel eine Ab
weichung· (mittlerer Kilometerfehler) von + 10 111111 

zugelassen. 
In unserem Falle ist der wahrscheinliche Fehler 

für die einmal nivellierte Streckeneinheit: 
r = 0•6744 mk = + 2·rn 111111 

und für das arithmetische Mittel: 
R = 0·6744 Mk = j-~ 1·07 m111. 

Einnivellieren eines neuen Punktes von 
zwei ihrer Höhe nach gegebenen Punkten. (Inter
polieren eines Punktes). 

Das soeben behandelte Beispiel bezieht sich auf den 
Fall, wenn man von einem einzigen, in Bezug auf seine 
Höhe bekannten Punkte zu einem anderen noch un
bekannten Punkte nivelliert wird, dessen Höhe erst 
zu bestimmen ist. Es kann ,aber auch der Fall ein
treten, daß man den unbekannten Punkt gleichzeitig 
von zwei bereits bekannten Punkten aus bestimmt. 
(Fig. 1.) 

Fig. 1. 

Die beiden Resultate des Punktes N werden in 
der Regel nicht übereinstimmen; es wird sich ein Wider
spruch ergeben, der auszugleichen sein wird. 8ind die 
nivellierten Lllngen AN und B N gleich, so ist der 
wahrscheinlichste Wert des Punktes N das arithmetische 
Mittel aus den beiden Resultaten; ist dies nicht der 
Fall, so haben die Resultate verschiedenes Gewicht, und 
dieser Umstand muß bei der Ausgleichung berücksichtigt 
werden. 

Allgemein ist das arithmetische Mittel der Werte 
q

1 
, q

2
, q,

1 
• • mit den diesbezüglichen Gewichten 

P1, P2, Ps · · · · 

X =R_1_q1 + P2 q2 + · · · · Pn qn lP ql 
P1 + P2 -i- · · · · Pn = [p] 

Bedeutet nun HA die Höhenkote des Punktes N, 
abgeleitet vom Punkte A, HB die Höhenkote des Punktes N, 
abgeleitet von B, und werden die entsprechenden Strecken 
mit DI um! n2 bezeichnet, mit den zugehörigen Gewichten 

p1 und p2 , so ist das arithmetische Mittel fiir den wahr
scheinlichsten Wert des Punktes N 

P1 HA -~- Po Hu H:-< = --- 1---- 14). 
Pt ---;- P2 

Die Gewichte sind bei sonst gleich genauen 
Nivellements umgekehrt proportional den Liingen der 
nivellierten Strecken. 

1 1 
p · p = -- · ---- also 
'. 2 D1. D2 

1 1 
P1 = D und P.! = u· 

1 0 

Werden diese Werte in die Formel 14) eingesetzt, 
so bekommt man: 

D1 H.-\---;-- D., HB 
H~= D -l- D_.,___ -; 

1 1 2 

ocler wenn wir den Widerspruch ö einführen 

H:-< = H.-\ + -- ~1 -- • ,)' = Hn _:___ D2 • o· 15). 
D1 ---,-- D~ 1\ ----:--- D2 

Das zweite Summenglied bildet die Korrektion, 
welche man jeweilig an die aus der Messung erhaltenen 
Koten anzubringen hat. Man muß daher das Ge fä 11 e 
berücksichtigen und dementsprechend die Korrektion mit 
dem zugehörigen Vorzeichen hinzufügen. 

sind: 
Die mittleren Fehler aus den beiden Nivellements 

,)' 

"" ~ \r, r- ~: 
- --- D m„=+v ö 

1 + _1 

D2 

und der mittlere Fehler des arithmetischen Mittels: 

c1· 
M = + ----~!~D 

-D1 + D„ V 1 2· 

Der mittlere Kilometerfehler ist im allgemeinen: 

k=+111f[pvvJ. 
--V n-1' 

also für unseren Fall bei n = 2 

k =+V p;v-12 + P2 v2 2 -
1 1 

wo p1 =D; P2=.o-· 
1 '2 

3. Zahlenbeispiel: Behufs Durchführung der 
nötigen Vorarbeiten für die Herstellung einer Kohlen
schleppbahn zu einer Nenanlage wurde der Schachttag
kranz ders(llben von zwei völlig getrennten Eisenbahn
stationen (Höhenmarken) einnivelliert (Fig. 2) und es 
wurden folgende Resultate erhalten: 

Von M nach N = 415-216111 
n S „ N = 415-301 m 

o = 8ö mm = Widerspruch. 
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Die entsprechenden St.reckenlängen sind ans der 
Figur ersichtlich. 

Der wahrscheinlichste Wert für die Höhe des 
Punktes N wird sich nach Formel 15) ergeben: 

41fr216--+- ~~X 85 = 415•2703; + 54·3 =VI 
1 8•3 

415·301 - ~:~X 85 = 415·2703;-30·7 = v2 

absolute Summe 85 = ,)', 

Fig. 2. 

0 
0 

0 
") 

Der mittlere Fehler nach Formel 16) und 17) 

85 
m, ~.+:V 1 +-5~3 ~+5Vi '"'" (voo )! bi• N) 

85 
m., ~ ± v~-+--533 ~ ± 67·9 mm (von S bio N) 

und der mittlere Kilometerfehler nach Formel 18) 

k=+ 1 / ~~~~ --j- ~Q·72 = + 29·5 mm t 5~ 3 - . 

Die bedeutenden Abweichungen sind nicht die Folge 
eines mangelhaften Anschlusses zwischen den Punkten 
SN und MN, sondern der Grund wird darin zu sucheu 
sein, daß die beiden Eisenbahnstationen, verschiedenen 
Eisenbahnlinien und Gesellschaften angehörend, einen 
sehr weit gelegenen Anschluß an einen gemeinschaftlichen 
Punkt haben. 

Jedoch ist dieser Unterschied nur scheinbar, denn 
der Ausgangspunkt beider E-Linien ist Prag. Von da 
nach E. St. M sind 36 km; von M nach S sind (siehe 
Fig. 2) 8·3 km, also im Ganzen 44·3 km. Es wird daher 
nach den vorangeführten Angaben über das Prllzisions
ni vellement von Prag bis E. St. S der zu111ssige Fehler 
betragen: 

Vp = +2·8 tfL L = 44·3km 

v = ± 18·6 mm und nach den Angaben der internationalen 
Gradmessungskom ission 

V;=+ 5tf L = -1-: 33 mm. 

Das sind die wahrscheinlichen Fehler; die 

mittleren Fehler sind: m = O·~i 

lllp -~ 18·6: 0•67 + 27•7 llllJI 

m; = 33 : 0·67 = -t 44·3 111111. 

Wir haben den mittleren Fehler über M erhalten 
mit 51 ·111tm. 

• • • 
Diese und ähnliche Einzelaufgaben wiederholen sich 

im Laufe der Geschäftstätigkeit des Praktikers und es 
ist ihm, wie wir gesehen haben, Gelegenheit geboten, 
sich von der Genauigkeit seiner Arbeit jedesmal zu 

l überzeugen. Die zahlreichen und verschiedenartigsten 
Spezialarbeiten, welche sich bei einem größeren Gruben
besitz (einschließlich Grubenmaße und Freischurfbesitz) 
ergeben, schließen sich immer an gewisse unwandelbare, 
das Gerippe des Bergwerksbesitzes bildende Punkte an; 
diese werden ein fiir allemal mit der möglichsten Sorg
falt ihrer Lage nach im Raume festgestellt. Man bekommt 
auf diese \Veise nebst einem trigonometrischen Netz 
auch ein Netz von Höhenpunkten, deren Höhenkoten 
man in der Regel auf den Meeresspiegel bezieht: Mit 
Rücksicht auf die \\.'ichtigkeit dieser Kardinalpunkte ist 
es nun selbstverständlich, daß man auch die Höhenkoten 
derselben mit der größten Sorgfalt und Genauigkeit be
stimmen wird. Da die Punkte ein zusammenhängendes 
Nivellementnetz bilden, so werden sie auch im Zu
sammenhange ausgeglichen. Das Höhennetz muß in 
seinem Zusammenhange gewisse Bedingungen erfüllen, 
damit nach jeder Richtung hin die sich aus den un
vermeidlichen Messungsfehlern ergeb1mden Widersprüche 
behoben werden. 

Es soll nun im folgenden unsere Aufgabe sein, 
auf Grund eines aus der Praxis herangezogenen Beispieles 
den Vorgang bei der Ausgleichung eines Nivellement
netzes zu verfolgen und den Genauigkeitsgrad kennen 
zu lernen. 

4. Zahlenbeispiel: Behufs Ausführung vou Durch
schlägen aus den Grubenfeldern der Schächte R, I, M, 
S, N ist unter anderem auch ein zusammenhängendes 
Nivellement der Tagkränze dieser Schllchte ausgeführt 
worden. Der Anschluß erfolgte behufs einheitlicher 
Kotierung der einzelnen Grubenkarten an die Höhen
marke der Eisenbahnstation A. (Fig. 3.) Es wurde 
von Schacht. zu Schacht das Gefälle mittels geometrischen 
Nivellementes bestimmt und sind diese Gefälle in der Figur 
ihrer Richtung nach übersichtlich bezeichnet und die 
Zahlenwerte eingetragen, bei gleichzeitiger Längenangabe 
der nivellierten Strecken. 

Diese Strecken, welche nichts anderes darstellen, 
als den Weg, längs welchem in der Tat nivelliert wurde, 
sind in der Zeichnung als Polygone schwach ausgezogen 
und die Längenangaben beziehen sich auf diese und 
nicht auf· die geraden, stärker ausgezogenen, kürzesten 
Verbindungslinien der Hauptnetzpunkte. 

Mau erhält für jeden Punkt zwei sich widersprechende 
Werte und es soll nun unsere Aufgabe sein, ihre wahr
scheinlichsten Werte durch Ausgleichung zn bestimmen. 
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Wir können dies beispielsweise durch folgende Er
wägung bewerkstelligen: 

Damit alle Widersprüche behoben werden, muß 
jeder der fünf Punkte eine Korrektion bekommen, die 
wir entsprechend ihrer Bezeichnung benennen wollen: 

.R 

Punkt: N Korrektion n 

" 
" 

s " s 
M „ m 
1 
R 

't 2 . ''f't·b 

„ 
" 

r. 

M 

,f.,'l ll't 555 

Ebenso ist Punkt M einmal direkt von A ans be
stimmt und hat die Seehöhe 395·7 56; 

Näherungswert angenommen 395"7, also die Korrek-
tionsgleichung: 

+m= +56 4). 

s 
Fig. 3. 

Für den Punkt N wurde eine Seehöhe von 405·948 + 18·032 = 387·916 gefunden. Der Näherungswert 
sei in diesem Punkte angenommen mit 387·9 111; somit 

ergibt sich eine Difierenz = + 0·016 111 16111111, also 
die Gleichung für die Korrektion 

+ 16=n. 1). 

Pnnkt S hat zwei Werte, da er einmal direkt vom 
Ausgangspunkte A, das anderemal von A über N ein
nivelliert wurde. Direkt von A ist die Seehöhe 415.228; 
nehmen wir als Näherungswert 415·2 m so ergibt sofort 
die Korrektionsgleichung: 

+28= +s. 2). 

Von A aus über N bekommt man die Seehöhe 
415.269; somit gegenüber dem Näherungswert eine 
Differenz von + 69 also: 

- 11 + s = + 69 3). 

Uie zweite Bestimmung des Punktes U ist iiber 8: 
405•948 

1 9·280 -:- s 
- 19•535 - m 

395·693 Differenz gegenüber dem 
Näherungswert = - 7; also die Korrektionsgleichung 

+s-m=-7 5). 

Punkt 1 hat iiber S die Höhe 330·673 
„ M „ „ 330·711. 

Der Näherungswert sei 330·700 daher die zwei 
Korrektionsgleich ungen: 

-m-i=+ll 
+s-i= -27 

Endlich der Punkt R 
hat über M die Seehöhe . . . 353·010 

" s u. 1 " " . . . 352·954. 
Der Näherungswert sei ::153·- 111. 

6) 
7). 
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Demnach die Korrektionsgleichnngen: 

-m-r=--1-10 . 

+ s - i + l' = - 46 . 

Schreiben wir uns die Gleichungen 
bcsserungen übersichtlich auf: 

+ 16= +n 
-f---28= . +s 
+69=-n +s 
+ 56 = . + lll 
- 7= +s-m 

.-m-i 

-i- s . -i 
.-m .-r 

8) 
9). 

fiir die Ver-

+11= 
-27= 
+10= 
-46= +s . -i +r. 

\Venn mau jede der Gleichungen, in welchen u 
vorkommt, mit dem Faktor von n multipliziert und dann 
die Gleichungen addiert, ebenso, wenn man jede Gleichung, 
in welcher s vorkommt, mit dem Faktor von s multipliziert 
und die Gleichungen addiert u. s. f., so erhält man 
fünf Gleichungen mit fünf Unbekannten also: 

+ 16 =+II 
-69= +n-s 

-53= +2n-s. 

In ähnlicher Weise werden die anderen Gleichungen 
erhalten: 

+17=+5s -n-m-2i+r 
+ 42 = + 4 m - s + i + r 
+ 62 = + m + 3 i - 2 s - r 
- 56 = + m + 2 r - i + s. (Schluß folgt.) 

Ungarns Berg- und Hüttenwesen 1907*). 
1. Räumliche A.uRdclmung des ßergbaues. 

Bcrgh11uptm111111-

schoft 

Beszterczebanya . i 4.739·27 5.797·54110.536·81 43 134·S3 
Budapest . . :

1 
1.541·96 10.471·83 12.013·79 67 156·30 

Nngybanya . . . 1
, 981·50 3.589·61 4.571'11 156 23·01 

Oravicza. . . . JJ. 112·79 13.548·10113.660·89 64 211·69 
Szepcs-lgl6 . . . , 563·56 12.300·34 12.863·90 152 84·63 
Znlat.na . . . . 3.036·261

1
17.08·1'42 20.120·68 556 36·15 

Agram (Zagr:i.h) 620·69 15.913·55116.534·24 74 215·03 

Summa 1907 . 11.596·03178.705·39190.1:101·4211112170·90 
1906 . 'I 10.802·05 78.101'28 88.903·33 1116 69·96 

Somit 1907 . 1 + 793·98 + 604'11 +l.398·09 - 4 +0·94 
Die Steigerung der verliehenen Fläche gegen das 

Vorjahr betrug 1398·09/ia -1·57°/0 (1446·51 lia -1 ·65°/0 ). 

Auf die einzelnen Bergbaue entfallen die in nach
folgender Tabelle ausgewiesenen Flllchen in Hektar: 

:: Gold- und 1 

Silber-, ' Eisrn- Minernl- : Andere 

B Blei- und : slein- kohlen- 1 Mincrnlien 
ergl11tuptmannsch11ft 1~upfcr_: ______ -----------~-

Bergh1tu 

BeszterczebanYA. .. 'il 5.141·85
1
1 559·87 4.160·381 

Budapest . · 136·56 549·95 11.164·86 
Nagybänya . . . 

1 
2.579·32 904„49 473·72 

Oravicza . . . . 1 3.639·071 1.642·53 7.432·571 
Szcpcs-lglö . . . ·: 310·24

1 

11.251·91 72·19 
Zalatna . . . . ! 7.083·301 532·67 11.361·471 
Agram (Ziigrab) .. 1 162·21! 1.376·04 14.558·14 

674•72 
162'42 
613•58 
946·72 

1.219·55 
1.143·23 

437·85 
Zusammen . 11 19.0(i2·55\ 16.817'4ßl 49.223"331 5.198·07 

0
/ 0 dcrgesamtenver- 11 l \ 

liehencn Fläche . 121·111!1·1&1 18·62 US'i81,'54'51 lil'litl 5'76 (i'61) 
Von der verliehenen '1 

Fläche entfallen 'I 

1 

auf das Äre.r °lo . 1:30·98 IH'Hl 4·73 11''1l 9·50 (8'18l 4'59 0'11l 
Priv_ii:~_0 /0 . • • ,i69·02 (&9'11) 95·27 (9!'111190·50 (tl'Hl 95·41 (li'!O 

. "') Nach den „Bany. ~s koh. lapok", Nr. 24. Die Ziffern 
m Klammern () beziehen sich auf das Vorjahr. 

Größere Verleihungen erfolgten: a) auf Steinkohle: 
an das Pecser Bischoftum in Szaszvar 120·68 /m; b) auf 
Braunkohle: an die Salgci-Tarjaner Steinkohlenbergbau
Aktiengesellschaft im Komitate Nograd 54·14 lw, an die 
Nordungarische Vereinigte Kohlenbergbau- und Industrie
Aktiengesellschaft im Komitate Nograd 124·64 ha, an Graf 
Johann Pa 1 ffy im Komitate Nyitra 36'09 ha, aJ1 das 
Esztergomer Erzpriestertum in Dorog 21 ·88 ha, an die 
Rimamurany-Salg6-Tarjaner Eisenwerks-Aktiengesellschaft 
60·29 ha, an Karl Holzer im Komitate Körös-Belovar 
vier Grubenmaße; c) auf Eisenerze; an die Witkowitzer 
Eisenwerks-Gesellschaft 5-l·l ha, an die Oberschlesische 
Eisenindustrie-Aktiengesellschaft im Komitate Szepes 36 ha, 
an die Gräfin Csftky zwei und an Josef Weidinger 
drei Grubenmaße in Prakfalva; d) auf Manganerze: 
an Hugo Drucker im Komitate Trencsen 36·09/ta. 

Freischttrfe. 

Frei schürfe 

Bergh1111ptm11nnscl11\ft ,: ~~~.i, i privnt. i Humm11 

Anzahl 

BeszterczebRnya . 63 1.198 1.261 48 25 
Budapest 58 1.403 1.461 68 20 
Nagyb6.nya 53 5.212 5.265 273 1!J 
Oravicza 688 7.866 8.554 148 53 
Szepes-Igl6 172 4.8791 5.051 196 2f> 
Zalatna 797 24 
Agram (Zägrab). 

1238 l9.472i 20.710 
10131 13.903i 14.916 126 110 

Summa 3285J 53.933j 57.218 165G 32 
1906 1523 30 
1905 

14031 46.088j 47.791 
13891 41.7661 43.155 1325 31 

190-! 14801 39.3921 40.872 1351 
1903 1851i ~5.~551 ~7.10? 1331 
1902 1953. H3.Hl0: H5.96.'3 1455 

Von den Freischürfen 
e.uf Gold und Silber . . 

Eisenerz 
.mneralkohlen . . . 

„ Asphalt und Erdöl . 
„ anclerc Mineralien . 

entfielen 
10.588 (10.945) 
10.797 ( 7.743) 
26.943 (19.549) 
4.262 ( 6.617) 
4.628 \ 3.937) 

29 
2fi 
23 
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II. Maschinelle Einrichtungen und A1,parate. 
Die bei den Bergbauen im Jahre 1907 in Verwendung stehenden Apparate und Maschinen sind aus 

folgender Tabelle zu ersehen: 
A. Steinkohlcnbcrgbau. 

Fördcrbnhnen Fönlere i nric htu ngrn Wnsscrhnltungsmasrhinen 

Hl07 
1906 
1905 
1904 

Im Jahre 
Eisen- 1 

gcstängc 1 

1 

Holz
gestänge 

~ktrr 

. 'I 1292·745 : 
. ' 1206·3-!5 ' ,, ' 
. ; 1265"2(iü ! 

1144•5()() i 

3-452 115 119 
1·458 ms 98 

620 120 62 
1"410 110 53 

9 
1 
8 
2 

93 
98 

111 
105 

113 
103 
66 
57 

2 18 
Hi 
15 
7 

115 
130 
80 
80 

43 
35 
13 

10 
13 
9 
4 

B. Eiscnstcinbergbau. 

1907 
1906 
1905 
1904 

635·7781 
640"121' 
631·MO: 
641'970 i 

12·003 
14"430 
18·770 
23·340 

15 
15 
5 

10 

19 
12 
9 

28 

3 
1 1 

1 
1 

36 
8 
8 
6 

17 
7 
2 
4 

4 10 
24 
11 
7 

27 
18 
12 
rn 

364 
325 
287 
366 

14 
~ 

10 
5 

C. Andere ßel'gbaue. 

1\l07 
1906 
1905 
1904 

478•142 
468·600 
439•650 
442•620 

113•009 
119·874 
129·200 
136·650 

26 
25 
24 
24 

19 
18 
14 
13 

Bei den Aufbereitungsanstalten waren folgende 
Maschinen und Apparate in Verwendung: 

Im' Je.hre 

1907 " 
1906 

Die Eisen· 

Im Jahre 

1907 
1906 

1 
1 1 .E " I~ 1, 

C) 

1 :::: = " 1 .c " ' ... .s " 1 a.. - = 1 ~ 
... 

" " "" .~ ~ =;:.. = " = 'E "" = .§ c:; „ ... ... c=,~ ;- „ „ 
" 

... 
"ö " 

„ 
~ " ;ä ~~if::~ "' " ,0 

" -e "' ~ 
„ .c C" „ ;;; .., 

" " ... " =~1CJi::: " "" 0 "' 0 0 " -; 00 " " E a::].S· " " :.: p.. "" ;i:: :.: ~ ~-~. ~ "" .., < ·;::: = ; ~ ~ ~I~ 

ß.373' 33 1 52173416261-5512381323149111 ·241. 
11.311 31 ' 48 1793,559' 55 ,258:578 39114 J62 

und Metallhütten hatten: 

Besondere neue Aufschlüsse und Einrichtungen nach 
den einzelnen bergbehördlichen Distrikten: 

Berghauptmannschaft Besztercze banya. 

Die Salgo-Tarjaner-Steinkohlenbergbau-Aktiengesell
schaft hat in Matranovak in einen neu aufgeschlossenen 
Flöz einen Schleppschacht angelegt nnd denselben 
auf 100 111 abgeteuft. In Palfalva wurden 40, in Etes 
54 und in Matranovak 13 Arbeiterwohnungen, 1 Beamten-, 
2 Unterbeamtenwohnungen, 6 Arbeiterbaracken, 2 Lebens
mittelmagazine, 1 Schule, 2 Lehrerwohnungen gebaut 
und mehrere elektrisch angetriebene 'Vasserhebmaschinen, 

90 
89 
88 
92 

46 
46 
47 
50 

28 
38 
17 
25 

29 
26 
25 
30 

19 
16 
13 
14 

52 
36 
31 
47 

10 
5 
4 
4 

1 fi 
6 
5 
5 

Förderhaspeln, Förderlokomotiven und Benzinmotoren in 
Betrieb gesetzt. 

Die ~ordungarische Vereinigte Kohlenbergbau- und 
Industrie-Aktiengesellschaft hat im Johann-Schacht eine 
elektrisch angetriebene Wasserhebmaschine eingebaut. 

Die Rimamurany-Salgo-Tarjaner Eisenwerks-Aktien
gesellschaft hat in Salg6 zwei Bohrlöcher angelegt und 
das Flö:-. mit dem aus dem Bremsschacht Nr. IV ge
triebene <iuerschlag bei 680 111 angeschlagen. 

Die "Union" k. k. priv. Eisen- und Blechfabriks
gesellschaft hat in ErdöbMony zwischen den Kohlen
becken Nr. I und II mit einem Bohrloch neue Kohlen
aufschlüsse erzielt. 

B ergha up tman nsch aft Budapest. 

Die Ungarische Allgemeine Steinkohlenbergbau
Aktiengesellschaft hat in Tatabä.nya einen senkrechten 
Hilfsschacht begonnen und die Kohle mit dem Schleppschacht 
Nr. I sowie mit dem Wetterschachte in 126 m Tiefe 
angeschlagen. Hier wurde ein Pelczer Ventilator mit 
2500 m'1 Minutenleistung und eine Jä.ger-Hochdruck
zentrifug-.!.lpumpe mit 2·5 m8 Minutenleistung eingebaut. Es 
wurden noch 2 Beamten-, 88 Arbeiterwohnungen zn je 
4 Abteilungen und mehrere Betriebsgebäude gebaut. 
Mit 4 Stück Eisenbeissche Schrämmaschinen wurden 
Versuche gemacht. 

Die Erste k. k. priv. I>onaudampfschiffahrt-Gesell
schaft hat in Pecs eine neue Kohlenseparation und eine 
elektrische Zentrale zu bauen begonnen. 

Die Budapester Regional Kohlenbergbau-Aktien
gesellschaft hat in Pilisvörösvar und Pilisszentivan 
2 elektrisch angetriebene Wasserhebmaschinen mit je 
300 l Minutenleistung, einen 60 PS elektrischen Haspel 
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und 3 kleine Ventilatoren eingebaut. Hier wurden noch 
13 Arbeiterwohnungen für je 8 Familien-, 2 Kasernen 
fiir je 10 Familien, und 11 Baracken gebaut, ferner die 
Kesselgruppe bedeutend vergrößert. 

Die Esztergom-Szaszv{u·er Kohlenbergbau-Aktien
ge~ellschaft hat in Sz{tszvarm{tza einen 420 KW (600 PS) 
Turbinengenerator in Bau genommen. 

Berg h a up tman n sch af t 0 ra v i cza. 

Die priv. österreichis~h-ungarische Staatseisenbahn
G-esellschaft hat zwecks Konstatierung des Vorhandenseins 
de1· Kohle zwischen Anina und Resicza 13 Bohrlöcher, 
mit je 500 bis 1200111 Tiefe in Projekt genommen, 
wovon eines bis Ende des Jahres auf 250 1u Tiefe ab
geteuft wurde. In den Auinaer und Resiczaer Kohlen
gruben wurden insgesamt 8183 /11 taube Aufschlußarbeiteu 
ausgefahren, wodurch 5,000.000 q Kohlen zum Abbau 
vorbereitet wurden. Hier wurden 2 große und 
2 kleine Ventilatoren, 4 Transformatoren, 2 Kompressoren 
und 2 elektrisch angetriebene W asserhebmaschinen ein
gebaut. Eine Kohlenseparation fiir 1,200.000 q Jahres
leistung, 2 Beamtenwohnungen und 3 Arbeiterbaracken 
gebaut. 

Die beocsiner Union-Zementfabrik-Aktiengesellschaft 
hat in Ujbänya einen Ventilator mit 600 mtl Minuten
leistung aufgestellt. 

Berghauptmannschaft Szepes-lgl6. 

Die Rimamurnny-Salgo-Tarjiiner Eisenwerks-Aktien
gesellschaft hat in Rosnyob{mya eine moderne Erzauf
bereitung·sanlage und 14 Arbeiterwohnungen gebaut, die 
Röstungsanlage und die elektrische Zentrale erweitert. 
In Szalank wurden 2 elektrische Haspeln und eine elek
trische Wasserhebmaschine eingebaut, ferner ~ Beamten-, 

2 Unterbeamten- und 9 Arbeiterwohnungen gebaut. Eine 
Grubenbahn mit 4·2 !.:111 Länge steht im Ban. 

Die Firma Odendall hat die von Miller gekauften 
Erzaufbereitungsanlagen bedeutend erweitert und dadurch 
die Tagesleistung auf 5000 q erhöht. 

Berghauptmannschaft Zalatna. 

Die Salgo-Tarjaner Steinkohlenbergbau-Aktiengesell
schaft hat in Aninosza mit einem 509 m tiefen Bohrloch 
12 Kohlenflö11e durchgebohrt und in Farkasvölgy die 
Kohlenseparation auf 5,000.000 jährliche Leistung er
weitert. Die genannte Gesellschaft hat 280 Arbeiter
wohnungen, 2 Arbeiterbaracken, 1 Unterbeamtenwohnung
und 2 moderne \\-" erkstätten gebaut, ferner 3 Reserve
motoren angeschafft. 

Die Urika.ny-Zsiltaler ungarische Kohlenbergbau
Aktiengesellschaft hat auf dem llona-Schacht einen 120 KW 
Transformator aufgestellt, 51 Arbeiter-, 3 Beamten
wohnungen und mehrere Betriebsgebäude gebaut; eine 
neue Kokereianlage mit 45 ()fen errichtet. 

Die Ober-Zsiltaler Kohlenbergbau-Aktiengesellschaft 
hat 6 Arbeiterwohnungen gebaut; einen elektrischen Haspel 
und W asserhebmaschine eingebaut und auf 6'5 km Länge 
elektrische Leitungen gebaut. 

Der Erdövideker Bergbauverein hat in Homorod
Almas in 50 m Tiefe die Kohle auch mit dem 4. Bohr
loch angeschlagen. 

Das Ärar hat auf dem Franz Josef-Erbstollen
Horizont in Gyalar mit den Versuchsquerschlägen mehrere 
1·2 bis 12111 mächtige Eisenerzlager aufgeschlossen. 

Bei der ltudaer 12 Apostel-Gewerkschaft wurde 
gegen das Vorjahr infolge des allgemeinen Streikes um 
168·6 k,q Gold weniger erzeugt. Hier wurden 50-l m 
Querschläge und 2020 m Strecken ausgefahren, ferner 
80.198 m2 Erzflächen abgebaut. 

111. Anzahl der ßerg· und Hüttenarbeiter, Erwerbinerbältnissc. 

1907 
1906 
1905 
1904 

Im Jahre 

Anznhl der Arhcitcr DurchschniltsvcrdicnHI· 

Männer 1 \\'~;\Jc:-1 Kinder 1=-===--~~~~1~•:_11__~1=~== __ ~liin11ri:__T _weihc_r_ \ _ _!_i~-~r! __ _ 
__ _ _ __ ii.mrisch 1 Privat [ Summa °lo K r o n c 11 

70.326 I 1671 5050 1 12.470 64.577 ! 77.047 - l·00-4•60 0•50-2·00 1 0·30-2·00 
65.683 i 1673 4934 , 10.936 61.534, 72.290 0·60-4·00 O·G0-1·901 O·:I0-2·20 
64.870' 1713 4987 11.074 60.496 71.570 0·60-4•03 0·60-1•50 0·28--l·!J4 
63.687, 16:18 5696 12.186 58.8:15 71.025 0·60-:1·86 0·60-1·90 o·ao-1·80 

Anzahl <kr Arbeiter Dnrchsehnittsvcrdicnst 
- 1 1--- _____ l _________ Zu-;a111~~~11 ·-- -~!ii;;~---~-\-Ki11clcr 

Männer \\'cibcr Kinder -~ -----~--~---1----------
ii.rariseh 1 Privat 1 Summa 1 °lo K r o 11 e n 

Mctallbcrghau 13.60-! 1 179 20131 7.1:121 8.664 J5.7!J6 2D"r1 
Eiscncrzbcrgbau . 8.932 570 1010 

1 
1.199 9.313 10.512 1:1·6 

l·OO-HlO 1 0·50-2·001 O·il0-1"80 
1·70-4·03, 0·80-1·50 0·60--2·00 
2·50- 3·72 ' 0·90 -1 ·52 0·79--1 "24 
1·50-4·60. 1·00-1·40 0·85-1•60 
2·60-4'50 1 ·00-1 ·20 
1·60-4·28 0·80-1"40 0·40-1·68 
1·48-1!·50. ()•80-1•3010·60-1·20 

SC'hwarzkohlcnbergbau. . I 7.ölll 288 501 i - 1 8.il50 8.350 10·9 
ßraunkohlenbergbau . . . jl 34.5!J2 . 453 10751 1.9981 34.122 , 36.120 46·9 
Asphalt- u. Petrolcumbcrgban 1f 615 18 - 63:11 G33 0·8 
Eiscnhiitten . . : 4.006 125 1 H4(; 1 J.230 ! 3.247 4.477 5·8 
Metallhütten · II 1.0lß 56 ; 87 1 911 1 248 1.159 1'5 

~llllllllti 11 70.321i 1 1671 ! fl0501 12.470 ! li4.577' 77.0471 lUO·O 1'00-4'60 i 0·50-2·00' 0·30-2·UO 
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Die die meisten Arbeiter beschäftigenden größeren 
Gruben waren: 

A. Steinkohlenhergbau: Arllciter 
1~07 1906 

Priv. österr.-ungar. Staatseisenbahn-Gesellschaft . 
K. k. priv. flonau-llampfsehiffahrts-Gesellschaft 
Esztergom-Szäszvärer Kohlen-Aktiengesellschaft 

37i">4 3549 
3392 8258 

625 589 
B. Braun kohlen b ergb au: 

:-ialgi1-Tarjäner Kohlen berghau-Aktiengesellsehaft 
(Salgö-Tarjän, Petrozsi'ny ullll Annavölgy) 11.235 

L'ngarisc-he AllgemcineKohlcn-Aktiengescllsrhaft 8137 
Xordungarisehc Kohlcn-Aktiengcscllsehaft 191i9 
Himamuräny-Salg6-Tarjiiner 1824 
Diösgyör, iirarisc-h . . . 1862 
Urikä.ny-Zsilthaler ung. Gruben-Aktiengesellschaft 1\J54 
Wiener Kohlenindustrieverein 983 
Brenberger Bergbau . . . . . . . . . . 783 
Budapester Regional Koblenbergbau-Aktiengcsell-

sl~haft . 

<'. Eisensteinbergbau: 
Bon;6der Bergbauverein 
Vajda-Hun)·e.d 
Kaläner . 
Staatseisen bahn-(j esellsehaft 
Rimamuräny-Salgo-Tarjancr Aktiengescllsehaft . 
Österr. Berg- und Hütten-Aktiengesellschaft vorm. 

Erzherzog Fricdrirh 
Witkowitzer Eisenwerks-Gesclls1·haft 
Oberschlesische Eisenbe.hnbede.rf-Aktienges. 
Uberschlesische Eisenindustrie-Aktienges. 

D. l\Ietallgruben: 
Schemnitzer iirarische tiruben u . .T . .f. Gere.mb 
Kremnitzer ärarische lirubcn 
Felsöbänyaer iirarisehe li rubcn . 
Xagybanyaer ärarische 11 ruhen 
Xagyäger iirarisrhe Uruben und Ucwerkschaft 
"Comp. de miniere de Siculie" Csikbalänbänye. . 
Szomolnokcr Kiesbergbau 
Odendall A .. 
Rudaer 12 .Apostel und lluszari 
A brudbanya-Verespataker kleinere ( i ewerkschaften 
Xagybänyaer „Calasanti .J 6sef" 
Ke.pniker ärarische Gruben 
Verespataker ärarische Gruben . 
Zeibig F. J. Bojcza 
Bucsum-Zalatnaer kleinere Uewerkschaften 
Körösbänyaer kleinere Gewerkschaften . 
Olählliposbanyaer ärarische Ciruben 

E. Asphalt und Erdö 1: 
Komitat Bihar (Tataros, Felsüderna) 

1390 

10-12 
935 
329 
96() 

2565 

1333 
711 
455 
320 

2668 
737 
566 
746 
5ü0 
300 
77-1 
293 

2031 
891 
269 
538 
uo 
1\J4 
429 
438 
259 

601 

10.236 
6874 
1812 
1597 

99-1 
1923 
972 
826 

1108 

1025 
709 
JO!J 
975 

2495 

1355 
620 
-141 
392 

2()97 
685 
562 
694 
438 
223 
706 
25() 

2266 
959 
329 
522 
429 
233 
425 
399 
250 

591 
(Fortsetzung folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
~r. 32 310 - Dr. Hans Kuzel in Be.den bei Wien. - Ver· 

l'abren zur Herstellung von genau dosierten Legiernngen. 
Die Herstellung von Legierungen, deren Komponenten 

sämtlich oder zum Teil aus schwer schmelzbaren Metallen be
stehen, bietet nach den üblichen thermischen Verfahren wegen 
des hohen Schmelzpunktes dieser Metalle und der leichten 
.Angreifbarkeit derselben im geschmolzenen Zustand durch 
Sauerstoff und eventuell durch Stickstoff an und fiir sich schon 
große Schwierigkeiten dar. Diese werden um so größer, je 
höhere Anforderungen man an eine genaue perzentuale Zu
sammensetzung solcher Legierungen stellt, welche einzelne der 
Komponenten nur in geringer Menge enthalten sollen, und je 
mehr alle Verunreinigungen, die bei dem Zusammenschmelzen 
aufgenommen werden können, z.B. Kohle, Tiegelmaterial nsw., 

ausgeschlossen sein sollen. Diese Schwierigkeiten können 
nach einem bekannten Verfahren dadurch umgungen werden, 
daß die einzelnen Komponenten der Legierungen als Kolloide 
gemengt werden und dann, nachdem man sie in die gewünschte 
Form gebracht hat, durch Erhitzen auf Weißglut auf gewöhnlicht 
Weise oder durch den elektrischen Strom in einer indifferenten 
oder am besten in einer reduzierenden Atmosphäre unter 
erhöhtem oder vermindertem Druck oder im Vakuum in den 
g·ewöhnlichen metallischen Zustand iibergefiihrt werden. De.bei 
kommen aber immer sämtliche Komponenten der Legierung 
in kolloidalem Zustand zur Anwendung. Die v01·liege11de Er
jindimg erreicht einP wesPntliche ffchnische T'i'rei1~fachu11g und 
Verbilli'._q1111g de~ erwälmft'll l'e1jahrms dadurch, daß uicht 
m1,hr als eine Ko111po111'11tt' d1>1· darzu.~tf.llmden Legie1·1mg als 
kolloidale.~ Jl,[1,tall zu1· Anum11l1m,q zu gelangen braucht, wäh1·e11d 
b1'liebig vfrle a11der1• Ko111po11mten in Form der wesentlich 
leichter z1tgii11gliche11 K,.,'.stalloide, u. zw. in Fo1·111 von beliebigen 
gelöstm 1lfetallverbimlunge11, z. H. in Form von Sulzen, O.cgde111 

Oxydhydmteu, Säurl'ltydrafl>n oder 1Ialoge11vr1·bi11du11gen, an
gewendd ll'l'l"den 1111d vo1· dr1· W1•ift-rvel"(lrbei'.tung durch geeignete 
1llittel, sn'. t»~ du1·clt Füllung, ;:. B. mit Salzm, Säuren oder 
Basen usw. 1•inzeln oder i11 z1t·eck111iißiger Ko111binatio11, odrr 
durch bloße Kontaktwirkung ;:u·ischt'll de1· Lös1111g einer 1lfetall
rerbi11du11g mit dem Kolloid re1·ei11igt werden. 

Xr. 33.438. - Robins 1 'onve_ving Belt Company in ."i\ew
York (V. St. A.). - ßcschickungsvorrichtung filr O.fcn. 
- Die Erfindung betrifft eine Beschickungsvorrichtung für Ofen 
und im besonderen eine Vorrichtung zum Beschicken von 
Schmelzöfen jener Art, die hauptsächlich beim Verschmelzen 
von Kupfer- und Bleierzen in Verwendung stehen. Zweck 
der Erfindung ist, eine Einrichtung zu schaffen, mittels welcher 
das Beschicken eines Schmelzofens auf ökonomische Weise 
unter Aufwendung von möglichst wenig Handarbeit und 
derart durchgeführt werden kann, daß die Charge innerhalb 
des Ofens gemäß den in 1\essen verschiedenen Teilen herrschen
den Erfordernissen und so verteilt wird. daß beim Betriebe 
des Ofen,; 1lie befriedigrndsten Ergebnisse rrhalten werden. Zu 
diesem Z1cecke sieht die H1:fi11d11ng Mittel vo1", durch welche 
ein Beschick1mgs111aterialstro111 ode1· 111ehre1·e solche Ströme de111 
Ofen zugeft7hrt werden kö1111e11. Die Erfindung kann iu sehr 
i·erschiedenartiger Weise durch.qef1ih1·t sein, jedoch be1·11hen 
sämtlfrhe Ausf1ihn111gsfonnen auf demselben G1"1t11d.qeda11ke11 
1111d unterscheiden sich bloß i11 Ko11st1'11ktio11sei11zelheite11. 
Die Zeichnung zeigt eine Seitenansicht des oberen Teiles 
eines Schmelzofens von gewülmlicher rechteckiger Form. der 
mit einer Beschickungsvorrichtung "\"ersehen ist, die nach ·einer 
Ausführungsform der Erfindung gebaut ist, wobei Teile der 
Ofenwaudung und der Beschickungsvorrichtung weggebrochen 
gedacht sind. In der Zeichnung ist der obere Teil des die Charge 
enthaltenden Ofensche.chtes mit P bezeichnet. die Giclitbühne mit 
C. Die Kappe des Ofens, durch welche die Rauchgase in iiblicher 
Weise in die Züge geleitet werden, ist mit 1I bezeichnet. 1 sind 
Schienen. die zu beiden Seiten des Ofens und bedeutend über 
1lem Niveau der liichtbühne angeordnet sind. Unterhalb dieser 
Schienen sind schriige Wände 2 zu beiden Seiten des Ofens vorge
sehen, welche von der Unterseite der Schienenbasis an die Seiten
we.ndung 3 der Ofenkappe reichen, wobei der den Wänden 2 
gegenüberliegende Teil der Kappenwandungen offen gelassen ist. 
Auf jeder als Geleise dienenden Sehiene steht ein Wagen 4, dessen 
Räder 5 auf den Schienen aufruhen, während der W agenke.sten 
unterhalb der Achsen hängt. Von jedem Wagen erstreckt 
sich ein Trichter 6 abwärts, der unten mit einem schrägen 
Rohr 7 versehen ist, das abwärts durch die seitliche Durch
brechung der Kappe in diese hineinreicht. Mitten zwischen 
den Achsen eines jeden 'Va.gens ist, um Zapfen verschwenkbar, 
ein unten verengtes Rohr 8 angebracht, dessen unteres Ende 
iiber dem Trichter 6 steht, der genügend weit ist, um Material 
aufzunehmen, das durrh das schräge Rohr, welche Stellung 
dieses auch einnimmt, gehen kann. Jedes Rohr 8 ist oben 
bedeutend weiter als unten und jedes erweiterte obere Ende 
nimmt das untere Enr\e eines feststehenden Zuführrohres 9 
auf. Ein Paar von Rollen 10, die an entgegengesetzten 
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Seiten jedes Zuführrohrcs 9 angebracht sind uncl etwa von 
Konsolen 11 getragen werden, bieten den oberen Enden der 
Röhren 8 einen Halt, inclem letztere mit Führungsstreifen 12 
versehen sind, zwischen welche die Rollen 10 greifen. Die 
Laufschienen 1 reichen seitlich der Ofenkappe über den Ofen 
beträchtlich weit hinaus. An jedem Ende jedes Wagens 4 
ist eine Deckplatte 14 vorgesehen, die durch Rollen getragen 
wird, welche auf den Schienen aufruhen. Jede Deckplatte 
ist geniigend lang, um mit dem Wagen, an dem sie befestigt 

__J 

1 

H 
3 

ist, einen vollständigen Abschluß der Füllöffnung an der be
nachbarten 8eitenwand 3 der Ofenkappe zu bilden. Damit 
die beiden Wagen 4, 4 sich miteinander bewegen und damit 
auch die Röhren 7 entsprechend abgestiltzt seien, sind die 
unteren Enden der einander gegentlberstehenden Rlihren durch 
Stangen 16 verbunden, wodurch eine einseitige Belastung der 
Wagen vermieden wird. Der Beschickungsvorrichtung wird 
das Beschickungsmaterial z. B. durch einen Transportriemen 
zum Trichter zugeführt, von wo aus es in zwei feststehende 
Zufiihrriihren [J gelangt, 11111 so in zwei Striimc geteilt abwärts 
zu gleiten; das Gut gelangt dann in die offenen, oberen 
Emlen der füihren 8 und aus diesen zum Trichter 6 auf die 
Wagen, welche auf gegenüberliegenden Seiten der Ofenkappe 
auf den Schienen 1 stehen. Wiihreml die Zuführung des 
Gutes aufrecht erhalten wird, wird den Wagen 4 uml den 
an ihnen hängenden Röhren 7 eine hin- urnl hergehencle Be
wegung erteilt, wodurch llaterial über clie ganze Ofenlänge 
verteilt wird. 18 bezeichnet ein lotrechtes Gestell, das 
im passenden Abstand vom Ofen steht und eine Welle 19 
triigt, die in Lagern gelagert ist und eine herzförmige Un
rundscheibe 21 trägt. Die Unrundscheibe wirll mittels einer 
auf beliebige Weise angetriebenen Schnecke 22 und eines, 
an der Welle 19 angebrachten Schneckenrades 23 in lang
same Umdrehung versetzt. Von der Unrundscheibe wird 
1lie Bewegung auf einen kleinen . Rahmen 24 ilbertragen, 
der im Rahmen 18 oberhalb der Unrundscheibe 21 gleitbar 
angebracht ist. Auf einer im Hahmen 24 gelagerten Welle 
.'J.'J sitzen mehrere Seilscheiben .'J4; ihre Anzahl wir1l durch 
die Größe der den Wagen 4 zu erteilenclen Bewegung uncl 
die Größe der Unrundschei!Je 21 bestimmt. Auf einer Welle 
.'15 im unteren Teile cles Gestelles 18 ist eine entsprechende 
Anzahl Scheiben 36 vorgesehen, wobei die Welle S5 vorteilhaft 
l!egcn die Welle 3.'I unter einem kleinen Winkel geneigt ist. 
tlber die Scheiben 34 uncl 36 ist ein Seil gezogen, das einerseits an 
dem Rahmen 24 befestigt ist u111l andrerseits hinter einer 
Führungsrolle sich in zwei Teile teilt, deren jeclcr an einer 
der an den Wagen 4 angcbmchten Deckplatten 14 augreil't. 
An den ancleren Enclen der an jedem Wa.gen angebrachten 
Deckplatten ist je ein Seil 40 befestigt, das über eine Filh
rungRrolle 41 geht und an dem freien Ende ein Gegengewicht 
42 trägt. 

Literatur. 
Über moderne Sehachtförderung. Von Direktor 

Simmersbach in Düsseldorf. Verlag von Gebriider Böhm, 
Kattowitz. Preis i~l 1 ·-. 

Das Problem der seillosen Sehachtförderung, so utopistisch 
es für den ersten Augenblick erscheinen mag, hat schon vor 
32 .T ahrcn durch den Franzosen Zulma ß 1 an c h et in Epinac 
eine prinzipielle Lösung erfahren. Seiner patentierten „pneu
matischen Fördermethode" stand man jedoch, was ihre prak
tische Ap.wendbarkeit für große Betriebe, und nicht minder 
ihre Rentabilität betrifft, stets skeptisch gegenüber. Und 
dieser Standpunkt diirfte, trotz der vorliegenden Abhandlung, 
in welcher versucht wird, der alten Idee einige Verbesserungen 
angedeihen zu lassen, auch fernerhin nicht verlassen werden. 

Vom Verfasser wircl zunächst vorgeschlagen, an Stelle 
der von B 1 an c h et benützten Evaknationsmaschine einen 
elektrisch betriebenen Luftkompressor in Anwendung zu bringen, 
der, anstatt wie in Epinac die in der Röhrentour zwischen den 
zwei Kolben befindlichen Fördergefäße durch Ansangen zu 
heben, dieselben von unten aus wirk~nd, in die Höh.e driickt. 
Ein- und Ausschalten des 111otors, Offnen und Schließen der 
nötigen Ventile und 'l'iiren ist automatisch gedacht, mit Hilfe 
von Elektromagneten. Vorsichtigerweise aber wird diesbeziig
lich in Details nicht eingegangen und auch von einer Berech
nung der nötigen Kraft für die proponierte Fördergeschwindig
keit von37 111/Sek. (Mannschaft-Material) bei 6 t Last Abstand 
genommen. 

Eine zweite Neuerung, die Kolben mit viereckigem (statt 
wie beim alten System, mit rundem) Querschnitt zu gestalten, 
erscheint uns, trotz der dadurch in ökonomischer Hinsicht besser 
ausgenützten Bodenfläche, aus Gri\nclen technischer Natur als 
keine Verbesserung. Auch kann die Idee, die in Etagen über
einander eingestellten Hunde durch ein einziges, entsprechencl 
dimensioniertes Fördergefäß zu ersetzen, nur insofern be
schränkte Anwendung fimlen, als die lokalen Aufbereitungs
verhältnisse ein sofortiges Entleeren clesselben, ohne weiteren 
Transport, zulassen. 

Die vorliegemle Broschüre läßt clie Erkenntnis reifen, dnß 
cler Versuch, eine Emanzipation vom Förderseile auf diesem 
\Vegc iiber „Epinnc" im Sinne einer „modernen Sehachtförderung" 
realisieren zu wollen, a priori als verfehlt bezeiehnet werden 
kann. foy. Adolf Töpji'I', Folmsdo1:f'. 

Ununenberg, Geolog-ie der Steinkohlenlager. Erster 
Teil. Berlin 1908. Verlag Gebrüdrr ßorn träger. 8°, 197 Seiten. 
Preis M 6·50. 

Der Verfasser unternimmt es auf Grund der Literatur 
clic Geologie der verschiedenen Steinkohlenreviere zu schilclern. 
Diesen Erörterungen schickt er einige Kapitel all~emeinen 
Inhaltes voraus, in denen die Unterschiede zwischen Braun
kohle und Steinkohle, die Einteilung der Steinkohlen, ihre 
Bilclung, geographische und geologische Verbreitung usw. he
sprochen werdcm. Hierbei bekennt sich der Verfasser zu der 
Ansicht, daß Braunkohle und Steinkohle Stadien eines stetig 
verlaufenden Umwandlungsprozesses seien. Die im Karbon 
clcs limnischen Typus so hitufig wicderkchrenclen roten Schichten, 
tlie in cler Regel tlözleere Ablagerungen bilden, erinnern an 
clie roten Verwitterungsprodukte (Laterit) clie für die heiße 
Zone charakteristisch sind. 

In dem vorliegenden cfäten Teile kommen le1liglich k;tr
bonische Steinkohlen u. zw. vorwiegend Deutschlands zur Be
sprechung. Das Ruhrkohlenbecken, das Revier von lbben
bühren und Osnabriick uncl dasjenige von Aachen werden ein 
gehend und zweckentsprechend behnnclelt. Trefflich ist die 
Bearbeitung des Saarkohlenbeckens. Viele in der Literatur 
verstreute Notizen, z.B. auch unveröffentlichte Daten, sind in 
diesen Kapiteln enthalten, und bringen sie tunlichst auf den 
neuesten Starnl. Gut ist auch clie Bearbeitung cles niedcr
schlesischen und des obcrsehlesischen Beckens zu nennen, soweit 
es sich um die preußischen Anteile dieser Becken handelt. Was 
aber die österreichischen Anteile derselben anbelangt, so ist 
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vieles von 1lem, was der Verfasser bringt, stark veraltelt und 
verbesserungsfähig. 

Weil es noch wenig bekannt, aber für die angrenzenden 
iisterreichischen Landstriche von Wichtigkeit ist, sei hier das 
Ergebnis der zu Neudorf bei Friedland in Schlesien unmittelbar 
hinter der österreichischen Grenze abgestoßenen Bohrung · 
wieilerholt: Dieselbe blieb bei 1630 111 Tiefe in dunklen als 
karbonisch betrachteten, jedoch flözleeren Schiefern stehen und 
bestli.tigte die große l\Iächtigkeit des rotliegenden Deckgebirges. 
„ Die Benutzung des Buches wird durch eine Anzahl von 
Ubersichtskärtchen und gut ausgewählten Profilen erleichtert. 
Ein l\Iehr an derartiger Ausstattung wäre aber sehr erwiinscht, 
da nicht jedermann die zur Lektüre notwendigen Karten leicht 
zur Hand hat. „Auch wiirde die häufigere Einschaltung von 
tabellarischen „I:bersichten der Flözfolgen und Fliizitlenti· 
fizierungen die Ubersichtlichkeit des sonst sehr gut geschriebenen 
Buches noch erhöhen. 

Zu einer raschen Orientierung iiber die erwähnten deutschen 
Steinkohlenreviere ist das Buch auf jeden Fall sehr zn 
empfehlen. Dr. W. l'etrm;ch1·c~'. 

Er1lbeben und Vulkane. Von Dr. J\I. Wilh. l\Ieyer. 
Kosmos, Gesellschaft der N aturfreun1le. Geschäftsstelle: 
Franksche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. In farbigem 
Umschlag. Reich illustriert. Preis Jf 1·-. 

Während der letzten .Jahre sind die Gewalten des Erd
innern in besonders erschreckender Weise zutage getreten. 
Die Katastrophe von l\Iartinique, der große Ausbruch des 
VeHuvs im April 1906, die Erdbeben von San Francisco und 
von Valparaiso sind nur die markantesten gewesen, die von 
einer beängstigenden Unruhe der Erdrinde Kunde gaben; in 

lebhaftester Erinnerung steht aber wohl allen noch die jiingste 
und furchtbarste Katastrophe, das Erdbeben von .Messina. 

Das vorliegende Bändchen aus der Feder des best
bekannten Forschers hat vor allem Zweck, dem Laien einen 
Überblick der modernen Ansichten iiber die Ursachen dieser 
Erscheinungen, die sich namentlich in neuerer Zeit wesentlich 
geklärt haben, zu geben. Das elegant ausgestattete Büchlein 
ist mit zahlreichen gelungenen Textfiguren versehen und derart 
anregend geschrieben, daß seine Lektiire auch dem Fachmauu 
Vergnügen bereitet. Dfr H1•d. 

Filbrer durch das nordwestböhmische Braunkohlen· 
revier. Herausgegeben vom Montanistischen Klub fiir die 
Bergreviere Teplitz, Brli; und Komotau. Mit 9 Tafeln, 
134 Textfiguren und 2 Ubersichtskarten. Zweite Auflage. 
Brlix 1908 Verlag von Adolf Becker in Teplitz-Schönau. 

Die l\Ionograpbie des genannten Bergrevieres, die im 
Dezember 1907 erschien und die wir in Nr. 36 unserer Zeit-
8chrift vom .Jahre 1908 ausführlirh gewiirdigt haben, fand in 
Fachkreisen, wie man wrhl erwarten durfte, die freundlichste 
Aufnahme. Das wertvolle 'Verk war daher in kiirzester Zeit 
vergriffen. Dieser große Erfolg hat daher den Ausschuß des 
Montanistischen Klubs fiir die Bergreviere Teplitz, ßrüx und 
Komotau veranlaßt, 1lie vorliegende zweite Auflage des Buches 
erscheinen zu lassen. 

Bemerken8wert ist, daß die Statistik auf dem Stande von 
1907 beruht und daß die Personalien dem Stande von Ende 
Juli 19J8 entnommen sind. 

Es besteht wohl kein Zweifel, daß die zweite Auflage 
die gleiche freundliche Aufnahme fin1len wird wie die erste 
Ausgabe des Ftthrers. Die Red. 

Vereins-Mitteilungen. 

Sektion Leoben des Berg- und Hüttenmännischen Vereines für Steiermark und Kärnten. 
Protokoll der Ausscbußsitzung vom 12. Dezember 1908. 

Anwesend der Obmann: Prof. V. Wal tl und die 
Ausschußmitglieder: v. Breuer, Brisker, Dr. Bussan, 
Emmerling, Kahr, Kutschka, Lederer, Moser, 
Prandstetter, Ruckgaber, Schaur, Sterba. 

Entschuldigt: Bauer, Schram!, Dr. Suppan, 
Zahlbruckner. 

Der Obmann Prof. Wal tl eröffnet die Sitzung und 
teilt zunächst mit, daß er aus Anlaß des 60 jährigen 
Regierungs-Jubiläums Seiner Majestät beim k. k. Bezirks
hauptmanne gemeinsam mit dem Obmannstellvertreter 
Oberverweser Prandstetter die Glückwünsche unserer 
Sektion zu diesem Jubiläum zum Ausdruck gebracht 
hat. \Yeiters teilt der Obmann mit, daß k. k. Ober
bergrat Sedlaczek, welcher über eigenen Wunsch zu 
der heutigen Sitzung eingeladen wurde, bittet, sein Fern
bleiben zu entschuldigen. 

1. Sodann wird durch den Vereinssekretär das 
Protokoll der letzten Ausschußsitzung verlesen und vom 
Ausschuß genehmigt. 

2. Hierauf teilt der Obmann die eingelangten 
Einläufe mit, unter denen hervorzuheben wären: eine 
Zuschrift der österreichischen Verbandsleitung für die 
Materialprüfung der Technik, eventuell Anregungen, An
träge oder sonstige Verhandlungsgegenstände bis 12. De
zember 1908 zur Vorlage auf der Jahresversammlung 

am 12. Jänner 1909 mitzuteilen. Wird zur Kenntnis 
genommen. 

Der Verband der Industriellen in den politischen 
Bezirken Baden, Mödling, Neunkirchen, Wr.-Neustadt 
und Umgebung hat an den Industrierat eine Eingabe 
gerichtet, worin er sich entschieden gegen die gesetz
liche Einführung der Achtstunden-Schicht in kontinuier
lichen Betrieben ausspricht. Diese Eingabe wurde auch 
unserer Sektion zugeschickt, mit dem Ersuchen, falls wir 
den Standpunkt des Verbandes teilen, die Eingabe zu 
unterstützen. 

Über Antrag Direktor Emmerlings wird zum Studium 
dieser Angelegenheit und zur eventuellen eigenen Stellung
nahme ein Komitee eingesetzt, in welches die Herren 
Oberverweser Prandstetter als Obmann, Direktor vou 
Breuer und k. k. Bergrat Ruckgaber als Mitglieder 
einstimmig gewählt werden. Der Beschluß des Komitees 
ist dem Sektionsobmanne mitzuteilen, welcher dann, falls 
sich die Stellung des Komitees mit der Eingabe deckt, diese 
namens des Vereines unterstützen, eventuell eigene Schritte 
des Vereines in dieser Angelegenheit unternehmen soll. 

Das k. k. Handelsministerium beabsichtigt einen 
Kataster der freien Vereinigungen zur Wahrung industrie
eller und gewerblicher Interessen anzulegen und stellt 
an unsere Sektion das Ansuchen, auch über unseren Verein 
die zur Anlage des Katasters nötigen Daten zu senden. 
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Es wird beschlossen, diesem Ansuchen mit rlem 'Vunsche 
zn entsprechen, daß dieser Kataster veröffentlicht 
werden möge, um ihn weiteren Interessentenkreisen zu
gänglich zu machen. 

Zur angeregten Gründung· einer Vereinszeitschrift 
für sämtliche montanistischen Vereine Österreichs und 
Zusammenschluß dieser in einem Zentralvereine sind zahl
reiche Zuschriften eingelaufen, welche Außerung·en zu 
dieser Frage enthalten. Uer Inhalt dieser wird später 
bei Abfassung des ausführlichen Referates iiber diese An
gelegenheit mit beriicksichtigt. 

Neu angemeldet als l\Iitglieder werden die Henen: 
Direktor Robert Reiß in Judenburg, Bergkommissär 
Otto Santo-Passo in Leoben, Dr. Karl Egg·erth in 
Leoben und die Hiitteningenieure Frisch an f, F ii r s t e n au, 
Gradisnik, Kerl, Mann, Schermer, 'l'renkler lUld 
'l'homas in Donawitz. 

Die weiteren Einläufe werden zur Kenntnis ge
nommen. 

3. Im steirischen Landtage wurde der Antrag 
eingebracht, die im Lande Steiermark gewonnenen Erze 
und Mineralien zu besteuern, welche Steuer von einschnei
dendem Einfluße auf die l\Iontanindustrie Steiermarks sein 
würde. Oberingenieur Moser meint, daß unser Verein 
unbedingt sich mit dieser Angelegenheit befassen muß 
und stellt den Antrag, zum Studium der Frage und 
Stellung eines entsprechenden Antrages ein Komitee ein
zusetzen. Angenommen. In das Komitee werden gewählt 
als Obmann: Zentraldirektor Dr. P. Suppan und als 
Mitglieder: Oberingenieur Moser, k. k. Bergrat Ruck
g aber, k. k. Oberbergrnt und Landtagsabgeordneter 
Sedlaczek. 

4. Adjunkt Hrisker stellt den Antrag zu den 
Ausschußsitzungen künftig alle Ersatzmänner auch mit 
einzuladen, welchen sie mit beratender Stimme beizuwohnen 
hätten. Angenommen. 

Professor Lederer erstattet einen vorläufigen 
Bericht in der Angelegenheit der vom deutschen Mark
scheider- Vereine angeregten Festlegung von mark
scheiderischen Fehlern und Fehlergrenzen und ersucht 
um Unterstützung der Sektion zum Zwecke der gleich
zeitigen Durchführung einer ähnlichen Aktion in Öster
reich. 

Es wird beschlossen, im Namen der Sektion 
seinerzeit an die ihr angehörigen ·Mitglieder einen dies
bezüglichen Aufruf in den Vereinsmitteilungen zu erlassen. 

Sodann schließt die Sitzung. 

Ing. Nowotny m. p. 
Sekretär. 

V. Waltl m. p 
Obmann. 

Protokoll der Ausscbußsitzuug vom 22. Jlinner 1909. 

Anwesend: der Obmann Prof. Waltl, die Mitglieder: 
Brisker, Emmerling, Foest, Kahr, Moser, Prand
stetter, Ruckgaber, Schraml, Dr. Suppan und die 
Ersatzmänmir: Krebs, N owotny, Titze. 

Entschuldigt: v. ßreuer, Dr. Busson, Fitz, 
Kutschka,Lederer,Schaur,Sterba,Zahlbruckne~ 

Der Obmann eröffnet die Sitzung nnd begriißt das 
neue Ausschußmitglied Gewerken F o es t sowie die zur 
Sitzung gemäß Aussclrnßbeschluß vom 12. Dezember 1908 
zum erstenmale erschienenen Ersatzmänner. 

1. Sodann wird das Protokoll der letzten Ausschuß
sitzung· vom 12. Dezember 1908 vom Vereinssekretär 
verlesen und vom Ausschuß genehmigt. 

2. Unter den Einlllufen sind wieder zahlreiche 
Zuschriften in Angelegenheit der beabsichtigten Bildung 
einer g·emeinsamen Vereinszeitschrift und des Zentral
vereines. 

Die Zeitschrift des Verbandes der Bergbaubetriebs
leiter ersucht um Notizen über abgehaltene Sitzungen 
zur Veröffentlichung in dieser, ab Jänner 1909 zweimal 
monatlich erscheinenden Zeitschrift. Es wird beschlossen, 
dem Ansuchen zu fmtsprechen und der Redaktion die 
Berichte iiber unsere Vereinstätigkeit in der gleichen 
Form, wie die für die Vereinsmitteilungen bestimmten, 
zur Verfügung zu stellen. 

Fiir die anläßlich des Allerhöchsten 60jährigen 
Regierungsjubiläums zum Ausdrucke gebrachten Huldi
gungen und Gliickwiinsche hat Seine k. u. k. Apostolische 
l\Iajestät durch die k. k. Bezirkshauptmannschaft Leoben 
unserem Vereine den Allerhöchsten Dank allergnädigst 
auszusprechen geruht. 

Die Einläufe werden zur Kenntnis genommen. 

3. Nach dem vom k. k. Handelsministerium im Ein
vernehmen mit dem Ministerium für öffentliche Arbeiten 
aufgestellten neuen Statute des Industrierates sollen zehn 
Mitglieder desselben durch montanistische Korporationen 
gewählt werden, unter denen sich auch der Berg- und 
hiittenmilnnische Verein für Steiermark und Kärnten 
befindet. Im Einvernehmen mit der Sektion Klagenfurt 
wird zum Vertreter unseres Vereines der Generalsekretär 
der Üsterr. allgemeinen Montan-Gesellschaft Dr. Moriz 
Uaspaar in Wien einstimmig gewählt. 

4. Sodann referiert Oberverweser Prandstetter 
über "Einführung der Achtstundenschicht in kontinuier
lichen Betrieben" und bespricht die diesbezügliche Ein
gabe des Verbandes der Industriellen in den politischen 
Bezirken Baden, Mödling, Wr.-Neustadt und Umgebung 
an den Iadustrierat. Er empfiehlt, sich dieser Eingabe 
vollinhaltlich anzuschließen, aber den Punkt iiber den 
Arbeitermangel, welchen die Einführung der Achtstunden
schicht zur Folge hätte, noch mehr hervorzuheben. 
Gewerke F oes t macht darauf aufmerksam, daß eine 
derartige Maßnahme eine Flucht der landwirtschaftlichen 
Arbeiter vom Lande in die Fabriken zur Folge haben 
müßte, wodurch die Arbeiternot der Agrarier noch weiter 
vermehrt wiirde. Es wird beschlossen, die Eingabe zu 
unterstützen mit besonderer Hervorhebung des Arbeiter
mangels bei Einführung der Achtstundenschicht und der 
Folgen desselben fiir die Agrarier. 

Sodann Schluß der Sitzung. 

Der Schriftführer: Der Obmauu: 
Nowotny m. p. Waltl m. p. 
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Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins in Wien. 

oericht über die Versammlung vom 21. Jänner 1909. 

Der Vorsitzende, Oberbergrat Sauer, eröffnet die 
8itzung, ladet zu regem Besuche der vom Vereine ver
anstalteten juridisch-ökonomischen Kurse ein und teilt 
mit, daß Oberbergrat Fridolin Reiser, der erst vor 
kurzem in den Ruhestand getreten, gestorben sei. Die 
Versammlung erhebt sich zum Zeichen der Trauer. 

Den niichsten Punkt der Tagesordnung bildet die 
Beschlußfassung über die vom Ausschusse der Sektion 
Leoben des Berg- und büttenmännischen Vereines für 
Steiermark und Kärnten an die Fachgruppe gerichtete 
Zuschrift, betreffend die Gründung eines Zentralorgans 
für die berg- und hüttenmännischen Vereine und eines 
fachlichen Zentralvereines. Nach kurzer Debatte wird 
dem Antrage des Herrn Kommerzialrates L. St. Rainer 
gemäß beschlossen, den Verein zu ersuchen, diese Zuschrift 
in der folgenden 'Veise zu beantworten: 

Die Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure 
des Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereines äußert 
sich nach Kenntnisnahme des ihr vom Verwaltungsrate 
übermittelten Zirkulares der Sektion Leoben des Berg
und hüttenmltnnischen Vereines für Steiermark und 
Kärnten über die von der Sektion aufgeworfenen Fragen 
betreffend die Bildung einer Fachzeitschrift der monta
nistischen Vereine in Österreich und die Gründung eines 
fachlichen Zentral\'ereines wie folgt: 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß ein 
möglichst enger Zusammenschluß aller Montanistiker 
Österreichs für die Erreichung der bestehenden gemein
samen Ziele iinßerst erspriP-ßlich wäre. Über den Erfolg 
derartiger Bestrebungen, welche schon mehrmals zutage 
getreten sind, kann sich jedoch die Fachgruppe keiner 
Täuschung hingeben. Die eigenartigen Verhältnisse 
Österreichs, besonders die nationale Zersplitterung und 
endlich die Tatsache, daß auch innerhalb der monta
nistischen Kreise die Interessen nicht immer durchaus 
parallel gehen (z. B. in dem Verhältnisse zwischen 
Unternehmung und Angestellten, Titel- und Standes
fragen) lassen das Zustandekommen eines fachlichen 
Zentralverbandes der Montanistiker als sehr unwahr
scheinlich erscheinen. Dazu kommt, daß die lokalen 
Vereinigungen ihre selbständige Existenz kaum aufgeben 
werden. Es w!l.re dies auch für die Vertretung der 
montanistischen Interessen nicht von Vorteil, da gewisse 
wichtige Fragen nur lokal behandelt und entschieden 
werden können. Eine Abgrenzung der lokalen und 
gemeinsamen Interessen ist aber ungemein schwierig und 
es würde bei einem in lokale Sektionen gegliederten 
Zentralverbande zweifellos bald zu unerquicklichen 
Kompetenzkonflikten kommen. 

'Vas das Verhältnis der Fachgruppe zu einem 
zentralen Vereine im Sinne der Vorschläge der Sektion 
Leoben anbelangr, so könnte die Fachgruppe als solche 
nicht gleichzeitig ein Zweig des Verbandes sein, da die 

Fachgruppen des Ingenieurvereines keine selbstiindigen 
juristischen Personen sind, sondern lediglich das was ihr 
Name besagt, nämlich fachliche Gruppen im Rahmen 
der Organisation des Hauptvereines. Es wäre dadurch 
natürlich nicht ausg·eschlossen, daß die Fachgruppe ihren 
Mitgliedern den Beitritt zum Zentralverbande empfiehlt, 
ohne daß sie jedoch in der Lage wäre, ihnen dies als 
eine aus dem Vereinsverhältnisse erwachsende Verpflichtung 
aufzulegen. 

vVas die zweite von der Sektion Leoben auf
geworfene Frage betrifft, so kann zunächst die Fach
gruppe die in den Eingangsworten des Zirkulares über 
die "Österr. Zeitschrift für Berg- und Hiittenwesen" ge
äußerte Ansicht nicht teilen, ohne daß jedoch damit 
gesagt sein sollte, daß diese Zeitschrift nicht reichhaltiger 
ausgestaltet werden könnte. Die Meinung der Fach
gruppe geht dahin, claß eine derartige Hebung der 
"Österr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen" vor 
allem in den Hiinden der Montanistiker selbst liegt, 
welche durch eifrigere Mitarbeiterschaft und durch 
Bevorzugung der österreichischen Montanliteratur gegen
über der ausländischen der ersteren außerordentlich 
nützlich sein könnten. Die Schaffung eines besonderen 
Organismus zu diesem Zwecke wiirde in den Betrieb 
einer Zeitschrift einen schwerfälligen Zug bringen, 
welcher die Tiitigkeit des verantwortlichen Redakteurs 
sehr zu Ungunsten der Aktualitiit einer Zeitung beein
trächtigen würde. 

Aber auch abgesehen davon ließe sich die Aus
gestaJtung einer bestehenden Zeitung oder die Schaffung 
einer neuen etwa nach dem Muster der in dem Zirkulare 
erwiihnten reichsdeutschen Zeitschriften schon deshalb 
nicht erreichen, weil hiefür die österreichische Montan
industrie, so Hervorragendes sie auch geleistet hat uncl 
noch leisten wird, gegenüber der reichsdeutschen ein zu 
kleines Feld bietet. 

Die Fachgruppe kann sich daher auch den auf die 
Bildung einer Zeitschrift gerichteten Vorschlägen nicht 
anschließen, weil sie die Realisierung derselben gleich
falls für aussichtslos hiilt. Dagegen ist sie selbst
verständlich gerne bereit, an der möglichsten Verbesserung 
und Ausgestaltung der bestehenden Montanliteratur nach 
Kriiften mitzuwirken, wie sie auch bisher die Redaktion 
unserer Fachzeitschrift tatkriiftig unterstützt hat. 

Bei diesem Anlasse erinnert Herr Hofrat Po e c h 
daran, daß er schon gelegentlich des Bergmannstages in 
Teplitz im Jahre 1899 den Antrag auf Bildung eines 
Bergingenieurverbandes gestellt habe, der jährliche 
vVanderversammlungen abhalten soll. 

Der Vorsitzende erteilt nun Herm Kommerzialrat 
L. St. Rainer das Wort zu clen angekündigten 
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lUitteilnngen ans alphwn Erzlrnrgbanrerieren. 
Nach einem Berichte iiber die s ii d t i ro li s c h e n 

Kupfererzvorkommen, von denen im Frühjahre 1908 
noch die Gruben in der Gemeinde San Bovo und jene 
am Monte Mulat bei Predazzo in Betrieb standen, gibt 
der Vortragende l\Iitteilungen über das interessante 
Fremdenbuch im Nave d'oro in Predazzo, welches 
Autogramme von Alexander v. Humboldt, J\>Iurchison, 
Hofmann und Helmersen, Heinrich und Gustav Rose, 
Elie de Baumont, Friedrich Mohs, den Professoren 
Naumann, Cotta, Scheerer, Stelzner, Lampadius 
und Tschermak, den Reisenden Richthofen und 
Payer und vielen anderen bekannten Geologen, l\Iine
ralogen und Bergleuten enthält und trägt ein humor
volles Gedicht vor, mit dem Professor Th. Scheerer, 

liehen verglichen mit dem 16. Jahrhundert das dreißig
fache, gegenüber dem 17. Jahrhundert das zwölffache 
betragen. Die Fortschritte, welche durch die Einführung 
der Bohrmaschinen in den Bergbaubetrieb erzielt wurden, 
sind zwar in Bezug auf den möglichen Arbeitsfortschritt 
geradezu stannenerregend, in Bezug auf die Ükonomie 
sind aber die bewährtesten Typen kaum imstande, mit 
der Handarbeit tüchtiger Gesteinshäuer zu konkunieren. 
Einern fünf- bis sechsfachen Tagesfortschritt stehen Mehr
kosten bis über hundert Prozent gegenüber und nur 
dort, wo man beim Feldortsbetrieb die Intensität zu 
Gunsten der ()konomie auf das Doppelte der Handarbeit 
beschränkt, nlthern sich die Kosten der maschinellen 
Bohrarbeit jener der Handbohrung. Beim Abbau hat 
sich die inaschinelle Bohrung überhaupt bis in die 

der Vater der Lötrohrprobierkunst, die Meinuugl'll der 
Geologen in diesem Fremdenbuche behandelt hat. Hier
auf geht er zu einer allgemeinen Betrachtung cler der
zeitigen Lage des alpinen Erzbergbaues über, welche in 
Folge der überseeischen Maßenproduktion und des 
anarchischen Raubbaues auf reicheren Lagerstätten eine 
ganz verzweüelte wäre, wenn er nicht den Vorteil der 
zahlreich vorkommenden Wasserkräfte für sich hätte, 
die ihm · die Möglichkeit geben, an der so teuer ge
wordenen Menschenkraft zu sparen und den Aufwand 
an Arbeitslöhnen mit der gesunkenen Zahlkraft der 
Metalle in Einklang zu bringen. Der Vortragende bringt 
Beispiele über die Höhe der Gehalte und Löhne beim 
alpinen Erzbergbau im 16. und im 17. Jahrhunderte, 
denen gegenüber die heutzutage üblichen und erforder-

jüngste Zeit, von Ausnahmen (Mansfeld) abgesehen, nicht 
Eingang verschaffen können. 

Wllhrend nun in den letzten Jahren die elektrisch 
angetriebene Bohrmaschine (Siemens-Schuckert) in erfreu
liche Konkurrenz mit den Druckluftmaschinen der ver
schiedensten Typen trat und die Ingersollmaschine die 
Vorteile der beiden Kraftübertragungsweisen in geist
reich er Weise zu verbinden trachtete, hat sich eine 
neue Bauart in iiberraschend schneller \Veise Bahn ge
brochen. Es ist dies eine Schlagbohrmaschine ohne 
Gestelle, die mit einer Handhabe versehen an die ab
zubohreude Brust gehalten wird. Der Bohrer wird hiebei 
nicht zuriickgezogen, sondern nur umgesetzt und empfängt 
vom pneumatisch betriebenen Hammer mehrere hundert 
Schlllge in der Minute. Die Riickwirkung auf den 
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Arbeiter, welcher die ~Iaschine hält, ist eine mäßige, 
die Last des 16 ky schweren Bohrhammers hängt an 
ei11e111 diinnen Drahtseile, das über zwei Rollen nach 
rückwärts geführt, das Hewicht ausbalanciert, ohne die 
freie Beweglichkeit zu hindern. Solche Bohrhämmer, 
welche bereits viele Bergreviere erobert haben, stellen 
seit zwei Jahren die l\Iaschinenfabriken Meyer in Mühl
heim a. d. H., Fröhlich & Kliipfel in Unterbarmen, 
Flottmann in Herne und \Vestfalia in Gelsen
kirchen her. 

Bei dem Goldbergbau am Rathausberge in der 
Gastein, wo eine taube Lettenkluft in der Tiefe (das ist 
immerhin noch in einer Seehöhe von 1900 bis 2000 111) 
den Goldquarz ganz abschneidet, handelt es sich derzeit 
um die Ausrichtung dieser Verwerfung, \"Oll deren 
glücklicher Lösung die \V ei terexistenz dieses uralten 
Bergbaues abhängt. Es ist ein Querschlag durch den 
ungemein festen Syenitgneis auszuführen, der wahr
scheinlich 215 m lang wird und der im Spätherbst 1907 
begonnen wurde. Um ihn zu beschleunigen, wurde die 
Einführung der Maschinenbohrung ins Auge gefaßt, fiir 
welche jedoch nur eine sehr beschränkte Kraftquelle, die 
auf den oberen Horizonten zusammenlaufenden Gruben
wässer zur V erfiigung stand. Bei 100 m Gefälle liefern 
diese im Sommer bis 16, im Winter jedoch nur fünf 
Sekundenliter. Die Wahl der einzuführenden Bohr
maschintype war unter diesen Umständen eine besonders 
schwere. Sie fiel schließlich dank den umfassenden In
formationen des zu Rate gezogenen k. k. Oberbau-

kommissärs am Tauerntnnnel, dipl. Ingenieur K. Im h o f, 
auf den Bohr h am m e 1· der Armaturen- und l\Iaschinen
fabrik Westfalia in Gelsenkirchen i. \V. Die ganze 
Einrichtung, welche im Herbste 1908 in die Grube ein
gebaut wurde, bestand aus einer Druckleitung von 
Mannesmannrohren 120 mm Durchmesser, einem Pelton
motor, einem Kompressor für 2 in'1 angesaugte Luft samt 
Windkessel, der zweizölligen Druckluftleitung und zwei 
Bohrhämmern, wovon einer arbeitet und der zweite in 
Reserve bleibt. Sie kam einschließlich des kostspieligen 
Transportes zur Grube und der Einbankosten auf 
}( 11.000 zu stehen. In der letzten Oktoberwoche konnte 
mit der Anlernung der Arbeiter begonnen werden, im 
November "·nrden die Kinderkrankheiten ausgeheilt nnd 
im Dezember der Betrieb des Feldortes ins Gedinge 
gegehen. Obwohl die dabei erzielten Resultate noch keine 
endgültigi;n sind und man heute schon sieht, daß jene 
im Jänner 1909 um etwa 15°/0 giinstiger ausfallen werden, 
obwohl die Ziffern, namentlich jene des Normalfort
schrittes sich ganz anders gestalten werden, wenn man 
nach dem Eintritt der Schneeschmelze mit zwei Bohr
hämmern arbeiten wird können„ so sei doch nachstehende 
Betriebsstatistik gegeben, weil iiber Bohrhammerbetrieb 
in hochfesten Gesteinen bisher noch nichts veröffentlicht 
worden ist und deshalb auch diese Anfangsresultate 
fiir die Fachgenossen von Interesse sein dürften. 

Der Effekt der Einführung des Bohrhammerbetri.;bes 
läßt sich kurz ausdriicken: dop1rnlte Leistung b~i 

zwei Drittel Kosten, wobei zn bemerken ist, daß 

Aufwand bei der Auffahrung des Kreuzkogelquerschlages im Rathausberg. 

Schichten 

Handarbeit 
:i\Iaschinbohrung 
im Dezember 1908 

durch Handarbeit . . . . 
im Ganzen m. Bohrhammer 
im Dezember 

Ortsprofil bei Handarbeit 1·90 1112 bei Bohrhammerbetrieb 2·30 m2• 

curr. m. Löhne Dynamit I 
·-------

826 1 105"4 K5123·27 kg 795"50 
205 1 37"9 "1186·05 " 

293·25 
75 i 20·2 

" 
501"67 

" 
136·25 

Es erforderte mithin 1 m Ausschlag: 
7·84 ä. K6·20 

1 

77"74 
1 

7·55 
5·41 ä. " 5·79 59•98 1 7•73 
3·71 1 ä. " 6·69 50·65 

1 
6•745 

Rg. Zilr. Knps~ln jBohrerschneiilen 
-------~-~-

347 
134 
61 

3·30 
3·54 
3·02 

3185 
890 
395 

30·22 
23·50 
19·50 

11.701 
1.376 

528 

111 
36 
26 

Reparaturkosten bisher nicht erwachsen und die Kosten 
für Schmierung und Geleuchte nicht beriick11ichtigt sind. 
Auffallend ist die kolossale Ersparung an Schmiedekosten 
und Bohrstahl. 

Die Konstruktion des verwendeten Westfalia Bohr
hammers und dessen Arbeitsweise ergibt sich aus den 
Abbildungen. Die auf 5 bis 6 at komprimierte Luft 
(bei weniger 11artem Gesteine mag ein geringerer Druck 

------------------ ---- ---- ---- --- -----

2 2 
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genügen) strömt durch den Drnckschlanch ein, passiert 
die Steuerklappe nnd sWBt deu Arbeitskolben zuriick, 
wobei die verbrauchte Druckluft durch eine Offnung im 
Zylinder entweicht. Sobald der Hammer diese Öffnung 
überschritten hat, wird der Luftpolster zusammeng·epreßt, 
bis der Druck griißer geworden ist als jener in der 
Druckluftleitung. Ist dies eingetreten, so wird das 
Klappenventil umgesteuert, die Arbeitslnft tritt rück
wärts ein und schleudert den Hammer nach vorne, wo 
er mit seiner Bahu anf den Bohrer auftrifft, während 
die vordere Auspufföffnung verschlossen wurde und durch 
den Überdruck des hier gebildeten Luftpolsters die Klappe 
abermals in die ursprüngliche Lage umgesteuert wird. 
Beim System Flottmann ist die Steuerklappe dnrch 
ein Kugelventil ersetzt, was seinen Vorteil nnd seinen 
Nachteil haben mag. Die Umsetzung des Hammers er
folgt durch Drallzüge nnd Gesperre nnd der Hammer 
nimmt auch eine Hülse mit, in der der Bohrer mittels 
Bajonettverschlusses lose steckt. Dieser erhält daher eine 
Menge mäßig starker Schläge, welche auf die Bohrloch
sohle geradeso wirken, wie die viel weniger hllufigen, 
wenn auch st!trkeren Schl!tge der Perkussionsbohrmaschinen. 
Der Bohrstaub fliegt hiebei, besonders wenn mit Hohl
bohrem gearbeitet wird, mit Vehemenz ans dem Bohr
loche heraus und die abscheuliche Staubentwicklung ist 
wohl der größte Nachteil des Bohrhammerbetriebes. Ist 
das Bohrloch feucht, so ballt sich der Bohrschmand zu
sammen und wird zweckmäßig bei Anwendung von 
S~hlangenbohr~rn entfernt. In vielen Fällen ist es möglich 
mit glatten Me1ßelbohrern oder mit Z-Bohrern zu arbeiten 
ohne vom Bohrmehl allzusehr belästigt zn werden. ' 

Der Vortragende sieht in der Erfindung der Bohr
h!tmmer einen epochemachenden Fortschritt ein neues 
Mittel, den Menschen von der mühevollen :iruskelarbeit 
zu befreien und die Maschinenarbeit unter wesentlicher 
Kostenersparung beim Aufschlusse und auch beim Ab
haue zur Anwendung zu bringen. (Lebhafter Beifall). 

Anschließend an diesen Vortrag teilt Herr Ober
bergrat Sauer mit, daß im mährisch-schlesischen Stein
kohlenrevier zuerst Hohlbohrer in Verwendung standen 
die sehr viel Staub entwickelten. Bohrhämmer mit 
Wasserspülung sowohl als Vollbohrer sowie auch die 
Verwendung von Masken hätten sich nicht bewährt; 
schließlich habe man zu. Spiralbohrern gegriffen, bei 
welchen die Staubentwicklung gering ist. 

Der Vorsitzende drückt Herrn Kommerzialrat R.ainer 
für seinen hochinteressanten Vortrag den besten Dank 
aus nnd schließt die Sitzung. 

Der Obmann: 

.J. Sauer. 
Der Schriftführer: 

F. Kleslinger. 

Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim 
Baue des Tauerntunnels (lang 8526 m) 

am Schlusse des Mountes Jiinncr 1909. 

Art der Leistung 

(I,ängen in ll!eter) 

1 - 1 

11 Nordseite! Südseite 
" 

1 

l~S~hlsto~lcn 1 Am 21. Juli l!l07 durchgeschlagen 

2. First.· Gesamtleistung am 
: 11 \ f"tiggMOOJlt stollen Mone.tsleistung . 

Gese.mtleistung am .:1 
II 
1 : 1 

Gese.mtleistungam31./12. I: 5251 1 3248 
Monatsleistung . . . · I: l 1 

3. Voll- ~ i } „11,„dot. e.nsbrnch Gese.mtleistunge.m . . ,! ..... 
"" In Arbeit e.m · 1: r ~ = In Arbeit am . . 

1 
-

1 

.i. Jllauerung Gesamtleistung am31./12. 5177 1 3232 
1 

der Monatsleistung . 73 

1 

16 
Widerlager Gesamtleistung e.m 31./l. 5250 3248 

uncl des In Arbeit am 31./l. - -
Gewölbes In Arbeit am 31./12. 74 

1 

159 

1 

Gesamtleistung am 31./12. 310 
1 

29 1 

i 

5. Sohlen- llonatoloiatuog . . . ·1 } 

1 

25 
Gesamtleistung am 31./l. -- [J4 

gewölbe "" In Arbeit e.m 31./1. . . , = 6·5 
In Arbeit am 31./12. . · II -

1 

41631 Gesamtleistung am 31./12. 1 2343 
Mone.tsleistung . . . . 880 436 

!i. Kanal Gesamtleistung am 31./1. 5043 2779 
In Arbeit am 31./l. 208 2871 
In Arbeit am 31./12. 690 2383 

7. Tunnel- Gese.mtleistung e.rn 31./ 12. 40801 2070 
röhre Monatsleistung . . . . 788 630 

vollendet Gese.mtleistung am 31./1. 4873 2700 

Aus dem Tunnel e.bßießende Wassermenge: 
8. An- Nordseite 5 l/Sek., Südseite 90 l/Sek. 

merkungen Am 23 . .Jänner wurde der letzte Tunnelring 
geschlossen. 

Notizen. 
Personalnotiz. Der Kaiser he.t dem k. k. Bergrate untl 

Oberbergverwalter der Dux-Bodenbncher Eisenbahn i. R., Karl 
Be.lling, den Orden der eisernen Krone III. Kle.sse verliehen. 

Kohleustaubexploslonsversuche zu Altorts und Wool· 
wich. B~i der. unter ~iesem 'rite! in der vorigen Nummer 
?-nserer Ze1tschr1ft erschienenen lllitteilung iiber die vor kurzem 
m. Eng!nn.d durchgeführten Kohlenstaubexplosionsversuche, die, 
wrn wir m unserer Fußnote gesagt haben, vornehmlich den 
Zweck he.tte, unsere Leser kurz über die englischen Versuche, 
deren ausführliche Beschreibung fllr unsere Zeitschrift vor
bertiitet wird, zu unterrichten, ist dem Referenten in den ein
leitenden Sätzen (am Beginne des zweiten Absatzes) ein Ver
sehen unterlaufen. Den dort zitierten Ländern, welche ein
schlägige Versuche vorgenommen haben, ist natürlich auch 
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Österreich anzufügen, dessen Bergwesen an dem gekenn
zeichneten wichtigen Forschungsgebiete einen hervorragenden 
Anteil hat. Schon am Beginne der Achtzigerjahre ~ind 
einschliigige Versuche durchgeführt worden*) und die Frage 
der Kohlenstaubexplosionen bildet sPlbstverständlich seit dem 
Zeitpunkte. in we!t-hem die Fachleute zum ersten lllale erkannt 
haben, was fiir eine bedeutende und verhängnisvolle Rolle 
dem Kohlenstaub bei Explosionen zukommt, Gegenstand des 
eifrigsten Studiums seitens cler Bergingenieure und des ständigen 
Schlagwetterkomitees. 

Über einige mit der Erzlagerstättenentstehung zu· 
sammenhängende geologische Probleme. Ausgebend von <len 
bekannten Tatsachen: 1 daß manche gesrhichtete Gesteine durch 
Dynamometamorphose aus Eruptivmassen entstanden sind; 
2. daß innig-e Beziehungen zwischen eruptiver Intrusion, mag
matischer Spaltung und Erzbildung bestehen und 3. daß die 
Zertrümmerung der von Eruptivmassen durchbrochenen Gesteine 
die Erzansiedlung in den zerpreßten Kontakthöfen und über
haupt die Betätigung der vom Magma entstammernlen, Lager
stätten bildenden Agentien zweifellos erleichtert - gelangt 

*) Bei der im Juni 1884 stattgehabten Explosion am 
Wilhelm-Schachte in Polni5ch-0.<trau stellte k. k. Oberbergrat 
.Johann Ma.ver bereits die Vermutung auf, daß die Vehemenz 
dieser Explosion möglicherweise durch Kohlenstaub herbei
geführt wurde. 

Siehe ferner: "Über Kohlenstaubexplosionen" von Betriebs
leiter Rudolf Schneider der Segen Gottes-Grube in Segen 
Gottes. (Einige Versuche in der Grube und obertag~). Üsterr. 
Zeitschr. für Berg- und Hüttenw. 1885, Xr. 7. 33,· 34, 41, 42; 
dann Verhandlungen der österreichischen Schlagwetter
kommission 1887 bis 1890. Heft 1, S. 40 ff., Heft 2, S. 100 ff., 
Heft 4, S. 18 ff., 30 ff., 218 ff. und im Schlußbericht S. 52 ff. 
iiher Versuche im Wilhelm-Versuchsstollen und am Ferdinand
Srhachte in Segen Gottes. 

Betriebsleiter Schneider war der erste, dem es bei 
seinen Versuchen mit Kohlenstaub in der Grube ohne Vor
hanilensein von Grubengas wiederholt gelungen ist, mit Nobels 
Dynamit Xr. 1 Rossitzer Kohlenstaub zur Explosion zu bringen 
und die von Bergassessor Hi 1 t. in der Schlußsitzung der 
deutschen Schlagwetterkommission im .Jahre 1885 verfochtene 
Ansicht, „daß ebensowohl freiliegende Dynamitpatronen als 
werfende Dynamitschiisse den gefii h r lieh s ten Kohlenstaub 
für sich allein und bei gleichzeitiger Anwesenheit von Gruben
gas bis zu 5°.·0 niemals ziinden~ -sowie die Ansicht J. Träuzel s, 
„tle.ß die detonierenden Sprengmittel wegen der ungeheuer 
raschen Fortpflanzung iler Entziindung eine Feuerüber,;etzung 
rnr Ort wahrscheinlich nicht bewirken" zu widerlegen. 

Die Red. 

G. Henriksen zu einer exklusiven Auffassung der Lager
stättenentstehunµ;, die er unter dem Titel ,.Sundry geological 
Problems" iu einem kürzfüh in zweiter Auflage heraus
gegebenen Schriftehen, wie auch schon früher in kleinen Rro
schüren (vgl. diese Z':eitschrift 1906, S. 168), lebhaft propagiert. 
Einige der von ihm angeführten Beispiele dynamometamorpher 
Entstehung scheinbarer Sedimente, wie des dem Old Red gleich
gestellten sogenannten devonischen Sandsteines von KrokkleYen 
und Sundvolden im Kristiania.gebiet, welcher aus quarzfreiem 
Orthoklasporphyr (Rhombenporphyr) hervorgegangen sein soll 
u. dgl. mögen zutreffend oder doch der Priifung wert sein; im 
großen ganzen geht jedoch Henriksen mit seiner Annahme 
der überaus weiten Verbreitung aus Jllagmamassen unter Druck 
entstandener Scheinsedimente, ferner des eruptiven Ursprunges 
und jugendlichen Alters der großen, sonst als archaeisch auf
gefaßten Gebiete - z. B. von den Al11en uml dem Himala~·a 
behauptet Henriksen, sie ~eien durch die „tertiäre Eruption" 
ihres ~ogenannten Archaeikums entstauden ! - und schließlich 
der Entstehung nicht nur der Erz-, sondern auch der Naturgas-, 
Erdiil- und eventuell sogar Kohlenanreicherungen durrh Dif
fusion magmatischer Spaltprodukte in die umlagernden Neben
gesteine, sicherlich v i e 1 zu weit. Daher ern:!lcken die Dar
legungen H en ri k s en s den Eindruck einseitiger Ubertreibungen, 
in welche von Hücksichten auf den Gesamtstand der Forschung 
wenig beeinflußte theoretisierende Praktiker gern verfallen un<l 
durch welche sie häufig selbst ihre gute Absicht, den Fort-
schritt des Wissens zu fördern, vereiteln. Kat:n. 

Entzinkung von zink· und eisenhaltigen Stoffen 
durch Erhitzen mit konz. Schwerelsäure und nachfolgendes 
Auslangen. Zinkgewinnungs-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 
Die Erfindung betrifft insbesondere die Verarbeitung von armen 
Zinkkarbonaterzen und Abfällen und Riickständen von der 
Aufbereitung solcher Erze, welche z. B. in Oberschlesien in 
großen l\Iengen vorhanden sind, deren iikonomisl'he Verarbeitung 
aber bisher nicht erzielt werden konnte. lllan mischt das ge
pulverte Gut mit Schwefelsäure von 50 bis 60° Bl. in einer 
seinem Gesamtgehalt an sulfatisierbaren llletallen entsprechenden 
Meng('. Man erhitzt das Gemisch im Flammofen uoter Luft
zutritt bis auf 600° C. Dabei wird der Eisengehalt über 
Eisensulfat in Eisenoxyd, der Zink- und etwaige Cadminru
gehalt in basisches Sulfat umgewandelt. Die schwefelhaltigPn 
Röstgase werden in üblicher Weise auf Schwefiilsiiure verar
beitet. Das abgekühlte Röstprodukt wird mit verdünnter 
Schwefelsiiure ausgelaugt, wobei die basischen Sulfate des 
Zinks uni! Cadmiums unter Umbildung zu normalen Sulfaten 
in Lösung gehen, währencl das Eisenoxyd als Rückstand hinter
bleibt. fein vermahlen und nach dem Trocknen als Eisenrot 
verwertet wird. Die erhaltene Sulfatlauge wird in bekannter 
Weise weiter >erarbeitet. (D. R. P. 203149 vom 21. Februar 
1907, Chem.-Ztg. 1908.) 

H(•fallnotieruugcn in London am 12. E'ehruar 1909. (Laut Kursbericht des Uining Journals vom 13. Februar 1909.) 
Preise per englische Tonne ä 1016 kg. 

.Metalle Marke 
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Kupfer Tough cake 

" 
Best selected. 

" 
Elektrolyt. 

" 
Standard (Kassa). 

Zinn Straits (Kassa) 
Blei Spanish or soft foreign 

" 
English pig, common . 

Zink Silesian, ordinary brands 
Antimon Antimony (Regulus) . . . . . 

Letzter 
Monats

Durchschn. !1Ul il- - vo: 
0 

t i ·=·~.. ~~11 
! -0Jo=r=~:-~~1_jg _J sh 1 d 11-•_n-.1'.--jg--

-~i1ol 2112 
; 2'/2 62 0 
netto ,' 63 151 netto ,: 58 12 

'1 netto ' 128 12 
2'/2 13 5 
3'/2 1 13 7 

netto . 21 7 
30 0 

i' 
O,j 62 
01 63 
0 ! 64 
6 58 
6: 128 
O'' ·' 13 
611 13 
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Über den elektromnschinellen Scluämbetrieb am k. k. Sclrnchte .Tulius V bei Brüx. 
\"011 k. k. Oberberg\·erwalter Oskar Jla)'t'I' nud k. k. Bergverwalter .JaroshtY Plzük. 

Die k. k. Bergdirektion Briix hat im Jahre 1908 
iiher Anregung· des k. k. Ministeriums fiir öffentliche 
Arbeiten bei dem Vortriebe neuer Ansrichtungsstrecken 
im Grubenfelde des k. k. Schachtes J ulius V zwecks 
Abkürzung der Ausrichtungsdauer maschinellen Schrllm
betrieb eingeführt. 

Zur Herstellung des Schrames in der Ortsbrust 
zweier in einem söhligen Abstande von 20111 getriebenen 
Strecken steht in der Grube eine elektrisch angetriebene, von 
den ii s t erreich i s c h e n Siemens- S eh u c k er t werke 11 

konstruierte Schrämmaschine in Verwendung. 

Diese unterscheidet sich nur unwesentlich von der 
Siemensschen Kurbelstoßbohrmaschine neuer Type, 
deren Konstruktion und Wirkungsweise durch die in 
dieser Zeitschrift im ,Jahre 1904 unter dem Titel: „Her 
elektromaschinelle Betrieb des Brether Hilfs
s to 11 en s" erschienene Publikation des k. k. Ministerial
rates A. v. Posch und durch die Mitteilungen des Berg
verwalters K8anda im Jahrgange HlOö, Nr. 29 dieser 
Zeitschrift, in eingehender Weise bekannt gegeben wurde. 

In der letzten Zeit ist es den Ü sterreich ischeu 
Siemens-Sch 11 ckertwer k en gelungen, die Stoßbohr
maschine durch Anbringung einer besonderen Schwenk
vorrichtung um die horizontale, resp. vertikale Achse 
derartig zu drehen daß durch das Schwenken der 

' 

Maschine wlihrend der Stollhohrnrbeit. je naeh Bedarf 
Pill ~chram oder ein Schlitz hergestellt werden kann.') 

Im nachstehenden werden in erster ]{eihe die zum 
Schräme11 niitigen Ergllnzungen und Behelfe besproche11, 
bezüglich der Ko11strnktion des Arbeitsmechanismus wird 
jedoch auf die oben angefiihrte11 Publikationen hin
gewiese11. 

Heim Schrämen kommt eine Vorrichtung in An
wendung, welche ans einrm mit dem Schraubstocke r1 

(Fig. 1) und durch diesen mit der Spannsäule verbundenen, 
unbeweglichen Auslegt>r a (Fig. 2) und ans einem an 
dem riickwllrtigen Ende der l\laschine unten angebrachten 
Arme b (Fig. 1) besteht. I>iese beiden (Fig. 2, 11 und 
Fig. 1, /1) tragen an ihrem Ende drehbare Schranbe11-
muttern, in welche die Schwenkschraube r, Fig·. 2, ein
greift. 

l\littels dieser und der Handkurbel d, Fig·. 2, wird 
der Arm /1 (Fig. 1) nnd so auch die Maschine mit dem 
Bohrwerkzeug in der Schrämlage geschwenkt. 

Der Schlitten e (Fig. 1), auf dem die Schrfün
maschine vor und zurück geschoben wird, trli.gt unten 
einen kegelartigeu abgedrehten Teller f (Fig. 1) der iu 

*) Siehe die Z::tschr. 1908, Nr. 38 und 34: llie Stoß~cbriim
maschine (~ystem Siemens-Schuckertwerke) mit elektrisd1e111 
Antriebe heim Stre,„krnvortriebe mu Ausseer Salzberge. Vou 
Haus Vogl, k. k. Bergverw1tlter. 



dem Schraubstocke gut gelagert ist 
und dabei ein leichtes \V enden der 
~Iaschine zuläßt. 

Das Vorschieben der Maschine 
während des Schrllmens und deren 
Zuriickziehen (z. B. beim Einsetzen 
der nächst längeren Schrämstange) 
geschieht durch die zweite Hand
kurbel y (Fig. 1). In dem Augen
blicke, wenn sich die Schrämkrone 
in ihrer äußersten Lage Jinks und 
rechts befindet, wird mit dieser 
Kurbel g (Fig. 1) die :Maschine um 
einen, zwei oder mehrere Schrauben
gllnge der Vorschubspindel grgen 
die Ortsbrust geriickt. 

Für die Bedienung der Maschine 
geniigeu zwei Mann. 

Das Schwenken und das Vor
schieben der Maschine besorgt 
gleichzeitig ein und derselbe .Mann ; 
der zweite Mann hat mit ein1ff 
schmalen Kratze den Schram vom 
Bohrmehl zu säubern, die Schräm
stangen zu wechseln und beim 
Montieren und Transporte <ies 
Apparates zu helfen. 

Der Bohrwagen samt liegeu
gewicht, der adjustierten llaschine 
und der mitgeführten Kabeltrommrl 
wiegt 755 l.·g. 

Das Schrämwerkzeug be~teht 
aus einer stllhlernen fünfzinkigen 
Krone (Fig. 4) mit radialen Schnei
den, die in ihrem Schafte a derart 
ausgedreht ist, daß sie auf dem 
konischen Ende der Bohrstange 
gut sitzt .. 

Man schrämt zuerst mit 
einer Krone von 100 111111, weiter 
mit einer von 95 mm und zum 
Schlusse mit einer von 90 mm 
Durchmesser. 

Die Staubentwicklung bei der 
_.\rbeit ist ganz geringfügig. 

In der neuesten Zeit wurde 
mit einer Schrämkrone von 120 111111 

Durchmesser gearbeitet. ~Ian beab
sichtigt diese Dimension noch 
größer zu wählen, da die breiten 
Schrämkronen manchen Vorteil 
bieten. Sie zertrümmern die Kohle 
ohne viel Staub zu entwickeln 
und üben infolge vermehrten Ge
wichtes eine gröllere Schlagkraft 
aus. Durch den größeren Durch· 
messer de1· Krone wird ein freiet 
Haum \'On grjjßerem Yolnmen 
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hergestellt; das Volumen dieses freien Raumes ist bei 
gegebenem Sp1·engstoff für das Maß der Zerkleinerung 
der zersprengten Kohle ausschlaggebend. 

Zur Herstellung eines Schrames von 2 111 wird 
ein Satz von vier Schrämstangen verwendet, von denen 
die kürzeren aus Rundeisen, die längeren aus einem 
Rohre bestehen, in welches beiderseits Schlußstücke ein
gesetzt und vernietet sind. Ein Ende ist zur Aufnahme 
der Schrämkrone konisch abgedreht, das andere paßt 
in die Bohrung des Schrämkolbens m (Fig. 1). 

Zwischen den einzelnen Schrämstangen ist ein 
Längenunterschied von 500 m111 - welcher dem ein
lllaligen Vorschube der )[aschine ent~pricht - ein
zuhalten. 

Die ersten Versuche wurden unter Verwendung 
einer vertikalen Spannsäule vorgenommen. Die Ortsbrust 
WUrde in verschiedenen Lagen geschrämt und geschlitzt 
und die Schußlöcher dementsprechend angelegt. Bei 
diesen Versuchen hat es sich ergeben, daß die Anlage 
eines einfachen Schrames unter der halben Ortshöhe 
vollständig zweckentsprechend ist; nw· die Manipulation 
mit der Spannsäule und das jedesmalige An- und Ab
montieren der Maschine hat die Arbeit wesentlich er
schwert. Zur Behebung dieses Übelstandes hat man die 
lf:aschine, der ermittelten Lage des Schrames ent
sprechend, fahrbar montiert. 

An einem einfachen Hundegestell wurde zwischen 
den beiden hölzernen Wangen ein Balancier (zwei U-Eisen 

Nr. 100) angebracht, der um die vordere Achse der 
Hunderä.der lt (Fig. 1, 2, 3) gekippt werden kann und 
an dessen ,·orderem Ende die früher vertikal verwendete 
Spannsäule i (Fig. 2, 3) in einer Öse j (Fig. 2, 3) fest
gehalten wird. 

Dieser Balancier ermöglicht es, daß die Maschine 
bei Sohlent\nebenheiten, bei provisorischem Legen der 

Hilfssätze usw. in der gewünschten Höhe fixiert 
werden kann. 

Die Spannsäule, welche vor Beginn des Sclull.mens 
zwischen die Stöße der Strecke eingespannt wird, kann 
man um den Zapfen k (Fig. 1, 3), dieser Öse in die 
Längsachse des Bohrwagens drehen und samt der 
Schrämmaschine für den Transport in die Fahrtrichtung 
bringen. An dem rückwärtigen Ende des Balanciers ist 
ein eiserner Werkzeugkasten angebracht, der mit etwas 
Blei ausgegossen ist und ein Gegengewicht fiir die 
Schrämmaschine bildet. Gegen das Kippen durch Er
schütterungen während des Transportes wird der Balancier 
durch einen bei l (Fig. 2) durchgesteckten Bolzen 
gesichert. 

Ist der Schram um die ersten 500 mm in die 
Tiefe vorgeschritten, wird die nächst längere Stange 
eingeführt. Das Auswechseln der kürzeren gegen die 
längere Stange nimmt nur einige Sekunden in Anspruch. 
Während der eine Bohrhäuer die Maschine an der Hand
kurbel g (Fig. 1) zurückzieht, löst der andere durch 
einige Schläge mit einem Kupferhammer an den Kolben
ring 11 (Fig. 1) den die Bohrstange haltenden Keil, führt 
die bereit gehaltene nächste Stange ein und nach 6 bis 
R weiteren Schlägen an den K(llbenring ist die Maschine 
wieder zum Schrämen bereit. Ist der Schram auf die 
Tiefe von 2 m hergestellt, so schreitet man zum Anlegen 
der Schußlöcher. Anfangs wurden diese Löcher mittels 
Handbohrer ausgeführt. 

Die beigeschlossene Übersichtstabelle (Rubrik 24) 
zeigt, daß die Zeit, welche diese Arbeit für sich in 
Anspruch genommen bat, eine größere war, als die zum 
Fertigstellen des Schrames selbst notwendige. Wollte 
man die Vorteile der schnellen Herstellung des Schrames 
voll ausnützen. müßte man auch hier zu einer Maschine 
greifen. 

Die Firma Österreichische Siemeus-Schuckert
w er k e hat eine Schneckenbohrmaschine geliefert, mittels 
welcher es möglich wurde, die zum Bohren und Schießen 
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Bausohle des 20 111 m!tchtigen Braunkohlenflözes in west
licher Richtung vom Förderschachte Julius V zu dem 
Zwecke vorgetrieben, daß der Abbau an der westlichen 
Feldesgrenze der Grube Juli u s V in möglichst kurzer 
Zeit in Angriff genommen werden kann. 

Die Strecken werden parallel in einem söhligen 
Abstallfle von 20 in und mit einem m!lßigen Ansteigen 
von 12 pro mille getrieben. Die Braunkohle, in welcher 
sich der Streckenvortrieb bewegt, ist sehr dicht und 
zähe. Das Streckenprofil hat eine Höhe von 2 111 und 

Hundegestelle fahrbar anmontiert und gelangt jedesmal 
im letzten Wetterdurchhiebe zur Aufstellung. 

Die Arbeit beim Streckenvortriebe erfolgt in drei 
achtstündigen Schichten mit je vier Mann Belegung. Von 
diesen sind zwei MaWl mit der Schrämmarbeit und dem 
maschinellen Vorbohren der Schußlöcher auf der einen 
Strecke beschäftigt, während die anderen zwei das Abtun 
der Schüsse, das Abfüllen und Abfördern des Kohlen
vorrates auf der anderen Strecke besorgen. 

Der Ortsvortrieb geht in folgender Weise vor sich: 
In der Ortsbrust wird bei 0·7 m Höhe über der 

Streckensohle mit der Maschine ein horizontaler Schram 

eine Breite von 2·4 m. Fiir die Bewetterung beider 
Streckenorte steht ein \Vetterstrom von 150 m3 pro 
Minute zur Verfügung. Die \V etterdurchhiebe erfolgen 
für gewöhnlich in Abständen von 100 111. In neuester 
Zeit wird die Ortsbrust statt des \V etterscheiders mit 
einer Zinkluttentour bewettert, welcher die nötige 
\Vetter111engc von 60 1113 von einem elektrisch an
getriebenen, blasenden Separatventilat.or zugeführt wird. 
l>er mit einem Drehstrommotor von 2 PS und 220 Volt 
Spannung 1lirekt gekuppelte Ventilator ist an einem 

YOll 1 ·8 bis 2·0 m Tiefe, 2·4 m Breite und O·l 111 Höhe 
hergestellt, worauf i11 der oberhalb und unterhalb des 
Schrames entstande11e11 Kohle11bank mit der elektrisch 
betriebenen Schneckenbohrmaschine je zwei Schußlöcher 
von 2 111 Tiefe abgebohrt werden. Zum Absprengen 
gelangt zuerst die untere Kohlenpartie. Der entstandene 
Kohlenvorrat wird mittels Keilhauen gelockert und zum 
Teile zurückgeworfen, worauf die obere Kohlenbank eben
falls abgesprengt wird. Die gewonnene Kohle wird dann 
abgefüllt und abgefördert. 

Zum Sprengen verwendet man Dynamon (30mm 
Patronen) aus der k. u. k. Pulverfabrik in Blumau. 
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früher notwendige Zeit von 1 Stunde 15 Minuten auf 
30 Minuten, also um 60 ° / 0 abzukürzen. 

Diese Bohrmaschine (Fig. 5, 6, 7, 8) besteht aus 
einem einpferdigen Motor von 1440 Touren, der durch 
ein doppeltes Vorgelege im Gehäuse a (Fig. 6) eine 
hohle Achse mit 1 70 Touren antreibt. Durch diese 
Achse wird die Schraubspindel b (Fig. 6) durchgesteckt, 
die mittels Keil und Nut von der rotierenden Achse 
mitgenommen wird. 

Vorne am Gehäuse in dem Kopfe c (Fig. 6) befindet 
sich eine zweiteilige bronzene Schraubenmutter (Fig. 8), 

--·-„ 

1 
1 

\ 
\ ., 

die Vorschubmutter, die man 
nach dem Lüften der Flügel
schraube a (Fig. 8) auf
klappen kann; dadurch wird 
die Schraubenspindel frei und 
kann in der hohlen Achse be
liebig vor- und zurückgezogen 
werden. Diese Vorschubmutter 
kann entweder frei mit der 
sich drehenden Spindel b 
(Fig. 6) umlaufen oder durch 
die Klemmschraubed(Fig. 6, 7) 
und das Bremsband b (Fig. 7) 
festgehalten werden, so daß 
die rotierende Schrauben
spindel in der Mutter vorwärts 
rücken muß. Die Spindel 
schreitet beim Bohren pro 
Minute um 500 mm vor. Der 
Schneckenbohrer, der ziemlich 
schwer gehalten wird (etwa 
2 kg pro laufenden Meter), 
sitzt in der Kuppelungshülse e 
(Fig. 6) ganz locker, so daß 
die Maschine bei einer nicht 
genauen Zentrierung gegen 

gewaltsames Verbiegen des Bohrers und der Schrauben
spindel geschützt ist. Der Schneckenbohrer hat am 
Fräser einen Durchmesser von 36 111111. Der ganze 
Antriebsmechanismus hängt mit einer Achse f (Fig. 5, 6) 
in dem Führungsschlitten g (Fig. 5, 6). Die Maschine 
kann um diese Achse beliebig gekippt und dann durch 
das Einklemmen der Stange lt (Fig. 5, 6) festgehalten 
werden. Der ganze Schlitten samt der Maschine kann 
in dem Rahmen i (Fig. 5, 6) verschoben werden; zum 
Fixieren dieses Schlittens bedient man sich zweier kurzer 
Hebel j (Fig. 5, 6). Das Gewinde der Schraubenspindel 
gestattet einen Vorschub von 1100 111111, so daß für die 
Schußlöcher von 2 111 Tiefe der Bohrer nur einmal 
gewechselt wird. 

Nach dem Einschalten des Motors (bei k, Fig. 5) 
zieht man die Bremsschraube d (Fig. 6) an, so daß der 
Bohrer anfängt zu arbeiten. Es empfiehlt sich, während 
des Bohrens die Bremsschraube für einige Umdrehungen 
zu lüften, so daß das Bohrmehl durch den leerlaufenden 
Bohrer entfernt wird; bei den aufwärts gerichteten Bohr
löchern ist es meistens nicht notwendig, um so weniger 

aber bei den einfallenden Schußlöchern. Versäumt der 
Arbeiter bei den letzterwähnten Löchern das Säubern, so 
bohrt sich das Werkzeug gerne fest. 

Nach dem Ausschalten des Motors und Aufklappen 
der Vorschubmutter zieht man die Schraubenspindel mit 
dem Bohrer zuriick und führt den längeren Bohrer ein. 
Nach dem Schließen der Mutter ist die Bohrmaschine 
wieder betriebsbereit. 

Das Gewicht der Schneckenbohrmaschine samt 
Rahmen beträgt 100 kg. 

Über die Art des Streckenvortriebes mit den eben 
beschriebenen Maschinen und über die bisher erzielten 
und in der angeschlossenen Tabelle zusammengestellten 

iMrl 
1 

1 

Betriebsergebnisse bei der Grube Juli us V wird folgendes 
mitgeteilt: 

Die seit Anfang des Monates August 1908 maschinell 
betriebenen zwei Ausrichtungsstrecken werden auf der 



- 126 

Der Verbrauch betr1lgt durchschnittlich 1 kg pro l /11 

Ausfahrung. 
Das Aufstellen, Demontieren und uer Transport der 

Schrämmaschine geht, wie aus der Tabelle ersichtlich ist, 
sehr rasch vor sich. Durch die eingangs beschriebene 
Anordnung der Maschine an einen Schrilmwagen, wurde 
die zum Transport, Aufstellen, Abschrämen und Demon
tieren nötige Zeit von 110 auf 90 Minuten herabgesetzt, 
so daß die wirkliche Schrämleistung uer Maschine 
(einschließlich der Nebenarbeiten) 3·2 m2 pro Stunde 
beträgt. 

Der regelmäßige maschinelle Betrieb am Schachte 
Julius V wurde am 24. August 1908 aufgenommen, 
nachdem in der ersten Hälfte des Monats August eine 
größere Anzahl von Arbeitern in der Handhabung der 
Maschine auf einem Streckenort ausgebildet wurde. 

Aus der beigeschlossenen Tabelle sind die Betriebs
ergebnisse bis Ende Dezember 1908 ersichtlich. 

Die im Monate Oktober verzeichnete Betriebsstörung 
wurde durch den Bruch eines Führungslineals am Ge
häuse der Schrämmaschine verursacht. Diese stand 
früher durch fünf Jahre als Stoßbohrmaschine bei 
dem Betriebe des Br et her Stollens in Ra i b l in Ver
wendung und wies bereits bei der Übernahme für den 
Betrieb am Schachte Julius V einen Sprung im Führungs
lineal des Gehäuses auf. Da am Schachte ein Ersatz
gehiluse nicht vorhanden war, mußte dieses erst von der 
Fabrik bestellt werden, wodurch ein Betriebsstillstand 
von 10 3/ 4 Tagen verursacht wurde. 

Im nachstehenden werden die für die Beurteilung 
der Leistung ausschlaggebenden Durchschnittszahlen der 
Tabelle entnommen und jenen eines dreidritteligen Hand
streckenbetriebes in demselben Flöze entgegengehalten. 

Durchschnittliche Ausfahrung 
pro Mann und achtstün-

Hand· 
betrieb 

dige Schicht . . . . . 0·49 111 

Durchschnittliche Ausfahrung 
in einer Strecke pro Tag 
in drei Dritteln . . 2.80 „ 

Durchschnittliche Kosten an 
Lohn pro 1 t11 Strecke 8·53 K 

Durchschnittliche Kosten an 
Materiale pro 1 m Strecke 0·79 " 

Durchschnittliche Kosten an 
Lohn und Material pro 
1 m Strecke 9·32 „ 

Schram· 
betrieb 

0·84m 

4·92 II 

6·56K 

1•79 II 

8·35 " 

± O' 
!o 

+ 67 

+ 67 

23 

+ 126 

- 10·4 

Auf Grund der günstigen Ergebnisse, welche bisher 
sowohl rücksichtlich der größeren Ausfahrung wie auch 
rücksichtlich der Wirtschaftlichkeit des Betriebes erzielt 
wurden, beabsichtigt man die maschinelle Schrämarbeit 
in der Zukunft auch auf die Vorbereitnngsarbeiten beim 
Abhaue auszudehnen, wodurch eine wesentliche Erhöhung 
der Häuerleistung und eine entsprechende Beschleunigung 
der Vorbereitungsarbeiten beim Kammerbruch bau resp. 
Etagenbau erhofft wird. 

1 

1 

' 

1 

= 

~ ... 
0 

"' «> 
;.. 

"" ,;, 
"' "' 



- 127 -

Nivellementaufgaben und ihre Behandlung. 
Mitteilungen aus der Praxis von Bergingenieur Viktor Kadainka. 

(SchluB von S. 109.) 

Löst man auf irgend eine \V eise diese fünf 
Gleichungen mit den fünf Unbekannten auf, so bekommt 
man für die Verbesserungen folgende Werte, die man 
an den Näherungswerten anzubringen hat, um die wahr
scheinlichsten Höhen koten zu erhalten: 

Näherungswerte: Verbesserungen: Wahrscheinlichste 
\Verte: 

N 387·9 III -18 111111 387·882 III 

s 415-2 III + 17 mm 415"217 111 

M 395·7 III +23 mm 395"723 m 

I 330•7 III T 9-9 1/tlll 330·710m 

R 353·0 III - 42·9 III/lt 352·~57 III. 

Durch diese Ausgleichung sind zwar alle Wider
sprüche behoben und ist dieselbe im Prinzip auch richtig 
ausgeführt worden, denn die Summe der Quadrate der 
Verbesserungen bildet in der Tat ein Minimum, aber 
wir haben keinen Anhaltspunkt für die Genauigkeit 
des ausgeführten Nivellements, weil die nivellierten 
Längen nicht berücksichtigt wurden und wir daher 
nicht imstande sind, den Kilometerfehler anzugeben. 
Der soeben angeführte Vorgang bei der Ausgleichung 
wurde zu Anfang der zweiten Hll.lfte des vorigen Jahr
hnnderts geübt, als man noch der Beziehung zwischen 
dem mittleren Fehler und der nivellierten Länge weniger 
Beachtung geschenkt hat. 

Es möge daher im folgenden der nun übliche Vor
gang bei der Ausgleichung von wichtigen Nivellement
punkten (Netzen) angeführt werden, wie ich denselben 
auch tatsächlich bei der Stabilisierung der in Fig. 3 
verzeichneten Punkte eingehalten habe. 

Denkt man sich ein Nivellement so ausgeführt, daß 
man, von einem Punkte ausgehend, zu diesem in einer 
Schleife wieder zmiickkehrt, so soll der so erhaltene 
Höhenunterschied Nu 11 ergeben. B~ispielsweise bildet 
in Fig. 3 das 6, ANS eine solche Schleife; die zu er
füllende Bedingung würde lauten: 

-18.032 + 27.353 - 9.280 soll Null sein. Es 
verbleibt aber infolge der unvermeidlichen Beobachtungs
fehler ein Rest von --'-- 41 m111, welcher den "Wider-
spruch darstellt. · 

\Venn wir nun mehrere solche Schleifen derart an
einander reihen, daß sie immer eine Umfangseite ge
rn eins c h aftli eh haben, so entsteht ein zusammenhängendes 
Netz von Punkten und es soll unsere Aufgabe sein, 
für die Netzpunkte die wahrscheinlichsten Werte zu 
bestimmen. 

Da wir es mit verschieden langen Strecken zu tun 
haben, so werden die Doppelwerte der einnivellierten 
Punkte nicht g 1 eich wert i g sein, und wir müssen in 

die Berechnung die Gewichte einbeziehen. Diese sind 
verkehrt proportional den nivellierten Längen. Als 
Gewichtseinheit gilt 1 !.-111. 

\Vir haben in unserem Beispiele 4 Schleifen, so
mit werden 4 Bedingungsgleichungen aufzustellen sein. 
Die Ausgleichung wird derart ausgeführt, daß man aus 
den Widersprüchen w der einzelnen Schleifen (ge
schlossenen Polygonen) und den noch unbekannten Ver
besserungen v der Gefällsunterschiede h n Bedingungs
gleichungen bildet und aus diesen und aus der Bedingung 
daß die Summe der Quadrate der Verbesserungen 
multipliziert mit den zugehörigen Gewichten ein Minimum 
geben soll, die wahrscheinlichsten Verbesserungen berechnet. 
n ist die Anzahl Schleifen ; diese brauchen nicht gerade 
ein Dreieck zu bilden, sondern es können verschiedene 
Polygone a11einander gereiht werden. 

In unserem Beispiele haben wir neun Gefällsunter
schiede zwischen sieben Punkten u. zw.: 

Gefälle 
Liinge 

\' erhesserung 
km )l 

A-K=h, 1 ·2 1·2 "I' 1 

N-S=il,i 3·99 "-' 4·00 4·0 V~ 

A-S = h3 3·00 :i·O V3 

A-M=h~ 2·50 2·5 v, 
:rtl- s = h„ 2·20 2·2 V~ 

lll- I = h" 1"70 ]·7 "1'6 

S- I = h7 2·55 "-' 2•60 2·6 v, 
I-R=h8 2·00 2·0 v, 
R-M=h., 2·10 "-' 2 .00 2·0 Vw 

Die vier Bedingungsgleichungen lauten allgemein: 

I. v1 + v2 + v:1 + w1 = 0 
II. v,1 + v! + v6 + w2 = 0 

III. V~ + Vo + V7 + w,l = 0 
IV. v6 + v~ + vu + w! = 0 

Mit Beniitzung unserer Zahlenwerte: 

-18.032 -v1 

+ 27.353 + v2 
- 9.280-v,1 + 41 mm= w 

T 19.535 + V5 + 65.045 + V0 
-84.555-v7 

+25 =W 

- 9.280- V3 

-10.192-v4 + 19.535 T VII 

+ 63111111 = w 

+ 65.045 -j-v11 
-22.281-v8 

--!2.746-v11 

+18 =W. 

Die Bedingungsgleichungen für die Verbesserungen 
lauten daher in unserem speziellen Falle: 

-v1 +v2 -v3 +41=0 K1 

- V 8 - V 4 + V 6 + 63 = 0 K, 
+ V 11 + V 6 - V7 + 25 = @ K,~ + v8 -v8 - Vu + 18 = 0 K4. 
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Von besonderer Wichtigkeit ist eine ri eh tige Auf
stellung der Bedingungsgleichungen. Es ist vor allem 
darauf zu achten, daß das Gefälle der den benachbarten 
Schleüen gemeinschaftlichen Seiten immer in derselben 
Richtung angenommen wird. Beispielsweise wurde die 
Schleüe vom Punkte A über N"S und nach • .\ zurück 
abgeschlossen, also im Sinne des Uhrzeigers. Bei der 
zweiten Schleife AS MA muß man nun so vorgehen, daß 
das Gefälle der Seite AS das gleiche Vorzeichen erhält, 
wie in der ersten Schleife. Würde man da ihr Vor
zeichen anders wählen, so würden zwar die absoluten 
Werte der berechneten Verbesserungen dieselben bleiben, 
aber infolge von falschen Vorzeichen derselben wäre die 
Erfüllung der Bedingungsgleichungen nicht möglich. 
Schließt man also die erste Schleife folgend ab: 

-18.032 
+ 27.353 
- 9.280 

+ 9.280 - 9.280 
-19.535 richtig ist der Abschluß: + 19.535 
+ 10.192 -10.192. 

Aus diesen Gleichun~en bildet man durch Anbringung 
von Korrelaten die Normalgleichungen. Sie haben die 
allgemeine Form: 

Behufs Bildung der Koeffizienten stellen wir die 
so wäre es falsch die zweite Schleife folgendermaßen 1 Bedingungs- und Korrelatengleichungen tabellarisch zu-
abzuschließen: sammen: 

v, 

Schema der Bedingungs- und Korrelatengleichungen. 

v, v, \" ' v, v, w 
--- -====~=='"='======-====== -- ===-- ------ --

+1 -1 
-1 -1 

-1 

Sulll.IIlenglieder: 

-1 

+41 
+63 
+25 
+ 18 1 

aa 
=+8·2 

r~: 
= -T 7·7 

p 
ccl-- : 6·- rddl_ . -.- ras ' 11·2 - - -,- 0 -- -- - - 0 ' - = -~ 
p . p . p ' 

ab 
= +s·o =+2·2 

p 

ac 
=0 

p 

apd] = 0 

1 
~--

+ 8·2' 
+ 3·0 ! 

f} 
f} 

P P eine sehr gute Kontrolle für 

r~p~ =0 
- ~ __ 

1 10
.
4 

die Richtigkeit der nunfolgenden 
p - T Normalgleichungen. 

Schema der Xormalgleichungen. 

K, K, 1 K, w 

~ ~ --~'=-- -~~L~ ~--
+ s·o 
+n 
+ 2·2 

f} 

0 1 " + 2·2 f} 

w+. (~J-
'· p 

rdps] = + 7·4 

.Hdiert man die Vertikalspalten, so bekommt man 

die vorhin gebildeten Summenglieder [ aps] u. s. f., ein Be

weis, daß die Normalgleichungen richtig sind. 

+ 6·5 + 1"7 
+_ _1_1_ _+_E~? 

~+ 11·2 ,- + t2~ + 10·4 
1 

+H ' + 147 188·9 

Die Auflösung der :N'ormalgleichungen erfolgt am 
einfachsten mit Zuhilfenahme von Logarithmen (siehe 
nachfolgende Tabelle): 
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Auflösung der Normalgleichungen: Kontrolle 

K 1 

+ 8•2 

0·91381 
K • . 

K, 

+ 3·0 

0·47712 
9·56331 

+n 
-1·097 

+ 6•603 

0 81974 
K~ 

+ 2·2 

+2·2 

0•34242 
9.52268 

+6·5 
+ 0·733 

+ fr767 

0•76095 
K; 

Das hier vollständig ausgeführte Schema der Auf
lösung der N orrnalgleichungen wurde nach der Gauss sehen 
E!irninationsmethode ausgeführt, welche die nachstehend 
allgemeine Form hat: 

K [apb] '[apcl [~d~l w1 --

, +K.,[ ]+K3[-(+K4[~]+[- -]-0 - aa aa aa aa 
- - - ---
p p p p 

r~c . 1 ] - b d . 1 r -
K., + K. ~--+ K -- p -- - + [w2 .!]_ = 0 u s f 

- J rbp b . 1 J 4 

rbpb . 
11 

rbp b . 1 :i . . . 
Man bildet also nach und nacJ1 durch Substitution 

die sog. reduzierten Normalgleichungen. So beillpiels
Weise dividiert man in der ersten Gleichung alle übrigen 

~lieder durch den Koeffizienten [ ~a] = 8·2 und führt 

diese Berechnung logarithmisch aus. Zur Bildung der 
8ummen und Differenzen zweier Logarithmen benutzt 
mau Laufzettel. 

Hat man in der ersten Zeile die Logarithmen der 
~ahlen 8·2, 3, 41, 52·2 bingeschrieben, so schreibt mau 
sich auf einen Laufzettel den log. 8·2 oder den E. log., 
hält ihn der Reihe nach über den übrigen Logarithmen 
und subtrahiert bzw. addiert, wodurch man in der dritten 
Zeile die Logarithmen der Koeffizienten der ersten 
reduzierten Normalgleichung erhält. Schreibt man nun 
wieder auf einen Laufzettel den log= 0·47712 und 

K • 

-J· 1·7 

+ 1·7 

0•23045 
9·46950 

+ 5·7 
- 0·501 

+ 5·199 

0•71592 
K, 

\V 

+4'1 
1"61278 
0·69897 

+ 63·00 
-HrOO 

+ 48·00 

1•68124 
0·86160 

+25·
-15•99 

+ 9·01 

0•96472 
0·19377 

+ 18·00 
- 2·656 

+ 15·344 

1·18594 
0·47002 

\V+. ( ;,-) 

+ 52·2 

1•71767 
0·80386 

+ 75·90 
-19·10 

+ 56·80 soll 56·80 

1'75436 
0•93461 

+ 35-4 
-18·925 

+ 16'470 soll 16·48 

1"21669 
0·45574 

+ 25"40 
- 4•85[) 

+ 20·545 soll 20·54 

1•31271 
0·59679 

K, + 2·951 = fl 
K, = -2·951 

addiert ihn der Reihe nach zu den Logarithmen der 
dritten Zeile, so erhält man die Logarithmen der in 
Zeile 5 hingeschriebenen Zahlen. In der vierten Zeile 
sind die Koeffizienten der zweiten Normalgleichung. Die 
vierte und fünfte Zeile werden addiert und von den Summen 
wieder die Logarithmen aufgeschlagen. Es wird dann 
in derselben Weise der log= 0·81974 von allen übrigen 
Logarithmen dieser Zeile subtrahiert, womit man die 
zweite reduzierte Normalgleichung erhält, u. s. f. 

Die berechneten Korrelaten sind: 

K4 = -2·951 
K:i = -0·692 
K~ =-7·039 K: = -2·425 

lg K4 = 0·4 7002 n 
Jg K3 = 9·84015 n 
lg ~ = 0·84751 n 
lg ~ = 0·38471 n. 

Kontrolle durch die Sumrnenglieder: 

Jg 11·2 = 1·04922 lg 12·9 = 1·11059 
Jg K1 = 0·38471 n lg K._i = 0·84751 n 

1 ·43393 n 1 ·95810 n 
Jg 10·4 = l •01703 Jg 7·4 = 0·86923 
lg K,1 = 9·84015 n Jg K4 = 0·4 7002 n 

0·85718 n 1·33925 n 
-27•16-90·80-7·20-21·84 ~ -147 

+ 147 
0 soll 0. 

Da also die Auflösung vollständig richtig ist, so 
gehen wir zur Berechnung der Verbesserungen über, in
dem wir in die Bedingungs- und Korrelatengleichungen 
die soeben berechneten Korrelaten einsetzen. 
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mm 

V1 = - Kl x- al = - 2•425 /, -1·2 = + 2·9 
P1 --

, - K · / + a, - - 9 42"' '/ 4 = - 9·7 '-.? - - l /', ---- - -· iJ /' 
p, 

mm 

- K x-a., (-K X-baJ. =-2"425X-3\= '-28·4 
V3-- 1 --T ·~ - -7·039X-3( -1 __ 

}I;; p3 

v4 =-K"X:::-_b_, =-7·039X-2·5=+ 17·6 
- p, --

~ --K ,/+b5 +(-K >/S!) _-7·039X2·2} __ 17.0 •; - ·'r.-- " ' - -0·692X2·2 - --. - p„, p,, 

c ( K X cl0 ) _ -0·692X 1·7\ __ 6.ll 
v„ = - K„ X--"+ - 4 - - - 2·951 X 1 ·7 f - -

Po Pn 
mm 

v- = - K 3 X- c, = -0·692 X -2·6= + 1·8 
' P1 -

v, = -K4X-d8 = - 2·951X-2·0=+5·\J 
p, -

v„ = - K 4 X-d" = -2·951 X - 2·0 = + 5'9. 
Po -

Setzt man diese Werte in die Bedingungsgleichungen 
für die Verbesserungen ein, so müssen sich die Wider
sprüche aufheben. 

I • 
- 2·9 
- 9·7 
-28•4 
-41 
-r-41 

0 

II 
-28·4 
-17·6 
-17•0 
-63 
+63 

0 

III 
-17•0 
- 6·2 
- 1·8 
-25 
+25 

0 

IV 
6•2 

- 5-9 
- 5-9 
-18 
+18 

0. 
Wir können nunmehr die Gefällsunterschiede 

korrigieren, um endlich die widerspruchsfreien Seehöhen 
der Schachttagkrllnze zu erhalten: 

Meter: Milli- Verbesserte 
meter: Gefälle: 

hl = 18·032 + 2·9 = 18·0349 
hg = 27•353 - 9•7 = 27•3433 
h3 = 9·280 + 28·4 = 9·3084 
h, = 10"192 + 17·6 = 10·2096 
h~ = 19·535 - 17·0 = 19'6180 
h8 = 65"045 - 6·2 = 65'0388 
h, = 84·556 + 1'8 = 84•5568 
h8 = 22·281 + 5·9 = 22·2869 
h„ = 42•746 + 5·9 = 42·7519. 

Die wahrscheinlichsten Seehöhen der 'l'agkränze 
sind somit: 

N = 387-9131 Es ergeben sich gegenüber den vorher 
S = 415·2564 ausgeglichenen Seehöhen bedeutende 
M = 395·7384 Unterschiede; jedenfalls sind aber diese 
f = 330·6996 Werte hier viel wahrscheinlicher als 
R = 352.9865 die dortigen. 

Es erübrigt nur noch, die Genauigkeit der aus
geführt1m Messung kennen zu lernen; wie wir schon 
gesehen haben, liefert uns der mittlere Kilometerfehler 
ein zuverlässiges Maß für die Beurteilung derselben. 

Der mittlere Kilometerfehler ist für unseren Fall 

k = „ f[PVVf V u-
wo n die Anzahl der Bedingungsgleichungen ist. 

v,2 = 8'41; p1 v1
2 = 8·41:1·2= 7·00 

v.,2 = 94·09; p2 v2
2 = 94·09: 4·0 = 23·62 

v„, = 68·16; Pa Va2 = 68·16: 3·0 = 22•72 
V/= 309·76; }l4 V4 2 = 309·76: 2'5 = 123·90 
v,,2 = 289·00; Ph v,,2 = 289·00: 2·2 = 131·40 
v0

2 = 38·44; Po V0
2 = 38·44: 1 ·7 = 22·61 

V7
2 = 3·24; p7 V 7

2 = 3•24:2·6= 1·2o 
vfi2 = 34·81; p,v8

2 = 34·81:2·0= 17·40 
v„2 = 34·81; Pn V0

2 = 34·81: 2·0 = 17·40 
[p V v) = 36/·20 

k = Jf 3(ff2 
= + 9·58 111111 =eo der mittlere Fehler 

4 -------
pro nivellierten Kilometer und der wahrscheinliche Fehler 

r = 0·67 m = + 6·42 111111. 

Es kann auch noch der mittlere Fehler der einzelnen 
Gefällsunterschiede berechnet werden, um beurteilen zu 
können, mit welcher ·w ahrscheinlichkeit die Werte der 
noch unverbesserten Gefällsunterschiede bestimmt wurden. 

llll = k 1 / !_ =9·58f 1·2=*10·49111111 
JI P1 

lll~ = k 1;' _!_ =9·58f ·4 = ·r 19·16 n 
J' P2 

m3 = k il / 
1 = 9·581(3 = ± 16·67 n 

II Pa · 

lll4=k1/~=9·58f2:5 =±15·14 " 
V P1 

111„, = k 1 / ·r =9·5Sylfl~ = ± 13'78 „ 
JI p~ 

m„ = k 1/T =9·58tf 1'7 = + 12·45 " 
P11 

m, = k „ I _!_ = 9·ös tf 2·s = ± lf>"42 " II p, 

m, = k tf [ = 9·58f~Fo = ± 13·51 „ 

lll0 =ktl~=9·58tf2·0 = ± 13'51 n 

Bei allen hier angeführten Beispielen ist voraus
gesetzt, daß beim Nivellement aus der Mitte die Visur
längen nach vor- und rückwärts möglichst gleiche Länge 
haben. Diesen \' organg wird man wenigstens bei so 
wichtigen Fundamentalaufgaben, wie die in Fig. 3 an
geführte und im Beispiel 4 berechnete ist, jederzeit 
möglichst genau einhalten. 

* * * 
Hiemit wollen wir unsere Betrachtungen über das 

obertägige Nivellement beenden, mit der Bemerkung, 
daß damit die Mannigfaltigkeit der Nivellementanfgaben 
bei weitem noch nicht erschöpft ist, denn es sind eben 
bloße Mitteilungen aus der Praxis. Eine systematische 
Zusammenstellung findet man in allen guten Lehrbüchern. 

Anschließend an die letzte Aufgabe möge in der 
nächsten Zeit ein Nivellement durch die Schächte S I R 
und M und in weiterer Fortsetzung ein zusammen
hängendes Grubennivellement in praktischer Ausführung 
behandelt werden, um ein vollständiges Höhenbild des 
ganzen Grubengebäudes zu erhalten. Dabei wird stets 
das Augenmerk auf die Erzielung von wahrscheinlichsten 
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·werten der Höhenzahlen sowie auf den lT e n au i g k e i t s
g r ad jeder einzelnen Messungsoperation für sich sowie 
im Zusammenhange gerichtet werden. 

Diese Messungsoperationen sind, wie schon bereits 
eingangs dieser Mitteilungen erwähnt wurde: 

1. Das Nivellement o bertags; anschließend 
daran 2. das Schachtnivellement und anschließend 
an dieses 3. das Nivellement in der Grube. 

Es erübrigt also für die nächste Zeit noch die 
Behandlung der zwei letzten Punkte. 

Fortschritte und Verbesserungen beim Bergbaubetrieb in Österreich.*) 
(Fortsetzung von S. 95.) 

Gewinnungsarbeiten. 
Beim nord wes tbö hmischen Bra unkoh 1 en berg

bau verteilen sich die abgebauten Flözflächen und die 
Förderungen auf die verschiedenen Abbaumethoden in 
folgender Weise: 

Abbnumethudc 

Kammer
bruchbau: 

Mit mehr als 5 111 

Abbauhöhe . . 
Bis 5 in Abbauhöhe 

Pfeilerbau: 
Auf einen Verhieb 
In der ersten Etage 
" „ zweiten „ 
" „ dritten „ 

Abbau 
mit Versatz: 

In den Revierbergamtshezirken 

Teplitz, Brüx, Komotau · Elbogen, Falkenau 

Abgebaute/ Förderung Abgebaute Förderung 
Fläche in in'/ in q Fläche in 111' in fJ 

1,585.319 90,405.927 
374.306 ,12,984.728 

285.571 • 9,686.348 
239.460 i 8,925.827i 
206.617 ; 7 ,033.283 
29.913 1 761.467 

66.914 
58.235 

2,251.501 
2,133.680 

451.751 115,617.999 
106.120 : 2,793.135 
102.708 3,077.371 

7.452 221.440 

~rockenversatz. 59.840: 2,506.088 11.608 274.578 
· chlammversatz 7.613 • 459.255' 12.026 304.258 

Tagbau 235.329 !29,037.742,1 47.886 6,198.335 
~~~~..;.....~~~...;-.-'--~~.;;--~~~.,..-.;._~~ 

Zusammen . l 3,023.968: 161,800.665il 864.700 132,872.297 

Für den etagenweisen Verhieb ergibt sich gegen 
das Jahr 1905 eine Zunahme der Verhaufläche in den 
Revierbergamtsbezirken Teplitz, Brüx nnd Komotau um 
72.423 m2 oder 17·95 % und eine Zunahme der ge
wonnenen Kohle um 3,098.267 q o.der 22·74 °/0 , ferner 
in den Revierbergamtsbezirken Elbogen und Falkenau 
um 27.363 m2 oder 14·48°1o und 682·365q oder 12·61°/0 • 

An der Gesamterzeugung ist die etagenweise Gewinnung 
des Flözes in den Revierbergamtsbezirken Teplitz, Brüx 
und Komotau mit einer Menge von 16,720.577 q oder 
9·99 °/0 beteiligt, während die Erzeugung beim Kammer
bruchbau mit einer Abbauhöhe von mehr als 5111 54·03 °/0 

der gesamten Erzeugung ausmacht. 
Eine untergeordnete Rolle spielt der Kammerbruch

bau mit einer Abbauhöhe von mehr als 5 111 in den 
Revierbergamtsbezirken Elbogen und Falkenau, wo nur 
6·83 % der geförderten Kohle gegen 6'11 °lo im Vor-

jahre auf diese Weise gewonnen wurde, während der 
Rest auf den Pfeilerbau in Etagen und auf einen Verhieb 
sowie auf den Kammerbau bei geringerer Abbauhöhe 
entfällt. 

lm Revierbergamtsbezirke Brüx hatte die 
größte Förderung aus dem Pfeilerbau der Giselaschacht 
in Haan der Brüxer Kohlenbergbau - Gesellschaft auf
zuweisen, wo die ganze geförderte Kohle auf diese Weise 
gewonnen wurde, u. zw. in der ersten Etage 1,704.056 q 
und in der zweiten Etage 737.989 q bei einer Verhau
fläche von 43.056 und 19.2201112

• Während die För
derung aus der ersten Etage zuriickgegangen ist, ist die 
aus der zweiten Etage fast um das Doppelte gestiegen. 
Die mit dem Pfeilerbau auf diesem Schachte erzielten 
günstigen Erfolge sind hauptsächlich auf Rechnung des 
ausgezeichneten Hangendgebirges zu setzen, eines festen 
weißen Lettens und eines entwässerten grobkörnigen 
Sandes. 

Die nächsthöchste Förderziffer aus dP.m Pfeilerbau 
wiesen die Guidoschächte in Niedergeorgenthal der Nord
böhmischen Kohlenwerksgesellschaft auf, welche in Pfeiler
bauen 2,000.903 q bei einer Verhaufläche von 57.8001112, 

dagegen in Kammerbruchbauen 3,397.120 q bei einer 
Verhaufläche von 51.536 m2 erzeugten. 

Pfeilerbau mit einmaligem Flözverhieb wurde ge
trieben auf den Schächten Emeran, Viktorin, Arcalia I 
und III, Venustiefbau, Kronprinz Rudolf, Saxonia, 
Washington und auf den Postelberger Schächten; aus
schließlich in der ersten Etage bewegte sich der Pfeiler
bau auf den Schächten Barbara in Katzendorf, Guido 
und Julius V; in der zweiten Etage wurde Abbau ge
trieben auf den Schächten Anna, Emeran, Gisela, Nelson III, 
Radetzky, Saxonia, Florentini und Anna Emilie; bereits 
in der dritten Etage arbeiteten die Gruben Adolf Marie, 
Amalia I, Habsburg und Viktoriatiefbau. 

In demselben Revierbergamtsbezirke war der 
Schlämmversatz nur auf fünf Schächten eingeführt, 
u. zw. auf den Schächten Louise in Dux und Emeran in 
Briesen der Brüxer Kohlenbergbau - Gesellschaft, dann 
Amalia I in Kutterschitz, Amalia III in Briesen und Marie 
in Bruch des -Duxer Kohlenvereines; in erster Reihe 
steht der Louisenschacht mit einer Förderung von 62.852 q 
bei 1200 m2 Verhaufläche. Am Marieschachte führte der 
Versuch, den Abbau mit Spülversatz in größerem Umfange 
einzurichten, vorläufig zu keinem günstigen Ergebnisse. 

-;)Aus „Die Bergwerksinspektion i~ Ö~terreich." Berichte. der k .. ~· ~ergbehörden über ihre Tätig~eit im Jahre 1906 bei 
Handhabung der Bergpolizei und Beaufs1cht1gung der Bergarbe1terverh1\ltmsRe. 15. Jahrgang. 1906. Wien 1908. Verlag rler 
Manz sehen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitilts-Buchhandlung. ' 
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Da nämlich infolge der Durchlässigkeit des Kohlenflözes 
größere Mengen des zum Einspülen verwendeten \V assers 
nach dem Verflächen des Flözes dem benachbarten Alexander
schachte zuströmten und dort ernstliche Störungen und 
Gefährdungen des Betriebes hervorriefen, mußte das 
Spülverfahren auf dem Marieschachte eingestellt werden. 

Im Revierbergamtsbezirke Falkenau erwies 
sich die Einführung des Abbaues mit Schlämmversatz am 
Antonitiefbau in Unterreichenau als sehr vorteilhaft, 
weil im größten Teile des Feldes wegen der Wasser
gefahr der Abbau des Agnesflözes bisher nur mit ge
stauchtem Handversatze möglich war; dann entfiel die 
Notwendigkeit, das Flöz in zwei Abbauplatteu zu teilen 
und es kann nunmehr das ganze Flöz auf einen Hieb in 
wesentlich kürzerer Zeit und mit weniger Arbeitskräften, 
daher unter geringeren Gestehungskosten gewonnen werden. 

Außerdem wurde mit Schlämmversatz noch auf je 
einer Braunkohlengrube in den Revierbergamtsbezirken 
Komotau und Teplitz abgebaut. 

In den Steinkohlenrevieren Böhmens ist Spülversatz 
bisher nur auf dem Ronnaschachte in Hnidons und am 
Austriaschachte in Mantau eingeführt. In letzterem 
Schachte kommt Spülversatz insbesondere beim Abbau 
im Sicherheitspfeiler des Radbuzaflusses zur Anwendung. 
Vorläufig wurde erst im südlichen Teil des Schutzpfeilers 
bis an das Ufer des Flusses abgebaut und zunächst nur 
das Unterflöz gewonnen, während das Mittelflöz erst nach 
vollständiger Beruhigung der Oberfläche zum Abbau ge
langen soll; nur an einzelnen Stellen wurden wegen des 
starken Druckes, verursacht durch das schwache Zwischen
mittel zwischen Unter- und Mittelflöz, beide Flöze un
mittelbar nacheinander hereingewounen. 

Am Tiefbauschacbte in Witkowitz (Revierbergamts
bezirk Mllhr.-Ostrau), wo der Abbau unter Anwendung 
von Spülversatz mit granulierter Hochofenschlacke, ge
brochenen Waschbergen und Kesselasche seit mehreren 
Jahren in Betrieb ist und bereits 36.000 111:1 Versatz aus
gefiih1t warden, hat sich gezeigt, daß beim Spülversatze 
die Rohrnachschaffung ein Drittel der ganzen Versatz
kosten ausmacht und daß sich Röhren mit umgebörteltem 
Rande besser bewähren, als solche mit angeschweißten 
Flanschen. Durch Nivellements wurde festgestellt, daß 
die Senkung der Oberfläche beim Abbau mit Spülversatz 
in 126111 Tiefe 1 bis 2 mm betrug. 

Am Gräflich \Vilczekschen Dreifaltigkeitsschachte, 
wo der Spülversatz gleicWalls seit längerer Zeit in 
Übung ist, werden in letzter Zeit die Pfeiler schmäler 
genommen und nicht mehr bis an den Stoß verschlämmt; 
es bleibt am Stoße ein mit Brettern verschalter Zwischen
raum offen, so daß für den nächsten Pfeilerabschnitt 
nicht frisch aufgebrochen werden muß. Die Bretter werden 
nachträglich geraubt. Die Klärung der \Vässer erfolgt 
nicht mehr in eigenen, in einem anderen Flöze her
gestellten Klärkammern, das Wasser wird vielmehr durch 
alte Bane geleitet. 

Am Tiefbanschachte in Witkowitz wird das aus 
sehr harter Kohle bestehende l.Jraniaflöz mit Hilfe von 
Radschrämmaschinen abgebaut. Dabei wird der 

Strebbau in der Weise geführt, daß unter der obersten 
Strecke sowie oberhalb und unterhalb der streichenden 
Teilungsstrecken Streifen von 2 111 Breite voll versetzt 
werden. In Abständen von 20 /1t werden dem Y erflächen 
nach Versatzmauern hergestellt und so der alte Mann 
unzugänglich gemacht. Die Häuerleistungen einschließlich 
der Nachnahme sind beim Maschinenschrämen gegenüber 
der Handarbeit um 68 °/0 und die Leistungen aller 
Grubenarbeiter im Abbau um 31 °/0 gestiegen, wobei zu 
bemerken ist, daß die Abförderung der Kohle mit Ketten
conveyor erfolgt. 

Beim Vortriebe in der Haupteinfallenden wurden 
am IV. Horizonte Duisburger Bohr- und Schrämmaschinen 
von 90 mm Zylinderdurchmesser in Verwendung ge
nommen. Während beim Vortrieb von Hand aus ein 
durchschnittlicher Monatsvorgriff von 15 111 erzielt worden 
war, wurde beim maschinellen Betriebe bereits in den 
ersten Betriebsmonaten ein durchschnittlicher Vortrieb 
von 33 111 und in den letzten Monaten ein solcher von 
50 bis 60 m erreicht, was einer Leistungserhöhung um 
120 °lu entspricht. 

Abgesehen von den wirtschaftlichen Vorteilen be
deutet die Einführung des .Maschinenschrämens auch eine 
wesentliche Erhöhung der Sicherheit des Arbeiters in
folge der Verminderung der Unfälle durch Kohlenfall. 

Ahnlich wie am Tiefbauschachte ist am Louis
schachte in \Vitkowitz der Strebbau im VI. Flöze ein
gerichtet; nur wurde auf dieser Grube die Anzahl der 
Nachnahmestrecken von 9 auf 3 herabgesetzt, wodurch 
im Vereine mit der maschinellen Schrämmarbeit und der 
Conveyorförderung eine wesentliche Vereinfachung und 
Verbilligung des Betriebes erzielt wurde. Durch die 
Anderung der Abbaumethode, die tunliehste Einschränkung 
des Vorrichtungsbaues und die Konzentration des Be
triebes auf drei Flöze sind die Häuerleistungen im Ab
bau gegenüber der früheren Abbaumethode um 30 °/

0 

und im Durchschnitte des Vor- und Abbaues um 54 °lo 
gestiegen; die Leistung in der Grubenschicht erhöht sich 
dadurch um 40 ° / 0 . 

Heim Schrämen mit der Gesteinsbohrmaschine 
von K. Flottmann & Comp. wurde am Ignazschachte 
in Marienberg die anderthalbfache Leistung wie beim 
Handschrämen erzielt. 

Die Versuche mit eisernen lTrubenstempeln 
wurden im Revierbergamtsbezirke Brüx fortgesetzt, so 
insbesondere auf einem der staatlichen Schächte, wo die 
eisernen Stempel hauptsilchlich zum Ausbau der Aus
weitungen verwendet wurden. Bei diesem V ersuche hat 
sich ergeben, daß der gemischte Ausbau - eiserne 
Stempel in der Mitte der Ausweitung und hölzerne am 
Rande und in der Nähe der Mundlöcher - am zweck
mäßigsten zu sein scheint; ein besonderer Vorzug der 
eisernen Stempel ist der, daß sie beim Niederlassen des 
abgeschlitzten Kohlenkörpers rascher als hölzerne Stempel 
und aus der Entfernung geraubt werden können. In 
ausgedehntem Maße wurden eiserne Stempel auf der 
Kaisergrube in Maria-H.atschit.z der Gewerkschaft Brucher 
Kohlenwerke im Bereiche der Abbaufront zum Ausbau 
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von solchen Strecken verwendet, die längere Zeit offen 
gehalten werden müssen und unter großem Druck stehen, 
sowie auch in schmalen Förderstrecken, um die Verengung 
des Querschnittes zu vermeiden, den ein Ausbau in Holz
zimmerung zur Folge hätte. 

Die eisernen Grubenstempel haben sich auch 
am Karlschachte bei Komotau der Aktiengesellschaft 
Deutsch - Österreid1ische Mannesmann röhren - Werke in 
jeder Beziehung bewährt. Auf dieser Grube wurden zur 
Versicherung und Erhaltung druckhafter Strecken auch 
eiserne Stempel in Verbindung mit polygonaler Holz
zimmerung angewendet. 

Desgleichen gewinnt im Ostrau - Karwiner Reviere 
mit der Steigerung der Holzpreise die Anwendung der 
eisernen Grubenstempel eine immer größere Ausdehnung, 
was auch vom Standpunkte der Sicherheit bei der 
Zimmerungsarbeit nur vorteilhaft ist. Um die Anschaffungs
kosten von K 22·40 zu decken, muß ein eiserner Stempel 
bei Zugrundelegung des Preises eines entsprechenden Holz· 
stempels dreißigmal umgestellt werden; tatsächlich wurden 
einzelne Stempel ohne wesentliche Reparatur bereits bis 
achtzigmal benützt, so daß der wirtschaftliche Vorteil 
der Verwendung von Eisenstempeln unzweifelhaft ist. 

(Fort•ct.znng folgt.) 

Ungarns Berg- und Hüttenwesen 1907*). 
(Fortsetzung v. ::-i. 112.) 

IV. Unfallstatistik. 
Schwere Tödliche 1 Zusammen 1 Arbci~ranzahl 1---· -· --~n_!.~~o A~h0tc~_e~~f~lleii__--~--_:_ 

Vcrunglückungen schwere 1 tödliche 1 Zusammen 
-19_06_1_19-07_1_IU_06 1 19l•7 1 1906 1 I9il7 IUOß 1 1_9ll7_ -l9tl6_1_i9!17' '1!9ll6_l _Üio1-119o61-iiio7-

Berghauptmannschaft 

Neusohl (Bmlmzebinya) . /1. 49 i ·- BO 23 
1 

5 f 72 ! 65 10.6941-10.945 4·62 i 5·50 1 2·16 ! 0·46 i G·7H 1 rl'96 
Budapest . . · 123 171 23 22 1 146 ! 193 19.561

1
22.378 6·30 7·67 1·17 i 0·98 , 7·47 : 8·65 

Nagybll.nJa . i: 29 31 2 5 31 : 36 5.897 5.868 5·00 5'28 , 0·34 1 0·86 · !'r341
1 

6·13 
Oravicza . . d 43 1 80 7 10 50 1 90 5.850i 6.158 Nl · 12·98 ' 1·20 1·62 8·61 14·61 
Szepes-Iglö . ij 46 39 20 7 66 1 46 9.251. 9.397 5·00 1 4·15 2· t 7 0·74 7"l 7 , 4·89 
Zalatno. . . li 50 62 29 31 79 i 93 18.574119.396 2·70 3·20 ' 1 ·56 1 ·60 4·2G 1 4'80 
Agram (Zll.grll.b) . j, 8 13 5 1 13 i 14 2.463, 2.905 3·33 i 4-48 ! 2·08 0·34 i 5·41 4·82 

Zus-am~m-e-n-.~.~ll-3~4H---'-J~4~56.,........:l-1~0~9....,....J ~8~1--;-J~45~7--:-J~53~7,---;-1~72~.2~9~0J~7~7.0~4=71;-,..4·=81,......,...l~5~-9~2+J-1~-5~0~1-1-·0=5~J~!i·3~'1--'-I -6.~97~ 

Produktionszweig 
Steinkohlenbergbau . 
B!aunkohlenbergbau . 
E1sensteinbergbau . 
Anderer Bergbau . 

I Summa. 
Eisenhütten . . . . 
MetallhUtten 

. 'I 47 

1 
75 

• 1 176 242 
1 63 ßl 

53 57 
·. 339 : 435 

7 20 
2 1 1 

1 

1 
1 

11 i 14 ' 58 
62 41 ' 238 i 
17 10 80 

1 1-1 13 1 G7 

1 104 78 1443 

1 

5 3 12 
2 

II Summa . . II 9 21 1 5 3 1 14 
Hauptsumme. I u. II . . !

1 
348 J 456 J 109 J 81 J 457 

"Ober die Ursachen der Verunglücknngen 
folgende Tabelle Aufschluß: 

gibt nach-

_V e _r_u_~_g_I_ ü c k u n g _____ . 

- infolge wäh- durch 
:
1 H _ Schlag: . rcnd der andere 
i a1:i wctter- Spreng- Hrnah- För- Ur-

Berg· i1 Ilgen h- CXJllo- arheit fallens dcrung sachen 
hau)ltmannsehaft :lfil ~ ____________ _ 

ll/j 1/i l/i I/! I/! l/j 
ii 1l '3 il . :B il _:S il _ '3 il '.B il 1 '3 

~~~~i~~~ba~ya_ -1.

1

1 ~f:i =i~= II- f T 1Ö~1 · ! 2~ 1-~ 
:N'agybll.nya . 'I 7 1 - - 3 - - - 10 - 11 · 4 
Oravicza . . ~

1
. 28 2 - - 1 

1
- 7 , l 211 1 23 6 

Szepes-Iglö .. i 13 2 - - 2 1 ~ J-:- 91- 12 3 
Zo.latna . . 1 19 15 7 - 121 3 6 J 3 7 3 11 7 
Agram . . 1 4, - 1 - 5 - - 1 3 - - -

Summa . [1130 34 10 - 27 4 211 7 181 9 88 26 
1906 . 1 90 38 5 - 25 9 37 14 124 23 67 25 

1 1 ' 1 
8.4731 

1 

1 89 8.350 5•55 1 1•67 1 ()'84 10·65 8·981 1·29 f 

1 283 31.274136.120 5·32 ! 6•70 1"98 1•13 1 8·30 7'83 
1 ·65 1 71 

70 
513 

23 
1 

1 24 
1 537 

10.300' 10.512 G·ll 1 

fi·Hl 1 0·9:i 1 7·76 
16.8011 16.429 3-15 1 3•47 1 o·83 i 0·79 3·98 1 

1 

G6.848 71.41115·07 I 6·0911·5511·09 I 6·621 
4.376, 4.477 1·62 4"47 1·16 0·66 2·78 
1.066 1.159 1 ·81 0•86 1 •81 

1 5.4421 5.6361 1·66 1 3'73 1 0·92 1 0·53 1 2·58 1 
l 72.290J 77.0471 4•81 1 5•92 1 1 ·50 1 1-05 1 6•31 1 

V. Bruderladen. 

(i'76 
4·26 
7"18 
5'13 
0·86 
4·26 
6•97 

Das Gesamtvermögen der Bruderladen betrug zu Ende 
des Jahres 1907 K 30,183.612 (d. i. + K 1,677.245 
gegen das Vorjahr); ihre Einnahmen setzten sich zusammen, 
wie folgt: 

Kronen 

1. Zinsen der Ko.pitalien 1,220.640 (1, 135.152) 
2. Beiträge der Arbeiter 3,745.435 (3,398.243) 
3. Beiträge der Berg-

werksbesitzer und 
Pächter . 2,528.122 (2,429.691) 

4. Andere Einnahmen . 431.319 ( 427.532) 
5. 1'ransitor.Einnahmen 1,608.488 (1,723.713) 

Zusammen 9,534.004 (9,114.332) 

Die Ausgaben betrugen: 

1. Pensionen d. Arbeiter 
und Witwen und Er
ziehungsbeitriigc der 

Kronen 

Wo.isen . . . . . 3,638.665 (3,427.958) 

in Prozenten 

12•9 (12'4) 
39·3 (37"4) 

26·5 (2ö•6) 
4·o ( 4•7) 

16·8 (18·9) 
100·0 (100•0) 

in Prozenten 

464 1905 . :1'125: 40 8 37 22 3 30 14 120 16 45 16 
1904 . 1 89146 4 5 20 - 23 J 19 89 11 62 30 
Größere Katastrophen sind dieses Jahr mcht vor- / 

gekommen. 

2. Krankengelder und 
Beerdigungsbeiträge 1,982.085 (1,833.278) 

· Üb-er...,.tr""'ag--=5"""',6""'20.,....=7 5=0---"'(5,,.:.,2,,_,6,_1...,..2-36..:..)-
25'2 

(44'9) 

(24•1) 

·--~ach den "B&ny. es koh. lapok", Nr. 24. Die Ziffern in Klo.mmem () beziehen sich o.uf das Vorjo.hr. 
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Kronen in Prozenten Von den Beiträgen der Arbeiter pro K 3,745.435"
flossen in die ärarischen Bruderladen K 828.285·-, in 
die Privatbruderladen K 2,917.150·-. 

Übertrag 5,620.750 
3. Patronats- und Schul-

ausgaben 39.964 
4. Unterstützungen . 118.059 
6. Administrations-

auslagen 151.220 
6. Andere Auslagen 371.518 
7. Transitorische Aus-

lagen 1,555.248 

Zusammen 7,856.759 

Benennung des Produktes 

Gold . 
Silber . 
Kupfer 
Blei und Bleiglätte 
Eisenkies . 
Braunkohle . . 
Steinkohle . . . 
Briketts . . . . 
Koks ..... 
Hochofenroheisen . 
Gießereiroheisen . . . . .. 
Rohantimon- und Antimonmetall 
Antimonerz . . . 
Gold- und Silbererz 
Schwefelkohlenstoff 
Schwefelsäure 

(5,261.236) 

40.801) o·5 
120.407) 1·5 

137.907) 1·9 
3..15.151) 4•7 

(1,718.597) 19·8 

(7,624.099) 100·0 

(0·5) 
(1•6) 

(1·8) 
(4•5) 

(22·6) 

(100·0) 

Bruderladen mit mehr als K 1,000.000·- Vermögen 
gab es sechs, u. zw.: 
Diosgyör . . . K 4,3..11.346 
Rima-!fluranyer . . „ 2,394.618 
Z6lyom-Brezo. . . „ 2,066.371 
Schemnitzer . . . „ 1,405.829 
Staatseisenbahn-Ges. „ 2,188.982 
Vajdahunyad . . . „ 1,136.745 

Auf einen Arbeiter entfielen 
als durchschnittlicher Anteil 
an dem Vermögen K 443·
(439·-) u. als durchschnitt-

liche Jahreseinzahlung 
K 33·4 (32·5 ). 

VI. Bergwerks- und Hüttenproduktion. 
---

Produktionsmenge 

1906 1907 

Durchschnittlicher 
Einheitspreis 

am Erzeugungsorte 

1906 1907 

K K 
- ···---- -----· 

kg 3.737•566 
13.644"186 

691·916 
21.065·150 

1,123.231 ·000 
" 63,071.847·000 
n 10,260.564"()00 

1,516.568"000 

q 

kg 3.500·104 
" 12.694·692 
q 852·570 
n 16.262·760 
" 995.031 ·000 
n 64,083.217·000 
" 10,388.187·000 

" 799.226·000 " 
4,025.270·000 

1 

n 

" 171.640·000 " 

n 

n 

13.218·725 
5.777·200 1 " 

828·380 ' 
27.554•790 
14.565·000 

--~280·= r 3280·-
104"58 1 100·02 
206•05 233•19 
41•27 46·89 
0·82 0·82 
0·723 0·79" 
1·07 1·16 
l"!'il 1"75 
2·66 2·96 
7•67 7"79 

17"86 19·57 
145•43 137"25 

12•84 10·51 
3"10 2·02 

28·- 1 28·00 
1·12 1·47 

Wert der Produktion 

1906 1907 

K K 

12,255.232·98 11,..179.270•2..I 
1,426.335"50 1,269.720·03 

142.591 "68 198.813·94 
866.802·91 762.690·85 
921.819"32 811.90..1"98 

45,732.507·68 51,293.201"1)6 
10,796.535•67 11,94..1.351 ·82 
2,290.1i58·- 2,709.71008 
2,126.296•61 : 2,886.390·22 

30,777.988"47 • 32,982.164'43 
3,065.101 •04 3,3..17.013"81 
1,922.453·55 1,922.453·55 

74.191•56 67.537·00 
2.573·61 8.237"72 

771.534•12 825.964"44 
16.352•63 18.081 •17 

:Mineralfarbe 
; " 2.207·000 " 

1,547.832·000 
974.776·000 

4.231.338·000 
· 171.027 ·ooo 

13.930•..155 
6...126·000 
4.075·000 

29.498•780 
1~.230·000 
2.589"000 10·- : 12·10 22.070·- 31.329·90 

Eisenvitriol . . . 
Schwefel . . . . 
Braunstein . . . 
Ins Ausland exportiert. Eisenstein 
Quecksilber . . . 
Erdpech . . . . 
Mineralöl 
Wismut .... 
Export-llanganerz 
Rohe Asphalterde 
Gndron . . . . . 
Zementkupfer und Kupfererz 
Bleierz . 
Kobalterz . 
Zinkmetall . 

Zusammen 

n 

n 

" 
" 
" 
" 

n 

" 
n 

13.059"5()() r 

1.326·080 n 

108.946•000 " 
7 ,688.654 ·ooo 

500·980 " 
41.114"000 
26.914•970 n 

20·192 : " 

346.644·000 
" 
" 38.233·000 
" 1.469•000 
" 

1.461"100 
' " 

12.122·000 

81.984·000 
6,235.182·000 

403•980 
39.199·000 
2..1.035'000 

4·200 

330.959·000 
3.860•000 

39.035·000 
80·000 
48·000 

Laut der vorstehenden Tabelle ergeben dem Geld
werte nach die Hauptprodukte folgende prozentuale Ver
hältniszahlen : 

Ciold 
Silber 
Braunkohle 

1906 1907 

11"00 8·9 
1·20 0•9 

38•70 40·1 

1·52 1·43 
14"50 

1"037 
0·51.. 

J50·--
10·45 
5·30 

1000·-

0·02 

6·-
10·72 

12·70 

0·86 
0•664 

..150·-
10'-

7·08 
1000·-

0·02 
7·00 

10"89 
12·00 
26"16 

19.978·] 8 17.413•30 
19.233·-

112.963•66 
3,936.000·-

225...138·75 
429.782·-
142.626·-
20.192·10 

71.428·92 
4,138.645·54 

181.791"45 
391.990"90 
170.077"93 

4.203•90 

6.932•28 6.619•18 
27.020·-

229.612·83 ' 425.126"92 
15.751 •14 960·00 

1 
1253"93 

18.1i69·40 1 

ju8,388.024·57 i 127,995.367·71 

1906 1907 

Steinkohle . . . . . !1"10 9·3 
Roheisen . . . . . . 
Guße~en . . . . . . . . 
In d. Ausland export.Eisenstein 
Anderes . . . . . . . . 

26"10 25·8 
2•60 2•6 
3•50 3·2 
8"40 9•2 

(Schluß folgt.) 
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Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.458. - Piotr Wazny in Boryslaw (Galizien). -

l'angvorricbtung für abgebrochene Bohrstangen. - Gegen
stand der Erfindung ist eine Vorrichtung zum Entfernen v~n 
abgebrochenem Bohrgestänge aus Bohrlöchern, welche em 
sicheres Erfassen sowie auch das Freigeben desselben gestattet, 
wenn aus irgend einer Ursache das Herausziehen 1l~s Gestänges 
unmi:lglich wird. nie Yol'l"iclttung besteht aus emem hohlen 

Kö1-per 11 dessen Bohrung 
sich vom unteren Ende nach 
aufwärts hin konisch er
weit111·t und hierauf wiede1· 
einen kleineren Durchmesser 
annimmt. Das obere Ende 
des seitUch d1wchb1·ochenen 
Körpers (Fig. 2) hat ein 

J 

A 

I .· 

c 

s 

tc 

j 

6 

B· 

r 
.9 

/J 

zweckmäßig rechteckiges 
Muttergewinde 2, in welches 
eine Schnwbenspindel 3 ein
. 1/eschraubt wird, die nach 
unten abgesetzt ist und eine 
glatte Stange 4 bildet, wäh· 
rend der obere Spindelteil 
mit zweifachem Gewinde 5, 6 
ausgestattet ist. lliebei dient 
dm; stärkere Gewinde zum 
Anschluß des Rett1mgsge
stänges und clas schwächere 
zur Aufnahme des gewöhn-

f{ f 3. liehen Boh1·gestä11ges. Auf 
der Stange 4 sind unter Zu
hilfenahme eines Ringes 7 
mehrere, z. B. vier lange 
Arme 8 verschiebbar und 
tlrehbar angeordnet, welche 
mittels eines am Stangen-
e111le befestigten Ringes 9 
gegen Herunterfallen ge
sichert sind. Das untere 

. Ende jedes Armes ist 
zu einer unten abgerundeten, gezahnten und gehärteten 
Bac~e. 10 ausgebildet, deren Außenfläche entsprechend der 
~?lll~1tät des unteren Teiles der Körperbohruug konisch zuläuft. 

_1e im Kreise angeordneten Backen bilden eine Greiferkrone, 
die zum Ergreifen des Gestänges dient. Soll ein abgebrochenes 

h
Bohrgestänge zutage gefördert werden, so wird die Vorrichtung 

erabgelassen, wobei sie gegebenenfalls mit einem Trichter 
Ve!se~en ist, der auf das Gewinde 11 aufgeschraubt wird, um 
b~1 einem größeren Bohrloch das abgebrochene Gestänge gegen 
d1~ mit einer Rundung nach innen verlaufende Mündung des 
Körpers 1 zu leiten. Stößt das Gestänge die Greifbacken 10 
an, so bewegen sich dieselben nach aufwärts, indem die Arme 
8 längs der Spindel 4 gleiten und da die Backen bei dieser 
Bewegung in die erweiterte Bohrung gelangen, so gehen sie 
auseinander und ermöglichen das Eindringen des Gestänges, 

u_m dieses bei nachfolgendem Anheben der Fangvorrichtung 
s1eher zu fassen, weil die Hacken hierbei in die nach unten 
,·erjüngte Bohrung· wieder gelangen und einander genähert 
w_erden. Kann das abgebrochene Gestiinge aus dem Bohrloche 
mc!1t ~erausgezog~n werden (Festklemmen, Spießen u. dgl.), 
so ist die Fangvornchtung von demselben los zu machen indem 
die Spinde~ 3 re_chts gedreht wir<!; ~adu~ch wird der K

1

örper 1 
gesenkt, .die Gre1fbacken 10 gelangen m seme erweiterte Bohrung 
und geh~n auseinander. Hervorzuheben ist, daß Fangvorrich
tungen fiir abgebrochene Bohrstangen mit in der von unten 
nach aufwärts sich konisch erweiternden Bohrung eines Hohl
körpers verschiebbaren Greifbacken bekannt sind. 

Literatur. 
„ Labor!ltoriumsbuch . rur: die E~dölin1lustrie. Eine ge

drangte Schilderung der w1cht1gsten, m der Praxis des Erdöl
chemikers vorkommenden Untersuchungsmethoden von Doktor 
Richard Kißling, Bremen. lllit 22 Abbildungen im Text. 
Verlag von W. Knapp, Halle. 1908. Preis brosch. M 3·-. 

Dieses 82 Seiten starke Heft ist der fünfte Band tler 
Laboratoriumsbiichcr für die chemische u111l verwandte In
dustrien. An eingehenderen Bücharn dieser Art ist kein 
llla.ngel, jenes von lll. Rakusin und von Dr. Holcle erfreuen 
sich bereits einer großen Verbreitung; doch das vorliegende 
Buch von dem in der Erdöluntersuchung reich erfahrenen Doktor 
R. K i ßl in g gibt dem praktischen Erdölchemiker kurz erprobte 
lllethoden, da.runter mehrere, clie vom Verfasser selbst geschaffen 
wurden. 

Im ersten Abschnitte sincl jene Methoden zusammen
gestellt, welche, wie der Verfasser meint, sich bereits eine 
Art Bürgerrecht erworben haben. 

Der zweite Abschnitt bringt die meist üblichen Prüfungs
methoden zur Wertbestimmung des Erdöls und seiner Edukte, 
welche dem Rohmaterial und seinen Fabrikaten angepaßt 
werden müssen, weshalb hierin noch eine allgemein gefühlte 
Beweglichkeit liegt, die auszuscheiden nun allseits angestrebt 
wircl. Insbesonders in diesem Kapitel tinclet man die reichen 
Erfahrungen des Verfassers, der auch z. B. bei der l\Iaumene
zahl und beim Rohbenzin die ziffermii.ßigen Resultate seiner 
Untersuchungen zum Vergleiche einschaltet. 

Im dritten Abschnitte werden die analytischen Unter
suchungen der Betriebskontrolle und im .. vierten die Unter
suchung der Hilfsstoffe (Schwefelsäure, Atznatron usw.) an
gegeben. 

Dieses Laboratoriumsbuch wircl dem technischen Erd
ölchemiker zur raschen Orientierung über bewährte lllethoden 
sehr willkommen sein. Jl. Höfer. 

Amtliches. 
Der Leiter des Finanzministeriums hat die Salzoberamts

kontrollor~ Lad!slaus Mizerski und Johann Nechay zu 
Hauptkass1eren nn Personalstande der galizischen Salinenver
waltungen ernannt. 

Vereins-Mitteilungen. 

Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins. 

Bericht ttber die Versammlung vom 4. Februar 1909. 
Der Vorsitzende Oberbergrat Sauer, eröffnet die 

Sitzung und bringt ' eine Zuschrift des Vereines zur 
Kenntnis in welcher die Fachgruppe eingeladen wird, 
im Sinne 'des vom Ingenieurvereine am 16. Jänner 1909 in 
einer 'Vf:'ttbewerbnngsangelegenheit gefaßten Beschlusses, 

ein Dienstvertragsformulare zu verfassen. Es werden 
die Herren Hofrat Dr. J. Gattnar und Sekretltr Doktor 
Th. Ha.erd tl ersucht, sich dieser Aufgabe zu unterziehen. 

Hierauf erteilt der Vorsitzende Herrn Professor 
Müllner das Wort zu dem angekündigten Vortrage "Mon
tanistische Streifzüge durch die Alpenländer". 
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Der Vortragende gab auf Grund seiner archivarischen 
Forschungen einen Abriß der frühesten historisch be
kannten Verh!l.ltnisse des Eisenbergbaues in Obersteier. 
Die prähistorische und römische Eisenindustrie, wie sie 
in Krain und Kärnten betrieben wurde und durch Funde 
belegt ist, läßt sich für Obersteiermark bis dato nicht 
nachweisen, wohl aber liegen zahlreiche Beweise dafür 
vor, daß schon in sehr früher Zeit von der einheimischen 
Bevölkerung in der unmittelbaren N!l.he der Eisenlager, 
oft in nicht unbedeutenden Höhenlagen mit Windofen
betrieb das Eisen für den Hausgebrauch erzeugt wurde. 
Die ältesten Nachrichten beginnen mit dem 10. Jahr
hundert. Mit dem Einzuge der Benediktiner nach 
St. Lambrecht und Admont beginnt auch der Bergbau 
rationeller betrieben zu werden, es entstanden Radwerke 
und Exporthandel mit dem erzeugten Produkte. Als 
dritter Faktor auf dem Gebiete ist dann der Landes
fürst zu nennen, in dessen Besitz der Erzberg und seine 
Umgebung sich befand. Während die Eisenlager um Zell, 
Golrat, Rotsollen, Eisenfeister, Veitsch nsw. von den 

St. Lambrechtern, die nm Johnsbach und am Plaberg 
von den Admontern bearbeitet wurden. Der Landesfürst 
überließ seinen Erzberg samt den umliegenden 
Wäldern einzelnen Unternehmern gegen Zinszahlung zur 
Ausbeutung. Daß der Beginn des Betriebes vom Süden 
ausging bzw. der Schwerpunkt des Eisenhandels erst in 
Leoben lag, dafür spricht zunächst die Bezeichnung 
der beiden „Berge" als „vorderer Berg" und „hinterer 
Berg" bei Leoben. Neben dem "hinteren Berg" 
wie dies noch in Urkunden des 16. Jahrhunderts vor
kommt, bestand aber auch die Bezeichnung „innerer 
Berg", wodurch der vordere Berg gewissermaßen als 
„äußerer Berg" wieder als der ältere gedacht werden 
muß. (Lebhafter Beifall). 

Der Obmann drückt Herrn Professor M ü 11 n er, dem 
allzeit getreuen Freund der Fachgruppe, den besten 
Dank für die interessanten Mitteilungen aus dem reichen 
Schatze seiner Eriahrungen aus und schließt die Sitzung. 

Der Obmann: Der Schriftführer: 
J. Sauer. F. Kieslinger. 

Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein. 
Über die Tätigkeit dieses Vereines im Jahre 1907/08 

erstattete der Vorsitzende Bergrat W il 1 i ger in der ordentlichen 
Generalversammlung, welche am 15. Juni 1908 zu Kattowitz 
abgehalten wurde, einen ausführlichen Bericht, aus dem mit 
Rücksicht auf die behandelten Fragen von allgemeinerem 
Interesse ein kurzer Auszug hier folgen möge. Von dem 
Rückschlage, den das Jahr 1907 dem deutschen Wirtschafts
leben brachte, wurde auch Oberschlesien, u. zw. verschieden 
nach den einzelnen Zweigen seiner Uontanindustrie berührt. 
Der Steinkohlenbergbau stand bis in die ersten Monate des 
Jahres 1908 im Zeichen der Hochkonjunktur. Es konnte die 
Steinkohlenförderung, welche im Jahre 1905 gegen 1904 um 
6·2°/0 und in 1906 gegen 1905 um 9·8°/0 gestiegen war, im 
Jahre 1907 um 2·5 Millionen Tonnen= 8·7°/0 und der Haupt-
bahnversand um 1Q·6°1o gesteigert werden. · 

Die Hochöfen sowie die Eisen- und Stahlgießereien der 
oberschlesischen Eisenindustrie waren mit Aufträgen wohl 
versorgt und erzielten ausreichende Erlöse. Die Produktions
zunahme betrug bei Roheisen 4·2°/„, bei Gußwaren II. Schmelzung 
9·1°1o und die Steigerung des Geldwertes der Produktion ll°lo 
bzw. 9·6°/0 pro Tonne. 

Der Markt für Eisenfabrikate verschlechterte sich gegen 
Ende des zweiten Vierteljahres (1907) und hatte insbesondere 
durch Preisrückgänge zu leiden. Die hiedurch ungiinstig be
einflußte Entwicklung des Eisenmarktes führte am 1. Juli l\J07 
zur Anflösung des oberschlesist:hen Stahlwerksverbandes. 

Für die oberschlesische Zinkindustrie war das Jahr 1907 
wenig gut. Der Wert pro Tonne Rohzink stellte sich im 
Durchschnitte um 12·6°/0 niedriger als in 1906. Die Produktions
steigerung betrug bei Rohzink 1·4°/0 , bei Zinkblechen 4·9°/ 11 
und bei Schwefelsäure 12.214 t = 9·6°;0 • 

Die Produktion an Blei und Glätte ist im Jahre 1907 
um 13·86°10 und an Silber sogar um 32·9°1o zurückgegangen. 
Der Gesamtwert der Produktion verringerte sich gegen das 
Vorjahr um 9·1°1o; der Durchschnittswert der Tonne Blei und 
Glätte hob sich um 8°1o, wogegen derjenige des Silbers um 
3·1°/0 pro Kilogramm zurückging. 

Die Koks- und Zünderproduktion Oberschlesiens erfuhr 
eine Zunahme um 2·2°,'0 , gegen 8·4°/0 im Jahre 1906 und fand 
samt den Nebenprodukten von der Kokserzeugung schlanken 
Absatz. 

Nun die eigentliche Tätigkeit des Vereines. Der Frage 
der Kohlenversorgung sowie jenen der "Kohlennot" und 
„Kohlenteuerung" wird im Berichte ein breiter Raum gewidmet. 

Eine eigentliche "Kohlennot" wie sie die herrschende Meinung 
weiter Kreise annimmt, sei im Jahre 1907 in Deutschland und 
speziell in dessen östlichem Teile iiberhaupt nicht vorhanden 
gewesen. Die alten Kunden, die rechtzeitig ihren Bedarf 
sicherten, erhielten die von ihnen schlußmäßig gedeckten 
Mengen richtig geliefert. In Verlegenheit kamen nur Kon
sumenten, welche zwecks Preisunterbietung mit der Eindeckung 
ihres Kohlenbedarfes zu lange zuwarteten und schließlich bei 
dem mittlerweile besonders im Auslande stark gestiegenem 
Kohlenbedarfe genötigt waren, zum Teil minderwertige Kohle 
aus zweiter, dritter und sogar weiterer Hand zu hohen Preisen 
zu nehmen. 

Sodann sei es, entgegen der allgemeinen Annahme, Tat
sache, das Deutschland in den Jahren der sog. "Kohlennot" 
mehr Kohlen prodµzierte als verbraucht wurden. Im Jahre 
1906 betrug die ÜL>erproduktion 10,320.000 t und im Jahre 
1907 noch 6,326.000 t. Die Kohlenknappheit hänge somit 
nicht mit einer Mindererzeugung, sondern mit der Steinkohlen
Ein- un1l Ausfuhr Deutschlands zusammen. 

Das Kohlen-Im- und Exportgeschäft bringe aber für 
die deutschen Konsumenten große Vorteile mit sieb; so ist es 
lediglich im Konsumenten-Interesse, daß beispielsweise die an 
das böhmische Braunkohlengebiet unmittelbar angrenzenden 
sächsischen Konsumenten an Stelle der mit höheren Fracht
kosten belasteten deutschen Kohlen böhmische Braunkohlen 
beziehen. Das gleiche treife für die den deutschen Kohlen
revieren unmittelbar benachbarten Konsumgebiete Frankreichs, 
Belgiens, der Niederlande, Österreichs und Rußlands zu. 
Maßnahmen diese Bezüge - welche von großer wirtschaftlicher 
Zweckmii.ßigkeit sind - ttuch nur zu erschweren, würden die 
Konsumenten selbst schii.digen. Hingegen könnte die Einfuhr 
von Kohlen aus England, welche im J e.hre 1907 rund 12 Millionen 
Tonnen betrug, ohne Schädigung der Konsumenten durch 
Bezüge einheimischer Kohle ersetzt werden, sobald uur die 
preußische Staatsbahnverwaltung die dafür erforderlichen 
niedrigen Ausnahmetarife erstellt. Durch den Ersatz der 
englischen durch deutsche Kohle würden 60 bis 70 Millionen 
Mark zugunsten des Volksvermögens im Lande bleiben und 
könnte die Förderung und der Absatz aus den schier uner
schöpflichen Kohlenlagern im Ruhrgebiet und in Oberschlesien 
entsprechend dem Kohlenreichtume erweitert werden. 

Als weitere Wahrheit .~ebt der Bericht hervor, daß die 
Annahme weiter Kreise der Offentlichkeit und leider auch des 
Parlaments: "der deutsche Kohlenbergbau hätte in der letzten 
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Epoche der großen Kohlennachfrage sich als nicht geniigend 
leistungs- und entwicklungsfähig erwiesen" durchaus falsch 
sei. Gerade das Gegenteil sei der Fall, trotzdem der Berg
bau zu dieser Zeit an einem sehr erheblichen Arbeitermangel 
zu leiden hatte. Wären genug Arbeiter zu beschaffen gewesen, 
so hätte man bei der imensen Entwicklungsfähigkeit der 
Bergbaue im Ruhrgebiet und Oberschlesien iiber Kohlenknappheit 
sicher nicht zu klagen gehabt. 

Weiters stellt der Bericht in umfangreicher Abhamllung 
fest, das die Preissteigerung der Kohle im Vergleich zu den 
ganz gewaltig g·estiegenen Selbstkosten der Gruben-namentlich 
auch an Arbeiterlöhnen - geradezu gering zu nennen ist und 
die Kohlenindustrie die wirtschaftliche Hochkonjunktur mit 
Absicht bei weitem nicht ausgenützt hat. 

Anschließend an die Abhandlung über die Preispolitik 
der Kohle unterzieht der Bericht die verschiedenen Mittel und 
Maßnahmen, die man zur Abhilfe der angeblich vorhandenen 
Kohlennot und Teuerung vorgeschlagen und mehrfach sogar 
auch regierungsseitig zur Durchführung gebracht hat. Die 
Vorschläge und Aktionen sind im wesentlichen: Einführung 
eines Kohlenausfuhrzolles, Maßnahmen auf dem Gebiete der 
Kohlenausnahmetarife, Erweiterung des staatlichen Bergbaues. 
Ferner hebt der Bericht die unzulängliche Eisenbahntarif
politik hervor. Trotzdem, daß das, was bis jetzt in dieser 
Hinsicht von der preußischen Staatsbahnverwaltung zur Hebung 
und Förderung des deutschen Kohlenbergbaues geschehen ist, 
durchaus unzureichend ist, wurde noch ein erheblicher Teil 
der Kohlenausfuhrtarife aufgehoben. Eine zweite Tarifmaß
n1thme1 welche den in- und ausländischen Produzenten die 
gleichen Vorteile gewährt, ja geradezu eine erhebliche ~teigerung 
der Konkurrenzfähigkeit der ausländisehen Kohle bedeutet, 
sei als eine schädliche Maßnahme zu bezeichnen. Bei geeigneten 
•rarifmaßnahmen wäre Oberschlesien in den zwei Kohlen
knappheitsjahren 1906 und 1907 erheblich leistungsfähiger 
gewesen und hätte trotz seiner ohnedies schon sehr bedeutenden 
Fördersteigerung eine Mehrförderung um weitere etwa 1511/ 0 
aufbringen können. 

Ein weiterer Hemmschuh für die Forcieru1w der Kohlen
förderung .war, wie bereits erwähnt, der Arbeit~rmangel. In 
Oberschles1e!1 machte sich besonilers der Mangel an galizischen 
und ruthemschen Arbeitern fühlbar der trotz mehrfacher 
Maßnahmen ~ich~ zu heben war, da 1 die von der Regierung 
befolgte unr1cht1ge Einschriinkungs- uml Karrenzzeitpolitik 
noch nachwirkte. Auch der Anschluß an die Deutsche Feld
arbeiterzentrale von welcher drei Industriearbeiter-Vermittlungs
ä?nter für die vom Bergbau benötigten Industriearbeiter er
nchtet wurden, brachte in dieser Hinsicht wenig befriedigende 
Resultate. 

Ohne zu einzelnen Fragen Stellung zu nehmen, weist der 
Referent darauf hin, daß den Industriellen infolge der durch 
die äußere und innere Arbeiterpolitik der königlichen Staats
regierung heraufbeschworenen Fragen viel Mühen und Sorgen 
erwuchsen. Es sei in dieser Beziehung die gerade noch zu 
ertragende Grenze bereits erreicht. Er warnt davor, im Ver
trauen auf die großartige Entwicklung der deutschen Industrie 
in den letzten zwei .Jahrzehnten den kontraindustriellen Bogen 
der sog. sozialen Gesetzgebung zu überspannen und damit 
wieder zu den Zeiten einer ungeniigenden wirtschaftlichen 
Entwicklung zurückzukommen. Das Haupterfordernis fiir das 
Wohlbefinden des Arbeiters bestehe in lohnender Arbeit. Auch 
der Landwirtschaft gehe es nur dann gut, wenn ihr durch 
die Industrie eine kaufkräftige .!rbeiterbevölkerung zur V er
fügong steht. Daß letzteres speziell in Obersc~lesien d~r 
Fall ist illustriert die Tatsache, daß von 1897 bis 1907 die 
Zahl der' von der oberschlesischen JIIontanindustrie beschäftigten 
Arbeiter von 115.035 auf 172.036, d. i. um rund 50°/0 und 
(ler Gesamtbetrag der an diese Arbeiter gezahlten Jahreslöhne 
von 85,832.000 auf 177,653.000 M oder um rund 1070/o ge-
stiegen ist. . . . . 

Wie alljährlich hatte der Verein auch 1m Berichtsjahre 
außer den vorberührten Kohlentariffragen eine sehr bedeutende 
Anzahl Eisenerz-, Schwefelsäure-, Grubeuholztariffragen zn er· 

ledigen gehabt. Im Hin~lic~e auf die Wagenmangelkalamität 
des verflossenen Jahres sei wieder von neuem auf clie möglichste 
Vermehrung des Wagen-und Lokomotivparks im oberschlesischen 
Revi~re. hin1;rewirkt worden. Der Bericht gedenkt sodann der 
Schw1engke1ten, welche besonders der stark gestiegene Kohlen
verkehr von Oberschlesien nach den Verkekrsgebieten der 
Kaschau-Oderbergerbahn sowie cler Kaiser Ferdinands-Nordbahn 
verursachte und bespricht die l\Iaßnahmen welche zur end
gültigen Behebung dieser Verkehrsschwierigkeiten noch durch
zuführen wären. 

Auch den Wasserverkehrsfragen mußte der Verein seine 
Tätigkeit zuwenden. Vor allem war c\as der Fall mit der 
Frage des vollständigen Weiterausbaues der gesamten Oder
strecke sowie des Oder-Spree-Kanals, insbesondere c\er Schleußen 
zur ungehinderten Befahrung mit 600 t-Kähnen an Stelle de; 
zur Zeit in maximo zulässigen 450 t-Kähne. In diesen Agenden
kre~s fällt auch die Bildung einer Aktiengesellschaft für die 
Errichtung des Oppelner Umschlaghafens sowie die von vollem 
~rfolg begleitete StetJungn~h~e gegen . die Bestrebungen 
mnerhalb des Deutsch-Osterre1ch1sch-Ungar1schen Binnenschiff
f~hrtsverb~ndes zug~nsten einer möglichst allgemeinen Ein
fuhrung emes staatlichen Schleppmonopols auf den Kanälen 
und schiffbaren Fliissen. 

Die geplante Neuordnung der Fernsprechgebühren welche 
als ~weck.mäßig bezeichnet wird sowie die Frage der b~drohten 
We1terex1stenz der Königlichen Bergakademie in Berlin als 
selbständiger Anstalt bzw. ihrer geplanten Vereinigung mit 
der teclmiscl~eu ~ochschule in Charlottenburg waren ebenfalls 
Angelegenheiten m denen sich der Verein betätiote. 

Schließlich berichtet der Referent daß v;n den inner
halb des Vereines bestehenden technischen Kommissionen die 
K~hlenstau~kommission ihre Arbeiten abgeschlossen habe, 
wahrend 1he sog. Grubenbrandkommission ihre Arbeiten bis 
zum Herbst 1908 zu beenden hoffe. Die Heiz· und anderen 
Versuche in dem dem Verein gehörigen Versuchskesselhause 
auf dem 'l'~rrain d~r Martha-Htitte seien fleißig fortgesetzt 
w~rden. Die auf die Sattelftözgrnppe beziiglichen Arbeiten, 
bei clenen man dazu iibergegangen sei, 1t11ch die einzelnen 
Biinke cler verschieclenen Fliize getrennt zu behandeln, sollen 
his Herbst 1908 zum Abschlusse gelangen. F. 0. 

Notizen. 
Personalnotiz. Die kaiserliche Gesellschaft der K atur

forscher in Moskau, welche unter der Ägi1le des Kaisers Ni ko-
1 ans II. steht, hat clen Hofrat H. H ü fer, Professor der 
montanistischen Hochschule in Leoben, zu ihrem wirklichen 
Mitgliede ernannt. 

Die Hochwasserkatastrophe Im nordwestböhmlschen 
Bergrevier. Durch das als Folge des Wettersturzes anfangs 
11. 111. entstandene Hochwasser wurde ein großer Teil der 
Schächte in schwere l\Iitleiclenschnft gezogen. Der Wasser
schwall trat so plötzlich auf, daß alle Wachsamkeit nutzlos 
war. Zunächst konnten die Tagbaudämrue des k. k. Julius 
V-Schachtes, dort wo sie durch den Baggereinschnitt unter
brochen waren, wegen der so plötzlich ansteigenden Flut nicht 
rechtzeitig geschlossen werden und auch alle spiiteren Be
mühungen, clie Dämme zu schließen, hatten nur teilweisen 
Erfolg. Das Wasser drang durch den frisch eröffneten Tag
bau, der durch Gossen mit der Grube in Verbindung steht in 
clie Grube des genannten Schachtes; von hier über 

1
den 

k. k. Julius IV-Schacht nach der am tiefsten gelegenen An
lage k. k. Julius III, wo das Wasser in der Sehachtröhre 
einen Höchststand von 52·8 in erreichte. Bei diesem Stande 
waren nahezu das ganze Julius III-Grubenfeld, ferner das 
Filllort von Julius IV mit der anschließenden Seilbahn in
uncliert. Das Wasser drückte außerdem durch die den Letten-· 
rücken verquerende Wasserstrecke in das Westfeld des 
k. k. Julius II-Schachtes. Am 9. 11. 111. betrug die Höhe des 
Wassers im Julius III-Schachte noch zirka 37 111. Im weiteren 
Vordringen drückte sich das Wasser nach den benachbarten 
Schächten Grube Habsburg uil!l Zentrum durch und gefährdete 
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von letzterem aus auch die Schächte Radetzky und Tegethoff. 
Außer den genannten wurden die Betriebe folgender Schä~hte 
vollständig oder teil weise gestört: Elly, Guido, Adele (von 
hier drückte das Wasser durch den alten Emeran-Tagbau in 
das Emeran-Südostfeld; der Wasserzufluß betrug zirka 9 m3, 

während die Pumpen bloß 7 111a bewältigen konnten), Amalia IV, 
Ludwig (hier konnten die Dämme unter großen Anstrengungen 
durch Aufsattelung erhöht wt1rden), Valerie (hier erreichte das 
Wasser l 111 Höhe über der Tagbausohle), Aspern, Marie in 
Bruch (der Wassereinbruch erfolgt~ durch den alten, aus
gekohlten, im Ausbiß liegenden Tagbau in das steil einfallende 
Flöz; anfangs betrug der W asserzutluß 15 m3

, fiel dann bis 
auf 4 1113, worauf dann die Gewältigungsarbeiten Erfolg hatten) 
und Fortschritt. Bei Dux lief der ausgetretene Königsbach 
in den Kreuzerhöhungs-Tagbau und füllte die angrenzenden 
ausgekohlten Tagbaue; durch Bloßlegung des Kohlenstoßes 
geriet dieser in Brand, was bei dem Eindringen des Wassers 
in die Feuernester lokale E;plosionen hervorrief; durch diese 
bekam das Bankett der Ararialstraße Risse. Durch das 
weitere Vordringen des Wassers von hier aus wurde auch der 
Henrietten-Schacht betroffen. - Außerdem litten durch das 
Wasser die Schitchte Francisci, Adolf Marien und Dreieinigkeit. 
Im Teplitzer Reviere wurden die Schächte Wenzel, Friedrich 
(Karbitz), Austria IV und Britannia III inundiert. Seit dem 
Jahre 1883 hat eine so verheerende Inundation nicht statt
gefunden. Der entstandene Schaden läßt sich heute noch 
nicht abschätzen. Daß er bedeutend sein muß, erhellt schon 
aus der großen Zahl der bettoffenen Gruben, zumeist Anlagen 
größten Umf~nges. Der Förderausfall betrug in der ersten 
Woche der Uberschwemmung zirka ein Viertel der Gesamt
förderung; in den letzten Tagen der Berichtszeit noch immer 
mehr als ein Achtel. In den ersoffenen Tiefbauen dürfte das 
Wasser heute noch nicht wahrnehmbare Zerstörungen bewirkt 
haben. Die Belegschaften der betroffenen Schächte wurden 
auf benachbarten Gruben eingestellt. 

(Der Kohleni'.nteressent.) 

Der montanistische Klub nlr die Bergreviere Teplitz, 
Brtlx und Komotau hat vor kurzem seinen J ahresbericbt ver
sendet, dem wir folgendes entnehmen: 

~fach dem Beschlusse der Hauptversammlung vom 22. März 
1908 wurde der Sitz des Klubs von Teplitz nach Brüx verlegt. 

Zur Erledigung der laufenden Vereinsgeschäfte wurden 
im Berichtsjahre sechs ordentliche Sitzungen abgehalten. Daneben 
waren zahlreiche Sondersitzungen den Beratungen für die 
Herausgabe der zweiten Auflage des Führers durch das nord
westböhmische Braunkohlenrevier, den Beratungen zur Aus· 
gestaltung des Kaiserjubiläumsfondes für Privatbergbeamte als 
Ersatzinstitut für die staatliche Versicherung und der Reform 
des geltenden Berggesetzes gewidmet. 

Der derzeitige Stand der Mitglieder ist: 249 wirkliche und 
21 beitragende Mitglieder. Im letzten Jahre verlor der Klub 
durch Sterbefälle drei Mitglieder: Ingenieur Gustav Ha as, 
beh. 11.ut. Bergbauingenieur Adolf Sau er und Oberinspektor 
Rudolf Pokorny. 

Wie bisher, so wurden auch im laufenden Jahre 300 Kronen 
als Spenden an die Unterstiitzungsvereine der montanistischen 
Hochschulen verteilt. - Die fachwissenschaftliche Tätigkeit des 
Vereines erstreckte sich auf die Hai tung von Fachzeitschriften, 
auf die Erhaltung und Ausgestaltung der Fachbibliothek, auf 
fachwissenschaftliche Vorträge und Exkursionen und auf die 
Herausgabe der zweiten Auflage des „Führers durch das nord
westböhmische Braunkohlenrevier". - Im Berichtsjahre fanden 
nachstehende Vorträge und Exkursionen statt: Am 16. Mai, erster 
Vortrag des Herrn Oberingenieur Anton Grögler: Die Tegett
hoff-Anlage in ~Ialtheuern der Nordböhmischen Kohlenwerks
Gesellschaft in Briix. Am 24. Mai, zweiter Vortrag des Herrn 
Oberingenieur Anton Grögler iiber die Tegetthoff-Anlage. Am 
12. Dezember, Experimentalvortrag des Herrn Oberingenieur 
\Vilhehn Karlik iiber die Einwirkung 1les Kaliumnatrium
superoxyds im Pneumatogen auf brennbare Subs.tanzen. Am 
12. Dezember, Oberinspektor Josef Hamberger: Uber Stempel
raubwinden System Hamberger. Am 24. Mai, Exkursion zur 
Besichtigung der Tegetthoff-Anlage in Maltheuern. Am 16. Juni, 
Exkursion (mit Damen) zur Besichtigung der Wetterwarte auf 
dem Donnersberge (Milleschauer). Am 27. und 28. September, 
Exkursion (mit Damen) nach Freiberg in Sachsen. 

Extraktion von Uran und Vanad aus Erzen. H. Fleck, 
W. G. Haldane und E. Lyman. Die Methode ist besonders 
für Carnotit bestimmt. Man zerkleinert das Erz und behan
delt es mit heißer 15 bis 20°/0 Schwefelsäure, die Lösung ent
hält Uran, Vanad und Kupfer; sie wird geklärt und mit 
frischem Erze zwecks Neutralisation zusammengebracht, wobei 
ein Teil des Metallgehaltes zusammen mit etwas Eisen als 
basisches Salz ausfällt und so das Erz anreichert. Dieses Erz 
wird wieder mit frischer Säure ausgelaugt. Die neutrale Lösung 
der genannten Sulfate wird mit schwefliger Säure behandelt, 
wodurch Eisen in die Ferroverbindung übergeht und davon 
weniger bei der folgenden Fällung von Uran und Vanad mit 
ausfällt. Die neutralisierte Lösung wird mit einer berechneten 
Menge gepulverten Kalksteins behandelt, wodurch Gips und 
basische Sulfate und Carbonate von Uran und Vanad und 
Eisenverbindungen ausfallen. Das Prod:.lkt wird verkauft, 
oder man behandelt den Niederschlag mit einer Lösung von 
schwefliger Säure, es entsteht eine Sulfitlösung, welche nach 
der Filtration gekocht wird, wobei die schweflige Siture wieder 
gewonnen wird; dabei fällt Uran als basisches Sulfat aus, 
Vanad bleibt iu Lösung und wird zusammen mit Eisen durch 
gebrannten Kalk ausgefällt. (V. St. Amer. Pat, 890.584 vom 
9. Juni 1908, angem. 18. Juni 1907, Chm.-Ztg. 1908.) 

Metallnotierungen in London am 19. Februar 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 20. Februar 1909.) 
Preise per englische Tonne ä 1016 kg. 

„~ 

Notierung 
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Letzter "'<1 
i:i„ 
Oo Monats-

.Metalle """ II Marke i:im von bis Durchschn. o·-
1 ..:l~ 

__J_ 
0/o iE sh ! d II iE 1 sh j d !11on.il iE 

1 

:1 
il 

0 ;
1 

11 65·125 Kupfer Tough cake . 
1 21/2 60 10 0:1 61 0 

Best selected . :1 21/g ' 60 10 o: 61 0 0 i 65·125 " •' 

" 
Elektrolyt. 1, netto . 62 10 0 1 63 10 01 ~ 67·-

" 
Standard (Kassa). il netto ! 56 17 6 57 0 0 i g 60·59375 

Zion Straits (Kassa) . i netto ii 127 12 6' 127 15 0 1 :: 126·3125 
Blei Spanish or soft foreign 1 ·' 

6, 13 10 i 21/9 ' 13 7 01 ~ 13.1640625 

" 
English pig, common . . 

1 31/g 13 10 0 13 15 0 ~ 13·35937625 
Zink Silesian, ordinary brands II netto 21 10 O,; 21 12 6' ...... 21·375 
Antimon Antimony (Regulus) . . .. 11 31/2 30 0 o· 32 0 0 1 32-125 
Quecksilber Erste u. zweite Hand, per Flasche :1 3 8 7, 6 :, 8 5 6 'I 

1
1 8·40625 

W. F. 
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Soleerzeugung durch Berieselung der Werksu1me. 
Von ](arl ~c-hraml, k. k. Bergrat in Aussee. 

Der Laugwerksbetrieb der alpinen ~alzberge über
läßt die Raumbildung zum größten Teile der aus
greifenden Wfrkung des Lösungswasser~, die sich nicht 
allein nach aufwärts wendet, sondern sich namentlich 
während der Füllungsperiode auch seitlich geltend macht 
und bei dem stark wechselnden Salzreichtum des Hasel
gebirges die bekannten höchst unregelmäßigen, oft bizarren 
W erkerformen erzeugt. 

Eine der vornehmlichsten und ältesten Aufgaben 
cles Salzbergmannes besteht darin, diese verderbliche 
Wirkung des lösenden Wassers einzusrhrltnken, sie durch 
rasche Fiillung der Laugwerke abzuschwächen oder ihr 
durch kostspielige Dämme entgegenzuarbeiten. Auch der 
von Hofrat Sehern thanner am Ausseer Salzberge ein
geführte Schachtwerksbetrieb dient zur Bekämpfung der 
ranmerweiternden \Virkung des Wassers und erfüllt 
diese Aufgabe nunmehr schon seit 20 J ahreu in der 
glücklichsten und erfolgreichsten \Veise. Die Schacht
Wässerung gestattet die Aufbenützung einer Etage ihrer 
ganzen Höhe nach sie hat die Lagerausnützung gegen ' . früher um ein Vielfaches verbessert und vermag m 
Weiten Grenzen auch die räumliche Ausdehnung der 
Laugwerke zu regeln. 

Und doch bleiben auch bei dieser Wässerungs
methode not.gedrungen Zwischenmittel von oft bedeutender 

.-\ usdehnung zurück, clie zur Anlage neuer \V erker nicht 
mehr ausreichen und für die Soleerzeugung verloren 
gehen. Schon der einfache Anblick der Urubenkarte 
eines beliebigen Abbauhorizontes geniigt, um zu erkennen, 
wie unvollkommen der Laugwerksbetrieb trotz aller 
Verbesserungen das Salzlager ausnützt und wie wenig 
er noch den Charakter eines Raubbaues verleugnet; so 
sind beispielsweise von dem nahezu abgebauten Steinberg 
Horizonte am Ausseer Salzberg nur 43·5 ° / 0 der ganzen 
Fläche mit Werkem belegt. Die abbauwürdige Flllche 
dieses Horizonts mißt 494. 700111 2 ; hievon sind 178.300111~ 
durch 32 meist schon ausbenützte \,Y erker besetzt und 
7 Werker mit 37.800111 2 f<~ndtl11che noch anlegbar. 

Dieses Mißverhältnis ganz zu beseitigen, wird zwar 
nie gelingen, da schon zur Stabilität des Baugerippes 
zwischen je zwei Werkern mäßige Pfeiler zurückbleiben 
müssen. Immerhin aber wiirde es sich reichlich lohnen, 
wenn es gelänge, die zurückbleibenden, übermäßig großen 
Zwischenräume auf irgend eine Art der Ausgewinnung 
zuzuführen. Bei den reichen Mitteln des Ausseer Salz
berges fällt cler Trockenabbau zunächst wohl kaum in 
Betracht, zumal die großen Vorteile des überaus billigen 
Schachtwerksbetriebes die volkswirtschaftliche Bedeutung 
des ersteren weniger fühlbar machen; das Ziel mußte 
daher nach einer anderen Richtung hin verfolgt werden. 
Es war hiebei naheliegend, eine in deutschen Salzberg-
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bauen 1) schon lange geübte Methode der Solegewinnung 
durch Berieselung oder durch Spritzwasser auf die 
hiesigen Verhältnisse zu übertragen und zu versuchen, 
welche Wirkung das durch Brausen fein zerstäubte 
Wasser auf die Werksulme ausübt. Die Erfahrung 
kam hiebei einigermaßen zu Hilfe, da Brausen am 
Ausseer Salzberg schon lange in Verwendung stehen. 

des Sehachtwerkes von der Pütte aus 2) und späterhin 
dienten sie dazu, die reichen Steinsalzgefälle in alten 
Laugwerkern zu verwässern. 

Fig. 1. 

Die Berieselungsver-
suche wurden zunll.chst im 
Sehwindwerke ausgeführt, 
dessen erstes Sehachtwerk 
mit lotrechten, bis 4111 hohen 
und reichgesalzenen Ulmen 
hiefür besonders geeignet 
erschien. Die Brausen wurden 
nahe dem Schachtwerks
himmel montiert und von 
den Ulmen so weit wegge
rückt, daß die Basis des 
Streukegels Wlgefll.hr l 111 

Durchmesser erhielt. Das an 
den Steilwänden herabrie· 
selnde '\V asser sättigte sich 
rasch und erlangte bereits 
nach einer \V egl!tnge von 
3·5 m eine Grädigkeit von 
28-30kg. Das taube Ge· 

stein wurde herabge
schwemmt, härtere Anhydrit
einlagerungen bloßgelegt und 
so lange umspült, bis sie sich 
lösten. Das Gewicht der 
Lauge stieg wie natürlich 
mit der Länge des an den 
lnmen zurückgelegten Weges 
und stand im geraden V er
hältnisse mit der Reichhal
tigkeit des Gebirges. Die 
in Verwendung stehenden 
Brausen lieferten in der 
Stunde 1 ·3 bis 1 ·5 lil Wasser. 

Rieselbetrieb im Dismas Herrisch-Werk. 

Sehr zu statten kam 
dem V ersuche die dem Ausseer 
Haselgebirge eigentümliche 
Wasserdurchlässigkeit des 
\V erksleistes; die Werkssohle 
blieb wälu-end des Brausens 
nahezu trocken, so daß das 

Schernthanner benützte sie anfänglich zur Veröffnung 

1
) In Schönebeck und Bernburg; siehe "Fürer" Salzberg

bau- und Salinenkunde, S. 490. 

A =Unterwerksgrenze. 
B =Zweites Sehachtwerk. 
C = Diittes Sehachtwerk. 

schaufeln des abfallenden 
verursachte. 

Arbeiten bei den Brausen, 
die Überstellungen des Brau
sengerüstes und das ·weg-

Tau ben keine besondere Mühe 

Diese Eigenschaft des Leistes ist umso höher an
zuschlagen, als sie allein es ermöglicht, am Ablasse voll· 
grädige Rieselsole zu erhalten. Wie die folgenden Groß· 
v~rsuche im Dismas Herrisch-\Verke erwiesen, sickert 
die mindergrädige Lauge, ohne über die Werksohle zu 
fließen, zwischen lnm und Leist in die Tiefe und reichert 

~) Üsterr. Zeitschrift für Berg- und Hilttenwesen, Ja.hr· 
gang 1888. 
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sich hiebei infolge der steten Berührung mit dem 
Haselgebirge bis zur Sättigung an. Als Folge dieser 
Auslaugung unter der Leistdecke bilden sich nach einiger 
Zeit an der W E'rkssohle 
zahlreiche Pingen, die von 
der lösenden Wirkung 
des \Vassers in der 'riefe 
zeugen. 

/ 
/ 
( 

\ 

Schwierigkeiten, sobald aber die Brausen die Ulme des 
Unterwerkes erreichen, häuft sich das abfallende vollständig 
entsalzene Taube in immer größeren Mengen um das 

~ach dem Abschlusse 
der erfolgreichen Vorver
suche im Sehwindwerke, 
welches als Erzeugswerk 
dem \Vässerungsbetriebe 
auf längere Zeit nicht 
entzogen werden durfte, 
wurde Ende 1907 daran 
geschritten, einen Dauer
versuch in dem bereits 
vollständig ausbenützten 

'\ // 
·"---... ____ ./ 

und totgesprochenen 
Dismas Herrisch-Werke 
auszuführen (Fig. 1 und 
2). Dasselbe ist in drei 
Absätzen schachtwerk
mäßig bis 5 m unter das 
Gestänge aufgesotten und 

------·-

----

bildet ein typisches 
Beispiel für die un
ökonomische Lageraus
nützung durch den Lang
werksbetrieb, da es -
eingekeilt zwischen ~ie 
\V erker Eustach Henisch 
und die zusammenge
schnittenen Strafin -Alt 
Herrisch und W elsersheim 
- nördlich wie siidlich 
an freie Felder grenzt, 
die zwar eine sehr be
deutende Ausdehnung be
sitzen, zur Anlage neuer 
W erker aber doch nicht 
ausreichen. 

""' '\ ,,..-·---..... 
/ '-.... 

\1 / '\ 

! \ 
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Am 2. Jänner 1908 
wurden sechs Brausen 
auf zwei Gerüsten in 
Tätigkeit gesetzt und in 
der Richtung der beab
sichtigten Erweiterung 
gegen die Steilulme des 
letzten, obersten Schacht
werkesgerichtet. Das Maß 

der Ulmenerweiterung 
wurde mit Schluß eines 

Fig. 2. Grubenkarte des Dismas Herrisch-Werkes und Umgebung. 

jeden Monats erhoben und hie bei die genaue Einhaltung 
der selbstgesteckten A uslaugungsgrenzen überwacht. So
lange die Berieselungsflächen noch über das Unterwerk 
vorspringen, begegnet das Nachrücken der Gerüste keinen 

Geriist und erschwert dessen Freilegung. Es hat sich 
daher als zweckmäßig ergeben, die Geriiste an diesen 
Stellen durch einfache Leitern zu ersetzen, die an ihrem 
oberen Ende mit Eisenstiitzen versehen sind, um den 



nötigen Abstand für die Wirkung der Brausen zu ge
winnen. Von letzteren stehen zweierlei Arten in Be
nützung, die bekannten Körtingschen (Fig. 3) und solche 
von Pani Lechler (Fig. 4) in Stuttgart. Die erstgenannten 
bewirken eine bessere Zerstäubung des eingeführten 
Druckwassers, sind aber viel teurer als die Lechlerschen 

Fig. 3. Körting Brausen. 

leitungen gabelt. .Jedes Brausenpaar ist für sich ab
sperr bar um den 'Vasserzufluß für die Zeit der Um
stellung einstellen zu können. 

Ein am Sinkwerksebentel eingebauter Wassermesser 
dient zur Ermittlung der Menge des durchströmenden 
Lösungswassers, aus welcher die Menge der erzeugten 
Rieselsole tabellarisch berechnet wird. 

Die günstigen Anfangsergebnisse ermutigten zu einer 
zwar vorsichtigen doch stetigen Ausdehnung des Versuches, 
die Zahl der Brausen wurde von Monat zu Monat ver
mehrt und dementsprechend auch die Menge der er
zeugten Sole immer größer. 

Die Tabelle (siehe S. 143) zeigt die für die Beur
teilung des Versuches maßgebendsten Zahlenwerte in 
übersichtlicher Darstellung. 
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Brausen, die deswegen auch in größerer Anzahl ein
gebaut wurden. Jede Leiter trägt zwei Brausen, denen 
das Wasser durch Gummidruckschläuche aus einer für 
mehrere Leitern gemeinsamen Gasrohrleitung zugeführt 
wird. Über das Sinkwerk führt eine stärkere Gasrohr
leitung ins Werk, die sich je nach Bedarf in Zweig-

Fig. 4. Lechler Brausen. 

Die Erzeugung an Rieselsole betrug demnach 
während des Versuchsjahres 27 5.370 hl mit einem spezi
fischen Gewichte von 1 ·220-1 ·198 oder einer Grädigkeit 
von 35·0- 30·8 kg. Die Sole wurde bis Mitte September 
unmittelbar zum Sud abgegeben, später ans Betriebs
rücksichten in das Störk-Werk eingeschlagen, woselbst 
sie Gelegenheit hatte, sich aus den dort vorhandenen 
Häuerbergen noch weiter anzureichern; bei Eintritt der 
kalten Jahreszeit wurde die Rieselsole wieder der Abgabs
sole beigemischt., um deren Glaubersalzgehalt zu ver
ringern. 

Im Dismas Herrisch-Werk war bei Beginn des 
Versuches von der letzten Sehachtwässerung her noch 
ein Soleinstand von 45.279 hl vorhanden, der auch die 
Ursache des sehr hohen spezifischen Gewichtes der zuerst 
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Ende 1907~: - !! 1 i - f45.279', :1 - 1 - J - -11 - 1! - J - ! - J-_:_ II--
Jänner . ! 6-111 8·71: 8.7111 9.662 1 54.941 " o2 1 361 6120' 675: 6.872,1•64:18610·621 
Februar. :11-13,11"71

1 11.838'' 13.127J - 68.068 - - 40 1
1 66i 122 601 6641 7.76911·691327 0·93 

März .. 12-1312·71: 13.496i 14.970: 29.760 53.278 11·220 -1·218 35·0-34·0 60·51' 621 103 60 1 7441 9.449:1·59 1298

1

0·691 
April ... 7-1613-41: 11.0241 12.228! 28.800 36.706,1·218 -1·217 34·0 46·5 86: 157 50'1 65511 8.77711·40'2631·28
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'. 

Mai . . . 17/ 17 \I 14.7641
1 16.376; 31.080 22.002·:1·219 -1·216 /34·2-33·8 1 56·0. 631 110 80'1 740'. 12.58o11·3oi292 0·68

1

1 
Juni ... 

1

16-18 t6·81l 17.3191 19.210 29.020 12.1921·210 -1·205 33·8-32·1. 49-5: 66i 118 20 715 12.0121·60'388 0·62 
Juli ... !18-2119·6. 19.663: 21.810. 21.238,12.76U·203 -1·198 131·9-31·1 51·0 80j 152 60,1 692 13.663'.1·61i4271io·70' 
August . 23-28125·7il 25.656,I 28.456 21.946J19.2Wl·202 -1·198 \31"7-31·1 94·5 73 128 80 1 739' 18.9921·50 3010·45' 
September: 28-29i28·2!( 29.827'.I 33.082 20.860l31.496)·2045-1·201 

1

32·0-31·4 81·0 561 921801 720i 20.304:1·63:408!0·28: 
Oktober. '29-30129·81 31.859] 35.337 44.370J22.463;it·2065-1·205 32·3-32·1,130·5· 77 133

1
20i. 740, 22.05211·60!27110·371 

November 1 30, 301 30.676,, 33.915· 33.952 22.426!!·2045-1·2015
1

32·0-31·5.; 82·51 88 1681001 709 21.270;1·604110·49.: 
Dezember .30-33 32·8! 33.635; 37.197 33.036126.587 !1 ·199 -t ·198 31"0-30·8 114·0 1 85: 161 90: 716. 23.484;1"58!32610·44; 

abgelassenen Sole war. Im März wurde mit der Ab
Jeerung des Werks begonnen und diese so lange fort
gesetzt, als die Regelmäßigkeit des Abflusses anhielt und 
dessen Menge iiber jener der fortgesetzt erzeugten 
Rieselsole blieb. 

70.00+:' 

Von diesem Zeitpunkte an, in der ersten .Julihälfte, 
konnte man überzeugt sein, daß die Rieselsole ohne 
Stauung dem Ablasse zufloß und daß der geringe, 
rechnungsmäßig noch vorhandene Instand von etwa 
12.000!tl nur als Leistdurchfeuchtung des großenWerkes 
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zu betrachten war. Durch versuchsweise Einstellung· des 
Rieselbetriebes wurde die Zeit bemessen, welche die Sole 
braucht, um von den Rieselflllchen zum Ablasse zu 
gelangen. Diese wurde mit ungefähr 24-30 Stunden er
hoben. 

Von Interesse war auch das Verhalten des spezi
fischen Gewichtes der abtließenden Sole (Fig. i°'>). Mit 
dem Abnehmen des Instandes im Werke sank auch die 
Grädigkeit, doch kam diese Rückwirkung immer erst 
viel später deutlich zum Ausdrucke; so war der geringste 
Soleinstand am 10. Juli erreicht, während die schwächste 
8ole erst einen Monat später zum A btlusse kam. Als dann 
der Solevorrat im August wieder erhöht wurde, stieg 
auch das spezifische Hewicht anfangs nur langsam und 
erst in der zweiten Septemberhälfte im erhöhten l\Jaße; 
der gleiche Vorgang wiederholt sich dann nochmals am 
Jahresschlusse. Die rrsache dieses N"achhinkens dül"fte 
darin zu finden sein, daß die Schlußanreicherung der 
Sole am \Yerksboden, wo die Lauge nur eine sehr 
geringe Lösungsfläche vorfindet, auch entsprechend langsam 
vor sich geht. 

Die in dieser Hinsicht angestellten Versuche lassen 
es rätlich erscheinen, beim Hieselbetrieb stets einen 
kleinen Soleinstand im vVerke zu belassen, weil damit 
nicht nur das Ablaßgebäude gegen ein allfälliges Um
schneiden besser geschützt wird, sondern auch stets 
vollkommen sudgare Sole zum . .\blasse gelangt. 

Die Zahl der Brausen stieg während der Versuche 
von 6 auf 33 und dementsprechend auch die Erzeug·ung 
von 9662 auf 37 .107 lil im Monate. Eine namhafte 
weitere Vermehrung der Brausen ist für die nächste 
Zeit nicht beabsichtigt, theoretisch aber ist die Zahl der 
Brausen lediglich vom \V erksumfange abhängig und 
selbstredend um so größer, je mehr W erker gleichzeitig 
zur Erzeugung von Rieselsole herangezogen werden. 

Von einer Brause können nach der vorliegenden 
Tabelle in der Stunde 1 ·56 hl, sonach im Jahre rund 
13.700 lil Sole erzeÜgt werden. Bei der gegenwärtig 
arbeitenden Brausenzahl ergibt dies eine gesamte mög·
liche Jahreserzeugung \"Oll über 450.000 hl, welche l\Jenge 
nach den büiherigen Erfahrungen Yon dem Dismas 
Herrisch-\Verke allein noch auf Jahre hinaus ohne 
Anstand geliefert werden kann. Dieses Werk besitzt 
nämlich nach Fig. 2 eine für das Rieselverfahren aus
nützbare Fläche von 6190111 2 abzüglich eines Ausmaßes 
von 710 m 2, welches vom Sehachtwerke eingenommen 
wird, sonach netto 5480 m2

• Da nach der Tabelle 
848 m2 abgebauter Himmelsfläche 275.370 hl :Sole 
lieferten, auf 1 m2 sonach durchschnittlich 325 hl ent
fallen, rechnet sich die mögliche Gesamtausbeute an 
Rieselsole mit rund 1 :: ;, l\Jillionen Hektoliter. 

liit dieser an sich schon bedeutenden l\Jenge ist 
aber der Nutzen des Verfahrens noch keineswegs er
schöpft, da bisher immer nur von der seitlichen Raum
ausweitung die Rede war. 

Der Himmel des Dismas Herrisch-Werkes liegt 
etwa 5 m unter dem Gestltnge des Steinberg-Horizuntrs 

und ungefähr 25 m unter der Anlagesohle des über
liegenden Moosberg-Dammwerkes. 

Ohne die Standfestigkeit des Baugerippes zu ge
fährden, wird man daher auch über den jetzigen Werks
himmel hinaus mit dem Brausen fortfahren können und 
auf diese \Veise noch einen weiteren Gebirgsstock in 
einer Mächtigkeit von mindestens 4 bis 5 m ausnützen. 

Die Ausgewinnung des Haselgebirges in vertikaler 
H.ichtung unterliegt ebensowenig einer technischen 
Schwierigkeit, wie jene dem \ \" erksurufange nach und 
wird bloß durch die lfücksichten begrenzt, welche zur 
\" ermeidung einer lkuchgefahr geboten sind. Selbst
redend müssen zum Schutze der überliegenden Strecken 
im Steinberghorizont entsprechend starke Sicherheits
pfeiler zurückgelassen werden. 

Tatsächlich wurde auch im August schon beg·onnen, 
im abgebauten \Verkshimmel ein Loch von 4 m Höhe 
durch eine nach oben gerichtete Brause herzustellen; 
dieses wurde in der Folge zu einem Schlitze verbreitert, 
der nun weiteren Brausen Angriffsflächen darbietet. 
Gegenwärtig arbeiten schon sechs Brausen in der auf 
Fig. 1 erkennbaren Überhöhe. Welchen Umfang die 
Solegewinnung aus einem Werke durch die nachträgliche 
. .\nwendung des Berieselungsverfahrens annehmen wird, 
muß erst die Zukunft lehren, die bisherigen Versuche 
berechtigen aber gewiß zu den schönsten Hoffnungen 
nn<l eriiffnen neue Aussichtspunkte fii.r die Leistungs
fähigkeit des Ausseer Salzberges. 

Noch ein Umstand verdient Erwähnung, der einer 
ausgedehnten Anwendung des Rieselverfahrens förderlich 
ist. Chemische Untersuchungen von Sole aus den ver
schiedensten Laugwerkern haben gezeigt, daß der 
8chwefelsäuregehalt aus den Schachtwerkern stets be
deutend höher ist, wie bei jungen Werkem und daß die 
Rieselsole gleichfalls nur wenig Sulfate enthält. So wurde 
der Gehalt an Schwefelsäure gefunden bei einer Sole aus: 

der Selbstwasserschachtricht (Selbstsole) mit . . . . l ·96" " 
<lern Harring-Werke (sehr alter Schachtwerkiustand) . 1·720/0 
Franz Xaver liatzen (Sehachtwerk) , . t·480/0 
Zirnfeld (Schaditwerk) . . . . . . 1·350;,1 

Störk l . t·o20:0 
Deloen . . b W k . 0·920;0 \Verner e111tac e er er . o·ss0:0 
Hofrat :mttis . . 0·1601 0 
Dismas Herrisch (Rieselsole) . . 0·76 - 0·7201,, 

Glaubersalzausscheidungen werden daher künftig um so 
weniger zu befürchten sein, je mehr frische Sole der 
Betriebsleitung im \\"inter zur Verfügung steht und die 
stets wiederkehrende i::iorge um das Offenhalten der 
Leitungen in der Winterkälte wird sich bei richtiger 
Soledisposition wesentlich verringern lassen. 

Zu den Nachteilen, die das Verfahren im Gefolge 
haben kann, gehört außer der erhöhten Einsturzgefahr 
der erweiterten \V erkshimmel noch die Möglichkeit eines 
Soleausbruches beim Ablaß oder auf unterliegende Strecken. 
Erstere Gefahr zu vermeiden, lirgt zum großen Teile in 
der Hand der Betriebsleitung, die dem Verlaugungsraume 
jede beliebige Form zu geben vermag nud durch Zurück
lassung entsprechender Stützpfeiler imstande ist, die 
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Tragfähigkeit des Himmels zu verstärken. Ein Sole
ausbruch hingegen wird wenig Schaden anrichten, weil 
die Rieselsole während des Betriebes ungehindert ab
fließt, das Werk daher außer der unvermeidlichen Leist
feuchtigkeit stets ohne namhaften Instand bleiben kann. 
Zudem handelt es sich dabei immer um bereits voll
ständig ausbeniitzte Laugwerker, deren endgültiger Ab
fall weiter keinen besonderen Verlust zu bedeuten hil.tte. 

·wie schon erwähnt, versickert die noch ungesättigte 
H.ieselsole im Werksleist und reichert sich erst auf 
ihrem 'Vege längs der verdeckten Werksulme bis zum 
Ablasse vollständig an. Die Raumerweiterung ist daher 
auf den sichtbaren Teil des Werkes nicht beschränkt 
und greift auch in die Tiefe. Über die Größe der 
Gebirgsauflösung oder des Ätzmaßes, wenn . man von 
einem solchen beim Rieselbetrieb überhaupt sprechen 
kann, gibt folgende Berechnung Aufschluß: 

Der abgebrausten Fläche von 848 111
2 entspricht 

eine Solenerzeugung von 275.370 ltl; auf 1 m2 entfallen 
sonach 325 hl Sole von durchschnittlich ::H ·6 kg Salzgehalt. 

Aufl m2Himmelsflächewerden 325X31·6=10.270ky 
Steinsalz gelöst oder bei einem durchschnittlichen Salz
reichtum des Haselgebirges 700/o 14.670 l·y Haselgebirge 
ausgelaugt. Hieraus berechnet sich die Höhe des Ver
laugungszylinders von 1 111 2 Basis mit fast 7 m, ein er
staunlich hohes Versudmaß, das, da die sichtbare Hiesel
fläche selten über 2·5 m Höhe besitzt, zum größten Teile 
unter die Leistdecke hinabreicht. 

Die Kosten der Soleerzeugung durch Berieselung 
sind kaum nennenswert und beschränken sich lediglich 
auf die erstmalige Beistellung der Leitern, der Gasröhren, 
Druckschläuche und Brausen sowie auf deren Instand
haltung und auf das Nachführen der Brausen und deren 
Gestelle. Ein Freimachen der Ulme und Wegschaufeln 
größerer Leistanhäufungen ist nur bei armen Hasel
gebirge nötig. Während der Versuchszeit waren nie 
mehr als 3 bis 4 Mann in der Woche hiebei beschäftigt. 
Die Tabelle zeigt auch ein Gleichbleiben der ergangenen 
Löhne trotz fortwährender Steigerung der Erzeugung, 
so daß die auf l lit entfallende Lohnsquote in dem Maße 
zuriickging, als sich die Anzahl der Brausen erhöhte. 
Der in der Tabelle ermittelte durchschnittliche Gestehungs
wert von 0·55 h für 1 hl erzeugter Sole ist demnach 
auch zu hoch· bei normalem Betriebe wird derselbe 
kaum iiber 0·4' bis 0·5 h betragen. 

In welchem Umfange das RieselYerfahreu zur 
Deckung des jährlichen Solebedarfes heranzuziehen sein 
wird, ist Sache des Betriebes, das Verhältnis der 

Anzahl erzeugsfähiger Laugwerker zur Menge der aus
benützten, für das Rieselverfahren jedoch noch verwend
baren Werker wird aber im Laufe der Jahre gewiß 
einen richtigen Aufteilungsschlüssel zwischen Laugwerks
und Rieselsole ergeben. Derzeit ist nicht beabsichtigt, 
jährlich mehr als 500.000 ltl Rieselsole zu erzeugen. 
Im heurigen Jahre soll nur noch ein weiterer Versuch 
im schon längst aufgelassenen Schörkmeier 'Verke, das 
vom Moosb~rge aus absetzt, unternommen werden. 

Dieses 'Verk, welches mit dem gleichfalls verlassenen 
und gegen den Steinberghorizont zu geöffneten Alois 
Matzen-'Verk vereinigt ist, hat einen unhaltbaren 
Ablaß, dessen Durchlässigkeit trotz mehrfacher Damm
erneuerungen und Verstärkungen nicht behoben werden 
konnte und die Veranlassung zur Totsprechung des 
Werkes gab. 

Da der Himmel dieses alten Werkes etwa 35 111 

unterhalb der Ankehrsohle liegt, sind noch enorme un
ausgenützte Mittel vorhanden, die zwar sehr reich sind, 
aber wegen ihres starken Gehaltes an Nebensalzen den 
Bodenstock durchlässig machten und zur Unhaltbarkeit 
des Ablaßdammes führten. Der V ersuch wird daher 
unter recht ungünstigen Bedingungen stattfinden und 
kann vielleicht auch fehlschlagen, doch eröffnet der 
Umstand, daß beim Rieselverfahren ein Sole-Instand im 
Werke nicht nötig ist, die e1zeugte Sole vielmehr so
fort abfließt, einige Aussicht auf Erfolg. 

Bei der bereits konstatierten Ergiebigkeit des Dismas 
Herrisch-Werkes und bei dem Umstande, daß der Ausseer 
Salzberg noch eine stattliche Reihe totgesprochener 
Werke im Steinberge und möglicherweise auch noch im 
Moosberge besitzt, die ohne weiteres zur Gewinnung von 
Rieselsohle herangezogen werden können, dürfte die 
N achhaltigkeit dieser Betriebsart auf lange Zeit ge
sichert sein. 

Damit ist nicht nur eine wertvolle Mithilfe ge· 
wonnen, um den immer steigenden Ansprüchen der Sole 
verarbeitenden Industrien gerecht zu werden, das Ver
fahren bietet auch sonst der Vorteile genug; es ist 
außerordentlich billig, braucht wenig Vorbereitungsarbeiten 
und Einrichtungen und gewährt die volle Herrschaft 
über die Formgebung des Abbauraumes, dessen gewünschte 
Ausdehnung im vorhinein bestimmt werden kann. 

Durch den Rieselbetrieb können noch Mittel ge
wonnen werden, die bei jeder anderen Art der Ver
wässerung zurückbleiben, ohne daß bei richtiger Führung 
die Standfestigkeit des Baugerippes darunter leidet. 
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l1ortschritte und Verbesserungen beim Bergbaubetrieb in Österreich.*) 
(Fortsetznng von S. rna.), 

Schutz gegen Schlagwetter- mul ßrandgef'ahr im 
nordwestböhmischen ßraunkohlenbergbau. 

Im HeYierbergamtsbezirke II rü x dienten bei den 
77 in Betrieb ~tehenden selbständigen Bergbauen 142 
Schächte und ·w ettertrümmer sowie :) Stollen znr. Be
schaffung der nötigen \ \' etter. Die \Vetterversorgung 
geschah zum Teile dnrch den natiirlichen \Vetterzug, znm 
Teile durch \" entilatoren, von denen insgesamt 69 in 
Verwendung standen. Aut allen Schlagwettergruben 
waren die \Vetterausziehschäd1te mit zwei Ventilatoren 
ausgerüstet. Außerdem waren noch 15 Exhaustoren nnd 
12 \Vetteröfen vorhanden, von denen die ersteren meist 
nur fiir den Notfall gebrauchsbereit standen, während 
die \Vetteröfen auf Gruben von geringerer Ansdehnnng 
dauernd im Betriebe waren. 

Im allgemeinen ist das Bestreben vorhanden, die 
\Vetteranlagen statt sie, wie frÜher allgemein, mit Dampf
maschinen zu betreiben, mit elektrischem Antriebe aus
zustatten und die Durchflußquerschnitte in den \Vetter
strecken möglichst groß zu machen, um auf diese Weise 
eine Verringerung der Depression zu erzielen, was nebst 
anderen Vorteilen eine Abnahme der Grubenfeuer mit 
sich bringt. 

Zur Bewetterung einzelner Streckenvortriebe stand 
eine Anzahl von kleineren, mit Preßluft betriebenen Ven
tilatoren in Verwendung. 

Auf den Schlagwettergruben der dritten Gefahren
klasse wurde bei der Bewetterung von längeren Zubau
strecken zum alten Mann die Wirkung der W etterscheider 
durch Zerstäuben von Wasser mit Spritzdüsen unterstützt. 

In den nordwestböhmischen Braunkohlenrevieren 
sind im Jahre 1906 die Spritzwasserleitungen zur B ef euch
t u ng des Kohlenstaubes und zu Feuergewältigungs
zwecken wesentlich erweitert und durch Anbringung von 
Streudüsen, Schlauchanschlüssen, Schlauchkuppelungen 
ausgestaltet und leistungsfähiger gemacht worden. Am 
Schlusse des Jahres besaßen von den 201 Braunkohlen
gruben dieses Revieres 90, das sind 45 ° /11 , Spritzwasser
leitungen mit einem Rohrnetze von 392.818 m Länge. 
Die Rohrleitungen bestanden aus 1162 m Gußeisenrohren, 
29.901111 gezogenen oder patentgeschweißten Rohren 
und 361.755111 Mannesmannrohren; letztere eignen sich 
zu diesem Zwecke wegen der Zulässigkeit bedeutender 
Druckbeanspruchungen und wegen der \Viderstandsfähigkeit 
des Stahles gegen sauere Grubenwässer besonders gut. 
Die lichten Durchmesser der Hauptrohre betrugen 50 
bis 100 111m, jene der Zweigleitungen 20 bis 50 111111. Die 
der Druckhöhe und den Rohrdurchmessern sowie der 
Leitungslänge entsprechende Leistungsfähigkeit sämtlicher 
Spritzwasserleitungen konnte mit 88.000 Minutenliter be
ziffert werden. Die zur Verfügung stehende Druckhöhe 
schwankte zwischen 3 und 300111. Die Anzahl der fest 

eingebauten Streudiisen betrug 4368, jene der 8chlauch
anschliisse 690!.l und die Gesamtlänge der zur Verfüguug 
stehenden Schläuche war 19.687 111. Die größte Ent
wicklung haben die Spritzwasserleitungen im Revierberg
amtsbezirke Brüx, in welchem 49, das sind 64·47°/0 , 

sämtlicher Braunkohlengruben Druckwasserleitungen mit 
einem Rohrnetz von 325.713 111 Länge mit 4140 Streu
diisen, 6091 Schlauchanschliissen und 12.766 111 Gummi
und Haufschläuchen besaßen. 

Au Stelle der Verwendung stationär eingebauter 
Streudiisen fand die zeitweise Befeuchtung der Gruben
räume mit verschieden eingerichteten Spritzdüsen immer 
mehr Verbreitung. Die erstere Befenchtungsart allein 
war bloß auf zwei Braunkohlengruben, die letztere allein 
dagegen auf 55 Gruben eingeführt, während 32 Betriebe 
beide Arten gleichzeitig anwendeten. 

Um im Falle eines Grubenbrandes die gefährdete 
Cirubenabteilung rasch absperren zu kiinnen, wurden in 
brandgefährlichen Bergbauen des Brüxer Revierbergamt.s
bezirkes Revierabsperrvorbereitungen auf Grund 
eines vom Revierbergamte überprüften Planes eingebaut. 
Als Absperrvorbereitungeu wurden durchwegs einfache, 
aber feste und gut schließende Holztüren, Sicherheitstüren, 
deren Tiirstöcke in Mauerwerk eingesetzt sind, gefordert. 
Die 'l'iiren mfü;sen so gelegen sein, daß ihre Zahl 
möglichst gering zu sein braucht und das Schließen in 
frischen \Vettern geschehen kann. 

Um ein rasches Abschließen einzeluer Abhaue zu 
ermöglichen, werden ferner auf allen druckhaften und 
brandgefährlichen Gruben in den Abbaumundlöchern 
sogenannte „ Yorbereitungen ·' oder „ Vorrichtungen·' ein
gebaut, welche ebenfalls bereits ein unentbehrliches Hilfs
mittel zur Bekämpfung der häufigen Brühungen und 
Brände in den Abbauen bilden. Wie wichtig und nützlich 
solche Absperrvorbereitungen im Ernstfalle sind, haben 
zwei Grubenbrände auf deu Johannschä.chten und dem 
Gutmannschachte in Bruch gezeigt. 

In letzterer Grube entstand in der Hanptauszieh
wetterstrecke im Südfelde infolge einer Stoßbrühung 
hinter der Polygonalzimmerung ein Streckenbrand, welcher 
so rasch um sich griff, daß alle V ersuche einer Ab
sperrung in der Nähe des Brandherdes fehlschlugen. Man 
mußte sich daher zu einer Absperrung im weiteren 
Umkreis entschließen, welche das ganze West- und Süd- ' 
feld umfaßte und den V er 1 ust der Wetterstrecke zum 
Ausziehtrumm des Förderschachtes zur Folge hatte. Da 
nun die ganze Grube vom Ventilator abgeschnitten war, 
mußten auch noch die nördlichen . und nordöstlichen Ab
baureviere wegen \V ettermangels abgesperrt werden, so 
<laß schließlich nur einige Streckenziige zwischen dem 
einziehenden Luftschacht im Norden und dem Förder
schachte offen blit>ben. Die ganzen umfangreichen Ab-

*) Aus „Die Bergwerksinspektion in Österreich.'· Berichte der k. k. Bergbehörden über ihre Tätigkeit im Jahre 1906 bei 
Handhabung der Bergpolizei und Beaufsichtigung der Bergarbeiter'\"erhiiltnisse. 15. Jahrgang. 1906. Wien, 1908. Verlag der 
Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- un<l Universitäts-Buchhandlung. 
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sperrung·sarbeiten gfog·en, tlauk den zahlreich vorhandenen 
Revierabsperrtüren, rasch untl ohne Unfall von statten. 
Da das Kohlenoxydgas sehr bald aus den \V etterproben 
verschwand, konnte schon nach wenigen Tagen die Ge
wältigung in Angriff genommen werden; die abgesperrten 
Räume wurden in Abschnitten mit Schleusenarbeit unter 
Beniitzung Bremenscher Atmungsapparate 
g·ewältigt, nach elf Tag·en konnte die Grube 
wieder belegt werden. 

1 

Platten hergestellte Absperrung kommt gleich teuer wie 
ein beiderseits verputzter Verschlag aus dreiviertelzölligen 
Brettern, ist also billiger wie eine verputzte Mauer. 
Die Zementplatten sind rasch fortzuschaffen, lassen sich 
überall leicht lagern und unterliegen nicht dem Verderben; 
die Absperrungen können mit Zementplatten schneller 

•70• Die Ausführung \'Oll Dämmen überhaupt, 
insbesondere aber von Brandabsperrungen, 
wird durch die Anwendung von fertigen 
Z e 111 e n t platten wesentlich beschleunigt, 
wie sie am Friedrichschachte in Eichwald 

u:~ 
, ...•. „„ ..• „ 

der Prag-P,r Eisenindustrie-Gesellschaft nach 
Angabe des Betriebsleiters J ngenieur Karl 
Hoftich hergestellt worden sind. Die 
schindelartig geformten Platten bestehen aus 
gesiebter Kesselsehlacke und Zement im 
Mischungsverhältnis 1 : 5 und werden in 
Holzformen durch Stampfen erzeugt. Um den 
Platten eine größere Haltbarkeit zu geben, 
werden alte Drahtlitzen eingelegt. Form 
und Maße der Zementplatten sind aus neben
stehender Zeichnung zu entnehmen, aus 
welcher auch die Art der Ausführung einer 
Absperrung zu ersehen ist. 

Die Platten werden durch geeignet 
aufgestellte Stempel aus Holz, alte Schienen, 
Träger oder Rohre gestützt und in die 
in Firste, Sohle und Stoß hergestellten 
Schlitze mit Letten, Mörtel, Beton oder Mauerung 
eingebettet. Zur Verbindung der Zementplatten unter
einander wird Kalkmörtel verwendet. Die Platten über
greifen einander um mindestens 70 mm. Die Kosten 
einer einzelnen Platte belaufen sich auf 90 h, eine aus 

\.---- /.Jfl(J---7 

-------·:/ 
:;:// 
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als mit anderen Baustoffen hergestellt werden und sind 
vollkommen feuerbeständig. 

Durch Aufeinanderlegen von Platten lassen sich 
explosionssichere Dämme von mehr als 1 m Stärke in 
raschester Weise ausführen. (Fort•etzung folgt.) 

Ungarns Berg- und Hüttenwesen 1907*). 
(Schln8 von S. 184.) 

l. Goldproduktion: Im Vergleiche zum Vo1jahre 
zeigte sich eine Abnahme von 237 kg = 6·80fo. Das 
meiste Gold erzeugten: Die Rudaer Zwölf Apostel
Gewerkschaft 1553 (-168·6) kg, Nagybänya (ärarisch 
423·8 (+ 53·2) kg, die Borpotaker -Gewerkschaften 191·2 ( + 17·4) kg, die Goldbergbaugesellschaft in Muszari 160·0 
( + 1·5) l.·g, der Zeibig F. J. Grubenbau in Bojcza 129 
(- 37·4) l.~g, die Nagyager ärarische Bergbaugesellschaft 
88 (-13·3) kg, die Verespataker ä~a;ische Bergbau
gesellschaft 70 (-1·5) kg und J. Calasant1 o8·1 (-58·2) kg. 

2. Silberproduktion: Hier zeigte sich gegen das 
Vo1jahr ebenfalls eine Abnahme, u. zw. 949·5 l.·g„ 7·4°/0 • 

An der Produktion beteiligte sich das Arar mit 
10.863·5 kg= 85·5 (90·1) 0/ 0 , und der Privatbergbau 
mit 1831 ·2 kg= 14·5 (9·9) 0/ 0 • Es zeigte sich somit 
beim Arar eine Abnahme von 1394·5 kg= 12·8°/0 und 
beim Privatbergbau eine Zunahme von 445·0 kg= 32·1 °/o-

Über 1000 kg produzierten: Oberbiberstollan ärarisch 
4541·1 (- 639) kg, Felsöbänya (ärarisch) 1776'4 
(-258·8)1.:g, Kapnik (ärarisch) 1650·9 (- 681·2)1.·g, 
Zalatna (ärarisch) 1442·1 ( + 549·2) kg. 

3. Kupferproduktion: Gegen das Vorjahr ergab 
sich eine Zunahme von 160·6 q = 23·2%. An der 
Produktion beteiligten sich folgende Bergwerksunter
nehmungen: Kapnik (ärarisch) 307 ( + 4 7 ·6) q, Zalatna 
(ärarisch) 294·2 ( + 254·1) q, Oberbiberstollen (ärarisch) 
141·8(-52·l)q, Olahlaposbanya (ärarisch) 72·1 (-81·7)q, 
Budfaluscher Metallbergbau 56·6 ( +44"2) q undMisztbänya 
mit 42·4 q. Kupfererze produzierten auch: Samuel 
Meisels in Dobsina 15.000 ( + 12.000) q, die Almaseler 
Transylvania-Aktiengesellschaft 10.000 (- 5000) q, die 
Societe Anonyme Hauts-Fourneaux Mines et Forets-Unter
nehmung 7424 <+- 1962) q, die priv. Staatseisenbahn
gesellschaft 1680 ( + 445) q, die Rimamurany-Sal,:!'6-

*) Nach dem „Bany. es koh. lapok", ~r. 24. Die Ziffern in Klammern () beziehen sich auf das Vorjahr. 
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Tarjaner Eisenwerks-Aktiengesellschaft (HernMtaler) 786 
(- 806) q, die Oberungarische Bergbau- und Hütten
Aktiengesellschaft in Szomoluok 7 53 ( + 4 72) q, die 
Witkowitzer Eisenwerks-Gesellschaft 7 46 (- 134) und die 
Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-Aktiengesellschaft 307 q. 

4. Bleiproduktion: An der Bleiproduktion be
teiligten sich die folgenden ärarischen Bergwerke: 
Felsöbanya 7683 (- 1692) q, Oberbiberstollen 3512 
( - 1077) q, Kapnikbanya 2057 (- 809) q und Oradna 
mit 886 ( - 620) q. 

5. Eisenerzproduktion: Über 1,000.000 q pro
duzierten: die Rimamurany-Salg6-Tarjaner Eisenwerks
Aktiengesellschaft 3,512.018 (- 197.085) q, Rud6banya 
3,058.076 (- 699.98tl) q, Gyalar-lfovasdia (ärarisch) 
2,249.032 C- 5lö.164) q, die priv. Staatseisenbahn- Gesell
schaft 1,536.830 ( + 162.391) q,· die österreichische Berg
und Hütten-Aktiengesellschaft (vorm. Erzherzog Friedrich) 
1,463.480 (- ö3.3b9) q und die Witkowitzer Bergbau
und Eisenhüttengewerkschaft 1,265.698 (-172.031) q. 

Berghauptmannschaft 

Besztercze ba.n ya 
Budapest . -
Nagybänya 
Oravicza . 
Szepes-Iglö 
Zalatna 
Agram .. 

17.125 
3,058.076 

99.706 
1,586.592 
9,080.107 
2,678.071 

140.524 

21.406·25 
1,306.600·51 

129.012·70 
9-!5.659·26 

7,057.923"02 
1,886.761·87 

91941·-
Zusammen 1907 lö,6ö0.201 11,439.304"61 
Im Jahre l!JO!i lli,982.906 9,188.472·18 

" 1905 . 16,613.581 8,260.003·65 
1904 . 15,240.356 7,913.563"27 

" 1903 . 14,391.115 7,725.177•96 
" 1902 .. 15,622.383 8,334.438·-

6. Kohlenproduktion: Gegen das Vorjahr ist 
eine Zunahme von 1,162.638 q = 1"8% Braunkohle und 
364.297 q = 2·9 °lo bei der Steinkohle zu verzeichnen. 
Die Hauptproduzenten waren: 

St einko h 1 e. 

K. k. priv. Donau -Dampfschiffahrt
(; esellschaft . . . . . . . . 

Priv. österr.-ungar. Staatseisenbahn-
(; esellschaft . . . . . 

(;utmann, Drenkova . . . . . . 
Esztergom Szaszvärer Aktiengesell-

schaft . . . . . . . . . . 
Engel Adolf & Söhne . . . . . 
Beocsiner Zementfabrik Ujbänya . . 
Siidung-arische Kohlenbergbau-Aktien-

gesellschaft . . . . . . . . 

Braunkohle. 
Salgo-Tarjäner Kohlenwerks-Aktien

gesellschaft Xügräd & Esztergom . 
Salgö-Tarjäner Kohlenwerks-Aktien

gesellschaft Petrozseny . . . . 
Nordungar. vereinigte Kohlenwerks

Aktiengesellschaft Nögräd . . . 
Rima-Mural.nyer Eisenwerks -Aktien

gesellschaft . . . . . . . 
Diiisgyör (ärarisch) . . . . . 
Frikäny-Zsiltaler Kohlenwerk~

Aktirngesellschaft . . . . 

1906 1907 
Meterzentner 

!i,36ti.073 

3,972.489 
210.397 

828.311 
349.700 
332.997 

220.731 

11,953.305 

8,217.100 

3,077.3!i2 
(2,915.006 
tl,233.970 
3,084.216 

3,850.050 

1),620.918 

4,029.050 
189.326 

934103 
321.360 
356.611 

2:W.890 

12,433.995 

8,911.000 

2,364.914 

{
2,515.705 
1,128.360 
2,691.712 

:.1.716.630 

e ngar. allgem. Kohlrn berghau-Aktien-
gesellschaft · . . . . . . 

Baron Rarlvanszky, Sajükaza . . . 
Kohlenindust.rieverein Ajka 
Fiirst Nikol. Eszterbazy, Lajta-Ujfalu 
Oberzsiltaler Kohlenwerks-Aktien-

gesellschaft .. . . . . . . . . 
Brennberg bei Uclenburg . . . . 
Erdüvideker Bergbauverein, Köpecz . 
Bihärer Kohlenbergbau-Aktiengesell-

schaft . . . . . . . . . . 
Pongraczsche Grube Vrclnik (ärarisch) 
Budapester Regional-Kohlenbergbau

Aktiengesellschaft . . . . . . 
Kazinczer Steinkohlenbergbau-Aktien

gesellschaft . . . . . . . . . 
Wiener Kohlenindustrieverein . . . 
Erste Zagoraer Bergbau Aktien

gesellschaft . . . . . . . 
7. Eisenproduktion. Die 

betrug: 

Berghaupt
mannschaft. 

Hochofenroheisen 

Quantität ' Wert 

q K 

rnoo rno; 
M~terz~ntn~r 

lfl,917.806 
1,446.635 
1.274.73!) 

1,200.000 
652.7!!0 
549.356 

687.540 
696.130 

2,774.834 

16,838.208 
1,548.517 
1,344.682 

1,126.800 
508.975 
534.505 

674.000 
870.134 

2,569.7:12 

1,087.624 
738.725 

501.844 
Roheisenproduktion 

Gießereiroheisen 

Quantität : Wert 

q K 

Beszterczeb. 10.350 
1 

139.765·- 2.018' 27.243·-
Nagybänya . 1 22.611 , 164.373·- 15.079 1 366.420·-
0ravicza. . 846.281 5,745.078·- 62.992 · 1,206.404·-
Szepes-Iglo. 2,300.147 18,717.207·- 76.078: 1,418.119·-
Zalatna . . . 1,006.027 7,719.278·- 14.860 328.826·-
Agram . . ·, 45.919 1 496.460· - 1 

Zus. 1907 . 4,231.335132,982.161·- 171.027' 3,347.012·-
1906 . 4,025.270130,777.988·- 171.640 2,065.101·-
1905 . 4.037.193 :30,586.231·- 175.627 3,136.608·-
1904 .. · 3,702.973128.347.488·- 172.034' 2,965.739·-
1903 . : 3,959.390 30,093.886·- 188.745 : 3,095.984·-
1902 . 4,168.352 32,478.005·- 185.687 2,943.602·-
1901 . '4,306.862 i32,960.142·- 206.403 3,052.464·-

Die Hauptroheisen- nnd Gußwarenproduzenten waren: 

.. 1 V:ijda-~unyad . . . . 
Arar I L1betbanya . . . . . 

Tiszolcz . . . . . . 
Hima-J\luräny-Salgo-'färjaner <;es. 
Staatseisen bahn-G esel lschaf t. 
K 1. ( Ruszkicza . 

a an l Puszta Kalän 
Nadräg . . . . .. 
Heinzelmann . . . . 
Särkäny Concordia . . 
Borosseheser Eisenwerk . 
Herzog Coburg Sztrac,zena 
Stadt Dobschau . . . . 
Ehemal. Hernadtaler A.-tl., derzeit 

Rima-Muränyer . . . . 
(;räfin Csaky, Prakfalva . . 
Dolha-r6kamezö . . . 
Hauts fourneaux, mines et forets en 

Croatie . . . . . 
Jakobs Ottokar . . . 
Szentkeresztbänya . . 
Petrovagora Topuska . 

1~06 190ö 
Meterzentner 

687.379 
12.431 
86.386 

1.201.952 
0

776.813 

222.399 
55.573 
60.441 
71.383 
13.250 
64.798 
25.000 

816.136 
18.468 
14.967 

11.055 
18.518 

6.401 
20.627 

891.771 
3.371 

113.044 
1.194.880 

850.019 

112.263 
59.254 
58.618 
68.942 
22.611 
64.995 
36.930 

811.092 
14.500 
15.079 

18.863 
6.424 
8.853 

27.056 

VII. Bergwerksabgaben und ßergwerksteuer. 
Die Freischnrf-Anfsichtsgebiihren, der summarische 

Ausweis der vorgeschriebenen Maßengebühren und die 
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Bergwerkseinkommensteuer nach den einzelnen Berg
hauptmannschaften sind aus folgender Tabelle ersichtlich: 

Berghauptmannschaft 

Beszterczebanya _ 
Budapest. . ·. _ 
Nagybanya 
Oravicza 
Szepes-Ig·l(l 
Zalatna 
Al!Tam tZägrab) 

Zusammen 
190(i 
1!)05 
1904 
1903 
1902 
1901 

)[aßen- j Freischurf-' 
gebühren I gebühren ' 

K , K 
1 

Bergwerks
steuer 

}{ 

17.770·691 10.554·- 190.948"19 
21.089·79! 9.714·- 125.667·65 

7.900•4!:11 40.768·- 17.738-79 
20.757·18! 67.118·- 1.701-50 
21i.273·06

1 

40.448·- 310.741"50 
36.085·80: 118.488·50, 117.023·12 
28.198·3311 Hl.32H·- 1 817·05 

158.075·34]406.418·50' 764.637-80 
:155.505-371347.724·-1 681.798·65 
:154.752·681316.008·-i Ex Iex 
'!153.500·28!302.601 ·-1 1,038.678·49 
:150.602·52i273.110·- · Ex lex 
h49.511·-!261.100·-1 544.042·
:1147.213·-1273.046·- 6\l6.440·-

.Jos. Hoi·vathy. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.644. - Adolf Lanilsberg und Alex Hoitzheim in 

Stolberg (Rheinland). - Itöstofen mit drehbarer, die 
l<~euerungen und Feuerzüge tragender Herdsohle. - Die 
~isher bekannten mechanischPn Höstöfen leiden an dem großen 
Ubelstand einer ungleichmäßigen Erhitzung, wodurch der llöst
proz~ß _nicht allein ~enac~teilig~, sondern oft sogar geradezu 
nn_moghch gemacht wml. Dieser Übelstand tritt besornlers zutage 
bei der Abröstung von Schwefelerzen, z.B. Zinkblende bei denen 
sowohl eine ä~ßers_t gleichmäßige als auch eine hohe Tempc
r~~ur erforderlich_ ist. Um eine gleichmäßige Erhitzung des 
Hostofens zu erreichen, hat man bereits Röstöfen mit drehbarer 
Herdsohle vorgesl'hlagrn; solche iifen leirlen jerloch an dem 

Fig-. l. 

großen l\langel, daß nur immer derjenige Teil der Herdsohle 
stark erhitzt wirrl, der an oder über der feststehenden Feuerung 
vorbei _bewegt wird. Auch Röstöfen mit drehbarer, die Feuerung 
uni! 1he Feuerzüge tragender Herdsohle sind bereits bekannt. 
1 iisterr. Patent Nr. 13.051). Von diese1· iilrnlichen Ei11richtu11g 
unterscheidet sich der vorliegende Röstofen dadurch, daß auch 
tlie liußei·e Wand des Ofens, in der die f'euerWren liegen, sich 
mitdnht. Dies ennöglicht ein bequeme.~ Bedfo11e11 der f'euen111ge11 
ohne Anhalte11 des Ofens. Ferner 1i-e1·de11 1iach 1101·liegend1-r 
H1:fi11du11_q dfr f'e11eni11ge11 mittels lösbarer Yerbiml1111gn1 mit 
d~r Herdsohle ve1·bumle11 und lc·ö1111e11 :u beiden Seitn1 jedel" 
/< ~uerrmg ve1·stellbare Absperror.qane an.'leoi·dnet sein, um die 
fl1~'1tung de1· Feuergase ändern zu kö11ne11. Der drehbare Herd 
1 ist mit ~euerungen 4 und Leitkanälen 5. für die Heizgase 
versehen. Uber der drehbaren Herdsohle befindet sich das lle
wölJ:>e 2 mit den Kriihlen 3. Durch diese Anordnung wird 
erreicht, daß die Herdsohle eine gleichmäßige und zweckent
sprec~ende Erhitzung erfährt. Bei der gewäl!lten Ausfilhrungs
f?rn_i ist der Röstofen als Muffelofen ausgeb1l1let 1 bei dem die 
~·rh1tzung 'der Erze eine mittelbare, durch Leitung bewirkte 
\~t. Der Ofen könnte natürlich auch so ausgebildet sein, daß 
11e aus den sich mit dem Herile drehenden Feuerungen auR
tretenden Fenerga~e das Riistgut unmittelbar erhitzen. Die 

Feue~ungei;i. können, wie dargestellt, mit dem Herde in fester 
Verb!ndung· steh~n oder sie können abnehmbar mittels lösbarer 
Verbmdungen mit dem Herde verbunden sein, so daß man die 

Fig. 2. 

Zahl der Fe.uernngen nach Bel~eben je nach Bedarf vergrößern 
oder verklemern und auch eme schadhafte Feuerung leicht 
?nd bequem auswechseln kann. Um die Temperatur des Ofens 
rn zweckentsprechender Weise regeln zu können, ist die Herd
sohle oller das Gewiilbe in bekannter \\'eise mit einer nicht 
d~rgestellten Einr!chtung zum Heben und Senken ausgestattet, 
nnttels welcher die Herdsohle de111 Uewiilbe geniihert 01ler von 
demselben entfernt werden kann oder umgekehrt. 

Literatur. 
Über lmprägulerung des Grubenholzes im allgemeluen 

uud das Verfahren von Wohnau im besonderen. Von 
dipl. „ ßergin_genieur Otto_ Putz in Tarnowitz. Verlag von 
Gebruder Böhm, Kattow1tz 0. S. Preis M 1--

Zwei Faktoren sind es, die den oft enormen Holzkonsum 
im Grubenausbau bedingen: Druck und Fäulnis. Stehen wir 
ersterem beim Festhalten am Holze als Zimmerungsmaterial 
machtlos geg~nii~er,_ so ist _uns durch die Imprägnierungs
methoden. wie SJC 111 zahlreichen lllodifikationen Zli Gebote 
stehen, ein wirksames Mittel an die Hand gegeben, die Lebens
!lauer des Holzes wesentlich zu erhöhen. 

I~ eine~- B~oschiire, die als Sonderabdruck der "Berg
unil Hu~tenmanmschen Rundscha~." erschienen ist, gibt Leo 
Putz eme ged.riingte kritische Ubersicht der bis jetzt mit 
mehr oder "'..em~er ~rfolg h,enüt.zten Holzkonservierungsver
fahren und w11rd1_gt die letzte Errungenschaft auf diesem Gebietr, 
d!ls dur?h Ingemeur Wo 1 man in Idaweide eingeführte System, 
emer emgehen_den Beschreibung. Es deklariert sich in An
lehnung an die H aße 1 man nsehe ~lethode als vollständige 
Kernimprägnation mit Hilfe von Schwermetallsalzen unter 
Dampfstrahleinwir~ung. Die günstige Kombination der hiebei 
verwendeten chemischen Ingredienzien wodurch ein Freiwerden 
sc~ädlicher, rlie ~olzfaser zerstören!l~r Säuren hintangehalten 
~vird, das Vermeiden_ allz~hoher, das Holzgefüge lockernder 
rempera~u.ren, all dies srnd Fakta, die gute Resultate ZU 
prognost1z1eren gestatten. 

.. . 'J'atsiic?lich hat bereits eine große Zahl in- und aus
land1scher Gruben das W ol man nsche Verfahren annektiert.. 
~1m so i_nehr als diese jüngste Konservierungsmethode eine doppelte, 
J~ dreifache Lebens~auer des so präparierten Holzes garantiert, 
\\ elcher Umstand eme ausgesprochene Rentabilität solcher An
lagen eo ipso in sich schließt. 

Es ist als sicher anzunehmen, !laß auf Grund dieser 
Broschüre aus dem Kreise der in Betracht kommenden In
teressenten dem „System Wo l man" viele neue Anhänger er-
stehen werden. Ad. Töpfer-Foh11sdo1f 

Mitteilungen der geologischen Geselll'lchart iu Wien. 
Erster Band. Heft 1, 2 unil 3. Wien, 1908. 

Die bisher vorliegenden beiden Hefte enthnlten außl'r 
den Berichten über die Versammlungen eine Anzahl von Ab-
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handlungen, die bereits in Heft 52 des vorigen .Jahrganges 
dieser Zeitschrift aufgezählt wu.rden. In diesen Abhandlungen 
entwickelt U h l i g seine auf der Uberfallungstheorie basierenden 
Anschauungen über die karpe.tische Sandsteinzone, wie er sie 
bereits früher anderen Orts publiziert hatte. Das Alter der 
Schichten von Wies und Eibiswald in Steiermark behandelt 
ein kurzer Artikel Hilbers. Er kommt zu dem auf jeden 
Fall noch der nötigen Klarheit entbehrenden Resultate, de.ß 
diese Schichten nicht jiinger als diejenigen von Grund und 
älter als der mittelsteierische Schlier sind. Ebenfalls tertiäre 
Ablagerungen betrifft eine Arbeit Schaffers, in der auch er 
zu der schon von anderen Autoren vertretenen Ansicht kommt. 
daß in jungtertiären Bildung;m die Faunen größerer Wasser~ 
tiefe nicht oder nur mit größter Vorsicht zu geologischen 
Altersbestimmungen verwendet werden können. Die Faunen 
der unteren Trias des Himalaya behandelt C. Diener. Baron 
~ op s ca veröffentlicht neue geologische Beobachtungen aus 
Nordalbanien, die eine Anzahl wichtiger Details bringen. Eine 
untertriassische Ammoniten-Fauna, die von Baron N op s ca ge
sammelt worden war, wird von G. v. Arthaber bearbeitet 
und auf drei Tafeln abgebildet. In einer "Zur Tektonik der 
subalpinenGrestener Schichten" betitelten Arbeit bringt 1'ra u th 
eine Reihe von Beobachtungen, die Ergänzungen zu den grund
legenden einst von der Geologischen Reichsanstalt durch
geführten bergmännischen Spezialstudien im Kohlengebiet der 
nordöstlichen Alpen enthalten. Kleine geologische Kärtchen 
sind der Arbeit beigegeben. Ebenfalls eine, mit einer Karten
beilage ausgestattete geologische Detailstudie ist die Arbeit 
Kobers über das Dachsteinkalkgebiet zwischen Ge.der, Rienz 
und Boita. Der Verfasser fand, daß das Gebiet nicht bloß 
von Briichen beherrscht wird, sondern daß sich namentlich in 

den jüngsten Ablagerungen Faltungen bemerkbar machen, die 
auf tangentiale Dislokationen hinwPisen. Einige, fiir den 
Deckenbau des Tatragebirges sprechende, neue Beobachtungen 
veröffentlicht U h 1 ig. 

Auch einige Arbeiten allgemeineren Inhaltes sind den 
beiden Heften beigegeben, so der Vortrag des bekannten 
Ziiricher Geologen Alb. Heim iiber Tunnelgeologie, einer der 
sehr inhaltsreichen Vorträge Ben n d o rf s iiber die physikalische 
Beschaffenheit des Erdinneren, wie sie namentlich aus den in 
neuerer Zeit von Physikern durchgeführten Erdbebenbeob
achtungen erschlossen werden kann, ferner der Vortrag H. 0 b er
m ei er s über das geologische Alter des l\lenschengeschlechtes 
und endlich der die älteren und neueren Ansichten über die 
Verlegungen der Erdachse betreffende Vortragsbericht von 
R. Ho er n es. Aus diesem sei hervorgehoben, daß an der :Mög
lichkeit der Polverlegungen nicht zu zweifeln sei und claß 
diese in ausgedehnten Schollenbewegungen der Erdkruste zu 
suchen seien. 

Der reiche Inhalt der beiden bisher erschienenen Hefte gibt 
sonach ein Bild von dem regen wissenschaftlichen Leben, das 
sich in der vor .Jahresfrist gegründeten Gesellschaft entwickelt. 

Dr. JV. l'draschec~'· 

Amtliches. 
Das Präsidium cler k. k. galizischen Finanzlandesdirektion 

hat im Status der Salinenverwaltungen in Galizien und in der 
Bukowina den Bergadjunkten der bosnisch-herzegowinischen 
Bergverwaltung in Zenica, Johann Jurkiewicz, zum Salinen
adjunkten in der zehnten Rangsklasse ernannt. 

Nachweisnng über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im Jänner 1909. 

(Zusammengestellt Im k. k. Ministerium ftlr öft'entllche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 

1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . . 
2. Rossitz-Oslawaner Revier . . . . . 
3. Mittelböhmisches Revier (Kladno-Schlan) 
4. Westböhmisches Revier (Pilsen-Mies) 
6. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 
6. Galizien . . . . . 
7. Die übrigen Bergbaue . 

Zusammen Steinkohle im Jänner 1909 

" " " n 1908 

B. Braunkohlen: 

1. Brtix-Teplitz-Komotauer Revier . . . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier . 
3. W olfsegg-Thomasroither Revier 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier 
5. Voitsberg-Köflacher Revier . . 
6. Trifail-Sagorer Revier . . . . 
7. Istrien und Dalmatien . . . 
8. Galizien . . . . . . . . 
9. Die übrigen Bergbaue der Sudetenländer 

10. " " " " Alpenländer . 
Zusammen Braunkohle im Jänner 1909 

n n 1908 

1 

Rohkohle (Ge· : 
samtförderung) . 

q 1 

1--~~~~-==~--

6,378.5581 
: 387.124 

2,387.202 1' 

1,161.113 
359.692 i 

1,071.022 ! 
109.922 1 

11,854.633 ! 
12,538.686 

1 Rohkohle (Ge· , 
1 samtfö~derung) :1 

Briketts 
q 

----- ------

-l0.310 
65.000 

39.521 

820 

14.')_651 
110.294 

Briketts 
q 

Koks 
q 

------ --- -·· 

1,480.777 
51.631 

21.700 
10.605 

1,564.713 
1,670.947 

iKoks (Kaumazit, 
1 Krude u. dgl.) 
1 q 

i ~~\~====~=="';=~==~ 

1 

14,278.540 1 

3,199.507 
371.923 
819.854 
799.182 
857.210 
225.300 1 

22.564 
264.924 1 

564.506 . 

21,408.510 
24,224.222 

169.348 

11.850 

181.198 
180.782 59.497 
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Vereins-Mitteilungen. 

Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins in Wien. 

Bericht über 11ie Versammlung vom lS. Februar 1909. 
Der Vorsitzende, Obmann-Stellvertreter, Kommerzial

rat L. St. Rainer, eröffnet die Sitzung und erteilt 
Herrn Hofrat Karl Ritter v. Ernst das Wort um die 
angekündigten Mitteilungen „Zum sechzigjitlll'igen 
.Tubilitum der ersten Goldentdeckung in Kali
fornien" zu machen, die im folgenden auszugsweise 
wiedergegeben sind. 

Bergingenieur .laroslav Storch in Fruitvale in 
Kalifornien, der 1865 nach Amerika ausg·ewandert ist, 
sandte kiirzlich an den Vortragenden einige a.uthentische 
Daten iiber die erste Entdeckung des Holdes in Kalifomieu. 
Angeregt wurde Kollege Storch zu diesen Mitteilungen 
1lurch den kiirzlich erfolgten Tod des Bergingenieurs 
Almarin Paul, einem 48er Pionier und der erste, der 
in den Vereinigten Staaten den Cyanidprozeß praktisch 
zur Anwendung gebracht hat. 

Al marin Pa u 1, eiirn hervonagende Persiinlichkeit in 
llen Lergmiinnischen Kreisen Nordamerikas, nahm als achtzig
jähriger Greis hei voller Geistesfrische an dem Jubel
feste teil, mit dem die erste Entdeckung des Goldes 
in Kalifornien im vorigen Jahre gefeiert wurde. Er 
war ein intimer Freund des Entdeckers :\larshal 1 und 
des Generals Sutter (damals Kapitän), auf dessen 
~liihlengrund der Goldf1ind gemacht. wurde, und im Besitze 
von Briefen dieser beiden inzwischen rnrstorbenen Freunde, 
Welche den wahren Sachverhalt der Entdeckung genau 
schildem und manche Irrtiimer, Fiktionen, und abenteuer
lichen Berichte der Geschichtsschreiber widerlegen. 
Diese Dokumente hat Paul dem Archive des San Francisco 
Pionier-Vereines geschenkweise iiberlassen, wo sie Storch 
studieren konnte. Storch erzählt nun: 

Kalifornien war im Jahre 1848 eine weite, iide 
nur sehr spärlich besiedelte Wildnis. 

Der einzige energische, von Unternehmungslust und 
Fortschritt beseelte Mann im Lande war Kapitän John 
A. Sutter, der erste gebildete Einwanderer aus dem 
.Jahre 1839, der einen Großtauschhandel mit den Ein
geborenen unterhielt und am Waldufer des Sacramento
flusses, da wo heute Sacramento City, die Hauptstadt 
Kaliforniens steht, ein Warenhaus errichtet hatte, das 
weithin unter dem Namen "El Embarcadero" bekannt war. 

Ein Einwanderer, James W. Marshall, der aus 
New Jersey an der atlantischen Küste kam, erreichte 
Kalifornien im Juni 1845. Er war ein intelligenter 
Mann und gediegener Mechaniker und daher dem Kapitän 
Sutter sehr willkommen. Im Jahre 1847 beschlossen 
diese beiden an einem nächstpassenden Ort im Gebirge 
eine Sägemtlhle zu erbauen und wählten hiezu einen 
Platz in der jetzigen Grafschaft EI Dorado. 

In der Nähe der Mühle wurde für die Arbeiter 
eine Wohnhütte erbaut. Marshall ging nach Sutters 

Fort zurück, um die Konstruktion der Eisenbestandteile 
für die Mühle zu beaufsichtigen, während die Arbeiter 
mit der Herstellung des Abzugsgrabens für den Wasser
lauf beschäftigt waren. Im Jänner 1848 kam er wieder 
ins Gebirge und fand beim Begehen des Terrains am 
2-t.. Jänner am untersten Ende des ausgegrabenen Abzugs
kanals, ungefähr 200 Fuß von der :\Iühle entfernt zu 
seiner großen Überraschung ein Goldnugget {Klumpchen). 
\Villiam Skott war der erste, dem er den Fund zeigte, 
dann Alexander Stevens, James Brown, Henry 
Bigler und William Johnson. L. P. Wiemmer und 
Charles Bennet befanden sich damals in der oberen 
Double Log Cabine, wenigstens eine halbe Meile von 
der Fundstelle entfemt. Dadurch wird Wiemmer 
widerlegt, der später prahlte, Mitentdecker des Goldes 
gewesen zu sein. 

Im Februar kam Kapitän S u t te r zum ersten Male 
ins Grbirge. um sich den Fund anzusehen. Er, Marshall 
und Isak Humphrey beschlossen hierauf eine Partner
Sl'haft zum Graben des Goldes einzugehen. 

An der Stelle, an welcher sich die Sägemühle be
fand, wurde dem Goldentdecker Mars h a 11 ein Denkmal 
errichtet. 

Mit Blitzesschnelle verbreitete sich die Kunde von 
der Goldentdeckung über ganz Kalifornien und ein Gold
tiebn entbrannte, wie es nie zuvor gekannt war. Die 
Mexikaner waren die ersten auf dem Platze. 

Im Herbste 1848 erreichte die Nachricht die Ost
staaten und wurde offiziell bestätigt, und alsbald setzte 
aus allen Teilen der Vereinigten Staaten und aus allen 
Ländern der Erde eine förmliche Völkerwanderung nach 
dem goldenen Tore ein. Von dem Zudrange der gold
gierigen Massen erhält man eine Vorstellung, wenn man 
erfährt, daß in den vorher toten Hafen von San Francisco 
im Jahre 1849 nicht weniger als 1000 Schiffe unter 
den Flaggen aller Nationen trotz der enorm hohen Über
fahrtspreise mit Abenteurern vollgepfropft einliefen. Die 
Ausbeute betrug im Jahre 1848 etwas über fünf Millionen 
Dollars, sie stieg aber das Jahr darauf bereits auf 
36 Millionen Dollars. Die Einwanderung im ersten 
Jahre betrug über 100.000 Seelen, wovon ungefähr 400/o 
auf die Reise um das Kap Horn herum und 60° / 

0 
auf 

den Landweg entfielen. Die Zuzügler bahnten sich bald 
eine Fahrstraße über die Prairien, um ihr Ziel zu er
reichen. In großer Zahl erlagen sie aber den harten 
Strapazen, dem Hunger und der Kälte, den Überfällen 
der Indianer und den Schneestürmen und Unwettern der 
Sierra. Auch ein Freund der Familie Storch, Natur
forscher Cord a aus Prag, der im Auftrage des Fürsten 
Colloredo 1849 eine wissenschaftliche Reise nach 
Kalifornien unternahm, gehört zu den Verschollenen; 
jahrelang hat Storchs Vater nach ihm forschen lassen, 
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aber es wnrde nnr in Erfahrung gebracht, daß Corda 
auf einem Vollschiff, das unterwegs zugrunde gegangen 
sein müsse, ~ ew York verlassen habe. 

Sechzig Jahre sind vergangen, seit Marshall das 
erste Goldklümpchen im Werte von S 5'91 aufgelesen 
und damit den Ausgangspunkt zu der fabelhaften Aus
beute von einer Billion und 600 Millionen Dollars in 
diesen sechzig Jahren geschaffen hat. Im Laufe der 
Jahre sind die Halden und zerwiihlten Hügel zu üppigen 
Fruchtgärten geworden. Überall sind betriebsame Städte 
und Städtchen entstanden. Das vor sechzig Jahren kaum 

gekannte Kalifornien, ein Farbenklex auf der Landkarte, 
das in den Oststaaten der Union kaum wert erachtet 
wurde, erwähnt zu werden, steht heute als einer der 
blühendsten Landesteile in der vordersten Heihe der 
Staaten der Union. Und wie so oft schon ist es auch 
hier eine bergmännische Gewinnungsarbeit, die die Kultur 
dahin getragen. 

Der Vorsitzende drückt Herrn Hofrat v. Ernst 
für seine interessanten, mit lebhaftem Beifall aufge
nommenen Ausführungen den herzlichsten Dank aus. 

(Schluß folgt.) 

VII. Internationaler Kongreß für angewandte Chemie, London.*) 
Die Einladungen zu der bevorstehenden Tagung des 

VII. Internationalen Kongresses für angewandte Chemie 
sind nunmehr seitens des Organisationskomitees in London 
versendet worden. Der König von England hat das 
Protektorat und der Prinz von Wales das Vize- Protek
torat des Kongresses übernommen. Hierdurch sowie durch 
den Umstand, daß eine große Anzahl einflußreicher Persön
lichkeiten die Wahl zu Ehren-Vizepräsidenten angenommen 
haben, ist dem Londoner Kongreß ein repräs~ntativ glanz
voller Verlauf gesichert. Zu diesen Persönlichkeiten gehören 
die Gesandten und Vertreter auswärtiger Regierungen in 
London, die Generalagenten der meisten britischen Be
sitzungen, von Mitgliedern der Regierung: der Staats
sekretär für Indien, der Kriegsminister, die Minister der 
öffentlichen Erziehung, der Lokalverwaltung, des Handels 
und der Landwirtschaft, der Lord Mayor von London 
und der Präsident der Grafschaftsverwaltung Londons. 

Der Kongreß beginnt am Donnerstag den 27. Mai 
und schließt am Mittwoch den 2. Juni. Die Sitzungen werden 
in den nahe beieinander liegenden Gebäuden der Universität 
von London, des Imperial Institute und des Imperial 
College of Science and Technology in Sonth Kensington 
abgehalten werden. Ehren-Präsident des Kongresses ist 
Sir Henry Roscoe, Präsident Sir William Ramsay. 
Dem Organisationskomitee gehören Vertreter der be
deutendsten wissenschaftlichen und technischen Vereine 
und hervorragende Industrielle an. Die Vorbereitung des 
wissenschaftlichen Teiles ist besonderen Sektionskomitees 
iiberwiesen worden, welche sich wiederum mit den in 
den verschiedenen Ländern gebildeten Komitees in Ver
bindung setzen. Die Kongreßmitglieder werden gebeten, 
sich bezüglich der von ihnen zu haltenden Vorträge zu
nächst mit dem Schriftführer ihres Landeskomitees in 
Verbindung zu setzen. Die Arbeiten des Kongresses 
werden in den folgenden Sektionen erledigt werden: 

1. Analytische Chemie. - II. Anorganische Chemie 
und die entsprechenden Industrien. - III. a) Metal
lurgie und Bergbau. b) Sprengstoffe. - IV. a) 
1. Organische Chemie und die entsprechenden Industrien. 
2. Physiologische Chemie und Pharmakologie. b) Farb
stoffe und ihre Anwendungen. - V. Industrie und Chemie 
des Zuckers. - VI. a) Stärkefabrikation. b) Gährungs-

*) Chem.-Ztg., 1909, Nr. 18. 

gewerbe. -· VII. Agrikulturchemie. - VIII. a) Hygiene 
und medizinische Chemie. b) Pharmazeutische Chemie. 
c) Nahrungsmittelchemie. - IX. Photochemie. Photo
graphie. - X. Elektrochemie. Physikalische Chemie. -
XI. Rechts- und wirtschaftliche Fragen in Bezug auf 
die chemische Industrie. 

Gleichzeitig mit den Einladungen ist ein Anmelde
formular und eine Broschüre zur Versendung gelangt. 
Die Anmeldung zur Mitgliedschaft erfolgt an den General
sekretär, Herrn vVm. Macnab, 10 Cromwell Crescent, 
London SW., unter gleichzeitiger Einsendung von 1 ff 
für den Mitgliedsbeitrag an dieselbe Adresse. Post
anweisung bzw. Scheck miissen außerdem den Namen 
des Herrn C. Wightman, eines der Schatzmeister des 
Kongresses, tragen. Der Preis fiir eine Damenkarte ist 
auf 15 s. festgesetzt worden, der fiir das Bankett (ein
schließlich der Getränke) auf 1 ff 1.~. Seitens der eng
lischen Eisenbahngesellschaften werden den Kongreßmit
gliedern Rückfahrkarten zum Preise von ein und ein 
Viertel der einfachen Fahrt bewilligt. Auch mit den 
Eisenbahnverwaltungen der einzelnen Lllnder sind bereits 
Unterhandlungen betreffs Preisermäßigungen eingeleitet 
worden, über deren Ergebnis demnächst Mitteilungen ge
macht werden sollen. Die französischen Eisenbahngesell
schaften haben bereits für die Kongreßmitglieder eine 
Ermäßigung von 50 ° / 0 für alle in Frankreich genom
menen Fahrkarten sowie auch für die Durchfahrt durch 
Frankreich bewilligt. Die Chem.in de fer du Nord de 
France und South Eastern and Chatharn Railway Co. 
gewähren Kongreßmitgliedern Rückfahrkarten von Paris 
nach London zum Preise von F1·s. 72·95 für die erste 
Klasse und von F1·s. 46·85 für die zweite Klasse. Die 
London, Brighton and Sonth Coast Railway und Chemin 
de fer de l'Onest bewilligen Kongreßmitgliedern Rück
fahrkarten von Paris nach London zum Preise von 
Frs. 49·- für die erste Klasse, Fl'8. 37·80 fül' die 
zweite Klasse und F1'.~. 32·50 für die dritte Klasse. 
Auch für die Unterbringung der auswärtigen Kongreß
mitglieder in Hotels und anderwärts sind Yorkehrungen 
im Gange. Auskünfte hierüber werden seitens des Ge
neralsekretärs erteilt, der auch gleichzeitig mit der An
meldung der Mitgliedschaft um Mitteilung der Wünsche 
betreffs Hotelzimmer bittet. Für die Vorbereitung 
der Festlichkeiten des Kongresses sind Sonderkomitees 
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eingesetzt worden, ferner hat sich unter dem Vorsitze 
von Lady Ram say ein Damenkomitee gebildet. 

Die Broschüre enthält u. a. auch die Statuten des 
Kongresses, deren Inhalt sich im wesentlichen mit denen 
der früheren Kongresse deckt. Die Sprachen des Kon
gresses für Vorträge und Diskussionen sind englisch, 
deutsch, französisch und italienisch. Vorträge müssen 
mindestens 14 Tage vor der Eröffnung des Kongresses 
an die Kongreßleitung eingesendet werden. Sie sollen 
so kurz als möglich gehalten sein. 

Die offizielle Eröffnung des Kongresses erfolgt am 
Donnerstag den 27. Mai in der Royal Albert Hall, 
South Kensington. Am Nachmittag desselben Tages wird 
die erste Plenarsitzung abgehalten werden. Die Sitzungen 
der einzelnen Sektionen werden am 28., 29., 30. Mai 
und am l. Juni stattfinden. Außerdem werden während 
des Kongresses Vorträge allgemeinen Inhaltes gehalten 
werden. Die Professoren Haller, Paterno und Witt 
sowie Sir Boverton Redwood haben bereits solche an
gemeldet. Am Vormittage des 2. Juni findet die Plenar
schlußsitzung statt. Für den Nachmittag dieses Tages 
ist mit Genehmigung des Königs ein Ausflug nach 
Windsor Castle vorgesehen worden. Bis jetzt sind 
folgende auf unser Fach Bezug habende Vorträge in den 
einzelnen Klassen angemeldet worden: 

Sektion I. Henry Sand: Neuer Apparat für die 
schnelle elektroanalytische Trennung von Metallen. Mit 
Demonstrationen. - Dr. St!thler: Über die Beziehung 
der Atomgewichtsbestimmung zur analytischen Chemie. -
Dr. H. Großmann: Die Verwendung des Nickel
dicyandiamidins in der quantitativen Analyse. - Pro
fessor Constam (zur Diskussion in der Sektion): 
Analytische Methoden der Brennstoffprüfung. 

Sektion II. l. Zemente. Mitteilungen über die 
Zersetzung der Zemente an der Luft, über Festwerden 
von Mörtel, über Puzzolan proben, über Auskleidungen 
drehbarer Üfen sowie über Zahnzemente sind in Aussicht 
gestellt von: Bied, Bauchere, Candlot, Cellerier, 
FP.ret, Maynard, Grenet, Le Chatelier. 2. Keramik 
und feuerfeste Materialien. Baraduc l\Iuller: 
Fabrikation basischer Produkte. - W ologdine: Wärme
leitfähigkeit, Durchdringbarkeit und Porosität feuerfester 
Materialien. - Vogt: Die Rolle des Fluor in den 
Glasuren. - Wyrouboff: Seltene Metalle und Erden 
im Beleuchtungswesen. 3. Feuerung und hohe 
Temperaturen. Damour: Studie über Gaserzeuger. -
Fery: Calorimetrie der Gase. - 4. Verschiedene 
chemische Industrien. Verneuil: Herstellung künst
licher Rubine. - Coffinier: Herstellung von Mineral
farben. - Charpy: Beizen des Eisens, Wiedergewinnung 
des Eisensulfates und der Säure. --- Claude: Die Edel
gase der Atmosphäre. - Lebeau: Giftige Gase aus 
Ferrosilicium. - Abraham: Fabrikmäßige Darstellung 
Von Ozon. - Heim: Experimentalstudie über Gewerbe
hygiene in Frankreich. - Dr. Bela Szilard: Radio
aktive Elemente. 

Sektion III a. Erminio Ferraris: Über die An
wendung des Konverters für die Entschwefelung der 

Bleierze. - Jarl: Über Kryolith. - L. G u i 11 et: 
l. Diskussion über a) Metallographie, b) Erhitz1111a;. 
c) Schweißung. 2. Bericht a) über die Elektrometallnrgie 
in Frankreich, b) über Behandlung metallurgischer 
Produkte, c) über Spezialstahle. 3. Diskussion über 
eutektische Systeme. - Dr l{obert Adan: Über die 
Verwendung von Bronze und Nickel als Lagermetalle. -
J. E. Stead: Bestimmung von Kohlenstoff im Stahl. -
Dr. T. K. Rose: Elektrolytische Heinigung von Gold. 
- Dr. Hans Goldschmidt: Verbesserungen des Thermit
prozesses. - Prof. W. Galloway: a) Über Veränderungen 
in der Qualität der Kohle, b) Über Kohlenstaub. -
Dr. Cecil H. Desch: Über eutektische Mischungen. 

Sektionillb. Captain Desborough: Über Spreng
wirkungen. - Dr. R Robertson: Thema vorbehalten. 

Sektion X. Prof. Biltz: Zur Frage nach der 
'l'emperaturabhängigkeit der Valenz. - Dr. K. Drucker: 
Einfluß der Oberflächenkondensation auf die Bestimmung 
der Dampfdichte. - Dr. Hinrichsen: Anwendung 
physikalisch-chemischer Verfahren auf technische Fragen. 
- Prof. A begg: Über Dampfdruckmessungen mit dem 
Glasmanometer. - Prof. Dr. Rosenheim: Über die 
Elektroreduktion der Wolframsäure. - Prof. Dr. Bose: 
1'heoretisches und Experimentelles über die kristallinischen 
Flüssigkeiten. - Prof. Dr. Bredig: Über die Umlagerung 
der Cyanamidsalze in Cyanide. - Prof. \Vedekind: 
l. Über das Hydrosol des Zirkoniumsilicides. 2. Dichte 
und Atomwärme des kompakten Zirkoniums. - Guntz: 
Darstellung und Figenschaften der reinen Erdulkalimetalle. 
- Gin: 1. Elektrometallurgische Beho.ndlung der Wolfram-, 
Molybdän- und Vanadinerze. 2. Elektrometallurgische 
Verfahren in der Silicothermie. - Urbain: Trennung 
der seltenen Erden, Bestimmung ihrer Atomgewichte, 
Emission, Absorption, Phosphoreszenz, Magnetismus usw. 
- Sabatier und Mailhe: Anwendung der katalytischen 
Methode mit fein verteilten Metallen. 

Sektion Xl. Dr. J. Bokor: Lage und Aus
sichten der chemischen Industrie Ungarns. - Von 
C. A. v. Martins zur Berücksichtigung vorgeschlagen: 
1. Der Ausübungszwang im Patentrecht. 2. Die Frage 
eines internationalen Vorbenutzungsrechtes innerhalb der 
Pariser Konvention. 3. Die Vereinheitlichung der Form
vorschriften für Patentanmeldungen chemischer Erfindungen 
und für die Beanspruchung der Priorität innerhalb der 
Pariser Konvention. 4. Die internationale Markenein
tragung. 5. Die internationale Regelung von Vorschriften 
über den Transport gefährlicher Waren auf Kauffahrtei
schiffen. 6. Die Schaffung eines einheitlichen inter
nationalen systematischen Schemas, welches sowohl als 
Grundlage für sämtliche Zolltarife wie für die Aufstellung 
einer internationalen Warenstatistik dienen kann. 

Notizen. 
Die Steinkohlenwerke der Salgotarjaner Steiokohleo• 

b~rgbau·A.ktiengesellsehaft im Nögrader und Hunyader Ko
mitate standen im abgelaufenen Jahre in beständigem unge
störten und lebhaften Betrieb; die Gesamtproduktion derselben 
h11t 19,000.000q erreicht und weist eine Zunahme um 1,200.000q 
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gegen das Jahr 1907 auf. Die Nachfrage nach den gesellschaft
lichen Bergbauprodukten war eine sehr lebhafte. Die gesamte 
Produktion der Kohlenwerke wurde konsumiert, so daß nur 
verschwindend kleine Vorräte in das Jahr 1909 übernommen 
werden können. Die Preise hie! ten sich an die vom Jahre 1907 
und da sowohl die Arbeitslöhne als auch die Preise der 
l'tlaterialien eine beständig steigende Tendenz zeigen, dürften 
sich die Kohlenpreise in naher Zukunft kaum ändern, u. zw. 
um so weniger, als nahezu die gesamte Produktion der Gesell
schaft für die nächsten zwei Jahre schon vergeben ist. Die 
vorzüglich ausgerüsteten Gruben im NiJgrli.der Komitate waren 
in normalem Betriebe und es entfällt ein namhafter Teil der 
Mehrproduktion der gesellschaftlichen Werke auf diese Gruben. 
Die gesellirnhaftlichen Kohlenwerke im Hunyader Komitat haben 
einen bemerkenswerten Aufschwung genommen. Auch hier ist 
eine sehr bedeutende l'tlehrproduktion zu verzeichnen und alle 
Symptome deuten darauf, daß die jetzige Produktion im Jahre 1909 
wieder um eine l'tlillion l'tleterzentner zunehmen wird. In der 
oben angegebenen Gesamtproduktion ist die Produktion des 
neuen Tiefbauschachtes nicht inbegriffen. Dieser, bei der 
Gemeinde Vulkau abgeteufte Schacht wird für eine .Jahres
produktion von 4-5,000.000 q ein~erichtet und e8 ist dessen 
Abteufung bereits beendet. Die Ausrüstung und Verbindung 
desselben mit der Bahn hofft man bis zum kommenden Herbst 
zu Ende zu führen, so daß dessen Inbetriebsetzung in den 
Wintermonaten zu gewärtigen ist. Die Gesellsl'haft hat im 
abgelaufenen Jahre den Bau von 450 Arbeiterwohnhäusern bei 
ihren Gruben im Hunyader Komitate beendet. Jedes Arbeiter
wohnhaus enthält zwei Familienwohnungen. Der Bau weiterer 
Arbeiterwohnhäuser wurde begonnen, damit die, für die In
betriebsetzungdesneuen Schachtes erforderliche größere Arbeiter
zahl dann sogleich untergebracht werden könne. Die Gesell
schaft wird erst dann an die Verfassung der Schlußrechnungen 
schreiten. Die Direktion hat die Absicht, einen Teil des Er
trages zu Abschreibungen und zur Erhöhung des Reservefonds 
zu verwenden und der Generalversammlung eine Dividende von 
K 32.- - wie in den Vorjahren - vorzuschlagen. Nach „Jo 
szerencset", Nr. 15, 1909. - r -

Die Gesamtproduktion der Kohlenwerke der ungari
schen allgemeinen Steinkohlenwerks· Aktiengesellschaft 
im abgelaufenen Jahre weist eine Zunahme um 10°/0 gegen 
jene des Vorjahres auf, so daß die Jahresproduktion nunmehr 
ungefähr 20,000.000 q erreicht hat. Im Interesse der weiteren 
progressiven Steigerung der Produktion wurden weitere Investi
tionen in ansehnlichem l'tlaße bei den Gruben vorgenommen. 
Auf den Gruben Tatabanya und Dorogh wurden neue Schächte 
abgeteuft, Arbeiterwohnhäuser und Betriebsgebäude erbaut und 
die Herstellung der projektierten größeren bergmännischen und 
maschinellen Einrichtungen vollendet. In Tatabanya wurde 

die für den elektrischen Betrieb dienende und für 6000 l'S. 
bestimmte neue Zentrale in Betrieb gesetzt, über welche sich 
die Fachleute besonders anerkennend äußern. Ferner wurde 
die 7 '/2 lmi lange normalspurige Bahn, welche die im Sajötale 
gelegene Grube Disznöshorvat mit den Linien der kön. ung. 
Staatsbahnen verbindet, eröffnet. Die Produktion dieser neuen 
Kohlengrube zeigt ebenfalls eine günstige Entwicklung. Die 
Gesellschaft hat im abgelaufenen Jahre zwei außerordentliche 
Generalversammlungen abgehalten; in der ersten wurde die 
Streichung der das zugesicherte Vorkaufsrecht der ersten 
Unterzeichner auf die neuen Aktien aus den Statuten betreffende 
Verfügung beschlossen und ist dieser Beschluß auch bereits 
rechtskräftig geworden. In der zweiten außerordentlichen 
Generalversammlung hingegen wurde beschlossen, das Stamm
kapital der Gesellschaft durch Emission von 2J.000 neuen 
Aktien von 12 Millionen Kronen auf 16 l'tlillionen Kronen zu 
erhöhen. Der Erfolg dieser neuen Emission ist durch ent
sprechende Vereinbarung gesichert. Die Gesellschaft hat im 
abgelaufenen Jahre ihre gesamten Erzeugnisse, wie Kohle, 
Briketts und Koks bei günstigen Preisen beständig leicht 
abge~etzt. Die Direktion gedenkt der ordentlichen General
versammlung die Auszahlung einer Dividende von K 25.
gegen K20.- im Vorjahre, vorzuschlagen. Nach „.Hi szeren-
csH", Nr. 15, 1909. - r -

Elektrostahlofen von Schneider & Co. in Creusot. 
Der Ofen besteht aus zwei Schmelzräumen, die durch Kanäle 
miteinander verbunden sind. Das flüssige Metall muß bei der 
Erhitzung die Kanäle passieren. Der Ofen ist in seinen ein
zelnen Teilen nicht gleichmäßig erhitzt, die Bewegung des 
Metallbades wird weiter befördert durch die Lagerung des 
Ofens auf 3 Säulen, von denen zwei unabhängig voneinander 
gehoben und gesenkt werden können. Zur Einleitung des 
Schmelzvorganges beschickt man den Ofen mit einer 'fonne 
geschmolzenen Eisens aus dem Tiegelofen, l'tlartinofen oder 
Konverter. Dann wird noch ' ~ t Eisen nachgesetzt, und der 
Ofen entsprechend schief gestcll t. Die Fertigstellung einer kalt 
eingesetzten Charge erforclert 3-t Stunden. Nach der Rück
kohlung werden 600 kg oder mehr abgegossen, und nun wird 
neu beschickt. Bei kaltem Einsatz erfordert die Herstellung 
von 1 t Stahl etwa 800-900 K. W./Stnnden. Der Wirkungs
grad des Ofens wird auf 55°/0 geschätzt. Bei 3 oder 4 Chargen 
am Tage können 3 t Stahl in 24 Stunden fertiggestellt werden. 
Bei flüssigem Einsatz kommt man auf 15 t. Der größere 
Schmelzraum, der wie ein Konverter zugestellt ist, vereinfacht 
die metallurgischen Arbeiten, wie Abschlacken, Ersatz von 
Flußmitteln usw. Die niedrige Stromspannung hat den Vorteil, 
daß wenig Gefahr für die Bedienungsmannschaft besteht, und 
die Isoliex:ung mittels Asbests erfolgen kann. (Stahl u. Eisen 
1908, Bel. 28, S. 1480, „Chem.-Ztg." 1909.) 

!letallnotierungen in London am 26. Februar 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 27. Februar 1909.) 
Preise per englische Tonne 8. 1016 kg. 

Kupfer 

" " " Zion 
Blei 

" Zink 
Antimon 
Quecksilber 

Metalle 

- -- --- - ------- --

--1 J) 1~. -~=·~-o.'t'~~r~~~~~--_cll ~~~at~: 
Marke µi5 r von il bis 1: Durchschn. 

_____ I ____ -----~=------·-=~----! 0~-fi-T~h 1 d II fß l sh ! d illon.[j fß 
1 

Tough cake - if ~1 /2 [! 59 1 0 
0
o 11

1 

60 0 ~-~- ~1~~625- -
Best selected. II 21/ 2 59 i 10 60 10 01 1 

1 61 ·3125 
Elektrolyt. 11 netto 60 

1

10 0 !• 61 10 01·1 ~ 1 63·0625 
Standard (Kassa). 1

1 netto 56 0 0 56 2 6 i a> 1 57·46875 
Straits (Kassa) . jl netto 129 j 17 6 130 2 6 i' :'. 1127·734375 
Spanish or soft foreign . II 21

/ 9 13 10 0 1 13 11 3 il ~ 13.309375 
English pig, common . . 'I 31

/. 13115 O il 13 17 61 li 13·515625 
Silesian, ordinary brands . . . 11 netto 21 15 0 21 17 6 .J ~ 21·4765625 
Antimony (Regulus) . . . . . 1'1 3'/m 29 0 0 30 0 0 30·375 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche li 3 8 i 7 6 8 5 6 !: i ;)8·37ö 

W. F. 
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Über die Radioaktivität der in der k. k. Uranfarbenfabrik zu St. Joachimsthal 
erzeugten Rol1-, Zwischen~ mul Bndprodukte. 

Von ,Josef SteJl, k. k. Oberbergverwalter. 

Im Ansehlusse an meine Untersuchungen, betreffend 
die Hadioaktivit!lts-Hestimrnung diverser Stoffe in der 
Urube, erschien es mir angebracht, die bei der Erzeu
gung der Uranpr!ipamte gewonnenen Prndukte vom ähu
Iichen Gesichtspunkte aus zu studieren. Angeregt wurde 
ich dazu durch die interessante Arbeit 1) der Physiker 
Heinrich Mache unu Stefan Meyer, die durch die 
quantitative Untersuchung des Uranpecherzes und des 
rohen lfadiumchlorides, betreffend die von ihnen ent
wickelte Emanationsmenge, bezw. Messung des Sättigungs
stromes, der durch die von 1 g Substanz in einer Sekunde 
entwickelte Emanation g·eliefert wird, ·und Vergleichung 
der erhaltenen \V erte zu dem überraschenden Hesultate 
gekommen sind, daß schon 430 kg Plechblende bei 
völliger Ausbeutung zur Darstellung von l g reinen Radium
chlorides oder 2 /a:y Rohchlorides genügen müßten, wozu 
bis jetzt nach den Ergebnissen, die Curie bei der 
Radiumerzeugung erzielte, 1000 leg Uranerzlangrück
stände oder rund 3000 kg Uranpecherz mit 50°/0 U,1 Os 
Halt notwendig waren. 

Der obige Befund führte mich zur Vermutung, daß, 
wenn es Curie gelungen ist, bei der Gewinnung des ---

• 
1

) Heinrich Mache und Stefan Meyer (Wien). Über die 
Rad~oaktivität österreichischer Thermen. Physikalische Zeit
schrift, VI. Jahrgang, Xr. 21, Seite 692-700. 

füttlinmchlorides aus den UrnnerzlaugTiickstltnden, die sie 
aus .J oarhimsthal erhielt, das gesamte lfadium zu extra
hieren, dasselbe nicht. gänzlich in den Hiickstltnden 
zuriickbleiben könne, oder, besser gesagt, bei der Uran
farbenfabrikation, falls es sich nicht auch in anderen 
Produkten befinde, verloren gehen müsse. 

Da die Verhütung jedes geringsten Verlustes an so 
einem kostbaren Stoffe, wie Radium ist, für den Betrieb der 
k. k. Uranfabrik aus ökonomischen Gründen sehr wichtig 
wäre einerseits und, um die oben ausges1Jrochene Vermutung 
aufzuklllren andrerseits, fand ich es der l\l ühe wert, 
sämtliche Roh-, Zwischen- und Endprodukte als auch 
die Laugen und Waschwässer der k. k. Uranfabrik auf 
ihre Hadioaktivit!it zu prüfen. 

Apparat- und Versuchsanordnung. 

Die Art der Untersuchung unterschied sich im 
instrnmentellen 'l'eile von der bei der G rnbe angewen
deten, indem dabei der Apparat von H. \V. Schmidt 
angewendet, während die erstere Arbeit mit dtlm Elektro
meter von Elster und Geitel durchgeführt wurde. 

Die Benützung des S eh mi d tschen Apparates hat 
für sich, daß die Messungen in kurzer Zeit ausgeführt 
werden können, wodurch man in der Lage ist, auch 
Emanation von kurzer Lebensdauer nachzuweisen. 
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Im folgenden soll der neue Apparat kurz beschrieben 
werden. 

Das Untersuchungsgefäß (Fig. 1 und 2) besteht aus 
Metall und ist durch die Zwischenwand i in das eigent
liche Zerstreuungsgefäß Z und das Elektroskopgehäuse 

Fig. 1. 

E getrennt. Z besteht aus einer Messingröhre m von 
7 cm lichter \\leite und 7 cm Höhe, die auf i aufgeschraubt 
wird, und einem ebenfalls abschraubbaren Aluminium
deckel d, der von einem Hahnansatz durchbohrt ist. 

1 

i .II 

Fig. 2. 

In E befindet sich ein Eisenstreifen s und daran das 
Aluminiumblättchen a. Dieses kann beim Transport 
des Instrumentes durch den verschiebbaren Backen 0 
geschützt werden. 

s setzt sich nach oben in eine runde Eisenstange 
fort, die luftdicht durch das Bernsteinstück b hindurch-

geht und in den zylindrischen Zerstreuungskörper K 
endet. 

Die Ablesung der Blättchenstellung geschieht an 
der Mikrometerskala durch zwei sich gegeniiberstehende 
Glasfensterchen f. 

Die Ladung des Zerstreuungskörpers K, Eisen
streifens s und des Blättchens a wird ähnlich wie beim 
Elster- und Gei tlschen Apparate mit einein durch die 
Wand des Elektroskopgehäuses E isoliert durch
gehenden Messingdraht e ausgeführt. Beim Laden liegt 
der Draht am Streifen s, während der Beobachtung des 
Blättchens an der Elektroskopwand an. Die Ladung 
läßt sich mit einer Siegellackstange oder einem Ebonit
stabe sehr gut ausführen. 

Zum Ablesen dient ein Mikroskop M, dessen äußerer 
Tubus mit dem Untersuchungsgefäß fest verbunden ist 
und zusammen auf einen Stativ (theodolitartig) auf
geschraubt werden können. 

LJ Sch [,.J 

Fig. 3. 

Die Eichung des Elektroskop habe ich selbst mit 
Krügerschen Trockenbatterien, die mir samt dem 
Apparat von der Firma Spindler & Hoyer in Göttingen 
geliefert wurden, durchgeführt. 

Ein kleiner Teilstrich der Mikrometerskala ent
spricht durchschnittlich 0·435 Volt. 

Beobachtet wird der Schnittpunkt der vorderen 
Kante des AluminiumbHlttchens mit einem horizontalen 

Fig. 4. 

Strich, der die Teilstriche der Okular;;kala halbiert. (Vgl. 
Fig. 4.) Wegen dieser großen Empfindlichkeit muß das 
Instrument mit einer auf dem Deckel d angebrachten 
Dosenlibelle vor dem Gebrauche adjustiert werden. 

Vorgang bei der Untersuchung fester Stoffe. 

Die festen Stoffe werden getrocknet, gepulvert und 
1/~ Gramm davon in dünner Schichte in ein kleines 
Blechschälchen Scli (Fig. 3), das auf den Boden des 
Zerstreuungsgefäßes Z paßt, zerstreut in den Apparat 
eingeführt; sodann wird das Blättchen geladen und die 
Zeit, welche letzteres zum Durchwandern einiger Skalen
teile braucht, mit einer Stoppuhr gemessen. 
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Beispiel: Es wurde 1/ 2 Gramm des gerösteten Uran
erzes mit 51·68°/o u,I Os mit dem Schälchen Seit in den 
Apparat gebracht. Das geladene Blättchen brauchte 
zum Durchwandern der Skala zwischen dem 4. und 10. 
Teilstriche 14 Sekunden; dies entspricht einem Spannungs
abfalle von 27·717 V oder 27.717 MV = 1979·5 MV 
pro 1 Sekunde. 

Zieht man von dieser Zahl die Zerstreuung der 
Zimmerluft, die bei diesem Apparate rund 10 .MV pro 
1 Sekunde beträgt, ab, so zeigt 1/ 2 Gramm des obigen 
Hösterzes eine Aktivität von 1969·5 MV oder 1 Gramm 
3939 .llfV (V X 103) pro 1 Sekunde. 

Um allgemein (mit anderen Apparaten durch
geführten Messungen) vergleichbare H,esultate zn erhalten, 
wird die obige Millivoltzahl in absoluten (elektro-

statischen) Einheiten nach der Formel i = ~O~ oder in 

C V 10:1 

Mache-Einheiten i X 1011 = 
300 

, worin C die 

Kapazität des Apparates, V X 103 die l\Iillivoltzahl pro 
1 Sekunde und i den Sltttignngsstrom, den die Aktivität 
von 1 Gramm Erz zu unterhalten imstande ist, aus
driickt. 

Da die Kapazität des Apparates C = 6 cm ist, ist 
. X 10.1 6 X 3939 
1 • = · 

300 
- = 78·78 Mache-Einheiten oder 

i = 78·78 M. E. 10-a. 
Nach diesem Vorgange wurden sämtliche festen 

Roh-, Zwischen- und Endprodukte, in der Reihenfolge, 
wie sie in der Uranfabrik aus einer und derselben Erz-
1iost erzeugt wurden, untersucht. 

~I 
ä1 
~! 
0 
~, 

~ \ Eingelöstes 
, Uranerz . 

2 Geröstetes 
Uranerz . 

'fabelle I. 

Anmerkung 

--
· 1 · - '1 Eingelöst von der k. k.Wcst-

grube im Oktober 1907. -
4225 84·5 2860 · 4016 k.Q T. G. mit b5.4000/o 

Urnnoxycloxydul 

- --1---- -v;;;~ -Erze Post 1 erhielt 

3939 ,
1

: __ 7._8.8_ 2667 mnu 4310 kg Hösterz mit 
51.083 °lo u' o. 

- - -·------ --- --- - - ------

',1 3 Uranerzlaug-
NRch Auflösen von oo kg 

\ Rösterz in konz. H, SO, 
69491 blieben 17 kg llückstilndo 

zuritck (getrocknet) 
riickstände l026fi '205·3 

4 Sodanieder
schliige 

5 Urangelb, 
licht I 

i 
1 

1 

2887 ! 57-7 

1366 1 27•3 

--- --- -- -
Aus 60 kg l!öst.erz erhielt 
man beim Neutmlisicren der 

19"3 II, SO, Lösung mit Soda 
" 5"76 kg ausgekochter, 

924 

trockener Sodnnieder•chlii.ge 

Au• 00 kg Rösterz wurden 
erzeu~t 12'70 kg Uran~elb 
licht l· mit 81 °!o U" o. und 

6 Urangelb, j 1 28"72 kg Urungclb licht II 
licht II 979 i 19·9 i 676 mit 72 °io U, o. 

NB. Die Zahlen in der Kolonne 5 wurden nicht beob
achtet, sondern nur zwecks Vergleichung berechnet, wobei die 
Kapazität des Apparates von Elster & Geit! mit 11·7 an
genommen wurde. 

Die einzelnen Proben wurden getrocknet, genau 
abgewogen (je 1/2 Gramm), in einem Glitschen einige 
Tage aufbewahrt und alle bei einer nahezu gleichen 
Zimmertemperatur probiert. Die dabei erhaltenen Resultate 
sind in der vorstehenden 'fabelle I übersichtlich zusammen
gestellt. 

Aus den in der Tabelle I enthaltenen Daten kann 
man nachstehende Schlüsse ziehen: 

1. Falls beim Rösten des Uranerzes kein Verlust 
an radioaktiven Elementen stattfindet, so muß die Akti
vität des Uranerzes sich zu der Aktivität des gerösteten 
Erzes so verhalten wie ihre U3 08 Hälte, da die Akti
vität bekanntlich nur an den u:I 08 - Halt gebunden ist. 

l!ohcrz Hösterz u;. °lo 
Es soll: 4225:3\.139 55·466: 51·683 

-.--
die Auflösung ergibt . 1·072 '-I-073. 

Es findet also die Hypothese 1) durch die Rechnung 
ihre Bestätigung und man kann 1lie Behauptung aus
sprechen, daß beim lfösten des Uranpecherzes dasselbe 
an Radioaktivität nichts einbiißt. 

2. Falls auch wiihrend der Uranfarbenerzeugung 
kein Verlust der in der l'eehbleude (Uranerze) ent
haltenen radioaktiven Elemente platzgreift, so muß die 
gesamte Aktivität aller festen Produkte, die aus dem 
Rösterze erzeugt werden, der Aktivität des letzteren 
gleich sein. 

Aus 60 kg ungewaschenen Rösterzes wurden er
zeugt: 17·- /cg Uranerzlaugriickstltnde = 28·33 °1o 

5·75 „ Sodaniederschläge 9·58 % 
12·76 „ Urangelb, licht I 21·26 °lo und 
28·72 „ Urangelb, licht 11 47·86 °/0 • 

28·33 
1 y l:Wsterz gibt darnach: .

100 
g ErzlaugrücksUlude, 

9·58 
iOO „ Sodaniederschläge, 

21·26 . 
lOO " Urangelb, hebt I und 

47·86 . 
lOO „ Urangelb, hcht II. 

Es soll nach der Hypothese 2) folgende Aktivitäts-
. 28•33 

gleichung gelten: Aktiv. 1 g Rösterz soll= Aktiv. -100 g 

H.iickstände -j- Aktiv. ~·~g g Sodaniederschläge -j- Aktiv. 

21·26 g licht I +Aktiv. 47·86 g licht JI. Werden die 
28•33 

Aktivitäten eingesetzt, so ist 3939 = 10265 X lOO + 

--..--
2908·0 

9·58 21·26 47·86 
-j- 2887 X IOO -j- 1366 X 100 -+ 979 X lOO 

~------276•5 290·4 468·5. 
Die Auflösung dieser Gleichung ergibt 3939 = 3943·4. 
Es ist also die Gesamtaktivität aller festen Produkte 

um 4·4 .MV rechnungsmäßig sogar größer als die Akti
vität des Rösterzes, was selbstverständlich dem Ab-
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lesungsfehler zuzuschreiben ist. Man kann daher auf Grund 
dieses überraschend günstigen Resultates sicher behaupten, 
daß auch während der Farbendarstellung kein radio
aktives Element, also auch kein Radium verloren geht. 

Die üesamtaktivität des Rösterzes verteilt sich auf 
die festen Produkte folgendermaßen: 

Von 3939 11'/V des Rösterzes iibergehen 
2908·0 MT' 73·90 °fo in die Uranerzlangrückstände, 

276·5 7·02 °1o in die Sodaniederschllige, 
290·4 7·35 °1o in das Urangelb, licht I und 
468·5 „ 11 ·88 % in das Urangelb, licht II. 

Summe: 100·15. 
\V eiter ist aus der Tabelle I zu ersehen, daß im 

vorliegenden Falle die Aktivität der Sodaniederschläge 
28·12 °!o der Aktivität der Erzlaugrücksfände oder, da 
1 °/o u,I OH rund 76·2 MV entspricht, der Aktivität eines 
Uranpecherzes mit zirka 38 °/o u,I 08 gleich ist. 

Ein anderes Erz wird selbstverständlich andere 
Mengen der festen Produkte mit ganz anderen Akti
vitäten liefern. 

Es fragt sich aber, welchen radioaktiven Stoff ent
halten die Sodaniederschläge? Radium soll darin nicht 
sein, da dasselbe in Schwefelsäure unlöslich ist und das 
geröstete Erz in der letzteren aufgelöst wird. 

Zur Lösung dieser Frage war es notwendig, diverse 
Fliissigkeiten (Laugen) beziiglich ihres Emanationshaltes 
zu prüfen, bzw. das Abklingen der in ihnen enthaltenen 
Emanation und der durch diese verursachten Induktion 
zu studieren, um daraus auf den in ihnen enthaltenen 
radioaktiven Stoff schließen zu können. Wie die 

B. Untersuchung der Flüssigkeiten mit dem 
neuen Apparate nach der von H. W. Schmidt aus
gearbeiteten Methode 2) geschah, soll im folgenden kurz 
erklärt werden: 

c 

Fig. 5. 

Der Apparat U (Fig. 5) wird aufgestellt, geladen 
und die Schläuche c, c1 an die Ansätze a1, a~ aufgeschoben. 

~) Vgl. "Physikalische Zeitschrift" VI. Jahrg. Nr. 18, 
S. 561 bis 5S6, 1905. 

Dann wird die Flasche P mit 250 cm3 zu unter
suchender Flüssigkeit gefüllt, die Hähne h1 h2 geschlossen, 
P zirka eine halbe Minute stark geschüttelt (eine halbe 
Minute starkes Schütteln geniigt gänzlich, um die 
Emanation nach Henry-Da lt o n sehen Gesetze auf die 
Wassermenge W und Luftmenge l 1 zu verteilen, d. h. 
um der in P ober der Flüssigkeit befindlichen Luft den 
jeweils möglichen Maximalgehalt von Emanation mitzu
teilen), h 

1 
und h2 an die Gummischläuche c, c2 an

geschlossen, das Gummigebläse G eine halbe Minute in 
'rätigkeit gesetzt und dadurch die Emanation aus dem 
Raume l

1 
ins Untersuchungsgefäß Z eingeblasen. 

Sodann wird sofort mit Hilfe einer Stechuhr das 
\Vandern des Blättchens a über eine bestimmte Anzahl 
'l'eilstriche mit dem Okularmikrmneter verfolgt, darauf 
die Emanation nach Abnehmen der Schläuche bei a1 und 
h0 in die freie Luft aus Z ausgeblasen und wieder das 
\Vandern des Blättchens behufs Bestimmung der in
duzierten Aktivität beobachtet und in beiden Fällen der 
auf eine Sekunde entfallende Voltabfall berechnet. Die 
Differenz beider Ablesungen gibt das Maß der Radio
aktivität zur Zeit des Beginnes der Beobachtung. 

Durch das sofortige Beobachten des Spannungs
abfalles wird eine starke Induzierung des Apparates 
unmöglich gemacht. 

\Vill man erfahren, von welchem Radioelemente die 
Aktivität, bzw. Emanation stammt, so läßt man dieselbe 
länger auf die Wände des Gefäßes Z inJ.uzierend ein· 
wirken, bläst dann die Emanation aus und beobachtet 
durch längere Zeit das Abklingen der induzierten 
Aktivität, die, wie bekannt, beim Radium in 28, beim 
Aktinium in 36 Minuten und beim Thorium in elf Stunden 
auf die Hälfte absinkt, während die Halbierungskonstante 
der Emanation allein beim Radium vier Tage, beim 
Aktinium 3·9 Sekunden und beim Thorium 1 Minute 
20 Sekunden beträgt. 

Daraus ist ersichtlich, daß, wenn man ein Gemisch 
von allen drei Emanationen vor skh hat, bei Unter
suchung der Emanation allein, nur die Radiumemanation 
konstatiert werden kann, weil die Thorium- und Aktinium
Emanationen wegen ihrer Kurzlebigkeit schon während der 
Untersuchung, die doch zum Abpipetieren von 250 cm8 

Flüssigkeit, Blasen, Schiitteln usw. einige Minuten be
ansprucht, aus dem Gemisch durch spontanen Zerfall 
verschwinden und sich der Beobachtuug entziehen können. 

Sichere Schlüsse, betreffend den Charakter der 
Emanation, kann man aus der induzierten Aktivität 
ziehen, wenn das Abklingen derselben durch längere 
Zeit beobachtet und die Abklingungskurve in der \Veise, 
daß man die Zel·streuung in Millivolt als Ordinate und 
die Zeit von Beginn der Beobachtm1g- als Abszisse auf
trägt, konstruiert. 

(Schluß folgt.) 
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Ein neuer Schlackentopf. 
Bei einer großen Schmelzhütte bilden die Kosten 

der Schlackenabfuhr eine nicht unwichtige Ausgabspost, 
deren Herabsetzung· durch Einführung verschiedener 
lllittel angestrebt wurde. Schon eine kleine Ersparnis 
pro Tonne Schlacke führt bei den gToßen wegzuschaffen
den lllengen von Schlacken eine nicht unbedeutende 
J ahreserparnis herbei. 

Dort, wo die Granulation unmöglich ist, trachtet 
man durch A.nwendung von großen zweckentsprechend 
konstruierten Schlackentöpfen die Abfuhrkosten so niedrig 
als nur möglich zu gestalten. 

Ch. F. Sh e 1 b y beschreibt in „ The Eng. and Min. 
Journal" 1909, S. 204, einen neuen derartigen Schlacken
topf, welcher auf den Cananea Smelting Works 
(Sonora, Mexiko) eingeführt wurde. Der in den Figuren 
1-4 dargestellte fahrbare Topf faßt 45 Kubikfuß 
(1·274 m'1) Schlacke und seine Konstruktion soll die 
meisten Vorzüge solcher Töpfe anderer Systeme, die in 
Amerika für den erwähnten Zweck sehr häutig benützt 
werden, vereinigen. Mit einem aus sechs Töpfen be
stehenden Zug werden auf dem genannten Werke tltglich 
1000 t Schlacke weggeschafft. 

Fig. 1. 

Die Zapfen des aus Gußstahl hergestellten Topfes 
haben eine solche Lage, daß im leeren Zustande sein 
Schwergewicht im unteren Teile (bottom heavy) und in 
gefülltem Zustande im oberen Teile (top heavy) kon
zentriert ist. Letzteres ist zum selbsttätigen Entleeren 
und ersteres zur Hückkehr des Topfes in seine normale 
Lage nach dem Entleeren selbst notwendig. Das einen 
ovalförmigen Querschnitt besitzende Gefäß ist 9 Fuß 
10 Zoll ( 4·0 in) lang, 5 Fuß 2 Zoll (l ·57 m) breit und 
39·5 Zoll (l·O m) tief. Der Boden ist 3 Zoll (7·62 cm) 
dick, während die Stärke der Wandungen nur 2·5 Zoll 
(6·35 cm) beträgt. Die totale Länge samt den Hälsen des 
Gußstückes mißt 13 Fuß 7 Zoll ( 4·14 m). 

Der den Schlackentopf tragende Wagen besteht 
znnächst aus einem Wagenrahmen, welcher aus 7 5pfiindigen, 
an den Enden abgerundeten Schienen (s. Fig. 3, Grund
riß) augefertigt ist. An dem vorderen Ende ist die 
Zugvorrichtung und an dem riickwärtigen das Verbin
dungsstück für den näcl1sten Wagen angebracht. Der 

1 
1 

\V agenrahmen ist unterhalb der \Vagenachsen aufgehängt, 
indem er durch die verlängerten und U-förmig ver
bundenen Lagerschrauben (s. Fig. 2, Aufriß) getragen wird. 
Der Hahmen ist für eine GeleisWeite von 2 Fuß 11 Zoll 
(89 cm) bestimmt. Die Entfernung der aus Manganstahl 
hergestellten Räder (24 Zoll = 61 cm im Durchmesser) 
betragt, von Mitte zu lllitte zweier hintereinander liegender 
Räder gemessen, 8 Fuß oder 2·44 m. 

Der Umstand, daß die gewöhnlichen Schmiermittel 
infolge der g-roßen Hitze nicht verwendet werden können, 
bringt eine eigenartige Konstruktion der Lagerschalen 
mit sich. Die hier verwendeten Hyattschen Lagerschalen 
sind zweiteilig·; jeder Teil besteht aus dem vorderen uud 
dem rückwärtigen Halbring·, die unten durch zwei Stäbe 
und im Scheitel durch einen Steg zu einem Gerippe ver
bunden sind. Die \Vandungen werden durch eine Anzahl 
von \Valzen gebildet, welche aus spiralförmig gewundenen 
Streifen gehärteten Stahles bestehen. Diese Beschaffenheit 
der Wab:en verleiht den Lagerschalen eine federnde Kraft, 
wodurch die durch die verschiedene Inanspruchnahme 
vernrsachte große Reibung zum großen Teile eliminiert wird. 

In die beiden Hälse des Topfes werden die aus 
Schmiedeisen hergestellten Zapfen eingesteckt und mit 
denselben mit einem Bolzen verbunden (Fig. 2). Der im 
Halse steckende Zapfenteil ist quadratisch geformt, um 
ein Drellen zu vermeiden. Der 15 Zoll (38 cm) heraus
ragende runde Zapfenteil ist mit einer einzölligen Keilnut 
versehen und wird mit Hilfe eines Keiles mit einem 
gußeisernen Radsegmente fest verbunden, welches vorne 
mit Zähnen untl riickwärts mit einem Spurkranz aus
gestattet ist. 

Das Entleeren des Topfes findet nicht durch Schwingen 
in dem erw!Urnten Radsegmente statt, sondern während 
des Rollens desselben auf einer beschränkten Bahn, 
welche durch eine U-förmig gebogene 75pfündige Eisen
bahnschiene gebildet wird. Diese beiderseits des Topfes 
angebrachten Rollbahnen sind vorne und rückwärts (siehe 
Fig. 1, 2 und 4) auf zwei 7 Zoll (17·78 cm) hohen 
Stühlen aufgesetzt, die wieder ihrerseits auf dem Wagen
rahmen angenietet sind. Diese beiden U-förmigen Schienen
stücke sowie die in der Rahmenmitte angenietete Platte 
(s. Fig. 3) dienen zur Versteifung des ganzen Wagen
ra.hmens. 

Nach dem Entleeren des Topfes rollt derselbe auf 
den erwähnten Schienenstücken mit Hilfe der Radsegmente 
und infolge seiner Schwerpunktslage zurück und nimmt 
die normale in den Abbildungen dargestellte Lage ein, 
in welcher er während des Füllens und nachher bis zum 
Ausgießen der Schlacke über den Schlackenrand fest
gehalten werden muß. Während dieser Zeit muß der 
Topf mit den U-förmigen, als Rollbahn dienenden Schienen
stücken fest verbunden sein, was der Beschreibung und 
der Zeichnung gemäß auf zweierlei Weise geschieht. 

Die erste diesem Zwecke dienende Vorrichtung 
besteht aus zwei flachen Stahlfederklingen von :1/ 8 Zoll 
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(9·5 mm) Dicke, 3 Fuß 7·5 Zoll (1·10 m) Länge und 
5 Zoll (12·7 cm) Breite, von welchen je eine an jedem 
Ende des Topfes angebracht ist (Fig. 4). Das eine Ende 

F ig. 2. 

1 ,...____ : -----_./' 

--------y----------
Fig. 3. 

kale Teil des Rollbahnschienenstückes eine Knagge, in 
welche die Federklinge einschnappt und so den Schlacken
topf in vertikaler Richtung aufrecht hält. 

Zum Freimachen des Topfes wird das hinausragende 
Ende der Federklinge mit einem 5 Fuß 6 Zoll (l ·67 m) 
langen, vorne zum Greifen der Klinge entsprechend ge
formten Hebel (spring release Jever) aufgehoben, wodurch 
der Eingriff der Klinge und der Knaggen gestört wird. 

dieser Feder ist mit der äußeren Seite des Radsegmentes 
verbunden, während das andere Ende über die U-förmige 
Hollbahn hinausragt. An diesem Ende trägt der verti-

Fig. 4. 

1 ·' „ . '------a-11-----

Es tritt sofort das Rollen und Kippen und demzufolge 
ein selbsttätiges Entleeren des Schlackentopfes statt, wo
rauf sich das früher erwähnte Spiel wiederholt. 

Die zweite Art der Fixierung des Topfes besteht, 
wie aus Fig. 4 zu ersehen ist, aus zwei Haken, die um 
die auf den vertikalen Teilen der U-förmigen Rollbahn 
befestigten Bolzen dreh bar und deren Ösen in die mehr
fach genannten Radsegmente eingeschraubt sind. 

G. K 

Fortschritte und Verbesserungen beim Bergbaubetrieb in Österreich.*) 
(Fortsetzung von S. 147.) 

Das Rettungswesen zeigt einen recht erfreulichen 
Fortschritt. Von 201 Bergbaubetrieben Nordwestböhmens 
besaßen 122 eigene Rettungsstationen, für 24 Bergbaue 
standen die Rettungsapparate von Nachbargruben und für 
4 \Verke Apparate aus gemeinschaftlichen Rettungs
stationen zur Verfügung, so daß nur 51, meist kleinere 
und wenig brandgefährliche Betriebe überhaupt keinen 
Rettungsdienst eingerichtet hatten. 

Grubentelephonanlagen mit durchschnittlich 
fünf, in einem Falle sogar mit 16 Sprechstellen besaßen 

35 Bergbaue des Revierbergamtsbezirkes Brüx, darunter 
sämtliche größere und gefährlichere Betriebe. 

An Atmungsapparaten waren im nordwest
böhmischen Braunkohlenreviere vorhanden: 33 Atmungs
apparate mit Luftzuführung von außen, Bremensche oder 
Löckersche Rauchhelme, und 359 Atmungsapparate, 
welche auf dem Ersatze des verbrauchten Sauerstoffes 
aus einem mitgeführten Vorrate unter gleichzeitiger Be
seitigung der ausgeatmeten Kohlensäure beruhten. Unter 
den letzteren waren die Systeme Dräger durch 118, 

*) Aus "Die Bergwerksinspektion in Österreich." Berichte der k. k. Bergbehörden über ihre Tätigkeit im .Jahre 1906 bei 
Handhabung der Bergpolizei uncl Beaufsichtigung der Bergarbeiterverhältnisse. 15. Jahrgang. 1906. Wien, 1908. Verlag der 
Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung. 
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'Vestphalia durch 15, Giersberg durch 2, Pneumatophor, 
Type Walcher durch 77, Pnemnatophor, Type :Mayer
Pilai· durch 13, Pneumatophor, Type Shamrock durch 
7 Stück, die Neupertsche Rauchmaske durch 5, der 
Pneumatog·en, Type I durch 34, der Pneumatogen, Type II 
durch 88 Stück vertreten. 

Im Gebrauche der Apparate waren 951 Personen 
eingeübt, so daß auf einen Apparat 2·7 Rettungsmänner 
entfielen. 

Praktische Verwendung im Ernstfalle fanden At
mnng·sapparate verschiedener Systeme und Typen bei den 
G-ewältigungsarbeiten nach der Grubenbrandkatastrophe 
am Helenenschachte bei Neusattl. Bei diesen Arbeiten, 
welche an die Leistungsfähigkeit der Apparate und der 
mit ihnen ausgerüsteten Rettungsmannschaft die höchsten 
Anforderungen stellten, wurden über die Brauchbarkeit 
der Apparate folgende Wahrnehmungen gemacht: 

Zwei Garnituren Löckerscher Rauchhelme, welche 
eine Abänderung der Bremenschen Rauchmaske darstellen, 
in Verbindung mit zwei Bremenschen Luftpumpen und 
je 60 111 laugen Luftschläuchen kamen bei der Absper
rung eines Bremsbergkopfes in Verwendung, welche in 
unatembaren Gasen in der Nilhe des Brandherdes unter 
Luftabschluß in 35 111 Entfemung von der eingebauten 
Schleuse ausgeführt werden mußte. Die Arbeit bestand 
in dem Annageln eines Stückes Wettertuch au einen 
vorhandenen Türstock und in der Abdichtung der 
Zwischenräume der Zimmerung durch Ausstopfen mit 
Lehm und Heu. Die Arbeiter konnten sich in der sehr 
niedrigen Strecke nnr schwer bewegen unrl waren nicht 
imstande, die bruchgefährliche First zn beobachten, 
weil sie den Kopf nicht znriickbengen konnten. Für 
niedrige Grubenrilume diirfte sich daher die Königsehe 
H.auchmaske, bei welcher der Helm durch eine Gesichts
maske ersetzt ist, besser eignen. 

Die W eglassnng des den Oberkörper bedeckenden 
Rockes des Bremenschen Apparates und sein Ersatz durch 
einen Halskragen beim Löckerschen Helm war bei Ar
beiten in sehr hohen Temperaturen nicht zweckmäßig, 
weil der Oberkörper des Arbeiters nicht wie beim Bre
menschen Apparat gekühlt wird, wo die dem Helm ent
weichende überschüssige Luft den Obel'körper bespült. 
Das Unwohlsein ·eines der beiden Arbeiter war bei der 
herrschenden hohen Temperatur durch diesen Nachteil 
des Löckerschen Rauchhelmes zu erklären, der sonst 
gegenüber der Bremenschen Maske manche Vorzüge 
aufweist. 

Die bisher im Brüxer Reviere bei Apparaten mit 
Luftzuführung iibliche Zeichengebung durch Ziehen an 
den Schläuchen erwies sich als ganz unverläßlich, weil 
die Schläuche über zwei rechtwinklige Knickungen der 

Strecke geführt werden mußten und sich an den Ecken 
der Streckenstöße klemmten. Zweckmäßig wäre daher 
die Anwendung elektrischer Signal- oder Telephon
einrichtungen mit einem Läutewerk oder Telephon im 
Helm und mit Fiihrung der Leitungsdrähte im Innern 
der Luftschläuche. 

Die Hebel der als Zylinderblasbälge ausgebildeten 
Luftpumpen erwiesen sich ebenso wie die Handgriffe als 
zu kurz, wodurch sowohl die Pumparbeit selbst als auch 
das Wechseln der Mannschaft erschwert wµrde. 

Die 5 Drägerschen Apparate, Modell 1905, 
mit welchen in Stickgasen Verschläge aufgeführt 
wurden, haben sich bewllhrt, obwohl die Leistung in
folge der hohen Temperaturen, in welchen gearbeitet 
wurde, hinter jener, welche bei den Versuchen in der 
Grube des Giselaschachtes bei Dux erzielt worden ist, 
zuriickblieb. Das Unwohlsein, von welchem ein Rettungs
mann befallen wurde, hatte seine Ursache darin, daß 
sich in den beiden Rohrstutzen, welche die Rückschlag
ventile enthalten, Speichel angesammelt hatte, durch 
welchen das Spiel der aus Glimmerplättchen bestehenden 
Ventile, welche Einatmung und Ausatmung trennen, be
hindert wurde. Die Folge war, daß die ausgeatmete 
Luft, ohne daß sie regeneriert worden wäre, wieder 
eingeatmet wurde. Nach Ablassen des Speichels aus 
den Rohrstutzen wirkte der Apparat wieder tadellos. 
An diesem Vorkommnis trägt weniger die Unvollkommen
heit des Apparates, als die geringe Eignung des Ret
tungsmannes die Schuld. 

'Vas die Atmungsapparate Pnenmatogen, Type 1, 
Selbstretter, und 11, Arbeitsapparat, anbelangt, so kam 
nur letztere Type tatsächlich zur Anwendung. Die 
Selbstretter, von welchen 5 Stück zur Verfügung standen, 
wurden bei den verschiedenen, in der Grube durch
geführten Arbeiten für Notfälle bereitgehalten. Der 
Arbeitsapparat wurde zur Befahrung der abgesperrten 
Grubenräume und zur Beaufsichtigung der Gewältigungs
arbeiten verwendet. In einem Falle wurde es verabsäumt, 
das Regenerationssystem mit dem Gürtel am Körper 
festzuschnallen. Infolgedessen hing dieser Teil des Ap
parates bei der Befahrung der niedrigen Grubenräume 
in gebückter Stellung frei am Halsgurt herab, so daß 
durch seine pendelnden Bewegungen das Mundstück 
wiederholt aus dem Munde des Apparatträgers gerissen 
wurde. Obwohl dieser Vorfall nicht als ein Versagen des 
Apparates aufgefaßt werden kann, führte er doch in
sofern zu einer Verbesserung, als der Leibgurt bei den 
späteren Ausführungen unlösbar mit dem Regenerations
system verbunden wurde, damit seine ordnungsmäßige 
Befestigung nicht mehr übersehen werden kann. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate Februar 1909. 

Von k. k. Kommerzialrat W. }'oltz. 
Der .llletallmarkt wurde von der noch immer herrschen

den Ungunst der allgemeinen wirtschaftlichen und auch politi
schen Verhältnisse stark beeinflußt um\ zeigte iu fast allen 
Artikeln geringe Frnge und was noch viel schwerer wiegt, 
geringes Vertrauen. Bei durchwegs weichenden Notierungen 
war der llfarkt still und ohne jedes Animo. Die Enttäuschung, 
welche die Entwicklung der Dinge in Amerika bereitete, lastet 
liihmencl auf dein ::\larkte. Von herrorragender Bedeutung ist 
die Bildung der Zinkkonvention, welche einen Versuch dar
stellt, die Erzeugung aller Länder :Uitteleuropas dem Bedarfe 
angemessen zu regulieren. 

Der Kohlenmarkt ist infolge der schlechten Lage der 
Industrie in fast allen Lämlern schwach. 

Elsen. Es ist wohl in der '.\'atur der Sache gelegen, daß 
bei einem Hückgange der Konjunktur nac-h einer mehrjährigen 
Aufwärtsbewegung eine momentane Besserung nicht eintreten 
kann, sondern daß jene Faktoren, welche zum Abflauen bei
getragen, ja es veranlaßt haben. nicht mehr mit jener Kraft 
wirken als bisher. Mit dem Eintreten der Abschwächung des 
Konsums seit etwa zwei .l\Ionaten war eine längere Dauer 
dieses Zustandes zu erwarten, der auch im laufenden ::\Ionat noch 
keine Besserung gezeigt hat. Dieses Minus im Absatze ist aber 
nur relativ richtig zu beurteilen'; es ist ja begreiflich, daß eine 
Veränderung des .Absatzes um 25-30°/0 als hoch zu bezeichnen 
ist, aber auch nur dann, wenn es mit einer Periode aus der Hoch
konjunktur in Vergleich gezogen wird. Der .l\linderabsatz 
begann im November des Vorjahres mit einem Minus für 
Stabeisen von 56.276 q, dem ein Minus im Dezember von 
79.833 q folgte, während der des Monates Jänner dieses Jahres 
etwa die .l\litte zwischen beiden Zahlen hielt. Nimmt man 
dagegen den Jänner 1907 zum Vergleich, so ist der damalige 
Verbrauch an :::ltabeisen von 251.000 q jetzt nur um 27.000 'lt 
also um 10 °/0 geringer. Im Jänner 1906 stellte sich der 
Stabeisenabsatz auf 208.000 q. Der heutige Absatz ist im 
Vergleiche zu diesem um 19.000 q, also um rund 10°/0 höher. 
Was nun den Absatz der kartellierten Werke im .l\Ionat 
Jänner 1909 anbelangt, so beziffert er sich für nachfolgende 
Fabrikate: 

Stab- und Fa«i;oneisen 
Träg·er . 
Grobbleche . 
Schienen. 

1909 gegen 1908 

q 227.869 (- 64.839) 
" 91.226 ( + 3.190) 
" 77.109 (-t- 16.547) 
n 82.509 ( + 5.323) 

Schon zeigt sich hier eine Xmlerung gegen den Vormonat, 
sofern in den Artikeln Trägern und Grobblechen bereits ein nicht 
unbedeutendes Plus eintritt, während sie im Vormonat mit 
beträchtlichem Minus abschlossen. Der Minderabsatz im Stab
eisen tritt zu Anfang eines jeden Jahres auf und hat stets 
den gleichen Grund, daß während der Inventurzeit so wenig 
als möglich größere Aufträge von den Hlindlern erteilt und 
auch keine Lagerbestände angehäuft werden, ein Zustand, der 
init der beginnenden Frühjahrsaison eine Änderung erleidet. 
- Daß auch auf der jenseitigen Reichshälfte die gleichen oder 
ähnlichen Abschließungen im Eisenabsatze stattgefunden, ist 
wohl vollständig erklärlich, nur zeigt es sich, daß die Abnahme 
bis jetzt keine so bedeutende ist als hier. Das Grobblech
geschäft geht noch recht gut und bezüglich der Schienen
produktion ist deren volle Ausnützung noch für längere Zeit 
durch die großen Orders der Staatsbahnverwaltung gesichert. 
Weniger günstig als bei uns ist in Ungarn der Absatz von 
Trägern infolge der durch die Stagnation im Hypotheken
geschäfte durch längere Zeit andauernden geringen Bautätig
keit. - Die Waggonfabriken arbeiten gegenwärtig mit redu
ziertem Betriebe und haben teils Arbeiterentlassungen vor
genommen, teils die Arbeitszeit verkürzt. Es ist eben der 
staatliche Bedarf pro 1909 an Waggons beträchtlich gegen 

die Leistungsfähigkeit der Fabriken zurückgeblieben und die 
erwarteten Nachbestellungen sillll ausgeblieben. Einzelne 
Fabriken haben um Verlängerung der Ablieferungstermine 
nachgesucht, um nicht gezwungen zu sein, nach totaler Ab
lieferung der Bestellungen noch größere Betriebseinschränkungen 
eintreten lassen zu miis:;en. Von den Privatbahnen hat nur 
die Siidbahn vor kurzem 300 Waggons bestellt, die i:ro August 
abgeliefert werden, während die zur Verstaatliehung bestimmten 
Privatbahnen mit Bestellungen zurückhalten. Im Export
geschäft für \V aggons macht sich die Konkurrenz von 
Deutschland und namentlich Belgien zu Preisen geltend, die 
kaum die hiesigen .l\laterialpreise decken. - Den Skodawerken, 
welche ein neues Räderwalzwerk errichtet haben, ist für die 
nächsten fünf Jahre seitens der Staatsbahnen die Lieferung zu
geschlagen worden und es beträgt der jährliche Bedarf an Achsen 
und Radreifen 52.000 q im Werte von 1·8 llfillionen Kronen. 
Dieser Auftrag wurde auf Grund der Mindestoffertpreise den 
Skodawerken zugeschlagen. Selbstverständlich haben die kartel
lierten Werke gegen diese Vergebung remonstriert, jedoch ohne 
Erfolg, da das gemeinsame Anbot von Witkowitz, Teschen, 
Ternitz und Poldihütte ganz bedeutend höhere Preissätze 
formulierte. So offerierten diese vVerke rohgescluniedete 
Lokomotivachsen aus basischem l\lartiustahl mit 55-65 ~'!J 
Festigkeit. fiir die östlichen und westlichen Staatsbahnlinien 
K 55.25, während die Skodawerke J( 54·25 offerierten. Achsen 
für Waggons offerierte das Kartell zu]( 44·25, Skoda ]( 42·75. 
Noch größer waren die Preisdifferenzen bei Radreifen. Das 
Kartell hat fertiggewalzte aus basischem Martinstah\ hergestellte 
Radreifen für Lokomotiven und Tender mit 65-75 k.11 .Festig
keit zu drei verschiedenen Preisen mit K 35·- für Tender
tyres, J( 37·- für Lokomotivtyres mit einem inneren Durch
messer von 1450 111111 und mit /\ 41 ·- fiir solche mit einem 
Dur~hmesser von 1450-2000 mm, während die Skodawerke 
einen einheitlichen Preis von ]( 33·75 offerierten. Die Rück
wirkungen der nationalen Konkursausschreibungen für Liefe
rung von Eisenwaren haben noch kein Ende gefunden. Der 
Verwaltungsrat der elektrischen Unternehmungen der Stadt 
Prag verhandelte über die Vergebung einer Schienenlieferung. 
Es konkurrierten bei dieser auf 24 km bemessenen Lieferung 
die Firmen: Prager Eisenindustriegesellschaft mit K 478.392·-, 
das Eisenwerk Ougr~e in Belgien mit [( 475.193·-, die Alpine 
llfontangesellschaft mit K 497.498·- und der Stahlwerksverband 
in Düsseldorf mit K528.609·-. Für das Kleinmaterial offerierten 
die Firmen Stanek und Honec mit K 41.627·-, die Briider 
Praschik mit K 42.241·-, die Prager Eisenindustriegesellschaft 
mit K 44.228·- und die Firma Ludikar mit K 49.767·-. Die 
Schienenlieferung wurde überhaupt nicht vergeben, u. zw. aus 
dem Grunde, weil die belgische Offerte den Bedingungen in 
Bezug auf Lieferungstermin nicht entspricht; auf die Offerten 
der Alpinen Montangesellschaft und des Düsseidorfer Stahl
werksverbandes wurde gar keine Riicksicht genommen, da beide& 
„ausländische" Unternehmungen sind und mit der Prager Eisen
industriegesellschaft seien sämtliche Beziehungen abgebrochen. 
In Anbetracht dieser Vmstände wurde die OJiertverhan1llung 
vertagt. Difficile est satyram non scribere ! -o-

Der deutsche Eisenmarkt hat sich wenig verändert. In 
Roheisen haben sich die Konsumenten auf lange Zeit hinaus 
zu billigen Preisen geclecktund es kommen deshalb neueGesehäfte 
nur vereinzelt zustande. Aber auch die Bezüge auf bestehende 
Kontrakte gehen nur langsam vor sich. Der Verbrnuch ist so
nach zweifellos schwächer geworden. Infolge der lustlosen Haltung 
mußten auch die Preise nachgeben. Hämatit, das vorüber· 
gehend M 62·- notiert hatte, wird wieder zu M 59·- bis M 60·
abgegeben. Auch die übrigen Sorten Gießereieisen haben ent
sprechend nachgegeben. Wenn auch das rheinisch-westfälische 
Roheisensyndikat definitiv abgetan erscheint, so ist andrerseits 
Hoffnung vorhanden, daß sich die lothringisch-luxemburgischen 
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Hütten wieder zu einer Verkaufsvereinigung zusammenschließen, 
wenn auch auf anderer als der seitherigen Basis. An Stelle 
der Werke dürften ~ich die Händler ssndizieren, um die Preise 
zu h~lten. Deutschland erzeugte im Jänner 1909 1,021.721 t 
Roheisen gegen 1,0Gl.329 t 1908. In Halbzeug haben größere 
Käufe für das 1. Quartal stattgefunden. Das l1 eschäft nach 
dem Auslande bleibt ruhig. Stabeisen liegt nach wie vor im 
unklaren. \Venn auch das Auslandsgeschäft. insoferne eine 
Besserung erfahren hat als Belgien einige Orders aufnahm und 
deshalb nicht mehr so stark auf tlen lllarkt drückt, so bleibt 
dagegen der Inlandsmarkt unbefriedigend. Der Abruf der 
:-itaatshahnen Hißt noch sehr zu wiinschen iibrig und schweres 
Eisenbahnmaterial liegt sehr ruhig. Dagegen herrscht 
bessere Frage nach Rillcnschienen. Der Absatz an diesen 
und Grubenschienen ist auch im Auslande besser geworden. 
'l'räger sinil lebhaft gegangen, nachdem der Handel sich zu 
den billigen Preisen zu decken versuchte und sich für einen 
großen 'l'eil des l. Semesters versorgte. Erst wenn die Bau
tätigkeit wird beginnen können, diirfte si('h ein genaueres Bild 
über die kiinftige Entwicklung des lllarktes gewinnen lassen. 
- In Belgien hat sich der l'IIarkt infolge lebhafterer Ver
sorgung des Konsums zusehends gebessert. Die Ermiißigung 
der Halbzeugpreise um Frs. ö·- pro Tonne, ein Schachzug 
gegen die französische Industrie, wirkte nicht stiirend auf die 
Entwicklung des Marktes ein. Auf der ganzen Linie ging 
man bei fortgesetzt lebhafter Frage mit den Preisen in die 
Höhe, bei Stabeisen seit Jahresbeginn um Frs. 7·- bis 10·-, 
bei Flußstaheisen bis zu Fr.~. 13.-. Augenblicklich halten 
Flußst11bcisen Vi·s. 118·- bis 120·- , 8chweißstabeisen II 
Vi·s. 120·- liis 122·50 für dit; Ausfuhr, während im Inland 
Flußstabeiscn Frs. 130·- bis 13ö·-, Schweißstabeisen II 
l•'r.~. 137·50 notiert. Auch Träger gehen lebhafter und notieren 
für das Inland Frs. 147·1">0. Die Schienenwalzwerke sind 
gl_eicherweise durr.h Inlands- wie Auslandsaufträge gut besetzt. 
Die Staatsbahnen haben in den letzten zwei llonaten flir 
zirka 35 bis 40 Millionen Francs Schienen und Oberbau sowie 
rollendes Materiale Abschlüsse gemacht, so daß die betreffenden 
Vv erke bis ziemlich weit ins .T ahr hinein mit Arbeit versehen sind. 
- Der f ran z ü s i ~ c h e Eisenmarkt hat ~id1 unter 1liescn V cr
hiiltnissen auch in be8serer Stimmung befurnlen. Auch hier 
kam mit lebhafterer Frage uml vermehrtem Arheitsbestande 
eine bessere Preishaltung zum Durchbruche. nie Erholung 
kann hier leichter einsetzen und rascher festen Fuß fassen, 
weil der Konjunkturrückgang in Frankreich nicht so bedeutend 
war als in den anderen Ländern und weil der Geldmarkt 
immer noch in guter Lage verbleibt. Der Roheisenmarkt ist 
fester. Hiezu trug in erster Linie die auf 20 Jahre erfolgte 
Verlängerung deH Roheisern1.usfuhrcomptoirs in Longwy bei. 
Die Nachfrage im Lande ist so stark, daß sich die Ausfuhr 
vom belgischen }forkte zuriickziehen konnte. Die Preise sind 
noch unverändert, die Produktion wird aber gesteigert. Auch 
in Fertigeisen greift der Konsum zu den jetzt noch billigen 
Preisen stark zn; die Werke werden bereits zurückhaltender 
und haben die Preise um Frs. 5·- bis to·- erhiiht. Scbweiß
stabeisen ist a1if Frs. 170·- gesetzt worden, wiihrend 'l'r!igcr 
noch Frs. 190·- notieren, wobei aber die Wintcrvergiitung·en 
eingestellt wurden. - In England ist der Markt durch zu
nehmende Vorräte an Roheisen und mit RUcksicht auf die 
Vorgänge auf dem amerik1mischen Eisenmarktc recht ge1lrückt. 
Der Konsum hiilt mit Aufträgen zurUck. Die Preislage ist 
ziemlich stetig, nachdem die hohen Gestehungskosten eine 
Herabsetzung kaum gestatten. Sowohl die Hütten in l\Iiddles
borough als auch 11ie schottischen Werke beabsichtigen daher 
in nächster Zeit weitere Hochiifcn kalt zu stellen. Auch 
Fertigeisen ist stark in Mitleidenschaft gezogen und ge
wiihnliches Stabeisen ist um 2 sh 6 d im Preise gewichen. Nur 
Schwarzbleche und verzinkte Bleche liegen bei besserem Begehr 
fester. In Stahl ist die Frage etwas lebhafter geworden. 
Nr. 3 Middlesborough Warrants, welche in Glasgow 47sh 10 1/ 2 d 
beriihrthatten schließen 47 sh 11/0 d. - ·Der amerikanische 
Markt ist du;ch das andauernde -Ausbleiben von Bestellung-en 
der Bahnen äußerst irritiert. Die Umsätze in Roheisen sind 
so gering, daß die Erzeugung den Verbrauch bereits ganz 

erheblich iiberßügelt hat. Von den Preisen für Fertigeisen 
werden NachHisse glatt bewilligt. In den letzten Tagen ist 
denn auch ein förmlicher Zusammenbruch des l\[arktes ein
getreten. Eingeleitet wurde derselbe durch die Nachricht, 
daß clie United ::ltates Steel Corporation, der Stahltrust, den 
Markt freigegeben habe. Hienach sind die Abmachungen mit 
anderen Verbänden beziiglich cler Preishaltung aufgehoben. 
Der Stahltrust behauptet zwar, er hätte dies im Interesse 
einer teilweisen Stetigkeit der Preise getan , die kleinen 
Werke" hätten aber die Preise herabg·esetzt. So sind Stahl
kniippel um $ 4, Stahlröhren 11111 $ 10 bis $ 12, Stahlschienen 
angeblich von $ 28 auf $ 25 gesunken. Auch in letzterem 
Falle erkliirte der Stahltrust, er halte mit den fünf bedeutend
sten Gesellschaften den Preis von $ 28. .T edenfalls ist jetzt 
der Preiskampf entbrannt uncl die Situation zu ungeklärt, um 
ein Urteil zu fällen. Ja einige Stimmen werden laut, welche 
die Preisherabsetzungen als Scho.chzug betrachten, um der Be
wegung g·egen die Eisenzölle entgegenzuwirken. 

Kutlfer. Die ungiinstige Lage dieses Artikels hat im 
ubgelaufenen Monate einen verschärften Ausdruck gefunden. 
Man hat zwar in Amerika clcn Versuch gemacht, eine bessere 
Meinung ii her die Luge des Artikels herbeizufiihren, indem 
man über die Vorriite eine Statistik veröffentfühte, um nach
zuweisen, daß dieselben kleiner seien, al~ man angenommen 
hatte. Diese Veröffentlichung zeigte die Ziffer von 70.000 t, 
welche allerdings kleiner ist als jene zur Zeit des Beginnes 
der riickläufigen Bewegung. Sie scheint aber doch ang·esichts 
des stark reduzierten amerikanischen Konsums recht hoch. 
Zudem ist die l'rocluktion auf \'oller Hiihe, woilurch ein fort
gesetztes Anwachsen der Vorriite bedingt wird. So ist es 
erkliirlich, daß die Preise fortwiihrend zurückgehen und die 
Meinung herrscht, daß weitere Rilckschläge wuhrscheinlic~ ein
treten werden. Die Spekulation enthält sich claher auch Jeden 
Eingriffes und der Konsum deckt nur den niichsten Bedarf. 
Standard sind in London von anfänglichen 1' 58 . 2 . 6 bis 
lt 58 . 5 . 0 konRtant zuri\ckgegangen und erreichten am 
Monatsschlusse il: 56. 0. 0 bis il: 56. 2. 6, Tough ill 59. 0. 0 
bis 1! 60. 0 . 0, Best selectecl 1! f>!l . 10 . 0 bis fE 60 . 10 . 0. 
Die Preise des effektiven Kupfers ging·en dPmnuch 11uch 
wesentlich zuriick ullll insbe8ondere wurclt•n nahe \" erschiffungs
termine billig offeriert, wiihrencl über April hinaus entsprechende 
Offerte nicht erhältlich sind. - Hier war der Markt ziemlich 
still uncl gedriickt. Wenn auch der Bedarf relativ g~t und 
ziemlich regelmäßig bleibt, so ist der Konsum durch die Vor
gänge in Amerika in äußerste Zurückhaltung gedrängt worden. 
Zum lfonatsschlusse notieren Hekla und Quincs K 150·-, 
Elektrolyt K 145·-, Walzplatten uncl Iu Blöckchen K 144·50. 
Österreich-Ungarn importierte im Jnhre 1908 332.592 q gegen 
261.809 q Kupfer, dCLrunter aus den V ereinigt.en Staaten allein 
225.178 q. - B oliv i a hat ab 1. .Tiinncr 1909 seine Kuvfer
ausfuhr mit einem Zolle belegt, der sich nnch dem Londoner 
Kupfervreise reguliert. 

Blei war infolge des starken Angebotes von prompter 
Ware in London ziemlich gedrilckt, weil dies den Konsum 
vero.nlaßte, nur zögernd zuzugreifen. Gegen Mitte des Mono.ts 
erst machte sich ein Einfluß des Arbeiterausstandes auf den 
Broken-Hill-Minen bemerkbar, cla einerseits die Zufuhren stocken, 
andrerseits Australien uncl China bereits an die Rückverschiffung 
von Blei denken. Der englisl"he Konsum zeigte daher nuch 
etwas mehr Kauflust, wodurch die Preise etwas anzogen. 
Spanisches Blei i.~t von unfiing-lichen il 12 . 17 . 6 bi~ Ji113. Ö . 0 
auf ;ff 13.10.0 bis ff 13.11.3 vorgerikkt, English pig com
mon schließt 1' 13. l!i. 0 bis fl! 13. 17. G. - Hier war cler Markt 
ruhig und schlesisches Blei schloß K 38·50 netto Wien. Öster
reich-Ungarn führte im verflossenen Jahre 144.962 q gegen 
()9.G75 q 1907 (iiberwiegend aus Deutschlo.nd, 120.494 q) ein. 

Zink. In Zink bereiten sich ganz eigentümliche Ver
hiiltnisse vor. Die vielbesprochene Konvention ist nunmehr 
endgiiltig zustande gekommen. Die Unterzeichnung der Ver
träge der wirhtigsten, der deutschen Gruppe, erfolgte vor
behaltlich der Unterzeichnung des internationalen Abkommens 
durr.h die Engländer. Die Konvention umfaßt drei Gruppen. 
Die deutsche (ZinkhUttenverband m. b.H., Kapital M2,047.000·-
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deren Verkauf drei große deutsche Metallhändlerfirmen besorgen 
werden), welcher auch ein großer Teil der belgischen, holländi
schen und franz1isischen Hütten angehört, die belgisch-fran
zösische Gruppe (übrige belgisch-französische Werke) und die 
englische Gruppe. Außer der deutschen Gruppe stehen uur 
die Werke der Firma Georg v. Giesches Erben. Der Zweck 
des Verbandes ist die Festlegung der Produktion, welche ein
geschränkt werden soll, wenn Zink bis zu einem gewissen 
Preise sinkt und gleichzeitig die Vorräte bei den l\Iitgliedern 
wachsen. Die Einschaltung des Großhandels wird hiebei beson
ders bervorgeh0ben. Ob damit nicht ein Moment der Speku
lation und dadurch der Unruhe gegeben ist, bleibt abzuwarten. 
Wenn auch eine eigentliche Preiskonvention nicht gebildet 
wurdr., so ist doch der Einfluß der Organisation auf den 
Marktpreis zweifellos ein bedeutender. Der Vertrag wunle 
vorläufig mit Wirkung ab 1. Jänner 1909 auf zwei J aLre 
geschlossen und soll die Entstehung auch nur eines ne1:•~n 
leistungsfähigen Werkes die Annullierung herbeiführen. Die 
vereinigte Produktion beträgt 500.000 t, wovon ein Fünftel 
auf den Selbstverbrauch der Werke kommen, wonach 400.000 t 
für den Verkauf frei bleiben. Die erste Aktion des VerbanJ.es 
war eine Erhöhung der oberschlesischen Preise um M 2·50 
ohne Riicksicht auf die Londoner Notierung, welche tiefer steht 
und sieh bis nun nur unbedeutend gehoben hat. Es ist zu be
merken, daß man die derart erhöhten Zinkpreise im effektiven 
Geschäfte noch nicht durchsetzen konnte, weil der Zwischen
handel noch griißere Quantitäten abzugeben hat und damit 
die offizielle Notierung der vereinigten Werke unterbietet. 
Auch besteht noch die Frage, wie sich das Verhältnis in Hin
kunft gestalten wird, nachdem die Werke von Giesches 
Erben der Konvention nicht beigetreten sind. London, das 
i: 21 . 12 . 6 bis iB 21 . 15 . 0 eröffnet hatte und auf fi 21 . 0. 0 
bis fi 21 . 3 . 9 in der ersten Woche sank, schließt besser zu 
i: 21. 15. 0 bis i: 21. 17. 6. - Hier war der Markt wenig 
belebt. Für hier erhöhte die Konvention die Preise um K 3·- pro 
100 kg und halten diese auf K 55-25. W. H. Giesches Erben, 
stets um M2·- über den anderen schlesischen l\Iarken gehalten, 
notiert K 57·75, während P. H. um K -·40 bis K -·50 unter 
Konventionspreis abgegeben wird. Ob sieb die Absicht, die 
oberschlesischen Preise von London unabhä!).gig zu machen, 
wird durchführen lassen, bleibt abzuwarten. Osterreich-Ungarn 
importierte im Jahre 1908 264.702 q gegen 240.919 q 1907 (da
von 249.558 q aus Deutschland). 

Zinn. ~achdem der Osten weniger dringend als Verkäufer 
auftrat, konnte die Spekulation nicht geniigend l\Ietall erhalten, 
um die regere Frage zu befriedigen. Der Konsum griff stärker 
zu und selbst Amerika trat wieder als Käufer auf. Man 
erwartet mit Riicksicht auf die letzten sehr starken Zufuhren 
für nächste Zeit nur geringe Nachschübe und das Gerücht 
geht um, es sei nicht genügend :i\Ietall vorhanden, um die 
Lieferungsverträge zu erfüllen , daß die Erzzufuhren nach 
den Schmelzwerken im Abnehmen begriffen und boliviscbes 
Erz von London nach den Straits verschifft worden sein soll. 
Diese Ausstreuungen hatten den Erfolg, daß die Preise schließlich 
stark stiegen und Strahs, welche it 124 . 5 . 0 bis J; 124 . 7 . 6 
eröffnet hatten. auf i: 129. 17 . 6 bis fil 130 . 2 . 6 vorrückten. 
- Hier war der l\Iarkt schwach, der Konsum äußerst vor
sichtig, so daß die Preise miihsam zu halten waren. Es notieren 
prompt lieferbares Banka, Billiton und Straitszinn K 318·-, 
englisches Lammzinn K 310·- netto Kassa Wien. Spätere 
Termine werden höher gehalten. 

Antimon eröffnete in Londen :J: 31 . 0. 0 bis J: 32 . 0 . 0 
und schließt wenig beachtet J: 29 . 0 . 0 bis fli 30 . O. 0. -
Hier lag das Geschäft völlig darnieder, wodurch die Preise 
viillig stagnierten. Nominell wird Ia Antimon regulus K70·
netto Kassa Wien gehalten. 

Quecksilber war in Lonilon nur sehr wenig belebt. 
Die erste Hand beharrte unverändert auf fi 8. 7 . 6, während 
die zweite Hand langsam auf J: 8. 6. 0, dann fi 8. 5. 6 
zurückging. Trotzdem wollte sich das Geschäft nicht lebhafter 
entwickeln. Im Jänner 1909 wurden in London 133 Flaschen 
gegen 244 Flaschen 1908 importiert und 810 Flaschen (3120) 

exportiert. - Idrianer Quecksilber war in ziemlich guter 
Frage. Der Export bleibt in schöner Entwicklung. Anfäng
lich f/l 8 . 6. 6 notierend, ist es g·ep;en Ende des )lonats auf 
J: 8. 5 . 6 pro Flasche, bzw. :J: 24. 18. 0 pro 100 lry in Lageln 
zuriickgegangen. Im Jahre 1908 wurden 5547 q gegen 4689 q 
1907 aus Üsterreich-Ungarn exportiert. 

Silber eröffnete in London 24 d und hat sich ganz 
wesentlich abgeschwäl'ht. Der Markt für Silber ist außer
ordentlich flau und schließt mit 23b/16 d. Im Monate Jänner 1909 
waren zu verzeichnen: 

Londoner bar silver-Notiorung Devise London Purität für 
pro ounce in 11ence in Wien 1 kg Feinsilber 

höchst~r niedrigster Durcbschnitt K r o n e n 

24° / 10 23 "/ lft 23·8600 239·82 82·87 
gegen ]( 78·1 l im Dezember 1908 

Hamburger Briofnotierung Markkurs Parität für 
in Wien 1 kg Feinsilber pro 1 kg Feinsilber in Mark 

höchster nicdrigstor Durchschnitt Kronen 

72·75 68•75 70·87 117"1 l 83·--
gegen K 78·40 im Dezember 1908. 

Gold. Die Produktion der in der Transvaal Chamber of 
Mines vereinigten Gruben betrug im Jahre 1908 7,052.617 Unzen 
im Werte von fil 30,097.610 gegen 6,451.384 Unzen im Werte 
von :J: 27,402.739. Die ansehnliche Steigerung hat auch im 
Jänner 1909 angehalten. 

Kohle. Der heimische Kohlenmarkt ist ziemlich still. 
In relativ günstiger Situation befindet sich noch das Ostrauer 
Revier, das ausreichend mit Aufträgen versehen ist. Ins
besondere die Bahnen nehmen große Mengen auf. Die Industrie
abnahmen sind entsprechend. Dagegen flaut der nordwest
böhmische Braunkohlenmarkt stark ab. Bereits im Jänner 
nahm die Wagenbeistellung bei einer Gesamtbeistellung von 
107.791 Wagen um 26.821 Wagen ab. Im Februar wurde 
insbesondere das Brüxer Revier durch Elementarereignisse hart 
betroffen. Infolge Überschwemmung wurde eine Anzahl von 
Schächten ersäuft; es betrug der Verladeausfall in den ersten 
Tagen 1000 Waggons pro 'l'ag und hielt sich dann längere 
Zeit auf 600 Waggons pro Tag. Der Ausfall an Förderung 
wurde teils durch Depotverladungen sowie durch erhöhte 
Förderung der intakt geblj,ebenen Schächte etwas gemildert. 
Im Jahre 1908 wurden in Osterreich-Ungarn (gegen 1907) 

Steinkohlen . 
Koks . 
Braunkohlen 
Briketts . 

Steinkohlen . 
Koks ... 
Braunkohlen 
Briketts . . 

eingeführt: 
99,952.895 q (96,926.451 q) 
8,510.985 n ( 6,777.495 „) 

304.326" ( 236.986 „) 
1,065.165 n ( 1,460.604 „) 

ausgeführt: 
. 7 ,684.456 q ( 8,497 .917 q) 

. . . 1,832.786" ( 3,232.426 „) 

. . . 85,961.040" (88,764.088 „) 
. 1,002,640 n ( 926.149 „) 

In Deutschland war der Markt bei andauernder wirt
schaftlicher Depression in nicht sehr guter Verfassung. Das 
spät eingetretene Frostwetter hat die Verschiffungen nach den 
Rheinhäfen fast ganz unterbrochen. Die Leistungsfähigkeit 
der Werke übersteigt die Nachfrage sehr bed~utend. Durch 
Einlegung von Feierschichten suchte man der Uberproduktion 
zu begegnen. In Fettkohlen war nur geringe Nachfrage. Auch 
Gasflammkohlen haben insbesondere infolge Unterbrechung der 
Schiffahrt wesentlich geringeren Absatz. Auch Eß- und l\Iager
kohlen gingen schwach. Dagegen war der Verkehr in Koks 
befriedigend. Die Hochöfen und Eisengießereien nahmen gut 
ab. Infolge des Frostwetters wurden auch Brech- und Sieb
koks stärker gefragt, so daß sogar nicht immer prompt geliefert 
werden konnte. - Der belgische Markt liegt unverändert, 
\\iewohl die Industrie in letzter Zeit etwas besser abgenommen 
hat. Eine Wirkung konnte daraus nicht abgeleitet werden, 
weil die Werke mit sehr großen Vorräten belastet sind. Auch 
der ausländische Wettbewerb ist außerordentlich stark. Auch 
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hier muß man zur Einlegung von Feierschichten schreiten. 
l\lan setzt daher voraus, <laß die im llliirz stattfindende Kohlen
verdingung· der Staatshalmen auf 860.400 t unter starkem An
drange des Auslandes wieder eine Preiseinbuße von Frs. 1·50 
bis Frs. 2·- bringen wird. Belgien förderte im Jahre 1908 
23,678.150 t gegen 23,824.500 t 1907. Die Vorräte betrugen 
!Ilit Jahresschluß 917.330 t gegen 441.618 t Ende 1907. - Auch 
m England ist der Kohlenmarkt trotz Einschränkung der 
Förderung ziemlich schwach. Die Preise können nicht herab
gesetzt werden, weil man eine Ermäßigung der Löhne nicht 
<l~rchzuführen wagt. In einigen Revieren bröckeln trotzdem 
die Preise langsam ab, ohne hiedurch eine wesentliche Besse
mng· der Frage herbeizuführen. Koks gehen ein wenig besser. 
Die Preise bleiben aber unbefriedigend. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 32.527. - Antonio Tucco in Turi!]„ - Sclbstt!itlgc 

ßcschickuugsvorricbtuug für rotierende Ofen zur Hcbnn1l· 
lung von Erzen, insbeson1lers Schwefelerzen. - Bei den 
zur Behandlung von„Erzen aller Art, inshesonders von Schwefel
erzen, dienenden Ofen mnß zur Erzielung einer miiglichst 
giinstigen Verbrennung die l\Ienge des Beschickungsgutes in 
richtigem Verhältnis zur Schnelligkeit der Verbrennmw bezw. 
zu der .die Verbrennung unterhaltenden Luftmenge "stehen. 
Andrerseits muß das Eindringen von Luft sowie das Entweichen 
von Brenngasen während des Beschickens vermieden werden, 
um eine schädliche Wirkung zu verhindern. Dies wird nach 

Fig. 1. 

1'orliege11der Erfindung dadurch e1nicht daß die Beschickungs
v01:ric!ttun,q aus. ei11e111 ai~f der Brem:kammer angeordneten, 
imt dieser u111laujende11, mehrfach abgebogenen Beschick1mgsrohr 
besteht, .das. iu.1 Inneni mit zwei Abschlußklappen ve1·sehe11 ist, 
welche sich mjolge der IVirkung ihres Eigengewichtes selbsttätig 
ö.ff'nen !tnd schließen. Die Beschickungsvorrichtung· wird dureh 
em dreifach gekrümmtes Rohr 15, 15• (Fig. 2) gebildet., deren 
Teil 15• in die Brennkammer 1 des Ofens bis etwa zu deren 
Achse eindringt. Dieses Beschickungsrohr ·ist im Innern mit 
zwei Klappen 16, 17 versehen, welche sich in geschlossener 

Fig. 2. 

Stellung gegen Anschläge 18, 19 legen. In. der kreisförmigen 
Bewegungsbahn des Rohres 15, 15• befindet sJCh a.uf der Außen
seite des Ofens ein Trog 20, welchem das Beschickungsgut 
durch eine schräge Rinne 21 zugeführt wird. Die .Beschickung 
erfolgt wlihrend des Umlaufes der Brennkammer 1 m geregelter 
Weise. Bei der Stellung des Ofens nach Fig. 2 ist die Klappe 17 
geschlossen und verhindert den Austritt von Gas, während die 
Klappe 16 für den Eintritt des Beschickungsgutes geöffnet 

ist. Wenn der Schnabelteil 15 des Beschickungsrohres in die 
aufrechte Lage, der Rohrteil 15• dagegen in die wagrechte 
Lage gelangt, so schließt sich die Klappe 16 und verhiitet 
dadurch das Entweichen von Gasen, wlihrend die Klappe 17 
anfängt, sich nach dem Rohrteil 15• hin zu öffnen. Nunmehr 
kann das vorher geschöpfte Beschickungsgut durch den Rohr
teil 15• in den Brennraum fallen. Die Klappen 16 und 17 
behalten diese gesC'hlossene bezw. geöffnete Stellung so lange 
bei, bis ,<las Beschickungsrohr 15, 15• wieder in den Trog 20 
eintritt, d. h. also in die Schöpfstellung gelangt. In diesem 
Augenblick wird die Klappe 17 geschlossen, während die 
Klappe 16 behul's Aufnahme von Beschickungsgut wiederum 
geöffnet wird. 

Nr. 32.721. - Albert Hiorth in Christiania. - Elektrischer 
lnduktio11sofc11. - Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Anordnung an elektrischen Induktionsöfen, wodurch ein kon
tinuierlicher Betrieb ermöglicht uml ihre praktische Verwendbar
keit wPsentlich erhöht wird. Die Erfindung besteht darin, 
daß die i:on dl·i· fiir z1c1!i oder 111ehre1°1! Ofen gcmeinschuftlicltcn 
Induktionsspule ausgehe11de11 Magnetteile di•ra1·t angeord11et sind, 
~riß sie abwechselnd odei· gleichzeitig fiir zwl'i oder mehrn·e 
Vfen benutz~ werden /,,ü11nm, ohne daß 1pe Lar1e de1· I11dnktions
spufo ei11e Anderung njilhrt. Da die ( lfen häufig bedeutender 
Ausbessemngen bediirfen und eine neue Ausmauerung langsam 
trocknen muß, so wir<! die Induktionsvorrichtung bei den bisher 
bekannten ÜfPn, insofern dieselbe nicht transportabel montiert 
ist, oft längere Zeit unbenutzt stehen bleiben; hiedurch erhöhen 
sich die Betriebskosten im Verhältnis zur Produktion. Zur 
Beseitigung dieses Übelstandes werden nacl!. vorliegender Er
findung (Fig 1 und 2) zwei oder mehrere Ofen A, A' neben 

Fig. 1. Fig. 2. 

bezw. um eine gemeinschaftliche Tnduktionsspule mit Kern B 
angeordnet. Das ~~nguetjoch C, das vom Kern B ausgehend 
durch die zentrale ( lffnung des Ofens A hindurchgeht, ist lösbnr 
auf dem Kern B hefestigt. Wenn der Ofen A ausgebessert 
werden soll. kann man das .Joch C aus dem Ofen A heben und 
dasselbe in dem Ofen A' nnbringen, indem es an 1\er anderen 
Seite des Kerns B, wie mit punktierten Linien angedeutet, 
befestigt wird. Statt dieser Anordnung des llfRgnetkerns B 
und des l\Iagnetjoches C kann man eine lösbare Verbindung 
zwischen diesen Teilen un den Enden des in der zentralen 
Üffnung des Ofens nngeordneten Jochteiles (C) anbringen und 
den Kern B mit den von diesem nach (C) ausgebenden Schenkeln 
drehbar machen. In diesem Falle kann allenfalls ein festes 
l\Iagnetjoch (C) in jedem Ofen vorgesehen sein. 

Nr. 33.233. - Paul de Boklevsky in Ekaterinburg 
(Rußland). - Zentrlfugal·Amnlgamntor. - Der vorliegende 
Zentrifugal-Amalgamntor unterscheidet sich von den bereits 
bekannten durch eine Konstruktion, die eine bedeutend größere 
Leistung ermöglicht. Der Apparat besitzt eine vertikale Welle B, 
auf der z. B. vier von innen mit Queckbilber zu bedeckende 
Kupfe1·schalen A, A', A", A"' befestigt sind, die die Form von 
Kugelsegmenten mit nach außen umgebogenen Rändern haben. 
Auf derselben Welle bitzt ein Zahnrad D, 11"elches in ein 
ebensolches Rad D' eingreift, das auf eine horizontale Welle B' 
auf gesetzt ist, die mittels der Scheibe E 110111 Motor angetrieben 
uird. Somit 1cerden beim Drehen der Vertikal1cellc B alle vier 
Schalen A, A', A", A'" in Be1ug11ng versetzt. Die kleine be
wegliche Schale A ist in eine unbell'egliche, ebenfalls kupferne, 
von innen amalgamierte Schale F eingelegt; ebenso si.nd um die 
Schalen A' und A" entsprechende unbeu:eglichc Schalen F' und 
F" angeordnet. S1'imtliche 11nbe11"egliche1; Schalen F, F' und F'' 
haben ebenfalls die Form regelmäß(qer Kugelsegmente; der ober1• 
Rand Jeder dieser Schalen ist nach innen umgebogen und der 
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Boden i.st mit ei'.mm breiten Ausschni'.tt H versehen. Die 
Wirkungsweise des Apparates ist folgende: Die Gold enthaltende 
Flüssigkeit bezw. der Schlamm wird durch ein besonderes Rohr 
oder durch eine offeneRinne indiekleineSchaleAeingelassen. Alle 
beweglichen Schalen A, A' usw. machen etwa 60 Umdrehungen 
pro Minute; 1lie dabei entwickelte Zentrifugalkraft verteilt den 
Schlammgleichmäßigin Form einer ganz gleichartigen Schicht über 
die ganze Schalenperipherie, wobei natiirlich die Schlammschicht 
desto dünner ist, je näher sie sich den Schalenrändern befindet. Die 

Fllissigkeit hebt sich längs der Schalenwandungen, erreicht die 
Ränder derselben und verläßt die Schale in Form einer Wasser
scheibe, indem sie aus der Schale herausgeschleudert wird und an 
den oberen Teil 1ler unbeweglichen SchaleF anschliigt, dessen um
gebogener oberer Rand das Verspritzen der Flüssigkeit verhindert. 
Darauf fließt der Schlamm längs der inneren Wandungen der un
beweglichen Schale ab und gelangt durch den Ausschnitt Hin die 
zweite bewegliche Schale A'. wo er sich wiederum bis an 
die Ränder derselben emporhebt und in die unbewegliche 
Schale F' herausgeschleudert wird, dann wieder in die nächste 
bewegliche Schale abfließt usw., bis er nach dem Verlassen 
der vierten unbeweglichen Schale A'" einen zylindrischen 
Reifen F'"' trifft, längs dessen Vertikalwandung er in die ring
förmige Rinne abfließt, die eine bestimmte Neigung hat und 
aus welcher der ausgenutzte Schlamm in die Abtlußrinnen und 
Graben gelangt. Behufs Abnehmens des sich ansammelnden 
Amalgams, was bequem einmal wöchentlich getan werden ke.nn, 
sind alle goldauffangenden Teile des Apparates leicht de
montierbar. 

Literatur. 
Leitfaden der Erdkunde rdr höhere Lehranstalten. 

Von Pahde-Lindemann. Fünftes Heft. Oberstufe. Mit 
32 Textbildern. Verlag von Carl Flemming, Berlin und 
Glogau, 1908. 

Dieser von H. Lindemann bearbeitete Teil derPahde
schen Erdkunde ist für die Obersekunda und Prima der deutschen 
Mittelschulen bestimmt und es verdient hervorgehoben zu 
werden, daß, nach dem im Buch Gebotenen zu schließen, die 
Geographie und insbesondere die physikalische Geographie sich 
in den oberen Klassen der reichsdeutschen Mittelschulen die 
ihr gebührende Bedeutung und Stellung errungen hat. Als 
einen besonderen Vorzug des vorliegenden Leitfadens muß man 
bezeichnen, daß er in knapper. dabei aber leicht faßlicher 
Form die wichtigsten Materien der allgemeinen Erdkunde be
handelt. Dabei ist zu rühmen, daß das Buch zumeist 
durchaus an die neuesten geographischen Erkenntnisse anknüpft, 
die, wie notwendig, elementar vermittelt werden; auch die im 
Anhang gegebenen Zusammenstellungen aus der Wirtschafts
geographie sind in den meisten Fällen auf den neuesten Stand 
gebracht. Die allgemeine Erdkunde wird in drei Abschnitten 

behandelt: der erste behandelt die Erde als Weltkörper, der 
zweite die spezielle physische Erdkunde (Atmo-, Hydro- und 
Lithosphäre), der dritte die Erdkunde der Lebewesen, welche 
in die Biologische Geographie (Tier- und Pflanzengeographie) 
einerseits und Anthropogeographie andrerseits geteilt wird. 
\Vas die letztere anlangt, so faßt sie der Verfasser als identisch 
mit der historischen Geographie auf, worin wir frpiJich dem 
Verfasser nicht beipflichten können. Einige Versehen könnten 
bei einer Neuauflage des Buches vermieden werden, z. B. be
zweifeln wir, daß die kanadische oder finnische Platte das Er
gebnis mariner Abrasiou ist (S. 74) oder daß die Dolinen nur 
durch Einsturz von Hohlräumen entstanden sind (S. 70), da 
es sicher auch Dolinen als Ergebnis der Denudation gibt; ob 
der Löß in Nordwestchina eine llfächtigkeit von 600 m besitzt 
(S. 67), muß als fraglich bezeichnet werden. Doch können diese 
und ähnliche Versehen den \Vert des guten Leitfadens nicht 
beeinträchtigen. Im Anhang sind die Verkehrs- und Handels
wege zusammeng~stellt; die Tafeln enthalten: mittlere Tiefe 
und Oberfläche der Ozeane, Länge und Größe der wichtigsten 
Stromgebiete, Areale der größten Seen und die Höhen der 
höchsten Berge. Dr. G1i.stav Götzinger (Wien). 

Friedrich ßernhardis gesammelte Schriften. l\Iit 
drei Profilen im Text und sechs Tafeln. Herausgegeben vom 
Oberschlesischen Berg- und Hiittenmänuischen 
Verein in Kattowitz. Kattowitz 1908. Druck und Kom
missionsverlag von Gebriider Böhm. Buchhändlerpreis M 5·-. 

Der Oberschlesische Berg- und Hüttenmännische Verein 
hat seinerzeit dem scheidenden langjährigen Vorsitzenden, 
Geh. Bergrat Friedrich Bernhardi, Generaldirektor der Berg
werksgesellschaft Georg von G i es c h es Erben, verschiedene 
Ehrungen zugedacht, unter welchen wohl jene den Verein 
selbst am meisten ehrt, die in dem Entschlusse bestand, die 
zahlreichen Artikel, welche Bernhard i in der Vereinszeitschrift 
veröffentlichte, sowie alle seine sonstigen Druckschriften und 
Publikationen, soweit sie die oberschlesische Mon tani n du stri e 
betreffen, in einer Gesamtausgabe neuerdings zu veröffent
lichen. 

So ist der vorliegende stattliche Band (499 Seiten) ent
standen, in welchem Bernhardis verdienstvolle Tätigkeit 
für das gesamte Monta.nistikum in das richtige Bild gesetzt 
wurde. Das Werk zerfällt in vier Abschnitte, in welchen 
die Arbeiten ihrem Wesen nach gruppiert sind. Im ersten 
Abschnitte werden die geologischen Aufsätze wiedergegeben; 
der zweite Abschnitt ist den technischen Aufsätzen, der 
dritte den Aufsätzen geschichtlichen und wirtschaftlichen 
Inhaltes und der vierte Aufsätzen über Arbeiterverhältnisse 
gewidmet. 

Es ist hier wohl nicht der Raum, auf die einzelnen Auf
sätze näher einzugehen, wozu übrigens auch kein Bedürfnis 
vorliegt, da sie ja den beteiligten Kreisen ohnehin mehr oder 
weniger bekannt sind. Seines Inhaltes halber wird das Buch 
nicht bloß dem Berg- und Hilttenmanne, sondern auch dem 
Wirtschaftspolitiker willkommen sein. 

Dem Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännischen Vereine 
ist es in anerkennenswerter Weise gelungen, durch die Heraus
gabe der gesammelten Schriften Bernhard i s eine dauernde 
Erinnerung an seine Person und sein langjähriges erfolgreiches 
Wirken zu schaffen, die oh11e Zweifel von allen, die sich tür 
den Verfasser dieser Schriften oder für Oberschlesien interessieren, 
hoch geschätzt werden wird. 

Zu diesen Kreisen gehören auch viele österreichische 
Fachgenossen, die gelegentlich ihrer Studienreisen nach Ober
schlesien das Glück hatten, den verdienstvollen Fachmann 
persönlich kennen zu lernen. G. Kroupa. 
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Vereins-Mitteilungen. 

"Montanistischer Klub für die Bergreviere Teplitz, Brüx und Komotau. 
Protokoll 1ler ersten Ausschußsitzung im XXVII. Vereins· 

jahre am 80. ,Jänner 1909 in Brilx. 

Anwesend: Bergdirektor Balthasar, Ingenieur 
Ge bau er, Berg<lirektor Lö cker, k. k. Bergrat Markus, 
Ingenieur Müll er (Triebschitz ), k. k. Obermarkscheider 
Pirnat, k. k. Bergverwalter Ryba, Oberingenieur 
'l'ruschka, Ingenieur ·wimmer. 

Entschuldigt: Oberinspektor Hamberger, Inspektor 
8chmued. 

Das älteste Ausschußmitglied Bergrat Markus er
öffnet die Sitzung und schreitet zum ersten Punkte der 
Tagesordnung: Konstituierung des Ausschusses. 

Er schlägt als Obmann Bergdirektor Löcker vor. 
Der Vorschlag wird unter lebhaftem Beifall angenommen 
und der Vorgeschlagene einstimmig zum Obmann gewllhlt. 

Der wiedergewählte Obmann dankt für das Ver
trauen und versichert, daß er wie bisher auch weiter
hin seine ganze Kraft dem Wohle des Klubs widmen 
wird. Um seiner Aufgabe gerecht werden zu können, 
bittet er die bisherigen bewährten Amtswalter wieder
zuwählen. Auf seinen Vorschlag wurden einstimmig 
gewählt: als Obmannstellvertreter: k. k. Bergrat l\l a r k u s, 
als Schriftführer: k. k. Obermarkscheider Pirnat, als 
Zahlmeister: Inspektor Schmued, als Bücherwart: Ober
ingenieur Truschka. 

Der Vorsitzende gedenkt der vorziiglichen Tätigkeit 
iles ahg·etretenen Büchenvartc:-; Oberingenieur Pi r c h 1 und 
Hpricht ihm für sein unermiidliches \\'alten den Dank aus. 

Als neue Mitglieder meldeten sich: k. k. berg
behördlicher Adjunkt Brzeski in Brüx, Oberingenieur 
Hauck, Ladowitz, Ingenieur Jordan, 'l'eplitz, k. k. Ober
markscheider i. P. Sternberger, Briix, Ingenieur Wolf, 
Franz Josef-Stollen. Da die Aufnahmswerber Hochschul
absolventen sind, wird ihr Beitritt zur Kenntnis ge
nommen. 

Die Direktion des Herrmann-Schachtes (Baldauf 
und Rudolph) in Dux meldet ihren Beitritt als beitragendes 
Mitglied an. (Wird dankbar zugestimmt.) 

Den Austritt meldet au: Max Mühlig, 'I'eplitz. 
Die ständige Delegation des · V. Österreichischen 

Ingenieur- und Architektentages in Wien sendet den 
Rechenschaftsbericht für das Jahr 1908 und das Präliminar 
für das Jahr 1909. Nach dem letzteren entfällt für 
den montanistischen Klub eine Beitragsleistung von 
]( 54·44. Der Zahlmeister wird ersucht, diesen Betrag 
an den Ingenieur- und Architektenverein in \Vien ein
zusenden. 

Als Erledigung der an das vereinigte Briix-Dux
Oberleutensdorfer Bergrevier mit 12. August 1908 über
reichten Denkschrift des Klubs hinsichtlich der künftigen 
Pensionsversicherung der Bergbeamten im Rahmen des 
als Ersatzinstitut umgeänderten "Kaiser Franz Josef 
Jubiläumsfonds" liegt ein Schreiben vor. Die Revier-

vertretung betont in demselben, daß sie den geäußerten 
\Vünscheu der Bergbeamten, insoweit dies unter den 
gegeben~n Verhältnissen möglich gewesen ist, wohlwollend 
gegenüber stand und dem in ihren Bescbliissen auch 
Rechnung getragen hat. Dem Schreiben liegen die neuen 
Statuten des Ersatzinstitutes bei, wie solche dem 
k. k. Ministerium des Innern zur Genehmigung eingereicht 
wurden. 

In der dem Verlesen des Schreibens folgenden 
Debatte wird konstatiert, daß das neue Ersatzinstitut 
- wie dies iibrigens schon allgemein bekannt ist -
für die verh!Utnismäßig geringen \' erbesserungen, die es 
seinen Mitgliedern gewähren soll, durch die Forderung 
bedeutender Mitgliederbeiträge eine unverhältnismäßig 
große Gegenleistung verlangt. Ein Ausgleich dieser 
Widerspriiche wird Platz greifen miissen. 

Bei dieser Gelegenheit wurde die mwerbiirgte Mit
teilung freudig zur Kenntnis genommen, daß sich einige 
der größten Unternehmungen des Reviers bereit erklärt 
haben die ihren Beamten vorzuschreibenden Beiträge 
des E

1

rsatzinstitutes aus Werksmitteln zu decken. Ein 
derartiges Beispiel diirfte bald allseitig Nachahmung 
finden. Da noch keine offiziellen diesbezüglichen Berichte 
vorliegen, ist der Klub zur Zeit wohl außerstande, den 
Dank für ein derartiges munifizentes Entgegenkommen 
einzelner UnternehmungPn auszusprechen, immerhin soll 
aber schon jetzt auf die Worte des Herrn Bergdirektors 
Balthasar hingewiesen wer.Jen, die er in der ent
scheidenden Sitzung Jer Reviervertretung im Interesse 
der Beamtenschaft fallen ließ. Seine Worte haben all
gemein zum Herzen gesprochen und der Ausschuß d~s 
montanistischen Klubs ist sich dessen bewußt., daß die 
ganze Beamtenschaft Nordwestböhmens hinter ihm ste~1t, 
wenn er dem genannten Herrn für sein mannhaftes Em
treten für die Interessen rler Bergingenieure den wärmsten 
Dank ausspricht. 

Es liegt ein Schreiben eines Bergingenieurs des 
Reviers vor in welchem er um Überlassung mehrerer 
Klischees er~ucht, wie solche zu unserem Werk~ „Führer 
durch das Nordwestböhmische Braunkohlenrevier" Ver
wendung fanden. Er begriindet sein Ansuchen damit, 
daß er beabsichtigt, iiber den Abbau unseres Revieres 
einen Artikel zu schreiben, wozu er eben jene Klischees 
benötigen würde. Dem Ansuchen konnte nicht entsprochen 
werden da dies einerseits nicht dem Interesse unseres 
Buches 'dienen wiirde und weil andrerseits gerade der 
Abbau in dem Führer von berufenster Seite so intensiv 
behandelt wurde, daß in so kurzer Zeit nach dem Er
scheinen des Buches wohl schwerlich neue Momente bei 
unserem Abbaue zur Besprechung gelangen könnten. 

Bei dieser Gelegenheit wurde festgestellt, daß ein 
ausländisches Fachblatt ohne .Bewilligung gerade das 
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Kapitel Abbau unseres Buches, welches Herrn Direktor 
Löcker r.um Verfasser hat, zum Abdru.::k gebracht hat. 

Der Yorsitzende bespricht das Ergebnis der am 
24. Jänner stattgefundenen l. Vortragsversammlung, in 
welcher Herr Ingenieur Martin Baldauf unter Vor
führung von Skioptikonbildern den ersten Vortrag der 
von ihm in Aussicht genommenen Serie von Vorträgen 
über eine bergmännische Studienreise in Amerika hielt. 
Der Abend war sehr gut besucht und der Vortrag fand 
lebhaften Anklang. 

Der Vorsitzende teilt mit, daß er in Absicht habe, 
eine Besprechung der Novelle betreffend die Abänderung 
des Berggesetzes im Klub zu halten. \Yird lebhaft be
griißt und der \Vunsch ausgesprochen, Herr Bergdirektor 
L ö c k er möge seinen Vortrag baldigst abhalten. Auch 
wurde der Beschluß gefaßt, zn diesem Vortrage die Herren 
Reichsratsabgeordneten Yon Nordwestböhmen einzuladen. 

Schluß der Sitzung. 

Der Schriftführer: Dilr Obmann: 
Pirnat. J,öckcr. 

Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins in Wien. 

Bericht über die Versammlung vom 18. Februar 1909. 
(Schluß.) 

Der Vorsitzende erteilt nun das Wort dem Hofrate 
Poech zu seinem Vortrage iiber die Azetylenbeleuchtung 
beim Bergbau, dem wir folgendes entnehmen: 

In einer Versammlung Hessischer Bergbaubetriebs
leiter wurden der Azetylen beleuchtung verschiedene un
günstige Eigenschaften nachgesagt u. zw. soll die Karbid
lampe katarrhalische Erkrankungen verursachen, das 
Auge schädigen, unangenehmen Geruch verbreiten, Ruß 
ansetzen, ferner mehr Sauerstoff verbrauchen, als die 
Öllampe, infolgedessen die letzten Reste des Sauerstoff
gehaltes der Grubenatmosphäre aufzehren und schließlich 
als \Vetterindikator unbrauchbar sein. 

Die Berghauptmannschaft in Sarajevo, welcher diese 
Mitteilungen zur Kenntnis gelangt waren, hat sich infolge
dessen veranlaßt gesehen, der Bergverwaltung Da. Tuzla 
den Auftrag zu erteilen, über diese angebliche Schädlich
keit des Azetylenlichtes eingehende Untersuchungen durch 
den Werksarzt des Kohlenwerkes Kreka, bei welchem 
diese Beleuchtungsart im großen Umfange verwendet 
wird, vornehmen zu lassen und über die Resultate zu 
berichten. 

Werksarzt Dr. Limbersky hat sich dieser Aufgabe 
in umsichtiger vVeise entledigt und ist dabei zu den 
folgenden Resultaten gelangt: Zunächst bezüglich der 
katarrhalischen Erkrankungen: Bei Leuten, welche große 
Mengen von Kohlenstaub, Ruß oder Graphit einatmen, 
entwickelt sich im Laufe der Zeit die sog. Bergmanns
lunge, was ein Eindringen und Ablagerung von schwarzen 
Staub in die Gewebe der Lunge bedeutet. Infolgedessen 
verliert die Lunge viel von ihrer normalen Elastizität, 
was zum cllronischen Bronchialkatarrll zur Erweiterung 
der Luftröhren und zur Lungenblähung führt. In einem 
für die Infektion so günstigen Boden entwickeln sich 
auch leicht tuberkulöse Herde. Nach meinen Beobachtungen 
spielt bei dieser Verunreinigung der Lunge der Ruß der 
Öllampe eine unverhältnismäßig bedeutendere Rolle, als 
der Kohlenstaub. 

Wie ich den Dienst beim hiesigen Kohlenwerke 
angetreten habe, waren noch die Öllampen in Verwendung, 
und die mit Ruß gesättigte Grubenluft wurde als ein 
notwendiges Übel betraclltet. Die Gesichter der aus-

fahrenden Bergleute waren sehr schmutzig, um die 
Nasenlöcher und den Mund herum schwarz. Der Aus
wurf der im Spital aufgenommenen Arbeiter war vier 
bis sechs Tage lang ganz schwarz. Seit der Verall
gemeinerung der Azetylengrubenbeleuchtnng haben sich 
die früher für selbstverständlich gehaltenen Verhältnisse 
gründlich verändert. Die Grubenluft ist reiner, bei den 
Arbeitern ist der Rußkranz um die Eingänge zu den 
.Atmungsorganen verschwunden, der Auswurf der im 
Spitale behandelten Arbeiter ist schon am Aufnahmstage 
kaum merkbar dünkler tingiert. 

Dies ist ein entschiedener Vorteil der Karbidlampe 
gegen das Üllicht, da sie die Gefahr der Anthrakose 
und ihrer Folgen wesentlich vermindert. Ob die Anthra
kose bei Verwendung von Karbidlampen überl1aupt ver
schwinden wird, läßt sich heute noch nicht behaupten; 
die Sache wird erst dann spruchreif werden, wenn die 
ersten Arbeiter, die nicht mehr beim Öllicht gearbeitet 
haben, auf den Seziertisch kommen werden. 

Was den angeblichen Nach teil für das Auge be
trifft, so ist das Azetylenlicht allerdings, geradeso wie 
das elektrische, und das Sonnenlicht imstande, beim 
längeren Hineinschauen eine Entzündung des Sehnerven 
hervorzurufen, eignet sich aber sehr gut, wie die anderen 
zwei Lichtarten zur Beleuchtung. Daß die Sehorgane 
bei schwachem Öllicht und verrußter Grubenluft sich 
mehr anstrengen müssen, wenn sie etwas wahrnehmen 
sollen, ist klar. Ich habe vor drei Monaten bei neu 
eintretenden Arbeitern jetzt neuerlich Sehproben vor
genommen und dabei keine Veränderung der Sehschärfe 
gefunden. 

Einen besonderen Geruch konnte ich bei ordnungs
mäßig brennenden Karbidlampen nicllt konstatieren und 
auch eine größere Rauchentwicklung ist nicht nachweis
bar. Im Gegenteil, wenn man eine Metallplatte nur 
2 cm von der Spitze des Lichtkegels entfernt, bleibt sie 
rein. Ich habe auf eine Karbidflamme einen 25 cm 
hohen und 14 cm breiten Zylinder gesetzt, und den 
Zylinder teilweise mit einer Zinkblechplatte bedeckt. 
Die Lampe hat 4 1/ 2 Stunden gebrannt und die Zink
blechplatte ist rein geblieben. Beim Gegenversuch mit 
der Üllampe war die Zinkblechplatte in 90 Sekunden 
mit einer papierdicken Schicht von Ruß bedeckt. 
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Gegenüber der Behauptung des größeren Sauerstoff
verbrauches habe ich konstatiert, daß die Sache sich 
gerade umgekehrt verhält. Ich habe ein 100 l fassendes 
Blechgefäß mit einem luftdicht schließenden Glasfenster 
versehen, und dieses Gefäß, mit dem Boden nach oben, 
in einen 'Vasserbehälter mit 8 cm hoher Wassersäule 
gestellt. In dem, auf diese Weise luftdicht geschlossenen, 
improvisierten Gasometer brannte die Karbidlampe 
141

/ 2 Minuten, die Öllampe nur 41./2 Minuten lang. 
Damit die Öllampe auch 141/ 2 Minuten brennen kann, 
braucht sie hiezu das dreifache Luftquantum, braucht 
also dreimal soviel Sauerstoff als die Karbidlampe. Weil 
also die Karbidlampe um zwei Drittel weniger Sauer
stoff braucht, als die Öllampe, und dabei nicht rußt, 
kann man sie für die Entstehung katarrhalischer Er
krankungen der Atmungsorgane nicht verantwortlich 
machen. 

Beziiglich des angeblichen Nachteiles, daß die Karbid
lampe auch die letzten Heste Sauerstoff aufzehrt, ist es 
richtig, daß die Karbidlampe die Eigenschaft hat, noch 
dort zu brennen, wo die Öllampe bereits erlischt. Dies 
habe ich. gefunden, indem ich in denselben Gasometer 
beide Lampen zugleich einstellte. Die Ollampe braunte 
nur 3 1/ 2 Minuten, die Karbidlampe 7 Minuten. Die 
Eigenschaft der Karbidlampe, noch dort zu brennen, wo 
die Öllampe bereits erlischt, betrachte ich als keinen 
Fehler. Bevor die Öllampe erlischt, brennt die Karbid
lampe auch schon mit rötlicher, geteilter, verlängerter 
Flamme, wodurch sie den Bergmann zum Verlassen der 
Grube malmt und ihm beim Rückzuge zu leuchten noch 
imstaude ist. 

Der angeL!iche )lange! der 1 ndikatiun~fühigkeit ist 
also nicht ganz zutreffeud; es wurde auch konstatimt, 
daß bei Ansammlung von Stick- und Rauchgasen die 
Karbidlampe matt und mit verHtngerter Flamme leuchtet. 

Das Angeführte zusammenfassend, muß ich in jedem 
Punkte der Karbidlampe vor der Üllampe den Vorzug 
geben: und das Azetylenlicht gegenüber dem Öllicht als 
eine hygienische Beleuchtungsart der Grube, und als 
eine große Wohltat für den Arbeiter erklären. 

Dies die Ausführungen des genannten Werksarztes. 
Bereits im J altre 1906, als in den fachmännischen 

Zeitschriften allenthalben günstige Mitteilungen iilier das 
Azetylenlicht erschienen, wurde die. Einführung dieser Be
leuchtungsart bei den bosnischen Montanwerken in ein
gehende Erw!igung gezogen. Die günstigsten Nachrichten 
kamen damals aus dem lothringischen Erzrevier und es 
wurde der Direktor des Kohlenwerkes Kreka, Oberbergrat 
R. Sladecek, eigens nach Lothringen entsendet, um die 
mit dieser Beleuchtung· gemachten Erfahrungen zu studieren. 
Der Genannte konnte konstatieren, daß bei jenen großen 
Eisenerzbergbauen bereits Ende des Jahres 1906 80°/0 

der Grubenarbeiter mit Karbidlampen versehen waren 
und daß diese Lampen gegenüber dem Üllichte eine vierfach 
stärkere Leuchtkraft aufwiesen und eine 40° / 0ige Kosten
ersparnis erzielen ließen. 

Oberbergrat Sladecek beantragte infolgedessen die 
allgemeine Einführung der Azetylenbeleuchtung beim 

Kohlenwerke Kreka, welches schlagwetterfrei ist und 
ziemlich hohe 8trecken und Abbaue besitzt, so daß von 
der Einführung der neuen Beleuchtungsart besonderer 
Vorteil erwartet werden konnte. Um den ·widerstand 
der Arbeiter leichter zu überwinden, wurde vorgeschlagen, 
die Lampen kostenfrei an die Arbeiter abzugeben und 
sie nur das Karbid und die Ersatzteile zahlen zu lassen. 
Als geeignetste 'fype wurde die sog. Wolfsegg-Traun
talerlampe gew!ihlt, welche sich auch in der Folge gut 
bew!ihrt hat und bei einem Gewichte von zirka 2 kg, 
je nach der Fiillung, 5 J( pro Stiick kostet. Gegen
wärtig ist beim Kohlenwerke Kreka die ganze Gruben
mannschaft sowie auch die Aufsicht, zusammen mehr als 
500 Köpfe, mit solchen Lampen beteilt, welche sich 
vollkommen bew!ihrt haben. \Vas die Kosten betrifft, 
so ist der Verbrauch an Karbid für die neunstündige 
:Schicht reichlich gerechnet 1 /~ kg, demnach entfallen 
beim Preise von 32 h pro Kilogramm Karbid 8 lt Karbid
kosten pro Schicht und rechnet man hiezu noch 2 lt für 
Abnützung und Ersatzteile, so ergibt dies 10 h Geleucht
kosten für die neunstündige Schicht. Heim Ülgeleuchte 
wurde für dieselbe Schicht 0·2 kg Riiböl verbraucht, 
welches jetzt zirka 1 1\ pro Kilogramm kostet, weshalb 
die Geleuchtkosten (ohne Docht und Lampenabnützung) 
pro Schicht 20 lt betragen. ~Ian sieht also, daß das 
Azetylenlicht gegenüber dem Ülgeleuchte um wenigstens 
10 lt pro Schicht, also um 50° / 0 billiger ist. Bei einer 
Grubenbelegung von 500 Mann und 280 Schichten pro 
Jahr, demnach für jährlich 140.000 Schichten ergibt 
dies die ansehnliche Ersparnis von 14.000 K pro .Jahr. 

Das :\zetylengelenchte bietet aber, wie schon oben 
erwähnt, außer der Billigkeit noch viele andel'e Vorzüge. 
Es ist vor allem wesentlich heller, u. zw. haben die 
iiblidien Lampen eine Helligkeit von zirka 20 Normal
kerzen, während das gewöhnliche 1-Uibüllicht nur zirka 
fiinf Kerzen Leuchtkraft aufweist. Dabei ist das Karbid
licht ruhiger, entwickelt weniger Ruß, brennt noch in 
matten Wettern und ist vor allem auch weniger feuer
gefährlich, weil es eben mit kleiner ruhiger Flamme 
brennt und keine Dochtpartikelchen abfallen können. 
Als Nachteil kommt nur das etwas größere Gewicht 
der Lampe und die Notwendigkeit einer sorgfältigeren 
Behandlung in Betracht, Nachteile, welche sich aber in 
der Praxis durchaus nicht als schwerwiegend gezeigt 
haben, da sich selbst der einfache bosnische Arbeiter 
leicht mit den Karbidlampen vertraut gemacht hat. Sie 
ist sein ständiger Begleiter nicht nur in der Grube, 
sondern auch auf dem Heimwege und manche Arbeiter 
fassen das doppelte Quantum Karbid, um damit ihre 
Heimstätten zu beleuchten. 

\Vir sehen sonach, daß das Azetylenlicht zweifellos 
einen großen Fortschritt in der Grubenbeleuchtung vor
stellt und daß es dem Ülgeleuchte fast in jeder Richtung 
überlegen ist. Gar mancher Grubenbrand mag schon 
durch die flackernde und rußende Öllampe, die der 
H!iuer sorglos an den morschen Stempel hängt und aus 
Vergeßlichkeit nach der 8chicht brennen läßt, entstanden 
sein. Gefahrlos ist die Karbidlampe in dieser Richtung 
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gewiß auch nicht, aber zweifellos ist sie besser und 
vielleicht gelingt es noch, eine bequeme, geschlossene 
Lampe zu konstruieren, die beim Herabfallen erlischt, 
so daß sie auch an feuergefährlichen Orten unbedenklich 
verwendet werden kann. Heim Kohlenwerke Zenica in 
Bosnien stehen in gasfreien Grubenteilen solche Karbid
Sicherheitslampen von Friemann und Wolf in Zwickau 
mit doppelten Drahtnetzschutz im Gebrauch; sie sind 
jedoch ziemlich schwer untl teuer untl gewähren keine 
volle Sicherheit gegen die Zündung von Schlagwettern. 

In jedem Falle haben wir Anlaß uns des Fort
schrittes aufrichtig zu freuen, welchen die Einführung 
des Azetylenlichtes beim Bergbau vorstellt. 

Der Vorsitzende drückt Herrn Hofrat Poech für 
seine wertvollen, mit lebhaften Beifall aufgenommenen, 
Ausführungen tlen wärmsten Dank aus. Die Mitteilungen 
seien umso wertvoller, als von Seite der hessischen Kollegen 
ein Angriff gegen die Azetylenbeleuchtung in der Grube 
gerichtet worden ist, tlie tatsächlich einen großen Fort
schritt bedeutet. 

Der Obmannstellvertreter: Der Schriftführer: 
L. St. Rainer. F. Kieslinger. 

Notizen. 
Ungarns SteinkohlenbergbauimJahre1008. An dieEnt

wicklung des ungarischen Steinkohlenbergbaues im .Jahre 1908 
wurclen große Hoffnungen geknüpft und die Erwartungen sind 
durch daa Ergebnis auch gerechtfertigt worden. Die Berg· 
werksunternehmungen waren mit angespannten Kräften und 
in einer keine Opfer scheuenden Weise bemüht, die Arbeits
kräfte zu vermehren und die Produ.ktionsfähigkeit zu heben. 
Zu diesem Behufe wurden die Arbeitslöhne wiederholt erhöht 
und große Investitionen vorgenommen. Die Gruben haben die 
in den Vorjahren zusammengeschrumpfte Arbeiterzahl ergänzt 
und bei einzelnen sogar vermehrt. Die Nachfrage blieb das 
ganze Jahr hindurch sehr lebhaft und der Waggonmangel war 
in geringerem J\Iaße fühlbar als im Vorjahre. Nach „Jö sze-
rencs~t", Nr. 15, 1909. - r -

Die Urikany·Zsiltalerungarisehe Steinkohlenbergban· 
Aktiengesellschaft hatte im abgelaufenen Jahre durch die 

Erzielung befriedigender Preise für ihre Produktion günstige 
Ergebnisse aufzuweisen, trotzdem die Produktionsmenge infolge 
des in großem Maßstabe fühlbaren beständigen A.rbeitermangels 
unter dem Präliminare geblieben ist. Die im abgelaufenen 
Jahre neu erbauten Koksöfen und die Fabrik von Nebeu
produkten der Kokserzeugung (Teer und schwefelsaures Ammo
nium) wurden im April in Betrieb gesetzt und entspricht die 
Qualität der Koks und der Nebenprodukte vollkommen den 
Erwartungen. Die Gesellschaft wird zufolge der Ausnützung 
iler günstigen Konjunktur des Kohlenmarktes nach Vornahme 
ansehnlicher Ausscheidungen von Reser\'en voraussichtlich eine 
etwas höhere Dividende als im Vorjahre auszahlen können. 
Nach „Jö szerencset", Nr. 15, 1909. - r -

Regelung der Temperaturen und der Reaktionen im 
Konverter. Gesellschaft für Lindes Eismaschinen 
Akt. -G es., Fi li a 1 e l\[ ü n ehe n, München. Die Regelung 
erfolgt während des Blasens durch V ermehrungoder Verminderung 
des Sauerstoffgehaltes der Gebläseluft. lllan hält zu dem Zwecke 
Stickstoff neben Sauerstoff bei der Konverteranlage vorrätig, so 
daß je nach Bedarf sowohl Sauerstoff als Stickstoff rein oder mit 
atmosphärischer Luft gemischt in den KonYerter geblasen 
werden kann. Will man die Blasezeit abkürzen, um die ver
blasene Roheisenmenge zu steigern, oder große Mengen Schrot 
mit dem Roheisen verarbeiten, so wird man während des größten 
Teiles iler Blasezei t Sauerstoff zusetzen, wodurch der Ver
brennungsvorgang beschleunigt wird. Die Einführung stick
stoffreichen Windes findet statt, um eine übermäßige Oxydation 
des Eisens zu verhindern. Mischt man gegen das Ende der 
Blasperiode dem WindeStickstoff bei, so verlaufen die Oxydations
vorgänge ruhiger Ulld man kann den richtigen Augenblick zur 
Beendigung des Blasens genauer bestimmen. Auch kann man 
die zu hohe Temperatur durch Stickstoffzusatz herabsetzen. 
D. R. P. 204407 vom 17. Juli 1907, „Chem.-Ztg." 1909.) 

Erzeugung von Silicium. H. N. Potter, New Rochelle, 
N. Y. Silicium kann nach folgenden Formeln erzeugt werden: 

SiO., + 2 C = Si + 2 CO 
Si02 -t 2 SiU = 3 Si+ 2 CO 

Verf. findet, daß die größte Ausbeute erzielt werden kann, 
wenn man beide Formeln vereinigt und 8 SiO~ + 6 SiC + 4 C 
('32·4 °/0 SiO~ + 31·4 °lo SiC + 6·2 °10 C) Yerwendet. Man benutzt 
am besten einen Flammbogen von 150 V. Das bei cler Reak
tion entstehende flilssige Roh-Silicium (siliciumcarbidhaltig) 
soll auf einem Bett von Kieselsäure mit dieser reagieren, 
wodurch das gelöste Silieiumcarbid aufgespalten und zersetzt 
wird. (V. St. Amer. Pat. 908.130 vom 29. Dezember 1908, 
angem. 22. JUai 1905, durch Chem.-Ztg. 1909.) 

Metallnotierungen in London am 5. März 1909. (Laut Kursbericht des JUining Journals vom 6. März 1909.) 
Preise per englische Tonne 9. 1016 kg. 

Kupfer 

" 
" 
" Zion 

Blei 

" Zink 

Metalle 

Antimon 
Quecksilber 

Marke U
g ~ if N o t i er u n g Ji ~~~a\~~ 
'g ri II - 1',i 
,3'5 1• von bis 

11 
Durchschn. 

Tough cake . . 
Best selected. . 
Elektrolyt. . 
Standard (Kassa). 

11 °/o li_ fi 1 sh, d il fi i sh i d i(lon.i\ ~ 

-~-=r-~:~: l- ~~-l~~f 8 :1 ~ ~~ -~~ -g II- ii:~~~i== 
1 netto II 61 i 0 1 0 1

1 61 10 0 'I ~ 63·0625 

Straits (Kassa) . . . 
Spanish or soft foreign 
English pig, common . 
Silesian, ordinary brands 
Antimony (Regulus) . . . . . 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

, netto i 56 ! 5 0 1 56 10 0 II ~ 1 57-46875 
' netto , 130 1 0 0 ' 130 5 0 1 „ i127·734375 

2'/2 ! 13 i 6 ·1 3 .: 13 8 9' g ! 13.309375 
31

/. 13 '10' 0 . 13 15 01 ;; 113·515625 
1 netto 21 12 6 1

1 21 15 o 1 r: 21'4765625 
31/2 29 0 0 j 31 0 0 II 30·375 
3 8 7 6 :1 8 5 0 i 1 *)8·375 

W. F. 
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Erdbebenbeobachtungen in Bergbauen. 
Von Friedriclt Okorn, k. k. Bergrat. 

Nahezu nach jeder der Schlagwetterexplosionen, an 
welchen die Geschichte des Bergbaubetriebes der letzten 
Jahre leider nicht arm ist, wurde von verschiedenen 
Seiten auf den Zusammenhang solcher Ereignisse mit 
seismischen Vorgängen hingewiesen und insbesondere Er
schütterungen der Erdrinde ein bestimmender Einfluß 
auf die Größe des Auftretens von Grubengas und den 
Eintritt von Schlagwetterkatastrophen zugemessen. 

In bergmännischen Kreisen wird die Anschauung 
vertreten, daß Erdbeben im allgemeinen nur in geringem 
Maße einen vermehrten Grubengasaustritt zur Folge 
haben können, wenn nämlich durch Erschütterungen des 
Grubengebäudes bzw. des durch dieses aufgeschlossenen 
Kohlenkörpers ein Öffnen von Haarrissen oder Klüften 
im Flöze bewirkt und hiedurch der Widerstand gegen 
den Austritt des in letzterem eingeschlossenen Gases vor
übergehend vermindert wird. 

Die Wichtigkeit des Gegenstandes läßt es geboten 
erscheinen, demselben die erforderliche Aufmerksamkeit 
zuzuwenden und Gelegenheiten, einen Beitrag zur Klärung 
der in Diskussion gestellten Frage zu liefern, nicht un
benützt zu lassen. 

So seien im nachstehenden jene Beobachtungen mit
geteilt, welche gelegentlich des in der Nacht von Sonntag 
den 30. auf Montag den 31. August Hl08 in Ober-

steiermark fühlbaren Erdbebens in dem der alpinen Montan
gesellschaft gehörigen Folmsdorfer Braunkohlenbergbau 
gemacht wurden. 

Das Beben war so stark, daß der Berichterstatter 
wie die gleichzeitig in Fohnsdorf weilenden k. k. Berg
räte 111. \Venger und .Josef Mauerhofer um zirka 
halb drei Uhr friih aus dem Schlafe gerüttelt, ein deut
liches Schwanken der Betten verspürten. Die in den 
Zimmern an Wänden oder der Decke hängenden Gegen
stände als Bilder, Luster waren in Bewegung, der Abfall 
von Mauerverputz war hörbar. Im Korridor nistende 
Schwalben flatterten in größter Aufregung herum. Fast 
unmittelbar an das Beben schließend brach unter Donner 
und Blitz ein Gewitterregen los. Die Richtung des Erd
bebenstoßes war nach dem Ausschlage beweglicher Gegen
stände ungefähr nordsüdlich. Eine halbe Stunde später 
wurden die Schwalben im Korridor neuerdings unruhig, 
ohne daß jedoch ein zweites Beben fühlbar geworden wäre. 

Hofrat Professor Höfer in Leoben entnahm den 
von Professor Dr. Hoernes in Graz gütigst zur Ver
fügung gestellten Berichten über dieses Erdbeben folgende 
dem Verfasser mitgeteilten Daten: „Das Schüttergebiet 
des Bebens war durch folgende Orte begrenzt: Teufen
bach, Neumarkt, St. Leonhard im Lavanttale, Voitsberg, 
Frohnleiten, Leoben, Mautern, Trieben; gegen Nordwest 
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lifigt unbewohntes Gebiet, doch liegen auch von Breitstein 
und Hohentauern positive Berichte vor. In diesem 
Schüttergebiete, dessen Halbmesser nahe an 40 km beträgt, 
liegt Fohnsdorf fast genau in der Mitte. Die Orte, 
welche das Beben am stärksten und jene, welche sukku
sorische Bewegungen wahrgenommen haben, liegen ent
weder im Lavanttaler Verwurfe oder in dessen Nähe." 

Die allgemeinen, geologischen und bergbaulichen 
Verhältnisse des Fohnsdorfer Braunkohlenbergbaues sind 
in dem vom Komitee des allgemeinen Bergmannstages 
in \Vien, 1903, herausgegebenen Werke „Die Mineral
kohlen Österreichs" (S. 53, ff.) geschildert. Es sei ge
stattet, hier auf die bezogene Stelle zu verweisen und sie 
zu wiederholen bzw. zu ergänzen: Das entlang einer Aus
buchtung des Murtales abgelagerte, Ost-vVest streichende 
Fohnsdorfer Braunkohlenflöz fällt unter zirka 21 ° nach 
Süd ein, es ist auf eine streichende Länge von rund 5 1/2 km 
aufgeschlossen und hat hier eine Mächtigkeit, die im 
westlichen Teile bis 6 m beträgt, nach Osten bis auf 
1 ·8 in abnimmt. Westlich vom Grubenfelde liegt das 
annähernd Nordwest-Südost streichende Pölstal. Es gehört 
einer größeren Störungszone an, welche mit der nörd
lichen Fortsetzung des Lavanttaler Verwurfes zusammen
hängt, das Westende der Fohnsdorfer Mulde um zirka 
14 km nach Nordwest bis nach St. Oswald bei Ober
zeyring verschiebt*) und sich durch einzelne parallele 
Sprünge bis in das Grubenfeld des Karl Augustschachtes 
bemerkbar macht. 

Der Abbau des Flözes reicht bis in das Ende des 
17. Jahrhundertes zurück und ist nach Auskohlung der 
zutage ausgehenden Flözteile von oben nach unten bis 
in eine seigere Tiefe von zirka 450 m untertags vor
geschritten. 

Der Ort Fohnsdorf liegt mitten in bereits ab
gebautem Gebiete auf einem stehengelassenen Schutz
pfeiler. 

Der Betrieb findet in zwei selbständigen Gruben
revieren „ W odzickischacht" und „Karl Augustschacht" statt. 

Das Flöz ist in den einzelnen Horizonten quer
schlägig aufgeschlossen und streichend ausgerichtet, der 
Abbau ist Pfeilerbruchbau, das Schlagwetter-Auftreten, 
in die Tiefe zunehmend, derartig, daß es volle Beach
tung verlangt und erfährt. 

Vorhandene Störungsgebiete sind ebenso wie Hohl
räume im alten Manne Faktoren, die unter gewissen Be
dingungen ein plötzliches stärkeres Gasaustreten ermög
lichen und die Gruben für eine eventuelle Beeinflussung 
des Gasauftretens durch Erdbeben besonders geeignet er
scheinen lassen. 

Das Erdbeben erfolgte, wie bereits erwähnt, in 
einer Nacht vom Sonntag auf Montag, also zu einer Zeit, 
in welcher der Betrieb bis auf dringende Erhaltungs
arbeiten stille lag, im Grubengebäude verhältnismäßig 
Ruhe herrschte und Beobachtungen ungewohnter Vor
kommnisile leichter und sicherer gemacht werden konnten. 

*) Siehe H. Höfer „Die geologischen Verhältnisse der 
St. Panier Beri~e in Kärnten. Sitzungsbericht d. kais. Akad. 
der Wiss., Wien, lllath. nat. Kl. Bd. CII, 1894, S .. A. pg. 18. 

Das Beben scheint in der westlich gelegenen Karl 
Augustgrube fühlbarer gewesen zu sein, als in der östlich 
anschließenden \V odzickigru be, da die Zahl jener zur 
Zeit des Bebens in der Grube angelegt gewesenen Per
sonen, welche vom Beben nichts gemerkt haben, in der 
erstbezeichneten Grube verschwindend, in \Vodzicki nahezu 
gleich groß wie die Zahl der Erdbebenbeobachter war. 

Von der Wiedergabe der einzelnen Beobachtungen 
kann bei der Übereinstimmung derselben wohl Abstand 
genommen werden. 

Die Beobachter: Nachfahrer (Aufseher), Handwerker, 
Häuer und Säuberer haben ein „Erzittern", „Rütteln" 
und rBeuteln" der Strecken, in welchen sie sich eben 
befanden, verspürt, sie hörten ein „Krachen" wie bei 
Spannungsauslösungen des Gebirges bzw. Flözes (Pfeiler
schüsse) oder bei Verbrechen von Verhauen, ohne jedoch 
den hiermit stets verbundenen Luftstoß in den Ohren zu 
fühlen; Leute, die auf der Sohle saßen oder knieten, 
hatten das Gefühl, von der Sohle oder mit ihr empor
geschnellt zu werden, ein an einem Stempel lehnender 
Mann hatte das Empfinden, mit dem Stempel vor- und 
rückwärts gewiegt zu werden; in einzelnen Fällen wurde 
ein Niederrieseln von Feinkohle von den Stößen beob
achtet, von einem Beobachter das Summen eines ge
spannten Bremsbergseiles, von einem anderen das An
einanderklirren nebeneinander aufgehängter Rohrleitungen 
wahrgenommen. 

Das Beben war nach den in der Grube und ober
tags gemachten Beobachtungen stark genug, um auf die 
Grubenverhältnisse - wenn überhaupt möglich - Einfluß 
nehmen zu können. 

Ein Teil der einvernommenen Beobachter hat 
erklärt, den in ihren Händen befindlichen Gasindikatoren, 
den Sicherheitslampen in der fraglichen Zeit keine be
sondere Beachtung geschenkt zu haben, der andere Teil 
der Beobachter hat sich dahin geäußert, daß die Lampen 
nach dem Beben kein stärkeres Gasauftreten gezeigt hätten 
als zuvor. 

In diesem Belange sind die Äußerungen der Gruben
aufsichtsorgane und Beamten maßgebend, wobei noch er
wähnt werden muß, daß - wie aus der Schaulinie des 
am Werke befindlichen Barographen zu sehen ist -
der atmosphärische Luftdruck in der kritischen Zeit zwar 
auffälligen Vibrationen unterworfen, doch steigend war. 

Die vorstehenden Angaben sind insoferne von großel1l 
Interesse, als die durch das Erdbeben in den Gruben 
hervorgerufenen Erschütterungen in ihrer Stärke mit den 
durch Sprengschüsse, durch das Verbrechen von Verhauen 
oder Spannungsauslösungen ,im Gebirge bzw. Flöze (Pfeiler
schüsse, Bergschläge) verursachten verglichen werden. 

Kommt sonach Beben der beobachteten Intensität 
ein Einfluß auf das Grubengasauftreten zu, so kommt er 
annähernd in gleichem Maße auch den im Vergleich ge
brachten, durch den regelmäßigen Bergbaubetrieb fort
während verursachten Erschütterungen des Grubengeb!!,udes 
zu und muß seine Berücksichtigung in den getroffenen 
Betriebsmaßnahmen gefunden haben. 
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Allerdings ist eine beliebige bis zur Gefährdung 
des aufrechten Bestandes des Grubengeb!tudes reichende 
Steigerung der Erdbebenwirkungen denkbar. 

* * 
* 

Einer freundlichen Mitteilung des Herrn Berginspektors 
Guido Na w rat il verdanke ich die Kenntnis eines anderen 
Erdbebens, das am 20. November 1908, 5 Uhr 10 Min. 
früh, in der Grube des von dem Genannten geleiteten 
von Lappschen Braunkohlenbergbaus bei Wöllan beob
achtet worden ist. 

Dieses Beben war obertags u. a. in Cilli, Tüffer, 
Mißling mit einer Stoßrichtung Südwest-Nordost fühlbar 
und in Wöllan selbst stark genug, um die Schlafenden 
wachzurütteln. 

Das Kohlenflöz bildet eine Beckenausfüllung von 
zirka 3·5 km Breite und 7 kin Länge („Mineralkohlen 

Österreichs", Seite 132) und hat nach den Bohrresultaten 
eine maximale Mächtigkeit von über 100 m. Der Gruben
betrieb geht bisher auf die obersten Flözpartien in einer 
seigeren Tiefe von rund 170 m um. Das Flöz wird von 
einer Reihe von Verwürfen geringer Sprunghöhe durchsetzt. 

Zur Zeit des Bebens wurde in der bezeichneten 
Grube ein wenige Sekunden anhaltendes „Dröhnen" 
gehört, die Zimmerung schien zu schwanken, die Schienen 
sich zu bewegen, zwei Betriebsaufseher, von welchen der 
eine durch den Bebenstoß zu Falle kam, meinten, es sei 
eine Explosion eingetreten. 

Die Schlagwetterentwicklung der Grube war durch 
ein bereits den vierten Tag anhaltendes Sinken des 
Barometerstandes beeinflußt, das Beben selbst hat eine 
merkbare weitere Beeinflussung der Grubengasentwicklung 
nicht verursacht. 

Über die Radioaktivität der in der k. k. Uranfarbenfabrik zu St. Joachimstlial 
erzeugten Roh-, Zwischen- und Endprodukte. 

Von .Josef Step, k. k. Oberbergverwalter. 
(Schluß von S. 158.) 

Da man zu jeder Beobachtung eine gewisse Zeit Tabelle II. 
braucht, pflegt man den Mittelwert der Beobachtungs
zeit in Rechnung zu ziehen. 

Beispiel: Es sollte ein Waschwasser des gerösteten 
Erzes (Tabelle I, Post 2) auf Radioaktivität probiert 
werden. Zu dem Zwecke werden in der Uranfabrik 
2 1 1 /~ l] FlaHchen mit clem genannten Waschwasser gefüllt, 
eine davon unberiihrt aufgehoben und die andere gleich 
nach dem Füllen nachstehend untersucht. 

Es wurde zuerst das Elektroskop aufgestellt und 
geladen, 250 cm8 Waschwasser in die Flasche F ab
pipetiert, die letztere eine halbe Minute kräftig geschüttelt, 
mit Hilfe der Schläuche c, c1 mit dem Gefäße Z ver
bunden und nach Öffnen der Hähne h1 h

2 
zur Zeit t = o 

die Luft aus dem Raume l1 mit der im Untersuchungs
gefäß Z befindlichen Luft l8 vermischt und mit Beobachten 
des AluminiumbHl.ttchen begonnen. Dasselbe passierte 
zur Zeit t1 = 5' - 22" den 5. und nach t2 = 5' - 37" 
den 10. Teilstrich der Okularskala; es brauchte also 
zum Durchwandern von fünf Skalenteilen 15 Sekunden. 

Die fünf Skalenteile entsprachen einer Spannungs
abnahme von 23·370 V. 

Die mittlere Beobachtungszeit war bezogen auf t = o 
(5'-22") + (5'-37") 

(Beginn der Beobachtung) tm = ------
2
------- = 

= 5'-29·5". 
Da die Beobachtungszeit sehr kurz ist, pflegt man 

den Spannungsabfall in Millivolt pro eine Sekunde aus
zudrücken. 

Im vorliegenden Falle war er: 23.370 : 15 = 

= 1558MV. 
Die Beobachtungen werden in gewissen Zeitintervallen 

wiederholt und tabellarisch, wie folgt, zusammengestellt. 

tm 1 von Boginn der 
Beob&chtung 
~~=~ c~~---1 

o'-29·5" 
19'-58·0" 
46'-22"0" . 

Sk&lenteilc 

0·0-10·0 
0·0-10·0 
5·0-10·0 

1 Beob&cht1!ngs·1 
d&u~r m 

Sekunden 

1 

15 
13 
12 

Millivolt IMillivolt p. 
1 Sckundo 

23370 1558 
23370 1797 
23370 1947 

Emanation ausgeblasen und induzierte Aktivität. weiter beob-

55'-37" 
62'- O" 
71'-49" 
84'- 9" 
94'-45" 

140'-35" 

l'r0-10·0 
5·0-10·0 
5·0-10·0 
0·0-10·0 
5-0-10·0 
5-0-10·0 

achtet. 
52 
60 
62 
68 
75 

100 

23370 
23370 
23870 

' 23370 
23370 
23370 

449 
389·5 
877 
343·6 
311·6 
233·7 

Die Form der mit Hilfe obiger Daten konstruierten 
Beobachtungskurven sind in Fig. 6 ersichtlich. 

Zieht man die induzierte Aktivität im Momente des 
Ausblasens der Emanation a = 600 MY von der zuletzt 
gemessenen Emanationszerstreuung b ab, so erhält man 
den Wert der Emanationszerstreuung ohne induzierte 
Aktivität zur Zeit t0 : b-a = 1947 -600 = 1347 MV. 

Die Form der Kurven 1 und II verraten sofort die 
Radiumemanation, da ihre Aktivität infolge der Wirkung 
der induzierten Aktivität anfänglich ansteigt, während 
die induzierte Aktivität allein (Kurve II) anfänglich 
schnell, später aber langsamer abklingt. Nach einer 
halben Stunde klingt sie schneller als in elf Stunden, 
aber langsamer als in 28 Minuten auf die Hälfte ab. 

Darnach war in dem probierten Waschwasser 
Radium- und Aktinium-Emanation. 

Thoriumemanation hat sich bei dieser kurzen 
Beobachtungszeit nicht verraten. 

Auf Kurve I konnte Aktinium wegen der kurzen 
Lebensdauer von 3·9 Sekunden keinen Einfluß ausüben. 
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Dasselbe Waschwasser wurde nach 30 Tagen, u. zw. 
aus der zweiten Flasche wieder probiert; seine Aktivität 
betrug nur 481 MV pro 1 Sekunde (250 cm8). 

Das oberwähnte Waschwasser wurde darnach während 
der Berührung mit dem Rösterze von dem letzteren nur 
induziert und konnte kein Radium aufgelöst enthalten. 

Sicherheitshalber wurden von demselben Wasser 
49 t abgedampft, man erhielt 2·61 kg Abdampfrückstand, 
der eine Aktivität von nur 22 MV pro 1 g und 1 Sekunde, 
die den Spuren von U3 08 (0·31 °lo), die analytisch in 
dem Abdampfrückstande nachgewiesen wurden, zuzu
schreiben war, konstatieren ließ. 

Gleichzeitig sei bemerkt, daß auch andere Wasch
wässer eine enorme Menge von Radiumemanation nach
weisen ließen, die jedoch aus denselben nach wochen
langem Stehen gänzlich verschwand. Bei den Wasch-

... 
800 I 1 

1 

i I 1 

1 , 1 
i 600i ' 

~ 

1 1 1 
' j = t . 

~-· 
' ; 1 11t00 1 

1
1 + 12 + ~1 V die noch in der Flüssigkeitsmenge vor-

l,, ' 

handene Emanation die Zerstreuung a ~ (11 + 12 + 1:1) X V 
11 l~ 

bewirken, wo a den Absorbtionskoeffizienten des Wassers 
für Emanation bedeutet und nach V. Traubenbergtl) 
bei der Zimmertemperatur = 0·3 ist. 

Die Gesamtzerstreuung, auf 1000 cm3 Flüssigkeit 
bezogen, ist also gegeben durch 

~OOO (!L+ 12__±]:1 (1 + a ~)-J V= a V. 1) 
250 ~l 11 

wo a eine für jeden Apparat feststehende aber von der 
Temperatur abhängige Konstante bedeutet. 

In unserem Falle ist 11 = 1000, 12 = 240, l:i = 250 
und w = 250 cm8

; daraus resultiert a = 25·64, während 

--
-- e--~ --~ 

V der abgelesenen Voltzahl pro 1 Sekunde 
gleich ist . 

Multipliziert man die obige Formel 1) 
mit der Kapazität des Apparates und ersetzt 
die Volts durch absolute Einheiten (300 V 
pro 1 Sekunde), so erhält man 

1 

!~ 
: r) • ~1 i.o•A• 1,,1,,..: . .l..1. 9 '~ ·;~~ 

Ca V 
i = -SOO oder i X lütl = ' ., : r-

12111 ' i 
i 1 i 1 Cl •.• 

1 1 1 r ... 
1~' ' 

1 :j'( i 1 

',. 1 

!---+-~~-
' 800 

' 
' 

600 

' 
400 :~ 

: ~!;:"' 7. 
,,.. -~) : i ! i ·1- -

: 
~- ~~ ~·-

0 

-
! i 

1 -.!..'+ • 1-.~ , .. 
lj „.J. P. -

1 

~-

~ -

1 
1 

,_ ~ .Jt: '~-
u.. 

1 

~ 
1--

111111111 --Ca V X lütl 
300 

in ME 

Für das obere vVasser ist 

2). 

iX 108 = 6X25·64X1347 = 690ME 
300 

oder der Sättigungsstrom i = 690 ME 10-s. 
Wollen wir nun auf die elektro

statische Analyse der Sodaniederschläge über
gehen. 

20 'tO 60 80 100 200 300~. Die frisch erzeugten, ausgekochten und 
getrockMten Sodaniederschläge zeigten laut 
Tabelle I eine Aktivität von 2887 MV= 
= 57·7 ME pro 1 g und 1 Sekunde. 

Fig. 6. 

wässern aus den Filterwannen (wo Erzlaugrückstände 
gewaschen werden) konnte man nach dem Verschwinden 
der Radiumemanation eine schwache Restaktivität nach
weisen, die von einer Emanation stammte, deren induzierte 
Aktivität sehr langsam abklang; es schien darnach, daß 
hier Thorium in geringen Spuren vorhanden war. 

Da die sämtlichen Waschwässer wieder ver
wendet werden, wurde ihnen keine weitere Aufmerksamkeit 
geschenkt. 

Es empfiehlt sich, auch bei Flüssigkeiten diejenige 
Zerstreuung zu berechnen, die von der gesamten in l l 
desselben befindlichen Emanation bewirkt wird. 

Das geschieht in folgender Weise: 

Bezeichnen wir die Luftmenge in der Schüttelflasche 
mit l1, in den Schläuchen und Gummigebläse mit l

2
, in 

<lern Messgefäß mit l,1 , !IO würde die in der gesamten 
Luft des Zirkulatjonskreises befindliche Emanation 

Von welchem Radioelement stammt diese Aktivität? 
Um das zu erfahren, wurden 100 g dieser Nieder· 

schläge mit konzentrierter Salzsäure mehrere Tage 
digeriert; trotzdem ist es nicht gelungen die ganze Menge 
aufzulösen. 

Am zweiten Tag nach dem Auflösen wurde die sa.Iz
saure Lösung probiert, sie zeigte 7307 MV= 146 ME 
pro 1 t und 1 Sekunde. 

Nach 27 Tagen wurde dieselbe Lösung wieder 
probiert, man erhielt 50.434 MV= 1008·6 ME pro 1 l 
und 1 Sekunde. 

Daraus ist zu ersehen daß die Aktivität der 
Lösung bedeutend gestiegen ist und daß infolgedessen in 
derselben oder in dem unlöslichen Rückstande ein aktiver, 
Emanation entwickelnder Stoff enthalten sein mußte. 

a) Y. Traubenberg, „Phys. Zeitschrift", Band V, 
S. 130 und 210 (1904). 
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Die Beobachtungsdaten für die Emanation wie a.uch 
für die induzierte Aktivität sind in der Tabelle III er
sichtlich. 

Tabelle III. 

- - t1~ 1 1 ße~~~~~t~~gs--1-- - . 1~- ~Iillivolt p. 
von Beginn der Skalenteile Sekunden Milhv_o t _1 Sekunde 

Beobachtung 

~=;~=b7" cc=~-4~10- ~ --,~~S- 27.7_l_7 _r 2132 

4'-50" 4-10 10 27.717 2771 
8'-00" 4-10 9 27.717 3079 

13'-00" 4-10 8 27.717 3464 
22'-50" 4-10 7 27.717 3969 

Emanation ausgeblasen. 

25'-25" 4-10 1 23 
30'- 5" 4-10 40 
42'-06" 4-10 58 
61'-63" 4-10 60 
69'-60" 4-10 62 
81'-30" 4-10 68 

110'-22" 4-10 93 

27.717 
27.717 
27'717 
27.717 
27.717 
27.717 
27.717 

1205 
693 
478 
462 
447 
408 
298 

Das Filtrat wurde a.ufgehoben und, da sich nach 
einigen Wochen ein weißer, staubiger Niederschlag in 
demselben bemerkbar machte, wurde die Lösung wieder 
filtriert; der dabei erhaltene 20mg schwere Niederschlag 
besaß eine Aktivitltt von 15.800 MV pro 1 g und 1 Sekunde. 

Die Operation, das Abfiltrieren des sich immer 
wieder bildenden Niederschlages, der immer kleiner und 
kleiner, a.ber aktiver und aktiver war, dann das Probieren 
des Filtrates wurde noch einigemal wiederholt. 

Die Lösung (Filtrat) blieb stets stark aktiv, auch 
dann, als dieselbe wochenlang klar blieb. 

Die Abklingungskurve der induzierten Aktivitllt, 
der in ihr enthaltenen Emanation, verriet immer das 
Vorhandensein des Radiums mit deutlichen Spuren noch 
einer anderen zum Schlusse langsamer als beim Radium 
abklingenden Induktion. 

Beim dritten Filtrate verlief die Emanationskurve (J) 
fast horizontal, wieder ein Beweis, daß hier neben der 

Die Form der entsprechenden Kurven 
ist in Fig. 7 dargestellt. 

Beide Kurven stimmen mit den
jenigen, die H. W. Schmidt beim Studium 
der Radiumemanation erhalten hat, überein. 

j ~ 
~ .=t--+--lf ~ -~-+--+--+--+--J--j-+ +-+--+--+--+--+-:, --+----1---1--..j....--J 

39159 

Dieser Autor sagt bei Beschreibung 
der Abklingungskurve für die induzierte Ak
tivitll.t der Radiumemanation 4): 

„ Wir sehen, daß ,die induzierte Ak
tivitll.t in den ersten Minuten schnell herab
sinkt und nach 20 Minuten einen Wert er-
1·1;icht, der ungefähr 25 Minuten konstant 
bleibt, dann wird die Aktivität schwltcher 
und schwllcher und verschwindet schließlich 

3500 r-r-H'.t---f--'+--+-+--+-++-+---+--~-+- ______ , __ +--t--+--+-1 

" I I 

JI ,, J /{. -1-, 

3000 r -
~' i . 

I • 7. 

nach einem logarithmischen Gesetz mit 2ooor--t-t-+--+-+--+--l--1f--f--l--l--l--+-~-+--1--1-~1 __,_--1----+--1--1 

einer Halbierungskonstante von zirka lllt--Hjr19T-
3 -t--+--+--+-+-+-+----l--+-+__L-1---1--l--l~f-W 

28 Minuten." ~=~=~=t=t::: 1t::::t=t=t=t=t::::t::::t::::t::::t_-4---+--4----l---;---f-,-+-+--1 
. In unserem Falle klingt die induzierte 

1500 
1-+--1--1--1--4-1., -t-t-t-t-t-tr--r--1--1--+-+-+-+---1--1---1--~--1 

Aktivität zuletzt etwas langsamer als in ~=t=t=t=t~'t::::t::::t::::t=t-__ -r-_-l-+-4-----j~~=-~~~f:=_~f:=_~I---~~---:_-_~--~--~1---J--J 

28 Minuten auf die Illl.lfte ab; es scheint, 
daß nebst dem Radinn1 untergeordnet noch -l- -+----+--1---+----+----+--+-+-+--1---1--1 

eine andere Emanation in der Lösung vor- '000 t--+-+-4-+-- _.__.__ - ,___ ~-- -:-t----+--+--+ -1--+-+--+ __ ,__ .__ - +-

banden war. r---r--r--t--t--ti,--l---t--+--+---+--+---i-,+-+-+--1----tr----1-1--1--1---+-

Der unlösliche Rückstand wurde dann '· - f-1_ 1----r--+--+-+-+-+-+-+-+-+--'---' 

abfiltriert, getrocknet (man erhielt 1 / •d von soo i-+-+-+-+-+-+-- ,_~__._____._,~ -l ._._ --i---1--1--1--1--1-_-_~ ~ __ t 
1/

2 
l Lösung) und bezüglich der Aktivitltt 'lf - -- .... - - __ ,.;-::'- -'-r-

1 

probi~~ zeigte 3674 MV pro 1 Sekunde. Oi--1--1-~--1~f---1-·~-=-~'=-:"=.:"=._,= __ .... ~~----+----~ ~tE- -- -_--_,_ _ _,__---_-_. -_ _:____,_-----~ "~:: =~ 
Daraus ist zu ersehen, daß in dem unlös- 10 20 30 ~a 50 oo 10 so so 100 110~ 
liehen Rückstande nicht die ganze Radio-
aktivität geblieben ist; denn derselbe ent-
sprach 50 g Sodaniederschläge (die Lösung von 100 g Soda
niederschläge wurde auf 2 [1 

/ 2 l] Flaschen verteilt) und 
sollte, wenn er die ganze Aktivitllt enthielte 2887 X 50 = 
= 144.350 MV pro 1 g und 1 Sekunde, d. h. 50mal 
größere Aktivität als die Sodaniederschlltge selbst zeigen. 

4) H. w. Sehmidt; "Jahrbuch der Radioaktivitilt und 
Elektronik" 4, 1907, S. 203. 

Fig. 7. 

Radium- noch eine andere, kurzlebige Emanation an
wesend sein mußte, die den anfänglichen Anstieg der Radium
E'manation durch ihren raschen Zerfall paralysierte. 

Aus allen diesen Versuchen erhellt, daß in den 
Sodaniederschlllgen Radium nebst noch anderen aktiven 
Stoffen -v'orhaPden ist. 
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Der Weg, auf welchem die aktiven Stoffe in die 
Sodaniederschlllge gelangen, kann nur durch die schwefel
saure Erzlösung (gute Lauge) führen, weil die gedachten 
Niederschläge aus der letzteren bei Neutralisation der
selben mit Soda ausgefäll:t werden. 

Es war von Interesse zu erfahren, ob der Weg 
ein chemischer oder ein mechanischer sei. Zu diesem 
Zwecke wurden die konzentrierte schwefelsaure Lauge wie 
auch die übrigen fünf ärmeren Laugen, die dadurch 
gewonnen werden, daß man nach Abhebern der reichen 
Lauge den unlöslichen Rückstand noch 5mal mit heißem 
Wasser weiter auslaugt, in je eine 1/ 2 l Flasche gefüllt. 

Die Lösungen (Laugen) in allen sechs Flaschen 
waren nicht ganz klar, sondern zeigten eine staubige 
Trübung, die sich nach drei Wochen als ein Nieder
schlag am Boden der Flaschen absetzte. 

In einigen Flaschen hatte man gleich den zweiten 
'rag nach dem Füllen einen Satz am Boden der Flaschen 
wahrnehmen können. 

Nach dreiwöchentlichem Stehen wurden die Lösungen 
abfiltriert; man erhielt dabei 61/ 2 g grünlich - weißen, 
aus diversen Sulfaten bestehenden Niederschlages, in dem 
selbstverständlich auch das Radium enthalten sein sollte. 

Bei Vornahme der Aktivitätsprobe zeigte der Nieder
schlag tatsächlich eine Aktivität von 1768 MV pro 1 g 
und 1 Sekunde mit deutlicher Emanationsentwicklung, 
während das Filtrat nach 17 tägigem ruhigen Stehen nur 
eine sehr schwache Aktivität (250 cm 8 zeigten 30 MV 
pro 1 Sekunde) besaß. Dieselbe stammte aber noch von 
Radiumemanationspuren, weil sie anfänglich anstieg und 
ihre induzierte Aktivität nach dem Gesetze für Radium
emanation abklang. 

Dann wurden die Filtrate von allen sechs Flaschen 
zusammengemischt, mit Soda neutralisiert und die dabei 
erhaltenen Sodaniederschläge (20·35 g) abfiltriert, ge
trocknet und ebenfalls auf Radioaktivität probiert, wobei 
eine Aktivität von 1562 MV pro 1 g und 1 Sekunde 
konstatiert wurde. 

Um zu sehen, ob diese Niederschläge eine Emanation 
entwickeln, wurde die ganze Menge (20·35 g) in die 
Probierfiasche F hineingeschüttet und sieben Tage lang 
in derselben luftdicht verschlossen aufbewahrt. Darauf 
wurde die Luft aus der Flasche direkt in den Apparat 
geblasen. 

Während des Blasens begann das Blättchen rasch 
über die Skala zu laufen, blieb aber nahezu stehen, 
sobald man zu blasen aufhörte. Es ist darnach eine sehr 
kurzlebige Emanation, die das Aktinium verraten hat, 
anwesend gewesen. 

Nach länger anhaltendem Blasen konnte man nebst 
dem noch eine Spur der länger anhaltenden Radium
emanation, deren Aktivität von 50 auf 54 MV pro 
1 Sekunde und 20·35 g gestiegen ist und die auch eine 
anfangs rasch abklingende Induktion hinterließ, nach
weisen. 

Aus dem Filtrate, welches man nach dem Ab
filtrieren der Sodaniederschläge erhielt, wurde dann die 
Uranfarbe ausgefällt, von der man 108·4 g erhielt und 
die eine Aktivität von 926 MV pro 1 g in 1 Sekunde 
konstatieren ließ. Die letztere dürfte nur dem Uranium 
zuzuschreiben sein. 

Die Abfallauge erwies sich nach Abfiltrieren der 
Farbe gänzlich inaktiv. 

Dasselbe wurde auch gefunden bei der Abfallauge 
aus den Neutralisierbottichen, die aus der Uranfabrik in 
die wilde Flut abgelassen wird. 

Von der letzteren wurden nebstdem 50 l abgedampft, 
wobei ein inaktiver Abdampfrückstand im Gewichte von 
1 ·222 kg resultierte. 

Schlußfolgerungen. 

Aus dem vorangeführten geht hervor: 
1. In der Uranfarbenfabrik geht weder beim Rösten 

noch durch die Abfallauge Radium oder ein anderer im 
Uranpecherze enthaltener aktiver Stoff verloren. 

2. Die gesamte Radioaktivität des Uranpecherzes ver
teilt sich während der Manipulation in der Uranfabrik 
auf die festen Roh-, Zwischen- und Endprodukte. 

3. Von den radioaktiven Stoffen enthalten die Soda
niederschläge das Radium und Aktinium (Thor konnte 
mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden). 

4. In die Sodaniederschläge gelangt das RaG.ium 
auf mechanischem Wege, indem beim Abhebern der Erz
laugen mitunter etwas von den Erzlaugrückständen direkt 
mitgerissen wird und der feine staubige, das Radium 
enthaltende Rückstand wegen seiner Feinheit in der 
Lauge länger schweben bleibt und erst beim Neutralisieren 
derselben durch den voluminösen Sodaniederschlag zum 
Absetzen gebracht wird. 

Zur Kenntnis der fossilen Kohlen. 1) 

Von Ed. Donath. ') 
Seit meiner letzten Veröffentlichung: „Die fossilen 

Kohlen" 8
) sind fast 2 Jahre verstrichen, während welcher 

Zeit ich aus mehrfachen Gründen die notwendigen wei-

teren Untersuchungen ruhen lassen mußte. Im ver· 
fl.ossenen Studienjahre haben ich und auf meine Veran
lassung auch Herr Otto ·Manouschek dieses Thema 

1
) Unser geschätzter Mitarbeiter, Herr Prof. E. Donath, hat uns einen Sonderabdruck dieses Artikels aus der „Chemiker

Zeitung" 1908, Nr. 105, zur Veröffentlichung in unserer Zeitschrift gütigst zur Verfügung gestellt. (Siehe E. Donath: 
Die fossilen Kohlen in Nr. 8-10 d. Z., Jahrga.ng 1907.) 

2
) Vorläufige Mitteilung. Aus dem chemisch-technologischen Laboratorium der Deutschen Technischen Hochschule in BrUnn. 

~) Zt!rohr. angew. Ch. 1906, S. 9ä7. · 
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wieder in Arbeit genommen. Durch em1ge andrerseits 
veröffentlichte Mitteilungen sehe ich mich veranlaßt, zur 
Wahrung der Priorität, sowohl von mir als auch von 
.l\I an o u s c h e k, vorläufig folgendes zu berichten. 

Vor allem muß ich feststellen, daß in einem Briefe 
vom 17. Oktober 1907 Philipp Bedson 4

) mich unter 
Beifügung einer wissenschaftlichen Publikation darauf 
aufmerksam gemacht hat, daß er bereits 1899 die stark
lösende Wirkung von Pyridin auf Steinkohlen mitgeteilt 
hat. Darauf hat dann Baker") im Jahre 1900 sich 
mit dem Verhalten von Pyridin gegen Steinkohle be
schäftigt, das beträchtliche Lösungsvermögen dieses 
Körpers festgestellt und gleichzeitig angegeben, daß gut 
backende Steinkohlen, die mit Pyridin extrahiert wurden, 
nachher ihre Backfähigkeit verloren, während der Ab
dampfungsriickstand der Pyridinlösung im hohen Grade 
clie Backfähigkeit. besaß. 1907 hat dann Smi th 0) 

ebenfalls die Einwirkung von Pyridin auf einige Fos
silien untersucht und seine Resultate genauer beschrieben. 
Da ich die von Bedson beanspruchte Prioriutt aner
kennen mußte, habe ich die in meiner Abhandlung 
bereits angekündigten und später begonnenen Unter
suchungen über die Extraktion gewisser Bestandteile der 
Steinkohle durch Pyridin aufgegeben und meine dies
bezüglichen V ersuche .in anderer Weise fortgesetzt. 

In meiner erwähnten Abhandlung habe ich zum 
Schluße auch folgenden Satz aufgestellt: „Bei der Bildung 
der Steinkohle hat in den meisten Fällen aus verschie
denen Ursachen eine mehr oder minder weitgehende 
Druckdestillation mit gewirkt, von deren Produkten ein 
großer Teil sich im polymerisierten und kondensierten 
oder anders chemisch umg·eformten Zustande in der Stein
kohle neben den anderen Kohlungsprodukten findet." Ich 
habe gleichzeitig hinzugefügt, daß die Backfähigkeit 
mancher Steinkohlen zum Teile von diesen gewisser
maßen pechartigen P1·odukten in der Steinkohle abhänge. 
'fätsäehlich hatte ich damals schon die Überzeugung, 
daß wir es in der Steinkohle zum Teile mit ähnlichen 
Substanzen zu tun haben wie im Steinkohlenpech. Diese 
Anschauung ist übrigens bereits auch in bestimmterer 
Form von R. Hodurek 1904 ausgesprochen worden. 
In einer Abhandlung „Zur Kenntnis der schweren Teer
iile" ~) sagt er, als er verschiedene im Carbolineum, 
'l'eer und Pech enthaltene Substanzen erwähnt, daß ganz 
illmliche Stoffe bereits in der Steinkoble enthalten sind. 
Br hat diese Pechstoffe aus der Steinkohle durch Be
handlung mit grünem Anthracenöl unter Druck isoliert 
und aus dieser Lösung durch Benzin gefällt, ohne aber 
einen dieser Stoffe näher zu charakterisieren. 

~) Mit Rücksicht auf eine von mir in der Ztschr. angew. 
Chem. 1906, S. 667, Absatz 2, gemachte Bemerkung, daß ich 
mir die nähere Untersuchung der durch Pyridin aus Stein
kohle extrahitrbaren Substanzen vorbehalte. 

b) The Solvent Action of Pyridine on Certain Coals, 
Trans. Inst. Mining Engin. 1900, Bd. 20, S. 159. 

0) On peaty deposits from a pit-fall at Tantobie, county 
Durham. Proc. of the University of Durham Philosophical 
Society, .~d. 2, S. 6. 

1) Osterr. Chem.-Ztg. 1904. Bd. 9, S. 368. 

Ich habe zunächst Otto Manouschek veranlaßt, 
einige charakteristische Bestandteile des Steinkohlen
peches, bzw. hochsiedende Bestandteile des Steinkohlenr 
teers in der Steinkohle selbst nachzuweisen und diese
hat deshalb zunächst die Kohle des in der Nachbar
schaft von Brünn befindlichen Rossitzer Steinkohlen
flözes auf Anthracen geprüft. 8) Diese Kohle ist eine der 
backendsten, die überhaupt bekannt sind. Die Rossitzer 
Kohle wm;de im Soxhlet-Apparat mit Schwefelkohlenstoff 
extrahiert (einem Lösungsmittel, welches ich bereits bei 
meinen früheren Untersuchungen über das Steinkohlen
pech benutzte), die Schwefelkohlenstofflösung abdestilliert 
und der Rückstand bei 110° im Trockenschranke zur 
V erfliichtigung des Schwefelkohlenstoffes anhaltend er
hitzt. 11

) Von dittsem Rückstande wurden Mengen von 2 
bis 3 g in Eisessig gelöst und mit Chromsäurelösung am 
Rückflußkühler solange gekocht, bis man an der Fär
bung einen geringen Überschuß von Chromsäure wahr
nehmen konnte. Die von dem harzigen ungelösten Rück
stande abgegossene Flüssigkeit wurde dann mit dem vier
fachen Volumen Wasser verdünnt und 4 bis 5 Tage 
hindurch stehen gelassen. Hierbei schied sich ein orange
gelb gefärbter Körper ab, welcher auf einem Filter ge
sammelt und vollständig ausgewaschen wurde. Aus dem 
Filtrat schied sich nach längerer Zeit wieder ein rein 
gelb gefärbter, kristallinischer Körper ab, welcher eben
falls, jedoch für sich abfiltriert wurde. Der erst aus
geschiedene Körper gab, mit konzentrierter Kalilauge 
zusammengebracht, eine bräunlichgelbe Lösung, zweifel
los herrührend von beigemengten pechigen Substanzen. 
Wurde diese Lösung jedoch mit Zinkstaub erwärmt, so 
trat ganz deutlich eine charakteristische H.otfärbung der 
Flüssigkeit ein. ·wurde diese etwas brannnuancierte rote 
Flüssigkeit filtriert, so entfärbte sie sich nach einiger 
Zeit an der obersten Schicht, Erscheinungen, welche be
kanntlich mit dem Auftreten der Oxanthranolreaktion 
beim Erhitzen von Anthrachinon mit Zinkstaub und Kali
lauge auftreten.10) Der später ausgeschiedene Nieder
schlag zeigte, weil reiner, die Oxanthranolreaktion noch 
viel schöner. 

Es war zu vermuten, daß das oben besprochene 
Oxydationsprodukt durch Chromsäure in Eisessig nicht 
reines Anthrachinon, sondern ein Gemisch von diesem mit 
Chrysochinon vorstelle. 

Weiter wurde der Bitumenextrakt untersucht, ob er 
die von H. Ditz 11) angegebenen Reaktionen gewisser 
aromatischer Kohlenwasserstoffe gibt, wenn auch diese 

8) Eine ausführliche Besprechung der von Otto Manou
schek auf Grund seiner Untersurhungen gefundenen Resultate 
wird derselbe demnächst veröffentlichen. 

o) Die Extraktion mit Schwefelkohlenstoff sowie mit allen 
anderen später benutzten LöRungsmitteln ist eine sehr lang
wierige; die anscheinend schon erschöpft.e Kohle gab beim 
weiteren längeren Verweilen mit dem Lösungsmittel in der 
Wärme immer wieder noch Lösliches ab, was an der deutlichen 
Färbung und Fluorescenz der Lösung wahrzunehmen war. 

10) Siehe C. Liebermann, Ann. Chem. Pharm., Bd. 212, 
S. 65, sowie G. Vortmann, Anleitung zur cllemischen Analyse 
organischer Stoffe, Wien 1891, S, 264. 

11) Chem.-Ztg. 1907, S. 44fi, 488. 



- 178 -

Reaktionen mit Rücksicht darauf, daß sie sich natur
gemäß nur auf reine Substanzen beziehen, hier nicht als 
entscheidend angesehen werden konnten.12) Die nun dies
bezüglich angestellten Versuche ergaben tatsächlich die 
für Anthracen und Chrysen beschriebenen Farbenreak
tionen, insbesondere deutlich bei dem Bitumen der Ros
sitzer Kohle. Der Schwefelkohlenstoffextrakt erwies sich 
stickstoffhaltig, ich habe deshalb die Farbenreaktion mit 
Formaldehyd auf Carbazol in demselben vorgenommen, 
bekam jedoch keine entscheidenden Reaktionen. 

Später erwies sich das Chloroform als ein viel ge
eigneteres Extraktionsmittel, die damit hergestellten Ex
trakte von Rossitzer und Mähr.-Ostrauer Kohle ergaben, 
in der eingangs erwähnten Weise untersucht, ebenfalls 
die Anwesenheit von Anthracen und Chrysen. Es ist 
wohl bekannt, daß mehrringige anellierte Kohlenwasser
stoffe der aromatischen Reihe auch in Naturprodukten 
vorkommen, bei deren Bildung höhere Temperaturen wohl 
nicht in Betracht gezogen werden können. Es sei nur 
auf das Reten c18 HlS hingewiesen, dessen Konstitution 
als die eines Methylisopropylphenanthrens erkannt wurde, 
welches bekanntlich nicht nur im Teer harzreicher Nadel
hölzer, also bei höherer Temperatur gebildet, sondern 
auch in verschiedenen Erdharzen, so im Fichtelit aus 
einem Torflager in Bayern, ferner in einem Harz auf 
Kiefern eines Braunkohlenlagers: Scheererit und in an
deren ähnlichen Produkten gefunden wurde. Das Reten 
gibt in Eisessig mit Chromsäure oxydiert ein Reten
chinon, welches sich aber in seinen Eigenschaften von 
dem Anthrachinon wesentlich unterscheidet. Anthracen 
ist jedoch, soviel mir bekannt, in keinem Naturprodukt 
bisher gefunden worden, und da man die für dasselbe 
bekannten synthetischen Bildungsweisen in der Stein
kohle wohl nicht annehmen kann, so ist die Vermutung 
nicht ungerechtfertigt, daß es durch den Prozeß einer 
trockenen Destillation in der Kohle entstand. 

Das Vorhandensein von Anthracen und Chrysen in 
den in Schwefelkohlenstoff oder Chloroform löslichen Be
standteilen der Rossitzer und der Ostrauer Steinkohle 
läßt deshalb schließen, daß bei der Bildung dieser Stein
kohlen auch höhere Temperaturen 19) mitgewirkt haben. 
Tatsächlich kann man diese Steinkohlen als ein Gemisch 

12) Bei denselben wurde der nach Verfiüchtigung des 
Extraktionsmittels verbleibende Rückstand in Chloroform gelöst, 
mit konz. Schwefelsäure so lange geschüttelt, bis an der 
bleibenden Farblosigkeit der Schwefelsäure die Abwesenheit 
aller verharzenden Körper nachgewiesen werden konnte, so
dann wurden einige Tropfen Formaldehyd zugesetzt. Es wurde 
die Beobachtung gemacht, daß beim Abdestillieren des Chloro
forms Bestandteile des Bitumens mit demselben mitgehen, denn 
während unverwendetes Chloroform mit Schwefelsäure und 
Formaldehyd sich 'gar nicht veränderte, gab das abdestillierte 
Chloroform unter denselben Umständen eine intensiv rote 
Färbung und Ausscheidung eines dunkel gefärbten Xieder
schlages. 

13
) Die Ursachen dieser höheren Temperaturen können 

verschieden sein (siehe auch J. F. Hoffmann, Zur Theorie 
der Steinkohlenbildung, Ztechr. ang. Chem. 1902, Bd. Hi, S. 825). 
doch soll hier auf eine w~itere Erörterung dieser Frage nicht 
niiher ein~ngen werden. 

einer dem Steinkohlenpech ähnlichen Substanz mit einem 
festen Verkohlungsrückstand, letzteren als den Haupt
bestandteil der Steinkohle, betrachten, wodurch sich 
manche physikalischen Eigenschaften der Steinkohlen er
klären lassen. Selbstverständlich kann ich das derzeit 
nur von den beiden genannten Steinkohlen angeben; es 
ist jedoch sehr wahrscheinlich, daß auch andere Stein
kohlen und vielleicht alle sich innerhalb gewisser Grenzen 
ähnlich verhalten, also gewissermaßen zum kleinen Teile 
auch eine Art Steinkohlenpech enthalten. 

Ich habe selbstverständlich mich bestrebt, auch von 
Seiten der Fachgeologen über die Möglichkeit einer 
solchen Druckdestillation bei der Bildung der Steinkohle, 
welche vorübergehend den Zustand des Erweichten vor
aussetzt, Äußerungen zu finden, und ich möchte derzeit 
auf folgendes aufmerksam machen. Im Jahre 1882 hat 
bereits Alexander Petzholdt, Prof. emerit. der Dor
pater Universität, in einer Broschüre „Beitrag zur 
Kenntnis der Steinkohlenbildung" nebst Kritik des Werkes 
von P. H. Reinsch: Neue Untersuchungen über die 
Mikrostruktur der Steinkohle des Carbon, der Dyas und 
Trias H) folgende Mitteilungen gemacht, die ich wörtlich 
anführe: „ \Vas das ehemalige Weichgewesensein der 
Steinkohlensubstanz anlangt, so glaube ich der Erste ge
wesen zu sein, der darauf aufmerksam machte. „Daß 
die Steinkohlen einst weich und flüssig waren" (so 
äußerte ich mich vor bereits 40 Jahren in meiner im 
Buchhandel vergriffenen Schrift: Über Calamiten und 
Steinkohlenbildung, S. 20), „ wird aber zunächst durch 
ihren muscheligen Bruch bewiesen . . . . Allein dieser 
muschelige Bruch ist in nichts anderem begriindet, als 
in dem physikalischen Gesetze, nach welchem fast alle 
Körper, welche, ohne zu kristallisieren, aus dem flüs
sigen Zustande in den festen übergingen, dieselbe Er
scheinung an sich bemerken lassen . . . . " Dasselbe, 
nämlich der frühere Zustand der Weichheit oder Flüssig
keit der Steinkohlenmasse, läßt sich aus den an der 
Steinkohle nicht selten zu beobachtenden prismatischen 
und kugeligen Absonderungsgestalten folgern. . . . Aber 
nicht bloß der muschelige Bruch und die eben be
sprochenen Absonderungsgestalten der Steinkohle stützen 
die Annahme ehemaliger Weichheit, auch die mikro
skopische Untersuchung der Steinkohlensubstanz liefert 
Beweise dafür usw. usw. Nachdem im vorstehenden 
das Faktum des ehemaligen W eichheitezustandes der 
Steinkohlenmasse, wie ich wohl annehmen darf, außer 
Zweifel gestellt worden ist, so ist es an der Zeit, der 
Beantwortung der Frage, was diesen Weichheitszustand 
veranlaßt hat, näher zu treten." 

Petzholdt führt dann weiter eine Reihe von Ver
suchen an, bei welchen er Holz in geschlossenen Ge· 
fäßen der äußeren Erhitzung aussetzte. „ Durch diese 
V ersuche ist der Beweis geliefert, daß, wenn bei der 
Verkohlung von Holz die gasförmigen und tropfba1' 
flüssigen Zersetzungsprodukte zurückgehalten werden, die 
Masse weich wird (schmilzt), wobei jegliche organische 

1
•) Verlag von T; 0. Weigel, Leipzig 18A2. 
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'rextur verschwindet und ein der Steinkohle ähnliches 
Produkt zum Vorschein kommt .... " 1~) 

Ferner möchte ich hier auf einige Bemerkungen 
von Prof. Dr. A. Andreae aufmerksam machen, welche 
in einem Büchlein - „Führer durch das Roemer
Museum in Hildesheim", Abteilung für Geologie - ent
halten sind, folgendes: „ Vorgreifend bemerken wir gleich 
hier, daß der danebenliegende, zu Grus zermalmte An
thracit von Berghaupten sich aus Steinkohle durch die 
Wärmewirkung des Gebirgsdruckes gebildet hat. Die aus 
der ursprünglichen Kohle abdestillierten Kohlenwasser
stoffe sammelten sich auf den Klüften der benachbarten 
Grauwacke als Adern und Schmitzen an, wie uns das 
ausgestellte Handstück derselben beweist." 

Es wird also, wenn auch nicht allgemein, doch von 
einigen Fachgeologen die Ansicht geteilt, daß durch Ge
birgsdruck eine derartige Wärmewirkung auf das Stein
kohlenmaterial ausgeübt werden konnte, daß dasselbe 
zur trockenen Destillation und zur völligen Erweichung 
gelangte. Vielleicht läßt sich damit auch die 'fätsache 
in Zusammenhang bringen, daß man die in den Stein
kohlen enthaltenen Gase mitunter bis unter einem Druck 
von über 40 Atmosphären stehend fand (persönliche 
Mitteilungen). 

Die Bildung von Anthrachinon halte ich zwar mit 
Riicksicht auf die ganz charakteristische Anthranolreak
tion (Reduktion des Anthrachinons mit Kalilauge und 
Zinkstaub zu dem intensiv rotgefärbten, durch Sauer
stoffaufnahme sich wieder entfärbenden Anthranol) für 
erwiesen. Dagegen kann immerhin eingewendet werden, 
daß in dem Steinkohle-llitumen nicht direkt Anthracen, 
sondern ein demselben nahestehendes Anthracenderivat 
vorliegt. Tatsächlich kann das Vorhandensein 
von Anthracen, bzw. Chrysen erst dann als wirk-

U) Dieselben Resultate wie Petz h o 1 d hinsichtlich der 
Einwirkung des Druckes bei der Verkohlung d1ts Holzes hat 
auch Violette bei seinen bekannten Untersuchungen erhalten, 
~iuspratts Technische Chemie, Bd. 2; siehe auch Ed. Juon. 
Über Holzkohle, Prometheus, Bd. 20, S. 18. 

lieh erwiesen betrachtet werden, bis diese Körper 
mit allen ihren charakteristischen Eigenschaften isoliert 
vorliegen und elementaranalytisch untersucht sind. Dies 
möchte ich mir vorbehalten, da diesbezügliche Arbeiten 
schon im Gauge sind, ich kann jedoch schon jetzt nicht 
umhin, die Vermutung auszusprechen, daß in dem Stein
kohlebitnmen vielleicht auch Carbazol (mit lfücksicht auf 
den N.-Gehalt des Bitumens) sowie Inden und polymere 
Cumarone enthalten sind. rn) Immerhin werde ich in meiner 
früher ausgesprochenen Anschauung, daß bei der Stein
kohlenbildung trockene Druckdestillation wesentlich mit
gewirkt hat und daß wir es in der Steinkohle zum 
kleinen Teile neben der festen Kohlensubstanz mit einer 
Art Steinkohlenpech zu tun haben als den Produkten 
der Polymerisation und Kondensation gewisser Destil
lationsprodukte, durch die angeführten Beobachtungen 
best!l.rkt. 

Ich habe in ähnlicher Weise auch eine böhmische 
Braunkohle und die Kohle von Seegraben bei Leoben, 
die sich durch einen muscheligen Bruch und hohen Glanz 
auszeichnet, der Untersuchung unterziehen lassen. Die 
Extraktionsrückstände zeigten viele Ähnlichkeit mit dem 
Braunkohlenpech 17) und ich glaube jetzt schon aus
sprechen zu dürfen, daß in diesen genannten Kohlen 
ebenfalls wieder Bestandteile des Braunkohlenpeches 
enthalten sind. Bei der Braunkohle wird sich selbst
verständlich diese Annahme allerdings nur auf einige 
wenige spezielle Vorkommen derselben, die ebenfalls 
muscheligen Bruch und Glasglanz aufweisen, wie dies 
zum Beispiel bei der Braunkohle von Seegraben bei 
Leoben in hohem Grade der Fall ist, erstrecken dürfen, 
w!Lhrend bei anderen Braunkohlen schon ihre 'rextur 
und sonstige Beschaffenheit entschieden gegen tliese 
Annahme einer höheren Temperatur bei ihrer Bildung 
sprechen. 

18) Siehe auch Russig, Chem. Ztschr. 1901/1902, S. 344. 
11) Siehe Ed. Donath und B. M. lllargosches, Zur 

Unterscheidung der Asphalte, Chem. Ind. 1904, S. 220, sowie 
Ed. Graefe, Zur Unterscheidung des Braunkohlenteerpeches 
von anderen Pechen, Chem.-Ztg. 1906, S. 298. 

Statistik des Erdharzbetriebes in Galizien für das Jahr 1907.*) 
Umfang des Betriebes, Arbeiterstand, Produktion. 

a) Erdöl. Hiefür bestanden 6 (=)Unternehmungen 
auf verliehene Bergwerksmaße (171 ·1 ha), 30 ( + 2) auf 
Naphthafelder (3054·50 ha) und 361 ( + 26) sonstige. 
In Betrieb waren 344 ( + 22) Unternehmungen mit 

von denen 1 in Ölgewinnung war; ferner 3031 ( + 49) 
Bohrlöcher, von denen 310 (- 26) im Abteufen und 
1675 <+ 35) in Ölgewinnung standen; die letztere erfolgt1i 
in 78 (- 30) Fällen mit. Hand- und in 1597 ( + 651 
Fällen mit Dampfbetrieb. 

5930 (- 516) Arbeitern, u. zw. 5912 Männern, b) Erd wachs. An Bergbaunternehmungen auf Erd-
4 Weibern und 14 jugendlichen Arbeitern. Die Pro- wachs bestanden 15 (- 3), von denen 11 ( + 1) im Be
duktion betrug ll,258.064q ( -T- 3,886.122 oder 52·72 °/o) triebe waren. Die Fläche der verliehenen Maße betrug 
Erdöl im Werte von ](24,938.473 (+ 5,094.788 oder 4·5ha (=), jene der Naphthafelder 12·28 ha (=). In 
25·67 °lo) bei einem Mittelpreise von K 2·22 (-0·4 7) pro Verwendung standen 2352 ( + 94) Arbeiter, u. zw. 2309 
Meterzentner. An Einbauen bestanden 35 (=)Schächte, <+ 119) Männer, 13 (-- 9) Weiber und 30 (- 16) 

----;;)-Statistik des Bergbaues in Österreich (ür das Jahr 1907" (als Fortsetzung des statistischen Jahrbuches des k. k. Ackerbau
ministeri~s, 2. Heft: „Der Bergwerksbetrieb Österreichs"). Zweite Lieferung: nBetriebs- und Arbeiterverhältnisse beim Bergbau. 
Naphthast.atistik". Herausgegeben vom k. k. Ministerium fl\r llffentliche Arbeiten. Wien, Hof- und Staatsdruckc>rei, 1908. 
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jugendliche Arbeiter. Die Produktion betrug 25.080 q 
(- 1902 oder 7·05 °/o) Erdwachs im Werte von 
K3,117.106 (- 235.257 oder 7·02 °/o) bei einem Mittel
preise von K 124·29 ( + 0·05) pro Meterzentner. Die 
Anzahl der Schächte bei den in Betrieb stehenden Unter
nehmungen betrug 25 ( + 4). 

Y erunglückungen. 

Bei den Erdölbetrieben ereigneten sich 12 ( + 7) 
tödliche und 134 ( + 4) schwere, bei den Erdwachsberg
bauen 1 (- 1) tödliche und 10 ( + 3) schwere Ver
unglückungen. Auf 1000 männliche und jugendliche 
Arbeiter entfielen bei den Erdölbergbauen 2·02 ( + 1·24) 
tödliche und 22·61 ( + 2·43) schwere und bei den Berg
bauen auf Erdwachs 0·43 (- 0·46) tödliche und 4·28 ( + 1·15) schwere Verletzungen. Eine gleichzeitige Ver
unglückung mehrerer Personen fand nur beim Erdöl
bergbau, u. zw. in 12 Fällen statt. In 7 Fällen erlitten 
durch Gasexplosionen in Bohrtürmen, von denen 2 durch 
Kurzschluß in elektrischen Glühlampen, 2 durch Funken 
und Glimmen des Vulkantiberbelages an Bandbremsen, 
1 durch beim Anschlagen eines eisernen Gerätes an die 
Hohrbank oder an den Rand der Bohrröhren entstandenen 
Funken und 2 durch unbekannte Ursachen hervorgerufen 
worden sind, 8 Arbeiter tödliche, 10 Arbeiter schwere 
und 2 Arbeiter leichte Verletzungen. Ferner wurden 
durch plötzliches Austreten von Dampf und Wasser ans 
den Sicherheitsventilen eines überheizten Kessels 1 Arbeiter 
tödlich und 1 Arbeiter schwer, durch ein umgefallenes 
Rohr 2 Arbeiter schwer, durch eine als Hebel benützte 
Eisenstange 1 Betriebsleiter und 1 Arbeiter leicht, durch 
die aus dem Heizraum eines Dampfkessels infolge plötz
lichen Gaszuflusses ausgetretene Flamme 2 Arbeiter leicht 
und endlich anläßlich der Entzündung von Gasen, die in 
einem Maschinenlokale einem mit einem Gasmotor ver
bundenen, schadhaften Rohr entwichen, 2 Arbeiter schwer 
verletzt. 

In 3 Fällen erfolgten gerichtliche Verurteilungen 
an Unfällen schuldtragender Personen; es wurde 1 Ar
beiter zu 7 Tagen strengen Arrestes, 1 Bohrmeister zu 
5 Vv ochen strengen Arrestes mit einem Fasttage in jeder 
Woche, zur Tragung der Kosten des Strafverfahrens 
sowie zur Zahlung einer Entschädigung an den Beschädigten 
und endlich 1 Betriebsleiter zu einer sechswöchentlichen 
Arreststrafe verurteilt. In 133 Fällen wurde die gericht
liche Untersuchung eingestellt; in 21 Fällen dagegen 
war das Resultat der strafgerichtlichen Untersuchung bis 
znm Jahresschluß unbekannt. 

Bruderladen. 
Zu Ende des Jahres bestanden bei den Erdöl- und 

Erd wachs betrieben 3 (-. 2) Bruderladen. 
a) Krankenkassen. Das Aktivvermögen derselben 

belief sich auf K 84.948 <+ 3065). Die Einnahmen 

betrugen K 145.990 (- 17.254), darunter K 59.523 
(-f- 1950) Beiträge der Mitglieder und teilnehmenden 
Provisionisten für sich und ihre Angehörigen und 
K 41.517 ( + 820) Werksbeiträge. Die Ausgaben be
trugen K106.378 ( + 1989), u. zw. K 21.972 (-2517) 
Krankengelder, K 63.752 ( + 2279) Heilungskosten, 
K 1729 <+ 645) Begräbniskosten, K 2933 <+ 591) 
außerordentliche Unterstützungen, K 10.920 ( + 1856) 
Verwaltungskosten und K 5072 (- 865) sonstige Aus
lagen. Versichert waren 1694 (- 662) versicherungs
pflichtige Mitglieder, 50 ( + 4) Provisionisten, 24 72 ( + 4) 
Angehörige der Mitglieder und 122 ( + 37) Angehörige 
der Provisionisten. 

An Beiträgen leistete ein Mitglied im Jahresdurch
schnitt K25·04 ( + 7·51) für sich und K9·77 ( + 3·08) 
für die Angehörigen. 

Die Zahl der Krankheitsfälle betrug 1530 (- 262) 
mit 18.537 (-9968) Krankheitstagen; hievon entfielen 
342 ( + 68) mit 4301 ( + 414) Krankheitstagen auf 
V erunglückungen im Dienste. Ein Erkrankungsfall 
dauerte durchschnittlich 12·12 (- 3·79) Tage und ver
ursachte eine Auslage von K53·03 ( + 8·06). Gestorben 
sind infolge Verunglückung im Dienste keine (- 1), 
infolge anderer Ursachen 14 ( + 1), zusammen 14 ( =) 
Mitglieder. 

b) Provisionskassen. Das Vermögen der Pro
visionskassen betrug mit Jahresschluß K 1,049.225 ( + 13.196). Die Einnahmen betrugen K 190.744 ( + 24.845 ), darunter K 55.615 ( + 2444) Beiträge der 
Mitglieder und K53.220 (+ 1919) Werksbeitrli.ge. Die 
Ausgaben betrugen K 117.124 (- 7661), darunter 
K 74.210 (-14.187) Provisionen, K 41.212 (-9623) 
Reserveanteile und Kl 702 (-12.225) sonstige Ausgaben. 

Versichert waren 1478 (- 741) vollberechtigte 
sowie 154 ( + 72) miuderberechtigte Mitglieder, 825 
(- 235) anspruchsberechtigte Weiber und 1630 (- 368) 
Kinder. Der durchschnittliche Jahresbeitrag eines voll
berechtigten Mitgliedes stellte sich auf K36·67 ( + 13·05), 
der durchschnittliche Vermögensanteil auf K 70fl·90 ( + 243·01). Im Provisionsbezuge standen 281 ( + 42) 
Mitglieder, 57 ( + 4) Witwen und 138 ( + 19) Waisen. 
Im Durchschnitte erhielt ein Provisionist K 225·28 ( + 12"11), eine Witwe K 106·26 ( + 6·52) und eine 
Waise K35·13 ( + 3·28) an jährlicher Provision. Invalid 
wurden 59 ( + 26) Mitglieder, davon 4 ( + 2) durch 
Verunglückung im Dienste. Gestorben sind 14 (-1) 
provisionsversicherte Mitglieder, darunter keiner (- 2) 
durch Verunglückung im Dienste. 

Die Verwaltungskosten rler Bruderladen (Kranken
und Provisionskassen) per K 10.920 betrugen 5·20 °lo 
sämtlicher in beide Kassenabteilungen geleisteten Beiträge. 

A. M. 
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Die sogenannte Peroxyd-Methode der Bleibestimmung. 
Diese von W. S. Medell in West.-Chem. and Met., 

IV pp 152-156 *), beschriebene Bleibestimmungsmethode 
soll schnell ausführbar sein und ihre Ergebnisse sollen 
durch Gegenwart fremder Stoffe nicht beeinflußt werden. 

Die Methode beruht vornehmlich auf der Fällung 
des Bleies aus einer Ätznatronlösung durch Brom, auf 
der Reduktion des dabei gebildeten Bleisuperoxydes durch 
Orthophosphorsäure und schwefelsaures Eisenoxydul
Ammonium (Mohrsches Salz) und endlich auf der maß
analytischen Bestimmung des Überschusses dieses Salzes 
durch Kaliumpermanganat. 

Die zur Ausführung der Bleiprobe notwendigen 
Reagentien und Titerflüssigkeiten sind: Orthophosphor
s!l.ure, lO°Joige Ätznatronlösung, 5°/0 ige Lösung von 
Kaliumbromid gesättigt mit Brom und eine Permanganat
lösung von bestimmter Wirksamkeit. Letztere wird durch 
Auflösen von 1 ·528 g des chemisch reinen Salzes dargestellt 
und der Titer auf das Mohrsche Salz gestellt. Die Lösung 
von schwefelsaurem Eisenoxydulammoniak wird durch 
Auflösen von 18·958 g des chemisch reinen Salzes in 1 l 
Wasser bereitet. 1 cm 3 dieser Lösung ist imstande 0·005 g 
Blei von Pb00 zu PbO zu reduzieren. 

Ausfülu:ung der Probe. 0·5 g Bleierz wird in 
einer Porzellanschale (8 cm im Durchmesser) mit 10 cm 3 

verdünnter Schwefelsäure (1: 1) und 5 cm3 eines Gemenges 
von Salpetersäure und Salzsäure digeriert. Das Verhältnis 
der beiden Säuren in den 5 cm8 variiert mit der Be
schaffenheit der zu behandelnden Bleierze. Der Inhalt 
der Porzellanschale wird bis zum Entweichen der cha
rakteristischen weißen Nebel abgedampft; ist Mangan 
anwesend, so werden zur Reduktion der Manganate 
1-2 Kristalle von unterschwefligsaurem Natron zugesetzt. 

Nach dem Ausl\ühlen wird der Inhalt der Schale 
auf zirka 50 cm 8 verdünnt, eine Zeitlang stehen gelassen, 
gekocht, auskühlen gelassen und derart durch Dekantation 
filtriert, daß das meiste Bleisulfat in der Porzellanschale 
zurückbleibt. Dieser Rückstand wird nun mehrmals 
mit Schwefelsäure durch Dekantation gewaschen. Sodann 
wird auf das Filter heiße Ätznatronlösung (10 cm 3 der 
10°/0 igen Lösung und 20cm'1 Wasser) aufgegossen, und 
zwar 15 cm8 auf einmal, und die durchlaufende Lösung 
wird in der Porzellanschale, in welcher sich der Rück
stand befindet, aufgefangen. Das Filter wird nachher noch 

*) The Eng. and Min. Journal 1909, 262. 

mit zirka 100 cm:J heißen Wasaers gewaschen, worauf 
der Rückstand samt den Lösungen in ein Becherglas 
übertragen wird. In demselben wird nun der Inhalt so 
lange gekocht, bis das Bleisulfat in die Lösung über
gegangen ist. Man läßt dann ein wenig abkühlen (auf 
95° C.), worauf 15-35 cm 3 Bromwasser zugesetzt werden. 
Nach ·einige Minuten währendem Aufrühren ist die 
Bildung von Superoxyd wahrzunehmen, welches ursprünglich 
gelblich gefärbt ist, bald aber nachdunkelt und schließlich 
die gewöhnliche gelbbraune Färbung annimmt. Nach dem 
Zusatze von Bromwasser muß der Becherglasinhalt er
wärmt und mindestens 5 Minuten unter dem Siedepunkte 
gehalten werden. Durch dieses Erwärmen darf aber das 
überschüssige Brom nicht vollständig entfernt werden. 1 >ie 
Probe wil-d dann abgestellt und bis zum Absetzen des 
Niederschlages in Ruhe gelassen. 

Sodann wird die geklärte Flüssigkeit durch ein 
11 r:m Filter filtriert und darauf geachtet, daß der 
Niederschlag im Becherglase zuriickbleibt. Sobald die 
Lösung das Filter passiert hat, wird es mit kaltem 
Wasser aufgefüllt. Der Niederschlag wird im Becherglas 
dreimal mit je 25 cm8 kalten Wassers durch Dekantation 
gewaschen. 

Das Filter wird sodann in das Becherglas gebracht, 
worauf 250 cm 2 k111ten Wassers und 5 cmu Phosphorsänre 
zugesetzt werden. Nun fügt man eine gemessene Menge von 
schwefelsaurem Eisenoxydul-Ammonium hinzu und titriert 
nach dem Übergehen des Bleisuperoxydes in Sulfat den 
Oberschuß des Mohrschen Salzes mit der ChamU.leon
lösung zurück. Die hier geschilderten Reaktionen ver
laufen nach folgenden chemischen Gleichungen: 

Pb ~Ot + 4 Na OH= Na2 Pb02 + Na2 SOt 
Na2 Pb02 + 2 Br= Pb02 + 2 Na Br 

Pb02 + 2 [Fe S04, (NH.)2 S04 + 6 H2 OJ + 2 H,1 POt 
= Fe2 (S04 ):1 + Pb S04 + 2 (NH4) 2 HPO• + 14 H2 ü 

1 2KMn04 +10[FeS04 , (NH4 ) 2 S04 +6H2 0] +8H:iP0 1= 

= 5 Fe2 (S04 )8 + 2 Mn S04 + 2 (NH4\ S04 + 
+ 8 (NH4) 11 HP04 + 68 H2 0. 

Diese neue Probe soll sehr gute Resultate liefern, 
welche auch mit den Ergebnissen der gewichtsanalytischen 
Bestimmung sowie der volumetrischen Molybdat-Methode 
genau übereinstimmen. Die Anwesenheit von Wismuth 
scheint auf das Probenresultat ohne Einfluß zu sein. 

G. K. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.001. - Adolf Eckstein in Szczakowe. (Galizien). 

- Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung einer 
konzentrierten Salzlösung aus Steinsalz. - Den Gegenstand 
vorliegender Erfindung bildet eine Vorrichtung zur kontinuier· 
liehen Herstellung einer konzentrierten Sa.lzlösung aus Steinsalz, 
welche aus einer Löse· und Transporttrommel besteht, in welcher 
clie in ununterbrochener Bewegung gehaltenen Steinsalzstücke 
während der Bewegung der Trommel in dieser weiter zerkleinert 
werden, so daß eine äußerst ergiebige Ausle.ugung eTJJlelt 

wird. Die Steinsalzblöcke gelangen vorerst in einen Stein· 
brecher 2, in welchem sie zerkleinert werden, e.uf die Rutsche 
fallen und mittels des Elevators 3 gehoben werden. Dieser 
wirft die Steinse.lzstlicke in das mit Trichteransatz versehene 
Ftillrohr 4, welches in die Trommel 1 mündet und gleichzeitig 
auch zur Einfüllung des W e.ssers dient. Diese Trommel, die 
mittels Tragringen auf Stützrollen 5 oder dgl. gelagert ist, 
besitzt auf ihrem Mantel Zahnkränze 6, die in auf einer Weile 7 
befestigte Zahnrltder 8 eingreifen. Die Welle wird durch 
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l•iemenscheiben 9 angetrieben. Im lnnern der Trommel sind 
in entsprechenden Ab.~tänden nach einer Sch1·a11benlinic TVinkr.l 10 
angem'.etet, welche durch kurze J(etten 11 demrt verbunden sfod, 
daß letztere, wenn auch locket herabhängend, niemals die 
Innenfliiche der Trommel berllh1·en. Diese Winkel und Ketten 
haben den Zweck, die Steinsalzstücke und dss Wasser bezw. 

die Lösung nach dem Ende der Trommel zu befördern, durch
einander zu mengen und gegebenenfalls größere Steinsalzstücke 
noch zu zerkleinern. Am Ende der Trommel ist ein gelochter 
Ring 12 vorgesehen, welcher bis über die untere Hälfte von 
einem Ablaßtrichter 13 umfaßt wird. Durch diesen fließt die 
fertige Salzlösung in eine Rinne 14 e.b. Die Rückwand der 
Trommel besitzt ein zentrisches Loch, in welches eine verst.ell
bare Rinne 15 hineinragt. Durch diese wird de.s überschüssige 
bezw. ungelöste Steinsalz entfernt, welches dann abermals be
nützt werden kann. 

Nr. 33.237. - Soci6t6 Anonyme Electrom6te.llurgique 
Proc6dtls Pe.q} Girod in Ugine (Savoyen). - Deckel nlr 
elektrische Ofen. - Die E;rfindung betrifft eine Abänderung 
an Deckeln für elektrische Ofen, bei welchen einer der Pole 
e.n der Ofensohle angeordnet ist. Diese Deckel bestehen in 
bekannter Weise aus einem Metallring, der mittels zwischen
gelagerten, isolierten, feuerfesten Ziegeln ein inneres Gußstück 
trägt, welches einer oder mehreren Elektroden den Durchtritt 
gestattet. Da letztere die gleiche Polarität besitzen, so können 
dieselben bei ihrem Durchtritt durch das Gußstück völlig gas
dicht befestigt werden, ohne de.ß das Entstehen von Kurz
schlüssen zu befürchten wäre. Zufolge dieser Adjustierung 
können die Luft und die oxydierenden Gase, welche in der 
Xähe der Elektroden vorhanden sein könnten, nicht um die 
Elektroden an jener Stelle, wo sie noch rotglühend sind, strömen. 
Diese Elektroden nützen sich da.her nur an der Berührungsstelle 
mit dem Be.d e.b. Die vorliegende Erfindung besteht darin, 
daß, um nicht nur dM Schmelzen des Gußstiickes zu verhinde1·n, 
sondern auch jede Gefahr eine1· Explosion des Ofens im Falle 
eines Bruches des Gußstiickes zu beseitigen, letzte1·es d111·ch ein 
Wasserzirkulations.system gekr1hlt wird, welches vom mechanischen 
Sta11dpunkt aus unabhängig vom Gußmaterial ÜJt. Es werden 
nämlich in die Form zum Gießen des genannten Gußsti7ckes 
Eisenrohre an den beabsichtigten Kithlstellen des Deckels ein
gelegt 1md das Gußmate1-ial um diese Rohre he1wngegossen, 
welche letztere sodann die W asserzi1·kulationskanäle bilden. 
Wenn nun der Fe.II vorkommt, daß das Gußmaterie.l springt, 
blci~en doch die Eisenrohre intakt und jede Gefahr einer Ex
plosion durch de.s Ausfließen des Kühlwassers ist somit vermieden. 
In dem Deckel sind für den Gasaustritt Löcher vorgesehen und 
da das Gas, welches durch dieselben ausströmt, sehr hohe 
'l'empere.tur besitzt, so müssen die Wände dieser Löcher 
gleichfe.ll~ gekühlt werden. Aus diesem Grunde umgibt das-

selbe Wasserzirkulationssystem auch diese Löcher. Der Deckel 
des Ofens besteht aus einem Eisenring 27, in dessen Mitte 
unter Zwischenlagerung von feuerfesten Ziegeln 28 ein Guß
stück 29 geluilten ist. In dem Material dieses Gußstückes 29 
ist ein für W asserzirkule.tion bestimmtes Röhrensvstem 30 
eingebettet, d. h. dieses Röhrensystem wird in die. Gußform 
für das Stück 29 eingesetz~. und mit dem Material umgossen. 
In dem Gußstiick ist eine Offnung 31 vorgesehen, in welche 

Flg.1 

die Elektrotle genau eingepaßt und e.djustier~ werden kann. 
Das W asserzirkule.tionssystem 30 umgibt die Öffnung 31 und 
verhindert nicht allein de.s Schmelzen des Gußstückes, sondern 
kühlt auch jenen Teil der Elektrode, welcher den Deckel 

durchdring~. Im Gußstück 29 sind ferner Öffnungen 32 für 
c;l:en Austritt der Gase aus dem Ofen vorgesehen. Diese 
Offnungen 32 können im gewünschten Augenblick etwa. durch 
Kugelventile bekannter Art geschlossen werden, um den Eintritt 
von Luft in den Ofen zu verhindern. Die W anduogen der 
Löcher 92 werden gleichfalls durch das W e.sserzirkulations
system 30 gekühlt. 

Amtliches. 
Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den Berg

k~mmissii.r und Revierbergbee.mten in St. Pölten 1 Dr. Franz 
A 1 gn er, zum Oberbergkommissär im Stande der Bergbehörden 
unter Bele.ssung in seiner gegenwärtigen Dienstesverwendung 
ernannt. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den Hütten
obe.raufseher Franz 0 r t n er in Brixlegg zum Rechnungsführer· 
ass1stenten in provisorischer Eigenschaft im Stande der stae.t· 
liehen Monte.nverwe.ltungsbee.mten ernannt. 

Der llinister für öffentliche Arbeiten hat die beim Revier· 
berge.mte in Zare. erledigte Kanzlistenstelle dem Finan~wach· 
respizienten in Zara, ChrisWf V 1 a ich i, verlieben. 
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Vereins-Mitteilungen. 

Sektion Klagenfurt des Berg- und hüttenmännischen Vereines für Steiermark und Kärnten. 
Protokoll der Ausschußsitzung ,·om 28. Februar 1909. 

Anwesend: der Obmann: Pleschutznig; die Mit
glieder: Brunlechner, Hinterhuber, Hofbauer, 
Kazetl, Mühlbacher, Rieger, Saup, Schmid, 
Schreyer, Steinebach. 

1. Unter den zahlreichen Einläufen befinden sich: 
Eine Zuschrift des Ingenieur- und Architektenvereins 

in Wien, worin um Mitteilung etwaiger \Vünsche für 
die Reform der Patentgesetzgebung ersucht wird. ·wurde 
präsidialiter mit dem erledigt, daß solche Wünsche nicht 
geäußert worden sind. Die Sektion Leoben teilt ruit, 
daß das k. k. Handelsministerium dem Vereine für die 
nächste Funktionsperiode des Industrierates einen Ver
treter zuerkannt habe und schlägt vor, diesmal die Wahl 
desselben der Sektion Leoben zu überlassen. Diesem 
Vorschlage wird zugestimmt und die seither erfolgte ·wahl 
des Herrn Generalsekretärs Dr. Caspaar zur Kenntnis 
genommen. 

Der fünfte österreichische Ingenieur- und Architekten
tag übersendet seine Abrechnung pro 1908, worauf der 
auf die Sektion entfallende Betrag angewiesen wird. Die 
ständige Delegation des Ingenieur- und Architektentages 
ersucht um Aufstellung eines Verzeichnisses der im Lande 
wohnenden Personen, welche berechtigt sind, im Sinne 
der §§ 1 bis 4 des vom Unterrichtsausschusse des Ab
g·eordnetenhauses vom 22. Mai Hl03 vorgelegten Gesetz
entwurfes, den Ingenieurtitel zu fiihren. Der Obmann 
wird beauftragt, sich diesbeziiglich mit dem K!lrntner In
genieurvereine in Verbindung zu setzen. 

Die kärntnerische Handels- und Gewerbekammer teilt 
mit, daß sie weiters der Sektion zwar nicht mehr als 
Mitglied angehören könne, daß sie aber statt des bisherigen 
Mitgliederbeitrages die Sektion subventionieren werde. 
Zur Kenntnis genommen. 

Eingesendet wurden: Voru Arbeitsministerium ein 
weiterer Band der Bergwerksstatistik 1907. Vom Vereine 
der Bergbauinteressenten in Dortmund die zur 25jährigen 
Gründungsfeier erschienene Festschrift. 

Von der Zentrale für Bergwesen in Frankfurt a. M. 
der Jahresbericht pro 1908. 

Der Rechenschaftsbericht des Vereines der Montan-, 
Eisen- und Maschinenindustriellen pro 1908 usw. 

2. Oberbergrat Schreyer referiert über iiie Vor
lage des k. k. Arbeitsministeriums an das Abgeordneten
haus, betreffend die Aufhebung der Bergbaufreiheit im 
neuerschiirften Kohlenterrain, welches in Zukunft aus
schließlich dem Staate vorbehalten bleiben soll. Als 
Grund dieser Maßregel wird angegeben, daß die in den 
letzten Jahren zutage getretenen Erscheinungen im Kohlen
verkehr, namentlich die übermäßige Konzentration des 
Kohlenbergwerksbesitzes in wenigen Unternehmungen, 
welche die Gefahr einer Monopolisierung in sich schließen, 
dem Staate die Notwendigkeit auferlegen, einen maß-

gebenden Einfluß auf die Gestaltung dieses Verkehrs durch 
selbständige Erwerbung von Kohlenfeldern zu sichern. 
Referent bespricht in eingehender Weise die zur Er
reichung dieses Zweckes in Vorschlag gebrachten Maß
nahmen, wonach in lebhafter Wechselrede die Anschauung 
zum Ausdrucke gelangt, daß der Staat als Produzent 
keinen anderen Standpunkt einnehmen werde, wie der 
Privatunternehmer. In den Übergangsbestimmungen sei 
ferner die Frist von drei Jahren, welche den Schurf
nnternehmungen bis zur Verleihung zuerkannt werden 
soll, viel zn kurz bemessen, da in vielen Fällen die 
physische Unmöglichkeit vorliege, in dieser Zeit findig zu 
werden. Man soll auch einen Unterschied machen, zwischen 
den unreellen Freischurfspekulanten und den Bergbau
besitzern, welche im Vertrauen auf die bestehenden Ge
setze große Kapitalien investiert haben und welche dh• 
Erweiterung des Maßenbesitzes nach Maßgabe der er
reichten Aufschliisse anstreben. Ungerechtfertigt seien 
auch die strengen Maßregeln, welche den Freischürfer 
mit sogleicher Entziehung seiner Hechte bedrohen, der 
sich nicht durch unvorhergesehene und unvermeidliche 
Hindernisse rechtfertigen könne. 

Diesen und anderen Nachteilen der Vorlage gegen
über ist es zu begrüßen, daß das Ausmaß für ein zu
sammengeschlagenes Grubenfeld künftighin nw· von der 
Erkenntnis einer zweckm!\.ßigen Betriebsführung abh!lngig 
genmcht wertlen soll und daß die bisherige Verptlichtnng· 
1les Besitzers einer gefristeten Grube, den Haupteinbau 
in befahrbarem Zustande zu erhalten, fallen gelassen 
wurde; ebenso muß die Verleihung von Bergwerksmaße11 
auf Bohrfunde als zweckmäßig bezeichnet werden. 

3. Im klirntnerischen Landtage ist in der Oktober
session des Vorjahres ein Gesetz iiber die Heform clei; 
bestehenden Wasserrechtes mit geringer Majorität zur 
Annahme gelangt, dessen Tendenz dahin zielt, alle ver
fügbaren vVasserkräfte zuerst dem Laude, beziehentlich 
den Gemeinden und erst in weiterer Linie anderen Be
werbern' zur Verfügung zu stellen. Die Konzessione11 
auf dieselben sollen nur an eine bestimmte Person, um· 
zu einem bestimmten Zwecke und in beschränkter Dauer 
erteilt und je nach der Zahl der verwendeten Pferde
kräfte zug·unsten des Landes progressiv besteuert werden. 
Gegen dieses Gesetz haben die industriellen Körperschaften 
des Landes Einsprache erhoben und Oberbergrat Hinter
h u b er referiert ii ber dasselbe, indem er die einzelnen 
Paragraphe kritisiert und schließlich beantragt, der 
Sektionsausschnß möge sich dem Proteste dieser Kiirper
schaften anschließen nnd den vom „ Bund österreichischer 
Industriellen" ergangenen Einladung zur Beschickung de:; 
in den Märztagen d. J. nach Salzburg einberufenen „All
gemeinen \Vasse1tages" Folge leisten und seine Delegierten 
beauftragen, die \V ahrung der Interessen der Industrie 
zu vertreten und Stellung gegen die Heschlüs1<e det-: 
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kärntnerischen Landtages, insofern dieselben Nachteile 
für die Entwicklung der alpenländischen Industrie invol
vieren, zu nehmen. Rieger bespricht die Vorlage für 
den n Wassertag", die der Bund österreichischer Industrieller 
ausgearbeitet hat und die den ganzen Komplex der 
Wasserrechtsfragen umfaßt, worauf die Anträge an
genommen werden und beschlossen wird, die Herren Berg
rat Neuburger und Direktor Rieger zu ersuchen, das 
Mandat der Sektion für denn \\Tassertag" zu übernehmen. 

Der Vorsitzende dankt den Referenten zu den 
Punkten 2 und 3 für ihre eingehenden Ausführungen. 

4. Bergrat Brunlechner stellt den Antrag, der 
Ausschuß möge auf die bisher geübte Vertretung der 

Sektion in der n Gewerbehalle - Kommission" verzichten, 
da eine solche für die Zukunft überflüssig erscheine. Wird 
angenommen und dem Herrn Antragsteller der Dank für 
die langjährige Mandatsausübung ausgesprochen. 

5. Schließlich wird der Antrag einstimmig angenommen, 
Sr. Exzellenz den neuen Herrn Arbeitsminister Ritt 
mittels einer Zuschrift als ersten österreichischen aus 
dem Stande der Techniker hervorgegangenen Minister zu 
begrüßen. 

Die Sitzung wird hierauf geschlossen. 

W. Hofbauer 
Sekretär. 

F. Pleschnt.znig 
Obmann. 

Montanistischer Klub für die Bergreviere Teplitz, Brüx und Komotau. 
Protokoll der zweiten Ansschnßsitznng im XXVII. Vereins· 

jahre am 26. Februar 1909 in Brllx. 

Anwesend: Obmann Löcker, Markus, Gebauer, 
Pirnat, Ryba, Trusch ka, Wimmer. 

Entschuldigt: Müller (Triebschitz). 
K. k. bergbehördlicher Adjunkt Dr. Hermann Reiner 

in Brüx meldet seinen Beitritt zum Klub an. Da der 
Aufnahmswerber Hochschulabsolvent ist, wird sein Beitritt 
zur Kenntnis genommen. Die Österreichische Ganzsche 
Elektrizitäts-Gesellschaft m. b. H. in Teplitz meldet ihren 
Beitritt als beitragendes Mitglied an. Wird dankbar zu
gestimmt. 

Der Obmann Bergdirektor Löcker teilt mit, daß 
die Klublokalitätenfrage für Brüx insoweit geregelt ist, 
daß diesbezüglich nur mehr einige Formalitäten zu erledigen 
sind. Mit Anfang April wird der Klub sein Heim im 
Sparkassengebäude zu Brüx beziehen können. 

Weil dadurch die Klublokalitäten in Teplitz ent
fallen können, haben letztere mit 1. April 1. J. zur 
Kündigung zu gelangen. 

Der Berg- und hüttenml.l.nnische Verein in Kladno 
übersendet seinen Rechenschaftsbericht für das Jahr 1908 
und ladet unter einem den montanistischen Klub zu einem 
Besuche Kladnos im laufenden Jahr ein. 

Der sehr ausführlich gehaltene Jahresbericht er
regte allgemeines Interesse und wurde besonders auf die 
außerordentlich große Anzahl von Vorträgen hingewiesen, 
welche der Kladnoer Verein seinen Mitgliedern bietet. 
Der Klub wird nicht verabsäumen, der freundlichen Ein
ladung im Laufe des heurigen Jahres nachzukommen, 
und soll demnächst zwecks Festsetzung der geeigneten 
Besuchszeit mit dem Ausschuß des Berg- und hütten
männischen Vereins in Kladno in Fühlung getreten 
werden. 

Hofrat Professor Hochenegg als neugewählter 
Vorsteher des Österreichischen Ingenieur- und Archi
tekten -Vereines in Wien begrüßt mit Schreiben vom 
17. Februar 1. J. den Klub. Der montanistische Klub 
nimmt die Begrüßung mit Dank zur Kenntnis und ist 
überzeugt, daß der Ingenieur- und Architekten-Verein 
auch unter der neuen Leitung seine nutzbringende 

Tätigkeit ungestört und in noch erhöhtem Maße fort
setzen wird. 

Es liegt ein Schreiben der Bibliothek der k. k. 
technischen Hochschule in Wien vor, in welchem für die 
Widmung unseres Werkes "Führer durch das Nordwest
böhmische Braunkohlenrevier" der Dank ausgesprochen wird. 

Die ständige Delegation des V. Österreichischen 
Ingenieur- und Architektentages in Wien zeigt an, daß 
eine Wiener Unternehmung einen Ingenieurkataster an
zulegen beabsichtigt. Weil diese Unternehmung keine 
Garantie dafür bietet, daß dieses Ingenieurverzeichnis 
entsprechend den berechtigten Wünschen der akademisch 
gebildeten Techniker zusammengestellt sein wird, ist es 
auf Empfehlung der Delegation angezeigt, sich zu den 
Bestrebungen der Unternehmung ablehnend zu verhalten. 
Es wird konstatiert, daß der Ausschuß des montanisti
schen Klubs schon vor Eintreffen dieses Schreibens ein 
mehrfaches Einschreiten der genannten Unternehmung um 
Ausfolgung des Mitgliederverzeichnisses aus dem gleichen 
Grunde wie solchen die Delegation anführt, abgelehnt hat. 

Die ständige Delegation ersucht um das Verzeichnis 
jener Absolventen einer Hochschule technischer Richtung, 
welchen die Berechtigung zur Führung des Ingenieur
titels durch eine Gesetzesvorlage zuerkannt werden soll. 
Um ein möglichst genaues Verzeichnis zusammenstellen 
zu können, wird sich der Ausschuß mit den benach
barten Vereinen wegen Rayonsabgrenzuug zur Sammlung 
der Namen in Verbindung setzen und es gelangen die 
Listen bis zum 15. Juni 1. J. an die Delegation zur 
Vorlage. 

Der Verein Österreichischer Chemiker in Wien 
sendet ein Exemplar der V. Auflage des Chemiker
Schematismus. Anzuerkennen ist das st.a.ndesbewnßte 
Vorgehen der Vereinsleitung, in dem Schematismus nur 
den Namen jener Herren, welchen nach Entwurf des 
Ingenieurtitelgesetzes vom Jahre 1898 der Anspruch 
auf diesen Titel zukommt, das Prädikat "Ingenieur
Cherniker" beizusetzen. 

Der Obmann bringt zur Kenntnis, daß er am 
Freitag den 5. März l. J. im Kasinosaale, Sparkassa
gebl.l.ude, Brüx, einen Vortrag über die Regierungs-
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vorlagen, betreffend die Abänderung des allgemeinen 
Berggesetzes und die Wahl von Arbeiterausschiissen und 
die Bestellung von Sicherheitsmännern beim Bergbau, 
halten werde. Entsprechend dem gefaßten Beschlusse 
der ersten Ausschußsitzung werden zu diesem Vortrag 
die Abgeordneten von Nordwestböhmen eingeladen. 

Es wird der Antrag zum Beschluß erhoben, Herrn 
Ingenieur Baldauf in Dux den zweiten Vortrag über seine 
Amerikareise unter Vorführung von Skioptikonbildern 
gegen Ende März abzuhalten. 

Herr Zentralinspektor Padour wird ersucht, den 
Termin für seinen zugesagten Vortrag „Einwirkungen 
des Abbaues· auf die Tagesoberfläche" dem Ausschuß be
kannt zu geben. 

Der vierte Familien- Unterhaltungsabend, welcher 
für den 13. Februar 1. J. angesagt war, mußte wegen 
des eingetretenen verheerenden Hochwassers, von welchem 
unser Revier heimgesucht wurde, abgesagt werden. Es 
wird beschlossen, denselben mit unverändertem Programme 
am 24. März 1. J. im großen Löwensaale in Brüx ab
zuhalten. Die Mitglieder des Klubs und die von Mit
gliedern reklamierten oder noch zu reklamierenden Gäste 
sind durch eine Korrespondenzkarte von diesem Termin 
in Kenntnis zu setzen. 

Schluß der Sitzung. 

Der Schrütführer: Der Obmo.nn: 
Pirnat. Löcker. 

Arbeiterausschüsse und Sicherheitsmänner beim Bergbau. 
Am 8. März beendete der vom Arbeitsbeirat eingesetzte 

Bergarbeiterausschuß unter dem Vorsitze seines Obmannes, 
Professor Dr. Mischler, die Beratungen über den Gesetz
entwurf betreffend die ·w ahl von Arbeiterausschiissen 
und die Bestellung von Sicherheitsmitnnern beim Bergbau. 
In der über diese Materie abgeführten Generaldebatte 
betonte Bergrat Dr. Fillunger, daß sich die Werks
besitzer von dem Gesetze keinen nennenswerten Erfolg 
für die Sicherheit in den Gruben versprechen. Dagegen 
sei zu befürchten, daß die Institution der Sicherheits
männer eine Lockerung der Disziplin unter der Gruben
arbeiterschaft nach sich ziehen werde. - Mitglied Ja r o I im 
erklärte, daß der Gesetzentwurf auch den Wünschen der 
ArbeitPrschaft keineswegs entsprech", da <lcr den 8ieher
heitsrnännern darin gewährleistete Schutz g·eg·en Ver
folgungen durch die Unternehmer vollkommen nnzurPiclwnd 
sei. Redner sprach sich für die Bestellung u na b h ä n -
g i ge r Bergwerksinspektoren aus, denen Dele
gierte der Arbeiter beizugeben wären. - Ministerialrat 
Homann erörterte die Motive, welche die Regierung 
bei der Verfassung des Gesetzentwurfes geleitet haben. 
Die Vorlage trage im wesentlichen den im Subkomitee 
des Sozialpolitischen Ausschusses des Abgeordnetenhauses 
gelegentlich der Beratung des Antrages Cingr auf Be
stellung von Bergwerksinspektoren und Wahl von Berg
arbeiterdelegierten geäußerten Wünschen Rechnung und 
benütze die im Auslande mit ähnlichen Institutionen ge
machten Erfahrungen. Der Regferung sei vor allem 
daran gelegen, daß die zu bestellenden Aufsichtsorgane 
das Vertrauen beider Parteien genießen, weil nur unter 
dieser Voraussetzung eine gedeihliche Wirksamkeit von 

Nekrolog. 
Josef Melichar t. 

Am 2. Februar 1. J. verschied in Oderfurt bei Mährisch
Ostrau Oberingenier der k. k. priv. K~iser Fer~inand-Nord~":lm, 
.r osef Me 1 i eh o.r. Ein längeres tiick1scbes Leiden, komphz1ert 
tlurcb die in letzter Zeit hiezu getretene Lungencntzl\ndung, 
ho.t den 1\Iann welcher sich in all seiner körperlichen Kraft 
und im Vollbe~itze einer anscheinend unverwiistlichen Gesund
heit zu fühlen glaubte, viel zu frtth seinem Freundschafts
kreise entrissen. 

ihnen erwartet werden könne. Das Bedenken des Vor
redners, daß die Sicherheitsmänner gegen Schikanen der 
Unternehmer nur nngeniigend geschützt seien, treffe 
nicht zu, da das Gesetz genau die Bedingungen vorschreibe, 
unter denen eine Entlassung oder Kündigung der Sicher
heitsm!lnner stattfinden dürfe. - Bergrat Bau er be
m!ingPlte, daß der Gesetzentwurf dem Unternehmer keinen 
ausreichenden Einfluß auf die Bestellung der Sicherheits
männer gewähre. -- Dr. Kienböck wies dem gegen
über darauf hin, daß der Standpunkt der Regierungsvor
lage, wonach den Arbeitern ein wP-itgehender Einfluß auf 
die Bestellung der Aufsichtsorgane eingeräumt sei, nur 
gebilligt werden könne. - Dr. Karpeles meint, um 
tlen "' erksbcsitzPrn Pntgcgenzukommen, wiirde er damit 
einvcrstantlen sein, daß die I~rnennung der Sicherheits
m!lnner auf llrund eines von der Arbeiterschaft zu p,r
stattenden Ternavorschlages durch die Bergbehörde er
folge. - Ministerialrat Homann spra<'h sich gegen 
diesen Vorschlag aus, da damit den Bergbehörden eine 
Aufgabe zugemutet werde, die ihnen unter Umständen 
den Vorwurf der Parteilichkeit eintragen könnte. Nach 
längerer Debatte, an der sich außer den Genannten noch 
die Mitglieder Dr. Hainisch, Abgeordneter Doktor 
Kolischer, Steiner und Ertl beteiligten, wurde der 
von Dr. Karpeles gemachte Vorschlag abgelehnt und 
sohin in die Spezialdebatte eingegangen. Hip,bei wurdp, 
der Gesetzentwurf parugraphenweise durchberaten und 
eine ganze Reihe von Abänderungsanträgen gestellt. Zum 
Berichterstatter für die Plenarsitzung des Arbeitsbeirates 
wurde der Obmann des Ausschusses Prof. Dr. Mischler 
bestellt. 

Zu Triesch bei Iglau in Mähren am 27. Februar 1850 
geboren, absolvierte Mel ich ar die Oberrealschule zu Leitomischl 
in Böhmen und trat im Jahre 1875 an die technische Hoch
schule in Prag über. Nach Absolvierung eines dreijiihrigen 
Vorbereitungskurses de.selbst bezog er die k. k. Bergakademie 
in Pfibram. um den Stutlien iiber Berg- und Hiittenwesens
wissenschaften obzuliegen, welche er im .Jahre 1880 auch 
mit sehr gutem Erfolge beendete. 

Die bergmännische Praxis bego.nn er beim Steinkohlen
bergbaue zu Miriischan bei Rokycan in Biihmen, verblieb 
jedoch in dieser Stellung nur ganz kurze Zeit, um schon im 
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Jahre 1881 in die Dienste der k. k. priv. Kaiser Ferdinaud
Nordbahn überzutreten und den Posten eines Assistenten beim 
Betriebe in Hruschau zu übernehmen. Nach kaum einjähriger 
Verwendung daselbst wurde Melichar zu dem damaligen 
und auch noch gegenwärtig größten Betriebe der Nordbahn
kohlengruben nach Polnisch-Ostrau (Zarubek) überstellt. 

Hier konnte er nach vorangangener ausgezeichneter Schule 
und in Anbetracht der obwaltenden schwierigen und kritischen 
Betriebsverhältnisse seine bergmännischen Kenntnisse und be
währte Tatkraft im vollen Umfange entfalten. Insbesondere 
verdienstvoll hat sich Melichar bei den Gewältigungsarbeiten 
der in den Jahren 1884 bis 1886 ausgebrochenen Grubenbränden 
betätigt, wobei _einer seiner treuesten Freunde und Kollegen, 
Ingenieur Karl Cerny, den Erstickungstod fand. 

Im Jahre 1890 wurde er Betriebsbeamter am Franz
schachte in Oderfurt und zwei Jahre später verantwortlicher 
Betiiebsleiter dieser Grube, bei welcher er auch sein langes 

und erfolgreiches Wirken abschloß. Die vielseitige Tätigkeit 
und die eminenten bergtechnischen Fähigkeiten Melichars, 
insbesondere die klare Kenntnis der schwierigen Lagerungs
verhältnisse seiner von ihm geleiteten Grube machten auch 
andere Kreise auf diesen tüchtigen Beamten aufmerksam, so 
daß ihm die Stelle eines Bergdirektors für eine neue große 
Unternehmung im Ostruuer Reviere angetragen wurde, welche 
er jedoch wegen ganz geringfügigen Differenzen nicht an
getreten hat. 

Parallel mit der Tätigkeit im Berufe ging auch sein 
öffentliches und humanitiires Wirken. 

Er war als Virilist langjähriges .fütglied der Gemeinde
vertretung der Stadt Oderfurt, Mitglied mehrerer patriotischen 
Vereine sowie auch Mitbegründer und später Ehrenmitglied 
des Unterstützungsfonds fiir bedürftige Schüler der Ostrauer 
Mittelschulen. 

Mit Melichar schied ein i\Iann von wohltätigem warmem 
Herzen, vom festen, edlen Charakter und ausgesprochenen 
Freundschaftssinn aus dem Leben; er war zielbewußt iu 
seinem Wollen und Handeln, leutselig und bescheiden gegen 
jedermann. 

Ein Feind des geräuschvollen Lebens, widmete er sich 
mit voller Hingebung nur einem engeren Kreise seiner Freunde 
und Kollegen, welche ihm nicht mindere und ebenso aufrichtige 
Liebe bis an sein Lebensende entgegenbrachten. 

In Oberingenieur Melichar verliert der Bergmannsstand 
einen treuen Fachgenossen, seine Kollegen einen tief fühlenden 
Freund, die studierende Jugend einen aufopfernden Vertreter 
ihrer Interessen. 

Die überaus zahlreiche Beteiligung an seinem Leichen
begängnisse ist ein beredtes Zeugnis, welcher Beliebtheit 
Achtung und Verehrung sich der Verewigte in allen Schichten 
der Bevölkerung zu erfreuen hatte. Alle, die ihn näher 
kannten, werden ihm für immer ein freundliches Andenken 
bewahren. J. F. 

Notiz. 
Verwertung kaukasischer Manganerze. Unter der 

Firma Prosl Tscheidse & Co. in Wien ist dieser Tage ein 
Zentralverkaufebureau zur Verwertung kaukasischer Mangan
erze in Europa gegründet worden, wekhes sich die Aufgabe 
gestellt hat, die überaus reichen Manganerzschätze des Kaukasus 
zu verwerten. Momentan verfügt das Unternehmen über 7 Mil
lionen Pud Manganerze. Dasselbe ist jedoch infolge seiner 
ausgezeichneten Verbindungen mit hervorragenden Bergwerks
besitzern jener Gegend in der Lage, noch weitere größere 
Mengen binnen kürzester Frist nach Europa zu schaffen. Die 
kaukasische Manganerze sind bekanntlich von sehr guter Qualität. 

Metallnotierungen in London am 12. März 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 13. März 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 
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nie Wahl cler Bohrsysteme unter Berficksichtigung ihres Anwendungsgebietes, ihrer 
Leistungsfähigkeit uncl Anschaffungskosten. 

Vortrag, gehalten am 7 .. fänner in 1ler FochgTnJJJle der Berg- und Hiitteningenieure des i"Jsterreichischen Ingenieur- und Architekten
vereines in Wien von Anton Pols, Oberingenieur 1ler Firma Trauzl & Co. 

An der in den letzten .Jahrzehnten stetig fort
schreitenden Entwicklung der gesamten Technik hat auch 
die 'l'iefbohrtechnik und nicht an letzter Stelle teil
genommen. Die zunehmende Ausbeutung der in der Erde 
ruhenden Schätze, die teils eben in der Industrie selbst 
wieder Verwendung finden, wie Kohle, Erze usw., teils 
in ihrer Gänze oder in einzelnen Teilen auch für andere 
Zwecke verlangt werden, wie Mineralwässer, Salze, 
Petroleum usw. hat hauptsächlich darauf eingewirkt, daß 
die Methoden zum Abteufen von Bohrlöchern vervoll
kommnet und rationell ausgestaltet wurden. Es ist da
her begreiflich, daß die Erzeugung von Tiefbohrapparaten 
und Werkzeugen schon seit vielen Jahren die alleinige 
Spezialität mancher Maschinenfabriken bildet, welche 
dieselben nach einheitlichen Prinzipien und in der Praxis 
bewährten Normalien in Bezug auf Durchmesserfolge 
und Verbindungen erzeugen. Mit Rücksicht auf die 
eigenartige Arbeitsweise, darin bestehend, daß das 
arbeitende \Verkzeug mehr oder weniger, manchmal 
recht bedeutend entfernt vom Ort seiner Betätigung 
resp. vom Arbeitsmechanismus gelegen ist und sich da
durch einer direkten Beobachtung in allen Fällen ent
zieht, die Brauchbarkeit und zweckmäßige Gestaltung 

desselben also nur nach dem Gefühle oder den Betriebs
ergebnissen nachträglich beurteilt werden kann, wird 
es wohl begreiflich erscheinen, daß einerseits nur mit 
aller Sorgfalt konstruierte und aus besten Materialien 
hergestellte Bohrwerkzeuge überhaupt zur Verwendung 
geeignet, und andrerseits nur jene Fabrik in der Lage 
ist, ihre Werkzeuge und Apparate den Forderungen der 
Praxis anzupassen, kontinuierlich auszugestalten und zu 
vervollkommnen sowie alle Neuerungen auf ihre Zweck
mäßigkeit in Idee und Ausführung vor deren allgeir.einer 
Verwendung genau zu prüfen, welche selbst auch Tief
bohrungen in großem Umfange ausführt. 

Solchen Fabriken stehen naturgemäß auch reiche 
Erfahrungen zur Verfügung für zweckmäßige Anlage 
und Ausrüstung von Bohreinrichtungen, welche zur Durch
führung von Sondierungen in Eigenregie bestimmt sind. 
Es sollte nie versäumt werden, vor Projektierung 
jeder solchen Bohrarbeit den fachmännischen Rat einer 
derartigen Erzeugungsstätte einzuholen. Denn so einfach 
es eigentlich scheint, für eine gegebene Tiefe eine Bohr
einrichtung zu veranschlagen, so sind doch zumeist ein
gehende Studien und Erwägungen für die richtige Wahl 
der Ausri'lstung unerläßlich, wenn es sich darum handelt, 
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Unter bestimmten Voraussetzungen ein gesetztes Ziel 
rasch, sicher und unter geringstem Kostenaufwand zu 
erreichen. 

Fassen wir zun!lchst die Bohrprojekte nach ihrer 
Zweckerfüllung ins Auge, so müssen wir im allgemeinen 
unterscheiden Anlagen 

a) zu Bodenuntersuchungen im Dienste der Geologie, 
für die Ausführung von Bauwerken, Ingenieurarbeiten, 
Flußregulierungen oder industrielle Zwecke; 

b) zur Trink- und Nutzwasserbeschaffung, also zur 
Ausführung von Tiefbohrbrunnen und artesischen Brunnen; 

c) zur Aufsuchung, Fassung und Gewinnung von 
Mineral wll.ssern, Solen und verschiedenen Gasen; 

d) zur Erschürfung von Kohle, Erzen, Salzen und 
anderen nutzbaren Mineralien; 

e) zur Aufsuchung und Gewinnung von Petroleum 
resp. zur Ölförderung und endlich 

f) für Betriebszwecke des Bergbaues wie Wetter
bohrlöcher usw. 

Außerdem gibt es natürlich noch eine Reihe unter
schiedlicher Einrichtungen für eigene Zwecke, die zumeist 
besonderen Umst!lnden und Erfordernissen ihre Entstehung 
verdanken, wobei jeder einzelne Fall eine von der Norm 
abweichende spezielle Behandlung erheischt, weshalb der
artige Anlagen außerhalb des Rahmens dieser all~emeinen 
Betrachtung fallen. 

Ist nun die Entscheidung über den wesentlichsten 
Zweck der projektierten Schürfung endgültig getroffen 
und die voraussichtliche Tiefe fixiert, so muß unter 
Berücksichtigung etwaiger für den Anfangs- oder End
durchmesser vorliegenden Wünsche oder Bedingungen in 
erster Linie ein Verrohrungsplan festgelegt werden, weil 
sich darnach die St!lrke der erforderlichen Einrichtung 
bestimmt. Es ist bekannt, daß es leider nicht möglich 
ist, eine richtig geleitete Tiefbohrung überhaupt ohne 
Verrohrung durchzuführen; diese kann aber wieder nicht 
in einer Dimension vom Anfang bis zu Ende beibehalten 
werden, sondern muß je nach Tiefe, Gebirgsverh!lltnissen 
und Erfordernis aus einer mehr oder minder großen 
Folge in den Durchmessern allm!lhlich sich verjüngender, 
teleskopartig ineinander gesteckten Rohrkolonnen gebildet 
werden. Bestimmend für die Anlage der Verrohrungs
skala ist der eventuell gewünschte, sonst erforderliche 
oder aus praktischen Erw!lgungen noch zulässige kleinste 
Rohrdurchmesser bei der vorgesehenen Endtiefe. Es ist 
demnach zu unterscheiden, ob es sich um eine sog. 
Förderbohrung oder um eine Aufschlußbohrung handelt. 
Die Förderbohrungen haben den Zweck, das gesuchte 
Aggregat (Wasser, Mineralwasser, Salzsole, Petroleum 
oder Gase) nicht nur zu erschließen, sondern daraus 
auch dauernd zu gewinnen. In diesem Falle hat also 
die Verrohrung nicht nur den Zweck, das Bohrloch als 
solches zu sichern, sondern auch die kontinuierliche 
Förderung der angefahrenen Naturprodukte eventuell mit 
Hilfe _mechanischer Mittel, wie Pumpen,Schöpfeinrichtungen, 
endlosen Förderbändern usw. zu gewährleisten, wodurch 

ein genau fixierter, nicht unterschreitbarer und oft unter 
Garantie einzuhaltender Enddurchmesser gegeben er
scheint; außerdem hat die Verrohrung hiebei noch die 
Aufgabe, das erschlossene flüssige oder gasförmige Produkt 
richtig zu fassen und gegen schädliche Einflüsse oder 
Vermengungen mit anderen in demselben Bohrloche 
früher entweder zufällig oder unvermeidlich erschürften 
Nebenprodukten, zumeist aber von den in der Erdrinde 
in verschiedenen Tiefen vorhandenen Grundwasserströmen 
abzusperren. Dadurch ist es wohl ohneweiters erkl!lrlich, 
daß der Verrohrungsplan eines solchen Bohrloches unter 
sonst gleichen Verhältnissen wesentlich verschieden sein 
muß von dem einer Aufschlußbohrung, bei welcher die 
Rohre einzig und allein nur zur Sicherung der Bohr
lochsw!lnde dienen. 

Weitere ist für die Wahl der Verrohrung zu 
berücksichtigen, ob es sich um Arbeiten in bekanntem 
oder unbekanntem Terrain handelt; für Sondierungen in 
bekannten Gebirgsschichten sind fast immer genügend 
Anhaltspunkte dafür gegeben, wie weit die einzelnen 
Rohrstr!lnge in die Schichten eingebaut werden können 
und damit ist auch für die jeweilige Tiefe die erforderliche 
Anzahl der Rohrdurchmesser im großen und ganzen be
stimmt. Für geologisch unerforschte Gebiete empfiehlt 
es sich hingegen, bei der Verrohrung ein bis zwei 
Durchmesser in Reserve vorzusehen, d. h. die Bohrung 
um ein bis zwei Kaliber größer als unter normalen 
Verhältnissen erforderlich zu beginnen, um für die un
vorhergesehenen Fälle eines vorzeitigen Festwerdens einer 
oder der anderen Rohrkolonne oder bei sonstigen außer
halb des menschlichen Machtbereiches liegenden Vor
kommnissen den Endzweck der Bohrarbeiten nicht zu 
gefährden resp. auf diese Weise bei erstmaligen Bohr
versuchen dafür vorzusorgen, daß auch bei ungünstigen 
Gebirgs- und Arbeitsverhältnissen die angestrebte Tiefe 
unbedingt erreicht wird. Aus gleichen Gründen empfiehlt 
es sich, bei allen Bohrungen ohne Ausnahme niPmals die 
kleinstmöglichste Rohrdimension als effektiven Enddurch
messer zu projektieren, sondern diesen zumindest um 
eine Nummer größer als das letzte praktisch anwendbare 
Kaliber vorzusehen, um auch noch in dieser Richtung 
eine Reserve für alle Eventualitäten zu haben. 

Endlich kommt für die Bestimmung der kleinst
zulässigen Rohrdimensionen auch noch die Rücksicht auf 
das notwendige oder eventuell vorhandene Gestänge in 
Frage, weil es aus rein ökonomischen Gründen geboten 
erscheint, nur ein einziges Gestänge von Anfang bis zu 
Ende einer Bohrung zu verwenden; die verschiedenen 
Stärken derselben lassen aber die damit auszuführenden 
Bohrarbeiten infolge der Querschnittsverh!lltnisse nur je 
bis zu einem bestimmten Minimaldurchmesser überbanpt 
zu, resp. verbürgen nur bis zu gewissen Grenzen an
nehmbare Leistungen. 

Ist nun entweder durch den mit der Bohrung an
gestrebten Zweck oder auf Grund der vorerwähnten 
Erwägungen der erforderliche oder zulässige Durc~
messer der letzten und kleinsten Rohrkolonne endgültig 
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festgelegt, dann wird die Frage zu lösen sein, wie tief 
die einzelnen vorhergehenden, also größeren Touren ein
zubauen sind, resp. eingebaut werden können. Diese 
Bestimmung ist von wesentlichem Einfluß auf die An
schaffungskosten einer Bohreinrichtung, weil gute brauch
bare Bohrrohre eben nicht gerade billig sind und daher 
für jede Anlage an dem Grundsatz festgehalten werden 
muß, die Bohrrohre trotz Beachtung des bereits erwllhnten 
Sicherheitsgrades doch auf das gering,;tmögliche Ausmaß 
zu beschränken, um so mehr, als es eine bekannte Tat
sache ist, daß bei größeren Tiefbohrungen die erforderlichen 
Rohre ebensoviel, wenn nicht mehr, als die gesamte iibrige 
Installation kosten. Eine Ersparung in dieser Richtung 
ist aber nur dann zu erzielen, wenn rücksichtlich des 
Umstandes, daß bei jeder richtig angelegten Bohrung 
alle verwendeten Rohre bis zu Tage reichen miissen, 
so wenig als möglich Rohrkolonnen fiir eine bestimmte 
Tiefe aufgewendet werden, d. h. es muß angestrebt 
Werden, jeden einzelnen Rohrstrang so tief als nur 
möglich zu führen, also mit Aufbietung· aller zur Yer
fügung stehenden Hilfsmittel so weit als möglich ins 
Gebirge einzubauen. Aber auch hiefür sind gewisse 
Grenzen gezogen; wir haben zwar speziell in Clsterreich 
infolge der keineswegs idealen Gebirgsscliiehtung ein 
Mittel gefunden, diesbezüglich ganz hervorragende in 
keinem anderen Lande bisher erreichte Leistungen durch 
Einführung einer eigenen für die ganze \V elt vor
bildlich gewordenen Arbeitsweise zu erzielen, die clarin 
besteht, daß wir den Meißel immer gleichzeitig mit den 
vollkommensten Erweiterungsinstrumenten arbeiten lassen 
und dadurch die Rohre unmittelbar nncl kuntinuierlich 
nachschieben und freihalten können: trotzdem sind wir 
aber nur in der Lage, in den allergiinstigsten Fällen 
Und bei ausgezeichneter Betriebsführung einzelne Rohr
~olonnen je nach Durchmesser hiichstens :!00 bis 450 111 

~18 _Gebirge vorzutreiben, so daß für die zulässige 

1 
,~rci.erung einer einzelnen Rohrtour für unsere Ver

laltn1sse im Durchschnitt nur ein Maß von 150 bis 
lU • ax1ma1 300 111 angenommen werden darf. Wenn nun 
durch diesen Umstand in Bezug auf das Gesamtausmaß 
der Rohre soweit als tunlich gespart werden kann, so 
soll und darf aber niemals zugunsten einer billigen Aus
führung, Qualität oder zu geringer Wandstärke irgend 
eine Kosteneinschränkung dieses so notwendigen und 
Wichtigen Sicherungsmittels Platz greifen, weil dies recht 
Verhängnisvolle Folgen haben kann, die daraus resultierenden 
Verluste aber wieder in keinem Verhältnis zu der eventuell 
erzielbaren, recht unbedeutenden Ersparung bei den 
Anschaffungskosten stehen. 

Alle diese Umstände müssen vor der Wahl einer 
Bohranlage wohl erwogen werden, denn sie sind von 
ausschlaggebender Bedeutung sowohl für die zweck
entsprechende Anlage als auch für die erfolgreiche und 
billigste Durchführung einer jeden Bohrarbeit; sie lassen aber 

auch die Wichtigkeit der im allgemeinen als nebensächlich 
beurteilten Verrohrungsfrage überhaupt erkennen. 

Mit Bestimmung des Verröhrungsschemas ist nun das 
Fundament für jede Bohreinrichtung gelegt und gleich
zeitig auch die Größennummer der Anlage endgültig 
entschieden; es bleibt also nur noch die Art des Betriebes 
nnd die Wahl des Bohrsystems zu bestimmen übrig. 

Was die Betriebsart anbelangt, so ist die Frage 
wohl in der Regel einfach zu entscheiden; handelt es 
sich um einzelne Schiirfungen· bis 100 oder 150111 Tiefe 
in kleinerem Durchmesser oder um eine wenn auch 
größere Anzahl seichterer Arbeiten in entlegenen oder 
schwer zugänglichen Gebieten, so werden fast immer 
Handbohrungen in Betracht kommen, besonders dann, 
wenn die Arbeitsdauer hiebei keine Rolle spielt. Fiir 
Bohrungen iiber 100 m Tiefe oder auch bei geringeren 
Teufen, aber in großen Durchmessern und besonders in 
allen Fällen, wo es sich um rasche Durchführung der 
Bohrarbeiten handelt, wird ausnahmslos nur eine maschinell 
betätigte Einrichtung zu beriicksichtigen sein. Im übrigen 
ist diese Frage heute nur mehr von sekundärer Be
deutung einerseits dadurch, daß die ersten Fabriken 
heute nicht nur ihre \Verkzeuge, sondern auch die 
kleineren Bohrmaschinen derart ausführen, um sie ohne 
jede Anderung sowohl für Hand- als auch für Kraft
betrieb verwenden zu können, also während des Arbeits
ganges jederzeit von einer zur anderen Betriebsart über
gegangen werden kann, andrerseits tritt auch beim Bohr
betrieb all gemach das Bestreben zu Tage, ans wirt
schaftlichen Griinden die immer teurer und schwerer er
hältliche menschliche Arbeitskraft durch geeignete Motoren 
zu ersetzen. Unterstützt wird diese Tendenz in besonderem 
Maße durch den kontinuierlichen Ausbau der Verbrennungs
motoren, die ja bekanntlich schon in jeder beliebigen 
Einheit für die verschiedensten Brennstoffe erhältlich 
sind, wodurch auch den Bohrbetrieben eine entsprechende 
und ungemein billige Kraftquelle zur Verfügung steht. 

Die Wahl des Bohrsystems wird leider sehr hllufig 
noch von unbegründeten Vorurteilen und persönlichen 
Voreingenommenheiten beeinflußt. Bei objektiver Be
urteilung der Sachlage kann aber abgesehen von der 
Zweckmäßigkeit, die als selbstverstllndlich vorausgesetzt 
ist, doch nur unterschieden werden zwischen Leistungs
fähigkeit und Anschaffungskosten. Aber auch der Kosten
punkt wird in den Hintergrund rücken, wenn der wichtigste 
Faktor aller wirtschaftlichen Interessen, nämlich die Zeit 
berücksichtigt wird, so daß gerade eine teure und daher 
vollkommene Einrichtung dann vorzuziehen ist, wenn die 
Gewähr geboten ist, mit ihrer Hilfe das Ziel sicher und 
rasch, daher eigentlich unter billigster Gestehung zu er
reichen. Unter solcher V oranssetzung wäre demnach 
nur die Entscheidung zu treffen zwischen Zweckmäßigkeit, 
Sicherheit und Leistungsfähigkeit. (Schluß fol~.) 
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Die Bergbaustatistik der Welt. 
Von Arpad Zsigmondy, Bergingenieur, Oberberginspektor i. R. 

(Nach dem banyäszati es kohaszati lapok). 

Die wichtigsten Bergbau treibenden Länder der of Great Britans and Irland for the year 1892 und dem 
Welt sind: die Vereinigten Staaten von Nordamerika, amtlichen General report for 1907: 
Großbritannien und Deutschland. Im Jahre 1892 war 1892 1907 
mit Rücksicht auf den Wert der Produktion Großbritannien Tonnen Wert in Tonnen Wert in 

Kronen Kronen') 
an erster Stelle, seitdem ist es von den Vereinigten Staaten Steinkohle 185,000.000 1.ö90,000.000 267,830.962 2.330,130.000 
von Nordamerika überholt worden. Ölschiefer ~,133.376 12,600.000 2,690.028 15,960.068 

1. Die Bergbau- und Hüttenproduktionen der 
wichtigsten Länder 1892 (1891) und 1097 (1906). 

Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. 
Nach dem Statistical supplement of the Engineering 

and Mining Journal (1891) und den Angaben des Werkes 
The Mineral Industry and its statistics zufolge war: 

a) die Bergbauproduktion: 
1892 1907 

Tonnen Wert in Tonnen Wert in 
Kronen Kronen') 

Kohle .. 
Asphalt 
Petroleum 
Salz. . . 
Manganerze 
Chrom eisen-

156,000.000 928,070.000 430,430.000 3.311,540.000 

erze. . 

Schwefel-
kiese 

Baryt . . 
Gips . . 
Phosphate 
Eisenerze 
Koks (zur 

49.896 1,374.000 193.022 14,132.445 
7,603.049 142,681.000 22,334.900 616,300.000 
1,471.875 27,649.700 3,773.781 37,197.700 

17.277 802.400 5.548 316.845 

3.048 

107.985 
76.~32 

204.175 
651.804 

141.600 

1,685.040 
500.320 

3,186.000 
11,224.000 

332 

259.260 
59.020 

1,576.573 
2,228.980 

52,425.400 

28.100 

4,260.000 
1,256.500 

24,711.3::!0 
52,252.610 

587,801.272 

Eisenfabrik) 33,298.260 495,270.000 
Der Wert der Bergbauprodukte war 1892: 1655 

Millionen Kronen, 1907 : 4 7 48 Millionen Kronen. 

Die Hüttenproduktion war folgende: 

Roheisen. 
Zink . . 
Blei . . 
Kupfer . 
Silber kg 
Gold ". 
Quecksilber 
Nickel 
Zinn . . . 
Antimon .. 
Aluminium. 
Ferromangan-

erze 
Wert der 
ttbrigen Metalle 

1892 
Tonnen 

1907 
Wert in Tonnen Wert in 
Kronen Kronen 

645,728.640 26,193.863 2.900,880.000 
36,360.900 226.398 148,811:1.600 
84,568.240 315.000 186,444.225 

177 ,652.000 398. 736 908,300. 700 

9,269.349 
75.589 

198.276 
152.168 

2,018.616 
49.607 

974 
43 
65 

433 

396,051.470 1,830.501 192,225.900 
155,760.000 134.215 445,908.600 

5,285.010 712 3,902.530 
272.300 7.875 39,375.000 
140.000 1.500 4,572.000 
243.100 2.607 4,299.150 

134 902.900 10.530 54,600.000 

109,439. 700 

geschätzt 47,000.000 80,000.000 
Der Metallwert der Hüttenprodukte war 1892: 1552 

Millionen Kronen, 1907 : 4998 Millionen Kronen. 
Großbritannien und Irland produzierte 1892 

bzw. 1907 laut Mineral statistics of the United Kingdom 

i) 1 Dollar = 5 Kronen. 

Salz 2,000.000 21,000.000 1,759.956 12,971.200 
Eisenerze. 11,500.000 72,000.000 15,731.604 90,003.000 
Zinkerze . 27.310 2,520.000 20.082 2,940.000 
Bleierze . 40.664 7,200.000 32.549 7,570.000 
Kupfererze 6.091 300.000 6.792 537.000 
Golderze . 10.150 222.000 12.978 361.000 
Zinnerze . 14.558 17,700.000 7.080 14,113.400 
Arsenikal-

pyrit . 
Arsenik . 
Schwefelkies 
Manganerze 
Gips .. 
Kreide 

(Chalk) 
Ton (Clays 
and Shale) 

Schiefer . 

4.li69 
5.196 

14.190 
6.175 

149.901 

3,153.514 

424.933 

120.000 
1,056.000 

170.400 
108.000 

1,398.000 

21,320.000 

24,660.000 

1.772 
1.449 184.500 

10.194 91.800 
16.098 300.800 

243.639 3,745.000 

4,779.387 5,176.200 

14,827.895 
443.554 31,610.000 

Der Wert der Bergbauprodukte war 1892: 
1772 Millionen Kronen, 1907: 2519 Millionen Kronen. 
(Im Jahr 1907 waren in Verwendung 1493 Schräm
maschinen u. zw. mit elektrischem Betrieb 643, mit 
pneumatischem Betrieb 850 Stück). 

Im Deutschen Reich wurden produziert nach den 
Vierteljahrsheften des kaiserlich statistischen Amtes: 

1891 1907 
Bergban- Tonnen Wert in Tonnen Wert in 

produktion Kronen 3) Kronen 
Steinkohle . 73,715.653 707,421.000 143,168.301 1.673,217.000 
Braunkohle . 20,536.625 64,998.000 62,559.304 187, 768.800 
Graphit . . 3.824 353.000 4.033 241.000 
Asphalt . . 49.150 450.850 126.649 1,304.400 
Steinöl . . 15.315 1,433.570 106.379 8,467.200 
Steinsalz. . 666.793 3,374.800 1,285.137 7,172.400 
Ka.init und 
and.Kalisalze 
Eisenerze 
Zinkerze . . 
Bleierze . . 
Kupfererze . 
Silber l 
Gold ,-Erze 
Antimon und 

Manganerz 
Arsenikerze . 
Schwefelkiese 

1,371.248 
7,555.461 

793.543 
159.215 
587.626 

22.569 

40.335 
3.124 

128.287 

21,507.050 
40,041.600 
30,944.200 
19,987.200 
25,037.720 

5,528.280 

971.930 
156.300 

1,149.400 

5,749.367 
20,204.257 

698.425 
147.272 
771.227 

8.280 

74.683 
4.872 

196.320 

36,882.000 
121,950.000 
50,751.600 
24,158.400 
31,788.000 

1,351.200 

1,057.200 
510.000 

2,066.400 

Der Gesamtwert der Bergbauprodukte im Deutschen 
Reich war 1891: 932,592.000 Kronen, 1907: 
2.212,273.000 Kronen. Hievon entfiel auf den preußischen 
Staat 1891: 736,850.700 Kronen, 1907: 1.874,400.000 
Kronen. 

il) Wert mit den 1906er Einheitspreisen gerechnet, 
1 Pfund = 25 Kronen. 

3) 1 Mark = 1 ·20 Krone gerechnet. 
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In der deutschen Produktionsstatistik sind nicht in
begriffen Gips, Kalkstein usw., was bei einem Vergleich 
mit der englischen und nordamerikanischen beachtet 
werden muß. 

Der Wert der Gesamtproduktion an Salzen (aus 
wässerigen Lösungen) war 1891: 51,14 7.653, 1907: 
88.012.000 Kronen. 

Hüttenproduktion 

Roheisen 
Zink .. 
Blei . . 
Kupfer . 
Silber kg 
Gold „ . 
Schwefelsäure 

engl. . . '. 

1891 
Tonnen Wert in 

Kronen 

1907 

Tonnen Wert in 
Kronen 

4,0fl6.223 252,155.000 12,875.159 988,892.400 
139.353 7fl,068. 717 208.195 115,887 .600 

98.748 28,866.800 142.271 65,374.800 
24.897 33,875.600 31.946 73,796.400 

444.832 70,797.000 386.933 41,586.000 
3.076 10,281.600 4.682 15,685.200 

464.531 18,523.300 1,380.016 47,953.200 

Der Wert der deutschen Hüttenproduktion war 
1~91: 502,374.000 Kronen, 1907: 1.717,292.400 Kronen, 
h1evon entfielen auf Preußen 1891: 381,600.000, 1907: 
!:196,027.600 Kronen. 

In Luxemburg, welches mit dem Deutschen Reich 
im Zollverband ist, wurde Roheisen erzeugt 1891: 
544.993 Tonnen im Werte von 26,757.000 Kronen, 
1907: 1,484.872 Tonnen im Werte 98,496.880 Kronen. 

Frankreichs Bergbauproduktion war nar.h der 
Statistique de l'industrie en France et en Alg~frie und nach 
der Statistique de l'industrie minerale et des appareils 
a vapeur en France et en Algerie folgende: 

Frankreich: 
Steinkohle und 

18!11 
Tonnen Wert in 

Kronon 

1007 
Tonnen W crt in 

Kronen '1 

Anthmzit . 25,501.600 326,424.000 33,458.000 457,519.000 
Braunkohlen . 523.300 4,699.440 710.000 6,533.000 
ßitumenschiefer 261.626 16,266.600 196.000 1,775.000 
Eisenerz 3,579.286 12,274.000 8,481.423~) 36,409.000 
Zinkerz . . . 56.327 6,157.800 53.466 7,026.000 
Blei-u.Silbererz 25.900 4,542.360 11.795 2,847.000 
Steinsalz . 502.110 7,404.000 716.000 11,119.000 

Algier: 
Eisenerze . 
Zinkerze . . 
Blei- und Silber-

erze . . 
Kupfererze . 
Steinsalz . 
.Meersalz 

404.964 
14.151 

555 
8.070 

34.66& 
308.565 

3,484.800 
1,266.000 

77.640 
176.160 
696.960 

6,141.440 

779.826 
74.351 

8,772.000 
8,740.000 

11.246 2,700.290 
2.786 105.900 

Der Gesamtwert der Bergbauprodukte ohne Salz war 
1891: 3ß3 Millionen Kronen; 1906: 544 Millionen 
Kronen. Der Wert der Hüttenproduktion beider Länder 
war hauptsächlich Roh- und Gießereieisen im ·werte 
von 1891: 470 Millionen Kronen; 1906: 673 Millionen 
Kronen. Der Steinkohlenimport war 1906: 15,733.000 e. 

Belgien produzierte nach den Annales des travaux 
publics de Belgique bzw. Annuaire statistique de la Belgique 

1) 1 Frank = 1 Krone gerechnet. 
6) Hievon 880fo Minetteerz. 

a) Bergwerksproduktion: 
1891 1906 

Tonnen Wert in Tonnen Wert in 
Kronen Kronen 

Steinkohle 19,675.644 237 ,555.840 23,569.860 353,4 72.000 
Eisenerze 202.204 1,125.792 232.570 1,139.200 
Zinkerze . 14.280 1,011.264 3.858 372.650 
:Manganerze . 18.498 244.416 120 2.600 
Bleierze 70 7.776 121 20.350 
Schwefelkies 1.900 18.336 908 4.550 

b) Hüttenproduktion: 
Roheisen . 68U26 36,78fl.280 1,363.075 97,409.000 
Zink . . 85.9\19 46,340.160 148.0f>5 98,616.000 
Blei 12.698 3,739.200 23.765 10,207.000 
Silber kg 33.950 5,339.520 173.535 21,081.000 

Der Wert der Gesamtbergbauproduktion war 1891: 
240 Millionen Kronen; 1906: 355 Millionen Kronen. Der 
Hüttenproduktion 1891: 92 Millionen Kronen; 1906: 
227 Millionen Kronen. 

Ö s t erreich s Berg- und Hüttenproduktion war nach 
den Publikationen des k. k. Ackerbauministeriums: 

1891 1907 
ßergbau
Jlrodukte 

Steinkohle . 
Braunkohle 
Graphit . 
Eisenerz . 
Zinkerz . 
Bleierz . . 
Kupfererz . . 
Golderz . ·} 
Silbererz . . 
Quecksilbererz 
Arsenik- und 

Wismuterz 
Zinnerz 
Antimonerz ·} 
Manganerz . 
Uran· und Wol-

Tonnen Wert in 
Kronen 

9,152.584 6&,369.386 
16, 183.076 61,538.112 

21.346 1,386.654 
1,231.248 5,709.778 

28.828 1,115.094 
rn.360 2,137.024 
9.318 709.1&0 

14.978 6,390.662 

70.633 2,071.122 

1.087 51.734 
720 7.200 

5.613 226.636 

Tonnen Wort In 
Kronen 

13.850.420 129,492.964 
26;262.110 125,528.105 

49.425 1,914.606 
2,540.118 21,911.283 

31.970 2,735.109 
22.792 ö,424.601 
10.400 524.712 

{ 30.711 615.926 
13.380 2,798.149 
89.370 2,198.042 

53 

{ 910 32.207 
28.266 282.669 

framerz . . 79 81.388 10 328.447 
Schwefelerz . 3.088 74.408 24.099 357.868 

Der Gesamtwert der Bergbauprodukte war 1891: 
Kl46,951.064·-; 1907: K294,238.741·-. 

Die Gesamtsalzproduktion betrug 1891: 300.815 e im 
Werte von K 45,266.436·-; 1907: 395.053 t im Werte 
von K 48,155.552·-. 

Hütten-
produktion 

Roheisen 
Zink . 
Blei . . 
Kupfer . 
Silber kg 
Gold kg . 
Quecksilber 
Zinn 
Vitriol . . 
Mineralfarben 

1891 
Tonnen Wert In 

Kronen 
617.144 

5.oo5 
9.850 
1.033 

36.037 
147 
570 
ö6 

1.384 
838 

49,762.170 
2,750.134 
3,118.328 
1,169.440 
6,438.096 

38.546 
2,767.366 

127.436 
152.000 
50.712 

Tonnen 

1,383.523 
11.208 
14.480 

591 
38.742 

143 
527 
46 

578 
1.091 

Der Gesamtwert der Hüttenproduktion 
K 67,472.000·-; 1907: K 132,807.000·-. 

1907 
Wert in 
Kronen 

109,695.842 
6,178.142 
6,993.331 
1,318.830 
4,131.009 

405.522 
2,487.322 

189.989 
377.500 
124.027 

war 1891: 

Die Ausfuhr nach Ungarn betrug 1907: Steinkohle 
533.086 e; Koks 249.603 e. 

In Mähren und Schlesien wurden 1907 von aus
ländischen Eisenerzen unter anderem verbraucht: unga-
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rische 431.153 t im Werte von K 7,548.767·-, schwe
dische 184.464 t im Werte von J( 4,627.048.-. 

Ungarns Bergbau- und Hüttenproduktion war nach 
dem banyaszati es kohaszati lapok folgende: 

1892 190i 

Tonnen Wert in 
Kronen Tonnen Wert in 

Kronen 
Braunkohle 2,741.391 16,170.83'1 6,408.321 51,293.201 
Steinkohle 1,052.214 10,349.5-14 1,038.819 11,944.351 
llK luln• rxpor· 

litrlea Eisenerz 274.731 1,479.662 622.518 .t,138.645 
Eisenerz 1,666.020 11,439.304 
Gold kg 2.499 8,191.763 3.500 11,479.270 
Silber kg 23.974 4,322.629 12.6!)5 l,26!l.720 
Kupfer . 317 330.430 85 198.813 
Blei- und Blei-
glätte . 2.904 1,012.884 

Eisenkies 56.050 472.19.t 
16.263 762.690 

995 811.904 
Kohlenbriketts 34.189 539.502 104.783 2,709.710 

1892 t90i 

Tonnen W!•rt in Tonnen \\' rrt. in 
Kronen Kronen 

Koks 3.18H 58.67.t 97.477 2,886.390 
Zu raffinieren-

des Roheisen 296.752 21,412.048 423.134 32,982.164 
Gießerei -Roh-
eisen 12.742 1,969.856 17.103 3,347.013 

Kohlensulfid ll(i 40.416 2.950 825.!J64 
Antimon re-
gulus 1.377 1,855.912 

Salz . 215.937 

Der Gesamtwert der Produktion betrug 1892: 
K 64,467.728·-; 1907 (ohne Salz): Jl 127,938.107·-. 

Die Kohlenproduktion Ungarns ist nicht imstande, den 
Bedarf zu decken und Ungarn ist genötigt, mit steigender. 
Tendenz fremde Kohle und Koks zn importieren. Die 
Einfuhr war in 'fonnen folgende: 

Jahr Braunkohle pro Jahr Steinkohle 1 pro Jahr Koks pro Jahr 
- - -- ------ - - --------- --- -

1882-1890 
1891-1900 
1901-1906 
1907 . 

427.071 
1,319.444 

807.095 

47.400 
131.444 
139.010 
303.651 

3,806.010 
11,164.791 

7,629.058 

423.000 
1,116.479 
1,271.520 
2,591.144 

445.891 
2,220.202 
1,775.98!) 

49.540 
222.020 
295.998 
389.989 

Der Wert dieser Einfuhr (inkl. Koks) war 1901: 
33; 1902: 28; 1903: 28; 1904: 28; 1905: 32; 1906: 
42; 1907: 72 Millionen Kronen. 

Es ist sicher anzunehmen, daß der Import nach 
Ungarn mit Rücksicht auf die inaugurierte Industrie
politik Ungarns eine steigende Tendenz annehmen wird. 

Um die Industrie mit einheimischer Steinkohle zu 
versehen, wären als Mittel hiezu zu empfehlen: die Auf-

suchung von Steinkohlenflözen von Staats wegen; die 
Eliminierung des Gebundenseins der Kohle durch ein 
neues Berggesetz; Prämiierung neuer Steinkohlengruben 
(wie dies in Frankreich am Anfang des vorigen Jahr
hundert& geschah). Sehr wünschenswert wäre die Ein· 
schätzung der bekannten Kohlenvorkommen von Staats 
wegen. (Fortsetzung folgt.) 

Fortschritte und Verbesserungen beim Bergbaubetrieb in Österreich.*) 
(Fortsetzung von 8. lG t.) 

Wetterwirtschaft, Schlagwetter- und Urandgefahr. 
Am grllflich Wilczekschen Dreifaltigkeits-

schachte in Polnisch-Ostrau sind verschiedene Vor
richtungen eingeführt, welche dafür Gewähr bietei:i, daß 
die Wettertüren nach dem Durchfahren derselben jeder
zeit wieder geschlossen werden. Bei der in Fig. 1 bis 3 
dargestellten Ausführungsart wird die Wettertür vorn 
Hundstößer mittels eines Drahtzuges geöffnet und durch 
eine 8perrklinke A in dieser Lage erhalten; beim Durch
fahren der Türöffnung muß der Arbeiter auf ein zwischen 
dem Geleise federnd angebrachtes Brett 1' treten, wobei 
durch eine Hebelübersetzung die Klinke ausgelöst wird 
und die Tür zufällt. Eine andere Vorrichtung ist in 
Fig. 4 und 5 abgebildet; bei dieser stößt der Hund an 
die gekrümmte Leitschiene IV an und öffnet mittels 
Hebelübersetzung S-L die Tür, welche sich hinter 
dem Hunde wieder selbstt.11.tig schließt. 

• .\m Heinrichschachte in Karwin wird derselbe 
Erfolg durch eine ganz einfache Vorrichtung in der 
\Veise erreicht, daß die Tür beim Öffnen durch einen 

an der Sohle oder an der First angebrachten drehbaren 
Holzhaken festgehalten wird, der beim Passieren der 
Tür mit dem Fuße oder mit der Hand ausgelöst wird. 

Beim Braunkohlenbergbau in Trifail wurde 
au der völligen Umgestaltung der \Vetterwirtschaft ge
arbeitet. Im Zuge dieser Arbeiten wurde am sogenannten 
Limberg ein tonulägiger \V etterschacht abgeteuft, der bei 
300 111 flacher Länge eine Seigerhöhe von 70 111 und einen 
großen <~uerschnitt besitzt; da er fast durchwegs im Han
genden ansteht, mußte er auf die ganze Tiefe ausgemauert 
werden. Die Verbindung mit den Grubenbauen erfolgte 
auf drei Horizonten. Nach seiner Fertigstellung soll auf 
diesen Schacht der beim Theresia-Unterbaustolleu auf
gestellte, elektrisch angetriebene Ventilator übertragen 
werden. Diese Neuanlage wird der Betriebsleitung Ost
revier I als wetterausziehender Tageinbau dienen. IJU 
Ostrevier II wurde ein Seigerschacht von 49 111 Tiefe 
niedergebracht, der allerdings außer der Wetterbeschaffung 
auch Förderzwecken zu dienen hat. Im \Vestrevier 
wurde an die Ausmauerung des bisher in Holz ausgebauten 

*) Aus nDie Bergwerksinspektion in Österreich. u Berichte der k. k. Bergbehörden über ihre Tätigkeit im .Jahre 1906 bei 
Handhabung der Bergpolizei und Beaufsichtigung der Bergarbeiterverhältnisse. 15. Jallrgang. 1906. Wien, 1908. Verlag der 
l!anzschen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung. 
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Dobernaschachtes geschritten, um ihn nach Aufstellung 
eines elektrisch angetriebenen Ventilators als ausziehenden 
Schacht benützen zu können. Schließlich wurde mit dem 
Vortriebe des Liegend- und des Barbarastollens gegen 
Osten begonnen, um das Ost 1- und Ost II-Revier zu 
unterfahren. Für letztere Arbeit waren allerdings außer 
der Wetterwirtschaft auch Rücksichten auf eine Kon
zentrierung der Förderung maßgebend. Der Neuregelung 
der gesamten Wetterwirtschaft des Trifailer Bergbaues 
liegt der einheitliche Plan zugrunde, die ganze Grube 
d~rchwegs aufsteigend und derart zu bewettern, daß jedes 
emzelne der 15 Baufelder von einem eigenen Teilwetter-

Fig. 1. 

strom bespült wird, der nach Bestreichung seiner Bau
abteilung ohne weitere Belegorte zu berühren, dem aus
ziehenden Einbau zugeführt wird. 

Im Ostrau-Karwiner Reviere sind die zur Befeuch
tung des Kohlenstaubes dienenden Spritzwasser
leitungen im Jahre 1906 wesentlich erweitert worden. 
In mehreren Gruben werden nicht nur die Schlepper-, 
Fahr- und Förderwege, sondern ausnahmslos alle Baue 
befeuchtet u. zw. zum Teile durch ausschließlich mit 
dieser Arbeit betraute Personen, welche im Schichtlohne 
stehen. Die Länge der Spritzwasserleitungen ist auf 
einigen Betrieben bereits sehr bedeutend und beträgt 

:Fig. 3. 

Fig. 2. 

z. B. auf <lern Hoheneggerschachte in Karwin 16·8 km 
Durch- Sancrstolf-und auf der Gabrielenzeche in Kanyin 21·6 hm. 

Die Ergebnisse der Übungen der Rettungs
mannschaften im Ostrau- Karwiner und Rossitzer 
Revier zeigt die nebenstehende Tabelle. 

Eine ausgebreitete Verwendung fanden die Pneu
matogen-Arbeitsapparate insbesondere im Rossitzer Reviere, 
woselbst sie wiederholt bei der Ausführung von Brand
dämmen mit Erfolg benützt wurden. 

Schwierigkeiten ergaben sich bei Verwendung 
von Atmungsapparaten ohne Maske durch die Nasen
klemmen und Rauchbrillen. Die von derFirmaü. Neupert 
Nachfolger in Wien gelieferten Nasenklemmen mit Zahn
stange sowie die Rauchbrillen mit Glimmerplatten und 

Vcrwcndet.o At.mungs-
11pparato 

Anzahl 
„ dor 
Ulnmgcn Im 

Jahro 

schnltts- vorhrnuch 
atmungs- in der Min. 

d11;11or in Litern 
In Mmntcn 

_ 1900_ /_ rno5
1

1000 j _19oi _ 1000119~5-

Pneum:o~~1ore - - - - ----- 185~ i-2112 163·9 55·4
1l 1·06 l"l~ 

Neupert-Apparate 770 798 69·0 79·7 1·08 1·18 
Giersberg-Apparate 6 1 58·6 - 1·90 -
Dräger-Apparate 5 8 65·2 - 1"46 -
Wanz-Apparate 
Pneumatogen Type 1 

" " II 

191 
547 

3 -
18 56•8 
24 88·3 -1 -

Zusammen . . j 2940 J 2964 JJ - 1 - II - 1 -
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Filzdichtung haben sich gnt bewährt. Die neuen Pneu· 
matikbrillen, welche einen den Gesichtsformen sich gut 
anschmiegenden Anschluß der Halbmaske ermöglichen, 
haben zwar ebenfalls befriedigt, es haftet ihnen jedoch 
der eine Nachteil an, daß der Kautschuk mit der Zeit 
erhärtet und dann nicht mehr gut abdichtet. 

Am Tiefbauschachte in Witkowitz werden an 8telle 
der Nasenklemmen lederne Nasenkappen verwendet. Die 
Nasenlöcher werden zuerst mit einem in Lanolin ge
tauchten \Vattepfropfen verstopft, über die Nase wird 
Watte aufgelegt und darüber die Lederkappe ge-

1 

H 

Fig. 4. 

zogen, welche mit einem Riemen hinter den Ohren und 
am Halse befestigt wird. Am unteren Teile der Kappe 
ist ein Ausschnitt zur Aufnahme des Mundstutzens des 
Atmungsrohres, der somit nicht mehr ausschließlich mit 
den Zähnen gehalten werden muß. Durch die Verwendung 
der Nasenkappe wird dem bei Schweißbildung häufig 
vorkommenden Herabfallen der Nasenklemme vorgebeugt. 

Von den Witkowitzer Steinkohlengruben wurde an
schließend an das neue chemische Laboratorium in 
Mäbr.-Ostrau eine Zentrale für das Rettungswesen 
errichtet, in welcher Unterrichts- und Übungsräume für 
die Rettungsmannschaften nach dem Muster der an der 
Bergschule in Bochum bestehenden Einrichtungen sowie 
ein Magazin für Rettungsapparate vorhanden sind. Es 

ist geplant, in dieser Zentrale die Rettungsmannschaften 
sämtlicher Betriebe dieser Unternehmung nach einheit
lichen Grundsätzen auszubilden. Im Anschlusse daran 
wird auch eine Maschinenanlage zur Erzeugung flüssiger 
Luft für die Aerolithapparate errichtet. 

Die zur Verständigung der Rettungsleute dienenden 
Radfahrglocken an den Leibgurten wurden nun auch bei 
anderen Betrieben eingeführt; zu dem gleichen Zwecke 
wurden Radfahrglocken auch an elektrischen Akkumulator
lampen angebracht, was jedoch weniger empfehlenswert 
ist, weil <las Gewicht der Lampe vergrößert wird. 

Fig. 5. 

Unterirdische Rettungs- und Fluchtkammern, 
in welche sich die .Mannschaft nach Katastrophen zurück
ziehen kann, bestanden bei allen Betrieben der k. k. priv. 
Kaiser Ferdinands-Nordbahn und am Gräflich Wilczek
schen Johann Mariaschachte in Polnisch-Ostrau. Am 
Hauptschachte in Orlau wurde in einer entlegenen Gruben
abteilung zu demselben Zwecke ein aufgelassener ge
mauerter Bremsberg von 40 m Länge eingerichtet, in 
welchen eine Wasser- und Luftleitung sowie ein alter 
Kessel als Behälter für Preßluft eingebaut ist. 

Eine neue Lampenanblasevorrichtung, welche 
vom Betriebsleiter Ingenieur Pusch des Gräflich Wil
czekschen Emmaschachtes in Polnisch-Ostrau konstruiert 
wurde, ist in Fig. 6 dargestellt. 
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Sandstreuvorrichtnngen zur Erstickung eines 
in der Lampenkammer ausgebrochenen Benzinbrandes 
sind bereits bei den meisten Werken des Ostrau-Karwiner 
Revieres eingeführt.:i; Zur Vermeidung der Gefahren, 
welche das Vorhandensein größerer Benzinmengen in den 
Lampenkammern verursacht, wurde bei mel1reren Be
trieben der Benzinfüllapparat mit Schemmelsitz der 
Firma W. Seippel in Bochum i. W. angeschafft. Bei 
diesem Apparate fällt der Benzinkessel gänzlich weg; die 
Lampentöpfe werden aus einem Glasgefäße, dessen Inhalt 
jenem der Lampe~entspricht, mittels Druckluft unmittelbar 
aus dem im Keller unter der Lampenkammer befind
lichen Benzingefäße gefüllt. 

.„ 

i 

Fig. 6. 

Azetylensicherheitslampen. der Systeme Stuch
lik und Friemanu-Wolf sind vereinzelt bei der Füll
ortsbeleuchtung und als Fahrlampen für Beamte und Auf
seher in Verwendung. Die letztere Lampe hat den Nach
teil, daß die Gasindikation schwierig ist, weil, sich bei 
reduzierter Flamme durch die Ausströmung und Ent
ziinduug des überschüssigen Gases im Lampeninnern eine 
zweite Flamme bildet. 

Am Al brech tssch achte in l'e ters w al d ist am 
12. August, einem Sonntage, um 10 Uhr nachts in der 
mit Holz ausgebauten Maschinenkammer für den elektrischen 
Kompressor am zweiten Horizonte ein Brand ausgebrochen, 
welcher auf die Qnerschlagzimmerung übergriff. Das 
Feuer wurde von den bei Erhaltungsarbeiten in der 

Grube beschäftigten Arbeitern bemerkt und konnte gegen 
5 Uhr früh mit Hilfe der vorhandenen Druckwasser
leitung gelöscht werden; ein Unfall kam hiebei nicht vor. 
Die Ursache des Brandes lag in dem Glühendwerden der 
Spiralen des Anle.ßwlderstandes, dadurch herbeigeführt, 
daß die Ausschaltung des Schalters nach der am Vor
mittage durchgeführten Isolationsprüfung unterlassen 
worden war. Infolge dieses Versehens geriet der Motor, 
als der. elektrische Strom in der obertllgigen Zentrale 
für den Betrieb einer anderen elektrisch angetriebenen 
Maschine in der Grube eingeschaltet wurde, von selbst 
in Gang. Da in der Kompressorkammer niemand an
wesend war, der die Maschine hätte stillstellen können, 
erhitzten sich nach einer halben ~tunde die Widerstands· 
drähte derart, daß die isolierten Schaltleitungen im 
Apparate selbst Feuer fingen, welches durch das Draht
netz am Deckel des Anlassers durchschlug und den höl
zernen Kasten des Anlassers in Brand steckte. Von hier 
pflanzte sich das Feuer auf den hölzernen Ausbau der 
Kompressorkammer und die Querschlagzimmerung fort. 
Aus Anlaß dieses Brandes wurde auch für alle elektrischen 
Anlagen in der Grube der feuersichere Ausbau der 
Maschinenräume und die feuersichere Installation gefordert. 

Am Sofienschachte in Poremba hat sich am 
10. Oktober bei einer Benzinlokomotive in der unter
irdischen, feuersicher ausgebauten Remise infolge Kurz
schlusses in der Zündleitung Benzin entzündet. Der 
Brand konnte durch Einwerfen von Sand in die Loko· 
motive bald erstickt werden. Bei einer kurz vor E!nt
stehen des Brandes an der Lokomotive vorgenommenen 
Ausbesserung, bei welcher der Benzinbehälter entfernt 
worden war, muß die Isolation der Zündleitung beschädigt 
und beim Schließen der Schiebetüren der Lokomotive der 
blanke Leitungsdraht mit der Lokomotive in Berührung 
gekommen sein, wodurch ein Kurzschluß entstand und 
beim Anlassen der Maschine durch den Schließungsfunken 
die im Lokomoti'fraume vorhandenen Benzindämpfe ent
flammt worden sind. Um eine ähnliche Entzündungsmög
lichkeit beim Lokomotivbetriebe auszuschließen, wurde 
die Verwahrung der Zündleitung gegen Isolationsbeschä
digung und die Anordnung einer solchen Verbindung 
zwischen Benzinbehälter und Zuleitung zum Vergaser 
verlangt, daß ein größerer Benzinverlust ausgeschlossen ist. 

Der beim staatlichen Braunkohle 11 b ergb au iu 
Häring im Jahre 1905 entstandene Grubenbrand wnrde 
durch Überflutung der Grnbe bis znm Erbstollenhorizont 
gelöscht. Im Jahre 1906 wurde mit der Siimpfung der 
Grube zwischen dem Erbstollenhorizont und der ersten 
Tiefbausohle begonnen. Zu diesem Zwecke wurden im 
Schachte auf eisernen Senkbühnen zwei Jägersehe Pumpen 
mit einer minutlichen Leistung von 720 l eingebaut. 
Wegen mehrfacher Unterbrechungen bei der Wasser
hebung konnte erst im Herbste mit der Gewältigung der 
freigelegten Strecken begonnen werden, welche keine be
sonderen Schilden gelitten hatten. Sodann wurde sofort 
an die Gewinnung der noch über der ersten Tiefbau
sohle vorhandenen Kohlenpfeiler geschritten, welche als 
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Sicherheitspfeiler gegen den alten Grubenbrand im Erb
stollenfeld zurückgelassen worden waren. J ede1· einzelne 
Querbau wurde nach der Kohlengewinnung vollständig 
mit Spülver!Jatz angefüllt, um einen dichten und feuer
sicheren Abschluß gegen das alte Brandfeld zu gewinnen. 
Lediglich in einem einzigen Falle wurde während der 
Gewältigungs- und Sicherungsarbeiten im eigentlichen 

Brandherd glühende Kohle angetroffen, das Feuermist 
konnte jedoch durch einen feuersicheren Versatz nach 
allen Seiten hin unschädlich gemacht werden. Die Ein
führung des Spülversatzes zur Verhinderung des Weiter
greifens eines Grubenbrandes hat sich auch bei dieser 
Grube vollkommen bewährt. <Fort,srtzuug folgt.) 

Eine Zentrale für die erste Hilfe bei elementaren Katastrophen. 
Hestützt anf das große allgemeine Interesse, welches 

heutzutage dem Rettungswesen auf allen Gebieten ent
gegengebracht wird, und welchem auch durch die all
seitige Teilnahme an dem im Vorjahre abgehaltenen 
I. internationalen Kongresse für das Rettungswesen zu 
Frankfurt a. M. Ausdruck gPgeben wurde, hofft die 
"Deutsche Gesellschaft für Samariter- und Rettungswesen" 
früher "Deutscher Samariter-Bund" bei der beabsichtigten 
Errichtung einer Zentrale für die erste Hilfe bei elementaren 
Katastrophen eine allseitige kräftige Unterstiitzung zu 
finden. 

Diese Zentralstelle hätte den Zweck, in die Rettungs
aktion nach einem Unglück nach den auf Grund der 
bisherigen Erfahrungen vorbereiteten methodischen Vor
gängen durch eine geschulte Mannschaft und unter Zu
hilfenahme von in Bereitschaft zu haltenden Hilfsmitteln 
einzugreüen. 

Um ihre reichen Erfahrungen in diesem Sinne zu 
ergänzen und die Zentralstelle für diesen Zweck mit den 
zweckmäßigsten V orbereitnngen auszurüsten, holt die 
Deutsche Gesellschaft für Samariter- und Rettungswesen 
mittels eines Fragebogens in 18 Fragen Auskünfte über 
die stattgehabten Katastrophen ein: über den Hergang, 
verursachte Schäden, über die Rettungsverhältnisse ge
troffene Maßnahmen, deren Erfolg, Bedürfnisse, Schwierig
keiten, über die Lage und Erreichbarkeit der Unglücks
stelle, Zeit der Beseitigung bzw. Milderung der großen 
Notlage usw. Durch den Grundsatz geleitet, daß schnellste 
Hilfe, insbesondere bei Unglücksfällen, doppelte Hilfe be
deutet, soll die Zentrale zur Rettung - wie in der von 
der Samariter- und Rettungsgesellschaft herausgegebenen 
Schrüt erklärt wird - "gleich in unmittelbarem Anschluß 
an die Katastrophe" ihre Kr!!.fte einsetzen, um un
beschadet der weiteren Hilfsaktion den durch die 
Katastrophe Betroffenen die ersten zwei bis drei Tage 
nach dem Unglück das Nötigste zum Schutz ihrer Ge
sundheit und Erhaltung ihres Lebens zu bieten. 

Diese Hilfe muß demnach eine allseitige sein und 
es soll sowohl für das Unterbringen der Obdachlosen als 
auch für ihre Ernährung und Pflege gesorgt werden. 

Zu diesem Zwecke soll zunächst für das ganze 
deutsche Reich eine solche Zentrale in Leipzig errichtet 
werden, der eine straff organisierte Rettungskolonne 
und ein Materialdepot zur Verfügung stehen würde. Es 

ist allerdings fraglich, ob diese einzige Station ihrem 
Zwecke, die nötige Hilfe unverzüglich zu bringen, wird 
in vollem Maße Rechnung tragen können, und es wird 
daher gleich von vornherein als wünschenswert bezeichnet, 
an mehreren Orten des deutschen Reiches wenigstens 
geeignete Materialdepots zu errichten, in welchen die 
nötigen Hilfsmittel aller Art für die erste Rettungsaktion 
in Bereitschaft gehalten würden, die zur Unglücksstelle 
raschestens gebracht werden könnten. Diese Depots 
hä.tten vorderhand außer dem Verwalter keine Rettungs
mannschaft zur Verfügung, da man voraussetzt, daß sich 
an der Ungliicksstelle geeignete freiwillige Hilfskräfte 
finden würden. 

Bei der Errichtung der Zentrale rechnet die Ge
sellschaft mit Recht auf die allgemeine Opferwilligkeit 
und sie wird wohl - da die Erkenntnis der Notwendigkeit 
solcher humanen Einrichtungen angesichts des Elends 
nach den wiederholten Katastrophen der letzten Tage in 
alle Kreise gedrungen sein muß - in ihren Erwartungen 
nicht enttäuscht werden, so daß sie hoffentlich bald in 
der Lage sein wird, die weitere Ausgestaltung und 
Realisierung ihrer edlen Bestrebungen zu verwirklichen. 

Die ausgefüllten Fragebögen werden jedenfalls ein 
sehr wertvolles Material für diese Zwecke bilden und es 
wäre nur zu wünschen, wenn in analoger Weise, wie in 
diesem Falle iiber Katastrophen aller Art - die aller
dings die Grubenunglücke nicht ausschließen, aber vor
zugsweise die Obertagsaktionen behandeln - das Material, 
welches speziell die Grubenkatastrophen betrifft, zu· 
sammengetragen würde. Es wurde wiederholt darüber 
geklagt, daß über Grubenunglücke mitunter nur sehr 
spärliche Mitteilungen in die Öffentlichkeit gelangen, die 
außer trockenen Angaben über die Anzahl der Opfer, 
über das Ungliick selbst nichts näheres enthalten. Dies 
ist jedenfalls zu bedauern, weil nur durch vollständige 
Kenntnis und Erwägung aller Umstä.nde, die bei solchen 
Katastrophen eine Rolle gespielt haben, Wiederholungen 
anderweitig vorgebeugt werden können. Es würde sich 
daher empfehlen, wenn nach dem Beispiele der Deutschen 
Gesellschaft für Samariter- und Rettungswesen das 
Material auch für Grubenkatastro1>hen gesammelt und 
nach einheitlicher Verarbeitung verwertet werden würde. 

M. 



- 197 -

Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim 
Baue des Tauerntunnels (lang 8526 m) 
am Schlusse des Monates l'ebruar 1909. 

Art der Leistung 

(Längen in Meter) 
Südseite 

L: Soh~~ollen l Am 21. Juli 1907 durchgeschlagen 

2. First- Gesamtleistung am 

!1 f Htollen Itlonatsleistung . fertiggestellt. 
Gesamtleistung am 

·11 
.I 

Gesamtleistung am 

: l J 3. Voll- Monatsleistung . . 
ausbruch Gesamtleistungam. vollendet. 

In Arbeit am . . 
. 1 

InArbeit am . • 1 

11 

4. Alauerung Gesamtleistung am 
II 

] der Itlonatsleistung . . .,i 
Widerlager Gesamtleistung am . 1 vollendet. 

und des In Arbeit am . . ·il tiewölbes In Arbeit am . 
·11 

1! 

Gesamtleistung o.m . 

J 'olloodot. 
5. Sohlen- Itlonatsleistung . . 
gewölbe Gesamtleistung am 

In Arbeit am . . 
In Arbeit am . 

1 

Gesamtleistung am 31./t. II 5043 
1 2779 

G. K1rnal 
l\lonatsleistung . . . · I 207 

1 

46\l 
<lesamtlcistung am 28./2. '1 52f>fJ 3248·53 
In Arbeit am 28.;2. · · 11 __ 1 -
In Arbeit am 31./1. . 207 1 

2871 1 
1 

7. Tunnel- Gesamtleistung am 31./1.1 4873 2700 
röhre llionatsleistung . . . . 477"701 548•53 

vollendet Besamtleistung am 28./2. 5250•701 3248·53 
1 1 

8. An- Ans dem Tunnel abfließende Wassermenge: 

merkungen Nordseite 5 l/Sek., S!ldseit.e 90 l/Sek. 
Kabelkanal vollendet. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.238. - Nicolas Henri l\larie Dekker in Paris. 

Elektrolytischer Apparntzur Aufbereitung von Erzen n1lttcls 
elektrolytisch erzeugten Wasserstoffs und Sauerstoffs. -
Vorliegen1le Erfindung betrifft Ausgestaltungen an elektroly
t.~schen Apparaten zur Aufbereitung von Erzen mittels elektroly
tisch erzeugten w·asserstofl's und Sauerstoffs, und zwar liegt 
deren Zweck darin, 1. die Anordnung von einzelnen Behältern, 
in denen das Erz geschichtet ist, entbehrlich zu machen und 
2. die Metalloide zu gewinnen, die während der Erzaufbereitung 
gleichzeitig mit dem Wasserstoff sich entwickeln. Der vor
liegende Apparat besteht vorzugsweise aus einem kasten
artigen Bchiilter a, der aus Holz hergestellt und an seinem 
unteren Ende mit einem Ablaßho.hn b versehen ist. Dieser 
letztere dient dazu, den Elektrolyten abführen zu künnen, 
wenn man den Apparat reinigen oder auswechseln will. Der 
Behälter a ist weiters durch eine11 Deckel c hermetisch ver· 

schlossen, in welchem, um die während der ErzauJberPitung 
entstehenden Gase abzuführen, eine Bohrung d mit einem Rohre 
~:orgcsehen ist. Dieser Deckrl besitzt außerdem noch zwei 
( lffnungen, welche zur Einführung und Anordnung der Anoden 
und Kathoden dienen. Um den Apparat in Betrieb zu setzen, 
ordnet man zunächst auf dem Boden des Behälters 11 eine 
Elektrode an, welche aus einer 1\letallple.tte f beRteht (Blei 
01ler dgl., je nach der Natur des aufzubereitenden Erzes). 
Diese Platte f ist o.llseitig Yon einem Holzrahmen g umgeben, 
welcher. indessen seitlich an der Stelle durchbrochen ist, wo 
das Emle h des vertikalen Elektrodenteiles mündet, um diesen 
mit der 111etallplatte f zu verbinden. Der Holzrahmen g llber
ragt diese Platte genügend, um dadurch eine Art kleinen 
Aufnahmeraumes zu bilden, in den das aufzubereitende Erz 

eingeschilttet wird. Die Borden des Holzrahmens verhindern 
hiebei ein seitliches Herunterfallen des Erzes. Auf diesem 
Holzrahmen ordnet man einen weiteren Rahmen j an, der 
aus isolierendem Material besteht und dazu bestimmt ist, eine 
zweite llletallplat.te k aufzunehmen, tlie von denselben Ab
messungen wie die Platte f, aber ohne Holzmhmen ist. DieRr 
Platte k ist mittels des Verbindungsstilckes l an die andere 
Elektrode angeschlossen. Diese Anordnung bildet ein voll
ständiges Element des Ap1iarates und die untere Platte f, auf 
welcher das Erz aufruht wird halt! die positive, bald die negative 
Elektrode darstellen, je nachdem es sich darum handelt, das 
Erz der Wirkung des sich bildenden Sauerstoffes oder Wasser
stoffes auszusetzen. Oberhalb der l\lrtall1ilatte k ordnet man 
unmittelbar eine dl\nne Isolierschicht, zum Beispiel aus Hart
gummi, Glas oder selbst aus Holz an; an diese dünne Schicht 
schließt sich unmittelbar eine Platte l n.n, die ihrerseit.s mit 
einem Holzrahmen _q versehen ist. Ai1f letzteren ordnet. man 
wiederum einen Isolierrahmen j an, auf diesen eine Platte k 
ohne Rahmen, dann eine Isolierschicht usw., bis der Hehiilter a 
bis obenhin gefllllt ist. Slimtliche Enden l d111· Ele~·trodrn k 
.'1i11d z1t ei11em Bii11del verei11igt, das durch die r11tsp1·echr11dr 
Bohr1111g des /)eckels hindurchgeht u11d mit ri11r111 drr l'olr der 
Elektrizitr"itsquellr vei·b1111dm ist. Die 1':11dn1 lt dei· 1111d1nm 
1':lekt1·odm sind t'benfalls z11 ri11r111 /Jilndrl 1·erl'i11igt, geh1'11 
durch die andere Bohnmg d"x D~ckl'ls 1111d sind mit dem 
andern Pole der Ji:fokt1-izitlitzq111'llr 1Je1·bu11d. 1'11. \Vährend der 
Aufbereitung von schwefelkobalt- und ar~en- bzw. antimon
haltigen Erzen wird der mit Schwefel und Arsen bzw. Antimon 
jeweilig verbundene Was~erstoff durch das Rohr r in einen 
anderen, unmittelbar an dieses Rohr angeschlossenen BehiUter 
geleitet, um dort diese Stoffe zu gewinnen. Der Ablaßhahn f, 
dient in gewissen Fällen und je nach der Art des Erzes dazu, 
von Zeit zu Zeit den Elektrolyten, welcher mit dem Metalloiden 
Verbindungen eingegangen ist, zu entfernen und durch eine 
frische Liisung zu ersetzen. 

Nr. 33.240. - Gehr. Böhler & Co. Aktiengesellschaft in 
Wien und Charles Albert ,}{eller in Paris. - Flexible Kopp· 
Jung fllr elektrische Ofen mit einer oder mehreren 
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vertikalen Elektroden. - Das Heben und Senken der Elek
troden bei elektrischen iifen, welche mit einer oder mehreren 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

vertikalen Elektroden ausgerlistet sind, bedingt die Anwendung 
flexibler Kupplungen zwischen der Elektrode und der Strom
zuleitung. Man wendet im allgemeinen zu diesem Zwecke 
flexible Kupferkabel von großer Ausdehnung an. Diese Dis
position verlangt jedoch einen relativ großen Raum, insbesondere 
dann, wenn die Elektroden auch zur Hin- und Rilckleitung 
des Stromes benützt werden. Im letzteren Falle sind außerdem 
Kurzschlüsse zwischen den beiden Polen zu befürchten. Die 
nachfolgend beschriebene Erfindung betrifft eine flexible Kupp
lung, welche in der horizontalen Richtung sehr wenig Raum 
einnimmt, ja praktisch den der Elektrode nicht ttberschreitet. 
Diese Anordnung besteht aus sehr flexiblen Kupferlamellen in 
der Stärke von etwa 1/„ mm, die auf der einen Seite mit dem 
fixen Barren E und mit -dem anderen Ende mit dem Elektroden
Support verbunden sind. Diese flexiblen Lamellen sind in 
zwei Blindel A und B gfteilt, 1celche auf ihrer Longe an 
mehre1·m Punkten C sich beriihrm. Eine Fr7hrrmg D zwingt 
die La111fllen, sich nur in der vertikalen Richtung zrt bewegen, 
wenn die Elrktrodc eine Auf- 1111d Abu·ärtsbeu·pg1mg erfährt. 
Die Berührungspunkte C bestimmen die Bildung getrennter 
Ausbauchungen K, welche sich entsprechend der den Elektroden 
jeweilig,a pegebenen Stellung vrrringern oder erweitern. lllan 
bewerkstelligt auf diese Weise sehr praktisch eine flexible 
Verbindung zwischen den Stromzuleitungsstellen und der 
Elektrode, u. zw. dies ohne die flexible Kupplung einer 
Berührung mit der Ofenflamme aussetzen zu müssen. 

Vereins-Mitteilungen. 

Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins in Wien. 

Bericht llber die Versammlung \'OID 4. März 1909. 
Der Vorsitzende, Obmannstellvertreter Kommerzialrat 

Rainer eröffnet die Sitzung, teilt r.ine Zuschrift des 
Bibliotheksausschusses mit und ladet dann Herrn Ober
ingenieur Josef Blazek der Österreichischen Siemens
Schuckert-Werke ein, den angekündigten Vortrag „Über 
Belastungsausgleichnngen bei Fördermaschinen 
und \Valzwerken" zu halten, der im folgenden auszugs
weise wiedergegeben ist. Die vollständige Zentralisierung 
der Krafterzengnng bei Berg- und Hüttenwerken war erst 
möglich, nachdem der elektrische Antrieb ihrer wichtigsten 
Arbeitsmaschinen, der Fördermaschinen und Walzwerke 
gelang. Von allen Maschinen derartiger Anlagen hat 
sich der elektrische Antrieb bei diesen Maschinen am 
spätesten Eingang verschafft. Die Schwierigkeiten lagen 
bei den bei ihnen auftretenden, außerordentlich wech
selnden Belastungen bzw. Belastungsstößen, deren un
geschwächte Übertragung auf die elektrische Zentrale in 
den meisten Fällen unzuHlssig erschien. Bevor die heute 
angewendeten Ausgleichseinrichtungen erfunden und er
probt waren, kamen zunächst Fördermaschinen und Walzen
zugsmotoren, letztere für gleichbleibende Drehrichtung 
zur Ausführung, deren Maximalleistnng nur einen Bruch
teil, etwa ein Viertel, höchstens ein Drittel der maximalen 
Dauerleistung der Primärstation bfltrug. Die ersten 
Maschinen der genannten Art hatten gar keinen Be
Jastungsau&gleich, dann folgten Maschinen mit partiellem 
Belastungsau11gleich. Zu diesen gehören alle Förder-

maschinen mit Unterseil, konischen Trommeln und Bobinen, 
ferner ·walzwerksmotoren mit Kompoundwicklung bei 
Gleichstrom nnd mit Schlupfwiderständen bei Drehstrom, 
wobei letztere zwei Motorgattnngen gewöhnlich der nn
geänderten Drehrichtung wegen mit Schwungmassen ge
kuppelt sind. Im Jahre 1899 hat man bei der Förder
maschine der A.-G. Thiederhall in Thiede bei Braunschweig 
zu dem Mittel der Energieaufspeicherung und Abgabe 
mittels Akkumulatorenbatterien gegriffen, wodurch eine 
praktisch konstante Belastung der Primllrmaschine erreicht 
nnd die Bemessung der Primllrmaschine nicht der maxi
malen Anfahrleistung, sondern der mittleren Belastung 
entsprechend ermöglicht wurde. Durch die Patente 
Ilgners wurde der Belastungsausgleich einwandfrei gelöst. 
Bei diesem System wird der Antriebsmotor mittelbar 
durch eine von der Hauptstromque:lle betriebene Motor· 
dynamo gespeist und gleichzeitig ist die dem Antriebs
motor zugeführte Spannung durch Änderung der Erregung 
des stromabgebenden Teiles regelbar und die Motordynamo 
istmit besonderen Schwungmassen versehen. Bei den Ilgner
Anlagen können die größten praktisch vorkommenden 
Leistungen und Belastnngsvariationen beherrscht werden. 
Es wurde weiter möglich, den Anschluß der Förder
maschinen und Reversierwalzwerke an Zentralen mit be· 
liebiger Stromart und beliebiger Art von Kraftmaschinen, 
also Dampf- und Gasmaschinen, Dampf- und Wasser
turbinen usw. zu bewirken, wodurch in vielen Fällen 
durch Ausnützung von Gase~, Wasserkräften oder Abfall· 
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kohle bedeutende Betriebsersparnisse erzielt wurden. Es 
wurde sogar möglich, die größten Fördermaschinen an 
städtische Elektrizitätswerke anzuschließen. 

Der V ortra.gende bespricht noch verschiedene andere 
Ausgleichsverfahren und Schaltungen. Schließlich sagt 
er, daß Fördermaschinen und Walzwerke bei großen Ent
fernungen zwischen Zentrale und Betriebsstätte besonde1·s . ' im Anschluß an Gas- und Wasserkraftzentralen in gün-
stigster Weise nur mittels Ausgleichssteuerumformern, 
also nach dem Ilgner-System anzutreiben sind um so mehr 
als für die Kraftübertragung in erster Lini

1

e DrehstroU: 
in Frage kommt. Findet jedoch die Aufstellung der 
Fördermaschine oder des Walzwerks in der Nähe der 
~ri~närstation statt, so daß eine Energieübertragung mittels 
Gleichstromes noch in Frage kommen kann, dann ist die 
Frage des elektrischen Antriebes zugleich eine Frage der 
Primärstation, durch deren Ausgestaltung unter Umst!tndeu 
namhafte wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können. 

An den mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag 
schließt sich eine Diskussion, an welcher die Herren Hof
räte Dr. Gattnar und Poech und der Vortragende teil
nehmen. Der Vorsitzende dankt dem Herm Vortragenden 
wärmstens und läßt nun die Ergänzungswahl fiir den 
Ausschuß der Fachgruppe vornehmen. Es treten nach 
zweijähriger Funktionsdauer ans die Herren: Obmann
stellvertreter L. St. Rainer und die Ausschußmitglieder 
Di·. Haerdtl und lh'. Paweck. Es werden gewählt: 
zum Obmannstell vertreter Hofrat Max Arbe s s er von 
Rastburg und in uen Ausschuß der Fachgruppe die 
Herren Betriebsdirektor A. Pe i th n er von Liechtenfels 
nnd Inspektor G. Oelwein. 

Der <Jhmannstellvcrtreter: Der Schriftführer: 
J,, St. ltainer. F. K ieslinger. 

Nekrolog. 
K. k. Oberbergrat Fridolln ltelser. t 

Am 16. Jllnner d. J. ist der k. k. Oberbergrat Fridolin 
Reiser, emerit. Direktor der Gußstahlfabrik Kapfenberg der 
Gebrüder Böhler & Co. Aktiengesellschaft, eine anerkannte 
Autorität auf dem Gebiete cler 'fiegelstahlfabrikation , in cler 

Bergstadt Leoben, woselbst er erst vor ganz kurzer Zeit seinen 
Ruhesitz aufgeschlagen, aus dem Leben geschieden. 

Im Jahre 1843 in Gammertingen (Hohenzollern) geboren, 
fand Reiser schon früh in Steiermark seine zweite Heimat, 
woselbst er, nach Vollendung seiner Stuclien an der k. k. Berg
akailemie in Leoben unil nach kurzer Tätigkeit in dem ?r1ayr von 
lllelnhofschen Werke in Olsa bei Friesach, sich 1868 in Kapfen
berg niederließ und die Leitung der dortigen Gußstahlfabrik, 
welche zu jener Zeit im Besitze des Baron Mayr v. ?tlelnhof 
wo.r, übernahm. 

Durch volle 40 Jahre leitete Reiser die üußsto.hlfabrik 
Kapfenberg in erfolgreichster Weise uncl unvergänglich sind 
die Verdienste, welche er sich um die moderne Ausgestaltung 
dieses Werkes erwarb. Beamte um! Arbeiterschaft verehrten 
ihn als einen gerechten uncl wohlwollenclen Vorgesetzten. 

Oberbergrat Reiser entwickelte auch im öffentlichen 
Leben eine rege Tätigkeit. Er gehörte dem üemeincleausschusse 
von Kupfenberg o.n, welcher Ort ihm viele segensreiche Ein
richtungen verdankt, ferner wurde Reiser im fohre 1892 in 
die Han<lels- und Gewerbekammer in Leoben berufen, welcher 
er o.ls eifriges Mitgliecl bis zu seinem Übertritt in <len Ruhe
stuncl (Ende 1908) ununterbrochen o.ngehiirte. 

Seine Verdienste wurden durch die Verleihung des 
k. k. Bergratstitels (1892) urul 1908 durch die Ernennung zum 
k. k. Oberbergrute gewürdigt. Desgleichen hat auch die Ge
meinde Kapfenberg schon friiher Reiser ihre Anerkennung 
durch Bezeichnung einer Straße mit dem Namen „Fridolin 
Reise! Straße" und in letzter Zeit auch durch die Ernennung· 
Reiser s zum Ehrenbi\rger vou Kapfenberg ausgedrtlckt, welch 
letztere Ehrung Reiser leider nicht mehr zur Kenntnis ge· 
bracht werden konnte. 

Oberbergrat Reiser war nicht nur in der Praxis ein 
hervorragender Fachmann, sondern betätigte sich auch literarisch 
in seinem Fache. 

Sein in der technischen Literatur \\her die Beho.ndlung 
uml Verarbeitung des Werkzeugstahles einzig dastehendes 
Buch: „Das Härten des Stahles" hat in verhältnismäßig kurzer 
Zeit fllnf Auflagen erlebt und ist in die französische, englische, 
russische, sd1wedische und ungo.rische Spro.chc übersetzt worden. 

lllit Oberbergrat Reis er ist ein l\Iann von seltenen 
Eigenschaften dahingegangen. Tüchtig im Fache, vornehm in 
der Gesinnung und liebenswürdig im Umgange. 

Ehre seinem Andenken! W. A. 

Notizen. 
Die Schichtdauer Im Bergbau. Hierüber hielt Bergrat 

Bauer in einer am 14. Jänner unter dem Vorsitze des Prii
sidenten Herrenhausmitglied Arthur Krupp stattgefundenen 
Mon11tsversammlung des Industriellenklubs einen Vortrag. Der 
Vortragende führte aus, do.ß heute in Österreich f\\r den Berg· 
bau eine gesetzliche Schichtdauer fixiert sei, wie sie in keinem 
Staate Europas, ja der Welt, existiere. Die Gesundheitsver
hliltnisse sind iru österreichischen Bergbau günstiger als in 
anderen Industriezweigen. Die Unfallgefahr im österreichischen 
Bergbau sei geringer als bei vielen anderen (] ewerben und 
Industriezweigen.*) Trotzdem verlangt der sozialdemokratische 
Antrag die Achtstunclenschicht, die in derselben Weise aus
geUbt werden soll wie jetzt die Neunstundenschicht, obwohl 
schon heute die reine Arbeitszeit cler in England und Frankreich 
erst einzufilhrenden Achtstundenschicht entspricht. Dies würde 
einer neuerlichen Verkürzung der Arbeitszeit um 17 '/~ 0/ 0 und 
gegcnllber der Schichtdauer vor dem Jahre 1902 um 44 1/~°io 
gleichkommen und eine Verkürzung der Produktion um rund 
50 bis 60 Millionen llfoterzentner bedeuten. Wiihrend es auch 
in allen o.nderen Staaten Europas, namentlich r:u Zeiten in-

*) Der Vortragende zitiert hier die wichtigsten Daten 
aus dem von ihm zusammengestellten und im stenographischen 
Protokoll der Enquete, die vor kurzem stattfand, enthaltenen 
ausführlichen statistischen ?rfoterilll über die Krankheits- und 
Unfallsverhiiltnisse beim österreichischen Bergbau. 
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du:!trieller Hochkonjunktur gest~ttet ist, Überschichten im 
Bergbau zu machen, ist dies in Österreich verboten. Wenn es 
i_!n Frllhjahr erlaubt gewesen wäre, eine zwei- bis vierstiindige 
Uberschicht zu machen, dann wiire der österreichische Bergbau 
imstande gewesen, die Be1lllrfnisse der österreichischen Industrie 
zu befriedigen. 

Der Kohlenbedarf der könlgl. ung. Staatseisenbahnen. 
Das ungarische Handelsministerium hat in den jllngsten Tagen 
die Kohlenlieferungen fllr die kön. ungarischen Staatseisen
bahnen pro 1909 und 1910 vergeben und wurden bisher neun 
Lieferungsofferte angenommen. 

Bei den staatlichen ungarischen Kohlenwerken wurden 
pro 1909 150.000 t und pro 1910 250.000 t Pitrillo.er, ferner 
64.000 t Vrdniker Kohlen bestellt. 

Von einheimischen Kohlenwerken werden ferner zu liefern 
haben: Die Salgoto.rjäner Steinkohlenwerks- Gesellschaft pro 
1909 50.000 und pro 1910 10.000 t Zsiltho.ler und 70.000 t 
So.lg6tarjä.ner Kohlen; die ungarische allgemeine Kreditbank 
pro 1909 40.000 und pro 1910 70.000 t Lup~nyer Kohlen; 
die nordungo.rische Steinkohlenwerks-Gesellschaft pro 1909 und 
1910 6000 t; die ungarische allgemeine Stein.kohlenbergbau
Gesellscho.ft pro 1909 70.000 t und pro 1910 120.000 t Tataer 
Kohlen; endlich die Donaudampfschiffahrts-Gesellschaft pro 
1909 und 1910 je 40.000 t. 

Von offerierten englischen Kohlen wurden 60.000 t von 
der "Atlantica" bestellt. Die Larischschen Steinkohlenwerke 
werden pro 1909 und 1910 insgesamt 60.000 t und die Gutt
mo.nnschen Steinkohlengruben insgesamt 90.000 t Steinkohlen 
zu liefern haben. 

Die Lieferungen der ungarischen Gruben werden sich 
de.her pro 1909 auf 490.000 und pro 1910 auf 720.000 t belaufen. 
Bezllglich einiger weiterer Offerte soll später entschieden werden. 

Nach "Bä.nyäszati es kohä.szo.ti lapok", Nr. 4, 1909. 
-r-

Die Kohle im Dienste moderner Technik. Von 
Kayser. (Techn. Zentralhi. für Berg-, Hütten- u. Maschinen
Bau, 1908, Nr. 35, 38 und 40. Mit 2 Abb.) 

Verfasser vertritt in der Abhandlung die Ansicht, daß 
die geförderte Steinkohle am besten ausgenutzt wird, wenn 
sie vergast wird. An Hand von Kostenaufstellungen legt 
Verfasser fest, daß die größten Ersparnisse und die vorteil
hafteste Ausnützung durch Verkokung aller Kohlen und Ver
wandlung allen Koks in Wassergas, das in Fernleitungen 
bei ganz geringem Kraftaufwande nach allen Orten von selber 
fließt, erzielt wird. Die Benützung der russischen Kohlen im 
Haushalte, in Fabriken. zum Betriebe von Eisenbahnen usw. 
wllrde aufhören. Die bei der Verkokung entstehenden Neben
produkte, wie Benzol und Ammoniak, sind in jeder Menge 

willkommen, während ein etwa entstehender Überschuß an 
Steinkohlenteer wieder vergast und in Form von Wassergas 
verwertet wird. Fllr die Herstellung von Wassergas aus 
Koks wird das Strachesche Verfahren empfohlen und be
schrieben. Immerschitt (im Zentralhi. für Eisenhütten
wesen). 

DerSchwefelgehaltdesKupolofengases. 0 J ohannsen. 
Verfasser hat durch Bestimmung des Schwefelgehaltes der 
Gichtgase einen Einblick in die „Entschwefelung" des Kupol
ofens gewonnen. Eine mit der Gasuhr gemessene Gasmenge 
wurde durch ein Porzellanrohr aus der Ofengicht abgesaugt 
und durch Absorptionsgefäße mit Kaliumko.rbonatlösung geleitet. 
Aus der Lösung wurde der Schwefel nach dem Ansäuern und 
Oxydieren mit Bromso.lzsäure als Bariumsulfat gewogen. Der 
betreffende Ofen der Halbergerhlltte hatte 5 m Höhe und 1111 
Sehachtdurchmesser. Der Schwefelgehalt der Gichtgase wurde 
zu 1 g in 1111~ bei o0 und 760 mm Druck ermittelt. Aus einer 
ausgeführten Bilanz des Schwefels im Kupolofen folgt, daß von 
dem 25·35 kg Kalkschwefel 17·73 kg = 70 °lo mit llem Gichtgas 
aus dem Ofen entweichen. Man erkennt daraus, wie gering
dagegen die entschwefelnde Wirkung der Schlacke ist. Die 
Schlacke enthält nur ein Drittel von dem mit den Gichtgasen 
entfernten Schwefel. Verfasser ist der Ansicht, daß auch im Hoch
ofen der Koks vor den Formen zuerst unter Entwickelung gas
förmiger schwefeliger Säure verbrennt; die vorhandene basische 
Schlacke und der gebrannte Kalk bin•len hier die schweflige 
Säure unter Bildung von Sulfiten, welche dann zu Sulfiden re
duziert werden. (Stahl u. Eisen 1908, Bd. 28, S. 1753, durch 
„Chem.-Ztg." 1909.) 

Bleibestimmung. A. H. Low. Verf. empfiehlt als beste 
technische Methode der Bleibestimmung die Chrom-Oxalat
methode. Zur Ausführung löst man 0·5 g Erz, führt das Blei 
in Sulfat über, wiicht letzteres vom Filter mit heißer Natrium
aceto.tlösung herunter und löst das Sulfat. (Die Acetatlösung 
stellt man her durch Verdünnung einer gesättigten Lösung 
mit gleichviel Wasser unter Zusatz von 40 cm" 80 Ofoiger Essig
säure für 11). Zur Sulfat-Auflösung setzt man 10 cm" 50foiger 
Biehromatlösung, kocht und filtriert heiß. Man wäscht~einmal 
mit Wasser, wäscht das Bleichromat mit heißer Oxalsäure her
unter, kocht, setzt Alkohol zu und kocht weiter, bis die Chrom
säure reduziert ist und das Blei in Oxalat verwandelt ist. 
Dann setzt man 30 cm" Wasser zu und kühlt, filtriert, wäscht 
und zersetzt das Bleioxalat auf dem Filter mit verdünnter 
Schwefelsäure; nun titriert man mit Permanganat. Der Oxal
säurewert des Permo.nganattiters multipliziert mit 1"642 gibt 
den Bleiwert, praktisch benutzt man besser die Zahl 1·669. 
Wenn man 1 ·5185 g Permanganat im Liter löst, so entspricht 
bei 0·5 g Einwage 1 cm3 = 1 °;0 Blei. (Eng. o.nd Min. 
Journ. 1908, Bd. 86, S. 324, Chem.-Ztg. 1908.) 

Metallnotierungen in London am 19. März 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 20. März 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

Kupfer 
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Tough eake .. 
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Spo.nish or soft foreign 
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Mittel zur Verhütung von Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen. 
(Hirzu 1'nfrl I.) 

Das „:-;t.lirnligt~ Komitct~ zur Untersnchung Yon 
Schlagwetterfragen in Wien" bescliiiftigt sit·h üher An
regung des k. k. Ministerialrates Emil Ho man n im k. k. 
l\linisterinm fiir iiffentliche Arbeiten gegenwärtig neuer· 
lieh in eingehender WeiHe mit der Frage nach tunlichster 
Verhütung der Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen, 
insbesondere mit der Prüfung der Frage, ob eine Herab
setzung der Wirkungen :i.llfälliger Explosionen innerhalb 
der einzelnen Wetterabteilungen nicht durch Eins eh al -
tung nasser Zonen von angemessener l~rsLreckung, bzw. 
die damit im Zusammenhang stehende Bildung von Ab
schnitten in den 'Vetterabteilungen zweckentsprechend 
erzielt werden könnte, damit hiedurch insbesondere vor
gPbeugt werde, daß sich die unmittelbarrn \Virkungen 
einer Explosion im Augenblicke des Eintrittes derselben 
auf die ganze 'Vetterabteiluug erstrecken. 

Zu dem Behufe wurde in der Komit.eesitzung vom 
18. Dezember 1907 je ein Subkomitee fiir das Ostrau
Karwiner und das Hossitz-Oslavaner Revier gewlthlt, 
ersteres bestehend aus den Herren Oberbergrat Doktor 
H. l\layer (Ostrau), Bergdirektor Pospisil (Karwin) und 
dem Revierbeamten in l\Iährisch-Ostrau Oberbergkommiss!lr 
v. Aggermann, letzteres aus den Herren 'Werksdirektor 
Jicinsky (Rossitz) und dem Revierbeamten in Briinn 
Oberbergkommissär Dr. Czap li ii ski, welche Studien und Er
hebungen iiber die in lrtzter Zeit vorgekommenen Kohlen-

stauhexplosionen zu pflegen mul sotlann praktische Ver
suche über tlie Wirksamkeit nasser Zonen auf die Aus
breitung von Explosionen in einem Versuchstollen durch· 
zuführen haben. 

Durch die besondere Zuvorkommenheit der Rossitzer 
Bergbaugesellschaft und dt>s Herrn Werksdirektors 
.f i c ins k y war es ermöglicht, ohne finanzielle Seh wierig
keiten den seit .Jahren aufgelassenen Habitze1· Erbstollen 
zu einer geeigneten Versuchstrecke von 292·i 111 Lllnge 
neb!'lt Einsteigesclmcht und zwei weiteren befahrbaren 
tonnlägigen Tagesverbindungen, der Explosionskammer, 
den notwendigen Hohrleituugen für die Zuführung von 
Kohlenstaub und Gasen, einem elektrisch ungetriebenen 
Fliigelrad zur Staubaufwirbelung, Beleuchtung mit in 
Nischen verlegt.Pu Wiihlampen, einem geeichten, schmiede
eisernen Reservoir zur Einführung eines bestimmten Gas
gemisches in die Explosionskammer, einer Wasserleitung 
von 60 111111 Weite zur Einschaltung der nassen Zonen und 
einem elektrisch angetriebenen Ventilator herzustellen. 

I>ie bisher <lurchgefiihrten Versuche bezweckten zu
nllchst die Feststellung der Bedingungen, untrr denen der 
als besonders explosionsgefährlich bekannte H.ossitzer 
Kohlenstaub zur Explosion gelimgt und die Ermittlung 
der Umst!lnde, welche bei Anwendung nasser Zonen zu 
beachten sein werden. 
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~ 1 1 Große Flamme am Ausziehenden des Hauptstollens. Fünf 
~ g \ 1 Sicherheitsklap1!en zersplittert (3

//' Bretter) u. zw. ~, 71 

„ er> \ 8, 9 und 10. Nr. 3, 4 und 5 stark geborsten. Wettertüren 
;:!. ~.S . *) 120 

1 
A und B leicht beschädigt und aufgeschlagen. Nachweisbare 

,....; :::::: -~ ·"" ~ 29·80 53 50 _ _ 255 _ _ 43 000 1 048 192 22 vom _ 1 l 7 _ Flamme. im Hauptstoll~n 166 .Fuß von dem großen Mörser . 
. ...:- 6 .::! g::; untern 1 Nachweisbare Flamme im Ausz1ehstollen 150 Fuß vom großen 
~ ~ ~ Ende Mörser. Klappen 9 und 10 auf 21 und 34 Yard wegge-

. ~ schleudert. Am unteren Ende die ersten zwei Tilrstöcke nach 
~ ~ 1 I außen geschleudert und dann wieder in 16 und 30 Yard nach 

;:!! innen ein Türstock ausgeschlagen. 
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Wettertiir A und B aufgeschlagen. Klappe 1 unbeschädigt; 
2, 3, 4, 5, 6, 7 uncl 8 gesprungen; 9 und 10 weggeschleu

dert und zertriimmert. 
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Wettertiir A und B aufgeschlagen. Klappe 1 unbeschädigt. 
In Klappe 2 zwei Bretter (a/,") gebrochen. Klappe 3 ge
sprungen; 4 stark gesprungen; 5, 6, 7, 8, 9 und 10 stark 
beschädigt und zur Hälfte weggeschleudert (Nr. 5, 6, 7, 8 
aus a;," Brettern. 9 und 10 aus 11 / 2 " Brettern). Dichter 
Staub am unteren Ende. Das Befahren des Hauptstollens 
wegen Schwaden unmöglich. Nachweisbare Flamme 189 Fuß 
von dem 6 Fuß-Stollen. Im 6 Fuß-Stollen nachweisbare 

Flamme auf 130 Fuß vom Hauptstollen. 

Wettertiir Au. B geöffnet, jedoch unbeschädigt("/ 1" Bretter). 
Nr. In. 2 unbeschädigt (3/," Bretter); 3 u. 4 stark gesprungen 
(3//' Bretter); 5 und 6 stark gebrochen (3/," Bretter); 7 und 8 
zerschmettert, ihre Splitter auf 17611. 46Fuß weit geschleudert; 
9 aus zwei 11/ 2" gekreuzten Brettern gesprungen, Versteifungs
spreize (8 X 5 1/ 2") gebrochen; 10 aus zwei einzölligen ge
kreuzten Brettern gesprungen; Versteifungsspreize (8 X 51 / 2") 

gebrochen. Tonne auf 97 Fuß herausgetrieben, wobei sie 
in 66 Fuß vom unteren Ende anf die Erde anschlug uncl 
ihre rechte untere Versteüung brach. Flamme im vollen 
Volumen auf 118 Fuß aus dem unteren Ende und 120 Fuß 
im 6 Fuß-Stollen. Eine Bühne aus fünf Eisenbahnschlippern 
gegeniiber dem unteren Encle um 3' verschoben. Gesamt-

lä.nge der Flamme 493 Fuß. 
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I Wettertür A und B gel:lffnet, jedoch unbeschlidigt. Klappe 1 
und 2 unbeschädigt (~//'Bretter); 3 und 4 stark gesprungen 
(a!•" Bretter); 5 und 6 stark gebrochen (a/4" Bretter); 7 (die 
oben aufgehängt war) wurde aufgeschlagen und fiel wieder 
zurück; leicht beschädigt. Aus der Klappe 8 schlug Flamme 
auf zirka 20 Fuß heraus, Tür zerschmettert, kein Rauch. 
Die Klappen 9 und 10, welche mit drei Spreizen von je 
8X5'//' versteift waren, fast unbeschädigt. Tonne auf 44Fuß 
herausgetrieben, sie wäre noch weiter geflogen, stieß jedoch 
gegen das Ende eines leeren Kesselmantels, derselbe stark 
zerschlagen. Flamme schlug aus dem unteren Ende auf 
96 Fuß heraus. In dem Hauptstollen Gezimmer umge· 

fallen. Gesamtlänge der Flamme 528 Fuß. 

Wettertür A und B nicht beschädigt, jedoch geöffnet und 
wie!lerzugeschlagen. Klappe 1 u.2nichtbeschädigt(' /,"Bretter); 
3 untl 4, mit Angeln versehen, nicht beschädigt (5 / 8" Bretter); 
5 und 6, gleiche Konstruktion aus 6 / 8" Brettern, stark be· 
schädigt; 7, gleiche Konstruktion, 5 / 8" Bretter, geöffnet, aber 
nicht beschädigt; 8, ~/,", stark aufgeschlagen und beschiidigt, 
einzelne Splitter 37 Fuß weit; 9 und 10 wurden im Mo
mente der Explosion auf 2 bis 3" zurückgedrängt, fielen 
jedoch wieder in ihre normale Lage zurück, da die drei 
Versteifungsspreizen offenbar genug stark waren. Flamme 
schlug 84 Fuß weit und 20 Fuß hoch aus dem unteren Ende. 
Tonne 52 Fuß vom unteren Ende oder 58 Fuß von der ur
sprünglichen Lage weit getrieben. Splitter auf 82 Fuß 

herum usw. 

Wettertiir A und B aufgeschlagen aber nicht beschädigt 
('/8" Bretten Klappe 1 (7/8") unbeschädigt; 2 (7/8 '') unbe
schädigt; 3, 4, 5 und 6 aufgeschlagen aber nicht beschädigt. 
Klappe 3, 4 und 6 aus "/,zölligen Brettern, 5 aus 7/,zölligen . 
Klappe 7 und 8 geöffnet aber nicht beschädigt (7/," Bretter), 
Flammenaustritt; 9 (zwei gekreuzte 1 8//' Bretter) nicht be· 
schäcligt; 10 aus zwei 7 /•" Brettern unbeschäcligt. Tonne 
herausgeschleudert 24 Full weit. Flamme aus unterem Ende 
71 Fuß. Zimmerung auf 89 Fuß ~rstreut. Der Hauptstollen 
ließ Rauch durch bei den drei ersten Ringen vom Auszieh
stollen. Nach der Explosion blieben 7 von den 17 stehen. 

Wettertür A und B und alle Klappen nicht beschädigt. 
Nachweisbare Flamme im Ausziehstollen auf 161 Fuß bis 
zur Klappe 7. Tonne 28 Fuß vorgeschoben. Flamme schlug 
aus dem unteren Ende auf eine Entfernung von 84 Fuß. 
Erster Pfahl mit Baumwolle in 25 Fuß Entfernung ver
brannt. Zweiter Pfahl mit Baumwolle in 55 Fuß Entfernung 
verbrannt. Nach der Explosion blieben 9 1 / 2 Gezimmer stehen. 

Die Flamme schlug aus dem unteren Ende auf 95 Fuß heraus, 
ebenso auf 10 Fuß aus den Klappen 7 und 8 im Hauptaus
ziehstollen. Durch den Ventilator angesaugt, stieg dichter 
Rauch aus dem Schlote. Tonne auf 88 Fuß wegge~chleudert. 
Zimmerung im Radius von 110 Fuß herumgestreut, ein 
Bolzen von 5 Fuß 7'1/' Liinge lag 95 Fuß weit. Zwei Decke 
wurden 186 Fuß weit gefunden. Klumpen brennenden Koks 
liings des ganzen Hauptstollens, die noch 30 lHinuten nach 
der Explosion brannten. Einige der Leisten längs des Stollens 
brannten auch. Klappe 10 aus 7 / 8" gekreuzten Brettern, daher 
im ganzen 1 a; /' stark, und verstärkt auf der Innenseite mit 
drei Balken 5 X 8 11/' und auf der Außenseite mit zwei Bohlen 
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2 1 /~ X 7" wurde gänzlich zerschmettert. Stücke dieser Klappe 
wurden auf 160 Fuß herum gefunden. Im Hauptauszieh
stollen die Klappen 10 bis 7, Stückl' der gebrochenen KlappelO 
wurden 20, 50, 60 und 121 Fuß weit gefunden. Die Roh 
baumwolle, die längs des Ausziehstollens bis zur Klappe 5 
befestigt war, war verbrannt, was die Flammen nachweist. 

Die Flamme schlug auf 180 Fuß vom unteren Ende hero.us. 
Xachweisbare Flamme im Aus:dehstollen bis zur Klappe 5. 
Dichter Rauch steigt aus dem Schlote. Tonne auf 307 Fuß 
oder 301 Fuß vom unteren Ende weggeschleudert, wobei 
sie viermal am Boden anschlug. Die Tonne war sehr stark 
zerbrochen. Klappen 9 und 10, die aus 2"/~ resp. 1 "/3" Brettern 
gemacht und jede mit drei Balken 5 X 8'//' versteift waren 
wurden zerschmettert und die Stiicke auf 300 Fuß herum 
geschleudert. Von clen iiO Gezimmern wurde alles umgeworfen 
mit Ausnahme eines Stempels zirka 200 Fuß vom Auszieh 

stollen. 

Flamme aus dem unteren Encle auf 120 Fuß. Aus 36 
Gezimmern verblieben 5. 

Flamme aus dem unteren Ende auf 150 Fuß. Tonne zer 
schmettert, der Boden wurde 314 Fuß weit, die Seiten 240 
und 260 Fuß weit gefunden. Ein 6" Stempel, 5 Fuß 8" lang 
wurde 420 Fuß weit gefunden. Alle Gezimmer ausge 
schlagen. Klappe 9 wurde 340 Fuß weggeworfen, obwoh 

ihre Trümmer 4"/~ Cwt wogen . 

Heftige Explosion. Zwei 15 Fuß-Kessel, die aus Teilen zu 
sammengesetzt waren, sind 60 Fuß vom unteren Ende ge 
borsten. Die unteren Hälften wurden nach außen gradge 
bogen uncl die oberen Hlilften 90 Fuß hoch geworfen mit 
großem Flammenaustritt. Die Kesselhälften wurden an der 
Stirnwand am Umfange jecler Hälfte mit 142"//' Stahlbolzen 
verbunden und die Hälften selbst waren durch 48 Bolzen 
zusammengehalten. Alle 57 Gezimmer wurden ausgeschlagen 
und etwa 23 davon gegen das untere Ende davongetragen, wo 
sie aufgefunden wurden. Zehn Stempel wurden nach. innen 
30 Fuß zum Ausziehstollen getragen. Tonne 136 Fuß weg 
gestoßen und stark zerschlagen. 43 Fuß von dem festge 
stampften Boden im Hauptstollen stark aufgerissen. Die 
Hä.lfte der Klap11e 8 wurde 30 Fuß weit weggeschleudert . 

\Die Kla;ppen ö, 6 und die Wettertlir A gesprungen und 
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nach innen eingesaugt. Bei der Klappe 7 Spuren von Ge
steinsstaub am Boden, 165 Fuß lang. Die Klappe 9 wurde 
weggeblasen und stieß gegen den Boden in 426 Fuß Ent

fernung und rollte 74 Fuß weiter . 

Die Beschädigungen waren auf das untere Ende auf die 
Länge von 110 Fuß beschränkt. Flamme schlug auf 8 Fuß 
aus dem unteren Ende heraus, aus den 42 Gezimmern 
blieben 24 stehen. Feuer 11 Fuß vom kleinen Mörser gegen 
das untere Ende; Feuer il Fuß vom kleinen l'!Iörser gegen 
den Auszichstollen. Nachweisbare Flamme im Ausziehstollen 

bis zu 158 Fuß. 

Feuer am Boden und an Ulmen 18 Fuß gegeniiber eiern kleinen 
Mörser. Feuer 20 Fuß hinter dem großen Mörser. Nach 
weisbare Flamme 132 Fuß im Ausziehstollen. Spreizen in 

demselben herausgeschlagen. 

Am unteren Ende: Zuerst kleine Staubwolke, unmittelbar 
darauf Flamme, dann heftige Explosion uncl dichter Rauch. 
Stempel wurden 480 Fuß weit geschleudert. Tonne: Mitt
lere Versteifung 541 Fuß weggeworfen, Tonne ganz zer
schlagen, es blieben nur die Räder übrig, die 365 Fuß weit 
gefunden wurden. Im Stollen blieben nur sechs Gezimmer 
an ihrer Stelle, von denen fünf dicht nebeneinander standen, 
das erste von ihnen 115 Fuß hinter dem großen Mörser. 
Sieben Stempel wurden 15 Fuß nach rückwärts gezogen. 
Ein großes Stück der Masse, die den Boden bildete, 177 Fuß 
hinter dem großen Mörser wurde 30 Fuß nach vorne ge
tragen, desgleichen wurden 3 Fuß des festen Bodens an 
dieser Stelle stark aufgerissen. Klappe 9 stark zerbrochen, 
eine Hälfte wurde 187 Fuß weit und die andere 451 Fuß 

seitwärts gefunden. 

Heftige Explosion. Zimmerungsholz am unteren Ende heraus
geschleudert. Halbe Spreize 341 Fuß weit gefunden. Von den 
73 blieben 81 /., Gezimmer stehen. Das erste von ~eehs unbe
schädigten Gezimmern befand sich 68 Fuß hinter dem großen 
lllörser. Klappe 9: Die drei Riegel aus Holz \8 X 8") wur-

den gebrochen, die Klappe jedoch nicht weggeworfen. 

Heftige Explosion. Flamme schlug auf 150 Fuß aus dem 
unteren Ende heraus. Stempel usw. herausgeworfen. Die 
Tonne wurde zu Stücken an einigen losen Kesselblechen 
190 Fuß weit zerschlagen. Acht Stempel wurden 25 Fuß 
zurückgerissen am Ausziehende. An demselben 6 Fuß festen 
Boden und Schienen aufgerissen. Alle Gezimmer umgeworfen . 
Die gebrochene Strebe der Klappe 9 wurde nach rückwärts 
~1 Fuß in den Hauptausziehstollen hineingezogen. Xarhweis 
bare Flamme im Auszichstollen auf 174 Fuß Länge oder 
441 Fuß hinter dem lllörscr. Klappe 9, die mit drei Ketten 
von "!/'Durchmesser beschwert war, wurde seitwärts weg 
geworfen, eine .. Hälfte wurde 253 Fuß weit, eine Kette 
323 Fuß, das Ubrige der Klappe und der Ketten seitlich 
476 Fuß weit gefunden. Nach der Explosion wurde eine 
Schachtel mit zwei Mäusen mit den Schwaden von der Ex 
plosion gefüllt, in etwa einer Minute waren die Tiere tot 
Eine Lerche wurde tot gefunclen, 100 Fuß vom .Ausziehstollen 

gegeniiber der Klappe 9. 
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Ausziehstollen waren Spuren großer Kraft sichtbar. Der 
Tonnenboden traf in 340 Fuß einen Waggon und prallte 
22 Fuß nach riickwärts ab. Eine Tonnenwand wurde iiber 
zwei Waggonreihen hinüber geschleudert und 438 Fuß weit 
gefunden. Klappe 10 weggeworfen und zersplittert, so daß 
Stücke 374 Fuß weit gefunden wurden. Klappe 9 wegge
worfen und zerschmettert, einzelne Stücke 74, 104 und 

381 Fuß weit gefunden. 

Heftige Explosion. 60 Stempel und 15 Spreizen wurden aus 
dem unteren Ende mit großer Gewalt herausgeschleudert 
und am Boden zerstreut, einige selbst 450 Fuß weit. Der 
Tonnenboden traf in 368 Fuß Entfernung einen Waggon 
un1l sprang 22 Fuß zurück. Die \Viinde der Tonne konnten 
nicht aufgefunden werden. Klappen 9 und 10 wurden in 
Stücke zerschlagen; aus ihnen schlug eine sehr lange 
Flamme heraus. Ein J'llannlochdeckel aus der Verbindung 
(bei Klappe 9) wurde weggeworfen und fiel 254 Fuß weit 
nieder. Ein anderer Deckel aus dem Ausziehstollen, 41 Fuß 
von der Verbindungsstelle, wurde weggeschleudert und fiel 
81 Fuß weit herab. Die Querstangen, welche die Deckel 
hielten, waren von innen angebracht und 3 X '//' stark . 
Im Innern des Stollens: Spuren von Flamme 622 Fuß 
vom Ausziehstollen oder 432 Fuß vom Mörser. Die Flamme 
drang 155 Fuß in die Gesteinsstaubzone. Der kleine Mörser 
wurde etwa 5 Fuß, der große 15 zurii.ckgedrängt. Alle Ge-

zimmer ausgeschlagen. 

Sehr heftige Explosion. Drei von den vier Kesseln, welche 
das untere Ende bildeten, sind geborsten. Mehrere Kessel
blechstücke wurden auf bedeutende Höhe und Entfernung 
in die Luft geschleudert. Die Flamme schlug anf große 
Länge aus dem unteren Ende heraus und die Erschii.tterung, 
verursacht durch die Explosion, wurde auf mehr als 7 engl. 
Meilen Entfernung bemerkt. Klappe 9 wurde zerschmettert 
und von all <len 86 Gezimmern blieb nur ein Stempel stehen . 

Mächtige Flamme schlug aus <lem unteren Ende auf etwa 
100 Fuß weit. Von den 36 Gezimmern blieben 1 1 '~ stehen. 

Anmerkungen. Länge des Hauptstollens: Nr. 1 bis 8, 
255 Fuß; Nr. 9, 340 Fuß; Nr. 10 bis 15, 367 Fuß; 
Nr. 16 bis 20, 544 Fuß; ~r. 21 und 22, 630 Fuß; 
Nr. 2.1 bis 2i'J, 684 Fuß; Nr. 26, 570 Fuß. Querschnitt: 
41 Quadratfuß. - Länge des Ausziehstollens 295 Fuß. 
Querschnitt: 28 Quadratfuß. 

Ladung cles großen Mörsers 40 Unzen Schieß
pulver in Nr. 1 bis 16; 24 Unzen in Nr. 17 bis 23; 
Besatz 8 Zoll (immer mit Letten besetzt). Schußwinkel: 
Im Nr. 1 bis 9, 45°; im Nr. 10 bis 13, 40°; im Nr. 14 
bis 23, 32°. 

Ladung des kleinen Mörsers 4 Unzen Schießpulver. 
Besatz 3 Zoll (in Nr. 23, 4 Zoll) Entfernung des Ge
zimmer 6 Fa.ß. Dieselben begannen von dem großen 
Mörser. 
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Befunll 

Keine Explosion, da der Staub schon beim vorhergehenden 
Versuche benl\tzt wurde. Rauchwolken traten aus dem 
unteren Ende heraus. Die Flamme verbreitete sich im Inneren 
des Stollens 183 Fuß vor dem Mörser und 237 Fuß hinter 

demselben . 

Die Flamme verbreitete sich 127 Fuß in die staubfreie 
Zone oder 277 Fuß von dem großen Mörser und 196 Fuß 
im Ausziehstollen oder 286 Fuß hinter dem großen Mörser 
in einer Gesamtlänge im Inneren des Stollens von '163 Fuß 
Tonne in Stücke zerschlagen, der Boden und die Räder 
wurden 465 Fuß weit gefunden. Von den Türstöcken ver 
blieben nach der Explosion 22 1/ 2 , u. zw. wenn man von dem 
großen Mörser rechnet: vom l. bis 6. inkl. umgeworfen, dann 
der 9., 29., 31., ferner vom 33. bis 37. alle ausgeschlagen 

sie wurden beim unteren Ende gefunden. 

Die Flamme verbreitete sich bis zum unteren Ende und 
schlug auf 150 Fuß heraus, ferner 178 Fuß im Ausziehstollen 
oder 531 Fuß hinter dem groHen Mörser. Tonne in Stücke 
zerschlagen, Räder und Boden 337 Fuß weit aufgefunden 
sie haben eine Waggonbremsstange getroffen nnd durch 
gebogen. Zimmerung: Das 18. Gezimmer blieb, 1. bis 4 
ausgeschlagen, ferner 6., 9., 17 ., 18., 21., 25. bis 29., 31 

l:l2., 34. bis 40., 42. bis 45. Gezimmer ausgeschlagen . 

Die Flamme drang ohne Unterbrechung von dem großen 
Mörser auf 285 Fuß gegen das untere Ende, wobei sie 135 Fuß 
in die Schmutzstaubzone eindrang. Hinter der fünften 
Klappe waren keine Flammenspuren. es wurde jedoch das 
Austreten von Flamme aus dem Schlote beobachtet 
und die hölzerne Erweiterung desselben war gebrochen und 
innen beschädigt. Auf beiden Mörsern Spuren der Feuer 
einwirkung. 6., 8., 14. und 53. Gezimmer herausgeschlagen 

Heftige Explosion. Dichter Rauch kam aus dem unteren 
Ende heraus, jedoch keine Flamme. Große Flamme aus der 

28 Klappe 9. 69 Stempel und 9 Spreizen wurden mit großer 
Pfund Gewalt herausgeschleudert und über 325 Fuß zerstreut. Der 
597 Mannlochdeckel, 86 Fuß vom Ausziehstollen, wurde 48 Fuß 
Fuß gegen das Maschinenhaus geworfen. Der Mannlochdeckel 
vom 55 Fuß vom Ausziehstollen, wurde 222 Fuß weit in die 
Aus- Filtergruben ge8chleudert. Der große Mörser wurde umge 
zieh- worfen und 14 Fuß zurl\ckgestoßen. Der kleine Mörser 4 Fuß 

stollen zurückgestoßen. 20 Stempel wurden nach rückwärts hinter 
den M_ijrser 69 Fuß weit getragen. A.ui der Länge von 
~00 "Fuß 'll'om unte-ren "Ende na.eh innen odel: 4i20 Fuß 'll'Om 
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Die Versuche werden zunttchst mit Kohlenstaub allein 
vorgenommen und sollen in der Folge durch Versuche mit 
Grubengasen und Gemischen von Kohlenstaub und Gruben
gas ergänzt werden. 

Die Versuche in Rossitz werden teil weise analog 
jenen der königlichen Kommission für das Bergwesen in 
England, jedoch in viel weiterem Umfange im Laufe des 
Jahres 1 H08/09 vorgenommen. Insbesondere soll auch 
die Frage experimentell nachgeprüft werden, inwiefern 
die Verwendung von Gesteinsstaub statt nasser Zonen 
einen Schutz gegen die Fortpflanzung von Explosionen 
bietet. 

Wir hoffen, daß wir in der Lage sein werden, über 
die interessanten Versuche in der Hossitzer Versuchstrecke 
und deren wichtige Ergebnisse seinerzeit eingehend berichten 
zu können. Bemerken wollen wir noch, daß parallel mit 
den Versuchen in der Rossitzer Versuchstrecke eine 
Überpriifung der Ziindungsfähigkeit des Ro~sitzer Kohlen
staubes durch Herrn Oberbergrat Dr. Mayer im Ver
suchstollen am Wilhelmschachte in l'oln.-Ostrau durch
gefül1rt wurde, iiber welche er dem „ Ständigen Komitee" 
einen Bericht vorgelegt hat. 

Das außerordentliche Interesse, welches den von der 
königlichen Kommission für das Bergwesen in England 
durchgeführten Versuchen mit Kohlenstaub in der Fach
welt entgegengebracht wird, veranlaßt uns, die Berichte 
darüber nach einer Übersetzung aus dem „ Co lli ery Guar
d i an", welche wir der besonderen Freundlichkeit des Herrn 
Bergkommissärs Dr. :u. Rybak in l\fährisch-Ostrau ver
danken, ausführlich zu bringen: 

I. 

Die englischen Versuche mit Kohlenstaub. 
Die königliche Kommission für Bergwesen hat vom 

23. Jänner bis 2. Mai 1907 eine Enquete über die Kohlen
staubfrage abgehalten, bei der 28 Experten, sämtlich 
hervorragende Bergingenieure, ihr Gutachten abgaben. 
Die Gutachten betrafen folgende drei Punkte: 1. Die 
Rolle, welche dem Kohlenstaube hinsichtlich der Hervor
rufung und Förderung von Explosionen zukommt. 2. Die 
Mittel zur Verhütung solcher Explosionen. 3. Die Mittel 
zur Verhütung der Verbreitung solcher Explosionen. Diese 
Gutachten sind im zweiten Bande der Mitteilungen über 
die Verhandlungen der königlichen Kommission für Berg
wesen enthalten und sind auch im Colliery Guardian 
(27. April bis 25. Oktober 1907) auszugsweise erschienen. 
Wenigstens in einem Punkte stimmten die Sachverständigen 
vollständig iiberein, indem sie nämlich durchwegs die 
Verantwortung nicht übernehmen wollten, irgend welches 
Gutachten über die "Wirksamkeit der zahlreichen zur Ver
hütung von Explosionen vorgeschlagenen Methoden abzu
geben, bevor noch weitere Erfalirungen durch Versuche 
oder in anderer Weise gemacht würden. Die Kommission 
beschloß daher schon in ziemlich frühem Stadium der 
Enquete Versuche auszuführen, um, wenn möglich, einige 
der Zweifel, welche sich bei denjenigen einstellten, die sich 
mit dieser verwickelten Frage befaßten, zu beseitigen. 

Es wurden daher die Herreu \V. E. Garforth, Präsident 
der Mssrs. Pope ancl Pearson's Colliery Company Limited 
und zugleich Vorsitzender cler Bergwerksvereinigung von 
Großbritannien, Professor·wm.Galloway, \V.N. Atkinsou 
(S. M. die Oberaufsicht führender Grubeninspektor für 
Süd-Wales) und Henry Hall (S. l\I. Grubeuinspektor für 
das Liverpooler Revier) gewählt, um der Kommission da
bri behilflich zu sein. Dieses als Beirat fnngiereude 
Komitee ist zu der Ansicht gekommen, daß eine Iustal
lation von den Dimensionen und der Art, wie sie zur 
Ausführung von Versuchen im großen Maßstabe uud für 
längere Zeit notwendig ist, mit einem Gesamtaufwande 
von 10.000 ff errichtet werden könnte, und hat dement
sprrchend empfohlen, daß dieser Betrag Yon der Regierung 
und den Bergwerksbesitzern je zur Hälfte aufgebracht 
werde. Aus verschiedenen Gründen war jedoch die Re
gierung außerstande, den für diese Zwecke geforderten 
Betrag zu bewilligen; es hat sich daher der Bergwerks
verein Großbritanniens entschlossen, die nötigen Beträge 
zur Gänze durch eine Umlage nach dem \' erhältnisse der 
Förderuug selbst aufzubringeu, zu welcher sich sämtliche 
Steinkohlengruben verpflichteten. E<i wurde beschlossen, einen 
Yersuchstollen in Altofts zu bauen, zu welchem Zwecke 
ein Komitee eingesetzt wurde, welches aus folgenden 
Herren bestand: Sir Lindsay \V o o d (für ~ ordengland ), 
J. T. Forgie (Schottland), \V. E. Garforth, (fiir die 
mittleren Grafschaften), Chas. Pilkington (für Lancashire 
und Nord-Wales), W. W. Hood (für Süd-Wales). Ur
sprünglich wurde unter anderem auch der Vorschlag ge
macht, die \'ersuche in einer aufgelassenen Kohlengrube 
auszuführen: es war jedoch klar, daß es mit Schwierig·
keiten verbunden wäre, dafür passende Baue zu finden, 
hauptsächlich wegen des Wasservorkommens, daß es ferner 
mit bedeutender Gefahr verbunden wäre, solch ein Unter
nehmen untertags auszuführen und daß es auch nicht 
möglich wäre, die Versuche genau und schnell zu kon
trollieren; man kam endlich zu dem Schlusse, daß wert
vollere Resultate von einem obertags nach den Gruben
verhältnissen errichteten Versuchstollen geboten werden, 
da derselbe leichter zugänglich und leichter zu reparieren 
ist und darin die Resultate schneller beobachtet werden 
können. Eine solche Anlage wurde tatsächlich von der 
königlichen Kommission im Jahre 1891 empfohlen. 

Der Versuchstollen, welcher zu Altofts unter Leitung 
des li. Garforth gebaut wurde, besteht aus einem 
schmiedeeisernen Rohre von 7 Fuß 6 Zoll (2·318 m) 
Durchmesser und über 700 Fuß (213·5 m) Länge, das 
mit einem einziehenden Teil, mit einem Ventilator und 
einem Schlote versehen ist. Bei Beginn der V ersuche 
wurde der Kohlenstaub nur über kleine Teile des Rohres 
gestreut und mittels einer kleinen Kanone (Mörser), die 
aus der Ferne mit Lunte abgefeuert wurde, zur Explosion 
gebracht. Mit dem Fortschreiten der \'ersuche wurde die 
Länge der Kohlenstaubstreuung vergrößert, bis eine heftige 
Explosion erzielt wurde. Zum Schlusse wurden Versuche 
gemacht, um zu zeigen, wie die von einer Kohlenstaub
explosion herrührende Flamme durch das Bedecken eines 
Teiles des Rohres mit Gesteinsstaub zum Erlöschen gebracht 
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werden_ kann. Es erilbl'igt noch zu prüfen, welche Wir
kung emtreten wiirde, wenn die Kohlenstaubzone zwischen 
zwei Gesteinsstaubzonen eingeschaltet wiirde ob tatsäch
lich die Explosion auf den mit Kohlenstaub belegten 'feil 
b~schränkt werden kann. Zu diesem Behufe wird noch 
em weiterer Teil des Ifohres konstruiert so daß sich beim 
nächsten Versuche eine 367 Fnß ( 112 

1

111) lang·e Kohlen
s~aubzone ~wischen zwei Gesteinsstaubzonen von je 300 
l< nß (19l':J 111) Länge befinden wird. 

1 >ie Konstruktion des Stollens ist aus der Zeichnung 
auf 'l'afel I ersichtlich welche einige Versuche in 

1 • ' sc tematrncher Form darstellt. (Rot bedeutet Flamme, 
schwarz !fauch.) Es ist noch zn erwähnen, daß das Aus
ziehrohr in mehrfacher Zickzackform konstruiert wurde, 
lll~ eine entsprechende Anzahl von Sicherheitsklappen an
brrngeu zu können (im ganzen 10), und so den Ventilator 
vor der Kraft der Explosion zu schiitzen. Die Details 
eines jeden Versuches sind in der Übersichtstabelle ver
zeichnet. Im ganzen wurden 27 Versuche gemacht von 
d . ' enen emer, Nr. 11, mißlungen ist, der auch nicht aus-
gewiesen ist. Es scheint, daß in diesem Falle die kleine 
Kanone, welche sich zwischen der großen Kanone und 
dem unteren Rohrende befand, den Staub nicht aufgewirbelt 
hat, so daß dann der SchuB der großen Kanone in eine 
Atmosph1tre von lfauch statt von Kohlenstaub abgefeuert 
wurde. Der Staub für alle Versuche Nr. 1 bis inkl. 21 
~ar ein feiner von den Si!\beu gesammelter Kohlenstaub, 
Jener der Versuche Nr. 22 u. f. wurde ans Nußkohle 
durch Mahlen im Desintegrator hergestellt und auf die 
Feinheit jenes von den Sieben gebracht, von dem 73 bis 
7\:l 0 

/ 0 durch ein Sieb von 40.000 Maschen pro Quadrat-

zoll durchgingen. Besondere Vorkehrungen wurden ge
troffen, um zu verhindern, daß künstliches oder erzeugtes 
Gas in die Nähe des Stollens oder in denselben irgendwie 
gerate, und in keinem Falle wurde Gas zu diesen Ver
suchen mitverwendet. 

Hinsichtlich der verheerenden Wirkungen der Ex
plosionsgewalt ist zu erwähnen, daß die im Y ersuchstollen 
erhaltenen Hesultate ähnlich ware11 jenen, welche nach 
einer Explosion in Kohlengruben beobachtet zu werden 
pflegen. In einigen Fällen war die Zimmerung zu Stücken 
zertrümmert an der 8telle, wo die Explosionskraft ihr 
Maximum erreichte; in anderen hat sich das Maximum 
herausgebildet erst, wenn die Explosion 40 bis 50 Yard 
(36"5 bis 45·7 111) von dem Ursprungsort zurückgelegt 
hat, so z. H. in Nr. 20. 

\ rährend und nach den Versuchen wurden zahlreiche 
photographische Aufnahmen gemacht. Schriftstücke, welche 
alle Einzelheiten eines jeden Versuches sowie die 
Photographien enthalten, werden für alle Mitglieder des 
Komitees eben vorbereitet, so daß in einigen Wochen jedes 
vertretene He vier die Gelegenheit haben wird, in die 
Details der Versuche Einsicht zu nehmen. ])ie Biogen 
Company hat auch eine Rolle aufgenommen, auf der das 
lfohr, Leute, wie sie von dessen Üffnung weglaufen, nachdem 
sie den Kohlenstaub gestreut hatten, das Auspuffen der 
Explosionen usw. zu sehen sind. l>ie Bioscopaufnahme 
sowie die Photographien sollen beider nächsten Versammlung 
der Mining Association in London den l\Iitgliedern aus 
allen Kohlengruben des Vereinigten Königreichs vorgeführt 
werden. (Fortsetzung folgt). 

Uie Wal1l der Bohrsysteme unter Berücksichtigung ihres An wernlungsgebietes, ihrer 
· Leistungsfähigkeit und Anschaffungskosten. 

Vortrag, gehalten am 7 .. fönner in cler Fachgruppe der Berg- und Hiittcningenieure des Österreichischen Ingenieur- und Architekten
vereines in Wien von Anton Pols, Oberingenieur der Firma 'l'rnuzl & Co. 

(Schluß von S. 189.) 

Ich will nunmehr ganz kurz die einzelnen Bohrmethoden 
inbezug auf ihre Anwendbarkeit, Leistungsfähigkeit und 
Anschaffungskosten skizzieren. Vorausschicken muß ich 
dabei, daß alle genannten Ziffern sowohl hinsichtlich der 
Preise, als auch der Leistungen nur Durchschnittswerte 
sind. In allen Fllllen sind die Kosten der sog. ober
tägigen Einrichtung, wie Bohrgerüste uud Bohrhiitten 
usw., nicht inbegriffen weil dieselben fast ausschließlich 
aus Holz hergestellt 'und am Bohrort selbst g·efertigt 
Werden, wonach die Herstellungskosten je nach örtlichen 
Verhältnissen und Ausführungsart in den weitesten 
Grenzen variieren. Bei den motorisch betriebenen An
lagen sind in den Beträgen die Kosten der gewöhnlichen 
Antriebsmaschinen (Dampfmaschinen oder Gasmotoren) 
eingeschlossen. Die Leistungsangaben beziehen sich aus
schließlich für das Bohren mit gleichzeitiger Erweiterung 
und kontinuierlicher Nachführung der Verrohrung. Nehmen 
wir nun zunächst die Handbohrungen; dabei unter
scheiden wir : 

1. Die •rrocken-, Dreh- und Stoßbohrung. Es 
wird am steifen massivem Gest!tuge hauptsächlich 
drehend mit Schappe und Schneckenbohrer oder auch 
mit Meißel und Ventilbiichse stoßend gebohrt. Dieses 
System "ist für seichte Bohrlöcher in nicht zu harten 
Schichten geeignet, fiir Durchmesser von 180 bis 65 111111 

und für 'riefen bis maximal 100 m. Es findet Verwendung 
für kleine Brunnen, Bodenuntersuchungen und manchmal 
auch zu kleinen Schiirfungen auf Kohle und Erze. Die 
Leistungen schwanken vo11 1 bis 5 m pro 'rag. Die 
Kosten der Einrichtung stellen sich auf 800 ]{ bis 
3500 K, jene der Rohre auf 600 J( bis 2800 K. 

Hieher gehören auch die kleinen tragbaren Hand
bohrer für Geologen und wissenschaftliche Expeditionen, 
die ohne Verrohrung benützt werden. Hiefür sind die 
denkbar kleinsten Durchmesser , nämlich 1 bis 2" vor
gesehen, aber die Dotierung derselben mit verschiedenen 
Werkzeugen ist eine verhältnismäßig reiche. Sie können 
auf 10 bis 25 m Tiefe nur in mildt.on Schichten benützt 
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Werden und sind infolge ihrer Handlichkeit unter giinstigen 
Verh!lltnissen imstande, Sondierungen auf diese Tiefe in 
wenigen Stunden auszuführen. Ihr Preis inklusive 
Kassette beträgt 300 bis 700 K 

2. Die Spül-, Dreh- und Stoßbohrung. Diese 
Einrichtungen sind analog der eben genannten aus
geriistet, nur wird an Stelle des ma~sivcn Gestänges 
ein Hohlgestänge oder Gestängerohr verwendet und die 
dazu benutzten Dreh- und Stoßbohrer sind entweder 
ganz oder teilweise durchbohrt. Sie unterscheidet sich 
im wesentlichen von der friiheren dadurch, daß das ab
gebohrte Material nicht zeitweise durch eigene Apparate 
ausgeholt werden muß, sondern durch einen vermittels 
einer Druckpumpe durch das Hohlgestänge eingepreßten 
\Vasserstrom während der Bohrarbeit zu Tage g·ebracht 
wird, wodurch allein schon wesentlich an Arbeitszeit ge
spart wird. Diese Bohrweise ist besonders für milde 
Schichten empfehlenswert, wobei hauptsächlich auf eine 
gute und kräftig·e Spiilpumpe gesehen werden muß. Sie 
wird für Durchmesser von 180 bis 50 111111 und Tiefen 
bis 150 111 in besonders günstigen Terrains, wie z. B. 
in der ungarischen Tiefebene und in \Vels, auch bis 
300 111 Tiefe angewendet; die Tagesleistungen schwanken 
zwischen 5 u111l 10 111, doch werden in den erwähnten 
Gebieten nicht selten tägliche Fortschritte bis zu 20 111 

erreicht. Die Kosten solcher Einrichtungen belaufen 
sich auf 1000 bis 4800 K, die Verrohrungskosten be
tragen 600 bis 8500 K 

3. Handbohrung nach Freifallsystem. niese Bohr
weise besteht darin, daß an einem verhältnismäßig 
schwaclien, steifen Gestänge ein entsprechend beschwerter 
Bohrmeißel samt Erweiterungsbohrer mit Hilfe eines 
sogenannten Freifallinstrumentes auf eine bestimmte 
Höhe gehoben und dann unter stetigem Umwenden 
frei fallen gelassen wird. Dadurch erzielt man bei 
geringster Kraft- und Materialaufwendung eine in der 
Zeiteinheit zwar geringe Zahl jedoch gleichmäßiger 
und kräftiger Schläge und es besteht hiebei die Möglich
keit, sowohl trocken, als auch mit ·wasserspülung zu 
arbeiten. Dieses Bohrsystem wird überall dort am Platze 
sein, wo es sich um flache Bohrungen größeren Durch
messers und in sehr hartem Gebirge oder bei absolutem 
Wassermangel handelt; es empfiehlt sich für Durchmesser 
von 350 mm abwärts auf Tiefen bis maximal 200 m. Die 
Tagesleistungen betragen 1/ 2 bis 3 111 bei Trockenbohrung 
und 2 bis 5 m bei Spülbohrung. Die Anschaffungskosten 
der Bohrgamitur stellen sich auf 2000 bis 10.000 K, jene 
der Verrohrung auf 1200 bis 10.000 K. 

4. Haudbohrung nach Schnellschlagsystem. Der 
grundlegende Gedanke dieser Einrichtungen besteht 
bekanntlich darin, daß die Verbindung des Hohlge
slä.nges mit dem \Verkzeug direkt ohne Vermittlung 
irgend eines Zwischengliedes erfolgt, mithin ein steifes 
Ganzes bildet. Durch eine geeignete Aufhängung wird 
das Werkzeug im gespannten Zustande erhalten und die 
Arbeitsbewegung durch eine Präzisions-Nachlaßvorrichtung 
genauestens reguliert. Dieser Umstand in Verbiudung 
mit einPm verhältnismäßig kleinen Hube von 80 bis 

100 mm bei 100 bis 1 ~O minutlichen T'rur.3n Lewirkt 
einen ungemein kräftigen Schlag· auf die Bohrlochsohle. 
\V esentlich erh1iht wird dieser Effekt noch dadurch, daß 
ein starker Spülwasserstrom, welcher für dieses System 
Bedingung ist, bis in die l\Ieißelschneide g·eleitet wird, 
wodurd1 die Gt~birgspartikelchen unmittclbnr nach ihrer 
Lostrennung mit dem aufsteigenden Spülwasser zu Tage 
gefördert werden und demnach de1· Meißel zumeist nur 
eine g·anz reine Bohrlochsohle bearbeitet. 

Als wertvollste Eigenschaft der Sclrnellschlag-, be
sonders der Rapid-Bohrmethode muß aber die nur mit 
diesem System mögliche Kombination der pat. Kernstoß
bohnmg mit automatischem Kernauftrieb während der 
Bohrarbeit bezeichnet werJen, wodurch eine Genauigkeit 
in der Konstatierung· Jes Schichtenwechsels und der Fliiz
mächtigkeit erzielt wird, wie dies mit keinem anderen 
System zu ernichen ist. 

Demnach sind diese Einrichtungen die vollkommen
sten Handbohrapparate von universellster Verwendbarkeit 
und k1i1111en ohneweiters und fiir jede Tiefe durch einen 
der bereits erwähnten kleinen Motoren betätigt werden. 
Sie eignen sich infolge der genannten ausgezeichneten 
Konstatierungsmethode besonders für Schiirfungen nach 
Kohle, Erzen, \Vasser usw. auf Tiefen bis 300 111 in 
Durchmessern von 220 bis 65 111111. Die Durchschnitts· 
leistungen betragen 5bis15 111 pro Tag, die größte Maximal
leistung war 73 111 in 32 Stunden, die größte erreichte 
Tiefe betrug bei Handbetrieb 380 111. Die Investitionen 
für eine derartige Anlage betragen bei Handbetrieb zirka 
7000 bis 13.000 K, bei motorischer Betätigung und 
Fördercng um zirka 8000 bis 12.000K mehr; die Ver
rohrung stellt sich ungefähr auf 1000 bis 7500 K Der 
Kraftbedarf beträgt bei Tiefen bis 300 m für deu Betrieb 
des Bohrkranes und der Spülpumpe 8 bis 10, bei maschiueller 
Förderung 15 bis 18 Pferdestärken. 

5. Rotations- Handbohreinrichtung. Ihre Arbeits-
weise besteht darin, die am Ende eines Hohlgestänges 
angeordnete Diamant- oder Stahlkrone, eventuell auch 
Spitzbohrer unter Aufwendung rines regulierbaren 
Druckes in beständiger Rotation zu erhalten, wobei 
das abgebohrte Material durch einen Spülwasserstrom 
ausgeholt wird. Die Rotationsbeweg·ung wird ver
mittels Handkurbeln und Kegel- oder Schraubenräder auf 
das in der Rotationsspindel geklemmte Hohlgestänge über
tragen und letzteres mit dieser vorgeschoben. Solche 
Maschinen zeichnen sich durch eine ungemein kompen
diöse Bauart aus und eiguen sich insbesondere für Son
dierung von Stollen oder der Strecke aus nach jeder be
liebigen Richtung auf Tiefen von 50 bis 100 111 im Durch
messer von 100 bis 40 111111; bei V erwendumg von Diamant
bohrkronen in hartem Gebirge ist damit auch eine kon
tinuierliche Kerngewinnung erreichbar. Die mit solchen 
Einrichtungen erzielten Bohrleistungen betragen 2 bis 8 m 
pro Tag, ihr Preis beträgt fiir 100 111 Tiefe ohne Diamanten 
zirka 3500 K. Bohrrohre werden hiefür nur selten an
gewendet. Es wäre noch zu erwähnen, daß auch diese 
Apparate jederzeit durch einen kleinen 2 bis 3 pferdigen 
Motor betrieben werden können. 
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Darnit siud die wichtigsteu Arten der Handbohr
betriebe erschöpft und es wären nunmehr die ausschließlich 
maschinell betriebenen Bohreiurichtungen zu besprechen. 
Als eine motorisch betriebene Bohreinrichtung bezeichuet 
man im allgemeinen eine solche, bei welcher nicht nur 
die Betätig·nng des Bohrzeuges, sondern auch die Aus
führung aller Nebenarbeiten wie Fördern und Einlassen 

' des Werkzeuges, Hchmanden, Rohreeinbauen, Pumpbetrieb 
usw. durch irgend eine Kraftmaschine erfolgt. Zur Be
tätigung der Hebezeug·e sind eigene Fördermaschinen er
forderlich, die aus Zweckmäßigkeits- uud Billig·keits
gTiintlen zumeist mit. der eigentlichen Bohrmasehine kom
biniert sind oder auch getrennt davon als sogenannte 
Flirtlerhaspe\ vorgesehen werden. Alle maschinell be
triebenen Bohreinrichtungen werden in verschiedenen 
Größenummern ausgeführt, deren Abstufung mit Rück
sicht auf Bohrlochtiefe und Durchmesser, also eigentlich 
nach dem Bohrzeuggewicht bestimmt wird. Als Haupt
reprlisentanten unterscheiden wir nachstPhende Typen: 

1. Das kanadische System besteht darin, daß 
zwischen dem eigentlichen Bohrwerkzeug und dem Ge
Ht!lnge ein eine gegenseitige Ve1·schiebung zulassendes 
Zwischenglied, nämlich die Rutschscheere, eingeschaltet ist. 
Unter Beachtung einer bestimmten Tourenzahl bei dem 
hiefiir verwendeten Antriebs-Kurbelmechanismus wird dem 
im Verhältnis schweren Werkzeug eine gewisse Be
schleunigung in der Arbeitsbewegung erteilt und damit 
mehr oder weniger starke Schläge erreicht. Diese aus
schließlich für Trockenbohrung geeignete Bohrweise, die 
in letzter Zeit den heutigen erhöhten Anforderungen ent
sprechend ausgebaut und adaptiert wurde, ist in den 
Petroleumrevieren Galiziens und Humäniens sehr ver
breitet., sie wird angewendet. in Durchmessern von 600 
bis 110 111111 und bislang schon auf Tiefen bis 1300 111. 

Ihr Anwendungsgebiet erstreckt sich auf mildere, vor
wiegend dem Dilu via! oder .J ungtertillr angehörende 
8chichten und auf Gegenden mit gänzlichem oder peri
odischem W assermaugel bei größeren Durchmessern. Die 
Leistungsfähigkeit betrilgt je nach Durchmesser, Tiefe 
und Gebirge 1 bis 8 m pro 'l'ag. Die Kosten der An
lage in solider Ausführung betragen 25.000 bis 40.000 K, 
jene der Verrohrung 16.000 bis 65.000 K 

2. Das pennsylvanische Seilbohrsystem ist 
ebenfalls ein ausschließliches 'l'rocken-Bohrsystem, voll
kommen identisch mit dem kanadischen und unterscheidet 
sich von letzterem nur durch die\' erwendung eines Hanf
oder Drahtseiles an Stelle des llohrgestltnges. Die Ver
wendung dieses Systems ist auf durc.hwcgs milde, gl~ich
mäßige und flach gelagerte Gebirgsscluchtuugen bescl.mlnkt 
und kommt für Europa nicht in Betracht, weil alle 
Einführungsversuche recht kHiglich abgescl1lossen h'.tben; 
in Amerika hingeg·en ist diese Bo!m~~thode bemal~e 
dominierend sie wird auf Tiefen bis uber 600 111 111 

Durcl11nesse1'.n von 300 bis 110 in111 verwendet und oft 
'f l · t vo11 20 bis 25 111 jedoch ohne V er-ages e1~ ungen ' „ 
rohrung, erzil'lt. Die Anschaffungskost~n können unge.fähr 
jenen der kanadischen Einrichtung gle1chgehalten weiden. 

3. Freifallbohrung. Diese entspricht in ihrer An
lage vollkommen den Handbohrnngen nach gleichem System, 
nur wird eben der Bohrer maschinell betätigt und es ist auch 
hiebei wieder 'Trocken- und Spiilbohrung zulässig. Angewen
det wird dieses System zumeist in großen Durchmessern von 
1 111 abw1lrts bis 80 111111, besonders aber fiir sehr hartes 
Gestein und bei absolutem Wassermangel; in den großen 
Diametern finden dann sog·enannte selbsttätige Freifall
instrumente Verwendung. Als 'l'iefengrenze kann man 
800 bis 900 111 annehmen, die Durchscl111itts\eistungen be
tragen je nach Gebfrgshärte und Durchmesser 1 /~ bis 8111 

bei Trockenbohrnng und 2 bis 12 m bei Spiilbohrungen, 
doch werden bei der Spitlbohrung oftmals weitaus höhere 
Leistungen erzielt. rne Gestehungskosten solcher Ein
richtungen betragen 15.000 bis 40.000 K, die zuge
hörigen Rohre eneichen Summen von 9000 bis 35.000 K, 
eventuell in gTöl.lten Durchmessern bis zu 80.000 K. 

4. RotatiousLohrung. Hierunter versteht man zu
meist Diamantbohnmg,obwohl auch ohneweiters Stahlkronen 
Verwendung finden können. Diese Bohrweise wltre eigent
lich die vollkommenste, weil hiebei kein toter Arbeitsgang 
in Frag·e kommt und die Bearbeitung des anstehenden Ge
birges ohne lJ nterbrechung erfolgt. Leider ist aber ihre 
Anwendbarkeit keine allgemeine, einerseits weil sie sich 
nur fiir in ihrem Gefüge kompakte Schichten eignet und 
in kliiftigem sowie vermengtem und weichem Gebirge 
fast ausnahmslos versagt, andrerseits aber deshalb, weil 
bei Erfordemis von Diamantkronen, ihre Beschaffung 
recht bedeutende Kosten und hohe Arnortisationsquoten 
verursacht und endlich dadurch, daß die gleichzeitige 
Erweiterung des Bohrloches große Schwierigkeiten macht 
und meistent.Pils m1m1iglich ist. Demnach kommt sie als 
selbst!lndige 'l'iefbol1reinrichtung niemals oder sehr selten 
in Betracht und wird nur immer als wertvolle Ergltnzung 
einer anderen Bohrmethode zu finden sein. Rationell 
wird sie für Durchmesser von 220 bis 50 111m vorgesehen 
und nur mit ihrer Hilfe ist es möglich, Tiefen von iiber 
1500 111 zu erreichen, ebenso wie wir es ihrer An
wendung allein verdanken k1innen, daß das bisher tiefste 
Bohrloch der Erde mit 2200 111 in Parnschowitz iiber
haupt zustande kam. Die erzielbaren Bohrleistungen 
sind recht bedeutend und betragen im Durchschnitt 15 
bis 20 m pro 'fag, doch waren wiederholt, besonders bei 
Konkurrenzbohrungen, weitaus höhere Fortschritte zu 
verzeichnen. Die eigentliche Rotationseinrichtung bis 1500111 
Tiefe inklusive eines eigenen Rotutious-Hohlgestllnges, 
aber ohne Diamanten, stellt sich auf etwa 28.000 K; die 
Diamanten allein, je nach Qua!iiltt uuf 35.000 bis 
45.000 ]( und mehr. 

5. Die Schnellschlag-Bohrmethoden. Das 
\Vesen dieser 8ysteme wurde bereits Lei der Hand
bohrung geschildert; die Ausriistung ist mit Aus
nahme der Fördereinrichtung vollkommen analog den 
Hundbohrapparuten gehalten, nur sind naturgemllß die 
Anlagen für Kraftbetrieb entsprechend kompendiöser und 
präziser gebaut. Die \V e1·kzeuge sind ohne Rücksicht 
auf die Betriebsart immer dieselben. Zu erwlthnen wäre 
noch, daß bei den iisteneichischen Systemen die Nach-
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laßvorrichtung besonders exakt ausgebildet und nicht nur 
eine Einstellung auf den Millimeter genau ermöglichen, 
sondern auch das Anheben des ganzen Bohrzeuges von 
Hand aus während der Bohrarbeit gestatten, was bei 
vorkommenden Klemmungen von besonderem Vorteil ist. 
Die bereits beim Handbetrieb geschilderten Vorziige 
treten hiPr infolge der kräftigen Bauart um so mehr in 
die Erscheinung und durch die Möglichkeit der jeder
zeitigen Anwendung der umgekehrten Spülung auch ohne 
Einschaltung der Kernstoßbohrung können auch solche 
Gebirgsschichten, die im allgemeinen schwer zu gewäl
tigen sind, wie Schwimmsand oder Schichten mit starken 
Gasausbrüchen, leicht durch teuft werden. Endlich ist 
dabei auch die Sicherheit gegen Vernngliickungen sehr 
groß, weil die Bohrrohre infolge des kleinen Hubes 
immer bis knapp an die Bohrlochsohle nachgeführt werden 
können, so daß eine gefährliche Klemmung oder ein 
Bruch niemals Komplikationen im Gefolge haben kann, 
indem das ganze \Yerkzeug immer vom Gebirge ge
schützt und getrennt ist. Diese Apparate sind heute 
entschieden die vollkommensten, allgemein gebräuchlichsten 
und für alle Zwecke verwendbaren Tiefbohreinrichtungen, 
um so mehr, als einige derselben, wie z.B. das Rapid
s y s t e m entweder ohne weiteres mit einer Trockenbohr
methode oder durch unwesensliche Adaptierungen mit 
einer Rotationsbohreinrichtung kombiniert werden können. 
Cberdies wird das letztgenannte System in jiingster Zeit 
fiir Tiefen bis 400 111 auch ambulant, d. h. fahrbar g·e
liefert. 

Anwendbar sind die Schnellschlagbohrsysteme fiir 
alle Gebirgsarten, mit gleich günstigem Erfolge für Flach
und Tiefbohrungen bis 1400 111 und in Durchmessern von 
650 bis 64 111111. Als Durchschnittsleistungen wären 5 bis 
20 m pro 24 Stunden anzugeben, doch sind wiederholt 
Fortschritte bis zu 40 m und Maximalleistungen von über 
70 m in demselben Zeitraum registriert worden. Die 
Anlagewerte der Einrichtung variieren zwischen 30.000 1 

bis 65.000 Ki die Kosten der zugehörigen Verrohrung 
zwischen 7000 und 70.000 K. Der Kraftbedarf schwankt 
zwischen 20 und 50 Pferdestärken. 

6. Hydraulische Stoßbohrapparate. Die 
Wirkungsweise dieser Apparate besteht darin, daß 
der durch das ruhig hängende Hohlgestänge ein
gepreßte Spülwasserstrom einen in das Bohrzeug selbst 
verlegten hydraulischen Motor betätigt, wodurch die 
ganze nur um die Reibungswiderstände unbedeutend ver
minderte im Spülstrom aufgespeicherte Energie in Form 
einer für die Zeiteinheit großen Anzahl kurzer kräftiger 
Schläge auf die Bohrlochsohle übertragen wird. Die be
kanntesten Vertreter dieses Prinzipes sind die hydrau-

lischen Widder von Wolski und Fitz. So ideal diese 
Einrichtungen auch gedacht sind, werden sie doch in 
absehbarer Zeit auf eine Verwendung in ausgedehnterem 
Maße nicht rechnen können, weil die bisherigen Versuche 
noch nicht vermocht haben, eine Reihe gewichtiger, bohr
technischer Mängel abzustellen, die unter anderem darin 
bestehen, daß die kleinen Motoren sehr empfindlich sind 
und möglichst reines Spiilwasser erfordern, weiters auch 
den einzigen Kontakt mit der Bohrlochsohle, nämlich das 
Gefühl ausschließen und endlich die Anwendung geeig
neter Erweiterungswerkzeuge behindern. Dies sind auch 
die Gründe, welche vorläufig die Beriicksichtigung dieser 
Einrichtung für den allgemeinen Gebrauch ausschließen. 

7. Kombinierte Bohrmethoden. Für 'rief-
bohrungen in unregelmäßig gelagertem oder unbekanntem 
Gebirge oder unter Beriicksichtigung besonderer Wiinsche 
und Vorschriften - und in dieser Richtung werden 
heute zumeist recht hohe Anforderungen gestellt - wird 
man sich nicht gerade auf eine einzige Bohrmethode 
verlassen wollen oder oftmals damit auch nicht das 
Auslangen finden können. Um nun allen Bedingungen 
zu entsprechen, für alle Zwischenfälle gerüstet zu sein 
und Betriebsstörungen hintanzuhalten, hat man einen 
Ausweg in der Kombination verschiedener Bohrmethoden 
gefunden. Zumeist sorgt man bei einer Spülbohreinrich
tung für eine wenn auch nur temporäre Trockenbohrung 
oder man ergänzt eine Spülbohreinrichtung mit einer 
Rotationsanlage. Am besten bewährte sich in den 
meisten Fällen die Kombination einer Schnellschlag-Spül
bohrmethode mit einem Trockenbohrsystem, wobei es 
nicht selten ist, daß derartige Einrichtungen auch noch 
durch eine Rotationsbohreinrichtung vervollständigt werden. 
Diese Kombinationen verursachen nur einen geringfügigen 
Mehraufwand gegenüber den Kosten der haUJ)tsächlichsten 
Bohranlage, weil ja zumeist alle verfügbaren Geräte der
selben für die Vornahme der anderen Bohrweisen ohne
weiters verwendbar sind; als Bohrleistungen ergeben sich 
die Mittel aus den erreichbaren Fortschritten der ein
zelnen Bohrsysteme nach dem Grade ihrer Verwendungs
dauer und werden unbedingt durchaus giinstigere Durch
schnittsresultate erzielt werden. Es ist aber auch un
streitig, daß die \Vahl einer kombinierten Bohranlage 
die Durchführung einer jeden Bohrarbeit im günstigsten 
Sinne lösen wird. 

Damit wären auch alle Momente, die für die Be
schaffung einer Tiefbohreimichtung zu berücksichtigen 
sind, erörtert. Sollte es mir gelungen sein, mit diesen 
Ausführungen einige Winke fiir die richtige Auswahl 
und Anlage derselben gegeben zu haben, so ist der damit 
beabsichtigte Zweck vollkommen erreicht. 
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Die Bergbaustatistik der Welt. 
Von Arpäd Zsigmondy, Bergingenieur, Oberberginspektor i. H. 

(Nach dem Banyaszati es kohaszati lapok). 

(Fortsetzung v. S. 192.) 

Italien produzierte 1891 nach der Statistica mine
raria dCi ffeg'IHi d'Italia untl 1906 nach tlem Annuario 
statistico italiano, wie folgt: 

lf) llergwerksprotluktion: 

1891 HJOH 
Ton neu Wert. in 'fonucn \\' ert in 

Kronen Kronen 
Kohlen . 289.286 2, 117.617 473.293 4,192.000 
Graphit 2.41:"'> 31.646 10.805 314.200 
Asphalt usw .. 28.180 651.744 131.33!) 1,797.000 
Erdöl 1.lli5 334.176 7.451 2,226.560 
Fahlerz 53.059 147.135 5,514.UOU 
Steinsalz 31.285 361.272 3:!.758 770.000 
Eisenerze 216.486 2,656.500 384.217 6,855.776 
Zinkerze 120.685 12,201. 781 155.751 20,162.800 
Bleierze 30.233 5,744.862 40.945 7,li50.000 
Silbererze : 2.006 1,894.5'14 48 57.600 
Golderze 7.729 447.722 6.54:1 213.600 
Antimon 782 310.290 5.704 627.730 
Schwefeler~e 42,744A38 3,273.904 36,!llO.!JOl 
llla11g-anerze 2.429 62.011 3.060 llß.000 
Sch;efelkies 19.868 2ß0.148 122.3G4 2,080.970 
Alaunerze . 4.000 18.432 7.500 48.750 
Mineral wasse; 3.586 27.130 28.645 39a.870 
'l'orf 39.272 G\)2.450 
Mu1m der ß~r2w.rrkK·· 

11r11duklr . . . 73,296.000 92, 717 .ii92 

b) Hüttenproduktion: 

Roheisen 11.9:10 1,513.002 180.980 21,034.434 
Schweißeis~n : li>2.li08 :18.383.000 2:1G.946 i>U!l4.000 
Stahl 75.92:'1 18:9ri.i.01:-1 332.924 78.091.29:'> 
Blei . 18.f>OO i'i,470.080 21.268 8,719.047 
Kupfer : 5.977 10, 767.4\)(j 34.270 
Silber !.·g 37.600 ri,775.360 20.362 2,260.131 
Gold ky . 284 800.831 78 236.604 
C~uecksil her 330 1,710.720 417 2,082.930 
Antimon 218 181.027 537 8lH146 
Schwefel . . 1,546.111 21,116.f>33 499.814 46,02Ui68 
Asphaltmastix 9.37ö 316.896 34.386 979.894 
Petroleum 813 :·Jri7.3ö3 2.322 1,262.497 
Kohlenbrikett~ 644.00f> 16,398.290 829.277 2f>,l20.478 
Seesalz . 347.278 2,9-lfi.066 496.872 4,992.665 
Hüllen. u. ~nlu~rkK: 

362,000.000 produk1. überhnupl 130,ö39.093 

]{ u ß 1 an d s Produktion war folgende: 

Steinkohle uncl Hrattnkohle 
Steinöl . . . 
Eisenerz . . . 
Zinkerz . . 
lllangunerz . 
Schwefclkicserz 
Chromeisenerz 
Salz . 
Roheisen 
Stahl . 
Zink 
Blei 
Kupfer . 
Silber !.·y . 

18~0 
Tonnen 

6,014.802 
3,!187.674 
1,79fi.610 

27.370 
182.468 

17.146 
2.370 

1,389.961 
926.454 
378.424 

6.914 
838 

7.045 
14.562 

19llli 
Ton non 

21,595.138 
8,167.934 
2,694.895 

62.350 
l ,Olii.68G 

30.000 [mhilzl 
27.051 (1905) 

1,730.934 
2,350.000 
l,7ß3.000 

9.602 
906 

9.296 
430 

Gold l•y 
Platin ky. 
(~uecksilber 

18!Hl 
'l'OllJll\11 

39.3(il 
2.83-l 

292 

1mu; 
TOlllH'll 

33.812 
f>.776 
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Norwegen produzierte wie folgt: 

Eisenerze . 
11,ink- und Bleierze 
Kupfererze 
Silber . . . 
Gold 
Nickelerz . . 
Schwefelkies 
Apatit . . . 
Feldspat . . 

1890-IHlJI 
'l'onucu \\'crt in 

uoo 
3.940 

18.76!) 

Kronen 
12.100 

184.l:lO 
965.000 
83-1.622 

f18.2fi0 
2ii0.000 

1,374.400 
l,:l4:"i.200 

286.680 

1906 
Tonnen 

109.259 
3.308 

il2.203 
7 

12 

1!!7.886 
il.482 

23.896 

fül!...'~'.eden produzieite nach dem llidmg till sveriges 
ofticiellan st.a tist.ik nachstehentle )1 engen: 

Steinkohle . 
Eisenenw 
Jt,inkerzc 
lllei- und Silbererze 
Uolderze 
Kupfererze . 
Kobalterze . 
Nickelerze . 
Manganerze 
Schwefelkies 
Feuerfester Ton 
Roheisen 

IH91 
To11nr11 

236.!00 
987.40[> 

(.il.591 
lli.044 

2.680 
21.882 

243 
483 

9.07!1 
1.lifi9 

l,ll4fi.i'i41 

·ro1111c11 

296.980 
4/i~2.~?7 

a2.;:ia2 
1.938 

2.li80 
21.H27 

604. 7\)() 

Gußwaren (J. Schmelzung) 
Blei 

486.679 
4.283 

299 
GM 

ri.748 
10!) 

753 
1.209 

928 
20 

174 

Kupfer 
Silber l.·!f 
Golcl k!f 
Zink. 

Spaniens Produktion war folgende: 

18!>0 
Tonnon \\'ert. in Krnncn 

Steinkohle 1,261.775 10,214.400 
Braunkohle 21i.202 177.400 
Steinsalz . 25.422 32.822 
Eisenerze . 5,67H.o99 27,232.800 
Zinkerze 62.572 2,211.120 
Kupfererze !l,477.88!) 12,290.000 
Bleierze 363.348 26,992.800 
Silbererze . 14.767 242.400 
Quecksilber 32.139 7,732.440 
Schwefelkies 170.948 2,6:fa600 

H. ArJJeiterzahl im Uerghau. 

1\106 
\\'m't in 
J~ronen 11

) 

2,886.500 
:16,157.000 

4,198.G34 
434.300 

&49.200 

9ß.97U 
3l!l.6lJO 

60,122.700 

30fi.800 
2, 7 lll.-140 

104.0lJO 
67.300 

139.700 

1906 
Tonnen 

3,208.790 
18!J.048 
MU.178 

!J,448.533 
170.:384 

2,888.778 
26ll.520 

470 
28.962 

189.243 

Großbrit1111n ien und Irland beschäftigten 1907: 
972.220 Berg- und 87.814 Steinbrucharbeiter. 

Im Deutschen Reiche fanden Verwendung Berg
arbeiter bei dem 

6) 1 sehwe<lische Krone= 1·33 listerr.-ung. Krone. 



214 -

Steinkohlenbergban . 
Hraunkohlenbergbau 
Steinsalzbergbau 
Kalisalzbergbau 
Eisenerzbergbau 
Zinkerzbcrgbau 
Bleierz bergbau 
Kupfererzbergbau 
Golcl- und Silbererzbergbau 
Zusammen verwendet . 
Hievon unterirdisch . 
Von den oberirdischen: Frauen. 

1891 

283.227 
35.682 

944 
5.955 

31.399 
15.321 
14.807 
15.360 
5.895 

411.944 
294.6iJ1 

12.885 

1906 

511.108 
58.637 

1.149 
19.535 
40.860 7) 

16.51)2 
10.809 
17.550 
1.656 

688.853 8
) 

486.706 
11.230 

10·59 ° /0 der Kohle wurde in staatlichen Gruben 
erzeugt. 

In Frankreich und Algier waren auf Kohle und 
Erze beschäftigt 1891: 149.940, 1906: 199.077 Arbeiter. 

Üsterreich beschäftigte . .\rbeiter 

beim Kohlen- und Erzbergbau 
" Salzbergbau . . . 

hei den Hütten . . . . 

7) Hiezu Luxemburg 6857. 
") Hievon Luxemburg 6857. 

Vereinigte Groß- ! 

1891 

114.103 
10.353 

1907 

143.493 
6.947 
9.112 

Mexiko 

In Belgien waren Arbeiter: 

heim Kohlenbergbau 
„ Erzbergbau 

bei den Hiitten . . 

IA91 

93.656 
1.578 

1906 

102.298 
644 

11.992 

In Spanien stancleu in Verwendung 1891: 64.025 
Bergarbeiter. 

In 'f ran s v a a 1 waren Dezember 1907 beschäftigt 
beim Bergbau 184.433 Angestellte, hievon 17.ti97 \Veiße, 
129.618 Kaffern, 37 .118 Chinesen. 

In Italien waren HlOG beschäftigt: 62.558 Herg·
und 46.378 Hüttenarbeiter. 

Schwede u beschäftigte 1906: 14. 7 G 7 Berg- und 
17 .100 Hiittenarbeiter. 

In Ungarn betrug die Zahl der Berg- und Hütten
arbeiter 1891: 53.183; 1906 waren 39.717 Kohlen-, 
32.543 andere Bergarbeiter. 

III. 
Die größten Ucrgbauproduktenwerte 1907 er

zeugenden Staaten sind aus nachstehender Tabelle er
sichtlich: 

· Staaten v_on britunnien Leutochlnncl 
Norclnmenka , 
- --------------- ------~ 

Australien 1 Japan 11'rnnsvaa1: Österreich 1 Ungarn :1 Weltproduktion 
~~~ ____________ J - -- ---'---- ------ ·------- - --~i - - ----- --

114.132,l ~~~;o- 1 ;~~66~ ----- -~:31-- 3.5od: 620.766* Gold . kg 
Silber . „ 
Eisenerz t 
Kohle. „ 
Kupfer „ 
Salz 1906 „ 

i 

134.215,: 59 4.682 1 26.816 
1.830.501, ! 4.300 386.933, :2,040.435, 

52,425.4001. 15, 731.604a 20,204.257 ! 
430,4:fü.183, 267,828.2762 205,542.6882' 

398.7361 711 20.818 61.1272 
3,578.0611. 1,996.5932 ! 1,890.212a II 

1 1 

544.803a · 88.851 1 38.742 12.694: 6,033.121 
2,540.118! l,666.020' 127,612.000 

10,218.348 12,500.000 
49.718j 

40,112.530i7,446.000 1.039,110.496 
591

1 
Si:'> 723.807 

1 

159.369 14,000.000 
li 

Die kleinen Ziffern bedeuten die Reihenfolge in der Produktionsgröße. 

*) Hievon Rußland 32.000 kg (4.). (Fortsetzung folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.680 - Monarch Engineering & Manufa.cturing 

Company in Baltimore (V. St. A.). - Deckel für Schmelz· 
öfen. - Die Erfindung bezieht sich auf einen Kippofen, 
welcher zum Schmelzen oder Reduzieren von Erzen und zum 
leichten Entleeren derselben in geschmolzenem Zustande 
dienen soll und besteht insbesondere in der Ausgestaltung 
des feuerfesten Deckels sowie einer Hebelanordnung, durch 
welche mit geringer Mühe das Abheben und seitliches Ver
!chwenken desselben bewirkt werden kann. Der Ofen 1 ist 
in geeigneten Lagern 2 drehbar gelagert und oben dureh 
einen Deckel aus feuerfestem Material verschließbar, der so 
angeordnet ist, das er daß Umkippen des Ofens nicht behindert. 
Der Deckel 3 ist für das Anheben mit einem Ring 4 versehen, 
welcher dicht um den feuerfesten Stein gezogen ist, indem er 
in eine in der Randfläche vorgesehene Xut eingelegt ist, 
wodurch er gegen die Einwirkung der heißen .ß.bgase ge
schützt ist. In der !litte des Deckels ist eine Offnung von 
geringem Querschnitt vorgesehen, welche mit einem ring
förmigen nach oben ragenden Bordrand aus feuerfestem .!11aterial 
versehen ist. Zur Verstiirkung des Deckels siud mehrere 
sektorartige Platten vorgesehrn, die auf die Ob~r.fläche des 
Stfindeckels uitfgelegt und mittels Bolzen, welche durch das 
Stei11111aterial hi11durchmgeu, und mittels Muttern befestigt 
1tind. Die BolzP11ldipfe .<ind in das Steinmaterial an de1· 
Unterseite des Deckels eingelagert 1111d in geeignete1· JVeise mit 

feueijestem Material liberdeckt. Die den fe11e1jeste11;. Stein 
vei·stärkenden Metallplatten sind an der mittleren Ojfi11111g 
dui·ch den nach oben ragenden Bordrm1d gegeu die Abgase 
geschlitzt. Ferner hält das um den Stein gelegte Band den 
Stein zusammen und gibt dadurch flin Mittel, um denselben 
abheben zu können, wenn der Ofen geöffnet oder umgekippt 
werden soll. Zu diesem Zwecke ist das Band 4 mit einem 
Arm 5 versehen. welcher sieb seitlich zu einem hülsenartigen 
Schieber 6 erstreckt, der auf einer vertikalen im Lager 2 dreh baren 
Stange 7 versehiebhar ist. Oben und unten an der Hülse sind 
Ringe 8 und 9 vorgesehen, die die Stange 7 umfass~.n. Das 
Band 4 ist mit zwei abnehmbaren Henkeln oder Osen 10 
versehen, die zwischen den Enden der beiden T~pe des Bandes 
mittels Bolzen befestigt sind. Von den beiden Osen 10 führen 
Verbindungsstreben 11 zu einem Haken 12 am oberen Teile 
der Hülse 6. Der Deckel 3 kann somit durch Verschiebung 
der Hülse 6 gehoben oder gesenkt werden. An der Stange 7 
ist ein gabelartiger Arm 14 mittels eines Auges 15 befestigt 
und mittels einer Schraube 16 festgeschraubt, so daß der 
Arm in beliebiger Höhe an der Säule 7 festgestellt werden 
kann. Zwischen den äußeren Enden des gabelförmigen Armes 
ist zum Heben des Deckels ein Arm 17 mittels eines Bolzens 18 
drehbar angelenkt, und mit einem seitlichen kurzen Arme 19 
versehen. An diesem ist ein Lenker 20 angelenkt, dessen 
anderes Ende an einem Ansatz 21 der Hülse 6 befe>tigt ist. 



- 215 -

peb 
1
kui:zP. Arm f !1 bildet mit 1lem Hebel 17 einen Winkel

ie1 e b \\ odurch d1e Hülse (j mit einem geringen Kraftaufwand 
g:e 10 en. '~erden kann. Der Arm 19 nntl der Leuker 20 bilden 
~rncn. ~mehebel . und wenn der Hebel 17 niedergedriickt 
~s~·. 1 su 1 ~t der Kmehcbel gestreckt., so daß llie Hülse 6 in der 
_11H'..1sten Lage solange gehalten wird bis der Hebel 17 wieder 
z11rucko·el1•'"t , " J (J 1. . ' 
1 

. , .., . ,., · „' m · m 1 1e V erbrn1lung des Hebels 17 mit 
' ei ~ch1eberl111lse (j für die Verschwenkung des Deckels nach 

~~~r Seite zu verstärken, ist das innere Ende des Hebels 17 
~ er ~en Drehp1~nkt 18. hinaus ver_liingert, so daß ein 
H o~tsatz 2:2 gebildet wml, iler bei hcruntergedrücktem 
. e el 17 zwischen den beiden Enden der Gabel 14 in 

~tne besondere Aussparung _23 eintritt, die am Umfange 
es Bundes 15 vorgesehen ist. Für die Verwendung <les 

(~~ns muß der Jleckel aus seiner niedergelegten Stellung 
~ ig. 1) gehoben werden, indem de.s Ende des Hebels 17 

bi~ et,~·a in horizontale Lage niedergedrllckt wird. Dadurch 
wircl die Kniehebelverbindung zwischen dem Arme 19 und 20 
gestreckt und die Hülse 6 nach oben bewegt, wodurch auch 
der Deckel von dem oberen Rande des Ofens 1 abgehoben wird. 

R . Nr, 33.331 - Lucas Paul Hasenke.mp in Heerdt (Deutsches 
eich). - Modellwalze zur Herstellung von Gußformen. 

Gegenstand der Erfindung ist eine Von-ichtung zur Her
st~llung von Gußformen der verschiedensten Gegenstii.n<le. 
Die Einrichtung besteht darin, daß die Mcidellst1lckc auf eine 
Walze geheftet oder befestigt und mit dieser über dem 
~orms1111d hingerollt werden, wobei sie sich in den Sand 
emdriicken und die Formen bilden. Um die Modelle immer 
~n sauberem Zustande und frei vom Forms11nd zu halten, 
ist eine Bürste angebracht, so daß die )~odellc und ~ie Walze 
stets abgeblirstet werden. Die Vorncbtung gleicht nach 
Wesen und Wirkung deu mit Rippen versehenen _Walzen z•!r 
Herstellung von Formrinnen flir l\lnsselguß sowie den mit 
Ornamenten '\"ersehenen \V alzen zur Herstellung beliebiger 
Muster auf Flächen. Sie unterscheidet sieb von ihnen durch 
die besondere Einrichtung zur Führung der. ~odellwalze, um 
genaue Gußformen erzielen zu können. Hiebe1. ist 1JOn besonde1·e„ 
Bedeutung das Merkmal des Er.fin.dm1gs_qegmsta11des, daß die 
Durchmesser cltT Walze aii den Auflager- und Fiilwu11gsstellen 
sowohl als auch dort wo die .Modelle sitzen, gleich groß si,nd, 
d~nn anderenfalls 11:,;rde, wfr b1•i bekan1~~C11 Ei1wic!1t1m,qen, 
ein Verzen·en de1· Fo1·111e11d1·iicke zu b111li·chtm s1•111. Der 
Formkasten a wird mit dem Sande so gefüllt, daß dieser 
l\ber den Kasten hervorsteht. Es wird dann die Walze b, 
auf der die .Modelle c befestigt sind, ilber den Formkasten 

hi_nge~_ollt und hiebei :1·ird der Sand glei, lnuäßig bei llem 
Erndrucken der, ~lodelle m den. Sand durch die Walze genügend 
zusamm.e~ge<l~·uckt, wodu~ch ~he Formen die geniigende Wider
stnnd~f~b1gke1t uml Fe.-;t1gke1t erhalten. Die zwel'kmiißig an 
dem <•nffe d gelagerte \Vrtlze selbst knnn in geeigneter Weise 
:rn , d_em For111~a;ten .~ernh.rt \~erden, ~ei _ilem gezeichneten 
J\u,~11hrnngsh.e1sp1ele ist die "a\ze mit Hippen 1· versehen, 
c~ie m ~Jen H_1llen f des Formkastens laufen, so daß eine seit
liche \ er,;clnebung der Walze nicht r.inti·eten k11.nn diese 
vielmehr· dieselbe Richtung behalten muß. Die WalzP wird' weiter 
~.weckmiißig mit Vorsprüngen ff und der Formkasten mit 
Offnnngen h versehen. Es wird beim Beginn des Formens 

Ftp. ,e. ~ , Av.J. 

~-~ 
..;;.;;._....._._er-~ 

!Ti h. 

die Walze mit ihren Vorsprüngen fJ in die (itinungen lt rles 
Kastens einger;etzt, damit lntuptsiichlir.h bei wie1lerholtem 
Aussetzen <ler \V:tlze und Abrollen der 1llo1lelle letztere stets 
genau wictler in die bereits gebildeten Formen eintreten. Die 
Walze kann von beliebigem Durchmesser sein, nur müssen 
die Ftlhrungsfliichen oder Lauftliicben von d<>mselben Dur~.h
messer sein, wie der Mantel der Walze. der die Modelle trägt, 
damit. die Umfangsgeschwindigkeit Uberall gleich groß ist 
und ein Verzerren der Form vermieden wird; sie kann auch 
mehrmals über einen Kasten von beliebiger Liinge bingerollt 
werden. Durch das Einsetzen der Nocken in tlie Öffnungen 
des Kastens wird weiter erreicht, 1laß Unterform und Oberfor111 
wenn letztere angewendet wird, gleichmäßig hergestellt werde~ 
können. 

Literatur. 
Robrlcitnngcn. Herausgegeben von der Gesellschaft für 

Hochdruck-Rohrleitungen m. b. H., Berlin. Im Buchhandel zu 
beziehen ~urch die Verlagsbucbha~dlung .T. Springer, Berlin, 
zum Preise von M 10·- flir die Exemplare mit Text und 
Tabellen, und M 8·- flir die Exemplare ohne Tabellen. Erster 
'feil, 135 Seiten, Lex.-0. , 182 Figuren im Text, 2 farbige 
Rohrpläne und eine griißere Anzahl 8chnubilder; zweit.er Teil: 
Maß-, Gewichts- uml Preistabellen, 113 Seiten. 

Um ~en Anfor~lerungen, welch.e an die ~ohrleitungsanlngen 
vom betnebstechmscbcn und w1rtscbafthchen Standpunkte 
gestellt werden, vollauf zu entsprechen, sind in cler letzten 
Zeit Firmen entstanden, welche die Projektierung und Aus
führung von Rohrleitungsanlagen als S11ezialitii.t betreiben. 
Unter diesen verdient die Berliner Firma Gesellschaft ftlr 
Hochdruck-Rohrleitungen m. b. H." ((\sterr.-Od

1

erberg) besonders 
hervorgehoben zu werden, einesteils weil sie nuf diesem Ge
biete H~r'l"orrngendes geleistet hat, andernteils weil sie sieb 
durch die Herausgabe des oben genannten Werkes, welches die 
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Rohrleitungstechnik behandelt, nicht unwesentliche Verdienste 
erworben hat. Diese Publikation ist ein bequem zu benutzendes, 
für den praktischen Gebrauch bestimmtes Hilfsbuch, welches 
alle Fragen in Betreff der Beurteilung, Berechnung, Konstruk
tion, Ausführung und Bedienung schuell und sachgemäß be
antwortet. Die Herausgabe diese,; Hilfsbuches kommt um so 
erwünschter, als bis jetzt die Hochdruck-Rohrleitungen als 
Ganzes Yon berufener Seite nol'h nicht behandelt wurden, 
wiihrend die „,Vasserleitungcn" in dem Luegerschen 'Verke 
„ Die Wasser\'crsorgung der Städte" bereits eine erschöpfende 
Bearbeitung erfahren haben. 

In dem ersten Teile der „ Rohrleitungen" werden nach 
einer kurzen Einleitung die physikalischen Eigenschaften des 
gesättigten und überhitzten Wasserdampfes unter Wiedergabe 
der neuen Mollierschen Dampftabellen erörtert und <lie Vor
teile des Heißdampfes beim Dampfkraftbetriebe hen·orgehobcn. 
In dn Weiterfolge werden alsdann die Rohrleitungen der 
!Jampfkraftanlagcn und das ganze Zugehör vom fachmännischen 
Standpunkte behandelt. Den Dampfrohrleitungen wurde als 
den wiehtigsten die größte Aufmerksamkeit gewidmet. Die 
betreffenden Abhamllungen nehmen den gr::ßten Teil des Buches 
ein. Die Leitungen der Speisepumpen sowie die Abdampf
und Kondensator-Rohrleitungen werden getrennt für sich be
sprochen. Dann folgen Rohrleitungen für Fernleitungsanlagen, 
für Bergwerkswasserhaltungen, fiir Druckluftanlagen, für lloch
druck-Wasserleitungen und endlich auch für Spülversatz. 

Neben den eigentlichen Rohrleitungen uni! ihren Aus
rüstungen wird nebenbei auch alles der Behandlung beigezogen, 
was mit der Rohrleitung im Zusammenhange steht. Die be
treffenden Aufsätze liefern trotz ihrer Knappheit eine aus
reichende Belehrung und berücksichtigen alle beachtenswerten 
Neuerungen und in der letzten Zeit gemachten Erfahrungen 
und Versuchsergebnisse. 

Dem ersten Teile sind beigefügt: Normalien zu Rohr
leitungen für Dampf von hoher Spannung, vom Vereine 
deutscher Ingenieure, 1900, 111it Tabellen und 'l'afeln, und Er
läuterungen zu den beigeschlossenen farbigen Rohrplänen, 
11. zw. betreffend die Rohrleitungsanlage für zwei Groß-Gas-

maschinen von 5200 P8 des Eschweiler Bergwerksvereines nml 
die Rohrleitungsanlage fiir die Trambahnzentrale der Stadt 
St. Petersburg. Beide Rohrleitungsanlcigen wurden von cler 
genannten Gesellschaft ausgeführt. 

Mit einem Anhange, in welchem die W asserbeschaffeuheit 
und die Korrosionen besprochen werden, wird der erste Teil 
abgeschlossen. Die zerstreut beigeclruckteu Schaubilder lassen 
eine größere Anzahl von Ausführungen der G. f. H.-R. ersehen 
und ihre Leistungsfähigkeit beurteilen. 

Der zweite, tabellarische Teil der „Rohrleitungen" bringt 
anf 113 Seiten. Maß-, Gewichts- und Preistabellen für die 
mannigfachsten Rohrleitung:;bestandteile, u. zw. zunächst jener 
der Dampfkraftanlagen, sowohl fiir hohen Druck, nach den 
~ormalien des Vereines deutscher Ingenieure, 1900, als auch 
fiir mittleren und niederen Druck, nach den Normalien vom 
Jahre 1882, dann für die Sl'hachtrohrleitungen uni! für die 
l'reßluftleitnng·en. Im Anhange sincl die Frachtsätze ab 
Station Berlin und die Zollsätze auf die in Betracht kommenden 
Rohrleitungsmatericilien fiir die meisten industriellen Länder 
Europas zusammengestellt. 

Trotzdem die Angaben des tabellarischen Teiles, insbesondere 
jene iiber 1lie Preise, keine 1la11ernde und allgemeine Giiltigkeit 
haben können, wird di~ser Teil der „Rohrleitungen" bei Pro
jektierung und Kostenvoranschlagung gute Dienste leisten. 
Die Beniitzung der Tabellen wird durch ihre zweck11ienliche 
Einrichtung wesentlich erleichtert. 

Das geschmackvoll ausgestattete Buch wird eine will
kommene Ergänzung der gebräuchlichen .Konstruktionshilfs-
biicher bilden. K. 

Amtliches. 
Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den absolvierten 

Hörer der Rechte und des Bergwesens, Dr. Karl Grögler, 
als Bergbaueleven in den Stand der Bergbehörden aufgenommen 
und zur praktischen Ausbildung im Bergbaubetriebe der 
k. k. Bergdirektion in Briix zur Dienstleistung zugewiesen. 

Vereins-Mitteilungen. 

Ortsgruppe des „Verein der Bohrtechniker in Wien". 
Hericht der Sitzung vom 16. Februar 1909. 

Der Obmann, Hofrat Pöch, eröffnet die dritte Ver
sammlung in der diesjährigen Saison mit der Begrüßung 
der Gäste, ins besondere der Herren k. k. Hofrat Gatt n a r, 
Hofrat Prof. Dr. Koch, Dr. Petraschek und erteilt 
dann Herrn Sekretär Urban das \:Vort zu dem Referate 
über nDas neue Berggesetz und seinen Einfluß 
auf das Bohrwesen in Österreich", der u. a. sagt: 

Unser Berggesetz stammt aus dem Jahre 1854, ist 
auf Basis der Bergbaufreiheit aufgebaut und umfaßt zur 
Zeit die meisten nutzbaren Mineralien, bloß für Galizien 
besteht eine Ausnahme, indem dort das Petrnleum dem 
Verfügungsrecht des Grundeigentümers vorbehalten ist. 

Unter der Wirkung der Bergbaufreiheit hat sich 
der Bergbau mächtig entwickelt, aber das bestehende 
Gesetz wurde teilweise auch mißbraucht, um die statuierte 
freie Konkurrenz auszuschließen; durch die laxe Be
handlung der Freischurf-Berechtigung ist es möglich ge
wesen, große Terrains mit geringen Kosten zu belegen 
und dem eigentlichen Zweck des Aufschlusses ganz zu 
entziehen oder zu spekulativen Zwecken auszunützen, 

Es ist an und für sich gerechtfertigt und gewiß 
auch im Interesse des Bergbaues gelegen, wenn der miß
bräuchlichen Anwendung der Bergbaufreiheit ein Ziel 
gesetzt würde, aber auch der reguläre Bergbau braucht 
ein Reservatfeld, das er sukzessive in Angriff nehmen 
muß, soll das in so bedeutendem Maße investierte Kapital 
durch Abbau des Grubenfeldes nicht zu schnell totgelegt 
werden. 

Durch die neue Gesetzesvorlage soll bekanntlich der 
Freischurfbesitzer gezwungen werden, das Yorhandensein 
der Kohle effektiv nachzuweisen, n. zw. bis 150111 Teufe 
durch Augenschein, d. h. Sehachtbau, über diese Teufe 
durch Erbohrung, resp. .iurch Fundesabnahme. 

Das Gesetz spricht sich darin aus, daß bestehende 
Rechte beachtet werden, so weit diese vollkommen er
worben wurden, d. h. nicht nur durch Freischürfe pro
visorisch gedeckt erscheinen. Es ist sonach der Bergbau 
gazwungen, seine Reservatfelder abbohren und sie ver
leihen zu lassen. 

Diejenigen Terrains also, liei welchen es sich um 
frühere FrPischiirfe handelt, miissen innerhalb drei Jahren, 
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die neuen dagrg·pn, innerhalb drei )fonaten abg·ebohrt 
sein, wenn diese Frei~chiirfe nicht verfallen sollen. 

Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes tritt in 
Österreich die lllutungssperre dauernd ein, im Gegensatz 
zu Deutschland, wo die lllutungssperre auf Kohle und 
Kali vorerst anf drei ,Jahre beschränkt ist. 

Wichtig ist: Was erhält man nun auf Grund eines 
Fnndes:' Im äußersten Fall acht Grubenmaße (zirka 
ilO hrr); ein rentabler Bergbau braucht gegen 600 lia, es 
sind daher zur Deckung eines solchen Feldes 17 Bohrungen, 
zumeist auf größerer 'reufe nötig. 

In Üsterreich sind g·egenwärtig· zirka l 00.000 Frei
schiirfe angemeldet, nehml'n wir nun an, dal3 davon bloß 
il0.000 emste, d. h. nicht auf Spekulation und Über
deckung beruhende Freischiirfe vorhanden sind. Deren 
A bbohrung soll nun in drei .Jahre erfolgen. 

vV as haben nun wir Bohrtechniker zu dieser Ge
setzesvorlage zu sagen? 

His vor kurzem gab es in Üsteneich nur zwei 
größere Bohrgesellschaften, die über ein gut geschultes, 
mit den heimischen Kohlenbohrverhältnissen vertrautes 
Per8onal verfügen und gewiß in der Lage sind, ihre Be
triebe bedeutend zu erweitem. 

Erst kürzlich trat eine bedeutende deutsche Firma 
in Verbindung mit einer österreichischen Bergbaugesellschaft 
und bildete ein Bohrunternehmen - das sowohl für 
eigene, als auch für fremde Rechnung Bohrungen ausführt. 

Wie uns bekannt, rüsten eine ganze Anzahl deutscher 
Unternehmer, dem österreiehischen Bergbau mit ihren 
Apparaten zu Hilfe zu kommen, aber nur wenige der
selben verfügen über das nötig·c in i"lsterrcich eingr,schulte 
Personal. Es wird sonach besoude1·s das erste ./ ahr keine 
bedeutenden Fortschritte zeitigen, so daß auch wir nur 
zwei Jahre Arbeitszeit haben. 

Nun wissen wir daß die Lex Gamp die Ausbohrung 
der Schlagkreise erzwang. - Die deutschen Bergbau
unternehmer hielten sich dadurch Konkurrenz vom Halse, 
daß sie durch Strecken der Felder Konkurrenzbohrungen 
überdeckten und sich dadurch von einem Punkte aus 
einen beträchtlichen Kreis deckten. In Deutschland be
rechtigt ein Aufschluß zu einem Normalfeld von 220 lta 
gegen 36 /w in Üsterreich. Trotzdem hat es der Auf
bietung der ganzen großen deutschen bohrtechnischen 
Industrie bedurft, um den Anforderungen der Lex Gamp 
zum größten Teil zu entsprechen. Eine Anzahl Bohrungen, 
die in der festgesetzten Zeit nicht fündig waren, waren 
zwecklos. 

Nun sollen wir mit den uns zur Verfügung ste-
henden Mitteln das zirkn Sechsfache leisten! Das ist 
nach Ansicht des Referenten nnmöglich. 

\Vir sind als Bohrtechniker durchaus nicht gegen 
die Regulierung des listel'l'eichischen Sclrnrfw~.sens, doch 
müßten an dem beabsichtigten Gesetze derartige Anderungen 
gemacht werden, daß, wenn auch bei Anspannung aller 
Kräfte, es möglich sein muß, die verbr~eften Rechte d~s 
Bergbaues zu decken, und in dieser Beziel.~ung gehen wu· 
Hand in Hand mit dem Bergbau, um Anderungen an 

dieser Gesetzesvorlage zu erzielen, in der Richtung, daß 
die Zahl der auf einen Fund gelag·erten Grubenmaße 
erhiiht und daß die Zeit zur Aufschließung entsprechend 
länger bemessen werde. (Schluß folgt.) 

Notizen. 
Provisorische H111lcnnstalt fiir radioakt.i rc lleilblider 

in St. Joachimsthal. In St. .Joachim~thul wurde bekanntlich 
ein provisorisches B11<l mit vier Kahinl'n im Uebäu1\e der 
k. k !Jmnfarbenfabrik im Sommer 1908 eröffnet. Laut Bericht 
des Bergarztes Dr. Langhans an <las lllinisterium für 
iiffentfühe Arbeiten wurden in der Ra<lcs!lison 1908 im ganzen 
<laselbst 1390 Bät\er an 92 Kranke verabfolgt. Der Bericht 
bestätigt neuerdings die friiheren \\' ahrnehmungen <ler Arzte, 
daß <lie gute Wirkung er radioaktiven Heilbäder besonders in 
cler Aufsaugung alter Exsuclnte in 1\en Gelenken, in Er
weichung organisierter Exsuc\11te bei Gelcnksstcifigkeiten urnl 
Kontrnkturen sich hewiihrt, daß weiter durch YOrnngegungcne 
Entziindungsvorgängc geschiicligte Nen·enleitungen 1lurch Au{
saugung solcher Exsudate wieder freiwerden, 1lic Schmerz
haftigkeit n11chlällt uncl clie Nerven zu normaler Funktionierung 
wiecler geeignet werden. Die Trinkkur wirkt amegencl auf 
1\ie Durm- und Nierenfunktion. Der Stoffwechsel wirc\ ein 
regerer, neurnsthenische Beschwerden, Unlust und körperliche 
Rchmerzgefiihle, Schwindel und rheumatische und gichtische 
Ern1ihrungs- unc\ Bewegungsstiirungen kommen wenn nuch nicht 
immer zum völligen Schwinden, so doch zu gnnz bedeutender 
Besserung. Auch Fälle von bronchi11lem Asthmll erfuhren 
durch die Heilbiider eine bedeutende Erleichterung, was Be· 
riehterstatter nur durch die Ein11tmung der em1mlltionsreichen 
Luft (bis zu 1600 V pro Liter und 15 !llinuten) über dem Bade
wasser sich erklliren kann; duß somit hier der Einfluß des 
Bacles ein nicht direkter wäre. Der Bericht macht o.ber auch 
d1trauf 11ufmerkH11m, d11ß es von li.rzt.licher Seite geboten war, 
bei den Heilungssuchenc\en eine rntionelle nnd sorgfältige 
Auswahl zu treffen, um nicht Entt.äuschungt'n zu verun\1tssen, 
weil clic Heilkraft. des mdio11ktiven Wassers heim Publikum 
in einem solchen Hufe steht, c\aß eine prompte Heilwirkung 
nach Art eines Universalmittels hei allen selbst den schwersten 
Erkmnkungen erhofft wird. Deslrnlb können in manchen 
Fii.llen Enttäuschungen nicht ausbleiben. Im gnnzen sinc\ aber 
die erzielten Heilerfolge recht aufmunternd und für die er
wähnten Kategorien von Leiden viel versprechend. Von den 
92 Behandelten wurden 24 geheilt, 51 gebessert,, 1 blieb un
g·eheilt. Bei 16 blieb der Erfolg wegen zu kurzer Anwendung 
der Bäder unbekannt. A. K. 

Uas Hochwnsscr In den 1101·clwestböhmlschen Kohlen• 
revieren. Die großen Schäden, die das Hochwasser im nord
westlichen Böhmen im nbgel11ufenen Monat u. zw. in erster 
Linie eiern Bergbau verursacht h11t, sind nur d11rauf zurtlck
zufilhren, daß c\ie hier existierenden Wasserläufe nur zu einem 
gnnz geringen Teile reguliert sind und d11ß keine T11ispnren 
bestehen, welche c\ie durch clie Schneeschmelze entstehenden 
Wässer nufnehmen und einer später eintretenden Verwendung 
nutzb11r machen wi\rden. Dnß gerade in diesem hochentwickelten 
Teile Blihmens nach dieser Richtung bisher so wenig im all
gemeinen Interesse getan wurde, ist darnnf zurückzuführen, 
do.ß die Gemeinden für die Regulierungen der Wa~serläufe 
keine Aufwendungen machen wollen, sondern diese Arbeiten 
unc\ Ausl11gen ausschließlich dem Bergbau unc\ der Industrie 
überlassen. Aber auch wenn diese darangehen, Regulierungen 
vorzunehmen, dann haben sie mit großen Schwierigkeiten zu 
kämpfen unc\ insbesondere mit außerordentlich hohen Preisen 
bei Grunc\ablösungen zu rechnen. Dort, wo verschiedene Ge
meinden an einer Regulierung interessiert sind, kommt noch 
der Umstanc\ hinzu, daß jede Gemeincle bestrebt ist, die durch 
die Regulierung entstehenden Kosten von sich ab- und anderen 
Gemeinden zuzuwälzen, so clnß es oft infolge dieses UmRtanrle.s 
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nicht möglich ist, einen Wasserlauf vollstämlig zu regulieren, 
und seine Regulierung mituntt'.r nur deswegen ein unvollen
detes Werk bleibt, weil 1lie Ubernahme auch g;eringfügig·er 
Beiträge \'On einzelnen Gemeinden entschieden abgelehnt wird. 
Ein Reispiel hiefiir ist <lie Regulierung des Saubaches in rler 
~ähe von Teplitz, die tleswegen nicht. beendet werclen kann, 
~~·eil unter drei Gemeinden ein Streit ausgebrochen ist wegen 
Uhernahme der entstehentlen Ko..;ten, trotzdem sie zwisdien 
diesen nur 10" 0 betrngen ,·ollen, während Staat und Land die 
restlichen 90°, 0 zu zahlen bereit sind. Daß auch \'Oll seiten 
des Landes unrl rles Staatrs die Förderung solcher Regulierungen 
sehr viel zu wünsL"hen iihrig läßt, zeigt die Geschichte der 
Bielaregulierung. die auf der Strecke von Kutterschitz nach 
Dollanken in einer Länge von 8 km ,·rrgenommen wird und 
erst eingeleitet werden konnte, nachdem durch zehn .Jahre i1m 

Bewilligung die~er Regulierung petitioniert worden war. 
\Veld1en Wechselfällen ein solches Unternehmen ausgesetzt 
ist, erhellt aus der Tatsache, tlaß die Bewerber im Jahre 1901 
tlie Bewilligung zur \'ornahme der Hegulierung erhielten, die 
Behörden jedoch im Jahre 1902 diese Bewilligung zurücknahmen 
und die Vorlage eines Projektes fiir die ganze Regulierung 
der Biela verlangten, um danu, nachrlem dieses Projekt zur 
Vorlage gelangt war und die Unmöglichkeit der sofortigen 
Inangriffnahme der ganzen Regulierung sich herausgestellt 
hatte, endlich abermals die Bewilligung zur Regulierung der 
Teilstrecke zu erteilen, was aber auch nicht geschehen wäre, 
wenn sich nicht endlich der Statthalter Baron Coudenhovc 
für die rasche Erteilung der Bewilligung eingesetzt hätte. In
folge aller dieser Schwierigkeiten zeigt sich der Zustand der 
hiesigen Wasserläufe und der Talsperren gegenüber dem Ge
biete in der nordöstlichen Hälfte unseres Heimatlandes als 
sehr zurückgeblieben, und es wäre nur zu wünschen, daß die 
Ereignisse im Monat Februar dieses Jahres einen Ansporn 
bilden möchten, um das Versäumte nachzuholen und sowohl 
durch Regulierung der Wasserläufe als auch durch die Anlegung 
von Talsperren für die Zukunft den Eintritt ähnlicher Kata
strophen unmöglich zu machen und dafür Sorge zu tracren. 
<laß die bisher unbenutzt abgeflossenen Wassermassen, die ~er~ 
heerend gewirkt haben, durch Talspem.•n angesammelt werden, 
um in den wasserarmen Jahreszeiten für die ganze Bevölkerung 
unsern Gegend nutzbringende Verwendung zu finden. (Ge
neraldirektor J ohnnn M e 1 h a r d t in der Zeitschrift "Der Öster
reichische Volkswirt". Durch „Kohleninter~ssent" .) 

Beitrag zur Manganbestlmmung nach dem Persulfat
verfahren in Stahl· und Roheisensorten. H. Ku nze. 
Verfasser wendet sich zunächst gegen die unter obigem 
Titel in „Stahl und Eisen") erschienenen Ausführungen von 
Wdowiszewski, und teilt dann seine Manganbestimmung in 

Roheisen mit. Pie Einwnge ist hier, um bei grauem Roheisen 
ein Entweichen zu vermeirlcn, 2 g, bei Spiegeleisen mit rund 
12 °, 0 Mangan nur 1 g. Das Lösen erfolgt iu einem 500 cm 3 

Meßkolben mit HO c111" Salpetersiiure lspez. Gew. 1·2). Xacl~ 
dem Auffüllen, Durchschütteln und A bsetzenlassen t nur bei 
grauem llohcisen) wcnlen, ohne zu filtrieren, 25 c111• (= O·l 
bzw. 0·05 g Substanz) zur Titration genommen. Die weitere 
Ausführung erfolgt wie bei Flußeisen, nur in l'hillipsbechern 
von 350 c111• Inhal r, unter nochmaligl'r Zugabe rnn lüc111'1 Salpeter-

säure (sprz. Gew. 1·2) und 5 c111" 1
1~-Silberlösung bei Roheisen, 

15-20cm'; bei Spieg;eleiscn. Nach <ler Ox~·tlation rlurch Per· 
sulfat wird auf etwa 2CO c111" verdünnt untl titriert. (Stahl u. 
Eisen 1908, Btl. 28, S. 1715, „L'hem.-Ztg." Hl09.J 

Beziehung zwischen der Iliihrgeschwindigkeit und 
der Hcaktionsgcschwiudigkeit in heterogenen Systemen. 
Von K . .Ta \J 1 czy ns k i. Beim Lösen eines festen Körpers in 
einer Fliissigkei t verläuft der Prozeß um so schneller, je 
intensh·er die Flüssigkeit durchgcmi~cht wird. Eine innigere 
und allgemeine Beziehung zwi:;chen Hüh rgeschwindig·keit und 
Reaktionsg·eschwindigkeit ist jedoch noch nicht festgestellt 
worden. Man begniig·t .-ich mit folgender, rein empirischer 

Gleichung: ~: = l::) x, in welcher K die \Jeschwintligkeits· 

konstante der Reaktion, n die Tourenzahl des Rührers und x 
eine durch Versurhe bestimmbare Konstante bedeuten. Der 
Wert für x wurde verschieden ermittelt; man findet bei einigen 
Beobachtern für dieselbe Renktion und für denselben Apparat 
Werte von x, die zwischen O·H und 1 ·2 liegen, bei anderen 
sogar negati're Zahlen. Pm diese Fehler möglichst zu beseitigen 
und verschiedene Prozesse unter denselben Begingungen mit
einander zu vergleichen, hat Verf. drei Reaktionen ausgewählt, 
nämlich die Auflösung von Marmor in Salzsäure, die Zersetzung 
von Wasserstoffsuperoxyd am Platinblech und die Auflösung 
von Zink in Salzsäure. Diese Reaktionen wurden aus dem 
Grunde bevorzug-t, weil sich ihr Yerlauf durch die entwickelte 
Gasmenge beobachten ließ, was in diesem Falle von großem 
Vorteil war und genauere Resultate lieferte, als man durch 
die maßanalytische Methode hätte erzielen können. Der Yerf. 
kam zu folgendem Ergebnis: Es scheint fiir glatte, sich auf· 
lösende Körper, wie Marmor, beim Auflösen in Salzsäure eine 
ideale Regel zu gelten, nämlich, daß tlie Reaktiouskonstante 
der Tourenzahl einfach proportional ist. Für nicht glatte 
Flächen, wie platiniertes Platinbleeh oder angeätzte Ziakplatte 
vergrößert sich die Reaktionskonstante langsamer als die 
Tourenzahl, und zwar um so langsamer, je rauher die Ober· 
fläche ist. (Akademie der Wissenschaften Krakau, durch 
Chem.-Ztg. 1908.) 

Metallnotierungen in f,ondon am 26. März 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 27. März 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

Kupfer 

" " 
" Zinn 

Blei 

" Zink . 
Antimon 
Quecksilber 

Metalle 

--1 
1 
1 

1 

! 
Marke 

1 Tough cake . 
1 Best selected . 

1 

Elektrolyt. 

1 
Standard (Kas~a): 

1 Straits (Kassa) . 
; Spanish or soft foreign 

English pig, common . . 
Silesian, ordinary brands . . . 
Antimony (Regulus) . . . . . 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

„ „ 
"' "' N o ti e r u n g Letzter 

:1· :; g 
, "" " Monats· 
I• i:I lll 

I[ ji::i von bis Durchsehn. 

110/~-I;. Je -·-1--,;}ild!f--.(g -l-sl1-d 'Ion. Je 

i;~~*r:j i1 ~ ~ f :il g:i~llii"f 
~=~~~ 1~~ ~ : ' l~~ 1~ 1 ~ ! :: i1~~:~~~~5 
2'/2 13 11 3 13 13 ! 9. ~ 113.309375 
31/2 13 15 0 ; 13 17 [ 6: li 13·615625. 

netto 21 6 0 21 7 1 6 r!: i' 21'4765620 
31

/ 2 29 o o · 31 o II o· 30·375 
3 8 7 6 8 4 6. *)8·375 

i 
L 1 M". F. 
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Die flereisen- und Explosivpillenzündung bei Sicherheitslampen. 
Von Dr .• r. lUnyer, k. k. Oberbergrat. 

fch habe in einer Abhandlung in dieser Zeitschrift 
Nr. 22 und 23 vom Jahre 1H08 u. a. über die Cer
eisenziind vorrichtung Patent Dr. F i l l u n g er ausführlich 
berichtet und insbesondere deren Sicherheit bei dei1 am 
W il h el rn-S eh achte im S eh o n dorffschen Lampen
untersuchungsapparate durchgeführten Durchschlagsver
suchen hervorgehoben. 

Auf Grund dieser V ersuche und noch anderweitiger 
analoger Untersuchungen dieser Zündvorrichtung in der 
westfälischen Versuchsstrecke in Ge 1 senk i r c h e n wurde 
die Verwendung dieser Zündvorrichtung mit Verordnung 
der k. k. Berghauptmannschaft Wien ddo. 23. Juni 
1908, Z. 3361, in Schlagwettergruben zugelassen. 

Die Firma Friemann & Wolf hat jedoch die 
Erzeugung der Lampen länger hinausgeschoben, deren 
Abgabe eingeschrllnkt, und es wurden den Unternehmungen, 
welche sich um die Einführung dieser Lampen interessierten 
und in Bestellung nehmen wollten, durch Vertreter der 
Firma Mitteilungen über die Gefährlichkeit dieser Ziind
vorrichtung gemacht und in letzter Zeit auch die Ab
schrift eines Berichtes des Berginspektors Bachmann 
über rlie in der Versuchshttte der Firma Fr i e man n & 
Wolf in Zwickau i. S. durchgeführten Untersuchungen 
zugemittelt. Nach diesem Berichte ist allerdings bei 
508 Durchschlagsversuchen nur ein äußerer Durchschlag 

in einem 7°/0 igen Gasgemische bei gliihendem Drnht
k o r b e erfolgt, dagegen sind bei weiteren 84 Versuchen 
zur Ermittlung der mittelbaren Gefährlichkeit der Cer
eisenziindung in einem 7°/0 igen Gasgemische 26 Flammen
durchschlltge erfolgt, darunter 31 Versuche bei Lumpen 
mit Doppelkörben mit 8 Flammendurchschlltgen, und es 
miißte danach diese Ziindvorrichtung als hochgefährlich 
bezeichnet und deren Verwendung untersagt werden. 

Ich wurde vom Vorsitzenden des Ständigen 
Komitees zur Untersucl11ing der Schlagwetter
fragen eingeladen, über die Versuche bei Friemann & 
Wolf zu berichten und auch analoge Versuche im 
Schondorffschen Apparate am Wilhelm-Schachte 
d urchzufiih ren. 

Nach Ermächtigung kann ich aus meinem duriiber 
erstatteten Referate nachstehendes im Auszuge mitteilen: 

„ Vor allem kann ich mein Befremden nicht unter
drücken, daß die Firma Friemann & Wolf, welcher 
seinerzeit vom k. k. Bergrate Dr. Fillunger die Er
zeugung von Lumpen mit der neuen Cereisenzüodung 
iiberlassen wurde, sich nun anschickt und bemüht, diese 
Ziindvorrichtung zu mißkreditieren und außer Verwendung 
zu bringen, was uns - in Anbetracht der vielen Opfer, 
die von der Firma für die Einführung der Lampe bis 
nun gebracht wurden - zn der Anuahme führen muß, 
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daß sie nun an der ausgebreiteten Verwendung dieser 
Lampe nicht mehr das Interesse hat. 

Es ist uns bekannt, daß die Firma Fr i e man n & 
Wolf die Cereisenzündvorrichtung Patent Dr. Fillunger 
schon im Februar 1. J. in der bnggewerkschaftlichen 
Versuchsstrecke in Gelsenkirchen amtlich untersuchen 
ließ, und ich entnehme dem mir vorliegenden vom Berg
direktor Herrn Heise erstatteten Berichte der Gewerk
schaftskasse in :Uo eh um, daß bei dieser Zündvorrichtung 
bei 1000 durchgeführten Versuchen in 8 bis 90foigen 
Schlagwettern und bei 1 bis 6 m W ettergeschwindigkP.it, 
nicht ein einziger Flammendurchschlag erfolgte, dies 
selbst bei kritischen Erprobungen nicht, wo künstlich 
eine größere Menge von L'ereisenstaub in der Lampe er
zeugt und dieser dann zur Entzündung gebracht wurde. 

Weitere Ver!lllche mit der Ziindvorrichtung wurden 
von mir im Schondorffschen Apparate am Wilhelm
Schachte der Kaiser Ferdinands-Nordbahn in 
Polnisch-Ostrau im Einvernehmen mit dem Vor
sitzenden des Ständigen Komitees zur Untersuchung der 
Schlagwetterfragen, bei zeitweiligflr Anwesenheit des 
k. k. Berghauptmannes Dr. J. Gattnar, des k. k. Ober
bergrates J. Sauer und des Revierbergamtsvorstandes 
k. k. Bergrat Zach durchgeführt. 

Über diese Versuche habe ich dem Ständigen 
Komitee referiert, und es sind diese sonach auch als 
amtliche Erprobungen zu betrachten. Ich berufe mich 
hier auf meine diesbezügliche Abhandlung 1), aus welcher 
zu entnehmen ist, daß bei mehr als 1000 Versuchen in 7 bis 
8° / 0 igen Schlagwettern und bei Wettergeschwindigkeiten 
von 3 bis 8 m, selbst bei Lampen mit nur einem Draht
korbe, kein einziger Durchschlag erfolgt ist. 

Wir glaubten annehmen zu können, daß die gleichen 
Ergebnisse dieser beiden voneinander ganz unabhängigen 
Untersuchungen der Firma Friemann & ·wolf die 
Beruhigung über die Sicherheit dieser Zündvorrichtung 
gewähren konnten. Wenn aber trotzdem Bedenken auf
gekommen sind oder solche von anderen Unternehmungen 
der Firma mitgeteilt wurden, so haben wir gedacht, daß 
in einem solchen Falle die Firma - wie es zweifels
ohne jede andere Firma getan hätte, die an der Ein
führung der Lampe mit dieser Zündvorrichtung interessiert 
ist - zur Klarstellung und unter Bekanntgabe der 
aufgekommenen Bedenken um eine neuerliche Untersuchung 
(unter besonderen Kontrollen usw.) bei den genannten 
Untersuchungsstellen angesucht hätte. Die Firma Frie -
man n & Wolf ließ jedoch in der eigenen Versuchslu tte 
in Zwikau i. S. eigenartige Untersuchungen durchführen, 
die für die Beurteilung der Zündvorrichtung nicht heran
gezogen werden können, und hielt es überdies für an
gezeigt, von dem ungiinstigen Ergebnisse dieser ihrer 
Versuche alle Unternehmungen zu verständigen, welche 
sich für die Einführung der neuen Zündvorrichtung 
interessierten, und warnte vor deren Verwendung, da sie 
für die Sicherheit keine Verantwortung übernehmen wolle. 

1) Österr. Zeitschr. vom Jahre 1908, Nr. 22 und 23. 

Wir finden in dem Berichte keine Andeutung, in 
welchen Gasgemischen die Versuche durchgeführt wurden. 
Wie wir nun durch Umfragen in Erfahrung bringen 
konnten, wurden die Versuche bei Fr i e man n & \V o lf 
in Zwickau in L euch tgasge mischen durchgeführt, 
weil Grubengas für diese Zwecke nicht beschafft werden 
konnte. Schon dieser Umstand allein beweist die Un
zuverlässigkeit dieser Untersuchungen, nachdem die Er
scheinungen in Leuchtgasgemischen ganz andere sind als 
in Grubengasgemischen, und Schlußfolgerungen daraus 
wohl kaum abgeleitet werden können. 

Das Leuchtgas entzündet sich bei einer Temperatur 
von zirka 550° C, das Grubengas erst bei einer Temperatur 
von 650° C. Doch muß diese Entziindungstemperatur 
längere Zeit - bis 10 Sekunden - auf das Grubengas 
einwirken, ehe die Entzündung· erfolgt. Diese Verzögerung 
der Entzündung des Grubengases bzw. der Schlagwetter, 
welche durch 11Iallard und Le Chatelier nachgewiesen 
wurde, wird bei höheren Temperaturen kleiner und ist 
bei 1000° C kaum mehr schätzbar. Die Entzündung 
der Schlagwetter ist daher einesteils von der Temperatur, 
andernteils von der Zeit, welche die letztere auf die 
Schlagwetter einwirkt, abhängig. Dies erklärt auch das 
verschiedene Verhalten der Lampen in beiden Gas
gemischen, und es ist denkbar, daß die vom Cereisen
stifte abspringenden und durch den Lampenkorb getriebenen 
Funken Leuchtgase leicht zünden, wogegen die Gruben
gase schwer oder gar nicht zur Entzündung gebracht 
werden, weil die Einwirkung der Funken nur kurze 
Zeit dauert, und in dieser Zeit ihre rasche Abkühlung 
unter die Zündungstemperatur erfolgt, selbst wenn Funken 
bei dem Austritte aus dem Korbe die Zündtemperatur 
der Schlagwetter besäßen. 

Wir wollen nun den Versuchen in Zwickau einige 
Betrachtungen widmen: \Vie wir aus den kurzen Er
läuterungen zum Berichte entnehmen, hatten die Versuche 
den Zweck: 

1. Die Dur~chlagssicherheit der neuen Metallzünd
vorrichtung bei Entzündung von Gasgemischen zn unter
suchen und 

2. zu prüfen, ob die abspritzenden Cereisenteilchen 
mittelbar Veranlassung zur Entzündung von Gasgemischen 
außerhalb der Lampe geben könnten. 

Zn den ad. 1 veranlaßten und beschriebenen Unter
suchungen, wäre im allgemeinen wenig zu bemerken, 
bis auf die Art der Durchführung eines Versuches, bei 
welchem bei einer Lampe mit einem Korbe in 7°/0igen 
Gasen und bei 7 m \Vetterg~schwindigkeit, bei zweimal 
nach einander betätigter Zündvorrichtung ein Durch
schlag durch den glühenden Drahtkorb erfolgt ist. 
Wir brauchen hier wohl kaum zu erwähnen, daß dieser 
Durchschlag bei dieser Geschwindigkeit und diesem Gas
gehalte auch ohne Rücksicht auf die Zündvorrichtung 
erfolgt wäre. Es war dies nach unserem Dafürhalten 
ein Durchblasen der Flamme, worüber wir in unserer 
angezogenen Abhandlung näheres mitgeteilt haben. Außer 
diesem Durchschlage ist bei den im ganzen durchgeführten 
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508 Versuchen - darunter 408 mit einfachem Lampen
korbe - kein anderer Durchschlag erfolgt. 

Ganz anders verhält es sich nnn mit den Unter
suchungen ad 2 welche die mittelbare Gefährlichkeit 
der abspritzenden Cereisenteilchen unter gewissen Be
dingungen dartun sollen. Es sind das allerdings 
Bedi11gungen, die beim praktischen Betriebe kaum je
mals vorkommen werden. Die Lampe wird nämlich bei 
mäßiger Wettergeschwindigkeit von 3 111 in ein 7°/0 ig·es 
üasgemisch gebracht und wenn die Lampenkörbe durch 
d

. , 
ie brennende Aureole heiß werden wird die Flamme . ' im Inneren der Lampe ausgelöscht und die Lampe mittels . , 

emer geeig-neten, aber nicht näher angegebenen Vor-
richtung heftig gegen die obere und untere Lutten wand 
gestoßen, wobei die in den Drahtkörben und am 
Lampentopfe angesammelten, teils verbrannten, teils noch 
unverbrannten Cereisenteilchen aufgewirbelt und gegen 
die heißen Drahtkörbe geschleudert werden, wobei sich die 
unverbrannten Cereisenteilchen entzünden nnd diese Ent
ziindnng mitunter auch nach außen fortpflanzen. 

In dieser Hichtung hat bereits Bergdirnktor I-1 eise 
über analoge Untersuchungen in der Versuchsstrecke in 
G elsenk i rc h en berichtet. Zu diesem Behufe wurde 
die Zündvorrichtung zunächst im Freien (nicht in Schlag
wettern) häufig, bei einem Versuche hundertmal, bet!ltigt. 
Dabei war der Lampendocht ganz herabgeschraubt um . ' erne Entflammuug des Benzins zu verhindem; außerdem 
wurde die Lampe, die nur mit einem Drahtkorbe ver
sehen war, schräg nach unten gehalten. Durch das 
häufige Zünden wurden sehr viele Funken erzeugt, es 
wurde aber auch ei11e Me11ge klei11Pr Teile <lrs < ~ereisens 
abgerissen, die nicht ergliihte11. Diese mußten bei der 
Lage der Lampe in den Drahtkorb fallen und sich teil
weise in den Maschen festsetzen. Darauf wurde die 
Lampe wieder aufgerichtet und entzündet. Bei der 
geringsten Erschütterung erfolgte jetzt ein lebhafter 
Funkenregen in und über der Lampenflamme, ein Beweis, 
daß sich tatsächlich viele unverbrannte Teilchen im Drnht
korbe befanden. In diesem Zustande wurde die Lampe 
nun in die Schlagwetter gebracht. Das Gasgemisch an 
der Lampenflamme, bei einigen Versuchen auch erst durch 
die Zündvorrichtung, entzündet, verpuffte sofort im Lampen
inneren und brannte darin fort. Die um Drahtkorbe 
haftenden Teilchen des Cereisens entflammten lebhaft, 
aber ein Durchschlag erfolgte· auch bei diesen 
Versuchen nicht. 

Bei derartigen Versuchen ist es nun allerdings nicht 
ausgeschlossen, daß bei einer größeren Menge des gleich
zeitig abgebrannten Cereisenstaubes, insbesondere bei 
gl'öberen Cereisenteilchen, durch heftiges Stoßen 
der Lampe auch Flammendurchschläge nach außen er
folgen können. Dies wird aber im prakti11cheu Betriebe 
schwer vorkommen: Ich habe mich vergeblich bemüht, 
solche Fälle zu konstruieren, bei welchen Entzündungen 
nach Art der von Berginspektor Bachmann veranlaßten 
Untersuchungen erfolgen könnten. Wird z. H. eine 
Sicherheitslampe (etwa bei Wetteruntersuchungen) in 
Schlagwettergemische eingeführt, so können die Körbe 

' bis zum Erglühen heiß werden, es kann hier auch die 
Flamme zum Auslöschen gebracht werden. In einem 
solchen Falle darf und wird man mit der Lampe nicht 
herumstoßen. 

Inder Schlagwetterverordnung der k.k.Berg
hauptmannschaft zu ·wien vom Jahre 1902, z. 3142, 
wird im § 38 vorgeschrieben, die Lampe vorsichtig und 
ruhig au~ den Schlagwettergemischen zurückzuziehen. Von 
der Zündvorrichtung darf in der Grube nur in dem dem 
Arbeitsorte zugeführten frischen \Vetterstrome Gebrauch 
gemacht werden u. dgl. Aber selbst, wenn vorschrifts
widrig ein \Viederanzünden der Lampe \"ersucht werden 
wollte, wird dies doch nicht bei heftigen Stößen der 
Lampe erfolgen! Die Lampe könnte in diesem Zustande 
allerdings auch aus der Hand fallen und auf die Sohle 
anstoßen. Muß da der Korb noch so heiß sein, daß 
sich darin Cereisenteilchen entzünden. Und werden auch 
an der Sohle solche hochperzentige Schlagwetter vor
handen sein 't Die Schlagwetter müßten dann die ganze 
Strecke erfüllen, wobei ein Arbeiten und der Aufenthalt 
des unvorsichtigen Lampenmanipulanten darin wohl kaum 
möglich w!tren. 

Bei den seinerzeit hier untersuchtPn Lampen mit 
Cereisenziindung war der Ziindstift (Cereisen) sehr hart, 
weshalb sich da bei der Het!ttigung der Ziindvorrichtung 
nur wenig Cereisenstaub entwickeln konnte, der bei der 
normalen Benützung der Lampe abfällt und überhaupt 
störend auf die Funktionierung der Lampe einwirkt. In 
der letzten Zeit wurden jedoch Cereisenstifte geliefert, 
die minder hart und selbst leicht zerreiblich waren, eo 
daß bei deren Verwendung viel Staub abfiel und mit
unter auch gröbere Metallteilchen abgerissen werden 
konnten. Das Abritzen griiberer Cereisenstaubteilchen 
kann nun eine Gefahrenquelle bilden, und ich habe 
bereits in meiner angezogenen Abhandlung darauf hin
gewiesen, daß in dem vom Cereisenstifte ab
spritzenden Funken (Metallteilchen) eine Gefahr 
erblickt werden müsse, indem btispielsweise durch 
ein stärkeres Anpressen des Cereisenstiftes an die Scheibe 
intensivere Funken erzeugt werden können. 

Bei neuen Lampenkonstruktionen mußte darum da
rauf gesehen werdPn, daß die Staubteileheu des Cereisens 
nach unten in den Lampenkorb und zum Lampendochte 
abgeführt werden, womit die Gefahr beseitigt werden 
würde. Bei dieser Anordnung könnte sich eine größere 
Menge von noch unverbranutem Cereisenstaub in der 
Lampe nicht ansammeln, und es wiirden damit selbst 
gröbere Cereiseustaubteilchen, die von minder harten Cer
eisenzündstiften abgeritzt werden, unschädlich gemacht. 

Leider ist die Abführung bzw. Beseitigung des Cer
eisenstuubes auch bei der neuen Konstruktion nicht exakt 
durchgeführt worden, was nun in Anbetracht der 
Zwickauer Versuche in erster Linie angestrebt werden 
muß. Bei der jetzigen Lampenkonstruktion ist. es noch 
immer möglich, den in der Lampe (am Lampentopfe) 
angesammelten Staub durch heftiges Stoßen der 
Lampe aufzuwirbeln, was sich nun bei Benützung minder 
harter Stüte als gefährlich ge11talten kann. Ich habe 



- 222 -

z. B. Zündstifte in der Hand gehabt, von welchen durch 
Reibung mit der Hand Zündstaub abgegeben wurde, den 
man an der Lampenflamme entzünden konnte. 

auffällig ist, da die von uns erst versuchten Zündstifte 
schon die gewünschte Härte besaßen. 

:Nach der vorstehenden Schilderung der obwaltenden 
Verhältnisse möchte ich iiber die ans diesem Anlasse 
bei unserem \V i 1he1 m - Schachte durchgeführten Versuche 
einiges mitteilen. Die Resultate dieser Untersuchungen 
kiinnen aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 

Solche minder harte Cereisenstifte sind jedoch für 
die Zündvorrichtung nach Patent Dr. F ill u n ger über
haupt nicht verwendbar, und es wird sich da die un
abweisliche Notwendigkeit ergeben, hier nur Zündstifte 
von einer besonderen Härte zu verwenden, welche das 
Abritzeu gröberer Cereisenstaubteilchen unmöglich machen. Tabelle I. 

Ich entnahm einer Mitteilung des k. k. Bergrates 
Dr. Fillunger, daß aus diesem Anlasse der Firma 
Friemann & Wolf bittere Vorwürfe gemacht wurden. 
Die Firma Friemann & Wolf schützte vor, daß sie 
auf die Traibach er werke, welche die Cereisenstifte 
erzeugen, Einfluß geübt habe, um die Zusammensetzung 
der Legierung so zu gestalten, daß das Abspringen von 
Cereisenteilchen verhindert wird. Leider soll dies zu 
keinem Resultate geführt haben, was uns einigermaßen 

Versuche mit der Zündvorrichtung nach 
Patent Bergrat Dr. Fillunger, ausgeführt im Schon
d o rffschen Apparate am \V i 1 h el.m-S chach te der 
k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn in Poln.· 
Os trau. 

Es wurde diejenige Konstruktion bei den Versuchen 
erprobt, bei welcher tler Cereisenstift von unten an die 
Stahlscheibe angepreßt wird. Bei allen Versuchen wurden 
Lampen mit Benzinfüllung verwendet. 

IL 1 9 2 

III. 6 8 30 

A. J,ampen mit einfachem Drahtkorbe. 

Anzahl der II 
Du rchscWägc 

g liihen· . 0 1 bei 1 b . 
den heißen 

Körben 

0 

0 0 

Nähere Beschreibung der Versuche 

l 

~I Die Lampe w~rd~ -in- die Lutte im nicht angezündeten Zustande eingeführt, 
1 die Gase eingeleitet, die Zündvorrichtung dreimal betätigt; die Gase entziindeten 

sich, der Korb wurde glühend; hiebei wurde die Lampe sechs- bis achtmal heftig 
nach oben und unten gestoßen; sodann wurde die Gaszuleitung abgesperrt, die 

1 . 
1 

! 
1' 1. 

: : 

~ 

Lampe ist erloschen, worauf der Versuch nach 
einer Weile wiederholt wurde. 

Das Stoßen wurde durch direkte Betiltigung 
einer durch die obere Luttenwand durchgehenden, 
mit dem Lampengestell fest verbundenen Stange 
bewerkstelligt. Der Hub betrug 55 111111. Der 
Stoß gegen die obere Luttenwand wurde durch 
die verlängerten Verbindungsstangen des Lampen· 
gestelles aufgenommen, unten stieß der Boden der 
Lampe direkt an den Teller an. Die Stange filr 
die Betätigung der Zündvorrichtung mußte ent· 
sprecheml verllingert wer1len. 

Während des Stoßens und Brennens der Gase 
im Innern der Lampe hat sich der rotglühende 
Korb merklich abgekühlt und blieb nur in der 
Mitte rotglühend. Die Funken sprühten im Innern 
der Lampe sehr stark, einzelne flogen auch durch 
den Korb nach außen, ein Durchschlag wurde 

jedoch nicht erzielt. Bemerkt wird, daß die Lampe erst nach jedem achten bis 
zehnten Versuche herausgenommen und gereinigt wurde. 

Es wurde in gleicher Webe wie bei der Versuchsreihe I vorgegangen und es 
wurden auch gleiche Resultate erzielt. Von der Vornahme einer größeren Reibe 
von Versuchen unter diesen Bedingungen hat man ans dem Grunde Abstand ge· 
nommen, weil die Lampe bzw. die Gase während des Stoßens erloschen. 

, Vor der Einführung der Lampe in den Anarat wurde die Zündvorrichtun~ 
II vor jedem Versul'he bei nach abwärts geneigter Lampe 25 mal betätigt, wobei 
1 nicht nur Funken, sondern auch unverbrannte, abgerissene Cereisenteilchen in den 
1

1 
Drahtkorb hineingelangt sind; die Spannfeder war stark angezogen. Die Le.rope 

I
I wurde erst nach Einleitung der Gase im Innern des Apparates gezündet. Ne.Ch 

Erglühen ~es Drahtkorbes wurde die Gasleitung abgesperrt, die Lampe ist erloschen, 

1 

der Korb ist dunkel geworden. Sodann wurde die Gasznlcitung wieder geöffnet; 
Während des Gliihens des Drahtkorbes flogen ,·iele Funken nach außen; auch bei 
der zweiten Einleitung der Gase über den heißen Korb sprühten noch einzeln~ 

', Funken heraus, ein Durchschlag bzw. eine äußere Ziindung ist jedoch weder bei 
gllihenderu, noch bei heißem Korbe eingetreten. Auch bei u.csen Versuchen wurde 

II die Lampe erst nach zirka zehn Versuchen außen gereinigt. 
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Lampe zehnmal betätigt, die Spannfeder war stark angezogen. Nach vorsichtigem 
Einsetzen der Lampe in den Apparat und nach Einleitung der Gase wurde die 
Lampe bzw. die Gase durch nochmalige Betätigung der Zündvorrichtung entzündet 
und nach Erglühen des Drahtkorbes 16 bis 20mal narh oben und nach unten 
heftig gestoßen. Ein Dnrchschlag ist nicht erfolgt. 

Vie Zündvorrichtung wurde vor jedem Versuche bei nach abwärts geneigter 
Lampe außerhalb des Apparates bei stark angezogener Spunnfeder 2f>mul betätigt; 
eo wunle eben~o wie bei den Versuchen III uncl IV beobachtet, duß bei einzelnen 
Betätigungen der Zündvorrichtung Funken sprühten, bei underen wieder nicht; es 
wurden duher auch hier metallische, nicht verbrannte Cereisenteilchen abgeschabt 
und in den Korb gestreut. Nach sorgfältiger Einführung der Lumpe in den 
Appurnt und nach Einleitung der Gase wurtle dann die Züntlvorrichtung nochmals 
betätigt und während des <iliihens des Korbes die Lampe zehnmal nach ohen und 
unten heftig gestoßen. Auch hier waren bei den ersten Steißen im Innern der 
Lampe - abgesehen von brennenden Gusen - starke Feuererscheinungen, ins 
besondere in der oberen Hälfte des Glaszylinders von den bewegten Cereisen 
teilchen bemerkbar, welche bei jedem folgenden Stoße geringer waren, doch selbst 
bei den letzten Stößen zum Vorschein kamen. 

Ebenso Hprllhten zu Beginn des Stoßens vielP. Funken nach außen, einzelne 
wurden jedoch uuch noch bei den letzten Stiißeu nus der Lampe herausgetrieben 
Bei den ersten drei Versuchen erfolgte trotzdem kein Durchs11hlag, beim vierter 
Versuche schlug jedoch die Lampe gleich beim ersten Stoße durch. 

H. J,a1m11e11 mit Uoppelkörben. 

Bei jedem- dieser Versuche wurde in gleicher Weise wie hei den Versurhen 
A (V) vorgegangen, die Lampe wurde jedoch bei glllhenden Körben in der Lutte 
16 bis 20mal nach oben und nach unten heftig gestoßen. Auch die Erscheinungen 
waren analog wie sub. A-V beschrieben, mit dem Unterschiede, daß hier weniger 

' Funken 1md1 uußen durch den Korb gelnngten, obzw1tr selbe selbst bei clen letzten 
Stiißen nuch noeh beobachtet wurden. Bei den ersteren drei Versuchen erfolgte 
kein Durchschlag, beim vierten Versuche schlug die Lumpe gleich beim ersten 
Stoße durch; bei weiteren il6 Versuchen, die unter g1mz gleichen Bedingungen 11us· 

1 geführt wurden, konnte ein Durchschlag nicht mehr erzielt werden. 
Bei diesen und n11chfolgenden Versuchen wurde 1l11s Stoßen unter Beniltzung 

1 der sub A. 1. beschriebenen Vorrichtung ausgeführt. 
,1 1 . 

1 II Die erste Hälfte eines jeden dieser Versuche wurde genau so ausgef\\ 1rt, wie 
die Versuche sub B. I.; nachdem jedoch die Lampe während des Brennens der 

I
I Gase im Innern derselben 20mul nach oben und nach unten gestoßen wurde, ist 

1 

die Go.szuleitung auf sol11nge abgesperrt worden, bis die Körbe dunkel geworden 
sind; hierauf wur1le die Lo.mpe o.bermals heftig nach oben und nach unten ge-

1 stollen, wobei man noch im Jnnern der Lam11e Funkens11rUhen beobachten konnte, 

1 

und es flogen auch einzelne Funken durch die Körbe nach o.ußen. Wiihrend dieses 
Stoßens bei heißen (1lunklen) Körben erfolgte beim ersten Versuche ein Durch· 

il schlag, bei clen i\brigen zehn Versuchen nicht. ebenso schlug clie L11m11e während 
des Stoßens bei gli\henden Körben bei keinem Versuche durch. Beim Stoßen mit 

il heißen (dunklen) Körben sind jedoch in drei Fällen Ent?.llndungen im Lampen
! innern beobachtet worden. 

2 1 Diese Versuche wurden in gennu gleicher Weise wie die Vorversuche (B-II.) 
ausgeführt. Wiihrencl des Stoßens bei glühenden Körben erfolgte kein Durch
schlag, bei heißen (dunklen) Körben ist die Lampe beim ersten und siebenten 
Versuche durchgeschlagen; innere Entziindung wurde 1lurch das Stoßen bei heißen 
Körben nur beim zweiten Versuche erzielt. 

C. Lampe mit Doppelkorb, 
die eine volle Schicht in der Grube heniitzt wurde. 

-' I . r, - 1 Die Lampe wurde im nicht gereinigten Zustande' wie selbe aus der Grube 
ko.m, in die Versuchslutte eingefl\hrt und dort no.ch Einleitung der Gase gezündet; 
bei glllhenden Körben wurde selbe sodann acht bis zehnmal nach oben und nach 

1 unten heftig gestoßen. Hierauf hat man durch Absperren di:r Gaszuleitung die 
,; Lampe zum Verlöschen gebracht und den Versuch noch zweimal wiederholt, ohne 



- 224 -

"' .0 ·a; ... 
"' "" " ::: 
"' ... 
"' p. m/Sok. 

CH,· 
Geha lt 

Anzahl der 
Durchsch läge 

bei b . 
n 1 e1 g ~c\~D· heißen 

K örb e n 

Nähere Beschreibung der Versuche 

==~==o:====o;==~===;====!~==~=== =c~~= 

0 j - 1 daß ein Durchschlag erzielt worden wäre. Während des Stoßens hat man Funken
' sprühen im Innern der Lampe beobachtet, einzelne Funken wurden auch durch 
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1 

II. 3 7 27 1 1 

die Drahtkörbe durchgetrieben. 
0 Ohne die Lampe zu reinigen, hat man sie sodann in der Versuchslutte nach 

1 

Einleitung der Gase entzündet, einige Augenblicke die Gase im Innern brenne_n 
gelassen, bis die Körbe gliihend waren, sodann die Gaszuleitung abgesperrt, d!e 

1 Lampe zum Verlöschen gebracht und hierauf - während die Körbe noch heiß 
waren - die Gase wieder eingeleitet und die Zündvorrichtung drei- bis vierma~ 
nach einander betätigt. Dies wurde bei jedem Versuche wiederholt. Man hat bei 
der Betätigung der Zündvorrichtung Funken an den Drahtkörben im Innern der 

1 Lampe sprühen gesehen, einzelne tlogen auch durch die Drahtkörbe nach außen, 
ohne jedoch eine Zündung der Gase außerhalb der Lampe verursacht zu haben. 

Bei vorstehenden Untersuchungen wurden die Ver
suche nachgebildet, wie solche vom Berginspektor Bach
mann in Zwickau mit dem Stoßen der Lampe aus
geführt wurden, und es ist in der vorstehenden Tabelle 1 
näher angegeben, in welcher \V eise dieses heftige Stoßen 
der Lampe bewirkt wurde. 

Unter anderem wurden auch Versuche mit Lampen 
durchgeführt, bei welchen vor dem Versuche in der 
schräg nach abwärts geneigten Lampe durch oftmalige 
Betätigung der Zündvorrichtung, demnach künstlich, viel 
Cereisenstaub erzeugt wurde, der sich bei der Lage der 
Lampe in den Lampenkörben festsetzen konnte. Die 
Lampe wurde in diesem Zustande in die explosiblen 
Gase eingeführt, entzündet und dabei an die obere und 
untere Luttenwand gestoßen. Hat die Lampe bzw. die 
Aureole in der Lampe gebrannt, so wurden die auf
gewirbelten Cereisenstauliteilchen zumeist schon in der 
brennenden Aureole mitverbrannt und konnten da (trotz 
der heftigen Stöße der Lampe und der glühenden Lampen
körbe) Flammendurchschläge überhaupt schwer erzielt 
werden. In der Versuchsreihe B- I wurde bei Lampen 
mit zwei Körben bei 40 durchgeführten Versuchen trotz 
der heftigen Stöße der Lampe bei glühenden Lampen
körben nur ein einziger Durchschlag erzielt, der übrigens 
auch durch den heftigen Stoß bei den glühenden Lampen
körben und nicht durch den Cereisenstaub, erfolgt 
sein mag. 

Hat die Lampe bzw. die Aureole in den Körben 
nicht gebrannt, waren aber die Körbe von dem voran
gegangenen Brennen der Aureole heiß, so wurden bei 
den heftigen Stößen der Lampe die aufgewirbelten Cer
eisenstaubteilchen erst durch den Stoß an den heißen 
Lampenkörben entzündet und konnten da noch so viel 
Intensität besitzen, daß gröbere Cereiseustaubteilchen 
dann noch durch die beiden Körbe getrieben, äußere 
Entzündungen herbeiführten. Es sind dies sonach die 
kritischesten Versuche, bei welchen äußere Entzündungen 
herbeigefiihrt wurden. (Versuchsreihe B-II und III bei 
Lampen mit Doppelkörben.) 

Diese Entzündungen bzw. Flammendurchschlllge sind 
aber nur beim Zusammentreffen von ganz besonderen 
erschwerenden Umständen möglich. Diese Umstände sind: 

l. Die 1llöglichkeit der Abritzung von gröberen 
Cereisenstaubteilchen bei Verwendung eines minder harten 
Zündstiftes. 

2. Die Ansammlung größerer Mengen von mitunter 
künstlich erzeugtem Cereisenstaub mit gröberen Metall
staubteilchen bei unterlassener Ableitung bzw. Unschädlich· 
machung des Cereisenstaubes. 

3. Die heftigen Stöße der Lampe mit dem an
gesammelten Uereisenstaube im Momente der größten 
Gefahr. 

4. Die künstliche Bereithaltung von heißen Lampen· 
körben - nach vorangegangener und dann wieder aus· 
gelöschter Flammenaureole in der Lampe - an welchen 
Kürben sich die durch tlen heftigen Stoß der Lampe 
aufgewirbelten Cereisenstaubteilchen entzünden und dann 
diese Entzündung auch nach außen fortpflanzen könnell· 

Unter anderem wurden auch Versuche mit einer 
Lampe durchgeführt, welche vorher die ganze Schicht 
in Verwendung stand und die ungereinigt in die Versuchs· 
hltte eingeführt wurde. Mau nahm an, daß in der 
Lampe die maximalen Mengen von CereisenstaubteilcbeD 
enthalten sind, und es wurden damit auch kritische 
Versuche durchgeführt, wie sich solche bei der praktischen 
Verwendung in der Grube ergeben könnten. Die brennende 
Lampe wurde nämlich heftig gestoßen - was in der 
Grube zufällig durch heftigen Anschlag der Lampe all 
die Stöße u. dgl. auch in explosiblen Gasgemischen vor
kommen kann - wobei die in der Lampe angesammelten 
Cereisenstaubteilchen aufgewirbelt und zu der Flamme 
und zu den Drahtkörben getrieben wurden. Dann wurde 
wieder die Lampe mit der brennenden Aureole, nachde~ 
die Körbe rotglühend geworden, ausgelöscht, und die 
ausgelöschte Lampe mit den noch heißen Körben durch 
öftere Betätigung der Zündvorrichtung in dem explosiblen 
Gasgemische - jedoch ohne Stoß - wieder angezündet. 
Wir haben bereits erwähnt, daß ein solches Anzünden 
nach der Schlagwetterverordnung nicht vorgenommen 
werden darf, aber immerhin in der Grube - vorschri~9• 
widrig - veranlaßt werden könnte. Die Resultat~ 
dieser Versuche sind in der Tabelle C ad 1 und 1 ·n 
aufgenommen, aus welcher zu entnehmen ist, daß 1 

keinem einzigen Falle ein Flammendurchschlag erfolgte, 
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die Zündvorrichtung daher (in dieser minder gesicherten 
Anordnung und bei Verwendung der uns heute zur Ver
fügung gestellten Zündstifte) sicher funktionierte. 

Aus den Resultaten unserer letzten und im vor
stehenden beschriebenen Versuche haben wir noch keinen 
Anlaß finden können, Yon der bereits mit Erlaß der 
löblichen k. k. Berghauptmannschaft ddo. 23. Juni 1908, 
Z. 3361, bewilligten Verwendung der Cereisenzüudvor
richtnng abzuraten, doch muß dafür gesorgt und vor
geschrieben werden: 

1. Daß die Cereisenstifte von der entsprechenden 
Härte, wie solche bei den ersten Versuchen verwendet 
wurden, erzeugt werden, damit die Abritzung gröberer un
verbrannter Cereisenstaubteilchen unmöglich gemacht wird. 

2. Nachdem es sich gezeigt hat, daß die Cereisen
stifte au der Luft verwittern und dann leicht und rasch, 
bei reichlicher Cereisenstaubbildung, abgenützt werden, 
muß für eine Isolierung der Stifte gegen \V ettereinfl.üsse 
gesorgt werden. 

3. Die bei der Betätigung der Zündvonichtung ab
geritzteu noch uuverbrannten Metallteileheu müssen vom 
Cereisenstifte in verläßlicher Weise abgefangen und zum 

Lampendochte abgeleitet werden, damit sich weder am 
Lampentopfe noch in den Körben Cereisenstaubteilcheu 
ansammeln können. 

4. Wird die Lampe zur Untersuchung von Schlag
wettergemischen yerwendet, so muß die Lampe im frischen 
Wetterstrome eventuell öfter in der Schicht nach Be
tätigung der Zündvorrichtung abgeklopft werden, damit 
die in den. Körben eventuell doch noch angesammelten 
Cereisenteilchen, welche bei heißen Körben - nach aus
gelöschter Aureole - beim Schwenken der Lampe -
welche Manipulation vor dem versuchten Anzünden der 
Lampe öfter geübt wird - in explosiblen Schlagwettern 
eine Gefahr· bilden, entfernt werden. 

5. Strenge Einhaltung der in der Schlagwetter
verordnung vom 2. Oktober 1902, Z. 3142, im s 38 
vorgeschriebenen Vorsichtsmaßregeln bei Untersuchung 
von Schlagwettergemischen. 

Es wäre bedauerlich, wenn die Firma Friemaun & 
Wolf die angeregten Verbesserungen nicht durchführen 
könnte, und damit die mit so vielen Hoffnungen ver
knüpfte Verwendung der neuen Zündvorrichtung un-
möglich machen würde. u (Fortsetzung folgt.) 

Mittel zur Verhütung von Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen. 
(Furtsctzuug vou K. 20!1,) 

II. 

Die Versuche des .Ministeriums des Innern. 
Der Bericht der S. M. Inspektoren der Explosiv

stoffe enthlllt im Anhange den Bericht des Kapitlln 
Desborough iiber einige Versuche mit Kohlenstaub, 
die über Verlangen der königl. Kommission für Berg
wesen auf der Versuchstation zu Woolwich gemacht 
wurden. Durch diese Versuche sollte festgestellt werden, 
ob der Kohlenstaub als gefährlich betrachtet werden 
kann, ob es diesbezüglich verschiedene Grade der 
Gefährlichkeit gibt und ob irgend welcher Zusammen
hang zwischen der Zusammensetzung des Kohlenstaubes 
und dessen Empfindlichkeit ermittelt werden kann. Der 
Bericht lautet: 

Zu Zwecken dieser Versuche wurden verschiedene 
Proben von Kohlenstaub, welche als Repräsentanten der 
verschiedenen Kohlenarten des Landes angesehen wurden, 
unter Aufsicht der S. M. Grubeninspektoren gesammelt, 
u. zw. auf den Sieben (Separationen), auf der Zimmerung 
und in den Förderstrecken der in der Tabelle angeführten 
Betriebe. Die Analysen wurden in dem Regierungs
laboratorium gemacht. 

Der Vorgang bei den Versuchen war folgender: 
Der zu prüfende Staub wurde längs der Sohle des 

amtlichen Versuchstollens in "\Voolwich gestreut. Dieser 
Stollen besteht aus einem Eisenrohr von 2 Fuß 6 Zoll = 
(= 793 mm) Durchmesser und 28 Fuß(= 8·54 m) Länge; 
im oberen Teile des Rohres sind in gleichen Abständen 
sieben Sicherheitsklappen angebracht. Der Staub wurde 
durch diese Öffnungen eingeschüttet u. zw. in solcher 

Menge, daß ein Überfluß fiir den Fall einer Entzündung 
sicher vorhanden war. 

Um die erwünschten Vergleichsdaten zu erlangen, 
wurden verschieden starke Ladungen eines speziell zu 
diesem Zwecke möglichst gleichförmig hergestellten 
körnigen Schießpulvers, welches mit einem Propfen 1rns 
Gips von 2 Zoll Länge dicht besetzt war, aus einem 
Mörser in den Stollen abgefeuert; die Versuche wurden 
so lange fortgesetzt, bis die Maximalladung, die noch 
nicht zündet, ermittelt wurde. Dieses Ergebnis wurde 
durch zweimalige Wiederholung des Versuches kon
trolliert. 

Mit dem Staube aus den Gruben Pontyberem 
wurden auch noch Versuche gemacht, indem unbesetzte 
Schüsse des zugelassenen Sprengstoffes Saxonit abgetan 
wurden. Die großen Ladungen von Schießpulver 
gaben so große Flammenerscheinungen, daß es schwer 
zu entscheiden war, ob eine partielle Entzündung des 
Kohlenstaubes stattgefunden hat oder nicht. Ich entschied 
mich daher so starke Ladungen unbesetzten Saxo n i tes 
zu benützen, als es die Sicherheit überhaupt zuließ, um 
zu konstatieren, ob eine Zündung des Kohlenstaubes er
zielt werden könnte. Es sei erwähnt, daß 55 g Saxonit 
unbesetzt und 125 g Schießpulver besetzt den von den 
Sieben gesammelten Staub ziindeten. Ich glaube daher, 
daß man annehmen kann, daß das Abtun von 410 g des 
ersteren (des Saxonit), wenn unbesetzt, eine strengere 
Probe war, als das Abtun von 700 g Schießpulver. 

Einigermaßen abweichende Resultate wurden mit 
dem Strecken- und Zimmerungstaube aus den Dean und 
Chapter- und den Trafalgargruben erzielt. Bei diesen 
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Staubproben ist das Interessante, daß sie nur eine teil
weise Entziindbarkeit erwiesen haben. Es wurden genaue 
Ladungen verschiedenen Gewichtes abgefeuert, u. zw. 
ohne Anwesenheit von Kohlenstaub im Stollen, und wurde 
jedesmal die Flammenlänge notiert. Werden dann die
selben Ladungen abgetan, wenn der Staub im Stollen 
gestreut war, so war die Flammenlänge beinahe gleich 
lang, es schien aber eine Volumsvermehrung der Flamme 
eingetreten zu sein, und der Stollen wurde dabei im 
Flammenbereiche merkbar warm. Es scheint, als wenn 
die entziindbaren Bestandteile dieser Staubproben wohl 
fähig wären eine lokale Entziindung hervorzurufen, je
doch entweder iiberhaupt nicht die Fähigkeit besitzen 
wiirden oder infolge Vermengung mit irgend einem 
flammenlöschenden Material die Fähigkeit verloren hätten, 
die Entziindung außerhalb der Stichflamme fortzupflanzen. 

Nachdem bei den Versuchen sc.. viele variable Faktoren 
mit im Spiele waren, wie die atmosphärischen Einflüsse, 
die Konsistenz des Schießpulvers, der Gipsbesatz und 
selbst die Staubverteilung, hielt ich es nicht für an
geraten, kleinere Abstufungen der Ladungen als 25 g zu 
wählen. Ich kann jedoch erwlihnen, daß die Resultate 
dieser Versuche in einer überraschenden \Veise über
einstimmten. 

Die ermittelten zulässigen Ladungen sind aus der 
Tabelle ersichtlich. Hier seien nur die aus diesen 
Versuchen sich ergebenden Schlüsse angeführt. 

Staub von den Sieben. Die Grenzladung, welche 
diese Staubsorten noch nicht zündere, variiert zwischen 
50 und 100 g Schießpulver. Da die Grnben, ans welchen 
die Staubproben stammten, die Typen der inländischen 
Kohlengruben darstellen, glaube ich, daß jeder Staub von 
den Sieben für leicht entzündbar gehalten werden muß. 
Mit drei dieser Staubarten wurden ähnliche Versuche 
in einem Rohre von 9 Fuß ( = 2·8 m) Länge und 11 Zoll 
(= 0·30 111) Durchmesser gemacht, und die Resultate 
bestätigten jene im Versuchstollen erzielten, indem das 
Verhältnis der Grenzladungen das gleiche war, wenn 
auch die letzteren im allgemeinen (absolut) kleiner 
waren. Das letztere Experiment scheint nach
zuweisen, daß dasselbe Gesetz wie für Gase 
auch fiir den Kohlenstaub gilt, nämlich daß die 
Grenzladungen bei sonst gleichen Verhältnissen 
mit der Querschnittsfläche des Stollens, in 
welchem die Versuche gemacht werden, wechseln. 

\Venn daher die Versuche mit den gleichen Staubarten 
im Stollen von 7 Fuß 6 Zoll(= 2·3111) Durchmesser 
wiederholt werden, so kann man erwarten, daß die er
zielten Result.ate jenen von Woolwich proportional ent
sprechen werden, daß aber der größeren Qnerschnitts
fläche zufolge die Abstufung der Empfindlichkeit noch 
genauer wird gemessen werden können. Aus den Analysen 
der Staubproben konnte ich keinen Zusammenhang zwischen 
dem Verhältnisse ihrer Bestandteile und deren ver
schiedenen Grade ihrer Empfindlichkeit herausfinden. Aus 
der Tatsache jedoch, daß frischer Staub immer mehr 
empfindlich befunden wurde, als der Staub, welcher eine 
Zeit lang aufbewahrt wurde, ist wohl zu schließen, daß 

da ein Zusammenhang doch bestehen miisse. Es scheint 
mir, daß außer der chemischen Zusammensetzung auch 
irgend eine physikalische Eigenschaft vorhanden sein 
muß, die vielleicht eine bedeutendere Rolle in dieser 
Beziehung spielt. Von diesem Standpunkte ausgehend, 
nahm ich abgewogene }!engen des am meisten und des 
am wenigsten empfindlichen Staubes, welcher vorher 
durch ein 80maschiges Sieb gesiebt wurde, und ließ sie 
in je ein Meßglas fallen, wobei die Zeit, welche ver
strichen ist, bevor sich jede Staubsorte um einen Teil 
setzte, notiert wurde. Diese Experimente wurden mehr
mals wiederholt, und ihre Resultate zeigten, daß von 
den zwei Staubarten die empfindlichere sich langsamer 
setzte. Die Schwierigkeiten genauer Beobachtung waren 
so groß, daß diese Versuche nicht als hinreichend zur 
Überzeugung erachtet werden können. Es wird von 
Interesse sein hervorzuheben, daß die abgewogenen 
Mengen dieser Staubarten, nachdem sie in der oban
geführten \reise gesiebt und in einem Meßglas gut ge
schiittelt wurden, gezeigt haben, daß der empfindlichere Staub 
einen etwa um 20° / 0 größeren Raum eingenommen hat. 

Förderstrecken- und Zimmerungstau b. Mit 
Ausnahme jener Fälle, wo diese Staubproben nicht ent
ziindbar waren, war ein verhältnismäßig kleiner Unter
schied in der Empfindlichkeit zwischen dem Staube von 
der Zimmerung und jenem von den Förderstrecken, und 
beide waren nicht viel weniger empfindlich als jener 
von den Sieben und erscheinen daher wohl als gefährlich. 

Ich muß bemerken, daß diese Versuche in gasfreier 
Luft gemacht wurden und daß in der Grube immer 
1 oder 2°/0 Schlagwetter vorhanden sein können, welche 
wahrscheinlich die Empfindlichkeit dieses Staubes auf 
jene des von den Sieben gesammelten steigern wiirden. 

Dem Umstande, daß ich mit dem Streckenstaube 
der Pendleton-Gruben keine Ziindung erzielen konnte, 
trotzdem der Zimmerungstaub sich als sehr empfindlich 
erwies, darf nach meiner Ansicht keine Wichtigkeit bei· 
gelegt werden. Als praktische Lehre muß man immer 
behalten, daß jeder Teil der Förderstrecke, in delll 
empfindlicher Kohlenstaub vorhanden ist, als gefährlich 
angesehen werden muß. Bei unseren beschränkten 
Kenntnissen wäre. es wohl unweise, von einer Stauban· 
häufung anzunehmen, daß sie im ganzen zu klein sei, 
um eine Explosion fortpflanzen zu können. 1) 

Die iibrigen Staubsorten waren nicht fähig die 

Zündung fortzupflanzen, in einigen Fällen jedoch ver· 
größerte sich das Volumen der sichtbaren, vom Pulver
schusse herrührenden Flamme deutlich. Diese Sorten 
scheinen daher die Grenzlinie zu bilden, obwohl sie sieb 
schon auf dPr unempfindlichen Seite zwischen den wirklich 
gefährlichen und den ganz unempfinrllichen befinden. Ich 
habe die Beobachtung gemacht, daLl eine dieser Staub· 

1) 1\Iaßgebend ist wohl der Prozentteil der beigem_engte~ 
mineralischen Bestandteile, wie aus der letzten Rubri~ rlee 
Tabelle deutlich zu ersehen ist, weshalb auch das spez1fi9c~5 Gewicht der Staubsorten bei den Versuchen im )[eßglase al 
im umgekehrten Verhältnis zur Empfindlichkeit stehend n~c i· 
gewiesen wurde. Die Re · 
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arten erhebliche .Mengeu von Brandschiefer enthielt, nnd 
mischte daher, um den Einfluß des letzteren auf dP.n 
empfindlichen ~taub von den Sieben zu bestimmen, Brand
schieferstaub im verschiedenen Verhältnisse demselben 
bei. Die Mischungen wurden im kleinen lfohre unter
sucht und ich fand dabei, daß die l\lischung von 80° / 0 

Brandschieferstaub mit 20°/ Siebstaub zu ihrer .Ent-
.. d 0 

zun ung eine. achtmal stärkere Ladung erheischte als reiner 
Fliebstaub. Bei 85° / 0 Brandschiefer zeigte sich das 
Gemisch unempfindlich; ich hatte leider nicht g·enug 
Brandschieferstaub zur Verfügung, um die Versuche bis 
zu einem entscheidenden Resultate weiterführen zu können. 

Vor der Ausführung obiger Versuche mußte ich 
feststellen, ob genug Kohlenstaub vorhanden sei, damit 
sich ein entzündbares Gemisch bilden kiinne. Zu diesem 
Behufe verteilte ich 60 g Siebstaub gleichmltßig am Boden 
des 11 zölligen Rohrrs in Form eines 3 cm breiten 
Streifens und entziindete den Staub mittels einer 5 g 
Schießpulverladung. Die so entstandene Entzünduug des 
Staubes wurde durch das g·anze lfohr weitergetragen 
und sprühte etwa 30 111 über <las Rohrende hina1rn, etwas 
unverbrannten ~taub mit sich tragend. Dieser Stanb 
wurde dann auf einem entsprechend gelagerten Zinkbleche 
gesammelt und zusammen mit dem im Rohr zuriick
gebliebenen abgewogen. Der Durchschnitt aus drei Ver
suchen zeigte, daß bei der Ent.zündnng nicht mehr als 
9 g beteiligt waren. Anders gesagt, bei den Verhllltnissen 
der Versuche waren nur 5·,p;~ g (etwa 90 nn:1) der be
treffenden Substanz pro Kubikmeter nötig, um die Staub
entzündung fortzupflanzen. 

Die Wirkung von Soda anf die Herabsetzung 
der En tziindlichkei t. 

Nachdem die Anwendung von \Vasserdampf als 
Mittel zur Schwächung der Fortpflanzungsfähigkeit der 
Kohlenstaubexplosionen gepriesen wurde, habe ich in dem 
amtlichen Versuchstollen Untersuchungen nach den An
gaben, die der verstorbene Mr. Edwin Clarke zur 
Verhiitung der Gasentzündung gemacht hat, angestellt. 
Herr Clarke hat experimental nachgewiesen, daß Schieß
pulverladungen mit Waschsoda besetzt, und in 10° / 0 igem 
Gemische von Luft und Leuchtgas abgefeuert, weniger 
gefährlich waren, als wenn sie in der üblichen ~reise 

besetzt wurden. Für meine Versuche benützte ich immer 
dieselbe Menge von Soda, u. zw. ·50 g. Sie wurde am 
vorderen Ende der Patrone in Kontakt mit der Ladung 
gebracht. Ich fand dabei, daß bei einem gewissen 
Kohlenstaube die Grenzladung auf 12ö g stieg, w!lhrend 
sie sonst 50 betrug. Ähnliche Versuche wurden mit 
einem Gemisch von 5°/0 Kohlengas und Luft gemacht 
und zeigten in überzeugender \Veise die wohltuenden 
Wirkungen der Anwesenheit von Soda beim Sprengstoffe, 
obwohl die verh!U~nismäßige Herabsetzung der Gefahr 
nicht so wesentlich war, wie beim reinen Kohlenstaub. 
Die letzteren Versuche (im Gasgemische) wurden mit 
dem zugelassenen Sprengstoffe Saxonite wiederholt und 
der Vorteil des Sodabesatzes trat dabei noch mehr her
vor. Ich fand, daß 10 g dieses Sprengstofies, als kleinste 

Menge, di(~ bequem angewendet werde11 konnte, mit 
~ Zoll Gipspfropfen besetzt, das Gasgemisch leicht 
zündeten. Die Grenzladung bei Anwendung von Soda 
habe ich nicht bestimmt, aber 60 g, im Kontakt mit 
diesem Salze gebracht, konnten bei sonst g-leichem Besatze 
eine Zündung nicht herbeiführen. Aus dem Vergleiche 
der Resultate, die mit Schieß pul ver in dem einmal mit 
Gas, das anderemal mit Kohlenstaub gefüllten Stollen er
zielt wurden, schließend, kann wenig Zweifel darüber 
bestehen, daß die Verwendung von Soda bei brisanten 
Sprengstoffen gerade so, wenn nicht noch mehr, erfolg
reich wirken wiirde, als bei dem nicht brisanten Schieß
pulver. 

Als der verstorbene Mr. Clarke die Frage des 
Sodabesatzes aufwarf, geschah es in der Absicht, damit 
die Verwendung von Schieß pul ver in Grnben, die der 
Verordnung iiber die Sprengstoffverwendung in Kohlen
gruben unterlagen, unter der Bedingung gestattet werde, 
daß die Ladung außer mit Lehm auch noch mit Soda 
besetzt werde, und er bereitete zn diesem Zwecke Soda 
in Form kleiner Ballen, die unter dem Namen „ Patentierter 
feuererstickender Besatz nach Cl ar k e" auch patentiert 
wurden. Natiirlich wurde dagegen eingewendet, daß, 
obwohl diese Art von Be~atz den Gebrauch von Schieß
pulver verhältnismäßig sicher gestalten könne, in der 
Praxis nicht zu verhüten sein werde, daß ein sorgloser 
Arbeiter denselbP.n anzuwenden unterläßt, und deshalb 
wurde die Anwendung von Schießpulver mit dem 
patentierten Hesiitze nicht zugelassen. Heutzutage ist 
jedoch in Gruben, die der Verordnung unterliegen, die 
Schießarbeit besonderen Organen iibet·tragen, welche 
dnrch das verhältnismäßig· seltene Vorkommen von 
Schlagwetterentziindungen ihre Tüchtigkeit erwiesen haben. 
Außerdem wurde ein gleich, wenn nicht noch mehr 
wichtiger Sicherheitsfaktor durch die obligatorische Ver
wendung nur behördlich zugelassener Sprengstoffe ein
geführt. Ich bin daher der Meinung, daU der Frage 
der obligatorischen Verwendung von Soda neben dem 
bisherigen Besatze Aufmerksamkeit gewidmet, daß sie 
mindestens genauer untersucht werden sollte. 

Das kleine Versuchsrohr. Ich erlaube mir 
noch einige Details iiber das kleine Rohr, von dem bereits 
gesprochen wurde, anzuführen. Ich bin der Meinung, 
das Hohr oder eine Verbesserung desselben würde mit 
dem Versuchstollen in Altofts „ kalibriert" eine nützliche 
Einrichtung darstellen, welche es dem Betriebsleiter er
möglichen könnte, zu bestimmen, ob der Staub ans irgend 
einem Teile seiuer Baue entzündbar ist und in welchem 
Grade, ferner, wenn das System der Sicherheitszonen 
eingeführt werden sollte, herauszufinden, ob diese Zonen 
in wirksamer Weise erhalten werden. Das llohr selbst 
ist aus Zinkblech angefertigt und besteht aus 3 Sätzen 
von je 3 Fuß 3 Zoll ( = 1 m) Länge. Diese kleinen 
Sätze sind schwach konisch ausgebildet, so daß sie 
teleskopartig ineinandergreifen und in ganzer Länge 
9 Fuß= 2·7 m ausmachen. Die \'erwen<lung von Zink
blech beschränkt jedoch die Größe der verwendbaren 
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Ladung, da ein Schuß von 15 ,q Schwarzpulver aus einem 
kleinen Stahlzylinder, der einige Zoll weit in das Rohr 
eingeschoben wird, abgefeuert, dasselbe reißt. Die Pulver
ladung, die den Staub entzünden soll, wird elektrisch 
aus einem Stahlblock, der eine Bohrung von 9 Zoll = 
= 23 cm Länge und 1 Zoll = 2·ö4 cm Durchmesser hat, 
abgetan. Der Block steht an einem Ende des Rohres 
und ragt auf 6 Zoll = 15 cm hinein. Da der Durch
me:;ser desselben 3 Zoll= 7·5 cm beträgt, befindet sich 
die Lochachse 11/2 Zoll = 3·8 cm über dem Rohrboden 
und ist parallel zur Achse des Rohres. Die Ladung 
wird mit einem Gipspfropfen von 11/ 2 Zoll= 3·8 cm 
Länge und ir./16 Zoll= ~·38 cm Durchmesser besetzt. 
Behufs gleichmäßiger Verteilung wird der Staub vorerst 
auf eine Leiste von 5 Fuß= 1·5 m Länge gestreut; als-

dann wird die Leiste in das Rohr eingeschoben und um
gekippt, damit man sicher ist, daß der Staubstreifen 
ganz gleichmäßig und kontinuierlich ist. Wird diese 
Operation von beiden Seiten des Rohres ausgeführt, so 
gewährt sie die Möglichkeit einer gleichmäßigen Ver
teilung des Staubes auf die volle Länge des Rohres 
von 9 Fuß = 2·7m. 

Ich bemerke noch, daß ich anfangs Versuche im 
Rohre mit Staubwolken machte, die mittels eines Blase
balges aufgewirbelt wurden, doch war es unmöglich, 
übereinstimmende Resultate zu erzielen, weshalb ich von 
der künstlichen Aufwirbelung wieder abgegangen bin. 
Einigemale versuchte ich diese Staubwolken mit offener 
Flamme zur Entzündung zu bringen, eine Fortpßanzung 
der Entzündung konnte ich jedoch nicht erreichen. 

Grube 

Kohlengrube der Herren Bolkow, Wan- .i 
ghan and Co. Limtd., Dean and Chapter, 1 

Schacht Nr. 2 

Winll'ate Grange Kohlengrube 
Messrs W. Baird and Co., 
Quarter Colliery, Denny 

Trafalgar-Grube, Torest of Dean 1
: 

:1 
1 

Pendleton Kohlengrube der Herren :: 
A. Knoroles u. Sohn Limtd. ' 

Messrs. Ackers, Whitley & Co., Limtd., 
Schacht Nr. 4 

Cambrian Kohlengruben Limtd. Siebstaub 
aus rlem Schacht 2 und 3; Zimmerungs- ' 
und Streckenstaub aus dem Schacht Nr. 1 
Messrs. Rieb. Evans and Co. (Prinzessin
gru be) Siebstaub aus dem Rushey-Park
und Arleyßöz. Zimmerungs- und 
Streckenstaub aus dem Rushey-Parkflöz 
Pontyberem Collieries Company, Ponty- ! 
berem Stant. Streckenstaub durch ein il 

Grubenlampendrahtgeflecht gesiebt. : 

il 
~ 1 

il An a 1 y s e 

, Die Grcuzladung von Schwarz- 1 ! .. • 1 Nicht 1 . 
Der Staub .~ pulvor, die den Staub uoch nicht il . . [ Fluchtige ! flüchtige M!uc-

stammte von zündete i Feuc~t1g- brennbare 1 brennbare 1 rahsche 

I
I ke1t Bcs~and- 1 Bestand· ~estand-
i teile teile teile (Asche) 

11 1 

Zi~mer~ng II*) Nur teil~~~~:lfn~;n~~~~---~--3~- 24·09 - -1~·7~- --- -54·82 

Strecke I! dto. dto. 2·62 23·41 27·71 46·26 

Sieb / öO 1·87 26·04 61·76 10·34 
Sieb I 75 6·66 17"08 67·68 8·58 

Zimrnerung . Ungenügende Kohlenstaub- 3·67 15·30 39·99 41·04 
ij menge für die Versuche; eine 

1 
Zündung wurde mit 200 g er

zielt 
Strecke 11 100 

Sieb 11 50 
Zimmerung :I *) Nur teilweise Entzündung 

·1 erzielt 
1 Strecke . *) · 

Sieb 11 50 
Zimmerung /I 60 

Strecke II Keine Entzündung 
Sieb 1 50 

Zirnrnerung :1· 100 
Strecke , 100 

Sieb ,: 75 
Zimmerung :: 50 

Strecke 'I 100 
Sieb 100 

Zimmerung :1 75 
Strecke 100 

Sieb 100 
Zimrnerung Nicht entziindet durch 410 g I' 

unbesetzten Saxonites 1 

Strecke Nicht entzündet durch 700 g \i 
·Schießpulver oder 410 'J un- ;: 

.i besetzten Saxonites ' 

X6·71 
4•22 
3·53 

§ 2 01 
5·27 
2•56 
3•83 
1·01 
1'73 
1'47 
2•97 
4·40 
4•61 

2·39 
3•42 

3·68 

19·76 
30·15 
21'48 

24·04 
25·81 
24·53 
21'>'14 
26·33 
18•31 
25·34 
14'83 
14·74 
16·62 
2fr59 
21·79 
24·70 

6•86 
9·6ö 

9·46 

63·16 
51'71 
26·63 

28•43 
62·53 
62•34 
31·04 
68·01 
27·06 
37•80 
75•18 
67·55 
72•63 
69·20 
53•76 
40·63 

82·30 
28·95 

48·60 

13·45 
13'78 
43·98 

40•82 
7·44 

19·56 
41·81 
10':!9 
62·07 
33·03 
8•98 

25·98 
9·28 

12·24 
20·05 
30·06 

8·45 
57·98 

38·26 

*) In diesen Fällen konnte ich keine Entzündung . auf die ganze Länge des Stollens erreichen. Die Anwesenheit des 
Staubes vergrößerte das Volumen der Flamme des Explosivstoffes, aber die Zündung wurde über den Bereich der Stich
flamme desselben nicht fortgepflanzt. - + Enthielt Spuren einer faserigen llaterie. - X Enthielt kleine :Mengen von 
Schimmel. - § Enthielt Spuren von Stroh. 

Anmerkung der Analysierenilen. Alle Staubproben wurden auf einem Drahtnetz von 25 Maschen pro Linearzoll gesiebt., 
wobei vorgesorgt wurde, daß jede größere Freilegung derselben vor dem Abwiegen für die Analyse vermieden werde. In den 
meisten Fällen ging die ganze Probe durch das Netz durch. (Fortsetznng folgt.) 



- 229 -

Die Bergbaustatistik der Welt. 
Von Arpad ·zsigmondy, Bergingenieur, Oberberginspektor i. R 

(Nach dem Bänyäszati es kohäszati la11ok). 
(Fortsct.zung v. S. 214 .) 

Im vorstehenden haben wir die Bergbauverhältnisse der 
einzelnen Staaten vorgeführt, im nachstehenden wollen wir: 

1 \' · mc Ycrglcichendc Statistik der wichtigsten 
llergbau1)rodukte, 

u. zw. Kohle, Eisenerz, Gold, Kupfer und Silber erörtern. 
Bei Zusammenstellung dieser statistischen Daten benützten 
wir möglichst die neuesten amtlichen Angaben der be-

a) Steinkohle: 
England . . . . . . . . . . 
Vereinigte Staaten von N ordameriktt 
Deutsches Reich . . . . . . 
Fmnkreich 
Belgien 
Rußland . 

1850 

f)'2 
4'4 
fl'8 
0·1 

lH(\O 

80·0 
lfr2 
12·4 

8·3 
9·6 
O·l 

treffenden Staaten und außerdem Iugalls: Universal In
dustry, J!1hrg. 1908; für Gold und Silber Biedermanns 
Studie: Statistik der Edelmetalle als Material für Be
urteilung wirtschaftlicher Fragen und Dr. A. Arndts: 
Bergbau und Bergbaupolitik, 1894. 

Die Produktion von Steinkohle, Braunkohle, Eisen
erz und Roheisen war 1850--1907 ( 1906) in Kilotonnen: 

1870 

110·4 
32•8 
26·4 
13·3 
13'7 

1875 

131·9 
47'4 
37'4 
lß·5 
lfi·O 

1880 

146·8 
70·5 
47·0 
18·8 
16·\J 

lHHi> 

lri0·3 
\J9·0 
fi8·3 
rn·1 
17'4 

lH!ll 

181'l'5 
lfi5·8 
73'7 
2:"'>·6 
19·7 

1H02 

227'1 
273·6 
107·4 

ID07 

267·8 
430·4 
143'2 
3li'ri ( 1906) 
23·8 
17'8 

Österreich } 
Ungarn 0·6 1·2 { 

0•7 
3·8 
o·5 

1·7 
4•5 
0·6 

l'fl 
[J-9 
O·H 

4·2 
7'4 
1·0 

29·ll 
22·8 
16·fi 
11·1 

1·1 
13·8 
l•l 

b) Brnunkohle: 
Deutsches Reich 
Österreich } 
Ungarn 

c) Eisenerz: 
Deutsches Reich mit Luxemburg 
Großbritannien . . . . . . 
Belgien . . . . . . . . . 
Frankreieh mit Algier . . . . . . 
Vereinigte Stattten von ~ ordamerikn . 
Spanien 
Rußland 
Schweden 
Üsterreich J\ 
Ungarn 

d) Roheisen: 
Deutsches Reich mit Luxemburg 
Großbritannien . . . . . . 
Frankreich 
Belgien 
Rußland 
Yereinigte Staaten von Nordamerika 
Osterreich } 
Ungarn 

Die Kohlenweltproduktion betrachtet, finden wir, 
daß noch Anfang der Neunzigerjahre England voran
schreitet, die Vereinigten Staaten von Nordamerika kommen 
in diesem Dezennium an die Spitze der Kohlen produ
zierenden Staaten. Die kolossale Steigerung der amerika
nischen Kohlenproduktion ist teilweise der Einführung 
der Schrämmaschinen zu verdanken, deren jede jährlich 
zirka 8-10.000 t zu produzieren imstande ist. 

Die Steigerung der Kohlenproduktion betreffend, 
kommt nach den Vereinigten Staaten Deutschland. Die 
Hohenzollern haben eine intuitive Gabe gehabt, als sie 
das Saarrevier, Ober-Schlesien und Westfalen für Preußen 
erworben hatten. In absehbarer Zeit, wahrscheinlich 

1860 

838 

299 
1.910 

ü73 

208 
3.070 

415 
144 
287 
ri74 

196 

7"6 
3'4 
0.6 

10•4 
6·8 
0·8 

1860 

1.401 
8.lri2 

809 
3.674 

740 

1.391 
6.059 
1.178 

565 
560 

l.66ri 

403 { 

1870 

3.839 
14.601 

654 
2.984 

1.Hi6 { 

4.024 
7.560 
1.567 

755 
528 

6.417 
278 
12fl 

lrl'4 
IO·fi 

1·6 

1880 

7.238 
18.31[i 

2ri3 
2.874 
7.234 
3.fl!ifi 

986 
77[1 
697 
440 

320 
14C'J 

lHUO 

11.002 
14.780 

172 
3.477 

16.292 
ü.fi4G 
1.736 

941 
1.361 

792 

4.337 
8.02[> 
1.683 

827 
660 

6.593 
866 
300 

43'1 
22·1 

5·1 

ß2·fi 
26·ll 

6•4 

1900 1!107 

18.964 27 .697 
14.028 lri. 731 

248 (1906) 232 
5.448 " 8.260 

28.003 (1907) fi2.426 
8.676 ( HJ06) 9.44\J 
6.200 
2.608 (l!J06) 4.501 
1.894 2.2ri3 
1.634 1.666 

7.550 
9.003 
2.714 
1.161 
2.269 

14.010 
1.000 

433 

13.046 
10.083 
3.o89 
1.428 
2.768 

26.194 
1.222 

423 

gegen Ende des zweiten Dezenniums wird Deutschland 
England von dessen zweiter Stelle in der Kohlenproduk
tion verdrängen. 

Die Eisenerzproduktion betreffend, stehen die 
Vereinigten Staaten nn erster Stelle, wo 1880 noch 
England war, welches Ende der Achtzigerjahre von den 
Vereinigten Staaten, in den Neunzigerjahren von Deutsch
land iiberfliigelt worden ist. 

Der Eisenerzschatz Ungarns ist ämtlich leider noch 
nicht eingeschätzt. Angenommen wird, daß die \'or
handenen Mengen zirka 60 Jahre anhalten wtrden. Un
gefähr ein Drittel der Eisenerzproduktion wird exportiert. 

"8chluß folgt.) 
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Nachweisung über die Hewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im Februar 1909. 

(Zusammengestellt im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 

1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . 
2. Rossitz-Oslawaner Revier . . . . 
3. llittelböhmisches Revier (Kladno-Sehlan) 
4. Westböhmisches Revier (Pilsen-i\Iies) 
5. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 
6. Galizien . 
7. Die übrigen Bergbaue . 

i Rohkohle (Ge
; samtförderung) 
1 q 

5,798.945 
363.090 

2,227.395 
990.609 
350.3!19 
974.253 

94.003 

---

Brikotts Koks 

q q 

26.411 1,353.651 
72.000 40.909 

25.257 18.000 
7.488 

1.500 

Zusammen Steinkohle im Februar 1909 10,798.694 
l 2,14ii.300 

120.168 1,420.048 

" II 1908 116.948 1,517.147 

Vom Jänner bis Ende Februar 1909 22,653.327 i 

24,683.935 1 

270.819 2,984.761 
II II 1908 

B. Braunkohlen: 

1. Briix-Teplitz-Komotauer Revier . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier 
3. Wolfsegg-Thomasroither Revier 
4. Leolmer und Fohnsdorfer Revier 
5. Voitsberg-Köflacher Revier 
6. Trifail-Sagorer Revier . 
7. Istrien und Dalmatien . 
8. Galizien . . 
9. Die iibrigen Bergbaue der Sudetenländer 

10. Alpenländer 

Rohkohle (Ge- · 
~amtförderung) 

q 

12,153.929 
2,7:H.593 

320.286 
724.529 
700.255 
746.510 
194.700 
24.620 

234.939 1 

531.529 1 

227.242 3,088.094 

Briketts 1 Koks (Kaumazit, 
: Krude u. dgl.) 

q 1 q 

139.237 

10.408 

Zusammen Braunkohle im Februar 1909 18,802.800 
23,120.908 

149.640 
170.057 

" II 1908 32.107 

Vom Jänner bis Ende Februar 1909 39,756.400 
1 47,345.180 

330.843 
356.339 II II " 

1908 91.604 

Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate März 1909. 

Von k. k. Kommerzialrat W. Foltz. 
Der:lletallmarkt ist in einer äußerst ungiinstigen Verfassung. 

Die fast zum Schlusse des .Monats so sehr gespannte politbche 
Situation trug dazu bei, die allgemeine industrielle Depression 
noch ganz wesentlich zu verschärfen und alle Ansätze zu einer 
Besserung im Keime zu er~ticken. Nieht genug an dem, 
wirken auch noch die Verhältnisse auf dem amerikanischen 
Eisen- und Kupfermarkte höehst ungiinstig auf die kontinentalen 
Märkte ein. Der Konsum ist wenig beschäftigt und außer
ordentlich zuriickhaltend in der Deckung seines ~eringen Be
darfes, die Erzeugung iiberfliigelt überall den Bedarf und die 
Unsicherheit der nächsten Zukunft verhinderte auch die Speku
lation, clie gegenwärtige Preiskonstellation in den Bereich der 
Erwägungen zu ziehen. 

Der Kohlenmarkt ist infolge der tristen industriellen 
Lage ebenfe.11:; schwach und wenig belebt. 

Eisen. Der internationale Eisenmarkt, zu dessen maß
gebendsten Faktoren Amerika und Deutschland gehören, ver
harrt in seiner riickgängigen Konjunktur. welche im ab
laufenden Monat immer noch stärker zum Ausdrucke gelangte. 
Daß diese allgemeine Erscheinung in vollem Maße auch auf 
rlen österreichisch-ungarischen Eisenmarkt von größtem 
Einfluß war, darf nicht wundernehmen, leiden doch hier alle 
Industrien zudem no~h unter dem Drucke ungeklärter politischer 
Verhältnisse. Xachdem für umere Preisverhältnisse die deutsche 

Konkurrenz den einschneidf'ndsten .Maßstab bilden, mußten in 
diesem .Monat, nachdem die Sehiffahrt frei wurde, zu Preis· 
regulierungen, d. h. Herabsetzungen - es ist das die vierte 
seit :Mai v. J. - vorgenommen werden, um den durch die 
infolge des Wassertransportes aus Deutschland zu billigeren 
Frachten hereindringenden deutschen Import abzuhalten oder 
einzuschränken. Die kartellierten Eisenwerke haben nun dies· 
beziigliche Beschliisse in dreierlei Richtung geformt. Zunächst 
wurde unter Beriicksichtigung der durch die freie Schiffahrt 
verschobenen Frachtverhältnisse eine Regulierung für Stab
und Far;oneisen in jenen Relationen vorgenommen, welche 
durch den Donauverkehr beriihrt werden, daher für Wien. Linz 
und alle iibrigen an der Donau gelegenen oder mit der Donau 
in unmittelbarer Verbindung stehenden Orten. Diese Er
mäßigung diirfte auf 50 bis 75 h pro 100 kg betragen. Es 
wurde ferner beschlossen, in allen Relationen von lllähren, 
Schlesien und Galizien für Stab- und Fiu;oneisen Preisregu
lierungen vorzunehmen, ein Beschluß, der nicht allein wegen der 
deutschen Konkurrenz, sondern gegen einzelne außerhalb des 
Kartells in jenen Provinzen gelegenen Eisenwerke gefaßt wurde. 
Für diese Relationen beträgt die Ermäßigung 25 bis 75 /1. 
Endlich wurde besrhlossen, die Preise für Grobblech unverändert 
zu lassen und den Verkäufern für das zweite Quartal den 
Verkauf zu den bisherigen Preisen zu gestatten. Diesem Beschlusse 
haben auch die ungarischen Eisenwerke Rechnung getragen, deren 
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l'reisherabsetzuno· sich iunerhalb cler verschiedenen Relationen 
zwischen 20 m~d 95 h bewegt. Die Preise betragen :ib 
Bahn ~~dape~t je~zt J( 19·50 gegen J( 20·70., sind daher um 
90 h b1lhger, .m die Relationen Preßburg und Odenburg betriigt 
?er neue Pre~s J( 19·55 geg·en ]( 20·50, somit um 95 lt weniger, 
m den Relationen Gyanafalva wurde der Preis von ]( 20·ß5 
gegen 21·- und in der Relation Finme auf K20"ri0 gegen K20·70 
herabgesetz~. Außerdem wurde eine neue Relation (die freistiidter 
orler schlesische Basis) geschaffen untl dort der Preis von 
J( 17·80 festgestellt. Alle diese Preise beziehen sich bloß auf 
Stabeisen. Für Walzdraht und Grobblech blieben die !'reise 
unveriinrlert. Außerdem wurden auch von Großhändlern die 
Preise für Lagerware um eine Krone, d. i. von J( 23·- auf 
]( 22·- herabgesetzt. Auch das Feinblechknrtell hat eine Er
mäßigung der Preise für Feinblech beschlossen, welche sich 
auf die wichtigste Relation mit einer Krone beziehen diirfte. 
Auch fiir Feinblech haben im Vorjahre schon Herabsetzungen 
der Preise um drei Kronen stattgefunden, und wird sich der 
P~eis pro 100 kg Feinblech jetzt auf /( 27·- stellen. - Ver 
E1sennbsatz im Monat Februar der kartellierten Werke bringt 
nachstehende Ziffern: 

Stab- und Fa1ton-
eisen 

Träo·er 
Grobblecl;e : 
Sehienen . 

im Mou&t ~'c!Jrnnr 
i909 gegen i 908 

2:39.786 - G9.435 q 
5G.046 - 2-L502 „ 
33.064 - 11.580 " 

108.lilO + 15.271 „ 

seit 1. .Jil1111m· 
190!1 1-(Pi;(Cll 1908 

467.125 - lil3.788 q 
148.272 - 21.612 " 
110.173 + 6.9G7 „ 
120.539 1 18.304" 

Der Absatz w:tr demnach für Stab- und Fai;oneisen nicht un· 
beträchtlich schwilcher, u. zw. um G9.000 q und seit Jahresbeg-inn 
u!n 134.000 q. Der sdnviichere Absatz an Trägern bezieht sich 
nicht bloß _auf Bauträger, sondern auch nuf \Vaggonträger, 
wa~ auf .dw g~ringere Beschäftigung· der Waggonfabriken 
z_urückz~flthren ist. Der Absatz an Bauträgern diirfte jedenfalls 
s~.c~ st~1gerr.i 1 sobald der Abschluß der Winterperiode die Bau
tatigkeit wieder gestatten wird. - Die Lokomotivfe.briken 
sind für do.s laufende Jahr mit entsprechenden Aufträgen versehen 
und befinden sich bei ihnen gegen 240 Lokomotiven in Arbeit. 
Tlie Fabrike~ rechnen nol"h auf griißere Bestellungen in diesem 
Jahre, rla die bevorstehende V erRtaittlichung der Staatseisen
bahn, Nordwestbo.hn und Siirl-Norddentsche Verbindungsbahn 
zal!lreiche Loko!notivan:;chaffungen im Gefolge h~J>en wird. -
Wir haben bereits frilher den Bilanzabschluß der Osterreichisch 
Alpinen )[ontangesellsdmft veröffentlicht und wollen daher 
hier nur den Bericht an die Generalversammlung iiber die Ge
schäftslage und Aussichten für dieses Jo.hr zitieren, in welchem 
es heißt, daß die ersten zwei lllonate dieses Jahres einen Aus
fall im Umsatze von zwei Millionen Kronen zeigen; daß die 
Abschwächung im Geschäft anhielt und eine Besserung nicht 
zu verzeichnen ist. Die Voraussetzung für eine Besserung ist 
vorhanden, dieselbe wird aber durch die politische Lage und 
liurch die Stockung im He.ndel zurllckgehalten. - Die Er
gebnisse des ersten Semesters 1908/09 der Prager Eisenindustrie
uncl der Böhmischen Montanindustrie-Gesellschaft ergeben für 
erstere eine Ertragssteigerung von rund K 500.000·--, dagegen 
bei letzterer ein Abgang von K :150.000·-. Der Absatz an 
Eisen waren war im Vergleiche zur gleichen Periode des Vor
jahres um 120.000 rz hiiher. Es ist aueh gegenwärtig noch 
keine Stockung zu konstatieren; es wur1len keine generellen 
Feierschichten eingelegt, sondern man besc.hriin~t sich darauf, für 
einzelne Walzenstrecken, einzelne Arbe1tssch1chten ausfallen 
zu lassen. [n den ersten zwei lllonaten dieses .Jahres wurden 
an fertiger Ware um 14.000 q weniger abg:esetzt, wii?rend der 
Absatz an Halbfabrikaten um 15.000 q, Jener an Gußwaren, 
vornehmlich an Röhren um 10.000 q gestiegen ist. Der Scbienen
absatz ist ein lebhafter und wird filr die nächsten lllono.te 
Schienenbestellung von der Ste.atseisenbahi!- ~nd_Nonlwestbahn
gesellschaft erwartet. - Seit lling1'rer Zeit ist es unseren 
Wairgonfabriken gelungen, eine B~stellung für die bu~garisch~n 
Bahnen zu erhalten. Bei der Mitte des Monats m SophIU 
stattgefundenen Offertverhandlung zur Lieferung von Wag·gons 
im veranschlagten Werte von Fr.~.87.500·- wurden 1~en Nessels
d o r f er und der Ring hoffe r sehen W aggonfabr1ken als den 

billigsten Offerenten iibertragen. An der Olfertstellung hatten 
auch deutsche und belgische Fabriken teilgenommen. Die gt>· 
nannten österreichischen Fabriken offerierten die ausgeschriebenen 
ser.hs Stiick vierachsige Durchgiingewagen erster und zweitrr 
Klasse zum Preise von Frs. 46.000·- per \Vaggon, 12 vier
achsige Durchgängewaggons dritter Klasse zu Frs. 35.000·-, 
15 zweiachsige Güterzugsgepäckwaggons zu Frs. 8000·- uncl 
zwei Heizkesselwagen zu Frs. 1:1500·-. -o-

Der deutsche Eisenmarkt ist weiterhin in schlechter 
Haltung verblieben, wozu in erster Reihe die Entwicklung des 
amerikanischen lllarktes sowie auch 1lie ungeklärte politische 
Situation beitrugen. Der Roheisenmarkt war infolgedessen 
sehr still. Zudem hat sich der Konsum in der ersten Zeit nach 
dem Zerfalle des Verbandes sehr stark und wie es scheint zu hoch 
eingedeckt, so daß der Handel die gcschlos~enen Mengen auch 
unter Preiseinbußen nur langsam abstoßen kann. !Jie "'erke 
gehen zu rlen gedrilckten Preisen selbst langsichtige Schliisse ein. 
Nur im Siegerlande erzielen hoch manganlmltige Sorten bei 
regerer Exportfrage bessere Preise, u. zw. für Spiegeleisen mit 
10 bis 12°/0 Mo. M 63·- bis III 65·-, Qualitätd'uddeleisen 
M 5G·- bis III 57·-, Stahleisen M 58·- bis M 59·- ab Siegen. 
In Rheinland-Westphalen sind letztere Sorten nur wenig höher, 
wiihrend Hämatit-Gießereieisen M 59·- bis M 60·-, Nr. III 
M 56·- bis M 57·- notieren. In Halbzeug bleibt. der Abruf gut. 
ller Verkauf fiir das zweite Quartal wurde zu gleichen Preisen 
und Bedingungen freigegeben. Das Ausland bezieht in be
friedigender Menge, 1iber stoßweise. In Stabeisen dauern die 
tristen Verhiiltnis:;e an. Die Verhitndlungen wegen Bildung 
eines Verbandes siml rlefinitiv gescheitert. Die Ausfuhr war 
rel:ttiv giinstig und man hat ziemlich viel Arbeit herein
genommen. Die Preise halten um llf 100·- bis M 105·-. In 
Grobblechen herrschen desolate Zustände. nie Leistungsfähigkeit 
nimmt im Gegensatze zum Verbrnuche Rtetig zu. Die Ver
handlungen wegen Bildung eines Verbandes sind auch hier so 
gut wie gescheitert o.nzusehen. Der Export muß o.uch hier 
helfen. In Feinblechen sinrl die Verhältnisse bessere, nachdem 
mehr Arbeit vorliegt und hiedurch eine festere Preishaltung 
ermiiglicht wird. Tn Schienen hahen die A uftriige der Staat:<
bahnen sowohl beziiglich der Quantitäten als 1uwh der Liefer
termine sehr enttiiuscht. Letztere sirul ziemlich weit hinnus
geHchoben. Rillenschienen gehen leblntfter, Grubenschienen 
dngegen schwächer. 'l'riiger bleiben, 1la die ßaut.!itigkeit noch 
nicht begonnen hat, schwach. l\[an hat aber Anzeichen daflir, 
daß das Baugewerbe heuer besser als im Vorjahre beschäftigt 
sein werde. Deutschland erzeugte in den ersten zwei Monaten 
1,971.388 t (gegen 2,055.51ö t) Roheisen. In dieser Zeitperiode 
betrug die Einfuhr nn Eisen und Eisenwaren 59.378 t (83.619 t), 
die Ausfuhr 559.135 t (555.879 t) und sonach der Ausfnhrllber
sd1uß 499.757 t (gegen 472.260 t). - In Frankreich zeigte 
der Jllarkt eine verhültnismäßige Festigkeit un1l er ist in 
wesentlich besserer Lage als die anderen europäischen l\[ärkte. 
Erst in den letzten Wochen hat die gespannte politische 
Situation die Kauftlitigkeit etwas eingeschränkt. Die Werke 
sind aber bis weit ins Frllbjahr hinein mit Auftrligen ver
srhen. In Hoheisen ist die l•'rage geringer geworden, doch 
hält eins kllrzlich auf 20 .Jahre verliingerte Comptoir zu Longwy 
fest auf Preisen. Der Stabeisenmnrkt ist fest, namentlich 
Schweißeisen erfreut sich lebhafter Frage, withrencl Flußstab
eisen vernachlässigt ist. Scbweißstabeisen N'r. If notiert in 
Paris Frs. 165·- bis F'rs. 170·-, Flußstabeisen Vi·s. 160·-. 
Träger gehen zu Frs. 190·- nicht schlecht. Feinbleche gehen gut. 
Die Gießereien sinil gut beschäftigt Ullll auch die rtlaschinen
und Konstruktionswerkstätten hnben viel Arbeit vorliegen. Im 
:Marne- und Loire-Gebiet liegen bedeutende Auftriige fllr Ge
schoße großen Kaliber~ vor. Auch 1lie )[arine hat größere 
Auftriige in Blech und Sl"iiilfswinkeleisrn gemacht. ·- Der 
englische l\forkt ist dagegen sehr schwach. Er war in be
stlindigem Riickgnnge begriffen und erreichten in lHnsgow am 
19. Jlliirz Nr. 3 Jlliddlesborough Warrnnts mit 46 sh den tiefsten 
Stand seit 1905. Selbst die Nachricht, clnß die Zollkommission 
1len Vereinigten Staaten eine Ermäßigung rles Zolles auf Hoh
eisen um $ 1 1 /~ pro Tonne vorgeschlagen habe, bmchte k<'ine 



- 232 -

<lauernde Besserung, wiewohl bei Annahme t!ieses Vorschlage8 
die Ausfuhr Yon Roheisen nach Amerika wesentlich erleichtert 
werden würde. Die ungünstige politische Situation bedrückte 
aber auch hier den ~Iarkt ganz außerordentlich. Die Ausfuhr 
bleibt unbefriedigend und die Vorräte nehmen infolgedessen 
stetig zu. Auch das Geschäft an Fertigeisen ist schleppend 
und die Stimmung durchwegs schwach. - In Amerika hat 
der Preiskampf, den die United States Steel Corporation durch 
die Freigebung des Marktes und Preisfeststellung von Fall zu 
Fall begonnen, zunächst die stärkste Wirkung auf dem Effekten
markte ausgeiibt. Die Spekulation ging sofort aus ihren 
Stellungen in Bahnpapieren, um ihre Industriewerte stützen zu 
können. Dann folgten die starken Preisermäßigungen, welche 
den Konsum in die äußerste Heserve drängten und die unab
hängigen Werke veranlaßt haben, Aufträge zu Unterpreisen an 
sich zu ziehen. Der Zusammenhang dieser Marktentwicklung mit 
den Vorschlägen der Zollkommission ist klar. Die Hochöfen 
im Osten haben bereits die Löhne um 10°/0 herabgesetzt und 
<lilrften die anderen bald folgen. Im allgemeinen war das 
Geschäft in Fertigstahl ruhig, wogegen Baustahl ziemlich leb
haft gefragt war. In Schienen liegen größere Anfragen vor. 
Die Schlußnotierungen lauten für nördliches Gießerei-Roheisen 
Nr. II $ 16·50 bis $ 16·75, graues Puddeleisen $ 15·50 bis 
$ 16·-, südliches Gießerei-Roheisen Nr. II $ 13·75 bis $14·25, 
Stabeisen Cts. 1·35 bis Cts. 1·45, Grobbleche Cts. 1·45 bis 
Cts. 1 ·55, Stahlschienen $ 28·-, Stahlknüppel $ 24'20 bis 
$ 26·20. (Schluß folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.805. - Dr. Phil. Nikodem Uaro in Berlin. - Ver· 

fahren zur Verarbeitung der Wäscheberge. - Bei den 
Zechenbetrieben bilden die Abfälle der Kohlengewinnung. die so
genannten Wäsche- und Leseberge, ein unerwünschtes und lästi
ges Produkt, dessen Beseitung, möglichst unter Ausnutzung des 
in diesen Abfällen enthaltenen Kohlenstoffes, seit langem ange
strebt wurde. Diese Bestrebungen beschränkten sich auf die Um
wandlung des in den \VäschebergeueuthalteueuKohlenmateriales 
in Heiz- bzw. Kraftgas. Sie scheiterten alle an dem Umstande, 
daß die Wäscheberge, welche bis 80°/0 Asche enthalten, weder 
in Koksöfen destilliert, noch in Generatoren vergast werden 
können. Eine neue gewerbliche Verwendung dieser lästigen 
Abfälle wird dadurch erreicht, daß man den Stickstoff, der in 
den Wäschebergen enthalten ist, in Ammoniak umwandelt. 
Es hat sich nämlich erwiesen, daß in den Wäschebergen mehr 
Stickstoff enthalten ist, wie der denselben anhaftenden Kohle 
entspricht. Es hat sich erwiesen, daß dieser Stickstoff der 
Berge, deren Natur und Ursprung vollständig unbekannt ist, 
durch Einwirkung von Wasserdampf in Form von Ammoniak 
abgespalten wird; erhitzt man die Wäscheberge auf eine 
bestimmte hohe Temperatur und leitet darüber Wasserdampf, 
so wird hiebei der Stickstoff der Berge und, wie allgemein 
bekannt ist, auch der Stickstoff der Kohle in Form vou Am
moniak abgespalten, so daß man auf diese Weise den ganzen 
Stickstoff der Berge und der anhaftenden Kohle in Form von 
Ammoniak erhält. Diese Art der Verarbeitung von kohlen· 
haltigen Berg~p. bedingt aber die Erhitzung der Berge in 
geschlossenen Ofen von außen. Von gewerblicher Wichtigkeit 
ist aber ein Verfahren, bei dem die Möglichkeit vorliegt, 
ohne Außenbeheizung unter Benutzung der den Bergen anhaften
den Kohle als Heizquelle diesen Prozeß der Ammoniakentbindung 
aus den Bergen bzw. der darin haftenden Kohle durchzuführen. 
Die gewöhnlichen .. Generatorgasprozesse, bei denen die Gas
erzeugung durch Uberleiten von Luft mit bemessener Dampf
zufuhr erfolgt, versagen hier vollständig. Es ist wohl möglich, 
einen Teil des in der anhaftenden Kohle enthaltenen Stickstoffes 
in Form von Ammoniak zu gewinnen, nicht aber den Stickstoff 
der Berge in Ammoniak umzuwandeln. Gemäß vol'liegender 
Erfindung erfolgt die Vergasung unter beschränkter Luftzufuhr 
und Zuführung großer Dampfmengen. Werden Wäscheberge 
auf diese Weise behandelt und wird dafür Sorge getragen, 
daß die Dampfmenge nicht weniger als eine Tonne per Tonne 

eingesetzten Materiales beträgt, so do.ß Dampf in allen Z.onen, 
sowohl in der Vergasungszone auch als in der Entgasungszone, 
im Überschuß vorhanden ist, dann erhält man nicht nur den 
Stickstoff der Kohle in Form von Ammoniak, sondern auch 
den Gesamtstickstoff der Berge. Die Anwendung des Verfahrens 
der Vergasung mit beschränkter Luftzufuhr und großer Dampf
zufuhr ermöglicht aber nicht nur die Gewinnung des Gesamtstick
stoffes der Berge in Form von Ammoniak, sondern überhaupt die 
Anwendung von Generatoren für diesen Zweck. Denn bei Verga
sung von Wäschebergen in Gen~ratoren mit beschränkter Dampf
zufuhr und mit Luftzufuhr im Uberscbuß tritt infolge des hohen 
Gehaltes der Berge an Rückstiinden sofort beim Heißwerden des 
Generators Verschlackung ein, welche dem Prozeß ein Ende 
setzt. Bei Anwendung dagegen des hier beschriebenen Ver
fahrens wird die Verschlackung vermieden und hiedurch die 
ciuantitative Ausbeute des Ammoniaks ermöglicht. Nach dem 
bekannten Mondsehen Verfahren wird beim Vergasen stiek
stoffhaltiger Kohle unter geringer Luftzufuhr und Einleitung 
von Wasserdampf in den Generator der Stickstoff in Ammoniak 
umgewandelt; es war jedoch keineswegs vorauszusehen, daß 
bei Anwendung dieses Verfahrens auf Wäscheberge, wenn 
Dampf in so rejchlichen Mengen zugeführt wird, daß er in 
allen Zonen im Überschuß vorhanden ist, der in den Wäsche
bergen selbst enthaltene Stickstoff beinahe quantitativ als 
Ammoniak gewonnen werden kann. Durch die Anwendung 
des an sich bekannten Mondsehen Verfahrens zur Vergasung 
von Wäschebergen wird bei Einhaltung der angegebenen 
Arbeitsweise ein großer gewerblicher Vorteil dadurch erzielt, 
daß hiedurch die wirtschaftlich wichtige Verwertung und 
Benutzung der Wäscheberge ermöglicht wird. Während bis 
jetzt die Wäscheberge auf die Halde geworfen und hier als natz· 
loser Bestand erst langer Einwirkung der Luft unterworfen wer
den mußten, ehe sie wieder zum Bergversatz verwendet wurden, 
wird bei Anwendung dieses Prozesses erreicht, daß die Wä
scheberge sofort von allen brennbaren Bestandteilen befreit 
werden können, wobei das erhaltene Ammoniak und erhaltene 
Kraftgas nicht nur. die Kosten der Verarbeitung decken, sondern 
noch reichliche Überschüsse bieten, und daß die nunmehr 
ausgeschweelten Berge sofort wieder, ohne auf die Halde ge
worfen zu werden, zum Bergversatz Anwendung finden können. 
Von Wichtigkeit ist auch, daß bei dieser Behandlung der 
Wäscheberge die in den Bergen enthaltenen Pyrite gleichfalls 
zerstört werden, so daß jede Selbstentzündung der verarbeiteten 
Wäscheberge ausgeschlossen wird, wodurch sie als Versatz
material für den Bergbetrieb brauchbar werden. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Aller

höchster Entschließung vom 30. März d. J. den Ministerialrat 
Emil Homann zum Sektionschef im Ministerium für öffent
liche Arbeiten a. g. zu ernennen geruht. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den Lehrer an 
der Staatsgewerbeschule in Bielitz, W endelin Heinrich Schramm, 
zum Adjunkten der Lehrkanzel für allgemeine und analytische 
Chemie und Probierkunde sowie für technische Gasanalyse an 
der montanistischen Hochschule in Leoben ernannt. 

Das Präsidium der oberösterreichischen Finanzdirektion 
hat den Bergeleven Karl Krieger in Brüx und den Assistenten 
an der montanistischen Hochschule in Leoben Franz Pick! 
zu Bergeleven im Personalstande der alpinen Salinen\"erwal
tungen ernannt. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Heinrich 
Kowarzyk hat seinen Standort von Niedzieliska nach Krakau 
verlegt. 
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Vereins-Mitteilungen. 

Geologische Gesellschaft in Wien. 
Am 13. Februar fand unter dem Vorsitze des 

Präsidenten, Professor Dr. Viktor Uhlig, die General
versammlung statt, in welcher von Professor Doktor 
Eduard S u e ß jun. der Rechenschaftsbericht über das 
erste Vereinsjahr 1908 vorgetragen wurde. Dem Aus
schusse wurde über Antrag der Kasserevisoren die Ent
lastung erteilt. Der bisherige Ausschuß wurde durch 
Akklamation für die nächstjährige Funktionsperiode 
wiedergewählt. Hierauf wurde der Präsident der kaiser
lichen Akademie der \Vissenschaften in Wien, Professor 
Eduard Sueß sen., nach einer kurzen Begründung des 
Antrages durch Hofrat Theodor Fuchs einstimmig und 
unter lebhaftem Beifall der Versammlung zum ersten 
Ehrenmitgliede der Gesellschaft ernannt. Nach Erledigung 
des geschäftlichen Teiles hielt Prof. Dr. Franz K o ß m a t 
den angekündigten Vortrag „ Die Erzlagerstätten de8 
nordöstlichen Kleinasiens", an den sich eine anregende 
Diskussion über die Genesis der Erze und die Lateral
sekretionstheorie anschloß. 

* * * 
Am 20. März 1909 hielt der Präsident der Kaiser

lichen Akademie der Wissenschaften und Ehrenmitglied 
der Gesellschaft, Professor Eduard Sueß sen., im Hör
sale des geologischen und paläontologischen Institutes der 
Universität einen Vortrag über das Thema „Das Leben". 

Ein illustres Auditol'ium von Fachgelehrten, Pro
fessoren, l\Iontanisten und Mitgliedern der Geaellschaft 
füllte den ger!iumigen Saal bis auf das letzte Plätzchen. 
Ausgehend von dem Hinweise auf sein bedeutendstes 
Werk „ Das Antlitz der Erde", in dessen Schlußkapitel 
eine Darstellung gegeben ist, wie sich das organische 
Leben anschließend an die feste Felskruste der Erde 
entwickelte, gab der Vortragende mit einer Reminiszenz 
an seinen Vorgänger Rokitansky, der den Begriff der 
Solidarität des Lebens geprägt hatte, eine philo
sophische Definition des Begriffes Leben als einer Ein
heit in der Entwicklung, welche einmal begonnen, 
zweifellos einmal ohne Katastrophen ein Ende nehmen wird. 

Das Leben über der Erde ist räumlich und 
zeitlich beschränkt. Auch die Erde wird das Schick
sal anderer Himmelskörper, z. B. jenes des Mondes, 
treffen. Das Leben kann auch vom wirtschaftlichen 
Standpunkte als eine ökonomische Einheit in der 
Natur betrachtet werden, das, was die Amerikaner 
h arm o n i s c h e Einheit nennen. Fleischfresser hängen 
von Pflanzenfressern, diese von den Pflanzen und diese 
teilweise wieder von den Tieren ab. Zu praktischen 
Beispielen und Erscheinungen in der Entwicklung der 
Lebenwesen in den geologischen Epochen übergehend, 
erwähnt er der sogenannten Hebungstheorie, die eine 
Zeitlang die Geologen beherrschte, nun aber als über
wunden zu betrachten ist. Nicht die Hebung, sondern 
die Senkung des Festlandes ist zumeist die Ursache der 

Inselbildung, wie die Verteilung der Fauna und Flora 
beweist. Der Bau der pazifischen und der atlantischen 
Küsten weist große Unserschiede auf. Der pazifische 
Ozean ist vom Kap Horn bis zur l\Hindung des Ganges 
von einer Kette umrahmt. Mit Ausnahme der Antillen, 
des Patagonischen und des Atlasgebirges ist alles un
motivierter Bruch. Mehr als die Fauna beweist dies 
die ältere marine Ablagernng. Man kann das Leben 
auch einteilen nach den Vv ohnsitzen und unterscheidet 
Land-, Süßwasser, Seewasser- und Brakwassertiere. Das 
Interessanteste für die Entwicklungstheorie sind die 
Überg!tnge der Tierformen. Als A usgang·spnnkt des 
Lebens kann man den Meeresstrand annehmen. J>ie 
Sonnenwärme, die Windstürme, das Meeresfinten, der 
Abfluß des Wassers vom Lande zum ?!leer veranlassen 
ein Streben vom Meere zum Lande und umgekehrt. 
Seetiere gehen zum Laichen ans Land und Landtiere in 
die See. Eine wichtige Er8cheinung in der Entwicklung 
des Lebens war die Bildung der Lunge als neues Organ. 
Eine andere Lebenserscheinung ist die Wanderung 
nach der Tiefe. Lehrreich ist die Geschichte des 
Kaspischen Meeres. Die erste Mediterranstufe 
reichte von den Ostalpen bei Wien bis nach Persien. 
Das Kaspische Meer, das Schwarze Meer und der Ara.1-
see bildeten ein Meer. Dann erfolgte eine erste große 
Einengung des Meeres und es schließt sich eine Formation 
mit Gips und Salz an. Diese Einengung geht der Bil
dung des Kaspischen Meeres voran. Es erfolgte eine 
zweite Einengung, die sarmatische. Die zugehörige 
Fauna reicht von Oberhollabrunn bis zu den Ruinen von 
Troja. Dann kommt abermals ein bedeutendes Sinken 
der Meereschichten. In dieser Zeit lebte die Kaspische 
Fauna. Diese ist aus der mediterranen entstanden. Wir 
sind zum Süßwasser angelangt und befinden uns in einer 
weiteren Einengung. Die entstandenen Seen haben sich 
weiter voneinander getrennt. Das Niveau des Kaspischen 
Meeres ist jetzt - 25 m, das des Aralsees + 50 111, da1> 
des Pontus + 0. Der Aralsee, friiher salzig, wurde vom 
Kaspisee getrennt und durch die Wässer des Oxus 
brackisch, während der Kaspisee vorwiegend salzig 
blieb. Die Kaspische Fauna wurde durch Eindringen 
der Mittelländischen Fauna über die Dardanellen im 
Pontus getötet. Die Fauna der Flüsse wurde merk
würdigerweise durch die Vorgänge weniger berührt. 
Mit den wechselnden Wasserverhältnissen änderten sich 
die Lebensformen. Es gibt jedoch Gegenden, die von 
altersher, etwa seit dem Oberkarbon keine Veränderung 
erlitten haben und Zufluchtstätten, Asyle für die Faunen 
bei den geologischen Umwälzungen bildeten. Man kennt 
vier solche Lebensasyle: 1. die Laurenzia (Vereinigte 
Staaten, Kanada die westlichen Hebriden), 2. die Angara 
(ostibirisches Hochland, bis zum Baikal und .Tennisei), 
3. Gondvara(Ostindien, Afrika, Rrasilien), 4. Antarktis 
(Patagonien, Falklandsinseln, Australien, Neuseeland). In 
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diesen Gegenden kommen keine Transgressionen und 
keine jüngeren G-ebirgsbildungen vor. Sie haben die 
ältesten Flußgebiete und die ältesten Fischtypen. Von 
der permischen Zeit an haben sie sich einen eigenen 
Typus von Tieren erhalten, eine Tierwelt, die sich hier 
viel früher entwickelt hat, der Bildung von Tieren in 
anderen Gegenden vorangegangen ist. Beziehungen 
zwischen der eigenartigen Fauna Patagoniens und jener 
der Ustkiiste Australiens sind nachgewiesen. Die Fest
lande machen bloß zirka 25 °/0 der Erdoberfläche aus. 
Die landbewohnten Teile der Erde sind daher gering 
und es ist nicht alles erhalten, was uns Aufschluß geben 
könnte über frühere Epochen. Das Schicksal des Mondes 
scheint auch der Erde und damit dem Leben beschieden 

zu sein. Die mittlere Tiefe des Atlantischen, Indischen 
und Pazifischen Ozeans von 4000 m spricht für einen 
gleichmäßigen Senknngsprozeß. Auch das wenige vor
handene Land droht zn versinken. Der Vortragende be
endete seine hochinteressanten Ausführungen mit den 
Schlußworten aus seinem Werke "Das Antlitz der Erde" 
unter lebhaften Beifallskundgebungen der Versammlung. 
Präsident Professor U h 1 i g dankte dern Vortragenden 
und gab der Freude Ausdruck, daß der Gesellschaft die 
Ehre und das Vergniigen zuteil wurde, abermals einem 
Vortrage des all verehrten Lehrmeisters lauschen und ihm 
die gebührende Huldigung darbringen zu können. 

Dr. G. 

Stimmen zur Berggesetznovelle über das Kohlenreservat für den Staat. 
Am 20 . .Jänner 1. J. hat der Leiter des Ministe

riums für öffentliche Arbeiten dem Abgeordnetenhause 
eine Regierungsvorlage betreffend die Abänderung des 
allgemeinen Berggesetzes vom Jahre 1854 zur ver
fassungsmäßigen Behandlung übermittelt. 1) 

Bezüglich der Bestimmungen dieser Berggesetz
uovelle verweisen wir um1ere Leser auf den Gesetz
entwurf und den dazugehörigen eingehenden Motiven
bericht. Den wesentlichsten Inhalt des Gesetzentwurfes 
bildet bekanntlich die Abschaffung der Bergbaufreiheit 
für die Kohle und der Vorbehalt dieses Minerals für 
den Staat - unter Aufrechthaltung aller von Pri
vaten auf Grund des geltenden Gesetzes erworbenen 
Bergbauberechtigungen. \Vir erinnern ferner daran, daß 
dem Staat die Befugnis eingeräumt wird, die Aus
übung seines Kohlengewinnungsrechtes auf Zeit und 
gegen Entgelt an andere Personen zu übertragen, und 
daß anschließend an diese bloß den Kohlenbergbau be
treffenden Reform die Vorschriften über die Bauhaft
haltung von Freischürfen und Grubenfeldern überhaupt 
einer Revision unterzogen werden. ln den Übergangs
bestimmungen wird schließlich den Inhabern von Frei
schurfberechtigungen zur Nachweisung von Kohlenfunden 
ei11e Frist von drei Jahren vom Beginne der ·wirksam
keit des Gesetzes gesetzt, nach deren Ablauf Ver
leihungen auf Kohlen an Private nicht mehr stattfinden 
sollen. Für jene Freischürfe jedoch, welche erst nach 
der Einbringung des Gesetzentwurfes (20. Jänner 1909) 
angemeldet wurden, ist die Frist auf drei Monate ein
geschränkt. In den den Übergangsbestimmungen unter
liegenden Freischürfen wird in Tiefen von über 150 m 
die V erleihnng grundsätzlich auch auf Bohrfunde zugelassen. 

Die Berggesetznovelle hat in den Fachkreisen 
außerordentliches Aufsehen erregt und die Interessenten 
zu nachdrücklicher Stellungnahme gegen das neue Gesetz 
veranlaßt. 

"\Vir wollen versuchen, aus den verschiedenen 
Kundgebungen montanistischer Vereine und einzelner 
Fachmänner das \Vesentlichste festzuhalten. 

1
) "Üsterr. Zeitschr. f. Btrg- un!l Hiittenw." Xr. 4, 

19U9, S. 47. 

Am 14. Jiinner 1909 fand eine Monatsversamm
lung des „Industriellen-Klub„ statt, in welcher Bergrat 
Engen Bauer einen Vortrag über ,.die Schichtdauer im 
Bergbau"~) hielt und am Schlusse seines Y ortrages 
sagte, daß dem Bergbau aus ein ein Gesetzentwurfe, 
nach welchem es künftighin dem Staate allein vorbe
halten bleibe, nach Kohlen zu schürfen, eine noch größere 
Gefahr als die Verkürzung der Schichtdauer drohe. Ob 
damit der Kohlennot gesteuert würde, müsse bezweifelt 
werden. Man könne durch Einschränkung nicht eine 
Mehrproduktion erreichen. In diesem Gesetzentwurfe er
scheine auch der bestehende Bergbau insofern bedroht, 
als die jetzigen Freischiirfe nur unter Bedingungen im 
bisherigen Besitze bleiben sollen, die einfach nicht er
füllbar sind. Der österreichische Staat behauptet, das
selbe zu tun, was in Deutschland geschehen ist. Der 
preußische Staat hat sich lediglich auf die Dauer von 
zehn Jahren das Recht vorbehalten, ein im Gesetze 
räumlich limitiertes Ausmaß von Grubenfeldern zu er
werben. In Österreich sei der Bergbautreibende über
haupt nicht in der Lage, sich den für eine Schacht
anlage nötigen Besitz zu sichern. Er kann denselben 
lediglich durch Freischürfe belegen, und selbst nach 
Vornahme von Bohrungen sei er noch immer nicht 
Eigentümer des betreffenden Terrains, während er in 
Preußen für jedes fündige Bohrloch ein Feld von 200 ha 
übertragen erhält. Wenn der Staat den \Veiterbesitz 
von unerfüllbaren Bedingungen abhängig mache, so 
unterbinde er damit den \V eiterbestaud und die Fort
dauer des gegenwärtigen Bergbaues. Es sei zweifellos, 
daß dieses Gesetz einen Stillstand in der Entwicklung 
des Kohlenbergbaues zur Folge haben werde und damit 
gerade das Gegenteil davon erreicht wird, was das 
Gesetz angeblich bezweckt. In der Debatte, die sich an 
den Vortrag anschloß, bemerkte Bergrat Max v. Gut
m an n, der insgeheim und in aller Eile vorbereitete 
Gesetzentwurf bedeute die Aufhebung der Bergbau
freiheit, des jedem Staatsbürger gewährleisteten Rechtes, 
auf jedem bergfreien Terrain unter gewissen gesetz
lichen Voraussetzungen auf Kohle zu schürfen, durch 

~) nÖsterr. Zeitschr. f. Berg·- und Hüttenw." Nr. 13, S. 199. 
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Freifahrung Bergwerkseigentum zu erwerben und Berg
bau zu betreiben. Als Zweck des Gesetzes wird vor
geschützt: die Bekämpfung des Kohlenmangels und hoher 
Kohlenpreise. Durch seine Durchführung würde gerade 
das Gegenteil erreicht werden. 

Das Gesetz soll ein Vorstoß sein fiir die Verstaat
lichung des Kohlenbergbaues. 

In Zukunft sollen Grubenbesitze nnr gegen Entgelt 
nnd auf begrenzte Zeit an Private verliehen werden. 
Die Belastung der Kohlen mit einem Pachtzins, demnach 
eine neue Besteuerung· derselben, wird kaum geeignet 
sein, ihren Preis herabzudriicken. 

Die unausbleibliche Folge des U-esetzes wäre eine 
Herabsetzung· der Kohlenproduktion. ·welcher Unter
nehmer wird den l\I ut finden, l\lillionen zu investieren 
für moderne Sehachtanlagen und Eisenbahnen, für 
Koloniebauten und 'Vasserleitungen, fiir Wohlfahrts
einrichtungen bei nicht genügender Sicherstellung der 
Dauer seines Besitzes und nicht einmal seines Ausmaßes. 

Der gegenwärtige Besitz an Grubenmaßen bleibt 
zwar nach dem Gesetzentwurfe intakt, doch bei der ge
ringen Ausdehnung und dem langsamen Vorrücken der 
durch das heutige Gesetz zulässigen Belehnung· bilden 
die Grubenmaßen nur einen minimen Teil der bestehenden 
Grubenfelder, deren größter 'feil durch Freischiirfe ge
deckt ist. Für die Sicherung dieses Freischurfgebietes 
durch Aufschlüsse wird eine so kurze Frist in Aussicht 
genommen, daß ihre Durchführung durch Erbohrungen 
oder Abteufen von Schurfschächten, abgesehen von ihren 
enormen Kosten, die zumeist eine wirtschaftliche Ver
geudung bedeuten, einfach physisch unmiiglich ist. 

Es wird auf diese \V eise ein Weg gewaltsamer 
~Jxpropriation ohne Schadloshaltung betreten, der ein 
gefährliches Präjudiz bieten kann für andere GebiPtc 
des Besitzes und seiner Rechte. 

Bergrat Fillunger betonte, daß die Grubeneigen
tümer in dieser Novelle eine förmliche Expropriation 
sehen. Der Vorwurf, daß die Grubenbesitzer die Pflicht 
gegen die Allgemeinheit nicht erfüllen und durch eine 
künstliche Zurückhaltung der Kohle deren Preis zu 
steigern bemüht seien, sei ungerechtfertigt, da die Pro
duktion seit dreißig .Jahren uru sechzig Prozent ge
stiegen sei. Die Freischürfe, welche den größten Teil 
aller Bergberechtigungen ausmachen, wurden oft zu sehr 
hohen Preisen erworben. Wenn die Ansniitznng der 
Schurfrechte nicht nach einer fixierten Frist erfolgt,, 
die Expropriation vorzunehmen, komme einem Rechts
bruche gleich, da es physisch unmöglich sei, in der in 
Aussicht genommenen .Frist die erforderlichen Bohrungen 
vorzunehmen. Unter diesen Umständen sei es notwendig, 
daß alle besitzenden Kreise sich zusammenschließen, um 
sich zur \V ehre zu setzen. Denn heute treffe es den 
Bergbau morgen eine andere Industrie! 

' " •l2 J In der Neuen Freien Presse vom .::. . änner 
1909 wirft Bergrat Dr. Fillunger in seinen "Be
merkungen zu der Berggesetznovelle" die Frage auf, ob 
die den Freischürfern nach dem neuen Uesetz aufzu
legenden Beschränkungen bezw. Entziehung von Rechten 

als Expropriation im Sinne des Gesetzes unter gleich
zeitiger Verpflichtung des Staates zur angemessenen 
Schadloshaltung anzusehen sind. 

Nach Artikel fJ des Staatsgrundgesetzes vom 21. De
zember 1867 kann eine Enteignung nur in den Fällen 
und in der Art eintreten, WP.lche das Gesetz bestimmt 
(§ 365 des Allgemeinen Hiirgerlichen Gesetzbuches). 

§ H65 des Allgemeinen Hiirgerlichen Gesetzbuches 
gestattet aber die Abnahme des Eigentums oder eines 
sonstigen Vermög·ensrechtes ans Riicksichten des öffent
lichen Wohles, jedoch nur g·egen Entschädigung. Ein 
Objekt der Expropriation kann die Abnahme des Eigen
tums oder eines sonstigen \Termiigensrechtes bilden und 
es ist daher zu untersuchen, ob durch die Absichten 
der H.egiernng Eigentum abgenommen oder sonstige \T er
mögensrechte beschränkt oder entzogen werden sollen. 
Daß hiebei mit Hücksicht auf die im Staatsgrundgesetz 
betonte Unverletzlichkeit des Ehrentnms die Ersatzpflicht 
des Staates weitgehend auszudehnen ist, gilt als Grund
lage jr,der Hechtsordnung in der zivilisierten Welt. Es 
existiert diesbeziiglich eine ganze Literatur, welche sich 
an die Eingriffe des Staates zur Regulierung der ans 
den früheren Hntsuntertanverbll.nden hervorgegangenen 
Servituten bezw. an die Grundentlastung knüpft. 

Sind nun die Rechte, welche nach Absicht des 
Staates im vorliegenden Gesetzentwurfe verkiirzt oder 
aufgehoben werden sollen, Privatrechte? Sind es Ver
mögensrechte i' Der Entwurf spricht von 'Vahrnng pri
vater Rechte, so daß die Regierung wohl selbst den 
Standpunkt vorhandener Privatrechte einnimmt. Das den 
Schnrfbewilligungen innewohnend" Recht ist dn durch 
das Berggesetz selbstitndig normiertes Hecht, welches 
weder ein Eigentums- noch ein dingliches Recht im 
Sinne des bürgerlichen Gesetzes dar8tellt. 

Anders steht jedoch die Sache in dem Moment, wenn 
auf U-rnnd der Schurfbewilligung· Freischiirfc, also im Sinne 
des § 22 des Berggesetzes Rechte dinglicher Natur, er
worben worden sind. 'Venn auch der Freischnrf bezüg
lich seiner Dauer unter Zulässigkeit der VerHlngerung 
von der Schurfbewilligung, durch welche er gedeckt ist, 
abhängig ist, kann doch die Rechtsbestllndigkeit der 
bereits erworbenen Freischürfe ohne Ersatzleistung des 
Staates nicht dadurch berührt werden, daß die Schnrf
bewillignng einfach nicht verlängert wird. 

Der Grundsatz jeder Rechtsentwiklung besteht darin, 
daß Gesetze nicht znriickwirken sollten. Unter dem derzeit 
bestehenden Gesetze habe ich durch den Freischurf ein 
Vermögensrecht erworben, wenn ich im Sinne des Ge
setzes die für die Verlängerung der Schurfbewilligung 
notwendigen Schurfarbeiten begonnen bezw. durchgeführt 
habe. Diese Vermögensrechte dürfen mir nicht mehr "im 
allgemeinen Interesse" entzogen werden ohne gleich
zeitige angemessene Schadloshaltung. 

Die Bauhaftungsarbeiten und Bohrungen geben mir 
im Sinne des bestehenden Gesetzes einen Anspruch auf 
Erhaltung der von mir geschaffenen Vermiigensrechte 
bezw. einen Anspruch auf Entschädigung bei staatlicher 
Beschränkung oder Entziehung solcher Vermögensrechte, 
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falls die:; „im allgemeinen Interesse" und nicht etwa 
wegen Verletzung derzeit bestehender Gesetze durch den 
Staat verfügt wird. 

Ich konnte unter dem bestehenden Gesetze nicht 
den Aufschluß auf der Lagerstätte, nur ein beschränktes 
Feld erwerben. Ich habe die ungeheuren Investitionen 
einer Tiefbauanlage aufgewendet, weil ich die Sicherheit 
hatte, daß in dem umliegenden, von mir gesichertf\n Frei
schurffelde die vom Staate garantierte Reserve meines 
Kohlenvermögens vorhanden ist und ich durch meine 
Aufschlußtlltigkeit die dem Gesetz entsprechende Bau
hafthaltung der Freischürfe vorgenommen habe, was von 
den Behiirden anerkannt wurde. 

Es handelt sich daher um eine das Staatsgrund
gesetz verletzende Konfiskation, wenn mir nunmehr solche 
Rechte, die mich im Vertrauen auf das Gesetz zur Auf
wendung bedeutender Mittel veranlaßt haben, ohne Ent
schädigung entzogen werden sollen, wenn ich nicht noch 
besondere vom technischen Standpunkte zumeist ganz 
zwecklose Aufwendungen mache oder aus irgend welcher 
Ursache garnicht imstande war, zu machen. 

Hiezu kommt noch, daß die Vorschriften der Über
gangsbestimmungen des neuen Gesetzes, insofern sie sich 
mit der Wahrung der erworbenen Schurfrechte befassen, 
von vornherein unerfüllbar sind, was aus den nach
stehenden Erwägungen sehr deutlich hervorgehen wird. 
Nach den erläuternden Bemerkungen zu dem neuen Ge
setzentwurfe bestehen gegenwärtig in Österreich nahezu 
100.000 Freischürfe auf Mineralkohle und es deckt ein 
Freischurf, da die benachbarten Freischürfe ineinander 
immer erheblich übergreifen, nach den Erfahrungen im 
Ostrau-Karwiner Revier nur zirka 18 Im. Unter Zu
grundelegung dieser sehr geringen Freischurfdeckung 
würde die gesamte Freischurffläche auf Mineralkohle in 
Österreich 1,800.000 lta betragen. Nimmt man nun an, 

daß, sehr reichlich gerechnet, ein Drittel dieser Fläche 
auf solches Gebiet entfällt, welches an sich ganz aus
sichtslos ist und durch dessen Entziehung dem Freischurf 
keinerlei Schädigung erwächst, so verbleiben 1,200.000 ha 
für hoffnungsreiches Schurfterrain, in welchem das Fossil 
zum größten Teil in einer 150 m übersteigenden Tiefe, 
also durch Bohrungen, erschürft werden muß. 

Da nun nach den Vorschriften des neuen Gesetzes 
auf einen Bohrpunkt 36 ha verliehen werden sollen, 
müßten die Schürfer Österreichs, um ihre Rechte zu 
wahren, rund 33.000 Bohrlöcher innerhalb dreier Jahre 
abstoßen, so nach pro Jahr 11.000. Reichlich gerechnet 
werden aber auf dem Kontinent gegenwärtig höchstens 
300 Bohrtürme vorhanden sein und wenn also diese 
Bohrtürme den österreichischen Schürfern zur Verfügung 
gestellt würden, was gewiß nicht der Fall sein kann, 
und wenn man mit jedem dieser Bohrtürme pro Jahr 
drei Bohrungen zu machen vermöchte und wenn Fehl
bohrungen ausgeschlossen sind, könnte man höchstens 
900 Bohrlöcher pro Jahr herstellen, also nur zirka acht 
Prozent der Leistung erzielen, welche notwendig wäre, 
um die Schiirfer tatsächlich vor der Entziehung ihrer 
Schurfrechte zu schützen. Es ist daher ganz ausge
schlossen, daß der Verfasser des Gesetzes wirklich an 
einen Schutz der erworbenen Schurfrechte gedacht hatte, 
sonst hätte er unmöglich einen so unzUI·eichenden Über
gangstermin und so unzureichende Übergangsmaßnahmen 
überhaupt zum Gesetze vorsehen können. Eben dieser 
Umstand bestärkt aber in der Anschauung, daß die Re
gierung die Enteignung des Privatbergbaues hinsichtlich 
seiner Schurfrechte geradezu beabsichtigt hat und sie 
wird nach dem oben Ausgeführten daher kaum „ über 
die angemessene Entschädigung" hiuwegkommen können. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ortsgruppe des „Verein der Bohrtechniker in Wien". 
(Schluß von S. 217 .) 

Ingenieur Fa u c k sen., der nun das 'Vort ergreift, 
vermag sich mit dem Referenten nicht einverstanden zu 
erklären, denn, wenn die Bohrtechniker die Regierung 
dahin informieren wollen, daß sie möglichst große Kohlen
felder verleihe, haben sie weniger Arbeit zu gewärtigen, 
als wenn sie möglichst kleine Felder vorschlagen. Die 
Kosten eines Bohrloches sind verschwindend gegen das 
Risiko eines Schachtes bei ungenügenden Aufschluß des 
Terrains. 

Bergrat Bauer: Herr Fauck hat dahin resumiert, 
daß bei kleineren Kohlenfeldern mehr Arbeit vorhanden 
sein wird. Ich bin iiberzeugt, daß der größte Teil der 
Freischurfbesitzer ihre Freischürfe verfallen lassen, wenn 
nicht größere Felder auf einen Bohrfund verliehen werden. 
Ich verstehe nicht, wie ein Bohrunternehmer und Fach
mann, der weiß, was eine Bohrung kostet, sagen kann: 
daß es im Interesse der Bohrunternehmer ist, kleine 
Kohlenfelder anzustreben. Es muß den Freischurfbesitzeru 
möglich gemacht werden, ihre Freischurfbesitze abbohren 

zu lassen und dies ist nur möglich, wenn hiezu nicht 
eine übergroße Anzahl von Bohrungen erforderlich ist. 
Der Freischurfbesitzer muß eben darin einen Anrel.Z 
finden, Bohraufträge zu geben, daß die zwecks Erhaltung 
seines Besitzes erforderlichen Bohrungen zum 'V ert seines 
Besitzes stehen, resp. denselben durch zu hohe Bohr· 
kosten nicht allzusehr belasteu. 

Ingenieur Fa u c k meint, wir können nicht den 
Standpunkt der Freischurfbesitzer einnehmen, sondern 
müssen den der Bohrunternehmer vertreten. 

Der Vorsitzende, Hofrat Pöch sagt: Es stehen sich 
hier zwei Ansichten gegenüber. Herr Fauck vertritt 
den Standpunkt, es sollen kleine Felder verliehen werden, 
während Herr Bergrat Bauer darauf hingewiesen hat, 
daß speziell bei tieferen Flözlagen dies ganz unbegründet 
ist und dieser Meinung möchte ich mich anschließen. Im 
alten Berggesetz vom .Jahre 1854 hat man nur kleine 
Felder konzediert, weil man friiher nur mit geringen 
Tiefen gerechnet hat. 
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Aber schon nach dem damaligen Gesetze hat man 
vom Schachte aus manchmal drei Felder gelegt und 
dadurch eine Verleihung bis zu 100 lw erreichen können. 
E~ wäre sonach eine Tiefbohrung bedeutend im Nach
teile, wenn sie ein kleines Feld bekäme. 

Dr. Petraschek nnd Hofrat Prof. Koch schließen 
sich den Ausführungen des Herrn Bergrates Bauer an. 

~3ergrat Bauer findet, daß die österreichische Bohr
tec~1111~ d~r deutschen gegeniiber zurzeit im Nachteil ist, 
weil m Osterreich der Auftrnggeber kein solches In
teresse an der Bohrung hat wie in Deutschland wo er 

' ' durch die Bohrung Eigentum erworben hat.. Man gibt 
uns mit der neuen Novelle ein Geschenk (Die Anerkennung 
des Bohrfundes), aber in demselben Moment nimmt man 
es uns wieder weg (durch Aufhebung der Bergbaufreiheit). 
Meine Herren es ist ein Danaergeschenk. \Venn dieses 
Gesetz in Üsterreich in der jetzigen Form nicht zustande 
kommt, so wird der llohrtechniker auch dauemd mehr 
beschäftigt sein, als er es bisher war. 

Man muß es dem Bohrunternehmer möglich machen, 
den Aufträgen nachzukommen: 1. Durch bedeutende Er
streckung der Frist. 2. Durch Vergrößerung der Ver
leihungseinheit.. 

Über Vorschlag des Hofrates Koch werden die 
Herren Hofrat Pöch, Bergrat Hauer und Sekretär 

. Urban mit der Redaktion der Resolution betraut welche 
' einer für den 23. Februar einzuberufenden Versammlung 

vorgelegt werden wird. 

Bergrat Bauer sagt: Wir können das Arbeits
ministerium auch ersuchen, die Bergbehörden anzuweisen, 
schon jetzt den Bohrungen die Fundesbestätigung zu g·e
währen, daß auch ältere bestätigte Bohrungen anerkannt 
werden. 

* * * 
In der Sitzung vom 23. Februar wurden zwei Re

solutionen vorgelegt, die meritorisch identisch sind, weshalb 
de1· Vorstand beauftragt wird, diese beiden Vorschläge zu 
kumulieren. Zur lleschlußfassung dieser Resolution wird 
seinerzeit eine Sitzung einberufen werden. 

Es ergreift hierauf Herr Fauck das Wort zu 
seinem Referat: „Der Einfluß der Gesetzgebung 
auf die T iefb oh r un te rneh m ungen." 

Ingenieur Fa u c k erinnert einleitungsweise au den 
Weltkongreß, den Präsident. R o o s e v e 1 t für den September 
1909 einberufen hat, um die natiirlichen Reichtümer der 
Vereinigten Staaten vor der Devastation zu schiitzeu. 

In Üsterreich, besonders in Galizien, denkt niemand 
daran, diese wichtige Frag·e auch nur vorzuschlagen. Der 
größte Naturreichtum des Landes, das Petroleum, ist 
durch das Petrolsteuergesetz und die unverantwortliche 
Uneinigkeit der Rohölproduzenten fast wertlos geworden. 

Auf die seit langem bestehende intensive Bohrtätigkeit 
nach Erdöl hat die Gesetzgebung einen sehr ungünstigen 
Einfluß ausgeübt indem das Petrolenmlicht mit einer ' . hohen Steuer belastet wurde, alle anderen Lichtquellen 
aber steuerfrei belassen wurden. 

üa durch den unrentablen Preis des Rohöles die 
Hohrarbeiten sehr stark eingeschränkt werden mußten, 
ist auch der Bedarf an Eisen in Form von Röhren, 
Werkzeugen, Maschinen usw., sehr zuriickgegangen. 

Es ist daher im Interesse der Petroleum- und Eisen
industrie sowie des Staates dringend notwendig: 

1. Die Errichtung einer einheitlichen, staatlichen 
Gesamti:oltölverkaufsorganisation. 

2. Die Besteuerung sämtlicher Lichtquellen in gleiche1· 
Höhe vom Werte, wie jetzt das Petrolenmlicht besteuert 
wird, zu forden, da die einseitige Besteuerung des Petro
Ieumlichtes im höchsten Grade ungerecht ist und ver
hindert, daß dieses Naturprodukt in freie Konkurrenz 
mit den anderen nicht besteuerten Lenchtmitteln treten 
kann. Sollte die Besteuerung der anderen Lichtquellen 
unm1iglich sein, so miWte auch die Petrolenmstener auf
gehoben werden. 

* * * 
Der Vorsitzende meint, dall die Angelegenheit rein 

wirtschaftlicher Natur ist, und vom Verein der Bohr
techniker nicht leicht vertreten werden kann. 

Fauck meint hingegen, daß dies auch mit eine 
bohrteclmische Frage sei, da der Verein doch die Pflicht. 
habe, die Ursachen für die Behinderung der Entwicklung 
der Bohrtechnik zu beleuchten . 

Bergrat lla 11 er findet es jedenfalls gegen jedes 
Herkommen, daß ein industrieller Verein verlangt, es 
möge ein Artikel besteuert werden, der bisher noch nicht 
besteuert ist. Statt eine derart schwierige Schädigung 
der volkswirtsehaft liehen Interessen zu beantragl~n, wllre 
es viel natiirli!'her, wenn der Vonedner fiir die Anfhebnng 
der Petroleumsteuer eingetreten wllre. Gegen Besteuerung 
neuer Artikel aber muß man sich wehren, so lange 
man kann. 

Notizen. 
Österreichisch·.\.lpine Montangesellschaft. Unter dem 

Vorsitze des Präsidenten Max Grafen Montecuccoli
Laderchi wurde um 2. April die diesjährige ordentliche Ge
neralversammlung der Alpinen Montangesellschaft abgehalten. 

Generuldirektor Anton Ritter v. Kerpely erstattete den 
Geschäftsbericht. Die Gesellsclmft erkliirt, sie habe in ihrem 
vorjiihrigen G eschliftsbericht uuf die starke Depression hin
gewiesen, die auf den ausHindischen Eisenmiirkten herrscht, 
und bemerkt, daß diese bei längerer Dauer uu[ das heimische 
Eisengeschäft. und uuf das Unternehmen voruussichtlich nicht 
ohne EinJluß bleiben wird, daß sie aber fllr das Jahr 1908 
trotzdem auf ein entsprechend gllnstiges Ergebnis rechne. 
Dies habe seine volle Bestiitigung gefnmlen. Zur Abwehr der 
ausliindischen Ko11kurrenz wurde wiederholt eine l•:rmltßigung 
der Verkuufspreise vorgenommen. Die Beschäftigung der An
lagen wo.r aber bis. zum Spiitherbst vorzilglich, so daß 
gegen das Vorjahr ein um etwa 5 lllillionen Kronen größerer 
Umsatz erzielt werden konnte. Gegen Ende des Jahres trat 
da.nn im Zusa.mmenhange mit dem Abflirnen lier allgemeinen 
Wirtschaftslage - in erster Linie wohl aber als Folge der 
ungeklärten politischen Luge - auf dem Eisenmarkte eine 
wesentliche Abschwächung der N nchfrage ein, die aber das 
Juhresergebnis nicht mehr wesentlich beeintriichtigt hat. 

Das Bruttoergebnis rler Berg- ull!l Hüttenwerke betriigt 
K 27 ,637 .923·- und es verbleibt nach Abzug von J( 6,173.487·-
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flir Generalunkosten, Steuern, Beiträge für die gesetzliche 
Arbeiterversicherung und nach Abschreibung von K 4,252.377·
ein Reingewinn von K 17,367.542·-. Zuzüglich des Vortrages 
per K 599.832·- stehen de.her K 17,967.374·- zur Verfügung, 
was die Ausschüttung einer Dividen1le von 20°10 gegen 19°10 
im Vorjahre gestattet. 

Die Produktionsziffern der wichtigsten Erzeugnisse er
scheinen in folgender Tabelle angeführt. 

Es wurden erzeugt: 
1908 gegen 1907 

~!ctcrzcn tncr 
Kohle. 12,199.000 - 129.000 
Erze 17,048.000 + 1,206.000 
Roheisen. 4,982.000 1 209.000 1 

Ingots 3,860.000 _!_ 260.000 
Puddeleisen . 501.000 17.000 
Fertige W alzwe.re 2,575.000 1 5.000 T 

Der Rückgang der Kohlenproduktion ist die Folge der 
e.uf unsern steirischen Bergbauen noch anhaltenden Abhau
schwierigkeiten, die die Gesellschaft durch ent~prechende Maß
nahmen, im besonderen durch umfangreiche Investitionen, noch 
in diesem Jahre zu beheben bemiiht sein wird. Weiter hat 
der wiederholt aufgetretene Wagenmangel die Förderung bei 
der Schachtanlage in Urle.u ungünstig beeinflußt. Größere 
Betriebsstörungen sind, trotzdem die Anlagen bis in den Spät
herbst hinein sehr stark in Anspruch genommen waren, nicht 
zu verzeichnen gewesen. Die Investitio!Jstätigkeit wurde auch 
im abgelaufenen Jahre fortgesetzt. Uber die Investitions
tätigkeit des abgelaufenen Jahres wird folgendes berichtet: 
In Donawitz wurde zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
Hochofenanlage ein neues Gebläse aufgestellt und die Kessel
anlage vergrößert; weiters wurde ein großer Teil der Erzröst
öfen umgebaut. Das Donawitzer Stahlwerk bat durch den 
Bau eines zwölften Siemens- Martin-Ofens eine weitere Aus
gestaltung erfahren. Ferner wurde dort der Bau eines neuen 
Stabeisenwalzwerkes, das ausschließlich durch elektrische Kraft 
betätigt werden soll und von dessen Betrieb nach Fertigstellung 
die Gesellschaft große Vorteile erwartet, in Angriff genommen. 
Bei den steirischen Kohlenwerken sind größere Neubauten und 
Verbesserungen zum Teil bereits durchgeführt, zum Teil für 
1lieses Jahr projektiert. Die auf der Orlauer Schachtanlage 
im Vorjahre eingeleiteten Investitionen, namentlich die Er
richtung einer Kohlenwäsche und der Bau von Koksöfen, sind 
nahezu beendet. Weiters hat die Gesellschaft diverse zweck
entsprechende Verbesserungen unri Ergänzungen 'l'Orgenommen. 
Schließlich wurde mit Rücksicht auf den bei den Berg- und 
Hüttenwerken herrschenden Wohnungsmangel auch im letzten 
Jahre eine größer~.Anzahl Arbeiterhäuser aus gesellschaftlichen 
Mitteln errichtet. Uber die Aussichten des laufenden Geschäfts-

jahres äußert sich der Geschäftsbericht folgendermaßen: Bei 
Beurteilung der Aussichten fiir de.s laufende Geschäftsjahr 
müssen wir vor allem auf die derzeit noch unvermindert an· 
haltende Schwäche der inländisrhen sowie der ausländischen 
Eisenkonjunktur hinweisen. Die vielfachen Grunde, die in 
ihrer Rückwirkung· die unklare Lage der heimischen Wirtschaft 
und speziell auch des inländischen Eisenmarktes geschaffen 
haben, bestehen noch, weshalb es derzeit nicht möglich er
scheint, über die weiterP. geschäftliche Gestaltung ein sicheres 
Urteil abzugeben. Wenn nicht unerwartete Ereignisse eintreten, 
glauben wir aber - u. zw. trotz der neuerdings erhöhten Be· 
lastungen - gestützt auf die in den letzten Jahren planmäßig 
angestrebte finanzielle Konsolidierung unseres Unternehmens 
und die durch stete Konzentrierung der Anlagen und Ver
besserungen aller \\T erkseinrichtungen zu erhoffende weitere 
Er•näßigung der Selbstkosten, auch für dieses Jahr ein ent· 
sprechend gutes Ergebnis in Aussicht stellen zu können. 

K. 

Cyanid ·Anlagen der Guanajuato Development Co. 
Claude T. Rice. Die genannte Gesellschaft besitzt 4Anle.gen: 
N aye.l, San Pröspero, Peregrina und Pinguico. Die letzteren 
beiden verarbeiten Erze eigner Gruben, die ersteren fremdes 
Erz. Auf der Pinguira-Anlage ist ein neuer Aufbereitungsherd 
von riesigen Dimensionen e.us Zement eingeführt zur rohen 
Konzentration von Sanden. Die Durchmischung der Schlämme 
in flachen Bottir.hen mit Luft war nicht wirksam genug, man 
benutzt deshalb jetzt eine Kombination von mechanischer 
Rührung und Luftriihrung, weil die gute Durchlüftung für 
hohe Extraktion der Silbererze nötig ist. Auf der San Pr6· 
spero-Anlage kommt in kurzer Zeit auch eine Anlage in Betrieb, 
um reiche Silberkonzentrate mit Cye.nidlaugerei zu verarbeiten. 
E~ ist das der erste Versuch dieser Art. Die Konzentrate 
werden vollständig in Schlamm verwandelt. Die Ne.yal-Miil 
betrieb vorher Pfannene.me.lgamation, sie ist jetzt zu einer 
Cyanide.nlage umgebaut. Man verpocht mit O·l 0/ 0 KCN-Lösung, 
konzentriert auf Wiltleyherden, klassiert uncl läßt die Schlämme 
über die Planillas gehen. Die ~chlämme werden 30 Stunden 
mit 0·12 bis 0·2 °/0 KCN gerührt und 6 bis 7 mal mit schwachem 
KCN gewaschen. Die 8e.ndlaugerei dauert 16 Tage und be
steht aus 24 Waschungen mit 0·4 °/0 KCN. Die Ausfällung 
des Silbers geschieht in Zinkkästen. Diese kleine Anlage 
bringt 76 °lo des Silbers und 94 °lo Gold aus. Auf der Pr6-
spero-Mill gehen die Abgänge der Wilfle~·berde durch eine 
Rohrmiihle, Sand- und Schle.mmlaugerei ist ähnlich wie vorher. 
Man verbraucht im Durchschnitt 0·8 kg KCN, 0·37 kg Zink, 
und 0·07 kg Bleiazetat flir 1 Tonne Erz. Eine beigegebene 
Kurventafel zeigt den Einfluß der Zeit e.uf die Ausbeute an 
Silber und Gold bei der Laugerei. (Eng. e.nd Mining. Journ. 
1908, Bd. 86, S. 947, durch Chem.-Ztg. 1909.) 

Metallnotierungen in [,ondon am 2. April 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 3. April 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

Kupfer 

" 
" " Zion 

Blei 

" Zink 
Antimon 
Qnecksilber 

Metalle Marke 

11 ~ ..,;i II '.' 

l!I ] ~ :1~--- -~ ~~,e_r u ~::~--~~=:.1 ~~~:::. 
g.~ 1 von 1i bis !' Durchschn. 

1-~~-- !i .. 1 _____ ~ 

!! O/ li fi · sk: d ll fi j sh d In.' tK 
-;~=-°--:!- _1 __ :-~------ ' ; ===--= 

Tough eake . . 
Best selected. . 
Elektrolyt. . . 
Standard (Kasse.). 
Straits (Ka~sa) . . . 
Spe.nish or soft foreign 
English pig, common . . 
Silesian, ordinary bra.nds . . . 
Antimony (Regulus) . . . . . 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche . 

21/. 60 101 0 ' 61 0 0 1: 1· 59·6875 
2 1 /~ ,! 61 0 1 0 ' 61 10 0 ' 60·1875 

netto 61 0 1 0 1 61 10 O : ' 60·1875 
netto 57 6 1 3 

1 

57 7 6 i ~ l 55·984375 
' netto · 133 15 ! 0 133 17 6 ' ~ 11130·40625 
i 21/„ 13 12 6 ;' 13 13 9 :: ::: i 13.40625 
1 311; 13 17 6 14 0 0 1 

:al i 13·59375 
netto 21 · 5 0 21 7 6 ::::;: j

1 

21'421875 
31/2 29 

1

10 0 31 10 0: 1·1
1 

30·125 
3 8 7 6 8 3 6 *)8·375 

1 W.F. 
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Mittel zur Verhfitung von Rchlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen. 

III. 
Wir haben eine eing·ehc>ndc ~childeruug· dPr Prste•n 

-27 Versuche g·eg·eben, welclw aur de1· Altofstpr VPrsnch· 
station vor der von der l\I i ning· A ssociation ei ng·esrtztP11 
Kommission gemacht. wurelen. Wir wolleu 111111111Phr 
einig·e weitere• Angabeu anführe11, elamit sich nnser<~ 
Leser die große Wichtigkeit dieser Versuche sowie die~ 

dringende Notwendigkeit der Entscheidung einer Kontro
verse, die seit vielen .Jahren znr Verdnnkelung· eler 
Ursachen Yieler Grubenunglücke lwigetrap;en hat, ver
gegenwllrtigen kiinnen. nie Kontroverse eh·ehte sich hanpt
silchlich um clie Frage, oh der l\ohlenstanb fähig ist, 
eine Grubenexplosion ohne Mitwirkung von Schlag·wettem 
zn vel'Ursachen. Zum vollen Verstltndnisse dPr 8achlage 
wird es von V urteil sein, in aller Kiirze die Geschichte 
der Frage zu erwährH•n. 1 >abei werdrn wir jedoch 
unsere Ausführungeli nnr auf die experimentelle 8eit.e 
des Problems beRchränken; denn die Eriirternng der 
vorgefallenen Grubenexplosionen wiircle kr.in Ende nehmen 
und überdies ist die Stichhältig·keit der aus solchen 
Ungliicken g·ezogenen Schlüsse immer strittig, da es 
umöglich ist, sich nachträglich die genane KPnntnis jener 
Bedingungen zu verschaffen, unter denen sie sich 
ereignet hatten. 

Die Kohlenstaubfrage wnrde zum erstenmal im 
Jahre 1845 aufgeworfen, als Lyell und Fararlay hei der 

BesprPehung 1le1· Explosion auf der Haswcllgrnbe clic Miig
fühke·it PrwlUrntcn, daß der Kohlenstanh als Nahrungsmittel 
fiir diP Explosion gcdit>nt habe. l>ies muß hervorgehoben 
w1•rele11, rla in clem Berichte clPr preußischen Schlag·
wett<>rkomrnission erwllhnt wird' claß He IT n II s 0 u ich 
im ,J ahrn 1 Hf)5 der erst!' war, cler darauf hinwies, daß 
der Kohlenstaub bei der Fortpflanznng cler Explosionen 
in clr.n Kohlm1gruben mitwirkt. ])ic 1•rste~11 PXperi
mentrllen \'ersuche zur Feststelhmg cles Vrrhaltens des 
Kohlenstaubes wnrdcn im .Tahrc 1 H55 gmnacht, als der 
franziisischP l ngcnieur )I, Vita 1 und Pin Komi t e c der 
,,Societc dP l'ludustrii~ Minerale" in St. Etienne 
gleichzeitig, jccluch voncinanelPr una hhilngig praktische 
V rwsnche vornahmen, rlir, jedoch zu keinem entscheidcn<len 
Resultate führten, ohwohl durch sin die )liiglichkeit von 
Kohle111;ta11be~xplosio111•11 erwiesen w1mlc. Eine Zeichnung 
des von Vita 1 Yerwendeten Apparates ist in clen Vorlesungen 
drs Prof. < i all o w ay über di<' Berg·banknndc abgebildet. 
Nach die~Pn Ergebnissen wurde die Frage 20 Jahre lang· 
in Ruhe gPlassen und erst durch 11i11e Reihe von Ver
suchen, die l'rof. Ualloway auf der Llaoynypiagrube 
in Siid-\\"ales nuter Anwendung· einer besonderen Ein
richtung ausführte, wurde sie wieder auf die Tages
ordnung gebracht. Diese sowie andere Versuche noch 
griißeren Umfangs bildeten die Gr1111dlagc einer Heihe 
von Artikeln, clie in den „1'1·ocPedings" 1ler Royal Society 
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in den Jahren 1876 bis 1884 veröffentlicht wurden. 
Anfangs brachten die Versuche Prof. Galloway zu der 
Ansicht, daß der Kohlenstaub in einer schlag\\·etterfreien 
Atmosphäre bei normalem Drucke und gewöhnlicher 
Temperatur nicht entzündbar sei, obwohl schon die 
Anwesenheit von 0·892 ° / 0 an Schlagwettern genügen 
könne, um eine Explosion herbeizuführen. Später jedoch 
wurde er durch weitere Versuche veranlaßt, seine 
ursprlingliche Meinung zu ändern und zu dem Schlusse 
zu kommen, daß gewisse Arten von Kohlenstaub auch 
in einer vollständig schlagwetterfreien Atmosphäre 
entzlindet werden können, entweder durch einen Schuß 
oder durch eine lokale Explosion und daß sie dann 
fähig sind, die Explosion allein fortzupflanzen. 

Unterdessen führten im Jahre 1876 die Herren 
Hall und C la r k e Versuche mit ausblasenden Schüssen 
in der \Vynustaygrube aus, u. zw. in einer Tonlage, 
deren Sohle mit Kohlenstaub bestreut war. Sie gelangten 
hinsichtlich der Entzündbarkeit des Kohlenstaubes ohne 
Mitwirkung Yon Schlagwettern zu ähnlichen Resultaten. 
Sie richteten ihr Hauptaugenmerk auf den Einfluß der 
Umstände, unter denen eine Explosion eingeleitet wird, 
auf diese selbst sowie auf den ungeheueren Unterschied 
in dieser Hinsicht zwischen der "Wirkung kleiner und 
großer Schießpulverladungen. So hat sich herausgestellt, 
daß die Form und der Stoß der initiierenden Flamme 
einen wichtigen Einfluß auf die herbeigeführte Explosion 
haben, wenn Kohlenstaub anwesend ist. In den Jahren 1876 
bis 1879 führten die Herren Monson und .Marreco 
einige Versuche mit ausblasenden Schüssen auf der 
Elswich- und der Hartongrube durch. Im letzteren 
Falle benützten sie hiezu einen Wetterkanal mit Luft
strömung. Die dabei erzielten Resultate bestätigten zum 
Teil jene des Prof. Galloway und dies war auch der 
Fall bei den Versuchen des Sir F. A. Abel in der 
Garswood Colliery im Jahre 1880 bis 1881 sowie bei 
den eingehenden Untersuchungen, die im Jahre 1879 
bis 1882 von einem von der Chesterfield and Midland 
Counties Institution of Engineers eingesetzten Komitee 
auf den Broad Oaks Ironworks vorgenommen wurden. 
Es ist jedoch bemerkenswert, daß die Berichte über 
die letzterwähnten V ersuche die Gefahr des reinen 
Kohlenstaubes (ohne gleichzeitige Anwesenheit von 
Schlagwettern) nicht betonten. 

Zu den ersten Versuchen, diese Frage zu lösen, 
gehören auch die Forschungen von Mallard und Le 
Chatelier über die Rolle des Kohlenstaubes bei den 
Grubenkatastrophen, die in den Annales des Mines 1882, 
Band I, publiziert wurden. Anläßlich der Berufung der 
französischen Schlagwetterkommission haben diese Herren 
alle Berichte über die frliheren Versuche sorgsam 
zusammengetragen und danach eine Reihe spezieller 
Untersuchungen über diesen Gegenstand ausgeführt. 
Sie kommen trotz der Tatsache, daß einige 
Staubarten auch ohne Mitwirkung von Schlag
wettern entziindet werden können, zu dem 
Schlusse, daß in solchen Fällen keine Fort
pflanzung der Flamme auf größere Entfernungen 

stattfinde, selbst dann nicht, wenn der Gas
gehalt der Luft 2 bis 3% beträgt. 

Es ist wahrscheinlich auf den Einfluß der 
Ansicht Mallards und Le Chateliers zurück
zuführen, daß zu dieser Zeit hierzul11nde und 
auch am Kontinent unter den Bergingenieuren 
die Ansicht vorherrschend war, daß der Kohlen
staub, wenn nicht entziindbare Gase zugleich 
vorhanden sind, verhältnismäßig harmlos sei 
und daß die Ansicht des Prof. Galloway über 
die Möglichkeit reiner Kohlenstaubexplosion 
nicht nur nicht allgemein anerkannt, sondern 
in Kreisen der Praktiker unbekannt war. 

Wir gelangen nun zu einer wichtigen Epoche in 
der Geschichte der Kohlenstaubfrage. In den Jahren 1884 
und 1885 wurde von der preußischen Schlagwetter
kommission eine ansehnliche Reihe von Versuchen 
durch die Herren Hilt und Mergraf auf der Königs
grube in der Nähe von Neunkirchen im Saarbrückener 
Reviere ausgeführt. Diese Versuche sind im Anhange 
des preußischen Berichtes eingehend beschrieben. Sie 
wurden in einem besonderen Stollen von 167 Fuß 
(= 51111) Länge, der aus elliptischen Eisenringen mit 
Holzverzimmeruug in 5·6 Fuß (= 1·7111) Höhe und 
und 3·9 Fuß ( = 1 ·2 m) Breite hergestellt wurde, gemacht. 

Bei diesen Versuchen wurde sehr systematisch vor
gegangen. Nähere Angaben dariiber in englischer Sprache 
sind zu finden im Band XXXIV der Transactions of 
the North of England Institut of Mining Engineers, 
p. Hl9, wo auch eine wertvolle Kritik vom Herrn H il t 
über die V ersuche Mallards und Le Chateliers enthalten 
ist, die er nicht für so genügend erschöpfend hält, als 
daß man ihnen den \V ert eines entscheidenden Beweises 
beilegen könnte. 

Die Neunkirchener Versuche veranlaßten die preußi
sche Kommission zu einigen wichtigen Schlüssen, denen 
die folgenden entnommen werden: 

l. In gewöhnlicher atmosphärischer Luft sind alle 
Kohlenstaubarten in Anwesenheit offener Flamme harmlos, 
selbst wenn 4 °/0 Schlagwetter vorhanden sind. 

2. In schlagwetterfreier Luft kann ein ausblasender 
Schuß von 1/ 2 Pfund (= 0·227 kg) Schießpulver, der beiDI 
Lettenbesatz eine Flamme von 10 bis 13 Fuß ( = 3 bis 
4 111) und beim Kohlenstaubbesatz eine Flamme von 31 bis 
52 Fuß(= 9bis16111) gibt, die Erscheinung der Flammen· 
verlängerung bei Anwesenheit von Kohlenstaub in noch 
größerem Maße aufweisen, und bei gewissen Kohlenstaub· 
arten kann sogar eine Explosion zustande kommen, selbst 
wenn keine Schlagwetter vorhanden sind. Diese Wirkung 
ist jedoch hauptsächlich von zwei Faktoren abhlingig: 
von der Feinheit und von der chemischen Zusammen
setzung des Staubes. Die Versuche haben gezeigt, daß 
Kohlen, die weniger als 10 °lo flüchtiger Bestandteile 
enthalten, einen verhältnismäßig harmlosen Staub geben, 
der nur eine kleine Verlängerung der Flamme verursachte. 
Selbstentzlindliche Kohlen mit 10 bis 16 °lo flüchtiger 
Bestandteile verlängerten die Flamme auf 82 Fuß(= 25 111) 

und mehr, wenn der Staub fein verteilt war. Bituminöse 
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Kohlen mit 16 bis 24 °/0 flüchtiger Bestandteile ver
Htngerten die Flamme auf die ganze Länge der Versuch
strecke ( = 50 m) und wenn fein verte~lt, ver~rsac~te 
ihr Staub oft Explosionen. Gaskohlen nut 24 bis 32 /0 

fliichtiger Bestandteile geben kürzere Flammen, wenn 
aber fein verteilt, verl!tngerten sie die Flamme über die 
ganze bestreute Länge; selbstbrennende Gaskohlen mit 
1uehr als 32 °/ flüchtiger Bestandteile verlängerten die 
Flamme nur auf 65 Fuß (= 20m) außer wenn sie fein 
verteilt waren. Diese Resultate sind von großem Inter
esse da sie darauf hindeuten, daß die Entzündbarkeit 
mit 'der Menge der flüchtigen Bestandteile bis zu einer 
gewissen Grenze zunimmt. Eine andere wichtige Ab
weichung von den Folgerungen Mallards und Le Chateliers 
ergab sich bezüglich der zur Explosion nötigen Kohlenstaub
menge, welche nach den preußischen Versuchen kleiner 
ist als 1 ~·g pro l 111'1 Luft, wie im französischen Berichte 
angeführt wurde. 

;l, Sehr wenige Kohlenstaubarten werden bei einem 
ausblasenden Pulverschusse eine Explosion ohne Anwesen
heit von Schlagwettem verursachen. Nur zwei Proben 
von den preußischen Kohlenstauben wurden als fähig be
funden, eine Explosion herbeizuführen. Brisante Spreng
stoffe sind in dieser Hinsicht nicht viel weniger gefähr
lich als Schwarzpulver. 

4. Die Entzündung des Kohlenstaubes kann gleich 
leicht dm·ch eine Gasexplosion oder durch einen aus
blasenden Schuß verursacht werden. 

5. Die Kohlenstaubexplosionen können sich fort
pßa.nzen, wenn sie über .Anhäufungen von Kohlenstaub 
ziehen, die voneinander durch Zwischenrltume getrennt 
sind ohne jedes Verbindungsglied in den letzteren. 

'Die österreichische Schlagwetterkommission 
Veröffentlichte ihren Bericht im Jahre 1891. Der Ein
fluß des Kohlenstaubes wurde in einer Reihe von Ver
suchen untersucht, die hauptsächlich zur Bestimmung der 
Empfindlichkeit verschiedener Staubarten dienten. Die 
I\.ommission hat bereits als erwiesen angenommen, daß 
der Kohlenstaub in fein verteiltem Zustand fähig ist, 
eine Explosion ohne Mitwirken der Schlagwetter zu ver
u1·sachen. Sie fand, daß alle Arten von Kohlenstaub 
durch explodierende Dynamitpatronen _gezündet werden 
können. Einige Staube waren leicht, andere schwer zu 
Ziinden. aber mit Ladungen von 6·4 Unzen ( = 180 g) 
Dynamit gelang es, alle untersuchten Staube zur Ent
Ziindung zu bringen. Man fand ferner, daß sich ver
schiedene Staube verschiedenartig verhalten; einige ver
ursachten eine Art Explosion mit kurzer Flamme, während 
andere eine sehr lange Flamme gaben, die mit einer 
echten Schlagwetterexplosion verglichen werden kann. 
Die Kommission untersuchte, ob diese Erscheinung ein 
Mittel zur Bestimmung des Grades der Gefährlichkeit 
der Kohlenstaube bietet, stellte jedoch fest, daß die 
€mpfindlichkeit und der Gefährlichkeitsgrad nicht un-
11Il1gll.nglich und in allen Fällen identisch sind. Diese 
Folgerung scheint mit Rücksicht auf die letzten in 
\Voolwich ausgeführten Untersuchungen von besonderem 

Interesse zu sein. Vf as diese Frage speziell anbelangt, 
wollen wir konstatieren, daß die Ursache des verschie
denen Verhaltens verschiedener Staubarten anscheinend 
nicht klar bestimmt wurde. Bis zur allerletzten Zeit 
wurde dafür gehalten, daß dies von der chemischen Zu
sammensetzung abh!tngig sei. Diese ist jedoch keinesfalls 
die einzige ·oder selbst nur die Hauptursache der ver
schiedenen Empfindlichkeit der Kohlenstaube; es müssen 
auch die physikalischen Eigenschaften in dieser Hinsicht 
eine wichtige Rolle spielen, ja einige sind der Ansicht, 
daß die letzteren von größerem Einflusse sind als die 
chemische Zusammenset.zung. 

Die Versuche des Dr. Bedson über Kohlenstaub, 
welche der kgl. Kommission zur Erforschung der Kohlen
staubexplosionen in den Gruben im Jahre 1891 vorgelegt 
wurden, sind insbesondere dadurch bemerkenswert, daß 
sie das Wesen verschiedener Kohlenstaubarten aufkl!tren. 
Ihr Zweck war, nicht die Bedingungen der Gruben
explosionen vorzuführen, sondern eher die Erscheinung der 
Kohlenstaubentzündungen im allgemeinen aufzuklären. 
Dr. Bedson arbeitete mit Kohlenstaubproben, die er in 
einem Glasrohre auf verschiedene Temperaturen erhitzte. 
Er fand, daß sich die Mischung von Kohlenstaub und 
Luft bei 291° F. = 144° C. enzündet. Die Tragweite 
dieser V ersuche wurde von der kgl. Kommission zur 
Erhebung der Mount Kemble-Explosion vom Jahre 1903 
besprochen. Die Kommission äußerte sieh dahin: „Das 
Vorkommen von Explosionen in Gruben, die für schlag
wetterfrei gehalten werden, gab Anlaß zu der Meinung, 
daß sich der Kohlenstaub allein am offenen Geleuchte 
entzünden und eine Katastrophe verursachen könne, nnd 
wurden daher zur Entscheidung dieser Frage Versuche 
von Gelehrten angestellt." Nachdem die Kommission die 
Versuche Dr. Bedsons besprochen hat, fuhr sie weiter 
fort: „Dies wurde von einigen Sachverständigen zur Be
kräftigung der Sturmwind-Theorie zitiert; diese HelTen 
haben jedoch, wie es scheint, der Tatsache keine Wich
tigkeit beigelegt, daß Dr. Bedson bei seinen Versuchen 
die Hitze stufenweise steigerte, so daß Zeit vorhander. 
war, die Schlagwetter aus dem untersuchten feinen 
Staube (bei Gegenwart von Luft) zu treiben, bevor die 
Zündung erfolgt;P,. Diesem Momente der merklichen Zeit
intervalle legt die Kommission eine beträchtliche Be
deutung bei. Im Mount Kemblo dagegen wiirde - selbst 
wenn angenommen wird, was der Kommission kaum 
wahrscheinlich erscheint, daß die Luft plötzlich auf 
35 Pfund pro 0 Zoll (= 2·3 at) verdichtet wurde und 
so eine Temperatur von iiber 295° F. (= 146° C.) ent
stand - der Luftdruck wieder nachgelassen haben, so
bald der \Yindstoß die freie Strecke errreicht hatte, und 
die von der Kompression herriihrende "~ltrme würde so
fort wieder durch die Expansion herabgesetzt worden 
sein. Die Kommission ist daher nicht der Ansicht, daß sich 
eine solche Hitze entwickelt hätte, die ohne jede Flamme 
die entzündbaren Gase aus dem Kohlenstaube destilliert 
und sie dann gezündet hätte . .: <Schluß folgt.) 
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Die Cereisen- und Explosivpillenziindung bei Sicherheitslampen. 
Von Dr. J. Mayer, k. k. Oberbergrat. 

(Fortsetzung von S. 225.) 

Vorstehendes im Auszuge mitgeteiltes Referat habe 
ich im November v. J. erstattet, ohne Kenntnis der in· 
zwischen vom Bergassessor Beyling, Leiters der Ver
suchsstrecke in Gelsenkirchen, im „G lück auf", Nr. 48 
vom Jahre 1908, veröffentlichten Abhandlung: „ Über die 
verschiedenen Arten der Sicherheitslampenzündung, ins
besondere die Cereisenzündung", welche Abhandlung 
gewissermaßen als Ergänzung und amtliche Berichtigung 
der Berichte über die seinerzeit in der Versuchsstrecke 
durchgeführten und in unserem Referate angezogenen 
Untersuchungen der Cereisenzündung dienen sollte. Ich 
hielt auch darnach die Hoffnung aufrecht, die sonst mit 
so vielen Vorteilen verbundene Cereisenzündung unter 
den vorgeschlagenen Bedingungen und einzuhaltenden 
Vorsichtsmaßregeln - die auch bergbehördlich vorge
schrieben wurden - in Verwendung zu erhalten, zumal 
auch bei den vom Bergassessor Beyling durchgeführten 
und in der genannten Abhandlung beschriebenen Versuchen 
mit der Cereisenzündung Flammendurchschlll.ge nur uuter 
Bedingungen erzielt wurden, die im praktischen Betriebe 
kaum vorkommen werden und die sonst vom Berg
assessor Bey l in g angegebenen Möglichkeiten von Schlag
wetterentzündungen: wie z. B. beim Schwenken der ge
neigten Lampe, wie dies sonst vor dem versuchten 
Anzünden der Benzinlampen geübt wird usw., eben 
nur Befürchtungen waren, die durch Versuche nicht 
erhärtet sind. 

Die Beylingschen Untersuchungen bestätigen im 
allgemeinen auch unsere Annahme, daß die Gefahr bei 
Abritzung gröberer Cereisenstaubteilchen größer ist, da 
bei der Zündvorrichtung III, die nur die feinsten Cer
eisenstaubteilchen abritzte, die Entzündungen schwieriger 
waren, aber doch noch immer vorgekommen sind (unter 
sechs Versuchen eine äußere Entzündung). Diese Ent
zündungen dürften wieder mit der lebhaften Cereisen
staubentwicklung bei Verwendung weicher Zündstifte 
zusammenhängen, welche Zündstifte wohl auch Berg
assessor Beyling bei seinen Versuchen verwendet haben 
dürfte, da wir aus den weiteren Ausführungen seines 
Berichtes entnehmen, daß bei nur einmaliger Betätigung 
der Zündvorrichtung in der umgekippten Lampe eine 
Menge von heißglübenden Funken im Lampenkorbe be
obachtet werden können. 

Die Erzeugung von Cereisenstiften verschiedener 
Härten bei einer Legierung von 700/o Ce und 300/o Fe 
(die beständigste der Cereisenlegierungen) ist da einiger
maßen unklar, da nach der Patentschrift Dr. Auers v. 
Welsbach (österr. Patent Nr. 19.251 vom Jahre 1905) 
diese Legierung hart, spröde und fast völlig luft
beständig ist, was wir auch bei den uns erst gelieferten 
Zündstiften wahrzunehmen glaubten. Dagegen werden 
nun Zündstifte angeliefert, die der Verwitterung aus
gesetzt sind und einer schnellen Abnützung unterliegen, 
so daß deren Verwendung nach den Ausführungen 

Beylings sich nicht so billig gestaltet, wie es zunächst 
den Anschein hatte. 

Bergassessor B eyli ng hält die \Virkungsweise der 
Zündvorrichtung und die Natur der Funkenbildung fiir 
bedenklich und bezweifelt, daß diese jemals bei Sicherheits
lampen verwendbar sein wird. 

Wir haben in unserer Abhandlung Nr. 22 und 23 
dieser Zeitschrift vom Jahre 1908 bei Besprechung der 
Zündvorrichtung nach Patent Dr. F i II u n g er einen Ver· 
gleich dieser Funkenbildung mit den bei der Bearbeitung 
harter Gesteine durch Stahlwerkzeuge erzeugten Funken 
angestellt, und es war uns dabei wohl klar, daß die Art 
dieser Funkenbildungen eine andere sein wird, weil bei 
den Metallfunken immer eine Oxydierung mit mehr oder 
weniger vollständiger Verbrennung der Metallteilchen 
eintreten kann. ·wie sich nun die Gesteine bei der 
Funkenbildung verschieden verhalten, so werden auch 
bei den Metallen und hier wohl noch größere Unter
schiede in den Erscheinungen zu konstatieren sein. Manche 
Metalle geben schon bei geringen Schill.gen und Ritzungen 
mit harten Werkzeugen Funken und Feuererscheinungen 
(z. B. die pyrophoren Metalle), wogegen bei anderen 
Metallen (z. B. bei Stahl und Eisen) nur bei äußerst 
kräftigen Schlägen und Ritzungen solche Funken erzeugt 
werden können. Diese Erscheinungen sind zusammen· 
hängend mit den Zündungstemperaturen der Metalle, und 
da ist es naheliegend, daß sich - bei Betracht deren 
Verwendung zur Lampenzündung - die leicht entziindlichen 
und unter lebhafter Feuererscheinung verbrennenden 
Metalle (die pyrophoren Metalle) gefährlicher gestalten 
werden. 

Wir haben in dieser Richtung bei unserem Wilhelm· 
Schachte in Polnisch-Ostrau einige Untersuchungen 
durchgeführt, deren detaillierte Besprechung wir als zn 
weit führend unterlassen. Dabei wurde die Zündungs· 
temperatur des Cereisenstaubes mit rund 150° C bestimmt. 
Wird Cereisenstaub (den wir durch Betätigung der. 
Zündvorrichtung unter C00 Abschluß erzeugten) auf eine 
bis 150° C erwärmte Metaliplatte selbst bei der geringsten 
Fallhöhe, geschüttet, so entzünden sich und verbrennen 
die Metallstaubteilchen sofort. \Venn diese Staubteilchen 
jedoch auf die kalte Platte lose gestreut, und die Platte 
dann erwärmt wird, so entzünden sich diese Staubteilchen 
selbst bei einer Erwärmung ,·on 250° bis 300° C nicht, 
oxydieren vielmehr ohne Verbrennung und Flammen· 
erscheinung. Nur wenn diese Staubteilchen gehäuft ge· 
schüttet wurden, sind mitunter im Innern des an· 
geschütteten Staubhäufchens, aber bei höheren Temperaturen 
von 200° bis 250° C, Entzündungen beobachtet worden. 

·wir haben diese Erscheinung - wie wir noch 
später ausführen wollen - als eine günstige Eigenschaft 
des Cereisenstaubes gedeutet. Nach unseren Ermittlungen 
haben wir die Erhitzung der Lampenkörbe bei normaler 
Lampenflamme im ruhenden \V etterstrome unter der 
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Kappe des Gestelles - die wir sonach als die maximale 
annehmen könnten - bei einem einfachen Korbe mit 
210° C und bei einem Doppelkorbe (bei dem äußeren 
Korbe einer Doppelkorblampe) mit 180° C beobachtet. 
Die Erwärmung des inneren Korbes wird da selbst
verständlich größer sein. Es ist nun ganz natürlich, 
daß sich die Cereisenstaubteilchen schon an den durch 
die normale Lampenflamme erhitzten Lampenkörben ent
zünden können. Die Erwärmung der Körbe tritt schon 
nach 8 bis 10 Minuten des Brennens der Flamme ein 
und steigert sich dann nicht mehr. 

Dies erklärt uns nun die Entzündungen bei den 
Bey I in g sehen und auch unseren Versuchen, die wir noch 
im Verfolge besprechen wollen. 

Die Oxydierung bzw. flammenlose Verbrennung der 
Cereisenstaubteilchen auf der langsam erhitzten Eisen
platte haben wir darum als eine günstige Eigenschaft 
des Cereisens betrachtet, da wir annahmen, daß die in 
den Lampenkörben festgehaltenen Cereisenstaubteilchen 
durch die Erwärmung der Körbe bei brennender Lampe 
oxydiert und damit unschädlich gemacht und vernichtet 
werden könnten. Wie aus den im weiteren Verfolge 
besprochenen Untersuchungen (Tabelle II ad C) zu er
sehen, ist dieser Einfluß unzweifelhaft vorhanden, äußert 
sich aber doch nicht in dem Maße, um Entzündungen 
hintanhalten zu können. 

Parallel mit den Untersuchungen der Lampen mit 
der Cereisenzündung haben wir auch Lampen mit 
Explosiv z ün dpi II en (Per k u ss io n szün dp ill en) näher 
n ntersncht. In dieser Hichtung hat übrigens auch Berg
asse~sor Heyling- einige Versuche - allerdings mit 
einem anderen und günstigeren Hesultate - durch
geführt, was ihn zum Schlußresume seiner Betrachtungen 
führte, daß wir uns noch längere Zeit mit den Zünd
bandzündungen (und darunter ist die Explosivpillenreib
zündung und Evplosivpillenschlagzündung inbegriffen) 
werden begnügen müssen. 

·wir haben noch in unserer angezogenen Abhandlung 
in Nr. 22 und 23 d. Ztschr. vom Jahre 1908 bei den 
am \\-' il h e 1 m -Schachte in Schlagwettergemischen und 
bewegten \\T etterströmen durchgeführten Durchschlags
versuchen die Sich er h ei t der Exp lo si vpillenzün d ung 
nachweisen können, obzwar wir wußten, daß diese 
Zündvorrichtung minder sicher ist, wie die Reibzünd
vorrichtungen (mit weißem Phosphor und paraffinierten 
Ziindstreifen). 

Bis nun wurde clie Sicherheit einer Lampen
konstruktion nach den Resultaten ihrer Erprobung im 
Lampenuntersuchungsapparate in Schlagwettergemischen 
und mehr oder weniger bewegten \V etterströmen beurteilt. 
Die beobachteten Flammendurchschläge bildeten das 
Kriterium bei Beurteilung der Sicherheit der Lampe. 

Die nun bei der Cereisenzündung beobachteten Er
scheinungen welche zur Entdeckung einer neuen Gefahren
quelle führ~en, berichtigen nun diese Anschauung, da die 
Entzündung von Schlagwettern in der Lampe und deren 
Flammendurchschläge nach außen auch noch anf andere 
Ursachen - mittelbare Ursachen - zurückgeführt 

werden können, was zwar im praktischen Betriebe höchst 
selten vorkommen wfrd, aber doch nicht ganz ausge
schlossen ist. 

Bei Verwendung von Explosivzündpillen be
steht aber die gleiche Gefahr wie bei der Cer
eisenzündung, die bis nun unbeobachtet blieb, da die 
Durchschlagsversuche mit dieser Art Zündung ganz 
befriedigende Resultate lieferten. Die Aufmerksamkeit 
auf diese Gefahr hat Herr Mo r in, Ingenieur en Chef in 
Lievin, gelenkt, der durch Reine Untersuchungen eine 
bei den Gruben in Lievin (wo Lampen mit Explosiv
zündpillen in Verwendung standen) stattgefundene Schlag
wetterexplosion aufklären und nachweisen wollte, daß 
die Schlagwetterentzündung nur durch eine Lampe mit 
Explosivzündpillen herbeigeführt wurde. Er beobachtete 
nämlich, daß bei der Betätigung der Zündvorrichtung 
von den explosiblen Zündpillen feine Teilchen abspringen, 
die sich in der Lampe, in den Körben usw. abset.zen. 
Diese nicht verbrannten Staubteilchen bilden die Gefahren
quelle, die auch zu der am 28. Jänner 1907 stattge
fundenen Explosion bei den Gruben in Lievin geführt 
haben soll. Aus diesem Anlasse wurden auch von der 
Schlagwetterkommission in Frankreich und früher 
schon in Belgien Lampen mit Explosivpillen
ziindung untersucht, welche Untersuchungen die Ge
fährlichkeit dieser Zündmethode nachgewiesen haben und 
dahin führten, daß die Verwendung von Explosiv
zündpillen bei Lampenzündungen in beiden Staaten 
untersagt ist. 

Wir fanden hierin Anlaß, die Explosivpillenzündung 
auch bei uns in dieser Richtung zu untersuchen, bzw. 
die mittelbaren Ursachen von Schlagwetterzündungen 
durch die mit Explosivpillen versehenen Sicherheitslampen 
zu ergründen, und es zeigte sich die Explosivpillen
zündung mitunter noch gefährlicher wie die 
Cereisenzündung, wie aus den Ergebnissen der Ver
suche (Tabelle III) entnommen werden kann. 

Der Zündstaub, der von den Explosivpillen ab
gerieben wird, entzündet sich nach den Untersuchungen 
der französischen Schlagwetterkommission, in einer Trocken
kammer allmählich erhitzt, bei 200° C. Die Entzündung 
tritt auch sofort ein, wenn diese 'femperatur erreicht 
wird, was bei der Cereisenzündung nicht der Fall ist, 
wo eine langsame Oxydation ohne Flammenerscheinung 
vor sich geht, welche die Zündungsfähigkeit der Teilchen 
beeinträchtigt. 

Bei der niedrigen Zündungstemperatur des Explosiv
pillenzündstaubes ist sonach auch die Entzündung des 
Staubes an den heißen Körben der Lampe (wie solche 
selbst von der normalen Flamme erhitzt werden können) 
möglich, was auch die Versuche (Tabelle III ad A) be
stätigt haben. Eine derartige Entzündungsmöglichkeit 
kann demnach nur bei ausgelöschten Lampen in jenem 
Stadium stattfinden, wo die Lampenkörbe noch so heiß 
sind, daß von denselben der Explosionspillenstaub ent
zündet wird, der dann die Entzündung der Schlagwetter 
vermitteln und nach außen fortpflanzen kann. Dies 
könnte nur durch einen Fall der unmittelbar vorher aus-
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gelöschten Lampe und deren heftiges Anstoßen in einem 
explosiblen Schlagwettergemische erfolgen. Bei brennenden 
Lampen sind solche Schlagwetterentzündungen mit äußeren 
Flammendurchschlägen, wie schon unsere früheren Unter
suchungen ergeben haben, nicht leicht möglich. Es ist 
dies sonach eine Gefahr, die nur für wenige Momente 
besteht und die auch nur beim ZllBammentreffen von 
noch mehreren anderen Gefahrenmomenten möglich ist 
und sich daher überaus selten ereignen könnte. 

Bei Verwendllilg von Sicherheitslampen in der Grube 
ergeben sich übrigens noch andere Gefahrenmomente 
(wie beispielsweise die Beschädigung der Körbe, des 
Lampenglases usw.), die unbemerkt bleiben oder die sich 
unmittelbar vor dem gefahrdrohenden Ereignisse (einer 
vermehrten oder plötzlichen Gasentwicklung) ereignen 
können. Wir sind überzeugt, daß eine größere Anzahl 
von Schlagwetterentzündungen auf diese ·weise entstanden 
ist, als solche durch den Explosivpillen- bzw. den Cer
eisenstaub beim heftigen Stoßen der Lampe unmittelbar 
nach der ausgelöschten Lampenflamme bei noch heißen 
Körben erfolgen könnte. 

Bei brennenden Lampen ist diese Gefahr nicht vor
handen. Wenn nun auch solche Entzündungen überhaupt 
selten sich ereignen könnten, so bilden sie doch immer 
eine Gefahr, die den beiden Zündvorrichtungen (der Cer
eisenzündung und der Explosivzündung) anhaftet, und 
mit der man auch rechnen und der man begegnen muß. 

\Vir haben nun die Verwendbarkeit der Cereisen
zündvonichtung an gewisse Bedingungen geknüpft und 
von gewissen einzuhaltenden Vorsichtsmaßregeln abhängig 
gemacht. Es ist nun fraglich, ob die V e.rbesserungen 
der Lampenkonstruktion den von uns aufgestellten Be
dingungen entsprechen und auch die sonst einzuhaltenden 
Vorsichtsmaßregeln befolgt werden. Aber selbst, wenn 
man dies voraussetzen könnte, bliebe die Verwendbarkeit 
doch immer eingeschränkt, weil nun das Vertrauen in 
die absolute Sicherheit der Zündvorrichtung 
f eh! t. 

Die Gefahren können sich übrigens noch steigern, 
wenn die Drahtkörbe in Schlagwettergemischen durch 
brennende Aureole im Korbe noch mehr erhitzt werden, 
als dies durch die normale Lampenflamme erfolgt. Wir 
haben die Temperatur eines derart erhitzten Korbes, 
welcher nach ausgelöschter Aureole wieder schwarz 
geworden ist, unter der Kappe des Gestelles am äußeren 
Korbe mit 270° C ermittelt, welche Temperatur aber 
etwas zu niedrig ist und in Wirklichkeit anch 300° C 
betragen dürfte, weil während der Beobachtungszeit mit 
dem nicht genügend angewärmten Thermometer bereits 
eine weitere Abkühlung der Körbe eingetreten war. 
Eine größere Erhitzung der Körbe wird übrigens auch 
beim Brennen der Lampe in mäßigen Grubengasbei-
mengungen eintreten. (Fortsetzung folgt.) 

Die Bergbaustatistik der Welt. 
Yon Arpad Zsigmondy, Bergingenieur, Oberberginspektor i. R. 

(Nach dem BAnyAszati es kohAszati lapok). 
(Schlull von S. 22H.) 

Gold. Der Goldvorrat betrug nach Lexis am 
Anfang des XVI. Jahrhunderts 2280 Millionen Kronen. 
Die Golderzeugung Amerikas 1500 bis 1521 wird auf 
120 Millionen Kronen geschätzt. Nach Soetbeer wurden 
in Chile gewonnen bis 1600 156, im XVII. Jahrhundert 
120, im XVIII. Jahrhundert 285 Millionen Kronen Gold. 

Nach Dr. Arndt, Bergbau und Bergbaupolitik, war 
die Gesamtproduktion Europas und Amerikas nach 
Schätzungen in Millionen Kronen: 

Im Jahre 

1501-1520 
1521-1550 
1551-1600 
1601-1700 
1701-1720 
1721-1740 
1741-1760 
1761-1780 
1781-1800 

llillionen Kronon 

252 
400 
800 

1824 
576 

. lllli 

. 1400 

. 1212 

. 990 

Von Afrika nach Europa sind gekommen im 

XVI. .T ahrhundert 
XVII. 
xnn. 

r 

" 

Millionen Kronen 
Gold 

828 
670 
570 

Außerdem brachten von dort die Holländer und 
Portugiesen nach einem Bericht im XVI. und X VII. Jahr
hWldert Gold im Werte von 1770 :Millionen Kronen. 

Nach Sootbeer betrug die Produktion von Europa, 
Amerika, Sibirien Wld Afrika 

Tm Jahre 

1801-1810 
1811-1820 
1821-1830 
1831-1840 
1841-1847 

Millionen Kronen 

595 
385 
475 
320 
865 

Die größte Produktionssteigerung erfolgte mit der 
Eröffnung der kalifornischen Goldfelder und der Gruben 
von Transvaal. 

Die Goldproduktion Amerikas betrug nach amtlichen 
Angaben (nach Dr . .Arndt): 

Im Jahre Millionen Im ,fahre 
Millionen 

Kronen Kronen 

1840 50 Übertrag 1400 
1849 200 1854 300 
1850 250 1855 275 
1851 275 1856 275 
1852 300 1857 275 
1853 39· 1858 250 ~n 

~ Übertrag . 1400 Übertrag 
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Im Jahre )Jillioneu )lilliouen 
Kronen Im .Jahre Kronen 

Übertrag . 2775 Übertrag . 7.912 
1859 250 1884 154 
1860 230 1885 159 
1861 215 1886 175 
1862 200 1887 165 
1863 200 1888 165 
1864 230 1889 164 
1865 261 1890 164 
1866 267 1891 166 
1867 258 1892 165 
1868 240 1893 180 
1869 245 1894 197 
1870 250 1895 233 
1871 217 1896 265 
1872 180 1897 287 
1873 83 1898 324 
1874 167 1899 355 
1875 200 1900 396 
1876 234 1901 393 
1877 256 1902 400 
1878 199 1903 368 
1879 180 1904 403 
1880 90 19U5 441 
1881 173 1906 471 
1882 162 1907 446 
1883 150 Zusammen 14.548 

Übertrag . 7912 

Nach Lexis, bzw. lngalls war clie Goldproclnktion 
Australiens: 

Im .Jnltro 
1851-1855 
1856-1860 
1861--1866 
1866-1870 
1871-1875 
187ü-1880 
1881-1885 
1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 

1906 

1905 war clie Weltproduktion: 

Transvaal . . . . . . . . . . 
Vereinigte Staaten von Norclamerika 
Australien . 
Rußland . . 
l\foxiko. . . . . 
Kanada. . . . . 
Ungarn ..... 
Die \ihrigen Staaten 

Zusammen 

1001) leg 

479•6 
449•4 
410·9 
376·8 
;n4·4 
231·2 
233•3 
238·4 

469·4 
643·:3 
124·0 

k(J 

170.500 
132.700 
129.300 
33.600 
24.200 
21.800 
3.663 

51.837 
ri67.500 

Trnnsvaals Goldproduktion war nach Biedermann: 

kg llillionen 
Im .labte Kronen 

1895 66.000 222 
1896 66.900 220 
1897 86.700 290 
1898 . 119.200 400 
1899 107.400 360 
1900 9.200 30 
1901 8.000 27 

Übertrag . 462.400 

Im .Jnhre k[! Millionen 
Kronen 

Übertrag . 462.400 
1902 52.500 176 
1903 92.500 310 
1904 . 117.400 394 
1905 . 152.700 510 
1906 633 
1907 685 

Zu~ammen . 877.500 

Schmeisser schätzte den Goldschatz 'fransvaals bis 
zu einer 'feufe vo11 800 m auf 1,852.9441.·g bis 1200 m 
auf 3,104.880 kg, anfangs der Neunzigerjahre. De!' die 
Gestehungskosten gerade deckende Goldgehalt in der 
Tonne Konglomerat war 11·7 y. Durch wesentliche Ver· 
besserungen der Einrichtungen ist diese Grenze bedeutend 
herabgedriickt. Von Transvaals Goldproduktion hängt die 
Bedeckung des Goldbeclarfes der Weltwirtschaft ab. Nach 
A. De 1 m a r können aus den Goldallu vionen von Brasilien, 
Californien, Sibirien und Alaska, aus welchen bis jetzt 
16 Milliarden Kronen Gold gewonnen wurde, mehr als 
diesem Betrag entsprechende Menge teils durch noch· 
maliges Aufwaschen gewonnen werden. 

Ungarns Goldproduktion war: 

Im .Jnhrc 

1870-1874 
1875-1879 
1880-1884 
1885-1889 
1890-1894 
1895-1899 
1900-1904 

1905 
Hl06 
1\l07 

kl! 

().832 
8.572 
8.218 
9.391 

11.749 
15.299 
17.011 

rnt.filllt, 1lurch•chnitt-
lich pro Jahr kg 

1.386 
1.714 
1.644 
1.878 
2.350 
3.060 
3.402 
3.664 
3.737 
a.5oo 

HievOH war clie 1lrarische Produktion SelmeczMnya: 

1902 
1908 
1904 
190r> 
1906 
1907 

kg 

76fJ'7 
783·0 
809·6 
819•2 
814•0 
804'4 

Sclrnmuitz 
kf! 

2H4 
200 
175 
173 
170 
150 

I>ie Steigerung der Goldproduktion ist hauptsllchlich 
der Xll. Apostelgrul.Je bei Brad (mit 1553 !.·g 1907) 
zuzuschreiben; die Goldproduktion der ärarischen Gruben 
stagniert im allgemeinen; die ehemals so ergiebigen 
selmeczbftnyaer (Schemnitzer) Gruben gehen in der Gold
produktion entschieden zuriick und we11n in der Zukunft 
nicht ein günstiger nichterwarteter Zufall eintreten sollte, 
verfallen dieselben dem Schicksal der Freiberger Gruben. 
1905 war der Goldhalt der Schemnitzer goldhaltigen 
Erze auf 2·2 g pro Tonne gesunken, im Nagybanya betrug 
dieser Durchschnittshalt 3·05 g. 

1905 arbeitete der Selmeczer ärarische Bergbau· 
distrikt mit 1,764.000 K Defizit. 

Der Goldhalt der Bräder Golderze war 1904 im 
Durchschnitt 5·86 g . 
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Gold- und Sil ber-Wel tp rod uk ti on. 
Gold Silber 

Jahr Tonnen auf 1 Jahr 1000 Tonnen auf 1 Jahr 

1493-1600 755 7) 23 

2191 1601-1700 912 9 ] 37 370 7, 
1701-1800 1900 19 57 570 :=: ...... 

660 .:;: 1801-1850 1185 23 ...... 33 ·= 1851-1870 3906 195 ..i:: 21 1050 . ..§ 
1871-1885 2477 165 '-' 36 2400 '-' 

"' rn 
..cl ..i:: 

1886-1895 2035 203 '-' 42 4200 '-' .... .... 
1896-1905 4362 436 = 53 5300 .,; "" 1906 604 604 49 4910 

Bei der Beurteilung der Goldfrage ist zu eruieren, 
ob die zukünftige Goldproduktion den monetären und 
gewerblichen Bedarf decken wird. Diesbezüglich gibt 
einige Aufklärung der Geldbestand der Welt. Nach 
Biedermann bestand derselbe 1905 27.500 Millionen 
Mark Gold, 13.350 Millionen Mark Silber und 15.000 
Millionen unbedecktes Papiergeld. Die Sättigung des Geld
marktes mit Gold wird voraussichtlich in Bälde erfolgen. 

\Velchen Überraschungen wir ausgesetzt sein können, 
illustriert die Tatsache, daß Lexis Anfang der Neun
zigerjahre als voraussichtliche Jahres-Goldproduktion 
300 Millionen Mark annahm, wogegen dieselbe 1901 
bis 1905 jährlich allein 1380 Millionen Mark war, also 
mehr als das Vierfache der Schätzung. 

Silberbergbau. Dieser hatte bekanntlich im 
Altertume und im Mittelalter große Bedeutung. Im 
Mittelalter produzierte Deutschland die größten Mengen. 
Nach Lexis (1493 bis 1800) und Biedermann (1801 
bis 1906) war die Silberproduktion wie Tabelle a zeigt. 

Tabelle a. 
Im Jnhre 1000 kg Millionen Mark 

1493-1600 211 38) 
1601-1700 1.862 335 

.0 

.0 
1701-1800 2.852 513 ..... 
1801-1850 3.172 589 -1851-1870 4.231 762 II 
1871-1885 7.281 l.3ll -:::: 

1886-1896 41.912 7.545 ö 
(!) 

1896-1900 26.801 4.824 .. 
1901-1905 26.187 4.705 .... 

"' 
1906 4.910 884 :: 

:15 
1493-1906 . 139.419 21.506 
Die von Sueß in den Achtzigerjahre prophezeite 

Erhöhung der Silberproduktion ist nicht eingetreten, denn 
die Produktion hielt sich seit 1893 zwischen 4·9-5·7 
Millionen Kilogramm; gegenwärtig bei sinkender Tendenz. 

Die Silberproduktion Ungarns war: 
O! Durch-
,~, 

scbu itt lieh Im .Jahre kg der \\"clt· 11ro .Jahr 
produktion kg 

1871-1885 276.041 38·3 18.400 
1886-1895 184.673 4"4 18.467 
1896-1900 106.621 4•0 21.324 
1901-1905 98.390 3·8 19.578 

1906 13.644 0·3 13.644 
1907 12.694 12.694 

Die ungarische Silberproduktion, welche im zweiten 
Drittel des vorigen Jahrhunderts noch immer ansehnlich 
war, sinkt zur Bedeutungslosigkeit herab. 

Der meist Silber produzierende Staat ist Mexiko, 
hierauf folgen die Vereinigten Staaten von Nordamerika 

i i 1 

_____ . ____ i: 1907 l rno6 
1 

1905 1904 ] 1903 J 1902 190~ 11900 ! 1899 1 ~898 
1 

1897 1896 11895 18941189~ 

Australien . · 41·9 36·8 34·5 34·7 . 29·5 ;~.l i--;l.~ 23-41 21·1 . 18·3 17·3 11"1 10·2 9'l 1 7·6 
Chile. : 11 27·1 26·1 29·6 30·6 1 31·4 29·4 ' 31·3 26·0 1 25'4 '. 25·2 22·2 , 22·8 22·4 ' 21·7 'i 21·7 
Deutschland 20·8 20·6 22·5 30·3 , 31·2 21·9 22·1 20·6 23·8 i 20·4 20·4 , 20·3 18·1 15·2 13·6 
Japan . i -19·7 40·5 36·5 35·4 · 40·0 30·3 27·91 28·3 ' 28·7 : 25·5 1 23'4 . 21 ·3 18•7 20·4 1 18·3 
Mexiko . 61"1 62'7 70·0 51·8 , 46·0 36·4 33·9 22·4 I 19·3 15'9 1 11"6 1 U·3 , 10 8 10·5 1 9·6 
Spanien . . . . : 50·5 50·1 45'5 4 7·8 50·6 50·6 I 54"5 53-7 

1

1 55·1 • 54·1 i 54·9 ' 54·2 i 56·0 54·3 1 54"7 
VereinigteStaaten · 398·7 416·2 397·0 ' 370·9 316·2 288·8 271·0 274·9 , 263·7 : 243·1 , 227'4 ' 212·1 ! 175·3 j 164·2 ! 152·3 
U ' O·l O·l 1' O·l O·l O·l i, O·l · 0·2 1 0·2 0·2 1 0·21 0·2 (l·3 0·3 · 0·3 1, 0·3 ngarn . . . . , I I 
Andere Staaten : 74·0 62·5 : 63-8 61·7 57·8 i 55·6 , 59·8 47·3 38·6 

1 
28·2 34'7 : 31"1 

1 
27·9 • 34"4 j 32·6 

Summarisch . 1 723·8 715·5 699·5 663·3 602·8 542·2 ! 532·1 496·8 ; 475-9 1 440·9 1 412·1 1 384-5 , 339·7 j 330·1 l 310·7 

und Australien. Die größte Silbergrube der Welt ist 
Brockenhill in Neu-Süd-Wales (Australien). 

Der am meisten Silber konsumierende Staat ist 
Indien, wohin 1901 bis 1905 841 Millionen Mark Silber 
flossen. 

Die Angaben, betreffend Gold- und Silberproduktion 
der \Yelt, auf umstehender Tabelle wurden cler zitierten 
Abhandlung Biedermanns entnommen. 

Kupferbergbau. 1893 bis 1907 wurden produ
ziert (nach Ingalls) in Kilotonnen. (Siehe vorstehende 
Tabelle.) 

Hiernach produzieren die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika mehr als die Hälfte der \V eltproduktion. 
Der gesamte Produktionswert des Kupfers überholte den 
des Silbers um mehr als das Doppelte und war noch 

Anfang der Neunzigerjahre vorigen Jahrhunderts unter 
dem \V erte der Silberproduktion. 

Ungarn produzierte noch Ende der Sechzigerjahre 
des vorigen Jahrhunderts jährlich mehr als 2000 t Kupfer; 
1904 bis 1906 sank die Produktion auf durchschnittlich 
72 t pro Jahr. 

Der Gesamtwert der \Yeltproduktion der Haupt
produkte war folgender: 

Kohle 
Gold . . 
Kupfer . 
Eisenerz 
Silber 

Im Jahre 

1906 
1906 
1907 
1906 
1906 

)lillionen Kronen 

7988 
2016 
1086 
1057 

()!arkwert) 498 
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Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate März 1909. 

Von k. k. Kommerzialrat W. Foltz. 
(Schluß von S. 232.) 

.. . Ku11fer. hat unter mehrfachen Schwankungen seine rück
gang1g~ Konjunktur beibehalten. Auch hier liegt der Schwer
punkt m Amerika. Die Vorräte sollen dort einschließlich un
gereinig"ten Kupfers 140.000 t betragen. Gerüchte aus Amerika, 
w~~che von Umsätzen amerikanischen Umfanges sprachen, 
großere Käufe in London offenbar über amerikanischen Einfluß 
erfolgt, vermochten kein~ dauernde Besserung herbeizuführen, 
da die Zeit nun einmal vorüber ist, wo es auf die Dauer 
möglich wäre den Kupferpreis durch künstliche Mittel zu 
stiitzen. ~ur eine ehrliche Produktionseinschränkung könnte 
1lem weiteren Anwachsen der Vorräte, die durch den Wechsel 
der Hand nicht geringer werden, verhindern und damit den 
.illarkt gesunden lassen. Der fortgesetzte Rückgang der Standard
lllarken hat auch Feinkupfer im Preise gedrückt, was den Konsum 
veranlaßte, sich etwas stärker einzudecken. Die Halbmonats
statistik weist bei 13.827 t Zufuhren und 13.767 t Ablieferungen 
einen Vorrat von 52.355 t gegen 20. 773 t Ende Februar 1908, 
13.483 t 1907 un<l nur 8946 t 1906 aus. Zum Monatsschlusse 
notieren etwas erholt Standard fl! 56 . 7 . 6 bis J: 56 . 10 . O, 
Tough cake fit 59.10.0 bis ff: 60.U.0, Best selected II! 60.0.0 
bis fit 60. 10. 0. - Hier war der Markt in den Preisen 
riickläufig. In den letzten Tagen trat eine geringe Erholung 
ein, nachdem sich erhöhter Bedarf für Rüstungszwecke bemerkbar 
machte. Gegen lionatsschlußnotieren: Quincy K 146·-, Elektrolyt 
K 140·-, Walzplatten und Ia Blückchen ]( 140·-. 

Blei ist in London noch immer schwach. 'frotzdem auf 
<le~ Broken-Hill-Gruben die Entscheidung zugunsten der Ar
beiter ge~allen ist, was aber die Gesellschaft nicht bemüßigt, 
den Betrieb aufzunehmen, hat sich in der Situation nichts 
verändert. Man vermutet sogar, daß die Gesellschaft erst 
bessere Preise abwartet, ehe sie den Betrieb wieder aufnimmt. 
E,; di\rfte sonach mit dem weiteren Ausbleiben l!ieser Zufuhren zu 
rechnen ,;ein. 'l'rotzdem hält 1ler gering1~ Konsum die l'reise 
nie1ler. Es schließen eng-lish pig· common ;f 13 . 15 . O bis 
J: 13. 17. 6, spanish lea1l J: 13. 11. 3 bis 111 13. 13. 9. In 
London wurden in den ersten zwei i\Ionatcn 37.823 t gegen 
38.358 t eingeführt. - Hi er waren die Umsätze recht mäßig, 
da die allgemeine gcschiiftliche Depression den Bedarf außer
or<lentlich zuriickdriingt. Schlesische Sorten schließen K :!7•50 
netto ·wien. 

Zink ist unverändert still. Der Londoner Markt ist riick
gängig, was den Konsum veranlaßte, für April - Mai - Lie
ferung zu schließen. Auf dem Festlande ist es noch nicht ge
lungen, 1lie Konventionspreise durchzuholen, nachdem die zweite 
Hand über bedeutende Vorräte, die zu günstigen Preisen ein
g·ekauft sind, verfügt und nun ziemlich starke Posten unter Kon
Yentionspreis abzugeben in der Lage war. Zudem ist der 
Konsum nicht befriedigend. Am l\Ionatssch.lusse notieren silesian 
,;pelter ord. brds. J: 21 . !J . O bis fit 21 . 7 . 6. - Hier war das 
Geschäft ziemlich regulär zu gellrückten Preisen. W. H. Giesche 
notierte ]( 57·75, an1lere g·ute l\Iarken ]( 55·25 netto Wien. 

Zinn machte geg-eu Mitte des Monats einen Anlauf zur 
Besserung, doch ging die A vanl'e bald wi_eder verloren. Trotz 
kleiner Verschiffungen des Ostens und germgen Angebots von 
dort konnte der Markt unter llem Drucke äußerst geringer 
Bed~rfsfrage sich nicht behaupten: Aurh die . he~annah~n~e 
Auktion von 58.230 Block Banca wirkte ungünstigem, weil sie 
die Spekulation zu Abwicklungen veranlaßte; Straits schließen 
in den letzten Ta(J"en höher ff 131 . 2 . 6 bis iE 131 . 7 . 6. -
Hier war der Markt bei ziemlich unverii.nderten Preisen recht 
träge. Promptes Banka und Billiton so~ie Straits notierten 
K 320·- netto Wien. Englisches Lammzmn war ul!l K 10·
und darunter erhältlich. Dreimonatsware wurde bis K 3·
pro 100 kg höher gehalten. 

Antimon hat in London zwischen ff: 29.0.0 und iE 30.0.0 
bis J: 31 . O . O geschwankt und war stark vernachlässigt. -

Hier machte sich der vollständige Mangel jeder Anregung auf 
dem lfotallmarkte insbesonders bei Antimon regulus bemerkbar, 
dessen Prei's bereits bis K 66·- gesunken ist. 

Quecksilber blieb auch im abgelaufenen Monate in 
erster Hand unverändert auf fC 8 . 7 . 6 stehen, während die 
zweite Hand langsam bis ;f 8 . 4. 6 nachgab. Der Markt ist 
entschieden ruhig, wie übrigens gewöhnlich um diese .Jahreszeit. 
Rothschild läßt zwar erklären, daß er nicht die Absicht habe 
zu ermäßigen, doch diirfte sich diese Erklärung nur für offizielle 
Verkäufe verstehen, während im Geheimen zweifellos unter 
Kurs abgegeben wird. Die zweite Hand könnte sonst unmög
lich beständig und so wesentlich unter der ersten Hand ver
kaufen. Die Einfuhr in London betrug in den ersten zwei 
Monaten 5454 Flaschen (gegen 10.955 Flaschen 1908; man 
hält offenbar in Spanien Ware zurück), die Ausfuhr nur 
2289 Flaschen (gegen 6346 Flaschen). - Idrianer Queck
silber notierte in der ersten Woche ;f 8 . [J • 6, dann iJ 8 . 5 . 0 
und ff: 8. 4 . 6 pro Flasche und fll 24 . 15 . 0 pro 100 kg in 
Lageln, wozu ansehnliche Umsätze stattfanden. Einerseits 
dürfte Kriegsbedarf (fllr Patronenzünder, Sublimate) die stärkere 
Frage bedingen, andrerseits ist die überseeische Frage eine gute. 

Silber hat sich den ganzen Monat hindurch nicht über 
23 6/ w d zu heben vermocht und notierte meist noch darunter. 
Im Monat Februar 1909 waren zu verzeichnen: 

f,ondoner bar silvor-Notierung Doviso London Po.ritiit ftir 
pro ounce in ponce in Wien 1 kg J<'einsilbcr 

höchste niedrigste Durchschnitt K r o n c n 
24~/10 23~/10 23·7057 239·99 82•39 

gegen K 82·87 im Jänner 1909 
II11mburgcr ßricfnotiorung 

pro 1 kr1 Feinsillicr in ~fork 
höchste niedrigste Durchschnitt 
71•75 6!)·25 70·85 

Mo.rkkurs Po.rit.Jit flir 
in Wien 1 /;g Feinsilber 

Kron o u 
117•04 82·61 

gegen K 83·- im Jiinner 1909. 

Kohle. Der hei mis ehe Kohlenmarkt ist in unveriinderter 
nnu im ganzen nicht unbefriedigender Lage. Im Ostrauer Re
viere sind die Verhältnisse seit dem Rückgange der Konjunktur 
und der dadurch be<lingten Preisabschwiichung konstant ge
blieben. Die laufende Förderung geht schlank ab, zumal die 
Bezüge der Staatsbahnen sehr bedeutend sind. Auch der Koks
absatz ist befriedigend. Dem Vernehmen nach wird die ober
schlesische Kohlenkonvention die Somttierpreise demnächst 
herausgeben, wobei Hausbrad um 8 d und Industriekohle um 
2 d iiro Zentner ermäßigt werden sollen. In Ungarn bereiten 
sich auf dem Kohlenmarkte große Veränderungen Yor, indem 
der Staat eine Reihe von Steinkohlenwerken (Vrdnik, Bozovicz, 
Komlo) ankaufen und nach Auflösung des Vertrages mit der 
Salg6-Tarjt'tner Steinkohlen-Bergwerks- Aktien-Gesellschaft be
zi\glich der dieser verpachteten Zsiltaler Kohlenwerke diese 
Werke nun in eigenen Betrieb nimmt. Hiedurch wird eine 
jährliche Produktion von fast 20 l\lillionen Meterzentner dem 
Staate gesichert. Im nordwestböhmischen Braunkohlen
gebiete beginnen sich die Verhältnisse nach der Inundierung und 
Wiederinstandsetzung der Schächte normaler zu gestalten. Der 
Ausfall an Förderung von 600 bis 700 Waggons pro Tag hat 
den l\Iarkt derart entlastet, daß die Abschwächung der Preise 
zum Stillstande gekommen ist. Die Elbeverschiffungen haben 
endlich wieder begonnen, wodurch eine wesentliche Steigerung 
des Absatzes bedingt wird. - In Deutschland ist der 
:Markt ziemlich unverii.ndert, nachdem sich die Verhältnisse der 
Industrie noch nicht zum besseren gewendet habeu. Es konnten 
daher die Feierschichten noch nicht e;ngeschränkt werden. Die 
Verhandlungen wegen neuer Abschlüsse sind aufgenommen 
worden und werden zweifellos zu billigeren Sätzen zustande 
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kommen. Im ganzen hat sich der Absatz infolge Besserung 
der Schiffahrtsverhältnisse etwas gehoben. Die Anforderungen 
der Industrie bleiben aber schwach. Namentlich in Mager
und Feinkohlen war der Absatz gering, so daß beträchtliche 
Mengen deponiert werden mußten. Bei Briketts liegen die 
Verhältnisse ähnlich. - Den belgischen Kohlenmarkt be
herrschte wieder die große Submission der Staatsbahnen auf 
860.400 t Kohle. Diesmal wurde der überwiegend größte Teil 
in Belgien gedeckt, welches gegen die letzte Submission um 
J?rs. 1·50 bis Frs. 2·25 billiger offerierte. Die ausländischen, 
vorwiegend englischen Angebote waren höher. Die Preise 
lauten für kleine Magerkohle II Frs. 9·50 bis Frs. 9·75, kleine 
halbfette III Frs. U·-, kleine halbfette IV Frs. 12·05 bis 
Frs. 12·50, kleine Fettkohlen II Frs. 12·75, Briketts I Frs. 16·-, 
Briketts II .F'rs. 17·75 bis 18·-. Das Ergebnis ho.t in allen 
Kohlenbezirken einen guten Eindruck gemo.cht, no.chdem man 
sich mit einer Abschwächung der Preise um rund Frs. 1·50 
bereits mit Rücksicht auf die allgemeine Lage des Mo.rktes 
vertraut gemacht hatte. 

Man hofft nun, daß das Frühjahr eine bessere Beschäf
tigung der Eisenindustrie bringen und den Mo.rkt wieder günstig 
beeinflussen werde. Vorderhand ist der Wettbewerb nicht nur 
des Auslandes, sondern o.uch der Zechen untereinander ziemlich 
groß unrl letzterem Umstande ist es zuzuschreiben, daß der 
Preis für Uagerfeinkohlen für die Ziegeleien um F1·s. 1 ·50 bis 
F?·s. 2·- auf Frs. 9·50 bis Fr. 10·- pro Tonne ermäßigt 
wurde. Nach glaubhaften Berichten wurde in der Landschaft 
Campine Kohlenlager entdeckt. Im westlichen Limburg werden 
bereits größere Anlagen in Angriff genommen, um die gefundenen 
Flöze (in 360 m, 1050 und 1200 m Teufe) aufzuschließen nnd 
man hofft in fünf Jahren in voller Fönlerung zu stehen. '" enn 
sich die Hoffnungen erfüllen, dürfte in diesem Lan1lstriche ein 
zweites industrielles Zentrum in Belgien sich bilden. - In 
Eng 1 an d wird der l!Iarkt von den Differenzen der Bergarbeiter 
und den Gesellschaften völlig beherrscht und lo.hmgelegt. In 
Erwartung eines Generalstreiks in Wales werden bereits Käufe 
in Newco.stle getätigt, wo die Preise infolgedessen steigen. 
Im allgemeinen sind die Umsätze gering, rlie Tendenz flau. 

Zinkproduktion der Welt. 
Seit Jahrzehnten wies die Zinkproduktion von Jahr 

zu Jahr eine fast gleichmäßige Zunahme von 20 bis 
30.000 Tons auf; erst mit 1908 ist in dieser Aufwärts
bewegung, allerdings nur infolge der geringeren Zink
erzeugung in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
ein Stillstand und sogar eine Verminderung von rund 
16.000 Tons eingetreten, wie dies nachstehende Tabelle 
zeigt, welche auf Grund umfassender, bei den Zinkwerken 
aller Länder eingeholter Erkundigungen von dem bekannten 
Metallhause Henry R. Jrlerton in London zusammen
gestellt wurde. Es betrug die Z i nkp rod u k tio n Europas, 
Amerikas und Australiens in englischen Tons 

(1\ l016kg): 1908 190i 1906 

Belgien 162.420 152.060 150.060 
Rheinlaml 72.050 69.160 67.615 
Holland 16.985 14.755 14.420 
Großbritannien . 53.615 54.720 51.760 
Frankreich u. Spanien 54.940 54.855 52.940 
Schlesien . . . . 141.410 136.260 134.180 
Österreich u. Italien 12.560 11.180 10.610 
Polen 8.700 9.585 9.460 

Australien 
Ver. Staaten von Amerika 

Tons 

522.680 
1.070 

186.950 
710.700 

502.575 
980 

223.265 
726.820 

491.045 
1.010 

198.910 
690.965 

Durchschnittspreis des } 6 23 16 9 ,n 27 1 5 
Z. k h" L 1 ~ 20.3. /1 . . '"' .. m s ex s ip om on 

Einfuhr von Zink in \ 
England nach den Be- ( Tons 90.100 
richten d. Board of Trade 

89.325 98.704 

Die hier ausgewiesenen Ziffern verteilen sich auf 
die einzelnen Länder und Hüttenwerke wie folgt: 

Belgien: 
1908 1907 

Vieille lllontagne 69.880 66.515 
Societe Prayon . 17.400 16.135 
G. Dum.ont & Freres . 12.165 11.560 
Austro-Belge Co. 11.620 10.620 
Nouvelle l!Iontagne Co. 10.275 9.270 
Cie. d'Overpelt . 9.616 8.940 
L. de Laminne . 7.780 7.155 

1906 

67.170 
15.395 
11.960 
10.295 
10.475 
8.900 
7.215 

1905 

62.905 
10.535 
12.445 
10.335 
10.805 
8.595 
7.050 

.......,,,...-~~~~~~~~~~~~~~-:---:-::-:--:-

Übertrag 138.735 130.195 131.410 127.670 

Übertrag 
Soc. Lommel . 
Societe de Boom 
Escombrera Bleyberg Co .. 
Biache St. V aast 

1908 

138.735 
8.990 
6.705 
4.650 
3.340 

Zuso.mmen 162.420 

Vieille l'!Iontagne: l 
Totalproduktion d. Werke 9• 970 in Belgien, Deutschland 0

· 

und Frankreich . . . 

1907 

130.195 
7.150 
6.740 
4.445 
3.530 

152.060 

92.290 

Rheinland: 

Stolberger Gesellschaft 
Rhein-Nassau Ges. 
Grillo 
Vieille l'lfontagne 
Berzelius 
Märk-Westf. Bergw.-Ver. 
Duisburger Zinkhütte . 

Zusammen 

1908 

24.755 
12.950 
10.355 
9.760 
5.630 
5.780 
2.820 

72.050 

JDOi 

25.920 
11.775 
11.065 
9.245 
5.155 
4.985 
1.015 

69.160 

Holland: 
1908 1907 

Societe Campine 16.985 14.755 

Großbritannien: 

Vivian & Sons 
Dillwyn & Co. 
English Crown Co., Ltd. 
John Lysaght (Ltd.) . . 
Pascoe Grenfell & Sons, Ltd. 
Swansea Vale Spelter Co. 
Villiers Spelter Co .. 
Verschiedene Werke 

Zusammen 

1908 

8.375 
7.185 
6.745 
3.335 
4.220 
2.505 
1.250 

20.000 
53.615 

1907 

8.545 
8.410 
6.855 
3.600 
3.275 
2.745 
1.290 

20.000 
54.720 

Frankreich: 

Asturienne 
Vieille :Uontagne . 
Malfidano 
Soc. Mortagne . 
St. Amand 

Zusammen 

1908 

22.065 
16.330 
5.150 
8.530 
2.865 

54.940 

190i 

21.825 
16.530 
8.310 
5.215 
2.975 

54.855 

1900 1905 

131.410 127.670 
4.155 135 
6.050 6.070 
4.845 5.450 
3.600 3.975 

150.060 143.300 

91.575 87.620 

1906 

25.620 
10.985 
10.795 
8.950 
5.610 
5.655 

1905 

24.805 
10.700 
10.740 

8.810 
5.030 
6.100 

67.615 66.11:15 

19UG 1905 

14.420 13.550 

1906 

9.490 
7.670 
7.420 
3.845 
2.835 
2.750 
1.750 

16.000 
51.760 

190C 

23.310 
15.455 
8.340 
2.780 
3.055 

52.940 

1905 

9.475 
7.425 
7.645 
3.695 
2.790 
2.695 
2.400 

14.00o 
50.125 

1905 

22.615 
15.905 
7.885 

3.170 
49.576 
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Schlesien: 

Hohenlohe . . . 
S,chlesisch~ Akt.-Ges~ll~ch: 
(~. von Giesche's Erben . 
hrafH. Henckel v.Donners-

marck 
0. S. ~inkhiitte.n, Ä.G.Kat: 

tow1tz, früher o s 
Eisenbalm-B. A. n. & H: 
Roth . 

Fiirst. v. D~n~er~m~rck 
0. S. Eisenindustrie A. G: 
Inter.n~tionale .l\Ietall- Ges. 
Vere1111gteKönigs & Laura-

hiitte 
Fiskus · · · · · · 

1908 
34.440 
28.960 
29.155 

20.855 

13.985 
8.935 
1.645 
3.435 

1907 1906 1905 
33.480 32.185 30.920 
29.755 29.835 29.735 
28.095 27.360 26.230 

20.545 20.405 20.635 

14.480 14.380 9.865 
7.970 8.180 8.835 
1.755 1.835 1.675 

180 

Zusammen 141.410 136.260 134.180 127.895 

1'rzebinia . . . . . 
Siersza & Nieilzieliskii 

Österreich: 

1908 
5.625 
3.935 
3.000 

1907 
4.735 
3.500 
2.860 

1906 l!J05 
4.585 3.630 
2.775 2.870 
2.830 2.680 Cilli 

Sagor . 370 
~~~~~~~~~~~~~~....::..:.-=---~~ 

1tlonteponi 

1908 
8.700 

1908 
1.070 

Zusammen 12.560 

1907 
9.585 

1907 
!180 

Italien: 

1908 

Polen: 
1006 1905 

9.460 7.520 

Australien: 

1906 1905 
1.010 

11.095 10.560 

1907 1906 
85 

1904 
10.440 

1904 

50 

9.180 

1905 
30 

1903 
!l.745 

190:1 

Vereinigte Staaten von Nordamerika: 

1908 1907 1906 1905 
Kansas 88.660 119.910 115.695 104.455 
Illinois 43.740 49.850 40.970 38.980 
Ost- u. Si\dsto.aten 29.455 33.985 26.905 20.575 
1tlissouri 9.110 10.400 9.750 10.490 
Colorado 2.770 4.645 5.590 5.860 
Oklahoma. 13.215 4.475 
Indiana 

Zusammen 186.950 223.265 198.910 180.360 
E. 

-------

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.681. - Gesellschaft für Elektrostahlanlagen mit 

beschränkter Haftung in Berlin-Nonnendamm. - Elektrischer 
Induktionsofen. - Die vorliegende Erfindung betrifft einen 
elektrischen Induktionsofen zum Schmelzen von Metallen, zur 
Gewinnung von Metallen aus Erzen,_ zur Verarbeitung von 
Roheisen auf Stahl und zur Desoxydat1on und EntgaRung von 
Flußeisen und Stahl unter Anwendung bekannter Prozesse. 
Bei vorliegendem Induktionsofen -wird dadurch eine nuf Ver
minderung der Streuung beruhende bedeutende Verb~sser~mg 
des Wirkungsgrades gegem7ber d~n bekan11ten l11duktio11siJfen 
erreicht, daß die der primären Wicklung des z1w Verwendung 

kommenden Tra11sformc1tors zu.11eflilwt1< elelä1·ische E11e1·g·ie a11f 
z1cei ode1· mehr sekundäre St1·01u.kl·eise iibe1·trage11 wird; durch 
Zuf111wu11g dieser Ind11ktionsstrü111e zum Bad1~ wird auch die 
Anordnung eines -wdten geräumigen Schmelzra11111es zwischen 
den Schenkeln des Transformators e1·111öglicht, ohne daß doch 
die Entwicklung Joulescher Warme in den verschiedenen Teilen 
des Schmelzgutes eine 11w1·klich ungleichmtißige sein -würde. 
Der in der Zeichnung dargestellte Ofen vorliegender Erfindung 
weist einen \Vechselstromtransformator bekannter Konstruktion 
mit zwei bewickeltcn Schenkeln auf. Die primäre Wicklung 
ist mit P bezeichnet, die sekundäre Wicklung mit S und S'. 
l\Iit S ist eine Spulenwicklung bezeichnet, die in der Weise 
angeordnet ist, do.ß immer wechselweise eine Spule der Primiir-

T .E 

F 

Fig. 1. 

/' 

wicklung 1' und eine Spule oder mehrere S1iulen der Sekundär
wicklung S Ubereino.ndergelegt werden. lliit S' ist eine nus 
beliebig vielen Wicklungen hergestellte Spulenwicklung be
zeichnet, welche die Spulenwicklungen P, 8 mo.ntelartig um
schließt. Die Wicklung S kann man als Scheibenwicklung, 
die Wicklung S' als Zylinderwicklung bezeichnen. In der 
Regel soll die sekundäre Wicklung entweder nur als Scheiben
wicklung S od<•r nur als Zylinderwicklung S' ausgebildet sein. 
Iler eigentliche Ofen knnn entweder nus geeig·neten feuerfetiten 
Formsteinen aufgemu.uert oder clirekt aus geeignetem Mo.terial 
aufgesto.mpft werden, wobei CL!s Bindemittel für das feuerfeste 
.llfoterinl Teer oder Asphalt oder eine iihnliche Substanz Ver
wendung finden knnn. In der Zeichnung ist die obere Ah-

Fig. 2. 

deckung des Ofens weggelassen, die durch große Steine, feste 
oder abhebbare, gemauertil oder gestampfte Gewölbe gebildet 
sein kann. Der Ofen weist im Fnlle des vorliegenden Aus
führungsbeispiels liingliche Form und zwei senkrechte kreis
runde Öffnungen für die Aufnahme der Transformatorechenkel 
auf. Die Schmelzrinnen L sind konzentrisch zu diesen 
Öffnungen o.ngeordnet. Die zwischen die beiden Schenkel 
fallenden '!'eile der Schmelzrinnen sind erweitert, so daß sie 
hier einen gemeinso.rnen Schmelzmum R bilden. Der Ofen 
kann an geeigneten Stellen Arbeitstttren, Abstichllffnungen 
für Metall und Schlacke oder Abgußschnauzen (wenn der Ofen 
kippbar angeordnet ist) aufweisen. Zur Erhitzung des in die 
Schmelzrinnen und in den Schmelzraum eingebrachten Schmelz
gutes dienen in erster Linie die Wechselströme, welche in 
dem in gewissem Sinne eine sekundäre Windung des Trans-
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formators darstellenden Schmelzgut selbst erzeugt werden. 
Diese Wechselströme von sehr hoher Stromstärke durchfließen 
die Schmelzrinnen und den Schmelzraum in dem in der Zeichnung 
durch Pfeile angegebenen Sinne. Würden nun zum Zwecke 
der Erhitzung nur diese im Schmelzgute selbst induzierten 
Ströme benutzt, so hätte das den Nachteil, daß das in den 
Schmelzrinnen von kleinem Quersehnitt befindliche Schmelzgut 
bedeutend heißer werden würde als das Schmelzgut im eigent
lichen Schmelzraum, wo für den Durchgang des Stromes ein 
viel größerer Leitungsquerschnitt vorhanden ist. Aus diesem 
Grunde werden die zur Verringerung der Streuung des Trans
formators angeordneten sekundären Wicklungen, nämlich eine 
Scheibenwicklung S oder eine Zylinderwicklung S', mit ihren 
Enden an Polschule T und Elektroden R angeschlossen. Diese 
Elektroden sind so gelegt, daß der in den Wicklungen S und 
S' induzierte Strom den erweiterten Schmelzraum in der 
gleichen Richtung, wie der in den Schmelzrinnen induzierte 
Strom durchfließt. Die Stärke dieses zweiten Sekundärstromes 
kann derart bemessen werden, daß die Temperatur im Schmelz
raum ebenso hoch oder noch höher wird, als die Temperatur 
in den Schmelzrinnen. Wären die sekundären Wicklungen 
S und S' nicht angeordnet, so würde die Zahl der Streukraft
linien, welehe statt durch die Joche des Transformators durch 
die Luft und das Ofenmaterial zwischen den Schenkeln des 
Transformators und den Schmelzrinnen hindurch ihren Weg 
nehmen, sehr groß sein; von der durch die primäre Wicklung 

im Schenkel erzeugten Feldstärke wiirde dadurch ein großer 
Teil für die Erzeugung des sekundären Stromes verloren 
sein; durch die Anordnung der Wicklungen S und S' wird 
diese Streuung sehr herabgemindert und dadurch der elek
trische Wirkungsgrad der Ofenanlage beträchtlich erhöht. Die 
Enden der sekundären Wicklung sind direkt an die Polscheiben 
1' angeschlossen, welch letztere mit den Elektrodenplatten E 
fest verbunden sind. Die Elektrodenplatten E können aus 
Metall bestehen, in welchem Falle die Verbindung durch Ver
schraubung bewirkt wird, oder sie können aus Stromüber
tragungsmassen bestehen. Selbstverständlich kann auch die 
Anordnung in der Weise getroffen sein, daß nur ein Schenkel 
des Transformators Bewicklungen trägt und von einem in 
diesem Falle ringförmigen Ofenkörper umschlossen ist; der 
Schmelzraum wird alsdann seitlich angeordnet und auch hier 
werden die Elektroden eines zweiten Sekundärstromkreises S, 
S' so gelegt, daß dessen ganze Stromwärme nur zur Erhitzung 
gerade dieses erweiterten Schmelzraumes dient. 

Amtliches. 
Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Stanislaus 

Lasko, hat seinen Standort von Siersza nach Libil!z Maly 
verlegt. 

Vereins-Mitteilungen. 

Berg- und hiittenmännischer Verein in Mähr.-Ostrau. 
Protokoll der fünften am 20.Dezember1908 stattgefundenen 

.iusschnßsitzung. 

• .\nwesend: Der Obmann, k. k. Bergrat und Zentral
direktor Dr .. .\ugust Fillunger, die Ausschußmitglieder: 
Revierbergamtsvorstand, k. k. Oberkommissär von Agger
m an n, Berginspektor H y b n er, Berginspektor Popper, 
Oberingenieur p u s c h' Oberingenieur Deka II 0 Vs k S"' die 
Ersatzmänner: Oberingenieur Bern h a r t, Oberingenieur 
Lendl und O\Jeringenieur Rieger. 

Entschuldigt: Ausschußmitglied k. k. Oberbergrat 
Dr. Mayer. 

Über _.\nregung des Obmannes wurde beschlossen, 
die Vereinstätigkeit durch Veranstaltung eines Vortrags
zyklus reger zu gestalten und es wurden vorläufig als 
Vortragende in Aussicht genommen: H. Phil. Dr. Franz 
Eduard Sueß, k. k. a. o. Universitätsprofessor aus "'ien 
und H. Phil. Dr. Heinr. ~Ia c h e, k. k. a. o. Professor 

all der technischen Hochschule in \Vien, an welche Herren 
auch diesbezügliche Ersuchen gestellt werden . 

Hierauf gelangten die Berichte der einzelnen Vereins
funktionäre zur \'erlesung und Besprechung. 

Zum Scl1lusse wurde eine Resolution betreffs Stellung
nahme zu der im „ Österr. Volkswirt" erschienenen Kritik 
der Radboder Katastrophe vom Obmanne in Vorschlag 
gebracht und diesbezüglich einstimmig beschlossen, sie 
der an diese Ausschußsitznng sich anschließende ordent
liche Jahresschluß-Generalversammlung behnfs Annahme 
zu unterbreiten. 

Endlich wurden die Herren: Ingenieur Roman 
Brzezowski, Poln.-Ostrau und Ingenieur Leop. Szefer 
aus Dombrau als Mitglieder des Vereines aufgenommen. 

Drz. Schriftführer: Drz. Obmann: 
Josef Popper m. p. Dr. Fillunger m. p. 

Stimmen zur Berggesetznovelle iiber das Kohlenreservat für den Staat. 
(Fortsetzung und Schluß von S. 236.) 

Der Ausschuß des Vereins der Montan-, Eisen
und Maschinen-Industriellen in Österreich hat 
in seiner Sitzung vom 22. Jänner die Regierungsvorlage 
einer Erörterung unterzogen, wobei er zu der Ansicht 
gelangt ist, daß der Gesetzentwurf in der vorliegenden 
Fassung zweifellos eine außerordentliche Schädigung der 
Bergbaubesitzer in ihren wohlerworbenen Rechten mit 
sich bringen würde, ohne andrerseits auch nur im ge
ringsten zu der Erwartung zu berechtigen, daß die Auf
hebung der Bergbaufreiheit auf die Kohlenproduktion 
förderlich und auf die Preisbildung der Kohle ver-

billigend einwirken würde. Der Yercinsausschuß hat 
daher ein besonderes Komitee mit dem näheren Studium 
des G-esetzentwurfes betraut. Im Ausschusse des 1 n -
dustriellen-Klubs kam am gleichen Tage die Berg
gesetznovelle auch znr Sprache. Hiebei wurde ein
stimmig folgende Resolution beschlossen: Der Gesetz
entwurf, welcher den gefährlichen \Veg der Enteignung 
wohlerworbener Rechte einschlägt, bedroht den Bergbau 
mit einer schweren Schädigung bei - aller Voraussicht 
nach - gleichzeitig nachteiliger Einwirkung auf den 
Konsum durch ungünstige Beeinflussung des Angebotes 
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von Kohle. Gegen den Gesetzentwurf wird daher ent
schieden Stellung genommen werden. 

Das leitende Komitee des Zentralverbandes der 
Industriellen Üsterreichs hat in seiner Sitzung vom 
22 .. Jänner zu der Regierungsvorlage über das Berg
g·esetz vom Standpunkte der Interessen der gesamten 
Industrie Stellung genommen und die außerordentlichen 
Bedenken, die sich au die geplante gesetzliche Regelung 
kniipfen, in einer Entschließung zum Ausdrucke ge
bracht, welche den Schutz erworbener Rechte unbedingt 
forrlert und die Beseitigung aller Schädigungen verlangt, 
die sich sowohl für den Bergbau, als auch für die 
industrielle Produktion, nicht minder aber für die ge
samte konsumierende Bevölkerung· aus der Durchführung 
eines derartigen Gesetzwerkes ergeben müssen. Be
schlossen wurde, mit den anderen zentralen Körper
schaften der Industrie durch die Verbindung des stltndigen 
A nsschusses in dieser überaus wichtigen Angelegenheit 
eine rechtzeitige und gründliche Information vorzu
bereiten, die das Vorgehen der Regierung, die selbst 
den Interessenten die Mitwirkung an der Vorbereitung 
der Vorlage vorenthielt, bisher verhinderte. 

Die Zeitschrift „Der österreichische Volkswirt" kommt 
in ihrem am 23. Jänner 1909 erschienenen Aufsatz zu 
dem folg·enden Schlusse: Unser Berggesetz bedarf wohl 
einer eingehenden Reform, aber die vorliegende Novelle 
bringt sehr gefährliche Neuerungen. Um dem vernünftigen 
Grundgedanken des Gesetzes zum Durchbruch zu ver
helfen, ohne den Bergbau und die Kohlenversorgung zu 
bedrohen, müßte vor allem ein dem preußischen Gesetz 
ähnlicher \V eg eingeschlagen werden. Man müßte die 
Kohlenbohrungen für einige .Jahre sperren, in denen sich 
der Staat entsprechend große Kohlentenains zu sichern 
hätte. Dabei müßten die Hechte derjenigen, die durch 
Bohnmgen bereits Kohlenfelder erschlossen haben, gewahrt 
werden. Man müßte den Kohlenbergbauunternehmungen 
durch die Einführung der Verleihung ausreichender Kohlen
felder auf Bohrfunde die rationelle Entwicklungsmöglichkeit 
sichern. Vor allem aber muß der ausschließliche Vor
behalt auf Kohlenschürfung für den Staat fallen. 

In der „ Bohemia" vom 24. Jänner äußert sich 
der Generaldirektor des Duxer Kohlenvereins, Landtags
abgeordneter Johann M el hard t, über den Berggesetz
entwurf. Er unterzieht die erläuternden Bemerkungen zu 
der Regierungsvorlage einer Kritik und sagt: „Mit wenigen 
\Vorten wiederg·egeben heißt dies, der Staat entzieht die 
Bergbaufreiheit, weil insbesondere im J altre 1907 eine 
Kohlenknappheit eingetreten ist und eine Kohlenteuerung 
erfolgte und er die ·wiederkehr solcher Ereignisse ver
hindem will durch die Aufhebung der Bergbaufreiheit 
und die Konfiskation des Bergwerkseigentums, soweit dies 
in Form von Freischürfen besteht, welche nach den 
Forderungen dieses neuen Gesetzes innerhalb der be
stimmten Frist nicht zur Aufschließung gelangen." Wenn 
nun von einer Kohlenknappheit im Jahre 1907 ge
sprochen werden könne, so sei aber nicht die geringe 
Förderung sondern der Wagenmangel die Ursache ge-

' • 1 wesen für die den Ansprüchen des Konsums mc it eut-

sprechende Verladung· und gerade die Staatsbahnen seien 
ihrer Verpflichtung hinsichtlich der \V agenbeistellung 
nicht gerecht geworden. Es könne also von einer Kohlen
knappheit im .Jahre 1907 nicht gesprochen werden. 
Ebenso habe eine übermäßige Preissteigerung nicht statt
gefunden. Die tatsächlich eingetretene Preissteigerung 
sei in Üsterreich nur in demselben Maße eingetreten 
wie sie· durch die Hochkonjunktur in Deutschland, 
Frankreich und Belgien erzeugt wurde. Auch die 
ärarischen \Verke haben nicht die entsprechende Zahl 
von \Vagen erhalten und auch sie haben die höchsten 
Marktpreise genommen. Generaldirektor Melhardt hält 
den Staat für absolut unfähig, ein Erwerbsunternehmen 
mit Erfolg und im Interesse der Gesamtheit betreiben 
zu können. Der Staat habe bei der Übernahme der 
Kaiser-Ferdinands-Nordbahn ein Fiasko erlitten. Ein 
Handelsminister lehnte die Forderung der Ermäßigung 
der Telephougebühren mit der Begründung ab, daß sie 
eine weitere Ausgestaltung des Telephonnetzes bedin~e, 

für welche der Staat keine Mittel zur Verfügung habe. 
Auch der im Jahre 1901 von der Regierung unter
nommene Versuch, die Kohle aus den ärarischen Berg
werken direkt dem Konsum zuzuführen, sei nicht ge
lungen. Die Regierung will ihren Einfluß auf den 
Kohlenbergbau und den Kohlenverkehr verstärken. Man 
könne aber nicht daran glauben, daß sie hie bei von den 
besten Absichten für die Industrie und das konsumierende 
Publikum geleitet werde, weil die Staatsbahnen gleich
zeitig Tariferhöhungen beabsichtigen, die einen Mehr
ertrag von [{ 35,000.000·- einbringen sollen. Demnach 
handle es sich der Regierung lediglich darum, sich durch 
das neue Berggesetz neue Einnahmen zu verschaffen. 

Am 24. Jänner fand in Krakau eine vom polnischen 
Vereine „Straz Polska" (Polnische Wacht) einberufenen 
öffentliche Versammlung statt, die sich u. u. auch mit 
dem Entwurfe der Berggesetznovelle befaßte. Das Referat 
erstattete Reichsratsabgeordneter Bergrat Zar ans k i. 
Nach der nach dem Heferate lieschlossenen Resolution 
sei der Polenklub aufzufordem, darauf zu drängen, daß 
in Zukunft das Recht der Aufsuchung und Gewinnung 
der Kohle nicht dem Staate, sondern den Ländern vor
behalten werde. Hiebei sprach die Versammlung die 
Ansicht ans, daß die bisher erworbenen Kohlenschurf
rechte bloß mit der Beschrll.nkung aufrechterhalten werden, 
daß die bisherigen verbesserungsbed ürftigen Vorschriften 
über die Bauhafthaltnngspflicht gerecht und nach Zu
lässigkeit der wirklichen Möglichkeit der Dnrchfiihrnug 
von Aufschlußarbeit abgeändert werden. 

Am 26. Jänner hielt der Teplitzer Industriellen
Verband eine außerordentliche Hauptversammlung ab, 
in welcher Generaldirektor Melhardt über die dem 
Abgeordnetenhause vorgelegte Berggesetznovelle sprach. 
Der Referent warf die Fragen auf: 1. ob es in der 
von der Regierung festgesetzten Frist überhaupt möglich 
sei, die Freischürfe zum Aufschlusse zu bringen, bezw. 
durch Bohrungen die Kohlenvorkommen festzustellen; 
2. ob durch die Gesetzesvorlage die Konzentration des 
Großkapitales im Kohlenbergbau verhindert werden 
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könne; und 3. ob durch dieselbe eine Verbilligung der 
Kohle und eine Verbesserung im Verkehre herbeigeführt 
werden könne. Die erste Frage sei bereits von anderer 
Seite dahin beantwortet worden, daß die gestellte Frist 
viel zu kurz sei. Der Bergbau muß dem Großkapital in 
die Hände fallen, weil nur dieses imstande ist, das 
Risiko zu tragen, das mit dem Bergbau verknüpft ist 
und weil dieses nur die Unternehmungslust besitzt, die 
für den Bergbau die unerläßliche Voraussetzung bildet. 
Der Staat hat z. B. die Brucher Kohlenfelder, die bis 
zum Jahre 1888 trotz des außerordentlich billigen Preises 
vou zirka 15.000 fl. nicht anzubringen waren, nicht 
erworben, weil er das mit dem Aufschlusse verbundene 
große Risiko gefürchtet hat. Die Berggesetznovelle wird 
in dieser Richtung keine Anderung der Verhältnisse 
bringen. Da der Staat die konfiszierten Freischürfe 
nicht aufschließen kann, weil ihm hiezu die Mittel fehlen, 
so würde er bestrebt sein, diese Freischürfe so gut als 
möglich zu verkaufen. Hier bestünde die Gefahr, daß 
mit den Freischürfen ein Handel getrieben werde, der 
nicht den Zwecken der Allgemeinheit, sondern aus
schließlich den Zwecken der jeweiligen Regierung 
entspricht. Die Aufschließung dieser Freischürfe könne 
immer nur vom Großkapital erfolgen. Es sei ferner auch 
ganz undenkbar, daß der Staat den Kohlenverkauf mit 
Erfolg und mit einem ~utzen für die Allgemeinheit zu 
betreiben imstande sei. Die Kohle kann durch die ge
planten Maßnahmen auch nicht verbilligt werden. Be
treibt der Staat selbst Bergbau, so hindert ihn sein 
teurer Betrieb, die Kohle zu verbilligen. Tritt der 
Staat aber die Freischürfe an Unternehmer ab, so 
werden diese für dieselbe nehmen, was sie nur erzielen 
können, wobei sogar die Gefahr des Raubbaues vor
handen ist. Der bis jetzt alljährlich konstatierte 'Vagen
mangel wird auch beim Staatsbetriebe eintreten, da dem 
Finanzministerinm keine Mittel zur Verfügung stehen 
werden, um Wagen anzuschaffen. 'Venn es dem Staate 
mit seinen Bestrebungen ernst wäre, dann könnte er die 
Bergbaufreiheit auf einen bestimmten Zeitraum, wie 
z. B. in Preußen auf 10 Jahre, aufheben. - Im Sinne 
dieser Ausführungen hat der Teplitzer Industriellen-Verband 
eine Resolution beschlossen, in welcher unbedingte 
Wahrung und rückhaltloser Schutz bereits erworbener 
Rechte gefordert und die Einführung des Kohlenmonopols 
für direkt gefährlich und schädlich erklärt wird. 

Auch der Zentralausschuß des Bundes öster
reichischer Industrieller hat in einer Sitzung vom 
26. Jänner gegen die Berggesetznovelle Stellung ge
nommen. Die Novelle entspräche keineswegs den Be
dürfnissen der Industrie und der Allgemeinheit. Eine 
zweckmäßige Regelung des Kohlenbergbaues könne vielmehr 
nnr im Rahmen der allgemeinen Bergrechtreform er
wartet werden. 

Universitätsprofessor Dr. Armin Ehrenzweig sagt 
in seinen Bemerkungen zur Berggesetzesnovelle. („Neue 
Freie Presse", 2. Februar 1909.) 

Der österreichische Bergbau verdankt wie der deutsche 
seine mächtige Entwicklung dem Grundsatze der Berg-

baufreiheit, der schon im Mittelalter zur Herrschaft ge
langt und bis in die neueste Zeit als eine unschätzbare Er
rungenschaft gepriesen worden ist, von welcher aber 
viele glaube, daß sie ihre Aufgabe erfüllt, ihre Rolle 
ausgespielt habe, daß sie heute eher eine Gefahr für 
das Gemeinwohl als einen Vorteil bedeute. Der Berg· 
bau betrieb zeigt die Tendenz, sich in wenigen Händen 
zu konzentrieren und nicht mehr die Allgemeinheit ist 
es, die die Bergbaufreiheit für sich ausnützt, sondern ein 
kleiner Kreis von Kapitalisten. Die Kohlennot wurde ja 
geradezu eine Folge der Konzentration des Bergwerks
besitzes in wenigen Händen. Von der Verstaatlichung 
des privaten Bergwerksbesitzes ist zur Zeit keine Rede. 
Um so näher liegt aber der Gedanke, zunächst aber 
wenigstens die noch bergfreien t unverliehenen) Gebiete 
dem Staate vorzubehalten, den Privatbesitz also auf jenes 
Herrschaftsgebiet zu beschränken, daß er bisher dank 
der Bergbaufreiheit sich erobert hat. Die schwierige 
Aufgabe, in dieses Gesetz Normen hineinzuarbeiten, die 
seiner Grundlage (der Bergbaufreiheit) widerstreiten, ist 
- so weit die juristisch-technische Seite der Vorlage in 
Betracht kommt - in glänzender Weise gelöst worden. 

Weniger erfreulich ist weiten Kreisen der Inhalt 
des Gesetzentwurfes. Indessen sind doch wohl nur die 
Übergangsbestimmungen geeignet, ernstliche Beunruhi· 
gung hervorzurufen und diese können leicht genug ge· 
ändert werden. Der Grundgedanke des Entwurfes, die 
Kohle unter Schonung erworbener Rechte für die Zukunft 
dem Staate vorzubehalten, ist einwandfrei. Der staat
liche Kohlenvorbehalt bedeutet die Aufhebung der Berg· 
baufreiheit, aber nicht die Verstaatlichung privater Unter
nehmungen. Anders verhält es sich mit der Übergangs
bestimmung, nach welcher drei Jahre nach Beginn der 
Wirksamkeit des Gesetzes alle Kohlenfreischürfe, in 
denen bis dahin keine Aufschliisse nachgewiesen werden, 
erlöschen sollen. Der staatliche Kohlenvorbehalt wird 
sich also auch auf Lagerstätten ausdehnen, die heute 
durch Freischürfe gedeckt und hiemit dem priYaten 
Bergbaue vorbehalten sind. . 

Wenn nun Bergrat Dr. Fillunger in der „Neuen 
Freien Presse" vom 22. Jänner 1. J. die Frage auf
wirft, ob hierin nicht eine Enteignung im Sinne des 
§ 365 a. b. G. B. und des Staatsgrundgesetzes liege, die 
den Staat zur Entschädigung verpflichten würde, so 
glaubt Prof. Ehrenzweig, daß die Frage - in dieser 
juristisch scharf zugespitzten Form - mit aller Be· 
ruhigung verneint werden kann. Man ist heute einig 
darüber, daß die ~Enteignung" ein Eingriff der Staats
verwaltung in Einzelrechte ist; wo dagegen die Gesetz
gebung gleichmäßig alle Rechte gewisser Art einschränkt 
oder aufhebt, kann von Enteignung keine Rede sein. 
Die Grundentlastung war keine Enteignung, und es sind 
damals bekanntlich nicht für alle Arten von Berechtigungen 
Ersätze gewährt worden. Der Entwurf will aber die 
bestehenden Freischnrfrechte gar nicht beseitigen, er will 
sie als erworbene Rechte schonen. 

Die Frage ist nun nicht die, ob eine Verle!~npg 
des Staatsgrundgesetzes vorliege, sondern ob die Uber· 
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gangsbestimmung ihrem Zwecke - ·wahrung erworbener 
Rechte - entspricht oder wegen Unerfüllbarkeit der ge
stellten Bedingung schließlich doch auf eine Konfiskation 
der Freischurfrechte hinausläuft. Da es nun nach der 
Darstellung des Bergrates Dr. Fillunger offenbar un
möglich ist, daß binnen drei Jahren die zur Wahrung 
sämtlicher Schurfrechte oder auch nur eines erheblichen 
Teiles derselben erforderlichen Aufschlüsse erzielt werden 
erscheine eine Änderung dieser Übergangsbestimmung uu~ 
abweisbar, wenn an ihr nicht der ganze Entwurf scheitern 
soll. Dem fündigen Freischürfer soll auf einen Aufschluß 
statt eines Grubenfeldes von etwa 36 ha ein Feld in der 
Ausdehnung des staatlichen Kohlenfeldes, d. i. im Aus
maße bis zu 200 lw, verliehen werden. Wird in dieser 
\Veise das auf einen Aufschluß zu verleihende Feld ver
größert, so wird die Zahl der erforderlichen Aufschlüsse 
entsprechend vermindert, und wenn dann noch die drei
jährige Frist eine Verlängerung erfährt, so werden sich 
die Freischurfbesitzer wohl mit dem neuen Gesetze ab
finden können. 

Es wäre nur folgerichtig, auch bei Feldesergänzungen 
au die Stelle der vier Doppelmaße das Maximalfeld des 
§ 75a mit seinen 2001111 zu setzen. Der Kohlenbergbau 
bedarf nun einmal des größeren Feldes, das ihm ja in 
i:i:nderen Ländern längst zugestanden ist und die großen 
Ubelstände unseres Freischurfwesens lassen sich ohne 
dieses Zugeständnis nicht beseitigen, weil sie die not
wendige Frucht der Unzulänglichkeit der Grubenfelder sind. 

Die Handels- und Gewerbekammer in Leoben nahm 
in ihrer Sitzung vom 4. Februar zur Berggesetznovelle 
Stellung. Der Referent, Handelskammerrat Bergdirektor 
Bergrat Max Ruckgaber, führte aus, daß die Bergbau
industrie die Vorlage als eine die Entwicklung des Bergbaues 
hemmende Maßnahme empfindet, welche die Rentabilität 
der investierten Kapitalien in Frage stelle und andrer
seits die erhoffte Lösung, viel Kohle um billigen Preis, 
nicht werde bringen können. Der Bergbau könne nur 
dann von großen Verlusten bewahrt werden, wenn die 
Frist, innerhalb welcher die Aufschlüsse durchzuführen sind, 
genügend lange ist und andrerseits die Flll.che, welche zur 
Verleilrnng gelange, den heutigen Verhältnissen entsprechend 
zugemessen werde. Die Kammer beschloß nach dem An
trage des Referenten, sich wegen einer weitem Stellung
nahme mit der Montansektion der Grazer Handels- und 
Gewerbekammer ins Einvemehmen zu setzen. 

Am 5. Februar brachte Generaldirektor M el hard t 
in der Handels- und Gewerbekammer in Reichen berg 
im Namen der Montansektion einen Antrag· ein, welcher 
sich gegen die Berggesetznovelle richtet. Der Antrag 
ist in gleicher \V eise begründet, wie die von dem Ge
nannten an anderer Stelle erstatteten Referate. 

Auch die Handelskammer in Eger nahm zum 
neuen Bergbaugesetz Stellung und nahm eine Resolution 
an, in der auf das entschiedenste dagegen Verwahrung 
eingelegt wird, daß das Prinzip der Berg~aufreiheit auf 
Kohle aufgegeben werden soll. Den Hencht erstattete 
Bergdirektor Friedrich Scherb, der u. a. sagte, daß 
durch die Regierungsvorlage die sozialistischen Argn-

mente zum ersten Male eine offizielle Sanktion erhielten 
und daß von einer monopolartigen Stellung des Berg
baues in Osterreich um so weniger die Rede sein könne, 
als in Österreich 229 von einander unabhängige Kohlen
gesellschaften bestünden. 

Dr. Leo Lederer, Advokat in Teplitz, kommt in 
seiner „Kritik der Berggesetzuovelle" („Kohleninteressent" 
Nr. 4, 1909) zu der Forderung, daß man es dem Frei
schürfer ermöglichen müsse, seine Freischürfe rationell 
aufzuschließen. Es dürften daher z. B. in großen Tiefen 
nicht Bohrungen verlangt werden, welche im Sinne des 
§ 4 7 das allgemeinen Berggesetzes und des § 23 der 
Novelle nur den Anspruch auf ein Maximalterrain von 
acht Grubenmassen gew!thren und sich daher direkt als 
Vergeudung von Geld und Zeit darstellen. Es müßte 
ferner ohne Rücksicht auf die Tiefe der Bohrfund als 
Aufschluß genügen und das Gesetz dahin abgeändert 
werden, daß auf einen Bohrfund, wie es im § 7 5 a vor
gesehen ist, ein Kohlenfeld im Ausmaße bis zu 200 Hektar 
verliehen werde. Endlich müßte fiir alle vor dem 20. Jänner 
1909 angemeldeten Freischürfe jede Befristung entfallen, 
wogegen sonst die strengste Handhabung der Bauhaft
haltnngsvorschriften gefordert und die Zulässigkeit der 
Zusammenschlagung von Freischürfen dahin eingeschr!tnkt 
werden könnte, daß nicht mehr Freischürfe gemeinsam 
bauhaft gehalten werden dürfen, als zur Deckung eines 
Kohlenfeldes erforderlich sind. 

Senatspräsident i. R. Dr. Ludwig Haberer äußert 
sich in seinem Artikel nDas staatliche Kohlenreservat" 
in der „Neuen Freien Presse" vorn 23. Februar 1909 
iiber die Berggesetznovelle. Dr. Haberer sagt von der 
Hegierungsvorlage, daß dieselbe nach deren Motiven ein 
großer sozialpolitischer Gedanke durchziehe und er will 
untersuchen, inwieweit die Bestimmungen der Gesetzes
vorlage diesen sozialpolitischen Gedanken zu verwirklichen 
geeignet sind. Hiebei will er sich nicht. mit den Be
ziehungen des Gesetzes zu den privaten Rechtsverh!tltnissen 
beschäftigen, zumal diese Universit!ttsprofessor Dr. ArmiI1 
Ehrenzweig in der „Neuen Freien Presse" vorn 
2. Februar 1909 vorzüglich beleuchtet habe, sondern 
mit dessen öffentlich-rechtlicher Seite. Die Bezeichnung 
Bergregale sei jetzt für die durch das Berggesetz 
geregelte Aufsuchung und Gewinnung vorbehaltener 
Mineralien nicht zutreffend, nach der neu au Gesetzes
vorlage werde aber nun die Aufsuchung nud Gewinnung 
von Mineralkohlen durch den Vorbehalt für deu Staut 
tats!tchlich zu einem Regal. 

Die H.egierung gehe mit Recht Yon dem Gedanken 
ans, daß nur durch eine geregelte Konkurrenz auf dem 
Gebiete der Kohlenproduktion und des Kohlenhandels eine 
konstante, dem Bedarfe entsprechende Versorgung des 
Kohlenmarktes und eine den Konsumenten zutrlt.gliche 
Preisbildung ermöglicht werde, und daß, wenn sich die 
Verhältnisse in einer den Interessen der Industrie und 
der konsumierenden Bevölkerung widerstreitenden ·weise 
verschieben, in erster Reihe der Staat berufen sei, regelnd 
einzugreifen. Hiezu werde er insbesondere dann befähigt 
sein, wenn er sich selbst in den Besitz ausgedehnter 
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Kohlenfelder setze, das radikale Mittel hiezu stelle das 
staatliche Kohlenreservat dar. Infolge dieses Reservats 
werden die privaten Unternehmungen, wenn sie auch 
heute noch über noch so große Grubenkomplexe verfügen, 
in absehbarer Zeit verschwinden, worauf sich anstatt 
des befürchteten Monopols der privaten Unternehmungen 
das Staatsmonopol einstellen werde. Es bestehe nun 
die Gefahr, daß die Motive des Gesetzes, welche in dem 
Wortlaute des Gesetzes keinen Ausdruck finden, in jener 
Zeit vergessen sein könnten und daß dann das Monopol 
zu fiskalischen Zwecken ausgenützt werden könnte. Aber 
auch abgesehen von der Monopolisierung der Kohlen
gewinnung bleiben noch immer Zweüel darüber be
rechtigt, ob das Gesetz selbst bei einer seinen Absichten 
vollkommen entsprechenden Durchfürung im stande sein 
werde, diese Absichten voll und ganz zu verwirklichen. 
Es ist nämlich auch für den Staat schwierig, einem 
plötzlich und unerwartet eintretenden Kohlenmangel und 
der daraus folgenden Unangemessenheit der Kohlenpreise 
vorzubeugen. Der Staat muß bei seinen Kohlenwerken 
außer den für den regelmäßigen Bedarf hergestellten 
Angriffspunkten auch noch für ausgedehnte Aus- und 
Vorrichtungen Sorge tragen, welche es ermöglichen, bei 
einem plötzlich eintretenden großen Bedarfe die Produktion 
angemessen zu erhöhen. Die Erhaltung dieser Anlagen 
koste aber sehr viel Geld, ohne daß in normalen Zeiten irgend 
ein Ertrag daraus erzielt würde. Der Staat werde als 
Unternehmer auch auf eine möglichst hohe Ertrags
fähigkeit seiner \V erke bedacht sein müssen und sich 
den 'Virkungen der allgemeinen Konjunktur kaum völlig 
entziehen können. 

Er wird daher des Guten nicht leicht zu viel tun. 
Aus demselben Grunde wird er die Preise nicht sehr 
unter jene der Privatunternehmungen zu drücken im
stande sein. Da ferner die Preisbildung nicht allein 
von dem Verhältnisse des Angebotes zur Nach.frage, 
sondern auch von mancherlei anderen Umständen abhängt, 
so erhellt, daß die in der Regierungsvorlage gP-planten 
Maßnahmen für sich durchaus nicht hinreichen, um die 
veranlassenden Übelstände ganz zu beseitigen. Es müßten 
daher noch andere Vorkehrungen im Verwaltungs- und 
Gesetzgebungswege getroffen werden, welche jedoch nicht 
auf dem Gebiete der Berggesetzgebung liegen. 

Etwas aber könnte durch die Berggesetzgebung er
reicht oder wenigstens angestrebt werden, was die Novelle 
vermissen läßt. So gerechtfertigt es nämlich einerseits 
sei, den Bergbaubesitzer nicht zu einem durch die Markt
verhältnisse nicht geforderten und für ihn nicht gewinn
bringenden Betrieb zu verhalten, so sehr drängt sich 
andrerseits der Gedanke auf, der Staatsverwaltung Mittel 
an die Hand zu geben, daß sie von den Privatunter
nehmern einen der Größe ihres Grubenfeldes und den 
Bedürfnissen des Marktes angemessenen Betrieb zu er
zwingen in der Lage ist. Als Zwangmittel könnte, da 
das im Berggesetz eingeführte Entziehungsverfahren zu 
weitwendig wäre, um im Falle dringender Notwendigkeit 
einen Erfolg herbeizuführen, entweder die Enteignung 

oder die Sequestration (Zwangsverwaltung) durch den 
Staat dienen. 

Schließlich wäre noch zu erwägen, ob es sich nicht 
empfehlen würde, bei den nach Inkrafttreten der Novelle 
auf Grund der Übergangsbestimmungen erfolgenden Ver
leihungen in die Verleihungsurkunde Bedingungen über 
die Betriebsführung aufzunehmen, wozu jedoch eine aus· 
driickliche gesetzliche Bestimmung notwendig wäre. 

Bergdirektor Hermann Löcker hielt am 5. März 
1909 im Montanistischen Klub zu Briix einen ''ortrag 
über die Berggesetznovelle, bei welchem er u. a. folgendes 
ausführte: 1) Die Bergbaufreiheit hat sich bezüglich der 
Entwicklung der Kohlenindustrie, der übrigen Industrie, 
des Handels und des Gewerbes zweifellos glänzend bewährt. 
Fiir die Abschaffung dieser in vieler Beziehung bewährten 
Bergbaufreiheit für die Kohlen werden nach der Re· 
gierungsvorlage als Gründe angeführt: Die Spekulation 
mit Bergbauberechtigungen und die monopolistische Ent· 
artung des Kohlenbergbaues. 

Bezüglich der Spekulation mit Bergbauberechtigungen 
bemerkt Direktor Löcker: 

Die gesetzlichen Vorschriften iiber steten Betrieb 
der Freischürfe, ursprünglich für seichtere Erzbergbaue 
gedacht, erweisen sich heute als viel zu weitgehend und 
speziell beim Kohlenbergbau ganz unpassend und zweck
los. Die angedrohten Strafen für säumige Schürfer gehen 
bis zur Entziehung der Freischürfe, aber das Strafver· 
fahren ist außerordentlich langwierig und zeitraubend. 

Jahrzehnte hindurch wurden die Bauhafthaltungs
vorschriften und Strafsanktionen von der Bergbehörde 
nicht gehandhabt. Ist es da zu verwundern, daß sich 
Spekulanten fanden, welche Freischurfrechte in mehr oder 
minder hoffnungsvollen Gebieten erwarben, wo doch die 
Erfüllung der Freischurfpfüchten von ihnen nicht verlangt 
wurde und auch nicht so leicht erzwungen werden konnte? 

In der Regierungsvorlage sind die gesetzlichen Be· 
stimmungen über Strafe und Strafverfahren verschärft. 
Hingegen fehlt die viel wichtigere Modernisierung der 
Bestimmung über die Bauhafthaltung etwa in der Richtung, 
welche durch die Ministerialverordnung vom 14. Juni 1862, 
RGBL Nr. 38, eingeschlagen wurde. Die Besitzer von 
Freischürfen werden nach diesen neuen gesetzlichen Be· 
stimmungen gezwungen sein, den ganz unmodernen und 
vielfach zwecklosen Vorschriften über die Aufschließung 
der Freischürfe nachzukommen, oder aber die Freischurf
rechte aufzugeben. 

In dem Umstande, daß die Bergbehörde ein halbes 
Jahrhundert der nunmehr gerügten Entwicklung des 
Freischurfwesens untätig zugesehen und dadurch die .Mög· 
lichkeit gegeben hat, daß sich unter die ernsten Frei· 
schürfer auch Spekulanten mischten, kann nun keinesfalls 
ein Grund, bzw. eine Berechtigung gefunden werden, die 
bewährte Bergbaufreiheit auf Kohlen ganz aufzuheben 
und die Freischurfrechte auf Kohlen, gleichgültig ob die 
Freischurfpßichten erfüllt worden sind oder nicht, nach 
Ablauf einer unzureichenden Frist für die Freifahrnng 
zu kassieren. 

1
) "Der Kohleninteressent", Xr. 6, 1909. 
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Über die monopolistische Entartung des Kohlenberg
baues sei den Ausführungen des Vortragenden folgendes 
entnommen: 

Die Grundsätze, welche in den erläuternden Be
merkungen über die Notwendigkeit und Ersprießlichkeit 
des. Großbetriebes beim Kohlenbergbau in den Händen 
kap1talskräftiger Unternehmer mit bemerkenswerter Sach
kenntnis aufgestellt werden miissen von jedem Fachmann 
als richtig bestätigt werde~. Es handelt sich nun darum, 
die feine Grenze zu finden an welcher ein (iroßbetrieb 

' zur Gefahr der Monopolisierung wird. 
Von 1898 bis 1907, also im Verlaufe von neun 

.Jahren, hat die Anzahl der Unternehmungen abgenommen 
i111 Betriebe insgPsan1t 

auf Steinkohle um 6 = 4·ö0/0 7 = 2·2".'o 
„ Braunkohle „ 74 = 29 °10 144 = 17·2".o· 

Angesichts dieser Zahlen kann wohl von einer mäßigen 
Konzentration des Kohlenbergbaues, aber zweifellos nicht 
von der Gefahr einer Monopolisierung gesprochen werden. 

Im Jahre 1906 förderte nach dem statistischen 
Jahrbuch des Ackerbauministeriums die größte öster
reichische Kohlenwerksgesellschaft, die Brüxer Kohlen
~ergbau-Gesellschaft zirka 10°/„ der Kohlenerzeugung 
Osterreichs, die größte Steinkohlen-Bergbau-Unternehmung, 
die k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn, förderte 
3·2 ° / 0 der österreichischen Kohlenerzeugung. Seither sind 
bedeutende Veränderungen bezüglich des Prozentsatzes, 
in welchem die einzelnen Unternehmungen an der Ge
samtproduktion teilnehmen, nicht eingetreten. Auch diese 
Zahlen beweisen, daß von einer Monopolisierung des 
Kohlenbergbaues wohl nicht die Rede sein kann. 

Es ist interessant zu vergleichen, bis zu welchem 
Grade der Konzentration der Kohlenbergbau in Deutschland 
gelangt ist, da die iisterreichischen Unternehmungen mit 
clen reichsdeutschen auf allen Linien in Konkurrenz stehen. 

DieHarpener Bergbau-Aktien-Gesellschaft in Dortmund 
förderte z. B. im J abre 1906 fast 5 mal soviel Stein
kohle, als die größte österreichische Steinkohlen-Unter
nehmung und 1 ·7 mal soviel als die größte österreichische 
Braunkohlen-U ntemehmung. Die Gelsenkirchen er Berg
werks-Aktien-Gesellschaft förderte mehr als 6 mal soviel 
als die größte österreichische Steinkohlen- Unternehmung 
und 1 ·8 mal soviel als die größte österreichische Braun-
kohlen-Unternehmung. · 

Niemand wird in Abrede stellen können, daß mit 
der Konzentration des Betriebes die Konkurrenzfähigkeit 
der Untemehmung wächst. Daher sollte die österreichische 
Regierung einer Konzentration des österreichischen Berg
baues nicht entgegentreten, weil sie dadurch die Kon
kurrenzfähigkeit des beimischen Bergbaues gegenüber 
der ausländischen schwächt. 

In den erläuternden Bemerkungen wird auch von 
monopolistischen Bestrebungen im österreichischen Kohlen
handel gesprochen. Die Mengen von Kohle, welche durch 
die einzelnen österreichischen Verkaufsbureaus auf den 
Markt gebracht werden, sind aber geradezu verschwinde?d 
im Verhältnis zu jenen Quantitäten, welche den Preis
vereinigungen im Deutschen Reiche zur Verfügung 

stehen. Zum Beispiele ist die Menge Steinkohle, welche 
vom Verkaufsbureau des rheinisch-westfälischen Kohlen
syndikates verschleißt wird, ungefähr doppelt so groß, 
als die ganze Produktion Österreichs an Stein- und Braun
kohlen zusammen. 

Die großen österreichischen Kohlenreviere liegen an 
den Reichsgrenzen und haben daher bei der Versorgung 
des inneren Landes mit Kohle auch keinen entscheidenden 
Frachtvorsprung gegenüber der auslltndischen Kohle. 
Daraus ergibt sich, warum die Versorgung Österreichs 
im .Jahre 1907 zu 9,800.000 t mit ausl!lndischer Kohle 
erfolgte, andrerseits aber 9,725.000 t österreichischer 
Kohle zur Ausfuhr gelangten. 

Diese \V echselbeziehungen bringen es mit sich, daß 
die Kohlenpreise in Üsterreich in Ansehung der immerhin 
geringen Bedeutung des österreichischen Kohlenbergbaues 
und des österreichischen Wirtschaftsgebietes auf den 
'Veltmarkt gänzlich von den Preisen abhängen, welche 
im reichsdeutschen Kohlenverkehr verlangt werden. Die 
österreichische Kohlenindustrie kann nur niedrigere 
Preise, niemals aber höhere Preise verlangen, als die 
konkurrierende deutsche Kohlenindustrie. Die Preistreiberei 
existiert also in Wirklichkeit nicht. 

Nach den erläuternden Bemerkungen könnte man 
glauben, daß der österreichische Kohlenkonsument von 
dem österreichischen Kohlenbergbau, bzw. den Verkaufs
bureaus desselben überhalten wird. Wie unberechtigt 
diese Darstellung ist, geht daraus hervor, daß nach den 
13erechnungen des Vortragenden für die Jahre 1899 
bis 1907 die Preise pro Wärmeeinheit fiir biihmische 
Braunkohle niemals höher, in den meisten Fällen aber 
sogar wesentlich niedrig·ei· waren als die Preise pro 
Vvärmeeinheit aus mitteldeutscher Bmunkohle. 

Ebenso halten sich die Preise pro VvTärmeeinheit fiir 
iisterreichische Steinkohle, von minimalen Unterschieden 
abgesehen, welche durch die geographische Lage hervor
gerufen sind, auf gleicher oder geringerer Höhe als die 
Preise pro Wärmeeinheit reichsdeutscher Steinkohle. 

Selbst in jener Zeitperiode, welche die erläuternden 
Bemerkungen als besonders gra Yierend für die unangemessene 
Steigerung der österreichischen Kohlenpreise ansehen, war 
der Preis der österreichischPn Kohle niedriger, als in 
den angrenzenden großen Wirtschaftsgebieten des Deutschen 
Reiches. Dieses Preisverhältnis kann und wird sich in
solange nicht ändern lassen, solange Üsterreich einen '!'eil 
des internationalen Kohlenmarktes bildet. Darin liegt 
eine größere Sicherheit für die Kohlenkonsumenten als 
irgend eine Regierungsmaßnahme oder gar die Mono
polisierung des Kohlenbergbaues durch den Staat zu 
gewährleisten v~rmu.g. 

vv· enn trotz der schwierigsten Betriebsverhältnisse 
die österreichische Kohle annähernd zu denselben Einheits
preisen verkauft wird, wie die reichsdeutsche Kohle, so 
ist das ein Beweis einerseits für die technische Vollkommen
heit des österreichischen Bergbaubetriebes, andererseits 
aber auch für die Zurückhaltung des österreichischen 
Kohlenhandels bei der Preisbildung. So billig die Kohlen 
in den großen österreichischen Kohlenrevieren im Ver-
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h!l.ltnisse zum Auslande auch sind, im Innern der Monarchie 
sind die Kohlenpreise dennoch relativ hoch. Daran 
tragen aber nicht etwa die Kohlenwerke oder der Groß
kohlenhandel die Schuld, sondern die ungünstige Lage 
der maßgebenden Kohlengebiete an den äußersten Grenzen 
des Reiches und die hohen Frachtsätze der Österreichischen 
Bahnen. 

Die im Yorjahre in Wien abgehaltene Kohlenenquete 
mußte konstatieren, daß der Kohlengroßhandel zu den 
in der Öffentlichkeit erhobenen Beschwerden über 
"Kohlenwucher" keinen Anlaß gegeben hat. Nichts
destoweniger suchen die r erläuternden Bemerkungen" 
den Anschein zu erwecken, als hätte der Großhandel 
im Jahre 1907 die Kohlenpreise zu übermäßiger Höhe 
getrieben. Schließlich schieben die erläuternden Be
merkungen die "Verlegenheiten in der Kohlenversorgung" 
zu Ende des Jahres 1907 der privaten Kohlenindustrie 
in die Schuhe, allerdings bemerkend, daß diese Yerlegen
heiten verschärft wurden durch Schwierigkeiten im 
Eisenbahnverkehre sowie durch Arbeitermangel. Dieser 
Behauptung gegenüber sei zahlenmäßig festgelegt, daß 
die österreichischen Kohlenreviere nicht bloß zu Ende 
des Jahres 1907, sondern seit einer geraumen Zeit 
alljährlich in der Herbstperiode des größten Kohlen
verkehres dank der ungenügenden Versorgung mit Vi~ aggons 
seitens der k. k. österreichischen Staatsbahnen nicht in 
der Lage sind, den Nachfragen nach Kohle zu genügen, 
sondern, anstatt ihre Förderfähigkeit ausnützen zu können, 
Feierschichten einlegen und Kohle auf das Lager legen 
müssen, 

Wir können den Ausführungen des Vortragenden 
über den Staatsbergbau überhaupt, über den Staatskohlen
bergbau, die Pachtung staatlicher Kohlenrechte, über 
das Kohlenfeld, die Zerstücklung von Grubenfeld, die 
Bauhafthaltung, die ·w ahrung bestehender Bergbaurechte 
und die Anderung des preußischen Berggesetzes \"Olll 

18. Juli 1907 nicht weiter folgen unl müssen uns darauf 
beschränken, seine Schlußbemerkungen wiederzugeben. 

Die Gründe, welche die Aufhebung der Bergbau
freiheit auf Kohlen und die Einführung des Staatsmonopols 
notwendig erscheinen lassen sollen, sind nicht stichhältig, 

vielmehr hat sich die Bergbaufreiheit auf Kohle durch 
ein halbes Jahrhundert glänzend bewährt. 

Die Bewilligung der ausschließlichen Berechtigung 
des Staates zur Erwerbung von Bergbaurechten auf 
Kohlen würde unbedingt zu einer Verteuerung der Kohlen
preise führen und für die Beschaffung des Brennstoffes 
in der erforderlichen Menge keinerlei Gewähr leisten. 

Die Freistellung der Bedingungen, unter welchen 
das Ministerium staatlichen Kohlenbergbau verpachten 
kann, könnte die schwersten Folgen nach sich ziehen. 

Die Übergangsbestimmungen enthalten eine bemäntelte, 
allen Rechtsgrundsätzen und allem Rechtsgefühl wider
sprechende Konfiskation gesetzlich gewährleisteter Rechte. 

Den bergmännischen Fachkreisen bleibt nichts übrig, 
als diese Tatsachen vor der Öffentlichkeit nachzuweisen. 
Den Vertretern des allgemeinen Wohles und des Volkes 
bleibt es vorbehalten, die Regierungsvorlage und ihre 
Motive genau zu überprüfen. Es ist nur zu wünschen, 
daß diese Prüfung recht gründlich erfolgt und das 
Parlament dadurch zur Einsicht kommt, daß die Schreck
gespenster, welche vor ihm auf die \Vand geworfen 
werden, nicht existieren, sondern gezeigt werden, um die 
Aufmerksamkeit von jenen Schreckgespenstern abzulenken, 
welche hinter der Novelle verborgen sind. Es ist nicht 
zu bezweifeln, daß sodann der Gesetzentwurf entweder 
gänzlich abgelehnt oder doch gründlich abgell.ngert wird. 

Damit schließen wir unsere Mitteilungen über die 
Stimmen zur Berggesetznovelle, die keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erheben können, aber immerhin eine 
zusammenfassende Darstellung der Aufnahme bieten dürften, 
welche die Berggesetznovelle in der Fachwelt gefunden hat. 

F. K. 

Notiz. 
Berggesetzreform in Ungarn. Wie wir dem "Orge.n 

des Vereins der Rohrtechniker" (Xr. 7 von 1909, S. 75) ent
nehmen, soll in kurzem im ungarischen Reichstage von der 
königlich ungarischen Regierung ein Berggesetzentwurf ein
gebracht werden, in welchem sich der 8taat die Gewinnung 
der Kohle vorbehalten will. Die Regierung befaßt sich schon 
seit längerer Zeit mit der Kohlenfrage und ist bereits durch den 
.Ankauf von Kohlenterrains seit einem Jahre in Aktion getreten. 

Metallnotierungen in London am 7. April 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 10. April 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 

Kupfer 

" 
" 
" Zion 

Blei 

" Zink . 
Antimon 
Quecksilber 

Metalle Marke 

li ~ § 1
1 Not i er u n g i Letzter 

li i! 1:-~~ ~~~~- -{= -bls- -:[ D~~ri:~~~-
L °lo_j -'1 1 sh i d i! fi ! sh_ d 1111.' -~ 

. Tough eake . . 
1 Best selected. . 
! Elektrolyt. . . 

- . -- 2:,: 60 : 10 ! 0 1 61 1 0 -~--11--;·6875 
21

( 61 0 i 0 .1 61 1' 10 0 i' 60·1875 
, netto ' 61 1 0 1 0 61 10 O .

1 
/: 60·1875 

1 Standard (Kassa). 
Straits (Kassa) . . . 
Spanish or soft foreign 
English pig, common . . 

netto 1 67 I 5 0 57 7 6 · ~ • 55·984376 
. •· netto 133 2 6 133 7 6 .• ~ 1':130·40625 

21/2 13 7 6 13 8 9 1 ::! ! 13.40625 
31/2 1 13 ' 12 6 . 13 15 0 ,I = : 13·59375 

Silesian, ordinary brands 
Antimony (Regulus) . . . . . 

! Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

netto , 21 : 5 i O 21 7 6 •::;;:: 11 21'421875 
31/2 29 . 10 i 0 31 10 0 1 30·125 
3 8 1 i 6 8 3 o /r *)8·375 

1 W.F. 
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Über Selbstkosten im amerikanischen Eisenhüttenwesen. 
Mitgeteilt von Hiitteningenienr Urnno Simnwrslmch. 

Eine Beti·achtung der einzelnen Komponenten, auf 
denen sich die Selbstkosten der Stahlerzeugung in den 
Vereinigten Staaten aufbaut, gestaltet sich nicht so ein
fach, wie es auf den ersten Anblick hin scheinen möchte. 
Die Situation ist in Amerika eine zu vielgestaltige, das 
Preisproblem selbst zu kompliziert und aus zu ver
schiedenen Elementen zusammengesetzt, als daß die 
Produktionskosten einer Tonne Stahl an zwei verschie
denen Plätzen, ja selbst auf einem Hüttenwerke allein 
von Tag zu Tag für einen gewissen Zeitraum sich gleich 
bleiben könnten. Jedes Hlittenwerk zeigt Schwankungen 
in der Höhe seiner Selbstkosten fiir die Erzeugung der 
Tonne Stahl und oft sind die Preisschwankungen sehr 
eingehender Beachtung und Untersuchung wert. Die 
heftigen Gegensätze, in denen das wirtschaftliche Leben 
in den Vereinigten Staaten sich hltufig genug abspielt, 
bedingen naturgemäß größere Preisschwankungen bei den 
Selbstkosten irgend eines Materials, als es unter ruhigeren 
wirtschaftlichen Lebensbedingungen der Fall sein würde. 

Die Untersuchung der Selbstkosten würde sich 
ziemlich einfach gestalten, wenn die Produktionskosten 
der Tonne Stahl sich aus den Kosten für das Roh
material plus Arbeitslöhne plus Kapital und Unterhaltung 
der Hüttenanlage zusammensetzten. Doch gestaltet sich 
bei näherer Betrachtung gleich des ersten Punktes die 
Situation schon schwieriger. Das Rohmaterial kann 

nämlich im offenen Jl[arkte gekauft werden oder es wird 
vom späteren Verl.Jraucher selbst erzeugt.. Stellt sich der 
Verbraucher den Hohstoff sPlbst her, so bedeutet er für 
ihn zum Zwecke der Prt>isbewert.ung nur die Selbstkosten. 
Kauft er aber das Rohmaterial im offenen Markte, so ist 
zwischen Produktionskosten und Marktpreis keine feste 
Begrenzungslinie mehr da. Meistens liegt der Marktpreis 
höher als die wirklichen Selbstkosten, doch passiert es 
auch zuweilen bei kritischen Situationen im Wirtschafts
leben, daß der Marktpreis niedriger liegt als die reellen 
Selbstkosten der Gewinnung des Rohmaterials. Ferner 
ergibt sich eine weitere Verschiebung in der Höhe der 
Selbstkosten, je nachdem das Rohmaterial an abseits ge
legenen Orten mit veralteten technischen Hilfsmitteln ge
wonnen wird, wo die Selbstkosten naturgemäß höher 
ausfallen müssen, oder ob es in höchst modern einge
richteten Anlagen gewonnen wird, wodurch die Selbst
kosten oft auf ein Minimum herabgedrückt werden. Das 
Hüttenwerk, welches sein Roheisen kauft - und es gibt 
auch in Amerika eine ganze Reihe solcher Werke - hat 
dafür einfach den jeweiligen Marktpreis zu bezahlen. 
Sehr oft aber liegt dieser Preis um 50 ° / 0 höher als die 
nackten Selbstkosten und übersteigt manchmal für Monate 
um 100% und mehr die reinen Selbstkosten. Hier 
also treten von vorneherein schon sehr starke Unter
strömungen ein, die eine rationelle Untersuchung und 
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etwa eine Vergleichung der Selbstkosten mit anderen 
Werken illusorisch machen. Sieht man deshalb von dem 
Falle ab, daß das Roheisen gekauft wird, sondern be
trachtet nur die ·werke, welche ihr Roheisen selbst er
zeugen, so hat man fünf Faktoren zu unterscheiden, die 
für den Aufbau der Selbstkosten maßgebend sind. Zuerst 
die Rohstoffe: Erz, Brennmaterial und Flußmittel, dann 
Arbeitskosten und die Kapitalkosten und endlich die 
Unterhaltung der Anlage. 

Betrachtet man die Selbstkosten fiir die Tonne Erz, 
so zeigen sich hier zwei Verschiedenheiten, entweder der 
Marktpreis für Erz oder der Preis, den ein Verbraucher 
für ein bestimmtes, von ihm zu verhüttendes Erz anlegen 
kann, ohne sich zu schädigen. Beide Einfüisse sind wohl 
ständig auf dem großen Erzmarkte gegeneinander tätig 
und wirken so ausgleichend. \Venn das Eisenerz einer 
unter schwierigen bergbaulichen Verhältnissen arbeitenden 
Grube aus irgend einem Grunde - vielleicht der gün
stigen Frachtlage halber - von einer gewissen Anzahl 
Hütten bezogen wird, so kann diese Grube bestimmend 
auf den Marktpreis einwirken, denn sie wird doch sicher
lich nur dann ihr Erz verkaufen und verkaufen können, 
wenn der Preis wenigstens die Selbstkosten deckt. Der 
gliickliche Besitzer einer anderen Grube, deren Gang
verhältnisse und Erzreichtum es gestatten, daß das Erz 
fast dirt·kt in den ·waggon geschaufelt wird, also nur 
ganz geringe Grubenkosten verursacht - nimmt natür
lich denselben Preis für sein Erz ein. Solche Fälle hat 
gerade Amerika nicht wenige zu verzeichnen, und mancher 
Grubenbesitzer ist durch die günstige Ausnutzung solcher 
Konjunkturen binnen kurzem reich geworden, ja sehr 
oft hat die wirtschaftliche Lage es dem günstiger situ
ierten Grubenbesitzer ermöglicht, die ursprünglich den 
Preis bestimmende Erzgrube zur Untätigkeit zu bringen, 
während er selbst bei etwas niedrigerem Preisstande 
glänzend verdiente. Für den Eisenhüttenbesitzer ist es 
daher stets eine wichtige Frage, ob er sein Erz im 
offenen Markte kaufen soll und sich den Preisschwankungen 
mit ihrem Auf und Ab, so wie es sich einstellt, unter
werfen will, oder ob er sein Anlagekapital erhöhen, seinen 
Betrieb vergrößern und eine eigene Erzgrube kaufen 
will. Beide Fälle kommen in der Praxis der amerika
nischen Hochofenwerke vor. Es unterliegt dabei wohl 
keinem Zweifel, daß der billigste Weg für ein Hochofen
werk der ist, das Erzgebiet zu kaufen, vorausgesetzt, 
daß das Erz reich ist. 

Zwischen den beiden Extremen, den Eigenbesitz 
und deni freihändigen Ankauf im offenen amerikanischen 
Markt, unterscheidet man drüben verschiedene Kompromiß
methoden. Es ist oft schwierig und mit ausgedehnten 
kostspieligen Untersuchungen verbunden, die Menge von 
Eisenstein in einer vorhandenen Lagerstätte einigermaßen 
genau zu bestimmen. Hier wird dann des öfteren ein 
derartiger Kaufvertrag abgeschlossen, daß der Übernehmer 
eine größere Barzahlung leistet, alle weiteren Zahlungen 
aber nur von Zeit zu Zeit entsprechend der Menge des 
geförderten Erzes. Diese Methode P-rfordert für das 
Hüttenwerk ein weniger großes Kapital und erbringt 

ihm ferner noch ein geringeres Risiko. Gewöhnlich sind 
den Hüttenwerken bestimmte jährliche Fördermengen 
vorgeschrieben, die geleistet werden müssen. Bei dem 
größten derart zum Abschlusse gelangten Erzvertrag 
zwischen der Great Northern Bahn und dem Stahltrust 
im Jahre 1907 wurde zudem noch eine jährliche Steige
rung des Preises pro Tonne Erz ausgemacht. Dieser 
Pachtvertrag, welcher dem Stahltrust die Ausbeutung der 
Hill- Eisensteinfelder im nördlichen Mesa bigebiete ü her
läßt, erregte infolge seiner Preisabmachungen ein be
rechtigtes Interesse, weit über die Kreise der amerika
nischen Industrie hinaus. Der Stahltrust bezahlt nämlich an 
den bisherigen Besitzer für die Tonne zu förderndes Erz 
eine Grundsteuer im Betrage von 85 et, die jährlich um 
weitere 2 1/ 2 et bis zu einem bestimmten ?ifaximalsatze 
sich erhöht. Man hat in amerikanischen Kreisen be
rechnet, daß auf Grund dieses Pachtvertrages der Stahl
trust die Tonne Erz in der Grube im Durchschnitt mit 
etwas über 1 $ bezahlt. Dies ist bislang der höchste 
Erzpreis, der je in Minnesota gezahlt worden ist. 

Der Umstand, daß die Roheisenpreise in Nord
amerika gewaltigen Preisschwankungen unterliegen, der
art, daß es dem Hüttenwerke manchmal möglich ist, dem 
Erzproduzenten einen Preis zu zahlen, der im Jahre 
vorher als ruinös hätte bezeichnet werden müssen, hat 
zu einer Art Halbteilhaberschaft zwischen Bergwerks
besitzer und Hüttenbesitzer geführt, die in den be
treffenden Bezirken die Einführung einer gleitenden Preis
skala geschaffen hat. 

Als treffendes Beispiel Piner solcher gleitenden Skala 
sei folgendes :Schema mitg·eteilt, das vielfach bei Erz
käufen als Vertragsunterlage dient. Für jede 25 et die 
der Roheisenpreis pro Tonne steigt oder fällt, werden 
auf die Tonne Erz 21/2 bis 5 et auf den Preis zuge
schlagen oder nachgelassen. Bei einem Preise von $ 10.50 
für die 'fonne Roheisen stellen sich demnach die Kosten 
für die Tonne Erz auf $ 1.15, bei einem Roheisenpreise 
von S 23.- kostet dasselbe Erz $ 2.95 für die Tonne. 
Greift man all die verschiedenen Bedingungen zusammen, 
welche in einem so ausgedehnten Eisenindustriegebiet, 
wie es die Vereinigten Staaten besitzen, auf die Preis
bildung für die Tonne Erz auf die Tonne Roheisen ein
wirken können, so ergeben sich leicht Differenzen bis zu 
100 °/0 und noch mehr, welche auf den verschiedenen 
Hochofenwerken sich feststellen lassen. 

Ähnlich verwickelt, wie bei den Erzkosten, liegt 
die Frage in Bezug auf die Kosten des Brennmaterials; 
auch hier kauft das Hüttenwerk entweder den Koks im 
offenen Markte oder es baut sich selbst Koksöfen. In
dessen, muß man hervorheben, daß die selbständige Er
zeugung von Koks seitens der Hüttenwerke viel häufiger 
auftritt als die eigene Gewinnung von Eisenstein. Dies 
hat sich daraus entwickelt, daß bPi Kokslieferung von 
privaten Werken der prozentuale Gewinn unter Um
ständen oft ganz außergewöhnliche Dimensionen annahm. 

Der Kokspreis paßt sich äußerst genau dem indu
striellen Auf und Ab an, und zu Zeiten von Koksmangel, 
wie sie in Amerika des öfteren vorkommen, entwickelt 
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sfoh zwischen dl'n Hochofenwerken ein scharfer Kampf, 
um sich die nötigen Koksmengen zu sichern. In solchen 
Zeiten schreiender Nachfrage nach Roheisen seitens der 
Verbrnucherkreise sreigt der RoheisPnpreis dann auf S 18, 
S 20 oder $ 22 fiir die Tonne, während die Selbst
kosten bei S 10 bis $ 14 pro Tonne Roheisen liegen. 
In solchen Zeiten industriellen Hochdrucks schnellt der 
Kokspreis dann ebenfalls ganz rapid in die Höhe und 
die Koksproduzenten gewinnen einen oftmals tiefein
schneidenden Einfluß auf die (iestaltung des Roheisen
preises. 1111 letzten Jahrzehnt hat man Perioden durch
gemacht, wo die Koksproduzenten im Connelwillebezirk 
von den Hüttenwerken $ 8 pro 'l'onne Koks forderten, 
den sie bei den entgegengesetzten wirtschaftlichen Ver
hältnissen fiir S 1 pro Tonne verkanft hätten. 

In dem von der Havard üniversität. herausgegebenen 
(~uarterly Journal of Economics berichtet J. Russel Sm i th 
zur Frage der Selbstkosten des Koks, daß nach seinen 
Erkundigungen der Stahltrust im Jahre 1907 Koks zu 
etwa S 1 herstellte und es abschlug Koks zu $ 4 pro 
Tonne zu verkaufen, sondern statt 1lessen zum gleichen 
Preise noch Koks zukaufte. Fiir die Tonne Hoheisen 
gebraucht der Stahltrust 1 bis 11 f:: Tonne Koks und 
allein durch den eintachen Preisunterschied zwischen 
selbsterzeugtem und gekauftem Koks erzielte der Trust 
einen Vorteil von $ 4 auf die Kosten für die Tonne 
Roheisen. 

Zu Anfang· des Jahres 1906 kostete die amerikanische 
l:)tandardmarke, der Connelsvillekoks, $ 3 bis $ 3·75 für 
die Tonne. Xach dem alten, ziemlich verschwenderisch 
arbeitenden Bienkorb-Koksofensvstem stellten ~ich die 
Selbstkosten für die 'l'onne Koks. immer noch auf S 2 bis 
herab zu etwas iiber S 1, je nach den ö1tlichen Verhältnissen. 
Neuerdings sind aber vielfach Hiittenwerkt> znm Baumoder
IJ.er Koksofenaulagen mit Uewinnung der N ebenprdukte über
gegangen und, wenn auch die Anlagekosten solcher Üfen 
Weit höher siud, so stellen sich andrerseits die Koks
kosten erheblich billiger. Von einer größeren amerika
IJ.ischen Koksofenanlage mit Nebenproduktengewinnung 
fiihrt Russel Sm i t h die folgende ihm gegebene Selbst
kostenaufstellung an. 

1 t Koks erfordert l·G t Kohle zu 60 et. . . . . . 
i\rbeitslöhne, Unkosten, Reparaturen. Abschreibung . 

Die Anlage erzeugt somit die Tonne Koks zu 

Die Anlage erbringt ferner pro 'l.'onne Kohle: 
Teer . . . . . . Gallonen 8·07 
Ammoniak . . . . Pfund 4·18 
Überschußgas . . Kubikfuß 1·040 

~inna.hruen von 1 ·6 t Kohle erbriugentl 1 t Koks: 
Teer 12·91 Gallonen a :!·27 et . et. 20·3 
Ammoniak 6.69 Pfund a 10 et ,. 64·8 

et. 94·1 

Überschußgas tnicht bewertet) Kubikfuß 1664. 

s -·96 
"-·30 
8 ]·26 

Ohne also das i"'berschußgas mit in die Preisberech
~Ung einzustellen. isr diese moilerne KoknPi imstande, die 

0nne Koks zum Preise \'On 31"!:1 d t$ l":~ö - 0·!-14,1) 
zu erzeugen. 

Zn wekhem Preise die 1 2 :: Tan~end Knbfkfnl~ Über
schußgas abzusetzen wären, läßt sich nicht genau be
stimmen, indessen gibt Russe) Sm i t h hieriiber folgende 
Berechnung: 

Die hier angezogene Kokerei liefert das Überschuß
gas als Kraftgas an eine Nebenindustrie zu Ulcherlich 
niedrigem Pr'eise. ..\ndere Industrien benutzen dieses 
Uas zum Antrieb von Motoren für Walzenstraßen, femer 
in Glashütten, in Elektrizitätswerken, in Zementwerken, 
Sandwerken u. a. m. Sicherlich ist das Überschußgas 
nicht unter 10 bis 15 cf zu erhalten, jedenfalls wird 
der Preis wohl zu 20 et pro 1000 Kubikfuß anzusetzen 
sein. Hei diesem letzteren Satze von 20 et wiirde eine 
(fasmaschine pro Pferdekraftstunde weniger als 1 „ rf an 
Brennstoff kosten. Für die Tonne erzeugten Koks ergäbe 
sich ~omit Pine weitere Einnahme von etwas iiber 3::2 rf. 
Die Tonne Koks würde sich somit geradezu umsonst 
herstellen lassen und man könnte von den Kosten fiir 
das Brennmaterial im Hochofen bei der Preisbewertung 
von Roheisen völlig absehen. Nimmt man indessen bei 
solchen höchst modern eiugerichteteu Hüttenwerken die 
Kokskosten zu 25 rf pro Tonne Roheisen an, schon 11111 

eine Basis zu Vergleichen zu erhalten, so ergeben sich 
für <lie verschiedenen amerikanischen Hochofenwerke. 
Unterschiede von mehr als 1000°/0 an Kosten für das 
Brennmaterial, bezogen auf die Tonne Roheisen. 

Für den Kalkstein gestalten sich die Verhältnisse 
einfacher, obwohl auch hier Preisschwankungen auftreten, 
die es mit sich bringen, daß einzelne Hochofenwerke 
etwa zweimal so viel für Kalkstein bezahlen als andere. 
1 >ie aus nächster :N"ähe des Eisenindustriegebietes zu 
beschaffenden Kalksteinmengen genügen bei weitem nicht 
und es müssen daher Tausende von Tonnen aus Entfernungen 
von mehr als 200 Meilen herbeigeschafft werden, u. zw. 
über den hohen Riicken des Alleghanygehirges herüber. 
Die Kalksteinvorkommen im Shenandoahtale in der Nähe 
des Potomacflusses bilden eine Hauptquelle fiir den 
Pittsburger Eisenindustriebezirk und steigen daher ganz 
bedeutend im \\. erte. Einzelne Hochofenwerke sind so 
günstig gelegen, daß sie die reichlichen Abfälle von 
Marmorbriichen verwenden können, oder auch sie besitzen 
eigene Kalksteinbrüche, während wieder anderP von den 
privaten Besitzern solcher Kalksteinbriiche ihr Flußmittel 
beziehen müssen. So stellen sich in Bezug auf die Selbst
kosten des Kalksreins für die verschiedenen Hüttenwerke 
immerhin Preisschwankungen von 100°/0 ein. 

Zu diesen überraschend hohen Schwankungen in 
den verschiedenen Rohmaterialien treten noch ähnliche 
starke Schwankungen in den Arbeitslöhnen, bezogen auf 
die Tonne lfoheiseu. Geht der Ofen mit großer 
Produktion regelmäßig, so ist. auch die Arbeitsleistung 
der Bedienungsmannschaft gleichmäßig und zudem weit 
weniger kompliziert als bei einem kleineren Ofen. 
Professor Sm i t h hat die Arbeitsverhältnisse bei einem 
verh!l.ltnismäßig kleinen amerikanischen Hochofen unter
sucht und hier 52 verschiedene Arten von Arbeits
leistung konstatieren können. J >iese Verschiedeuartigkeit 
der mechanischen Arbeitsleistungen brachte es mit sich, 
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rlaß die Selbstkosten der Roheisenerzeugung bei diesem 
Hochofen sich für den Durchschnitt eines Jahres auf 
$ 1·17 pro Tonne stellten. Innerhalb der gleichen 
Zeit stellten sich für einen großen Hochofen im Pitts
burger Revier, dessen Produktion etwa viermal so groß 
war, die Selbstkosten auf etwa ein Viertel. Es ist für 
manche Arbeiterkategorien gleichgiiltig, ob der Hoch
ofen im Tage 200 t oder 600 t erbläst. Dies beweist 
Smith durch ein Beispiel an dem Ausbringen eines und 
desselben Hochofen während eines Jahres, das er Mouat 
fiir Monat verglichen hat. Steht der Hochofen in vollem 
Betriebe, so wurden in diesem besouderen Falle nicht 
mehr Arbeiter gebraucht, als wenn der Ofen nur zwei 
Drittel seiner Maximalleistung au Roheisen erzeugte. Es 
verzeichnete im :Uonat August dieser Hochofen bei seiner 
geringsten Monatsproduktion von nur 4600 t an Arbeits
löhnen pro Tonne Roheisen einen um 35°/0 höheren 
Betrag als im Monat April, wo ein um 28°/0 höheres 
Ausbriugen - das Ofenmaximum, erzielt wurde. Hoch
öfen im Pittsburger Bezirk, mit einer Tagesleistung, wie 
oben beschrieben, von 600 t bedingen im allgemeinen 
folgende Selbstkosten: direkte Arbeit am Ofen 40 rt pro 
Tonne, Reparaturen 12 et, Zinsen und Abschreibungen 48 et 
- Gesamtkosten somit $ 1 - (rund 5 K) für die 
Tonne. Demgegenüber stehen an Hochofenbetriebskosten 
pro Tonne Hoheisen bei kleineren Ofenanlagen, die statt 
600 t nur etwa 150 t Roheisen pro Tag erblasen, etwa 
$ 2·10, somit über das Doppelte. Man kann hier etwa 
$ 1 ·- Arbeitsliihne darauf rechnen, daß das kleinere 
Hochofen werk sein Roheisen in Beeten in :\fasseln gießt, 
diese dann in einzelne Stücke bricht, in Waggons ver
lädt nnd abwiegt, während bei dem großen Pittsburger 
Hochofenwerk das Roheisen flüssig gleich weiterver
arbeitet wird. 

Eine recht bedeutende Einwirkung auf die Höbe 
und die Bemessung der Selbstkosten des Roheisens, hat 
die Verwendung der Hochofenschlacke sich zu 
verschaffen gewußt, sei es daß die Schlacke granuliert 
wird, als Schottermaterial für die Eisenbahnen dient 
oder zur Zementfabrikation verwendet wird. All diese Ver
wendungsarten der Nebenprodukte finden natürlich ihre 
größte Ausnützung beim Stahltrust und daher rührt es 
denn auch, daß für die Toune Roheisen die eigentlichen 
Selbstkoscen im engeren Sinne sehr verschieden sind von 
den buchmäßig ermittelten Selbstkosten, wo alle mög
lichen Faktoren in Berücksichtigung gezogen werden 
konnten, die eine Herabsetzung bedingen. 

Ein einfaches Beispiel vermag die verschiedenen 
Gewinneinnahmen des Stahltrust treffend zu beleuchten. 
Früher, nach dem altgewohnten Modus, verkaufte der 
unabhängige Erzgrubenbesitzer seinen Eisenstein und ver
diente daran; die kleine Eisenanlage verfrachtete das 
Erz nach dem Oberen See und verdiente daran; der 
Dampfer brachte das Erz über die Seen und verdiente 
daran; die Eisenbahn schaffte das Erz ins Pittsburger 
Industrierevier und verdiente daran; das Hüttenwerk er
blies aus dem Erz Roheisen, verkaufte es und verdiente 
daran; das Stahlwerk wandelte das Roheisrn um in 

Blöcke, Knüppel odrr Halbzeug und vrrdiente daran, 
endlich stellte das Walzwerk Fertigfabrikate her und 
verdiente ebenfalls daran. Denselben Weg geht es vom 
Kohlengrubenbesitzer, via Koksanstalt und Eisenbahn bis 
zum Hochofenwerk und ebenso mit dem Kalkstein. Die groß
artig angelegte Organisation des Stahltrust hat alle diese 
Kleingewiune in eine einzige Hand zusammengefaßt und 
schafft sich dadurch aus einem ersten Gewinn vielfach 
einen hiiheren zweiten oder dritten Vorteil, der sonst 
nicht zu erreichen wäre. Hierfür folgendes Beispiel zum 
Beweis: 

Ein Hochofenwerk im Pittsburger Revier, welches 
keine eigenen Erzgruben besitzt, kauft Erz vom Oberen 
See zum Normalpreise fiir mittlere Hüttenwerke von 
$ 4 die Tonne. Dieser Preis versteht sich ohne jegliche 
Bahnfracht und schließt den Gewinn für die Erzver
käufer ein. Die Fracht von der Grube bis zum Hafen 
am Oberen See beträgt pro Tonne Erz 80 et., wovon 
wenigstens 50 et. als Gewinn zu rechnen sind. Der 
gleiche Frachtsatz von 80 rf. zur Beförderung der Tonne 
Erz über die oberen Seeu enthält ebenfalls eine reichlich 
zu bemesseude Gewinnquote. Dann kommt die wiederum 
rentable Bahnfracht vom Hafen am Oberen See bis nach 
Pittsburg $ 1·14 pro Tonne Erz. 

Der Stahltrust mit seinen 200 Erzdampfern, seinen 
großartigen Verladeeinrichtungen, seinen Erzgruben und 
Eisenbahnlinien kann gegenüber dem kleineren Hütten
werk all diese Zwischengewinne ausschalten und selbst 
einheimsen und die Tonne Eisenstein loco Pittsburg 
sich für etwa $ 2 Selbstkosten beschaffen, also etwa 
zu $ 3 auf die Tonne Roheisen berechnet. Der er
forderliche Koks und Kalkstein fiir die Tonne Roheisen 
kosten sicherlich nicht mehr als $ 4. Zu dieeell 
Rohmaterialkosten beim Stahltrust treten noch an 
Löhnen und Ofenunterhaltung weiter 1 Dollar, iJD 
ganzen also hat der Stahltrust etwa $ 8 Selbstkosten 
pro Tonne Roheisen. In den Jahren 1906 und 1907 
hielt sich der Roheisenpreis pro Tonne oft Monate lang 
auf $ 20 und mehr. Stahlwerke, die ihr Roheisen 
kaufen müssen, zahlen also schon ein beträchtlichrs Auf· 
geld gegenüber dem Stahltrust. 

Bei der Umwandlung des Roheisens in Stahl ist es 
naturgemäß von Bedeutung, ob das Roheisen direkt vo111 

Hochofen flüssig in den Konverter eingelassen wird, oder 
ob kalte :\lasseln, per Bahn bezogen. erst im Kupolofen 
umgeschmolzeu werden müssen. Im Pittsburger Industrie· 
revier rechnet man für den ersteren Fall ein Kosten· 
ersparnis von $ 1 ·50 auf die Tonne. Vor etwa drei 
Jahren beliefen sich die Kosten der Konvertierung von 
Roheisen in Stahl im Pittsburger Bezirk auf S 3 bis 
$ 3·50 pro Tonne. Die gestiegenen Arbeitslöhne lassell 
heute S 4 als normal erscheinen. In andereu uord· 
amerikanischen Industriegegenden steigen diese Kosten i~ 
weniger modern ausgerüsteten Stahlwerken oft auf S 1 

pro Tonne. 
Die Selbstkosten für das • .\.uswalzen der Blöcke 

zu Eisenbahnschienen liegen, je nachdem ein neues ode~ 
ein älteres 'Yerk in Betracht kommt, zwischen $ 2 un 
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$ 6 für die Tonne. Ein modernes amerikanisches 
Schienenwalzwerk kostet etwa 1 1

/
2 

Millionen Dollars und 
walzt täglich etwa tausend Tonnen Blöcke zu Schienen 
aus. In solch einem modernen 'Valzwerk bei Pittsburg 
stellen sich die Gesamtkosten pro Tonne Schienen auf 
$ 14 oder S 15. Der Stahltrust konnte nach den Ver
sicherungen von amerikanischen Fachleuten zeitweilig gut 
Schienen zu S 16 verkaufen, hielt aber mit den anderen 
Werken den Preis auf $ 28 pro Tonne und verzichtete 
in Zeiten der Hochkonjunktur darauf, diesen Preis in 
die Höhe zu schrauben, obwohl er damals die Macht dazu 
besessen hätte. 

Im Jahre 1906 erzengte der Stahltrust auf seinen 
verschiedenen Werken insgel"amt 13,511.149 Tonnen 

Blöcke, zahlte 14 7 Millionen Dollars Löhne und erzielte 
einen Nettoverdienst von 156 Millionen Dollars. Fiir 
jede Tonne Stahl ergeben sich somit etwa S 12 ~etto
verdienst, was unter Berücksichtigung der Abfälle und 
Ausschußstücke mit den oben berechneten S 14 Unter
schied zwischen Selbstkosten und Verkaufspreis für 
Schienen ziemlich übereinstimmt. Die 156 Millionen 
Dollars Nettoeinnahmen des Jahre!': 1906 wurden in 
folgender Weise verteilt: 35·4 füllionen Dividende, 
:30·6 :\lillionen Tilgungsfonds, 27·7 Millionen Zinsen, Standes
zinsen un<l Abschreibungen, i8·5 füllionen für Neubauten, 
12·5 Millionen Neuanlage zu Gary, Überschuß 21 ·7 Millionen 
Dollars; und alles <las von 131/ 1 Millionen Tonnen Stahl
blöcken! 

Uie Cereisen- und Explosivpillenzündung bei Sicherheitslampen. 
Von Dr. ,J, Mayer, k. k. Oberbergrat. 

(Fortsetzung von S. 24l.) 

Aus den Tabellen II und 111 sind die Resultate 1 Bei allen Versuchen wurde ausschließlich mit Doppel-
11nserer diesbezüglichen Untersuchungen der Cer- korblampen mit Benzinfüllung und mit jener Konstruktion 
eisenziindvorrichtung und der Parallelversuche der Zündvoniclltung operiert, bei welcher der 
der Explosiv pi II e n z ü 11 d vor r ich tun g sowie der bei Cereise11stift an die volle Stahlscheibe vo11 unten 
diesen Versuchen beobachtete Vorgang zu ersehen. angepreßt wird. 

Tabelle II. 

. Versuche mit der Cereisenziindvorrichtnng 
im Schondorffschen Apparate am Wilhelm
~chachte in Polnisch-Ostrau. 

::i t r omgc-
l'I r ,-

Versuchs· schwindig-
Gchalr 

rnihc keit 

m /.' ck. o: .. 

l. 8 
II. l /~ 

ur. 7 7 

\' ersu1·hc 

1 
1 

18 

Anzahl der 

Durch-
scblägc 

(äußcrcu 
Ziindnngcn i 

0 
0 

2 

inner e11 

Zündungen 

0 
0 

" .-, 

A. Es wurden zunächst Versuche mit 
Lampen durchgeführt, deren Körbe durch die 
normale Lampenflamme erwärmt wurden. 

Die Resultate dieser Versuche sind aus Nachstehendem 
zu entnehmen: 

~ä!Jere Beschreibung der Versuche 

Vor jedem Versuche wurde bei geöffneter Lampe auf die 
obere Fläche des Benzinbehälters etwas Cereisenstaub !etwa 
0·001,r1) gestreut. 

Die Lampe wurde dann 
angezündet, verschlossen 
und in einem an die 

untere Wand des Schondorff
Apparates angeschlossenen 
Rohrstutzen etwa zehn 
~linuten lang brennen ge
lassen (in nebenstehender 
Abbildung punktiert) hier
auf mittels eigener Lösch
vorrichtung von außen aus
gelöscht und dann in den 
in der Lutte eingeleiteten 
Gasstrom angehoben und 
gegen die obere Lutten
wand wiederholt heftig ge
stoßen. Die dabei beob-
achteten Erscheinungen 

waren folgende: 
Keine Funkenbildung. 
Ein einziger Funken aufgeblitzt. ohne jedoch eine Zündung 

der Gase weder innen noch außen bewirkt zu haben. 
In zwei Fällen wurden in der Lampe einzelne Funken -

ohne Gaszündung - beobachtet, bei elf Versuchen trat keine 
Funkenbildung ein; in den beideu Fälleu, in welchen Durch-



Versuchs
reihe 

m. 

IV. 

Stromgo· 1 
schwindig· / 

kcit 
Gehalt Durch· 

CH,

1
1 __ Anzahl der 

Vorsncho schlägo 
I----~-- (äußer en 

% Zündungen) 111/Sek. 

7 7 18 0 

4 8 6 .0 
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- 11 
inneren 

Zündungcn1 

_L 

Nähere Beschreibung der Versuche 

0 schläge erfolgt sind, wo.r die Lo.mpeotlo.mme sehr hoch, und 
de.her auch die Lampe bzw. die Körbe stark erhitzt. Die Er· 

'I bitzung der Lampe beim Brennen im geschlossenen Stutzen ist 
1

1 
natlirlich auch bei normaler Flamme höher als in offenem Raume. 

1 Bei drei VerRuchen wurden einzelne Funken in der Lampe be
ll obo.chtet, die jedoch keine Go.szö.ndung bewirkt haben, bei den 
:1 anderen drei Versuchen war keine Funkenbildung wahrzunehmen. 

II. \\'eitere Versuche wurden mit Lampen 
durchgeführt, die verhältnismäßig wenig Cer
eisenstaub enthielten. Die Versuchsbedingungen und 

nähere Beschreibung der Resultate ist aus nachstehendem 
zu entnehmen: 

St1'0mgo· 
CH,-

Versuchs· s bwindig· 
Gehalt 

l'Ciho kcit 

_ Anzahl der _ _ __ I 
1 Durch- 1 I 

1 r inneren Nähere Beschreibung der Versuche 

- - 1 (äußer en Zuudungcn 

m/Sek. 0 1 
0 1 

Vcr sncho sc 1 agc 1 .. 1 

;ziindungen) 1 

:=====~=============="======~======ii======::!==- -

J. 4 8 4 1 

II. 4 8 12 2 

3 *) 

10 *) 

1 Ne.eh erfolgtem Anzünden der Lampe wurde die Zö.nd· 
1 vorrichtung noch dreimal betätigt, u . zw. bei normo.ler - auf· 

1 

rechter - Lo.ge der Lampe. Die Lampe wurde sodann (brennend) 
: in den an den Schondorff-Apparo.t unten angeschlossenen Stutzen 
I! eingeführt und no.ch Einleitung des Go.sstromes in denselben 
: angehoben. Die Gase wurden innen entzündet, die Körbe sind 
1 in kürzester Zeit glühend geworden - ein Durchschlag er· 
1 folgte nie. Hierauf hat mo.n die Gaszuleitung abgesperrt, die 

Lampe ist hiedurch erloschen, die Körbe kühlten ab; als 
sie dunkel (schwarz) geworden sind, wurde der Go.sstrom wieder 

: eingeleitet, und die Lampen nun gegen die obere Luttenwand 
heftig gestoßen; hiebei konnte mo.n nachstehendes beobachten: 

Diese vier Versuche wurden mit einer und derselben Lampe 
durchgeführt , ohne daß dieselbe o.us dem Apparate heraus· 
genommen wordeo wäre. Nach erfolgtem Durchschlag bzw. 
innerer Entzündung wurde nämlich die Gaszuleitung immer 
abgesperrt, no.ch Aufhören der Rotglut der Körbe wurden 
wieder die Go.se eingeleitet und die Lampe gestoßen. 

*) Zu bemerken ist, do.ß bei den drei angeführten inneren 
Zi\ndungen die Go.se bloß einmal nur im inneren Korbe und 
zweimal im inneren Korbe und auch zwischen den Körben 
brannten, sod&B in diesen beiden Fällen ein Durchschlag durch 

, den inneren Korb erfolgte. 

, Auch diese ganze Versuchsreihe wurde mit einer Lampe 
ausgeführt, deren Zündvorrichtung nur zu Anfang der Vers.ucbe 
betätigt wurde. Zunächst wurden bei sechsmo.liger in gleicher 
Weise wie bei den Vorversuchen vorgenommener Wieder: 
holung des Versuches drei Zündungen im inneren und drei 
zwischen den Körben erzielt; bei siebenter Wiederholung er· 
folgte ein Durchschlag durch beide Körbe. Die Lampe wur~e 

li sodann aus dem Apparate herausgenommen, geöffnet und mit 
1 offener Flamme - um keinen Cereisenstaub mehr zu erzeugen 
1 - angezündet; bei der hierauf erfolgten achten Wiederholung' 
' tro.t ein Durchschlag ein. Die Lampe wurde dann aberm~s 
1 o.us dem Apparate herausgenommen, geöffnet, der Cereisenstift 

o.us der Zündvorrichtung entfernt, die Zündvorrichtung ge· 
reinigt, sodann die Lampe wieder an offener Flamme ange· 
zl\ndet, verschlossen und in den Apparat eingeführt. 

1

: Bei weiteren vier Wiederholungen des Versuches ww.:den 
: noch vier Zündungen, u. zw. alle zwischen den Körben erzielt. 

1: *) Von den zehn angegebenen inneren Zündungen waren 
,; sonach nur drei im inneren Korbe Wld sieben zwischen den 
, Körben bzw. sieben Durchschläge dur~h den inneren Korb. 
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('. Fernere V ersuche hatten den Zweck, zu 
konstatieren, ob ein in der Lampe längere Zeit 
Jeponierter Cereisenstaub sich gleich verhält, 
wie ein frisch erzeugter Staub, oder ob sich 

ersterer infolge gänzlicher oder nur oberflächlicher 
Oxydation in seiner Zündungsfähigkeit verändert. Die 
Ergebnisse dieser Versuche folgen im nachstehenden: 

Stromgc-
CH,-

Vers uchs- schwi ntlig-

Anza hl der 1 
1-~,-----i 

~ ~
11\';~~~ i1111 c1·eu l'Ciho kril 

Geh Hit 

Ver suche (ii.nßc;cn Z i.inrlungen 

N!i.here Beschreibung der Versuche 

% Zündn11gcn) 
~ 

"'·!• ek.~l 

1 

--II - Z~ei gerei~i~~e L~mpen in geöffnetem ~ustande durch 
J fünfmalige Betätigung der Zündvorrichtung angezündet, die 

' · Zl\ndvorrichtung samt Zl\ndstift herausgenommen und eine 
,1 solche - gereinigte - ohne Zitndstift eingesetzt, die Lampen 

I. 8 1 

II 
verschlossen und 16 Stunden lang ruhig stehend mit normaler 
Flamme brennen. gelassen. Diese Versuche wurden in genau 

, derselben Weise wie die Versuche ad B - Stoßen der Lampe 
1 im Gasstrom nach vorheriger Rotglut der Körbe - ausgeführt. 

1 

Beim vierten Stoße erfolgte ein Durchschlag; die Lampe 
wurde herausgenommen, im geöffneten Zustande mit Flamme 

1 angezilndet und der Versuch wiederholt; beim Stoßen flogen 
nacheinander vier Funken nach außen, ohne daß die Gasr -
weder innen noch außen - angezündet worden wären; die 
Lampe wurde abermals aus dem Apparate herausgenommen, 
umgekippt, mit offener Flamme angezündet und dann der 
Versuch wiederholt (dritter Versuch). Beim Stoßen bildeten 
sich viele Funken, eine Zünclung ist jedoch weder innen noch 

. außen erfolgt. Die gleiche Erscheinung wiederholte sich auch 
bei dem in gleicher Weise nochmals vorgenommenen Versuche 
(vierter Versuch). 

II. 4 8 3 2 *) Beim zweiten Stoße erfolgte ein Durchschlag; nach Her-

Tab eile III. 

Versuche mit Lampen mit explosiblen Zünd
pillen (Wolfsehe Perkussions- und. Brouceksche 
8chlagzündvorrichtung). 

Auch bei diesen Versuchen wurden ausschließlich 
Doppelkorblampen mit Benzinfüllung ·verwendet. 

A. Zunächst wnrden Versuche - analog den 
Versuchen Tabelle II ad A - mit Lampen, bei 
welchen auf der Oberfläche des Benzinbehälters 
nach vorherigem Öffnen der Lampe, etwas durch vor-

Anzahl dor _ I 
Stromge- -- 1 

Versuchs- sebwindig-
CH,- ·Durch -

1 Ocha lt schrngo inDCl'Oll 
roih e keit Vcr ,mc he (äu ßero11 Ziinrlungon I 

- · 

m /Selc. 1 °lo 
Ziindungon) J ., 

-

1 

ausnehmen aus dem Apparate wurde die Lampe umgekippt, 
und der Versuch wiederholt. 

Beim zweiten Stoße erfolgte Zündung der l~ase zwischen 
den Körben; bei weiterer Wiederholung trat gleich beim ersten 
Stoße ein Durchschlag (durch beide Körbe) ein; bei den darauf 
folgenden zwei Wiederholungen erfolgte beim zweiten Stoße 
einmal Zündung zwischen den Körben, das zweitemal Durch
schlag durch beide Körbe. 

"') Bei diesen beiden Zündungen brannten daher clie Gase 
zwischen den Körben. 

sichtiges Reiben der Papierstreifen von den explosiblen 
Zündpillen gewonnenen Staubes (kleine Messer
spitze) deponiert wurde. Die Lampe wru·de hierauf 
angezündet, verschlossen und in den an den Schon
dorffschen Apparat unten angeschlossenen Stutzen ein
geführt, in welchem sie mit normaler Flamme etwa 
10 Minuten lang brennen gelassen wurde; hierauf wur.de 
im Apparate der Gasstrom erzeugt, die Lampe durch 
Betätigung eigener Vorrichtung von außen ausgelöscht 
und gleich gegen die obere Luttenwand heftig gestoßen. 
Die Rer;nltate waren folgende: 

Nii.here Beschreibung cler Versuche 

Im ganzen fünf Zündungen; eine äußere, vier innere. 
Bei den drei übrigen Versuchen hat man keine Funken-I. 

1 

4 ~~· 1 bildung gesehen. 
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Von weiteren Versuchen in dieser Richtung wurde 
abgesehen, weil es sich aus dem Vergleiche mit den 
analogen Versuchen mit der Cereisenzündvorrichtung 
(Tabelle II ad A) ergab, daß sich der Staub von den 
explosiblen Zündpillen zumindest gleich gefährlich er
wiesen hat wie der Cereisenstaub. 

R. Weitere Versuche wurden mit Lampen 
durchgeführt, in deren Körbe (nach vorherigem 
Öffnen der Lampe) der Staub von den explosiblen 
Ziindpillen eingestreut wurde. Der Staub war so 
fein, daß ein großer Teil desselben durch die Körbe 
durchging und sich zum Teil auf der unteren Flllche 
der Kappe des Lampengestelles ablagerte. Die Lampen 
wurden sodann mit offener Flamme angezündet, verschlossen 
und entweder gleich oder nachdem sie vorher 5 bis 

Anzahl der 

10 Minnten lang gebrannt hatten, in dl'n an den Schon· 
dorffschen Apparat angeschlossenen Rohrstutzen (siehe 
Abbildung Tabelle II) eingeführt, in welchem sie noch 
einige Sekunden - bis zur Einleitung des Gasstromes 
im Apparate - mit normaler oder mit reduzierter Flamme 
brannten. Nach Einleitnn~ des nasstromes wurden die 
Lampen in den Strom angehoben und gegen die obere 
Luttenwand sanft gestoßen, wodurch die Gasvisitation 
nachgebildet werden wollte. Bei mehreren Versuchen 
wurden anschließend an diese Operation die Gase abgesperrt, 
wodurch sich die vorher gliihenden oder wenigstens er· 
hitzten Körbe bis zum Dunkelwerden abkiihlt1m, worauf 
die Lampen heftig gestoßen wurden. 

Die Reihenfolge und die Ergebnisse dieser Versuche 
sind ans nachstehendem zn entnehmen: 

Versu chs
re ihe 

Stromge- 1 
schwi~dig

ke1t 

m/Sek . 

CH,
Gchalt 

Versu ·he 

Durch
schläge 
(äußer en 

Zündungen) 

Niihere Beschreibung- der Yersuche inner en 

Ziindnngen 1 

1r-- ----------------::~ 

I. 4 8 [ 3 

II. 4 8 4 

m. 2 8 2 

IV. 2 8 1 

V . 2 8 16 

0 

01 

0 

1:1 

0 

, _Bei einem Versuche wurde die Lampe mit normaler, bei 
' zwei Versuchen Lampen mit reduzierter Flamme verwendet und 

bloß die erste Hälfte (Anheben der brennenden Lampe in den 
1 Gasstrom und sanftes Stoßen wä.hreml des Brennens der Gase 
! im Innern der Lampe) ausgeführt. Die Lampen wurden bei 
; dieser Versuchsreihe gleich nach dem Anzünden in den Apparat 
! eingeführt, während dies bei allen nachfolgenden Versuchen 
1 erst dann geschehen ist, nachdem die Lampen außerhalb des 
1 Apparates 5 bis 10 Minuten gebrannt hatten. 
' 1. Beim Anheben und Stoßen während des Brennens der 

Gase im inneren Korb. 
2. Beim Stoßen während des Abkllhlens der Körbe nach 

deren vorheriger Rotglut. 
Beim ersteren dieser Versuche wurde die Lampe mit 

1 

normaler Flamme verwendet, und beim Anheben derselben 
in den Gasstrom brannten die Gase zwischen den Körben; 

1 bei den zwei übrigen Versuchen wurden Lampen mit reduzierter 
Flamme verwendet; beim Anheben brannten die Gase bloß iD1 
innern Korb, selbst dann, wenn während des Brennens sanft 
gestoßen wurde. Reim darauffolgenden Stoßen der erloschenen 
Lampe, bei heißen Kiirben nach vorheriger Rotglut derselben, 
erfolgten in allen drei Fällen Durchschläge gleich beim ersten Stoße. 

1 
Beim ersten Versuche ist die Lampe mit reduzierter Flau11ne 

1 

nach Verpuffung der Gase im Innem erloschen, beim zweiten 
1. (gleichfalls reduzierte Lampenflamme}, brannten die Gasse fort, 

1

1 u. zw. nur im innern Korbe: ein Durchschlag ist jedoch we~er 

1 

durch beide noch durch den inner11 Korb erfolgt; die zweite 
Hälfte des Versuche8 (Stoßen hei vorheriger Rotglut der Körbe) 

i wurde nicht ausgeführt. 
Beim Anheben der Lampe mit reduzierter Flamme brannten 

die Gase im innem Drahtkorbe ohne durchzuschlagen; nach Ab· 
sperrung und Wiedereinleitung der Gase und Stoßen der Lampe 
erfolgte ein Durchschlag, jedoch bloß durch den innem Korb. 

II
' 1. Beim Anheben der Lampe (mit reduzierter FllL]JlJD~) 

entzündeten sich die Gase bloß im Inneru des Korbes. Die 
; Gase wurden nach Erglühen rler Draht- „--„ 

II 
körbe abg. esperrt, die. Körbe sind dunkel ~. ,--„:\ 

1 iF 1 wurde. 2. Bei der lö maligen Wiederholung ~ 1 : 
geworden. worauf die Lampe gestoßen \~ ', ' 

ji dieses Versuches (Stoßen der Lampe nach / / 

1

. vorheriger Rotglut der Körbe und aus- 'l_--;,/ 
J gelöschter Lampe) sind 15 innere Ent- ·-
• zilndungen entstanden, u. zw. 13 zwischen drn Körben und bloß 

11 2 nur im innern Drahtkorb. Das Brennen der Gase zwischen 
den Drahtkörben fand nur auf der Zu~trömungsseite statt. 
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r. Ferner wurden Versuche mit Lampe11 
durchgeführt, welche die ganze Schicht in <ler 
(·hnbe verwendet und nicht gereinigt untersucht wurden: 

Um zunächst zu konstatieren, ob sich in Lampen 
mit Explosivzündpillen auch nnverbrannte Teilchen von 
den Pillen vorfinden, wurden drei Lampen mit der 
Wolf sehen Zündvonichtnng. die eine Schicht in der Grnbe 
in Verwendung standen, zerlegt, die Bestandteile iiber 
einem Blatt weißen Papiers abgebürstet und der auf 
diese \Veise gewonnene Staub auf einer zirka auf 
300° C erhitzten Eisenplatte verbrannt, wobei die An
zahl der entstandenen Funken gezählt wurde. Auf diese 
Weise hat man bei der ersten J ,ampe zirka 20 Funken, 
bei der zweiten Lampe zirka öO Funken nJH! bei der 
dritten Lampe bloß 1 Funken beobachtet. Damit wurde 
konstatiert, daß sich in der Lampe nnverhrannter Ziind
pillenstau\J ansammeln kann. 

Hierauf wurden Versuche mit den in der Grube 
eine Schicht benützten Lampen im Schondorffschen 
Apparate dnrchgefiihrt., u111l zwar mit Lampen mit der 
Wolfsehen und mit der Hroucekschen Perkussions
ziindvorrichtung. Einzelne Lampen wurden einfach nach 
der Schicht im Apparate untersucht, ohne daß die An
zahl der. in der <Trube durch Anzünden der Lampe 
verbrnnnten Zündpillen bekannt gewesen wäre. Andere 
Lampen wurden vor der Schicht mit frischen Zünd
streifen adjustiert (72 Ziindpillen), die unversehrten 
Pillen nach der Schicht abgezählt, wodurch man die 
Anzahl der während der Schicht verbrannten Ziindpillen 
ermitteln konnte; jede Lampe wurde vor dem Versuche 
immer in geiiffnetem Znstande mit Flamme angezündet, 
um nicht mehr Zündpillen zu verbrennen, als in der 
Grulrn znm Anzünden der Lampe verbrauch't wurden. 

(Fortsetzuug folgt.) 

Mittel zur Verhütung von Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen. 
(Schluß von 8. ~41.) 

Bei der nächsten kgl. Kommission zur Erhebung 
der Kohlenstaubexplosionen in Gruben finden wir ein 
ausgezeichnetes Resume über den Stand der Frage. Es 
muß jedoch konstatiert werden, daß unterdessen dem 
H. Henry die Bewilligung· zur Fortsetzung der Versuche, 
die er im Jahre 1876 angeregt hat, erteilt wurde. Er 
machte sie im Jahre 1892 und 1893 in einigen Schächten, 
unter welchen auch die White Moss-Kohlengrube in 
Hermersdale war. Dieser Schacht war 50 Fuß ( = 15 111) 
tief und hatte 7 Fuß ( ~ 2·135111-) im Durchmesser; er 
wurde in gewissen Abständen mit Spreizen versehen, die 
die Zimmerung darstellen sollten, und ein kleiner Venti
lator trieb 750 Kuh. Fuß (= 21 m:1) pro Minute zum 
Schachttiefsten. In diesem Schachte wurden Kohlenstaub
proben von den Hauptflözen, in denen die britischen 
(frnben bauen, sowohl suspendiert als in ruhender Lag·e 
untersucht. Die Ziindung erfolgte mittels eines Mörsel'8 
mit 1 1/

2 
Pfund (= 681 g) Pulverladung, die in den 

meisten Fällen mit Kohlenstaub leicht. besetzt war. In 
einigen F!tllen wurden auch brisante Sprengstoffe ang·e
wendet. Soweit es möglich war, wurden alle Stau\Jpro\Jen 
unter denselben Hedingung·e11 versucht. Die Analysen 
der Luft ans dem Schachte wiesen nach, daß kein 
ü-rubengas bei irgend einem Versuche vorhanden war; 
Hall war daher vollkommen überzeugt, daß keine 
Schlagwetter bei den Versuchen mitgewirkt haben. Die 
Ergebnisse dieser Versuche sind sehr interessant, ins
\Jesondere deshalb, weil die Staube aus den Fliizen, in 
welchen sich größere Ungfücksfälle ereignet haben, in den 
Versuchen eine besondere Stellung einnahmen, und die 
schlimmsten von ihnen wurden vom H. Ha II fast gleich 
empfindlich gegen Explosionen befunden, wie Schieß
pulver selbst. Der Staub aus der Braucepeth-Grube ver
ursachte beso.nders starke Explosionen, deren Flammen 
60 Fuß ( = 18· 3 111) hoch aus der Schachtliffnung 
herausschlugen. 

Das ~rg·ebnis einer sorgfältig·en Priifung der ganzen 
Frage der Kohlenstaubexplosionen veranlaßte im .Jahre 
1894 die kgl. Kommission eine sehr entschiedene An
sicht über die Frage in ihrem Berichte zum Ausdruck 
zu bringen: 

„Auf Grund voller Übersicht der in dieser Hinsicht 
gemachten Erfahrungen zaudern wir nicht-, unsere Ansicht 
dahin abzugeben, daß ein ausblasender Schuß unter ge
wissen Bedingungen fähig ist, die gefährlichste Gruben
explosion herbeizuführen, sel\Jst wenn Schlae;wetter über
haupt nicht oder nur in minimalster Menge vorhanden 
sind: und obwohl wir zugehen, duß die Hdahr einer 
Kohlenstaubexplosion je nach der chemischen Zusammen
setzung des Staubes verschieden g-roß ist, so können wir 
doch nicht sagen, das irgend eine Grul1e in dieser Hin
sicht absolut sicher ist, oder daß mau ihre Eigentiimer 
von der Durchführung angemessener Vorkehrungen gPgen 
eine müg·liche Explosion ans dieser Ursache füglich frei
sprechen könnte . . . " 

Hinsichtlich der Beschaffenheit der Flamme, welche 
zur Veranlassung einer Kohlenstaubexplosion ohne Mit
wirkung von Schlagwettern nötig ist, wurde ein inter
essanter ~'all im Laufe der Diskussion, die sich an einen 
von Prof. P. K Th o spe iiber „ die ~~rscheinungen der 
Kohlenstaubexplosionen" im Jahre 1892 in der Institution 
of Mining Engineers gehaltenen Vortrag knüpfte, zur 
Sprache gebracht. Hen· .T. Lougbotham teilte da mit, 
daß auf den Ba.rrowgruben, wo die Kohle vom Silkstone
Flöz auf einem Carrschen Desintegrator zu Zwecken der 
Kokserzeugung gemahlen wurde, die Dachbalken der 
Kaue desselben mit einer Schicht von Kohlenstaub be
deckt waren, welche bei einer Gelegenheit in einer 
Wolke auf eine brennende Ollampe hernbfiel uud eine 
Explosion verursachte, von der die ~chiefertafelu des 
Daches weggeblasen wurden. Dieser Fall scheint jenen 
Vorkommnissen ähnlirh zu sein, die sich schon oft in 
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Udreidemiihh·11 Preig·net. haben, wo Pill fei11P1· Stanh 
brennbarer ~laterir durch eine Flamme verhältnismäßig· 
kleiner Intensität entziißllet wurde, was dmm schwer
wiegende Folgen hatte. 

Seit dem Jahre 189-l bis zu den bisher beschrie
benen Versuchen waren die experimentellen Untersuchungen 
hauptsächlieh anf die Erkennung der physikalischen Eigen
schaften des Kohlenstaubes gerichtet. So wurden Heihen 
von Versuchen auf der ( 1-elsenkirchener-Versnchstation 
sowie in Lievin gemacht, um <len Hrad der Entziindbar
keit, 1lie Dichte un<l Feinheit verschiedener Kohlenstaub
arten zu vergleichen. Die Resultate der Gelsenkirchener 
Versuche zeigrn, daß das Maximum der Entziindbarkeit 
erreicht ist, we1111 iler Gehalt au flüchtigen Bestandteilen 
etwa 29 °/11 beträgt, und daß mit der Zu- oder Abnahme 
dieser Bestandteile die Kurve von diesem Punkte beider
seits fällt. 

Die Versuche von Lievin jedoch, diP ein Muster 
wissenschaftlicher Methode und Gleichheit der Verhält
nisse sind, in welchen sie au~gefiihrt wurden, bestätigen 
die eben angeführten Resultate nicht. Die Kurve der 
EntzündbarkPit beginnt danach bei 11 ° / 0 fliichtiger Be
standteile, steigt zuerst rapid, wird dann zu einer fast 
geraden Linie mit einem plötzlichen Aufschwunge bis 
zirka 5:3 ° / 0 flüchtiger llestandteilr, wo die Versuche endeten. 
Es ist ein beachtenswertes Faktum, daß sich zwei sehr 
verschiedene Resultate in Gelsenkirchen un1l in Lievin 
ergeben haben, bei zwei wohlgeführten Serien von Ver
suchen, die denselben Zweck verfolgten: die Ermittlung 
jener Eigenschaften des Kohlenstaubes, welche anf seine 
~ eigung zur Entziindung von Einfluß sind. 

\Venn man diese kurze Übersicht der Geschichte 
der Kohlenstaubtheorie erwägt, wird es schwer zu ver
stehen sein, wie so zweierlei Ansichten über die Fähig
keit des Kohlenstaubes, eine gefährliche Grubenexplosion 
ohne Vorhandensein von Schlagwettem herbeizuführen, 
bestehen können. Und doch widersetzt sich eine statt
liche Reihe von Fachmännern dieser Ansicht trotz der 
zahlreichen experimentellen Beweise, trotz der Berichte 
der Kommissionen von England, Deutschland und lister
reich, die alle Anhänger der Theorie der Kohlenstaub
explosionen sind. Es wird dann nicht ohne Interesse 
sein, die Gründe zu untersuchen, aus welchen diese Re
sultate nicht allgemein anerkannt werden. Die Gegner 
der Theorie haben folgende Einwendungen gegen die ex
perimentellen Beweise vorgebracht: _.\n erster Stelle 
führen sie an, dali keiner von all den Versuchen unter 
denselben Verhältnissen gemacht wurde, wie sie im ge
wöhnlichen Betriebe einer Kohlengrube vorkommen. Die 
Menge des Staubes, die bei den \'ersuchen verwendet 
wurde, sei gewiihnlich viel griißer gewesen, als sie nor
mal selbst in der staubreichsten Grube vorhanden ist. 
Die einleuchtende Antwort hierauf ist die, daß man nicht 
weiß, in welcher }!enge ein ausblasender Schuß den Staub 
in der Grube unmittelbar vor der Explosion aufwirbeln 
kann. Eine weitere Einwendung war die, daß die bis
herigen Versuche in zu kleinem Gmfange gemacht wurden. 
Ver \' ersud1sstolle11 lwißt es, :-;ollte so lang sein wie 

eine gt>wiihnliche l-Trubenst.rPekl·, 1•r sollte also 200 bis 
-!UO yards ( = 180 bis 3ö6 111) und nol'h mehr haben. 
IJann auch bezüglich der Schlag-wett.er. Es wurde dar
auf hingewiesen, daß mau nicht die Sicherheit hat, ob 
in mehreren \'ersuchrn die Schlagwetter nicht mitgewirkt 
haben. Es ist selbstverständlich schwer, llie vollstllndige 
Abwesenheit der :-lchlagwetter nachzuweisen, insbesondere, 
wenn man die \'ersuche <les Prof. Be d so n iil1er die im 
Kohlenstaube latenten Schlag·wetter bedenkt. Es ist aber 
verhältnismäßig leicht, <las Vorhandensein irgend einer 
nennenswert.Pli Menge von Grubengas durch eine einfache 
.\ nalyse der Luft ans dem Stollen vor jedem Versuche 
nachzuweisen. Mengen latenten Gases, die zu gering 
sind, um durch die chemische Untersuchung entdeckt zn 
werden, könnrn kaum in Bezug auf praktischen Berg
werksbetrieb von Bedeutung sein. 

Obwohl bei vielen von rlen bisherigen Versuchen, 
insbesondere bei jenen des H. Hall, diese Bedin
gungen fast vollständig erfüllt wurdt>n, wurden doch Ein
wendungen gegen die Richtigkeit der ans denselben g·e
zogenen Schliisse erhoben. Gewöhnlich werden sie in 
der Form zum Ausdruck gebracht: ,.Es ist unwahr
scheinlich, daß der Kohlenstaub eine Gefahrenquelle sei, 
da zirka :?0,000.000 Schüsse jährlich im Lande abgefeuert 
werden, hievon ein großer Teil in trockenen und staub
reichen Gruben und doch seien die Explosionen verhält· 
nismäßig selten." 

Die kgl. Kommission hat im Jahre 1894 auf diese 
Einwendung die sich von selbst ergebende Antwort ge
geben: „ Damit rine Explosion zustande kommen kann, 
müssen Umstände zusammentreffen, welche wahrscheinlich 
selten im praktischen Grubenbetriebe zugleich vorkommen.~ 

Erwägt man, welr.he diese Faktoren sind, so wird 
die Schwierigkeit ihrer Kontrolle bei praktischen Ver
suchen klar. Die Hauptfaktoren sind - soweit unser 
gegenwärtiges '~lissen reicht wahrscheinlich die 
folgenden: 

1. Die chemische Beschaffenheit des Staubes. 
2. Seine physikalische Beschaffenheit. 
3. Die Menge des vorhandenen Staubes und seine 

Verteilung in der Luft. 
4. Die Verteilung der staubigen Zonen in der Strecke. 
5. Die Beschaffenheit der Flamme, welche die Ent· 

ziindung verursacht. 
6. Die Lage des Schusses. 
7. Die Dimensionen der Strecke. 
8. Die atmosphärischen Verhältnisse in Bezug auf 

Druck, Temperatur und Feuchtigkeit. 
9. Die Geschwindigkeit des \Vetterstromes. 
10. Die Wettermenge und ihr Verhältnis zum Vo· 

lumen des Staubes. 
11. Die Wärmeleitungsfähigkeit des Materiales, aus 

dem die Wände der Strecke bestehen. 
Es ist jedoch wohl möglich, daß es noch andere Faktoren 

gibt, die bisher nicht anerkannt wurden. Unter diese 
wollen einige die Wirkung der Hitze rechnen, welche 
die durch eine anfängliche Erschiitterung her\'orgerufeneD 
Kompressionswellen erzeugen, wie \\'ir es bereits oben 
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erwähnt haben. Auch der Zeitfaktor ist von einem nicht 
zu unterschätzenden ·werte, insbesondere in Verbindung 
mit der \Viirmeleitungsfähigkeit. 

Als Hauptzweck der Altoftser Versuche muH mau 
daher das Erlangen bestätigender Hesultate ansehen. Die 
Versuche wurden mit der besonderen Absicht. unter
nommen, die Einwendungen, welche gegen die bisherigen 
Versuche gemacht wurden, zu entkräften, und die bis
her dabei erzielten Resultate miissen entschieden die 
Überzeugung· wecken, daß der Kohlenstaub eine be
deutende Rolle selbst ohne Vorhandensein schätzbarer 
Gasmengen spielen kann, indem er die Explosionen heftige1 
macht und selbst verursacht.. Ob noch mehr als dies 
erreicht werden wird, kann in dem jer.zigen frühen 8ta
dinm der Versuche nicht mit Sicherheit gesagt werden 
Um eine wissenschaftliche Erklärung von Erscheinungen, 
die vou mindestens elf variablen Faktoren abhängen, zu 
erzielen, ist eine Menge Vorarbeiten notwendig·. Das 
Normieren, Messen uud Bestimmen tler Einwirkung eines 
jeden Faktors muß separat erfolgen. Fiir tliesen Zweck 
gibt es nur die allein wirklich logische i\lethotle, die 
Versuche immer von neuem zu machen, wobei man da
für sorgt, daß nicht mehr als ein Faktor auf einmal ge
iindert wird. Ein solches Vorgehen bedeutet ein langsames 
Vorwärtskommen, aber der w· eg zur Entdeckung ist imme1 
schwierig. 

Die Altoftser Versuche erfüllen in vielen Punkten 
die strengsten Erfordernisse wissenschaftlicher Methode 
Die Dimensionen des Stollens, seine Ausstattung mit 
Pfändung, Zimmerung, Schienen, Tonnen und anderem 
Grubenzugehör sind vor jeder Kritik sicher. Wie wir 
erfahren, wird auch vorgesorgt, daß die betreffenden 
Faktoren einzeln normiert und gemessen werden. W enu 
Wir uns dennoch erlauben, an den Versuchen Kritik zu 
iiben, so geschieht es, weil wir wissen, daß der große 
Maßstab, in dem sie gemacht werden, an sich selbst vom 
rein wissenschaftlichen Standpunkte eine Einwendung 
bilden kann. Es liegt nll.mlich immer die Gefahr vor, 
daß man bestrebt sein wird, allzu schnell weiter zu 
kommen, auf einmal mehr als einen Faktor zu ändern 
und in einem Versuche zu kombinieren, was streng ge
nommen den Gegenstand mehrerer Versuche bilden sollte. 
Es wäre sehr bedauerlich, wenn · in diesem Falle die 
Kostenfrage soviel berücksichtigt werden miißte, daß da
durch sogar der wissenschaftliche Wert der Versuche 
herabgesetzt wiirde. Sind die zur Verfügung stehenden 
Mittel beschränkt und sollte es sich zeigen, daß sie für 
den ganzen Umfang der jetzigen Untersuchung nicht aus
reichen werden, so erlauben wir uns dem Komitee den 
Vorschlag zu machen, die Untersuchung in dem Maße 
einzuschränken, daß es möglich wird, zu einer ent
scheidenden wissenschaftlichen Errungenschaft zu ge
langen. Um auch diejenigen zu überzeugen, die gerne 
Kritik üben, werden auch Versuche mit Schüssen ge
macht werden müssen, welche den Grnbenverhllltnissen 
näher kommen, als die allzu großen Ladungen von 
Hchießpulver, wie sie bishet' verwendet wurden. - Alle 

die~P- Fragen werden wohl sicherlich vom Komitee bei 
rler Beratung des zukiinftigen Vorganges bei den Ver
suchen, die zweifellos sehr interessant und wertvoll sind, 
erwogen werden. f)r. G. 

Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim 
Baue des Tauerntunnels (lang 8526 111) 

am Sclllusse cles Monates März 1009. 

1 

Art der Leistung 

(Lii.ngen in Meter) 
· Nordseitrl SüdHeite 

l. Sohlstollen 1 Am 21. .Juli 1907 durchgeschlagen 

2. First
st.ollen 

3. Voll-
ausbruch 

4. llauerung 
der 

Widerlager 
und des 
Gewölbes 

5. Sohlen-
gewölbe 

ti. Kanal 

7. Tunnel
röhre 

vollen1let 

8. An
merkungen 

Gesamtleistung am 
l'llonatsleistung . 
Gesamtleistung am 

Gesamtleistung am 
Monatsleistung . 
Gesamtleistungam. 
In Arbeit am 
InArbeit am. 

Gesamtleistung am 
Monatsleistung . 
Gesamtleistung am 
In Arbeit am 
In Arbeit am . 

Gesamtleistungam . 
Monatsleistung . 
llesamtleistung am 
In Arbeit am 
In Arbeit am . 

Gesamtleistung am 
llonatsleistung . 
Gesamtleistung am 
In Arbeit am 
In Arbeit am 
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])ie im '1.'unnel noch zu leistenden Arbeiten be
schrltnken sich auf kleine Ausbesserungen, die 
Vollschotterung des zweiten Geleises und die 
Kabellegung. Diese Zusammenstellung wird rlaher 

nicht weiter erscheinen. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.710. - Aktien-Gesellschaft Peiner Walzwerk in 

Peine (Deutschland). - Vorrichtung zum Aufrichten oder 
Umwälzen von Stabelse11, Insbesondere von solchem mit 
Doppel-T • oder U-förmigem Querschnitt während der 
Scl1Ic.p11bewcgung. -:- Bei den be'lmnnten Vorrichtungeu zum 
Umwälzen von St11be1Ren, welche für Walzwerke bisher vor
gfschlagen ~illll, iM der Schleppwagen zum Zwe(\ke doij Um-
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<lrehens des :-ltabeisens mit einer beweglichen Platte ver8ehen, 
auf welcher <las Stabeiseu ruht und welche selbst um denselben 
\Vinkel gedreht werden muß, um welchen n1an das Stabeisen 
umwälzen will. Diese Einrichtung erfordert schwere Schlepp
wagen, da die Wälzvorrichtung uuf dem :-lchleppwagen seihst 
mitgeführt wird. und eine komplizierte :-lteuerungsvorrichtung, 
um die Drehung 1ler Platte herbeizuführen. Diese Nachteile 
vermridet die vorliegn1de Erfindung, welche darin besteht, daß 
der Schleppwagen ei11e11 i11 seine Bahn mgenden Hebel u111le,qt, 
welcher bei de1· weiteren BP1Ct'g1111y Pim· oder 111eh1·e1·e Stany1•11 
oder Stiitzen od1,1· dgl. yegen du.~ Stabeisen in der Näht' eiiwr 
Kante „1eine:l Projilt8 stemmt 1111d anhebt, bis die Stan,qen clas 
Stabei~en aufgericlttPf habe11. Her Srhleppwagen a ist mit 

einem Anschlag oder Mitnehmer b versehen. Unterhalb der 
Bahn des Schleppwagens ist eine Weile c angeordnet. .A.uf 
dieser Weile ist ein Hebel d lose gelagert, welcher beim 
Rückgange des St·hleppwagens dem ~litnehmer h ausweichen 
kann uni! mit einem Gegengewicht versehen ist, das bestrebt 
ist, das obere Ende cles Hebels stets in die Bahn 1les Mitnehmers b 
zu drehen. Auf cler Welle c ist ferner ein Hebel e befestigt, 
welcher an seinem freien Ende eine Stange f trägt, die auf 
ihm drehbar gelagert und mit einem Gegengewicht versehen 
ist, welches bestrebt ist, die Stange senkrecht einzustellen und 
gleichzeitig den Hebel r in die Ruhelage zu drehen. Auf der 
\V elle c ist ferner ein kurbelartiger Hebel g fest angeorclnet, 
ilessen Kurbelarm in die Bahn der Drehbewegung des Hebels d 
hineinragt. Auf der Welle c ist endlich ein Hebel h befestigt, 
der mit einem Gegengewicht i versehen ist, um das Gestänge 
in <ler Ruhelage im Gleichgewicht zu halten. Die Wirkungs
weise der Yorrichtung ist folgende: In eiern in der Zeichnung 
in ausgezogenen Linien veranschaulichten Ruhezustande der 

Vorrichtung wird 1ler Schleppwagen an diese heranbewegt, 
bis dai; obere Ende der Stange/ sich unterhalb des Stabeisens 
und in der ~ähe der hinteren Profilkante desselben befindet. 
Bei ller weiteren Schleppfahrt des Wagens a stößt der An: 
schlag b desselben gegen den Hebel d und legt ihn um. Dabei 
lehnt sich der Hebel d an den Kurbeiarm des Hebels g und 
nimmt diesen mit. so daß die Welle c und mit ihr der Hebele 
gedreht wird. Die Stange/ wird dabei gehoben und ihr oberes 
Ende stemmt sich einseitig gegen das Stabeisen und wäl~t 
es um die gegeniiberliegende Kante des Stabeisenprofiles, bis 
sich dasselbe soweit gedreht hat, daß es auf dem anderen 
Flansch steht .. 

Nr. 33.726. - Benrather Maschinenfabrik A.-G. in Benrath 
bei Diisseldorf. - Blockzange. - Die Erfindung bezieht sich 
auf die an sich bekannten Zangen, welche zum Heben und 
Fortschaffen von Blöcken bestimmt sind. Diese Zangen besitzen 
allgemein zwei Schenkel mit zum Halten der Blöcke geeigneten 
Enden und eine Vorrichtung, um die Bewegungen dieser 
Schenkel zu steuern. Zumeist greifen Lenkerstangen oder 
schräge Führungen an den oberen Armen der Schenkel an, 
um diese um feste Drehpunkte schwingen zu lassen. Auch 
sind Zangen ausgeführt, bei denen die lllaulöffnung durch .A.us
einan<lerbewegen der Schenkeldrehpunkte erfolgt. Bei diesen 
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bekannten Blockzangen ist das )lau! nur in engen Grenzen 
beweglich, d. h. man kann nur Blöcke erfassen, die in ihrem 
Durchmesser nicht erheblich verschieden sind. Dieser Umstand 
schränkt das Anwendungsgebiet dieser Zange bedeutend ein. 
G1•yenstand der A'rjind1111g ist 111111 1'i111· Zange, die eine T'n~ 
ii11d1'1"1tll,I/ de1· Jfa1tlöjfn1mg i11 weiten G1·1·11zl'11 ermöglicht. E« 
wird dies dadurch erreicht, daß dfr 8chmkeldrehzapfe11 1111d 
die obet"en SchenJ.,elende11 einandei· mtgeye11gesetzte Beweg11n,qe11 

in wagnchte111 Sinnt' ausfiih1·e11. Das l.·ann dadurch yeschehe~t, 
daß die Zcmge11scl11'11kel a.11 ihn111 Dl'ehzapfen (d) durch '''" 
'flU'I' z111· B1•wegungsriclitung clfr Schenkel rei·schiebbares Quei·
ltaupt (g) demt"t 111iteina11de1" verbunden sind, daß bei Vei·
schiebun.g des Querhaupte.~ ei111' zwangläujige Yerschieb1mg df1" 
Schenkeldrehpunkte (d) nityegengesetzt zur Bewegung del" 
mittels feste1· f'iilwungeit, Lenker oder dgl. zwa11glci1(fi!J ,qt· 
.~te1uwten Schmkelenden (e) stat~fi11det. 

Vereins-Mitteilungen. 

Der Salzburger Wassertag.*) 
Von Direktor S. Rieger. 

::\lil dPr Befreiung dPr \\'assNkraft 1·oll der Gebundenheit, Rückgang gegenüber cl<'f Zeil 1·nr der lfpranziehung der Kohle 
welche das GelingPn der Krartiill<'rlragung 1·ermillels elek- rnr Krafterzeugung aufwit•s. 
trischen Slronws zur Zt>il dPr Frankfurter ,\usslellung im Je stärker diPser l'mschwung in die Erscheinung tral. 
Jahre 1891 herhcifiihrlP, trat Pill [111schwung zu Gunsten der und der Allgemeinl]('il gegenüber aurrällig wurde. desto '.nrhr 
Verwertung dPr \\'assPrkrafl Pill, die bis dorthin einen starken hcgann siP-11 auch die Offenllichkcil damit zu lwschiifl1gt•i1. 

") .\"ach eiern in der :\usschußsitzung der Sektion Klagenfurt des Berg- und hüttenmännischen Vereines fiir Steiermark 
unu Kärnten 1·0111 4. April Hl09 erstatteten Bericht. 
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In verschiedenen Vcrtrcluugskürpem wnrcle <lic Frag<' Pr
örterl, wie der Allgemeinheil hieraus Vorteile zugeführt wenlen 
könnten, oh Pin Elcklrizilätsmonopol geschaffen, die \VassPr
kraft verslaallichl oder v<·rliindNI, cventncll rlen G<·111PillrlP11 
zur Ausniilznng iilH•rlasse11 11'Prri<'11 soll. 

Während in a11dere11 Slaat<'n. so inshesonden· i11 llalic11 
unrl in 1ler Schweiz, tatkräflig zugegriffen w1ml<', inilern groß<' 
Kraflanlagcn durch slaalliche Fiirderung geschalTPn und Bahnen 
eleklrisicrt wnrilen, die Jnduslrie Jwlebl-uncl, wie iliPs namentlich 
rücksichtlich Italien zutriffl, einem vorher kaum geahnten Auf
sc.hwnnge zugefiihrl worden isl, hegann man hPi uns zuniichsl 
mit der zcillichcn BPschriinknng jcn<'r \\'assel'J'Pl'htl\ ""•Ich" 
rür ,\nlagen znr Erznng11ng 1111!1 Ohcrtragung <•IPktrisch<'n 
Stromes nngl'SJll'OChcn Wl'rden. Dieser folgten auf lii.llgl'f'l' 
Zeit während<' Vorhtd1:1Jtp auf diP l11anspruch11alrnw \'Oll 
Strom durch das Eise11bahn111inislPriu111 hPi nrn lndustril'll<'n 
angPsnchten \VassPrrnchtsnfflcilr11ngP11. IJa1111 kam der Ein
spruch dPsseJIH'n 1\linistPriums gegen di<' \'1H"leihung \'Oll 

\VassNrrchtr~n an Grmeinilrn und Prirnle, nichl um sie selbsl 
auszuhauen, sondPm um si<' fiir 1IP11. noch 1111hPkannt.Pn 
Zukunftshedarf hrach Jipgr•n zu lassPn. 

Nrbenhei stiegen und sleigen die Schwierigk<>iten, 11·p]ch„ 
GnmdPigenlürner und Besitzer kleiner Haus111iihle11 und Siigen 
WassrrrechtswerlH'nden herPilPl<~n, die große Anlagen scl1arfp11 
und den elektrischen Strom an vo11 den ErzcugungsslPllPn 
Pntfernl gelegene V<~rbrauchssliill<'n iihrrlragP11 wolJPn. 

. Einr starke Em•gung ric•ft•n 1111ler dPH lnduslrielll•n iliP 
1111 VorjahrP vom kiirnlnerischen Landlag lwschlossencn und 
1·011 dPr Landesvertrdung 'J'irols nachz11ah111e11 1·ersuchlr•11 
GPsetz1>, helreffend diP Jldornr des Was;;errechtPs und diP 
llPsteuerung dPr Wasserkraft, hNvor. - DiP Handels- nnd 
Grwcrhckammern, die industriellen Kiirp<'rschaflen, yoran dt•r 
llu11d österreichischer lnduslriellcr, inshesondere dessen alp<'ll· 
!~indische Sektionen, spraclH'JJ sich i11 Versammlungen und 
1'.ntschließungen geg<•n je1le So11tforbelastung der Wasserkraft, 
sei es durch EinhPlrnng von Vcrlcihungsgebührcn oder Auf
<'rlegung dauernder Besteuerung aus. Sie lehnlen auch die 
slaalliclwn MonopolisiPrungslwslwhungcn ab. 

Da eine eingehende ßeharnl111ng der Wasserbeniitzungs· 
und VPrwertungsfragP in ;)iner üffe11lliche11, allgemein zugäng
lichen Versa111111!11ng imnll'r hr!'nJJeJl(ler wurde, entschlosspn 
sich dir alpmliindischen Srktion<'n des Bundes iislerrPichisclrPr 
industrieller zur Veranstallung t•ines allgemeinen WassPI'· 
lages, den sie auf den 25. und 26. März 1909 nach Salz
burg einberiefen. Die Tagesordnung war reichhallig, <la auch 
rlie Frage der Elektrisierung der Alpenbahnen, diP Schaffung 
eines Elektrizitätsrechtes, die Flußregulierung und Anlage von 
Talsperren, die Ahwiisserfragc und die Organisation 1ll'r 
\Vasserrechtsinlercssenten in Verhandlung gezogen WPr<lrn 
solllcn. 

Unser VPrcin hal sich mil dPr Rücksliindigkeit der 
WassPrrechtsgeselzgeb1111g gegPniiher dem Forlschrill., 11•p]c lH'r 
sich in der Ausniilzung rlPr Wassf'rkräftr in unYrr
glrichlich größerem IJmfang<', als ·sie wr Zeil <ll'r Schaf· 
fung des bestehenden Reichs· und der 17 Landeswasser· 
gcsetze üblich war, gdlend rnachl<', bereits in dl'r arn 
8. September 1897 in Klagenfurl abgehaltenen tleneral· und 
Wanderversammlung, also vor der Gründung des Bundes 
iisterreichischer IncluslriPJler bes!'.!1äftigl. DPr damals in Ver· 
handlung gestandene und vmn Gesamtverein :UJgenommenP 
Antrag isl unserrr Sektion znr 11·Pitercn Verfolg1111g iihl'l"
ll'i<'sen worden. 

D<'r Ausschuß hat sich in 1len SitwngPn 1·01n 10. Ok· 
toher 1897, :10 . .Jänner und 20. November 1898 damil br
faßt. Es wurde ein GesPtzentwurf, belrdfend die Ergänwng 
der Landeswa.~sergesetze zum ZweckP der Enleignung fiir 
Fernleitungen solcher Eleklrizilälswerke, welclll' den <'l<'k
t.rischen Strom mil Hilfe der Wasscrkrafl erzPugen. enl· 
worfen und den Landesausschüssc'll samt Motivenbericht znr 
Vorlage an die Landtage unterbrcilel. . 

Auch an die Handels- uncl Gewerbekammern hat sich 
die Sektion um Förderung ihrer Bestrebungen gewendet. 

Jlas .Mitglie<l des Ausschussus. H<nT k. k. Oherhnrgral. 
H. H 1 n t er h u her. der damals di<' kärntnerische I-Iandels
und Gm\'Prbekamnrer irn Heichsrale vertrat, isl in einer an 
1lie l lPgirnmg g1·richl.el cu Anfrage zu Gunsten der BeslrP
hu11g1'n des Vt•rPines eingetrelen. Diese Anfrage isl. in Nr. :_i 
w1d diP an die· Landtagc gi·richl.el.<•n l'elilionPn mil dPr 
GesetzPsvorlag<' saml. Molivenherichl in Nr. 4 d11r \"erPins-
111illPih111gPn vorn .Jahr!' 1898 veriilTcntlil'hl wunlrn. 

Eim· Jleilrc 1·011 Lamli~sausschiiss<•JJ hah<•JJ unsPr<' l:lP
streh1111gi·n lwifiilliµ: aufgPno11111w11. die 1 :111r~rhwitung dPr G1" 
sl'lzPsvorlag1• an di<' Landlage alwr 1r1~gen KompelenzlwdPnkPn 
untPrlassen. lkr krainischl' Landesa11sschuß war drr Pinzig1', 
welcher das GPsl'lz dPm Landtage l'l•rlPglf', 1l!'r es in drr 
Sitzung 1·orn :!. :Wai 18!)!} 1 rotz l·:insprachP des V t•rl rl'IPrs 
<IN llcgiernng einsl.in1111ig annal1111. lli<' .\llerhiichsl<' Sank
tion isl demselhcn vPrsagl gehlirben. 

In der Sit.znng vom 1 H. Fehruar 1 !lOO halte sich dPr 
Sektionsa11ssch11ß ahPr1n:1ls lllil. <·i1wr wassen·pchtlich!'n FragP 
von brsonilernr TragwPite zn hefassen, da es sich um wider· 
strPilendP BPwcrh1111g1•11 Pines lnd11slri1dle11 und <'irwr !::iladt, 
die Frag!' iiht•1·wi1~gender volkswirtschaftlicher lnleressen und 
Pine lleihr• a111lcrer Beschwen\rp11nktP di•s Industriellen han· 
1lP!lt'. 1 liP llr111iihunge11 der Sr>ktion, welclw ei1w hesonderP 
Verha111l111ngsschrift vPriiff Pnlliclil<· und mrhrfarh vertcilll'. 
hat.IPn vollen Erfolg. 

,\ngPsichts rli<~sPr BPschäfligung unseres Vereines mil 
Fragen dr.s \\'a.ssm- und Elektrizilälsrnchtes lag dessen Teil· 
nah111e a111 Salzhurger Wassertag 11111 so näher, als ja gerade 
das BPrg· und Iliill<>111n•spn zu j<'JJ<•r l111luslrie gehiirl, welclw 
die \VassPrkrarl am all<•l'!'rslcn ausniil.Zlf' nnrl die auch an 
d1•111 Fortschrill.P 1ler Elr>klrolcchnik hPn·orraµ:end hPleiligl ist. 

])i1· Blei· nnd ZinkhPrghanP Kiirntens haben Wasser· 
kraft und Plt~kl.rischl' llhnrlragung zu den verschiedensten 
Verhrauchsstellen sr.Iwn ausgiebig aiisgeniil.zl und da.durch 
große Fortschritt<' in ihren Betrieben erziell. Die Erhallung 
und Ausgcstallung der .Jahrhunderte allen Eisenindustrie im 
Hosenlaie gründet sich ausschließlich auf vermehrte Aus· 
nützung 1·on WassPrkrafl. und e!Pklrischer Übertragung zu 
den nahe an dPr Karawanki•n- und Ferlachcrhahn gelegenen 
llelriebsslällen. 

\' on dP111 Forlschri l tP dPr Eisen- und Stahlerzeugung 
auf cleklrischem Weg<' wird nichl mil llnrcchl. eine nruP 
Belebung der lwie kaum anderswo so als in Kiirnlen zurück· 
gPgangenPn Eis••nindustrie erwartet, da insbesondere die Sluhl
Przcugung hri YNwendung von Elektrizitiit als WiirmPquell<' 
in rl<'n lelzl.{•n .Jahr!'n grolle Fortschril.le machlP nnd zu mehr· 
fachen Einfiihrung<'n dNselhe11, darunter auch in SIPirrrnark, 
führte. 

OlirigPns stPh<'n auch diP Beslrehungen au[ de111 Gebiel<• 
1lPr elektriscl11•11 l\oheisenerzrugung nichl still. In Dom· 
narvfest in Schweilen isl kürzlich ein 1000 PS 1lem Hoch· 
ofen nnchgl'bil<ldPr clPktrisclwr or1~11 mit ü•/~ III Schachl
hiihP und GichlrPrsclrl11ß, 11·„lchPr IJrt>hslrom durch Elek· 
lroilen zug!'fiihrl. <'rhiill, in Gang gPsdzl. worden. DPI' Erfolg 
soll ein iihrrrasclu•1ul giinsligPr gewesen sein, indem es 
gelang, den Koksl'Prhrauch 111n 8'3°/o herabzusetzen, während 
c\rr SchwefPlgl'halt de~ Prscl11nolzenen Eisens lrotz des 
SchwefelgehallPs im I•:rz 1rnil Koks gering, nämlich nur 
o·OO!i 0;o war. ])pr Eiscng<'halt dPr Schlacke helrug nur 
0"3!i•,'o. 

lliP Kärnlnerisclw Eisen· und Stahlwerks·Gesellschafl isl 
daran, einen J-leroull.·Ofen in Ferlach aufznstcllen und zum Belriehr 
Strnm der neu -)rbanl.Pn Waidischer Kraftanlage zu entnehmen. 
Es ist kaller Einsalz nnd die 11<-rstellung von weichem 
Flußeisen zur Erz<•ug11ng 1·011 Draht. flrahlstiflPn und Band· 
<'iscn beahsichtigt.. 

IJer \\'assertag war 1·011 111ehr als 300 Teilnehmern be· 
suchl. llie Ministerien Ciir Ack1•rhau, Eisenbahn, Finanzen, 
1-Iand<'I, Justiz und öffentliche Arbeiten hatten Yertreler ent
sendet. Srlhsl das lleichskricgsminislcrium ordnet<' einen 
solchen ab. Die Stalthalt.PrPien und Landespräsidien, ebenso 
die Landesausschüsse der Alpenländer hallen ihre Refere11te11 
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•·nlsendd .. \ul.l„r dP11 Jla11d1ds· und lic\\·PrhPka11111wrn ll'ar„11 
auch eine ll„ilw \'Oll Stärll.en 1·crlrclc11. 

Oie nrn1 EisP11bahn111inistcrium 111111iillclhar vor d1·m 
WassPrtag hi11ausgegl'henc amtliche Oarst„llung tlrr He· 
gierung~täligkcit bclrPffs rles elektrischen ßelriehes <ler Eisen
bahnr·n und <lie .\ nsniitzung d1•r \\'assr•rkriiftc wird auf die 
IIahensritr 1lcs \\'ass<'flagcs gesetzt. Sie ist nicht ohnr 
lntNessl' und hal folg<'Il<l<>n \Vortla11I: 

„Ei11Ps der ll'ichtigslc11 t•isenhah11pulitisclw11 L'rohlcnw 
<ll'r nächst1•11 Zuku11[l ist tli<· Einfiihrnug tlt>s elektrischen 
lle:triehes auf llaupllml111<·11. In einzelnen lumwln·ichc11 
Strecken riihrt•n die Belrieliserscl111·prnisse d1•r Kohlt>nfeucrnng 
mit Notwt•ncligkeit dazu. 111 vid größerem Cmfange drängen 
die irnnwr 111rhr sich 1•rhöhend1•n . .\nforderungen an die 
Leistungsfiihigkl'il d1•r llaluH'n. welche die andauernd<' \'Pr· 
kPlm<steig<'rung in nahr·r Zeil a11 die Obergrenze ihn•r Kapa
zität bringt•u ll'irrl, zur ck·ktris!'.11<•11 Traktion, welche vermöge 
<ler erreichhar1·11 grüßen•11 G1·schwin<ligkeit bei glricher Zug
kraft die ßpfiird<'rni1g Piner hi,; auf das Doppelte vermehrlen 
Zugszahl lwi 11nver111in<lNt<·r Belaslung leicht zu bewälligen 
\'ermag. lliezu ko111111l als finanziell ausschlaggebendes Mo
ment di1• höhen• \rirls<"haftlichkeit <les elektrischen ßahn
hetriebes, di<~ durch Ersparnisse an Betriebskosten unter der 
r orausst'lzung erzi1·1l ll'<'rden kann, daß rlic entscheidend ins 
Gewicht fallcnd<'ll Kostl'n der Kraflbeschaffung für die elek· 
trische Traktion eirwn gewissen Höchstbetrag nicht über· 
steigen. Ilienach erscheinen für die Einführung des elek
trischen Betriebes g<·radczu prädestinierl die . .\lpenländer, 
in denen di<' EntfPrnung der Kohlenproduktionsstätten das 
stetige . .\nst<'igPn der Kohlenpreise für die Betriebsökonomie 
der Eisenbahn noch empfindlicher macht, andrerseits die 
gewaltigen EnNgiequellcn der Wasserkräfte als fast un
erschöpfliches, stetig sirh erneuerndes Nationalgut zur Aus
nützung bereit stehen. 

Die ersten Anfänge der Aktion des Eisenbahnministeriums 
gehen auf das End<' drr ~eunzigerjahre zurück. Dem Eisen
hahnministerimn warPn für die nächslen Jahre zwei Auf
gaben gestelll: Die Erforschung der in den Alpenländern 
rnrhandenen Wassrrläuf<' und Ermittlung der für Eisenbahn
zwecke brauchbaren und notwendigen Gefällsstufen, sodann 
parallel damit die Sicherung des Kraftbedarfes für die Ein
führung des C'lektrischrn Betriebes. Die erste der beiden 
Aufgaben, die lnventarisierung der Wasserkräfte kann im 
wesentlichen als erfüllt bezeichnet werden. Es wurden bisher 
Wasserläufe des gesamten Alpengebieles südlich der Donau 
his zur Adria rnn 8700 Kilometern Gesamtlänge untersucht und es 
wurden auf Grund dieser Untersuchungen und der theoretisch er
hobenen Wassermengen nachstehende Gefällsstufen studiert: 

Im RheingebietP 12 
„ Lechgebiete 1 

Inn gebiete 48 
Etschgebiele 17 
Sarca.gebietc 4 
BrentagebietL• 2 
Murgebiete 20 

„ RaabgebietP 11 
„ Draugebiete 26 
„ Savegebiete 16 
„ Donaugebiete 24 
„ Isonzogebiet<' 7 

in Dalmatien . . 2 
Zusammen. T90 

.l.ls Erg<dlllis dieser Sludi<'n sind 1 \10 Skizzf'nprojekl<' 
•·11lslamk·u, die, iu l'iPr BänrlL·n gPs<l.llunell, den Großwasser· 
krartkatastN rl.er ö,.:tem·ichischen Alpenländer enthalten. 

llic Veröffentlichung dieses Großll'a.~serkraflkala.sters in 
nächster Zl'it bild<'l dm Gegenstand der Erwägung im Schoße 
<l<'r llegierung. 

Zu den bautechnischen ,\rheilen der Eisenbahnverwal
tung ko111111t uoch als eleklrot(•chnisclu· Vorarbeit die Be
recl1111111g des Slromlw<larfes, der Leitungen der Zentral<'ll, 
Xeuaufstcllung der Fahrpläne und 1ler Betriebseinrichtungen, 
Kosl<'ll- und Hentabilitätsben·chnungen mit besonderer ße· 
riicksichtigung des Vergleiches zwischen Dampf und Elek
trizität, dann die durch <las hydrographische Zenlralbureau 
im Sommer 1 !J07 begonnene effekti\'(• Wassermessung, für 
<lil' teilwcis<' auf Kosten der Sta.alseisenbahnverwaltung 1111 

Gebiete d1•s Rhein, Lech, Inn, Saalach, der Salzach, Etsrh 
w1d Sarca 1 [i Omhrorneterslationen, sowie i'>l) Pegelstalionen 
aktil'iert und an 103 neuen Meßstellen gearbl'itet wurde, eine 
Arbeit, di<' auch der pri\·atPn Nutzbarmachung der Wasser· 
kräfl1• zu gute kommt, da. für <~im~ solide nenlaJiilitätsberech
nung von Wasserkraftanlagen einP verläßliche Bestimmung 
dl'r \Vasserqua.ntilät unbedingt notwendig ist. 

Oie Aktion zur Sicherung der für di<> elektrisclw Trak· 
tion erforderlichen Wasserkräfte umfaßte zm1ächst die Zu
führung eigener Projekte der Slaatsbalrnverwallw1g zur wasser
rechtlichrn Verhandlung. Zu diesem Zwecke wurden be· 
arbeitet m1d für die weitere Projektierung Yorbereitet: 

als generelle Projekte: 

Im Rheingebietc 
„ Inngebiete 
„ Etschgebiete 
„ Sarcagebiete 
„ Brentagebietc 
„ Murgebiete 
„ Raabgebiete 
„ Draugebiete 
„ Savegebietc 
„ Donaugebiete 
„ lsonzogebiete 

in Dalmatien . . 

6 
27 
8 
1 
1 
5 
2 

22 
10 
20 

6 
2 

Insgesamt . . 110 Stück. 

Von diesm generellen Projekten wurden bisher aus
gefertigt und bei den Wasserrechtsbehörden behufs An
hcraumung der wa.sserrechtlichen Vonerhandlung überreicht: 

Im Rheingebiete 
Inngebiete 
Etschgebiete 
Brenta.gebiet<> 
Murgebiete 

„ Draugebiete . 
Donaugebiete 

3 
17 
5 
1 
2 

10 
1 

Insgesamt . . 39 Stück. 

Detailprojekt<' wurden ausgearbeitet für Kraftwerke am 
Inn bei Landeck, an der Otztaler Ache, am Illflusse, an der 
Salzach, an der Lammer, am lsonzo, an der Wurzener San'. 
am Lutzbache, an der Mellach, an der Enns und an der 
Etsch. 

(Fortsetzung folgt.) 

Montanistischer Klub ftir die Bergreviere Teplitz, Brüx und Komotau. 
Protokoll der dritten Aossehußsitzung im XXVII. Vereins· 

jahre am S. April 1909 in Brttx. 

Anwesend: Obmann Löcker, Balthasar, Czer
wenka, Markus, Müller (Triebschitz), Pirnat, Ryba, 
Schmnl'd, Trnschka, \\·immer. 

Entschuldigt: Hamberger. 
Es melden ihren Beitritt zum Klub an: Dipl. Ing. 

M. 0. Pfitzner; Alexander Schächte; Herrlich; 
Dr. Karl Grögler; k. k. Bergbaueleve, Schacht Julius II 
Briix, Ing. 1. Scbniir, N. K. G. Briix. Da die Auf-
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ualuuswerber Hochschulabsolventen sind, wird ihr Beitritt 
zur Kenntnis genommen. 

Die deutsche Hörerschaft der montanistischen Hoch
schule in Pfibram übermittelt eine „ Entschließung", in 
welcher die vom deutschen Volksrate in Böhmen ein
geleitete Bewegung zugunsten einer Verlegung der k. k. 
montanistischen Hochschule von PHbrarn in eine deutsch
böhmische Stadt mit Freuden begrüßt wird. Die „Ent
schließung" enthält eine ausführliche Begriindung für die 
Notwendigkeit der Verlegung und die deutsche Hörerschaft 
beschließt, diese Bewegung nach besten Kräften und mit 
allen geeigneten Mitteln zu unterstützen. Der „Ent
schließung" ist eine „ Zusatzresolution" beigeschlossen, 
in welcher die deutschen Professoren, Adjunkten und 
Assistenten der k. k. montanistischen Hochschule in 
PHbram die Wahrheit der vorgebrachten Klagen und Be
schwerden der deutschen Hörerschaft bestlitigen und sich 
vollinhaltlich den Forderungen derselben anschließen. In 
einem Begleitschreiben wird der montanistische Klub um 
Unterstützung der eingeleiteten Aktion ersucht. 

Andrerseits wurde dem montanistischen Klub eine 
Uegenresolution der nichtdeutschen Hörerschaft in Pi'ibram 
eingesendet, welche die vorgebrachten Klagen der deutschen 
Hörerschaft zu widerlegen trachtet und welche zu be
weisen sucht, daß gerade PHbram als Sitz ~er mon
tanistischen Hochschule sehr geeignet ist. Die Angaben 
dieser Resolution werden von den Professoren, Dozenten, 
Adjunkten und Assistenten der k. k. montanistischen 
Hochschule böhmischer N ationalitltt ebenfalls vollinhalt
lich bestätigt. Sowohl die Begründung der gefaßten Re
solution der nichtdeutschen Hörerschaft als auch die 
Zusatzresolution des Lehrkörpers böhmischer Nationalität 
wurden von der nichtdeutschen Hörerschaft dem k. k. 
Ministerium für öffentliche Arbeiten übermittelt. 

Nach eingehender Erörterung aller in Betracht 
kommenden Punkte wurde vom Ausschusse des monta
nistischen Klub nachstehender Beschluß gefaßt: 

Der montanistische Klub kann als ein fachlicher 
Verein in der Pfibramer Hochschulfrage nur einen Utilitäts
standpunkt einnehmen. Der montanistische Klub ist der 
Ansicht, daß weder PHbram noch eine andere Mittel
stadt Böhmens einen geeigneten Standort für eine mon
tanistische Hochschule bietet. Der richtige Platz für 
eine solche Schule kann nur eine Stadt sein, die mit 
Bibliotheken, Museen und anderweitigen wissenschaftlichen 
Anstalten ausgestattet, den Hörern die Möglichkeit zur 
Erwerbung eines allgemeinen Wissens und gleichzeitig 
einer entsprechenden gesellschaftlichen Bildung bieten 
kann. Der Sitz der montanistischen Hochschule müßte 
des weiteren eine Stadt sein, die infolge ihrer günstigen 
geographischen Lage als Knotenpunkt des Eisenbahn
verkehres den Hörern ermöglicht, in .kurzer Zeit hervor
ragende Bergbau- und Hüttendistrikte besuchen zu können, 
in deren Nähe sich also hervorragende Kohlenwerke, 
Maschinenfabriken und Eisenhütten befinden. Allen diesen 
Bedingungen entspricht in Böhmen nur Pl':1g'. Deshalb 
ist der montanistische Klub der ÜIJerzeugnng, daß Prag 
als Sitz einer montanistischen Hochschule für die nörd-

liehen Länder der Monarchie zu wählen und die glück
lichste Lösung darin zu finden wäre, die nach Prag zu 
überstellende montanistische Hochschule an die deutsche 
technische Hochschule in Prag anzugliedern. 

Es wird beschlossen, in diesem Sinne eine Eingabe 
an das k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten zu 
richten. Zur Ausarbeitung derselben werden die Herren 
Liicke1', Markus und Pirnat berufen. 

Es liegt ein Bericht der Sektion Leoben des Berg
un<l hüttenmllnnischen Vereines für Steiermark und 
Kärnten über den gegenwärtigen Stand der von ihr an
geregten Bildung eines fachlichen Zentralvereines, bzw. 
einer von diesem herauszugebenden Vereinszeitschrift 
vor. Dem Berichte ist die Einladung an die Vereine 
angeschlossen, sich an einer bereits zu Pfingsten d. ,f. nach 
Wien einzuberufenden Delegiertenversammlung zu be
teiligen. Der Ort und die genaue Zeit dieser Zusammen
kunft werden im gegenseitigen Einvernehmen später 
festgestellt werden. Der montanistische Klub ist gerne 
bereit, dieser Einladung Folge zu leisten. Die Namen 
der Delegierten werden der Sektion Leoben zn jenem 
Zeitpunkte mitgeteilt werden, bis di11 Gewißheit vorliegt, 
daß die Zusammenkunft in Wien tatsächlich stattfinden 
wird. 

Es liegt ein Schreiben der Rechts- und staatswissen
schaftlichen Falkultät der k. k. deutschen Karl Ferdinands
Universität Prag vor, mit welchem um die schenkungs
weise Überlassung eines Exemplares des „Führers durch 
das Nordwestbiihmische Braunkohlenrevier" ersucht wird. 
Nachdem das Hueb der Lehrrnittelsammltmg fiir Bergrecht 
einverleibt werden soll, wird beschlossen, dem Ansuchen 
zu entsprechen. 

Die Kuxen -Zeitung i11 Berlin ersucht nm die Be
willigung des Abdruckes der Seiten 236 bis 245 lies 
„Führers durch das Nordwest.b1ihmische Braunkohlen
revier" bei voller Quellenangabe und Nennung des Ver
fassers. Nach dem der Verfasser des Artikels: „ För
derung", Herr Oberinspektor Kali us, dazu seine Zu
stimmung erteilte, konnte dem Ansuchen entsprochen 
werden. 

Zivilingenieur Alfred Sc h l o 111. an n in München ersucht. 
um eine Heihe von Daten über den montanistischen Klub 
da er sich mit einer umfassenden Arbeit über die In~ 
genieurorganisation im deutschen Sprachgebiete beschäf
tigt. Der Ausschuß beschloß die Wohlmeinung der 
„Ständigen Delegation" des V. Österreichischen Ingenicur
und Architektentages in Wien über dieses Ansu.chen ein
zuholen. Nachdem die Ständige Delegation das An
suchen des Zivilingenieurs Schlomann befürwortet. hatte, 
wurden de1.~ genannten alle gewiinschten Daten erteilt. 

Der Osterreichische Ingenieur- und Architekten
verein in Wien Ubermittelt ein Preisausschreiben: Wie 
schützt man sich vor den schädlichen Wir
kungen der in den Wechselstromnetzen dauernd 
oder zeitweilig auftretenden t>ogenannten höheren 
Harmonischen der Strom- nnd Spa111111ngswelle11 
oder wie nnt.er1lriickt. 111a11 dernn gutstehen 
ii b e r hau p t i' " 
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Es wurde dem Klub freigestellt, diese Preisfrage 
seinen Mitgliedem in geeigneter \Veit>e zur Kenntnis 
zn bringen. Der Ausschuß ist bereit, jenen Klubmit
gliedern, welche sich für diese Frage interessieren, ge
nauere Mitteilungen zu erstatten. 

Der Vorstand der geologischen Gesellschaft in Wien 
ladet den Klub zum Eintritt in die geologische Gesellschaft 
ein. Es wird beschlossen, der Gesellschaft als ordent
liches Mitglied beizutreten. 

Am 5. März 1. J. fand die zweite Vortragsver
sammlung· (Bergdirektor Löcker: Referat betreffend Ab
änderung des allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 1854) 
nnd am 3. April 1. J. die dritte Vortragsversammlung 
(lngenieur M. Baldauf: Bergmännische Reisen in Nord
amerika, zweiter Vortrag „ Kohlengruben in Illinois und 
Goldgruben in Colorado~ mit Skioptikonbildern) statt. 

Beide Vorträge waren sehr gut besucht und hatte 
besonders der erste Vortrag durch den Besuch einer 
Heihe von Reichsrats- und Landtagsabgeordneten eine er
höhte Bedeutung gefunden. 

Der vierte Familien-Unterhaltungsabend, der am 
24. März 1. J. in Hrüx abgehalten wurde, verlief außer
ordentlich animiert. Es gereicht dem Ausschuß zur 
besonderen Ehre, den Herren Klubmitgliedern: L. v. Heß, 
Holländer, Mnck, Kurt Müller, Karger, Krieger, 

Pfeffer, Schauberger und \Yiesthal, die in freund
lichster \V eise ein Theaterstück, Steirerlieder, Quartette 
und Sololieder zur Vorführung brachten, an dieser Stelle 
den besten Dank auszusprechen. 

Herr Bergdirektor Liicker teilt mit, daß er das 
Referat über das Gesetz betreffend die Wahl von Ar
beiterausschüssen und die Bestellung von Sicherheits
mäunern beim Bergbau unmittelbar nach den Osterfeiertagen 
1. .J. erstatten wird. 

Der Obmann bringt des weiteren zur Kenntnis, daß 
Herr Oberinspektor Kallus einen Vortrag über „Ab
dampfturbinen" Anfang Mai 1. J. abhalten wird. 

An Herrn k. k. Oberbergverwalter ~ t e p in 
St. Joachimsthal ist das Ansuchen zu richten, im monta
nistischen Klub zu Brüx einen Experimentalvortrag über 
seine H.adiumforschungen zu halten. Diesem Vortrage 
wäre eine Exkursion zu der k. k. Radiumfabrik in 
St. .Joachimsthal anzuschließen. 

• .\n den Berg- und hüttenmännischen Verein in 
Kladno ist mit dem Vorschlag· heranzutreten, die allgemein 
begrüßte Exkursion nach Kladnu in den Pfingstfeiertagen 
1. J. zu veranstalten. 

Der Schriftführer: Der Obmann: 
Pirn~t m. p. Löcker m. p. 

Berg- und hüttenmännischer Verein in Mähr.-Ostrau. 
Protokoll der am 20. Dezember 1908 in den Vereins
lokalitäten stattgefundenen ordentlichen J ahresschluß· 

Generalversammlung. 

Vorsitzender: Obmann, k. k. Bergrat und Zentral
direktor Dr. August Fillunger. Anwesend: Nach der 
Präsenzliste 61 Mitglieder. 

Tagesordnung: 1. Tätigkeitsbericht pro 1908. 
2. Kassabericht pro 1908. 3. Bericht der Revisoren 
pro 1908. J. Wahl der Revisoren pro 1909. 5. Prä
liminare pro HI09. ö. Wahlen: a) des Obmannes; 
b) der Ausschußmitglieder und Ersatzmänner. 7. Freie 
..\.nträge. 

Der Yorsitzende eröffnet die Versammlung, begrüßt 
die Erschienenen und konstatiert die Beschlußfähigkeit. 
Er ersucht in der Reihenfolge des festgesetzten Pro
grammes insoferne eine Anderung vornehmen zu dürfen, 
daß die freien Anträge als erster Punkt zur Verhandlung 
gelangen: Nachdem dies zustimmend zur Kenntnis ge
nommen wurde, bringt der Obmann als frt>ien Antrag 
eine Resolution betreffs Stellungnahme zu der im „ Österr. 
Y olkswirt" erschienenen Kritik der Radboder Katastrophe 
zur Verlesung und empfiehlt dieselbe zum Beschlusse zu 
erheben und behufs Veröffentlichung sowohl an Fach
zeitschrüten, als an Tagesblätter einzusenden. Die Re
solution wird einstimmig angenommen.*) 

. .\d l. Der Obmann erteilt nun dem :;chriftführer, 
Herrn Berginspektor Popper das Wort zur Verlesung 

*) Erschien in Sr. 2 der )isterr. Zeitschr. f. Berg·- 111111 

Hüttenw." mm !:J. Jänner 19U9. 

des Tätigkeitsberichtes pro 1908. Der Redner führte 
in Kürze folgendes aus: 

I. Vereinsvertretung: 

Nachdem bereits in der Generalversammlung Herr 
k. k. Bergrat Dr. August F i II u n ger zum Obmanne des 
Vereines gewählt worden war, konstituierte sich der 
Ausschuß in der am 8. Jänner stattgefundenen ersten 
Sitzung, wie folgt: Ferdinand Zach, k. k. Bergrat; 
Johann Mayer, k. k. Bergrat; Josef Hybner, Berg· 
inspektor' Bibliothekar; Karl Dekan 0 Vs k y' Ober· 
ingenieur, Säckelwart. 

Da am 22. Juli Herr k. k. Bergrat Zach infolge 
Veränderung seines Amtssitzes die Funktion eines • .\us
schußmitgliedes niederlegte, trat der erste Ersatzmann, 
Herr Oberingenieur Edmund Bernhart an dessen Stelle 
in den .Ausschuß ein. 

IL Statistik: 

A.) der Mitglieder: 
Zu Beginn dieses Vereinsjahres hatte unser Verein: 

8 .Ehrenmitglieder, 144 ordentliche Mitglieder, 5 per
manente Gäste. 

Im Laufe dieses .Jahres traten dem Vereine 19 neue 
Mitglieder bei, hingegen schieden ~ freiwillig - Direktor 
Heimerdes, Maltrop und Direktor Franz Franz, 
Zbeschau - sowie 3 durch den Tod - Oberberg· 
verwalter Schwa b, Ingenieur :-; eh reye r und Fabrik9-

besitzer Elbertshagen - ans. Überdies kam dein 
1 
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Vereine die betrübende Kunde vom Ableben zweier ge
wesener langjähriger Mitglieder - des Herrn Ober
ingenieur Franz Br z e z o w s k i in Oderfurt und Herrn 
Bergdirektors Rii ß n er in Gottesberg - zu. ln den 
Dahingeschiedemm verliert der Verein rührige und ehren
werte Kameraden sowie allgemein geachtete, tüchtige 
Fachleute und ich ersuche sie, um deren Andenken in 
würdiger Weise zu ehren, sich von den Sitzen zu erhehen. 

Von den permanenten Gästen sind infolge Verlegung 
ihres \Virkungsortes 2 Herren - Ingenieur Ru ts h und 
nnd Riede\ :____ entfallen, so daß sich der schließliche 
Stand mit Ende <les 35. Vereinsjahres 1908, wie folgt, 
ergibt: 3 Ehrenmitglieder, 158 ordentliche lllitg·!ieder, 
3 permanente Gäste. 

B) der 8 i tzu ngen: 
Im Gegenstandsjahre sind in unserem Vereine: 

5 Ausschußsitzungen, 2 PlenarversammlungPn, 1 General
versammlung abgehalten worden. 

Überdies fanden in den Vereinslokalitäten auf Hrund 
de1· vom Ausschusse jeweilig erteilten Bewillig·ung: 
12 Hitzungen der Direktorenkonferenz, 3 Sitzungen des 
Spezialkomitees zur Untersuchung der Schlagwetterfragen, 
1 Generalversammlung der Bergbaugenossenschaft, Gmppe 1, 
5 Sitzungen des Bergschulkomitees, 7 Bruderladevorstands
sitzungen, 3 Sitzungen des Betriebsleiterverbandes, 
1 Sitzung des Beamtenvereines und 1 Generalversammlung 
der Bergbaugenossenschaft, Gruppe II, statt. 

C) der Vorträge: 
In den Plenarversammlungen wurden nachstehende 

\' orträge abgehalten: 
l. Am 25. April sprach das Vereinsmitglied Herr 

Betriebsleiter Ingenieur Leopold Wolf, Karwin: „ Über 
die Entziindlichkeit der Schlagwetter durch Stahl- und 
Steinfunken und den Einfluß des freien vVasserstoffes auf 
die Grubengase." 

2. Am 18. November erläuterte das Vereinsmitglied, 
Herr Dr. techn. Ing. J arosl. Ha v li c e k: „ Die elektrischen 
Anlagen der Witkowitzer Steinkohlengruben" an Hand 
von zahlreichen, gelungenen Lichtbildern. 

III. Tätigkeit des Vereines nach Außen: 
Von den im Laufe dieses Jahres siiitens des Vereines 

vorgenommenen Aktionen mögen die wichtigsten in Kiirze 
nachstehend angeführt werden: 

l. Nachdem die Mitgliederanzahl 150 überschritten 
hat, so ist der Verein nach den Statuten der ständigen 
Delegation des V. österr. Ingenieur- nnd Architekten
'fages in Wieu berechtigt, einen Vertreter in diese 
Delegation zu entsenden, und erklärt sich iiber eiu dies
bezügliches Ansuchen des Vereinsausschusses Herr k. k. Berg
rat Engen Ritter von Wurzian in Wien bereit, diese 
Funktion zu iibernehmen. 

2. Über Anregung des Österreichischen lngenieur
und Architekten-Vereines in Wien wurde anläßlich der 
stattzufindenden Neuredigierung der bestehenden Patent
gesetze ein Memorandum beziiglich der wünscheuswerten 
Reformen seitens des Vereinsmitgliedes, Herrn Ober
ingenieur Otto S ue ß, ausgearbeitet uud r.m· \Veit.er
behandlung an ubig·eu \i erein eing·esaudt. 

8. Fiir den großen Ausschuß des ueugegriindeten 
technischen Museums fiir Gewerbe und Industrie in Wien 
wird Herr k. k. Bergrat Engen Ritter von \Vurzian 
vorgeschlagen, welcher auf diesbezügliches Ersuchen des 
Vereines die Wahl iibernimmt. 

4. Anläßlich eines Rundschreibens der Sektion 
Leoben qes Berg- und Hüttenmännischen Vereines für 
Steiermark und Kämteu betreffs Gründung eiuer zentralen 
Fachzeitschrift sowie eines fachlicheu Zentralvereines 
wird in der Plenarversammlung eine Resolution angenommen, 
dahingehend, den Bestrebungen für die Griindung einer 
zentralen Fachzeitschrift. tatkräftigste Unterstiitzung an
gedeihen zu lassen, daß aber nach Ansicht des Vereines 
die Erörternng· der Frage beziiglich Uründung eines 
Zentralverdnes eiuem späteren Zeitpunkte zu iiberlassen 
sei, bis erstere Frage eine befriedigende Lösung ge
funden hat. 

5. An den Beratungeu des Subkolllitees des Htaats
eiseubahnrates betreffend den Entwurf eilrns uruen Be
triebsreglements hat unse1· Verein, vertreten durch die 
Mitglieder Herrn k. k. Bergrat nnd Hewerkeu Max H.itter 
von Gutmann und Herrn Dr .. Julins Eisner, teil
genolllmen und es wurden infolgedessen die Interessen 
vielfach den Vorschlägen der Herren Vertreter gemäß 
berücksichtigt. 

6. Des weiteren waren die Vereinsmitglieder, Hen 
Bergdirektor Andree und Herr Dr. Julius Eisner, an 
der Enquete, die der Zentralverein der Bergwerksbesitzer 
Österreichs zwecks Stellungnahme zur geplanten Berg
gesetzreform einberufen hatte, beteiligt und fanden dereu 
zweckllläßige .\nregungen des öftereu die verdiente 
Würdigung. 

Sowie im Vorjahre wurde auch heuer <ler Kalender 
„Hornik" in 4500 Exemplaren aufgelegt und ist die 
Ausführung desselben nach erfolgtem Submissionsverfahren 
der Firma Julius Ki ttl in Mähr.-Ostrau übertragen 
worden. Dieselbe hat den Kalender rechtzeitig fertig
gestellt und wurden bis nun 4400 Exemplare in Versand 
gebracht. .Bei der Redaktion desselben hat sich das 
Vereinsmitglied, Herr Oberingenieur Cervinka, verdient 
gemacht. 

Aus delll Obangeführten ist zur Genüge ersichtlich, 
daß der Berg- und Hüttenmänuische \' erein in Mährisch
Ostrau im Laufe seines 35. Vereinsjahres eine rege 
'rätig·keit entwickelt hat, und es ist nur noch zu wünschen, 
daß sich in Hinkunft das Vereinslebeu durch häufigere 
Abhaltung von Vorträgen seitens der Mitglieder selbst in 
einer von 1111s allen gewiß gewünschten \Veise intensiver 
entfalte. 

Zum Schlusse leistet der Ausschuß seiner augenehmeu 
Pflicht Geniige nnd übermittelt alleu jenen Vereins
mitgliederu, _ _welche sich durch Abhaltung von Vorträgen 
und durch Ubernahme von verschiedeuen Aufgaben um 
den Verein besonders verdient gemacht haben, deu besten 
Dank des Ausschusses. 
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Ad ~ brachte der Vereinskassier, Herr Oberinge
nieur Pusch den Kassabericht pro HJ08 zur Kenntnis 
der Versammlung. Nach demselben stellen sich die Ein
nahmen auf K8801·81 und die Ausgaben auf K689t>"50, 
so daß ein Überschuß von K 1905·31 auf neue Rech
nung übertragen werden konnte. 

Beide Berichte wurden seitens der Versammlung 
beifällig aufgenommen und 

ad 3 beantragt Herr Berginspektor 6 i z e k im 
Namen der .Revisoren die Entlastung des Ausschusses. 
Durch Akklamation angenommen. 

Ad 4. Zu Revisoren für das kommende Vereinsjahr 
werden per acclamationem Herr Berginspektor Ü i z e k und 
Herr Dr. Eisner wiedergewählt. 

Ad Ö wird das Kassapräliminare pro 1909 einstimmig 
angen'lmmen und beschließt die Versammlung iiber Antrag 
des Ausschusses, welche Zeitschriften im nächsten Vereins
jahre zu abonnieren wären. 

Als weiterer Punkt der Tagesordnung ist 
ad 6 die Durchführung der ~euwahlen an der Reihe. 
Zu Skrutatoren werden ernannt die Herren: Ober-

ingenieure Hindacz und Vychodil und Ingenieure 
Presser und Folprecht. 

Auf Grund der durchgeführten Wahl des Obmannes 
erscheint neuerlich Herr k. k. Bergrat und Zentral
direktor Dr. August Fillunger gewählt. Derselbe er
klärt die Wahl annehmen zu wollen, dankt für das 
dadurch bewiesene Vertrauen und entschuldigt sich, daß 
er leider sich veranlaßt sehe, wegen einer Dienstreise 
die Versammlung zu verlassen. Er verabschiedet sich 
von den Anwesenden und den Vorsitz übernimmt Herr 
Berginspektor Hybner. 

Nunmehr wird die \Vahl der Ausschußmitglieder und 
Ersatzmänner vorgenommen. In den Ausschuß erscheinen 
gewählt die Herren: Revierbergamtsvorstand, k. k. Berg
oberkommissär von Aggermann, Oberingenieur Deka
novsky, BP.rginspektor Hybner, k. k. Oberbergrat 
Doktor Mayer, Berginspektor Popper, Oberingenieur 
Pu s c h; als Ersatzmänner die Herren Oberingenieure: 

Bernhart, Lendl und Rieger. Sämtliche g·ewählten 
Herren nehmen die Wahl an, worauf, da das Programm 
erschöpft ist, die Versammlung vom Vorsitzenden ge
schlossen wird. 

Drz. Schriftführer: Drz. Obmann: 
Josef Popper m. p. Hr. Fillnnger rn. p. 

Notiz. 
„Bergt'l'Chtliche ßlättl'l·." Mit der vorliegenden 

Nummer gelangt l!as zweite Heft 1les vierten .Jahrganges der 
Vierteljahrsschrift „Bergrechtliche Blätter" zur Ausgabe. Das
selbe enthält zwei Abhandlungen. Der elfte Artikel „Zur 
Hevision des allgemeinen Berggesetzes'· von Dr. Ludwig 
Haberer, k. k. Senatspräsident i. R., handelt vom Zugehör 
der Bergwerke, von der Exekution in dasselbe, von der Zu
sammenschlagung (Vereinigung) und Zerstückung \Teilung) der 
Grubenfelder. In der Abhandlung „Zur Frage der Einführung 
von Betriebsplänen" von Dr. Felix Bußon erörtert der Ver
fasser die Vorteile der obligatorischen Einführung von Betriebs
plänen beim Bergbaubetriebe und der Vorlage derselben zur 
Priifung und Genehmigung durch die Bergbehörde. - In den! 
Abschnitte "Gesetze und Verordnungen" werden diezwe1 
von der österreichischen Regierung am 20. Jänner 1909 itn 
Abgeordnetenhause eingebrachten Gesetzentwürfe, .. betreffend 
das staatliche Kohlenreservat und einige andere . .\nderungen 
des allgemeinen Berggesetzes, und betreffend die Wahl von 
Arbeiterausschiissen und die Bestellung von Sicherheitsmännern 
beim Bergbau, im Auszuge mitgeteilt; ferner ist daselbst die 
Verordnung des k. k. Ackerbaumisteriums vom ö. Mai 1908 
(LG.- und VB!. für Galizien Nr. 108 vom 8. Oktober 1908) zur 
Durchführung des galizischen Naphtha - Landesgesetzes vom 
22. März 1908, LGBI. Nr. 61, abgedruckt. - Die Rubri~ 
"Entscheidungen und Erkenntnisse" bringt drei ::mm· 
sterialentscheidungen und elf Erkenntnisse des Verwaltungs
gerichtshofes. - Unter "Literaturbesprechung" ist die 
als Fortsetzung der Schardingerschen Sammlung erschienene 
„Sammlung von Entscheidungen der k. k. Gerichts
unil Verwaltungsbehörden in Bergbauangelegen
heiten" von Dr. Heinrich Reif und Dr. Albert Herba tschek, 
dann der Sonderabdruck aus der Berg- und hüttenmännischen 
~undschau „Das koreanische Berggesetz nebst kurzer 
Ubersicht über den Bergbau in Korea" von Bruno 
Simmersbach besprochen. Dr. L. H. 

Metallnotierungen in London am 16. April 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 17. April 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

Metalle Marke 

Kupfer Tough eake . 

" 
Best selected . 

" 
Elektrolyt. „ Standard (Kassa). 

Zinn Straits (Ka~sa) 
Blei Spanish or soft foreign „ English pig, common . 
Zink Silesian, ordinary brands 
Antimon Antimony (Regulus) 
Quecksilber Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

I' ... ~ 
11 ~ § N o t i e r u n g 
lj ].~ i~----;on- bis 

" jl 

II 
Letzter 
Monats

Durchschn. 
1:~_e__,__ - ·. -
1 ~~- J_~J li i sh, d 1il01.:: . t -c.' 

- -- - ! -~;;l,:g 1 g- ~ ~::i:--2112 ,, 60 
2112 61 

netto 61 
netto 57 
netto 133 
2112 13 
31/2 13 

netto 21 
311~ 30 
3 8 

10 i 0 
o, 0 
o: 0 
li 3 
ol 0 
3! 9 
71 6 

1 10: 0 
' o! 0 

7! 6 
1 

61 1 10 . 0 ;: 1 60·1875 
57 : 3 9 :· g 1 55·984375 

1331 5 0 1 ...... [130·40625 
13 5 0 :1 :::! li 13.40625 
13 12 6 11 :al 1 13·69375 
21 12 6 ~ I~ 21"421875 
32 0 0 ! i: 30·126 

8 3 6 ,, 11 *)8·376 
II w F. 
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Berg- und Hüttenwesen. 
Hedigiert von 

Dr. fa1dwig lfaherer, k. k. Senatspräsident i. R., Wien, 

Gustal' Ifroupa, Franz ]{ieslinger, 
J;, Je Ohcrhcrgrat in Wien. k. k. Obcrbcrgvcrwoltcr in Wien. 

Ständige l\Iitarbeiter die Herren: Karl Balling, k. k. Bergrat, Oberbergverwalter der Dux-Bodenbacher Eisenbahn i. R. in Prag" 
Eduard Dolefal o. ii. Professor an der technischen Hochschule in Wien; Eduard Donath, Professor an der technischen Hol'hschule i~ 
Briinn; Carl ll v. Ernst, k. k. Hof- und Kommerzialrat in Wien; Willibald Foltz, k. k. Kommerzialrat uncl Direktor der k. k. 
Bergwerks-Prod.-Verschl.-Direkt.ion in Wien; .Josef Gängl v. Ehrenwerth, o. ii. Professor der Montanistischen Hochschule in Leoben· 
Karl Habermann, k. k. o. ö. Professor der Montanistischen Hochsdrnle in Leoben; Hans Höfer, k. k. Hofrat und o. ii. Professo: 
der lliontanistischen Hochschule in Leoben; Adalbert Kas, k. k. o. ii. Professor der llfontanistischen Hochschule in Pfibram · 
Dr. Friedrich Katzer, bosn.-herzeg. Larulesgeologe in Sarajevo; llr . .Johann Mayer, k. k. Oberbergrat und Zentmlinspektor de~ 
~· k. priv. Kaiser Ferdinanc\s-Nordbahn; Franz Poech, Hofrat, Vorstand des JIIontandepartements fiir Bosnien und die Herzegowina 
in Wien; Dr. Karl von Webern, Sektionschef im l\Iinisterium für iifl'entliche Arbeiten um! Viktor Wolff, kais. Hat, k. k. 

Kommerzialrat in Wien. 

Verlag der Manzscben k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung In Wien, 1., Kohlmarkt 20. 
Diese Zeitschrift ersl'heint wiichcntlil'h einen bis zwei Bogen stark mit. '1.'extillustrntionen un1l artistischen Beilagen. Pränu
merationspreis einschließlich 1ler Vicrteljahr,;schrift „Bcrgrechtliche Bliittcr": jiihrlich fiir Österreich-Ungarn J( - 28·-, filr 
Deutschland III 25--. Reklamationen, wenn unversiegelt JlOrtofrei, kiinnen nur 14 Tage nach Ex)ledition der jeweiligen 

Nummer berücksichtigt. werden. 

INIIAL'L': Zur l\Iechanik 1ler Pochwerke. - Die Cereisen-„und Explosiv)lillenziintlung bei Sicherheit.Hlampen. (FortsL•tznng.) -
Betriebs- und Arbeitsverhältnisse beim Bergbau in Osterreich im .Jahre HJ07. - llie Berg·- und Hüttenproduktion der 
Zi)ls im .Jahre l!lü7. - Nachweisung über die Gewinnung von lllineralkohlcn (nebst Briketts und Koks) im März l!l09. 
- Erteilte österreichische Patente. - Amtlichc8. - Vereins-l\Iitteilungen. - Notizen. - Met.ullnotierungen in 
London. - Ankündigungen. 

------ - -~ ----- --- --- ---

Zur Mechanik der Pochwerke.*) 
Von lU. Herrmann, Prof. a. d. kgl. ung. mont. Hochschule in Schemnitz. 

Die bedeutenden Stem1ielgewichte und hohen Schlag
zahlen der neueren kalifornischen Pochwerke gaben mir 
Veranlassung, die dynamischen Verhältnisse der Stempel
bewegung einer eingehenderen Untersuchung zu unter
ziehen, deren Ergebnisse im folgenden mitgeteilt sind. 
Erwähnt muß hiebei einerseits werden, daß das aufge
fundene graphische \"erfahren in seiner Allgemeinheit 
auch in der Zeitschrift des österreichischen Ingenieur
und Architekten-Vereines veröffentlicht wurde, während 
die spezielle Anwendung diesen Zeilen vorbehalten blieb. 
Andrerseits erfordert der Entwurf . der Daumenkurve 
nicht immer den hier eingeschlagenen, immerhin etwas 
langwierigen 'i Veg; allein es schien mir doch geboten, 
die Bewegungs- und Kraftverhältnisse einmal nach allen 
Richtungen hin klarzustellen. 

A. Allgemeine mechanische Verhältnisse. 

Abb. 1 zeigt die bekannte Anordnung des Hub
getriebes. Welle g rotiere gleichförmig mit der Winkel-

geschwindigkeit (JJ = ~ij. wobei mit n die minutliche 

Umdrehungszahl bezeichnet wird. Die minutliche Schlag
zahl z ist dann gleich n, wenn nur ein Hebedaumen, 
2n wenn deren zwei fiir den Pochstempel n verwendet 

werden. Erfolgt der Anhub stoßfrei, was zunächst 
immer vorausgesetzt werde, und liegt der Hebeknecht e 
während des Hubes am Daumen an, so findet sich für 
die augenblickliche Hubgeschwindigkeit v des Stempels 

v =Vsinp, 

wobei V die Umfangsgeschwindigkeit des 13erührungs
}Jtrnktes E am Hebedaumen bedeutet. Nun ist aber weiter 

v = (! w sin <p = y (JJ • • • 1 ) 

also die a ugen bl i c klich e H u bge schwind igk e i t das 
Produkt ans dem Abstande des 'iVellenmittels vom 
Stangenmittel X der W inkelgesch windigkei t. 

Bedeutet ferner G das Stempelgewicht, c = dv die 
dt 

augenblickliche Hubbeschleunigung und g die Fallbeschleuni
gung, so wird der vom Stempel auf den Daumen aus
geübte Druck 

P = G + ~. c = G (1 --j- i) ... 2) 

Solange die vom Daumen abgeleitete Beschleunigung c 
positiv oder negativ, aber dem Zahlenwerte nach kleiner 
als g ist, bleibt die Berührung aufrechterhalten. Sobald 

*) Siehe auch „Haußner, Die Form der Hebe<laumen", Üsterr. Ztschr.- f. Berg- und Hllttenw. 1891. 
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c negativ und größer als g wird, läuft der Stempel dem 
Daumen vor und die Berührung hört auf. 

Bekanntlich hat nun seinerzeit Rittinger vorge
schlagen, die Daumenkurve als Kreisevolvente auszugestalten. 
Anscheinend entspricht sie dem geforderten Zwecke auch 
am besten. Bei der Kreisevolvente erfolgt nämlich die 
Berührung zwischen Daumen und Hebeknecht immer im 
gleichen Abstande y von der W el!envertikalen. Damit 
wird nach GI. 1) die Hubgeschwindigkeit v = yw konstant, 
die Beschleunigung= 0 und somit bleibt sowohl der Druck 
als auch das Drehmoment während des ganzen Hubes 
ebenfalls konstant. Leider sind diese Vorzüge nur scheinbar. 

Fig. 1. 

Wegen des immer gleichbleibenden Angriffarmes y 
schlägt nämlich beim Hubbeginne der Hebedaumen auf 
den ruhenden Hebeknecht mit der Geschwindigkeit v auf, 
was unbedingt mit einer Stoßwirkung verbunden ist. 

Ein sonst richtig konstruiertes Pochwerk voraus
gesetzt, sollte aber im Antriebe kein Stoß vorkommen. 
Der beim Niederfallen des Stempels auftretende Schlag 
pflanzt sich unmittelbar im Fundament der Tröge fort, 
während bei entsprechend isolierter Lagerung der 'Velle 
eine Rückwirkung auf das Getriebe nicht einzutreffen 
braucht. Die Stöße im letzteren machen sich nur infolge 
des bei Evolventendaumen mit Stoß erfolgenden Anhubes 
fühlbar und werden naturgemäß um so heftiger, je größer 
das Stempelgewicht und je höher die minutliche Schlag
zahl gewählt wird. Auch ein Schwungrad kann die stoß
weise Beansprnchung der 'Velle nicht mildern, sondern 

höchstens für den Antriebmotor günstiger wirken, so daß 
es geboten erscheint, beim Hebedaumen Abhilfe zu schaffen. 

Ein unter allen Umständen stoßfrei erfolgendes An
heben Hlßt sich nun, wie die weiteren Entwicklungen 
zeigen werden, deshalb überhaupt nicht durchführen, 
weil dieses an die Bedingung- gekniipft ist. daß die 
tiefste Lage des Hebeknechts immer die nämÜche bleibe 
und es unmöglich ist, die Schichthöhe des Pochgutes 
beständig gleich hoch zu halten. Eine mitunter weit
gehende Milderung des Anhebestoßes gegenüber der 
Evolvente ist nichtsdestoweniger erreichbar, wozu als 
günstiger Umstand noch hinzutritt, daß dru;; durch _die 
Abnutzung der Stempelsohle verursachte Tiefersinken des 
Hebeknechts günstig auf die Stoßmilderung einwirkt. 

Diese Überlegung, verbunden mit den sonstigen Be-. 
dingungen, an welche die Bewegung des Stempels gebun· 
den ist, ließen es wünschenswert erscheinen, ein Ver· 
fahren ausfindig zu machen, durch welches die Daumen· 
kurve aus den vorher festzulegenden Bewegungs- und 
Betriebsverhältnissen abgeleitet werden kann. 

Festgelegt muß zunächst folgendes werden. Gefordert 
wird eine maximale Hubhöhe von h cm, welche in der 
aus der Schlagzahl errechenbaren Zeit -c (Feststellung im 
speziellen Teile) durchlaufen werden muß. Damit wird 
die mittlere Hubgeschwindigkeit in Metern: 

hcm 
3) 

Vm = 100 -c sec 

Der kleinste Daumenhalbmesser r ist wählbar, der 
grüßte Halbmesser R darf höchstens 

R=r+h . ... 4) 

betragen, weil sonst entweder ein Überheben des Stempels, 
oder im letzten Teile des Hubes ein Aufschlagen des 
Hebedaumens auf den Knecht erfolgen wiirde. 

Nun wird der A nsgangspunkt des ganzen Verfahrens, 
das in Abb. 2 rechts oben voll ausgezogene Zeitgeschwin· 
digkeitsdiagramm v, t der Hubbewegung festgelegt, 
welches dadurch entsteht, daß die Zeiten von 0 ausgehend 
auf der Geraden 0 B als Abszissen, die dazugehörigen 
Geschwindigkeiten senkrecht darauf als Ordinaten auf· 
getragen werden. Es hat folgende, im weiteren Ver· 
laufe zu verwendende Eigenschaft. Die Fläche des zn 
der Zeit t = Oa' gehörigen Diagrammstreifens Oaa' ist 

geometrisch genommen lt v dt. Im Sinne der Mechanik 

bedeutet aber das Integral den in der Zeit t durch· 
laufenen Weg s. Somit mißt die FHlche des Diagr1unlll· 
streifens den "\Veg und es muß die ganze Diagrammfläche 
der Hubhöhe proportional sein. 

Bei der Aufzeichnung des v, t-Diagramms ist nun 

folgender Vorgang einzuhalten. Macht man ü B gleich 
der Hubzeit -c, errichtet darüber ein Rechteck 0 B l1 N 
von der Höhe v111 nach GI. 3, so ist die Fläche 0 B MN 
der Hubhöhe h proportional und das zu entwerfende v, t· 
Diagramm muß damit unter allen Umständen flächen· 
gleich sein. Der stoßfreie Anhub im tiefsten Stande 
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des Hebeknechts erfordert weiters v = o für Punkt O, \ Freiheit in der Führung des v 1 t-Kurvenzuges die Möglich
die Hubbeendigung ebenso v = o für Punkt B, so daß keit bietet, den oben erwähnten Bedingungen gerecht zu 
die nach Einhaltung dieser Bedingung übrig bleibende werden. Bei der Wahl der Maßeinheiten ist folgender 

-ti.0 ·941,.. __ _ 

C. • J6)J'f, .I.:..!.f, .h • 2o cm 

loo l) 

7 fugenhi l driül/e 

„ .. 
fü „zo •.• 

1 

r--f+--....:::...~..i-.i 

T 

GesclimindigkJ.m. 

//; 

'lrriull·fr<,_ 

Fig. 2. 

Vorgang wesentlich. Hubzeit -i- stellen wir durch das
selbe Stück do.r, wie die Hubhöhe h. Es entspricht dann 

einer Sekunde die Länge !:, womit der Zeitmaßstab fest-
-r 

gelegt ist. In Abb. 2 ist C das Wellenmittel, vertikal 

darüber C 0 = r der kleinste Daumcnho.lbmesser und 0 
die tiefste Lage der unteren Hebeknechtfläche. Darüber 
wird Oll = h = -r aufgetragen. Das Maß für die Ge
schwindigkeit wird so gewählt, daß die Hubgeschwindig
keit v in jedem Augenblicke durch dasselbe Stück dar-
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gestellt werde, wie die Entfernung y des augenblicklichen 
Berührungspunktes von der W ellenvertikalen. 

Bezüglich der mittleren Geschwindigkeit ergibt sich 
nach GI. 1 

Vm 5 Ym =- „ · ) 
w 

und es muß also in der Zeichnung Vm = Ym gemacht 

werden, womit 1 m Geschwindigkeit Ym entspricht, also 
Vm 

der Geschwindigkeitsmaßstab ebenfalls festgelegt erscheint. 
Beschreibt man ferner aus C mit dem Halbmesser y m 

,-.., 

einen Kreis, trägt t = Oa' auf diesen auf, so daß Oa' = o a 
wird, so mißt 4 0 Ca den Drchungswinkel der Welle 
in der Zeit t. Der in der Zeit t durchlaufene Bogen 
ist nämlich 

Nun ist aber 

,-.... 

oa = Ym w t = Vm. t 

,-.... 

oa: h = Vm t. Vm 'f, also 

,-.... h 
oa=- .t. 

't; 

In der Zeichnung wurde h = -r; gemacht, mithin muß 
tatsächlich 

~ = t = 0 a' sein. 

Unter Zugrundelegung des v, t-Diagramms zeichnet 
man nun das Weggeschwindigkeitsdiagramm s,v 
derart auf, daß der in der Zeit t durchlaufene \Veg s 
abermals vom Ausgangspunkt 0 als Abszisse, die Ge
schwindigkeit v als Ordinate aufgetragen werde. Den 
Weg bestimmt man durch Ausmittlung der Fläche Oa'a 
und Aufstellung der Proportion, aus welcher 

s = Fläche Oa'a 1 = OA' 
OB.MN'

1 

n 

folgt, während 
vlL=a'a=A'A 

gemacht wird. Nach diesem Verfahren ergibt sich die 
strichpunktiert gezeichnete Kurve OAB als s, V-Diagramm 
der Bewegung. 

Diese Kurve ist nun vermöge der gewählten 
Maßstäbe auch der geometrische Ort der Be
rührungspunkte zwischen Daumen und Hebe
knecht. Ans der Anfangslage ausgehend, hat sich der 

- ,-.... 
Daumen während der Zeit t = Oa = oa um 4 oCa 

verdreht. Der Stempel hob sich unterdessen um OA', 
Berührungspunkt ist A. Dreht man also 0 A' A um 
4 o Ca zurück, wobei A' nach Kund A nach IV gelangt, 
so ergibt sich in IV ein Punkt der Daumenkurve. Ihre 
Verzeichnung wird wesentlich dadurch gefördert, daß 

Gerade K IV die geometrische Tangente im Punkte IV und 

die zu CK II gezogene Gerade die Normale ist. 
Den vom Stempel auf den Daumen ausgeübten Druck 

erhält man auf Grund einer weiteren Eigenschaft des 
Zeitgeschwindigkeitsdiagramms t, v. Die trigonometrische 
Tangente des Neigungswinkels der Berührenden zur t Achse 
erhält man bekanntlich zu 

dv 
tgy = dt-. 

Dies ist aber gleichzeitig auch der Ausdruck für die Be
schleunigung, somit ist tgy proportional c. Um die Be
schleunigung in .Metern auszudrücken, hat mau bloß auf 
eine durch a fl zur t-Achse gezogene Gerade im Zeichen
maßstabe 1 sec aufzutragen, durch den Endpunkt eine 
II zur v-Achse zu ziehen und deren Länge bis zum 
Schnittpunkte mit der Tang·ente am Geschwindigkeits
maßstabe abzulesen. Die Maßzahl ergibt sofort die Größe 
der Beschleunigung. 

Zur graphischen Darstellung des Druckes P laut 
GI. 2 wurde nun umgekehrt in Abb. 2 links .Mitte zu
erst tgyg für die Freifallbeschleunigung g = 9·81 im 

.Maßstabe der Zeichnung ermittelt, dann Strecke FH = G !.:g 
gemacht, durch E eine Parallele zur Tangente an die 
Zei tges eh wind igkei tsk urve im Punkt a gezogen, 
womit 

FH+HD=FD=P 

im Maßstabe von G wird. 
Führt man die Konstruktion punktweise durch, tr!l.gt 

die vorn Stempel durchlaufenen Wege als Abszissen, die 
am Ende der Wegstrecken herrschenden Drücke als 
Ordinaten auf, so erhält man im Arbeitsdiagramm 
(Abb. 2 links oben) das Bild der Druckschwankungen. 
Die Größe der von der Schaulinie eingefaßten FHl.che ist 
dann wegen 

Fläche = ih Pds 

proportional der Hubarbeit G . h, somit G die Höhe des 
ß.ächengleichen Rechteckes über der Basis h. 

Schließlich ergibt sich die Größe des vom Drucke P 
ausgeübten Drehmoments bezüglich der Daumenwelle zu 

M= P.y=P.A'A. 

Um auch ein Bild der Änderung der Drehmomente 
zu erhalten, reduzieren wir dasselbe auf einen konstanten 
Arm, z. B. 10 cm, so daß der Tangentialdruck T 
durch die Beziehung bestimmt werde 

y 
T . 10 cm = P. y oder T = P 

10
. 

Wickelt man dann den einem Halbmesser von lOcm 
entsprechenden Drehungsbogen der 'V elle ab, trägt ihn 
neuerdings als Abszisse, den zugehörigen Tangentialdruck 
als Ordinate auf, so erhält man im Tangentialdruck
diagramme das Bild der .Momentschwankung. Der 
Flächeninhalt des letzteren ist abermals der Hubarbeit 
proportional. Die mittlere Höhe des fiächengleichen 
Rechteckes, dessen Basis gleich der Bogenlänge einer 
halben Umdrehung ist, gibt jene Umfangskraft Tm an, 
welche an dem Arm von 10 cm beständig wirkend, vom 
Antriebsmotor für einen Stempel aufgebracht werden 
muß. Ihre Größe ist aus Tm .10. n = G. h, also 

h 
Tm= G lOn' 
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Endlich kann die Übergangsfläche des Tangential
druckes zur Berechnung des Schwungrades auf bekannte 
Weise herangezogen werden. 

. Im Punkte x wird die größte Winkelgeschwjndigkeit w11 
1~ Punkte y die kleinste w0 auftreten. Der der Uberragungs
ßache entsprechende Arbeitsbetrag (Basis sm, mittlere Höhe tm) 
u. zw. xy rr . 10 cm 

A = tm . = . -------- mkg 
xy 100 

muß.vom Schwungrade aufgebracht werden. BedeutetQ das Kranz
gewicht, R den mittleren Kranzhalbmesser, so ist angenähert 

_g R2 w,• - Wo2 - A k 
g. . 2 - m g. 

Nun bedeutet w._{ w0 =w, die mittlere Winkelgeschwindigkeit, 

womit 

w1 - w = ,;, den Ungleichförmigkeitsgrad, 
w 

g_ R2 w2 o= A 
g 

und Q 
A.g . d 

daraus = (Rw )20 wir · 

Selbstverst!lndlich ist das Tangentialdruckdiagramm 
erst für alle Pfeile zusammenzusetzen und das Schwung
radgewicht ans der größten Überragungsfläche dieses 
Totaldiagrammes zu berechnen. (Schluß folgt.) 

Die Cereisen- und Explosivpillenzündung bei Sicherheitslampen. 
Von Dr. J. Mayer, k. k. Oberbergrat. 

(Fortsetzung von S. 265.) 

Alle Lampen wurden sowohl auf ihr Verhalten beim 
Anheben in den Schlagwetterstrom im brennenden Zu
stande (mit normaler und reduzierter Flamme) als auch 
auf ihr Verhalten beim Stoßen im Schlagwetterstrome 
im ausgelöschten Zustande und bei heißen Körben, die 
vorher durch Brennenlaesen der Gase (im Lampeninnern), 
rotglühend gemacht wurden und im Abkühlen begriffen 

waren, untersucht. Beim Anheben der brennenden 
Lampe in den Gasstrom entzündeten sich die Gase in 
allen Fällen nur im innern Korb. 

Der Verlauf dieser Versuche (Verhalten beim Stoßen 
ausgelöschter Lampen mit erhitzten Körben) ist aus 
nachstehendem zu entnehmen: 

Versuchs
reihe 

= 
I. 

II. 

m. 
IV. 

V. 

VI. 

VII. 

• ~ : Anze.hl der 1: 
~:a „ CH System der

1
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Während des Stoßens wurde nur ein einziger 
Funken wahrgenommen. 

Der Durchschlag trat gleich beim ersten Stoße ein. 

Zu Beginn des Stoßens fast gar keine Funken· 
bildnng, die innere Zündung trat erst beim sechsten 
Stoße, daher bei sehon ziemlich abgekühlter Lampe ein. 

Beim dritten Stoße ein großer heller Funken 
beobachtet, der jedoch eine Zündung weder innen 
noeh außen bewirkte. 

0 Keine Funkenbildung. Die Lampe wurde zer-

1 

legt und der von den einzelnen Bestandteilen 

1 

abgebürstete Staub auf einer bis zu 300° C er
hitzten Eisenplatte verbrannt, wobei unzählige 
Funken - über 100 - beobachtet wurden. Die 

1 Ursache des Mangels jeder Funkenbildung beim 
Stoßen der Lampe im Apparate dürfte demnach 
nur in der weitgehenden Abkühlung der Lampen
körbe liegen. 

Die innere Entzündung trat beim dritten Stoße 

1 

ein. Bei Wiederholung des Versuches (Absperren 
der Gase, Dunkelwerden der Körbe und noch
maliges Stoßen), ßog ein Funken nach a.ußen, ohne 

II jedoch eine Entzündung weder innen noch außen 
. bewirkt zu haben. 
i 
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!I Beim ersten Stoße eine innere Zündung, bei 
1

1

. der Wiederholung des Versuches beim dritten Stoße 
j abermals eine innere Zündung. 

1 

Die Lampe wurde mit reduzierter Flamme 
. in den Apparat eingeführt. Sonst waren die 

1 

Versuchsbedingungen die gleichen. Beim Stoßen 
(nach vorheriger Rotglut der Körbe) entstand eine 
Funkenbildung. 

Gleichfalls reduzierte Flamme. Die innere 
Zündung trat beim achten Stoße ein. Bei der 

1 

Wiederholung des Versuches wurde weder eine 
Zündung noch Funkenbildung beobachtet. 

1 Die innere Zündung trat beim dritten Stoße ein; 
bei der Wiederholung keine Funkenbildung mehr. 

Ganz gleiches Resultat wie ad XII. 

Keine Funkenbildung. 

Ein einziger Funken beobachtet, ohne Zündung 
weder innen noch außen. 

Keine Funkenbildung. 

Die innere Zündung trat erst beim sechsten 
Stoße ein, bei den ersten fünf Stößen keine 
Funkenbildung. 

Keine Funkenbildung. 
Ein einziger Funken beobachtet, ohne Zündung. 

Der Durchschlag trat beim vierten Stoße ein; 
bei den ersten 3 Stößen ganz schwache Funken· 
bildung; immer nur je 2 bis 3 Funken, ohne Zündung, 

Beim ersten Stoße Funkenbildung ohne Zündung. 
beim zweiten Stoße Durchschlag bezw. äußere 
Zündung. 

Beim zweiten Stoße ftJg ein Funken nach 
außen, ohne eine Zündung bewirkt zu haben, beim 
vierten Stoße trat der Durchschlag bezw. äußere 
Zündung ein. 

Die innere Zündung trat beim vierten Stoße 
ein; bei Wiederholung des Versuches erfolgte 
beim zweiten Stoße äußere Zündung. 

10 Bei neunmal nacheinanller wiederholtem Ver· 
suche hat man immer eine innereZündungbeoba.cbtet; 
beim neunten Versuche kippte die Lampe im Apparate 
um, so daß man das Wiederholen nicht gleich fort
setzen konnte; die Lampe wurde dann aus deDl 
Apparate hera.u~genommen, geöffnet, der Zündstreifen 
mit den unverbrannten Zündpillen herausgenommen, 
die Lampe sodann angezündet und wieder in den 
Apparat eingeführt. Bei dem ersten Stoßen hat man 
abermals eine innere Ztlndung·, bei der Wiederholung 
eine äußere Zündung erzielt. Der Zündstreifen wurde 
nach den ersten Versuchen aus dem Grunde entfernt, 
weil man die wiederholten Zündungen dem Vorbanden· 
sein desselben in der Lampe zuschreiben könnte; es 
zeigte sich jedoch aus den zwei nachfolgend~ 
Versuchen, daß die Zündungen nur durch die in 
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vorhanden und es wurden darum diese Zündvorrichtungen 
bzw. Lampen mit einem Korbe abgeschafft. Aber auch 
Unternehmungen, welche Lampen mit Doppelkörben in 
Verwendung hatten, haben diese Zündvorrichtung auf
gegeben, so daß ich noch in meiner Abhandlung Nr. 22 
und 23 dieser Zeitschrift vom Jahre 1908 darauf ver
weisen konnte, daß die wenigen mit dieser Zündvorrichtung 
versehenen Lampen bald außer Verwendung treten werden. 
Nach den nun beobachteten Erscheinungen wird die Aus
wechslung dieser Lampen gegen Lampen mit Phosphor
reibzündungen in rascherem Tempo erfolgen müssen. 

Die französische Schlagwetterkommission hat bei 
Verwendung der Explosivpillen-Zündvorrichtungen eine 
Hauptgefahr bei Schlagwetteruntersuchungen im 
ruhenden Wetterstrome sehen wollen. 

Das wäre nun eine Gefahr, die oft wiederkehrt und 
die nicht unbeachtet gelassen werden könnte. Wir haben 
aus diesem Anlasse auch hier analoge Versuche sowohl 
bei der Cereisenziindung wie bei der Explosivpillen
zündung durchgeführt, die in der folgenden Tabelle IV 
näher beschrieben sind. (Schluß folgt.) 

Betriebs- und Arbeiterverhältnisse beim Bergbau in Österreich im Jahre 1907.*) 
1. Itäumliche Ausdehnung des Bergbaues. 

a) Freischürfe. In ganz Österreich bestanden 
mit Schluß des Gegenstandsjahres 120.640 ( + 27.701 
oder 29·81 °lo) Freischürfe; hievon entfielen 36.127 
auf Böhmen, 3867 auf Niederösterreich, 400 auf Ober
österreich, 1849 auf Salzburg, 10.562 auf Mällren, 9066 
auf Schlesien, 1067 auf die Bukowina, 10.268 auf 
Steiermark, 4140 auf Kärnten, 2342 auf Tirol, 14 auf 
Vorarlberg, 2766 auf Krain, 274 auf Görz und Gradisca, 
107 auf Triest, 7266 auf Dalmatien, 927 auf Istrien 
und 29.598 auf Galizien. 

Von den Freischürfen waren 92.713 ( + 22.700) 
auf Mineralkohlen, 7218 ( + 1630) auf Eisenerze, 5198 ( + 1622) auf Gold- und Silbererze und 15.511 ( + 1749) 
auf andere Mineralien gerichtet. 

Von sämtlichen Freischürfen entfielen 3288 ( + 2166 
oder 193·05°/0 ) auf das Ärar. Auf einen Privatschürfer 
entfielen im Durchschnitte 55·7 ( + 9·8) Freischürfe. 

Von den wichtigeren Freischurfarbeiten sind folgende 
hervorzuheben: 

Böhmen: Von dem k. k. und mitgewerkschaft
lichen Caroli- Borromaei Silber- und Bleihauptwerke in 
Pfibram wurde im Streckenvortriebe für Schurfzwecke 
eine Gesamtlänge von 96·3 m aufgefahren. In dem Stein
kohlenfreischurfgebiete der Prager Eisenindustriegesell
schaft in Kladno wurde der als Haupteinbau bestimmte 
südliche Hauptquerschlag des Schöllerschachtes in Libuschin 
samt Ausrichtungsstrecken um 670 m vorgetrieben, wobei 
mit dem Querschlage das Kladnoer Flöz von 6 m Mäch
tigkeit angefahren wurde. Im R. B. A.-Bezirke Schlau 
wurde im Gräflich Clam-Martinitzschen Freischurfkomplexe 
in Studiioves ein Bohrloch bis zu einer Tiefe von 730 m 
abgeteuft; mit demselben wurden zahlreiche Kohlenschmitze 
durchsunken. Von der priv. österr.-ung. Staatseisenbahn
gesellschaft wurden bei Zelenitz und Ti-ebusic fünf Tief
bohrungen durchgeführt; mit einer von diesen Tief
bohrungen wurde in einer Tiefe von 413 bis 415 m eine 
1·06 mächtige und in einer Tiefe von 425-1 bis 430·3 
eine 2·24 m mächtige Kohlenschicht festgestellt. Im 

R. B. A.-Bezirke Pilsen wurde eine bedeutende Schurf
leistung seitens der k. k. Bergdirektion in Pfibram in 
dem Freisclmrfgebiete auf Golderze bei Kassejowitz aus
gewiesen. Johann Fiala aus Pilsen hat in seinem Frei
schurfgebiete in und um Miröschau, ferner Karl Nosek 
in seinem Freischurfgebiete in der Skofitzer Mulde je 
einen Schurfbau auf Steinkohle angelegt und nach Auf· 
fahrung von Strecken an mehreren Stellen eine 0·4 bis 
0·5 m mächtige Kohlenablagerung in einer geringen Tiefe 
unter dem Rasen aufgeschlossen. Günstige Resultate 
wurden auch in einem von der Manetiner Bergbau
gesellschaft bei Manetin angelegten Schurfschachte erzielt. 
Im R. B. A.-Bezirke Mies wurde seitens des West
böhmischen Bergbau - Aktienvereines in der Gemeinde 
Zwug ein Bohrloch niedergebracht, welches in einer Tiefe 
von 688 m das Grundgebirge erreichte, nachdem ein Stein
kohlenflöz von 6 m Mächtigkeit erbohrt worden ist. Im 
Anschlusse an diese Bohrung wurde in derselben Ge· 
meinde eine zweite Tiefbohrung begonnen. Durch Gewäl
tigung eines alten Schurfschachtes in Bernetzreith bei 
Taschau wurde von dem Bergbauunternehmer K. Seifert 
und Konsorten ein 0·6 m mächtiger Bleiglanzgang auf
geschlossen; auf Grund dieses Aufschlusses wurden acht 
einfache Grubenmaße freigefahren. Der Firma B. Simons 
& Comp. in Düsseldorf wurden auf Grund der bei Ge
wältigung des J akobistollens in Kladrau erzielten Auf
schlüsse 16 einfache Grubenmaße verliehen. Im R. B. A.· 
Bezirke Komotau hat K. Schneider in Dresden mittels 
einer aus dem Tagbaue im Robert-Grubenfelde bei 
Brunnersdorf getriebenen Strecke einen Braunkohlenauf
schluß erzielt und um die Verleihung von drei einfachen 
Grubenmaßen angesucht. Die Grohm annschen Kohlen· 
werke, G. m. b. H., haben in der Gemeinde Kunnersdorf 
mit mehreren Bohrlöchern in einem bisher für flözleer 
gehaltenen Terrain das Vorhandensein des Braunkohlen· 
flözes konstatiert und letzteres mittels eines Schurfschachtes 
aufgeschlossen. Auf diesen Fund wurden ein einfaches 
und drei Doppelmaße freigefahren. Die nordböhmische 
Kohlenwerksgesellschaft hat durch mehrere aus dem 
Grohmannschachte getriebene Strecken nach Über· 

*) "Statistik des Bergbaues in Österreich für das Jahr 1907" (als Fortsetzung des statistischen Jahrbuches des k. k. Acker· 
bauministeriums, zwP.ites Heft: "Der Bergwerksbetrieb Österreichs"). Zweite Lieferung: "Betriebs- und Arbeiterverhältnisse 
beim Bergbau. Naphthastatistik." Herausgegeben vom k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten. Wien, Hof- und Staats· 
druckerei, 1908. 



- 283 -

&chreitung der Markscheide fünf Braunkohlenaufschlüsse 
in den Gemeinden Eisenberg und Bartelsdorf erzielt und 
ist bereits um Verleihung von Grubenmaßen eingeschritten. 
Die Fischer-Eisensteinzeche-Gewerkschaft hat in der Ge
meinde Pleil ein Bohrloch auf 1 7 4 m niedergebracht, 
mit welchem eine 1 ·5 m mächtige magneteisenerzführende 
Schicht und ein Roheisenerzgang durchsunken wurde. 

Niederösterreich: Auf einen Spateisensteinauf
schluß in Groß- und Klein-Au des Steuerbezirkes Glogg
nitz erfolgte die Verleihung von vier einfachen Gruben
maßen; ferner wurden acht einfache Grubenmaße auf 
zwei Graphitaufschlüsse in Korning-Hengstberg und vier 
Doppelgrubenmaße auf einen Steinkohlenaufschluß in 
Kirchberg an der Pielach verliehen. Größere Schür
fungen wurden in den Bezirken Lilienfeld, Kirchberg 
Und Waidhofen an der Ybbs auf Steinkohle und im Be
zirke Kirchschlag auf Antimon und Braunkohle unter
nommen. 

Salzburg: Die im Vorjahre von der Hohenlohe
werke-Aktiengesellschaft in Hohenlohehütte (Preußisch
Schlesien), bzw. Benno-Sommer in Berlin begonnenen 
Untersuchungsarbeiten in dem Zinkblendevorkommen auf 
der Achselalpe im Pinzgau wurden eifrig fortgesetzt. 
Größere Schürfnngen sind von Gustav Deinert in Mühl
bach, Buchberg und Einöden auf Kupferkies durchgeführt 
Worden; günstige Resultate in Einöden ermöglichten die 
Freifahrung von vier einfachen Grubenmaßen. 

Mähren: Bei dem Schurfbetriebe "Friedrichschacht" 
der Berliner Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 
auf Aktien, in Zabi-eh (pol. Bez. Mähr.-Ostrau) wurde 
das Sehachtbohren nach dem Kind-Chaudronschen \'er
fahren ungeachtet äußerst schwieriger Yerhältnisse fort
gesetzt. Die Mähr.-Ostraner Steinkohlengewerkschaft Marie
Anne in Oderfurt hat mit dem Abteufen des Oderschachtes 
nach vorangegangenem Abstoßen eines Bohrloches bis auf 
das Kohlengebirge begonnen. 

Schlesien: Die Schurftätigkeit war eine rege und 
·führte in einzelnen Fällen zu günstigen Ergebnissen. So 
wurde im Freischurfgebiete der Gebrüder R. v. Gu tt
mann in Nieder-Suchau (pol. Bez. Freistadt) die im Vor
jahre begonnene Tiefbohrung auf 700 m Tiefe nieder
gebracht und auf Grund der hiebei erzielten günstigen 
Kohlenaufschlüsse mit dem Abteufen von zwei Schächten 
?,egonnen. Gleich günstig war die im Schurffelde der 
Osterr. Berg- und Hüttenwerksgesellschaft in Karwin an
gelegte Tiefbohrung, welche eine Tiefe von 612 m er
reichte; auch hier wurde mit Schluß des Jahres mit dem 
Schachtabteufen begonnen. In Groß - Kunzendorf (pol. 
Bez. Friedek) wurde von der \Vitkowitzer Bergbau- und 
Eisenhüttengewerkschaft eine Tiefbohrung angelegt, welche 
mit Jahresschluß eine Tiefe von 363 m erreichte. Die 
Tiefbohrung in Rattina11 (pol. Bez. Friedek) des Max 
Kahler in Prag wurde auf eine Tiefe von 220 m und 
jene im Schurffelde der Österr. Alpinen Montangesell
schaft in Herzmanitz auf eine Tiefe von 440 m nieder
gebracht. Die von Marie-Anne in Alt-Bielitz begonnene 
Tiefbohrung mußte nach Erreichung einer Tiefe von 

800 m wegen eines Gasausbruches vorläufig eingestellt 
werden. 

Steiermark: In der Hörberg-Drachenberger Mulde 
hat das Schurfkonsortium „ Internationale Bohrgesellschaft 
in Erkelenz, A. Schaafhausenscher Bankverein und 
Stephan v. Daubachy" den Hauptstollen bis auf 328 m 
Länge vorgetrieben und das Flöz in einer Gesamtlänge 
von 142 m aufgeschlossen. Eine rege Schurftätigkeit ent
faltete auch die k. k. priv. Südbahngesellschaft in ihrem 
Schurfgebiete bei Gonobitz, in welchem eine Gesamtauf
fahrung von 380 m erzielt wurde. Im Schurfbau des 
Julius Schneider in Babenberg wurde durch einen 61111 
langen Stollen ein Miozänflöz erschlossen. 

Kärnten: Eine sehr rege Schurftätigkeit auf 
Eisenerze wurde in der Umgebung des Hüttenberger 
Erzberges entwickelt und es wurden mit derselben so 
günstige Erfolge erzielt, daß gegen Schluß des Berichts
jahres einige Gesuche um Verleihung von Grubenmaßen 
überreicht wurden. Ein zur Zeit schon aussichtsreiches 
allbekanntes, jedoch nicht näher untersuchtes Manganerz
vorkommen wurde in der Nähe von Uggowitz in Unter
suchung genommen. 

Tirol: Die Schurftätigkeit war eine ziemlich leb
hafte, insbesondere im Unter- und Oberinntale, im Puster
tale und im Asphaltsteinreviere Seefeld, Scharnitz und 
Telfs, ferner im Vintschgau und in Primiero. 

Krain: Der beim Bergbau in Sagor von dem Erb
stollen getriebene Nordquerschlag erreichte eine Gesamt
länge von 868 m. Mit demselben wurde ein 3 m mäch
tiges, schiefriges uud gestörtes Kohlenflöz angefahren, 
welches jedoch dem gesuchten Nordflügel der Kotredescher 
Mulde nicht zu entsprechen scheint. Mit der Untersuchung 
des angefahrenen Flözes Jem Streichen nach wurde öst
lich und westlich begonnen. In dem gegen 10 km langen 
Zuge Gailtaler Schiefer von St. Oswald bei Trojana bis 
Smoile bei Kotredesch wurden durch Schurfstollen, bzw. 
durch Schurfschll.chte in Smoile, Zabreznik, Brezje, 
Podzid, Trojana, Hrastnigg und Cemsenik Schwefelantimon
lagerstätten konstatiert. 

Dalmatien: In Kljake, wo im Vorjahre ein Flöz 
guter Kohle von 6 m Mächtigkeit konstatiert wurde, 
konnte im Gegenstandsjahre nur noch ein Flöz lignitischer 
Kohle von 1 ·5 m Mächtigkeit aufgedeckt werden. Auf 
die im Vorjahre erzielten und_ im Berichtsjahre fort
gesetzten Kohlenaufschlüsse in Siritovci wurde um V er
leihung von vier Grubenfeldern angesucht. In Biocic 
hat man in den Miozänschichten ein lignitisches Kohlen
tlöz von 2·5 bis 3 m Mächtigkeit erschürft. In der Ge
meinde Lucane bei Sinj wurde ein 1 ·7 m mächtiges Flöz 
unreiner Kohle und in RiCice und Studenci bei Imotski eine 
schiefrige Kohlenbank aufgeschlossen. Bauxite hat man 
außer auf der Insel Lesina, dann in Mosec und bei Drnis 
auch noch in Krusevo bei Obbrovazzo gefunden. 

Istrien: Im Laufe des Jahres wurde der aus der 
Vineser Grundstrecke des Kohlenbergbaues Carpano-Vinee 
zur Untersuchung des Gegenfiügels der Mulde getriebene 
Querschlag um 31 m vorgetrieben, so daß derselbe am 
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Aus den zahlreichen in Tabelle II und III be
sprochenen Versuchen ist zu entnehmen, daß bei beiden 
Zündmethoden eine Gefahr vorhanden ist, die allerdings, 
Wie bereits ausgeführt, außerordentlich selten Schlag
Wetterentzündungen ermöglichen wird. 

Nachdem man nun diese Gefahr kennt und zweifels
ohne Vorsichten dagegen anwenden wird, könnte an
genommen werden daß solche Entzündungsmöglichkeiten 
überhaupt gar nicht vorkommen. Bei unseren weit-
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0 

0 

2 

fJ 

1 

Nähere Beschreibung der Versuche 

[! 
10 I' der Lampe vorhandenen Teilchen der explosiblen 

Pillen Vßrursacbt wurden, welche massenhaft an 
1 dem obern Deckel des Benzinbehälters unter dem 
1 Schutzblech vorbanden waren. Man konnte auch 

beobachten, daß die Zündung immer von unten 
ausging, da die in den Körben zu Anfang des 

1 Versuches allenfalls vorbanden gewesenen unver-
i brannten Teilchen durch die wiederholten inneren 

11 Zündungen der Gase verbrannt sein mußten. 

0 1 Keine Funkenbildung. 

1 .' Die innere Zündung trat beim vierten Stoße 
\ ein; bei der Wiederholung keine Funkenbildung. 

5 j Beim ersten Versuche wurde beim dritten 

1 

Stoße ein Funken aus der Lampe herausgetrieben, 
ohne daß eine Zündung erfolgt wäre, beim sechsten 

', Stoße trat eine äußere Zündung ein; die Lampe 
II wurde hierauf aus dem Apparate herausgenommen, 
1

: in geöffnetem Zustande mit Flamme angezündet, 

1

1 worauf der Versuch wiederholt wunle; beim dritten 
I Stoße trat eine innere Zündung, bei nochmaliger 
, Wiederholung beim sechsten Stoße eine äußere 

Zündung ein. Die Lampe wurde abermals heraus
genommen, mit offener Flamme angezündet, und 
der Versuch wiederholt; es wurden vier innere 
Zündungen beobachtet. 

Während des Stoßens bildeten sich nur zwei 
Funken, die nach außen :flogen, ohne jedoch eine 
Zündung weder innen noch außen bewirkt zu haben. 

Keine Funkenbildung. 

Die äußere Explosion erfolgte beim vierten 
Stoße. 

Beim dritten Stoße :flog ein Funken nach außen, 
sonst keine Funkenbildung - auch bei der Wieder
holung des Versuches. 

1 5 Bei den vier ersten V ersuchen innere Zündungen 
(die ersten zwei und die vierte nach drei bis vier 
Stößen, die dritte nach acht Stößen), beim fünften 
Versuche äußere Explosion, bei der sechsten Wieder
holung nochmals eine innere Zündung. 

1 

1 2 

0 0 

Die beiden inneren Zündungen traten bei den 
ersten zwei V ersuchen ein, der Durchschlag bei der 
dritten Wiederholung; bei der vierten 'Wieder
holung wurde die Lampe beim Stoßen umgeworfen 
wobei noch zahlreiche Funken beobachtet wurden' 
die jedoch die Gase nicht zündeten. ' 

Keine Funkenbildung. 

gehendsten Vorsorgen für die Sicherheit der Gruben 
gegen jede Schlagwetterentzündung wird man dies aber 
doch nicht tun können und es bliebe da wohl nichts andres 
übrig, als die Lampen dieser Typen von der Verwendung 
auszuschließen, wenn es nicht gelingt, diese Gefahren 
in zuverlässiger Weise zu beseitigen. 

Die Gefahr der Lampen mit Perkussionspillen
zündung war übrigens schon lange bekannt. Diese 
Gefahr war jedoch nur bei Lampen mit einem Korbe 
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Jahresschluß eine Gesamtlänge von 1072 m erreichte. In 
St. Domenica wurde mit einer streichenden Strecke aus 
dem genannten Bergbaue ein Flöz von 85 cm Mächtigkeit 
und in Cerje ein solches von 35 cm Mächtigkeit angefahren. 
Am Gehänge des Arsatales wurde ein Kohlenschmitz von 
0·2 m erschürft. In den Gemeinden Castellier, Visinada, 
Sterna und Sdregna wurden mittels Röschen und Bohrungen 
Bauxite verschiedener Güte in einer Mächtigkeit von 7 
bis 21 111 konstatiert. 

Galizien: Eine rege Schurftätigkeit hat nur im 
R. B. A.-Bezirke Krakau stattgefunden. Im Freischurf
komplexe in Rycz6w wurden zwei Bohrlöcher bis zu 
einer Tiefe von 905 111, bzw. 764 m abgeetoßen und in 
der angrenzenden Gemeinde P6lwies in demselben Frei
schurfkomplexe eine Bohrung bis 638 m Tiefe ausgeführt. 
Die im Vorjahre angefangene Tiefbohrung in Gieraltowice 
hatte im Gegenstandsjahre die Tiefe von 987 m erreicht. 
In der Gemeinde K waczala wurde die Tiefbohrung nach 
Konstatierung von drei Kohlenflözen in der Tiefe von 
590 m eingestellt, worauf in demselben Freischurfkom
plexe in der Gemeinde Regulice eine neue Bohrung in 
Angriff genommen wurde. Für Schurfzwecke auf Zink
und Bleierze wurden in der Gemeinde Chrzanöw drei 
Bohnmgen ausgeführt. Auf Grund der Ergebnisse dieser 
Schurftätigkeit wurde um die Verleihung von acht Gruben
maßen angesucht. 

b) Bergwerksmaße: Die verliehene Fläche betrug 
zum Jahresschlusse 180.866·6 ( + 1159·7) ha, u. zw. in 
Böhmen 104.142·8 ( + 645·6) lta, in Niederösterreich 
3656·8 (- 38·6) ha, in Oberösterreich 6697·4 ( =) ha, 
in Salzburg 420·0 (=)lta, in Mähren 9571·1 ( + 241·0)ha, 
in Schlesien 7259·8 ( + 9·2) lta, in der Bukowina 265·9 ( + 72·2) ha, in Steiermark 16.839·1 ( + 91 ·7) ha, in 
Kärnten 5913·8 ( + 113·6)1ta, in Tirol 2098·0 ( + 4·5)ha, 
in Vorarlberg 162·4 ( = )lta, in Krain 2072·2 ( + 54·1 )ha, 

in Görz und Gradisca 72·2 ( =) ha, in Dalmatien 1660·2 
( =) ha, in Istrien 761 ·6 (=) ha und in Galizien 19.267·9 
(-33·7) ha. Von der verliehenen Fläche entfielen 
2316·0/ia, d. i. 1·28°/0 auf Tagmaße und 178.550·6ha, 
d. i. 98·72 °/0 auf Tagmaße. Dem Gegenstande nach 
entfielen auf Gold- unil Silbererze 1796·5 ha oder 0·99°/0 , 

auf Eisenerze 12.552·2 ha oder 6·94 Ofo, auf Mineral
kohlen 148.902·8 ha oder 82·33 °!o und auf andere 
Mineralien 17.615"1 oder 9·740fo. 

Das Ärar war an dem verliehenen Besitze mit 
3·58 Ofo, d. i. mit 64 76'8 lta beteiligt; der Anteil eines der 
1249 ( - 13) Privatbesitzer schwankte in den einzelnen 
Ländern zwischen 42·5 ha (Salzburg) und 1339·5 ha 
(Oberösterreich) und betrug im Durchschnitte 139·6 
<+ 2·3)ha. 

II. Die wichtigsten Einricbtungen beim Berg· 
werksbetriebc. 

An Dampfmaschinen wurden ausgewiesen: 

Zur Förderung . . . . 662 (- 21) mit 65.003 e (+ 758) 
"Wasserhebung ... 667(+ 9)" 47.962e(-1449) 
n Förderung u. Wasser-

haltung . . . . 20 (- 1) n 347 e (- 47) 
Zu sonstigen Zwecken 

beim Bergbau . . 1757 (+ 7) „ 77.888 e (+ 3303) 
Gebläsemaschinen . . . 61 ( + 2) n 27.117 e ( + 3239) 

Zusammen . . . 3167 (- 4) mit 218.317 e (+ 5804) 

Von den sonstigen Einrichtungen beim Bergbau
und Hüttenbetriebe sind zu erw!Lhnen: 343 ( + 32) Ven
tilationsmaschinen, u. zw. 187 ( + 18) beim Stein- und 
156 ( + 14) beim Braunkohlenbergbau; 1871 ( + 28) 
Koksöfen, 13 ( + 3) Kohlenbrikettpressen, hievon 8 ( + 2) beim Braunkohlenbergbau; 57 ( =) Eisenhoch
öfen; 15 ( =) Treibherde; 4 ( + 2) Bessemeröfen und 
27 (- 4) Kupolöfen. (Fortsetzung folgt.) 

Die Berg- und Hüttenwerksproduktion der Zips im Jahre 1907. 
Eisenerzproduktion. Dieselbe hat nach den Daten der 

Handelskammer in Kassa (Kaschau) betragen: 
Gruben der österreichischen Bergbau- und Eisen

hütten-Gesellschaft in Zakarfalva und Umgebung: 
1,213.270 q; Gruben von Bindt und Umgebung: 250.210 q; 
Gruben der Witko~itzer Bergbau- und Eisenhütten
Geeellschaft in Utösbänya (Kotterbach) und Vereshegy: 
1,260.943 q; Gruben Igl6-Rosztok der „Oberschlesischen 
Eisenbahn b edarfs-Ak tienges ell s chaf t": 580.020q: Gru
ben in Igl6, Bindt und Mereny der „Ob ers chles is eben Eisen
i n dus trie Aktiengesellschaft": 364.642 q; Eisenerzgruben 
des Herzogs von Coburg in Igl6-Holl6patak: 76.837 q; 
Gruben der Rimamuranyer und Hernädthaler Gesell
schaft in der Gegend von Gölniczbänya: 523.560 q; Gruben 
bei Gölniczbänya der Vereinigten Königs- und Laura
h ü t te- A. -G.: 87.477 q; J. W ei di ngersche Gruben bei 
Gölniczbänya: 87.470 q und die Gruben der Kattowitzer 
Berg-und Hüttenwerks-Aktiengesellschaft inSzomolnok 
(Schmölni~) 110.240 q. 

Die Osterreichische Bergbau- und Eisenhütten-Gesellschaft 
hat 70°/0 ihrer Zakarfalvaer und die gesamte Bindter Eisen
erzproduktion in das Ausland exportiert. Die Oberschlesische 
Eisenindustrie-Aktiengesellschaft in Gleiwitz hat 88 °lo ihrer 
Erzeugung und die Oberschlesische Eisenbahnbedarfs-Aktien-

gesellscbaft in Friedenshütte, ferner die Kattowitzer Berg
und Hüttenwerks - Aktiengesellschaft sowie die Vereinigte 
Königs- und Laurahütte-A.-G. und J. Weidinger haben ihre 
gesamte Eisenerzproduktion in das Ausland exportiert. 

Schwefelkies· und Zementkupferproduktion. Die 
Schwefelkiesproduktion der Oberungarischen Berg- und 
Hüttenwerks-Aktiengesellschaft in Szomolnokhutta be
lief sich auf 717.091 q (um 11·10Jo weniger als im Vorjahre). 
Die Ursache des Rückganges der Produktion liegt teils in dem 
im März 1907 ausgebrochenen Strike, der eine Woche lang 
dauerte, teils in dem eingetretenen Arbeitermangel, wozu noch 
der schon im Vorjahre festgestellte Umstand tritt, daß die 
Grube bereits ziemlich erschöpft ist. Dieselbe Gesellschaft hat 
ferner aus den aus tieferen Sohlen gepumpten Zementwässern 
774 q Zementkupfer erzeugt, welche Menge gegenüber der Pro
duktion des Vorjahres (308 q) mehr als doppelt so groß ist. 
Von der Schwefelkiesproduktion sind 5ö·4°1o und von dem 
erzeugten Zementkupfer eine unbekannte Menge in das Aus
land exportiert worden. 

Der Antimonerzbergbau der Zips befindet sich gegen
wärtig nicht mehr in dem blühenden Zustande wie er vor ein 
bis zwei Jahrzehnten war, doch ist zu hoffen, daß sich der
selbe, seitdem die Wiener Firma 0. Odendall die Szomolnoker 



- 285 -

Gruben von der Firma J. M. Miller übernommen hat, in naher 
Zukunft wieder emporschwingen werde. 

Produktion der Eisenwerke. Bei dem gräflich Ladislaus 
Csakyschen Eisenwerke in Prakfalva (Prakendorf) ist ein 
Besitzwechsel eingetreten und soll die dieses Eisenwerk über
nehmende Aktiengesellschaft eine Umwandlung desselben in 
großem Maßstabe beabsichtigen. Insbesondere soll die even
tu~lle Errichtung einer Stahlwerkzeugfabrik geplant sein, wo
bei es nicht ausgeschlossen erscheint, daß die neue Unter
nehmung das Hüttenwerk einstellen und in diesem Falle den 
Rohstahl für den Bedarf der neuen Anlage aus dem Auslanile 
beziehen werde. 

Das Prakfalvaer Eisenwerk erzeugte imJ ahre 1907 ungefähr 
10.000 q Roheisen im Werte von K 130.000·- und 20.000 q 
Eisenguß im Werte von K 400.000·-, zusammen also 30.000 q 
oder um 5000 q weniger als im Vorjahre. 
. Die Hernadtaler Eisenindustriegesellschaft erzeugte in 
~hrem Korompaer (Krompacher) Eisenwerke 814.000 q Roheisen 
~m Werte von K 6,512.000·-; diese Produktion zeigt gegen 
J~ne des Vorjahres eine Abnahme um 2000 q. Doch bleibt 
d~ese Produktionsmenge weit hinter der Leistungsfähigkeit 
dieses Werkes zurück, da der Betrieb infolge des Waggon-

mangels und demzufolge auch durch den hiedurch eingetretenen 
Koks- und Erzmangel gehemmt wurde. Die Hüttenwerke des 
Herzogs von Koburg in Sztraczena produzierten 65.000 q Roh
eisen im Werte von K 552.500·-; die Minderproduktion gegen 
das Vorjahr beträgt hier nur 200 q. Wegen Holzkohlenmangel 
mußte ein Hochofen durch sechs Monate eingestellt bleiben. 
Die Oberschlesische Eisenindustrie-Aktiengesellschaft erzeugte 
in ihrem Merenyer Eisenwerke 6807 q Gußeisen im Werte von 
K68.68t·-, welche Menge einer Verdopplung der vorjährigen 
Produktion gleichkommt. 

Quecksilberproduktion. In Ütösbanya hat die Witko
witzer Bergbau- und Eisenhüttengesellschaft teils aus Fahl
erzen, teils aus den von den Gasen der Eisenerzröstung auf
gefangenen Schlichen 9075 kg Querksilber im Werte von 
K 40.828·- erzeugt. Von dieser Menge wurde ein kleiner 
Teil (Menge unbekannt) in Budapest verkauft, während der 
überwiegende Teil in das Ausland exportiert wurde, u. zw. 
wurden zuzüglich des vom Vorjahre verbliebenen Vorrates 
insgesamt 31.325 kg Quecksilber im Werte von K 140.962·
in das Ausland exportiert. Der Rückgang der Quecksilber
produktion der Zips ist in dem selteneren Fahlerzvorkommen 
begründet. Nach "J6 szerencs~t", Nr. 12, 1908. - r -

Nachweisnng über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im März 1909. 

(Zusammengestellt im k. k. Ministerium für öß.'entliche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 
1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . . 
2. Rossitz-Oslawaner Revier . . . . . . 
3. Mittelböhmisches Revier (Kladno-Schlan) 
4. Westböhmisches Revier (Pilsen-Mies) . 
5. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 
6. Galizien . . . . . . . . 
7. Die übrigen Bergbaue . . . 

Zusammen Steinkohle im März 1909 

" n n n 1908 

Vom Jänner bis Ende März 1909 
n n n n n 1908 

B. Braunkohlen: 

1. Brüx-Teplitz-Komotauer Revier . . . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier . 
3. Wolisegg-Thomasroither Revier . . 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier 
5. Voitsberg-Köflacher Revier 
6. Trifail-Sagorer Revier . . 
7. Istrien und Dalmatien . 
8. Galizien . . . . . . . 
9. Die übrigen Bergbaue der Sudetenländer 

10. n n n n Alpenländer . 
Zusammen Braunkohle im März 1909 

n . n n n 1908 

Vom Jänner bis Ende März 1909 
n n n " " 1908 

Rohkohle (Ge· / BrikettsJ Koks 

=sa=m=t=fö=.~=de=r=11•=11g=)~I ===q== ___ q __ _ 

6,866.378 
412.648 

2,537.284 
1,284.077 

403.401 
1,242.094 

109.951 

12,806.838 
12,046.726 

35,509.160 1 
36,730.661 

Rohkohle (Ge-1 
samtfö~derung) 

1 

16,181.206 
3,512.929 

397.360 
787.946 
731.993 
857.650 
239.700 

25.000 
271.816 
656.388 

28,661.988 1 
28,218.636 

63,418.388 1 

70,558.716 

28.530 
104.000 

51.555 

184.0Sö 
180.406 

454.904 
357.647 

Briketts 
q 

634 
151.438 

-
-
-
-
-
-
-
5.850 

167.922 
154.683 

488.765 
510.922 

1 

1,470.529 
50.277 

22.500 
8.246 

1,651.652 
1,638.822 

4,536.313 
4,726.416 

\Koks (Kaumazit, 
Kr11de 11. dgl.) 

q 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

81.191 

122.795 
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Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.799. - Lucien Jume.u in Paris. - Verfahren 

zur elektrolytischen Gewinnung von Kupfer aus seinen 
Erzen. Die Erfindung betrifft ein elektrolytisches Verfahren 
zur Gewinnung von Kupfer aus seinen Erzen und besteht 
darin, daß die aus dem zu Kupferoxyd gerösteten Erze durch 
Auslaugen mittels einer ammoniakalischen Lösung von Ammonium
sulfat oder ·sulfit erhaltene Lösung mit schwefliger Säure 
behandelt und der dabei fallende Niederschlag von Kupfer
oxydulsulfit oder Kupferoxyduloxydsulfit mittels einer ammonia
kalischen Lösung von Ammoniumsulfat ode1· -sulfit wieder 
aufgelöst und dann der Elektrolyse 1mterworfen wird; wo1·auf 
schließlich das Ammoniak und unter Umständen auch die 
schweflige Säure wieder gewonnen werden können. Gewünsch
tenfalls kann das Verfahren auch in der Weise durchgeführt 
werden, daß aus der nach dem Auslaugen der gerösteten 
Erze erhaltenen e.mmonie.ke.lischen Lösung zunächst das freie 
Ammoniak durch Verdampfen ausgetrieben wird, worauf die 
hiebei entstehenden Niederschläge von Kupferoxyd oder basischen 
Kupferse.lzen in der bereits oben angegebenen Weise weiter 
behandelt werden. Das vorliegende Verfahren gestattet die 
Gewinnung eines Endproduktes von großer Reinheit; zugleich 
ist der Betrieb sehr wirtschaftlich hinsichtlich des Verbrauches 
an Strom und Reaktionsmitteln. Im nachfolgenden ist ein 
A usfü~rungsbeispiel des V erfe.hrens für Schwefelkupfererze 
beschneben: Das zu Kupferoxyd geröstete Erz wird in 
methodischer Weise mittels einer ammoniakalischen Lösung 
von Ammoniumsulfat oder -sulfit ausgelaugt. Das Kupfer 
löst sich darin in großer Menge auf und es ist leicht, auf 
diese Weise Lösungen herzustellen, die 70 g Kupfer auf 1 l enthal
ten. Die ammoniakalische Kupferlösung in dieser Form oder 
nach dem aus derselben das freie Ammoniak durch Verdampfen 
ausgetrieben worden ist, wird nun mit gasförmiger schwefliger 
Säure behandelt, wobei das Einleiten der letzteren ebenfalls 
in methodischer Weise gesr.hehen soll. Die Behandlung er
folgt vorzugsweise bei erhöhter Temperatur. Falls Schwefel
kupfererze behandelt werden, ist der Verbrauch a.n schwefliger 
Säure mit keinen weiteren Kosten verbunden 1 weil diese 
Säure beim vorherigen Rösten des Erzes geliefert wird. Es 
findet unter diesen Verhältnissen während der Sulfitierung 
folgende Reaktion statt: 3 Cu (OH)2 + 3SO 2 = S03 Cu, S03 
Cu2 + SO~ H2 + 2 H2 0. Das Kupfer scheidet sich als Kupfer
oxyduloxydsulfitniederschlag aus, während in der Lösung auf 
Grund vorstehender Reaktion 1 Molekül Schwefelsäure ent
steht. Der Niederschlag und die Lösung werden voneinander 
getrennt. Die Lösung wird ammoniakalisch gemacht und 
das hiezu notwendige Ammoniak wird erhalten durch Be
handlung dP.s Ammoniumsulfates, womit die Auslaugungs
ß.üssigkeit allmählich angereichert wird, mit Kalk. Falls 
das Erz eine entsprechende Zusammensetzung besitzt, d. h. 
erdalkalische Basen enthält, kann auch zur Wiedergewinnung 
des Ammoniaks einfach das erschöpfte Erz benutzt werden. 
Das Kupferoxyduloxydsulfit, das in Wasser sehr wenig löslich 
ist, wird jetzt durch Ammoniak oder eine ammoniakalische 
Lösung von Ammoniumsulfat oder -sulfit aufgelöst, worin es 
sehr leicht löslich ist. Nachdem die das Kupfer des Erzes 
enthaltende ammoniakalische Lösung in der angegebenen Weise 
behandelt worden ist, wird sie der Elektrolyse unterworfen. 
De.bei werden die nötigen Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich 
des Ammoniakgehaltes sowie der leichten Oxydierbarkeit e.n 
der Luft getroffen. Auf Grund des Vorhandenseins von 
Kupferoxydulsulfit, das mit Ammoniumsulfit vermiseht ist, 
findet die Elektrolyse unter Verwendung einer sehr geringen 
Stromspannung statt; bei einer Temperatur, die etwas höher 
liegt als die Außentemperatur, ist die Stromspannung 0·3 bis 0·4 
Volt und die Stromdichte 0·5 Ampere auf 1 dm2, wenn die Lösung 
nicht bewegt wird. Die Menge des niedergeschlagenen Kupfers 
ist außerdem wegen der Gegenwart von Kupferoxydulsulfit 
größer als die auf Kupferoxydlösungen sich berechnende theore-

tische Menge von 1·186 g für die Amp~restunde. Nach der 
Elektrolyse wird die Lösung, die ein Gemisch aus Ammonium
sulfat und -sulfit enthält, zur Auflösung einer neuen Menge 
von Kupferoxyduloxydsulfit beniitzt. Da diese Lösung sich 
mit Ammoniumsulfat immer mehr anreichert, wird ein Teil 
davon von Zeit zu Zeit entnommen und behufs Wiederge
winnung des Ammoniaks, das zur Auflösung des Kupfer
oxyduloxydsulfits erforderlich ist, in der oben angegebenen 
Weise behandelt. 

Nr. 33.819. - Fred Herbert in Mosley House (Durlmm, 
England). - Formmaschine für aufrechten Röltrenguß. -
Die zur Herstellung von Sandformen für aufrechten Röhrenguß 
bekannten Maschinen entsprechen, namentlich bei Anfertigung 
von Formen für lange und weite Riihren, 
nur unvollkommen den an solche Ma- ~0.u 
schinen zu stellenden Hauptbedingungen, .fl/ ~ lo .iz 

nämlich: durchaus gleichförmige Wand- J J'I JI 

stärke des rein geradzylindrischen Haupt
teiles der Form; durchaus gleich starke 
Pressung der Muffen und Einsteckenden 
und des Hauptkörpers der Form, ohne 
daß ein Abreißen der ersteren vom Haupt
körper stattfindet; Vermeidung des Ein
dringens von Formsand in die Betriebs
teile der Maschine und leichte Aus
wechselbe.rkeit der die Form bildenden 
Teile der Maschine, ohne daß eine Ab
änderung oder Auswechslung der eigent
lichen Betriebsteile nötig wird. Die 
Maschine erfüllt gemäß der Erfindung 
diese Bedingungen durch die Anordnung 
einer durchaus geradlinigen Führung der 
Kernform bei ihrer Auf- und Abwärts
bewegung in der achsengleich verankerten 
Formflasche, wobei die Kernform als 
Schutzmantel für ihre Betriebsteile gegen 
herabfallenden Formsand dient und durch 
die Anordnung von, sowohl unabhängig, 
als zwangsläufig mit der Kernform be
weglichen, für die Bildung des Muffen
und Einsteckendes dienenden Preßformen, 
wobei die untere Form mit ihrem Mantel 
und dem Knopf der Kernform einen voll
kommenen Abschluß für die Sandfüllung 
bildet. Die neue Formmaschine ist dadurch 
gekennzeichnP-t, daß die Kernform (17), welche eine verjüngte mit 
Schulter (29) versehene Spitze (18) hat, auf welche1· de1· J;ohle 
Füllkeni (30) während des Füllens und Formens ruht sich 
zur Herstellung der Sandfonn durch ein Muffenmodeli (34) 
un~er Zusamn:enpressung des Sandes mittels der verjiingten 
Spitze (1~) mit dem Füllrohr (30)_ zusa~mmm aufwärts bewegt, 
so daß sich am Ende des Hubes d1.e ver;1ingte Spitze der Kern
form und das_ F'_üllrohr gänzlich außerhalb der Formflasche 
befinden, wobei d1.e Kernform vor Beendigung ihres Hubes das 
Muff~nmodell (~4) mitnimmt, so daß dieses den auf ihm be
findlichen, weichen Formsand gegen den in dem untenm 
Zwischenraum zwische11 der Formflasche (4) und der Kern
form (17) befindlichen schon vorgepi·eßten Sand noch stärker 
preßt, und die Kernform (17) durch einen Druckkolben (20 23) 
gehoben wird, der auf einer inneren, als ZyUnde1· diene~den 
Führung (24) gleitet. 

Amtliches. 
Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Doktor 

Ste.nislaus Olszewski hat seinen Standort von Lemberg nach 
Zlocz6w verlegt. 
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Vereins-Mitteilungen. 

Sektion Klagenfurt des Berg- und hüttenmännischen Vereines für Steiermark und Kärnten. 
Protokoll der Ausschußsitzung vom 4. April 1909. 

Anwesend: Der Obmann Pleschutznig; die Mit
glieder: Brunlechner, v. Ehrenwerth, Hofbauer, 
Hinterhuber, Kazetl, Mühlbacher, Neuburger, 
Rieger, Saup. 

Der Obmann referiert iiber nachstehende Einläufe: 
1. Der Anregung der ständigen Delegation des 

V. Österreichischen Ingenieur- und Architektentages zur 
Anlegung eines Verzeichnisses jener akademisch gebildeten 
Techniker, welche infolge des geplanten Gesetzes über 
den Schutz des Ingenieurtitels diesen Titel zu führen 
berechtigt sind, Folge gebend, hat sich der Obmann der 
Sektion mit dem Ingenieurvereine für Kärnten ins Ein
vernehmen gesetzt und mit demselben einen Aufruf zur 
Angabe der Adressen in mehreren Tagesblättern ein
rücken lassen. Weiters sind Anmeldungs blätter an diese 
Adressen versendet worden und man erwartet nun die 
Retournierung derselben, um die Liste der im Lande 
wohnenden Bergingenieure verfassen zu können. Zur 
Kenntnis genommen. 

Der Österreichische Ingenieur- und Architektenverein 
teilt mit, daß bei der im Unterrichtsministerium in den 
Tagen des 21. bis 25. Jänner 1908 abgehaltenen Enquete über 
die Frage der einheitlichen Mittelschule, eine solche zwar 
nicht durchgesetzt werden konnte, daß jedoch zwei neue 
Mittelschultypen, nämlich das Realgymnasium (IIIa) und 
das Reform-Realgymnasium (Illb) beschlossen und mit 
der Ministerialverordnung vom 8. August 1908 den be
stehenden Mittelschulen angereiht wurden und daß 
weiters die Erwartung berechtigt ist, daß wenigstens 
die Abiturienten des Realgymnasiums (Type Illa) ohne 
Ergänzungsprüfung zu allen Hochschulen als ordentliche 
Hörer Zutritt haben werden. Diese Mittelschultype 
kommt somit den Forderungen des fünften Tages am 
meisten entgegen, weshalb sie bei Errichtung oder Um-

gestaltung von Mittelschulen zu bevorzugen sein wird. 
Zur Kenntnis. 

Die Sektion Leoben übersendet eine Anzahl ge
druckter Exemplare eines „ Berichtes iiber den gegen
wärtigen Stand der von ihr angeregten Bildung eines 
fachlichen Zentralvereines, bzw. einer von diesem heraus
zugebenden Vereinszeitschrift". Derselbe enthält die 
Äußerungen der montanistischen Vereine sowie einzelner 
Fachgenossen in hervorragender Stellung über den ge
machten, teil weise mißverstandenen Vorschlag und 
schlägt zur Klarstellung und Behebung eine zu Pfingsten 
d. J. in \\,'ien abzuhaltende Delegiertenversammlung 
vor. Dieser Bericht wird zur Kenntnis genommen und 
es wird die Sektion eventuell zu dieser Versammlung 
Delegierte entsenden. 

Ein Dankschreiben des Herrn Arbeitsministers Ritt 
für die erfolgte Begrüßung desselben wird verlesen. 

2. Der Tätigkeitsbericht des Sektionsausschusses 
pro 1908 als Vorlage für die Generalversammlung wird 
vorgelegt und genehmigt. 

3. Ebenso wird der Kassabericht verlesen und ge
nehmigt. 

4. Na.eh § 9 der Sektionsstatuten haben alljährlich 
ein Drittel der Ausschußmitglieder auszuscheiden. Die
selben wurden daher ausgelost. 

5. Für die Generalversammlung der Sektion wird 
der 2. Mai, 10 Uhr Vormittag, bestimmt. 

6. Direktor Rieger meldet einen Vortrag: „ Über 
die Bedeutung der Wasserkraft für das Berg- und Hütten
wesen einst und jetzt und die Bestrebungen zur Änderung 
des geltenden Wasserrechtes" für die Generalversammlung 
an. Hierauf wird die Sitzung geschlossen. 

W. Hofbauer F. Pleschntznig 
Sekretär. Obmann. 

Montanverein fü.r Böhmen. 
Protokoll der A.usschußsitzung 1·om '1. April 1909. 

Anwesend: K. k. Oberbergrat Scherks als Vor
sitzender, Bergdirektor Fitz, k. k. Oberbergrat Reutter 
in eigenem Namen und in Vollmacht des Bergdirektors 
Hvizdalek, Oberbergverwalter ·wunderlich, Berg
direktor Wurst, k. k. Hofrat Zdrä.hal und Doktor 
Plesch n er als Schriftführer. 

Entschuldigt: Die Bergdirektoren Berger und 
Herrmann. 

1. Der Vorsitzende machte auf einen revierämtlichen 
Erlaß aufmerksam welcher eine Änderung der Bruder-

' ladenstatuten infolge Gesetzes über die Pensionsver-
sicherung der in privaten Dienste Angestellten aufträgt. 
Für jene .Mitglieder, welche diesem Pensionsgesetze unter-

liegen und bei Aktivierung der gegenwärtigen Bruder
laden nach den Übergangsbestimmungen zu behandeln 
wären, gelangt man, da ihre Reserveanteile nicht ver
sicherungstechnisch ermittelt werden können, zu dem 
Dilemma, daß Mitglieder teils zu sehr hohen Beiträgen 
für die kurze Versicherung verpflichtet wären, teils 
seinerzeit unverhältnismäßig große Reserveanteile hinaus
bekommen würden. 

Wenn eine vorzeitige Provisionierung verhütet werden 
soll, wird eine fachgemäße Detailerhebung und eine ge
nerelle Verordnung durch die Behörde nötig sein. 

2. Es wurde beschlossen, die Generalversammlung 
in Kladno am 25. Mai l. J. um 10 1

/ 9 Uhr Vormittag ab
zuhalten. 
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3. Wie im Vorjahre wurden an Reisestipendien 
K 400·- für Hörer der PHbramer Hochschule und 
K 200·- für Hörer des Prof. Dr. Frankl bewilligt. 

4. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten hat den 
vom Montanvereine vorgeschlagenen Bergdirektor und 
k. k. Oberbergrat Alex. Scherks als Mitglied in den 
Industrierat berufen. 

5. Es wurde zur Kenntnis gebracht, daß über Antrag 
des k. k Oberbergrates Reutter die tiefer stehende 
Ministerialeingabe überreicht wurde, welche schon jetzt 
die amtliche Bestätigung von Bohrfunden verlangt, daß 
aber bisher eine Erledigung dem Vereine nicht zukam. 

6. Infolge der geplanten Differenzierung zwischen 
Stein- und Braunkohle in den Tarifen wurde die Absendung 
einer Vorstellung an das Eisenbahnministerium beschlossen. 

7. Da von einigen Revierä.mtern der Entwurf einer 
Schlagwetterverordnung mit dem Beisatze einer Frist 
von bloß acht Tagen den einzelnen Werken zugestellt 
wird, wurde der Beschluß gefaßt, daß der Montanverein 
bei der Berghauptmannschaft eine Fristverlängerung auf 
zwei Monate ansuchen, jedes Werk dasselbe Ansuchen 
beim zuständigen Revieramte als Vorstellung eventuell 
Rekurs erheben und jedes Revier ein Komitee bestellen 
soll, welches den Einfluß jenes Entwurfes auf die lokalen 
Verhältnisse zu erheben hat. Diese Komitees hätten 
dann im Montanvereine gemeinsam zu beraten und 
Äußerung zu erstatten. 

8. Ferner gelangen mehrere fachliche Erkenntnisse 
zur Mitteilung und Erörterung. 

Geschlossen und gefertigt. 

Scherks m. p. Pleschner m. p. 

* * * 
Hohes 

k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten 
WIEN. 

Der von der hohen Regierung dem Abgeordnetenhause 
vorgelegte Entwurf des Gesetzes, betreffend die Abänderung 
des allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 1854, RGBI. Nr. 146 
ist geeignet, schon als Entwurf, also noch vor seiner Gesetz
werdung, Wirkungen zu zeitigen, welche von der hohen Regierung 
gewiß nicht beabsichtigt sind. 

Diese Wirkungen entspringen den Übergangsbestimmungen, 
welche allein den Gegenstand der vorliegenden Ausführungen 
bilden sollen, während der ergebenst gefertigte Verein sich 
bei diesem Anlasse dessen enthält, den Gesetzentwurf als 
solchen einer Besprechung zu unterziehen. 

Die Übergangsbestimmungen setzen im § 24 des Gesetz
entwurfes fest, daß bei Tiefen von mehr als 150 m unter dem 
Rasen der Aufschluß durch einen mittels amtlichen Augen
scheines nachgewiesenen Bohrfund ersetzt werden kann, und daß 
die Führung dieses Nachweises im Verordnungswege geregelt 
werden wird. Diese Bestimmung ist geeignet, die Bohrtätigkeit 

bis zum Inkrafttreten des Gesetzes, beziehungsweise bis zur 
Erlangung der diesbezüglichen Vollzugsvorschriften zu sistieren. 
Da nämlich heute Vorschriften über die Vornahme der ämtlichen 
Augenscheinnahme nicht bestehen, so hat derjenige Schürfer, 
der jetzt Bohrlöcher abteuft, zu befürchten, daß er in dem 
Augenblicke, wo er findig wird, nicht in der Lage ist, die 
ämtliche Augenscheinnahme zur Wahrung seiner Rechte zu 
verlangen und dadurch der Fri\chte seiner aufgewendeten l\lühe 
und Kosten verlustig wird. Die Bitte des ergebenst gefertigten 
Vereines geht deshalb dahin, daß ein hohes k. k. Ministerium 
ehestens die entsprechenden Verfügungen treffen wolle, wodurch 
die kompetenten Behörden angewiesen werden, über Verlangen 
der Schürfer auch jetzt schon diese ämtliche Augenscheinnahme 
vorzunehmen, damit nach Inkrafttreten des Gesetzes auf Grund 
der zwischenweilig vorgenommenen ämtlichen Feststellungen 
die Verleihungen angesprochen und bewilligt werden können. 

Wie bereits erwähnt, wi\rde, wenn in der Zwischenzeit 
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes keine derartigen Verfügungen 
getroffen werden, eine Unsicherheit für die Schürfer Platz greifen 
und es würde jedermann mit der Durchführung von Bohrungen 
zurückhalten, um nicht Gefahr zu laufen, jenen Nutzen dieser 
~ohrungen zu verlieren, welcher den Bohrenden durch die 
Ubergangsbestimmungen zugedacht wird. Die Vorlage des 
Gesetzentwurfes allein würde darnach im entgegengesetzten 
Sinne wirken, als beabsichtigt war; statt die Bohrtätigkeit 
jetzt schon zu beleben und dadurch die Zwischenzeit auszu
nützen, würde eine Zurückhaltung Platz greifen und die Zeit 
bis zum Beginn der Wirksamkeit des Gesetzes und zur Er
lassung der Verordnungen in Untätigkeit verstreichen. 

Der ergebenst gefertigte Verein gestattet sich weiters 
unter gleichzeitiger Bezugnahme auf § 23 des Gesetzentwurfes 
die Rücksichtnahme auf die bis zum jetzigen Zeitpunkte bereits 
durchgeführten Bohrungen nach der Richtung auszusprechen, 
daß die geforderte amtliche Nachweisung des Kohlenaufschlusses 
auch schon jetzt, d. h. noch vor Beginn der Wirksamkeit 
des Gesetzes verlangt und durchgeführt werden kann. Die 
Nachweisung des Kohlenaufschlusses bei älteren Bohrungen 
ist natürlich im allgemeinen um so schwieriger, je länger der 
Zeitraum ist, welcher zwischen der Vollendung der Bohrung 
und dem Vollzuge der Nachweisung liegt. Es erscheint daher 
im Interesse jener Schürfer, welche in den letzten Jahren 
Bohrungen vorgenommen haben, gelegen, diese amtliche Nach
weisung je eher vornehmen zu lassen, was umso gebotener 
erscheint, je später das Gesetz in Wirksamkeit tritt. 

Es spricht aber auch der Umstand dafür, mit der Vor· 
nabme dieser ämtlichen Nachweisungen nicht erst bis zum 
Beginn der Wirksamkeit des Gesetzes zuzuwarten, daß bei 
Inkrafttreten des Gesetzes die berufenen Behörden mit solchen 
Feststellungen überlastet sein werden, während andrerseits 
eine Entlastung eintritt, wenn jetzt schon, das Inkrafttreten 
des Gesetzes antizipierend, mit diesen ämtlichen Feststellungen 
begonnen werden könnte. 

Da sich die hohe Regierung in den erläuternden Be
merkungen zu dem Gesetzentwurfe auf den Standpunkt der 
Gerechtigkeit und Billigkeit stellt, so glaubt sich der ergebenst 
gefertigte Verein der Erwartung hingeben zu dürfen, daß die 
in der vorstehenden Darlegung ausgesprochenen, gewiß vollauf 
begründeten Bitten die Würdigung seitens des hohen k. k. 
Ministeriums erfahren werden, und der ergebenst gefertigte 
Verein sieht einer zustimmenden Erledigung seines ergebenen 
Ansuchens zuversichtlich entgegen. 

Prag, am 23. Februar 1909. 
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Der Salz burger Wassertag.*) 
Von Direktor S. Rieger. 

(Fortsetzung von S. 270.) 

Es wäre selbstverständlich ein Irrtum, anzunehmen, gelegenheit schaffen. Die Entlastung des Kohlenmarktes von 
daß sämtliche erwähnten generellen Projekte die Reservie- den durch die elektrische Traktion freiwerdenden gewaltigen 
rung der darin behandelten Gefällsstufen für Eisenbahnen Kohlenmengen w)rd eine Verbilligung der Kohle für industrielle 
b~zwecken. Es werden vielmehr die im Zuge befindlichen Zwecke herbeiführen müssen. Endlich wird die Verringerung 
emgehenden Detailstudien über die Ausbaufähigkeit und Aus- der Betriebskosten der elektrisch belriebenen Eisenbahnen 
bauwürdigkeit dieser Projekte sowie die angebahnten wasser- nicht ohne Einfluß auf die Tarifbildung bleiben und 
r~chtlichen Vorverhandlungen zu einer engeren Wahl unter hiedurch gerade den Produzentenkreisen der Bevölkerung 
diesen Projekten und einer Reduktion der Bewerbungen der in reichem Maße zu gute kommen. 
Staatseisenbahnverwaltung auf jene Zahl und Größe von Der elektrische Betrieb von Hauptbahnen wird 
Wasserkräften führen, welche deren effektiven Bedarf unter an einzelnen Strecken der Alpenländer in den 
Berücksichtigung der künftigen Verkehrsentwicklung entspricht. nächsten drei Jahren sofort nach Vollendung der 
Gerade diese Verhandlungen werden aber auch den privaten für die Stromlieferung bestimmten Wasserwerke, 
In~eressenten Gelegenheit geben, die Frage der Verwertbar- deren Ausbau noch in diesem Jahre begonnen 
ke1t der betreffenden Stufen insbesondere für industrielle werden wird, aktiviert werden. Wie rasch sodarm eine 
Zwecke zur Diskussion zu stellen, und es wird ein selbst- Ausbreitung si'lch vollziehen wird, läßt sich nicht mit voller 
verständlich zu erfüllendes Gebot rationeller Produktions- Sicherheit voraussagen. Die Eisenbahnverwaltung muß aber 
politik sein, bei der endgültigen Auswahl der Bahnwasser- nach dem Beispiele anderer Länder von der Annahme aus-
kräfte die von der Industrie beanspruchten Gefällsstufen, gehen, daß die elektrische Traktion, deren technische Pro-
soweit es technisch und ökonomisch zulässig ist, der indu- bleme beute keine Schwierigkeiten mehr bieten, deren wirt-
striellen Verwertung dauernd oder zeitlich freizugeben. schaftliche Möglichkeit mit der rationellen Verwertung der 

Schon jetzt kann auf Grund der bisherigen eingehenden Wasserkräfte steht und fällt, in kurzer Frist mit unauf-
Studien die Behauptung als gänzlich unrichtig bezeichnet haltsarner Gewalt sich Verbreitung erringen wird, und es ist 
werden, daß der Bedarf der Eisenbahnen an Wasserkräften ihre Pflicht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, jeder-
den industriellen Bedürfnissen nicht die erforderliche Be- zeit mit vollem Erfolge dieser wichtigen verkehrsökonomiscben 
deckung lassen werde. Den größten Schwierigkeiten Aufgabe der nächsten Zukunft gerecht werden zu können." 
begegnet die Wahrung der gemeinwirtschaftlichen 
Interessen an den Wasserkräften dort, wo Be- Am Wassertag begrüßte Sektionschef Dr. Brosche 
werbun,gen YOn Privatunternehmungen um Gefälls- die Versammlung im Namen der Regierung. Seine Ausführun-
stufen vorliegen, die nach gründlicher und ge- gen waren von Wohlwollen für die Industrie geleitet. Im 
wi s senhaf ter Prüfung für E isenb abnz wecke n i eh t wesentlichen lauteten dieselben: 
außer Betracht gelassen werden können. Die Eisen-
bahnverwaltung hat alles daran gesetzt, um die sieb hieraus „Sie haben sieb hier versammelt, um die großen Fragen 
ergebenden Kollisionen der privaten und öffentlichen Inter- der Wasserwirtschaft zu erörtern, Fragen, welche im Rahmen 
essen zu Gunsten der Industrie mö g 1 i eh s t ab zus c b w ächen der Wirtschaftspolitik die hervorragendste Bedeutung besitzen 
und es ist in vielen Fällen gelungen, Vereinbarungen und nicht nur auf die zunehmende Industrialisierung 

f d G d Österreichs, sondern auch auf unsere gesamte wirtscbafl-
au er run Jage von Lieferungs- oder Options- liehe Entwicklung den weitreichendsten Einfluß nehmen. Es 
rechten auf bestimmte Kraftquanten, Vorbehalt der 
Einlösung der Anlagen usw. herbeizuführen, welche wird eine der wesentlichsten Aufgaben der heutigen Ver-
den beiderseitigen Bedürfnissen in beiderseits be- handlung sein, zu erörtern, inwiefern durch moderne, den 
friedigender Weise Rechnung tragen. Daß solche Vor- Bedürfnissen der Produktion und des Verkehrs angepaßte Ver-
behalte für die Privatunternelunungen nicht drückend sein fügungen der Legislatur und der Verwaltung dem wirtscbaft-
müssen, sondern vielfach durch die Sicherung des Absatzes liehen Fortschritte die Wege geebnet werden können. Die 
einer bestimmten Kraftmenge den Ausbau und die Finan- Regierung wendet der Lösung dieser wichtigen Frage schon 
zierung großer Werke zu fördern vermögen, ergibt sich von seit längerer Zeit ihr Augenmerk zu." Sektionschef 
selbst. Vielfach hat die Staatsbahnverwaltung angesichts er- Dr. Brosche zählte nun die einschlägigen Arbeiten der ver-
wiesenen Eigenbedarfes der Industrie ihre Anforderungen schiedenen Ministerien auf und hob hervor, daß das Handels-
gänzlich zurückgestellt und auf die Ausnützung von Gefälls- ministerium in der Schaffung eines Enteignungsrechtes 
stufen verzichtet, welche in ihrem ursprünglichen weiteren zu Gunsten industrieller Unternehmungen ein zeit-
Ausbauprograrnme aufgenommen gewesen war. gemäßes Mittel der Industrieförderung und der Betätigung 

Die Vollendung der technischen Vorarbeiten wird von nun der Industriepolitik erblicke, daß ferner das hydrographische 
ab die Stellungnahme der Eisenbahnverwaltung zu privaten Zentralbureau nunmehr an der Anlegung eines Wasserkraft-
Projekten ohne Verzögerung ermöglichen, während andrerseits katasters für ganz Österreich arbeite. 
der private Unternehmungsgeist in allen jenen Flußgebieten Das erste Blatt brachte Dr. Brosche unter den 
und Gefällsstrecken, welche durch die durchgeführten Studien Teilnehmern des Wassertages zur Verteilung. Dasselbe be-
als für die Eisenbahnen belanglos erwiesen sind, ein reiches handelt den in Niederösterreich gelegenen östlichen Seiten-
Feld freier Betätigung zu finden vermag. . fluß der Traisen, die Gelsen, mit einer Länge von 17·5 km 

Es ist aber ganz zweifellos, daß von den Vorkehrungen und besteht aus einer Situationsskizze, dann der Beschreibung 
zur Einführung des elektrischen Betriebes auf den Haupt- des Gebietes und der Wasserkraftverhältnisse in demselben. 
bahnen gerade die Industrie den größten Vorteil zu erwarten Zwei Tabellen behandeln die gesamten im Gebiete vorhandenen 
hat. Vielfach wird erst die Ausnützung der Wasserkräfte und die bereits ausgenützten Wasserkräfte, welche überdies 
für Bahnzwecke es ermöglichen, privaten Betrieben durch in einer a~igesondert beigegebenen graphischen Darstellung 
Stromabgabe aus den Oberschüssen der Bahnwerke billige veranschaulicht sind. 
Betriebskraft bereitzustellen. Die mit der Elektrisierung selbst Im heurigen Jahre sollen noch 20 bis 25 ähnliche, 
verbundenen Investitionen werden die verschiedensten Zweige auf eine Gewässerstrecke von 400 bis 500 km Länge sich 
der Produktion befruchten und reiche Verdienst- und Arbeits- beziehende Arbeiten zur Veröffentlichung gelangen. 

*) Nach dem in der Ausscbußsitzung der Sektion Klagenfurt des Berg· und httttenmänniscben Vereines für Steiermark 
und Kärnten vom 4. April 1909 erstatteten Bericht. 
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Dr. Brosche schloß: „ Wollen Sie aus diesen Aus
führungen entnehmen, daß die Regierung allen Fragen der 
Wasserwirtschaft und einer rationellen Ausnülzung der 
Wasserkräfte die vollste Aufmerksamkeit zuwendet und daß 
die Regierung, wenn sie auch bei Behandlung dieser überaus 
schwierigen Fragen nur auf Grund reifli~her Erw~gungen 
und unter Berücksichtigung der Gesamtheit der vielfach 
widerstrebenden Interessen vorgehen kann, bestrebt 
sein wird, den berechtigten Wünschen der beteiligten Kreise 
entgegenzukonunen. Es ist daher für die Regierung von aller
größtem Werte die Wohlmeinung der hervorragenden Fach
männer, die heute hier versammelt sind, zu hören und sie 
ist dem Bunde österreichischer Industrieller zum Danke ver
pflichtet, daß er die Initialive zur Abhaltung des Wa.'3ser
tages ergriffen habe." 

Landespräsident Graf Schaffgotsch begrüßte die Ver
sammlung namens der Regierung des Landes, in welchem 
dieselbe tage, und erklärte, daß der Vorwurf der Wasser
scheu, der mehrfach gegen die Verwaltung erhoben wird, 
unberechtigt sei. Die Industrie habe auf dem Gebiete 
der Ausnützung der Wasserkräfte oft die Initiative 
vermissen lassen. Sie habe sich mehr mit der Abwehr 
der Gewässer als mit der Ausnützung befaßt. Die Befürch
tung, daß die Landeskultur durch die Fortschritte der Aus
nützung des Wassers zur Kraftgewinnung geschädigt werden 
könne, sei unbegründet, da ja die Industrie die Wässer nicht 
verbraucht, sondern nur gebraucht. Das gegenwärtig be
stehende Wassergesetz sei nicht schlecht. Man müsse es nur 
zu gebrauchen verstehen. 

Lebhaften Beifall fanden die Ausführungen des Reichs
ratsabgeordneten und Landesausschußbeisitzers Dr. Stölzl, 
der die Versammlung namens des Salzburger Landesaus
schusses begrüßte und hervorhob, daß in Wirklichkeit schon 
an sich kein solcher Gegensatz zwischen Landwirtschaft und 
Industrie bestehe, wie er mehrfach zum Schaden beider hin
zustellen beliebt werde. Am allerwenigsten jedoch erscheine 
ein Gegensatz in Bezug auf die Ausnützung der Wasserkräfte 
zwischen Industrie und Landwirtschaft am Platze. Beide ge
hören zu den Werte erzeugenden und arbeitgebenden Gruppen; 
ein harmonisches Zusammengehen würde das gegenseitige 
Vertrauen beleben und vor allem den Unternehmungsgeist 
heben, an welchem es im Reiche und den Ländern fehle. 

Referate wurden vormittags 5 erstattet. Zuerst sprach 
der Direktor der Unionbank und Vizepräsident des Bundes 
österreichischer Industrieller kais. Rat Dr. J. Auspitzer 
über: 

,Der Staat und die Wasserkräfte." Derselbe erklärte, 
daß Osterreich auf dem Gebiete der Wasserkraftausnützung 
gegenüber vielen anderen Staaten sehr im Rückstande sei, 
was um so bedauerlicher erscheine, weil wir sonst mit 
Naturschätzen nicht gerade besonders reich gesegnet seien, 
wie dies die Handelsstatistik zeige, nach welcher wir un
gewöhnlich große Mengen von Roh- und Hilfsstoffen ein
führen. 

Von europäischen Ländern übertreffen uns an Fülle 
der Wasserkraft nur Norwegen mit 7·5 Millionen Pferdestärken 
ausnutzbarer Kraft, Schweden mit 6·7 Millionen Pferdestärken; 
ferner Frankreich und Italien mit je 5'5 Millionen Pferde
stärken; dann kommt gleich Österreich mit 5,125.000 PS. 
Alle anderen Staaten •Europas stehen weit hinter uns zurück. 
So hat Preußen nur 304.600 PS von denen allerdings schon 
74•/o ausgenützt werden, während von unserem Reichtume 
bloß 9•/o bisher der industriellen Verwertung zugeführt wurden. 
Auch andere Staaten haben uns in dieser Beziehung über· 
holt; so hat Baden schon 380/o seiner Wasserkräfte ausgebaut, 
die Schweiz 25•/o, Frankreich 22•/o. 

Die Hauptschuld an diesem Rückstand erblickt Doktor 
Aus pi t z er in der allgemeinen Ungunst der Verhältnisse, 
mit der die österreichische Industrie zu kämpfen habe. Die 
hohe Aktiensteuer hindere die Vereinigung des Kapitales 

und nur durch eine solche können größere Anlagen geschaffen 
werden. Sie hemme den Unternehmungsgeist, schrecke das 
ausländische Kapital ab, das sich lieber anderen Gebieten 
mit geringerer Besteuerung und größerem Entgegenkonunen 
als in Osterreich der Betätigung zuwendet. 

Das Erb übe 1 Osterreichs, die staatlichen Mono p o 1 i
s i erun g s bes tre b un gen lrelen auch in dem Verhältnisse 
unseres Staates zu der Wasserkraftausnützung zu Tage. Es 
herrscht die offenkundige Absicht, die Wasserkräfte der 
privaten Initiative zu entziehen und womöglich in die Hand des 
Staates oder der Länder zu bringen. Das gehe aus dem 
Bestreben hervor, die Wasserrechtskonzessionen künftighin 
nur mehr befristet zu erteilen. Selbst vor Eingriffen in wohl
erworbene Rechte schrecke man da nicht zurück. Eine Reihe 
von politischen Behörden verfolge die Praxis, Betriebserwei
terungen an Wasserkraftanlagen, wie Gefällserhöhungen, Tur
binenauswechslungen u. dgl. dazu zu benützen, die ll:Ilbe
fristeten Konzessionen in befristete zu verwandeln. Das wider
spreche dem Grundsatze des Schutzes erworbener Rechte und 
wirke auf den Unternehmungsgeist lähmend. 

Sollte dieses Bestreben nur den Zweck verfolgen, der 
Zersplitterung der Kraftausnützung entgegenzuwirken, es zu 
verhindern, daß nur die günstigsten Gefällsstufen heraus
gegriffen werden, kleinen, vorhandenen, unbedeutenden An
lagen die Möglichkeit der Schaffung größerer dauernd zu be
nehmen, so läßt sich das auf ungleich einfachere Weise 
durch Schaffung eines Gesetzes erzielen, welches die Ent
eignung von Wasserrechten und Wasserwerken ermöglicht. 
Wenn eine Kraftanlage einer vollkommeneren Ausnützung 
vorhandener Gefällsstufen im Wege steht, so soll sie be
seitigt werden, aber gegen volle Entschädigung, allen
falls gegen Entschädigung durch Lieferung elektrischer Kraft. 

Dieser Weg bietet die Möglichkeit, jede wünschenswerte 
Anpassung an veränderte technische und wirtschaftliche Ver
hältnisse zu erreichen, ohne daß eine Unsicherheit in das 
industrielle Leben getragen wird, welche die Entwicklung 
der Betriebe hemmen müßte. Darum erscheint das von der 
Industrie angestrebte Enteignungsgesetz dringend notwendig. 
Wir sind überzeugt, daß auf diese Weise den berechtigten 
Interessen der Offentlichkeit vollkommen Genüge geleistet 
werden kann. Es ist dann nicht mehr notwendig, in so 
rücksichtsloser Weise das Ziel der Befristung aller Wasser
rechtskonzessionen zu verfolgen. Wenigstens läßt sich diese 
Praxis dann nicht mehr durch volkswirtschaftliche und tech
nische Erwägungen rechtfertigen, der ja durch die Ermög
lichung der Enteignung vollkommen Rechnung getragen wird. 
Es bleibt dann einzig und allein das fiskalische Interesse 
des Staates übrig. Es muß dann offen zu Tage treten, 
daß der Staat mit der Befristung nichts anderes zu erreichen 
sucht, als ein mehr oder weniger verstecktes Wasserkraft
monopol. 

Gegen ein solches Vorhaben des Staates müßte sich der 
einmütige Widerstand der Gesamtindustrie wenden, denn die 
Industrie weiß sehr wohl, daß ein staatliches Wasser
kraftmonopol gleichbedeutend wäre mit der Ver
nichtung des Unternehmungsgeistes in den auf die 
Wasserkraft angewiesenen Industrien. 

Der Referent beantragte folgende Entschließung: 

„Die Industrie nimmt mit größter Besorgnis wahr, 
daß der Staat und einzelne Länder bemüht sind, die 
Wasserkräfte in ihre Hand zu bringen und so einem 
großen Teil der industriellen Produktion die sichere Grund
lage ihres Bestandes zu entziehen. Insbesondere sind es 
die Bestrebungen nach Einführung eines Heim fa II rech t es 
sowie die Praxis, Konzessionen nur auf verhältnis
mäßig kurze Frist zu erteilen, ja sogar bisher unbefristete 
Wasserrechte nachträglich in begrenzte umzuwandeln, die 
das erwähnte Streben offenbaren. Demgegenüber muß die 
Industrie mit aller Entschiedenheit den Stand
punkt vertreten, daß derartige Einschränkungen der pri· 
vaten Initiative nur dazu führen können, die Ausnützung 
der Wasserkräfte zu unterbinden. Die durch die Befristung 
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der Konzessionen hervorgerufene Unsicherheit wird in vielen 
~ällen die Verwertung der Wasserkräfte unmöglich machen, 
m den anderen wieder muß sie bewirken, daß schon viele 
Jahre vor Ende der Konzessionsdauer die Neuinvestition 
größerer Kapitalien eingestellt wird, was die technische Lei
stungsfähigkeit unserer Industrie, von der unsere Konkurrenz
fähigkeit auf dem Weltmarkte abhängt, schwer beeinträchtigen 
muß. Das Bestreben schließlich, bisher unbefristete Wasser
rechte auf einen Termin zu beschränken, das bei der Er
weiterung von Konzessionen, ja sogar bei bloßen Auswechs
lungen von Teilen der Anlage seitens der Behörden zum Aus
druck gebracht wird, stellt einen schweren Eingriff in 
wohlerworbene Rechte dar und muß den lebhaftesten Protest 
der Industrie erwecken. 

Dem Ziele, die Wasserkraftausnützung geänderten tech
nischen und wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen, wird 
durch die Einführung der Enteignung von Wasserrechten 
und Anlagen voll Rechnung getragen werden können. Wenn 
das volkswirtschaftliche Interesse die Beseitigung einer Wasser
benützung fordert, so soll diese erfolgen, aber gegen volle 
Entschädigung." 

Das zweite Referat, betreffend: 
„Die Stellung der alpenländischen Landtag~ zn den 

Wasserkräften" führte ein in den Bestrebungen der Anderung 
und Verländerung des Wasserrechtes seit Jahren Bekannter, 
Landtagsabgeordneter Dr. K. B eur le. 

Dr. K. Beurle befaßte sich nämlich im oberöster
reichischen Landtage schon am 15. Jänner 1896 mit dem 
Wasserrechte und führte damals aus: 

„Die Fortschritte der Elektrotechnik weisen dem billig
sten Erzeugungsmittel von Elektrizität - der Wasserkraft -
eine immer bedeutsamere volkswirtschaftliche Rolle zu. Der 
Reichtum an diesen Wasserkräften ist es, welcher, gleichwie 
in den anderen Alpenländern, auch dem Lande Oberösterreich 
einen mächtigen wirtschaftlichen Vorsprung wieder ver
s c h aff en kann, nachdem im Laufe der letzten Jahrzehnte eine 
Verschiebung des industriellen Schwergewichtes 
eingetreten ist, und, abgesehen von der Obersiedlung großer 
Industriezweige nach dem Norden der Monarchie die von 
der ungarischen Regierung beförderte sprunghafte Entwick
lung der ungarischen Industrie sich zu einer Gefahr für 
unsere heimische Volkswirtschaft gestallet. Dieser Gefahr 
kann nicht besser begegnet werden, als durch die Förderung 
der besseren Ausnützung unserer heimischen Wasserkräfte. 
Erfolgt diese, so wird die hieran geknüpfte Produktion das 
Land bereichern, der Landwirtschaft neue heimische Absatz
quellen bieten; sofern aber die Erzeugung elektrischer Energie 
durch Wasserkraft in größerem Maße erfolgt, wird. die Bilanz 
der heimischen Volkswirtschaft durch Ersparung der aus dem 
Auslande oder aus anderen Reichsteilen zu beziehenden 
Heizungs- und Beleuchtimgsmaterialien wesent,Iich verbessert. 
Das Kronland Oberösterreich ist aber nicht nur an der Ver
wertung der Wasserkräfte an sich, sondern ebensosehr an 
einer sozialpolitisch richtigen Verwertung dieses Naturschatzes 
beteiligt. 

Sofern jene Wasserkräfte, welche heute noch nicht 
verwertet sind, in ausschließlichen Privatbesitz über
gehen, wird damit das bedeutsamste Produktionsmittel der 
Zukunft der Gefahr ausgesetzt, Gegenstand eines Privat
m o n o p o 1 s zu werden. Dieser Gefahr kann dadurch begegnet 
werden, daß sich da.s Land Oberösterreich an jenen 
Wasserkräften, welche in der Zukunft zum Ausbau gelangen 
werden, ein Heimfallsrecht in ähnlicher Weise sichert, 
wie ein solches beispielsweise bei Eisenbahnen von Seite 
des Staates beansprucht wird. Dieses Heimfallsrecht würde 
das Entstehen neuer gewerblicher Anlagen schon darum 
nicht beirren, weil industrielle Unternehmungen regelmäßig 
mit der allmählichen Amortisation ihrer Anlagekapitalien 
rechnen. Der sonach nur scheinbaren Beschränkung des 
Untemehmungsgeistes, welche in der Einführung eines 
Heimfallsrechtes an neuen Wasserkraftanlagen erblickt 

werden könnte, kann aber auch ein überwiegender An.reiz 
gegenübergestellt werden, wenn die Errichtung neuer oder 
die Verbesserung bestehender Wasserkraftanlagen 
von Seite des Landes begünstigt wird. 

Geeignete Mittel in dieser Hinsicht wären beispiels
weise: 

a) die Gewährung zeitweiliger (gänzlicher oder teil
weiser) Befreiung. von den Landesumlagen; 

b) die Beschaffung billiger Baukapitalien gegen aus
reichende Sicherstellung. Diese Kapitalsbeschaffung könnte 
durch billige Ausgabe von Pfandbriefen einer für derartige 
Meliorationszwecke zu errichtenden Abteilung der Landes
hypothekenbank erfolgen; 

c) die Erwirkung staatlicher Begünstigune;en für der
artige, mit dem Heimfallsanspruche des Landes belastete 
Unternehmungen." 

Der diesen Ausführungen folgende Antrag, den Landes
ausschuß anzuweisen, geeignete Erhebungen über die Vor
schläge zu pflegen, fand Annahme. 

Der Landeshauptmann wandte sich an den 0 s te r
r eich i s c h e n Ingenieur- und Architektenverein um 
gutächtliche Äußerung. Der Verein befaßte sich eingehend mit 
der Angelegenheit, holte auch in der Schweiz Auskünfte ein 
und verlieh seiner Anschauung durch Aufstellung folgender 
Grundsätze Ausdruck: 

1. Die Herstellung und Ausnützung der Wasserkräfte 
ist nur ein Mittel zu dem Zwecke, die bestehende Industrie 
zu heben und neue Industrien zur Entwicklung zu bringen, 
Arbeit zu schaffen und den Wohlstand zu fördern. Da die 
vorhandene Wasserkraft erst durch den Unternehmungsgeist, 
durch Energie und Umsicht und durch Aufwand von Kapital 
nutzbar gemacht werden kann, so soll eine freie Wasserkraft 
mit Hintanhaltung aller fiskalischen Maßregeln, ohne Leistung 
eines Zinses oder einer sonstigen Entschädigung für die 
Benützung des Wassers und des Gefälles verliehen werden. 

2. Da die weitgehendste Benützung der in den Fluß
gebieten noch vorhandenen Wasserkräfte in eminent öffent
lichen Interesse gelegen ist, so ist diese mit allen Mitteln 
und nach jeder Richtung zu fördern. 

3. Eine solche Förderung ist einesteils auf legis
lativem Wege, andernteils durch die Initiative der Regie~g 
und der Landesverwaltungen, durch Gewährung von zeit
licher Befreiung von Steuem und Abgaben für di~ ins 
Leben gerufenen Industrien, durch Förderung der Bildung 
von Wassergenossenschaften, Zuwendung von Unterstützun
gen, Erteilung des Enteignungsrechtes für Erwerbung aller 
zur Ausnützung der Wasserkraft erforderlichen Gründe,. Ob
jekte, Servitute und dinglichen Rechte im Sinne des Eisen
bahnenteignungsgesetzes anzustreben. 

Bezüglich der Konzessionsbefristung und des Heim.fall
rechtes stellte sich der Verein im wesentlichsten auf emen 
ähnlichen Standpunkt, als er in der Schweiz und I~alien 
in Geltung steht, nämlich der Befristung von Konzessionen 
und Festlegung der Bestimmungen darüber, was nac1' Ab
lauf der Konzession zu geschehen habe. 

Eine einmal geschaffene Wasserkraft soll dem Zwecke, 
dem sie dient tunlichst erhalten bleiben. Dem letzten Nutz
nießer soll e~e Verlängerung der Konzession, wenn öffent
liche Interessen nicht dagegen sprechen, zugesprochen werden. 

Mit Schreiben vom 30. Juni 1897 hat der öster
reichische Ingenieur- und Ar_chi~.ekte'!lverein Bericht 
und Beschlüsse auch unserer Sekt10n uberm1ttelt, deren Aus
schuß sich in den Sitzungen vom 10. Oktober 1897 und 
30. Jänner 1898 damit befaßte. 

Der grundsätzlichen Anschauung des Osterr_eich!· 
sehen Ingenieur- und Architekten.vereines ist b!s 
auf die Konzessionsbeschränkung zugestimmt word~. D!e 
Konzessionsbefristung mußte abgelehnt werden, da. ~ich die 
Natur des Berg- rund Hüttenwesens mit einer solchen mcht ver-
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trägt. Dieses l>edarf der Kraft auf die Dauer des Betriebes des 
IJergbaues, der Aufbereitung und Hülle, wie aller damit 
im Zusammenhange stehenden Betriebsstätten. 

Es war naheliegend, <laß Dr. K. Beurle seinen vor 
13 JahrPn im oberösterreichischen Landtag eingenommenen 
Slan<lpunkl nun auch in seinem lleferale am Wasserlage 
zu YPrtretPn und ihm zum Durchbruche zu verhelfen bemüht 
sein wird. Das hat er denn auch mit Wärme und Geschick 
unler Hinweis <larau[ getan, daß die Alpenländer das Herz 
der ;\[onarchic bilden, daß ihre ganze kulturelle Enlwicklung 
auf der Ausnülzung der \Vasserkräfle sich aufbaue, welche die 
Grundlage zu der bestandenen, weit ausgebreiteten, in Täler 
und Gräben sich verzweigenden Eisenindustrie, dem Hammer· 
werks- und Mühlenbetrieb bildeten, Zufriedenheit und \Vohl
stand in weiten Gauen verbreitend. 

(Schluß folgt.) 

Notizen. 
Österreichische Berg· urul Hüttenwerksgesellschaft. 

In der am 17. April stattgefundenen Generalversammlung der 
Österreichischen Berg- und Hüttenwerksgesellschaft wurde der 
Rechnungsabschluß für das abgelaufene dritte Geschäftsjahr, 
welches einen Reingewinn von K 3,040.928·- ausweist, ge
nehmigt und die Dividende mit 10°/0, d. i. K 40·- per Aktie 
festgesetzt. Der in der Generalversammlung vorgelegte Ge
schäftsbericht filr das letzte Jahr führt aus: „ Wir haben die 
Ausgestaltung und Vervollkommnung der technischen Ein
richtungen unserer Hüttenwerke und Bergba.ue auch im ab
gelaufenen J uhre in umfangreicher Weise fortgesetzt und be
deutende Summen zu Investitionen verwendet. Was die 
Hüttenwerke anlangt, so wurde in Trzynietz die Agglo
merierungsa.nla.ge für Feinerze und Gichtstaub nach erfolgtem 
Vmbe.u in Betrieb genommen und damit die Leistung und 
( lkonomie der Hochöfen giinstig beeinflußt. .Mit der Aufstellung 
eines dritten Ho chofeus wurde begonnen und dessen Gerüst 
mit Ende des Jahres bis zur Gichtbtlhne geftl.hrt. Der Bau 
des Ma.rtinstahlwerkes wurde fortgesetzt, aber noch nicht voll
endet, da. der starke Metallbedarf der Walzwerke ein rascheres 
Fortschreiten der Be.ua.rbeiten verhinderte. Es wurden ferner 
vier neue Arbeiterwohnhäuser und ein Beamtenwohnhaus fertig
gestellt und der Neubau von fünf weiteren Arbeiterwohnhäusern 
und eines Beamtenwohnhauses sowie eines Isolierspitals nahezu 

vollendet. Bei unsern Kohlenbergbauen haben wir im ab
gelaufenen Jahre durch Aufstellung einer Kompressorene.nle.ge 
am Albrechtsscha.chte sowie durch weitere Vermehrung 
der Bohr- und Schrämmaschinen in allen Bergbauen die Au~
geste.ltung der maschinellen Hilfsmittel fortgesetzt und die 
Leistungsfähigkeit der Werke erhöht. Auf der Ga.brielen
zeche, der ältesten unserer Anlagen, wurde mit dem Abteufen 
eines neuen Förderschachtes begonnen. Wir hoffen, den neuen 
Schacht, welcher bisher eine Teufe von zirka 150 tn erreicht 
hat, ebenso wie die mit demselben im Zusammenhange stehende 
ausgedehnte Rekonstruktion der Obertugsa.nlagen im laufenden 
J e.hre fertigzustellen. Die im Süden unseres K a. r w in er 
Grubenfeldes in Angriff genommene neue Doppelschachtanlage 
hat im abgelaufenen Je.hre gute Fortschritte gemacht. Auch 
sämtliche Oberte.gse.nla.gen sind weit fortgeschritten. Der 
Betrieb unserer Kohlenwerke hatte auch im abgelaufenen 
Jahre und besonders in den ersten Monaten desselben durch 
W aggonme.ngel und Verkehrsstörungen zu leiden; doch ist 
darin gegenüber dem Jahre 1907 eine wesentliche 
Besserung zu verzeichnen, welche in dem um 10°/0 erhöhten 
Förderquantum des Berichtsjahres zum Ausdrucke gelangt. 
Der Betrieb unserer Hüttenwerke war im allgemeinen 
normal. Im ersten Teile des Jahres mußte in allen Ab
teilungen in forciertester Weise gearbeitet werden; de.gegen 
stellten sich in den letzten Monaten infolge Rückganges der 
Konjunktur teilweise Betriebseinschränkungen als notwendig 
heraus. Die Jahresproduktion hat sich in allen Artikeln ge
genüber dem Vorjahre erhöht. Es wurden im verflossenen 
Jahre produziert in llleterzentner: Kohle 8,011.900 (gegen 
7,235.000 1907), Koks 1,497.127 (gegen 1,348.164 1907), Erze 
1,691.809 (gegen 1,624.463 1907), Roheisen 1,142.526 (gegen 
1,017.879 1907), Gußwe.re 229.822 (gegen 206.783 1907), Ingots 
und Milbars 1,196.824 (gegen 918.154 1907), Walzfabrikate 
aller Art 922.420 (gegen 708.574 1907), Hammerfabrikate 
53.898 (gegen 54.482 1907), Eisenkonstruktionen und Werk
stättenprodukte 219.534 (gegen 151.074 1907). 

Heißdampflokomobilen. Unserer heutigen Auflage liegt 
ein Prospekt der Firme. Umra.th & Comp., Prag-Buhne. bei, 
in welchem die Vorzl1ge exakter Industrielokomobilen als 
Betriebskraft im allgemeinen und im besonderen die als 
mustergültig bekannten Umra.thschen Konstruktionen hervor
gehoben sind. Des weitern sind zahlreiche Anerkennungsschreiben 
aus allen Teilen der Monarchie von den verschiedensten Industrie
zweigen über gelieferte Lokomobilen enthalten. Der Prospekt 
wird gewiß für unsere Leser von besonderem Interesse sein. 

Metallnotierungen in London am 23. April 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 24. April 1909.) 

Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 

„..., 

I~ 
Letzter "''" Notierung 1::1 = 
Monats-Oo 

"'" 
II 

Metalle Marke „„ 
von bis Durchschn. o·-

...:l~ 

°lo 18 sh 1 d II 18 1 sli 1 d l loa. 1 18 

Kupfer Tough eake 1 
21/2 60 11i 0 61 5 gl 59·6875 

" 
Best selected . 21/2 61 0 0 61 10 60·1875 

" 
Elektrolyt. netto 61 0 0 61 10 0 60-1875 

CD 

" 
Standard (Kassa). netto 57 7 6 57 10 0 g 55·984375 

Zinn Stra.its (Kassa) . . . netto 133 12 6 133 15 0 ..... 130·40625 
Blei Spanish or soft foreign 2'/2 13 5 0 13 6 3 "I 13.40625 „ 

English pig, common . . 31/2 13 8 9 13 11 3 = 13·59375 " ~ Zink Silesian, ordina.ry bra.nds netto 21 11 3 21 13 9 21·421875 
A.Dtimon Antimony (Regulus) . . . . . 3'/2 30 0 0 32 0 0 30·125 
Quecksilber Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 3 8 7 6 8 3 0 *)8·375 

W.F. 
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Die neue Gesetzesvorlage, 
betreft'end die Ahli111ler1111g des allgemeinen Berggesetzes mm 23. ~lai 18M, RHHl. Xr. 146. 

Mit 7.nstimmnng LeidPr Hlinser des Reichsrates finde § 2. ~a<'h ~ 12 a. R. Ci. wird folgende Bestimmung ein-
leb anzuordnen, wie folgt: geschaltet: 

Artikel I. 
Das allgemeine Berggesetz vom 23. l\Iai 1854, RCT BI. 

Nr. 146, wirll abgeändert, wie folgt: 
§ 1. Die §§ 5 nnd 12 a. B. G. erhalten folgende Fa8sung: 

Berechtigungen zum Bergbau. 
~ 5. Die Aufsuchung oder Gewinnung von vorbehaltenen 

Mineralien darf, abgesehen von der sich ans ~ 13 a ergeben
den Ausnahme, nur nach Erlangung besonderer Berechtiguugen 
in Angriff genommen werden. Diese Berechtigungen sind: 

a) Zuweisungen von Schurfgebieten (Schnrffelclern, §§ liJ 
bis 22); 

b) Verleihungen von Bergwerksmaßen (Grubenmaßen, Tag
maßen) oder von Kohlenfeldern (§§ 40 bis 84); 

c) Bergwerkskonzessionen (§§ 85 bis 97). 
Die Aufsuchung und Gewinnung von Kohlen (§ 3, Ab

satz 2) steht nur dem Staate zu. Der Minister für öffentliche 
Arbeiten kann die Aufsuchung und innerhalb der dem Staate 
verliehenen Kohlenfelder (§ 75 a) auch die Gewinnung von 
Kohlen auf Zeit und gegen En_tgelt au andere Personen über
tragen. Das durch eine solche Ubertragung erworbene Kohlen
gewinnungsrecht (§ 109) ist veräußerlich. 

Bergwerks u n tc rneh m u ngen des Staates. 
§ 12. Die Bergwerksunternehmungen des Staates, mit 

Einschluß der gemäß § 5, Absatz 2, an andere Personen über
tragenen, unterliegen, soweit sich aus 1liesern Gesetze nicht 
etwas anderes ergibt, denselben Bestimmungen wie jene 1ler 
Privaten. 

§ 13a. Auf die Aufsuchung von Kohlen (§ 5, Absatz 2) 
finilen die Bestimmungen dieses Hanptstiickes mit Ausnahme 
der §:i 17 und 18 keine Anwendung; doch ist 1lie Eröffnung 
des Schurfbaues von dem Berechtigten vor rler Einleitung iles 
Betriebes der Bergbehörde anzuzeigen. 

Fremde Grundstlicke rllirfen bei solchen Schurfarbeiten 
nur ~ann benützt werden, wenn die Berechtigung hiezu durch 
ein Ubereinkommen mit dem Grnndeigentl\mer oder, wenn ein 
solches nicht zustande kommt, auf Grund der Bestimmungen 
des vierten Huupt.stückes erlangt worden ist. 

§ 3. Die §§ 19, 20, 31, 34, 41 und 47 a. B. G. erhalten 
folgende Fassung: 

Rechte des Schürfers. 

§ 19. Durch die Schurfbewilligung erlangt der Schürfer 
die Befugnis, innerhalb seines Schurfgebietes, insofern ältere 
Bergbaurechte nicht im 'Vege stehen, Schurfbaue ohne 
Beschränkung ihrer Zahl zu eröffnen und zu betreiben. Die 
Ausübung dieses Rechtes ist auch im Bereiche von Kohlen· 
feldern zulässig. 

Werden beim Betriebe von Schurfbauen Kohlen gefunden, 
so hat der Schürfer hievon der Bergbehörde ohne Verzug die 
Anzeige zu erstatten. 

~ 20. t'ber die gewonnenen llineralien darf der Schürfer 
nur mit Bewilligung der Bergbehörde verfügen. 

Für Kohlen darf diese Bewilligung nur erteilt werden, 
wenn der Staat oder der zur Gewinnung der Kohlen berech· 
tigte Unternehmer (~ 5, Absatz 2) nicht Anspruch auf sie er
hebt. Wird dieser . .\.nspruch geltend gemacht, so geblihrt dem 
Schiirfer <ler Ersatz der Förderungs- und Lngerungskosten. 
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Der Betrag dieser Kosten wird auf Begehren eines Beteiligten 
von <ler Berghauptmannschaft mit Vorbehalt des Rechtsweges 
bestimmt. 

Umkreis des Freischurfes. 
§ 31. Innerhalb eines horizontalen Kreises, dessen Halh

messer 425 Meter beträgt und dessen lllittelpunkt der Stand
ort des ~churfzeichens ist (Schurfkreis), darf ein fremiler 
Schurfbau nicht angeschlagen werden. Eine Ausnahme von 
dieser Bestimmung findet in jenen Bergrevieren statt, für 
welche durch Revierstatuten rn§ 43, 274) etwas anderes vor
gezeichnet wird. 

Die Aufsuchung und Gewinnung von Kohlen durch den 
Staat oder die von ihm hiezu ermächtigten Personen (§ 5, 
Absatz 2) ist e.uch im Umkreise fremiler Freischürfe zulässig. 
'Verden hiebei andere vorbehaltene Mineralien gewonnen, so 
ist der Freischürfer nach Einholung der bergbehördlichen 
Bewilligung(§ 20) befugt, über sie gegen Ersatz der Förderungs
und Lagerungskosten zu verfügen. Der Betrag dieser Kosten 
wird auf Begehren eines Beteiligten \'On der Herghauptmann
schaft mit Vorbehalt des Rechtsweges bestimmt. 

V orb eh alten es Fe 1 d fii r jeden Freis eh ur f. 
§ 34 . .T e<ler Freischurf gibt Anspruch auf die Verleihung 

mindestens eines Grubenmaßes, das heißt eines Rechteckes 
von 45.116 Quadratmeter. 

Besteht jedoch der Freischnrf aus einem Schaehtbau, 
dessen Sohle wenigstens 94 lleter im Seiger (senkrecht) unter 
dem Rasen (der natürlichen Oberfläche) ansteht, so erhöht sich 
der Anspruch auf') zwei mit den längeren Seiten aneinander 
liegende Grubenmaße, das heißt auf ein Uop11elm11ß. 

Der Inbegriff mehrerer iu derselben Verleihung begrilfonen 
Grubenmaße heißt Grubenfeld. 

Arten derselben. 
§ 41. Den G~genstand der Yerleihung biltlen (fruhenmaße 

1§§ 42 bis 70), Uberscharen (S§ 71 bis 75), Kohlenfelder 
(:fä 75 a his 75 h) und 'fagrnaße (§§ 76 bis 84); den <Jegen
stand von Bergwerkskonzessionen bilden Hilfsbaue (§§ 85 
bis 89) und Revierstollen (§§ 90 his 97.) 

Verleihbare Zahl von Grnbenmallen. 
§ 47. In der Regel darf auf einen Aufsdiluß nur die 

für einen Freischurf vorbehaltene Zahl von Grubenmaßen 
(§ 34) verliehen werden. 

Hat der Aufschlagspunkt aber eine solche Lage, daß sich 
aus ihm mehrere noch unverliehene Grubenmalle ausmessen 
lassen, so steht dem Verleihungswerber frei, bis zu vier ein
fachen Grubenmaßen auf einen Aufschluß zu lagern. 

§ 4. Nach § 75 a. B. G. werden folgende Bestimmungen 
eingeschaltet: 

c) Von der Verleihung der Kohlenfelder. 
§ 75 a. Das Recht des Staates zur Gewinnung von 

Kohlen in einem bestimmten Gebiete wird <lurch die Ver
leihung von Kohlenfeldern begründet. 

Ein Kohlenfeld umfaßt eine horizontale, von geraden 
Linien begrenzte Ebene im Ausmaße bis zu 200 Hektar und 
erstreckt sich von der Tagesoberfläche in die ewige Teufe. 
Seine Form muß so bestimmt werden, daß sie einen zweck
mäßigen Bergwerksbetrieb gestattet (§ 75 e). 

§ 75 b. Die Verleihung eines Kohlenfeliles ist von dem 
~achweis abhängig, daß Kohle innerhalb des zu verleihenden 
Feldes auf ihrer Lagerstätte in abbauwiirdiger l\lenge und 
Beschaffenheit gefunden worden ist. 

§ 75c. Das Verleihungsbegehren ist bei. der Berghaupt
mannschaft schriftlich einzubringen und muß folgende Angaben 
enthalten: 

1) Gesetzvorlage vom 20. Jänner 1909: die Verleihung von 
zwei mit den längeren Seiten aneinanderliegenden Gruben
maßen. 

1. eine Beschreibung der Lage und Beschaffenheit des 
Kohlenfundes; 

2. die genaue Bezeichnung der Lage und Begrenzu~g 
des begehrten Feldes sowie seiner Größe, ausgedrückt m 
Quadratmetern; 

3. die Angabe, unter welchem Namen und unter welcher 
Ortsbezeichnung das begehrte Feld im Bergbuch eingetragen 
werden soll. 

Der Eingabe ist eine auch die To.ggegeml darstellende 
Lagerungskarte im Maßstabe von 1: 2880 in vierfacher Aus· 
fertigung beizuschließen. 

§ 75 d. Der Verleihung hat die Freifahrung, das ist die 
örtliche· Erhebung über die Zulässigkeit der Verleihung, 
namentlich mit Rücksicht auf ältere Rechte und auf öffentliche 
Interessen, vorherzugehen. Die Freifahrung ist mit Anführung 
der wesentlichen Punkte des Verleihungsbegehrens durch eine 
angemessene Zeit vorher öffentlich bekanntzumachen. 

§ 75 e. Auf Grund des Ergebnisses der Freifahrung hat 
die Berghauptmannschaft iiber die Zulässigkeit der Verleihung 
zu entscheiden. 

Ist die Verleihung für zulässig befunden worden und 
die Entscheidung hierüber in Rechtskraft erwachsen, so hat 
die Berghauptmannschaft die Verleihungsurkunde unter An· 
schiuß einer Lagerungskarte im Maßstabe von 1 : 2880 aus· 
zufertigen. Die Verleihungsurkunde hat die für das Verleihungs· 
begehren vorgeschriebenen Angaben (§ 75 c) zu enthalten. 

Ist die Verleihung nicht im vollen durch § 75 a vor· 
gesehenen Umfang erfolgt, so kann nachträglich die Ergiinzung 
des Feldes auf das gesetzliche Maß verlangt werden; die Zu· 
lässigkeit einer solchen Ergänzung muß jedoch gleich der
jenigen einer neuen Verleihung erhoben werden (§ 75 d). 

§ 75f. Die Bergbehörde ist befugt, die amtliche Ver
messung uml Verlochsteinung von Kohlenfeldern sowie die 
Erneuerung der unkenntlich gewordenen Grenzzeichen anzu· 
ordnen. 

Diesen Amtshandlungen sind die Besitzer der angrenzen
den Bergwerke sowie jener Grundstücke, aüf welchen Loch· 
steine zu setzen sind, beizuziehen; im übrigen kommen die 
Vorschriften des § 66 zur Anwendung. 

§ 75g. Sofern das Berggesetz für Kohlenfelder nicht 
besondere Anordnuugen enthält, finden die Bestimmungen 
dieses Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Besitzer von 
Grubenmaßen auch auf den Staat als Besitzer von Kohlen
feldern und im Falle der Übertragung des Gewinnungsrechtes 
(s 5, Absatz 2) auf den Gewinnungsberechtigten Anwendung. 
Ausgenommen sind die Bestimmungen über die 2) Maßen· 
gebtthr .. und die Entziehung von Bergbauberechtigungen. 

") Andernngen im rnrleihungsgemliße.!'- ßestamle eines 
Kohlenfeldes können anch im Falle der Ubertragung des 
Gewinnungsrechtes nur auf Uegehren dl's Staates selbst 
bewilligt werden. 

§ 75 h. In allen die Kohlenfehler betreffenden Streit- und 
Beschwerdefällen wird der Staat durch tlie zuständige Finanz
prokuratur vertreten. 

§ 5. Die Überschrift vor § 76 a. B. G. erhält folgende 
Fassung: 

rl) Von der Verleihung der Tagmaße. 
§ 6. Der § 84 a. B. G. erhält folgende Fassung: 
§ 84. Die Anlage von Schurfbauen und die Erwerbung 

und Benützung von Grubenfeldern oder Kohlenfeldern im 
Bereiche von Tagmaßen darf durch letztere nicht gehindert 
werden; doch steht deren Eigentümern im Falle einer Beschä· 
digung ein gleiches Recht auf Schadenersatz zu wie den durch 
Bergbau berühr~~n Eigentiimern der Oberfläche (§ 98). 

§ 7. Die Uberschrift vor § 85 a. B. G. erhält folgende 
Fassung: 

2) Wortlaut im Gesetzentwurfe vom 20. Jänner 1909: 
Zusammenschlagung der Gruben, über die Zerstückung der 
Grubenmaße und iiber die .Maßengebiihr, endlich alle Bestim· 
ruungen über die Entziehung von Bergbauberechtigungen. 

3) Dieser Absatz ist neu. 
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c) Von der Konzession der Hilfsbaue. 
F § 8. Die Überschrift vor § 90 a. B. U. erhält folgende 

assung: 
f) Von der Konzession der Revierstollen. 

F § 9. Die §§ 109 und 113 a. B. G. erhalten folgende 
assung: 

1. Gegenstand des Bergwerkseigentums. 
§ 109. Verliehene Grubenmaße (§ 63), T:berscharen (§ 74), 

~ohlenfelder (§ 75 e), Hilfsbane (§ 85) und Revierstollen \§ 90) 
~Ind unbewegliches Eigentum und Gegenstand der Eintragung 
In das Berg·buch. Desgleichen bildet das vom Staate im Sinne 
des .§ 5, Absatz 2, nn andere Personen übertragene Kohlen
gewmnungsrecht einen Gegenstand der Eintragung in das 
Bergbuch. 

Wo uni! wie das Bergbuch zu führen ist, wird durch 
heso~dere Vorschriften bestimmt. Die bücherliche Behandlung 
des 1m ersten Absatze genannten Kohlengewinnungsrechtes 
Wird im Verordnungswege geregelt. 

§ 113. Die Zusammenschlagung darf nur bis zu einem 
s~lchen Umfange bewilligt werden, welcher dem im § 112, 
ht. b, aufgestellten Erfordernis entspricht. 

§ 10. Der§ 122 a. B. G. wird durch folgende .Bestimmung 
(Absatz 2) ergänzt: 
. § 122, Absatz 2. Diese Bestimmungen tinrlen auch auf 
Jede Erwerbung eines Kohlengewinnungsrechtes (§ 5, Absatz 2) 
Anwendung. 

§ 11. Der § 123 a. B. G. erhält folgende Fassung: 

6. Mit der Bergwerksverleihung verbundene Rechte: 
a) In Ansehung der vorbehaltenen Mineralien. 

§ 123. Durch die Verleihung von Gruben- oder Tag
maßen erlangt der Bergbauunternehmer das ausschließende 
Ret11t, alle vorbehaltenen l'llineralien, welche innerhalb des 
verliehenen Feldes vorkommen, mit Ausnahme der Kohlen, zu 
gewinnen; in den dem Staate gehörigen Maßen umfaßt das 
üewinnungsrecht alle vorbehaltenen Mineralien ohne Ausnahme. 
. § 12. Nach § 123 a. B. G. werden folgende Bestimmungen 

eingeschaltet: 
§ 123 a. Werden beim Betrieb in verliehenen Maßen, 

welche nit-ht dem Staate gehören, Kohlen gefunden, so ist 
der Bergwerksbesitzer verpflichtet, hievon der Bergbehörde 
ohne y erzng die Anzeige zu erstatten. 

Uber jene Kohlen, welche der Bergwerksbesitzer aus 
betriebstechnischen Gründen gemeinschaftlkh mit den ihm 
gehörigen Mineralien gewinnen muß, darf er nur dann ver
fügen, wenn ihm binnen 4 Wochen nach Einlangen der Anzeige 
bei der Bergbehörde nicht die Erklärung zukommt, daß der Staat 
oder der zur Gewinnung- der Kohle berechtigte unternehmer (§ 5, 
Absatz 2) auf die beim Betriebe fallenden Kohlen Anspruch er
hebt; die Erklärung bieri\ber kann auch nachträglich abgegeben 
werden, hat jedoch in diesem Falle keine ri\ckwirkende Kraft. 

Der Staat oder der zur Kohlengewinnurig· berechtigte 
Unternehmer (§ 5, Absatz 2) ist, solange er diese Erklärung 
nicht widerrufen hat, verpflichtet, die beim Betriebe fallenden 
Kohlen gegen Ersatz der Förderungs- und Lagerungskosten 
zu i\bernehmen. Der Betrag dieser Kosten wird auf Begehren 
eines Beteiligten von tler Berghauptmannschaft mit. Vorbehalt 
des Rechtsweges bestimmt. 

§ 123 b. Die Bestimmungen des § 123 a finden sinn
gemäß auch in dem Falle Anwendung, wenn beim Betrieb 
eines Kohlenfeldes im Bereiche verliehener Maße vorbehaltene 
Mineralien gefunden werden, deren Gewinnung dem Besitzer 
dieser :\laße zusteht. 

§ 123 c. Im Falle des Zusammentreffens des Betriebes 
von verliehenen Maßen und Kohlenfeldern bei der planmäßigen 
Gewinnung vorbehaltener :\lineralieu finden auf die Benützung 
fremder Grubenbaue die Bestimmungen des achten Haupt
stückes iiber die Bergbaudienstbarkeiten Anwendung. 

§ 13. Der § 178 a. B. G. erhiil t folgende Fassung: 

Uallregeln hinsichtlich der Beobachtung des steten 
Betriebes: 1. in Freischiirfen. 

§ 178. Über den Erfolg des Betriebes und über die Auf
schli\sse in jedem Freischurf, er mag in einem Gruben- oder 
Tagbau oder in einem Bohrloch bestehen, muß der Bergbehörde 
binnen 14 Tagen nach Ablauf jedes halben Jahres eine Nach
weisung geliefert werden; unterbleibt dies, so hat die Berg
behörde dem Freischi\rfer unter Androhung der Entziehung 
des Freischnrfes eine Frist von weiteren vierzehn Tagen zur 
Lieferung der Nuchweisung zu bestimmen. Wie die Unterlassung 
der Xachweisung zu strafen ist, bestimmt der § 241. 

§ 14. Der § 180 a. B. G. wird aufgehoben. 
~ 15. Der ~ 182 a. B. G. erhält folgende Fassung: 

2. In verliehenen Bergbauen; Fristungen. 
§ 182. Wenn der Bergwerksbesitzer nachweist, daß der 

Führung des steten Betriebes (§ 174) in seinen Gruben· oder 
Tagmaßen natürliche oder andere Hindernisse, welche nicht 
in seinen persönlichen Verhältnissen begründet sind, derart 
entgegenstehen, daß ein gewinnbringender Betrieb bis auf 
weiteres unmöglich ist, so kann ihm die Bergbehörde eine 
Baufrist bis zur Dauer eines Jahres bewilligen. Diese Frist 
kann bei Fortdauer der Betriebshindernisse mit der gleichen 
Beschränkung verlängert werden. 

Fiir die Erhaltung des Baues in sicherem Stande (§ 170, 
lit. a) bleibt der Bergwerksbesitzer auch während der Baufrist 
verantwortlich. 

§ 16. Der § 184 a. B. G. wird aufgehoben. 
§ 17. Nach § 236 a. KG. wird folgende Bestimmung ein

geschaltet: 

Der Unterlassung der Anzeige von Mineralfunden. 
§ 236a. Bergbauunternehmer, welche die vorgeschriebenen 

Anzeigen von Mineralfunden unterlassen, verfallen in eine 
Geldstrafe von 50 bis 200 K. 

§ 18. Der erste Absatz des § 237 a. B. G. erhält folgende 
Fassung: 

Der unbefugten Mineralienverwendung. 
§ 237, Absatz 1. Bergbauunternehmer, welche über die 

beim Schurf- oder Bergwerksbetriebe gewonnenen vorbehaltenen 
Mineralien widerrechtlich verfügen, unterliegen einer Geld
strafe, welche dem Werte der verwendeten oder veräußerten 
)[ineralien gleichkommt. 

§ 19. Die §§ 241, 242 und 243 a. B. G. erhalten folgende 
Fassung: 

Der Unterlassung der Arbeitsnachweisung bei 
Freischürfen. 

§ 241. Freischürfer, welche der Bergbehörde die im 
§ 178 vorgeschriebene Anzeige über den Erfolg ihres Betriebes 
zu machen versäumen, sind mit 10 bis 100 K und nach frucht
losem Ablauf der verlängerten Frist mit der Entziehung des 
Freischurfes zu strafen. 

Der Unterlassung der vorgeschriebenen Arbeit in 
Freischürfen. 

§ 242. Wenn der Freischürfer die im § 179 vorge
schriebene Betriebsleistung nicht erfüllt, ohne sich durch 
unvorhergesehene und unvermeidliche Hindernisse glaubwürdig 
rechtfertigen zu können, so hat die Entziehung des Frei
schurfes zu erfolgen. 

Strafe der Unterlassung des gehörigen Betriebes 
in verliehenen Bergbauen. 

§ 243. Wird der stete Betrieb des Baues in Gruben
maßen (§§ 174, 175) oder in Tagmaßen während der Zeit, da 
diese bearbeitet werden sollten (§ 176), unterbrochen, ohne 
daß eine Fristung dazu erwirkt worden wäre, oder erfolgt er 
nicht mit der erforderlichen Belegung; wird von einem Er
eignis, welches den Betrieb durch längere Zeit untunlich macht, 
die vorgeschriebene Anzeige nicht erstattet (§ 183) oder wird 
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in Helbstämlig-en Hilh- oder Revierstollen nil'ht dasjenige Maß 
der Arbeit geleistet, welches bei der Konzession zur Bedingung 
gemacht worden ist (S 177), so verfällt der l'nternehmer in 
eine Strafe von 50 bis 500 Kronen. 

In Fällen wiederholter oder fortgesetzter Vernachlässigung 
ist auf eine (ieldstrafe \'On 500 bis 2000 Kronen zu erkennen, 
und wenn auC'h diese fruchtlos bleibt, mit der Entziehung der 
Bergbauberechtigung vorzugehen. s 20. Der s 261 a. ll. G. wird durch folgende Bestimmung 
(Absatz 4) ergänzt: 

~ 261, Absatz 4. Handelt es sich um einen') Bergbau, 
in welchem das Vorkommen \'On Kohle uachgewies<'n ist, 
so iot der Staat berechtigt, die im ersten Absatze genannten 
Sachen einzeln oder im ganzen um den gerichtlichen Sehfitzwert 
(~ 25-l, Absatz 2) einzulösen. Die Einliisung muß binnen zwei 
Monaten vom Tage der bergbücherlicheo Löschung erfolgen, 
widrigcns der Anspruch nlischt. Vor Ablauf dieser Zeit kann 
eine Veräußerung an andere Personen mit Rechtswirksamkeit 
nicht vorgenommen werden. Der Staat ist, sobald er den 
Schiitzwert rechtzeitig entrichtet hat (~ 1425 a. B. G.), be
rechtigt, sich von der politischen Bezirksbehörde in den Besitz 
der eingelösten Sachen einführen zu lassen. s 21. Nach s 265 u. H. G. werden folgP.nde Bestimmungen 
eingeschaltet: 

s 265 a. Die Bestimmungen des § 261, Absatz 4, haben 
auch im Falle der Auflassung von Gruben- oder Tagmaßrn ''), 
in welchem das Vorkommen rnn Kohle nachgewiesen ist, 
Geltung. Ist ein Versteigerungsverfahren nicht eingeleitet 
worden (SS 263, 265), so hat der Staat, wenn er von seinem 
Einlösungsrechte Gebrauch macht, die gerichtliche Schätzung 
der in Anspruch genommenen Sachen nach den im Fnlle der 
Entziehung geltenden Vorschriften auf seine Kosten zu ver
anlassen; hiebei kommt di" Bestimmung des s 255, Absatz 1, 
zur Anwendung. s 265 b. Im .Falle der Auflassung eines Kohlenfeldes sind 
die Bestimmungen des S 26:-l sinngemäß anzuwenden. 

.Artikel II. 

Übergangsbestimmungen. 
s 22. Die Rechte aus den vor Beginn der Wirksamkeit 

dieses Gesetzes angemeldeten Freischürfen bleiben mit den 
sieh aus den folgenden Bestimmungen ergebenden Abänderungen 
im bisherigen gesetzlichen Umfange aufrecht. Das Recht zur 
Streckung des Vorbehaltsfeldes steht den Besitzern dieser Frei
schürfe innerhalb der im § 23 festgesetzten Fristen auch ge
geoiiber dem Begehren um Verleihung von Kohlenfeldern, 
u. zw. im bisherigen gesetzlichen Umfange zu. 

§ 23.0) Nach Beginn tler Wirksamkeit dieses Ge· · 
setzes ist eine Verleihung auf einen Kohlenaufschluß an 

') Entwurf vom 20. Jänner 1909: Kohlenbergbau. 
~) Entwurf vom 20. Jänner 1909, welche auf Kohle ver

lieh eo sind. 
0) Wortlaut der §s 23 bis 26 in der Gesetzesvorlage vom 

20. Jänner 1909: s 23. Xach Beginn der Wirksamkeit dieses Gesetzes 
ist eine Verleihung auf einen Kohleoaufschluß an Private nur 
dann zulässig, wenn der Aufschluß in einem vor Beginn der 
Wirksamkeit dieses Gesetzes angemeldeten Freischurf erfolgt 
und innerhalb der vorgeschriebenen Frist amtlich nachgewiesen 
worden ist (§ 54 a. B. G.). Diese Frist beträgt für die nach 
dem 20. Jänner 1909 angemeldeten Freischlirfe drei Monate, 
für die frliher angemeldeten Frei schürfe drei Jahre vom Beginn 
der Wirk~amkeit dieses Gesetzes. 

Hinsichtlich des zulässigen Umfanges der Verleihung 
gelten die Bestimmungen des § 4 7 a. B. G. in seiner bishe
rigen Fassung. 

§ 2-1. Wird eine Verleihung auf Grund der Erschlirfung 
einer Kohlenlagerstätte begehrt, so kann in Tiefen von mehr 
als 150 Meter unter dem Rasen der Aufschluß (S 44 a. B. G.) 
durch einen mittels amtlichen .Augenscheins wenn auch vor 

Prirnte (§ 12 a. H. G.) nur 1lann znHbsig, wenn tler Aur
sebluß in einem rnr B<'ginn der Wirksamkeit dh•s1•s Ge· 
setzes augemeMeteu }'reischurf prfolgt und innerhalb der 
rnrgeschriebenen Frist nachgewiesen worden ist (§ M 
a. B. lt). J>iese l'rist endet fih· 1lie nach tlem 20. Jiinner 
1909 angemeldeten }'r<'ischllrfe mit d<'m Ablauf dC's tlritten 
Jlouats, für die frühm· augem1•MPteu F1·eischiirfe mit 
dem Ablauf des zehnten Jahres vom Beginn dt•r Wirk• 
smnkeit dieses Gesetzes. 

§ 2!. W il'd eine Verll'ihung auf Gr11n1l 1ler Er· 
schilrf'ung einer Kohleulag1•rstlitt e !)('gehrt, so kann der 
Aufschluß (§ 44 a. B. G.) durch C'ineu Hohrfuud ersetzt 
werden. Als Aufschlagspunkt gilt in diesem Falle 1ler 
Mittelpunkt der Tagölfnuug 1les Bohrloches. 

Uer Xaclnveis von Hohrfun1lt•n wir1l im V C'rordnuugs· 
wege geregelt. 

§ 25. Auf Kohlenauf'schlüssc n1Ier Hohrfu111le, welche 
in 1le11 unter 11ie zelmjiihrige Ubergangsfrist ( § 23) 
fallC'11d1•n Preischiil'feu erzielt werden, kann uutC'r der 
im § 47, Absatz 2, a. n. G. bezeichneten \' oraussetzung je 
ein Grubenfel1l bis zu zweiundzwanzig Uoppelmaßeu be• 
gehrt \\·enlen. 

Hie Hestimmuugeu iiber die Feltlesergiiuzung (§ 48 
a. H. G.) finden auf die rnr Beginn 1ler Wirksamkeit di<'ses 
Gesetzes auf Kohlenaufschliisse Hrlieheueu Grubeufeill<'r 
nur bis zu der im § l'i a. H. G. in seiner bisherigen Fassung 
festgesetzten Grenze, auf die nach diesem Zeitpunkt auf 
Kohlenaufschliisse oder llt•l1rl'u111le \'<'I"lieheuen Gruben· 
fehler jedoch iiberhaupt nicht Anwendung. 

§ 26. Filr 1lie rnr Beginn der Wirksamkeit dieses 
Gesetzes verliehenen sowie fiir jene Jlaße, welche nach 
diesem Zeitpunkt auf Kohleuaufschliisse oder Bohrfunde 
verliehen wor1len situl, gelten hinsichtlich der Recht<' 
des Uergwerksbesitzers auf die rnrbehalteneu Jliueralieu 
die Bestinnnuugeu des § 123 a. B. G. in seiner hisherig<'ll 
Fassung; die Vorschrift des§ 123a, Absatz 1, a.U.G., 
ßudet auf solche Jlaße keine Anwendung • 

s 27. Die vor Beginn der Wirksamkeit dieses Gesetzes 
gegen säumige Schürfer auf Grund der §§ 180 und 242 
ABG. rechtskriiftig getroffenen Verfügungen sind nach den bis
herigen gesetzlichen Vorschriften durehzufiihreo. 

~ 28. Die Bestimmungen der ~~ 261und265a) a. B. G. 
über die Rechte des Staates im Falle der Entziehung oder 
Auflassung von Kohlenbergbauen finden auf Bergbaue, welche 
vor Region der Wirksamkeit dieses Gesetzes rechtskräftig ent
zogen oder aufgelassen worden sind, keine Anwendung. 

Artikel III. 
Dieses Gesetz tritt mit clem Tagr seiner Kundmachung 

in Wirksamkeit. 
Artikel IV. 

Mit dem Vollzuge dieses Gesetz ist lllcio Minister filr 
öffentliche Arbeiten im Einvernehmen mit den anderen be
teiligten Ministern beauftragt. 

der Freifahruog, nachgewiesenen Bohrfund ersetzt werden; 
die Führung dieses Nach weises wird im Verordnungswege ge
regelt. Als Aufschlagspunkt gilt in diesem Falle der Mittel
punkt der Tagöffnuog des Bohrloches. 

§ 25. Für die vor Beginn der Wirksamkeit dieses Ge
setzes verliehenen sowie fiir jene Maße, welche nach diesem 
Zeitpunkt auf Kohlenaufschlüsse oder Bohrfunde (~ 2-i) ver· 
liehen worden sind, gelten hinsichtlich der Rechte des Berg
werk~besitzers auf die vorbehaltenen llioeralien die Bestiro
~ungen des § 123 a. B. G. in seiner bisherigen Fassung; 
die Vorschrift des § 123 a, Absatz 1, a. ß. G. findet auf solche 
Maße keine Anwendung. 

§ 26. Die vor Beginn der Wirksamkeit dieses Gesetzes 
gegen säumige Scblirfer auf Grund der §§ 180 und 2-12 a. B. G. 
rechtskräftig getroffenen Verfügungen sind nach den bisherigen 
gesetzlichen Vorschriften durchzuführen. 
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Zur Mechanik der Pochwerke.*) 
Von M. Herrmann, Prof. a. d. kgl. nng. mont. Hochschule in Schemnitz. 

(Schluß von 8. ~i~.) 

Ti. Anwendung auf Einzelfälle. 

Über den Entwurf des Zeitgeschwindigkeits
diagramms sei noch folgendes bemerkt. Zunächst be
dürfen die Bewegungsverhältnisse am Hubende einer 
näheren Untersuchung. Hlllt man sich vor Augen, daß 
der grüßte Daumenhalbmesser höchstens R = r + h be
tragen darf, so können zwei Fälle eintreten: der Stempel 
bleibt entweder beständig am Daumen aufliegen, oder er 
eilt am Hubende dem Daumen vor. Das Kriterium hie
für bietet Gleichung 2. 

Im Falle des beständigen . .\ufliegens ist nämlich am 
Hubende nach Abb. 3 der in der Entfernung R = r + h 

Fig. 3. 

vom Wellenmittel befindliche Punkt B der treibende und 
die Hubbewegung erfolgt genau nach denselben Gesetzen wie 
die Kreuzkopfbewegung im Kurbelgetriebe mit unendlich 
langer Treibstange. Die dem Punkte B entsprechende 
Beschleunigung (Verzögerung) in der Richtung der Stangen
bewegung schreibt sich dann 

c = -(r + h) w2cosq; ... 6) 
und der Druck P wird 

P - G [ 1 (r + h)uJ2 J - - ---- cos '/' 
g 

Im Falle 1 - beständiges Aufliegen des Stempels 
am Daumen - muß P immer einen positiven \Veit haben, 
somit auch für cos 'f = 1 

(r__:_h)w2 <g ... 7) 
sein. 

Im Falle 2 - Abheben des Stempels vom Daumen -
hingegen ist 

(r + h)ui2 > g 

und das Abheben erfolgt in jenem Punkte, für welchen 

wird. 

g 
cosq; = (r+h)w2 

Beträgt z. B.: z = 85; Anzahl der Daumen pro 
Stempel i = 2, r = 12cm; h = 20cm, also R = 32cm = 
= 0·32 m; n = 42·5, w = 4·45; w2 = 19·8, so ist 

(!W2 =0·32X19·8 = 6·34 m < g 
und die Berührung bleibt aufrecht erhalten: 

Wählt man dagegen z = 120, t = 2, also n = 60; 
ui = 6·28, w2 = 39·4, R = 35cm = 0·35m, so wird 

(!W
2 == 13·81 > g 

also erfolgt Abheben, u. zw. für 
coscp = 0·71. 

Diesen beiden Fällen entsprechend wird der Schluß
teil des v, t-Diagramms verschieden ausfallen. 

Für Fall 1 (beständiges Aufliegen) ist bei der oben 
festgesetzten Wahl der Maßstäbe der mit r + h als Radius 
gezogene Kreisbogen zugleich das W eggeschwindigkeits
diagramm. Zieht man also in Abb. 4 durch Punkt A 

(} 

0 

-r 

_L~--
11,.., 

Fig. 4. 

den Strahl CA, welcher den mit Ym gezogenen Kreis in 
,-... 

a schneidet, so ist Bogen aa das }laß der Zeit t, welche 
vergeht, bis der Stempel von A' nach B gelangt. Dieses 

,-... 

Stück von B abwärts bis a' aufgetragen, also a' B = a a 

gemacht, durch a' die Ordinate gezogen und a' a = A' A 
gemacht, erhält man in a den zu A gehörigen Punkt des 
Zei tgesch windigkei tsdiagramms. 

Im Falle 2 hingegen ist das Endstiick des Zeit
wegdiagramms wegen 

V=-g(-r--t) 

*! Siehe nuch nHaußner, Die Form ilcr Hebe1\aumcn", Üsterr. Ztschr.- f. Berg- um\ Hiittenw. 1891. 
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einfach eine durch B gehende Gerade, für welche die 
Tangente des Neigungswinkels zur t-Achse im Maßstabe 
der Zeichnung aus 

g meter Geschwindigkeit 
tyyg = - 1 Sekunde ... · · S) 

ermittelt wird. Steiler als diese Gerade darf keine Tan
gente im Endteile des v, t-Diagramms gegen die t-Achse 
abfallen. 

Die beziiglich des Entwurfes des Y, t-Diagramms 
noch zu machenden Bemerkungen seien in den nun folgen
den ziffernmäßigen beiden Beispielen angeführt. 

Beispiel 1. Mäßiges Stempelgewicht, mäßige Schlag
zahl. Konstruktion in Abb. 2. 

Angenommen: Stempelgewicht G = 365kg; Schlag
zahl z = 85 pro min. Hubhöhe im Maximum h = 20cm; 
gemessen von der Tiefstlage des Stempels für die Schicht
höhe= 0. 

Damit wird bei zwei Daumen pro Stempel, die 
nrr 

Umlaufzahl der Daumenwelle n = 42·5 und uJ = 35 = 

= 4·45; w2 = 19·8. Weiters beträgt: 
1. der Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden 

Schlägen Z = 60: 85 = 0·706 sec; 

2. die Falldauer des Stempel tr = l/~ = 0·202 sec; 

3. die gewählte Schlagpause tp = 0·018 sec; 
4. somit die Hubdauer als Differenz Z - tr - t1, •. 

,,; = 0·486 sec. 

Daraus ist: 
5. die mittlere Hubgeschwindigkeit v111 = 0·20m : 

; 0·486 = 0·4110111 = 41·15 Cl// j 

6. aus Gl. 5 gerechnet weiters Ym = 41·15: 4·45 = 
= 9·25 C111. 

Schließlich machen wir noch: 
7. den kleinsten Daumenhalbmesser r = 12 cm und 
8. den größten Daumenhalbmesser R = r + h = 32 cm. 
In Anwendung von GI. 7 ist 

(r + h)w2 = 6"34 < g 
somit bleibt der Stempel bis zum Schlusse der Hub
bewegung am Daumen aufliegen, was bei der Dimensio
nierung des Hebeknechts zu berücksichtigen ist. 

Das Zeitgeschwindigkeitsdiagramm wurde nun 
folgendermaßen entworfen. Von "\Vellenmittel C aufwärts 
bis 0 aufgetragen r = 12cm. Darüber OB= h = 20cm. 
Dieses Stück stellt auch ,,; = 0·486 S. dar, womit sich 

der Zeitmaßstab ergibt. Weiters Vm =MN =Ym gemacht, 
haben wir oben den Geschwindigkeitsmaßstab und es 
stellt Rechteck OB.MN den Flächeninhalt des 
v,t-Diagramms dar. Die ganze Hubzeit ,,; wurde in 
zehn gleiche und der Reihe nach mit O·l ,,; , 0·2 ,,; usw. 
bezifferte Teile geteilt, welche auch auf den "Zeitkreis" 
vom Radius Ym aufgetragen werden. Schlußteil des Ge
schwindigkeitswegdiagramms ist der mit R = r + h aus 
C gezogene Kreisbogen, aus dessen zu 0·9 ,,; und O·S ,,; 
gehörigen Punkten IX und VIII die fast in einer Ge
raden liegenden Punkte 9 und 8 gefunden werden. 

Wie man sieht, fällt aus dem Rechteck das Drei
eck BM (J heraus, welches nun zunächst ersetzt werden 

muß. Tut man dies durch Zufügen des Streifens NSUV, 
so erhält man das Zeitgeschwindigkeitsdiagramm OBUV 
für die Rillingersche Evolvente mit einem Grund
kreisradius von 10 cm. Man sieht aber auch aus dem auf 
die Bewegungsrichtung senkrecht ansteigenden Teil OV, daß 
die Beschleunigung am Hub beginne oo groß werden miißte, 
was gleichbedeutend mit einem Stoße beim Anheben ist. 

Wir führen nun das v, t-Diagrarnm zunächst derart 
aus, daß die Anhubgeschwindigkeit bei der Tiefstlage = 0 
werde. 'Veil aber im Betriebe der Stempel um die 
Schichthöhe höher zu liegen kommt, geht das stoßfreie 
Anheben verloren. Unser Bestreben ist nun dahin 
gerichtet, die Auftreffgeschwindigkeit für eine 
normale Schichthöhe möglichst gering zu halten. 
'Vählen wir letztere zu 3 cm, so geben wir anfangs 
möglichst hohe Beschleunigung (steil ansteigende Kurve), 
lassen dann verflachen und gehen wieder steiler weiter, 
um allmählich an dem Schlußteil des v, t-Diagramms an
zuschließen. Selbstverständlich muß die Flächengleichheit 
mit dem Rechtecke OB.llN" gewahrt werden. Nun erfolgt 
die weitere Durchführung des in A) angegebenen Ver
fahrens, woraus wir Daumenkurve, Druck und Tangential
diagramm erhalten. Schließlich ist noch in Abb. 5 rechts 
unten das Tangentialdruckdiagramm für 5 und 10 Stempel 
entworfen; es bedürfen diese Figuren keiner weiteren 
Erörterung. Hervorgehoben muß nur noch werden, daß 
die Auftreffgeschwindigkeit bei normaler Schichthöhe von 
zirka 0·44 m bei der Evolvente auf zirka 0·28 111 herab
gesetzt wurde und die Intensität des Stoßes im quadra
tischen Verhältnisse fällt. Behufs richtiger Ausgestaltung 
der Daumenriickseite wurden schließlich auch noch die 
Freifallwege des Stempels für die angenommenen Zeit
intervalle gerechnet und auf die entsprechenden Radien 
aufgetragen, womit sich die rechts gestrichelt gezeichnete 
Grenzkurve ergibt. 

Beispiel 2. Großes Stempelgewicht, hohe Schlag
zahl. Die Schlagarbeit pro Sekunde und Stempel beträgt 
im vorhergehenden Beispiele 

G. h. z 
0

.1 60 = A = 1 :., 111~'9· 

Angestrebt werde jetzt die Verdopplung dieser Schlag
arbeit. Wählen wird zunächst die Fallzeit tr als einen 
bestimmten Teil {J des Zeitinterrnlls zwischen zwei Hub
beginnen, so wird 

tf -- y1 2_h -- {J ~2 d d . ,, b. d d ··· un araus 111 ·er rn ung mit er 
g z 

vorigen Gleichung 
Amkg z 

2·9 (lO{J)':! . 100 Gkg 

( 
lOO{J) Q 

hcm= 176-6 -z-

Daraus erhalten wir mit {J = 0·4 für 

z = 100 150 200 
G = 424·5 637 849 kg 
h = 28·2 12·65 7·06 cm. 

Beibehalten werde G = 640kg, z= 150; h = 13cm 
mit einer Schlagarbeit von A = :WS 111ky /sec. 
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Es ist dann 
1. der Zeitraum zwischen zwei auf-

Nachdem noch "' = 7·86 und w2 = 61·78 beträgt, 
wird weiters 

einanderfolgenden Schlägen 
2. die Fallzeit 
3. die Pause 
4. somit die Hubdauer 

j 

„ .. ~ 

'" 

S..-

l oog 

.. 

fuen /1 ;/ d ru_clt e 
/ir r • Klon„ 

Z = 0·4 sec 
tr = 0·10 „ 
1p = 0·04 „ 
'r = 0·20sec 

5. die mittlere Hubgeschwindigkeit Vm = 0·13: 0·2 = 
=0·65m; 

6. der aus Gl. 6 berechnete Wert Ym = 0·65: 7·86 = 
= 0·0827 m = 8•27 cm. 

. 
' 

Cerdtn· lii r d1': (113lwnt1 

1
1 

vm· o·GS"'-
!lescluv i n d i ;/ieilsn. 

J-'+~~~· '~~'~· -·--~1-· _·_· ~·~·~" --------~----< 
~---~- Jli.b ----- --- F.;. I/ ---- .~~au 

1 •• 

!ie.<ufliu„des 7Jno{.en / ,';/druckd1;,r.r.1.m nv 

. (ü.r ]o Jt~',,,;ul (6 · 611 0/ ! u ... .l ... J. „„1 1 l 11„ J.n la... .., 

„ f0.5le"'P.,.el 

Fig. 5. 



Gewählt wird noch 
7. r = 14cm,somit 8. R = r Th= l 7c111=O·l7111. 

Damit wird dann nach GI. 7 

(r + h)oi 2 = 0·17X61·78~17·3 111 > g, 
d. h. es erfolgt Abheben des Hebeknechts vom 
Daumen am H n b ende. 

Im Zeitgeschwindigkeitsdiagramme v,t wird 
somit der ab~chließende Teil eine Gerade, deren Neigungs
winkel Yg gegen die t-Achse ans GI. 8 bestimmt werden 
kann. Zieht man in der Entfernung OA = 2vm eine 
Parallele zu t, bestimmt in E den Schnittpunkt mit der 
Schlnßseite des v, t-Diagramms und verbindet 0 mit E, 
so erh!tlt man im Dreiecke 0E13 jene einfachste Form 
des v, t-Diagramms, bei welchem der Anhub mit kon
stanter und dabei geringster Beschleunigung erfolgt. 
Nachdem jedoch das Drehmoment beim Anhnbe wegen 
des kurzen Armes gering ist und um ferner die Anhnbs
verhältnisse fiir die normale Schichthöhe günstiger zu 
gestalten, führen wir die v, t-Knrve nach der voll aus
gezogenen Linie mit anfänglich größerer Beschleunigung. 
Damit ergibt sich dann die Daumenkurve, deren an 
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die Nabe anschließender Teil dann noch nach der ge
strichelt gezeichneten Linie geführt werden kann. 

Die Kurven der Drucke und auch das v,t-Diagramm 
erweisen deutlich, daß das gewählte Stempelgewicht im 
Verein mit der hohen Schlagzahl schon an der Grenze 
der noch beherrschbaren dynamischen Verhältnisse stehen. 

Schließlich möge noch die graphische Bestimmung 
des Grnndkreishalbmessers für die Hnbevolvente erwähnt 
werden. 

Er ergibt sich in der Zeichnung als die Höhe jenes 
Trapezes ODF(l3), welches mit dem Rechtecke Vm 7: flächen
gleich ist. Die Rechnung ergibt hiefiir 

---
OD = 7: tg Yg - tf;-tgy;-(~tgyg - 2v~) 

Graphisch wird dieser Ausdruck dargestellt, indem 
man die Schlnßlinie des v, t-Diagramms bis B verlängert, 
über OB einen Halbkreis schlägt, OA = 2vm macht, in 
A eine Senkrechte AC errichtet, welche den Kreis im 
Punkte C schneidet. Beschreibt man schließlich aus B 
einen Kreisbogen mit dem Halbmesser BC bis er OB in 
D schneidet, so ergibt sich in der Strecke 0 D der ge
suchte Halbmesser. Die Anhubsgeschwindigkeit für die 
Evolvente beträgt somit ~ 0·82 m/sec. 

Die Cereisen- und Explosivpillenzündung bei Sicherheitslampen. 
Von Dr. J. Mayer, k. k. Oberbergrat. 

(Schluß vou S. 282.) 

Tabelle IV. 

Versuche mit Lampen in ruhenden Schlagwetter
gemischen: 

A. Lampen mit Cereisenzündung: 

Zu diesen Versuchen wurde der nebenstehend ab
gebildete Apparat benützt. Dieser besteht ans einem 
Blechkasten von quadratischem Querschnitt 160/160 mm 
und 330 mm Höhe. Die vordere Wand bildet eine 
starke Glasplatte; der untere Boden fehlt. Der Kasten 
ist an der Wand fixiert. Unter demselben befindet sich 
ein Gestell mit einer Platte für die Aufnahme der zu 
untersuchenden Lampe, welche mittels eines Hebels nach 
oben und unten bewegt oder gestoßen werden kann. 
Das zubereitete Schlagwettergemische von bestimmtem 
Methangehalte wird von oben eingeleitet; zur Verteilung 
des Gasgemisches über den ganzen Querschnitt des 
Kastens befindet sich unter dem oberen Boden ein Sieb, 
welches durch ein Kreuz von Flacheisen versteift ist, 
und letzteres dient zugleich auch zur Aufnahme der mit 
der Lampe nach oben geführten Stöße. 

Das in einem Kessel zubereitete gut diffundierte 
Schlagwettergemisch wird durch \V asserdrnck aus dem 
Kessel in den Versuchskasten in konstanter Menge zu
geleitet, was durch entsprechendes Öffnen des Wasser
ventiles reguliert wird. Ans der ans derri Kessel aus
strömenden Gasmenge und ans dem Querschnitte des 
Versuchskastens wurde die Geschwindigkeit des Gas
stromes im Kasten mit 0·006 111 pro eine Sekunde er-

mittelt, welche praktisch als gleich Null betrachtet werden 
kann, und es bezweckt dieselbe nur die Erneuerung des 

Gasgemisches im Kasten. Das (1-asgemisch wurde ab
sichtlich etwas methanreicher gewählt, als es der 
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Fnnken
sprühen Nähere Beschreibung der Versuche 

--=====r=======~=======;========;========i===========o-

10~~ T. 1. 0 0 

1 

14 0 1 

III. 9·50 6 0 0 

IV. 9·50 20 0 1 

V. 10"0 7 0 

VI. 10·0 8 0 0 

VII. 6 0 0 

VIII. 9·2 10 0 0 

2 

12 

5 

17 

0 

8 

5 

1 

a) Le.!11pen mit Doppelkörben. 

Es wurden zunächst zwei Lampen probiert, welche eine 
Schicht in der Grube verwendet wurden: dieselben wurden 

, 10 Minuten lang mit normaler Flamme außerhalb des Kastens 
'' brennen gelassen, wobei sie entsprechend angewärmt wurden, 

sodann hat man die Flamme zurückgezogen, die Lampe in den 
· Apparat eingeführt und nach erfolgter innerer Verbrennung 

der Gase die Lampe gegen die obere Wand gestoßen. Es 
:. fand nur Funkensprühen statt ohne Zündung der Gase weder 
,
1 innen noch außen. 

, Bei diesen Versuchen hat man Lampen verwendet, in 
: deren Körbe man von innen etwas Cereisenstaub einstreute. 

die Lampen wieder etwa 10 Minuten brennen gelassen und ist 
~ dann gleich wie sub 1 vorgegangen. Mit Ausnahme zweier 
· Versuche wurden beim Stoßen der Lampe immer Funken
' bildungen beobachtet; in einem Falle fand beim zweiten Stoße 
· innere Zündung der Gase st.att; beim ersten Stoße sprühten 

Funken, ohne die Zündung bewirkt zu haben. 

Die Versuche wurden in genau gleicher Weise wie sub II 
ausgeführt; Funkensprühen erfolgte beim Stoßen uur in einem 

: Falle nicht. ,, 
,! Man wollte sich überzeugen, ob die Ursache der durch 
,, die mitunter sehr hellen und großen Funken nicht erfolgten 
:

1 Zündungen nicht in der Anwesenheit der CO~ nach dem Ver-
brennen der Gase im Innern der Lampe läge. Es wurden 
daher bei dieser Versuchsreihe die Lampen, welche zirka 
10 Minuten außerhalb des Apparates mit normaler und auch 

'' größerer als normaler Flamme gebrannt haben, vor der Ein
, führung in den Versuchskasten ausgeHlscht und hierauf gestoßen; 

es trat nur in einem Falle, u. zw. beim nerten Stoße innere 
. Zündung ein, welcher bei den drei ersten Stößen Funkensprühen 

voranging. In drei Fällen nur wurden keine Funken beobachet, 
. in allen übrigen entst.anden meistens sehr viele Funken im 
:
1 Innern der Lampe, einige flogen auch nach außen. Durchschläge 
· konnten nicht erzielt werden. 

Bemerkt wird, daß die Körbe der Lampen nach dem 
Herausnehmen der Lampe aus dem Apparate mitunter noch so 
heiß waren, daß nach Kippen der Lampe Funken entst.anden. 

b) Lampen mit einfachem Drahtkorbe. 

': Bei diesen Versuchen wurde in genau gleicher Weise wie 
ii' bei der Versuchsreihe IV vorgegangen; man hat jedoch weder 
t Zündungen noch Funkensprühen beim Stoßen der Lampe 
II beobachtet. 

i/ Die Lampen, in deren Korb man Cereisen1:1taub einstreute, 
if' wurden etwa 10 Minuten außerhalb des Apparates brennen 

1 

gelassen, die Flamme sodann zurückgezogen und die Lampe 
f in den Apparat eingeftlhrt. Nach Verpu1fung der Gase im 

!1 Innern der Lampe wurde dieselbe gestoßen. In allen acht 
i: Fällen wurden bei den ersten drei bis vier Stößen Funken
!1 bildungen im Innern der Lampe beobachtet, in einem Falle 

flog ein großer, heller Funken nach außen, eine Zündung der 
Gase wurde jedoch weder innen noch außen erzielt. 

In gleicher Weise wie ad VI wurden auch diese V ersuche 

1
, durchgeführt, wobei mit Ausnahme eines Versuches in allen 

1

• FällenFunkenbildungen, jedoch ohneZündung beobachtetwurden. 
r; 

Die Versuche wurden wie die Versuche ad II durchgeführt 
- nämlich mit Lampen mit normaler Flamme nach vorherigem 
Brennen derselben etwa 10 bis 15 Minuten - und es wurden 
beim Stoßen der Lampe nach Verpuffung der Gase im Innern 
iler Lampe nur in einem Falle zwei Funken beobachtet. 
Zündung trat keine ein. 
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maximalen Explosibilität entspricht, damit b~im even
tuellen Zutritt der Außenluft in den Apparat während 
des Stoßens der Lampe noch immer im Kasten ei~ 
explosibles Gemisch resultiere. 

Es wurden folgende Resultate erzielt. (Siehe Tabelle 
auf Seite 301.) -

JJ. Lampen mit Explosivzündpillen. 

Diese Versuche wurden in gleichem Apparate durch
geführt, welcher sub Tabelle IV ad A skizziert ist, und 
es wurde bei denselben auch in ähnlicher Weise vor-

Versuchs· , 
reihe 

<.:H,
Gebalt 

- -

Versuche 

Anzahl der 

Durcl!
schlägo 

1 , Funken-
i inneren 1 sprühen 
1 Zündungen! 

---- ______ ! _______ ----------~-----....:: 

1. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 
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10 
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10 
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1 

1 
1 20 

15 

16 
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20 

20 

10 
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0 0 

0 

0 

0 

ß 

0 

ß 

1 

0 

0 

0 

1 

ß 

ß 

ß 

0 

0 

0 

15 

12 

0 

gegangen. Die Resultate sind in nachstehender Tabelle 
zusammengestellt. 

Wie ans der Tabelle zu entnehmen ist, sind 
die Befürchtungen der französischen Kommission, 
welche vorwiegend zur Begründung des Verbotes der 
Verwendung der Explosivpillenzündung dienten, nicht 
bestätigt gefunden worden, da nach unseren Versuchen 
in ruhenden Schlagwettergemischen bei Verwendung der 
Lampe mit zwei Körben selbst unter den verschärf
testen Bedingungen keine äußere Explosion erzielt wurde, 
und bei Lampen mit einem Korbe trotz der kritischesten 

Nähere Beschreibung der Versuche 

a) Lampen mit Doppelkörben: 

In die Lampenkörbe wurde von innen Staub von explosiblen 
1 Zündpillen gestreut, die Lampen zirka 10 Minuten lang außer

halb des Apparates brennen gelassen, dann mit normaler 
Flamme in den Apparat eingeführt und nach V crputfung der 
Gase im Innern der Lampe gestoßen; man erhielt weder 
Funkenbildungen noch Ziindungen der Gase. 

Es wurde in gleicher Weise wie in sub I vorgegangen, 
die Lampe wurde jedoch mit reduzierter Flamme in den 
Apparat eingeführt; der Erfolg war gleich. 

dto. wie ad II. 

dto. wie ad III. 

b) Lampen mit einfachen Drahtkörben. 

Diese Versuche hat man unter gleichen Bedingungen durch· 
geführt, wie die Versuche der Reihe I, nur hat die Lampe 
vor jedem Versuche 15 Minuten lang mit normaler Flamme 
gebrannt. Man hat nur in einem Falle eine innere Zündung 
der Gase erzielt, starke Funkenbildungen wurden in 13 Fällen 

! wahrgenommen; in zwei Fällen bildete sich bloß je ein Funken. 
1 In fünf Fällen waren gar keine Funken wahrzunehmen. 

Bei dieser Versuchsreihe ist man in ganz analoger Weise 
wie bei den Versuchen ad II vorgegangen. Die Lampe wurde 
jedoch vor jedem Versuche auch wie bei den Versuchen ad V 
15 Minuten mit normaler Flamme brennen gelassen, worauf 
der Versuch mit Lampen mit reduzierter Flamme durchgeführt 
wurde. Funkenbildungen hat man beim Stoßen in zwölf 
Fällen beobachtet. ohne jedoch daß eine Ziindung weder innen 
noch außen erfolgt wäre. 

Bei diesen Versuchen wurde die Lampe, in deren Korb 
man vorher immer etwas Staub von explosiblen Zündpillen 
einstreute, 10 bis 13 Minuten mit normaler Flamme außerhalb 
des Apparates brennen gelassen, sodann durch Ausblasen 
mittels eines diinnen Röhrchens ausgelöscht und gleich in den 
Apparat eingeführt; man wollte hiedurch die Bildung der 
C~2 . durch Verpuffung der Ga:ie im Innern der Lampe bei~ 
Emführen brennender Lampe m den Apparat vermeiden. Bei 
de!Il heftigen Stoßen der heißen Lampe im Apparate hat man 
keine Zündungen der Gase, sogar auch in keinem einzigen 
Falle Funkenbildungen beobachtet. 

In gleicher Weise wie die Versuche der Reihe VII wurden 
auch diese Versuche - mit ausgelöschter Lampe, die vorher 
15 Minuten normal gebrannt hat - durchgeführt. Der Durch· 
schlag erfolgte beim 16. Versuche, u. zw. erst beim fünften 
Stoße. Funkenbildungen wurden in bloß vier Fällen beob· 
achtet und waren schwach. Innere Entziindung erfolgte keine. 
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im vorstehenden erläuterten Erprobungen nur eine äußere 
Entzündung vorgekommen ist. 

Wir entnehmen aus den Resultaten der diesbezüglichen 
Untersuchungen der französischen Schlagwetter
kommission*), daß bei Verwendung von trockenen und 
heiß erhitzten Explosivziindpillen bei erhitzten Lampen 
und pHitzlich betätigter Reibzündvorrichtung - das sind 
:;ehr verschärfte Bedingungen - bei 90 in ruhenden 
9 ° / 0 igen Schlagwettergemischen durchgeführten Lampen
versuchen überhaupt nur einFlaunnendurchschlagbeobachtet 
wurde. Die Explosion von geringerer Heftigkeit erfolgte 
etwa eine Sekunde nach erfolgter Zündung bei einer 
Doppelkorblampe, die mit dem in Frankreich zur 
Verwendung vorgeschriebenen Schutzmantel versehen war. 

Die Ursache dieser Entzündung kann nur auf die 
Verwendung von Lampen mit dem Schutzmantel zurück
g·eführt werden, weil bei dieser Lampe die Erhitzung 
der Körbe größer wird und der an den Lampenkörben 
festgehaltene Zündpillenstaub leichter zur Entzündung 
gebracht werden kann. 

Dies gesteht auch die französische Kommission zu, 
welche in ihren Argumenten ausführt, daß bei Doppel
korblampen mit Schutzmantel die Gefahr der nicht ver
brannten explosiblen Teilchen schwerwiegender erscheint, 
als jene, welche durch die Zündung im eigentlichen 
Sinne des 'V ortes bedingt ist. 

Bei Lampen ohne Schutzmantel, wie solche hier in 
Verwendung stehen, ist eine solche Entzündung nicht 
eingetreten und es entfiele sonach ein Hauptmoment, 
welches die französische Kommission zur Abschaffung 
der Lampen mit dieser Zündvorrichtung führte. Wie 
wir bereits früher ausgeführt haben, wird es uns doch 
nicht bestimmen, die Lampen mit Explosivzündpillen 
auch wegen ihrer anderweitigen Gefahren in Verwendung 
zu erhalten. 

Bei diesen Beoachtungen wirft sich nun die Frage 
auf, ob denn auch die Reibzündvorrichtungen (mit 
weißem Phosphor mit paraffiniertem Zündstreifen) 
nicht mit ähnlichen Gefahren behaftet sind und ob 
dieselben tatsächlich sicher funktionieren, soweit überhaupt 

*) Annales des Mines de Paris 1907 (Tom. XII). 

von einer Sicherheit im Grubenbetriebe gesprochen 
werden kann. 

In dieser Richtung sind nun von der französischen 
Kommission eingehende Untersuchungen durchgeführt 
worden, welche die sichere Funktionierung dieser Zünd
vorrichtung nnter erschwerten Verhältnissen in un
zweifelhafter · Yf eise nachgewiesen haben. Wir finden 
keinen Anlaß diese Versuche zu wiederholen und möchten 
daher nur über das Resultat der in unserem Laboratorium 
erfolgten Untersuchung des Zünd s ta n bes der 
Phos p h orpi llen-Rei b z lind vorri eh t ungen einige Be
merkungen beifügen. 

Der Zündstaub (ans weißem Phosphor) ist nicht so 
trocken und fein wie der Zündstaub der Explosivpillen 
und kann daher durch die Körbe nicht leicht durchfallen. 
Die langsame Verbrennung dieses Zündstaubes erfolgt 
schon bei einer Temperatur von 85 ° C, ist jedoch selbst 
schon bei 50 ° C nachweisbar. Diese Verbrennung erfolgt 
aber nicht mit Flammenerscheinung, sondern unter mehr 
weniger lebhafter Phosphoreszierung. Phosphor-Zünd
massenteilchen auf eine bis 50° C Temperatur erwärmte 
Eisenplatte gebracht, die daun noch weiter angeheizt 
wird, verbrennen mit lebhafter Phosphoreszierung, die nach 
einiger Zeit infolge der eingetretenen Oxydation matter 
wird und aufhört. Bei 115 ° C entzündeten sich die 
Teilchen nicht, wogegen ein frischer, auf die Platte von 
dieser Erwärmung gestreuter Zündstaub sofort entflammte. 

Von dieser phosphoreszierenden Verbrennung (Oxy
dation) können die Schlagwetter nicht entzündet werden. 
Dies ist nun die wertvolle Eigenschaft dieser Zündmasse 
(welche bei niederer Entzündungstemperatur anscheinend 
noch gefährlicher sich gestalten sollte), weil die Zünd
teilchen, sofern sie an den Körben anhaften, bei der 
durch die Lampenflamme erfolgten Erhitzung der Körbe 
aufgezeln t bzw. oxydiert und damit vernichtet werden. 
Dies erklärt auch die durch die vielseitigen Erprobungen 
konstatierte Sicherheit dieser Lampenzündung, welche in 
Belgien und in Frankreich zur Zeit, unseres Wissens, 
die einzige zur Verwendung bei Benzinlampen zugelassene 
Zündmethode ist. 

Zum Schlusse danke ich unseren Ingenieuren Herren 
Emil Modr und Alois Ka1l.kovsky, welche mich bei 
Ausführung der umfassenden Versuche wirksam unter· 
stützt haben. 

Betriebs- und Arbeiterverbältnisse beim Bergbau in Österreich im Jahre 1907.*) 
(Fortsetzung von S. 284.) 

III. Arbeiterrerhältnisse. 

A. Allgemeines. 

a) In ganz Österreich standen (die Salinen nicht 
mitgerechnet) 435 ( - 30) Bergbauunternehmungen und 
40 ( -- 9) Hüttenunternehmungen im Betriebe. Beim 

Bergbau waren 143.490 ( + 5225 oder 3·78°/o) und 
beim Hüttenbetriebe 9112 ( + 351 oder 4·01°i0), sonach 
beim Bergbau- und Hüttenbetriebe zusammen 152.602 
( + 5576 oder 3·79°1o) Personen, u. zw. 140.282 
C+ 5280) Männer, 5914 (+ 164) Weiber, 6388 C+ 124) 
jugendliche Arbeiter und 18 ( + 8) Kinder beschäftigt. 

*) "Statistik des Bergbaues in Österreich für das Jahr 1907" (als Fortsetzung des statistischen Jahrbuches des k. k. Ac~er
bauministeriums, zweites Heft: "Der Bergwerksbetrieb Österreichs"). Zweite Lieferung: "Betriebs- und Arbeiterverhältmsse 
beim Bergbau. Naphthastatistik." Herausgegeben volll k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten. Wien, Hof- und Staats
druckerei, 1908. 



- 304 -

Von i\en Arbeitern entfallen auf den 
Steinkohlenbergbu.u 69.995 ( + 1880) 
Braunkohlenbergbu.u 56.326 ( + 3262) 
Eisenerzbergbu.u 5.241 ( + 50) 
Bleierzbergbu.u . 3.411 (- 119) 
Silbererzbergbu.u 3.024 (- 97) 
Gru.phitbergbu.u 1.491 (+ 133) 
Queck:;ilbererzbergbu.u 987 (- 34) 
Kupfererzbergbu.u . 1.066 ( + 136) 
Zinkerzbergbau 522 (- 52) 
Sonstigen Bergbau 1) • 1.427 ( + 66) 
Eisenhüttenbetrieb 6.720 (+ 2!!6) 
Sonstigen Hiittenbetrieb ') 2.392 ( + 55) 

Auf die einzelnen Kronländer verteilen sich die 
Arbeiter (mit Ausschluß der Salinenarbeiter) wie folgt: 

Böhmen 
Niederösterreich 
Oberiisterreich 
Salzburg 
Mähren 
Schlesien 
Bukowina . 
Steiermu.rk 
Kärnten 
Tirol 
Vorarlberg 
Krain 

Bergarbeiter 
Anzahl Proz. 
65.448 45•61 

777 0·54 
1603 1"12 

576 0·40 
. 12.097 8·43 
. 30.730 21·42 

323 0·23 
17.190 11 ·98 
3.526 2•46 
1.108 0·77 

12 0·01 
2.378 1·66 

Hüttonarboitcr 
Anzahl Proz. 
2651 2!l·09 

280 a·o7 
1912 20·98 

816 8·96 

1131 12-41 
246 2•70 
299 3·28 

300 3·29 

Görz und Gradisca 
Triest (Stadtgebiet) 

llergarlJl•itcr 
Anwhl l'roz. 

21 0·01 

Dalmatien 851 0·59 
Istrien . . . . 992 0·69 

llüttenurlicit~r 
Anzahl Proz. 

540 5·93 

Gu.lizien 5.858 4·08 937 10·29 

b) Bei den Salinen waren 694 7 ( - 64) Arbeiter, 
u. zw. 6335 ( + 3) Männer, 483 (-18) Weiber und 
129 (- 49) jugendliche Arbeiter 2) und - wie im Vor
jahre - keine Kinder beschäftigt; hievon entfallen 
1322 auf Oberösterreich, 364 auf Salzburg, 101 auf 
die Bukowina, 562 auf Steiermark, 265 auf Tirol, 460 
auf Dalmatien, 955 auf Istrien und 2918 auf Galizien. 
3242 waren beim Bergbau, 3705 bei den Sudwerken 
beschäftigt. 

B. Lohnverhältnisse. 

Löhne und Schichtdauer beim Bergbau im engeren Sinne. 

In den folgenden Tabellen, welche die Ergebnisse 
der im Jahre 1901 neu geregelten lohnstatistischen Er
hebungen für das Jahr 1907 enthalten, sind die bei den 
Hüttenbetrieben, Rostöfen, Salzsudwerken, Koksanstalten, 
Brikettfabriken und anderen Nebenbetrieben, ferner die 
bei den galizischen Erdölbetrieben verwendeten Personen 
vorläufig nicht einbezogen. 

1) Mit Ausschluß der Salinen. 2) Hievon 127 bei den Seesalinen. 

Nachwelsnng 1. 
Arbeiterzahl, verfahrene Schichten, reiner Verdienst. 

i 
Zahl der verrahrenen 1 Reiner Verdienst Schichten 

1 

·--------- --------- ---------------------
Durch· ' 

1 schnittlkhe auf 1 Arbeiter') 
Arten von Bcrghaucn, Arbeitorkln~scn ' Zahl der auf 1 1 im ganzen . 

j Arbeiter im ganzen ,\ b 't ') im ganzen in einer 8chicht 
- r e1 er 1 Jahre 

--K- --K·--" - -· K 1 h . 

Steinkohlenbergbau. 
1---„ ,----

1 

1. Häuer und Förderer ' 38.978 1 10,852.850 278 38,284.651 982 21 3 53 1 

2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter 4.042 ! 1,151.119 285 3,167.277 783 59 2 75 
3. Erwachsene Tagarbeiter . 12.682 3,975.637 313 10,813.706 852 68 2 72 
4. Jungen . 7.507 2,073.400 276 3,722.475 495 ' 87 1 80 
5. Weibliche Arbeiter 2.725 773.825 284 948.831 348 19 1 23 

Braunkohlenbergban. 
1. Hä.uer und Förderer 1 30.084 8,618.803 286 34,093.422 1.133 27 3 96 
2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter 6.148 1,845.149 300 6,065.430 986 57 3 29 
3. Erwachsene Tagarbeiter , 13.734 4,204.496 306 13,500.676 983 01 3 21 
4. Jungen . 1.449 1 416.883 288 683.719 471 1 86 1 64 
6. Weibliche Arbeiter 2.520 716.702 284 1,072.080 425 43 1 50 

Eisensteinbergbau. 
1. Hä.uer und Förderer 3.764 1,005.929 267 3,828.776 1.017 21 3 81 
2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter 87-7 27.018 308 86.001 980 63 3 18 
3. Erwachsene Tagarbeiter . 905 264 089 292 796.278 879 87 3 02 
4. Jungen . 109 3~.579 299 71.149 652 74 2 18 
5. Weibliche Arbeiter 70·9 21.194 299 45.939 647 94 2 17 

Salzbergbau. 
1. Häuer und Förderer 1.303 379.668 291 1,108.773 850 94 2 92 
2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter 1.180 ! 343.780 291 707.835 599 86 2 06 
3. Erwachsene Tagarbeiter . 695 205.658 296 448.041 G44 66 2 18 
4. Jungen 22 7 6.669 294 6.725 296 1 26 1 1 01 
5. Weibliche Arbeiter o·8 243 304 342 427 50 1 41 

3) Das ist auf 1 Arbeiter des in der 2. Spalte ausgewiesenen Jahresdurchschnittes. 
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Arten von Bergbauen, ,\rbeiterklas•cn 

Erdwachsberg bau. 
1. Häuer und Förderer . . . . . . 
2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter 
3. Erwachsene Tagarbeiter 
4. Jungen . . . . . . 
5. W eibliehe Arbeiter . 

Sonstiger Bergbau. 
!· Häuer und Förderer . . . . . . 
•· Sonstige erwachstne Grubenarbeiter 
3. Erwachsene Tagarbeiter . . 
4. Jungen . . . . . . . 
5. \V eibliche Arbeiter 

Gesamter Bergbau. 
1. Häuer und Förderer . . . . . . 
2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter 
3. Erwachsene Tagarbeiter . 
4. Jungen . . . . . . . 
5. Weibliche Arbeiter 

1 

1 

1 Durch
schnittliche 

! Zahl der 
1 Arbeiter 

1.270 

818 
28-S 1 

15·8 

6.307 
669 

3.060 
600 
815 

81.706 
12.127 
31.894 
9.717 
6.148 

Zahl der verfahrenen 
Schichten 

im ganzen auf 1 

1 
.-\rbeiter1

) ' 

291.576 230 

172.153 210 
7.633 1 265 
4.007 254 

1,740.870 276 
194.696 ' 291 
900.121 ' 294 
166.851 278 
213.530 262 

22,889.696 280 
3,561.762 294 
9,722.154 1 305 
2,704.015 278 
1,727.818 281 

Reiner Yerclienst 

auf 1 Arbeiter') 

im gnnzcn 
im ganzen ; in einer Schicht 

Jahre 

K K h K h 

783.793 617 16 2 69 

350.195 428 11 2 03 
8632 2!l9 72 1 13 
3.984 252 15 99 

5,013.098 794 85 2 88 
470.437 703 19 2 42 

2,386.362 779 1 86 2 65 
219.963 366 1 60 1 32 
269.424 330 ! 58 1 

' 
26 ---------

1 

83,112.513 1.017 21 3 63 
10,496.980 865 5\J 2 95 
28,295.258 1 887 16 2 91 
4,712.663 484 1 99 1 74 
2,338.562 380 1 38 1 35 

3
) Das ist auf 1 Arbeiter der in der 2. Spalte ausgewiesenen Jahresdurchsehnittes. 

Nachweisung ll. 
Dauer der Schichten am Schlusse des Jahres. 

Anzahl und Prozentsatz der Arbeiter, für welche die Schichtdauer (einschließlich der Ein- und Ausfahrt 
sowie der Ruhepausen) am Schlusse des Jahres betrug 

bis 8 Stunden über 8 bis 9 : über 9 bis 10 ! über ;~-~;;~ .1 über 11 bis 121 überl~-.~unden_I __ -;usammen 
---.-- Stunden i Stunden j Stu~den Stunden ___ ,---I 
Anzahl ' Proz.- Anzahl 1 Proz.- i Anzahl 1 Proz.- ·Anzahl Proz.-1 Anzahl 1 Proz.- 1 Anzahl : Proz.- 1' Anzahl ! Proz.-

Arten von Bergbauen 

-- ~' _____ _ _ __ _ _ _____ sa_t:_ _ satz ! 1 setz _ 
1 

satz ! i setz_ : _ 1 satz . _ . 1 satz _ 

~~~~!~~~i~~:~-:~-~-u .---~:~~: ~i~Ti~:~if!C-~~i~=i~ü;-- ~:~~-'. =~:i~! 1i~i ,- ~:!iil ·;Ü~~1 --~ ~~-11= ~~:~~~1 ·~~:~g 
Eisensteinbergbau 204 4·72 541 12·51 · 1.727139·95 • 1.851148·82 : 4.3231 100·00 
Salzbergbau . . 2.496 76·97 101 3·11 . - - 646 19·92: 3.243: 100·00 
Erdwachsbergbau. 1.286 60·3f> 27 1·27 818 38·82 i 1 2.131i 100·00 
Sonstiger Bergbau 4.4011 39·73 I.953 17·63 1.502

1 
13·56 1.7511 15·81, 1.467 13-42. 3 0·03 , 11.0771100·00 

Ges. Bergbau ! 24.099 16·65 j 76.751 53·02 11.254j 7-78 j 14.899i 10·29 17.739' 12·261 3 '144.745j 100·00 

(Schluß folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.000. - Kalker Werkzeugmaschinen-Fabrik Breuer, 

Schuhmacher & Co. Actien-Gesellschaft in Kalk b. Köln. -
Trio-Walzwerk mit ,·or seinen Einstichen angeordneten 
Ouowalzen. - Den Gegenstand vorliegendet· Erfindung bildet 
ein Walzwm·k, bei dem vor den Einstichen eines Trio-Walz
werkes Duowalzen angeordnet sind, deren Achsen parallel z·u 
denen der Triou,alzen ~'1°11d, wobei letztere eine _qrößere Um
fangsgeschwindigkt-1'.t be.-itzen als die Duu1calzen. Dadurch wird 
bei Wahrung dt'r g1·ößtrn Umfor1111mgsarbeit ftir das Werk
stlick ein ei11facher Bau fiir das ll'alzwerk 1·1·reicltt. Aus 
Fig. 1 ist ersichtlich, daß die Triowalzen a derart zwischen 

den beiden Duowalzenpaaren b und c angeordnet sind, daß 
die Walzebene der unteren beiden Triowalzen a derjenigen 
des Duowalzenbaares b und die Walzebene der beiden oberen 
Triowalzen a derjenigen des Duowalzenpaares c entspricht. 
Der Walzvorgang ist folgender: Das unten in die Duowalzen b 
eintretende Walzgut erhält hier den ersten und zwischen 
den beiden unteren Triowalzena den zweiten Stich. Oben ein
geführt erhält das Walzgut den ersten Stich zwischen den 
Duowalzen c und den zweiten zwischen den beiden oberen 
Triowalzen a. Das Walzgut wird also während eines jeden 
Durchganges zweimal gewalzt. Sodann müssen noch die Walzen 
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bei jedem zweiten Stiche eine größere Umfongsgeschwin1\ig·
keit als wie beim ersten Stiche haben. Aus dem \V alzvorgange 

Fig.J. 

h 

ersieht man ohne weiters, daß 
der zweite Stich jedesmal in 
den Triowa\zen a entweder in 
den beiden oberen oder in den 
beiden unteren stattfindet, 
wodurch - dies ist ein großer 
Vorteil dieser Anordnung -
man nur die Triowalzen a 
dauernd mit einer der Quer
schnittsverminderung des Walz
gutes entsprechenden größeren 
Umfangsgeschwindigkcitlaufen 
zu lassen braucht, um das 
"'alzgut während des zweiten 
Stiches mit der verlangten 
größeren Walzgeschwindigkeit 
auszuwalzen. Die größere Um
faugsgeschwindigkeit der Trio
walzen kann man dadurch er
reichen, daß man entweder den 
Triowalzen a einen größeren 
Durchmesser oder eine größere 
Umdrehungszahl als den Doppel
duo walzen b und c gibt. Fig. 2 
zeigt das Schema des Antriebes. 
Durch die Kammwalzed werden 
die Kamm walzen e des Walzen
trios a angetrieben, Außer
dem treibt die Kammwalze d 
mit Übersetzung ins Langsame 
die Kammwalzen f und ll an, 
die ihrerseits die Kamnmalzen 
h und i der Walzenduos b 

und c antreiben. Es kann jedoch jeder beliebige andere An
trieb verwendet werden. 

Amtliches. 
Der :Minister fiir öffentliche Arbeiten hat die beim Revier

bergamte in Mährisch-Ostrau zur Besetzung gelangende Kanz
listenstelle dem Amtsdiener der Berghauptmannschaft in Wien, 
. .\.nton Geier, ,·er liehen. 

Der fünister für öffentliche Arbeiten hat die beim Revier
bergamte in Klagenfurt neusystemisierte Kauzlistenstelle dem 
Feldwebel des k. u. k. Infanterieregimentes Nr. 17 in Laibe.eh, 
.liarkus Reif, verliehen. 

~er ~inister für öffentliche Arbeiten hat die Adjunkten 
Dr. Fr1ednch Mautner in Mährisch-Ostrau Dr. Josef Svha 
in Brüx und Heinrich Stauffer in Mährisch-Ostrau zu Berg
~ommissären im Stande der Bergbehörden unter Belassung in 
ihrer gegenwärtigen Dienstesverwendung ernannt. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat die Bergbau
eleven Roman Erzeski in Brüx und Heinrich Barvik in 
Pfibram .zu ~djunkten i.m Sta!1de der Bergbehörden ernannt, 
ersteren 1~ sem.~r dermahgen Dienstesverwendung beim Revier
bergamte m Brux belassen und letzteren dem Revierbergamte 
in Cilli zur Dienstleistung zugeteilt. 

Kundmacbnug. 

Reisestipendium des Freiherrn Louis Haber von 
Linsberg fiir die k. k. Technische Hochschule in Wien. 

Aus dem von dem Gutsbesitzer Freiherrn Haber von 
Linsberg dem hohen Uinisterium für Kultus und Unterricht 
mit der Widmung für speziell bezeichnete Unterrichtszwecke 
übergebenen 120.000 Gultlen ii. W. (240.000 Kronen) in Obli
gationen wurde die Summe von 25.000 Gulden ö. W. 
(50.000 Kronen) fiir ein jährlich vom Professorenkollegium der 
k. k. Technischen Hochschule in Wien auf Grund von 
Preisarbeiten zu verleihendes Stipendium bestimmt. 

Der Zweck dieser Stiftung ist, absolvierten Hörern dieser 
Hochschule Gelegenheit zu geben, die Fortschritte des tech
nischen \Vissens im In- und Auslande durch eigene Anschauung 
kennen zu lernen und sie auf diese \Veise dem Vaterlande 
nutzbar zu machen. Als Reisestipendium wird der von 
dem jeweiligen Stiftungsvermögen derzeit 133.500 Kronen ent
fallende, durch zehn ohne Rest teilbare Betrag der jährlichen 
Zinsen, d. i. pro 1908/09 der Betrag von 5280 Kronen verliehen. 

Die Genußdauer des Stipendiums beträgt ein Jahr. 
Im Studienjahre 1908/09 soll dieses Stipendium an einen 

ehemaligen Angehörigen der chemisch-technischen Fachschule 
zur Verleihung kommen, u. zw. wird es demjenigen Bewerber 
verliehen, welcher bei Leistung der eigens für diesen Zweck 
aufgegebenen Preisarbeiten die vorzüglichsten Kenntnisse be
wiesen hat. 

Die Gegenstände, aus deren Bereiche die Preisarbeit ent
nommen wird, sind dieses lila!: analytische Chemie und chemische 
Technologie anorganischer Stoffe. 

Da unter diesen Gegenständen den Kandidaten die Wahl 
freisteht, so werden dieselben in ihren Gesuchen anzugeben 
haben, inwieweit sie von diesem Wahlrechte Gebrauch zu 
machen gedenken. 

Die Bewerber um dieses Stipendium haben ihr an das 
Professorenkollegium der k. k. Technischen Hoch~chule in 
Wien gerichtetes Gesuch bis längstens 8. Mai 1909 in der 
Rektoratskanzlei dieser Hochschule einzureichen und in dem
selben 

1. die Staatsangehörigkeit in einem der im Reichsrate 
vertretenen Königreiche und Länder nachzuweisen. 

2. Das Diplom über die an der k. k. Technischen Hoch
schule in Wien als Hörer der chemisch-technischen Fachschule 
abgelegten strengen Prüfungen, bzw. das Diplom eines Doktors 
der technischen Wissenschaften oder das Zeugnis über die mit 
ausgezeichnetem Erfolge abgelegte zweite Staatsprüfung 
vorzulegen . 

3. [st eine biographische Lebensskizze beizubringen, aus 
welcher der Gang und der gegenwärtige Stand der Studien 
und die etwaige praktische Verwendung ersichtlich ist. Be
w:erber, welche bereits eine Anstellung erlangt haben, müssen 
die Zulässigkeit ihrer Beurlaubung für die Dauer des Stipendien· 
genusses nachweisen. 

. 4. Hat der Bewerber ein kurzes Programm der im Ver-
leihungsfalle beabsichtigten Reise, bzw. seines Aufenthaltes im 
Auslande vorzulegen. 

. Gleichzeitig wird die Erwartung ausgesprochen, daß der 
Stipendist seine Reise nach der Stipendienverleihung ohne 
unnötigen Aufschub antrete, daß er ferner, sei es von 
Halb- zu Halbjahr oder in einem Jahre nach Ablauf des 
Stipendiengenusses einen Bericht über die Ergebnisse seiner 
Arbeiten und seiner Reisen an das Rektorat der k. k. Tech
nischen Hochschule einsende, und den bezogenen Stipendien
betrag der Stiftung ersetzen werde, wofern er seine erworbenen 
Kenntnisse künftighin nicht in der im zweiten Absatze dieser 
Kundmachung angegebenen \Veise verwerten sollt.e. 

Der Rektor der k. k. Technischen Hochschule: 
Dolezal, 
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Vereins-Mitteilungen. 

Berg- und hüttenmännischer Verein in )lähr.-Ostrau. 
Protokoll der A.usschußsitzung vom 10. Jänner 1909. 

Anwesend: Der Obmann: k. k. Bergrat und Zentral
direktor Dr. August Fillunger; die _.\usschußmitglieder: 
k. k. Oberbergrat Dr. Mayer; Revierbergamtsvorstand, 
k. k. Bergoberkommissär von Ag g er 111 an n; Berginspektor 
Hybner; Berginspekto1· Popper; Oberingenieur Pusch; 
Oberingenieur Dekan 0 Vs k y j die Ersatzmänner: Ober
ingenieur Bernhart; Oberingenieur Lentll und Ober
ingenieur Rieger. 

Tagesordnung: 1. Konstirnierung des Ausschusses 
und Verteilung der Funktionen. 2. ..\ngelPgenheit des 
Kalenders "Hornik". 3. Bewilligung der Remunerationen 
pro 1908. 4. Verhandlung des Einlaufes. 5. Aufnahme 
neuer Mitglieder. 

Ad 1. Zum Schriftführer wurde Herr Berginspektor 
.T osef Popper, zum Vereinskassier Herr Oberiugenieur 
Karl Pu s c h und zum Bibliothekar und Hausverwalter 
Herr Berginspektor Josef Hybner gewählt. In <las 
Exkursionskomitee werden die Herren: Bergfospektor 
Popper, Oberingenieur Pusch und Oberingenieur Lend! 
berufen. 

Ad 2. Es wird beschlosseu, die Redaktion des 
Kalenders „Hornik ·' pro 1910 den Herreu: Oberingenieur 
Cervinka, Berginspektor Popper, Oberingenieur 
Dekanovsky und Oberingenieur Lendl zu übertrageu. 
Die drei letztgenannten Herren erklären sich hiezu 
bereit und es wird einstimmig beschlossen, Herrn Ober
ingenieur Ce rv in k a fiir die bisherige umsichtige Redi
gierung des Kalenders den Dank des Vereines zu über
mitteln und denselben zugleich zu ersuchen, neuerlich 
dieses Ehrenamt zu übernehmen. Bei dieser Gelegenheit 
'>teilt Herr Berginspektor H~·bner den Antrag, es mögen 
insbesondere die jüngeren Vereinsmitglieder in geeigneter 
Weise aufgefordert werden, sich durch Beiträge an der 
Ausgestaltung des Kalenders zu beteiligen. \Vird an
genommen. Des weiteren wurde der Beschluß gefaßt, 
zwecks Feststellung der Auflage des Kalenders für das 
nächste Jahr an diejenigen Gewerkschaften außerhalb des 
Revieres, welche im Vorjahre denselben bezo~ei1 haben, 
eine Anfrage in dem Sinne zu richten, ob sie bereit 

wären sich mit einer gewissen Anzahl von Exemplaren 
auch ~n der Auflage HllO zu beteiligen. 

Ad 3. Die Remunerationen wurden, wie alljährlich, 
im üblichen Aiismaße per K 594·- bewilligt. 

Ad 4. Das k. k. Handelsministerium in Wien ersucht 
zwecks Anlage eines Katasters der freien Vereinigungen 
zur \Vahrung der industriellen und gewerblichen In
teressen um Angabe diverser statistischen Dat~n _des 
Vereines und um reaelmäßige Zusendung der \ erems
sitzungsprotokolle. \Vird willfahrt werden. Die Berg
werksgesellschaft Trier dankt fiir die Teilnahmsk1~1.1d
gebung anläßlich der Grubenkatastrophe in Hamm. \\ ird 
zur Kenntnis genommen. Herr k. k. Oberbergrat Doktor 
Johann Mayer, Mähr.-Ostrau, dankt fiir die iiber1~ittelten 
Glückwünsche anläßlich der Allerhöd1sten Auszeichnung . 
\Vird zur Kenntnis geaommen. Herr Albert Herbat
schek, Advokat in Mähr.-Ostrau, sendet Separatabdruck 
des von ihm verfaßten bergrechtlichen Aufsatzes. Dem 
Autor wird der Dank übermittelt. Der Berg- und 
hiittenmfinnische Verein Kladno und die Bergwerksgesell
schaft Trier bestätigen den Empfang der Resolution 
betreffs der Stellung~ahme zu der im „Österreichischen 
Volkswirt" erschienenen Kritik der Grubenkatastrophe zu 
Radbod. Zur Kenntnis genommen. Der Montanverein 
für Böhmen sendet eine Protokollabschrift seiner Aus
schußsitzung vom 12. Dezember 1908. Wird zur Kenntnis 
genommen. Die Zeitschrift des Verbandes der Bergbau
betriebsleiter in Tt>plitz ersucht um regelmäßige Ein
sendung der Nachrichten über unseren Verein. Wird 
entsprochen werden. Die "Montanistisc~~e Ru~ds~hau" 
in \Vien sendet zwei Exemplare des „ Osterrp,1cl11schen 
Volkswirtes". \V ird zur Kenntnis genommen. 

Ad 5. Als Mitglieder haben sich angemeldet und 
sind aufgenommen worden: Dr. Friedrich L ö w, Direk
tionssekretär, Orlau-Lazy und Ingenieur Wilhelm Mey n, 
Betriebsleiter der Koksanstalt des Franzschachtes in 
Oderfnrt. 

Drz. Schri ftfiihrer: Drz. Obmann: 

Josef Popper m. p. H1·. Pillungcr 111. p. 

Der Salzburger Wassei·tag.*) 
Von Direktor S. Rieger. 

tFortsetznng von S. 292.) 

Die heutige Lage sei clerart daß der Staat n ich l baut. nehme, 'Ulld daß die LändPr ,·on t~en eigLenend L~~dlc>ssch1 i~~zlze~i ' ·· · · · · \\. ~ ·· t e nem an l' ,,a ursc ia ,-, der Prirnte aber infolge Einsprache des E1senbahnn11msle- mchts erhalten. a~ nu zend 1 ~l l 
11 

\"~rl ile sl'ibsl 
riums nicht bauen darf. Dies bedeute eine Yöllige \"er· "·ie die Salzbergliaue, wenn Pr ::- aa

1 
a ~· ~. e 

schleuderung des Volksvermögen~. Das ganze :\linisterium Pinheimse und die Länd_er leer _ausge ~e'.\ db~\y _ k „fle 
könnte Yon dem Zinsem·erlust der hieraus der österreichischen Da der Staat nur emen g':'.r~ngend. e_ 1lb erd assper_ ·raaten 
\. . .. ' d E 1 . 1 r·· d B 1 b tril'b selb.;l benot1gr 1e~e en l'lll rl\ olksw1rtschafl erwachst erhalten wer en. s geie rnc il ur en a m e - .. ' " 

1 
d E" uluß 

an, daß der Staat die Wa~scrkra[l für sich allein in Anspruch aber dennoch rnrenthaltr, mus~c dem ._ taa e er ll 

") Nach dem in der Ausschußsitzung der _Sektion Klagenfurt des Berg- und hüttenmännischen Vereines fiir Steiermark 
und Kärnten "l"Om 4. April 1909 erstatteten Bencht. 
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aui die Ausnülzung der Wa;;serkrafl enlzogen werden. Fi:;· 
kalische Interessen der Länder gleichen nie an Stärke denen 
dt>s SlaatP,;. ViPlmehr werden dieselben stets in eigenem 
Inleresse dPr lncluslrie das grölllmöglichste Enlgegenkomnwn 
erweisen. Die Länder werden alles aufbielen, um die Aus· 
nülzung der Wasserkra[l rnn Seile der Industrie zu fördern 
und zu ermöglichen, hauptsächlich durch Gewährung von 
Kreclil zum Zwecke der Aufführung \"On WasserkraClanlagen. 

Die Landlage haben auch Anlaß zu dem weitgehendsten 
Entgegenkommen gegenüber den incl uslriellen ,Unternehmungen, 
weil sie im Gefühle einer gewissen Konkurrenz stehen, denn 
es besteht die Ck[ahr, daß, wenn einem Industriellen Lei 
der Ausnülzurig der Wasserkraft Schwierigkeiten gemacht 
werden, derselbe sein induslrielles Unternehmen in einem 
andern Lande gründet, wo er mehr Entgegenkommen findet. 
Die Landtage können aber auch auf jene Kreise der Re· 
gierung, die sich feindselig und hindernd der Ausnützung 
der Wasserkräfte gegenübergestellt haben, den entsprechenden 
Druck ausüben. Durch Zusammenwirken von Land· 
lag und industriellen Organisationen läßl sich eine 
ersprießliche Lösung der Frage der llegelung des 
Wasserrechtsgesetzes erwarten. Es sei zu erhoffen, 
daß die Aussprache mit den Versammlungsteilnehmern dazu 
führen werde, daß in Hinkunft eine harmonische Arbeit 
zwischen den industriellen Kreisen und den einzelnen Landes
verlrelungen zum \V ohle beider Platz greifen werde. 

Die fiskalischen Interessen der Länder seien nie so 
hart zum Ausdrucke gekommen, wie jene des Staates. Auch 
der Abgeordnete Dr. Sleinwender, dessen vorjährige Ge
setzesvorlage im kärnlnerischen Landtag Erregung unter den 
Industriellen hervorrief, habe eingelenkt. Es gehe das aus 
seinem im gestrigen Wiener Tagblatt dem Wassertage ge
widmeten Aufsatze hervor. Dort heißt es: 

„Der allgemeine Wassertag der österreichischen Industrie 
wird sich zwar auch mit einigen technischen Fragen des 
Wasserbaues, ganz vorwiegend aber mit Fragen der Gesetz
gebung beschäftigen. Wie sich der Staat, die Länder, die 
Verwallung der Staatsbahnen und die Besteuerung zu den 
Wasserkräflen stellen und mehr noch slellen sollen, das 
bildet den Hauplgegensland der Referate. Dies liegt auch 
in der Natur der Sache. Die Technik des Wasserbaues, der 
Erzeugung, Fortleilung und Verwendung der Kraft hal sich 
frei entwickelt; stehen geblieben ist die Gesetzgebung. 
Nicht überall, aber so ziemlich am rückständigsten ist 
sie bei uns. Unser Wasserrecht stammt aus einer Zeit, 
wo man glaubte, die Verwendung der Dampfkraft werde die 
Ausnützung und die Wichtigkeit der Wasserkräfte beschrän
ken; auf die Bedürfnisse der Industrie nimmt es überhaupl 
wenig Rücksicht, und vollends gar nicht paßt es für eine 
Zeit, die durch die großartigste Erzeugung elektrischer 
Energie, durch deren Verwertung für motorische Kraft, Be
leuchtung, Beheizung, Metallurgie und Chemie, durch nahezu 
unbegrenzte Konzentration und ebenso unbegrenzte Verteilung 
und durch Fernleitung auf viele Hunderte von Kilometern 
charakterisiert wird. 

Unsere Gesetzgebung ist so unvollständig, daß es fast 
nirgends zur Anlage eines elektrischen Wasserwerkes ge
kommen wäre, wenn nicht der gute Wille der Interessenten 
und die vermittelnde Tätigkeit der Verwallungsorgane mit· 
geholfen hätte. So sehr man aber in zahlreichen Einzelfällen 
l'rsache hatte, den Behörden für ihr Entgegenkommen dankbar 
zu sein, ebensosehr beklage man sich darüber, daß die Kon
zessionen in einer sehr freien Auslegung der wasserrecht
lichen Bestimmungen willkürlich befristet und die besten 
\V asserkräfte vorn Eisenbahnministerium in Beschlag ge
nommen wurden, nicht für den gegenwärtigen Bedarf der 
Staatsbahnen, sondern für eine nicht einmal sichere Ver
wendung in der Zukunft. 

Eine Reform ist unaufschiebbar geworden. Wenn 
nun der bevorstehenden Reform gegenüber die Industrie 
Stellung nimmt und ihre Forderungen aufstellt, so wird 
man rs ihr nicht \•erübeln dürfen, wenn sie dies rnn ihrem 

speziellen Slandpunkl aus tut. Die anderen machen es auch 
nichl ruulpr;;, din Arbeiter im Lohnk;u11pfo, die Hruidwcrker 
h<'i (!er t;<~wNbegeselzgehung, die A~rarier lwi den V rrhand
lungl'n mil den Balkanstaaten. 

Der Slandpunkl der Allgemeinheit isl ein anderer, er 
ist der Standpunkt des allgemeinen Wohles. Regelt man 
aber die Gesetzgebung nach der fiücksichl auf das all· 
gemeine Wohl, so werden sich gleichwohl nur in Einzelheiten 
Differenzen mit den Forderwigen der Beleiliglen ergeben, 
denn das Grdeihen der hulustrie liegt nicht nur im einseitigen 
lnleresse der Industriellen, sondern in ganz hervorragendem 
Maße auch im allgemeinl'n Interesse des Staates und des 
Yolkes. Die naheliegende Erwägung weist den Weg zu 
Kompromissen und wird ihn finden. 

üm ohne allzu großen Zeit1·erlust zu einem solchen 
Kompromiß zu kommen, wird man in Salzburg gut lun, 
sich namentlich zwei Dinge vor Augen zu hallen. Die eine 
Tatsache ist die Kompetenz der Landlage, mit der man sich 
abzufinden haben wird. Was bedeutet diese aber? Erstens, 
daß eine für alle Länder geltende vollständige Einheitlich
keit nicht zu erwarten ist; zweitens, claß der Kompromiß
gedanke sich um so mehr in den Vordergrund drängt, weil 
in fast allen Lancllagen die agrarische Vertretung überwiegt. 
Daß diese trotzdem nicht rücksichtslos rnrgehen werde, 
dafür bürgt gerade die Vielheit der Landtage; behandelt man 
die Industrie in einem Lande schlecht, so verwertet sie in 
einem anderen Lande die Wasserkrä[te, von denen in den 
Alpenländern bisher nicht mehr als lQo;o ausgebaut sind. 

Die zweite Tatsache, die man beachten möge, ist die, 
daß in einer Reihe von Staaten neue Gesetze und Gesetz
entwürfe vorliegen, die durchwegs entsprechend dem Zuge 
der Zeit eine gemeinschaftliche Tendenz haben. Durch
wegs finden wir zeillich begrenzte Konzessionen, Be,·or
zugung des Staates und der Gemeinden und meist auch 
Besteuerung. Dieser letzte Punkt ist gerade derjenige, der am 
meisten Anfechtung findet, weniger vielleicht wegen des 
Prinzips als wegen der Schwierigkeit, einen passenden 
Schlüssel zu finden. In Italien soll künftighin jede Pferde
kraft mit jährlich acht Lire besleuert werden; eine solche 
Steuer läßt sich leicht ertragen in Terni wegen des hohen 
Gefälles, welches die Analge verbilligt und wegen der Renta
bilität der dortigen Eisenindustrie; aber sie kann auch in 
bestimmten Fällen die Ausnützung einer Wasserkraft ver
hindern, wenn es sich um kleine Gefälle und daher hohe 
Anlagekosten oder unl eine solche chemische Fabrik han
delt, die überhaupt nur mit dem billigsten Strompreise 
arbeiten kann. In den meisten Schweizer Kantonen bestehen 
Abstufungen; das gehl in einem kleinen Kanton leichter als 
in einem großen Lande. Die Industrie hat also recht, 
wenn sie sich gegen eine Steuer von unbekannter 
Höhe und mangelhafter Elastizität sträubt; in der 
Praxis allerdings dürfte es nicht so schlimm werden, denn 
jede!;: Land will Industrie und wird sich hüten, sie noch vor 
ihrem Entstehen durch fiskalische Einschnürungen umzu· 
bringen. 

Mit aller Kraft soll der Wassertag darauf dringen, daß 
die Regierung endlich aus dem Stadium des Zuwarlens und 
der Vorstudien herauslrete. Da nun einmal - ob dies nun 
gut ist oder schlecht - nur die Landtage für eine Reform 
kompetent sind, so müssen von der Regierung den Landlagen 
gleichlautende Entwürfe vorgelegt werden, sonst kommt es 
entweder überhaupt zu nichts oder die selbständigen Ent
würfe sind materiell und formell bis zur Unvergleichbarkeit 
verschieden. Da aber die Industrie nicht ein paar Jahre 
warten kann, bis ein vollständig neues Gesetz ausgearbeitet 
wird, und da der übliche Personenwechsel in der Regierung 
einer umfassenden Kodifikation durchaus ungünstig ist, so 
begnüge sich das Ackerbauministerium im Einvernelunen 
mit dem Ministerium für öffentliche Arbeiten mit einer Reihe 
von Abänderungen innerhalb des Rahmens der bestehenden 
Landesgesetze. Wenn ein Dutzend von Paragraphen ent
spr<'chmd abgeänd!'rt und ergänzt wird, so läßt sich damit 
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vorderhand <las Auskommen finden, und es darf crwarlel 
Werden, <laß ei11c solche .'iovellicl'Wlg eine grün<lliclw Tic
form einleiten und nicht n-rschieben werdr." 

Darin komme keine industriefcindliche Absicht, son
dern vielmehr die Yolle Erfassung der Notwendigkeit der 
Reform des Wasserrechtes und das Bestreben zur Geltung, 
mit allem Nachdrucke für die Erreichung derselben einzu
treten. 

Die Entschließung, welche Dr. Bcurle beantragte, sließ 
wegen der darin zum Ausdrucke gebrachten Forderung der 
Überlassung der wasserrechtlichen Kompetenz an die Länder 
auf Widerspruch. Später wurde dieselbe nach einigen Yom 
Referenten vorgenommenen ÄnderWlgen der Hauptsache nach 
in folgender Fassung angenommen : 

„Der Wassertag gibt der Überzeugung Ausdruck, <laß 
die alpenländischen Landtage den Ausbau der Wasserkriifte 
in diesen Ländern durch Benützung ihrer wasserrechtlichen 
Kompetenz und durch alle jene Maßnahmen fördern werden, 
welche den gegebenen l\löglichkeiten entsprechen. 

Die Versammlung gibt der Hoffnung Ausdruck, daß kein 
alpenländischer Landtag die Entwicklw1g des Wasserkräfte
ausbaues in seinem Kronlande durch f i s k a 1 i sehe Maß
na h m en hindern wird, zumal der Ausbau der Wasser
kräfle unmittelbar fiskalisches Erträgnis auch für Land und 
Gemeinde schafft. 

Der Wassertag richtet an die alpenländischen Landtage 
das Ersuchen, ihren ganzen Einfluß bei Hegieruug und Reichs
rat zur Verwirklichung seiner Forderungen aufzubieten, und 
dies in der Erkenntnis, daß die die Wohlfahrt dieser Länder 
fördernde Ausnützung der Wasserkräfte entscheidend für die 
Wohlfahrt und die kulturelle Enlwicklung aller Alpen
länder ist." 

Die Elektrisierung der Alpenbahnen und die Industrie 
wurde von zwei Referenten behandelt. 

Zuerst sprach der Generalsekretär des Bundes ösler
reichischer Industrieller, kais. Rat Dr. G. \\' e i ß Ritter 
von Wellenstein. 

Mit Bezugnahme auf die baldige Vollendung der zweiten 
Triester Bahn, welche die Tauern, den Bosruck und die 
Karawanken bezwingen, erklärte der Referent, daß sich die 
österreichische Technikerschaft nun mit einer nicht minder 
großen Aufgabe, der Einführung des elektrischen Betriebes 
auf den Alpenbahnen beschäftige. 

über den Standpunkt, den die Industrie diesem ge
waltigen Projekte gegenüber einzunehmen habe, herrscht kein 
Zweifel. Zunächst kann die Industrie prinzipiell nur jeden 
technischen Fortschritt mit Freude begrüßen, aber an der 
Einführung des elektrischen Bahnbetriebes habe die ganze 
österreichische Volkswirtschaft und speziell die Industrie das 
größte Interesse, weil ihr derselbe große Vorteile bietet. 
unmittelbar greifbar ist der Nutzen, den die gesamte elektro
technische lndus-trie, der l\laschinenbau, die Eisen
und Zementindustrie, das Baugewerbe und die Arbeiter
schaft zu erwarten haben. 

Nach den lllitteilungen des Oberbaurates Baron Fe r s t 1 
stellen sich die Anlagekosten bei Wahl von Einphasenstrom 
auf rund K 90.000'- für den Bahnkilometer. Danach würde 
die Elektrisierung der im Bereiche der alpenländischen Staats
bahndirektionen, Linz, Innsbruck, Villach und Triest 
liegenden Staatsbahnstrecken eine Summe von über 
250 lllillionen erfordern. Die Einführung des elektrischen 
Betriebes bringt also ganz enorme Summen ins Rollen, die 
Arbeit und Verdienst bringen würden. 

Auch ist es für ein Land mit beschränktem Kohlen
vorkommen von Bedeutung, daß ein großer Kohlenverbraucher, 
wie die Alpenbahnen, die jährlich an 15 Millionen llleterzentner 
Kohle verbrauchen, wegfalle, wodurch es möglich werde, 
dieses wichtige Brennmaterial anderen Zwecken der Industrie 
und Volkswirtschaft dienstbar zu machen. 

Der elektrische Betrieb gestattet einen schnelleren und 
dichteren Verkehr, der zur BelebWlg des Fremdenverkehrs 

bcilragen \\'iinle, welcher Ge\\'erbc und ~ndu?trie Cörde'.l un.cl 
dPr Landwirlsclmft nützt. Gerade, weil <lte Industrie die 
raschn und z\\'eckmiißigc Durchführung dPr Elektrisierung der 
Alpenbahnen wünschon müsse, ist es mit il~re A:u.fgabe, 
alle Einwände zu bekiimpfen, welche der Elektrisierung 
der Alpenbahnen entgegengesetz~ _werden~. und schonung~los 
an allen jenen l\laßnahmen Kritik_ zu u~n, ,~·eich~ emer 
zweckmäßigen raschen Erreichung dieses Zieles sich hmdernd 
in den Weg zu stellen scheinen. . . . 

Ein Einwand, der von sehr gewichtiger Seite gemacht 
zu werden pflegt, besleht darin, daß eine Störung des elek
trischen Betriebes ganze Betriebsstrecken lahm
zulegen vermag, während das Versagen einer ~okomotivl' 
auf den übrigen Bl'trieb keinen Einfluß übe. Diese Folge
rungl'n werden insbesondere ron militärischer Seite rnr
gebracht, sie können aber nicht slichhältig sein, weil andere 
Staaten, so Bayem, ernstlich mit dl'f Einführung des elek
trischen Betriebes sich befassen, und Oberitalien denselben 
in weitestem Umfange bereits eingeführt hat. Gerade das 
Beispiel Italiens sollte uns Mut machen, eine große 
Fortschrittsmöglichkeit auszWlützen und ihre \'erwirklichung
nicht durch pedantische Bedenklichkeit hemmen zu helfen. 

Die Anwesmheit eines Vertreters des Reichskriegs
ministeriums sei indessen auf das erfreulichste zu begrüßen, 
sie lasse die Überzeugung aufkommen, daß dasselbe keinen 
prinzipiellen Widerstand mehr leistet und bereit sei, sich 
zu unterrichten, inwieweit seine ursprünglichen Bedenken 
gerechtfertigt seien. Am beslcn und sichersten werden sich 
dieselben mit Hücksicht auf die Erfahrungen in anderen 
Staaten durch einen Probebetrieb beseitigen lassen. 

Bedauerlich ist es, daß der große Plan des elektri
schen Bahnbetriebes, dem die Industrie mit Sympathie gegen
übersteht, in einer Art und Weise vorbereitet wird, die eine 
schwere und gefährliche Hemmung jeden Unter
nehmungsgeistes bedeutet. Wir wissen von geheimen Er
lii.ssen, die die politischen Behörden anweisen, jedes größere 
Wasserkraftprojekt der llegierW1g vorzulegen. Wir wissen 
ferner, daß das Eisenbahnministerium in den meisten Fällen 
der Verleihung größerer Wasserkonzessionen an 
Pri\·atunternehmer einen hartnäckigen Widerstand ent
gegensetzt, der es in weiten Gebieten unserer Alpenländer 
einfach unmöglich gemacht hat, die Wasserkräfte der Aus
nützung zuzuführen. Teils suchte die Eisenbahnverwaltung 
die Wasserkräfte selbst in die Hand zu bekommen, teils 
begnügte sie sich damit, die Entscheidung über die 
Konzessionsansuchen in das Endlose zu ziehen, teils 
wurde dem Privatunternehmer die Konzession nur unter den 
drückendsten Bedingungen erteilt. 

Nach offiziellen Angaben sind für die Elektrisierung 
der Alpenbahnen 130.000 PS nötig. Die Schätzung der in 
den Alpenländern überhaupt gewinnbaren Kra1tmengen 
schwankt \"Oll 1 ·7 bis 3·8 Millionen Pferdestärken. E s i s t 
also jedenfalls nur ein verhältnismäßig geringer 
Teil des gesamten, in unseren Alpen vorhandenen 
Schatzes an Wasserkraft, den das Eisenbahnmini
sterium beanspruchen kann, selbst wenn man in Rück
sicht zieht, daß es manche Wasserkraft in größerem Maße 
auszubauen beabsichtigt, als es für den Bahnbetrieb be
nötigt wird. Wie ist es dann möglich, daß so heftige Kon
flikte zwischen der BahnverwaltWlg und den Privatunter
nehmern entstehen? Sollte man nicht denken, daß der 
ungeheure Vorrat an Wasserkraft es beiden Teilen ermöglicht, 
ohne Reibung ihre wirtschaftlichen Ziele zu verfolgen? Solche 
Erwägungen haben offenbar den Verdacht in der Industrie 
hervorgerufen, daß es sich bei dem Vorgehen des Eisen
bahnministeriums doch um Monopolbestrebungen handle 
und oft genug sind die Klagen der Industrie an uns gelangt, 
daß der Staat seine Hand einfach auf alle Wasserkräfte 
legen wolle, einerlei, ob er sie für den Bahnbetrieb brauche 
oder nicht. 

Gegen den Gedanken, daß dem Staat irgend ein Wasser· 
kraftmonopol zugestanden werden soll, muß die Industrie 



- 310 

Slellung nehnwn. Sie ka1m sich d;u·u111 auch mit der An· 
schauung nicht einverstanden erklären, die Oberbaurat Baron 
Ferstl in dieser llichtung vertrete. Sie beklagt es, daß sich 
Sektionsrat Dr. Karmins k i, dPr bisher immPr an der Sl'ite 
der InduslriefördNPr stand, den Anschauungen des Professors 
II o c h e n e g g, welcher für die Konzessionsbefristung und das 
Heimfallsrecht eintritt, anschloß, ja sogar über dieselbe 
hinausgehe. 

Wir wollen davon absehen, daß, sobald der Staat der 
Beherrscher der für die Industrie nötigen Kraftquellen wird, 
wir ja nicht weit vom sozialpolitischen Zukunftsslaat 
entfernt sind. Mag ein solcher Zukunftsslaat nun zu solchen 
,\ufgaben lierufen und geeignet sein, der gegenwärlige ist es 
sicher nicht. Der Slaat wird als Ilehcrrscher der Kraft· 
quellen zum Beherrscher der Industrie und gegen diese 
latsächliche Industrieherrschaft des Slaates müssen sich heute 
nicht bloß die einzelnen Industriellen, sondern auch die 
autonomen Länder und aulonomen Stadlverwaltun
gen, welche selbst Kraftwerke besitzen, wehrc•n. Wir können 
absolut nicht zugestehen, daß der heutige Slaat jenes 
~laß von lniliative besitzt, welches unlicdingt nolwendig ist, 
um das schwierige Werk der raschen Ausnützung unserer 
\\" asserkräfte durchzuführen. 

Erfreulich ist es, daß auch in den Kreisen der Bureau· 
kralie Männer sich finden, welche die Nolwendigkeit des 
Staates, die speziellen industriellen lnleressen zu wahren, 
anerkennen. Zu diesen gehört Seklionschef Ur. Ur o s c h e. 
Derselbe meinte, daß das Staatsmonopol ein schwer in die 
Wirklichkeit umzusetzendes Ideal sei und daß man der In· 
duslrie die Freiheit der Entwicklung wahren müsse. 

Die österreichische Industrie stellt sich die Elektrisie· 
rung der Alpenbahnen derart vor, daß zunächst einmal die 
ganze Frage aus dem Stadium des Studiums herauskommt 
und Pndlich ein Projekt der Elektrisierung hergestellt oder 
doch wenigstens die Leilsälzc hiefür bekanntgegeben werden. 
Zu diesem Behufe sind der Eisenbahnverwallung die not· 
wendigen Mittel zur Verfiigung zu stellen, wobei aber auch 
d1•r :\ uftrag zu erteilen sein wird, diese Aufgabe innerhalb 
gewisser Fristen zu lösen. Liegt das fertige Projekt 
\·or, so wird man auch weiter wissen, welche Kraflmengen 
an den verschiedenen Orten zu dieser Elektrisierung not
wendig sind. !\lan wird sich weiters Klarheit darüber ver· 
schaffen müssen, welche Wasserkräfte zur Herstellung dieser 
notwendigen Kräfte erforderlich sind. Das Eisenbahnministe· 
rium wird dann die Wasserkräfte bezeichnen und erklären 
müssen, welche Kraftmengen es aus den einzelnen Wasser
kräften in Anspruch nimmt. Die Industrie wird dann allenfalls 
selbst die Anlagen erbauen, wobei dem Eisenbahnministerium 
die von ihm beanspruchte Kraftmenge zur Verfügung zu 
stellen ist. ' 

Durch dieses Programm kann die technisch beste Aus
führung, die auch die wirtschaftlich nützlichste ist, den Wasser
kräften gesichert werden, der Fiskalismus wird zurück· 
gedrängt und der t.:nternehmungsgeist nicht gehemmt. 
Der österreichische Vnternehmungsgeist ist ohne· 
hin eine zarte oder, richtiger gesagt, eine selten 
vorkommende Pflanze. Das österreichische Fh;kalsystem 
ist kein Boden, auf welchem derselbe gedeiht. Wenn aber 
dennoch sich einzelne solche seltene Blüten finden, dann 
dürfen nicht sozialistisch und industriell mißverständliche 
Theorien und die Wurzel des Unternehmungsgeistes er· 
fassende fiskalische Maßnahmen dessen Wachstum hindern, 
dessen Förderung die Aufgabe einer weitsichtigen Staats· 
verwallung wäre. 

Auch der Finanzminister käme hiebei auf seine Rech· 
nung. Eine blühende Industrie ist eine bessere Staats
einnahmequelle als eine durch Fiskalismus unterbundene, 
die doch nur magere Früchte zu zeitigen in der Lage ist. 

Von dringender Wichtigkeit erachtet der Referent die 
Errichtung eines Wasser· und Elektrizitätsbeirates, 
der bei der Elektrisierung der Alpenbahnen, wie überhaupt 

lll'i der Aus11iitzung d<'r Wass<'rkriiflc in maßgebender \\"eise 
mitzuwirken hällP. Der WassNbcirat soll nicht mit dem 
lnduslriNat \'PrPi11igt, sond<'rn neben demselhen eingesetzt 
wPnlen, da ihm ganz andere Aufgaben als dem Industri<'fate 
zufall<'n. Der lnclnslrierat ist ein Beiral der Gesetzgebung, 
dPr \\"asserrat ein Beirat der Verwaltung, welcher d<'f· 
selben als fachlich informiNter, Interessengegensätze aus· 
gleichender Beirat zur Seite zu stehen hätte. Nur durch 
l'in<'n derartigen richtig zusammengesetzten und ausgiebig 
heschiiftiglen Wasserral kann h<'i uns der Vorsprung eingeholt 
werden, den andere Staaten in den lelzl<'n .Jahren bei der 
Industrieförderung und insbeson<h•re der Ausnützung der 
Wasserkrärte genomn1!'n haben. 

Dr. \-. Weiß beantragte folgende Entschließung: 

„Das große Projekt, w1sere Alpenbahnen mit e 1 e k· 
trischer Kraft zu hetreilwn, wird \·on der Industrie freudig 
begrüßt, da sie die hohe rnlkswirtschallliche Bedeutung 
dieses L'nternehmens voll würdige. Es muß sehr bedauNt 
werden, daß anscheinend von Seile des Kriegsministeriums 
gegen die Durchführung der Elektrisierung Bedenken erhobL•n 
werden, die von anderen Ländern längst fallen gelassen 
wurden. Die technisch richtige Durchführung der Elektri
sierung gewährt auch vom militärischen Standpunkte 
aus die volle Sicherheit, daß der Betrieb im Kriegsfalle 
sich ungestört abwickelt, ja gerade aus militärischen Griinden 
muß darauf Wert gelegt werden, daß die einheimischen Kraft· 
quellen ausgenützt werden, damit unsere Alpenbahnen im 
Falle eines Krieges nicht von der Kohlenzufuhr aus dem 
Auslande abhängig sind. Die Verzögerung der Elektrisierung 
bedeutet die Brachlegung eines der wertvollsten Nalur· 
schätze und somit einen schweren Schaden fiir unsere 
Volkswirtschaft. Insbesondere wird dadurch die lnduslriali· 
sierung der Alpenländer verhindert, die die Voraussl'lzung 
Volkswirtschaft. Insbesondere wird dadurch die In d 11 • 

slrialisierung der Alpenländer verhindert, die die 
Voraussetzung der fienlabililät fiir die Alpen· 
bahnen ist. 

Die l11duslrie muß mit drr grüßten Entschiedenheit 
verlangen, daß die gegenwärtige Behinderung der Wasserkra[t
ausniitzung in den Alpen ein Ende nehme. Ferner muß aber 
auch gefordert werden, daß das Eisenbahnministerium nul 
den privaten Unternehmungsgeist billige fiiicksicht nehme. Die 
jetzt geiible Praxis, womöglich nlle Wasserkrälte, seihst wenn 
dieselben fiir den Bahnhetrieb keineswegs nolwe11dig oder gc· 
eignet erscheinen, mit einer Sperre zu bl'legen, die iiherfliissi!l<'ll 
Schwierigkeiten, die den Ilcwerbern um \rasserrechte bereitet, 
sowie die drückenden Bedingungen, die ihnen in den Kon· 
zessionen zu Gunsten des Eisenbahnministeriums auferlegt 
werden, müssen geradezu eine abschreckende Wirkung auf 
den Unternehmungsgeist äußern. Die Forderungen der In· 
dustrie gehen daher dahin: 

1. Es ist unverzüglich ein Wasser- und Elektrizitäts· 
beir~t ins Leben zu rufen, in dem sämtliche beteiligten ~lini· 
sterien sowie die Interessenten aus den Kreisen der Industrie, 
der Technik und der Landwirtschaft vertreten sein sollen. 

2. Das Eisenbahnministerium möge die Projekte 
zur Elektrisierung der Alpenbahnen mit größter Beschleu
nigung fertigstellen und dieselben jedenfalls bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt dem zu schaffenden Wasser- und Elek· 
t~izitätsbeirat vorlegen. Diesem Beirat sollen alle J(onzes· 
s10nsgesuche von größerer Bedeutung, sei es durch Größe der 
Anlage, Art der Ausführung, unrnllkommene Gefällsaus· 
nützung u. dgl., vorgelegt werden. 

3. Die \-orlage, betreffend die Elektrisierung der Alpen· 
b~hnen, ist mit tunlichsler Beschleunigung im Pa rl amen te 
e111zubringen und die Ausfiihrung des Projektes an ent· 
sprechende Fri~tl'n zu binden. 

4. l\lit aller Beschleunigung ist auf einer Teilstrecke 
die probewl'ise Elektri8ierung durchzuCiihren, damit das Kriegs· 
minis_terium an einem praktischen Beispiel ersehen kann, ob 
und mwieweit seine Befürchtungen gerechtCertigt seien." 

(Srhluß folgt.) 
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Nekrolog. 
llergingcni<'ur Hermann l'Oll Tieseuhausen. t 

Am 19. JII.ärz d . .J. starb, fern von der Heimat, zu Rom, 
nach langem Leiden, erst 34 Jahre alt Hermann von Ti es e n
h~ u s e n, Bergingenieur der Bleiberg

1

er Bercnverks-Union zu 
~ließ in Kärnten. "' 

Hermann von Tiesenhausen entstammte einem alten 
~urlän~ischen G~schlechte und absolvierte die Bergakademie 
in Freiberg. Seit dem Jahre 1901 stand er in Diensten der 
~leiberger Bergwerks-Union, welche in ihm einen ihrer tüch
t1~sten und begabtesten Beamten verlor. Hermann von 
T~esenhausen zeichnete sich 1lurch herrorragendes Fach
wissen, du~ch eine vielseitige allgemeine Bildung, durch 
s~harfe Logik, zähe Ausdauer und all denjenigen wertvollen 
Eigenschaften aus, welche den zukünftigen leitenden Beamten 
vorau~bestimmen. Vornehm in der Gesinnung und Denkungs
n!t, liebenswürdig und bescheiden im Umgange erfreute er 
sich der größten Achtung und WertschätzunO' bei Vorgesetzten 
Kollegen und Freunden. " ' 

Er hat eine kurze aber arbeitsreiche Schicht beendet. 
Ehre seinem Andenken! N. 

Notizen. 
Die neue Hoblblockmasclliue „Phönix" (Patent an

gemeldet). Die in Amerika in hoher Bliite stehende Hohlblock
bauweise beginnt auch in anderen Ländern festen Fuß zu 
fassen . Die Leipziger Zementindustrie Dr. G asp ary & Co., 
Markranstädt, bringt jetzt mit ihrer Maschine "Phönix" eine 
Hohlblockmaschine auf den Markt, die einen Fortschritt in der 
~onstruktionsolcher J\Iascbinen bedeutet. Bisher unterschied man 
im allgemeinen zwei Arten der Herstellung der Blöcke. Einmal 
wurden die Blöcke in bequemer Arbeitshöhe gestampft und 
nach erfolgtem Ausschalen aus der Form auf der Unterlage 
abgetragen und auf den Boden abgesetzt, ferner bevorzuote 
man eine Arbeitsweise, welche das gefährliche AbtraO'en der 
Blöcke vermied. Man stampfte die Blöcke unter Vern'.'endung 
''.on Unterlagen direkt auf der Erde. In ersterem Falle zeigt 
sieh der Fehler, daß die Bliicke sehr leicht während des Ab
tr~ens Risse erhalten, die ihre Festigkeit nach dem Erhärten 
beemtlussen. Auch ist es besser . zwei Arbeiter mit dem Ab
tragen der Blöcke zu betrauen, \\·eil für einen Mann die Last 
zu schwer und das Xiederlassen des Blockes zu unbequem ist. 

Diese Mängel werden zwar beim Stampfen der Blöcke auf der 
Erde vermieden, dafür bat der Arbeiter aber wieder alle Han
tierungen 1nit gebeugtem Rücken auf dem Boden, also in der 
~.enkbar ungünstigsten Arbeitsstellung auszuführen. Diese 
Ubelstände beider Methoden wurden bei der Maschine nPhönix" 
dadurch beseitigt, daß man die Maschine fahrbar gestaltete 
und daß die eigentliche Form derart drehbar um eine Achse 
angeordnet wurde , daß man den gestampften Block in der 
Form direkt auf clen Boden absetzen kann. Man fertigt also 
den Block in bequemer Arbeitshöhe nach der einen llethode 

und nimmt ihn aus der Form direkt auf dem Boden nach .der 
anderen Arbeitsweise. Diese Vorteile der Konstruktion soll 
keine der bisher bekannt gewordenen Holzblockmaschinen zeigen. 
Die Form selbst wird durch nur zwei Hebel geöffnet und ge · 
schlossen. Die Ansichtsflächen sind lefoht auswechselbar. Es 

können mit der llaschine unter Verwendung entsprechender 
Einlagen alle Arten Yon Blöcken fabriziert werden. Es lassen 
sich sowohl Hohl- und Vollblöcke als auch längs- und 11uer
halbe, profilierte, glatte bossierte usw. Blöcke herstellen. Die 
Fabrikation der Blöcke mit der Maschine ist die denkbar ein
fachste. ~lan ~.ann schmiedeeiserne oder Hohlunterlagen yer
wenden . Eine Uberanstrengnng des einen zur Herstellung der 
ßlöcke benötigten Arbeiters ist ausgeschlossen, da Block un1l 
Form nur gefahren werden. also leicht zu bewegen sind. Die 
Arbeitsweise der Maschine „Phönili." gestattet auch, daß 
Blöcke fabriziert werden, die dem Rauminhalt von 16 ver
mauerten Steinen im großen deutschen Reichsformat entsprechen, 
während man bisher aus den oben angeführten Gründen auf den 
Maschinen älteren Systems nur Blöcke herzustellen empfahl, 
die 12 vermauerten Steinen gleich kamen. Die Abbildungeu 
zeigen klar clie Yorziige der Blockmascbi ne „ P lt ö n i x" und 
ihrer Arbeitsweise. 

Neuere Bcrördcrungsanlagen nur Hochofenwerken. 
Unter den neueren Verfahren zur Bewältigung der Beförderung 
der Rohstoffe auf die Hochofengicht ist zunächst das aus 
Amerika stammende, durch die Verwen1:ung von Schrägauf
zilgen gekennzeichnete zu erwähnen. Die Schriigaufzüge, die 
in Form eiserner Brücken von einem nahe den Hochöfen ge
legenP,n Punkte der Hüttensohle in einer Steigung von etwa 
55 bis 70° zur Gichtbühne hinaufführen, arbeiten mit einem 
sich selbsttätig in die Gichtglocke entleerenden Fördergefäß 
von !!"Toßer Fassung. Be~ingung für ihre Verwendbarkeit ist 
ein ~eier Raum nahe den Ofen, der sich insbesonders bei älteren 
Hochofenwerken nur selten vorfindet. Diese Bedingung ist bei 
dem Verfahren des Transportes mit Drahtseilbahnen nicht er
forderlich. Hiebeihat man die Möglichkeit, von beliebig entfernten 
Plätzen ohne Umladung unmittelbar auf die Gicht zu fördern . 
Allerdings werden im Gegensatz zu der selbsttätigen Beschickung 
durch Schrägaufziige an der Gicht wieder Leute erforderlich, 
um die vom Zugseile losgekuppelten Wagen nach der Gicht· 
O'locke zu schieben und stürzen. Vollständig kann man sich 
:ber auch mit dieser Arbeitsweise nicht von den Platzverhält
nissen freimachen, denn eine Drahtseilbahn muß möglichst in 
gerader Linie ausgeführt werden, da ihr Bau mit der Zahl 
der Abzweigungen verwickelter wird. Die J\Iängel dieser beiden 
Verfahren werden beseitigt durch die Elektrohängebahnen, 
die für den Transport in wagrechter Richtung bei schwieriger 
Linienführung, auf kurvenreichen Strecken mit vielen Ab
zweigungen ein unübertroffenes Fördermittel bilden. Ih~en 
liegt. die Iclee des elektrischen Einzelantriebes zugrund~. Eine 
Verknüpfung dieses Förderverfahrens mit der Hoehofenbegi~htung 
durch Seilbahnen fand ihre praktische Ausgestaltung m der 
BI ei chertschen Elektroseilbahn. Ihr Prinzip besteht 
darin, daß dort , wo die Steigung beginnt, die a~komme~den 
Elektrohiingebahnwagen selbsttätig an das Zugseil der Gicht-
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seilbahn gekuppelt und so clie schräge Strecke hinaufgezogen 
werden, während clie Stromzuleitung aufhört. Auf cler Gicht
bühne kuppeln sie sich selbsttätig aus, fahren weiter um! ent
leeren sich durch Kippen in die Gicht. Sodann gehen die Wagen 
zur schrägen Strecke zuriick, fahren am Zugseil hinun1er und 
laufen nach Abkupplnng weiter bis zu den Vorratsbehältern. 
Oh die Hochofenanlage ursprünglich zweckmäßig angeordnet 
war 01ler nicht, spielt kaum noch eine Rolle. Die .. Rohstoff
behälter können in beliebiger Entfernung von den Ofen auf
gestellt werden und kiinnen selbst du!ch andere Gebäude von 
ihnen getrennt werden. In den Jahren 1905 bis rno7 sind 
auf verschiedenen Hiittenwerken vier vollständige Begichtnngs
anlagen mit Elektroseilbahnen in Betrieb gesetzt worden, die 
sich durchaus als zweckmäßig erwiesen haben. Besonders 
charakteristisch ist die Erztransportanlage der Firma Gehr. 
Stumm, G. m. b. H., in Neunkirchen a. d. Saar. Auf der 
ganzen Anlage sind etwa 55 Wagen in Betrieb. Da aber 
nicht ein einzelner Stoff. sondern mehrere Erzsorten befördert 
werllen miissen, so simi eine ganze Reihe von Gleisen vor
ban1len. Die Betriebssicherheit wird clurch clie Zugdeckungs~ 
einrichtnng gewährt, die darin besteht, daß die Fahrleitung 
in einzelnen Blockstrecken geteilt ist, und durch von den 
Wagen selbsttätig verstellte Schalter die gerade 1lurchfe.hrene 
Blockstrecke von der Speiseleitung abgeschaltet wird, wodurch 
verhindert wird, daß Wagen während der Fahrt zu nahe 
kommen und der folgende Wagen auf einen haltenden \Vagen 
auffährt. Die . .\.nlage im Werke l'rzynietz der vorm. Erz
herzoglichen Hiitteninspektion Teschen liefnt den Beweis, daß 
auch eine scheinbar sehr ungünstige Lage cler Koksöfen, die hier 
durch eine Anzahl anderer Bauwerke von den Hochöfen ge
trennt sind, dem Transport mit Elektrohängebahn keinerlei 
Schwierigkeit bietet. Bei den Transporteinrichtnngen der 
l'lloselhiitte in l'llaizieres bei Uetz kommen sämtliche Rohstoffe 
mit der Bahn an und werden in Hochbehälter geschaufelt, 
unter denen Elektrohängebahnen entlang ziehen. Bei der 
Fiir1leranlage dP,r )faximilianshütte in Rosenberg (Oberpfalz) 
sind hingegen Hochgeleise für Eisenbahnwagen vollständig ver
mieden. Die ankommenden Eisenbahnwagen werden auf einem 
Kipper in zwei Fiillrimpfe gekippt, deren Ausläufe in einem 
Tunnel liegen, in den eine Elektroseilbahn mündet. Bei allen 
die~en Anlagen ist die Ersparnis an Arbeitern außerordentlich 
groß. Zum Beispiel werden auf der Anlage der Gehr. Stumm 
50 Arbeiter, auf der .lile.ximiliaushütte sogar 70 Arbeiter in 
jeder Schicht überßiissig. Der Kraftverbrauch fällt nicht ins 
Gewicht, da einerseits die Seilbahnen sehr wirtschaftlich ar
beiten, andrerseits für den Einzelantrieb sehr wenig Strom 
niitig ist. Bei der St 11 mm sehen Anlage werden für einen 

\Vagen während der Fahrt nur 3·() A bei 120 V verbraucht. 
Der mittlere Kraftbe1larf stellt sich bei dem Betriebe mit 
55 Wagen auf 22 J(Jr. Der Seilverbrauch - ein oft geäußertes 
Bedenken gegen die Gichtseilbahnen - ist nicht sehr groß. 
Die Seil:lauer nimmt im Laufe der Zeit zu, je mehr das Seil 
sich in die Rillen einarbeitet. Wenn man die Ausgaben für 
die Seile nicht unter Ansrhaffungskosten, sondern unter laufende 
Betriebskosten rechnet, ebenso wie die Kosten für elektrischen 
Strom, Putz- uml Sl'hmiermaterial oder für Arbeitslohn, so ist 
der Aufwand für Seilerneuerung ganz gering. Bei dem ersten 
Zugseil der Stumm sehen Anlage betrug er auf die Tonne ge
förderten Materials gerechnet nirht mehr als 0·2 Pfennige. 
(,,Stahl und Eisen", 28 . .Jahrg., Nr. 49, S. 1773 bis 1781.) 

TV. 

Freier Kalk im Portlandzement. A. H. White. Ver
fe.s!er hat eine mikroskopische Methode zum Nach weis von 
freiem Kalk im Portlandzement gefunden, welche empfincllicher 
und schneller ausführbar ist als die übliche chemische Probe. 
Die Reaktion beruht darauf, 1laß freier Kalk mit einer der 
nachstehenden Heagentien ein charakteristisches krystallisiertes 
Calciumphenolat bildet. Am besten löst man 5 g Phenol in 
6 _q Nitrobenzol und setzt zwei Tropfen Wasser hinzu. a-Brom
naphthaliu oder Xylol sind als Lösungsmittel ebenfalls verwend
bar, aber weniger empfehlenswert. Auch O·l g Phenolphthalein 
kann mau zugeben, um eine Färbung zu erzielen; die Ausbildung 
der charakteristischen KQ·stu.lle unterbleibt dann aber öfter. 
Man bringt einige l'ililligramm der zerriebenen Probe und einen 
Tropfen Heagens auf den Objektträger, drückt mit dem Deck
glas die l\fassc breit und beobachtet im polarisierten Licht. 
Bei Anwesenheit freien Kalkes entstehen nach einiger Zeit 
leuchtende Nadelhiischel in der dunklen Masse des Zementes. 
Calciumhydrat gibt ähnliche Nadeln; dagegen reagieren ge
brannter Dolomit, Magnesia uni! Kalksilit:ate nicht. Die mikros
kopische Probe ist eine sehr rasche un1l empfindliche Probe 
auf freien Kalk, aber natiirlich keine 1p1antitative Bestimmung-. 
Verfasser empfiehlt die Methode auch zur Kontrolle des Be
triebes. (Journ. lnd. Eng. Chem. 1909, Bd. 1, S. 5, durch 
„Chem.-Ztg." 1909.) 

Behandlung \"Oll Zement, Erz u. dgl. im Drehofen. 
G. v. Landgraf, Leipzig. Nicht nur das Brennen und das 
Vorkühlen, sondern auch das Fertigkühlen wird in demselben 
Rohre vorgenommen. Die Ausmündung der Brennsto!Izufüh1 ungs
clüse ist so weit in das Drehofenrohr hineinverlegt, claß die 
Brenn-, Vorkiihl- und Fertigkiihlzone in demselben Rohre ver
einigt sind. D. H. P. 203842 vom 19. Mai 1907, durch "Chem.
Ztg." 1909.) 

Metallnotierungen in London am 30. April 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 1. Mai 1909.) 

Preise per englische Tonne i\ 1016 kg. 

Kupfer 

" 
" " Zinn 

Blei 

" Zink 

Metalle 

Antimon . 
Quecksilber 

Marke 

Tough cake . 
Best selected. 
Elektrolyt. . . 
Standard (Kassa). 
Straits (Kassa) . . . 
Spanish or soft foreigu 
English pig, common . 
Silesian, ordinary brands 
Antimony (Regulus) . . 
Erste"') u. zweite Hand, per Flasche 

'I 
1 i: 

2 12 'I 
21/2 1 

netto 11 

netto 1 ! 

netto 
2•12 :1 

3•12 !1 

netto 1
1 

3•/2 1 

3 
1: 

1 

11 

Notierung 

· I! 

Letzter 
Monats

Durchschn. von II bis 

d II fi J s/1 • d [[Ion. II 
---

1 

oll ol 60 ! 15 61 5 60·85 
61 0 gl1 61 10 ol 61·25 
61 0 61 10 ol 61·25 
67 11 3'1 57 13 9[1~ 57·36876 

131 0 0 131 5 
or-· 

133·-
13 5 o. 13 7 6 i =-a 13·375 
13 1 7 6' 13 12 ß. ~ 13·625 
21 1 12 6• 21 15 o!,-< 21·5 
30 0 o,. 32 0 o: 30-8 

8 ! 7 6 8 3 o: "')8·375 
1 

11 1 J, 

W.F. 
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Die Franerzc. 
Das in chemischer Beziehung durch sein von allen 

Elementen höchstes Atomgewicht (~38) und durch seine 
sehr veränderliche \Vertigkeit (4-, 6- und 8-wertig) 
ausgezeichnete, zu den verhältnismäßig seltenen Metallen 
zählende r ran hat in letzter Zeit an praktischer Be
deutung wesentlich gewonnen. Es dient zur Erhöhung 
der Härte, Zähigkeit und Dehnbarkeit des Stahles und 
Eisens, in welcher Beziehung es zwar dem Yanadium, 
Chrom, Nickel und \Vofram im allgemeinen nachsteht, 
aber zur Erzeugung bestimmter Stahlqualitäten, fiir Kanonen
llletall, Panzerplatten u. dgl. bevorzugt wird. Das Metall 
bzw. Urancarbid wird ferner zur Herstellung von <Tasglüh
striimpfen und \"Oll Gliihfäden für elektrische Lampen 
verwendet. Uransalze sind wichtige Reagentien und 
Indikatoren für chemisch-analytische Zwecke, sie sind in 
der Photographie vielfach im Gebrauch und sind für 
die Erzeugung der eigenartigen gelben, griin reflexierenden 
Und irisierenden Gläser, dann in der Glas- und Porzellan-
1nalerei zur Hervorbringung der samtschwarzen Farbe 
unersetzlich. Und neuestens haben die Uranverbindungen 
fiir die Extraktion des Radiums besondere Wichtigkeit 
gewonnen. 'I'rotz der beschränkten Verbreitung des Urans 
gibt es eine ganze Reihe von Mineralen, die einen 
Wesentlichen Crangehalt aufweisen und in diesem Sinne 
Uranerze sind, wenn auch die allerwenigsten darunter 
Praktische Bedeutung besitzen. 

Ch. Baskerville hat kiirzlich (The Engin. und 
Mining .Journal 1909, Nr. 5) einen Aufsatz veröffent-

licht, worin er eine Zusammenstellung der uranhältig·en 
Minerale gibt und die wichtigsten davon kurz be
spricht. Diese Übersicht sei hier, in Einzellteiten ergtlnzt. 
wiedergegelien. Bezüglich des Urangehaltes sei bemerkt, 
daß die perzentuelle l\Ienge jener Uranoxyde angeführt 
wird, auf welche die betreffenden Analysen berechnet 
wurden. 

Uranpecherz (Nastnran, Uraninit, Pechblende), 
wesentlich l7ranoxyduloxyd mit etwas Bleiuranat, ent
hält 75 bis 8:)0/„ l'02 und ll0,1, das ganz frische Erz 
bis 95° 1

11 U,1 0~. Eine Abart ist der niobhaltige Crano
niobit. 

Gummi t (Gummierz) ist, ebenso wie die beiden 
folgenden Uranminerale von .Joachimsthal uüd der Coracit, 
ein primäres Zersetzungsprodukt der Pechblende mit 
61 bis 75°/„ eo,:· 

Eliasit: 61 bis 67"/„ IT0,1• 

Pittinit: 68°111 L'O,r 
Coracit, ein Cranyl-Kalk-Uranat mit 59°/0 C0,1• 

Briiggerit (Thoruranin). eine Abart des Nasturans 
mit 76 bis 79°/u u2o„. 

Clevei"t, desgleichen mit 66°10 U205 • 

Xivenit, desgleichen mit 67°.1
0 F

2
0;;. 

Thorogummi t, ein gewässertes rran - Thorium-
Silikat mit 22°/0 1·0,1. 

Yttrogummit, wahrscheinlich das Endprodukt. der 
Zersetzung des Clevelts. Zirka 20 °1 0 C O,r 
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Uranosphaerit, wasserhältiges 'Vismuturanat mit 
rund 50% U03 . 

Au t uni t (Uranit, Kalkuranglimmer), wasserhllltiges 
l~ran- und Calciumphosphat mit 55 bis 62 °/u uo,„ 
. :\hnlich der vanadin- und manganhältige FritzscheYt. 

Torbern i t (Chalkolith, Kupferuranit), wasser
hältiges L'ran-Kupfer-Phosphat mit 56 bis 62 °/0 U0,1• 

Dieses und das vorhergehende Mineral werden auch als 
L'ranglimmer bezeichnet. 

Zeunerit, Kupfer-lJran-Arseniat mit 56°/0 UO~. 

C"ranospinit, Uran-Calcium-Arseniat mit59°/11 U0,1• 

U rano ci rci t, Fran-Baryum-Phosphat mit 57°/,i U0,1• 

Phosphuranylit, l'.ranphosphat mit 71 bis 
78 °1·0 ro,:. 

Trögeri t, wasserhältiges lTranarsenat mit ß4°/0 U O,:· 
'Valpurgin, basisches Wismut-Uranarseniat mit 

20 °:11 uo,:· 
Uranopilit, gewässertes Kalk-Uraniumsulfat mit 

77°/,1 uo,1. 
Ur an o c h al ci t (lJrangriin), ebenfalls ein Uranium

sulfat mit Kalk, jedoch von wechselnder Zusammen
setzung, mit 30 bis 36 °/0 l:ß4 • Verwandt ist der 
Medjidit. 

ZippeYt, basisches Uraniumsulfat mit 13 bis 17 °!o 
G,10 4 . 

Yo g li an i t, ähnlich zusammengesetzt, mit 12 °10 

L:,:ot. 
Uraconit, Uraniumsulfat von unsicherer Zusammen

setzung mit 66 bis 71 °/0 U,:04 . 

J oh an ni t (lJranvitriol), wasserhältiges lJranium
snlfat mit etwas Kupfer. Enthält 67 °!o lJ0,1• 

Mack in to sh i t, wesentlich Thorium- Uran-Silikat 
mit 22 °/11 ro2, gilt als Muttermineral des Thorogummits. 

Sam arsk i t (lJrauotautal, Yttroilmenit), kompliziert 
zusammengesetztes Tantaloniobat von Yttrium, Cer, Uran, 
Eisen u. a. mit etwa 10 bis 15 °!,, L'0,1. 

Xohlit und Rogersit sind Ze1·setzungsprodukte 
des Samarskits mit rund 14 °/11 UO. 

Vietinghofit, eine eisenreiche Abart desSamarskits 
mit rund 9 °/11 u20:1· 

Annerödit, ein kompliziert zusammengesetztes, 
wenn frisch und wasserfrei, dem Samarskit nahestehendes 
Pyroniobat von Uran, Yttrium. Kalk, Cer usw. mit rund 
16 O/o "CO. 

Hjelmit, ein etwas uranhältiges Tantalat mit Niob, 
Wolfram, Kalk, Zinn, Magnesia, enthält etwa 2 bis 
5 °/o uo2. 

Carnotit, wesentlich ein Uranium-Kali-Vanadat 
mit 62 bis 65 11/o r20:1· 

1: r anot halli t, wasserhältiges Calcium-Uran-Car
bonat mit 35 bis 37 °lo G02. Ziemlich gleich zusammen
gesetzt ist auch der Schröckingerit von Joachimsthal. 
Xahe verwandte wasserhältige eran-Kalk-Carbonate sind 
ferner: 

Liebigit, mit 38 °/11 U03 , 

Randit, mit 32 °/o v2o:l und der kupferhältige 
(8·4 °lo Cuü), Voglit von der Eliaszeche bei Joachims
thal, mit 37 °/0 UO . 

Thorit und Orangit sind etwas 
Thoriumsilikate mit Beimengungen von 

wasserhä.ltige 
1 bis 10 °/0 

u20:1· 
Rowlandit, 
Uranotil, 

66'75 °lo uo3. 

ein Yttriumsilikat mit 0·4 °/0 U03 • 

wasserhältiges Urankalksilikat mit. 

Cranophan, dem vorhergehenden chemisch nahe 
verwandt, mit 53 bis 67 °/o uo,l. 

Hatsche tto li t, wesentlich Uran-Tantalo-Niobat, mit 
16 °/0 ro,1• 

Fergnsonit, ein Metaniobat von Yttrium, Uran 
usw. mit 1 bis 8 °/o eoo. Hieher gehören auch die 
chemisch kanm verschiedenen 111inerale: Bragit und 
Tyrit. 

Kochelit steht dem Fergusonit nahe, ist aber 
zirkonreich. Er enthält 0·43 °lo uo,I. 

Si py li t, anscheinend ein Yttrium-Erbinm-Orthoniobat 
mit Cermetallen usw. Enthält rund 3 °/0 UO. 

Yttrotantalit, ein Tantaloniobat von Yttrium, 
Cer usw., mit 0·8 bis 5 °lo U02 • 

Euxenit, Titanoniobat von Yttrium usw., mit 
4 bis 12 °/o uo2. 

Polykras, Niobotitauat der Yttererden mit 0·5 
bis 20 °lo UOa. 

Blomstrandit, wesentlich ein Uran-Tantaloniobat 
mit 23 °/0 UO. 

Xe not im, Yttrium-Orthophosphat mit rund 4 ° i 0 UO,r 
Der allergrößte Teil dieser Uranerze gehört zn 

den mineralogischen Seltenheiten, deren Eigenschaften 
jedem Handbuch der Mineralogie entnommen werden 
können. Fast alle sind ausgezeichnet durch ihren GehaH 
an seltenen Elementen. Im Clevei't wurde zuerst neben 
Argon das Helium nachgewiesen. Alle sind radiumhältig 
und senden unsichtbare Strahlen aus, die lichtabhaltende 
Stoffe durchdringen und auf die photographische Platte 
einwirken. Diese Eigenschaft bietet, wie Blaskervill 0 

hervorhebt, ein einfaches Mittel, um uranhältige Minera~e 
zu erkennen. Man wickle das zu priifende Mineral in 
schwarzes oder rotes, lichtundurchlässiges Papier und 
lege es im Dunkeln auf eine photographische Platte. 
Wird die Platte nach einigen Tagen entwickelt und er· 
scheinen darauf die Umrisse des eingewickelten Minerals, 
so ist dieses uran- (oder thorium-)hältig. 

Von bergwirtschaftlicher Bedeutung sind von allen 
Uranerzen gegenwärtig nur Pechblende mit ihren zahl· 
reichen Zersetzungsprodukten, Carnotit und in geringeretn 
Maße noch Samarskit. 

Die Pech blende (Nasturan, Uraninit) kristallisiert 
bekanntlich regulär, gewöhnlich in einfachen Oktaede~·n, 
erscheint aber zumeist in derben Massen oder eind 
gesprengt, oft auch nierenförmig, mit stengliger un 
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krummschaliger Struktur. Sie ist spröde, von muschligem 
Bruch, pechschwarz, manchmal auch grünlich-, bräunlich
oder grauschwarz, von schwarzbraunem bis grünem 
Strich, mattem Fettglanz und völlig undurchsichtig. Die 
Härte und das spezifische Gewicht sind sehr veränder
lich. Es gibt Abarten, die kaum härter sind als Kalk
spat (3), andere ritzen noch Feldspat (6). Ebenso wechselt 
das spezifische Gewicht zwischen 4·8 bis 9·7. Das. Uran
pecherz ist vor dem Lötrohr unschmelzbar, in Salz
säure nicht, hingegen in erwärmter Salpetersäure leicht 
löslich. Es verwittert leicht und liefert eine Menge Um
wandlungsprodukte und dürfte überhaupt die Ausgangs
substanz der allermeisten Uranminerale sein. Das Haupt
vorkommen der derben Pechblende ist auf den Erz
gängen mit Silber-, Blei- und Kupfererzen des böhmischen 
und s!tchsischen Erzgebirges, zumal bei Joachimsthal, zu 
Pfibram, in Cornwall, im Gilpin-Bezirk in Colorado, hier 
mit goldh!tltigen Schwefelerzen; des kristallisierten 
Nasturans in granitischen Gesteinen und Pegmatiten an 
verschiedenen Punkten in Norwegen, Schweden, in Con
necticut, Nord- und Süd-Carolina, Texas, Colorado, am 
Oberen See und in den Black Hills von Süd-Dakota in 
Nordamerika, überall jedoch in mäßigen Mengen. Die Pech
blende ist der Hauptträger von Radium und Helium 
und enth!tlt auch Polonium. 

Der Carnotit wurde erst im Jahre 1899 ent
deckt. Er durchtränkt als gelbe, zerreibliche, pulvrige 
Masse Sandsteine verschiedenen Alters an mehreren 
Punkten des westlichen Colorado und des östlichen Utah 
in Nordamerika und füllt auch Höhlungen der Sand
steine aus und pflegt meistens von Quarzsand ver
unreinigt zu sein. Deutlich kristallisiert wurde er noch 
nicht gefunden; nach dem optischen V erhalten einzelner 
Körner scheint er hexagonal zu sein. In natürlichem 
Zustande ist er in verdünnter Salzsäure leicht l1islich, 
geglüht aber unlöslich. Die ursprünglichen Analysen 
führten zur Formel eines wasserhältigen Uranylkalium
vanadinates; neuere Analysen zeigten jedoch, daß die 
Substanz viel Calcium- und Baryumverbindungen ent
hält und von einem amorphen Vanadium-Silicatgemenge 
reichlich durchsetzt ist, so daß der Carnotit wahrschein
lich überhaupt kefo einfaches Mineral,. sondern ein Ge
menge verschiedener Minerale vorstellt. Eine vollständige 
Analyse des Carnotites von Rock Creek, Montrose County, 
Col., ergab nach W. F. Hillebrand in Prozenten: 
U03 54·89, V20~ 18·49, P20~ 0·80, As20.~ Spur, 
Al_i08 0·09, Fe20 8 0·21, CaO 3·34, SrO 0·02, BaO 
0·90, MgO 0·22, K.,O 6·52, Na20 0·14, Li20 Spur, 
H0 0 4·54, PbO 0·13,- CuO 0·15, MoO,i 0·18, Si02 0·15, 
TfO 0·03, C02 0·56, unlöslich (Sand) 7·10. Anscheinend 
sind

2 
alle Carnotitvorkommen oberflächliche Bildungen 

und nach Hillebrand und Leslie Ransome wahr
scheinlich rezenten Ursprunges. Daß Carnotit Radium 
enthält, wurde 1904 von Phillips nachgewiesen. Die 

Gewinnung dieses Uranerzes wird gegenwärtig an 
mehreren Orten in Colorado und Utah betrieben. Im 
Jahre 1906 sollen 200 t davon nach Deutschland aus
geführt worden sein, deren Preis 6870 $ betragen 
habe. 

Samarskit kristallisiert rhombisch in säulen
und tafelförml.gen Gestalten, kommt aber zumeist in 
plattigen Körnern und unregelm!tßigen Butzen vor. 
Er ist von samtschwarzer Farbe, im Strich dunkel rot
braun von halbmetallischem fettigen Glanz, undurch
sichti~. Seine H!trte beträgt 5 bis 6, das spezifische 
Gewicht 5·6 bis 5·9. Er ist spröde, von muschligem 
Bruch. Im Kolben zerknisternd und verglimmend, braun 
werdend, wobei sich zugleich das spezifische Gewicht 
verringert. V. d. L. aufglühend und schwer zu schwarzem 
Glase schmelzbar. In Säuren schwierig, aber vollständig 
löslich. An seiner sehr komplizierten chemischen Zu
sammensetzung nehmen meist auch Erbium, Zinn und 
Wolfram zuweilen Zirkon und Thorium sowie Ger-

' manium (bis 1·5 °lo), Radium und Helium teil. Er kommt 
vor bei Miask im Ilmengebirge (Ural) im Granit, in 
Kanada, Connecticut, aber haupts!tchlich in Nord-Carolina, 
Mitchell Co., in den Glimmergruben in der Nähe des 
North Joe River auf Granitgängen, die Gneis nnd 
Glimmerschiefer durchbrechen. Die Körner von Erbsen
bis Nußgröße sowie die öfters mehrere Kilogramm 
schweren Massen pflegen im kaolinisierten Feldspat ein
gewachsen und von Columbit begleitet zu sein. Von den 
Abarten kommt Rogersit (H. 3·5, G. 3·31) in Nord
Ca.rolina zusammen mit dem echten Samarskit in weißen, 
kleinnierigen oder warzigen Krusten vor. Vietinghoffit 
(H. 5·5 bis 6, G. 5"53) findet sich hauptsächlich in der 
Umgebung des Baikalsees. Nohlit (H. 4·5 bis 5, G. 5"04) 
wurde in größeren Nestern in einem Feldspatbruch zu 
Nohl bei Kongelf in Schweden gefunden. Annerödit (H. 4·5 
bis 6, G. 4·28 bis 5·7, je nach dem Zers~tzungsgrad~ 
kommt in bescheidenen Mengen auf Pegmatitgängen bei 
Moss auf der Halbinsel Anneröd in Norwegen vor. Als 
Uranhandelserz hat der Samarskit mit seinen Abarten 
und Zersetzungsprodukten gegenüber dem Carnotit und 
der Pechblende zwar nur geringfügige Bedeutung, findet 
sich aber doch reichlicher als die übrigen Uranminerale. 

Für die Genesis mancher Uranminerale ist der 
Umstand von Interesse, daß der Carnotit sich z. B. in 
Utah zusammen mit anderen Vanadiummineralen, in 
Pfia~enreste einschließenden Sandsteinen am reich
lichsten in der N!the der Fossilien ausgeschieden hat 
und daß Uranverbindungen wiederholt in bituminöser und 
anthrazitischer Kohle nachgewiesen wurden. H. Liebert 
fand in der Asche einer solchen Kohle 2 bis 3 °lo U30 8 

und J. Obalski, allerdings in einem anthrazitischen 
Einschluß eines Pegmatitganges, sogar, auf die Aschen-
menge berechnet, 35·43 °1o Uran. Katzer. 
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Gruben-Sicher hei ts-W ettertafeln. 

1 

(D. R. P.) Die bisher benutzten hölzernen Wettertafeln 
haben den Nachteil, daß der Grundanstrich der Tafeln 
durch die häufige Änderung der Schrift schlecht und 
letztere dadurch undeutlich wird. Der größte Nachteil 
der Holztafeln besteht jedoch darin, daß jeder Unberufene 
die von den Wettermännern gemachten Aufzeichnungen 
leicht ändern kann. Durch die in den Figuren 1 bis 4 

-----Joo-----

0 0 

Aufschrift „ W etterfrei" : wird hingegen die Tafel B nach 
vorn auf die Haupttafel A geklappt, so erhält man auf 
beiden Seiten die Aufschrift „ Vorsicht Wetter". Unter
halb der Haupttafel A befindet sich ein Kistchen, welches 
zur Aufnahme von Zifferplättchen dient, die das Datum 
der Revision ang·eben. Durch ein Schloß wird die Neben
tafel mit der Haupttafel verbunden, so daß willkürliche 

....... 

-5 0 0 

2fc 

l OWetter frri ! We~~rfrei t f · 
(() 

c 
CO 
c 
Cj 

.- - - - - - - - - - - - - - - - -

·------1„-----

dargestellte Gruben-Sicherheits-Wettertafel sollen die er
wälrnten Nachteile vollkommen beseitigt werden. Die 
Tafel wird aus Stahlblech hergestellt, schwarz lackiert 
und mit recht deutlicher Schrift versehen. Die Schrift 
wird in Ül ausgeführt, so daß eine .:\.nderung ausgeschlossen 
ist. In der Hauptsache besteht die Tafel aus der Haupt-

0 0 

ß. ~. 

V•rJirht Wett er ! Varsidtt Wetter ! 
0 _> 

[·: .,. 1;: ·:1 
;L.~ !~_;:~ . ..i: 

tafel A und der in Scharnieren drehbaren Tafel B. 
Durch die letzteren werden die jedesmaligen Umänderungen 
bzw. Erneuerungen der Aufschrift vermieden und die 
erforderliche Bezeichnung, ob Schlagwetter an dem be
treffenden Orte stehen oder nicht, hergestellt. Wird 
nämlich die Nebentafel B nach rückwärts auf die Haupt
tafel A geklappt, so erhält man auf beiden Seiten die 

Änderungen der Aufschrift nicht vorgenommen werden 
können. Der in der Haupttafel befindliche Einlaß zum 
Einbringen der Zifferplättchen wird durch einen ent
sprechenden Vorsprung an der X eben tafel B beim Schließen 
der letzteren verdeckt, so daß eine Änderung der Datums 
gleichfalls ausgeschlossen ist. Fiil' die ganze Grube 

..L 

..c 
u 

~ 

c}~ ~« .B.11&f1. ~11/l~ ~~~ 

0 0 

kommt ein einheitlicher Schlüssel zur Anwendung und 
die Aufschriften werden in verschiedenen Landessprachen 
hergestellt. Die Generalvertretung für diese \Vetter· 
tafeln besitzt in Österreich die Firma Friedrich Sc h e m b er 
in Wien, IX., Widerhofergasse 6 und für Ungarn die 
Firma Schember Frigyes, Budapest, Andrassy-ut 50. 
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Betriebs- und Arbeiterverhältnisse beim Bergbau in Österreich im Jahre 1907.*) 
(Schluß von S. 305.) 

Nachwelsung III. 

Durchschnittslöhne und die Anzahl der erwachsenen männlichen Arbeiter seit dem Jahre 1901. 

=-~ ~~~n vo_11_~.:_rgbauen, Arbeiterklasse~- ·- ~l : 19~2 J_1~03 

Steinkohlenbergbau. { Arbeiterzahl. -] 39.502 -3~.~6~ -3~7761 
1. Häuer und Förderer . Jahresverdienst in K . · I 874·451 791·21 800·131 

~crii~i~~~::~le~st n " •••· 1' 3~~~~1' 3~~gf 3~~:~/I 
2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter . { Jahresverdienst in K . 733·11 695·56 698·80 

Schichtverdienst" „ 2·541 2·50 2·47 

{ 

Arbeiterzahl . 1 11.2141 11.261 11.885 
3. Erwachsene Tagarbeiter. 

Braunkohlenbcrgbau. 

1. Häuer und Förderer 

. Jahresverdienst in K . . : 739·83I· 731·91 728·53 
Schichtverdienst n " • 

1 
2·42 2·42 2·39 

J 
Arbeiterzahl . . ;1 31.9041 30.756 30.393 . l Jahresverdienst in K . . 1 lO-l6·14· 962·70 939·90 
Schichtverdienst „ „ . . , 3·741 3·50 3·45 

J 
Arbeiterzahl . 6.236: 5.980 5. 704 

2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter . \ Jahresverdienst in K . . , 975·36 1 90-1'74 889·30 
Schichtverdienst „ „ 3·261 3·06 3·06 

3. Erwachsene Tagarbeiter 

Eisenstelnbergbau. 

1. Häuer und Förderer 

J 
Arbeiterzahl . . . 14.338; 13.712 12.585 . l Jahresverdienst in K . 896·641 869·05 871·87 
Schichtverdienst „ " 2·96f 2·91 2·92 

J Arbeiterzahl . 4.3291 3.523 3.193 
. \ Jahresverdienst in K . 833·781 856·31 8fi0·73 

Schichtverdienst „ " 3·12 3·08 3·00 

{ 

Arbeiterzahl . 115 118 95 
2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter . Jahresverdienst in K . 703·09 715·11 731·00 

Schichtverdienst" „ 2·35 !:!·41 2·«1 

3. Erwachsene Tagarbeiter . 

Salzbergbau. 

1. Häuer und Förderer 

J , Arbeiterzahl . . . . 783 869 758 

l 
I Jahresverdienst in K . 718·32 769·72 796·96 
I Schichtverdienst" „ . 2·64 2·661 2·71': 
1 

{ 

! Arbeiterzahl . . . . 
. Jahresverdienst in K . 

Schichtverdienst " „ . 

1.046 
724•19, 

2'47 
760 

1.0661 
732•12 

{ 

Arbeiterzahl . 
2. Sonstige erwachsene Grubeurbeiter . Jahresverdienst in K . 

Schichtverdienst n „ . 
1 511'78 

1'76 
422 

612'76 

l.031j 
747'90 

2·58' 
9291

1 

507·331 

1·771 

2·54 1 

1.006 
500·83 

1'79 
608 

559·22 
1·95 

3. Erwachsene Tagarbeiter . 
{ 

Arbeiterzahl . 
. Jahresverdienst in K . 

Schichtverdienst n " 

1 
• 1 

2·09 

605 
578·81 

1·95 

19~~ j _ 190~ j ~~06 J 1907 

37~6101 :, .~:--:, 917 •• 978 
813·13 851•51 913"70 982·21 

3·04 3·10 3·27 3·53 
3.756 3.640 3.351 4.042 

689·59 714·62 783·30 783'1'>9 
2'41 2'48 2•67 2·75 

11.827 11.951 12.631 12.682 
737•91 746·04 773·80 852·68 

2·41 2·43 2'49 2·72 

29.209 
949·55 

3'45 
5.353 

885·64 
3·03 

12.215 
861·63 

2·89 

3.002 
848·22 

3·03 
81 

799·31 
2·61 
663 

783·501 
2·741: 

1.146 
754·86 1 

2·53: 
1.062; 

ö19·o8: 
1'771 
6041 

570•69! 
1·89 

28. 710 28.564 30.084 
979·79 1035-56 1133•27 

3·49 3·68 3·96 
5.923 5.925 6.148 

876·24 918·77 986·57 
2·99 3·15 3·29 

12.fiOl 12.584 13.734 
873'49 903·92 983·01 

2·91 2·97 3·21 

3.037 
928·31 

3·24 
73 

892·37i 
2"74j 
853 

801·04 
2-79 

1.260, 
751'01/ 

2·50 
1.087 

633·53 
1·81 
619 

fi74·07 
1·96 

3.659 3.764 
944·62 1017'21 

3'451 3·81 
811 87•7 

899·251 980·63 
2·88 3·18 
796 905 

841·06 879·87 
2·89 3·02 

1.327 
779·04 

2·64 
1.130 

538·04 
1·84 
620 

605•50 
2·07 

1.303 
850·94 

2·92 
1.180 

599·86 
2·06 
695 

644·66 
2·18 

. { 
Erdwachsbergbau. i 

Arbeiterzahl . .1 1.453 1.294 1·592 1.746 1.493 1.313 1.270 
Jahresverdienst in K . 1 544·90 572·49 589·65 563·96 602·03 625·061 617'16 
Schichtverdienst n „ .· i' 2·38 2·29 2·46 2·42 1 2·48 _:·671 2·69 
Arbeiterzahl . . . 
Jahresverdienst in K . . i 

982

1' 

1. Häuer und Förderer 

2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter . { 
Schichtverdienst " " . : 

3. Erwachsene Tagarbeiter . . { Arbeiterzahl . 1.101 1.079' 1.3191 1.051 
Jahresverdienst in K . 438·05 438·72 435·58 465·16: 427·22 
Schichtverdienst „ " 1·76 1·70 1·77 1·87 1·90 

Sonstiger Bergbau. 

1. Häuer und Förderer Jahresverdienst in K . 
. Schichtverdienst " " . . 1

, 
{ 

Arbeiterzahl . 

{ 

Arbeiterzahl . . . . . ! 

2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter . . Jahresverdienst in K . . ! 
_____ 1 Schichtverdienst „ " . 

6.631 
670·64 

2•44 
765 

631•04 
2·24 

6.280 
690·87 

2·01 
707 

655·99 
2·33 

6.217 
680'45 

2-51 
656 

678•14 
2·36 

6.376 
686·73, 

2·50 
672 

67fi•65 
2·32 

6.fi06 
701·901 

2·56 
662 

689·911 
2·39 

' 
1 

8ooi 
434·801 

2·001 
1 

6.1871' 
738·62. 

2'701 
6651 

1 

703·831 
2'45 

818 
428·11 

2·03 

6.307 
794·8ö 

2·88 
699 

703·19 
2·42 

*) „Statistik des Bergbaues in Österreich für das Jahr 1907~ (als Fortsetzung des statistischen Jahrbuches des k. k. Acker
bauministeriums, zwPites Heft: „Der Hergwerksbetrieb Österreichs"). Zweite Lieferung: "Betriebs- und Arbeiterverhältnisse 
beim Bergbau. Naphthastatistik." Herausgegeben vom k. k. Ministerium fttr öffentliche Arbeiten. Wien, Hof· und Staats
druckerei, 1908. 
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___ A_rten von Bergbauen, _Arb_~iterkla~sen___ __ __ __l_l~O~ J_~~~-2 _l_~~~ --. l~Ö4 _j_}_~_~J~~_!i-~~!_ 

-11 · A;~:iter:ahl . . . . . 3~~~\ 3.074 2.893 2.9281 2.976\ 2.9671 3·060 
3. Erwachsene Tagarbeiter. . Jahresverdienst in K . 64fl'12 658·36 660·70 672·60 692·74'. 727·03 779·86 

. Schichtverdienst „ „ . 2·19 2·25 2·28 2·30 2·37 2·45 2·66 
Gesamter Bergbau. 1 

{ 

Arbeiterzahl . . . . ·.1 84.865 81.351 80.237 79.089 78.380 78.967 81.706 
1. Häuer und Förderer . . . . Jahresverdienst in K 913·50 847·09 840·74 848·09 882·69 938·43 1017'21 

Schichtverdienst „ „ 3·32 3·16 3·11 3·13 3·19 3·36 3·63 

{ 

Arbeiterzahl . . . . 11.195 10.915 10.803 10.924 11.415j 11.1521
1 

12.127 
2. Sonstige erwachsene Grubenarbeiter . Jahresverdienst in K . 876·74 791·79 779·98 769·04 780.87

1 

826·62 865·69 
Schichtverdienst „ „ . 2·87 2·74 2·72 2·65 2·681 2·831 2·95 

{ 

Arbeiterzahl . . . . 31.014 30.600 30.048 29.288 29.882] 30.3981 31.894 
3. Erwachsene Tagarbeiter . . . . Jahresverdienst in K . ·.1 789·70 773·68 767"471 770·78 781·591 812·511 887'16 

Schichtverdienst „ „ 2·63 2·60 2·66 2·58 2·61 2·68J 2·91 

IV. Verunglückungen. 

Beim Bergbaubetriebe ereigneten sich 182 ( + 13) 
tödliche und 1852 ( + 135) schwere, sonach im ganzen 
2034 ( + 148) Verunglückungen von männlichen und 
jugendlichen Arbeitern. Außerdem verunglückten je 
1 Ingenieur tödlich und schwer, ferner 3 ( + 2) Ar· 
beiterinnen tödlich und 42 ( + 13) Arbeiterinnen schwer. 

Überdies ereigneten sich beim Schurfbetriebe 2 ( + 2) 

Bergbau auf 

Stein.kohle . 
Braunkohle . 
Eisenstein . 
Steinsalz . . . 
Andere Mineralien 

i tödliche 
1 

1 1 gegen das 1 
;i überhaupt Vo±hr .. 

75 
86 

9 
4 
8 

+5 
+1 
+4 
+4 
-1 

auf je 
1000 Ar

beiter 

I·ll 
1'60 
1"74 
1•24 
0·72 

tödliche und 8 ( + 3) schwere, bei der Brikettfabrikation 
5 ( + 3) schwere Verunglückungen männlicher Arbeiter. 

Beim Hüttenbetriebe ereigneten sich 1 (- 3) töd· 
liehe und 63 ( + 13) schwere Verunglückungen; hievon 
entfallen 13 ( + 10) schwere auf den Sudhüttenbetrieb. 

Auf die verschiedenen Kategorien der Bergbaue und 
die Örtlichkeiten in denselben verteilen sich die Ver· 
unglückungen männlicher und jugendlicher Arbeiter fol· 
gendermaßen: 

Anzahl der Verunglilckungeu 

schwere im ganzen 

i 1 gegei;i das 1 auf je 1 - -1-;gen das -~ 
i überhaupt Voriahr 100«! Ar- überhaupt j Vorjahr 1000 Ar· 
! ± heiter 1 ± heiter 

1 ~ + ·r :rf ·1(/ : „:u/ irn 
108 + 25 9·67 116 + 24 10·39 

Prozent der {;g:~~~=~} Veruuglückungen') [;:Prozente 
---· 1 f B ± 1 1 · ämtlicher 

in seigeren , be~~en ~endsln in Stollen und in Abbauen Vernn· 

---------- ___ --~==~ Schächten I t~~~!~t~~n Strecken I und Verhauen j ober Tag 
0 

__ z:_am:.e~- ~~=-
Bergbau auf 

- . 6·59 - 1·46 1·10- 3.3; 115·93-12·6913·19 - 12'47 4·39 - 9·02 41·20- 38·991 39·18 
4·95 - 2·16 1·10 - 3·40 : 8·79 -19·06 24·17 -13·61 8·24 -12·85; 47•25- 51·081 50·74 
0·55 - - 0·55 - 0·16 11·65 - 0·33 0·65 - 0·16 1·65- 2·05! 4·95- 2·W 2·90 

Steinkohle . . . 
Braunkohle . . . 
Eisenstein . . . 
Steinsalz 
Andere Mineralien 

- - - 1 - - o·o5 - - o·38 1·65- o·43 o·55 - 0·54 1 2·20- 1·401 1'48 
·' 0·55 - 0·70 0·55 - 0·11 1 - -- 1•34 1·65 - 1·84 1'65 - 1•84i 4"40- 5·831 5·70 

Im ganzen .. !12·64 - 4·32 1 3·30- 7·07 126·37 - 33·80141·21- 28'1ill16·48 - 26·30.100·00-100·001 IOO·OO 

') Von den nebeneinanderstehenden Zahlen bezieht sich jedesmal die erste auf die tödlichen, die zweite auf die schweren 
Verunglück:ungen. 

Nach den Ursachen gesondert, verteilen sich die 
bezeichneten Verunglückungen wie folgt: 

· tödl" h h ZU· f sii.mtl. 

1

1 j 1 ! Prozente 
. ic '. sc wer sammen'Verunglilk· 

~~~-~~-~,,,- _ ~~-cc- .. „ c-~. 1 ___ ~~· .. --, =· I kungen _ 

Durch Verbrauch in der Grube . 55 255 310 15·24 
n Fördergefäße oder 

Fördervorrichtungen 26 582 608 29'89 
» herabfallendes Gestein 

oder andere Gegenstände 33 310 343 16·86 

Übertrag . 114 1147 1261 

, tödlich 
1 

Übertrag . . 114 
Durch Maschinen oder Gezähe 8 

" Sturz oder Fall . . . 18 
" Expl. schlagend. Wetter 1 
" Abfall oder Abrutschen:· 

von Kohle, Gestein usw.

1

1 2 
Bei der Fahrung . . . . 1 

» Sprengarbeit . : 2 

Übertrag . II 146 

1 

1 Prozente 
zu- sii.mtl. 

schwer sammen Yerung·I·ük· 
·- ·~ 

1 1 1 ] 1147 11261 
1 140 1 148 ! 

1 188 1 206 1 

1 1 1 2 ! 

7'28 
10·13 
0·10 

9 11 0·54 
22 : 23 1 1·13 
23 1 25 i 1·23 

1530 1 1676 1 
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-= 

==:.:.___:_:__. ~- -- -- -- --· 1 

' 1 Prozente 
•• • 

1 
ZU· sämtJ. 

todhch schwer 1sammen Vernnglük-
. . . . ___ .. _kunge_!! 

Übertrag . . 
Bei tler Schräm- oder Schlitz

arbeit . 
„ Zimmerung, bzw. 

beim Rauhen der-

146 
1 

1530 1 

47 

16761 

47 1 

1 

selben sowie bei der i i 

2·31 

Mauerung 5 42 4 7 1 2·31 
Durch abspringende Kohlen- 1 

oder Gesteinssplitter 67 67 ! 3·29 
„ elektrischen Strom . 4 4 0·20 
" irrespirable Gase 1 1 ' 2 O·lO 
" Verbrennung oder Ver-: 

brühung . . . . . 1 5 30 
1 

35 1"72 
„ Entzündung von Branll-: 

gasen ' 3 1 4 0·20 
„ Erstickung . 12 12 0·59 

Aus anderen Ursachen 6 134 140 1 6·88 ----------'--------'----Zusammen 182 j 1852 ! 2034 1 100·00 

V. Bruderladen. 
Am Schlusse des Jahres bestanden 180 (-18) 

Bruderladen mit 146 (-15) Kranken- und 175 (-19) 
Provisionskassen. 

Bei den Krankenkassen waren 176.84 7 ( + 7515) 
versicherungspflichtige Mitglieder, 13.265 (-1052) Pro
Visionisten, 197 .080 ( + 10.079) Angehörige (Weiber 
und Kinder) von versicherungspflichtigen Mitgliedern und 
10.050 ( + 604:) Angehörige von Provisionisten, so nach 
zusammen 397.242 ( + 17.146) Personen versichert. Den 
Provisionskassen gehörten 172.241 ( + 8429) vollberech
tigte und 5135 (- 89) minderberechtigte Mitglieder 
sowie 325.805 ( + 11.285) anspruchsberechtigte An
gehörige (Weiber und Kinder) dieser Mitglieder an. Im 
Provisionsbezuge standen 23.541 ehemalige Mitglieder, 
20.405 Witwen, 13.699 Waisen, zusammen 57.645 Per
sonen. 

An Beiträgen wurden geleistet: 
a) Zu den Krankenkassen: Von den Mitgliedern 

(für sich und für ihre Angehörigen) K 3,067.935, von 
den Werksbesitzern K 2,658.748, d. i. 110·430/o der 
Yon den versicherungspflichtigen Mitgliedern für sich ge-
leisteten Beiträge. · 

b) Zu den Provisionskassen: Von den Mit
gliedern K 4, 712.434, von den Werksbesitzern K 5,065.632, 
d. i. 107·49 °fo der Mitgliederbeiträge. 

Der durchschnittliche Jahresbeitrag eines versicherungs
pflichtigen Mitgliedes (für sich) in die Krankenkasse 
betrug K 13·61 ( + 0·82); in die Provisionskasse zahlten 
J.ie vollberechtigten Mitglieder durchschnittlich K 27·19 
(-0·34), die minderberechtigten Mitglieder K 5·65 
(-O·Ol). 

Ausgegeben wurden: 
a) Bei den Krankenke.ssen:· 

Krankengelder . . . K 2,448.888 } 
A.. o. Unterstützungen . " 226.104 ( + 386.114) 
Begräbniskosten " 138. 779 

Übertrag K 2,813.771 (+ 386.114) 

Übertrag K 2,813.771 (+ 386.114) 
Heilungskosten " 2,506.931 ( + 226.252) 
Schulbeiträge " 

7.401 (+ 170) 
Verwaltungskosten „ 457.225 (+ 41.827) 

Zusammen K 5,785 328 (+ 654.363) 

b) Bei den Provisionskassen: 
Provisionen überhaupt . . . . K 8,079.331 ( + 155.633) 
Rückgezahlte Reserveanteile. . „ 1,753.211 ( + 211.459) 

Zusammen . . K 9,832.542 ( + 367 .092) 

Bezüglich der Krankheits-, Invaliditäts- und Sterb
lichkeitsverhältnisse ist nachstehendes zu erwähnen: 

Bei den Krankenkassen ereigneten sich 158.286 ( + 14·714) Krankheitsfälle mit 2,124.854 ( + 158.259) 
Krankheitstagen; hievon waren 346.918 ( + 45.177) 
durch Verunglückung im Dienste veranlaßt. Krankengelder 
wurden für 2,089.687 ( + 161.717) Tage gezahlt. Die 
durchschnittliche Dauer einer Krankheit betrug 13·42 
(- 0·27) Tage. Die Zahl der Todesfälle wurde bei den 
Krankenkassen mit 1291 <+ 92), darunter 187 (-8) 
infolge Verunglückung im Dienste ausgewiesen. Die 
Zahl der Invaliditätsfälle betrug 2712 (- 62); hievon 
waren 276 ( + 84) durch Verunglückung im Dienste 
veranlaßt. 

YI. Bergwerksabgaben. 
An Maßengebühren wurden K286.122·91 (-K691·04 

oder 0·24 °lo) und an Freischurfgebühren K 554.872·87 ( + K 65.251·75 oder 13·550/o), zusammen somit 
K 840.995-78 <+ K 65.560·71oder8·450/o) eingehoben. 

YII. Schlagwctterstatisti k. 
Im Jahre 1907 ereigneten sich bei den Bergbauen 

Österreichs (mit Ausschluß von Erdharzbetrieben in 
Galizien) 4 (-1) Schlagwetter- und keine (=) Kohlen
staubexplosion. Diese Explosionen fanden durchwegs beim 
Steinkohlenbergbau statt und hatten in 1 Falle 1 töd
liche in 1 Falle 1 schwere und in 1 Falle 2 leichte 
Verl;tzungen zur Folge, während sich bei 1 Falle kein 
Unfall ereignete. 

3 Explosionen ereigneten sich am Anfange und 1 
am Ende der Frühschicht. 

Die Schlagwetteransammlungen bildeten sich in 
2 Fällen durch Austreten der Gase aus entblößten Klüften 
und in 2 Fällen durch Austreten der Gase aus dem 
Bohrloche. 

Als mittelbare Veranlassung der Explosionen wurde 
plötzliches Austreten der Gase angegeben. 

Die unmittelbare Veranlassung der Explosionen bil
dete in 3 Fällen offenes Licht und in 1 Falle Schieß· 
arbeit. 

Die eigentliche Veranlassung der Explosionen war 
in 1 Falle Übertretung der Vorschrüten, in 1 Falle 
Fahrlässigkeit und in 2 Fll.llen Zufall. 

Eine strafgerichtliche Untersuchung wurde in keinem 
Falle eingeleitet. 

Hinsichtlich der Art der W etterführnng ist zu er
wähnen, daß die Explosionen durchwegs bei künstlich 
bewetterten Betrieben stattfanden. A. M. 
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Betriebs- und Produktionsstatistik des Erdölbergbaues in Boryslaw-Tustanowice nach 
dem Stande mit Ende November 1908. 

(Aus dem Berichte des k. k. Ministerialrates Johann Holobek und des k. k. Oberbergkommissärs Dr. Anton Meyer an das 
k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten über das Ergebnis ihrer gemäß dem Auftrage dieses Ministeriums im November 1908 

vorgenommenen Erhebungen, betreffend die Verhältnisse des Naphthabergbauee.) 

1. Bohrbetrieb. 14, hievon produktiv 7 

In Tustanowice bestehen gegenwärtig 156 Erdöl
bergbaue mit 223 Bohrlöchern, in Boryslaw 44 Erdöl
bergbaue mit 61 Bohrlöchern, zusammen 200 Erdölberg
baue mit 284 Bohrlöchern. 

auf 
Die Zahl der im Betriebe befindlichen Unternehmungen 

Erdöl betrug in den letztvergangenen fünf Jahren: 

a) In Tustanowice: 

1903: 6 1 1905: 40 
1904: 26 i 1906: 61 

1907: 127. 

Die Anzahl der Betriebe ist namentlich im Jahre 
1907 rapid gestiegen. Gegenwärtig ist in der In betrieb
setzung neuer Erdölbergbaue eine Stockung eingetreten, 
die hauptsächlich mit der nahezu vollständigen Okkupierung 
des hoffnungsreichen Terrains zu Bohrzwecken zusammen
hängt. Seit 1. August 1908 wurde dem Revierberg
amte in Drohobycz die beabsichtigte Inbetriebsetzung von 
lediglich zwei neuen Erdölbergbauen in Tustanowice an
gezeigt. 

b) In Boryslaw: 

1903: 72 1905: 103 
1904: 91 1906: 88 

1907: 67. 

Hiebei ist zu bemerken, daß auch die Anzahl der 
im Betriebe gestandenen Erdölbergbaue in Popiele und 
Mraznica, welche Gemeinden im Westen und Süden un
mittelbar an Boryslaw anschließen, von 13 im Jahre 1904 
auf zwei im Jahre 1907 gesunken ist. 

Bezüglich der gegenwärtigen Tiefe der Bohrlöcher 
auf den im Betriebe stehenden Erdölbergbauen wurden 
die nachstehenden Verhältnisse erhoben. 

a) In Tustanowice: 

von 201 - 300 m: 1 
301 - 400m: 2 
001- 600m: 1 

n 601- 700m: 7 
lt 701 - 800 m: 10, hievon produktiv 1 
1t 801 - 900 m: 19, lt lt 1 
n 901 -1000 m: 69, n n 26 
„ 1001 -1100 m: 44, n 1t 13 
„ 1101 -1200 m: 52, 1t n 37 
„ 1201-1300m: 16, „ „ 10 
lt 1301 -1400 m: 1, „ 1 
„ 1401 -1500 m: 1, n n 

223 hievon produktiv 89. 
b) In Boryslaw: 

von 801- 900 m: 3, hievon produktiv 1 
„ 901-lOOOm: 5, ~ 3 
n 1001-1100 m: 6, 1t 3 

14, hievon produktiv 7 

lt 1101-1200m: 31, lt 22 
n 1201-1300 m: 11, 1t 5 

1301-1400 m: 3, lt 

lt 1401-1500 m: 2, lt 2 
61, hievon produktiv 36. 

Unter den als produktiv angegebenen Bohrlöchern 
befinden sich in Tustanowice 19 und in Boryslaw 13, 
welche weniger als eine Zisterne a 100 q in 24 Stunden 
produzieren. 

Die in den Bohrlöchern stattfindenden Arbeiten sind 
aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich: 

a) In Tustanowice: 
Bohrbetrieb allein findet statt 
Produktion ,, „ 11 

Bohrbetrieb und Produktion finden statt 
Instrumentierungen allein „ 
Instrumentieren u. Produktion „ 
Vernagelt sind . . . . . 

„ und produktiv ist . 
Zeitweilig eingestellt sind 

in 96 Bohrlöchern 
II 35 n 

lt 51 
lt 15 

n 

lt 2 n 
4 Bohrlöcher 

. . 1 Bohrloch 

. . 19 Bohrlöcher 
223 Bohrlöcher. 

Gegenwärtig werden zwei Bohrlöcher mittels Wasser· 
spülbohrmethoden, die übrigen kanadisch gebohrt. 

b) In Boryslaw: 
Bohrbetrieb allein findet statt in 12 Bohrlöchern 
Produktion II n lt " 29 lt 

Bohrbetrieb und Produktion finden statt " 7 
Instrumentierungen allein „ „ " 5 „ 

Zeitweilig eingestellt sind . . . 8 Bohrlöcher 
61 Bohrlöcher. 

Gebohrt wird nur kanadisch. Gänzlich aufgelassene 
Bohrlöcher wurden in den bisherigen Zusammenstellungen 
nicht berücksichtigt, sondern nur die vom Betriebsleiter 
als "zeitweilig eingestellt" angegebenen. 

Über die Intensität des Bohrbetriebes gibt das 
Nachfolgende Aufschluß: 

a) In Tustanowice: 

Bohrbetrieb allein findet statt in 96 Bohrlöchern 
Bohrbetrieb und Produktion finden statt " 51 „ 
Instrumentierungen allein " n n 15 n 

Instrumentierungen u. Produktion „ „ „ 2 „ 
164 = 73·5°io· 

Nahezu drei Viertel der sämtlichen Bohrlöcher be· 
finden sich im Bohrbetrieb, welche Zahl sich, wenn von 
den zeitweilig eingestellten Bohrlöchern abgesehen wird, 
auf vier Fünftel erhöht. In den produktiven Bohrlöchern 
mit größerer Produktion besteht der Bohrbetrieb iDl 
Nachteufen oder in der Beseitigung des Auftriebes und 
wechseln hier die Bohrarbeiten gewöhnlich mit der aus· 
schließlichen Erdölgewinnung ab. 

Was die Höhe der Produktion jener 53 Bohr
löcher, in denen gleichzeitig gebohrt oder instrumentiert 
wird, betrifft, so stehen gegenwärtig im Bohrbetriebe: 
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J.4 Bohrlöcher mit einer täglichen Produktion von weniger 

13 n 

10 
" 

8 

4 n 

als 1 Zisterne , 
mit einer täglichen Produktion von 1 bis 2 (exl.) 

Zisternen, 
mit. einer täglichen Produktion von 2 bis 3 (exl.) 

Zisternen, 
mit einer täglichen Produktion rnn 3 bis 4 (exl.) 

Zisternen, 
mit einer täglichen Produktion von 4 bis 5 (exl.) 

Zisternen, 
1 Bohrloch mit einer täglichen Produktion von 5 bis 6 (exl.) 

1 

1 
" 

1 n 

Zisternen (Auftrieb), 
mit einer täglichen Produktion von 6 bis 7 (exl.) 

Zisternen, 
mit einer täglichen Produktion von 7 biH 8 (exl.) 

Zisternen, 
mit einer täglichen Produktion von 8 bis 9 (exl.) 

Zisternen (Instrn.men tierung) 
5::-:3~B,...o.,..h"""rl,....ö"""ch_e_r-. -

Hiernach findet nur in zwei Bohrlöchern mit mehr 
als fünf Zisternen täglicher Produktion ein gleichzeitiges 
eigentliches Tieferteufen statt. 

b) Boryslaw: 

Bohrbetrieb allein findet statt in 12 Bohrlöchern 
Bohrbetrieb und Produktion finden statt " 7 n 

Instrumentierungen allein " " n 5 " 
24 = 39·30fo. 

Gegenwärtig stehen im Bohrbetriebe: 

2 Bohrlöcher mit einer täglichen Produktion von weniger als 
. 1 Zisterne, 

4 mit einer täglichen Produktion von 1 bis 2 (exl.) 
Zisternen und 

1 Bohrloch mit einer täglichen Produktion von 2 bis 3 (exl.) 
Zisternen 

7 Bohrlöcher. 

Bei einem im ununterbrochenen Bohrbetriebe be
findlichen Bohrloch sind in der Regel in 24 Stunden zwei 
Bohrmeister und 6 bis 8 Arbeiter beschäftigt, Professionisten 
nicht eingerechnet. Ausschließlich produktive Bohrlöcher 
beschäftigen eine kleinere Anzahl von Arbeitern. Im 
Jahre 1907 standen bei den im Betriebe gewesenen 
127 Erdölbergbauen in Tustanowice 2005 Arbeiter, die 
Bohrmeister eingerechnet, in Verwendung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate April 1909. 

Von k. k. Kommerzialrat lV. Foltz. 
Auf dem Metallmarkte ist in fast allen Artikeln eine 

Preisaufbesserung zu verzeichnen, welche in.. erster Linie der 
friedlichen Beilegung des Konfliktes zwischen Osterreich-Ungarn 
und Serbien, den hiedurch bedingten gebesserten geldlichen 
Verhältnissen und der daraus erwachsenden besseren Situation 
der Effektenbörsen zuzuschreiben ist. Aber auch der Beginn 
einer Konsolidierung der amerikanischen :\Iarktlage hat viel 
dazu beigetragen, auch bei uns wieder an bessere Zeiten zu 
denken. Dieser frischere Zug hat denn auch den Konsum dazu 
bewogen, aus seiner Zurückhaltung, wenn auch noch sehr 
langsam, herauszugehen; es steht demnach für das Frühjahrs· 
geschäft stärkere Frage und lebhaftere Kauflust zu erwarten. 

Der Kohlenmarkt ist von der besseren Stimmung der In
dustrie noch nicht mitgerissen worden, er muß eben noch die 
Umsetzung des Wollens in die Tat abwarten, doch zeigte sich 
hiezu sehon in einigen Gebieten die Möglichkeit. 

Eisen. Die Berichte vom deutschw:i und amerikanischen 
Eisenmarkt melden noch immer die fortdauernde Flaaheit des
selben, verbunden mit stetem Herabsinken der Preise; es sind 
also nur trostlose Nachrichten über das Andauern der fallenden 
Konjunktur, welche in Konsequenz auf unseren heimischen 
Eisenmarkt zurückwirkend diesem auch sein diesmonatliches 
Gepräge weiter aufdrücken. Dies bekundet auch der Ausweis 
der kartellierten Eisenwerke über den Eisenabsatz im Monat 
März. Diesem zufolge wurden abgesetzt: 

1909 gegen 1908 

Stab- und Kommerzeisen 286.892 q - 50.145 q 
Träger . . 28.789 " - 6.438 " 
Grobbleche . . . . . 44.507 " 902 " 
Schienen . 109.071 " + 10.869 " 
Gegen die gleiche Periode des Vorjahres bleibt der Absatz um 
175.862 q zurück. Immerhin bekunden die Verminrlerungen 
des Eisenabsatzes im Monat März eine Verminderung gegen
über den Ziffern der ersten zwei Monate dieses Jahres, eine 
Erscheinung, die zwar noch wenig Anlaß auf eine Besserung 
gibt, immerhin aber nicht außer Kalkül gestellt bleiben darf. 
Die Absatzziffern des ersten Quartal~ dieses Jahres stellen 
sich für 

1909 gegen 1908 

Stab- und Kommerzeisen 754.057 q - 183.850 q 
Träger . 247.061 " 27.460 „ 
Grobbleche . . . . 154.680 „ + 6.055 " 
Schienen . . . . . . 299.610 " + 29.063 „ 
Im ganzen ist der Absatz in dieser Periode um 74.918 q, 
d. i. um rund 20°/0 gefallen, wobei zu bemerken ist, daß das 
Plus des Schienenabsatzes nur als ein zufälliges Moment an
gesehen werden kann. Der Minderabsatz an Stab- und Kommerz
eisen betrug 250fo. - Im Wiener Rathause fand in diesen 
Tagen eine Offertnrhandlung betreffend Lieferung von schmied
eisernen mit Wassergas geschweißten Röhren und Formstücken 
für den Bau der zweiten Kaiser Franz Josef Wasserleitung 
statt. Die Lieferung, welche in den Jahren 1909 und 1910 
erfolgen soll, umfaßte ein Quantum von 25.855 q, wovon 11.073 q 
auf die änßere Leitung und 14.782 q auf das Verteilungsnetz 
entfallen. Der Wert dieser Lieferung ist mit rund einer 
Million Kronen veranschlagt. Es langten sechs Offerte ein, 
u. zw. von der Witkowitzer Gewerkschaft, von den königlieh
ungarischen Staatswerken, von den deutschen Werken: 
Finger Laurahütte, Rußholz in Düsseldorf, Bismarkhütte und 
Maschinenfabrik Buckau in Magdeburg. - Der Verwaltungs
rat der Prager städtischen elektrischen Unternehmungen hat 
über die eingelaufenen Offerte, betreffend die Lieferung von 
Rillenschienen für die elektrischen Bahnen, Beschluß gefaßt. 
Es handelt sich um 220 Waggons Schienen, welche in den 
Jahren 1909 und 1910 zur Ablieferung gelangen sollen. Es 
offerierte der Deutsche Stahlwerksverband, ein belgisches Werk 
und eine amerikanische Firma. Den Zuschlag erhielt die Firma 
L. G. Bondy in Prag. Die Lieferung, resp. Anfertigung der 
Schienen selbst wird seitens der Werke der Prager Eisen
industrie-Gesellschaft in Kladno erfolgen. - Die ehemaligen 
Werke des Erzherzog Friedrich in Teschen, jetzt Schlesische 
Montanindustrie-Gesellsehe.ft, haben in ihrerstattgehabten dritten 
Generalversammlung den Jahresbericht vorgelegt, welehem zu
folge ein Bruttoergebnis von 10 Millionen Kronen konstatiert 
wnrde, von dem 1 Million Kronen für Hypothekarzinsen, 
1·3 :\lillion Kronen durch die Regie, 1·2 Million Kronen fttr 
Steuern und 3 Millionen Kronen für Absc.hreibung-en in Abzug 
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gebre.cht wurden, so de.ß ein N ettoerträgnisvon 3 Millionen Kronen 
= 10°10 resultiert. Erzeugt wurden 1,142.226 q ( + 124.647 q) 
Roheisen, 229.822 q ( + 25.039 q) Gußware, 1,196.884 q 
(+278.870q) Ingots, 922.190q (+213.848q) Walzwerkfabrikate 
aller Art, 53.223 q ( + 184 q) Hammerfabrikate, 219.524 q 
( + 68.050 q) Eisenkonstruktionen und Werkstättenprodukte. 
Der Bericht konstatiert die Fortsetzung der Investitionstätigkeit; 
es werde in Trzinietz die Agglomerierungsanlage für Feinerze 
und Gichtstaub in Betrieb genommen. Mit der Aufstellung 
eines dritten Hochofens wurde begonnen. -o-

Der deutsche Eisenmarkt bleibt in gedrückter Stimmung, 
wozu anfangs die politischen Verhältnisse beitrugen, aber nicht 
nur die auswärtigen, sondern wesentlich die inneren, welche 
einer Besserung der Geldverhältnisse entgegenwirken. Nachdem 
sich Anzeichen einer etwas besseren Nachfrage bemerkbar 
machen, hofft man wieder auf tlas bisher so wenig ergiebige 
Frühjahrsgeschäft. Die Roheisenerzeugung ist in Zunahme be
grifien. Der Markt ist ruhig, nachdem der Bedarf bis Jllitte 
des Jahre1' ziemlich versorgt ist, freilich zum Teile zu recht 
unbefriedigenden Preisen. Im Siegerlande notiert Spiegeleisen 
mit 10 bis 12°10 Mn M 63·- bis M 65·-, Qualitäts-Puddel
eisen M 55·- bis M 56·-, Stahleisen M 57·- bis M 58·-; 
in Rheinland-Westfalen Hämatit-Gießereieisen M 59·- bis 
M 60·-, Nr. TII M 56·- bis M 57·-. Luxemburger Puddel
eisen hält auf M 44·- bis 46·-, Gießereieisen III auf M 46·
bis M 48·- ab Luxemburg. Halbzeug liegt unverändert. Zu 
den unveränderten Richtpreisen hat sich der Konsum bis zum 
dritten Quartale gedeckt. Das Ausland nimmt etwas mehr 
auf. Dagegen liegt Stabeisen eher etwas schwächer, weil 
der Kampf um Aufträge nicht zum Stillstande kommen will. 
Für Export werden Preise bis gegen M 90·- frei Seehafen 
gedrückt. Aber selbst im Inlande wird Flußeisenwalzung unter 
M 100·- geliefert. Gute lllartinware wird flir prompte 
Lieferung bis M 105·- bezahlt. Für Schweißeisen halten die 
schwierigen Verhältnisse an und man hat Mühe, den Richtpreis 
von M 122·50 durchzuholen. Träger gehen dank der Preis
begünstigung gut und hat sich der Verbrauch auch für das 
zweite Quartal gedeckt. Zur Hebung des Marktes ist nur er
höhte Bautätigkeit nötig, um die Vorräte aufzusaugen. Im 
Inlande halten Träger auf M 115·- bis M 117·50. In Grob
blech dauern die tristen Verhältnisse an. Der Beschäftigungs
grad der Werke ist sehr verschieden, je nachdem es gelingt, 
Auslandsaufträge zu erhalten. Für Eisenbahnbedarf nähern 
sich die vorliegenden Staatsbestellungen ihrem Ende. In Klein
bahnschienen ist mehr zu tun. Die Zuteilungen in Lokomotiven 
und Waggons sind ziemlich befriedigend, wenn sie auch unter 
der früherenHöhebleiben. - In England hat sich derMarkt 
nach Beilegung der Kriegsgefahr zusehend befestigt. Der 
Konsum, welcher bisher äußerste Zurückhaltung bewahrt hatte, 
versuchte nun seinen Bedarf auch auf weiter hinaus zu decken. 
Es kamen namhafte Abschlüsse zustande. Die schottischen 
Hütten erhöhten ihre Preise sofort um 1 sh pro Tonne. Die 
alarmierenden Nachrichten aus Konstantinopel wirkten hemmend 
e.uf die weitere günstige Entwicklung des Marktes, doch äußert 
sich dieser Einfluß mehr in der erneuten Zurückhaltung der 
Käufer, als in den Preisen. Das legitime Geschäft zeigt eine 
gute Entwicklung. Aufträge gehen regelmäßig ein und Ver
schiffungen nehmen zu. Seit Ende März hoben sich die Preise 
für Nr. 3 Middlesborough Warrants von 46 sh 5 1/~ d bis auf 
48 sh 1 d. Auch Fertigeisen hat von der besseren Stimmung 
profitiert. Ins besonders sind die Eisenbahn - W aggonfabriken 
gut beschäftigt und auch die Brückenbauanstalten haben 
hübsche Aufträge erhalten. In Schiffsbau stehen bedeutende 
Orders in Aussicht. Schottland he.t bis nun über 200.000 t 
Schiffe gebucht. - Der amerikanische Eisenme.rkt ist in 
schlimmer Lage. Die Unsicherheit der Lage vere.nlaßt den 
Konsum zuzuwarten, wobei er Preise erhofft, die ja ke.um ein
treten werden. Die Roheisenproduktion nimmt e.b, weil viele 
dem Stahltrust nicht angehörende Hochöfen ausgeblasen 
werden. Im März wurden 1,832.000 t erzeugt. Südliches Roh
eisen wurde auf $ 11·- ermäßigt. Insolange in der Zoll
frage keine Entscheidung gefe.llen ist, dürfte der Konsum 

weiter zurückhalten. Manche Werke bieten dringend an. 
Baustahl geht etwas besser. Zum Monatsschlusse notieren 
in Philadelphia: Nördliches Gießerei-Roheisen Nr. TI $ 16·
bis $ 16·50, graues Puddeleisen $ 15·- bis $ 15·25, süd· 
liebes Gießerei-Roheisen Nr. II $ 12·75 bis $ 13·25, Stabeisen 
Cts. 1 ·35 bis Cts. 1 ·45, Grobbleche Cts. 1·45 bis Cts. 1 ·55, 
Stahlschienen $ 28·-. 

Kupfer begann sich zu bessern, da alle Berichte e.us 
Amerika wachsenden Verbrauch erkennen ließen. Der euro· 
päische Konsum benützte die billigen Preise, um sich einzu· 
decken. Die Besserung der Verhältnisse auf den Wertpapier
börsen trug das ihrige zur Belebung bei. Fördernd wirkt der 
Umstand, daß viele Gruben in Amerika infolge der tiefen 
Preise den Betrieb eingeschränkt haben. Die Spekulation war 
natürlich auch nicht untätig. Nach New-Yorker Meldungen 
glaubt man, daß die Kupfervereinigung 50 Millionen Pfund 
Kupfer zu etwa 12 '/~ Cts. per Pfund spekulativ kaufte und 
die Ware noch hält, wiewohl die Londoner und New-Yorker 
Gruppe große Posten zu 12 1/ 1 Cts. absetzte, um die Kupfer
vereinigung zur Glattstellung zu zwingen. Die Preise haben 
sich in London langsam gehoben und erst die Militär
revolution in der Türkei gebot dieser Bewegung Einhalt. 
Standard, welche fB 56 . 7 . 6 bis Jf 56 . 10 . 0 eröffnet hatten, 
schließen fB 57 . 11 . 3 bis J! 57 . 13 . 9, Tough cake fB 60 . 15 . 0 
bis Jf 61 . 5 . 0, Best selected iE 61 . 0 . 0 bis J: 61 . 10 . 0. -
Hier waren die Umsätze nicht unbefriedigend, da der in den 
letzten Monaten aufgetauchte Kriegsbedarf doch vielfach <lie 
Lager räumte und auf die Industrien günstig einwirkte. Gegen 
lllonatsschluß notieren Hekla K 148·-, Quincy K 146·50, 
Elektrolyt K 141·50, Walzplatten und Ie. Blöckchen K 141·25 
netto Wien. 

Blei eröffnete matt, doch entwickelte sich anfangs mäßiges 
Geschäft, da der Konsum nur über knappe Vorräte verfügt. 
Starke Ablieferungen aus Spanien verscheuchten rasch die 
bessere Stimmung und nur der Umstand, daß infolge der un
veränderten Lage in Brokenhill auch für die nächste Zeit der 
Handel imstande sein wird, die Zufuhren in London auf· 
zunehmen, hält den Markt halbwegs aufrecht. Inzwischen ist 
ein internationaler Bleitrust in Bildung begriffen, der aber 
erst dann seine Wirkung zeigen wird, wenn er vollkommen 
ausgebaut sein wird. Zum Monatsschlusse notieren Spanish lead 
fB 13 . 5 . 0 bis fi 13 . 7 . 6, English pig common fB 13 . 7 . 6 bis 
1113. 12. 6. - Hier war der Markt ziemlich ruhig. Erst 
gegen Jllonatsschluß war die Nachfrage . etwas gebessert. 
Schlesische Marken schließen K 37·25 netto Wien. 

Zink bleibt fast bis Monatsschluß schwach. Der Konsum hält 
außerordentlich ste.rk zurück, da er nach der weichenden Haltung 
des Marktes auf Preiszugeständnisse hofft. Im abgelaufenen 
Monate hat die Ausfuhr von verzinktem Eisen zugenommen 
und würde eine Besserung in den Absatzverhältnissen dieser 
Industrie nicht ohne Wirkung auf den Markt bleiben. Gegen 
Ende des Monats trat etwas mehr Kauflust hervor, was zu 
einer leichten Erhöhung der Notierungen führte. Die Zink
konvention machte sich insofern geltend als die Preise in 
London trotz des allgemein schwachen Absatzes ziemlich 
stationär blieben. Silesian spelter schließt fB 21 . 12 . 6 bis 
fB 21. 15. 0. - Hier war der Konsum befriedigend und zeigt 
sich mit dem Beginne der Saison für die Verzinkereien mehr 
Leben auf dem Markte. Es schließen W. H. Giesches Erben 
K 57·75, andere gute Marken K 55·35 netto Wien. 

Zinn eröffnete infolge lebhafter Umsätze spekulativer 
Ne.tur recht fest. Veranlaßt wurden diese durch die Möglich· 
keit eines Zolles auf Weißblech in den Vereinigten Staaten. 
Zwischen der Haussepe.rtei, welche auf Grund der geringeren 
Zufuhren operierte, und den gegenwärtigen Eignern von Hausse
ware kam es zu scharfen Kämpfen. Leerverkäufe bre.chten 
einen Rückschlag. Der Markt wurde dann wieder ruhiger, 
zumal der Osten ziemlich viel, aber zu guten Preisen ver· 
kaufte. Der Konsum, namentlich der amerikanische, deckte 
sich ziemlich stark. Straits schließen 11131.0.0bisfB131.5.0. 
- Hier war der Markt anfänglich ziemlich unruhig, befestigte 
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sich dann und es fanden gute Umsätze zu festen Preisen statt. 
DiesP.lben schwankten zwischen K 328·- bis K 332·-. 

Antimon eröffnete in London iB 29 . 0 . 0 bis fi1 31 . 0. O, 
hob sich infolge besserer Konsumfrage auf it 30 . 0. 0 bis 
fit 32. 0. 0. - Hier haben mangelnder Absatz und starke 
Realisierungsbestrebungen den Markt vollkommen verflauen 
lassen. Die Preise sanken bis K 67·- netto Wien. 

Quecksilber bleibt weiter rätselhaft. Die erste Hand 
hält nominell unverändert auf iE 8. 7. 6, während die zweite 
Hand bis auf iB 8. 3. 0 zurückging, so daß die Annahme gerecht
fertigt erscheint, sie habe sich inzwischen zu höchstens lt 8. 2. 6 
neu eindecken können. Diese Verschleierung führt natürlich 
zu einer fortgesetzten Abbröckelung des Preises und gibt die 
erste Hand immer mehr in die Macht der Nebenhände. In den 
ersten drei ~fonaten wurden in London 11.919 Flaschen (gegen 
11.707 Flaschen) eingeführt und 3602 Flaschen (gegen 7638 
Flaschen) zum Export gebracht. - Hier war der Markt sehr 
belebt und fanden zu den gleichen Preisen schöne Umsätze 
statt. Idrianer Quecksilber schließt fß 8 . 3. 0 pro Flasche 
iB 24 . 10 . 6 pro 100 kg in Lageln. 

Silber hat sich ein wenig gebessert, indem es sich von 
23'/16 d bis auf 23 11 / 16 d hob. Es schloß 24 7/ 10 d. Im Monate 
März 1909 waren zu verzeichnen: 

Londoner bar silver-N otierung Devise London Parität für 
pro onnce in pence in Wien 1 kg Feinsilber 

höchste niedrigste Durchschnitt K r o n e n 
236/10 23 1/16 23·2269 240·02 80·74 

gegen K 82·39 im Februar 1909 
Hamburger Briefnotiernng Markkurs Parität für 

11ro 1 kg Feinsilber in Mark in Wien 1 kg Feinsilber 
höchste niedrigste Durchschnitt K r o n e n 
69•50 68·75 69·17 117"15 81 03 

gegen K 82·61 im Februar 1909. 

Kohle. Der heimische Kohlenmarkt war zu Monats
beginn etwas lebhafter, insbesondere in den Klarsorten. Die 
Ziegeleien sowie die Zement- und Kalkwerke zeigen starken 
Bedarf. Die Osterfeiertage brachten mit ihren Stillständen 
in den meisten Industrien eine Abschwächung der Bezüge, die 
sich nach dem Feste auszugleichen begann. Immerhin bleiben 
die Werke noch immer nicht voll beschäftigt und hofft man 
nun auf einen allgemeinen Aufschwung der Industrie, der dem 
Kohlenmarkte auch neues Leben bringen würde. Im nordwest
böhmischen Braunkohlenreviere hat derMarkt nach Wieder
aufnahme der Elbeschiffahrt nach dem letzten Hochwasser wieder 
wesentlich an Lebhaftigkeit gewonnen. Auch die Nachfrage 
nach Industriekohle, vorwiegend für die Textil- und Glasindustrie, 
ist in schöner Zunahme begriffen, nachdem die Depression in 
diesen nachläßt. Infolge der Störungen im Elbeverkehre wurde 
eine größere Anzahl Wagen zurückgehalten , was zu einem 
vorübergehenden Mangel an Waggons führte . ....:. Der deutsche 
Kohlenmarkt ist schwach, nachdem der Absatz stockt. Die 
Industrie nimmt unbefiiedigend auf, so daß die Magazine in 
den Ruhrhäfen und am Rheine bereits gefüllt sind und 
deshalb Schwierigkeiten bezüglich der Versorgung der Förde
rungen entstehen. Koks gehen schwach. Ab 1. April 1909 
gelten im Vergleiche gegen die seitherigen Preise ab Waggon 
Zeche folgende Preise des Kohlensyndikats: 

L Gas- und Flammkohle: 

Gasförderkohle . . 
Gasflammförderkohle 
Flammförderkohle . 
Stückkohle 
Halbgesiebte . . . 
Nußkohle, gew. Korn 1 

dto. II 
dto. III 
dto. IV 

Nußgrus 0 bis 20/30 mm 
dto. 0 " 50/60 „ 

Gruskohle . . . 

alte 
12·50-15·00 
11·50-12·50 
11·00-11"!>0 
13·50-lH>O 
13·00-14•00 
13·50-14"1'>0 
13·50-14 ·50 
13·00-13·50 
12·00-12·50 
8·50- 9·50 
9·50-11·00 
7·00- 9·50 

neue 
12·00-14•00 
11·00-12·00 
10·50-11·00 
unverändert 

12·75_'.'._13·25 
11"75-1 '!·25 
7•50- 8·50 
8·50-10"00 
5·75- 850 

Förderkohle . 
Bestmelierte Kohle 
Stückkohle 

II. Fettkohle: 
11·00-11·50 
12·50-13·00 

Nußkohle, gew. Korn 1 
dto. II 
dto. III 
dto. IV 

Kokskohle. 

Förderkohle . 
dto. melierte 

III. 

13·50-14·00 
13·50-14·50 
13·50-14"50 
13·00-14•00 
12·00-13·00 
11·00-12·00 

Magere Kohle: 
10"00-ll·OO 
11·25-12·25 

dto. aufgebesserte je nach 
dem Stückgehalt . 12·25-14·00 

13·00-15·00 
14·50-17•50 
14·50-17•50 
16·00-19·00 
12·00-13·50 
J 9·50-20·50 
21·00-24'f>0 

Stückkohle . 
Nußkohle, gew. 

dto. 
dto. 
dto. 

Anthrazit Nuß 
dto. 

Fördergrns 

Korn 1 
II 

III 
IV 

Korn 1 
II 

Gruskohle unter 10 111111 

Hochofenkoks 
Gießereikoks 
Brechkoks . . 

9·50-10·00 
6·50- 8·50 

IV. Koks: 
14•50-16•50 
19·00-21·00 
21'C)()-24•00 

V. Briketts: 
Briketts je nach Qualität . 11·50-14·25 

10·50-11·00 
12'35-12·85 
unverändert 

n 

12·75_.:.13.75 
11"75-12•50 
unverändert 

9·50-10·50 
unverändert 

" 
" 11·50-13·50 

unverändert 

" 8·75- 9·50 
5·5o- 8·00 

unverändert 
17'00-19·00 
19·50-22·00 

10·00-13·75 

In Frankreich ist der Kohlenmarkt in wenig erfreulicher 
Verfassung, weil die Konkurrenz Belgiens wieder stärker ge
worden ist; auch England und Deutschland bieten wieder 
stärker aus. In Charleroi notieren Stückkohlen Frs. 31 ·-, 
Würfelkohle F1·s. 28·-, viertelfette Frs. 26·- bis Frs. 27·-, 
Anthrazit Frs. 31·-. Industriekohlen haben im Preise etwas 
nachgegeben. In Koks hat das bessere Geschäft nicht an
gehalten. Die Kokereien klagen über die starken Bemühungen 
Belgiens ins Geschäft zu kommen. - Der englische Kohlen
markt hat sich endlich zu bessern begonnen. Der Konsum, 
der lange äußerste Zurückhaltung geübt, tritt nun stärker an 
den :illarkt, der hiedurch belebter und in den Preisen fester 
wird. Die Preise sind für beste Stür.kkohlen von 13 sh 6 d 
bis auf U sh 9 d vorgerückt. Auch die anderen Sorten, aus
genommen Mager kohlen, welche auf 14 sh bleiben, haben die 
gleiche Bewegung zu verzeichnen. Der schottische Markt da
gegen liegt recht schwach und ohne Anhaltspunkte fi.ir eine 
baldige Besserung. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 84.202. - Rudolf Schuberth in Gorlice (Galizien). -

Verfahren zur Gewinnung von Erdöl u. dgl. - An vielen 
Erdöl enthaltenden Stellen der Erdoberfläche befindet eich die 
ölführende Zone in bedeutender Teufe und das stark paraffi.n
haltige Erdöl steht unter sehr hohem Gasdruck, der es beim 
Niederbringen eines Bohrloches zutage preßt. Hört der Gas
druck auf, so ist das Bohrloch wertlos, da eine Förderung 
des Öles durch Pumpen wegen seines Paraffingehaltes nicht 
möglich ist. Es ist daher mehrfach vorgeschlagen worden, 
die Fundstelle im Erdinnern durch Heißluft, Dampf, Heiz
schlangen mit warmem Wasser oder mittels Elektrizität zu 
erwärmen, um Ausscheidung von Paraffin aus dem Erdöl in 
den Röhrenleitungen hintanzuhalten. Auch wurde die Anregung 
gegeben, bei Verwendung von Wasserstrahlpumpen zum Fördern 
von Erdöl das Druckmittel vor dem Einpressen in das Bohr
loch vorzuwärmen. Das den Gegenstand der Erfindung 
bildende Verfahren besteht darin, daß an die durch Bohrung 
erschlossene Fundstelle große Massen von unter konstantem 
Druck stehendem, stark überhitztem Wasser eingeftihrt 111erden 
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Die ersten Anteile des Wassers kithlen auf ihrem Wege bis 
zur Bohrlochsohle allerdings aus, versickern auch zum 1'eil in 
Kl17ften des Gebirges, später stellt sich aber eine höhere 
Temperatur ein und die nachrückenden Wassermassen driicken 
auf die unten befindlichen und auf die Bohrlochsohle. Durch 
die Einwirkung von Druck und Wärme erzielt man Ver
flüssigung des bei der Abkühlung des Erdöles von der Bildungs
temperatur auf die zur Zeit der Bohrung herrschende Temperatur 
der Fundstelle ausgeschiedenen Paraffins und sowohl letzteres als 
auch das flüssige Erdöl bilden mit dem 'Vasser eine schaumige 
Emulsion. Diese besitzt sehr geringes spezifisches Gewicht, steigt 
infolgedessen empor und kann durch das aufsteigende ·wasser 
und durch den Druck der vorhandenen oder der entstandenen Däm
pfe leicht gehoben werden. Durch den Druck und dieHitze kom
men aber aueh die aus Erdwachs bestehenden Scheidewän<le, 
welche das angebohrte Erdölbecken von den benachbarten tn n
nen, zum Schmelzen, die früher getrennten flüssigen und gasförmi
gen Beckeninhalte vereinigen sich und erstere werden durch den 
Druck letzterer durch das einzige vorhanclene Bohrloch in die 
Höhe getrieben. Bei Anwendung des Verfahrens auf Erd
wachslagerstätten treibt man ein Bohrloch in die Erdwachs
schichte, trwärmt die Sohle des Bohrloches durch Einführen 
überhitzten Wassers und läßt das geschmolzene und emulgierte 
Material durch sein verringertes spezifisches Gewicht eventuell 
auch unter dem Druck vorhandener natiirlicher Gase aufsteigen. 

Literatur. 
Das Eisenhilttenwesen erläutert in acht Vorträgen von 

Professor Dr. H. Wedding. Dritte Auflage mit 15 Text
figuren. Druck und Verlag von B. G. Te u b n er in Leipzig 1908. 

Die Sammlung „Aus Natur und Geistesweltu hat während 
ihres zehnjährigen Bestehens bereits viele Werke gebracht, 
die es infolge ihrer gemeinfaßlicher Darstellung dem materiell 
arbeitenden Menschen in der Tat ermöglichen, mit den 
geistigen Errungenschaften in Fühlung zu bleiben. 

Die Verlagsbuchhandlung konnte hinsichtlich des Eisen
h ii t t e n wes e n s keine glücklichere Wahl treffen; die Aufnahme 
der von dem bereits heimgegangenen Verfasser, Professor 
Dr. H. W ed ding, seinerzeit vor einer aus Arbeitern bestehenden 
Zuhörerschaft gehaltenen Vorträge iiber das Eisenhüttenwesen 
in die genannte Sammlung gereicht ihr ohne Zweifel zur großen 
Zierde. Auf das klassisch geschriebene Werkchen näher ein
zugehen ist wohl überflüssig, weil es ja dem Fachmanne 
hinlänglich bekannt ist. Zu erwähnen wäre nur, daß die 
dritte Auflage dem Stande des Eisenhüttenwesens mit Schluß 
des Jahres 1907 Rechnung trägt und infolgedessen darin ins
besondere auch die Verwertung der Nebenerzeugnisse des 
Hochofens und die Anwendung der Elektrizität (elektrische 
Schmelzung) berücksichtigt wurden. G. K. 

Wohlfahrtseinrichtungen des Eisenwerkes Witkowitz. 
Im eigenen Verlage. Druck von A. Reisser, Wien VII. 
Zwei Bände. 

Mit der großartigen technischen Entwicklung des Witko
witzer Eisenwerkes hielt die Arbeiter~~ohlfahrtspflege gleichen 
Schritt. Wie in der einleitenden Ubersicht der Publikation 
erwähnt wird, betrachteten es die Witkowitzer Werke auch 
von jeher als eine ernste Pflicht, ihre Wirtschaftsgemeinschaft 
zu einem auf gegenseitigem Vertrauen gegründeten Vertrags
verhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern zu ge
stalten, und waren darauf stets bedacht, die ökonomische, 
soziale und moralische Lage ihrer Arbeiter und deren Familien 
sicherzustellen. 

Die Erkenntnis dieser Pflicht verweist auf die ungeheuere 
G~öße der Aufgabe, sie zeigt aber auch die Lösungsmöglichkeit. 
Dies geht znr Genüge aus dem vorliegenden Werke hervor, 
dessen Entstehung wir dem Generaldirektor Schuster zu 
verdanken haben. 

Der erste Band des Werkes zerfällt in zehn Kapitel, 
in welchen nachstehende Fragen der Wohlfahrtspflege behandelt 
werden: I. Wohnungsfürsorge (Beamtenwohnungen, Ar
beiterwohnungen, Arbeiterkasernen und Baracken, Werkshotel, 
Altenheim, Asylhaus). II. Gesundheitspflege (Werksspital, 

Epidemiespital, Rekonvaleszentenheim in Alt-Biela, Wasser· 
versorgung, Kanalisation, Bade- und Schwimmanstalten, Park
anlagen, Turnhallen, Radfahrbahn, Eisbahn, Lawn-Tennis Plätze). 
III. Lebensmittelfilrsorge (Warenhalle, Werkskantinen 
und Speiseanstalten, Werkshotel mit seinenRestaurationsräumen, 
Markthalle, Zentralschlachthaus, Bezug von Seefischen aus der 
Xordsee). IV. Arbei terversi eh eru ng und Unterstützungs
w es e n (Krankenversicherung, Arbeiter-Unfallversicherung, All
gemeines Versorgungsinstitut, Unterstützungswesen). V.Alt. ers-, 
Invalididäts- und Hinterbliebenen-Fürsorge für Be
amte und Bedienstete (Pensionsinstitute 1 und II der Beamten 
der Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft. 
Freiwillige Pensionen der Gewerken und des Werkes. Bevor
stehende Reorganisierung der Pensionsinstitute). VI. Spar
u nd Vors eh uß wes en. VII.Kinderfürsorge (Kinderkrippe, 
Kindergärten, Waisenhaus, Ferienkolonien, Spielplätze, Be
speisung, Weihnachtsbescherung). VIII. Unterricht und 
Fortbildung (Volks- und Bürgerschulen, Lehrlingswesen. 
Allgemeine gewerbliche Fortbildungsschule. Gewerkschaftliche 
Fortbiltlungsschule. ~fädchen-Fortbildungskurse. Studien
stipendien. Erziehungsbeiträge an Kinder von Beamten und 
Aufsichtsorganen der gewerkschaftlichen Erzbergbaue. Lese
verein der Eisenwerksbeamten. Gartenbauschule. IX. Kultus
ein r ich tun gen. X. Sonstige Wohlfahrtseinrichtungen 
(Vereinswesen, Werkskapelle, Beleuchtungswesen, Beistellung 
von Brennstoff an Arbeiter, Dampfwaschanstalt, Feuerwehr). 
Anhang (diverse Ordnungen und Statuten). 

Im zweiten Teile des Werkes werden auf 77 Seiten die 
baulichen Anlagen für die Wohlfahrt der Bediensteten des 
Eisenwerkes dargestellt. Fast die Hälfte dieses Bandes ist 
der Errichtung von Wohnungen für Beamte und Arbeiter ge
widmet. Für die Beamten und Unterbeamten des Eisenwerkes 
stehen derzeit 55 Beamtenwohnhäuser und 48 kombinierte 
Wohnhäuser (für Beamte, Meister und Arbeiter) mit zusammen 
398 Dienstwohnungen zur Verfügung. Außerdem besitzt das 
Eisenwerk 133 Arbeiterwohnhäuser mit zusammen 1189 Arbeiter
wohnungen. Im Jahre 1907 beschäftigte das Eisenwerk 
484 Beamte, 179 Meister und Aufseher und 16.090 Arbeiter. 

Bei der Witkowitzer Bergbau- und Eisenhütten-Gewerk
schaft, somit bei dem Gesamtunternehmen (inkl. Kohlen- und 
Erzgruben), waren im Jahre 1907 bedienstet: Beamte 601; 
Meister, Aufseher und Steiger 651; Arbeiter 27.844. 

Imposant sind die Produktionsziffern des Unternehmens, 
die für das Jahr 1907 folgende Höhe erreicht haben: 
Kohle 20,736.000 q, Koks 8,005.911 q, Roheisen3,586.610q, Stahl
blöcke 2,218.557, Puddelluppen 403.379 q, Walzware 1,853.966 q, 
Stahlwaren 320.166 q, gewalzte und gezogene schmiedeiserne 
Rohr.e und Fittings 201.135 q, Eisengußware 274.6J3 q, Pro
duktion der Maschinenfabrik, Brückenbauanstalt und Kessel
fabrik 344.432 q, feuerfeste Steine 445.974 q. 

Bei Durchsicht der hiemit angezeigten Publikation ge
winnt man den Eindruck, daß von dem Unternehmen nichts 
versäumt wurde, was nur irgendwie die Existenzbedingungen 
der Angestellten bessern könnte. Jedenfalls ein schönes 
Zeugnis vom persönlichen Wohltätigkeitssinn und Weitblick 
der Unternehmer, welchen die von ihnen geschaffenen Wohl
fahrtseinrichtungen ebenfalls unmittelbar oder mittelbar Vor
teile bringen werden. 

Die vorliegende elegant ausgestattete Publikation ist 
ein großes Verdienst des Generaldirektors Schuster, indem 
dadui:~h vor dem In- und Auslande glänzend erwiesen wird, 
d~B Osterreich auch auf dem Gebiete der Wohlfahrtspflege 
nicht rückständig ist, sondern vielmehr sehr beachtenswerte 
Leistungen aufzuweisen hat. G. K. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 

Entschließung vom 1. Mai 1. J. dem Hofrate im Finanzministerium 
Max Arbesser von Rastburg anläßlich der von demselben er
betenen Versetzung in den dauernden Ruhestand das Ritter
kreuz des Leopold-Ordens mit Nachsicht der Tue allergnädigst 
zu verleihen geruht. 
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Vereins-Mitteilungen. 

Sektion Klagenfurt des Berg- und hüttenmännischen Vereines für Steiermark und Kärnten. 
Generahersammlnng am 2 . .llai 1909 im ~lusenm 

Rudolfinnm. 

Vorsitzender: Bergrat Pleschutznig. 
1. Dieser begrüßt die Anwesenden mit herzlichen 

\V orten, konstatiert die Beschlußfähigkeit der Versammlung 
und ladet den Sekretär zur Verlesung des Tätigkeits
berichtes pro 1908 ein: 

Derselbe lautet: 

Sehr geehrte Herren! 

Die geschäftliche Lage des .Metallmarktes im ab
gelaufenen Jahre ließ manches zu wünschen übrig. Eigent
lich kann nur die österreichische Eisenindustrie auf einen 
vollen Erfolg zurückblicken, obschon auch hier ein 
schließlich es Abflauen der bisher günstigen Konjunktur 
zu verzeichnen war. Die Erzbergbauunternehmungen in 
unserem Laude hielten den bisherigen Betrieb aufrecht 
und dieser wurde nur einigermaßen durch den sich bereits 
fühlbar machenden Mangel an Arbeitskräften und des 
Nachlassens der \Vasserkräfte, welches durch die Trocken
heit der zweiten Jahreshälfte veranlaßt wurde, behindert. 
Man trachtete die ungünstigere Preisgestaltung durch 
technische Erfolge beim Betriebe tunlichst auszugleichen. 
Dagegen ist der letzte noch im Betriebe gestandene 
Eisenhochofen in Kärnten ausgeblasen worden. 

Die Sensenwerke sind durch einen lang andauernden 
Arbeiterstreik sowie durch die Schwierigkeiten des 
orientalischen Exportes gelegentlich der türkischen Boykott
bewegung in .Mitleidenschaft gezogen worden. 

Erfreulicherweise kann berichtet werden, daß das 
Auffinden abbauwürdiger .Magnesitlagerstätten im Ober
lande eine neue bergmännische Tätigkeit in Aussicht 
stellt, besonders wenn es gelingen sollte, die im Gebirge 
gelegenen Fundstellen mittels moderner Transportmittel 
an die großen Verkehrswege anzuschließen. 

Im nachstehenden fassen wir die Ereignisse des 
Vorjahres anf montanistischem Gebiete zusammen, wobei 
wir bezüglich der Einzelheiten auf die Protokolle der 
Ausschußsitznngen verweisen. 

Die Abgeordneten Cingr und Genossen hatten be
kanntlich bald nach Eröffnung der Parlamentssession 
mehrere den Bergarbeiterschutz betreffende Gesetzent
würfe eingebracht, die zu einer Enquete führten, bei 
welcher Arbeiter und Arbeitgeber Gelegenheit fanden, 
zu \V orte zu kommen nnd ihre Wünsche und Beschwerden 
vorzubringen. Aus den über diese Enquete in die Öffent
lichkeit gedrungenen Mitteilungen konnten Unbefangene 
den Eindruck gewinnen, daß manche von den aufgestellten 
Behauptungen und Forderungen der Arbeiter sowohl betreffs 
der Achtstundenschicht als auch der Sonntagsruhe nnd 
wöchentlichen Lohnzahlungen nicht begründet worden sind 
und daß jeder der nicht vorbehaltlos den Arbeiterstand
punkt teilt, sondern auch Gründe der Zweckmäßigkeit 

gelten lassen will, genötigt ist, diese Forderungen ab
zuweisen, Öhne den Vorwurf auf sich laden zu müssen, 
daß er zu den sogenannten "Ausbeutern" gehöre. 

V 'ln der Regierung ist dem Abgeordnetenhause 
anfangs November v. J. eine neue Gesetzvorlage, be
treffend die Altersversicherung der arbeitenden Klassen, 
zugekommen, welche bezüglich der in den Rahmen des 
Gesetzes zu versichernden Personen, weit über das .Maß 
der in der früheren „Reform" Einbezogenen hinausgeht. 
Insoweit die Bergwerksbrnderladen dabei in Frage kommen, 
hat ihr Ausschuß unentwegt den Standpunkt festgehalten, 
daß das Aufgehen der Bruderladen in die allgemeine 
Arbeiterversicherung bei ihrem gegenwärtigen konsolidierten 
Zustande nicht nur unzweckmäßig wäre, sondern mit 
Rücksicht auf die Autonomie, deren sie sich in ihrer 
Organisation erfreuen, gegenüber der geplanten bureau
kratischen Zentralverwaltung, auch vom Standpunkte der 
Arbeiterkreise nicht wünschenswert erscheinen kann. 

Der Zentralverein der Bergwerksbesitzer hat dem 
k. k. Arbeitsministerium das Protokoll des von einem 
Redaktionskomitee ausgearbeiteten, die Änderung des gel
tenden Berggesetzes betreffenden Entwurfes vorgelegt und 
zur Berücksichtigung der darin ausgesprochenen Wünsche 
empfohlen. Das k. k. Ministerium dagegen hat dem Ab
geordnetenhause zwei berggesetzliche Novellen zur Be
schlußfassung unterbreitet. Die erste dieser Vorlagen hebt 
die bisher bestandene Bergbaufreiheit in Kohlenfeldern 
auf und spricht für die Zukunft das Recht der Erwerbung 
von solchen ausschließlich dem Staate zu. Bisher er
worbene Freischurf- und Lehensrechte bleiben zwar auf
recht, erstere auch zeitlich beschränkt, aber betreffs der 
Bauhafthaltung solcher sind bedeutende Verschärfungen in 
Vorschlag gebracht. Der ausgesprochene Zweck dieser 
Vorlage ist nach den .Motiven zu derselben, die über
mäßige Konzentration des Bergwerksbesitzes aufzuhalten 
und einen ausschlaggebenden Einfluß auf die Gestaltung 
des Kohlenverkehres zu gewinnen. Ob dieser Zweck 
erreicht und die Erwartungen, welche bezüglich Produk
tion, Konsum und Preisgestaltung daran geknöpft werden, 
wirklichen Erfolg haben werden, ist abzuwarten, wie ja 
auch in den Staaten, welche ruit ähnlichen Gesetzen 
vorangegangen sind, von wirklichen Erfolgen noch nicht 
gesprochen werden kann. 

Die zweite Gesetznovelle betrifft die Arbeiter
ausschüsse und Sicherheitsmänner beim Bergbau. Es 
soll nach derselben den Bergarbeitern nicht nur eine 
legale Vertretung ihrer Interessen gesichert, sondern auch 
durch Heranziehung von Vertrauensmännern die sicherheit
liche Überwachung des Betriebes geförrlert werden. Der 
Standpunkt ihres Ausschusses zu dieser Vorlage ist schon 
bei einer friiheren Gelegenheit zum Ausdruck gekommen 
und geht dahin, daß sich ein positiver Erfolg von dieser 
Einrichtung kaum erwarten läßt, daß es aber nicht an-
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gehe, derselben entgegen zu treten, da die Arbeiter darin 
einen Schutz fiir ihre Gesundheit und ihr Leben erblicken. 
Vorausgesetzt wird, daß dem Arbeitgeber dabei eine Ein
flußnahme soweit gesichert wird, daß er gegen die Wahl 
destruktiver Elemente Einspruch zu erheben berechtigt 
sein soll. 

Alle diese Gesetzesvorlagen sind im Abgeordneten
hause noch nicht zur Beratung gekommen und es ist 
ihre endgiiltige Gestaltung noch der Zukunft vorbehalten. 

Die Bestrebungen der Staatsgewalt einerseits und 
jene der Länder andrerseits, wie sie durch die lex Stein
wender im Kärntner Landtage zum Ausdruck gekommen 
sind, die ·wasserkräfte, namentlich jene der Alpenländer 
öffentlichen Zwecken vorzubehalten und sie erst in Er
manglung von solchen anderen Bewerbern u. zw. gegen 
Entgelt zu überlassen, haben den heftigsten Widerstand 
der Industriellen hervorgerufen und Veranlassung zu dem 
sogenannten „Salzburger ·wassertag" gegeben. Bei dem
selben sollen nicht nur alle Wasserrechtsfragen zur Be
sprechung gelangen, sondern auch positive Vorschläge 
zur Ausgestaltung unserer veralteten Wasserrechtsgesetze 
gemacht werden. Doch ist das authentische Protokoll 
dieser Versammlung bis zum heutigen Tage noch nicht 
bekannt geworden. 

Nebst diesen sind noch verschiedene andere An
gelegenheiten in fünf Ausschußsitzungen zur eingehenden 
Besprechung gelangt und wurde getrachtet, die guten 
Beziehungen nicht nur mit der Schwestersektion Leoben, 
sondern auch zu anderen Fachvereinen aufrecht zu er
halten. Insoweit uns dieselben sowie andere hochansehn
liche Institute ihre zum Teile sehr wertvolle Publikationen 
ohne Gegenleistung zur Verfügung gestellt haben, sei 
ihnen an dieser Stelle der beste Dank der Sektion zum 
Ausdruck gebracht. 

Dieselbe zählt gegenwärtig 121 Mitglieder, nachdem 
im Vorjahre 3 ausgetreten, 1 eingetreten und 2 ver
storben sind. Die Verstorbenen Andreas Klinzer, 
Gewerke in Mühlbach, und Hermann von Diesenhausen, 
Bergingenieur in Mies, empfehlen wir dem treuen An
denken unserer Mitglieder. 

Mit dem Wunsche des weiteren Gedeihens unserer 
Sektion schließen wir mit einem herzlichen Glück auf! 

Dieser Bericht wird zustimmend zur Kenntnis ge
nommen. 

2. Ebenso wird der vom Rechnungsprüfer Ober
bergrat Wasmer revidierte Kassabericht genehmigt und 
dem Rechnungsleger Hofbauer das Absolutorium erteilt: 

Einnahmen: 
Kasse.rest mit Schluß des Ja.hxes 1907 
Jahresbeiträge der Mitglieder 
Beiträge der Werksbesitzer 
Zinsen . . . . . 

Summe 
Ausgaben: 

Abonnement der "Vereins-Mitteilungen" für die 
Mitglieder . . . . . . . . . . . 

Abonnement der Zeitungen . . . . . . . 

K 1069·50 
" 716·-

200·-
10'60 

K 1996·10 

K 381·-
48·-

Honorar des Sekretärs und Dienerremuneration 
Übe_r_n_a_g--.----~--~ " 

308·-
K 737·-

Übertrag . . K 737·-

" 
77-17 

" 
70·47 

100·-

Kanzlei- und Druckkosten, Porti usw. . . . . 
Tangente der Kosten des ständigen Komitees des 

österreichischen Ingenieur- und Architektentages 
An den deutschen Unterstützungsverein in Leoben 

-----~---" 
Summe K 984·64 

Saldo mit Schluß des Jahres 1908 . . K 1011"46 

3. Der Obmann des Bergschulausschusses, Hofrat 
Schmid, erstattet den Bericht über die Bergschule für 
das abgelaufene Schuljahr und erwälmt die Bemühungen 
des Ausschusses, die Fundierung der Ausgaben für die
selbe auf weitere drei Jahre festzustellen, nach deren 
Ablauf der aufrechte Bestand dieser für die südlichen Pro
vinzen so notwendigen Fachschule nur durch die endliche 
Verstaatlichung derselben zu erhalten sein werde. 

Das Schuljahr hat satzungsgemäß am 1. Oktober 
1907 begonnen und wurde am 25. Juli 1908 nach Ab
haltung der Jahresprüfungen geschlossen. Aus dem Vor
kurse sind 13 Schüler in den Fachkurs übergetreten. 
Von den am Jahresschlusse verbliebenen 12 Schülern 
waren aus Kärnten 6, aus Tirol 1, aus Steiermark 3, 
aus Krain 1, aus Schlesien 1. 

Von den im Vorkurs am Jahresschlusse verbliebenen 
15 Schülern entfallen nach dem Geburtslande auf 
Kärnten 3, Steiermark 3, Tirol l, Krain 2, Oberösterreich 1, 
Böhmen 1, Kroatien 1, Bayern 3. 

Von den 27 Frequentanten waren 5 von montanärarischen 
Bergbauen und 22 von Privatunternehmungen an die 
Schule entsendet. Sämtliche Absolventen fanden nach 
Schluß des Schuljahres Anstellungen. 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen und den 
Lehrkräften der Dank der Versammlung votiert. 

4. Die vier ausgelosten Mitglieder des Sektions
ausschusses die Herren Kazetl, Neuburger, Okorn 
und Sc h r e y er werden einstimmig wiedergewählt. 

5. Hofrat Dr. Canaval erinnert die Versammlung, 
daß vor nunmehr 40 Jahren nicht nur die Gründung 
der Sektion, sondern auch der Klagenfurter Bergschule 
erfolgt ist und daß hiebei der anwesende Herr Hofrat 
Professor Höfer hervorragenden Anteil genommen sowie 
durch die Übernahme der Redaktion der kärntner Zeit
schrift für Berg- und Hüttenwesen, dieselbe zu einem 
damals hervorragenden Fachorgane geschaffen habe. In 
diesem Sinne begrüßt er den Herrn Hofrat unter leb
hafter Zustimmung der Versammlung, worauf dieser in 
kurzen Worten seinen herzlichen Dank für diese Ehrnng 
Ausdruck gab. 

Direktor Rieger beantragt, den Sektionsausschuß 
zu beauftragen, Vorschläge für eine Sektions-Gründungs
feier zu erstatten. Angenommen. 

6. Herr Sektionschef a. D. v. Webern übersendet 
der Versammlnng ein Begrüßungstelegramm und bedanert 
verhindert zu sein, daran teilzunehmen. 

7. Direktor Rieger hält einen Vortrag über das 
Thema: „Die Bedentnng der Wasserkraft für das Berg
und Hüttenwesen einst und jetzt nnd die Bestrebungen 
zur Änderung des geltenden Wasserrechtes". Der sehr 
beifällig aufgenommene Vortrag gelangt in der „ Österr. 
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Zeitsein·. f. Berg· u. Hüttenw." zum Abdrucke. Der 
Obmann spricht dem Vortragenden den Dank der Ver
sammlung aus. 

Nach Erschöpfung der Tagesordnung und nachdem 
weitere Anträge nicht gestellt wurden, erfolgte der 
Schluß der Versammlung. 

* * * 
Protokoll der Ausschußsitzung vom 2. Mai 1909. 
Anwesend: Der Obmann Pleschutznig, die Mit

glieder: Brunlechner, v. Ehrenwerth, Hinterhuber, 
Hofbauer, Mühlbacher, Neuburger, Okorn, Rieger, 
Schmid, Schreyer, Steinebach. 

1. An die Generalversammlung schließt sich eine 
Ausschußsitzung an, in welcher vorerst die Konstituierung 
des Ausschusses vorgenommen wird. Mit allgemeiner 
Zustimmung werden für das kommende Vereinsjahr die 
bisherigen Funktionäre, nämlich Bergrat Brnnlechner 
zum ersten, Bergrat Neuburger zum zweiten Vorstand-

stellvertreter, aut. Bergbauingenieur Hofbauer zum 
Sekretär und Kassier und Oberbergrat Was m er zum 
Rechnungsprüfer wiedergewählt. 

2. Die Schwestersektion Leoben übersendet eine 
Zuschrift des k. k. Eisenbahnministeriums an das Präsidium, 
welche die Aufforderung enthält, für die künftige fünf
jährige Funktionsdauer des Staatseisenbahnrates ein Mit
glied und einen Stellvertreter desselben namhaft zu 
machen. Die Sektion Leoben überläßt in entgegen
kommender Weise die Wahl des Mitgliedes der hiesigen 
Sektion, worauf Bergrat v. Ehrenwerth für diese Stelle 
gewählt wird, der die Wahl auch annimmt. 

3. Für die auf den 6. Mai nach Wien einberufene 
Versammlung von montanistischen Vereinen und Unter· 
nehmungen behufs Stellungnahme gegen die Gesetzvorlage 
über die „ Arbeiterausschüsse und Sicherheitsmänner 
beim Bergbaue" hat Herr Direktor Steinebach seine 
Teilnahme angemeldet. 

W. Hofbauer 
Sekretär. 

F. Pleschutznig 
Obmann. 

Zentralverein der Bergwerksbesitzer Österreichs. 
Der Zentralverein der Bergwerksbesitzer Österreichs 

hat, um vor Abgabe seines Votums über den Gesetzentwurf 
betreffend die ·wahl von Arbeiterausschüssen und 
die Bestellung von Sicherheitsmännern beimBerg
b au die Meinung derjenigen Organe zu hören, welchen 
das Gesetz heute die volle Verantwortung für die 
Sicherheit im Bergbaubetriebe auferlegt und welche 
daher an dem Gesetzentwurfe in erster Linie interessiert 
sind, für den 6. März eine Versammlung nach Wien 
einberufen, bei welcher die sämtlichen montanistischen 
Vereine Österreichs und eine große Anzahl von Bergbau
unternehmungen vertreten und zahlreiche Betriebsleiter 
und sonstige verantwortliche Organe des Bergbaues an
wesend waren. Der Vorsitzende Graf Larisch-Mönnich 
berührte in seiner Begrüßungsrede auch die neue Berg
gesetznovelle, welche in ihrer urspriinglichen Fassung 
den Bestand und die künftige Entwicklung des öster
reichischen Bergbaues auf das schwerst_e bedrohte, mittler
weile aber in einer Form wieder eingebracht worden sei, 
welche wenigstens die allergrößten Schärfen gemildert 
habe. Aber auch in der gegenwärtigen Form lege die 
Novelle den Bergbaubesitzern die Verpflichtung auf, ihren 
erworbenen Besitz unter Aufwendung bedeutender Kosten 
und großer Kapitalien aufs neue zu erwerben. Außerdem 
erscheine die Rechtssicherheit des Grubenbesitzes vor 
einer willkürlichen Handhabung der Bestimmungen über 
den Betriebszwang nicht genügend geschützt. Die auch 
in der neuen Vorlage unverändert gebliebene Aufhebung 
der Bergbaufreiheit für Kohle bedeute eine Neuerung, 
welche auch vom allgemeinen volkswirtschaftlichen Stand
punkte erheblichen Bedenken begegnet sei. Bezüglich 
des in der abgelaufenen Session des Reichsrates von der 
Regierung eingebrachten Gesetzentwurfes betreffend die 
Wahl von Arbeiterausschüssen und die Bestellung von 

Sicherheitsmännern führte der Vorsitzende aus, daß 
im Laufe der Beratungen über diesen Gesetzentwurf 
immer deutlicher die schwersten Bedenken gegen den· 
selben hervorgetreten seien und daß aus diesem Gesetz
entwurfe speziell der Ordnung und der Disziplin und 
damit auch der Sicherheit im Bergbaubetriebe die größten 
Gefahren drohen. Diese Bedenken erörtete Bergrat 
Dr. A. Fill unger des näheren in einem ausführlichen 
Referate, worauf die Versammlung in lebhafter mehr· 
stündiger Debatte den Entwurf einer eingehenden Kritik 
unterzog. Die Versammlung präzisierte schließlich die 
Stellungnahme des österreichischen Bergbaues zur Frage 
der Sicherheitsmänner in der folgenden, den maßgebenden 
Stellen vorzulegenden und mit allem Nachdrucke zu 
vertretenden Resolution: 

Die heute in 'Vien versammelten Vertreter der „ .. 
montanistischen Vereine und Unternehmungen Osterreichs 
und mit ihnen die Betriebsleiter und sonstigen verant
wortlichen Betriebsorgane beim Bergbau erklären, daß 
der in der abgelaufenen Session des Reichsrates von der 
Regierung eingebrachte Gesetzentwurf betreffend die Wahl 
von Arbeiterausschüssen und die Bestellung von Sicherheits
männern beim Bergbau die schwerwiegendsten Bedenken 
erweckt. 

Gegen Erfolg versprechende Maßregeln zur Erhöhung 
der Betriebssicherheit werden sich weder Bergwerks
besitzer noch Betriebsleiter ablehnend verhalten; mit 
Genugtuung kann vielmehr der österreichische Bergbau 
behaupten, daß er alle derartigen Anregungen der Berg
behörden ohne Rücksicht auf Mühe und Kosten willig 
aufgenommen hat. 

Jene wenigen Länder, in welchen die Institution 
der Sicherheitsmänner eingeführt ist, können auf einen 
besonderen Erfolg derselben nicht verweisen, wofür auch 
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der Umstand spricht, daß auch diese Länder in der 
letzten Zeit von den schwersten Katastrophen nicht ver
schont geblieben sind. 

Die Einführung von Inspektionsorganen aus dem 
Arbeiterstande ist ungeeignet, eine Erhöhung der Betriebs
sicherheit herbeizuführen, dagegen würde sie bestimmt 
die im Bergbaubetriebe unbedingt erforderliche Disziplin 
untergraben und von den politischen Parteien zu einer 
gesetzlich geschützten Agitation unter den Belegschaften 
mißbraucht werden, sohin die Reibungsanlässe zwischen 
Dienstgeber und Dienstnehmer nur vermehren." 

Notizen. 
Geologische Gesellschaft in Wien. De.s Vortrags-

progre.mm der.„ Versammlung vom 8. Me.i we.r f9_lgendes: 
Th. Fuchs: Uber Rhizocorallium. F. E. Sueß: Uber die 
Bildung der Karlsbader Sprudelsche.le. G. v. Arthab er: 
Neue Triasfunde im nördlichen Albanien. Samstag, 22. Mai: 
F. Kossmat: Das tektonische Verhältnis zwischen Südalpen 
und Karst. (Einführung für Exkursion III.) Dieser Vortrag findet 
um 6 Uhr abends im Geolog.-Palaeont. Hörsaale der Universität 
statt. 1. Exkursion (fand Sonntag, den 9. Mai statt): Besuch 
der palaeolithischen Kulturstätte von Willendorf in der 
Wachau unter Führung der Herren: Regierungsrat Szom b athy, 
Dr. Oberme.ier und Dr. Bayer. Aufschlüsse in den kristalli
schen Gesteinen der Bojischen Masse. Tertiaer von Melk. -
II. Exkursion: 10. Juni in die Veitsch (Magnesitvorkommen). 
- III. Exkursion: 27. Juni (viertägig) in die Julisehen 
Alpen. Anmeldungen für Exkursionen II und III bis 1., 
resp. 20. Juni, worauf das genaue Programm mitgeteilt wird. 

Der V. internationale Materialprüfungs ·Kongreß 
findet unter dem Allerhöchsten Protektorate Sr. Majestät des 
Königs Frederik VIII. von Dänemark in der Zeit vom 
7. bis 11. September d. J. von Kopenhagen ste.tt. Auf diesem 
Kongresse wird eine Reihe der wichtigsten Fragen beziiglich 
der lla.terialprüfungen zur Behandlung kommen, so de.ß der 
Kongreß von großer fachlicher Bedeutung sein wird. Im An
schlusse e.n die Beratungen und die Besichtigungen verschie
dener technischer Sehenswürdigkeiten Kopenhagens ist eine 
fttnftägige Exkursion ne.ch Aalborg und Tyborön geplant. 

Die Beteiligung der österreichischen Verbe.ndsmitglieder ver
spricht eine sehr reg~. zu werden und sind bereits Delegierte 
zahlreicher Behörden Osterreichs angemeldet. 

A E G-Zeitnng. Unter diesem Titel gibt die A E G (All· 
gemeine Elektrizitäts-Gesellschaft Berlin) vom April d. J. eine 
Monatsschrift heraus, die, reich illustriert, in einer dem ge
bildeten Laien verständlichen Darstellung die technischen und 
wirtschaftlichen Fragen der Elektrizitätsindustrie und der ihr 
nahestehenden Produktionszweige behandeln soll. Aus dem 
Inhalt der uns vorliegenden Nummer seien erwähnt: Die 
AEG-Kreuzer-Turbine, Die elektrische Städtebe.hn Cöln-Düssel
dorf, Die Victorie. Falls 1tnd Transve.al Power Company, Die 
Elektrizität in der Landwirtschaft, Die Oberspree-Victorie.· 
Pneumatik, Neue Automobilformen, N. A. G. Luftschiffmotoren 
und Gondeln, Dauernde Ausstellung der AEG. 

Behandlung von Pochschlamm und anderem Gut in 
einer Lösung oder Fliissigkeit mit Luft oder anderen 
Gasen oder Dämpfen. B. Soli s, Mazatlan in Mexiko. De.s 
Verfahren soll insbesondere dazu dienen, bei fein verteiltem 
gold-silberhaltigem oder goldhaltigem Erz in einem Behälter 
ein Verrühren in Cyanidlösung in wirksamer Weise zu erruög· 
liehen, um die in den Erzen enthaltenen Edelmetalle schnell 
in Lösung zu bringen. Luft oder andere Gase oder Dämpfe 
werden unter Druck in das den Pochschlamm enthaltende Gefäß 
eingeführt. De.bei sind die die Luft zuführenden Rohre so 
eingerichtet, de.ß sie durch die ausströmende Luft in Dreh· 
bewegung versetzt werden und zwar bewegen sich alle oder 
einzelne Düsen in einer epicyclischen Bahn. Dies soll zur Folge 
haben, daß mit einer geringen Düsenzahl eine sehr gründliche 
Wirkung erreicht wird. Um die epicyclische Bahn zu er· 
halten, sind die Düsen e.n einem Rahmenwerk angebracht, das 
gleichzeitig um eine andere Achse drehbar ist. Das Rahmen· 
werk wird selbst von den drehbaren Düsen aus in Umdrehung 
versetzt. (D. R. P. 205.013 vom 9. Februar 1907, durch Chem.
Ztg. 1909.) 

Zilndschnnr. J. Harl!!, Rouen in Frankreich. Diese 
Zündschnur soll nach Bedarf langsam brennen und e.ls Zünd· 
schnur benutzt werden oder augenblicklich detonieren und als 
Schlagröhre dienen. Zu diesem Zweck besteht sie aus einer 
inneren, ~it einem brisanten Sprengstoff gefüllten Sprengröhre 
und aus emem diese Sprengröhre umschließenden Schlauchrohr 
mit Pulverfüllung. (D. R. P. 205.287 vom 26. Jänner 1908, 
durch Chem.-Ztg. 1909.) 

Metallnotierungen in London am 7. Mai 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 8. Mai 1909.) 

Preise per englis11he Tonne a 1016 kg. 

1 
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I~ 1 
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11 
W.F. 
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Wiederaufnahme des Bergwerksbetriebes in Rabenstein im Sarntal in Tirol. 
Yom beh. aut. Bergbau-Ingenieur )lax "· lsser. 

(Hiezu Tafel II.) 

Dieser einst auf Blei- und Zinkerze betriebene 
Bergbau liegt im Hintergrunde des Sarntales, nahe am 
viel begangenen Übergang über das „ Penserjoch" in das 
Eisaktal, in 1240 111 Seehöhe, 34 l.·m von Bozen bezw. 
19 1.-111 von der Bahnstation Freienfeld, der Brennerlinie 
Innsbruck- Franzensfeste entfernt. 

Hier sind im Quarzphyllit, welcher die Lehnen des 
Pensertales aufbaut, mehrere Flußspatgänge mit reicher 
Blei- und Zinkerzführung eingebettet,· welche diagonal 
zum Gestein von Südwesten nach Nordosten streichen 
und mit 70° nach Norden einfallen. Im Ausbisse bloß 
0·40-0·50 111 mächtig, nehmen sie nach der Tiefe an 
Mächtigkeit zu und tragen ganz den Typus Yon Thermal
wasserspalten. 

Man kennt bis nun hauptsächlich zwei Gänge, den 
Rosahauptgang und den Hangendgang; ersterer ist 
streichend auf rund 1000 111 Länge und zirka 150 111 

nach dem V erflächen gru benmäßig erschlossen und steht 
nach beiden Richtungen in voller Mächtigkeit und reicher 
Erzführung an. Den Hangendgang, welcher in· der Tiefe 
noch nicht erschlossen ist, kennt man bis jetzt nur 
nach seichten alten Grubenbauen nahe unter seinem • .\.us
gehenden, die aus unbekannter Zeit stammen. 

Die Beschaffenheit beider Gänge ist so ziemlich 
dieselbe und die E1 zführung tritt in der aus reinem 

kristallischen Flußspat bestehenden Gangmasse teils in 
derben Ausscheidungen und teils in mehr minder reichen 
Imprägnationen und in Form fortlaufender Bänder und 
Schnüre auf; die Erzmenge kann im Durchschnitt mit 
1/ 4 f pro l 111 3 Gangmasse angenommen werden, wovon 
etwa 75 °lo Pb-Erze und 250/o Zn (Blende-)-Erze sind. 

Bekannt ist das häufige Vorkommen prächtiger 
wasserheller, großer Flußspatkristalle, die willkommene 
Schaustücke so mancher Mineralienkabinette bilden und 
von optischen Instituten zu hohen Preisen aufgekauft 
werden. Da und dort treten lokale Gangvertaubungen 
und Verdriickungen auf, die jedoch nicht über 20 111 

Streichungslänge anhalten und sich regelmäßig wieder 
auftun. Der Hauptgang wurde ab Ausbiß mit vier 
Stolleneinbauen streichend erschlossen, womit man bisher 
eine Verflächensteufe von zirka 150 111 (30 m unter dem 
bereits in der Talsohle situierten, gegenwärtig tiefsten 
Einbau Rosastollen) erreichte. ·'Nährend der Gang am 
Ausbisse bloß 0·40 m mächtig ist, nimmt seine Mächtig
keit nach der Tiefe zu und erreicht im heutigen Bau
tiefsten bereits 1·75111, woselbst der Gang in voller 
Mächtigkeit und reicher Erzführnng unverritzt ansteht, 
daher bei seiner überaus regelmäßigen Lagerung wohl 
gefolgert werden kann, daß er mit zunehmender Mächtig
keit in noch weitere bedeutende Tiefe niedersetzen wird! 
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In jüngster Zeit wurde das Ausgehende dieses 
Ganges durch obertägige Schurfarbeiten in Abständen 
von 250 und 600 111 von den äußersten Grubenpunkten 
entfernt bloßgelegt, daher auch im Streichen nach Süd
westen noch ein sehr bedeutendes Aufschlußfeld unver
ritzt ansteht. 

Der 11Ietallhalt der Reinerze beträgt im Bleierz: 
75 bis 80°/0 Pb bei 0·035 bis 0-0.!50/o Ag und in der 
Blende: 45°/0 Zn bei 0·012 bis 0·015% Ag. Die Gang
masse (Flul.lspat) enthält 43 bis 4 7 °lo Fluor und bildet 
sonach ein wertvolles Nebenprodukt, das bisher nicht 
verwertet wurde. 

Der frühere, im Jahre 1875 eröffnete Bergbau
betrieb wurde in sehr laienhafter unrationeller Weise 
geführt und es arbeitete namentlich die Aufbereitung 
zufolge ihrer veralteten unvollkommenen Einrichtung mit 
großen Metallverlusten, weshalb sich der Betrieb im Hin
blick auf die schwierige und kostspielige Abfuhr der 

1 Produkte zur Bahn nach Bozen auf 34 km langem 
schlechtem \Vege, welcher nur geringe Abfuhrlasten ge
stattete, nicht lohnend erwies und vor rund 20 Jahren 
eingestellt wurde. 

Heute haben sich die Verhältnisse durch die in
zwischen erbaute neue gut fahrbare Sarntalerstraße, 
welche große Abfuhrlasten ermöglicht, wesentlich ge
bessert und es gestaltet sich die geplante \Viederauf
nahme des Betriebes unter Ausnützung der mittlerweile 
so sehr entwickelten Bergbautechnik und insbesondere in 
Berücksichtigung der Verwertbarkeit der Gangart (Fluß- • 
spat) nunmehr wesentlich günstiger. 

Die gegenwärtige Inhabung hat zunächst die halb ver
fallenen Gruben wieder zugänglich gemacht und eine um
fassende Neuerschließung des Hauptg&nges mit sehr be
friedigendem Erfolge durchgeführt, daher sich an Hand 
der Grubenkarte heute nachstehende erschließbare erz
hältige Gangmassen nachweisen lassen: 

Ab Ausbiß bis zum Johanni-Stollen: 720 X 30 X 0·80 = 17.280 m'1 

„ Johanni- bis zum Rosa-Stollen: 600 X 50 X 1·25 = 37.500 „ 
„ Rosa-Stollen bis zur Sehachtsohle: 1020 X 30 X 1·75 = 53.520 „ 108.300 111'1 

28.300 " 
80.000" 

hievon ab zirka 1/ 1 für etwaige taube Gangpartien rund . 
daher bis zur Sehachtsohle eine erschließbare erzhaltige Gangmasse 

vorhanden ist. 

Xachdem jedoch, wie oben erwähnt, der Erzgang 
in der Sehachtsohle unverritzt in reicher Erzfiihrung 
ansteht, läßt sich diese Kubatur bei Anlage eines tiefern 
Stollen etwa 1 ·5 km talauswärts, welcher den Erzgang 
in zirka 400 m querschlägiger Länge anfahren und die 
heutige Sehachtsohle um pp. 70 m unterteufen wird, um 
pp. 1020 + 580 X 70 X 2·0, d. s. l!J6.000 m. 8

, ab 1
/ 1 

für etwaige Vertaubung der Gangmasse= 46.000 1u8 = 
= 150.000 m8 steigern, daher eine erschließbare Gesamt
erzmenge von rund 230.0001118 vorhanden ist. Diese schüttet 
a 1/ 1 t Reinerze und 2 t Flußspat= 57.600 t Reinerze und 
460.000 t Flußspat und sichert bei einer Jahresförderung 
von zirka 2000t Reinerzen einen nahezu30jährigen Betrieb; 
hiebei sind der nordöstliche Flügel des Hauptganges und 
der erst zn erschließende Hangendgang nicht in Rech
nung gezogen, so daß im ganzen daher wohl ein 50jähriger 
Betrieb gesichert erscheint. 

Die Selbstkosten der Erzgewinnung schätze ich pro 
1 m8 Gangmasse wie folgt: 

1. Für die Gangausrichtung und Abbau, inkl. 
Materialverbranch, Gruben- und Gezäherhal-
tnng, Förderung und Aufsicht K 15·-

2. Kosten der Aufbereitung, inkl. Maschinen-
erhaltung, Materialaufwand und Aufsicht . „ 10·-

3. Für Betriebsleitung und Regiespesen . „ 5·-
d. s. zusammen pro 11118 = K 30·-

bezw. pro 1 t verkäufliches Reinerz K l~O·-
hiezu die Spesen für Achsenfracht zur Bahn-

station Bozen . . „ 10·-

daher Gesamtselbstkosten per 1 t K 130·-

Erzwert loco Bahnstation Bozen im Mittel 
per 1 t . K 180·-

daher Nettowert pro 1 t loco Grube K 50·-

Auf dem als Nebenprodukt abfallenden Flußspat, 
vou welchem pro Jahr pp. 2000 t zum Preise von 
pp. K 20·- pro Tonne loco Station Bozen verkauft 
werden können, lasten etwa 1\ 2·- Regiespesen und 
K 10·- Frachtspesen, zusammen K 12·- pro Tonne, 
wonach rund K S··- netto erübrigen. 

Hie nach ergibt bei einer Jahresproduktion von pp. 
:WOO t Reinerz a K50·- = K 100.000·-
2000 „ Flußspat a ~ 8·- = „ 16.000·-

zusammen . ]\ 116.000·-

Betriebsüberschuß, welcher eine reichliche Ver
zinsung und Amortisierung des Anlagekapitals gewähr
leistet. 

Nach durchgeführter Erschließung der Erzgänge 
mittels der projektierten Tiefbaustollen-Anlage wird man 
an die Schaffung eines billigeren Transportweges zur 
Bahn schreiten müssen, welche Frage sich durch die 
Herstellung einer Drahtseilförderbahn vom projektierten 
Tiefbaustollen in Rabenstein (1160 m Seehöhe) über das 
Penserjoch (2200 m Seehöhe) zur Station Freienfeld 
(930 m Seehöhe) der Brennerbahn nicht unschwer lösen 
läßt. Diese Bahn würde eine Gesamtlänge von rund 
20km erhalten, wovon 14·5 km mit 10401111 d. s. 7·17 °/o 
Steigung, für elektrischen Antrieb eingerichtet werden 
müßten, während die restlichen 5·5 J.:111 mit 1270 m, 
d. s. 23 °lo Gefälle, auf selbsttätige Abrollung entfallen. 
Die Bahn kommt auf durchaus sicherem Terrain zu 
liegen und die J ochhöhe ist durch mindestens fiinf 
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Monate im Jahr vollkommen scnneefrei, welche Zeit zur 
Abförderung der Jahreserzeugung leicht ausreicht. Die 
Anlagekosten schätze ich auf rund K 15.000·- pro 
Kilometer, d. s. ]( 300.000·- Gesamtkosten, und es 
Würden sich mittels dieser Bahn die Förderkosten auf 
zirka K 5·- pro Tonne reduzieren, bzw. der jährliche 
Betriebsüberr;chuß um zirka ]( 20.000·- steigern lassen. 

Diese projektierte Drahtseilbahn berührt im Tal
hintergrunde und am Nordhange der sogenannten Tatseh
spitze ein weiteres wertvolles umfängliches Blei- und 
Zinkerzvorkommen, das erst in jüngster Zeit erschürft 
wurde, und wird dessen Erschließung und Ausbeutung 
ermöglichen, wodurch sich die Kalkulation des Unter
nehmens noch giinstiger und dauernder gestalten wird. 

Zur Wiederaufnahme des Vollbetriebes des Blei
und Zinkerz-Bergbaues Rabenstein, welche selbstredend 
den Neubau einer modernen großen Aufbereitungsanlag·e 
bedingt, wollen sich die gegenwärtigen Grubeneigner mit 
einer großen ausländischen Bergbaugesellschaft, welche 
die Mittel für notwendige Neueinrichtungen beschaffen 
soll, vereinigen und es sind nachstehende Investierungen 
projektiert: 

Für die Neuerschließung der Grube 
, .. Tiefbaustollen-Anlage (400 111) 

Übertrag 

K 50.000·-
30.000·-

K 80.000·-

Übertrag 
Für den Bau einer neuen Aufbereitungs

anlage für eine Tagesverarbeitung 
vou pp. 30 m8 Gangmasse 

,, eine elektrische Kraftanlage mit 
verschiedenen Arbeitsmaschinen 

„ diverse ·Hochbauten und J nventar
ergänzungen . 
die Verbesserung der Straßenstrecke 
Sarnthein-Grube, da für die erste 
Betriebszeit eine Abfuhr nach 
Bozen vorgesehen wird 

zusammen 

wozu dann in späterer Zeit die zu er-
bauende Seilbahn über das Penserjoch 
im Kostenbetrage von 

zu rechnen ist, daher sich ein Gesamt
e r fordern i s von. 

ergibt. 

K 80.000·-

r 100.000·-

50.000·-
" 

„ 60.000·-

" 10.000·-
K 300.000·-

" 300.000·-

" 600.000·-

Die Wiederaufnahme des gegenständlichen Gruben
betriebes, welche unter den heutigen gänzlich geänderten 
Verhältnissen eine dauernde reichliche Rentabilität ver
spricht, wird im ganzen Tale lebhaft begrüßt, weil auch 
der Bauersmann mit Recht daraus Nutzen zu ziehen hofft. 

Die Entstehung der Erdöllagerstätten.1
) 

Ein Resurnee von Professor Hans Höfer (Leoben). 

Im Jahre· 1876 wurdP mir die .\uszeichnung zu 
teil, von unserer RPgienmg als Ik·richterstatter für 
das Bergwesen zur ersten internationalPn Ausstellung 
der Vereinigll'n Staaten Nordamerikas entsendet zu 
werden. Doch meinC' Mission hatte sich nicht allein 
auf die Ausstellung zu beschränken, sondern sie ging 
nebst anderem auch dahin, einen vollständigen Bericht 
über die Petroleumindustrie Nordamerikas zu erstatten, 
der alle GebiPtc d<'rst>lben, rnn ihrer Geschichte an
gefangen bis zur chemischen Technologie der .Neben
produkte zu umfassen hatte. 

Ich fand nicht die freie Zeit, ·um mich für all 
diese vielen Zweige meiner Mission ausgiebig literarisch 
vorzubereiten; übrigens war in der deutschen Literatur 
dazumal über das amerikanische Erdöl fast gar nichts 
zu lesen. Dieses Unvorbereitetsein hatte aber auch 
\' orteile, ich trat in Amerika ohne Vorurteile an meine 
Aufgabe und mußte um so sorgfältiger beobachten. 

In dem rnn mir abgegebenen und 1877 im Drucke 
erschienenen Berichte: „Die Petroleumindustrie Nord
amerikas" kam ich in geologischer Hinsicht bezüglich 
des von mir am eingehendsten studierten ölrnrkommens 
Pennsylrnniens zu den Schlußsätzen: 1. Das Erdöl 
ist aus tierischen Resten entstanden, 2. es befindet 

sich auf primärer Lagerstätte und 3. die sogenannten 
Öllinien, längs welchen sich das Erdöl anrc>icherk, 
entsprechen dc>n Antiklinalen (Antiklinaltheorie). 

Wie ich später beim Studium der einschlägigm 
Literatur erkannte, stand ich mit meinen Thesen fast 
durchwegs im Widerspruch mit meinen amerika
nischen Kollegen, ganz besonders mit den Erdöl
geologen der geological Survey of Pennsylvania, Ca r 11 
und Ashburner. In Pennsylvanien war man geneigt, 
das öl aus Pflanzenresten abzuleiten, weil man in 
ihm keinen Stickstoff fand, übersah jedoch dessen 
reichliche Anwesenheit in den begleitenden Erdgasen; 
man setzte eine Destillation der Pflanzenreste (Algen) 
und eine Kondensation der Dämpfe in den höhcr
liegenden Sandsteinen (Ölsande) voraus, und die Anti
klinaltheorie wurde einfach damit abgelehnt, daß die 
Öllinien alten Uferwällen entsprechen. Doch wurde 
die Richtigkeit der Antiklinaltheorie bald von anderen, 
von Orton und J. C. White für richtig erkannt; 
letzterer schrieb mir später, daß auch As h b ur n er 
als überzeugter Anhänger der AntiklinaltheoriC' starb. 
Diese Erfahrung lehrte mich nicht mit Worten zu 
polemisieren, sondern die Entscheidung der Zeit und 
späteren Beobachtern zu überlassen. 

1) Vortrag, gehalten in der geologischen Gesellschaft in Wien am 28. N o-yemb~r 1908. Unse~ geehrter, Mitar~.e~ter, 
Herr Prof. H. Höfer. hat uns einen Sonderabdruck dieses Vortrages aus der Zeitschrift "Petroleum 1908, Nr. 6 gutigst 
zur Verfügung gestel!t 
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Die Antiklinaltheorie wurde auch in anderen Erd
ölgebieten geprüft, für richtig gefunden und brachte 
dem Ölbergbau den größten Nutzen. Ich bin ins
besondere Tietze und Paul großen Dank schuldig, 
daß sie bald nach dem Erscheinen meines Berichtes 
die Stichhältigkeit meiner Antiklinaltheorie für Galizien 
nachwiesen. Es würde zu weit führen, wenn ich 
schildern wollte, wie diese Theorie in den verschieden
sten Gebieten der Erde ihre Bestätigung fand. 

Leider gestattet es mir die Zeit nicht, wenn auch 
nur kurz, die Genesis des Erdöls zu erläutern. Es 
möge genügen zu sagen, daß ich auf Grund vieler 
Studien daran festhalte, daß das Erdöl in seiner großen 
Menge aus tierischen Hestcn slammt und daß Pflanzen 
nur insoweit mitgewirkt haben können, als sie vor
wiegend Eiweiß und Fette enthalten, daß jedoch 
Diatomeen in den meisten Fällen ausgeschlossen sind, 
weil wir in den erdölführenden Schichten ihre Kiesel
panzer nicht finden, wohl jedoch die Kieselgehäuse 
der Foraminiferen. 

Die Erdöllagerstätten können wir in die primärcn
ursprünglichen und in die sekundären einteilen. 

Das öl findet sich in Sedimentgesteinen in reich
lichen Mengen nur im Sande, im Sandstein oder hie
mit verwandten klastischen Gesteinen und im Kalk
stein oder Dolomit, primär nie in Eruptiv- und 
archäischen Gesteinen. Es müssen poren- oder kluft
reiche Gesteine vorhanden sein, damit sich in ihnen 
das Erdöl, gewöhnlich von Erdgasen begleitet, an
sammeln konnte. Die Poren der Gesteine müssen auch 
so groß sein, daß sie das öl beim Erschließen her
geben, d. h. durch Kapillarität nicht zurückhalten. 
Aus diesen genannten beiden Gründen ist Schieferton 
und ähnliches kein Träger ergiebiger Öllagerstätten. 

Die genannten primären Ölträger sind Sediment
lagerstätten und können Flöze, Lager und Schläuche 
bilden. Dies ist nicht bloß aus technischen, sondern 
auch aus geologischen Gründen wichtig, da ja die 
Form der Öllagerstätte auch Schlüsse auf ihre Ent
stehung, auf ihre Ablagerungsverhältnisse gestattet. 

Da die ölführenden Nachbarschichten in den weit
aus meisten Fällen marine und brakische Petrefakten 
einschließen, und da Sole ein häufiger Begleiter des 
Erdöls ist, so ist der Schluß, die Öllagerstätten sind 
meist marine Bildungen, gerechtfertigt. Unter den Ver
steinerungen wiegen die der litoralen oder küsten
nahen Fauna vor. Die Kalkgehäuse sind jedoch in 
den seltensten Fällen erhalten, da sie von der bei der 
Bildung des Erdöls entstandenen Kohlensäure zerstört 
wurden. 

Was konnte den Massenmord der Fauna bedingen, 
der zu wiederholten Malen eingetreten sein mußte, 
um die oft so reichen Erdölmengen zu erklären? Die 
vielartigen Faktoren dieses großartigen Sterbens, so 
weit sie sich heute noch beobachten lassen, habe ich 
bereits früher in meinen „Erdölstudien" 2) geschildert; 

2) Sitzb. d. kais. Ak. d. Wies., Wien. Math. naturw. 
Klasse, 111, 1902. 

sie lassen sich, so verschieden sie zu sein scheinen, 
in den Satz zusammenfassen: „Hasche Änderung der 
Lebensbedingungen, so daß die Fauna sich diesen 
weder anpassen, noch daß sie ('lltflichcn konnte." 

Von diesen Lebenskatastrophen möchte ich heute 
ergänzend nur eine erwiihnrn, nämlich den äolische~ 
Staub. Wird ein solcher, z. ß. in eine bevölkerte Bai, 
eingewebt, so wird er einen Massenmord bedingen, 
er wird dann untersinken und seine Opfer mit sich 
zu Boden ziehen. Es verdient dies von den Erdöl
geologen Beachtung, da A. B cc b y Th o m p so n in der 
Tat nachwies, daß der Sand der Apscheron-ölfelder 
bei Bakn häufig kein fluviatiler, sondern ein äolischer 
ist; ja er fand, daß die gröbsten äolischen Sande 
des dortigen Tertiärs auch die größten Öllieferanten 
sind; sie gaben und geben die ergiebigsten Springer. 
Er wies auch darauf hin, daß dort die Sande häufig 
Kreuz- und Diagonalschichtung zeigen, welche bekannt
lich sowohl im Sande der Wüste als auch der l\leeres
küste, insbesondere an der Stirnseite der Deltas, sich 
bilden können. Th o m p so n fand dieselben Erschein im gen 
in den Ölfeldern der Insel Trinidad wieder. Es ist 
von hoher Bedeutung, daß es dem um die Geologie 
der rumänischen Ölfelder hoch\'erdicnlen Professor 
Dr. L. Mrazec ebenfalls gelang, in den rumänischen 
Ölsanden Kreuzschichtung nachzuweisen. 

Mag man sich auf den Standpunkt Ochsenius'. 
oder Joh. Walters stellen, so wird man für die Bildung 
der Salzlagerstälten ein trockcn~s und warmes, ein 
Wüstenklima voraussetzen müssen. Wenn auch mit 
den Öllagerstätten nicht immer und in unmittelharen1 
Zusammenhange Salzlagerstätten vorkommen, wohl 
jedoch manchmal derselben Bildungsperiode angehören, 
so ist das öl doch in den weitaus meisten Fällen 
von Sole begleitet, was bei den übrigen marinen Sedi
menten nicht der Fall zu sein pflegt. Es bekommt 
durch diese Tatsache die Vorstellung, daß sich manche 
primären Öllägerstätten bei einem warmen und trocke
nen Klima bildeten, erhöhte Wahrscheinlichkeit. 

Dies ist eine Anregung zu weiteren Detailstudien; 
es sei bloß bemerkt, daß eine Verallgemeinerung nicht 
gestattet ist, da ich z. B. die Pechelbronner Ölsande 
als fluviatile erkannte. 

Es ist für den Erdölgeologen somit eine neue inter
essante Aufgabe erwachsen, für jede Öllagerstätte nicht 
bloß ihre Entstehung, sondern auch die Faktoren zu 
ergründen, welche den Massenmord bedingt oder wahr
scheinlich verursacht haben. Wir müssen uns schon 
vom ersten Akt der Entstehung der Erdöllagerstätten 
ein mö_glichst klares Bild schaffen, um die folgenden 
Akte besser und richtiger \·erstehen zu können. 

In vielen Fällen finden wir, daß der erste Akl 
in einer größeren oder kleineren l\foeresbucht oder in 
einer Reihe solcher sich abspielte; sie barg eine reiche 
mikro- und makroskopische Fauna, welche plötzlich 
erwürgt wurde; die Leichen sanken zu Boden. Als 
sich die Lebensverhältnisse wieder günstiger gestalteten, 
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wurde die Bai wieder bevölkert, um wieder ein neues 
Leichenfeld am Boden anzuhäufen. 

Ein eigentümliches Vorkommen bietet Pechelbronn 
im Elsaß; dort erfülll das Erdöl bis 800 m lange, 
30 m breite und 0·8 bis 4 m mächtige Sandschläuche, 
Welche im Schieferton eingebettet sind. In annähernd 
derselben Schiefertonschicht liegen immer mehrere 
solche Ölschläuche; in sechs Horizonten wiederholt 
sich diese Erscheinung. Diese Schläuche stellen jeden
falls einstige Sanddünen dar, welche vom :Meere teil
weise bedeckt waren. Süßwasser scheint bei Hoch
wasser, wie in den Evcrglades von Florida, zeitweise 
eingedrungen zu sein, da wir neben marinen und 
Brackwasser-Versteinerungen auch manchmal Land
schnecken finden. Dieser plötzliche Wechsel in der 
Zusammensetzung des Wassers bedingte den Massen
mord der Fauna. Es muß eine positive Strand\-er
schiebung, ein sehr allmähliches Sinken der Küste 
eingetreten sein, die Küstenlinie und damit die Dünen 
schoben sich landwärts vor, ein Stillstand trat ein 
und die Fauna wurde wieder vom Tode überrascht. 
So können wir uns mit Hilfe der Oszillationen unge
zwungen das Entstehen der sechs Ölschlauchzonen er
klären. 

Wir haben hier einen neuen Faktor bei der Ilil
dung der Erdöllagerstätten kennen gelernt, nämlich 
das Sinken des Meeresgrundes. Es möge dieses eine 
gegebene Beispiel, weil sehr instruktiv, genügen, ob
zwar sich auch an anderen Ollagerstätten ebenfalls 
ein gleicher dynamischer Vorgang nachweisen läßt. 
So ist auch erklärlich, \Varum in den Antiklinalen 
mancher weitgedehnten Geosynklinalen, wie jener von 
Burma über Sumatra bis Java große Reichtümer von 
Erdöl angehäuft sind. Doch nicht jede Geosynklinale 
wird Erdöl führen müssen, da zur Bildung der pri
mären Öllagerstätten auch noch andere Faktoren außer 
den dynamischen mitwirken müssen. 

Doch auch ein anderer Vorgang ist bei der Bil
dung der Erdöllagerstätten möglich, den ich andeuten 
will, obzwar die Cntersuchungen noch nicht abge
schlossen sind. In Südaustralien finden wir nahe der 
Küste bei dem Salzsee Coorong in einer sandigen 
Ebene eine eigentümliche braune bis schwarze, ela
stische Substanz, welche als Elaterit oder Coorongit 
bestimmt wurde. Der Güte des Staatsgeologen Herrn 
Dr. Basedow verrlanke ich Proben dieses Materials. 
Herr Hofrat Prof. Dr. Wiesner hatte die große Liebens
würdigkeit, sich für diesen Coorongit zu interessieren 
und seinen Adjunkt Herrn Dr. K. Li n s baue r mit 
der Untersuchung zu betrauen; daß ich den genannten 
Herren zu ganz besonderem Danke verpflichtet bin, 
ist selbstverständlich. Schon die makroskopische Unter
suchung ließ reichlich Quarzkörner und ,-egetabile 
Reste als Einschlüsse erkennen; letztere erwiesen sich 
nach geeigneter Behandlung unter dem Mikroskope als 
Reste von Algen, einer Monokotyledonen-Epidermis, eines 
Blattes (Graminea?, jedenfalls monokotyl), einer fast 
zottig behaarten Schließfrucht, wahrscheinlich ,-on einer 

Kompositen-Achaone, die noch reichlich Stärke ent
hält, und graubraune Pilzhyphen mit reichlichen 
Chlamydosporen, welche all die genannten Gewebe
fragmente durchsetzen: Diatomeen- und Radiolarien
panzer sind vereinzelt, doch sehr gut erhalten. Die 
diese organischen Einschlüsse bergende Grundmasse 
erscheint im· Dünnschnitte u. d. M. gelblich bis hell
braun und ist von einem dunkelbraunen Netzwerk 
durchzogen; an dieser Grundmasse beteiligen sich 
Pilzreste in hervorragendem Maße, doch konnten darin 
auch Harze nachgewiesen werden. 

Die Eiweißreaktion hatte beim Coorongit ein nega
tives Resultat. 

Ein allmählicher Übergang irgend eines erkenn
baren Fragmentes in die Substanz des Coorongites 
ist nirgends auch nicht andeutungsweise zu erkennen. 
Li n s baue r folgert aus seinen überaus eingehenden 
Untersuchungen, die ich voranslehend nur im kurzen 
Auszug wiedergab, daß der Coorongit höchstwahr
scheinlich eine allochtone Bildung ist. 

Daß der Coorongit beim Erhitzen einen slarken 
Akroleingeruch gibt, wird schon in früheren Beschrei
bungen erwähnt. Nach J. Berney enthält der Coorongit 
97·40/o flüchtige Bestandteile. Auf den Coorongbeds 
findet man stellenweise eine dünne, irisierende Öl
schicht, welche Bohrungen veranlaßte, die jedoch 
resultatlos waren. 

In diesem Gebiete Südaustraliens findet sich am 
Ufer der Salzlagune „Hundred of Malcolm" eine 0·76 m 
mächtige Ablagerung von Indurid, auch Mudoil ge
nannt, in welcher G. A. Gay der 28·70o;o faulender 
Diatomeen, 58·40/o Feuchtigkeit und 12·84o;o flüchtige, 
organische Bestandteile nachwies. über diesen Indurid 
erhielt ich keine weiteren Nachrichten. 

Derartige Vorkommen sind jedoch nicht auf Süd
australien beschränkt, sondern finden sich in nahezu 
derselben Isotherme von + 20° an der Ostküste von 
Afrika bei dem portugiesischen Inhambane. Auch dort 
wurde der schwammartige Organolith als Elaterit, auch 
als Ozokerit, bezeichnet und in den letzten Jahren 
veranlaßte er Bohrungen auf Erdöl, welche jedoch 
keinen Erfolg halten. Die Oberfläche mehrerer kleiner 
Seen ist mit einer fettigen Substanz bedeckt, welche 
der Wind an die Ufer treibt, woselbst sie sich mit 
Sand und Pflanzenteilen mengt und eine einige Zoll 
starke feste Kruste bildet. Dieses Bitumen enthält 
3·410/o Benzin, 200,0 Leuchtöl, 12·50o;o intermediäre 
ÖlP, 18·48o;o Schmieröle und 6·240/o Paraffin. Li n s
ba uer vermutet, daß auch der Coorongit eine ähn
liche Entstehung wie dieser afrikanische sogenannte 
Elaterit haben könne. 

Die gegebenen Beispiele von Südaustralien und 
von Afrika beweisen die Anhäufung von vorwiegend 
pflanzlichen Resten, welche als Ausgangsmaterial für 
die Erdölbildung gedacht werden können. Im Coorongit 
sind es vorwiegend Pilze, die sich anhäuften. Die in 
ihm enthaltenen Fette können in Erdöl umgewandelt 
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werden. Das Eiweiß scheint schon der Zersetzung ver
fallen zu sein. 

Wollte man diese Sapropelvorkommcn als Ur
sprungsmaterial einer Öllagerstätte voraussetzen, so 
müßte man eine intensive Anschwemmung vorwiegend 
von Pilzen und Algen in einem gleichsam paralisch 
sumpfähnlichen Seengebiet annehmen, in welchem 
ebenfalls eine positive Strandverschiebu11g stattfand, 
so daß auch marine Tierreste, wie Foraminiferen usw. 
mitangeschwemmt weril<'n konnten, und b<'i einem 
rascherrn Sinken der Küste dir notwendige ülwr
deckung mit einer gas- und ölundurc:hlässigen Schicht 
erfolgte. 

Ich habe auf diesen Coorongittypus verwiesen, 
um anzudeuten, daß vielleicht auch niederorganisierte 
Pflanzen, abgesehen von den Diatomeen, sich an der 
Bildung von Erdöllagerstätten beteiligen konnten. Ich 
möchte damit auch eine eingehende Durchforschung 
der verschiedenen Coorongitvorkommen anregen, über 
deren Ausdehnung und somit auch Reichhaltigkeit wir 
nicht unterrichtet sind. Mögen diese Untersuchungen 
wie immer ausfallen, so weisen trotzdem die geo
logischen Tatsac:hen, die Begleitverhältnisse darauf hin, 
daß der weitaus größte Teil der Erdöllagerstätten auf 
animalische Reste zu beziehen ist. 

Nach dem jetzigen Stande der Forschung wird 
man an dem tragischen Verlauf des ersten Aktes der 
Bildung der Erdöllagcrstätten, an den Massenmord der 
marinen Fauna, festhalten müssen. 

Der zweite und dritte Akt spielten sich ruhiger 
ah und sind hauptsächlich von Chemiker zu schreiben. 
Der zweite Akt wird ausgefüllt mit der Umwandlung 
der stickstoffhaltigen Eiweißkörper; da sich hiebei 
Kohlenwasserstoffgase bilden, in welchen der Stick
stoff enthalten ist, falls er nicht anderweitig gebunden 
wurde, so muß das Leichenfel<l schon bei Beginn der 
Umwandlung der Tierleichen von einer gasundurch
lässigen Schlammschicht bedeckt worden sein. Nur 
so ist der Stickstoffgehalt des das Erdöl begleitenden 
Erdgases erklärlich. In der Tat sind auch die Öl
lagerstätten in Ton, Schieferton u. dgl. eingeschlossen. 
Die gasdichte Decke mußte in dem Maße, als der 
Gasdruck stieg, immer stärker werden, was uns auf 
ein rascheres Sinken des Meeresgrundes verweist. Ein 
rascher Abschluß der animalischen Reste von dem 
Einflusse der Luft mußte auch darum erfolgen, damit 
dieselben der gewöhnlichen Verwesung entzogen 
wurden. 

Der dritte Akt beschäftigt sich mit der Umbildung 
der Fettkörper zu Erdöl. Hiehei können wir voraus
setzen, daß die Gase schon in reichlicher Menge vor
handen waren, und daß infolgedessen in der Lager
stätte ein höherer Druck waltete. Spuren sehr hoher 
Temperaturen, etwa Glühhitze, findet man bei keiner 
Öllagerstätte; es sind somit alle Hypothesen, welche 
eine derartige Voraussetzung machen, kurzweg ab
zuweisen. Wohl jedoch darf angenommen werden, daß 

die in der Lagerställe vor sich gehenden Umwand
lungen die Temperatur wesentlich erhöhten. 

Im Jahre 1888 veröffentlichte ich die erwähnlen 
geologischen Momente, welche lwi der Erdölbildung 
gewaltet haben müssen. Auf Grund derselben, wie er 
dies selbst bekannte, hat Geheimrat Prof. Dr. C. Engler 
in Karlsruhe srine klassischen Versuche, diP Destillation 
von Fischtran uncl Muscheln lwi relativ niederer Tempe
ratur und hohem Drucke, ausgeführt und auf diese 
Weise Erdöl erzeugt, das dem pennsylvanischen sehr 
ähnlich war. Von da ab bekam die Erforschung der 
Erdölbildung eine bestimmte Hichtnng und die Che
miker waren und sind bemüht, diPse Theorien in ihren 
Einzelheiten weiter auszubauen. 

Im zweiten Akte spielte die Fernwntation die 
Hauptrolle; wie weit sie auch im dritten Akte tätig 
war, ist noch nicht vollsländig erwiesen. 

Es sei noch erwähnt, daß A. Beeby Thompson 
im Phosphorgehalt der Ölschichten, welcher au~ 
manchen Schaltieren und den Knochen der Fische usw. 
stammt, einen Beweis für eine primäre Lagerstätte 
erkPnnen will. So interessant diese Anregung ist, muß 
sie doch insofern mit Vorsicht gebraucht werden, da 
auch phosphorfreie Gesteine der ursprünglichen Lager
stli.tte angehören können, weil ja in großer Menge 
schalenlose Tiere und solche mit phosphorfreicn 
Schalen das Ausgangsmaterial des Erdöls gewesen 
sein können. 

Bisher wurde die Bildung einer primären Öllager
ställe verfolgt; daß das Erdöl als Flüssigkeit auch 
wandern kann, ist gewiß ohne Zweifel, um so mehr, 
da es ja so oft unter einem hohen Gasdruck steht; 
es konnten sich sekundäre Lagerstätten bilden. 

Es kann eine lokale Migration in Spalten 
stattfinden, in letzteren steigt das öl, bildet somit 
einen Gang. Von diesem aus werden auch die Lager
stätten poröser Gesteine, z. B. Sand, Sandstein usw., 
welche von der Spalte durchschnitten werden, mit öl 
erfüllt, wodurch sich sekundäre Flöze, Lager und 
Schläuche bilden können, welche von dem primären 
oft schwierig zu unterscheiden sind. Selbstredend 
setzen derartige sekundäre Lagerstätten das Vorhanden
sein eines oder mehrerer Ölgänge voraus, welche 
ja selbst sekundäre Lagerstätten sind. In den Öl
lagerstätten Hannovers spielen die Ülspalten eine ganz 
hervorragende Rolle, und zwar direkt und indirekt. 

In neuerer Zeit wird wieder versucht, aucb eine 
regionale Migration in die Wissenschaft ein
zuführen, d. h. es wird angenommen, daß das Erdöl 
infolge des großen Druckes in den Gesteinen ohne 
Spalten bloß durch seine Poren wandern kann. Hiebei 
begegnet man zwei verschiedenen Auffassungen; die 
einen nehmen eine tiefer gelegene Öllagerstätte an, 
von welcher das öl aufstieg, also eine Aszensions
hypothese. Die anderen setzen voraus, daß das öl 
ursprünglich im Nebengestein der Lagerstätte, z. ß. 
im Schieferton, gewesen wäre und dann zu den 
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porösen Gesteinseinlagerungen wanderte; das ist also 
eine Laleratsekretionshypothese. 

Man beruft sich bei diesen Annahmen vielfach 
auf die V ersuche D. Da y s in Washington. Dieser 
leitete durch Fullersearlh von Florida Erdöl und fand 
beim Austritt des Öls eine Fraktionierung nach der 
Dichte, d. h. daß die Essenzen (Benzin usw.) am 
raschesten durch jene Erde gingen, später folgte das 
Petroleum und noch später das Schmieröl. Hätte man 
diese Fraktionen nach ihrem Austritte in einem Gefäße 
aufgefangen, so hätte man ein öl erhallen müssen 
welches wesentlich mit jenem gleich wäre, das zm~ 
V ersuche benützt wurde. Es hätte in der Fullerscarlh 
etwa der asphaltische Anteil oder bei entsprechend 
niederer Temperatur das Paraffin zurückgehalten werden 
können, falls solche Bestandteile im Versuchsöle vor
handen waren. Diese hätten voraussichtlich die Poren 
bald verstopft und die Fillerwirkung wäre beemlet. 
Es kann also keinem Zweifel unterliegen, daß Days 
Versuch für die regionale Migration gar keine Be
deutung hat, um so weniger, da Ton und Schieferton 
beim V ersuch negative Resultate gaben. Daß poröse 
Cll'sleine öldurchlässig sind, hätte keines Versuches 
Ledurft. Gegen die regionale Migration sprechen jedoch 
auch verschiedene geologische Tatsachen. 

Wäre das Öl entweder durch die tonigen Schichten 
oder aus diesen herausgewandert, so müßte man in 
ihnen wegen ihrer großen Kapillarität auch noch öl 
finden. Doch sind diese die Öllagerstätten trennenden 
Gesteine in der Regel ö\frei. Aus diesem Grunde kann 
ich auch der Anschauung A. F. Stahls, daß die 
ursprüngliche Öllagerstätte bei Baku der Ton, bzw. 
Schieferton war und daß aus diesem durch Druck das 
Öl in die porösen Schichten (Sand usw.) gepreßt wurde, 
nicht beipflichten; diese Hypothese versuchte man auch 
auf andere Ölgebiete zu übertragen, ohne die gerecht
fertigten Einwürfe gegen sie zu beachten. Der mit 
Vorliebe zitierte Versuch A. S te 11 as, welcher einen 
mit öl imprägnierten Ton in einem Eisenzylinder einen 
hohen Druck aussetzte, beweist nicht viel mehr, als 
daß ein nasser Schwamm beim Zusammenpressen 
Wasser ausfließen läßt. Warum ist das Öl· in den 
öischiefcrn Schottlands und in Steierdorf trotz der 
mächtigen Überdeckungen flözförmig in qen Schiefer
tonen geblieben, statt sich in den nachbarlichen 
porösen Schichten zu verbreiten? 

Daß Ton, Schieferton u. dgl. wasserundurchlässige 
Gesteine sind, ist allgemein be1<annt; dies ist prak
tisch richtig; doch unter hohem Druck vermag öl 
odl'r Wasser in diese Gesteine, welche gewöhnlich die 
Erdöllagerstätten einhüllen, bis auf eine gewisse relativ 
geringe Entfernung einzudringen. Es müßte ein ganz 
gewaltiger Druck vorausgesetzt werden, damit das öl 
durch die oft mehrere hundert Meter mächtigen Tone 
und Schiefertone gepreßt werden würde. Wir haben 
in dieser Hinsicht eine direkte Beobachtung von 0 rton, 
dem früheren Direktor der geological Survey of Ohio, 

Wl'lcher sich durch viele Jahre mit dem Studium der 
amerikanischen Öllagerstätten beschäftigte. Er be
richtet vom Monroe weil im Onondaga Co. (New-York), 
daß dieser im Trentonkalke bei 686 m Tiefe Erdgas 
von 108 Atmosphären Druck erschloß. Die höher
liegenden Schichten waren zum Teil porös und hatten 
gar keine Anzeichen von Gas. Wenn das Gas trotz 
seiner hohen Spannung nicht imstande war, das 
Hangendstein zu durchdringen, so ist es füglich gänz
lich ausgeschlossen, daß dies das 01 vermag. 

Ein anderer Beweis gegen die regionale Migration 
des Öles ist wohl die häufig wiederkehrende Tat
sache, daß zwischen der als primär angenommenen 
und der durch Schieferton u. dgl. getrennten sekun
dären Lagerstätte ein poröses Gestein, z. B. Sandstein 
liegt, welches gänzlich ölleer ist. Wäre das öl migriert, 
so hätte es doch aus gleichem Grunde sich in dieser 
Sandstein- oder Konglomeratbank angesammelt, wie in 
der höherliegenden, angeblich sekundären Lagerstätte. 
Dies gilt auch für die laterale Wµnderung. 

Ein instruktives Beispiel liefert Galizien. Daselbst 
sind die sogenannten Ropiankaschichten die ältesten 
Ölträger. Darüber folgt der ziemlich mürbe, poröse, 
doch vollständig ölfreie Jamrnasandstein, der von den 
ölreichen Eozänschichten bedeckt wird, eine Wechsel
lagerung von Sandsteinbänken und bunten Tonen, 
bzw. Schiefertonen bildend_ Wäre das öl durch 
regionale Migration von den Ropiankaschichten auf
gestiegen, so müßte doch der Jammasandstein - ein 
vorzüglicher Ölschwamm - ölführend sein. Ich 
wählte dieses Ileispiel, weil es uns zunächst liegt und 
allgemein bekannt sein dürfte. Es lassen sich jedoch 
ganz ähnliche Ileweise aus den verschiedensten Ge
bieten, auch aus dem rumänischen erbringen. 

Ich halte eine regionale Migration des Öles weder 
als Aszension noch als Lateralsekret.ion nicht für 
möglich. 

Will man eine Schichtlagerstätte für 
sekundär erklären, so müssen Gründe ange
geben werden, warum sie nicht primär sein 
kann. Letztere Voraussetzung ist die näher
liegende, einfachere. 

In den Öldistrikten kommen auch wasserführende 
Schichten vor, welche selbstredend eine regionale 
Migration, wenn sie bis dorthin vorgedrungen wäre, 
absperren müßte. Es ist mir leider wegen Zeitmangel 
nicht möglich, auf die geologisch sehr interessante 
und technisch hochwichtige Wasserfrage einzugehen, 
welche viel komplizierter ist, als sie scheint. Es sei 
aus diesem jüngsten Kapitel der Erdölgeologie nur 
so viel bemerkt, daß das Wasser gegenüber der Erdöl
lagerstätte syngenetisch oder epigenetisch sein kann, 
um Ausdrücke zu gebrauchen, die sich in anderen 
Zweigen der angewandten Geologie bereits eingebürgert 
haben. 

Syngenetische Wasserhorizonte wären schon vom 
Anbeginn naturgemäß für die regionale Migration eine 



- 336 -

nicht durchdringi.Jarc Wand; darülwrliegende Üllager
stätlen können also nicht durch Aszension entstanden 
sein Schon die jedem Gesteine innewohnende Ge
hirgsfeuchtigkeit, welche die Poren erfüllt, wäre jeder 

öl wanderung cm Hindernis. Die Gel.Jirgsfeuchligkeit 
der tiefliegenden Sedimentgesleinc, insbesondere der 
salz führenden, wird doch in der Regel syngenetisch 
Selll. 

Radium und Erdwärme. 
In letzter Zeit hat die Lehre von der beständig 

durch Ausstrahlung abnehmenden Eigenwiirme der Erde, 
die sogenannte Abkiihlungshypothese, kritische E1·
örterungen erfahren, hauptsiichlich durch J. Koenigs
berger, welche zu dem Ergebnisse führten, daß diese 
Hypothese zur Erklärung des Verhaltens der Erdwärme 
nicht völlig ausreicht, sondern daß auf dieses Verhalten 
auch andere Prozesse von maßgebendem Einfluß sein 
müssen, wobei mit großer Wahrscheinlichkeit die radio
aktiven Vorgänge in erster Reihe in Betracht kommen. 
Dieser Frage vorzugsweise ist ein anregender Aufsatz 1) 

gewidmet, den F. v. Wolff kürzlich veröffentlicht ha.t 
nnd welchem die folgenden Mitteilungen entlehnt sind, 
die bei dem Interesse, welches die österreichischen 
Montanbtenkreise der Radiumfrage entgegenbringen, hier 
am Platze sein dürften. 

Der Zerfall radioaktiver Elemente ist mit einer 
beträchtlichen Wärmeentwicklung verbunden, welche z. B. 
für das Radium von Curie und Laborde auf 100 und 
von Pr echt auf 134 ·28 Grammkalorien in der Stunde 
berechnet wurde. Bei der Desaggregation des Radiums 
entsteht vorerst eine gasförmige Emanation (ein Gas der 
Argongrnppe), ans dieser sodann Heliumgas und das feste 
Radium A, welches auer nicht stabil ist, sodern sukzessive 
zu Radium B, C, D, E, und Radium F (Polonium) weiter 
zerfällt. Dieser Zerfall ist mit der Aussendung von 
Strahlen verbunden, welche die Eigenschaft besitzen, Gase 
elektrisch leitend zu machen, so daß man aus der 
Intensitiit des sogenannten Sättigungsstromes die Menge 
der vorhandenen radioaktiven Substanz abzuschätzen 
vermag, u. zw. selbst einer so geringfügigen Menge, daß 
sie durch gar keine andere Methode bestimmt werden 
könnte. Die Strahlung nimmt nicht nur bei verschiedenen 
radioaktiven Stoffen, sondern auch bei eiuein und demselben 
Stoff vom Beginn bis zum Schluß des Abklingens sehr 
verschieden rasch ab. Es hat sich aber herausgestellt, 
daß die Zeit, welche verstreicht, bis die Energie auf 
den h a 1 b e n Anfangswert herabgesunken ist, die so
genannte Halbierungskonstante, für jeden radioaktiven 
Stoff eine für die Strahlungsdauer bezeichnende Größe 
ist, welche z. B. nach W. Marckwalds Bestimmungen 
beträgt: beim Radium 2600 Jahre, bei der Radium
Emanation 3·8 Tage, beim Radium A 3 Min., Radium B 
26 Min„ C 19 Min., D ungefähr 40 Jahre, E1 6 Tage, 
E'.! 4·8 Tage, beim Radium F (Polonium) 140 Tage, 
beim Thorium 10.000 Millionen Jahre, beim Mesothorium 
etwa 7 Jahre, Radiothorium 737 Tage, Thorium X 
3·64 Tage, bei der Thoremanation 54 Sekunden, beim 

1
) Die vulkanische Kraft und die radioaktiven Vorgänge 

in der Erde. "Zeitschr. d. Deutschen geolog. Gesellschaft.'; 
60. Bd., 4. Heft, Berlin 1!108 (erschienen 1909), S. 431. 

Thorium A 10·6 Stunden, B 55 Min., Thorium C wenige 
Sekunden. Rutherford hat ebenfalls viele Halbierungs
konstanten bestimmt, die mit den Marckwaldschen im 
ganzen übereinstimmen bis auf die großen \Verte für 
Radium und Thorium, die Ru therfo rd mit 1300 Jahren, 
bezw. mit 2400 Millionen Jahren angibt. Wenn man 
auch diese kleineren \"' erte gelten läßt, so ergibt sich 
daraus doch, daß durch den Zerfall des Radiums (und 
Thoriums) durch ungeheuere Zeiträume eine Wärme
produktion stattfindet, die im \Viirmehaushalt der Erde 
zu1· Geltung kommen muß, sofem das Radium auf der 
Erde ausreichend verbreitet ist. 

Nun hat J. R. Strutt eine ganze Reihe von Ge
steinen auf ihren Radiumgehalt untersucht und hat in 
a II e n eine gewisse Radiummenge nachgewiesen.'.!) So 
betr!l.gt nach S tru t t der Radiumgehalt, ausgedrückt in 
Gramm: a (erste Kolonne) in einem Gramm und b 
(zweite Kolonne) in einem Kubikzentimeter des 
Gesteines: 

Beim 

„ 

„ 

„ 

Granit von H.hodesia 
Z:irkonsyenit von Brcvig in 
Norwegen 
Granit vom Kap der lluten 
Hoffnung. 
Eliiolithsyenit von Laurdal 
in Norwegen 
Blaugrund von Kimberley . 
Leucitbasanit vom Vesuv . 
Hornblendegranit von As
suan 
Pechstein von der Insel Eigg 
Hornblendediorit v. Schries
heim bei Heidelberg . 
Peridotit von der Insel Rum 
Basalt von den Viktoria
Fällen. 
Dolerit von der Insel Canna 
Basalt von Giants Causeway, 
Autrim 
Serpentin von Cadgwith, 
Lizard. 
Olivinfels von der Insel 
Rum 
Basalt von Ovifak, Grönland 

a b 

9·[16 . 10 12 25'2 . 10 12 

9·30 . 10-12 25'5 . 10-12 

7· rn . 10-12 m 1 . 10-12 

4·88 . 10-12 13•2 . 10-12 
3·37 .10--12 10·3 .10-12 
3·33 . 10 -12 9·07 . 10--12 

2•45 . 10-12 6·47. 10-12 
2·06 .10-12 4·97. 10-12 

1·98 . 10-12 [J'73. 10-12 
J ·37 . 10-12 4·32. 10-12 

1 ·26 . 10-12 3·-16. 10-12 
1 ·24 . 10-12 3·65. 10-1~ 

1'03 . 10-12 2·89. 10-12 

1 ·00 . 10-12 2·60. 10-12 

0·676. 10-12 2·18. 10-12 
o·6rn. 10-12 1·s4. 10-12 

Im großen und ganzen sind die sauren Massen
gesteine radiumreicher als die basischen, jedoch trifft 
dies nicht ausnahmslos zu, da z. B. ein Granit von der 
Insel Rum nur 1·89. 10-12 g Radium im Kubikzentimeter 
des Gesteins ergab. Im Mittel fand St r u t t in allen von 
ihm untersuchten Massengesteinen 0· 14. 10-12 g Radium 
pro Kubikzentimeter Gestein. Sedimente erwiesen sich 
im Durchschnitt zwar weniger radiumhaltig, aber dennoch 

~) Außerirdische Eisenmeteorite erwiesen sich als radium
frei. 
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ist das Radium auch in ihnen allgemein verbreitet. 
So z. B. betrug die Radiummenge in je 1 y des Gesteines: 
im Oolith von Bath 5·84 .10-12, im Marmor von East 
Lothian 3·87. 10-12, in einem Petroleumsandstein aus 
Galizien 3·04 . 10-12, in einem Dachschiefer aus Wales CO 
2·57. 10-12, in einem Ton aus Essex 1·73. 10-12, im Feuer
stein aus Essex 1·06 .10-12, in der Kreide von Cambridge
shire im Liegend 0·78, im Hangend 0·25. 10-· 12 g.'1) 

Bei dieser universellen Verbreitung des Radiums, 
dessen Aktivität sich auch den Wässern und der Boden
luft mitteilt, ist die Frage berechtigt, in welchem Ver
hältnis die durch den Zerfall desselben frei werdende 
Wärme zu jener \Värmemenge steht, welche die Erde 
beständig an den \Yeltraum abgibt. Aus den Berechnungen 
vou Rutherford, Elster und Geitel ergibt sich, daß 
der gesamte Wlirmeverlust der Erde durch einen Gehalt 
von 2·5 . 10-13 g Radium pro Kubikzentimeter der Erdmasse 
vollkommen parallelisiert werden würde. Nun bewegt sich 
aber der Radiumgehalt der massigen Gesteine nach der 
obigen Tabelle zwischen 25·2. 10-12 und 1·84 .10-12 g pro 
Kubikzentimeter, was sehr viel mehr ist, als zur Herstellung 
des thermischen Gleichgewichtes auf der Erde erforderlich 
erscheint. \Vürde das Radium in der von Strutt in 
den Massengesteinen ermittelten Meuge in der Erde 
gleichmäßig verteilt sein, so könnte sich diese nicht nur 
nicht abkühlen, sondern miißte beständig wärmer werden, 
was ein unmöglicher Schluß ist. 

Es ergeben sich daraus zwei Möglichkeiten: 
Entweder ist das Radium nicht gleichmäßig 

in der Erde verteilt, sondern es ist nur in der äußeren 
Rinde der Erde vorhandeu. Die Dicke dieser Radium
schale ist von S tru t t zu 22 oder 300 km berechnet 
worden, je nachdem, ob die kleinste oder größte der 
von ihm ermittelten Radiummengen iu die Rechnung 
eingestellt wurde. 

0 der aber das Radi um ist zwar nicht ausschließlich 
in der Oberflächenkruste, sondern in der ganzen Erde 
bis in ihren innersten Kern verbreitet, kann aber unter 
den in der Tiefe herrschenden physik~.lischen Verhältnissen 
nicht zerfallen und keine Wärme entbinden. In diesem 
Falle würde somit die Betätigung der Radioaktivität 
durch den gegenüber dem Erdinnern geringen. Druck in 
der Oberflächenkruste der Erde überhaupt erst ermöglicht 
sein. Man müßte sich vorstellen, daß nur in der äußeren 
Erdrinde die Elemente mit dem höchsten · Atomgewicht 
und offenbar auch kompliziertesten Atombau: Uran, 
Thorium, Aktinium, Jonium, Radium, dem Zerfall unter
liegen und dadurch radioaktiv werden, daß sie aber im 
Erdinnern stabil und infolgedessen nicht radioaktiv 
sind, was bis zu jener Grenze gilt, wo der Druck so
weit abnimmt, daß der Zerfall dieser Elemente beginnen 
kann. Es würde hienach die Erde bestehen aus einer 
radioaktiven Schale und einem inaktiven Kern. 

") Diese Angaben basieren auf Stru tts Abhandlungen 
in Proc. Roy. Soc. 1906, p. 472 und 1907, p. 150. In 
einer neueren Publikation (Philos. Magaz. 151. Bd., 1907, 
p. 231), führen Strutt und Mc. Intosh die der Halbierungs
konstante entsprechenden halben obigen Werte an. 

Bei der Annahme vun 22 l.:m als Dicke der Schale 
wäre der an ihrer Tiefengrenze herrschende Druck 
5H40 rtf, bei 300 1.-in Dicke aber 81.000 nt. Innerhalb 
dieser Druckgrenzen müßte somit ungefähr auch die 
Stabilitätsgrenze der radioaktiven Elemente liegen. Die 
Temperatur, die an der unteren Grenze der radioaktiven 
Schale im Erdinnern herrschen wiirde, berechnet sich, je 
nach der Vicke der Schale, mit 350 ° bis 5000 ° C, so 
daß die Maximaltemperatur des Erdinnern hienach 
Yerhältnismäßig niedrig und schon in geringer Tiefe 
erreicht wäre. 

Alle diese Berechnungen beruhen auf der Annahme 
eines s ta tion ären th e rm i sehen G le i chge wi eh tes in 
der Erde, welche Annahme jedoch in der geologischen 
Entwicklungsgeschichte der Erdoberfläche keine Stütze 
findet. Denn überblickt man den geologischen Entwicklungs
gang tler Erde, so erscheint eine zyklische \Vieder
holung von Perioden großer Umwälzungen und Ruhe
pausen unverkennbar. Die Ursache dieser zyklischen 
\Viederholung kann nur in der Erde selbst gelegen sein. 
Es sind in ihr Kräfte vorhanden, welche allmählich 
anwachsend, an der Oberfläche Spannungen bewirken, 
die schließlich unter gewaltigen Umwälzungen zur Aus
lösung gelangen, bis wieder in der Oberflächenkruste ein 
neues Gleichgewicht hergestellt ist, während im Innern 
tler Erde das Kräftespiel bis zur Auslösung des nächsten 
Zyklus fortdauert. 

Zu diesen zyklisch wiederkehrenden großen geo
logischen Ereignissen gehören: die Gebirgsbildung, starke 
vulkanische Tätigkeit, ausgedehnte Meerestransgressionen 
und die Eiszeiten, welche Ereignisse sich seit dem Ur
anfang bis zur Gegenwart in fünf Hauptzyklen wieder
holt haben, wobei, wenn man ihre Intensitllt nach Maß
gabe unserer dermaligen Kenntnisse abschätzt, sich 
ungefähr ergibt., daß die Gebirgsbildung in den seit dem 
Präkambrium bis zur Jetztzeit aufeinanderfolgenden Zyklen 
an Intensität und Umfang abgenommen hat; daß die 
Zeiten erhöhter vulkanischer Aktivität kürzer und infolge
dessen die geförderten Magmamassen geringer geworden 
sind; hingegen die Vereisungen an Ausdehnung ständig 
zugenommen haben. Insbesondere die beiden letzt
genannten Erscheinungen: Abnahme des Vulkanismus 
und Zunahme der Vereisungen bekunden nach 
v. Wolffs Ansicht, daß ein durch Radiumwärme 
erzeugtes stationäres Gleichgewicht im Wärme
haushalt der Erde nicht besteht, sondern daß 
tatsächlich eine fortschreitende Abkühlung der Erde 
stattfindet. Wohl aber kommt der Wärmeerzeugung 
durch Zerfall des Radiums in der Oberflächenkruste tler 
Erde eine sehr wichtige Aufgabe zu: sie wirkt der 
\Värmeabgabe durch den Abkühlungsprozeß ent
gegen und verlangsamt ihn derart, daß sich seit 
ungeheueren geologischen Zeiträumen die Eigenwärme 
unseres Planeten in den verhältnismäßig engen Grenzen 
erhalten konnte, welche die Entfaltung und ungestörte 
allmähliche Entwicklung des organischen Lebens auf der 
Erde ermöglicht haben und weiter ermöglichen. 

Katze1-. 
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Betriebs- und Produktionsstatistik des Erdölbergbaues in Boryslaw-Tustanowice nach 
dem Stande mit Ende November 1908. 

(Aus dem Berichte des k. k. lllinisterialrates Johann Holobek und des k. k. Oberbergkommissärs Dr. Anton Meyer an das 
k. k. lllinisterium für öffentliche Arbeiten iiber das Ergebnis ihrer gemäß dem Auftrage dieses Ministeriums im November 1908 

vorgenommenen Erhebungen, betreffen<! die Verhältnisse des Naphthabergbaues.) 
(Fortsetzung von S. 321.) 

II. Pro(luktion. 
Die Hohülproduktion betrug nach der amtlichen 

Statistik 

n) In 'fustanowice: 
hrtrageu<lcn Jahrcs
prolluktion Galizicus 

1903: 94.677q= 1·41°/0 der 6,72fi.078q 
l!l04: 256.946 q = 3·12°/0 „ 8,239.431 q 
1905: 876.989 q = 11·04";0 " 7,943.912 q 
1906: . 2,875.582 q = 39"01 "io „ 7,37UJ42 q 
1907: . 7,414.643 q = 65·86°/0 „ 11,258.064 q 

b) ln Boryslaw: 
l.Jctrngcn!lcn Jahres
produktion Galizicns 

1901: 911.009q=22·51°/0 rler 4,046.624q 
1902: . 2,335.604 q = 44·48°/0 „ 5,208.470 q 
1903: . 4,316.300 q = 64·t8°,' 0 „ 6,725.078 q 
1904: . 5,178.302 q = 62·8!)0/0 „ 8,239.431 q 
1905: . 4,543.518 q = 57·19°10 „ 7,943.912 q 
1906: . 2,523.309 q = :~4·23°,'0 „ 7,371.942 q 
1907: . 1,990.725q~=J7•68°io „ 11,258.064q 

Im Jahre 1908 wurden produziert: 

a) in 'fustanowice: b) in Boryslaw: zusammen: 

Jänner 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober . 
November 

Zisternen a lOOq 
8.0Gl 1658 9.719 
7.368 1864 9.232 
8.950 2490 11.440 
9.871 2598 12.469 

10.789 2694 13.483 
12.851 2323 15.174 
10.590 2356 12.946 
11.232 2280 13.512 
12.465 2241 14.706 
14.211 2186 16.397 
13.710 2490 16.200 

Die Produktionsziffern sind bis einschließlich Oktober 
den in der Zeitschrift „Naphtha", dem Organ des Landes
Naphthavereines in Lemberg, veröffentlichten Produktions
ausweisen entnommen. Diese Zusammenstellungen weisen 
aber nicht die eigentliehe Produktion, sondern die durch 
die Transport- und Magazinierungsgesellschaften von den 
Betrieben in die Lagerreservoirs überpumpten Rohöl
mengen, also die für die Magazinierungsfrage maßgebenden 
Ziffern, nach, in welchen der Rohölverbrauch auf den 
Betrieben und die direkt von den letzteren in Fässern 
abgeführten Rohölmengen nicht enthalten sind. Die 
Produktionsziffern pro November basieren auf den an 
Ort und Stelle vorgenommenen, auf die Produktion in 
24 Stunden am Tage der Inspektion der Betriebe be
züglichen Erhebungen, welche für Tustanowice eine 
tägliche Produktion von 457 und für Boryslaw eine 
solche von 83 Zisternen nachgewiesen haben. Die 
Produktionsziffern pro November sind annähernd richtig, 

da, wenn auch einzelne Bohrlöcher im Laufe des l\Ionats 
an Ergiebigkeit abgenommen haben, in der zweiten 
Novemberhälfte neue produktive Bohrlöcher zu den bereits 
bestandenen hinzugetreten sind. Wird die Dezember
produktion unter Zugrundelegung der gleichen täglichen 
Produktionsmengen, was aller Wahrscheinlichkeit ent
spricht, für Tustanowice mit 14.167 und für Boryslaw 
mit 2513 Zisternen berechnet, so resultieren als Jahres
produktion pro 1908 für Tustanowice 13,426.500 q und 
für Boryslaw 2, 769.300 q, zusammen 16.195.800 q. Im 
Jahre 1908 weisen demnach sowohl Tustanowice als 
auch Boryslaw gegenüber dem Vorjahre namhafte Pro
duktionssteigerungen von 81 ·08°/0 , bzw. von 39·11°/0 auf. 
Sollte, was übrigens kaum wahrscheinlich ist, im laufenden 
Jahre die Rohölproduktion außerhalb Boryslaw-'fustanowice 
ebenso wie im Vorjahre 1,853.000 q betragen, dann wäre 
im Jahre 1908 auf eine Gesamtproduktion in Galizien 
von rund 18,000.000 q zu rechnen, und der Anteil von 
Boryslaw-Tustanowice an dieser Gesamtproduktion würde 
sich auf nahezu 90°/0 belaufen. Daraus folgt, daß die 
iisterreichische Erdölindustrie gegenwärtig der Haupt
sache nach auf der Produktion von Tustanowice-Boryslaw 
oder eigentlich von Tustanowice allein basiert. 

Bezüglid1 der Höhe der täglichen Produktion der 
einzelnen produktiven Bohrlöcher zur Zeit der Erhebungen 
läßt sich folgende Gruppierung vornehmen: 

a) Tustanowice: 

je 19 Bohrlöcher produzieren weniger als 1 Zisterne 
14 „ 1 - 2 (cxkl.) Zisternen 
11 2- 3 
13 3- 4 

" " 5 4- 0 
2 5- 6 

" " 4 " 6- 7 
2 7- 8 

" 4 8- 9 
" 2 9-10 
" 2 " 10 

1 Bohrloch produziert 12 Zisternen 
je 2 Bohrlöcher produzieren 13 

1 Bohrloch produziert H 
je 2 Bohrlöcher produzieren 15 

1 Bohrloch produziert 20 
1 24 
1 25 
1 35 
1 40 

89 Bohrlöcher. " 

" 

" 

Die 89 produktiven Bohrlöcher entsprechen rund 
40% der auf den im Betriebe befindlichen Erdölberg
bauen bestehenden Bohrlöcher. Die durchschnittliche 
tägliche Produktion eines produktiven Bohrloches beträgt 
rund fünf Zisternen. Wird von den Bohrlöchern, welche 
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weniger als eine Zisterne produzieren, abgesehen, so er
geben sich als durchschnittliche tägliche Produktion 
eines produktiven Bohrloches 6·4 Zisternen. Erwähnens
wert ist, daß 13 Bohrlöcher oder 14·6°/0 aller produktiven 
und 18·6°/0 der produktiven mit Ausschluß der weniger 
als eine Zisterne produzierenden, täglich 246 Zisternen 
oder 54 ° / 0 der Gesamtproduktion liefern. \V erden diese 
Bohrlöcher ebenso wie die weniger als eine Zisterne 
produzierenden außer Betracht gelassen, so berechnet 
sich die durchschnittliche tägliche Produktion der übrigen 
57 produktiven Bohrlöcher mit 3·5 Zisternen. 

b) Boryslaw: 

je 13 Bohrlöcher produzieren weniger als 1 Zisterne 
5 1-2 ( exkl.) Zisternen 
4 2-3 
6 3-4 

" 
2 4-5 
3 

Bohrloch " 
5-6 

1 produziert 6 
J 

" 
7 

1 
" 

8 
" 

36 Bohrlöcher. 

Die durchschnittliche tägliche Produktion eines 
produktiven Bohrloches beträgt 2·3 Zisternen oder, wenn 
von den Bohrlöchern mit einer Produktion von weniger 
als einer Zisterne abgesehen wird, 3·4 Zisternen. 

Über den gegenwärtigen Einfluß der Bohrlochtiefen 
auf die Produktion gibt die nachstehende Zusammen
stellung Aufschluß: 

Tustanowice: 

Anznbl dPr produktivrn 
Bohrlöcher 

1 
1 

13 
26 
37 
10 
1 

89 

Tiefen 

701- 800111 
801- 900 III 
901-1000111 

1001-1100 III 
1101-1200 III 
1201-1300 III 
1301-1400 III 

Tä~liche Grsamtprllllnktio-1 
in Zisternen 

II 
12 

1/ , a 
26''/11 

189 
1787/12 
58a;, 
3 

457 

Die Hauptproduktion stammt daher aus Tiefen von 
1000 bis 1200 m, doch lassen sich hieraus keine weiteren 
Konsequenzen ziehen, was bei dem Vorkommen äußerst 
zahlreicher und unregelmäßiger Klüfte und Spalten in 
den erdölführenden Gesteinsschichten erklärlich ist. 

In Tustanowice sind von 89 produktiven Bohr
löchern 87 selbstfließend, während aus zwei Bohrlöchern 
das Rohöl mittels des Kolbens gefördert wird. In Boryslaw 
dagegen wird das Rohöl aus 27 Bohrlöchern gekolbt, 
während 9 Bohrlöcher selbstfl.ießend sind. Bezüglich 
der täglichen Produktion gilt noch das Nachfolgende: 

Selbstfließende 
Bohrlöcher: 

Gekolbte 

Zisternen 
Tustanowice Boryslaw Zusammen 

Bohrlöcher: 15 (3·82°/o) 521/2 (63·25°/o) 67 1/ 2 (12·50°/0) 
~~--,.,45~7,_....;-~-""'----,83,.--~~~~5~4-0.:..:...:.~~ 

(Schluß folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 30.788. - John Virtue Rice in Bordentown (New

Jersey, V. St. A.). - Mit Gas oder Kohlenwasserstoffen be· 
triebene Gesteinboltrmascltine. - Die vorliegende Er
findung betrifft eine Verbesserung an mit Gas oder Kohlen
wasserstoffen betriebenen Gesteinbohrmaschinen. insbesondere 
an den Einrichtungen zur Drehung des Bohrers. Der Ziceck 
der vol'liegenden Rrjind1mg besteht darin, die Ko11struktio11 zu 
vereinfachen und eine wirksamere Drehvo1Tichtu11g zu scha.ffe11 
sowie den Bohl"erlwlter z1i t'erbesser11. In der Zeichnung ist 
1 der Hauptzylindl!r, der irgendeine geeignete Gestalt haben 
kann und der an einem Ende offen, am anderen Ende dagegen 
geschlossen ist und eventuell mit einem Wassennantel um
geben sein kann. An dem geschlossenen Ende liegt die Ex
plosionskammer 40, während an dem anderen offenen Ende 
eine mit dem Zylinder ein Stück bildende Verlängerung 7 vor
gesehen ist, die als Fiihrung und Support fiir das äußere Ende 
des länglichen Kolbens 12 dient. Die erwiihnte Zylinderver
li\ngerung 7 ist mit Längsschlitzen 8, 8 versehen, die einander 
gegenüberliegen und die Gleitblöcke 9, 9 aufnehmen, welche 
als Führungen in den erwähnten Schlitzen hin und her gleiten. 
An den Blöcken 9 sind Zapfen 11 angeordnet, 1lie durch runde 
Üffnungen der Blöcke hindurchgehen und seitlich vom Kolben 12, 

Fig. 1. 

in dem sie eingeschraubt oder sonstwie befestigt sind, vor
springen. Der Kolben 12 ist hohl und von länglicher Gestalt, 
dessen eines Ende in den Zylinder 1 eindringt und in diesem 
arbeitet und hier seinerseits die Kraftimpulse aufnimmt, die 
durch Explosion einer Mischung von Luft und Gas, welche in 
der Verbrennungskammer 40 entzündet wird, entstehen. Das 
andere Ende dieses länglichen Kolbens bewegt sich dagegen 
iu der hohlen Zylinderverlängerung 7 hin und her und trägt die 
Kolbenstange oder Bohrertragstange 18 sowie die Einrichtungen 
zur Herbeiführung einer Drehung der erwähnten ~tange. Diese 
Stange 18 trägt an ihrem äußeren Ende das Futter 16 zur 

Fig. 2. 

Aufnahme des Bohrers oder irgendeines anderen geeigneten 
Werkzeuges. Des weiteren besitzt diese Stange eine Schulter 18a, 
welche zu bestimmten Zeiten gegen das äußere Ende des 
Kolbens 12 anliegt. Das äußere Ende der Bohrertragstange 18, 
die auch als Kolbenstange angesprochen werden kann, ist 
zwischen dem Futter 16 und der Schulter 18a bei 17 leicht 
gewölbt, so daß die Form einer Spule entsteht, die den nach
stehend zu beschreibenden Zweck hat. Kolbenstange 18 be
wegt sich selbstverständlich zusammen mit dem Kolben 12 
hin und her. führt aber außerdem noch innerhalb des Kolbens 
die Umsetzbewegung aus. In der Zeichnung ist eine Aus
führungsform für die nachgiebige oder elastische Verbindung 
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zwischen Kolbenstange und Kolben zur Darstellung gekommen. 
Diese Einrichtungen bestehen aus einer Anzahl Federn 22, 
welche um die den Bohrer tragende Stange 18 herum an
geordnet sincl und auf die Obertliiche der letzteren drücken, 
1mm Zwecke, clie Bewegung nachgiebig und elastisch zu ge
stalten. Ihre freien Enden sind zweckmäßig zu Schalenlagern 23 
ausgebildet. in welchen Kugeln 24 angeordnet sind, die auf 
cler konkaven Ausnehmnng 17 des spulenartigen Teiles der 
Stange 1R laufen, so daß Reibung vermieden und ein kräftiger 
aber g·leichmäßiger Druck erzeugt wird. Die inneren Enden 
der Federn 22 sind zweckmäßig abgebogen, so daß sie in 
Nuten an der Außenseite des Kolbens 12 eintreten können und 
in dieser Lage durch eine Hülse 25 gesichert werden, die auf 
dus Ende des Kolbens aufgeschraubt wird. Diese Hülse ist 
zweckmäßig an der Innenseite konisch ausgestultet und kommt 
mit einem ebenfalls konisch ausgestalteten geschlitzten Ring 26 
zur Anwendung, welch letzterer zwischen der Hülse 25 und 
den Federn 2:2 liegt und durch Aufschrauben der Hülse :25 
mehr oder weniger gegen die Federn gedrückt wird, so daß 
letztere mit größerer oder geringerer Spannung auf die Ober
fläche 1ler Stange 18 einwirken. 

Literatur. 
~litteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien, 

erster Band 1908, Heft 4. 
Der erste Teil des letzten Heftes von Band 1 enthiilt 

die Berichte über die Sitzungen im November und Dezember, 
sowie einen Bericht über den im Mai nach Eggenburg unter
nommenen Ausflug. Die Berichterstattung über die Sitzungen 
ist allerdings noch verbesserungsfähig, denn sie enthält 
l'nri<-htigkeiten. 

Der zweite, die Vorträge und eingesendeten l\Iitteilungen 
enthaltende Teil, weist einige wertvolle Abhandlungen auf. 
0. Haas beschreibt eine Oppelia cf. Holbeini aus den Ober
almschichten des Losers bei Alt-Aussee. Es ist das der erste 
Fun1l daselbst. Er beweist, daß diese Schichten des Losergipfels 
über die Zone des Aspidoceras o.canthicum hinausreichen und 
daß ihre obersten Schichten dem Kimmeridge angehören. 
F. Heritsch berichtet, daß er in den sogenannten Blasseneck
gneisen im Liegenden des Erzberges bei Eisenerz Kalzitklüfte 
fand, die zu Spateisenstein umgewandelt waren. Es ist das 
eine neue Stütze fiir die Anschauung, daß das Erzlager des 
Erzberges metasomatischer Entstehung ist. Else Ascher 
konnte am Ostfuße des Reiting in Obersteiermark Werfener 
Schiefer nachweisen. Sie fand durch teilweise neue Beobachtungen, 
daß der Reiting einen symmetrischen Hau besitzt und zieht 
aus diesen Wahrnehmungen sehr weitgehende Schlüsse über 
die Wurzellosigkeit der Reitingm~.sse und womöglich auch 
der Linz-Reichensteiner Gruppe. Uber einen Erdschlipf, der 
dadurch hervorgerufen wurde, daß sich eine moosige Stelle 

bei anhaltendelll Regen mit Wasser füllte, berichtet Stiny. 
Zwei Abhandlungen, deren Verfasser F. Trau th und J. Oppen· 
heimer sind, behandeln die Ergebnisse der Untersuchung der 
Faunen des Lia8, Doggers und lllalms der Klippen am Vier
walclstättersee. Die Arbeiten sind wichtig wegen der faunistischen 
Beziehungen zu den Ostalpen und Karpathen. 

D. U. Petrascheck. 

Starkstromtechnik. Taschenbuch fiir Elektrotechniker. 
Herausgegeben von E. v. Rziha und J. Seidener; Berlin 1909, 
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Preis geheftet 1lf 7·50. 

Endlich! So könnte man unwillkürlich ausrufen, wenn 
man die erste Lieferung dieses in zwei Lieterungen erscheinenden 
W erkcs in die Hand bekommt. Endlich ein Taschenbuch für 
Starkstromtechnik in der Art der „ Hii tte", ausgewählt im 
Inhalt und gediegen in der Behandlung desselben. Nachdem 
unter den lllitarbeitern ~amen wie Ossana, Camerro, 
Sahulka usw. zu tinclen sind, ist es auch anders kaulll mög·iich. 

Das Taschenbuch umfaßt nach einem allgemeinen technisch
physikalischcn Abschnitte die Kapitel magnetische und 
elektrische Grundgesetze, 1\fessungen, Zentralen, Wasserkraft
anlagen, \Värmekraftmaschinen im ersten Teil und wird in 
1ler zweiten Lieferung enthalten Dynamomaschinen,Lcitungsnetze, 
Beleuchtung. elektromotori&che Antriebe, Bo.hnen, Elektrochemie, 
Gesetze und Verordnungen. Charakteristisch ist die Ausstattung 
des Werkes, das auch im Format eines Taschenbuches gehalten 
ist, anstatt mit den bisher ii blichen Zahlentafeln für Konstruktions
do.ten, Betriebsdaten usw. mit graphischen Schaubildern, die 
weit übersichtlicher als Zahlentafeln erscheinen und dem Buche 
in reicher Anzahl eingefügt sind. 

Das Buch füllt entscnieden eine in der elektrotechnischen 
Literatur bisher bestandene Lücke aus und nachdem es auch 

. einem langgehegten Wunsch der Praktiker entgegenkommt, 
wir1l es sich gewiß in kurzer Zeit ähnlich der Hiitte in 
technischen Kreisen einbürgern. JV. JV. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische lllajestät haben mit Aller

höchster Entschließung vom 24. April 1. J. dem Oberbergrate 
Dr. lllax Tarnbor bei der Berghauptmannschaft in Prag aus 
Anlaß der auf sein Ansuchen erfolgten Versetzung in den 
dauernden Ruhestand taxfrei den Titel eines Hofrates aller
gnädigst zu verleihen geruht. 

Der 1\linister für öffentliche Arbeiten hat im Stande cler 
staatlichen Montanverwaltungsebamten den k. k. Kanzleioffizial 
in der X. Rangsklasse Karl Korb zum Kanzleioffizial in der 
IX. Rangsklasse, den k. k. Magazineur Stanislaus Ki·iz zum 
Magazinsverweser und den k. k. Werkmeister lllathias P e 1 n a f 

, in Pi-ibram znm Magazineur ernannt. 

Vereins-Mitteilungen. 

Berg- und hüttenmännischer Verein in }lähr.-Ostrau. 
Protokoll der Plenarversanunlung vom 6. llärz 1909. 

Vorsitzender: Vereinsobmann! Herr k. k. Bergrat 
und Zentraldirektor Dr. August Fillunger. 

Tagesordnung: l. Nachruf für das verstorbene 
Vereinsmitglied, Herrn Oberingenieur Josef Melichar, 
Oderfurt. 2. Bericht über die laut Aufforderung des 
k. k. Handelsministeriums erfolgte Delegierung des Herrn 
k. k. Oberbergrates Dr. Johann Mayer, Mähr.-Ostrau, 
als Vertreter des Vereines in den Industrierat. 3. Vor
schlag des Obmannes betreffs Übersendung einer Glück-

wunschadresse an den Minister für öffentliche Arbeiten, 
Herrn Dr. Ingenieur August Ritt, anläßlich dessen 
Amtsantrittes. 4. Vortrag des Herm Bergrates Franz 
Bartonec aus Freiheitsau: „Über das Deckgebirge 
unseres weiteren Kohlenbeckens im allgemeinen und des 
engeren Ostrauer Revieres im besonderen." 5. Freie 
Anträge. 

Der Obmann, Herr k. k. Bergrat und Zentraldirektor 
Dr. August F i 11 u n g er, eröffnet die Versammlung, begrüßt 
zunächst die Erschienenen, insbesondere als Gäste die Herren: 
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Oberbergrat Bo c hen s ki und üniversitätsprofessor 
Wojcich aus Krakau, Direktor Sonnenschein aus 
'Vitkowitz, Oberinspektor Kowarzyk aus Jaworzno und 
Fabriksdirektor Van c ur a aus Freiheitsau, worauf er 

ad 1. dem verstorbenen Yereinsrnitgliede Herrn 
Oberingenieur Josef M e l ich a r, Oderfurt, einen warmen 
Nachruf widmete. Sein Andenken wurde durch Erheben 
von den Sitzen geehrt und diese Kundgebung dem 
Sitzungsprotokoll einverleibt. 

Ad 2. Das k. k. Handelsministerium in Wien hat 
mit Zuschrift vom 12. Jänner 1909, Z. 7576 an den 
Verein das Ersuchen gestellt, einen Delegierten aus seiner 
Mitte in den Industrierat fiir die dritte Funktionsperiode 
entsenden zu wollen. Daraufhin wurde Herr k. k. Ober
bergrat Dr. Johann Mayer aus :U!thr.-Ostrau in Vorschlag 
gebracht und nachdem derselbe die \Vahl angenommen 
hat, dem k. k. Handelsministerium namhaft gemacht. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

Ad 3. Der Vereinsobmann beantragt die Annahme und 
Absendung einer Glückwunschadresse an den k. k. Minister 
für öffentliche Arbeiten, Herrn Dr. Ingenieur August 
Ritt, aus Anlaß seines Amtsantrittes. Dieselbe hat 
folgenden Wortlaut: Eure Exzellenz! In allen Vereinigungen 
von Ingenieuren und Technikern unseres Vaterlandes 
wurde es mit besonderer Genugtuung aufgenommen, daß 
die Leitung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten, 
welchem auch die Agenden des Bergbaues angegliedert 
sind, Eurer Exzellenz, einem Techniker, iibertragen 
wurde, und hat die Plenarversammlung des Berg- und 
Hüttemnännischen Vereines in Mähr.-Ostrau am 6. März 
l. J. aus diesem Anlasse einstimmig den Beschluß gefaßt, 
Eure Exzellenz auf das beste zu beglückwünschen und 
die Hoffnung auszusprechen, daß auch in der Folge die 
Leitung der technischen Ressorts zum Wohle unseres 
Vaterlandes den Technikern vorbehalten bleiben werde. 
Die Gliickwunschadresse wurde unverändert angenommen 
und deren Absendung beschlossen. 

Ad 4. Hierauf hielt Herr Bergrat Franz Bartonec 
aus Freiheitsau einen Vortrag: ~Über das Deckgebirge 
unseres weiteren Kohlenbeckens im allgemeinen und des 
eng11ren Ostrauer Revieres im besonderen." Der Redner 
führte an Hand eines Reliefs und einer geologischen 
Kartenskizze in Kürze gefaßt folgendes aus: · 

Die Oberfläche des weiteren Karbongebirges ist in 
ihrer Gesamtheit - infolge Erosionseinwirkungen -
sehr unregelmäßig geworden. Stellenweise bis an die 
Tagesoberfläche hervortretend, wird das Karbongebirge 
an anderen Orten durch Gesteinsschichten von iiber 
1000 111 Mächtigkeit überlagert. Diese dem Karbon auf
lagernden Schichten - das Deckgebirge - ist aus 
mannigfaltigen Bildungen zusammengesetzt; so sind es 
in Westgalizien, Russisch-Polen und im nordöstlichen 
Teile von Oberschlesien von unten an gerechnet permische 
Tone und Sandsteine, triassische Dolomite und Kalke, 
Jurakalke, in der Nähe des Karpathenrandes Flysche 
und endlich im übrigen die alt- und jungtertiären Schichten, 
welche das Kohlengebirge bedecken. Es kann daher 
vorkommen, daß, um zum Kohlengebirge zu gelangen, 

nacheinander alle angeführten Schichtensysteme durch
zubrechen wären, andrerseits kommt es jedoch häufig 
vor, daß nur einige, ja sogar bloß einzelne, dem Karbon
gebirge aufruhen. Nunmehr werden die einzelnen vor
benannten geologischen Bildungen bezüglich ihres Ur
sprunges, ihrer Zusammensetzung und ihres Vorkommens 
einer eingehenden Beschreibung unterzogen. Im Anschlusse 
daran wurde ein besonderes Kapitel den in den jung
tertiären Schichten vorkommenden Einschlüssen und den 
Eruptivgesteinen gewidmet. 

Hiemit wurde der erste Teil des Vortragsthemas 
„ Über das Deckgebirge unseres weiteren Kohlenbeckens 
im allgemeinen" erschöpft und es gelangt der zweite 
Abschnitt „ Über das Deckgebirge des engeren Ostrauer 
Revieres im besonderen" zur Behandlung. 

Redner führt vorerst die im Weich bilde der Stadt 
:Mähr.-Ostrau durch Bohrungen und Abteufungen ermittelten 
Überlagerungsmächtigkeiten des J uugtertiärs unter gleich
zeitiger Angabe der bei dieser Gelegenheit konstatierten 
Mächtigkeit der diluvialen Schichten an, von welch 
ersteren die geringste im aufgelassenen Antonischacht 
mit 24·6 111 und die größte im Georgschacht X mit 108·0 111 

festgestellt wurle. Es sind dies im Vergleiche zu den 
Bohraufschlüssen der nächsten Umgebung ganz geringe 
Mächtigkeiten, nachdem in der nahen Gemeinde Wisch
kowitz die Überlagerung bereits eine Mächtigkeit von 
600 /11 aufgewiesen hat. 

Im weiteren Verlaufe geht der Vortragende zu einer 
detaillierten Behandlung besonders der physikalischen 
Eigenschaften des unmittelbaren Untergrundes des Mähr.
Ostrauer Stadtrayons über und fühlt sich dazu um so mehr 
bewogen, als er meint, daß diesem Gegenstande in der 
jetzigen Zeit der Kämpfe der Grundeigentümer mit den 
Grubenbesitzern die Aktualität nicht abgesprochen werden 
kann. Er empfiehlt sll.mtlichen Fachkollegen ein eingehendes 
Studium dieser Materie, nachdem nur auf Grund dieser 
Fachkenntnisse ein beiden Teilen gerecht werdendes 
Urteil abgegeben werden kann. 

Es wurden vom Vortragenden insgesamt als Ursachen 
der Oberflächendeformation angeführt: 

1. Unterirdische Abhaue und dadurch bewirkte 
Bildungen von Hohlräumen, welche später zu Bruche 
gehen und ein Absinken der darüber befindlichen Fläche 
verursachen können. 

2. Anschneiden des tertiären Schwimmsandes, welcher 
sich dann mit großer Gewalt in die unterirdischen 
Grubenräume ergießt und bei nicht zu großer Tiefe, 
bzw. nicht genug mächtiger Überlagerung Erdsenkungen, 
ja sogar Brüche herbeiführen kann. 

3. Das Anschneiden des nahe an der Erdoberfläche 
abgelagerten diluvialen Schwimmsandes, sei es durch 
Abtenfarbeiten, sei es durch Grundgrabungen oder durch 
sonstige Ursachen herbeigeführter Abfluß kann Substanz
verlust herbeiführen und eine Senkung verursachen. 

4. Bei vorhandenem Rutschterrain, wo auf schlüpfrigem 
Untergrunde und geneigtem Gelände oft eine geringfügige 
Ursache, z. 1:1. Belastung oder Abgrabung der Basis ohne 
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weitere Verfestigung derselben, zu Rutschungen und 
Oberflächendeformationen Veranlassung geben kann. 

5. Durch Niedersenkung des Grubenwasserspiegels, 
s!\i es durch Bergbau, sei es infolge anderer Ursachen. 

6. Durch Substanzverlust infolge mechanischer Hinweg
führung von auslüslichem feinem und feinstem Material 
durch den Grundwasserstrom und 

7. durch Substanzverlust infolge Auflösung und 
Auslaugung aufliislicher Mineralien, wie: Gips, Salz, Kalk, 
Dolomit, Erz usw., also chemischer Einwirkungen. 

Hierauf wurde jedem einzelnen Falle eine ein
gehende Erörterung zuteil, wobei besonders ausfülu l ich 
dabei die Frage der Grundwässer und des im Ostrnner 
Stadtrayon häufig vorkommenden Schwimmsandes be
handelt wurde. 

Mit einer kurzen Rekapitulation des ausgestellten 
Kartenmateriales und der Profile schließt der Redner 
seine Ausführungen und der reichliche Beifall gibt ein 
beredtes Zeugnis davon, welch besonderes Interesse seitens 
der Versammlung dem Vortrage entgeg!\ngebracht wurde. 

Der Vereinsobmann dankt nun dem Redner für 
seine wissenswerten Darlegungen und nachdem sich 
zum Punkte 

5. freie Anträge niemand zum \Vorte meldet, 
erklärt er die Vesarnrnlung für geschlossen. 

Drz. Obmann: Drz. Schriftführer: 
.Josef Popper m. p. J>r. Fillonger m. p. 

Notizen. 
Dns moderne Kugellager. Bei den gesteigerten Touren

zahlen aller Maschinenwellen an unseren modernen Dampf
maticbinPn werden heutzutage nicht allein hochwertige Materialien 
fiir ~tarkbelastete Wellen gewählt, wie z. B. Gußstahl \\'eilen 
auf Bronzelager oder Weißmetflllager, sondern auch die Schmier
vorrichtnn~·en sind bedeutend verbessert worden. Bei den 
heutigen (>Ivorrich.tnngen wird die Ölmenge der Lagerstel.\e 
entweder mittels Olpumpe zwangläufig zugeführt, oder <lasJll 
wird durch ein Paternoster\\'erk (Schmierriug) aus einem 01-
kammerrauru immer wieder an die L1mfstellen befördert. Bei 
dem Ringschmierlager ist nun die Ölzuführung durch einen 
losen auf der Welle mitlaufenden Schmierring ermöglicht. In 

dem Kammerraum befindet sich ein bestimmter Ölvorrat, in 
den der Schmierring taucht, sich mit Öl benetzt und die Welle 
in bekannter Weise schmiert. Bei raschlaufenden Wellen 
kommt es nun vor, daß die Schmierringe hüpfen und die 
Schmiermittel in unregelmäßigen Mengen auf die Welle ge
langen. Ein wesentlicher Fortschritt in der Lagerung von 
Wellen wird erreicht, wenn die Gleitreibung, wie sie im Gleit
lager auftritt, in die rollende Reibung des Kugellagers \'er
wandelt wird, da es hiedurch allein ermöglicht ist, die spezifische 
Reibungsarbeit herabzusetzen. Während das Gleitlager als 
starres Lager gelten muß, ist das Kugellager ein elastisches 
Lager. Bei dem letzteren rollen die Kugeln zwischen Welle 
und Lagerschale ab. Infolge des Fehlens einer eigentlichen 
Gleitreibung bei der Kugel ist die l\Ienge der abgelösten 
Metallteilchen (Verschleißkörperchen) auch kleiner. Ferner be
sitzen die Kugeln während des Laufens in ihrer Laufrille die 
merkwürdige Eigenschaft, größere Metallteilchen aus dem 
Wege zu räumen. Die Lücken zwischen den Kugeln ermög
lichen auch den Zutritt der Schmiermittel. Ein großer Vorzug 
vom Standpunkt der Schmierbarkeit ist es, daß die Laufflächen 
der Kugellager fortwährend frei liegen. Eine weitere schätz
bare Eigenschaft bat das Kugellager, daß es gegen geringe 
Verlagerungen unempfindlich ist (es sellert). Eine überlastete, 
sich durchbiegende Welle verursacht in dem Kugellager nicht 
das gefürchtete Ecken, sondern auf das Lager entfallen nur 
größere Einzelbelastungen für die Kugeln. Daher wird das 
Kugellager neuerdings zu einem ernstlichen Nebenbuhler des 
Gleitlagers. Insbesondere kommt heute für den Maschinenbau 
das Ringlager in Betracht. Bei diesem laufen die gehärteten 
Kugeln meist in Hohlrillen eines inneren und äußeren ge
härteten Laufringes. Die Bohrung und die Flanken eines 
Laufringes sind gehärtet und geschliffen , natürlich auch die 
Hohlrillen für die Tragkugeln. Von den Traglagern einer 
Welle ist nur eines seitlich festzulegen, die anderen sind seit
lich frei zu lassen, um Verklemmungen infolge Längen
änderungen der Welle zu verhindern. Die Konstruktionsformen 
der Kugellager sind sehr mannigfaltig. (Dinglers Polytech
nisches Jornal, 90. Jahrgang. Band 324, Heft 1, Seite 10 bis 13.) 

IV. 

Über Silicium·Silberlegierungen. G. Arrivant. Nach 
der Methode der „ thermischen Analyse" läßt sich feststellen, 
daß Silicium und Silber keine Verbindung miteinander geben. 
Im flüssigen Zustande sind sie unbegrenzt mischbar, zwischen 
90 u111l 100 °/0 Silicium bilden sich im festen Zustande Misch
kristalle, die bei \10 °/0 Silicium gesättigt sind. Die Legierungen, 
die weniger als 4°/0 Silicium enthalten, weisen keine großen 
Kristalle von primär ausgeschiedenem Silicium auf und bestehen 
aus Silber und Eutektikum. (Ztschr. anorg. f'hem. 1908, Bd. 60, 
S. 436, durch „Chem.-Ztg:' 1909.) 

Metallnotierungen in London am 14. lllai 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 15. Mai 1909.) 

Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 

Kupfer 

" 
" " Zion 

Blei 

" Zink . 
A.ntimon . 
Quecksilber 

Metalle Marke 

Tough cake 
Best selected. 
Elektrolyt. . . 
Standard (Kassa). 
Straits (Kassa) . . . 
Spanish or soft foreign 
English pig, common . 
Silesian, ordinary brands 
Antimony (Regulus) . . . . 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

~~11~--~~t~~~-- --1 k~~\e;_ 
]i5 1 von 1J bis Durchschn. 

l _°!11J Si l sh 1 d II Si l sh 1 d 11100.IJ Si 
' 

11 ·----··11· 
,1 . 

I' 21/2 il 
11 2112 Ir 
:r netto '1 

· netto /! 
netto : 
2 11. 11 

311; 11 

netto \1 

31/„ 
3 

62 l 10 
62 1 10 
63 1 0 
59 1 10 

131 i 15 
13 1 3 
13 1 7 
21 1 16 

30 1 0 8 7 

I! 
01! 63 
0 !! 63 
0 il 63 
0 59 
0 :1 132 
9 13 
6 13 
3 21 
0 32 
6 8 

0 
0 

10 
12 
0 
6 

10 
17 
0 
3 

ol 
01 

01 a> 6 0 

01 ~ 
3 i =c 1 

0
1 

A 
6 -< 
or 
oj 

60·85 
61·25 
61·25 
57·36875 

133·-
13·375 
13·625 
21·5 
30·8 
*)8·376 

W. F. 
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Prüfung der Drahtseile. 
Von Ingenieur Hermann Kroen, Betriebsdirektor der St. Egydyer Eisen- und Stahl-Industrie-Gesellschaft. 

Dr. Hans Benndorf, Professor der Universität in 
Graz, gibt in seinen in der Zeitschrift des österr. Ingenieur
und Architektenvereins, Jahrgang 1905, Nr. 50, veröffent
lichten „ Beiträgen zur Theorie der Drahtseile u eine Formel 
an, welche geeignet ist, die Priüung von Drahtseilen zu 
vereinfachen. Dieselbe lautet: 

Zs = m z . cos 2 w 

Zs = die Bruchlast des Drahtseiles, 
m = die Gesamtzahl der Drähte, 
z = die Zerreißfestigkeit des Drahtes i~ Drahtseile, 

w = der Flechtwinkel der Dr!lhte in den Litzen und der 
Litzen im Seile. 

Benndorf setzt diese Winkel einander gleich "da in 
der Praxis bei gut konstruierten Seilen diese Flechtwinkel 
nahezu gleich sein sollen". 

Ich habe die Flechtwinkel errechnet, wie sie bei 
unseren Seilen üblich sind und gebe die Formel bekannt, 
nach der dies geschehen ist. Es sei in Fig. 1 EF die 
Seite eines regelmäßigen Vielecks, AD = o, Ac = r, 

d = 2r, so ist : = (r - ~J sin l~0°, wenn n die Zahl 

der Vieleckseiten ist. 

. 180° . 180° . 180° 
0 = (d - d') SID - -- = d Sill - -- - rJ srn ---, 

n n n 

180° 180° 
dsin···--·=o+osin ----, 

II ll 

=Ö(l +sin l~O~) 

rJ (1 
1 • 180°) 

T Sill -Il 
d =· ----

1800 
sin -----

n 

~ (! + •fil :~) J 
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Ist in Fig. 2 und Fig. 3 bc die WindungsUl.nge 
und ac in Fig. 2 die im Geflecht in einer Schraubenlinie 

~~3. 

1 

1 

1 
~ 

~· ·l 
+ 

/ 
~ 
„. 

liegende und nun in Fig. 3 abgewickelte Achse einer Litze 
(eines Drahtes), so ist 

1 
----ö 

180° 
sin--

n n 
tg w = - -------

7 (1 + ~ :soo) o 
sm-

n 

1 
180° 

sin--
n n 

=1 1 . 
1 + ---rsoo 

ein -
n 

Unsere Seile sind so geschlagen, daß die Windungs
lä.nge bei den Seilen in Kreuzschlag gleich dem sieben
fachen, bei den Seilen in Längsschlag gleich dem acht
fachen Seildurchmesser ist. Die Litzen und deren innere 
Drahtlagen, wenn solche vorhanden sind, haben eine viel 
größere Windungslänge. 

Die nachfolgenden Tabellen I und II enthalten die 
Flechtwinkel der üblichen Seile und Litzen. Die Fäden-

zahl der häufigst verwendeten Seile ist in Tabelle II mit 
fettgedruckten Ziffern verzeichnet. 

Tabelle 1. 
Flechtwinkel W der zu Seilen verflochtenen Litzen. 

bei Kreuzschlag 
bei Liingsschlag 

Anzahl der Litzen 

6 7 

16° 40' 17° 23' 

14° 40' 15° 19' 
(Tabelle II auf S. 345.) 

_[ __ s __ _ 

1 

17° 59' 

15° 51' 

Darnach ist die Annahme Benndorfs, daß diese beiden 
Flechtwinkel einander gleich sind, nicht ganz zutreffend 
und ich will in obiger Formel cos2 W wiederum durch 
das Produkt cos w . cos \V ersetzen. 

Wenn man nun das Produkt cos w . cos W für ver
schiedene in der Praxis verwendete Seile sucht, so ergibt 
sich für kreuzgeschlagene Seile rund 0·94 und für Hlngs
geschlagene Seile rund 0·95. 

mz ist offenbar die Summe der Bruchlasten aller 
Drähte des Seiles, also auch der Einlagedrähte. Man er
hltlt diese Summe, indem man das Seilstück in seine 
einzelnen Drähte zerlegt, dieselben zerreißt und die Zer
reißlasten addiert. Multipliziert man diese Summe mit 
0·94, bezw. 0·95, so erhält man die Zerreißlast der kreuz
geschlagenen resp. längsgeschlagenen Seile. Ich habe für 
die Zahlen 0-94 und 0·95 aus Sicherheitsgründen als 
Faktor 0·90 angenommen und zahlreiche Versuche ange· 
stellt, um die Tauglichkeit der aus der Benndorfschen 
Formel hervorgehenden Methode zur Prüfung der Draht· 
seile zu erproben. Ich ließ in den unter Nr. 1 bis 32 
angeführten Fällen der Tabelle III (siehe S. 346) Draht· 
seile aus je einem einzigen gleichmäßigen Drahtbusehen 
herstellen, nahm von jedem der so hergestellten Seilstücke 
drei Proben, von denen ich die eine als Seil zerriß, 
während ich die zweite Probe in Litzen zerlegte, jede 
Litze zerreißen ließ und schließlich die dritte Probe in 
die einzelnen Drähte auflösen und diese zerreißen ließ. 
Die Arbeit erforderte nicht weniger als 2800 Drahtrisse, 
220 Litzen- und 34 Seilrisse. 

Die ersteren wurden auf Tarnogrockischen Draht· 
zerreißmaschinen mit entsprechender Zugkraft, die Litzen
und Seilrisse auf der von Pfaff konstruierten Seilzerreiß
maschine der Seilfabrik in St. Ägyd am Neuwalde mit 
80.000 kg Zugkraft vorgenommen. Die Summe aller Draht· 
risse und die Summe aller Litzenrisse stellte ich de])l 
faktischen Seilriß gegenüber. Auch hatte ich den zu den 
Probeseilstücken verwendeten Draht vor dem Verspinnen 
erproben lassen und zwar jeden Draht zirka zebnmal, so 
daß das gewonnene Mittel möglichst genau war. Es zeigte 
sich bei diesen 32 Proben: 

1. daß der Draht im Durchschnitt durch das Ver· 
spinnen zirka 2 ° / 0 an Festigkeit verloren hatte; 

2. daß die Summe der Festigkeiten der Litzen um zirka 
3·6 °lo und die Zerreißfestigkeit der Seile um zirka 9 °lo 
geringer war als das Produkt aus der Gesamtzahl aller 
Drähte multipliziert mit der Zerreißfestigkeit des Drahtes 
vor dem Verspinnen. 
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Tabelle II. 
Flechtwinkel w der zu Litzen verflochtenen Drähte. 

cos w X cos W für Kreuz- und Längsschla.g. 

. Fii.d~nzahl · . - . 1 

bei Hanfeinlagen in d. Litzen 36, 42, 48i 
" Drn.hteinlagen „ „ „ 42, 49, r,s· 

1 

?2, 84, 96 

. 1 96, 112,. 128 108, 126, 144 
84, 98, 112 ! 102, 119, 136 114, ms, lii2 

144, 168, 192 180, 210, 240 
162, 189, 216 222, 259, 296 

Konstruktion*) . . . . 
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' 0 
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+ 
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:2ro 
+ 
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::= 
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+ 

-------

_A_nz_a_hl_d_er_Li_·tz_e_nf_ä_de_n___:.~_6 _ _!_1_9_,___3_.__10 __ : _4_,_I 11 1 5 1 12 1 Ci 15 1 9 18 1 12 

!_lec~~winke!_'~·--- ._ · ___ ·J 9° 57' 1110 2' - 9° 33' 110 19•'. 90 so·; 110 32' 1100 ll'l 11045': 90 54' 1~2° ~~' i _11° 2' _l 12°3~112°~7· 

II 
0·94-3581 1 ! - . o·939s4 1 

cos w · cos W bei Kreuz- 0·93997 0·94137 0·94093 1 0·93995 0·93625 0·93717 0·93471 
schlag 

____ . _____ _,_1:_0_·9_3_68_3_. 1 1 0·93313 1 

cos w . cos W bei Längs
schla.g 

0•95287 1 i 0·94910 1 

0·94997 1: 0·95065 0·95018 1 0·94921 0"94620 0·94702 1 
0·94392 

0·94751 0•94435 

*) Denjenigen, welchen die seit langem von mir in der St. Ägydyer Drahtseilfabrik eingeführten Konstruktionsformeln 
für Drahtseile nicht bekannt sind, teile ich mit, daß der linke in Klammer befindliche Teil der Formel die Konstruktion des 
Seiles darstellt. Derselbe besagt, wie viele Litzen 6 7 oder 8 um eine Hanfseele geschlagen sind, der rechts in Klammer 
befindliche Ausdruck gibt die Konstruktion der Litzen 'an. Die Zahlen sind die Anzahl der Drähte von außen nach innen; das 
h bedeutet die Hanfeinla.ge sowohl im Seil als auch der Litze. Bei Konstruktion (7 + h) (11 + 5 + h) ist der an Stelle der 
Hanfeinlage in den Litzen eventuell zu wählende Draht nur 0·7 des Durchmessers der übrigen Drähte. 

Es scheinen die Litzenrisse wegen der hohen Zug
kraft der Seilzerreißmaschine etwas zu niedrig ausgefallen 
zu sein, ebenso die Risse einiger dünner Seile. Wenn 
man von der Summe der Bruchlasten der Drähte eines 
aufgelösten Seiles 10°/0 abzog, so ergab sich eine Zahl, 
die in den meisten Fällen kleiner war, als die durch den 
effektiven Seilriß gewonnene Bruchlast in Kilogrammen. 
Nur in vier Fä.llen fand ich, daß die so erhaltenen Zahlen 
größer waren, als die wirklichen Seilrisse, und zwar bei 
dem unter Nr. 4 angegebenen Kreuzschlagseile der Kon
struktion (6 + h) (6 + 1) ans Draht von 2·3 mm Stärke, 
bei den unter Nr. 23 und 25 angegebenen: kreuzge
schlagenen Seilen (6 + h) (11 + 5 + h) und (6 + h) 
(11 + 5 + 1) aus Draht von 1 ·3 mm Stärke und schließ
lich bei dem unter Nr. 27 angeführten Kreuzschlagseile 
(8 + h) (9 + 3) aus Draht von 1 ·2 111m Stärke. Diese 
vier Ausreißer werden mich veranlassen weitere Versuche 
mit Seilen gleicher Konstruktion zu machen. 

Die Tabelle beweist auch, daß die sogenannten Ein
lagedrähte tragen und daß bei 111.ngsgeschlagenen Seilen 
die Abnahme der Festigkeit des zum Seile geschlagenen 
Drahtes eine geringere ist als die bei Kreuzschlagseilen 
(zwei Fä.lle ausgenommen). 

Abgesehen von den angeführten vier Seilen ergibt 
sich demnach folgende Regel: 

1. Die effektive Bruchlast des Seiles wird bei ein
mal geschlagenen Seilen (Spiralseilen oder Litzen) mit 

hinreichender Genauigkeit ermittelt, wenn man die Summe 
der Festigkeiten aller Drähte nach dem Verflechten mit 
0·95 multipliziert. 

2. Die effektive Bruchlast wird bei zweimal ge
schlagenen Seilen ermittelt, wenn man die Summe der 
Festigkeiten aller Drähte nach dem Verflechten mit 0·90 
multipliziert. 

Immerhin wir<l dem Zerreißen des Seiles im ganzen 
der Vorzug zu geben sein, wenn dies möglich ist. 

Nach den Vorschriften der Wiener k. k. Berghaupt
mannschaft vom 30. Jltnner 1906 wird die Bruchlast 
des Seiles dadurch bestimmt, daß man ein Seilstück in 
seine Drähte zerlegt, alle Drähte zerreißt und die 
Bruchlasten derselben addiert. Von dieser Addition sind 
ausgeschlossen diejenigen Drähte, welr.he in ihrer 
Festigkeit um mehr als 20°/0 unter der mittleren 
Festigkeit liegen, ferner jene Drähte, welche nicht 
die vorgeschriebene Anzahl Biegungen haben. Die Vor
schriften über die Biegung der Drähte gelten nicht nur 
für neue, sondern auch für alte Seile und für alle Festig
keiten von 120 bis 200 kg per Quadratmillimeter und 
darüber. Es ist dies eine große Härte und zweifellos kommt 
man auf diese Weise zu einem ganz sicheren Resultat. 
Aber auch der Draht, dessen Festigkeit mehr als 20°/0 

unter der ermittelten Festigkeit liegt, trägt im Seile mit, 
ebenso wie jener Draht, der die vorgeschriebenen Biegungen 
nicht hat. Wenn man also die Seile im ganzen zerreißen 
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Tabelle III. 

7 8 9 10 

in Kilogre.mm j in "lo 1 in Kilogramm [ 
---

1:1 (6 + h) (6 + 1) - 1:~-,{ L l ."iS4"75123 59'1 561-76! 3·93 22 206 528·711 
2 (6 + h) (6 -i- h) '2·~ K 857'40, 29 893 830·36' 3·15 28 508 791·88 
3 (6 + h) 16 + h) 2·3 L 857"401 30 152 837·521 2·32 28 909 803·02, 
4': (6 + h) (6 + 1) !2·3 K 857"40 34 035 810·351 5·48 30 0311 715·02 
5 (6 + h) (6 + 1) .'2·3 L 857"40 34 198 814·231 5·03 33 3031 792·92 
6 (6 + h) (ß -i- 1) ,12·5 1 K 886·- 36 240 862·85 2·61 35 3851 842·50 
7 (6 + b) (6 + 1) :'2·51 L 886·-136 833 876·97 1·03 35 730 850·71 
8 (6 + h) (7 + h) ::2·0

1 
K 504"60 20 715 493·21 2·25 19 430 462·60 

9 (6 + h) (7 -!- h) 112·0 L 504"60 21 082 501 ·95 0·52 20 411 485·97 
10 (7 + h) (6 + h) ,12·0 K 504·60 20 513 488·40 3·21 19 000 452·38 
11 (7 + h) (6-!- h) :2·0 L 504·60 20638 491·38 2·62 20262 482"42 
12 (7 + h) (6 + 1) 12·0 K 504·60 23 499 479·57 4·95 21 750 443·87 
13, (7 + h) (6 + 1) 12·0 L 504·60 23 565 480·91 4·77 21 784 444'57 
14i (8 + h) (6 + h) ]2·2 K 56~·30 26 761 557·52 0·85 26 073 543·18 
15 (8 + h) (6 + h) ,9·2 L 5 2·30 26 816 558·66 0·59 26 515 552·39 
16 (8 + h) (6 + 1) :2·2 K 562·30 30 600 546·51 2·80 29 412 52fr25 
17 (8 + h) (6 + 1) 12·2 L 562·30 30 672 547·71 2·59 29 904 534·-
18 (6 + h) (8 + h) l,2·2 K 577-401 27 152 56fr66 2·03 26 187 545·56 
19 (6 + h) (8 + h) 12·2 L 577-40

1

26 956 561·58 2·74 25 705 535·ö2 
20 (6 + h) (9 + 3) 1·8 K 338·- 22 6!6 314·80 6·86 20 802 288·90 
21 (6 + h) (10 + 4) 1·4 K 236·50 18910 213·21 9·85 17085 203·39 
22' (6 + h) (10 + 4) [1·4 L 236·501 19 080 227·14 3·99 17 924 213·38 
23 (6+h)(ll-j-5 +h) :•1·3 K 183·11116997 177"05 3·31115647162·98 
24 (6 + h) (11 + 5 + h) 111·3 L 183·11 17 014 177"22 3·21 1· 16 288 169-66 
25. (6 + h) (11 + 5 + 1) 1·3 K 183·11117 455 175·33 4·2ö 15 736 158·07 
26' (6 + h) (11 + 5 + 1) 11·3 L 183·11 17405 174·85 Hil 16 402 164·76 
27 (8 + h) (9 + 3) 1 ·2 K 157·3 14 487 150·90 4"03 12 402 129·25 
28. (8 + h) (9 + 3) 1·2 L 157·3 14 489 150·92 4·02 13 585 141"51 
29. (6 + h) (12 + 6 + 1) 2·0 K 420·- 43 062 377"73 10·- 39 700 348·24 
30 (6 + h) (12 + 6 + 1) 1·6 K 271-75 29 919 262·4'1 3·42 27 703 243·-
31 (6 + h) (18 + 12 + h) '1·2 K 157·- 27 499 152·77 2·61 26 385 146·50 
32 (6 + h) (18 + 12 + h) 11·2 L 157·- 27 795*) 154'41 1·65 26 133 14fJ"18 
33 i (6 + h) (10 + 4) ; 2·0 K 31 887 379·60 30 842 367"16 

34 (5 + h) (11+11 +-) { 1:';.~;· }L 32 951 31136 

*) Die Litzenrisse sind e.us irgend einem Grunde zu hoch ausgefallen. 
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19 765 231 ·72 2·02 17 788 
19 647 233·89 1·10 17 682 

.:< ... „ 
= 
= < 

17 794 185-35' o·96 16 015 
17 442 181 •681 0·78 15 698 
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27 851 154•72 1"46 25 066i 
32 297 384·48 29 0671 1111•· 

34 400 30 960 liUi111 Seil 
I '· r. 1. s. 

würde, würde man günstigere Resultate erzielen, als nach 
der nun geltenden Vorschrüt der Wiener Berghauptmann
schaft. Da dieselbe auch für alte Seile gilt, so würden 
alte Seile sehr häufig, noch als Seile gerissen, zur Weiter
verwend nng zulll.esig sein, während sie nach der gegen
wärtigen V orschrüt schon abgelegt werden miissen. Da
zu kommt noch, daß die Prüfung der Drähte auf Zug
festigkeit und Biegungen oft in nicht korrekter Weise 
vorgenommen wird. Sehr häufig zerreißt man dünne Drähte 
auf Maschinen, die für stä.rkere Drähte mit hohen Zer
reißlasten bestimmt sind. 

Die Zerreißmaschinenfabriken konstruieren Maschinen 
für verschiedene Zugkräfte und selbstredend hat auch die 
Draht- und Drahtseilfabrik in St. Ägyd am Neuwalde 
Drahtzerreißmaschinen für diverse Zugkräfte. Es kommt 
bei uns nicht vor, daß dünne Drähte auf Zerreißmaschinen 
mit großer Zugkraft zerrissen werden, weil das erfahrungs
gemäß länger dauert und ungenau ist. Auf unserem Werke 
gilt die auf jahrelange Erfahrung gegründete Norm, eine 
Zerreißmaschine nur fiir Lasten zu benützen, die größer 
sind als ein Fünftel der Zugkraft, für welche sie kon
struiert ist. Wir zerreißen also einen Draht mit einer 
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Bruchlast von unter 500 kg nicht mehr auf einer Zerreiß
maschine, die für eine Last von 2500 kg konstruiert ist, 
sondern bedienen uns dazu einer passenden kleineren 
Maschine. Ferner sehen wir darauf, daß der Draht durch 
die Klemmbacken von allen Seiten gleichmäßig gepreßt 
wird. \V enn der Draht innerhalb der Klemmbacken reißt , 
so wird der Versuch wiederholt, weil das Resultat unsicher 
ist. Die Geschwindigkeit beim Zerreißen soll eine gewisse 
Grenze nicht überschreiten, denn sonst kommt es vor, daß 
der Gewichtszeiger weit über die tatsächliche Tragkraft 
hinausgeschnellt wird. Die Maschine muß ferner so auf
gestellt sein, daß die Drähte je nach dem System der 
Maschine genau vertikal oder genau horizontal eingespannt 
sind und schließlich muß die ~Iaschine von Zeit zu Zeit 
durch direkte Belastung auf ihre Richtigkeit erprobt 
werden. 

Desgleichen miissen die Biegungen richtig ausgeführt 
werden, man darf nicht zu schnell biegen, damit sich der 
Draht während des Biegens nicht zu viel erhitzt, ferner 

ist darauf zu sehen, daß der Radius, um den man biegt, 
der Vorschrift vollkommen entspricht. 

Adolf Schuchart d. ä. in Düsseldorf hat in seinen 
„ Untersuchungen über die Biegbarkeit von Drähten", 
welche im vorigen Jahre in „Stahl und Eisen" veröffentlicht 
waren, nachgewiesen, daß Drähte von verschiedenen Stärken 
um den gleichen Radius gebogen, bezüglich der Biegungen 
sich verhalten wie umgekehrt die Quadrate der Draht
dicken und daß Drähte von gleicher Stärke um verschie
dene Radien gebogen, bezüglich der Biegungen sich wie 
die Quadrate der Biegungsdurchrnesser verhalten. Daraus 
erhellt, daß der für Förderseildrähte vorgeschriebene 
Radius von 5 mm auch nicht um weniges kleiner als 
5 mm sein darf, wenn die richtige Zahl der Biegungen 
konstatiert werden soll. 

Wir haben z. B. in der Draht- und Drahtseilfabrik 
in St. Ägyd am Neuwalde diesbezügliche Versuche durch
geführt, welche in der nachfolgenden Tabelle IV nieder
gelegt sind. 

Tabelle Ir. 
Üb er Biegungen bei verschiedenen Bi egu ngs rad i en. 
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Am besten wäre es, wenn in den großen Bergwerks
zentren je eine Versuchsanstalt errichtet würde, die so
wohl mit Seilzerreißmaschinen verschiedener Größe, ins
besondere aber Drahtzerreißmaschinen von verschiedener 
Zugkraft ausgestattet wäre und die selbstverständlich auch 
die Drähte auf Biegungen genau untersuchen könnte. 
Eine derartige Anstalt müßte von einem sachkundigen 
Ingenieur geleitet werden und womöglich stabile Arbeiter 

haben so daß die dort ausgeführten Proben als zuver
lässig' angesehen werden könnten. Solange aber die Zer
reißlast des Seiles nur aus den Zerreißlasten der Drähte 
berechnet wird und diese wegen zu großer Unempfind
lichkeit der Zerreißmaschinen, nicht fachgemäßer Behand
lung derselben und unvollkommener Biegeapparate hllufig 
genug mangelhaft erprobt werden, entbehrt_ di~ Pr~ung 
der Förderseile oft der erstrebenswerten Richt1gke1t. 

Fortbildung der Bergarbeiter. 
Der Minister für öffentliche Arbeiten. hat in einem Er

lasse an die Bergbehörden auf die Notwendigkeit der Fort
bildung der Bergarbeiterbevölkerung im Interesse ihrer 
intellektuellen und wirtschaftlichen Hebung und der Schaffung 
besonderer Einrichtungen zur Erzielung eines Erfolges auf 
diesem Clebiete des Bergarbeiterschutzes hingewiesen. 

In diesem Erlattie wird folgendes ausgeführt: 

Die staatliche Fürsorge für den Bergarbeiterschutz h~t 
sich nicht auf jene Vorkehrungen zu beschränken, welche die 
Sicherung des Bergbaubetriebes und die Abwehr von Gefahren 
für das Leben und die Gesundheit der Bergarbeiter zum Gegen
stande haben, sondern hat auch alle Bestrebungen zu ~fasse!1, 
welche sich die Förderung der W ohlfe.hrt der . Arbeiter. m 
physischer und in geistiger Beziehung und ihre w1rtsche.ftbche 
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Hebung zum Ziele setzen. Sollen daher die Bergbehörden der 
ihnen im mordernen Wirtschaftsleben gestellten sozialpolitischen 
Aufgabe entsprechen, so erwächst ihnen vor allem die Pflicht, 
anregend, fördernd und unterstützend auch auf dem Gebiete 
der Wohlfahrtspflege, besonders der Jugendfürsorge einzugreifen, 
auf welchem trotz mancher in letzter Zeit erzielter Erfolge 
noch viel zu tun übrig bleibt. 

Der Art und dem Umfange der der staatlichen Verwaltung 
hieraus erwachsenden Aufgaben entsprechend, werden auch die 
zur Lösung dieser Aufgaben zu treffenden Einrichtungen ver
schieden sein. 

Vor allem ist es wiinschenswert, daß ebenso wie im Ge
werbebetriebe auch im Bergbau den jugendlichen Personen, 
welche sich dem Bergarbeiterberufe widmen ein fachlicher 
Unterricht und dem erwachsenen Bergarbeiter Gelegenheit zur 
Weiterbildung geboten werde. Durch Institutionen, die in 
solcher Art sich die Fortbildung der Bergarbeiter zum Ziele 
setzen, würde einerseits die intellektuelle Hebung des Berg
arbeiterstandes kräftig gefördert und andrerseits der in ein
zelnen Revieren in letzter Zeit in die Erscheinung getretenen 
Bergbauflucht der Grubenarbeiter voraussichtlich wirksam Ein
halt getan werden. 

Die fachliche Ausbildung jugentllicher Personen kann 
fllr die der allgemeinen Schulpflicht entwachsenen Söhne von 
Bergarbeitern in eigenen Fortbildungsschulen erreicht werden, 
wobei als Lehrziel die Heranbildung eines technisch geschulten, 
intellektuell höher stehenden, mit den Gefahren und Eigen
heiten der bergmännischen Arbeiten vertrauten Arbeiterstandes 
anzustreben wäre. Für erwachsene Bergarbeiter empfiehlt sich 
in geschlossenen Revieren die Einführung von Lehrkursen 
über bergmännische Fächer, bei zerstreuter Lage der Bergbaue 
die Veranstaltung eines Wanderunterrichtes, wobei vor allem 
darauf Gewicht zu legen wäre, daß die Arbeiter an der Hand 
der Bergpolizeivorschriften über die Mittel zur Abwehr der 
ihnen drohenden Gefahren, über die in hygienischer Beziehung 
einzuhaltenden Maßnahmen und die wichtigsten sozialpolitischen 
Gesetze belehrt werden. Im Rahmen dieser Lehrkurse könnte 
auch der von den Arbeitern einzelner Reviere wiederholt aus
gesprochene Wunsch nach Einführung von Lehrhäuerkursen 
seine Erfüllung finden. 

Durch die Schaffung von Bibliotheken und Leseräumen 
würde dem Bergarbeiter die Möglichkeit zur Erweiterung seiner 
allgemeinen Kenntnisse und namentlich zur selbständigen 
Weiterbildung in seinem Fache geboten werden. 

Ebenso wichtig wie ihre eigene Ausbildung ist für das 
Wohl der Bergarbeiter, die Fortbildung cler Bergarbeiter
töchter, insbesondere ihre Ausbildung in der Wirtschaftsführung. 
Diesem Zwecke hätten in erster Linie Haushaltungs·, Koch
und Nähschulen zu dienen, in welchen die Töchter von Berg
arbeitern, die ja meist wieder Bergarbeiter heiraten, die 
Führung eines geordneten sparsamen Haushaltes, die Anfertigung 
und das Ausbessern von Kleidungsstücken und die Grundsätze 
einer vernünftigen Kinderpflege erlernen. Mit den Haushaltungs
schulen wäre in der Regel auch ein angemessener Unterricht 
im Gartenbau zu verbinden. 

In Kinderbewahranstalten, Kindergärten und sonstigen 
Stätten der Jugendfürsorge soll die Erziehung der Bergarbeiter
kinder vor ihrem Eintritte in die Schule gefördert und das 
Kind vor jenen Gefahren bewahrt werden, welche sich daraus 
ergeben können, daß die Mutter infolge ihrer Erwerbstätigkeit 
an der ständigen Beaufsichtigung ihrer Kinder behindert ist. 

Andere wünschenswerte Einrichtungen wären: Beschäf· 
tigungsanstalten in welchen die Jugend während ihrer schul
freien Zeit zu einer geordneten Beschäftigung angehalten, bei 
ihren Spielen beaufsichtigt, zu Ordnung und Anstand erzogen 
und vor Verwahrlosung geschlitzt werden soll. 

Soweit es sich nicht um staatliche Bergbaue handelt, bei 
welchen es Sache der Staatsverwaltung sein wird, Wohlfahrts
einrichtungen der bezeichneten Art als mustergültige In
stitutionen ins Leben zu rufen, muß die Einrichtung, die Leitung 
und Erhaltung von Schulen und von anderen Ftlrsorgeeinrich
tungen für die Bergarbeiterbevölkerung den Bergwerksbesitzern, 

als den an der geistigen und wirtschaftlichen Hebung des 
Bergarbeiterstandes unmittelbar Interessierten, dann den berg· 
baulichen Vereinigungen, den Bergbaugenossenschaften und 
anderen an der gedeihlichen Lösung der Frage beteiligten 
Körperschaften überlassen bleiben; den Bergbehörden wird 
indessen obliegen, derartigen gemeinnützigen Anstalten die 
weitestgehende Förderung angedeihen zu lassen und dieGriindung 
neuer sowie die Ausgestaltung bestehender Wohlfahrtseinrich· 
tungen mit ihren ganzen Kräften zu unterstützen. 

Das Ministerium für öffentliche Arbeiten ist bereit, nnch 
Maßgabe der ihm finanzgesetzlich zur Verfügung gestellten 
Kredite alle Einrichtungen cler genannten Art zur Förderung 
der geistigen und sittlichen Entwicklung der Bergarbeiter· 
bevölkerung clurch Zuwendung von Beiträgen unter der Vor· 
aussetzung zu unterstützen, daß durch die Organisation der 
Einrichtung die Gewähr für eine erfolgreiche Wirksamkeit im 
Sinne des angestrebten Zieles gegeben und der Bergbehörde 
das Recht der Einflußnahme auf die Verwaltung und die 
Leitung der betreffenden Institutionen sowie auf die bestimmungs· 
gemäße Verwendung der staatlichen Unterstützungen ein· 
geräumt wird. 

Auf die Errichtung und Ausgestaltung von Fortbildungs· 
schulen für jugendliche Bergarbeiter, dann von Koch- und 
Nähschulen für Bergarbeitertöchter ist das größte Gewicht zu 
legen. Selbstverständlich wird die Errichtung solcher Schulen 
nicht bei jedem einzelnen Hergbaubetriebe, sondern, u. zw. ins· 
besondere in geschlossenen Revieren, stets für mehrere Berg· 
baue gemeinsam, eventuell für das ganze Revier anzustreben sein. 

Die Veranstaltung bergmännischer Lehrkurse für er· 
wachsene Bergarbeiter soll vor nllem dem Zwecke dienen, 
die Arbeiter über die verschiedenen Arbeitsverfahren und 
Einrichtungen beim Bergbau ~u belehren und mit den Betriebs· 
vorschriften vertraut zu machen. Die Leitung der Kurse wird 
in Orten, wo eine Bergschule oder eine bergmännische Fort· 
bildungschule besteht, am zweckmäßigsten einer Lekrkn\ft 
dieser Schule und sonst einem Praktiker zu i\bertragen sein; 
Das Ministerium für öffentliche Arbeiten würde es übrigens 
begrüßen, wenn auch die bergbehördlichen Beamten die Ab· 
haltung von Vorträgen z.B. iiber Unfallverhütung beim Bergbau 
iibernehmen würden, zumal durch eine solche Betätigung dieser 
Beamten, bei welcher sie als Lehrer mit den Arbeitern st!indig 
in Berührung treten könnten, das Vertrauen der Arbeiter zu 
den Bergbehörden gehoben und der Zweck des bergpolizeilichen 
Dienstes gefördert werden würde. 

Bei der Organisierung des Wanderunterrichtes werden 
die Bergbehörden darauf zu achten haben, daß das territoriale 
un1l fachliche Arbeitsgebiet der Wanderlehrer entsprecheD;d 
abgegrenzt und mit dieser Funktion in gleicher Weise, wie 
mit der Abhaltung bergmännischer Kurse nur Personen betraut 
werden, welche die volle Eignung für die Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben besitzen. 

Die allgemeinen Aufgaben der Wanderlehrer sollen im 
wesentlichen darin bestehen, daß sie zu einem ihnen bekannt· 
zugebenden Zeitpunkte eine Anzahl von Bergbauen besuchen 
und den Arbeitern über im vorhinein bestimmte Themen des 
Bergwesens Vorträge halten. 

DieRevierbergämter wurden angewiesen, wegen Errichtung 
von Anstalten tler erwähnten Art der Wohlfahrt der Berg· 
arbeiterbevölkerung sich ungesäumt mit den BergwerkB· 
unternehmungen ferner mit den Bergbaugenossenschaften un~ 
den Bergreviervertretungen in Verbindung zu setzen und au 
diese, unter 111itteilung der vorstehenden Ausführungen, i~rft 
Einfluß dahin auszuüben, daß solche Anstalten, soweit sie nie 
vorhanden sind, ehestens ins Leben gerufen werden. 

Den Berghauptmannschaften wurde der Auftrag erteilt, 
die T!itigkeit der Revierbergämter mit allem Nachdrucke zu 
unterstützen, sofern dies etwa zur Sicherung des Erfo)~es 
zweckmäßig oder geboten erschiene, die Fiihrung der ~~tion 
selbst zu übernehmen UD(l mit allen Kräften auf eine gede1hhch~ 
dem Wohle der Bergarbeiter dienende Lösung der erörterte 
Fragen hinzuwirken. 
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Auch wurde den Bergbehörden zur Pflicht gemacht, allen 
gemeinnützigen Bestrebungen beim Bergbau, welche die Hebung 
des Bergarbeiterstandes in wirtschaftlicher und ethischer Be
ziehung zum Ziele haben, desgleichen allen Veranstaltungen, 
welche im besonderen der Jugendfürsorge dienen, dauernd ihr 

volles Augenmerk zuzuwenden und durch angemessene Ein
wirkung auf die Werksbesitzer, die Bergreviervertretungen 
und Bergbaugenossenschaften die Gründung und Ausgestaltung 
aller Einrichtungen zu den gedachten Zwecken nachdrücklichst 
zu fördern. 

Betriebs- und P1·oduktionsstatistik des Erdölbergbaues in Boryslaw-Tnstanowice nach 
dem Stande mit Ende November 1908. 

(Aus dem Berichte des k. k. Ministerialrates Johann Holobek und des k. k. Oberbergkommissärs Dr. Anton Meyer an das 
k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten liber das Ergebnis ihrer gemäß dem Auftrage dieses Ministeriums im November 1908 

vorgenommenen Erhebungen, betreffend die Verhältnisse des Naphthabergbaues.) 
(Schluß von S. 339.) 

Ill. Magazinierung. 
Um die bezüglich der 11Iagazinierungsfrage gegen

wärtig und für die n!l.chste Zukunft maßgebenden V er
hältnisse kennen zu lernen, ist es vor allem nötig, die 
Höhe der in den Reservoirs der Ma.gazinierungsgesell
schaften und der Privatfirmen in Boryslaw-Tustanowice 
eingelagerten Vorräte festzustellen, was rechnungsrnäßig 
auf zweifache vV eise erfolgen kann: 

1. Auf Grundlage der in der Zeitschrift ~Naphtha" 
veröffentlichten Produktionsausweise, von denen bereits 
früher die Rede war. 

Vorrat am 1. Jänner 1908 . . . 
Produktion bis 30. November 1908 

(Abschnitt II) . . 

60.111 Zisternen 

145.278 
.h:ingang: 205.389 Zisternen. 

Die Expedition ab Bahnhof Boryslaw betrug laut 
dem vorn Eisenbahnstationsamte in Iloryslaw erhaltenen 
Ausweise vom 1. Jänner bis 30. November 1908: 
104.379 Zisternen a 100 q, wobei die Expedition im 
November nur schätzungsweise angegeben ist. Von dieser 
Expedition muß jedoch das aus Schodnica und Urycz 
stammende Rohöl abgerechnet werden. Im Jahre 1907 
betrug die Produktion in diesen beiden Ortschaften 
5379 Zisternen. Wird für heuer die gleiche Produktion 
und die sofortige Abfuhr des ganzen in Schodnica und 
Urycz produzierten Rohöls mittels Eisenbahn angenommen, 
so sind von der gesamten Bahnexpedition bis Ende 
November 4483 Zisternen abzurechnen, um das ver
frachtete Rohöl Boryslawer und Tustanowicer Provenienz 
im Gesamtbetrage von 99.896 Zisternen zu erhalten. 
Außerdem wurden von der galizischen Naphtha-Aktien
gesellschaft Galicia, welche in Drohobycz Lagerräume 
und eine Raffinerie besitzt, vom 1. Jänner bis 30. November 
1908 aus den Reservoirs in Boryslaw-Tustanowice nach 
Drohobycz 6129 Zisternen abgedrückt, wobei für November 
die gleiche durchschnittliche Erdölmenge wie in den vor
hergegangenen Monaten in Rechnung gezogen wurde. 

Es ergibt sich demnach : 

Expedition per Bahn bis 30. November 
Abgedrückt nach Drohobycz durch die 

99.896 Zisternen 

Galicia . . . . . . . . . . " -.,...,....,,....,,..,=-==----"--6.129 
Ausgang: 106.025 Zisternen 

Hieraus resultiert ein rechnungsmll.ßiger Vorrat am 
1. Dezember 1908 von 99.364 Zisternen. 

2. Auf Grundlage einer am 21. Juni 1908 durch 
die Bezirkshauptmannschaft in Drohobycz im Einvernehmen 
mit dem Revierbergamte durchgeführten kommissionellen 
Erhebung: 
Festgestellter Vorrat am 21. Juni 1908 
Ein Drittel der Juniproduktion . . . . 
Produktion v. 1. Juli bis 30. November 1908 

67 .331 Zisternen 
5.058 

73.761 
" Eingang: 155.150 Zisternen. 

Die Expedition berechnet sich folgendermaßen: 

Ein Drittel der Bahnexpedition im Juni 3.122 Zisternen 
Bahnexpedition v. 1. Juli bis 30. Nov. 1908 49.683 „ 
Galicia ein Drittel Juniexpedition nach 

Drohobycz . · . . . . . . . . 186 

2.785 
Galicia Expedition v. 31. Juli bis 30. Nov. 

nach Drohobycz . . . . . . . . --------"--Ausgang: 51>.776 Zisternen. 

In der Bahnexpedition ist das aus Schodnica und 
Urycz stammende Rohöl bereits in Abzug gebracht. Es 
ergibt sich somit ein Vorrat am 1. Dezember 1908 von 
99.37 4 Zisternen. 

Die unter 1. und 2. ermittelten Ziffern stimmen 
miteinander vollstll.ndig überein. 

Der Fassungsraum der gegenw!l.rtig benützbaren 
Reservoirs der Magazinierungsgesellschaften und einiger 
Privatfirmen, von den auf den Betrieben befindJichen 
kleineren Ölbehll.ltern abgesehen, beträgt laut der folgenden 
Zusammenstellung (S. 350 und 351) 112.933 Zisternen. 

·werden von den gegenwärtig zur Verfügung 
stehenden Reservoirs die in Drohobycz befindlichen Be
hälter der Aktiengesellschaft Galicia mit einem Fassungs
raum von 3696 Zisternen abgerechnet, so stehen Reservoirs 
mit einem Gesamtfassungsraume von 109.237 Zisternen zur 
Unterbringung des in Boryslaw-Tustanowice gewonnenen 
Rohöls daselbst zur Verfügung. Es ergibt sich demnach 
1nit Anfang Dezember bei den Magazinierungsgesell
schaften und Privatfirmen ein freier Lagerraum von rund 

1 10.000 Zisternen, wobei das von den Magazinierungs
gesellschaften vertragsmäßig beanspruchte Manko von 
2° / 0 , das in den Produktionsausweisen bereits in Abzug 
gebracht ist, unberücksichtigt erscheint. Im Laufe des 
Monats Dezember 1908 sollten nach der an Ort und 
Stelle erhaltenen Auskunft weitere Reservoirs mit einem 
gesamten Fassungsraume von 36. 700 Zisternen fertig
gestellt werden, darunter 20 Reservoirs des Landes
verbandes der Rohölproduzenten und das von der Statt-
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Reservoirs in Benützung Reservoirs in Bau 
, __________________ , _____________ _ 

e i s e r n e 1 Erdreservoirs 
Nr. Firma 

II. / 1111m11en Zu-
sammen ~ ! II. 1 IDllHID 1 ~ „ 1 1 „ 

__ _ _ _ _ _ __ __ ___ __ _ _ _ _ _,'_ !l __ \ ~-istcrneu i !l Zisternen 
----~--~------ -

1 nPetrolea" Aktiengesellschaft für ! 4 500 r 2.000
1 

- -

Mineralöl-Industrie in Lemberg 1 78 425 f 33.150: 
: 1 3501 3501 

' 3 50 150i 

2 

1 1 130 1 130i' 

1 ' 11 
Magazinierungs- ünd Rohrleitungs-

1 
1 425 425: 

gesellsche.ft Lewakowski & Co. ' 1 oOO 500 
in Boryslaw . , 1 1 

i 3 
4.2501: 
3.000 

450 4950 1 40.730 

8501 850 1 
1000. 3000 

3 

Union: 

U ryczer-Gesellsche.ft 

Ge.lizische Ke.rpe.then -Petroleum
Aktiengesellsche.ft in Wien 

b. d. Be.hn 
Tustanowice tloke. . 

10 425 
6 500 
3 500 
2 300 
1 350 
1 125 
2 20 

4 325 
1 325 

1 6 450 ,, 
: 

Dij,browa · 

"t D' · 1: m1 .ugosz . . . . , 
4 Galizische N aphthe.-Aktiengesellschaft:! 

"Ge.licia" in Wien . . . . . i 1 
11 

Drohobycz . . . . . jl' 1 
Raffinerie " . 1 

500 

425 
248 

420 

4 
18 

Galizischer Landesausschuß (Ver- 118 
waltung des Le.ndesverbe.ndes der 

1 

Rohölproduzenten) . . . . . ,, 
6 Ge.lizische Minere.löl-Me.ge.zinierungs- :I 20 

Gesellschaft in Lemberg . . . II 
Galizische Rohöl-Transport- und 1 4 

Lager-Aktiengesellschaft in Wien Ir 1 

1 ~ 
7 

225 

425 
375 
200 
170 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

Prinz Alexander Thurn-Taxissche 
Rohöl-Transport- u. Magazinierungs

Gesellschaft m. b. H. in Wien . 

Gartenberg, Schreier & Co. Pipe-
line in Drohobycz . 

1 Sparkasse . . 

2 500 
2 425 
1 500 

3 425 
1 420 

Produzenten-Pipeline (Braganza
Popiel) 

Vacuum-Oil Co. 
2 425 
2 150 

:! 14 500 
Uryczer Gesellschaft für Naphtha- 11 1 400 

Industrie . . . . . . . . . , 
13 Wolski, Korsak & Weidlich. . . ,! 
14 Galizische Petroleum-Montan-Aktien- :'

1

, 2 425 
gesellschaft in Lemberg . . . : 

Dr. Stefan Freund . . . . . . il 2 425 15 

1.500 
600 
350 
125 
40 

1.3001 
325 

22601 

1 

5001 

425 
248 

1.048 
2.400 
7.060 

4.oOO 

1.700 
375 
200 
170 

1.000 
850 
600 

1.2751 
4201 

850 
3001 

1 350 350 
1 450 450 
1 732 732 

1 1500 1500 
1 320 320 
2 1000 2000 

3 1000 3000 

3 300 
3 500 1500 

1 1500 1500 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

i 

i 
7.00011 

400 

3 

8501 1 

850 

500 1 1500 
1 

5001 500 1 

14.470 

9.392 

7.621 

7.560 
4.500 

4.245 

3850 

1.695 

850 

7.300 
400 

1.500 

1.350 
850 

e i s c r n c ! Erdreservoirs 

:C:l 1 a / 1mmm1n 1, :C~- 1 a l nnmm1n Zn-.„ sammen 

~ 1-Z-is-te-rn-en I !l :-Z-is-te-rnen-

1 9 
ID11. 11os•1 

5001 4500 
! 
1 

1 

i '011.1808•1 
3 '11000: ilOOO 

: ! 1 
1 

1 1 

1 

i 1 

i 1 

'1 1~1·~„ 
! 1 

1 i 1 1 

l

rit 1m•1I 
4 420 1680 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 1 

1 

1 

1011. 1108•1 
500 1000 

1 

Du. il08•j 
1 1500 1500 

1 

1 

! 
1 D11. ttoi•J 

4 1 600 2000 

4.500 

3.000 

2.000 

1.680 

1.000 

1.500 

2.oOO 

*) Die angegebenen Daten bedeuten den voraussichtlichen Zeitpunkt der Fertigstellung der betreffenden Reservoirs. 
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II _ Il.csc~vo~rs in_ Bcnützuu~ ____ _ 

[~ _ _'l_i~r~J_Er<lrescr~~1 e i s e r n e , Erdreservoirs 1 

Reservoirs in Bau 

:: :;:; 1 a / 1mmm1a! :; ' ä 1 m1mmt0 Zu· "2 
! ~ ! ___ -! ~ '-------1 sammen ~ 

Nr_ Firm 11 

a _ 1
1

' m1mm1a [ :; II a l n1Hu1 I! Zn· 
. ~ sammen 

;, < , Ziste_':'_l_C_" 
1 
_-.: 1 Zisternen [ < Zi~ter~en -i ~ ! Zisternen-, 

1 

1011.l~0-8~,-I =1-~~-c~- -1~ i 1 ;~ ~~I 1 1 

1 : 425 425
1 

1 

16 .T. M. W aterkeyn 

l.ö25 1 ' 425 ! 425 1 1 425 
D. Fanto & Co .. 3 400 1.200 1 1 17 

18 
1 1200. 1200 2.400 i 1 

1 1 

610 1 

1 8501 850 
305 Boryslawer Syndikat ii 2 

1.460 
19 Aktiengesellschaft „Schodnica". 11 5 

1 

20 Landesverband der Rohölproduzenten 1 

1.230 1 

1.230 
1 ' 

in Lemberg . . . 
21 Staatsreservoirs (Verwaltung sub. 20) 

22 Licht- und Kraft-Gesellschaft . L__I 
30 11000 30.000: 30.000 

1 1 ·011. 1908*1' 
: 1 11000 1000 : 1.000 

1 1011.1808·11 1 1 ' 
1 --- __ _!J~~l_12'75 - - 1 - ! 1.275 

48.380 
----- --

;112.933 I -1 

•) Die angegebenen Daten bedeuten den voraussichtlichen Zeitpunkt der Fertigstellung der betreffenden Reservoirs. 

halterei erbaute sog. Notstandsreservoir. Im Frühjahre 
1909 werden weitere Lagerräume von 11.680 Zisternen, 
darunter 10 Reservoirs des Landesverbandes, hinzu
kommen, so daß von Anfang Dezember 1908 an bis 
zum Frühjahre 1909 ein freier Lagerraum von rund 
58.000 Zisternen zur Verfügung stehen dürfte. 

Auf den im Betrieb stehenden Erdölbergbauen sind 
vorhanden: 

a) In Tustanowice: 

15 eiserne Reservoirs mit einem Fassungs
raum von . . . . . 

209 hölzerne Reservoirs mit einew Faosungs-
raum von 

Übertrag 

130 Zisternen 

1.981 
2.111 Zisternen 

Übertrag 2.111 Zisternen 
319 Erdreservoirs mit einem Fassungs

raum von . 

b) In Boryslaw: 

3 eiserne Reservoirs mit einein Fassungs-
raum von . . 

87 hölzerne Reservoirs mit einem Fassungs-
raum von . . ... 

71 Erdreservoirs mit einem Fassungs
raum von . . . . . 

10.065 n 

12.176 Zisternen. 

25 Zisternen 

779 

1.915 
" 

2. 719 Zisternen 
Zusammen in Boryslaw und Tustanowice: 14.895 Zisternen. 

Diese Reservoirs waren zur Zeit der Erhebungen 
zum Teil angefüllt. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 32.346. - J. Pohlig, Aktien-Gesellschaft in Köln

Zollstock. - Filhrungseinrlchtung für schwingbare Zugseil· 
klemmen \'On Hängebahnfahrzeugen. - Bei Zugseilklemmen 
mit auf einer Querachse drehbar gelagerten Klemmbacken 
sind Einrichtungen bekannt, bei denen durch am Zugseil an
liegende Rollen das Schwingen der Klemme um die Querachse 
beim An- und Abkuppeln verhindert werden soll. Auch sind 
am Wagengehänge Anschläge bekannt, die, wenn die Klemm
backen vom Zugseil frei sind, ein vollständiges Herumschwingen 
der Backen verhindern Beim Ankuppeln, besonders aber beim 
Abkuppeln derartiger Zugseilklemmen entsteht ein Drehmoment, 
dem zunächst nur die Steifigkeit des gespannten Seils entgegen
wirkt. Bei wenig gespanntem Seil kann daher l.~icht eine 
Verdrehung der Seilklemme und zugleich der das Offnen der 
Seilklemme vermittelnden Anstellvorrichtung eintreten, derart, 
daß unter Umständen das Öffnen nicht erfolgt. Gemäß der 
Erfindung sind an den Stellen, an denen es nötig ist, die 
Seilklemme gegen V erd1·ehen zu sichern, besondere ortsfeste 
Füh1-ungsschienen angeordnet, auf die an den Klemmbacken 
angebrachte Gleitjlächm ode1· Rollen auflaufen, derart, daß 
das Schwi11gen der Seilklemme um die Querachse vollständig 
verhindert wi1·d. Die am Gehänge G des Hängebahnfahrzeugs 
angebrachte Klemme für das Zugseil Z wird in bekannter 
Weise durch einen Anschlaghebel geöffnet und geschlossen, 
der bei seiner Drehung in dem einen oder anderen Sinne die 
Klemmbacken B, B1 (Fig. 1) zwangläufig voneinander entfernt 

oder einander nähert. Die Klemmbacken B, B1 können in 
bekannter Weise um die zur Bahnachse quer liegende wage-

,o---' ; 

' 1/~ 
''~ , 
'< 

Fig. 2. 
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reehte Achoe .c-.c ~clnvingen. Beim Festklemmen des Zug
seils Z, besonders aber beim Öffnen der Seilklemme tritt ein 
Drehmoment in bezug auf die Achse x-x ein und diesem 
wirkt bei den bekannten Anordnungen nur die Steifigkeit des 
Zugseils Z entgegen. Bei geringer Spannung des letzteren 
kann daher, bevor sich die Seilklemme vollständig geöffnet 
hat, eine Verdrehung der Klemmbacken B, B1 um die Achse 
x-x aus der horizontalen Ebene heraus und damit eine Ver
d~ehung de~ ~~stellhebels. eint~eten, die die Veranlas.~ung 
gibt, daß die Seilklemme sich mcht öffnet. Um diesen Ubel
stand zu vermeiden, wird für die Stellen, an denen das Öffnen 
und Schließen der Klemmbacken eintreten und infolgedessen 
eine Verdrehung der Seilklemme verhindert werden soll, eine 
der Klemmbacken mit Gleitflächen f oder Gleitrollen r ver
sehen, die an den in Frage kommenden Stellen des Fahrwegs 
auf festliegenden Führungsschienen F 1 gleiten oder rollen. Ein 
Schwingen der Seilklemme um die Achse x-x ist dann nicht 
möglich, so daß durch die Anstellvorrichtung das Öffnen der 
Seilklemme stets bewirkt werden kann, auch wenn das Zugseil 
Z nur wenig gespannt ist. 

Nr. 34.186. - Paul Luppa in Laurahütte (Preußisch
Schlesien). - Ansfiltterung fUr Sandleitungsrohre beim 
Spttlversatz. - Bekanntlich sind die Sandleitungsrohre bei 
dem im Grubenbetriebe zur Anwendung kommenden Sand
veraatze einem sehr schnellen Verschleiß unterworfen, de. die 
Rohre von dem durchgeleiteten Sande durchgeschliffen und somit 
in kurzer Zeit unbrauchbar werden. Ganz abweichend von 
den bisher getroffenen Ausfütterungsmaßnabmen ist die Aus
fütterung für Sandleitung&rohre gemäß der vorliegenden Er
findung de.durch gekennzeichnet, daß man in das Leitun11srohr a 
ein aus dünnem Blech oder anderem geeigneten Materiale be
stehendes Ausfiitte1·ungsrohr b bringt, dessen Längsnaht nicht 
einmal ge11chlossen zu sein braucht, sondern offen sein kann; 
das A11sfiitte1-ungsrohr wird zweckmäßig mittels eines Flansches d 
im Leitungsrohre gehalten. Das Kennzeichnende bei diesem 
dt7nnen Blechfutter besteht darin, daß es mit Zacken c ve1·sehen 
ist, die beliebig geformt sein können und durch Stanzen her
gestellt silld. Sie steheu zweckmäßig gegenei'.nander tiersetzt und 

DDOOO 
D 0 0 00 

zwai· entgegengesetzt de1· Bewegungsrichtung A des durchgeleiteten 
Sandes, so daß der mit Wasser vermischte Sand gegen diese Zacken 
und in die bei der Herstellung der Zacken gebildeten Öffnungen 
gewaltsam gepreßt und hier festgehalten wird und sich so 
nach kurzer Zeit in diesem Blechrohre eine äuße~st feste Sand
kruste festsetzt, die iiber die Zacken hinwegreicht und nunmehr 
direkt als Futter wirkt. Da sich nunmehr Sand auf Sand be
w~gt, so ist ein Durchschleü~n des Blechfutters ausgeschlossen. 
Die über dem Blechfutter m ganz kurzer Zeit festgesetzte 
Sandkruste ist ungemein hart und widerstandsfähig. Es wird 
demzufolge durch den Erfindnngsgegenstand unter Aufwendung 
der denkbar geringsten Kosten eine wirksame Ausfütterung 
geschaffen. De. das Blechfutter kein geschlossenes Rohr zu 
sein braucht, so kann man die mit Zacken versehene Blechtafel 
dem Rohrquerschnitt entsprechend biegen, auch kann man bei 
Leitungsrohren nur gefährdet erscheinende Stellen ausfüttern, 
wie dies z. B. bei Rohrkrümmern der Fall sein wird, wo es 

sich nur nötig macht, daß die den größeren Krümmungshogen 
besitzende Anpre.llseite ausgefüttert wird. Der Deutlichkeit 
halber sind in der Zeichnung diese Zacken im Verhältnis viel 
zu groß gezeichnet, als sie in Wirklichkeit sind. 

Kupferproduktion der Welt. 
Der nachstehende von dem bekannten Metallhause Henry 

R. Merto n in London auf Grund der verläßlichsten Mit
teilungen verfaßte Ausweis der Kupferproduktion der wich
tig-sten Länder ergibt, daß in dem jiingst abgelaufenen Jahre 
1908 abermals eine Steigerung der Gesamtproduktion um nicht 
weniger als 35.000 Tons eingetreten ist und de.mit die höchste 
bisher erreichte Ziffer von 748.625 Ton~ aufweist. An dieser 
Erhöhung waren die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
Canada, Chile, Mexiko und Spanien beteiligt. Die Vereinigten 
Staaten stehen mit zirka 55°/0 der Weltproduktion an der 
§pitze, während alle anderen Länder zusammen 45 °/0 lieferten. 
Osterreich-Ungarn nimmt mit 0·2°/0 die drittletzte Stelle unter 
den kupferproduzierenden Ländern ein. 

Die Kupfermengen sind in englischen Tons zu 1016 kg 
zu verstehen. 

1908 1907 

Algier 70 
Argentinien . 225 220 
Australasien 39.500 41.250 
Bolivia: Coro-Coro 2.500 2.500 
Canada . 28.570 25.615 
Chile 38.315 26.685 
Deutschland: Mansfeld 17.700 17.070 

Andere Werke . 2.500 3.420 
England . 700 700 
Kap der Guten Holfnung 

Cape Co .. 4.480 4.230 
Namaqua . 2.400 2.500 

Italien 2.975 3.300 
Japan 43.000 48.935 
Mexiko: Boleo . 12.400 10.975 

Andere Werke . 25.170 45.590 
Neurundland 1.430 1.730 
Norwegen: Sulilelma 3.690 3.855 

Andere Werke . 5.500 3.155 
Oslerreich 1.575 920 
Ungarn (einschließlich 

Bosnien u. Serbien) 100 125 
Peru . 15.000 10.575 
Rußland . 20.085 15.000 
Schweden 2.000 2.000 
Spanien und Portugal : 

Rio Tinto 34.2151 32.3151 
Tharsis 4.425 12 4.410 ::e 
Mason & Barry. 2.760r 2.620 Cl:? 
Sevilla 2.160 ~ 2.300 ~ 
Andere Werke . 9.025 8.030 

Vereinigte Staaten von 
Nordamerika: 

COm• & • •. 40.000} 40.1 Andere Werke am '° 0 

Obersee • . • 58.885 :::; 58.355 ~ 
Montana . . . . 114.040 g 101.025 g 
Arizona 128.965 ..it 114.670 :t:) 

Andere Staaten . 83.285 78.470 
TDrkei 1.500 1.250 
Venezuela . 

748.625 713.865 
DurcbschnittsnoUerung 

am 1. jeden Monats ii 60 0/6 ii 87 1/8 

i91)6 1905 

440 415 
105 155 

36.250 33.940 
2.500 2.000 

25.460 20.535 
25.745 29.165 
17.810 19.565 
2.530 2.595 

750 715 

3.940 5.025 
2.600 2.300 
2.865 2.950 

42.740 35.910 
10.830 10.185 
49.795 54.255 

2.295 2.280 
3.325 3.195 
2.795 3.110 
1.225 1.175 

210 150 
8.505 8.625 

10.490 8.700 
1.500 550 

MlOOI 32.2801 4.740 ~ 4.345 ~ 
2.465 ~ 2.720 Cf1 
2.040 ~ 1.280 l 
5.975 4.185 

40000} 3791 0 ~ 
60.01!0 cg 59.820 ~ 

133.860 c,.; 142.490 ~ 
117.500 ~ 99.490 cQ 

58.260 49.370 
425 700 

714.100 682.125 

fi 86 5i2 ii 69 2/6 
E. 
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Nachweisung über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im April 1909. 

(Zusammengestellt im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 

1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . . 
2. Rossitz-Oslawaner Revier . . . . . . 
3. ~littelböhmisches Revier (h'..laJuu-Sdtlan) 
4. Westböhmisches Revier (Pilsen-fües) 
fi. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 
6. Galizien . . . . . . . . 
7. Die übrigen Bergbaue . . . 1 

Rohkohle (Ge· 1 

samtförqderung) 1

1 
---------- -

1 

5,962.023 1 

351.688 i 

2,137.804 
1,101.992 

368.78.! 
1,004.756 

96.771 

Briketts Koks 
q q 

---- -----

31.793 1,398.803 
63.000 44.564 

55.372 19.000 
7.980 

11,028.818 150.165 1,4W.S47 
11,244.976 127.048 1,M5.464 

Zusammen Steinkohle im April 1909 
n n n 1908 

46,532.978 1 605.069 6,006.660 
6,271.880 

Vom Jänner bis Ende April 1909 

" " 
„ 

B. Braunkohlen: 

1. Brüx-Teplitz-Komote.uer Revier . . . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbe.der Revier . 
3. Wolfsegg-Thomasroither Revier 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier 
5. Voitsberg-Köflacher Revier 
6. Trifail-Sagorer Revier . . 
7. Istrien und Dalmatien . . 
8. Galizien . . . . . 
9. Die übrigen Bergbaue der SuJeteulilnJer 

10. n n n n Alpenländer . 

1908 47,975.637 484.695 

1 Rohkohle (Ge- ; IKoks(Kaumazit, 
1 

Briketts 

i samtfö~derun~~!=~ q __ __L~~~-

1 

15,108.594 26.030 
2,956.409 130.889 

349.289 
1 723.471 

1 

660.682 
769.650 
208.600 1 

2.192 1)1 
212.147 
577.604 5.340 

Zusammen Braunkohle im April 1909 21,568.638 1 186.229 
22,692.981 162.576 

26.080 
20.512 n n n n 1908 

Vom Jänner bis Ende April 1909 84,977.333 
93,251.697 

624.994 
673.498 

96.383e) 
143.307 n n " n " 1908 

1 ) Die Förderung betrug im März 1909 richtig: 15.307 q. 
~) Mit Berücksichtigung der nachträglich erhobenen Produktionsdaten u. zw.: 

Für Jänner 1909 
„ Februar 1909 
„ März 1909 

Amtliches. 
Der Finanzminister hat im Personalstande der alpinen 

Salinenverwa.ltungen die Oberhüttenverwalter Viktor Wen hart 
und Karl Bla.schke in Hall zu Bergräten, den Bergverwalter 
Hans Vog l in Alt-Aussee zum Oberbergverwalter und den Bau
und Maschineningenieur Josef Kas in Aussee sowie den Hütten
verwalter Friedrich Mitteregger in Ebensee zu Oberhütten-
verwaltern ernannt. · 

Zusammen 

20.402 q 
21.627" 
28.324" 
70.353 q 

Das Präsidium der oberösterreichischen Finanzdirektion 
hat im Personalstande der alpinen Salinenverwaltungen ernannt: 
den Hiittenverwalter Rudolf G um p l in Ebensee zum Bau
und ~laschineningenieur, dieSalinenverwaltungsadjunkten Julius 
Klein in Hallein, Anton Nos a l in Aussee und Otto Schmidt 
in Hallstatt zu Bergverwaltern und die Bergeleven Andreas 
Stern in Hallstatt und Friedrich Hintze in Bad Ischl zu 
Salinenverwaltungsadjunkten, sämtliche unter Helassung auf 
ihren gegenwärtigen Dienstorten. 

Vereins-Mitteilungen. 

Montanistischer Klub für die Bergreviere Teplitz, Brü.x und Komotau. 
Protokoll der vierten .A.usschnßsitznng im XXVII. Vereins· 

jahr am 1 . .Mai 1909 in Brüx. 
Anwesend: Obmann Löcker nnd die Ausschuß

mitglieder Balthasar, Gebauer, Markus, 0. Müller, 
Pirnat, Ryba, Schmued, Truschka. Entschuldigt: 
Cz 'rwenka, Hamberger, "Timmer. Als Gäste die 

Klubmitglieder: Oberbergrat Gottfried Hüttemann und 
Bergdirektor Hans Muck. 

Der Obmann begrüßt die Erschienenen und dankt 
den Herren Hüttemann und Muck dafür, daß sie der 
Einladung zur heutigen Sitzung Folge geleistet haben. 
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Das Vereinigte Brüx-Dux-Oberleutensdorfer Berg
revier übermittelte dem Klub ein Exemplar des Tätigkeits
berichtes der Reviervertretung im Jahre 1908. Wird 
danken<l zur Kenntnis genommen. 

Der technische Verein in Aussig teilt mit, daß er 
die Frage des Zusammenschlusses sämtlicher deutschen 
technischen Vereine Böhmens unter Führung des deutschen 
polytechnischen Vereines in Prag angeregt h>.1.t. Der 
Zweck dieses Verbandes soll darin bestehen, nicht nur 
eine ständige Verbindung mit der deutschen technischen 
Hochschule und ihren Professoren, sondern auch einen 
festen, auf nationaler und wissenschaftlicher Grundlage 
beruhenden Zusammenschluß der deutschen technischen 
Vereine in Böhmen zu schaffen. Durch die Ausgestaltung 
einer bestehenden technischen Zeitschrift soll ein Verbands
organ geschaffen werden. Der technische Verein in Aussig 
ladet den montanistischen Klub zu einer am 2. Mai l. J. 
in A ussig stattfindenden diesbezüglichen Delegierten
versammlung ein. Nachdem derzeit der Zusammenschluß 
der österreichischen montanistischen Vereine zu einem 
Reichsverbande in Beratung steht, wird beschlossen, 
vorläufig von einem Beitritte zu dem geplanten deutsch
böhmischen J ngenieurverbande abzusehen, die Gründung 
<lesselben aber wännstens zu begrüßen. 

Am l. Mai l. J. wurden die neuen Klublokalitäten 
im Sparkassegebäude in Brüx bezogen. Die Direktion 
der Brüxer Sparkasse hat sämtliche für die Klub
lokalitäten notwendigen Möbel, Beleuchtungskörper usw. 
beigestellt. Es wird beschlossen, für die dekorative Aus
gestaltung der Klubzimmer Vorsorge zu treffen. 

Es liegt eine Einladung des Zentralvereines der 
Bergwerksbesitzer Österreichs vor, sich an einer am 
6. Mai l. J. in \Vien stattfindenden Versammlung sämtlicher 

montanistischen Vereinigungen und Bergbaubesitzer Öster
reichs zu beteiligen, in welcher gegen den von der 
Regierung in der abgelaufenen Session des Reichsrates 
eingebrachten Gesetzentwurf betreffend die \Vahl von 
Arbeiterausschüssen und die Bestellung von Sicherheits
männern beim Bergbau Stellung genommen werden soll. 
Die Notwendigkeit einer Abwehrbewegung wurde an
erkannt und beschlossen, zu der angesagten Versammlung 
die Ausschußmitglieder Bergdirektor Karl Bal thasar 
und Berginspektor Rudolf Schmu e d zu entsenden und 
durch dieselben eine vom Klub verfaßte Resolution zur 
Annahme zu empfehlen. 

Der Vorsitzende dankt dem Herrn k. k. Bergverwalter 
Gustav Ryba für seinen am 24. April 1. J. im Klub 
gehaltenen hochinteressanten und lehrreichen Vortrag: 
Zur Kritik Dr. Ferdinand Hagemanns über moderne, 
freitragbare Atmungsapparate in seinem Buche: „Berg
männisches Rettungs- und Feuerschutzwesen in der Praxis 
und im Lichte der Bergpolizeiverordnungen Deutschlands 
und Üsterreichs". 

Des weiteren teilt der Vorsitzende mit, daß Herr 
Oberinspektor Anton Kallus am 8. Mai l. J. einen Vortrag 
über das Thema: „Die Dampfverwertung und die Ab
dampfturbinen" halten wird. 

Ferner gelangt ein Schreiben des Herrn k. k Ober
bergverwalters J. Step aus St. Joachimsthal zur Verlesung, 
in welchem sich dieser bereit erklärt, im Laufe des 
Monats September l. J. einen Experimentalvortrag über 
das Radium im montanistischen Klub zu Brüx zu halten. 

Schluß der Sitzung. 

Der Schriftführer: 
Pirnat. 

Der Obmann; 
Löcker. 

Vereinigtes Brüx-Dux-Oberleutensdorfer :Bergrevier. 
Auszug aus dem Berichte über die Tätigkeit der Revier· 

l·ertretung im Jahre 1908. 

Die Reviervertretung bestand im .T ahre 1908 aus: dem 
Obmann, k. k. Oberbergrat Gottfried Hüttemann; dem 
Obmannstell vertreter, Generaldirektor Hermann Sc h a a ff; den 
Ausschlissen: Bergdirektor Karl Ba 1 t h as ar, Zentraldirektor 
Dr. Karl Blaschek, Oberberginspektor Karl Croy, General
direktor Willy Eydam, Bergdirektor Max Heinsius von 
Mayenburg, Bergdirektor Franz Hvizilalek, Bergdirektor 
Hermann Löcker und Bergdirektor Ludwig Wesely; den 
Ersatzmännern: Berginspektor Otto Feuereis s e n, beb. aut. 
Bergbauingenieur Raimund Komposch, Bergdirektor Hans 
. Muck, Bergdirektor Paul Sonntag und Bureauchef Paul 
Zehmisch. 

Im abgelaufenen Jahr wurden abgehalten: 1 ordentlicher 
Gewerkentag, 1 außerordentlicher Gewerkentag, 'i Revier
ausschußsitzungen, von der Revieranstalt nKaiser-Jubiläums
fonds für Privatbergbeamte" die ordentliche un1l 1 außerordent
liche Generalversammlung und von der Revieranstalt „Renten
fonds" die zweite ordentliche Hauptversammlung. 

Mit 31. Dezember 1908 waren beim Unfallunterstützungs
fonds zusammen 60 Unternehmungen mit 132 Betrieben, 
906 Beamten, 1409 Aufsehern und 29.209 Arbeitern eingereiht. 

Seit dem Bestehen des Fonds (1. Juli 1895) bis zum 
Jahresschluß 1908 sind folgende Unterstiitzungen gewährt 
worden: 

1. Unmittelbar nach Maßgabe des Fondsregulatives und 
der Revierausschußbeschlüsse: 

a) bar an 456 Invalide, 536 Witwen, 1302 Waisen und 
außerordentlichen Unterstiitzungen zusammen K 1,363.623·64; 

b) mit 31. Dezember 1908 zurückgelegt für ordnungs
mäßig angemeldete Betriebsunfälle: an 50 Invalide und an 
2 Witwen zusammen K 90.261 ·20, Gesamtsumme K 1,453.884,-84. 
.. 2. Mittelbar nach den Bestimmungen des mit der Ersten 
Osterreichischen Allgemeinen Unfallversicherungsgesellschaft 
in Wien abgeschlossenen Versicherungsvertrages, durch welchen 
die Beamten und Aufseher gegen eine für Rechnung des Unfall· 
unterstützungsfonds geleistete .Jahresgebühr gegen Todesfall 
und bleibende Erwerbseinbuße noch besonders versichert sind . 

105 Entschädigungen an Beamte, Aufseher, Witwen und 
Waisen nach Beamten und Aufsehern mit zusammen K 254.289·36. 

Der Heilpflege der von Unfällen Betroffenen sowie der 
Feststellung der Unfallfolgen wurde aueh in diesem Jahre 
unter Mitwirkung der Reviergewerken und im Verein mit der 
Zentralbruderlade die größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt ge
widmet. 

Dem Kai ser-.J u biläu msfon ds fil r Privatberg
b eam te gehörten mit Jahresschluß 1908 an: 48 Bergbauunter· 
nehmungen mit 580 angemelileten Beamten, 490 Frauen und 
924 Kindern. 

Die Zahl der Rentenempfänger betrug am 31. Dezember 
1908: 35 Invalide, 55 Witwen und 61 Waisen. 
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Die zahlbaren jährlichen Unterstützungsbeträge nach 
dem Stande vom 31. Dezember betrugen: 

Invalide 
Witwen 
Waisen 

Zusammen 
Hievon für Rechnung der Werke . . 
Verbleiben für Rechnung des Fonds . 

K 62.987·75 
n 51.811·90 
" 19.786·60 
K 134.ii86·25 

8.994"40 
K 125.591·85 

Mit Rücksicht darauf. daß das Gesetz vom 16. Dezember 
1906 RGBI. Nr. 1 für 1907, über die Pensionsversicherung der 
Privatbeamten mit 1. Jänner 1909 in Wirksamkeit getreten 
und die Versicherung <ler unter dieses Gesetz fallenden Per
sonen sowie der in den Kaiser-Jubiläumsfonds eingereihten 
nicht versicherungspflichtigen Beamten durch ein Ersatzinstitut 
im Sinne des genannten Gesetzes in Aussicht genommen worden 
ist, hat die am 17. Dezember 1908 abgehaltene außerordent
liche Generalversammlung die Auflösung dieses Fonds mit 
31. Dezember 1908 beschlossen. 

Bezüglich der Verwendung des vorhandenen Vermögens 
(es betrug mit 31. Dezember 1908 K 3,912.091·26) ist 
beschlossen worden, zunächst etwaige Scnulden der Anstalt 
zu begleichen und hierauf den nach versicherungstechnischen 
Grundsätzen zu ermittelnden Barwert der bereits zugesprochenen 
Unterstützungen zuzüglil'h des Barwertes der nach dem Re
gulativ der aufgelösten Anstalt entfallenden Anwartschaften 
der Ehefrauen und Kinder der unterstützten Beamten sowie 
die Prämienreserve jener ehemaligen Beamten, welche gemäß 
Art. VIII des Regulativs durch Selb~tzahlung der Gesamt
beiträge ihre Ansprüche aufrecht erhalten haben, aus dem 
Vermögen auszuscheiden und der vom Vereinigten Brüx-Dux
Oberleutensdorfer Bergrevier errichteten Revierans tal t n Garantie
fonds" mit der Bestimmung zu überweisen, zur Sicherstellung 
dieser Unterstützungen und Anwartschaften verwendet zu 
werden. 

Der hienach verbleibende Vermögensrest des aufgelösten 
Kaiser-Jubiläumsfonds ist dem Ersatzinstitut zur teilweisen 
Deckung der Prämienreserve für die nach den Statuten des 
Ersatzinstitutes anzurechnenden Dienstjahre der bisher bei der 
aufgelösten Revieranstalt versichert gewesenen Beamten zu 
überweisen. 

Das Pensionsversicherungsgesetz vom 16. Dezember 1906, 
RGBl. Nr. 1 für 1907 sowie das am 2. Dezember 1908 statt
gefundene sechzigjährige Regierungsjubiläum Sr. Majestät 
haben in Gewerkentags- und Revierausschußsitzungen wiederholt 
Anlaß zu Anregungen gegeben, den Kaiser-Jubiläumsfonds 
weiter auszugestalten und womöglich zu einem Ersatzinstitut 
umzubilden. 

Nach längerer Beratung im Revierausschuß hat der all
gemeine Reviergewerkentag am 17. Dezember 1908 beschlossen, 
ein Ersatzinstitnt im Sinne des angezogenen Gesetzes als 
Revieranstalt unter dem Namen nKaiser-Jubiläumsfonds 
für Privatbergbeamte" zu errichten und demselben bei
zutreten. 

Aus den Statuten dieser Anstalt seien folgende Be
stimmungen hervorgehoben: 

1. Die Pensionen beginnen nach 10 Dienstjahren mit 
30°/0 des klassenmäßigen Grundgehaltes, steigen für jedes 
weitere Jahr bei Grubenbeamten um 1·8°/0, bei sonstigen Be
amten um 1·50fo und erreichen bei Grubenbeamten nach 35, 
bei sonstigen Beamten nach 40 Jahren das Höchstausmaß mit 
750fo dieses klassenmäßigen Grundgehaltes. Die höchste In
validen- und Altersrente beträgt daher K 4500·- gegen 
K 2250·- bei der Allgemeinen Pensionsanstalt und K 3000·
beim bisherigen Kaiser-Jubiläumsfonds. 

Die Witwenrente ist mit 500fo der Mannesrente, die 
Waisenrenten mit 11

3 , bei Doppelwaisen mit 2
/ 3 des Grund

betrages festgesetzt. 
2. Die Beitragsleistung beträgt bei Grubenbeamten 14·4°/0, 

bei sonstigen Beamten 120/o des klassenmäßigen Grundgehaltes. 
Nach dem Gesetz, bzw. bei der Allgemeinen Pensions

anstalt hat bei Bezügen von K 7200·- aufwärts der Beamte 

die Gesamtbeiträge allein zu tragen, während nach dem Statut 
des Ersatzinstitutes bei Bezügen von über K 2400·- ohne 
Rücksicht auf deren Höhe der Beamte nicht mehr als die Hälfte 
des Beitrages zahlen darf. 

Bei dem aufgelösten Kaiser-Jubiläumsfonds war die Höhe 
der Renten lediglich von der Gehaltshöhe abhängig, während 
nach den Statuten des Ersatzinstitutes die Renten auch mit 
steigender Dienstzeit steigen. 

Ein Vergleich der den Beamten in den beiden Anstalten 
zugesicherten Ansprüche ergibt, daß bei einer Reihe von Be
amten d!.e Ansprüche beim Ersatzinstitut innerhalb einer ge
wissen Ubergangszeit hinter jenen beim bestandenen Kaiser
J ubiläumsfonds zurückstehen. 

Ebenso ist in verschiedenen Fällen der Zeitpunkt, in 
welchem einzelne Beamte in den Genuß der Alter9rente treten 
können, ein späterer als bisher. 

Da aber die Beamten in ihren beim bestandenen Kaiser
Jubiläuwsfonds bereits erworbenen Ansprüchen, was die Höhe 
der Renten und den Zeitpunkt des Beginns der Altersrente 
mit 35, bzw. 40 Dienstjahren anbelangt, nicht geschmälert 
werden sollten, hat der am 17. Dezember 1908 abgehaltene 
Allgemeine Reviergewerkentag über Antrag des Revier
ausschusses beschlossen, eine weitere Revieranstalt unter dem 
Namen "Garantiefonds des Vereinigten Brüx-Dux
Oberleutensdorfer Bergreviers" zu errichten, welche bei 
Eintritt des Versicherungsfalles für die geschilderten Differenz
beträge aufkommen und den in den Statuten des Ersatzinstitutes 
vorgesehenen Antritt der vorzeitigen Altersrente durch ent
sprechenden Kapitalserlag ermöglichen soll. Aus Zweckmäßig
keitsgründen sind dem "Garantiefonds" noch einige andere 
Aufgaben überwiesen worden. 

Mit 31. Dezember 1908 waren Mitglieder des Renten
fonds: 

76 Gewerken mit 1426 Aufsehern und 29.514 Arbeitern. 
Seit dem Bestehen des Fonds (1. Oktober 1906) bis 

Jahresschluß 1908 sind folgende Unterstützungen gewährt 
worden: 

An 941 ProvisionistenRenten im Jahresbetrag von K 93.250·-
" 296 Witwen Renten im Jahresbetrag von . " 9.179·82 
" 526 Waisen " " " " . . " 7.546·42 

Zusammen . . K 1J9.976•24 

während 242 Unterstützungen im Jahresbetrag von K 18.617·53 
zur Einstellung gelangten. 

Abfertigungen nach Art. 6 des Regulativs wurden an 
18 Witwen im Betrage von K 1794 ·29 geleistet. 

Xrztewitwen- und Ärztewaisen-Untersttttzungs
fonds. 

Dieser seit 1. Jänner 1901 bestehende Fonds hat im 
Gegenstandsjahr 7 Witwen und 6 Waisen mit einem Jahres
betrag von K 4923·- unterstützt. 

Gottfried Hüttemann-Stiftung. 
Der Obmann des Revierausschusses hat auch im Jahre 1908 

von dem ihm zustehenden Verleihungsrecht über die seinen 
Namen führende nGottfried Hüttemann-Stiftung" Gebrauch 
gemacht und 2 Unterstützungen an unverschuldet in Not ge
ratene aktive Beamte angewiesen. 

Probiergaden. 
Fttr die Ausführung einer Analyse ist der gleiche Preis 

wie im Vorjahr, nämlich K 20·- für dem Vereinigten Berg
revier angehörige und K 28·- für außer Revierverband stehende 
Werke beibehalten worden. 

Für Werke von sieben Revierbergamtsbezirken gelangten 
zusammen 400 Analysen zur Ausführung. 

Seil prüf u ng ss t a ti o n. 
Seit der Errichtung dieser Reviera.n~talt (erste Hälfte 1905) 

wurden bis Ende 1908 254 Uberprllfungen von eingesandten 
Seilsti\cken vorgenommen; hievon entfallen 198 auf amtliche 
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(über Anordnung der Bergbehiirilen vorgenommene) und 56 auf 
nichtamtliche Seilproben. 

Auf das Gegenstandsjahr entfallen 84 amtliche und 14 
nichtamtliche Seilproben. 

Sauerstoff abgab es telle. 
Die zu Beginn des Jahres 1904 als Reviernnstalt errichtete 

Sauerstoffabgabestelle hat bis zum Jahresschluß 1908 435.168 l 
llledizinalsauerstoff für die auf den Werken in Verwendung 
stehenden Atmungsapparate abgegeben. Hievon entfallen auf 
das .Jahr 1908 173.683 l. Beim Vereinigten Bergrevier steht 
jederzeit ein Vorrat von 10.000 bis 12.000 l Sauerstoff zur 
Verfügung. 

Eichwagen. 
Von den im Bereich des nordwestböhmischen Kohlen

revieres vorhandenen 131 Eisenbahnwagen-Werksbrückenwagen 
sind im Laufe des Jahres 1908 40 Brückenwagen eichpflichtig 
und mit Benützung des Eichwagens geeicht worden. 

Revierkarte. 
Von der im Jahre 1898 aufgelegten „Geologischen- und 

Grubenrevierkarte des nord west böhmischen Braunkohlenbeckens" 
sind bis zum Jahresschluß 1908 im ganzen 260 große und 
1653 kleine Karten abgegeben worden. Der Lagerstand beträgt 
250 große und 347 ·kleine Karten. 

Unfall- und Lohnstatistik. 
Die beim UnfallunterstlHzungsfonds mittels besonderer 

Zählblätter für das Jahr 1907 angemeldeten Unfall- und Lohn
verhältnisse wurden auch in diesem Jahr statistisch bearbeitet. 
Ein Auszug aus der Unfall- und Lohnstatistik, welcher die Er
gebnisse dieser Statistik nebst einer Darstellung der Rück
wirkung der Unfallfolgen auf die rechnungsmäßige Gebarung 
des Unfallfonds und der Zentralbruderlade sowie eine ver
gleichende Zusammenstellung der Lohnstatistik uns~_res Braun
kohlenbeckens und des Braunkoblenbergbaues Osterreichs 
enthält, ist im Jahre 1908 in iiblicher Weise zur Hinausgabe 
gelangt. 

Die Unfälle sind nach ihrer Art und nach ihrem Vor
kommen in 18 \l.bersichtlichen Tafeln, nach Revierbergamts
bezirken getrennt, zur Darstellung gebracht, während 7 weitere 
Tafeln Angaben über die Lohnverhältnisse der Aufseher und 
Arbeiter enthalten. 

Rücksichtlich der Lohnverhältnisse ist zu bemerken, daß 
der durchschnittliche Jahresverdienst eines Häuers im Jahre 1907 
K 1376.27 gegen K 1244·96 im Jahre 1906, bzw. der Schicht
verdienst K 5·01 gegen K 4·62 und der durchschnittliche 
Jahresverdienst eines Arbeiters überhaupt (männliche und weib
liche, Gruben- und Tagarbeiter zusammen) K 1174·35 gegen 
K 1078·76 im Jahre 1906, bzw. der Schichtverdienst K 4·14 
gegen K 3·84 im Jahre 1906 betrug. 

Nach den bisher eingelangten Zählblättern für das Jahr 
1908 betrug in diesem Jahr der durchschnittliche Jahresverdienst 
eines Häuers, bzw. eines Arbeiters überhaupt K 1455·17, 
bzw. K 1244·67 und der bezügliche Schichtverdienst K 5'24, 
bzw. K 4·32. Eine wesentliche Abänderung dieser Zahlen bei 
der späteren endgültigen Berechnung für 1908 erscheint aus
geschlossen. 

Wurmkrankheit. 
Von den im Jahre 1908 im Bereich der Revierbergamts

bezirke Brll.x, Teplitz und Komotau auf Wurmbehaftung unter
suchten 465 Aufnahmswerbem wurden in 4 Fällen die Wurm-

krankheit festgestellt und spitalsärztlich behandelt. Diese 
4 Fälle betrafen 2 Aufnabmswerber aus Westfalen und Amerika. 

Bei den im Bereich des nordwestböbmiscben Bergreviers 
beschäftigten Bergarbeitern ist auch im Berichtsjahr kein Fall 
von Wurmerkrankung festgestellt worden. 

Bi elaregu li erung. 
Im Jahre 1902 hat das Vereinigte Bergrevier für die Aus

arbeitung eines Bielaregulierungsplanes den beteiligten Bezirken 
einen Betrag von K 10.000·- mit der Bedingung zur Ver
fllgung gestellt, daß die. Riickerstattung dieses Betrag~~ aus 
den aus Beitrilgen des Reiches, des Landes und der Bete1hgten 
zu bildenden Regulierungsfonds zu erfolgen habe. 

Im Jahre 1908 teilte der Bezirksausschuß Anssig im 
Namen der beteiligten Bezirke mit, daß die Landeskommission 
f\l.r Flußregulierungen von dem für die Regulierungspläne ent
fallenden Honorar K 4000·- gekürzt habe und ersuchte, auf 
die Rückerstattung von ]( 4000·- durch den Bezirksausschuß 
Aussig von dem Darlehen von K 10.000·- zu verzichten. 

Die Reviervertretung erklärte sich mit der Riickerst11ttung 
von K 6000·- durch den Bezirksausschuß Aussig unter der 
Bedingung einverst11nden, daß hiedurch den Ansprüchen des 
Vereinigten Bergreviers gegen die Landeskommission f\l.r Fluß
regulierungen, bzw. den Landesfonds auf Rückerstattung der 
restlichen K 4000'- nicht vorgegriffen werde. 

Nordwest böhmisches Bergb auko mit ee. 
An Stelle des verstorbenen Mitgliedes k. k. Bergr11t Karl 

Porsche ist k. k. Bergrat August Markus in d11s Komitee 
berufen worilen. 

Allgemeine Tätigkeit. 
Außer der aus vorstehendem ersichtlichen Tätigkeit der 

Reviervertretung befaßte sich dieselbe insbesondere auch mit 
der Beratung und Erörterung verschiedener gemeinsamer 
Bergbau-, Arbeiterversicherungs- und Genossenschafts-An
gelegenheiten, teils im eigenen Wirkungskreis, teils im Ein
vernehmen mit dem Verein für die bergbaulichen Interessen 
im nordwestlichen Böhmen in Teplitz-Schönau und ip. weiterer 
Linie mit dem Zentralverein der Bergwerksbesitzer Österreichs 
in Wien, welchen Körperschaften Mitglieder der Revierver
tretung angehören; insbesondere wirkt der Obmann des Revier
ausschusses gleichzeitig als Obmann des ersteren und als 
erster Vizepräsident des letzteren Vereines. 

In reger Fiihlung stand die Reviervertretung mit der 
Handels- und Gewerbekamper in Eger durch Abgabe ver
schiedener Gutachten und Außerungen, so insbesondere über 
Auswanderung der Bergarbeiter, Reorganisation der Eisenbahn
verwaltung, Brennöltarifänderung, Liegenschaftsgelder auf den 
Elbeumschlagplätzen, Abgabestempel bei Briefschaften, Prive.t
bee.mten-Pensionsversicherung und Sozialversicherung, Reform 
der Staatsbahntarife usw. 

Bei dem in der Pfingstwoche 1908 in Frankfurt e.. M. 
stattgefundenen I. Internationalen Kongreß für Rettungswesen 
war das Bergrevier durch seinen Obmann vertreten. 

Schließlich wird noch berichtet, daß am 25. April 1908 
der langjährige verdienstvolle Vertrauensarzt unserer Wohl
fahrtsanstalten, kaiserlicher Rat M. U. Dr. Viktor Patzelt, 
Primararzt in Brüx verschieden ist. Das Vereinigte Brüx
Dux-Oberleutensdorfer Bergrevier wird seiner stets dankbar 
urnl in Ehren gedenken. 

Brüx, am 15. März 1909. 
Der Vorstand: 
G. Hllttemann. 

Zentralverein der Bergwerksbesitzer Österreichs. 
Bericht des Vorstandes des Zentralvereins der Bergwerks· 
besitzer Österreichs erstattet in der XII. ordentlichen 

Generalvesra1nmlung am 24. Mai 1009. 
Von den drri Jahren der mit dem heutigen Tage ab

laufenden Funkliunsperiode des Vereins\·or~tandes war das 

letzte, über welches der Vorstand zu berichlen die Ehre 
hat, wohl das bedcutungsrnllsle. Auf wirtschaftlichem und 
sozialpolitischem Gebiete sind Xeuerungsbeslrehungen hervor· 
getreten oder mit verstärktem Nachdrucke geltend gema.chl 
worden, welche die eingehendste Behandlung im rerems-
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Vorstande erfordPrlen, lr•id<•r aber auch zum großen Teile 
wegen ihrer bedenklichen Einwirkung auf die berechtigten 
Interessen des österr<'ichischen Bergbaues l'ine energische 
Abwehr nötig machten. 

In erster Linie beschäftigte den Vereinsvorsland der 
von der llegierung eingebrachte Gesetzentwurf, hclreffi:nd 
die teilweise Abänderung des Berggeselzes. Die erste 
Einbringung der Vorlage in der abgelaufenen ~rssion des 
Heichsrates wirkt«' in doppelter Hinsicht überraschend, d<'nn 
die Ilegierung hatte erst im Sommer des Jahres 1907 die 
Absicht kundgegelwn, die gesamte Berggesetzgebung 
gl e i c h.ze i ti g einer Reform zu unl<'rZi<'hcn und hiebei von 
Anbeginn an in enger Fühlung mit den an der Gestal
tung drs Bergham's und seine„, Hrchtes intPrcssierlen Kreisen 
vorzugehen. üh<'r ausdriirklichen Wunsch der Hegienmg 
hatten die bergbaulichen Korporationen eine gemeinsamP gul
ächlliche Äußenmg üh<'r die Gnmdsiitze der künftigen Berg
gesetzgebung im Juni \". J. der Regierung überreicht. In 
der Regierungsvorlage wurde jedoch auf das damals kund
gegebene Bedürfnis des Bergbaues nach Modernisierung des 
gc samten Bcq~rechles auf der bcwährl<'n Grundlage d<'r 
Berg b a 'll fr c i h e i t kein Bedacht. g<'nommen; im Gegenteil 
soll für Mineralkohle die Bergbaufreiheit dauernd aufgehoben 
und selbst die Aufr<'chthaltung des den heslellf'nden privaten 
Freischürfern zustl'hendrn Herhles auf \"rrleihung auf Grund 
eines Kohlenaufschlusses an diP dem Freischurfrechte bisher 
fremde Bedingung der Erzielung des Aufschlusses binnen einer 
bestimmten Frist g<'knüpft werdl'n. In der ersten Vorlage 
war diese Frist so kurz und das Ausmaß der auf einen 
Aufschluß verleihbaren Fläche so klein in Aussicht genommen, 
daß nicht nur die weitere Enlwirklung, sondern auch der gegen
wärtige Bestand der meistrn privaten Kohlenbergba.ue auf 
das äußerste gefährdet schien, da es technisch absolut un
möglich gewesen wäre, diesen Bedingungen auch nur zum 
geringen Teile nachzukommen. Wissenschaft und Praxis 
haben sich denn auch einmütig und entschiedenst gegen diese 
einer Konfiskation redlich erworbener Rechte gleichkom
menden Beschränkungen ausgesprochen. 

Aus den eingehenden Darlegungen über die unabweis
lichen Bedürfnisse des modernen Kohlenbergbaues hat -
wie mit Befriedigung festgestellt werden kann - auch die 
Regierung die Überzeugung gewonnen, daß die erwähnten 
Einschränkungen den Bergbau seiner Existenzbedingungen 
berauben würden, und sich einer Revision des Gesetzen[. 
wurfes geneigt gezeigt. Der Vcreins\•orstand hat hiezu mit Be
nutzung des von den V creinsmitgliedern ihm gelieff'rten 
Materials jene Bedingungen festgestellt, unter welchen es 
den bestehenden Bergbauen bei Anspannung aller Kräfte 
noch möglich wäre, die zur rationellen Ausnützung ihrer 
Anlagen nötige Abbaufläche sich wenigstens in dem [mfange 
zu bewahren, daß unverwindbare Verluste an erworbenen 
Vermögensrechten und eine unnütze Vergeudung ron Kapital 
und Arbeit hintangehalten werden. Diese im· Ausmaße des 
unbedingt Notwendigen gehaltenen Abänderungsrorschlägr er
scheinen in dem En.de April d. J. eingebrachten neuen Ent
wurfe wohl zum großen Teile bcrücksichligt, doch legt der 
Entwurf dem BergbaubC'silzer immer noch die \'erpflichtung 
auf, Vermögensrechtf', welche er - zumeist mit hohen Kosten 
- redlich erworben hat, neuerlich unter Aufwendung wciterf'r, 
sehr erheblicher Kapitalien zu crwC"rben: auch gewährt die 
in dem Entwurfe gewählle Konstruktion des Bf'fricbszwanges 
durchaus noch keine volle Sicherheit gegen den Zwang eines 
unwirtschaftlichen Betriebes, da dem Maßenbesitzer fiir die 
Bewilligung der Baufrist eine in den meisten Fällrn unerfüll
bare - übrigens auch in den öffentlichen Interessen gar 
nicht begründete - Beweispflicht aufe;elastet wird. Die Be
mühungen des Vereinsvorstandes werden sich daher haupt
sächlich auch auf die Erhöhung der Rechtssicherheit des 
Bergbaubesitzes erstrecken müssen. 

Nach einer anderen Richtung, nämlich für den Berg
baubetrieb gefahrdrohend, ist die gleichzeitig mit dem er
wähnten Gesetzentwurfe eingebrachlc Regierungsrorlagr eines 

Gesetzes belrcffcnc.l c.lie Wahl \"Oll Arbeiterausschüssen 
und die Bf'.st<>llung von Sicherheitsmännern beim 
Bergbau. Der Verein hat bekanntlich bereits im Jahre 
1906 anläßlich der \"Oll der Regierung damals geplanten 
Ausstattung der Lokalarbeiterausschüsse mit dem Rechte der 
~litwirkung an der sicherheitspolizcilichcn l'berwachung der 
Berghauhetriebc seinen Standpunkt zu dieser Frage dahin 
präzisiert, daß die Institution d<>r Sichcrlwilsmiinner nach 
den Erfahrungrn anderer Staaten einen günstigen Erfolg für 
die Sicherheit c.lcs Grubcnbe!riebC's nicht erhoffen lasse', daß 
\·ielmehr di<> d_arauf gerichteten Bestrebungen der Arbeiter
schaft bzw. deren Führer um·erkrnnbar partf'igemäßrn 
Charakter tragen; trotzdem hat dor Verein damals einer ver
suchsweisen Einführung \"Oll Siclwrhcitsmännem im Wege dl'r 
Genossenschaftsstalulen zugestimmt - allerdings in der SC'lhst
vcrständlichcn Voraussetzung, daß eine die Werksdisziplin 
und -Sicherheit nicht schädigende Form gewühlt werde. 

Es verdient hervorgehohf'n zu w<'rden, daß die damalige 
Absicht dC'r Hegif'rung au dem Widerstande der organisierten 
Arbeiterschaft gescheitert ist, deren \'orschläge weit über 
das Statut hinausgingen. 

Heute handelt es sich aber nicht mehr um einen Versuch, 
sondern um die gesetzliche Einfiihrung von Sicherheits
männern, und zwar in einer Form, welche die unbedingt 
nötigen Kautelen fiir die Erhaltung der Werksdisziplin durch
aus vermissen läßt. Im Gegenteil würde die in diesem Ge
setzentwurfe den Sicherheitsmännern zugedachle Stellung und 
deren Wirkungskreis, der Mangel einer cntsprechmdcn Einfluß
nahnw der Betriebsleitung auf die Auswahl zu diesem \"Prant
wortungsreichcn Amte geeigneter Personen, weiters die Ge
währung eines weit über dif' tatsächlichen Bedürfnissr hinaus
gehenden Schutzes gegen Enllassung und Kündigung nicht 
nur für die Sicherheitsmänner, sond<'rn auch für die nur 
als deren Wahlorgane und sonst zu ganz anderen Zwecken 
zu berufenden Arbeiterausschüsse geradezu zu einer Neben
regierung der Arbeiterschaft im BergbaubetrieJx. führen, bei 
welcher die Ruhe und Ordnung und damit auch rlie Sirherheit 
im Betriebe auf das äußerste gefährdet wäre. Drr Vereins. 
vorstand glaubte mit Rücksicht auf dic>'r Gefahrrn auch die 
Meinung derjenigen hörC'n zu sollm, welrlwn lwute da.~ Gl•selz 
die volle Verantwortung für die Sicherhrit im Bergbaubetriebe 
auferlegt, und veranstaltete zu diesem Zwecke' am 6. Mai d. J. 
in Wien ein<' Versammlung der bergbaulichen Vrrcinf', Cnt<'r
nchmungen und Betriebsleiter; diese Versammlung hat die 
folgende Resolution beschlossen: 

„Die heute inl Wien versammelten Vertreter der 
montanistischen Vereine und l"ntrrnehmungen Oslcrreichs 
und mit ihnen die Betriebsleiter und sonstigen verantwort
lichen Betriebsorgane beim Bergbau erklären, daß der 
in der abgelaufenen Session des Reichsrates von der 
Regierung eingebrachte Gesetzentwurf betreffend die Wahl 
von Arbf'iterausschüssen und die Bestellung von Sicher
heitsmännern bC'im Bergbau die schwerwiegf'ndsten Be
denken enveckt. 

Gegen Erfolg nrsprechende Maßregeln zur Erhöhung 
der Betriebs~icherheit werden sich weder Dergwrrksbesitzer 
noch Betriebs]Piter ablehnend verhaltrn; mit Genugtuung 
kann vielmehr der österreichische Bergbau behaupten, 
daß er alle derartigen Anregungen der Bergbehörden ohne 
llücksicht auf Mühe und Kosten willig aufgenommen hat. 

JC'ne \\"Pnigcn Länder, in denen die Institution der 
Sicherheitsmänner eingeführt ist, können auf einen Jx.. 
sondercn Erfolg derselben nicht ,-erw<'i!<en, wofür auch 
der Umstand spricht, daß auch diese Länder in der letzten 
Zeit von den schwC'rsten Katastrophen nicht verschont 
geblieben sind. 

Dif' Einführung \"Oll Inspektionsorganen aus dem 
Arbeiterstande ist ungeeignet, eine Erhöhung der Betriebs
sicherheit hf'rbeizufiihren. dagegen würde sie bestimmt die 
im Bergbaubetriebe unbedingt erforderliche Disziplin unter
graben und von den politischen Parteien zu einer ge
setzlich geschützten Agitation unter den Belegschaften 
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mißbraucht wrrdrn, sohin diP H<·ihungsanlässP zwisch<·n 
Dicnslgehl'r un<l Dienslnchmcr nur vermehren." 

llPr r erc•insvorslancl hat diCSl' llcsolulion an diP Jlp. 
giPrung mil der Billt• weitergcleil<~l. die darin 11icclcrgclcgln 
,\nschauung <·inPr gl'rcrhlPn \\"iirdigicng zu unterziehen und 
j1•d1·nfalb dl'lll rcrf'illl' G1~legcnhcil Zll g„hcn. in allen Wl'i[PJ"f'll 
Slaclirn der l!Phancllung <lic:;1•r .\1qclcgenh1:'L s<'inr AuCerung 
ahg<'h<·n zu kiinnrn. 

]Jpr yon sozialdemokralisch<•r S1·ile i111 Jahl"f• 1\)07 irn 
.\hg1•orclncll·nhausc ülJ('r <IPnsl'lhl'n (ipgensland Pingcbrachll' 
( il'sdzl'nlwurf wurde lll'kannllich in cll'r lauf1·1Hl<·11 Session 
wiccl1·r nirgi•lcgl; <ler \'i•n•in wird sic:h also mil der Frag<' 
d1•r Sicl11·rh<'ilsmiinn1·r j<:cl1·11falls auch kiinflig hl'schäflig1•n 
müssen. (Schluß folgt.) 

Notizen. 
Rektorswahl an der Leobner Montanistischen Hoch· 

schule in Leoben. Bei der am 19. Mai vorgenommenen 
Rektorswahl an der montanistischen Hochschule wurde für die 
nächsten zwei Studienjahre der Professor der Physik und 
Mathematik Dr. Engelbert Kobald zum Rektor und der ab
tretencle Rektor Prof. W. Wendelin zum Prorektor gewählt. 

Personalnachricht. Bergdirektor Anton Plzak hat 
ans Gesundheitsrücksiehten auf seine 8telle als Direktor der 
Gewerkschaft Florentini Tiefbau in Schwaz resigniert und 
tritt mit 1. August d. J. aus den Diensten der genannten 
Gewerkschaft. 

Neue )lctho1len der Analyse rnn J,egierungen. W. 
B. Pr i c e. In der Hauptsache handelt es sich um Neusilber 
und um andere Nickellegierungen. Enthält ;die Legierung 
Mangan so löst man 1 g in 5 cm'1 HNOa (1·42), erhitzt, setzt 
2 cm 3 H2SO~ (l ·84) zu, raucht ab, nimmt mit heißem Wasser 
auf, filtriert durch einen Goochtigel, wäscht mit säure- und 
o.lkoholhaltigem (10:10:1 l) Wasser und wägt Blei als Sulfat. 
Das Filtrat versetzt man mit 2 c1113 HN03 (1: 1) und elektro
lysiert mit 0·5 A. auf J'llantelelektroden, wobei Kupfer an der 
Kathode, l\Iangan als Superoxyd an der Anode abgeschieden 
wird. Mn02 wircl. in Nn30 1 (X 0·7205 =Mn) verwandP.lt und 
gewogen. Ist kein Mangan in der Legierung, so löst man 
direkt in 15 c111 3 HN0:1 (1·42), ver<lünnt auf 200 cm" und elek
trolysiert mit 1 bis 1·5 A. Nach einer Stunde ist alles Blei 
als Superoxyd an der Anode abgeschieden, es wird gewaschen, 
bei 200° getrocknet und gewogen (X0·86-!3 =Pb). Die Lösung 
neutralisiert man mit Ammoniak, setzt o c11t3 HN03 + 2c111:1 
H2SO~ zu und schlägt mit 0·5 A. Kupfer vollends nieder. Die 
von Kupfer und Mangan befreite Lösung wird mit 3 bis 4 r1 
Ammonchlorid und 50 bis 75 c1113 einer (15 g enthaltenden) 
Natriumpyrophosphatlösung versetzt, mit Ammoniak schwach 

alkalisch gemacht, auf 20" abgekühlt, 2 cm~ 10°/0iger .Jod
kaliumlösung zugegeben und mit einer eingestellten Kalium
ryanidlösung (25 rt in 1 l), die 1·25 g Silbernitrat enthält, das 
Nickel titriert, bis die Trübung verschwindet. 

Ni(N03) 2 + 4 KCN = Ni(CN)2 .2 KCN + 2 KN03 

AgNOa + 2 KCN == AgCN: KCN + KN0:1 
EiS'en wird wie üblich bestimmt, Zink durch Differenz, oder 
durch besondere Titration mit Ferrocyankalium. Die Einstellung 
der Cyankaliumlösung auf Nickel erfolgt in der Weise, daß 
man aus Nickelsulfat, nach Abscheidung des Eisens bestimmte 
Mengen elektrolytisch abscheidet, löst und titriert. -- Die 
weiteren Angaben liber schnelle Bestimmung von Blei und 
Eisen in Handelszink bestehen in Elektrolyse des Bleies und 
der Titration des Eisens in einer besonderen Probe mit Per
manganat. (Chem. Engineer 1909, Bd. 9, S. 4, durch Chem.
Ztg. 1909). 

Elektroly_tisches Verfahren zur Erzeugung dunkler 
Jlletallischer UberzUge auf Metallen. A. Class.~n. Zur 
Erzeugung eines schwarzen oder tief dunkelblauen Uberzuges 
poliert man die Gegenstände, ätzt sie nachher durch Säure 
oder Sandstrahl an und setzt sie in einer Nickellösung, welche 
eine Abkochung von Südholzwurzel enthält, einem Strome von 
gewöhnlicher Spannung aus; nach der Erzeugung des Nieder
schlages setzt man plötzlich, ohne die Gegenstände aus dem 
Bade zu nehmen, die Spannung herunter. Als Badzusammen· 
setzung ist ang·egeben: 20 kg Nickelsulfat, 4 kg Natriumsulfat, 
lkg Nickelchlorid, 0·5k!J Borsäure in lOOl Wasser und 5kg 
8lißholzextrakt. Statt des letzteren können auch Glucoside, 
Phloroglucoside usw. verwendet werden. (V. St. Amer. Pat. 
891.982 vom 30. Juni 1908, angem. 3. November 1907, durch 
Chem.-Ztg. 1909.) 

Eisenerz der nördlichen Fränkischen Alb bei Holl· 
feld in Bayern. F. Klockmann. In chemischer Hinsicht 
sind diese Eisenerze wasserhaltige Eisepoxyde mit geringem 
Gehalt an Mangan, Kalk und Phosphor, namhaftem Gehalt 
an Kieselsäure in Gestalt von beigemengten Sandkörnern in 
den Mulmerzen, aber frei von Schwefel (0·03 °/o) und schäd
lichen Bestandteilen (Zink 0·023 °/0 , Kupfer Spuren, Arsen 
0·009 °/0). Aus 211 Analysen ergibt sich ein Durchschnitts
gehalt an Eisen von 40·13 °/0 und an Mangan von 0·67 °;0• 

Ein Durchschnitt von 40 Analysen ergab: 0·349 °/0 Phosphor, 
0·10 °/0 Kalk, 0 41 °/0 Magnesia, 5·43 °/0 Tonerde, 22·24 °/0 
Kieselsäure, 10·50 °/0 Glühverlust und Hydratwasser. (Stahl 
u. Eisen 1908, Bel. 28, S. 1913, durch Chem.-Ztg. 1909.) 

Berichtigung. 
In Nr. 21 cler Zeitschr., S. 342, erste Spalte, dritte Zeile 

von oben lies Grundwasserspiegel statt Grubenwasserspiegel. 

Metallnotierungen In London am 21. Mai 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 22. Mai 1909.) 
Preise per englische Tonne 8. 1016 kg. 

Metalle 

Kupfer 

" 
" " Zinn 

Blei 

" Zink . 
A.ntimon 
Quecksilber 

Marke 
---1 J l 11 _ N o t i e r u n g k~~:::. µ i5 1 von ~ bis Durchschn. 

___ 1L_}~j_f _l~M i l sh ! d !ilon.!I i 

Tough cake . . 
Best selected. . 
Elektrolyt. . . 
Standard (Kassa). 
Straits (Ka~sa) . . . 

~- r-;~1~11: 1f 51-;; 11~~ ----;--~ -- -;0~5--
21/2 

1 

62 15 o ,
1 

63 5 o 61·25 
netto 62 15 01 63 5 0 61·25 
netto 59 1 81 9 ii 59 11 3 § 57·36875 

Spanish or soft foreign 
English pig, common . . 
Silesian, ordinary brands 
Antimony (Regulus) . . . . . 
Erste"') u. zweite Hand, per Flasche 

netto 132 0 0 132 5 01,.... 133·-
2112 131 6 3 13 7 6 == 13·375 
31/2 13 10 0 13 12 6 ~ 13·625 

netto . 22 2 6 22 5 0 21 ·5 
31/2 

1
\ 30 o o,

1 
32 o o 30·8 

3 8 7 6 11 8 3 0 "')8·375 
1 

W.F. 
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Zusammenhang zwischen Gesteins- und Wettertemperaturen. 
Von Ingenieur Ernst SchmM, Bergschulprofessor in Klagenfurt. 

In je größere Teufen der Bergbau vordringt, desto 
belangreicher wird die Aufgabe der W etterfiihrung, den 
Arbeitsorten in der Grube auch Kühlung zu bringen. 
Es soll daher untersucht werden, welchen Einfluß die 
Temperatur des Gebirges, durch welches Grubenbaue 
getrieben sind, auf die Temperatur der durchziehenden 
Wetter ausübt. Naturgemäß wäre mit der Erwärmung 
0der Abkühlung zu beginnen, die die Wetter erleiden, 
Wenn sie durch einen seigeren Schacht einfallen, sich 
also senkrecht gegen höhere Geoisothermen bewegen. 
~a ich mit meinen darauf gerichteten Überlegungen 
Jedoch noch zu keinem befriedigenden Abschlusse ge
kommen bin, so beginne ich mit dem einfacheren Falle, 
daß sich die im Füllorte eines W ettereinziehschachtes 
mit einer bestimmten Temperatur ti> angekommenen '\Vetter 
längs einer Geoisotherme in einer Haupteinziehwetter
s~recke fortbewegen, deren durchörtertes Gebirge eine 
die Wettertemperatur überragende Gesteins wärme T 0 
habe und diese Temperatur während der Zeit beibehalte, 
auf die sich diese Untersuchung beziel1t. Ich denke mir 
nun aus dem W etterstrorue eine derartige Wettermenge 
h~raus, daß sie in der Strecke gerade eine Länge von 
einem Meter einnehme. Statt in gleichförmiger Bewegung 
begriffen, denke ich mir diese 'Vettermenge durch eine 
Sekunde hindurch in Ruhe dann unendlich rasch um ein 
Meter vorwärts verschoben: wieder eine Sekunde lang in 

Ruhe, dann unendlich rasch um ein Meter vorwärts ver
schoben usw.; dies entspricht einer gleichförmigen Ge
schwindigkeit der \Vetter von einer Metersekunde. Während 
ich mir diese 'Vettermenge in ihren einzelnen Lagen in 
Ruhe d~nke, tritt eine Erwärmung der Wetter ein, die 
proportional dem Unterschiede zwischen Gebirgs- und 
Wettertemperatur erfolgen wird und (T0-t0 ) ~ betragen 
möge. .:J- ist also die Temperaturerhöhung, die eine ein 
Meter Streckenlänge einnehmende 'Vettermenge während 
einer Sekunde erfährt, wenn die Wettergeschwindigkeit 
eine Metersekunde beträgt, u. zw. entspricht die Tem
peraturerhöhung~ einem Unterschiede zwischen Gesteins
und \V ettertemperatnr von 1 ° C. Da sich die Wetter 
mit der Temperatur t0 während der ersten Sekunde um 
(T0-t0 ) ~ erwärmt haben, so beträgt ihre Temperatur 
nach einer Sekunde 

t1 = to + (To - to) .{J-. 

Die auf diese '\\"eise auf t1 erwärmte w· ettermenge wird 
nun unendlich rasch in ihre zwei~e Lage gebracht und 
steht dort wieder mit Gestein von der Temperatur T0 

in Berührung und erwärmt sich während der zweiten 
Sekunde um 

(T0 - t2 ) .{t = (T0 - t0 ) (1- 3-) 3-, 
so daß ihre Temperatur nach zwei Sekunden 

t2 = t1 + (To- to) (1-~) 3- = lo +<To- to) (2~ - .ß-2) 
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beträgt. Dabei wurde allerdings da von abgesehen, daß 
die Wetter bei einer Temperaturerhöhung eiue Volums
vermehrung erfahren, die aber wegen der Kleinheit der 
Temperaturerhöhung wohl vernachlässigt werden darf. 

Denkt man sich vorstehende Überlegung fortgesetzt, 
so bekommt man als Unterschied zwischen Gesteins
und \Vettertemperatnr zu Beginn der 1., 2., 3. nsw. 
z-ten Sekunde 

== (T0 - t0 ) (1 - ~J) 0, 

= ('1'0 - t 0 ) (1- · :t) = (T0 - t 11 ) (1 - ~J)1, 

= (T0 - t.11 ) ( 1 - 2 :J· + :t~) = 
·-7~ (T

0
- t 0 ) (1 - :J-)2, 

= (T0 - t 0 ) (1- 3 :t- 3 ..'t2 -f- ..'t'1) = 
= (To - to) (1 - :J)'l, 
~= (T0 -- t0 ) (1- -l:J· + 6:t2 - 4:J''+ :JA)= 
= (To - to) (1- :t)4. 

T0 -- tz - 1 = (T0 - t0 ) (1- .:t)z - 1. 

Die Erwärmung, die die ·w etter während der 1., 
2., 3. usw. Sekunde erleiden, erhält man, wenn man 
jeden der vorhergehenden Ausdrücke mit .:t multipliziert. 
Die 'l'emperatnr, die die \Vetter nach 1, 2, 3 usw. 
z-Sekunden annehmen, beträgt dann - übereinstimmend 
mit der früheren Entwicklung -

t 1 = t0 + (T11 - t0 ) .:t = t0 + (T0 - t0 ) [1 - (1 - .9-) 1
], 

t2 = t0 + (T0 - t0 ) (2 :t- .:t2) = t0 + ('f0 - t0 ) [1-
- (1 -..'t)2], 

t,1 = ~o + ('f0 - t0 ) (3 .:t- 3 :t2 + .:t'1) = t0 + ('f0 - t0 ) 

[l - (1- :t)'1l, 
t 4 = t0 + (T0 -t0) (4 -:J-- 6 -:J-2 + 4 ,,'tll--:J-4) = t 0 + 

+ (T0 - t0 ) [l -(1-..'t)4], 

t 6 = t0 + ('f0 - t 0)(5:t-10d'2 -f- 10:t'1-5 :t4 -f-:t") = 
= t0 + (T0 - t 0 ) [1 - (1 - :tn. 

1). 

Um einen Anhaltspunkt fiir die Grüße von ..'t zu 
bekommen, benützte ich eine Arbeit von Ingenieur 
Stadlmayr 1), der die Temperaturzunahme von \Vettern, 
die mit einer Geschwindigkeit von 1·7111 /Sek. vom 
Fiillorte eines Einziehschachtes durch eine Seilbahn
strecke zogen, in folgender Zahlentafel zusammenstellte: 

Füllort
tcmperatur ° C 

oo 
50 

10·5° 
15·2° 
20° 

Wettertemperatur in einer Entfernung vom Füllort 
------·--·-·-------

von 400 in 

6·0° 
10·0° 
13·2° 
17·1° 
21·0° 

von BOü m 

10·5° 
13·6° 
15·7° 
18·6° 
21·8° 

"\"Oll 1200 III 

14•11) 
1G·40 
17·9° 
20·0° 
22·2° 

Bei der angegebenen Geschwindigkeit legten die 
Wetter diese 400, 800 und 1200 111 in 235, 4 70 und 
706 Sekunden zurück. 

1) „Üsterr. Ztscbr. f. B.- u. Hüttenw.", 1905, S. 2. Über 
Grubenlufttemperaturen usw. von Ingenieur L Stadlmayr. 

Aus der letzten Gleichung ergibt sich: 

7. 'l' t ..'t=l- 0- z 

'fo -to 

Nimmt man als Gesteinstemperatur = 24 ° an, so 
erhält man bei Benützung fünfstelliger Logarithmen für 
log (1 - .:J) die in nachstehender Zahlentafel zusammen
gestellten Werte: 

Fiillort
temperatur ° C 

oo 
50 

10·5° 
HJ·2" 
20° 

log (1 - .'1-) für 

'z = 235 Sckunden'z = 470 Sckuu!lcn z = 700 Sekunucu 

0·99 947 0·99 947 0·99 945 
0·99 943 0·99 944 0·99 !)43 
0·!}9 958 0·99 !)55 0·99 951 
0·99 955 0·99 95fl 0·99 951 
0·99 947 0·99 944 0·99 958 

Da an diesen Zahlen keine gesetzmäßige Abhäng·igkeit 
von der Füllortstemperatur oder von der Zeit zu erkennen 
ist, so mögen die Schwankung·en dieser Zahlen wohl auf 
die bei der Messung von \Vettertemperaturen unver
meidlichen Fehler, verschiedenen Feuchtigkeitsgehalt der 
Wetter usw. zurückzuführen sein. Damit wäre die 
Brauchbarkeit der abg·eleiteten Formel erwiesen und als 
kleinster \V ert von :t ergibt sich ..'t = O·OOO 97 °, als 
größter \V ert .:t = O·OOl 32 °, als Mittelwert aus allen 
15 Beobachtungen 

..'.t = 0·00117 ° c. 
Das wäre also für den vorliegenden Fall die Zahl, die 
angibt, mn wieviel ° C sich die Grubenwetter bei je 
1 ° Temperaturunterschied zwischen Gesteins- und Wetter
temperatur in einer Sekunde erwärmen. 

Die Zahl .:t läßt sich übrigens für jeden besonderen 
Fall schon aus zwei Beobachtungen der Wetteranfangs· 
nnd -endtemperatur ermitteln. Nimmt nach der ersten 
Beobachtung in einer Strecke die \Vettertemperatur in 
z-Sekunden von t0 auf tz, nach einer zweiten Beobachtung 
an denselben Punkten von t0' auf tz' zu, so lassen sich 
folgende zwei Gleichungen mit den zwei Unbekannten ~ 
und T 0 aufstellen: 

tz =t0 -f--(T0 -t0 )[1-(l--9Y] und 
tz' = t 0' + (T0 - t 0') [1- (1- :t)z]. 

Berechnet man aus der ersten Gleichung T0 , so 
bekommt man: 

T = ~=!o_(l-:t)~ 
o 1-(1-.:t)z" 

Setzt man diesen \V ert in die zweite Gleichung ein, so 
ergibt sich: 

..9-=1- tz -:tz V
-,-
to' -to. 

Geht man mit diesem \Verte von ..'.t in die vorherige 
Gleichung für T0 ein, so erhält man als mittlere 
Gesteins wärme: 

T = tz (t0' - to) - t0 (tz' - tz) __ __ji' tz - t()~ 
0 (t0'-t0)-(tz'-tz) --(t

0
'-t

0
)-(t/-tz)· 
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Betrug z. B. an einem Beobachtungstage die Anfangs
temperatur der Wetter 20°, deren Endtemperatur nach 
700 Sekunden 'Vetterbewegung 25 °, an einem anderen 
:.eobachtungstage hingegen die Anfangstemperatur 10 °, 

ie Endtemperatur 20·1 °, so ist: 

t0 ' = 20°, tz' = 25°; 
t0 = 10°, tz = 20·1 °. 

Daraus berechnet sich :J- = 0·001 ° und T0 = 30°. 
Auf diesem \Vege wäre es vielleicht möglich ver

gleichsweise den Einfluß festzustellen den verschledene 
G b" ' e irgsarten, z. B. Kohle und sein Hangend- oder Liegend-
gestein auf die Erwärmung der Grubenwetter ausüben. 
Habe ich in der gleichen geothermischen Teufe also 
auf ein- und derselben Abbausohle eines Schachte~ zwei 
S~recken von gleichem Umfang und Querschnitt, durch 
die die 'Vetter mit gleicher Geschwindigkeit ziehen 
Was sich ja. durch entsprechende Drosselung des Wetter~ 
Stromes leicht erreichen läßt so kann ich für jede der 
beiden Strecken die vVetteranfangstemperaturen t0 und t

0
' 

U# J~' „3.:; S':C 6"0 }Dß 8"6 --.ftrl&' dt'~llletur6<'lt1e,yun,f in -~·.t-unde~ 

Abb. 1. 

sowie in gleichen Entfernungen von den beiden ersten 
Meßstellen die dazu gehörigen 'V etterendtemperaturen 
Und daraus für jede der beiden Strecken .:;. und T 
bestimmen. Auf diesem 'Vege w!l.re es dann auch 
lllöglich, festzustellen, in wel~hem Grade verschiedene 
Flöze zur "~ärmeabg-:tbe an die Grubenwetter, also zur 
S~uerstoffaufnahme, zur Selbstentzündung neigen, womit 
einer Anregung Professor H. Hoefers 2) zur Feststellung 
der Br ü h wärme von Kohlenflözen Folge geleistet würde. 

Aus der Gleichung: 

tz =tu+ (Tu - t0 ) [1-(1-:J-)z] 

ist zu ersehen, daß die Wettertemperatur tz die Gesteins
temperaturen T 

0 
niemals erreichen kann, denn damit: 

t0 + (T0 -t
0 ) (1- (1- :J-)z] = T0 

~rde, müßte (1-.:J-)z = 1, also z = oo sein. Die 
ettertemperaturen nähern sich daher der Gesteins

~~mperatur asymptotisch. In welcher Weise diese An
herung erfolgt, zi:igen Abb. 1 und 2. Sie gelten, 

;.: zw. Abb. 1 für eine Gesteinswärme von 20°, Abb. 2 
ur eine solche von 30 ° und für Anfangswetter---n· 2

) nÖsterr. Ztscbr. f. B.- u. Rüttenw.", 1901, S. 267. 
p tef Wärmeverhältnisse im Kohle führenden Gebirge, von 

ro essor H. Hoefer. 

temperaturen von 0°, 5 °, 10.0 usw., wobei :J- = 0·001 ° 
angenommen wurde. 

'Venn man tz als Funktion von z betrachtet und 
differenziert, so erhält man aus Gleichung: 

d tz = - (T0 -t0 ) (1- 9-)Z ln (1- 3-). dz, 

woraus hervorgeht., daß mit zunehmender Dauer z der 
\Vetterbewegung der Temperaturzuwachs zur End
temperatur tz immer geringfügiger wird und um so 
kleinP,r ist, je weniger die anfängliche vVettertemperatur t

0 

von der Gesteinswlirme •r0 verschieden ist. 

- - - ~ - - ~ ---l/autrtie„ lfelürltWt'fU·~ i" ,Jebuzden 

Abb. 2. 

Betrachtet man tz als Funktion von 9- und differenziert, 
so erhält man 

d tz = (T0 - t0)z(l -.:J-)z. d 9-
und ersieht daraus, daß eine Anderung der Zahl 9-, also 
in den Wärmeabgabeverhältnissen des Gebirges besonders 
dann eine merkliche Anderung der "' etterendtemperatur 
mit sich bringt, wenn (T0 - t0 ) und z groß sind. Aus 
Abb. 1 ist z. B. zu entnehmen, daß für t 0 = 0° und 
z = 1000 Sekunden, tz = 12·6° wird. Nimmt man :J
statt wie in Abb. 1 zu 0·001 zu 0·0011 an, so ergibt 
sich durch Rechnung tz statt zu 12·6 ° schon zu 13·3 °. 

„„,..! „ 
:i 
"' ~fr' 

t ~ ........ "'----<·L.....,,.C.---l 

~ 
~s•i..-c;.._-L~~L-~-+--~---1 
~ 

.s~ PI• q- .II" 

Aya~.swetürte~rtZturt, 

Abb. 3. 

Um schließlich noch den Einfluß der Wetteranfangs
temperatur t0 auf die \Vetterendtemperatur tz festzustellen, 
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betrachtet man tz als Funktion von t0 und erhält, wenn 
man demgemäß differenziert: 

d tz = (1-.:J)Z. d t0 • 

~ !~ ist also für zwei Beobachtungsorte von bestimmter 
d t 0 
Entfernung eine konstante Griiße. Die Endtemperaturen tz, 
die die \Vetter nach einer bestimmten Zeit in einer nach 
einer Geoisotherme verlaufenden Strecke erreichen, ver
halten sich zu einander wie <lie Anfangstemperaturen. 
Je größer jedoch z wird, je länger also die Wetter
bewegung dauert, desto kleiner wird die Verhältniszahl 
zwischen dem Zu wachs zur \ Vetterend- und -anfangs
temperatur. l>ies veranschaulichen auch die Schaulinien 
Abb. 3, aus denen der Zusammenhang zwischen \Vetter
end- und -anfangstemperaturen für eine Dauer der \Vetter-

bewegung von 200, 400 ... 1000 Sekunden bei einer 
G esteinswärme von 20 ° ersichtlich ist. 

Da alle diese Geraden nach einem Punkte konvergieren, 
der der Gesteinstemperatur T 0 = 20 ° entspricht, so ist 
hiemit ein Mittel gefunden, die Gesteinswärme zeichnerisch 
zu ermitteln und durch eine \Viederholung der Be
obachtungen nach einiger Zeit festzustellen, ob mittler
weile eine Abnahme der Gesteinstemperatur (Abkühlung) 
oder eine Zunahme derselben stattgefunden hat, z. B. 
eine Brühung vorhanden ist. 

Die Übereinstimmung aller drei Abbildungen mit 
den entsprechenden von Ingenieur Stadlmayr auf Grund 
von wertvollen Versuchen gezeichneten Schaulinien sprechen 
wohl dafür, das vorstehende iiberlegungsmllßig gefundenen 
Zusammenhänge nicht unbrauchbar sind. 

(Schluß folgt.) 

Verhalten des Calciumsulfates bei hohen Temperaturen und Verwendung einiger 
Flußmittel. 

Der rühmlich bekannte amerikanische Metallurg 
H. 0. Hofman hat sich der Arbeit unterzogen, die wich
tigsten bei den sogenannten Kalkröstverfahren vor
kommenden Heaktionen auf experimentellem \Vege klar
zustellen. 

So hat er in Gemeinschaft mit Reynolds und 
Wells bereits eine experimentelle Studie über das Sa v els
b er gsch e Rijstverfahren veröffentlicht*) und nun liegen 
Resultate sehr gründlicher Versuche über das Verhalten 
des Calciumsulfates vor, die er unter Mitwirkung von 
M os tow i tsch durchführte. Diese Arbeit bezieht sich 
zunächst auf das Kalkröstverfahren von Carmichael
Bradford, bei welchem bekanntlich die Bleierze mit 
Gips gemengt in der Birne verblasen werden. Beim 
Huntington-Heberlein-Prozeß und dem Savelsberg
Verfahren wird für diesen Zweck Kalkstein verwendet. 

Da auch bei den übrigen Röst\·erfahren, bei welchem 
als Zuschlag Kalkstein angewendet wird, die Bildung 
des Calciumsulfates aus dem beim Verblasen entstandenen 
Kalk und den sauren Gasen mitunter angenommen wird, 
so besitzt die neueste Arbeit von Hofman und Mosto
witsch für alle Kalkröstverfahren ein größeres Interesse. 

Der Zweck dieser Arbeit bestand in Feststellung 
des Verhaltens des Calciumsulfates bei höheren Tem
peraturen, u. zw. zunächst ohne Zuschläge und dann in 
Anwesenheit von Zuschlägen, die bei den Kalkröstverfahren 
zur Anwendung gelangen oder aber der Zusammensetzung 
der Bleierze entsprechen (Kieselsäure, Eisenoxyd). 

Die zu den Versuchen, welche diese Frage lösen 
sollten, verwendeten Stoffe mußten von großer Reinheit 
sein, weil schon geringe Mengen von Verunreinigungen 
den Schmelzpunkt wesentlich beeinflussen. Es mußten 
daher vorerst die erforderlichen Substanzen in möglichst 
reinem Zustande dargestellt werden. Die genannten Ver
fasser beschreiben in ihrer Arbeit die Methoden, nach 
denen sie reines Calciumsulfat, Kieselsäure, Bleioxyd und 

*) Siehe rlie Zeitscbr. 1907, S. 356. 

Ferrioxyd bereitet haben. Sodann werden in der Arbeit 
auch die beniitzten Apparate, von welchen insbesondere 
der zur Erzeugung hoher Temperaturen benützte elek
trische Ofen von Hera e u s hervorzuheben ist, eingehend 
erörtert. 

Auf die Wiedergabe dieses Teiles der Studie kann 
hier nicht eingegangen werden und muß in dieser Hinsicht 
auf die Quelle: Transactions of the Americ. In
stitute of Min. Engineers (Chattanooga Meeting 
1908) verwiesen werden. Im nachstehenden soll nur 
den Schlußfolgerungen der Arbeit Raum gewährt werden. 

Das wasserhältige Calciumsulfat (CaSO, + 2 H
2
0) 

verliert das gebundene Wasser bei zirka 900°C. Das 
Calciumsnlfatanhydrid, in einer reinen trockenen 
Luft bei Atmosphärendruck erhitzt, bleibt bis zu 1200° C 
unverändert, worauf die Zerlegung in Schwefligsäure und 
Sauerstoff beginnt, da bei dieser Temperatur das Schwefel· 
trioxyd (Schwefelsäureanhydrid) als solches nicht bestehen 
kann. Die Geschwindigkeit und der Grad der Zersetzung 
variiert mit der Zeit und der Temperatur. Calciumsulfat 
schmilzt bei ungefähr 1360° C, wird dabei mehr oder 
weniger zersetzt, das dabei resultierende Produkt ist ein 
Gemenge von Calciumoxyd und Calciumsulfat, das Ver
hältnis der beiden Gemengteile variiert mit der Zeit und 
Temperatur des stattgefundenen Erhitzens. 

Kieselsäure zersetzt das Calciumsulfat bei höherer 
Temperatur; die Zerlegung beginnt bei 1000° C und ist 
praktisch bei 1250° C vollendet, was nach folgenden 
chemischen Gleichungen vor sich gehen dürfte. 

4CaSO, + Si02 = Ca,Si06 + 4Sü2 + 20 (Subsilicat), 
CaSO, + Si02 = CaSi03 + S02 + 0 (Bisilicat), 

2 Ca SO 4 + Si02 = Ca2 Si 0 3 + 2 S02 + 3 0 (Singulosil~cat), 
2 Ca SO, + 3 Si02 = Ca2 Si3 0 8 + 2 S02 + 2 0 (Trisihcat). 

Die Untersuchung des erhaltenen Produktes ergab, daß 
die Bildungstemperatur des Calciumsilicates unter seinem 
Schmelzpunkte liegt. 
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Reines Ferrioxyd erleidet bei Erhitzung· iu reinel' 
trockener Luft und bei Atmosphärendruck selbst bei 
1500° C keine Zersetzung. Wird jedoch Calciumsulfat 
mit Ferrioxyd erhitzt, so liegt der Anfang der Zer
setzung bei 1100° C und das Ende bei 1250° C. Im 
großen ganzen ist zur Zerlegung des Calciumsulfates 
mit Ferrioxyd eine höhere Temperatur notwendig als 
Wenn für diesen Zweck Kieselsäure angewendet wird, 
nur erfolgt im ersteren Falle die Zersetzung viel rascher. 
Die dabei stattfindende Reaktion dürfte nach folgender 
Gleichung verlaufen. 

CaSO 4 + Fe2 0,1 = CaO . Fe2 Otl + S02 + 0. 
Das entstandene Calciumferrit schmilzt bei 1250° C; es 
besitzt die Eigenschaft, das Calciumsulfat zu lösen und 
es zu zersetzen, was auf die Existenz noch anderer Ferrite, 
als in vorstehender Gleichung angegeben, hindeutet. 

Reines Bleioxyd hat keine zersetzende Wirkung 
auf Calciumsulfat. 

Die wichtigsten Daten der zwecks Feststellung der 
'Virkung der Kieselsäure und des Ferrioxydes auf wasser
freies Calciumsulfat in der Hitze vorgenommenen Ver
suche enthält die folgende Tabelle: 

Zeitdauer Von der in der behandelten Ch11rge enthaltenen 80, wurden ausgetrieben "fo: 
der Temperatur 

Erhitzung in •c 
Minuten 

10 1000 
10 1100 
10 1150 
10 1200 
10 1250 
10 1300 
10 1360 
10 1400 

CaSO, 

0·35 
1•81 
4·38 

17·80 
36-45 

·1 Ca SO, : SiO, 
Cn, Si o. 

0•46 
1·84 
3·43 
7'77 

12·12 

Nutzanwendnng der Versuchsresultate auf 
einige metallurgische Prozesse. 

1. Der Carmichael-Bradford-Prozeß. Der 
bei diesem Kalkröstverfahren zugesetzte Gips wird vor
nehmlich durch Kieselsäure und Ferrioxyd zerlegt; das 
dabei freiwerdende Schwefeltrioxyd reichert die Abgase 
des Verblaseprozesses an. Auf B 1eig1 an z bleibt aber 
der Gips wirkungslos. Das Schwefelblei der Charge 
Wird nur durch die Gebläseluft oxydiert, denn das bei 
der Temperatur der Zersetzung des Calciumsulfates ent
standene Schwefeltrioxyd zerfällt sofort in schweflige 
Säure und Sauerstoff und kann daher in dem heißen 
Teile der Charge keine oxydierende Wirkung hervor
bringen; in dem oberen kühleren Teile der Birne wäre 
Wohl die Möglichkeit gegeben, daß etwas Schwefeltrioxyd 
durch die k&.talytische Wirkung der Charge aus Schweflig
säure und Sauerstoff entstehe, aber auch dieses neu ent
s~ndene Schwefelsäureanhydrid dürfte k~um oxydierend 
Wirken, indem dies eine endothermische Reaktion an
deutet, während die erwähnte Oxydation des Bleiglanzes 
durch die Gebläseluft einer exotherrnischen Reaktion 
entspricht und daher wahrscheinlicher ist. Diese Reaktionen 
Werden dargestellt durch: 

808 = so~ + o - 22.600 kal. 
PbS + ~O (Luft) - PbO -i-- S02 + 104.000 kal. 

Die Zersetzung des Calciumsulfates mit dem gleich
zeitig vor sich gehenden Zerfalle des Schwefeltrioxydes 
entspricht zwei stark endothermischen Reaktionen, welche 
b.ei der Röstnng des Bleiglanzes insoferne von Vorteil 
sind, als sie der stellenweisen Überhitzung und dem
zufolge einem vorzeiti~cn Flüssigwerden der Charge ent-

---- ---- --------- -·-·-

2 CaSO, : SiO, CaSO,: SiO, 2 CaSO, : 3 Sill., : CaSO,: Fe,0.1 Ca,,SiO, CaSiO, Ca..:Si3 0~ 

0·71 0·47 o·76 
3•27 3·51 7'40 o·56 
6•13 6·92 2·26 

12·78 17'50 24'66 8·27 
22·64 34·99 44-76 31·37 

95·36 

gegenwirken. Sie verlaufen nach folgenden chemischen 
Gleichungen: 

CaSO, = CaO + SOtl - 95.600 kal. 
SOS = SOi! + 0 -- 22.600 " 

- 118.200 kal. 

Die durch die Charge aufsteigende schweflige Säure 
lockert den Birneninhalt auf und fördert so die Oxydation. 
Vom thermischen Standpunkte scheint die Anwendung 
des Gipses bei den Verblaseprozessen vorteilhafter als 
jene des Kalksteines zu sein, weil letzterer bei seiner 
Zersetzung weniger Wärme verbraucht, u. zw. nach 
folgender Formel: 

CaC03 = CaO +CO~ - 45.150 kal. 
2. Gewöhnlicher Röstprozeß. Da die Temperatur 

bei Durchführung desselben selten über 1000 ° erhöht 
wird, so ist klar, daß das eventuell vorhandene Calcium
sulfat nicht zersetzt wird und so den Schwefelrückhalt 
des Röstgutes erhöhen muß. 

3. Oxydierendes Rösten der kalkhältigen 
Zinkblende. Bei dieser Röstung wird das aus Calcium
carbonat gebildete Calciumsulfat bei der gewöhnlich 
dabei herrschenden Temperatur von 1200 bis 1250° C 
unzersetzt bleiben und so den Schwefelrückhalt des Röst
gutes erhöhen, wenn nicht die kleinen Mengen von Kiesel
säure und Ferrioxyd, die von der Gangart herrühren, 
die Zersetzung des Calciumsulfates fördern und hiedurch 
zur Herabsetzung des Schwefelrückhaltes des Röstgutes 
beitragen würden. 

4. Zinkdestillation aus gerösteten kalkhäl
tigen Zinkblenden. Ein größerer Halt an Schwefel
kies in Blenden, welcher bei der Röstnng in Ferrioxyd 
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übergeführt wurde, kann aber bei der Zink des t i 11 a t i o n 
schädlich wirken, indem das entstandene Calciumferrit 
schon bei 1250° C schmilzt und, einen leichten Fluß 
bildend, die Charge durchdringt und auf diese Weise der 
erst bei 1300° C vor sich gehenden Reduktion des Zink
oxydes in der Muffelbeschickung hinderlich ist. Durch 
die korrosive Wirkung des Ferrites auf das Muffelmaterial 
macht sich ein derartiger Eisengehalt der Erze ebenfalls 
fühlbar. 

ö. Knudsens Prozeß des Pyritschmelzens. 
Bei diesem Prozesse werden bekanntlich. knpferhältige 
Pyrite in einer mit Dolomit ausgekleideten Birne verblasen. 
Dabei hat sich erfahrungsgemäß ergeben, daß je basischer 
die gebildeten Schlacken (reicher an Eisen) sind, desto 
rascher das Futter des Konverters verschlackt wird. 
Schlacken mit hohem Kieselsäuregehalt greifen aber die 
Auskleidung der Birne weniger an. Die Ursache dieser 
auffallenden Tatsache läßt sich nun durch die Bildung 
des leichtschmelzbaren Calciumferrites erklären. Da sich 
Magnesiumferrit auch bei 1500° C nicht bildet, SI) ist 
es begreiflich, daß je reicher der bei diesem Prozesse 
verwendete Dolomit an Magnesia ist, desto widerstands-

fähiger sich die Auskleidung der Birne mit demselben 
erweisen wird. 

6. Basischer Prozeß der Stahlgewinnung. 
Die im vorhergehenden Punkte geschilderte Tatsache 
der leichten Verschlackung des Calciumoxydes durch 
Ferrioxyd sowie der schwierigen Bildung des Magnesium
ferrites (Magnoferrit) ist für den basischen Prozeß der 
Stahlgewinnung von großer Wichtigkeit. Es wurde auch 
hier konstatiert, daß Magnesia der korrodierenden Ein
wirkung der Eisenschlacken besser widersteht als Kalk. 

7. "Wirkungsweise der Eisenschlacken beim 
Schmelzen der Erze (mit Ausnahme der Eisenerze). Die 
\Virkung von basischen an Eisen reichen Schlacken von 
Kupfer- oder Nickelraffinier1ifen hinsichtlich der Schlacken
bildung kann beim Verschmelzen von sauren Erzen im 
Schachtofen wohl zum Teil durch die Leichtflüssigkeit 
und Schmelzbarkeit des Calciumferrites erklärt werden. 
Dieses löst leicht einige weniger schmelzbare Bestand
teile der Beschickung und trägt so zur Erzielung einer 
leichtflüssig·en Schlacke bei der gewünschten Temperatur bei. 

G. K. 

Die diamantlose Davis-Calyx-Kernbohrmaschine. 
Von Ing. Gustav Oelwein. 

Im vergangenen Jahre hat die amerikanische Inger
soll Rand Co. eine in Amerika erprobte Gesteins- Kem
bohrmaschine, die diamantlose Davis-Calyx-Gesteins-Kern
bohrmaschine, in Österreich-Ungarn auf den Markt gebracht, 
weshalb es unsere Leser interessieren dürfte, diese 
Kernbohrmaschine näher kennen zu lernen. Die Bohr
maschine vereint Einfachheit mit leichter Aufstellbarkeit 
und ermöglicht die Herstellung kompakter, langer Kerne, 
mit gleichzeitiger Ansammlung von korrespondierenden 
Bohrmehlen. Sie liefert selbst in weicherem Material -
wie Steinkohlen - volle Kernstücke von größeren Längen. 

Die Davis-Calyx-Kernbohrmaschine besteht, wie die 
Skizze auf Seite 365 zeigt, aus vier Hauptbestandteilen: 

1. Dem Schneideapparat A, welcher entweder aus 
dem Schneideapparat nach dem Davis Modell oder bei 
sehr hartem Gestein für die Verwendung von diarnant
hartem Schrot eingerichtet ist; 

2. dem Kernzylinder JJ, welcher ein Rohr ist, das 
stets Pinen größeren Durchmesser als das Bohrgestänge, 
jedoch denselben Durchmesser wie dei· Hauptkörper des 
Schneideapparates hat; 

3. dem Bohrgestänge l~ aus Rühren hergestellt, welche 
in eine Reduktionsmuffe C im äußersten Ende des Kern
:t.ylinders eiugeschraubt werden und dem llohrfortschritte 
entsp!'echend von oben aus verlängert werden. 

4. schließlich der Calyx D, ein Rohr von demselben 
Durchmesser wie der Kernzylinder. Dieses ist am 
oberen Ende offen, am unteren Ende aber in der 
Reduktiousmuffe C befestigt. Die Calyx umgibt die 
unterste Bohrstange. 

Die Oberflächenausrüstung der Davis-Calyx-Bohr
maschine besteht aus der eigentlichen Bohrmaschine, 
welche auch den Rahmen mit Anordnung von Zahn
rädern, die zum Drehen und Niederdrücken der Bohr
stangen dienen, mit einschließt. Als Kraftquelle kann 
ein beliebiger Motor verwendet werden. Weitere Be
standteile der Ausrüstung sind: das Hebezeug der Bohr
stangen, der Calyx und der Kerne, dann eine Pumpe zum 
Drücken von Spülwasser in das Bohrloch. Ein \Vasser
eiulaßschlauch der Pumpe ist mit dem oberen, dreh
baren Ende der hohlen Bohrstangen verbunden. Der 
Wasserstrahl, der hier eintritt, geht durch das Hohl
gestänge in dem Kernzylinder herunter und wird 
zwischen den Zähnen des Schneiders herausgedriickt, 
dann steigt er zwischen Kernzylinder und Bohrloch wieder 
zur Oberfläche. Wenn dieses \V asser unter konstantem 
Druck zufließt, hat es in verschiedenen Punkten des 
Systems verschiedene Geschwindigkeiten, z. B. wenn das
selbe durch den verengten Raum, welcher den Kern
zylinder und die Calyx umgibt, aufsteigt, hat es eine 
hohe Geschwindigkeit bis zum Punkte E. Beim Fort
schreiten der Arbeit werden die abgemeißelten Gesteins
teile vom \Vasser durch diesen Raum vehement hinauf
gespiilt, bis sie am oberen Ende der Calyx anlangen. 
Hier vermindert sich infolge des bedeutend erweiterten 
Que!'schnittes die Geschwindigkeit des \Vassers, das mit
gerissene Bohrmehl schlägt sich in die Calyx nieder und 
bietet den Vorteil der Kontrolle der vom Bohrer er
zeugten Kernstücke. 

Der Davis-Schneideapparat i~t eigentlich ein zn· 
sammengesetzer Meißel, der nach iunen und nach außen 
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ausgeladene Schneiden besitzt nnd ei11e kreisförmig·e 
Vertiefung im Gestein ausarbeitet. Die Zähne des Meißels 
sind aus solidem Stahl von einer speziellen Komposition 
geschmiedet. Dieses Werkzeug arbeitet sehr rasch und kann 
sehr leicht geschärft werden. Die Erfahrung zeigt, daß 
die Abniitzu11g der Davis-Schneideapparate derart gering 
ist, daß sie pro :'lleter nur einen Teil eines Hellers 
kostet. Dieser Apparat schneidet das Gestein nicht, 
sondern er meißelt es. Das ·w erkzeug, so einfach es 

erscheint soll es ermöglichen, Kerne aus härterem Gestein 
leichter ~uszuschneiden als je ein anderes \Verkzeug 
d. ' ies zu tun imstande war. In Schiefer und gewöhnlichen 
Sandstein ist es nicht ungewöhnlich, daß der Schneide
apparat um 18 bis 20111111 pro einer Umdrehung vor
dringt. Es gibt aber auch so hartes Gestein, daß der 
Schneideapparat in demselben nicht mit einer rentablen 
Geschwindigkeit vordringen kann. In einem solchen Falle 
~ird der Davis-Schneideapparat durch eine Vorrichtung 
fur Bohrung mit St:l hlschrot ersetzt. 

. Der Stahlschrot, der da zur Verwendung kommt, 
Wird l1ergestellt, indem geschmolzenes Roheisen oder 

Stahl grauuliert und plötzlich abg·ekühlt wil"d. Durch 
diese Methode bekommt man ein äußerst hartes, angriffs
fähiges Material, das verhältnismäßig billig zu stehen 
kommt. Die Methode der Sehrotbohrung ist seh1· einfach. 
Es wird nämlich dabei dasselbe Prinzip angewendet, 
wie es beim Sägen von Steinen stattfindet. Übrigens ist 
die Anwendung von Schrot unter einer Sägeklinge, die 
sich vor und rückwärts bewegt, ziemlich alt; dieselbe 
Idee ist nur bei .der Kernbohrung weiter vervollkommnet 
und angepaßt. Die Schrotvorrichtung repräsentiert hier 
nämlich eine Kreissäge. Das Schrot wird dem Hohl
gestänge durch ein Schrotvorschubventil, welche;; auf dem 
Schlauche, der die Pumpe und Gestängewirbel Yerbindet, 
montiert ist, zugeführt. Das Schrot wird nun durch 
den \Vasserstahl, der abwärts gerichtet ist, durch den 
Schlauch und das innere der Bohrstangen befördert. Es 
wird nicht mehr \Vasser als nötig ist, um das Schrot 
abwärts zu führen, verwendet, doch nicht so viel, um 
dasselbe vom Grunde wegzuspülen, während die Strömung 
nur die leichteren Abfälle hinüber in die „ Calyx~ führt. 
Der Sehrotverbrauch hlingt ganz von der Beschaffenheit 
des gebohrten Materials ab. Man wird z. B. in sein· 
hartem Gestein, wie Granit, Quarz-Conglomerat und Jaspis, 
ungefähr :J/4 bis 21.·y Schrot pro Meter Grund benützen. 

Die Ingersoll Rand Co„ deren Vertretung für Öster
reich-U ngaru sich in Budapest befindet, bezeichnet nach
stehende Eigenschaften als ausschließliche Vorteile der 
Davis-Calyx-Kernbohrmaschine: 

Stählerne Schneideapparate werden für weiches und 
mittelhartes Gestein verwendet. Fiir das Schneiden von 
härteren Materialien wird Stahlschrot mit einer Schrot
vorrichtung angewendet. 

Diese Maschine schneidet Ton, Kohle, Schiefer 
Kalkstein, Marmor, Granit, Bandjaspis, Korund, gewalzten 
Stahl und Gußstahl usw. in rationeller Weise. 

Sie arbeitet mit 30 bis 35 ° /0 niedrigeren Spesen 
als andere Maschinentypen. Die Maschine gewinnt bei 
einem Durchmesser von 40 bis 400 mm von allen Tiefen 
bis 1800 111, größere Kerne als irgend welche andere 
Bohrmaschine. 

Es ist dies die einzige Bohrmaschine, welche es 
ermöglicht, die durchgebohrten Schichten doppelt zu 
kontrollieren, ferner die einzige Maschine, welche Kerne 
zufriedenstellend auch aus der weichsten Kohle heraus
nehmen kann und endlich die einzige Bohrmaschiue, 
welche nie ein Loch durch festgeklemmte Stähle ver
loren hat. 

Der Preis einer kompletten Davis-Calyx-Bohrmaschine 
ist oft kleiner als der Preis eines einzigen Satzes 
Diamantwerkzeuge. 

Die Davis Schneideapparate arbeiten unter jedem 
Winkel, wo das Gestein deren Verwendung zuläßt. 
Schrotwerkzeug·e schneiden unter jedem Winkel bis zu 
30 ° von der Vertikalen. 
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Davis - Calyx: - Kel'llliuhrwaschinen sincl clerzeit im 
Betriebe: 

Bei Georg Weifert in Knazevac, Serbien; bei 
den königl. ungar. Kohlengruben in Petroszeny, Sieben-

bürgen, und bei der Kohlenberg·bau-Aktieu-Gesellschaft 
Kövarvidek in Nagy-Somkut in Ungarn. 

Wir werden seinerzeit über die erzielten Betriebs·· 
resultate berichten. 

Über die Beziehungen des Bergbauunternehmers zum obertägigen Grundbesitze mit 
besonderer Berücksichtigung der Bergschadensfrage. 

Von Dr. J. Mayer, k. k. Oberbergrat. 

Wir haben für unsPre Betrachtungen die Yor
stehcnrle Aufschrift gewiihlt, \rnil darunter alle unsPre 
heutigen Klagen ü!Jcr die Unklarheit dieser Beziehungen 
und den Wandel der hehünllichen und gerichtlichen 
Enlschcirlungen im Verlaufe der l<'tztcn Dezennien sub
sumiert werrlen können. Man sollte kaum glauben, 
daß die glc>ichen IJestimmungen des Ilcrggesetzes im 
Laufe der .Jahre so verschiedene Deutungen und 
.\uslcgungc·n finden konnten, und es werden immer 
neue Gesichtspunkte hervorgesucht, mit welchen die 
ohnedies sehon höchst kompliziNtcn Verhältnisse noch 
weiter zu Ycrwirrcn und zum Schaden unseres Ilerg
Laues - rlcr gerade bei uns schutzbedürftig ist und 
im staatlichen Interesse unterstützt werden sollte -
auszu!Jcutcn getrachtet wird. 

Es ist nicht zu verkennen, daß zu diesem Wandel 
der Anschauungen auch manche Rechtsvertreter und 
technischen Sachverständigen - mitunter selbst in 
Förderung des persönlichen Interesses - beigetragen 
und in dieser Richtung Erfolge erzielt haben, die den 
Bergbau schwer schädigen, was uns eben veranlaßt, 
diese Angelegenheit hier zur Sprache zu bringen, um 
- wenn noch möglich - diese uns berlrohenden Ge
fahren von uns abzuwenden, oder wenigstens zu 
mildern. 

Diese Unklarheit führte zu häufigen Streitfällen, 
die einen lohnenden Nebenerwerb den stets sich mehrenden 
Hatgebern sicherstellen. 

Ich crinnPrc mirh daran, daß beispielsweise noeh 
rnr 35 .Jahren in der Stadt Mähri.sch-Ostrau (in
klusin: der nächsten Umgehung: Polnisch-Ostrau, 
\ritkowitz uml Oderfurt) nur ein einziger Hechts
anwall ansässig war. Als ein zweiter A{l\'okat nach 
O.s trau kam, hat erslPrcr Os trau verlassen und is1 
in eim• aml<'l"c Lm11lsiarlt in ~Jiihre11 ühersiedt>lt, weil 
er dafür hic>lt, daß Ostrau (inklusin• Umgehung) zwei 
Advokaten nicht erhalten könne. Heute domizilieren 
in der Stadt Mähr.-Ostra u allein 25 Advokaten. 

Es ist nun richtig, daß sich der fü•rgbau im 
Ost.rauer IleYiere in den letzt<'n Dezennien - trotz 
aller Hemmnisse - namhaft entwickelt hat. So 
betrug die Förderung des Ostrau-Karwiner Re
vieres im Jahre 1872 11,992.346 q !Jci einem Arbeiter
stande von 11.686 ;\lann. Dagegen im Jahre 1908 

73,443.-!SG q !Jci einem Mannschailsslande von 35.890 
Individuen. 

Es steht die Steigerung der Produktion nicht 
in dem V erhältnissc der Vermehrung der hilfsbereiten 
Ilat.gcber, die ja an der Häufigkeit der Streitfälle -
welche wieder mit den erzielten Erfolgen zusammen
hängen - inLcressiert sind. Es ist dies um so auf
fälliger, als es allgemein bekannt ist, <laß der Bcrgbau
unternehmer jederzeit und !Jcrcitwilligst seiner ihm 
durch das Uerggeselz auferlegten r crpflichtung zur Ver
gütung des vollen Bergschadens, der durch den Bergbau
liclricb verursacht wird, nachzukommen trachtet und 
oben nur gedrängt wird, Prozesse zu führen, um sich 
gegen übertriebene Anforderungen und Erpressungen 
des obertägigen Besitzers zu wehren. 

Dw nicht geklärten Beziehungen des Bergbauunter
nehmers zum oherl.ä.gigen Grundbesitzer hahen mich 
im Jahre 1898 - als damaliges l\ritglied der montanisti
schen Abteilung des Landwirtschaftsrates-veranlaßt, ein 
über meine Anregung \'erfaßtes ,.Promemoria" des 
bcrg- und hült(}nmännischcn \'ercins in l\fährisch-Ostrau 
- dem sich alle montanistischen r creinc angeschlossen 
ha!Jcn - dem Landwirlsdiaflsratc bzw. der montanisti
schen Abteilung dieses Hates zu unterbreiten und um 
V cranlassung der Hcgclung dieser Beziehungen zu 
hitten. 

Das Promemoria hehandelle zwei Fragen : 

„1. DM Ycrhiiltnis des Bergbauunternehmers 'Zum 
oberlägigen Gnmdhcsitzcr rücksichtlich der Ausühung 
seiner Bergbauberechtigung unter fremdem Grund und 
Borlen und 

2. das V erh„'iltnis des Berbauunternehmcrs r.um 
oberl.ä.gigen Grundbesitzer rücksichtlich der Bau
führungen über verliehenem Grubenfelde." 

Ich berufe mich hier auf mein ausführliches Referat 
in den Verhandlungen der montanistischen Abteilung 
des Landwirtschaftsrates Yom .Jahre 1900 und ferner 
auf mein lleferat vom .Jahre 1905, das über neuerliches 
Ansuchen, wenigstens die llegelung der uns so schwer 
schädigenden schrankenlosen Bautätigkeit über ver
liehenem Grubenfelde anstrebte, wie dies seinerzeit 
in Deutschland - wo zur Zeit ähnliche l\Iißstände 
herrschten - bei analogen berggesetzlichen Bestim
mungen durch Erlassung des neuen Ansiedlungsgesetzes 
vom 16. September 1899 geschcP.cn ist. 
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Leider konnte bei unserer staatlichen Verfassung, 
lrotz aller ,ßemühungen unserer maßgebenden Behörden, 
keinP- Abhilfe geschaffen werden, da die Baufühmngen 
nach den von den Landlagen erlassenen Bauordnungen 
geregelt werden und es nicht gelingen konnte, einheit
liche, in alle Bauordnungen aufzunehmende Bestim
mungen zum Schutze des ßergbaubctricbes zu erwirken. 

Es konnte sonach auch dic>se uns am meisten 
bodrückende Angelegenheit nicht ausgetragen werden. 
Ich erlaube mir hier auf die Ausführungen meiner 
Referate zu \'erweisen und möchte zur Klarstellung 
nur milteilen, daß den Hauptanlaß zur Vorlage des 
Promemorias die Entscheidung des Verwaltungsgerichts
hofes vom 17. April 1886, Z. 815, bildete, wonach der 
ßergbau nur derart betrieben werden dürfe und alle 
Vorkehrungen zu treffen seien, daß nach menschlicher 
Voraussicht jede Beschädigung des fremden Grund 
und Bodens hintangehalten werde. Es war dies eine 
neue, der bis dahin üblichen Rechtsspruchpraxis wider
sprechende Entscheidung, und wir könnten sagen: eine 
gewaltsame Auslegung des § 170, Abs. a a. B. G., und 
es war sofort klar, daß bt>i strikter Einhaltung dieser 
Verpflichtung die Fortführung des Kohlenabbaues ganz 
unmöglich geworden wäre, da ein solcher Bergbau 
ohne Beschädigung des Grund und ßodens nicht be
trieben werden kann. 

Nach der bis dahin üblichen Anschauung und 
Rechtsprechung wurde der Schutz der Tagesoberfläche 
im Sinne des § 170, Abs. a a. B. G., bloß zum Schutze 
der persönlichen Sicherheit und gegen gemein
gefährliche Einwirkungen des BerglHtll
betriebcs, demnach im öffentlichen lnterPsSt', 
gefordert. In der angezogenen Entscheidun~ \\·ird auch 
der Schutz des Privateigentums gegen jede Be
schädigung des obertägigen Besitzes verlangt. 
Der Grundbesitzer konnte daher mit Berufung auf diese 
Entscheidung den Schutz seines Tagbesitzes gegen j edc 
Beschädigung verlangen, und es wäre die Berg
behörde verpflichtet, die Einstellung des Bergbau
betriebes zu verfügen, wenn der Bergbau ohne Be
schädigung des Grund und Bodens nicht betrieben 
Werden könnte. Tatsächlich ist auch mit .dem Erkennt
nisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 27. Jänner 1897, 
Z. 529, die Einstellung eines böhmisc~en Braunkohlcn
bcrgbaucs \'erfügt worden. 

Mit dieser Entscheidung hat gleichzeitig der Ver
waltungsgerichtshof die Zulässsigkcit der Enteig
nung (nach den ll<'slimmungen des l\'. Hauptstiickt>s 
des a. B. G.) jener Grundparzellen als zu
lässig erklärt, ohne deren Beschädigung der 
Bergbau nicht betrieben werden könne. 

Dies ist nun wieder eine neue der früheren Recht
sprechung ebenso widersprechende Entscheidung von 
außerordentlicher Tragweite. Der Verwaltungsgerichts
hof wollte damit gewissermaßen einen Weg weisen, 
der uns aus diesem Dilemma führen könnte. Ich ver
weise auf meine diesbezüglichen Ausführungen in dem 

angezogenen Referate, aus welchem zu entiwhmcn ist, 
daß mit diesem Aushilfsmittel wohl alle llergbaue auf 
mächtigen Flözen, wo durch den Abbau der Grund 
und Boden zerstört und devastiert wird, ihr Auslangen 
finden konnten - nicht jedoch Kohlcnbergbaue auf zahl
reichen schwachen oder miltclmächtigen Flözen (wie 
im Ostrau-Karwincr Reviere), wo sich nach dem Abb:rn 
der Flöz<.; Terrainscnkungen Prgelwn, die eine teilweise 
Schädigung _des Grund und ßocll'ns herbl'iführcn 
können, aber nicht herbeiführen müssen, wo in de'r 
Regel keine Dcrnslicrung eintritt, und der Grund und 
Boden in bisher geübter Art und Weise benützt werden 
kann. 

Wenn nun beim Abbau schwacher Flöze (beispiels
weise im Ostrau-Karwincr Hcvicrc) keine Bcschädi
gu n g des Grund und llodPns stattfindend iirfte, so müßte 
der Bcrgbauunternchmer den gesamten Grund, dies 
schon beim Abbau des hangendsten Flözes für Bergbau
zwecke enverben bzw. expropriiert•n, und es wäre 
damit das Abbaurecht gewissermaßen an den Grund
besitz gebunden. Diese Ansicht halle nun der \"cr
waltungsgcrichtshof nicht und suchte durch 1lic bereits 
angezogene Entscheidung vom 27. Jänner 1897, 
Z. 529 - der wir nachstehende Ausführungen ent
nehmen - zu helfen. 

„Im § 170, lit. a, wird bestimmt, daß das Grund
eigentum gegen jede Gefahr aus dem Bergbaubetriebe 
möglichst gesichert sei. Aus dieser ausdrücklichen Be
stimmung folgt keineswegs, daß die Ausübung des 
Bergbaurechtes die Erwerbung der Oberfläche bedingt: 
einerseits ist der Schutz dPr Olwrfliiehc nur in <IPr 
Wcisl' geboten, cla.ß die IH•drohl1·n G11111tlstlickc in der 
zur Zeil. geübten Art und Weise benützt wenll•n können, 
ohne daß den lkrgwNkshesitzer die \' Prpflichtung 
treffen könnte, sie für jede überhaupt mögliche Bc
nülzungsweise (z. B. eines Ackergrundes als naugrund) 
zu sichern, andrerseits ist es nicht notwendig, daß 
unter allen Umständen der Bergbautreibende den be
nachbarten Grund in sein vollständiges Eigentum er
werbe, vielmehr wird in jenen Fällen, wo voraussicht
lich der Grund und Boden nach Vollendung des Abbaues 
in absehbarer Zeit wieder in den früheren Kultur
zustand zurückversetzt werden kann, das Recht zur 
vorübergehenden Benützung genügen." 

Dieser Anschauung haben nun aueh die Berg
behörden bei ihren diesbezüglichen EntschPidung<'n bPi
gcpflichtet und es wird nun die Zulässigkeit der Ex
propriienmg des Bcnützungsrcchtes \'On Ciruud und 
Boden für Abbauzwecke nur dann als nötig erkannt 
und ausgesprochen, .wenn eine Dcvasticrung des Grundes 
befürchtet wird, der nicht mehr in bisheriger Art und 
Weise benützt werden könnte. 

Indirekt wird damit zugestanden, daß der Bergbau 
den Grund und Boden teilweise schädigen kann, was 
dem strikten Wortlaute der Entscheidung des Ver
waltungsgerichtshofes vom 17. April 1886, Z. 815, wider
spricht. 
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Das Aushilfsulittel der Expropriierung des ße-
11iilzu11gsreth!Ps fiir ßcrgbauzwctke konnte sonach bei 
Bergbauen auf sthwathen Flözen (wie im Ostram•r 
llc,·iere) nithL entsprechen, obzwar wir <la insofern 
unlerstützt werden, als \\·ir nicht allen, sondern 11ur 
den allfällig zu <li>vaslicre11dcn (irnnd fiir llcrgbau
zwPckc zu Prwerbcn haben. Bei tatsiichlich <lurch
gcfiihrlen Ex propriierungen - \\'O solche Dcvastie
rungcn bdiil'<"hlel wunlcn - wurde in den Expropria
lio11sc11tschPidu11gen, die sonst friihcr 11icht gekannte 
Sic:hcrsldhmg für die Entwertung der expropriierten 
Grundstücke durch E1frgung einer Kaution gefmdert. 
,\Jl(lrcn·wits war der Grundbesitzer nicht berechtigt, 
bei solchen Expropriicrungen <lic cigentiimliche 
dauernde Ühcrnah1ne der Gnmdstücke durch den Bcrg
Lauunlcrnehmcr zu verlangen, weil es sich hier stets 
nur um eine nJriihcrgchcndc Benützung handPlte. Es 
\\·arcn dies sonach Bestimmungen und Entscheidungen, 
die man sich für diese Zwecke erst zurechtlegte, weil 
ja dies(•s Expropriationsrecht ganz neu und dessen 
llandhabung erst nach der angezogenen Entscheidung 
des \' l't'Wa!LungsgPrichtshofes eingeleitet worden \\'aL 

Wir selH'n schon daraus, daß die Beziehungen 
des ßcrgbauuntcrnehmcrs zum obcrlägigen Grund
besitzer nicht gekliirt sind, was in der Hegel Anlaß 
zu Prozcßstrcitcn gibt. 

Um den l!Prgbaubetrieb nach <ler Entscheidung 
des V erwaltungsgerichtshofcs mm 17. i\ pril 188ß, Z. 815, 
zu cnniiglichcn, hat <las k. k. Ackerhauministerimn 
unter Z. 3834/275 vorn G. FPhruar Hl05 eine Verordmrng 
herausgegeben, in welcher verlangt wird, daß <ler IJcrg
hauunlernPhmcr mit dem Grundbesitzer wegen Zu
lassung der BPschiidigung seiner Grundstücke durch 
den ßprghauhelrieh 1111terhalllllc und si<·h das HPl'ht 
dieser lleschädigung erwirke. Wenn eine \'cn·inhamng 
nicht zu standc ko1mn<', wäre der Bergbaubesitzer be
rechtigt, das Benützungsrccht für Abbauzwecke zu ex
propriieren. In dieser V cror<lnung wird nicht gesagt, 
wann eine Exprnpriierung statthaft ist, und müßte -
bei V<·rnwidung einer jeden Beschädigung des 
Grund und Bodens - aller Grunrl und Boden erworben 
werden, der durch den Abbaubetrieb gc s c hä<l i g t 
werden könnte. Dies wäre nun eine a.ußeronlentliche 
Belastung allPr ßergbaubctriehe, die um so weniger 
begründet. und berechtigt wiirc, als der Venra.ltungs
gerichlshof selbst in seiner Entscheidung rnm 
27. Jänner 1887, Z. 528 -- nur die Expropriienmg 
jener Gnmdstückc für niilig hiilt, welche nicht in der 
bisherigen Art und \\'eise benützt werden kii1mk•n. 

Gegen diese -'Iinislerialrcrordnung wurde von d(•n 
Osl rau-Karwincr Bergbau u n ternclunungen ei1w Vor
stellung erhoben, und es ist aus der vom Verwaltungs
gNichlshofo crflossenen Entscheidung vorn 15. -'lai 1905, 
Xr. 4363 ex 1905/\'GH. zu entnehlllcn„ daß diese Ver
ordnung keine Ilechtsbasis bilde. 

Nichtsdestoweniger sind zahlreiche ßcrgbauunter
nchnnmgrn im Oslrau-Kanriner Hevicre naeh den cmp-

fohlcnen Anleitungen dieses Erlasses \'orgcgangen, 
haben mit den Gmn<lbesitzern verhandelt, und es siJHl 
auch vielfach r ereinbarungen zustande gebracht 
worden, die „übrigens in den meisten Füllen auch schon 
vor der crf!ossencn Verordnung h<>slanden halwn. :\lan 
bot den Grnndht•sil.zcrn an: den reichlich bcnu•sst'IH'n 
vollen Ersalz rlPs jPw<>iligcn Fru('hlsch:ul<·ns, c\·c~1ituPll 
die Pachtung <l<•r Grundstücke zu entsprecheml hohen 
Zinsen. · 

Als nun durch die angezogenen Enlschei<l1111gcn 
des Vcrwallungsgcrichlshufcs fiir den Bergbau cirw neue 
und ungiinslige Ara ci11gNcLen war, erkannten dies 
:rnch sofort die Grnn<lhc•sitz<'I' u1Hl \'erlangten \"i<•I gün
stigere Bedingungen, die schließlich nicht alll' zu
gcslandP11 \\'erden konnten, und man war gczwrn1gen, 
zu dem Aushilfsmill<'l der Expropriicnmg des Bc
nütznngsrcchtes für llcrgba11z\\'eckc Z11flucht zu 11chm<>11, 
und es wurden solche Expropriicn111ge11 berPils in 
mehreren Fällen durchgeführL 

Die Grun<llwsil.zer Ycrla11gtc11 bei neu einz11gehen
dc11 Vereinbarungen die Sicherstellung für die• seincr
zcilige Entw<·rtung ihrer Grundstih:ke durch Erlegung 
einer Kaution, was gewiß eine bcrcchligto For<lcru11g 
ist, deren sich der Bergbaubesitzer durchaus nicht 
entschlagen wollte und zu welcher er willig seine 
ßerci t will igkci t crk liirte. 

In der Ilegel scheiterten aber solche Verein
barungen an den cxorbilanten Forderungen der Gmnd
hcsilzcr, die ja aus ihrem Besitze immer mehr Vor
teile herausschlagen wollLen, zumal zurzeit eine Druck
schrift. von E. K o 1 b e, Essen a.. d. Ruhr 1903, cr
schit•nen ist: „Translokation der Deckgebirge 
durch Kohlenabbau, die damit verbundenen 
Ci r u 11 d was scrs Lü nl!l gen, Ge bände- und Gruud
s t ü ckbe schiid i g u 11 g c11, Mimlcrwert und Abgel
tung des Schadens", welche richtunggebend war 
und insbesondere allen im Ostrau-Karwiner Hcviere 
läligeu Hechtsanwältcn und vielen Sachrnrständigen 
einen willkommenen "\nlaß bol, um der Bergschaden
frage neue Seilen abzugc\\'innen und den ßergbau
unternehmungcn neue V crpflichtungcn und neue Lasten 
aufzuerlegen. (Fortsetzung folgt) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 32.659. - Julius Plzak in Prag. - Verfahren zur 

Gewinnung rnn Nebeuprotlukten aus Gasen der trockenen 
Destillation von Steinkohle, Braunkohle untl Torf. -
Bei dem bisher zur Gewinnung von Nebenprodukten angewandten 
Verfahren hat man die Kühlung des Gases zwecks Teer
abscheidung allmählich vor sich gehen lassen, indem man das 
aus den Ofen kommende Dcstillation~gas nacheinander durch 
Luft- und Röhrenkühler hindnrchleitete, wobei sich neben 
Teer auch ein Teil des im Gase enthaltenen Ammoniaks ab
schied. Die weitere Auswaschung des Teers und des Ammo
niaks erfolgte in Teerscheidern und Ammoniakwaschern. 
Zweck des vorliegenden Ve1jahre11s ist dagegen 1 durch plötz
liche Abkiihluug des in Wasch.er gfeig11efer Konstruktion 
gelangenden Gases die in demselben enthaltenen Teer- und 
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Ammoniakbestandteile rasch daraus z1t entfernen und nach 
ih1:e„ Scheidung get1·e1111t zu i-emrbeite11. Das vo11 den Destil
lat1onsöfen (Koksöfen, Schweelöfen usw.) kommende Gas wird 
auf möglichst kurzem Wege durch eine Rohrleitung r in den 
Kühl- und ·waschapparat w1 und von da in den zweiten 
Kühl- und 'Vaschapparat w~ unter Anwendung von Gassangern 
gi, g~ geleitet. Die beiden 'Vascher w1 und w~ sind mit 
Holzhorden oder Drahtsieben oder Blechen usw. versehen und 
werden mit kaltem Wasser berieselt. Der Apparat w1 wird 
mit einem in konstanter Zirkulation befindlichen, im Kühler 
kgekühlten, schwachammoniakhaltigen Wasser intensiv berieselt. 
Der Apparat w2 wircl mit klarem, kaltem Wasser berieselt, 
u: zw. wird die .Menge dieses Wassers entsprechend der durch 
die Ammoniakfabrikation eingetretenen, weiter u11ten ge
schilderten Verdunstung nnd entsprechend der erforderlichen 
Ammoniakabsorption aus den Gasen geregelt. Der Apparat 

w, wird mit einer so großen Menge gekühlter, schwachammo
niakhaltiger Flüssigkeit berieselt, welche fast demjenigen 
Wasserquantum gleichkommt, das bisher für die Kühlung des 
G_ases in gewöhnlichen Röhrenkühlern erforderlich war. Durch 
die direkte intensive Berührung der einzelnen Flüssigkeits
partikelchen mit dem durch die Hordenstäbe oller Siebdrähte 
usw. vielfach verteilten Gasstrom wird einerseits eine gründ
liche Abkühlung des· Gases, andrerseits eine bedeutende Aus
waschung des im Gase enthaltenen .Ammoniaks unrl Teers erzielt. 
Der aus den Apparaten II\ und w~ abfließende Teer sowie das 
Ammoniakwasser wird in der dicht verschlossenen Grube t 
gesammelt. Infolge seines größeren spezifischen '!ewichtcs 
sammelt sich der Teer allmählich unter dem Ammomakwasser 
an und fließt durch den Überlauf u in eine zweite Teergrube 
ti. Der Überlauf u ist verstellbar eingerichtet, so daß eine 
größere oder geringere Menge Teer aus ~er Grube t nach ~er 
Grube t1 geleitet werden kann. Das m d_er _Gr~be t. sich 
sammelnde warme Ammoniakwasser wird kont1Dmerhch mittels 
u:r Pumpen p

1 
oder p~ angesaugt, die es au~ den Gebläse

kuhle~ k bringen. Dieser Kühler ist vollstä~d1g geschlussen. 
Vermittels eines Gebläses wird Luft unter e1Dem Druck von 
ca. 500 mm Wassersäule in denselben eingeblasen. Da das auf 
den Kühler gepumpte Ammoniakwasser eine Temperatur _von 
ungefähr ßOO C hat, wird der zur Abkühlung erfor?erhche 
Luftstrom einen großen Teil des flüchtigen Ammomaks in 

sich aufnehmen. Das aus dem Gebläsekühler k austretende 
Gemisch von gasförmigem Amm011iak, Luft und Wasserdampf 
wird durch einen Vorwärmer v geleitet, welcher durch eine 
einfache Beheizung mittels Kohle oder iiberschüssigen Gases 
dieses Gemisch auf eine Temperatur von 120-130° C erwärmt. 
Hierauf tritt das Gemiseh durch ei11e Rohrleitung in den 
Sättigungskasten s1 oder s~, in welchem die vorhandene 
Schwefelsäure das Ammoniak bindet, wogegen die anderen 
fliichtigen Bestandteile durch eine Rohrleitung in einen Kamin 
geleitet werden. Die Sättigungskasten s1 und s2 sind als 
Doppelkasten ausgeführt. Die Ammoniak enthaltenden Dämpfe 
sind gezwungen; das Säurebad zweimal zu durchstreichen. Die 
frische Säure wird immer nur auf der einen vom Gase zuerst 
passierten Seite des Doppelkastens zugeführt und das fertige 
Ammonsulfat auf der anderen vorderen Seit.e ausgehoben. ~ach 
dem Ausheben des Sulfats wird die mit Ammoniak etwas an
gereicherte Lauge mittels eines Strahlapparatcs aus der hinteren 
in die vordere Abteilung übergefüllt. Ammoniakverluste, wie 
bei den bisher üblichen Sättigungskasten mit unzureichender 
Absorption gegen El)_de jeder Sättigungsperiode sincl hier aus
geschlossen. Die Uberhitzung des Gemisches von Luft, 
Ammoniak und \Vasserdarnpf kann in dem Vorwärmer v derart 
geregelt werden, claB die Flüssigkeitshöhe in den Sättigungs
kasten nicht steigt, sondern eine Konzentration der Absorp
tionsflüssigkeit stattfindet. Um aus dem in Zirkulation 
befindlichen Ammoniakwasser auch das gebundene Ammoniak
wasser zu gewinnen, wird ein Teil des umlaufenrlen Ammo
niakwassers in einen mit Dampf und Kalkmilch in bisheriger 
bekannter Weise arbeitenden Ammoniakdestillationsapparat d 
gebracht, in welchem das gebundene Ammoniak frei gemarbt 
wird, worauf das gasförmig aus dem Apparat entweichende 
Ammoniak entweder gemeinschaftlich mit dem Gemisch von 
Luft und Ammoniakdämpfen aus dem Apparat k in die 
Sättigungskasten oder in besondere Sättigungskasten gleicher 
Konstruktion geleitet wird. 

Nr. 32.843. - Adolf Bleichert & Co. in Leipzig-Gohlis. 
Plattformwagen ftlr Drahtseil· bzw. Hängebahnen. -

Gegenstand vorliegender Erfindung bildet ein Doppclgehiinge
wage11 für Drahtseilbahnen bzw. Ifangebahueu, der eiern Trnnsport 

Fig. l. 

von langen Gegenstände11 dienen soll. Das 11'1'se11tliche Merk
mal dfrse1· JVage11ko11str11ktion brsteht in der dn•hburen bzw. 
beu:egliche11 Lagerung einer Plattfonn auf de11 Armen der 
Gehä11geu11terteilc, mif denen gleichzeitig eine Befestigu11gs
vorrichtu11g in Yerbindung strht, so daß sich die Plattform 
e11tspreche11d de1· Stellun.q der Lauf1i:erke auf den nwsckied1men 
Steigungen ei11er Seilbalmstrecl..·e ei11stellen kann, ohne daß dabei 
durch Rutschen, Lockern oder Yerschiebeu des gelagerten 
Materials eine Beschädigung dessl'lbeu. statljindet. Der Trans
portwagen besteht aus den beiden Laufwerken a, an c1enen die 
Gehängebttgel b, deren unterer gebogener Teil c zur Durch-
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fahrung von Kurven bei d horizontal beweglich angeordnet 
ist, befestigt sind. Die beiden Laufwerke können, sofern sie 
nicht für Hängebahnen dienen, mit Klemmapparaten fiir 
Unterseil, wie dargestellt, ausgerüstet sein oder solche für 
Oberseil tragen. Die quer zur Seilrichtung stehenden Arme 
der Gehängeunterteile tragen in geeignetem Abstande von
einander zwei Lager f, durch die je eine Weile g hindurch
geht. Zur Erreichung einer breiten Auflagerfläche dieser 
Lager können die Arme an beiden Seiten noch durch Winkel
eisen e verstärkt werden. Auf clen Wellen g sinc\ nun drehbar 
die Lager h, die mit der Plattform i starr verbunden sind, 
aufgeschoben. An ihren Enden können die Wellen g abgesetzt 
sein, zum Zwecke, Ringe k oder dgl. von am zweckmiißigsten 
aus Ketten l und einem Querbalken m bestehenden Halte
vorrichtungen fiir das gelagerte Material aufzunehmen, clerart, 
daß sich diese um die Welle g drehen. Am Ende der Platt
form können noch Ansätze n angebracht werden, die den 
unteren Lagen des Materials einen Halt gewähren. Die die 
beiden Gehänge verbindende Plattform braucht nicht aus 
besonderen Brettern, Bohlen oder dgl. zu bestehen, sondern 
kann c\urch das zu transportierende Material selbst gebildet 
werden, in welchem Falle die auf den horizontalen Armen 
ruhenden Lager kurze Tragflächen besitzen, auf denen das 
Material gelagert ist. Sobald das Beladen der Plattform 
stattgefunden hat, wird der Querbalken m c\urch clie an den 
Armen der Gehängebügel befestigten Ketten gespannt und 
alsdann die ganze Ladung eventuell noch durch untergeschobcne 
Keile festgelegt. Beim Befahren von Steigungen wird sich 
infolge der drehbaren Lagerung der Plattform i diese ent
sprechend der Stellung der Laufwerke a einstellen. Die 
Haltevorrichtungen machen diese Bewegung mit und, da eine 

Veränclerung der durch Anspannen der Ketten oder Verkeilung 
erzielten Sicherung des zu befördernden l\Iaterials nicht ein
tritt, ist ein Rutschen und dadurch bedingtes Beschädigen 
desselben ausgeschlossen. 

Amtliches. 
Der bergbehördlich autorisierte Bergbauingenieur Ladislaus 

Koszko, mit dem Standorte in Krakau, hat am 9. l\Iai 1909 
den vorgeschriebenen Eid abgelegt und ist von diesem Tage 
an zur Ausübung dieses Befugnisses berechtigt. 

Der bergbehördlich autorisierte Bergbauingenieur Franz 
Saszewski, mit dem Standorte in Dobromil, hat am 10. Mai 
l!l09 den vorgeschriebenen Eid abgelegt und ist von diesem 
Tage an zur Ausiibung dieses Befugnisses berechtigt. 

Der Minister für iiffentliche Arbeiten hat den Oberberg· 
verwalter Hugo Stefan in Pi-ibram zur Dienstleistung in das 
Ministerium für öffentliche Arbeiten einberufen. 

Kundmachung. 

Herr Franz Stil !er, Bergingenieur und Betriebsleiter in 
Michalkowitz, hat am 17. Mai 1909 hieramts den Eid als be
hördlich autorisierter Bergbauingenieur abgelegt uncl ist von 
diesem Tage an zur Ausiibung seines Befugnisses berechtigt. 

Wien, o.m 19. l\Iai 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Vereins-Mitteilungen. 

Zentralverein der Bergwerksbesitzer Österreichs. 
Der Zentralverein hat am 24. Mai 1909 unter dem 

Vorsitze seines Präsidenten, Exzellenz Heinrich Grafen 
Larisch, seine XII. ordentliche Generalversammlung 
abgehalten, bei welcher der Vereinsvorstand den Bericht 
über seine Tätigkeit erstattete.*) 

Der Bericht wurde genehmigt und nach Vornahme 
einiger Statutenänderungen die Neuwahl des Vereins
vorstandes vorgenommen. Gewählt erscheinen: Brüxer 
Kohlenbergbaugesellschaft, Briix; Nordböhmische Kohlen
werksgesellschaft Brüx; Gewerkschaft Brucher Kohlen
werke, Teplitz; Duxer Kohlenverein, Teplitz; Kuttowitzer 
Kohlenwerke G. m. b. H., Teplitz; Montan- und lndustrial
werke vorm. Joh. Dav. Stark, U. Reichenau; vVest
böhmischer Bergbau-Aktienverein, Wien; Prager Eisen
industriegesellschaft, Wien; Buschtehrader Eisenbahn, Prag; 
Exz. Graf Heinrich Larisch, Karwin; Witkowitzer Stein
kohlengruben, Mähr.-Ostrau; K. k. priv. Kaiser Ferdinands
N ordbahn, Wien; Österreichische Berg- und Hüttenwerks
gesellschaft, Wien; Mähr.-Ostrauer Steinkohlengewerk
schaft "Marie Anne", Marienberg; Rossitzer Bergbau
gesellschaft, Segengottes; Galizische Montanwerke Akt.
Ges., Siersza; Bleiberger Bergwerksunion, Klagenfurt; 
Österreichisch Alpine Montangesellschaft, Wien; Trifailer 
Kohlenwerksgesellschaft, Wien. 

In der im Anschluß an die Generalversammlung 
abgehaltenen konstituierenden Sitzung wurde der bisherige 

*) Österr. Zeitschr. f. B.- u. H. Nr. 22, S. 356. 

Vereinspräsident Exz. Heinrich Graf Larisch sowie der 
1. und 2. Vizepräsident Oberbergrat G. H ii t te man n 
und Bergrat Max v. Gutmann wiedergewählt, und als 
3. Vizepräsident Generaldirektor A. v. Kerpely neu
gewählt. 

* * * 
Bericht d.~s Vorstandes des Zentrahereins der Bergwerks
besitzer Osterreichs erstattet in der XII. ordentlichen 

General rnrsammlung am 24. Mai 1009. 
(Schluß von S. 958.) 

Die sonstigen im vorjährigrn 13erichle des Yerrins· 
vorstandes besprochenen, von clerselhcn Seite slamnH'THic.'n 
unrl glt•ichfalls reproduziPrlcu GPselzenlwiirfe helreffend die 
Einführung der Achtstundenschicht, dPr illisliin· 
digen Sonntagsruhe und c!Pr wöchentlichen Lohn· 
zahl u n g beim Bergbau waren Gegenstand riner im Ok· 
tober v. J. abgehallenen parlamcntarischl'n Enrp1C'lc, 
zu welcher der Vereinsvorstand die Herren Bergrille Eugrn 
Bauer und Dr. A. Fillunger entsendet hatte. llit' nus· 
führlichen wie! eingehend hegrüncldPn EinwPndungPn, W<'lche 
hicbei von den \' ertretl'rn der W erkslwsi tzer gegen diese 
Einführungen ,·orgebracht wurdPn, haben wohl jeden oh
jcktiv DenkPnden zur übcrzPugung gebracht, daß we<l<·r diP 
gesundheitlichen, noch die sicherhPitlichcn Vcrhällnisse bl'illl 
Hergbau eine weitere V crkürzung der in Österreich ohnehin 
kürzesten Arbeitszeit der Bergarbeiter nötig rnnch<'n und daß 
andrerseits die verlangte Verkürzung der Schicht<laurr auf 
die Produktion und die Preisbildung der Bergbauprodukte 
von nachteiligstem Einfluß wäre. Auch die Unmöglichkeit 
riner generellen Einführung wöchentli<'hrr Lohnzahlungen und 
die Notwendigkeit und l'nhedcnklichkeit einer 13ribrhaJtung 
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der heute üblichen Enllohnungsmodalilälen wurden in der 
Enquete überzeugend nachgewiesen. 

Einen breiten Raum in den Beratungen des Vereins
vorstandes hat auch im Berichtsjahre wieder die Ileforrn 
d~r Arbeiterversicherung eingenommen. Noch vor Ein
b_rmgung der Regierungsvorlage i>etreffend die Sozialver
sicherung hatte der Vereinsvorstand auf Grund eines von 
~forrn Bergrat l\lax R. v. Gutmann erstatleten Heferates 
m ein~m l\lemorandum an die Hegierung auf die außer
ord.!'nthchen Gefahren eines finanziellen Versagens der In
vahdem-er:sicherungskassa aufmerksam gemacht, welches nach 
den Grundlagen des scinerzeitigen Hegierungsprogrammes 
nahezu mit Sicherheit vorausgesagt werden kormle. Gemäß 
den Vorschlägen des Heferenten hal der Vereinsvorsland 
cmpf?hlen, vorerst die zulässige prozenluelle Belastung des 
Arbeitsverdienstes für die Zwecke der InvalidPn· unrl Alt~rs
vcrsicherung innerhalb der einzelnen Erwerbsgruppen fest
zus.tellen und auf der hiedurch gewonnenen Uasis eine In
rnhden- und Altersversicherung mit indiddueller Kontierung 
unte: Bemessung der Beiträge nach Prozenten \'OIU Ari>eits
yerd1enste und Festsetzung einer l\linimalrenle mit einem 
~m Verhältnis zum Arbeitsverdienste abgestuften Slaatsbcitrage 
ins Auge zu fassen. 

Der Ilegierungsentwurf hat diesen Bedenken und Vor. 
s~hlägen nicht Ile<'hnung getragen. Im Gegenteil ist die Gefahr 
emes ~efizits in diesem Entwurfe dadurch noch vergrößert, 
daß die Allersversicherung der selbständig Erwerbstätigen 
und der agrarischen Arbeiter mit der Invaliden- und Alters
versicherung der übrigen Industriearbeiter kumuliert werden 
s?ll. Eine Yerbesserung gegenüber dem Ilegierw1g~programme 
~Ildet die geplante Errichtung einer berufsgenosset1sehaft
hchen Unfallve.rsicherungsanstalt für die Bergarbl'iter; dagegen 
wurde dem wiederholten Verlangen nach einer paritätischen 
Vertretung der Unternehmer und der Versicherten in den 
Krankenkassen, welche nach Ansicht des Vereinsvorslandes 
~i_nzi.g imstande wäre, die Ausnützung dieser sozialpolitischen 
Emnchtung zu parteipolitischen Zwecken hintanzuhalten, nicht 
Hechnung getragen. Im übrigen läßt der Tiegierungsentwurf 
~as Bestreben deutlich erkennen, die Bergarheitrrversichc·rung 
m ~en Organismus der allgemeinen Arbeiterversicherung 
soweit als möglich einzubeziehen. Wie sich in den Einzel
heHen die Invaliden- und Altersversicherung der Bergarbeiter 
g.es~~lten soll, wird erst aus dem heute noch ausständigen 
Erganzungsgesetze zu entnehmen sein. Der Vereinsvorstand 
hat vorerst durch Umfrage die aus der Regierungsvorlage 
zu ~rwartendc Belastung des Bergbaues durch die Arbciter
ver~1cherung festgestellt, wobei sich ergab, daß die im Motiven
her1cht der Vorlage approximativ berechnete Belastung des 
Bergbaues weil hinter den tatsächlichen Ergebnissen 
zurückbleibt. 

Die Durchführung des erst am 1. Jänner d. J. in Kraft 
getretenen Pensionsversicherungsgesetzes hat - wie voraus
zusehen war - bereits zu mehrfachen Beschwerden Anlaß 
g.~geben; insbesondere zeigte sich, daß die ,·om Ministerium 
Iur öffentliche Arbeiten an die Bruderladen hinausgegebene 
A.nleitung zur Berechnung des nach den §§ 91 und 92 
dieses Gesetzes zu leistenden Entgeltes von irrigen Yoraus
setzungen ausgegangen ist, was in manchen Fällen zu ganz 
e~?rmen Beiträgen namentlich der älleren Angestellten führen 
":urde. Der Vereinsvorstand hat bereits die nötigen Schritte l1!1geleitet, daß eine entsprechende Richtigstellung der An
Vit~g unter Berücksichtigung der erworbenen Rechte der 

1 
ers1cherten und der besonderen Verbällnisse der Bruder

aden veranlaßt werde. 
Vielfache Klagen über mangelhaftes Funktionieren der 

Rechtspflege auf dem Gebiete von Rechtsstreitigkeiten und 
~~rafsachen in Bergbauangelegenheiten, welcher Übelstand auf 

ie unrichtige Auswahl geeigneter Sachverständi~er im ein
~elnen. Falle und auf die begreiflicherweise geringe Erfahrung 
. er Richter in Fragen bergtechnischer Natur zurückzuführen 
d~t: veranlaßte den Vereinsvorstand, ~im J~stizminis~erium 

ie An 1 e g ung von Sac h ,-ers tänd 1 gen II s ten b<:>1 d~n 

Kreisgerichten in Bergbaugebieten unter Einflußnahme der 
bergbaulichen Korporationen und der Bergbehörden sowie 
die Errichtung bergbaulicher Instruktionskurse für 
jüngere ll ich ler in Bergbau gebieten zu beantragen. 

l\Iit dem in der abgelaufenen Session des Heichsrales 
eingebrachle1: Gesetzentwurfe betrdfend die Gebäudesteuer 
wurde von der Hegierung in cl;is System der Healsteuern der 
neue Ucgriff einer Hauswertsteuer für Fabriksobjekle 
eingeführt. Der Vereins\•orstand hielt in einer an den Zentral
verband erstallcten Außerung demgegenüber a.n dem auch 
bei Irühen•n Anlässen eingehaltenen Standpunkte fest, daß 
der abge;;ondcrL nicht feststellbare Ertrag \'Oll Betriebs
gebäuden ohnehin im vollen Ausmaße durch die Erwerb
sleucr getrofien werde und daher eine selbständige Be
steuerung dieser Gebäude ungerl'chlferligt sei. Zu den ein
zelnen Bestimmungen der Vorlage selh~t wurde eine Ileihc 
,-ou Abänderungsanträgen inslwsondere gegen eine mehrfache, 
ungleichmäßige oder höhere Uesteucrung der Fabriksgebiiude 
und gegen die sinnwidrige Gleichstellung von Arbeitl'rhäuscrn 
mit gewöhnlichen Miethäusern gestelll. 

Auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens drohte durch 
die geplante Einführung eines Frachtbriefs lern pe 1 s, 
"'.elcher ein_e Einnahme von zirka 20 l\Iillionen bringen sollte, 
e1~e erhebliche Belastw1g, welche nur durch den einmiitigt•n 
Widerstand aller Interessenten, denen sich auch der Verein 
angeschlossen hat, verhindert werden konnte. 

_ Dagegen wird sich eine Belastung des Verkehres durch 
die lleform der Tarife der k. k. Staatsbahnen mit 
lliicksicht auf das wachsende D!'fizit des Staalsbahnhetriebes 
nicht vermeiden lassen. Der \'ereins1•orstand mußte sich 
daher in dieser Angelegenheit auf die Erstattung von Vor
schlägen beschränken, welche einer Ungleichmäßigkeit in der 
künftiger.. Belastung der Fracht für Bergbauprodukte und 
einer nachteiligen Verschiebung der Produktions- und Absatz
verhällnissc vorbeugen sollen. In einer zur Beratung der 
Tarifreform abgehaltenen Enquete der „Handelspolitischen 
Zentralstelle" sowie in dem Tarifkomitee des Staatseisen
bahnrates war der Verein durch Delegierte vertreten. 

Im Zusammenhang mit der Ausscheidung der berg
baulichen Sektion aus dem Ackerbauministerium wurde auch 
die längst als Bedürfnis empfundene lleorganisation des 
montanistischen Beirates in der \Yeise durchgeführt, 
daß dieser dem Industrierate als neue Abteilung mit dem 
Hechte der Erstallung endgülliger Gutachten in lediglich 
oder doch vornehmlich den Bergbau bctreffendt•n Angelt•gm
heiten zugeteilt wurde. Als Mitglied für die 3. Fu~klions
periode des Industrierates hat der Verein Herrn k. k. Berg
rat Dr. August Fillunger entsendet. 

Anläßlich der Reo.rganisation des Staatseisen
~ahr.irates ~rh~elt auch der Vereins,·orsland eine Vertretung 
m dieser wichtigen Körperschaft und hat über Einladung 
des Eisenbahnministers als Mitglied Herrn Grafen Hans 
La.risch-Mönnich und als Ersatzmann Herrn Zentral
direktor Dr. Karl Blaschek nominiert. 

An der Tätigkeit des Zentralverbandes der Industriellen 
bet?iligte sich der Vereinsvorstand durch Mitwirkung bei ver
schiedenen Erhebungen, so z. B. über im Post- Tele
gr'aphen- und Telephonwesen bestehende' Übel· 
stände, über die mit dem gegenwärtigen Patentgesetze 
gemachten Erfahrungen, durch Erstattung eines Gutachtens 
über die geplante Zusammenfassung und Verein he i t-
1 ich un g der zentralen Verbände u. a. m. sowie durch 
Entsendung von Delegierten zu dessen Beratungen und Ver
anstaltungen. 

Mit besonderer Befriedigung hat der Vereinsvorstand 
den Wiedereintritt der Prager Eisenindustriegesellschaft und 
Böhmischen Montangesellschaft sowie der Osterreichisch
Alpinen Montangesellschaft in den Verein begrüßt. Durch 
den Beitritt dieser sowie einiger anderer Unternehmungen 
ist der Milgliederstand des Vereines erheblich gestiegen; 
die Arbeiterzahl der dem Vereine angehörigen Werke hat 
sich gegen das Vorjahr um 16·5•/o, die Lohnsumme wn 
21 ·7•/o erhöht. 
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Arbeitsbeirat. 
Der Arbeitsbeirat beschäftigte sich im Verlaufe 

seiner am 24. Mai unter dem Vorsitze des Handels· 
ministers Dr. W eisk i rch n er und des Sektionschefs Doktor 
M a t aj a abgehaltenen Plenarsitzung mit dem Gesetzentwurf 
betreffend die Wahl von Arbeiterausschiissen und 
die Bestellung von Sicherheitsmännern beim 
Bergbau. Nach Einleitung der Generaldebatte durch den 
Berichterstatter Professor Dr. :\Iischler führte zunächst 
Bergrat Bauer aus, daß er gegen die Schaffung von 
Arbeiterausschiissen und Sicherheitsmännern keinen prin
zipiellen Einwand erhebe. Insbesondere erachte er das 
in der Vorlage vertretene Prinzip, daß die Sicherheits
männer auch weiterhin im Arbeiterstande verbleiben 
sollten, fiir richtig, weil der Sicherheitsmann nur dann 
Ersprießliches leisten werde, wenn er in fortwährender 
Fühlung mit der lfrube bleibe. Unzweckmäßig sei jedoch 
die Art, wie in der Regierungsvorlage die Institution der 
Sicherheitsmänner mit jener der Ausschußmitglieder ver
quickt werde. Die sich daraus ergebende verschiedene 
Qualifikation führe zu Schwierigkeiten, weshalb es er
forderlich sei, entweder für Sicherheitsmänner und Aus
schußmitglieder die gleiche (~ualitikation zu normieren 
oder die 'V uhl der Sicherheitsmänner unabhängig von 
jener der Ausschußmitglieder vorzunehmen. Im Laufe 
seiner weiteren Ausführungen bemängelte Redner die 
Einbeziehung der Obertagsanlagen in die Inspektion, die 
sich lediglich auf die Grube zu beschränken lüHte. Auch 
die in der Vorlage enthaltene Immunität sei zu weit
gehend; eines Schutzes sei lediglich der Sicherheitsmann 
bediirftig, nicht aber auch die Ausschußmitglieder. 
Schließlich sei das im Gesetzentwurf vorgesehene Schieds
gericht unnötig, da die Sicherheitsmänner schon kraft 
ihrer Immunität einen ausreichenden Schutz genößen. 

Mitglied .J aro li m wies auf die großen Gefahren 
des Bergbaues hin, die mit allen Mitteln bekämpft werden 
müßten. Seit langer Zeit verlange die Arbeiterschaft 
die Schaffnng von Bergbauinspektoren, die jedoch nur 
dann etwas würden leisten können, wenn sie das Ver
trauen der Arbeiterschaft genößen. Dies sei jedoch von 
der Grubeninspektion, wie sie die Regierungsvorlage im 
Auge habe, nicht zu erwarten. 

Dr. Kien b ö c k begrüßte die Einrichtung der Sicher
heitsmänner als einen sozialpolitischen Fortschritt, der 
gewiß eine Besserung der Y erhältnisse herbeiführen werde. 
Den Sicherheitsmännern müsse ein ausgiebiger Schutz 
zuteil werden, damit sie in der pflichtgemäßen Ausiibung 
ihres Amtes nicht behindert würden. Die Institution 
des Schiedsgerichtes sei durchaus nicht überfliissig, doch 
seien die Bestimmungen der Regierungsvorlage hierüber 
verbesserungsfähig. Die Grundlagen des Gesetzentwurfes 
seien jedoch zutreffend, Redner werde daher für ihn 
eintreten. 

Bergrat Fillunger schloß sich im allgemeinen den 
Ausführungen des Bergrates Bauer an, glaubte jedoch 
die Bedenken gegen die Vorlage schärfer zuspitzen zu 
müssen. Es seien zahlreiche Bestimmungen darin ent-

halten, die vornehmlich die Unternehmer belasteten und 
nicht dazu beitragen würden, die Verhältnisse im Berg
bau zu verbessern. 

Abg. Beer gab der Anschauung Ausdruck, daß die 
Frag·e der Bergbauinspektion vom Gesichtspunkte der 
": ohlfahrt der Arbeiter betrachtet werden müsse. Die 
Regierungsvorlage gehe jedoch von einem anderen Stand
punkte aus, indem sie vomehmlich die Bergwerksbesitzer 
entlasten wolle. 'Venn die Arbeiterschaft dennoch an 
dem Zustandekommen des Gesetzes mitwirke, so geschehe 
dies in der Hoffnung, daß seine versfändnisvolle Hand
habung doch vielleicht einen erhöhten Schutz für die 
Bergarbeiterschaft erzielen könnte. 

Sektionschef Ho man n führte in Vertretung des 
Ministeriums für öffentliche Arbeiten aus, daß die Vor
lage gewiß nicht allen 'Viinschen Rechnung tragen könne, 
sondem einen .Mittel weg einzuschlagen versuche. Schon 
bh•her seien die Bergbehörden bemüht gewesen, die Berg
werksaufsicht und die Bergpolizei gründlichst zu hand
haben. Es sei jedoch unmiiglich, alle Unglücksfälle zu 
verhüten, da trotz der fortschreitenden Erforschung der 
Naturgewalten dem menschlichen Kiinnen und 'Vissen 
Schranken gesetzt seien. Die Einführung der Sicherheits
männer sei ein bedeutsamer Schritt nach vorwärts. Die 
Institution miisse von dem Gesichtspunkte betrachtet 
werden, daß sie weder die Interessen der Arbeitnehmer 
noch die der Arbeitgeber beeinträchtige und dennoch 
ihren Zweck erreiche. Zu den Ausführungen der Vor
redner übergehend, gab Sektionschef Homann der 
Meinung Ausdruck, daß die Qualifikation zum Sicherheits
manne eine weitergehende sein müsse, als die der Aus
schußmitglieder, deren Aufgabe lediglich die Herstellung 
des guten Einvernehmens sei. Ein gewisser Schutz 
miisse jedoch auch den Ausschußmitgliedem zuteil werden, 
wenn dies auch nicht im gleichen Ausmaße wie beim 
Sicherheitsmann geschehen müsse. Die im Entwurfe vor
gesehene Immunität sei nicht. so wirkungslos, wie Abgeord
neter Be er sie erachte. Die \\"ichtigkeit des Schiedsgerichtes 
habe Bei;grat Bane r unterschätzt, da diesem in Streit
fällen eine weittragende Bedeutung zukomme. Auch die 
Unfallsgefahr im Bergbaue sei vom Mitgliede J arolim 
in zu lebhaften Farben geschildert worden, da die Ver
hältnisse keineswegs unbefriedigend seien. Immerhin 
setze es sich die Regierungsvorlage zum Ziele, auch in 
dieser Hinsicht eine derartige Verbesserung herbei
zuführen, daß der österreichische Bergbau achtunggebietend 
dastehe. 

Mitglied Fischer begriißte namens der christlich
sozialen Arbeiterschaft die Vorlage, welche den Berg
arbeitern die Möglichkeit biete, durch freigewählte Ver
treter an der Inspektion teilzunehmen, und gab dem 
'Vunsche Ausdruck, daß dieses Recht auch den gewerblichen 
Arbeitern gewährt werden möge. 

Dr. Funder regte an, daß das in der Vorlage 
vorgesehene Schiedsgericht nicht nur fallweise, sondern 
dauernd bestellt werden möge. Dann werde es zuver-
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lässiger funktionieren und eine erhöhte Immunität gewähr
leisten. 

Nach dem sich nor h die Mitglieder Bergrat Bauer, 
Dr. Karpeles und Bergrat Fillunger an der General
debatte beteiligt hatten, wurde diese nach dem Schluß
worte des Berichterstatters Prof. Dr. Mischler beendet 
und sodann zur Spezialdebatte iibergegang·en. 

Bei Beginn derselben stellte der Vorsitzende den 
von Bergrat Bauer bereits in der Generaldebatte an
gekündigten Antrag zur Diskussion, daß die Institution 
der Sicherheitsmänner von jener der Bergarbeiter-Aus
schüsse vollstHndig zu trennen oder wenigstens die gleiche 
(~ualifikation fiir die Mitglieder der Ausschüsse und für die 
Sicherheitsmänner zu fordern sei. 

Mitglied Dr. Karpeles wies darauf hin, daß er 
sich bereits gelegentlich der Beratungen des llergarbeiter
A ns:::ch usses fii r die Trennung beider Institutionen aus
gesprochen habe, und wiederholte seinen in diesem Aus
schusse gestellten Antrag·, demzufolge die Sicherheits
männer, welche zn vor ihre fachliche Befähigung durch 

eine Priifung dargetan, ausschließlich durch die Arbeiter 
zu wählen und aus Staatsmitteln zu besolden seien. 

Nach längerer Debatte, an der sich außer den An
trag·stellem noch die Mitglieder Sektionschef Homann, 
Jarolim, Bergrat Fillunger und Dr. Karpeles be
teiligten, wurde der Antrag Bauer abgelehnt, der An
trag Dr. Kar p e 1 es hingegen in namentlicher Abstim
mung· angenommen. Im Anschlusse hieran stellte Berg
rat F i 11 u nge r mit lUicksicht darauf, daß nunmehr eine 
Spezialdebatte ·über den auf g·anz anderer Basis aufge
bauten Hegiernngsentwurf gegenstandslos sei, den Antrag 
auf Riickverweisung der Yorlage an den Bergarbeiter
Ausschuß. Dieser Antrag wurde angenommen. 

Hierauf gelangte der Bericht des Bergarbeiter-Aus
schusses über den Antrag Philippovich und Genossen 
betreffend El'l1ebnngen über die Arbeitszeit in Eisen
hütten, Walzwerken und Glashütten zur Verhandlung, 
wobei die vom Ausschus;;e bezüglich des Umfanges und 
der Art der Erhebung g·estellten Anträge nach kurzer 
Debatte genehmigt wurden. 

Industrierat. 
Die vierte (montanistische) Abteilung des In

dust1·ierates zog in ihrer am 27. Mai d. J. unter dem Yorsitze 
des Bergrates von Gu tma n n abgehaltenen Sitzung auf 
Antrag einer Reihe von Mitgliedern den in der früheren 
Sessionsperiode des Abgeordnetenhauses eingebrachten Ge
setzentwurf über die \Vahl von Arbeiterausschüssen 
und die Bestellung von Sicherheitsmännern im 
Bergbau in Beratung. Der Sitzung wohnten seitens 
des Ministeriums für öffentliche Arbeiten Sektionschef 
Homann und Bergrat Rotky bei. 

Referent Bergrat Dr. Fillunger gab unter Hinweis 
auf seinen gedmckt vorliegenden Bericht den Bedenken 
gegen die Vorlage Ausdruck. \Venn auch der Institution 
der Sicherheitsmänner aus der Arbeiterschaft nicht jede 
Berechtigung abgesprochen werden könne, sei die Ein
führung derselben in der von der Regierung beabsich
tigten Form unannehmbar, indem hiedurch die Gefahr 
einer Lockerung der Grubendisziplin und in weiterer Kon
sequenz eine Verschlechterung der Sicherheitsverhältnisse 
~er Gruben herbeigeführt werden müßte. · Nach seiner 
Dberzeugung wäre· es das Richtigste, wenn die von der 
Grubenarbeiterschaft gewählte Sicherheitsmänner dem 
Staate, bzw. der Aufsichtsbehörde unterstehen würden, 
Wobei sie für die Dauer ihrer Funktion aus ihrem bis
herigen Arbeitsverhältnisse ausscheiden müßten. 

Generaldirektor Günther meinte, daß die Bestellung 
Von Sicherheitsmännern dem österreichischen Bergbau 
zum Schaden gereichen wiirde; abgesehen von den vor
aussichtlichen Konflikten zwischen den Sicherheitsmännern 
Und den Betriebsleitungen, werde die Einführung der 
Sicherheitsmänner eine Lockerung der Disziplin im Ge
folge haben. Er müsse sich daher prinzipiell gegen die 
Einrichtung der Institution von Sicherheitsmännern aus
sprechen. 

Bergrat Bauer erklärte, gegen die Schaffung von 
Arbeiterausschüssen und Sicherheitsmännern keinen prin
zipiellen Einwand zu erheben und dafür zu sein, daß die 
Sicherheitsmänner nicht aus ihrem Arbeitsverhältnisse 
ausscheiden. Hingegen müsse er sich gegen die Ver
quickung der Institution der Sicherheitsmänner mit jener 
der Ausschußmitglieder aussprechen und eine Trennung 
der beiden Institutionen wünschen. 

An der Debatte beteiligten sich ferner die Mitglieder 
_.\.bg. B~rgrat Zaraüski, Zentraldirektor Blaschek, 
Generalsekretär Dr. Caspaar, kaiserlicher Rat Hviz
dalek und Vorsitzender Bergrat von Gutmann. 

Sektionschef Homann bemerkte, daß in der Vorlage 
ein weiterer Schritt zur Ausgestaltung der Bergpolizei 
zu erblicken sei. Die Vorlage verfolge den Zweck, die 
Institution der Sicherheitsmänner so zu gestalten, daß 
eine Lockerung oder eine Unordnung in der Disziplin 
ausgeschlossen werden soll. Durch die Sicherheitsmänner 
solle keine unverantwortliche Nebenbetriebsleitung ge
schaffen werden, sondern die Sicherheitsmänner sollen 
ihre Funktionen innerhalb der Dienstordnung ausüben. 
Gerade die Aufrechterhaltung der Disziplin spreche, ab
gesehen von den Kosten, dagegen, daß die Sich„cheits
männer für die Dauer ihrer Funktion aus dem Arbeits
verhältnisse ausscheiden. Redner verwies auf den vor 
wenigen Tagen gefaßten Beschluß des Arbeitsbeirates, 
der eine vollkommen geänderte Sachlage geschaffen habe, 
die in den weiteren Beratungen des Bergarbeiterausschusses 
des Arbeitsbeirates ihre Klärung finden werde. 

Die Debatte fand durch die Annahme der folgenden 
einstimmig beschlossenen Resolution ihren Abschluß: 

„ Die vierte Abteilung des Industrierates lehnt den 
Gesetzentwurf betreffend die Wahl von Arbeiterausschüssen 
und die Bestellung von Sicherheitsmännern beim Bergbau 
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( eiugebracht in der X VIII. Session des Abgeordnetenhauses) 
im Hinblicke auf die im Berichte des Referenten Berg
rates Dr. F il l u n g er niedergelegten und auf die in der 
durchgeführten Debatte aufgetauchten schwerwiegenden 
Bedenken als zur Erreichung des angestrebten Zweckes 
ungeeignet ab und erwartet, daß die Regierung einen 
eventuellen neuen Entwurf vor der Einbringung im 
A bgeordnetPnhause der montanistischen Abteilung des 
Industrierates zur Begutachtung überweise." 

Zentraldirektor Dr. lll as c h ek stellte hierauf den 
folgenden Dringlichkeitsantrag: 

"Die vierte Abteilung des Industrierates erblickt 
in der Fassung des ~ 182 der Regierungsvorlage be
treffend die Abänderung des allgemeinen Berggesetzes 
eine Gefahr fiir die Rechtssicherheit des Grubenbesitzers 
und erklärt eine Andernng des § 182, welche Schutz 
gewähren wiirde vor einer zu weitgehenden Anwendung 
des Betriebszwanges, als ein unerläßliches Erfordernis 
für eine gedeihliche Entwicklung des Bergbaues." 

Der Antrag, dem die Dringlichkeit zuerkannt wurde, 
wurde nach Begründung durch den Antragsteller und 
nach kurzer Debatte, in welcher insbesondere der Vor
sitzende Bergrat von Gutmann sich fiir den Antrag 
aussprach, angenommen. 

Bergrat Rotky erklärte mit Riicksicht darauf, daß 
die Vorlage bereits der verfassungsmäßigen Behandlung 
unterbreitet wurde, zu diesem Antrage nicht Stellung 
nehmen zu können. 

Direktor Schi mit z e k stellte hierauf folgenden 
Dringlichkeitsantrag: 

"Die vierte Abteilung des Industrierates spricht die 
Ansicht aus, daß die Regierungsvorlage über die Ab
änderung des allgemeinen Berggesetzes (544 der Beilagen 
zu den Protokollen des Abgeordnetenhauses) dahin ab
geändert werden soll, daß von den Bestimmungen über 
die Fristen (§ 23) Freischürfe ausgenommen werden 
sollen, welche mit den bestehenden Grubenfeldern des 
Bergwerksbesitzers zusammenhängen und sich zur künf
tigen Erweiterung seines Grubenunternehmens eignen. 

Solche Freischürfe hätten ein Reservefeld zu bilden, dessen 
Ausmaß innerhalb der ersten drei Jahre nach dem Ins
lebentreten des Gesetzes von der Bergbehörde für jede 
Unteruehmung individuell zu bestimmen wäre. Solche 
Reservefelder wären auch jenen Freischurfbesitzern zu
zuweisen, welche zur Zeit des Inslebentretens des Ge
setzes mit dem Schachtabteufen bereits begonn1m haben, 
insoferne sie die Abteufungsarbeiten bis zur Fällung der 
bergbehördlichen Entscheidung ohne wesentliche Unter
brechung fortgesetzt haben. Diese Entscheidung kann 
jedoch erst nach Ablauf von zwei Jahren nach dem Ins
lebentreten des Gesetzes gefällt werden." 

Dieser YOD Bergrat Bauer befiirwortete Antrag 
wurde angenommen. 

Notiz. 
Uie Kohlenversorgung Englands in der Zukunft. 

W. Ram say. Nach der Schätzung der königlichen Kommission 
fiir die Kohlenversorgung Englands wird der ;ioglische Kohlen
vorrat noch 500 bis 800 fahre ausreichen, und es steht daher 
zu erwarten, daß die Kohlenpreise in 200 Jahren eine die 
Lebensbediogung-en sehr erschwerende Höhe erreicht haben 
werden. Als Ersatz für die wärmespendencle Kohle ist die 
Energiegewinnung o.us dem \V eltitther denkbar, doch fehlt es 
diesbezüglich vorläufig norh an allem, so daß dies in sehr 
weitem Felde liegt. Ferner kann mau ·wärme aus dem 
Erdrinnern in Form von Dampf gewinnen, indem man einen 
Kano.1 von mindestens 16 km Tiefe senkrecht in die Erdkruste 
treibt und Wasser in ihn einführt. Die Kosten dafür würden 
sich auf etwa 100 Millionen Mark stellen und die Dauer der 
Ausführung auf mindestens 80 .Jahre. Kann sich die 
heutige Generation nicht dazu entschließen, mit Rücksicht 
auf die kommenden Geschlerhter sparsamer im Verbrauch der 
Kohlenvorräte zu werden, so dürfte nach 200 Jahren eine 
allgemeine Auswanderung nach anileren Ländern und der 
völlige Ruin der koh\everbrauchenden Industrie unvermeidlich 
sein. (Journ. of Gaslight 1909, ßd. 105, S. 316, dureh 
„Chem.-Ztg." 1909.) 

Berichtigung. 
In Xr. 21 der Zeitschr., S. 342, erste Spalte, sechste Zeile 

1 von oben lies auflöslichen statt auslöslichen. 

Metallnotierungen in London am 28. Mai 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journo.ls vom 29. Mai 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 
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Zur Frage der Fixierung von Freischürfen. 
Von Bergingenieur Vlktor Kadainka. 

l. Seit der Herausgabe und Ausübung des öster
reichischen Berggesetzes bis zur jüngsten Zeit sind gewiß 
schon sehr viele Tausende von Freischürfen angemeldet 
und von den Bergbehörden bestätigt worden, ein für 
die gesamte Volkswirtschaft unentbehrlicher Betriebs
zweig ist auf Grund dieser Freischurfanmeldungen empor
geblüht, bis in jüugster Zeit Bedenken bezüglich der 
Richtigkeit der bisher allgemein üblichen Art und Weise 
der Fixierung von Freischürfen aufgetaucht sind und 
die altehrwürdige Kompaßstunde auf ein.mal aus ihrer 
Ruhe von drei verschiedeneu Meridianen aufgerüttelt 
Wird, deren Namen lauten: 

Astronomischer Meridian, 
magnetischer Meridian, und um die Sache anscheinend 

noch verwickelter zu gestalten, 
der Katastralmeridian. 

Die Gültigkeit älterer Freischürfe wird wegen 
Nichtangabe eines dieser Meridiane angefochten. 

2. Vom juridischen Standpunkte aus wurde diese 
Angelegenheit schon vielfach und gründlich erwogen und 
es möge nicht für überflüssig angesehen werden, wenn 
auch vom vermessungstechnischen Standpunkte aus ein 
so wichtiger Fall im nachfolgenden, wenn auch nicht 
erschöpfend, beleuchtet wird. Auch sei es entschuldigt, 
Wenn hiebei einschlägige Begriffe etwas breiter erörtert 

werden, welche einem Fachmann als selbstverständlich 
erscheinen, die aber dazu bestimmt sein mögen: auch 
dem interessierten Laien oder dem mit der montanistischen 
und vermessungstechnischen Praxis nicht vertrauten 
Juristen behufs richtiger Beurteilung der Sachlage einige 
Anhaltspunkte zu liefern. 

Die weitaus größte Anzahl von Freischürfen ist 
nach der Kompaßstunde angegeben. Diese wird an 
einem Kompaß abgelesen, und es sei daher vorerst ge
stattet, das Wesen des Kompasses eingehender zu be· 
trachten und dann einen kleinen historischen Über
blick über die Anwendung desselben in der berg
männischen Praxis vorzuführen, wie sie eben aus der 
Eigenart desselben hervorgeht. 

3. Der wesentlichste Bestandteil des Kompasses 
ist eine, in einer Horizontalebene freischwebende Magnet· 
nadel, welche die Eigenschaft hat, daß sie in ihrer 
Ruhelage stets eine ganz bestimmte Richtung gegenüber 
den \V eltgegenden einnimmt, welche im ganzen und 
großen mit der Nordsüdrichtung zusammenfällt. 

Die verlängerte Längsachse der Magnetnadel über 
ihre Spitzen hinaus heißt der magnetische Meridian, 
zum Unterschied von dem astronomischen Meridian, 
welcher jene Linie ist, die man sich durch den Stand
ort des Beobachters und die beiden Pole (Nord- und Süd
pol) gezogen denkt. Magnetischer und astronomischer 
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Meridian fallen in der Regel nicht zusammen. Während 
der letztere für einen bestimmten Standort eine unwandel
bare Linie ist, unterliegt der magnetische Meridian für 
denselben Standort regelmäßigen Schwankungen, so daß 
er mit' dem astronomischen Meridian stets einen anderen 
Winkel einschließt, welcher die magnetische Ab
weichung oder Deklination genannt wird. Diese 
unterliegt sowohl jährlichen oder· säkularen als auch 
täglichen Veränderungen oder Variationen. 

Bezüglich der jährlichen Deklinationsänderungen 
werden schon seit Jahrhunderten regelmäßige Beob
achtungen angestellt; so beispielsweise betrugen sie nach 
den in Paris gemachten Beobachtungen: 

Im Jahre 1580 11 Grade 30 Minuten östlich, 
„ „ 1858 19 „ 36 „ westlich, 

was innerhalb der 278 Beobachtungsjahre einer jähr
lichen Änderung von 6·7 Minuten gleich ist. 

Ans den zur Zeit in Claustal am Oberharz gemachten 
Beobachtungen geht hervor, daß die jährliche Deklinations
änderung zwischen 6 bis 7 Minuten schwankt. 

Das Deklinatorium in Prag weist jährliche Än
derungen bis 7·5 Minuten auf. 

Nach den Mitteilungen der „Deutschen Seewarte" in 
Hamburg aus dem Jahre 1903 betrug in Mitteleuropa die 
mittlere jährliche Änderung der Deklination - 6 Minuten, 
d. h. um diesen Betrag nimmt derzeit die Deklination 
jährlich ab. 

Professor Liznar hat für Österreich eine Zusammen
stellung der jährlichen Deklinationsänderungen gemacht, 
welche sich für die einzelnen Kronländer folgendermaßen 
gestalten: 

Böhmen . . . . . . -6·8 Minuten 
Mähren und Schlesien . -6·6 H 

Galizien und Bukowina -6·3 
Innerösterreich -6·5 H 

Tirol und Vorarlberg -6·7 H 

Küstenland . . -5·6 n 
Dalmatien . . . . -frl H 

Das Vorzeichen Minus besagt, daß die Deklination 
nunmehr in Abnahme begriffen ist. 

Die Deklination nimmt also in unseren Gegenden 
um die soeben angeführten Beträge jährlich ab, bis 
schließlich der magnetische Meridian mit dem astro
nomischen zusammenfallen wird, um dann wieder auf der 
anderen (östlichen) Meridianseite mit den genannten Be
trägen bis zu einem Maximum anzusteigen. 

4. Der gebräuchliche Grubenkompaß besteht aus 
einer mit einer Kreisteilung versehenen flachen Büchse, 
in deren Zentrum die Magnetnadel, an einer scharfen 
Spitze horizontal schwebend, frei spielen kann. Der 
Kreis, auch Stundenring genannt, ist in 24 Stunden 
geteilt und die Bezifferung geht widersinnig von 0 bis 
24. Jede Stunde (hora) ist in 15 Grade, bei größeren 
Instrumenten in 30 Halbgrade geteilt. Man ist imstande, 
schätzungsweise auf ein Zehntel Grad also auf 6 Minnten 
abzulesen. Die Kompaßbüchse enthält 2 auf einander 
senkrecht stehende ausgezeichnete Linien; die eine geht 

durch die Stundenzahlen 12 und 24 und heißt die Nordlinie, 
die andere durch 6 und 18 die Ostwestlinie. 

Wenn nun die Nordlinie des Kompasses in die 
Richtung einer in der Natur ihrer Lage nach zu be
stimmenden Linie gebracht wird, so zeigt die Nordspitze 
der Magnetnadel auf der Kreisteilung das sogenannte 
Streichen dieser Linie an. Der von der zu fixierenden 
Linie und der Magnetnadel eingeschlossene Winkel heißt 
das magnetische Azimut dieser Linie, zum Unter
schiede vom astronomischen Azimut, welches jener 
Winkel ist, den die zu fixierende Linie mit dem, durch 
denselben Standort gehenden astronomischen Meridian 
einschließt. Der Unterschied dieser beiden Azimute, 
im Winkelmaß ausgedrückt, gibt die Deklination. 

5. Nach diesen vorbereitenden Betrachtungen können 
wir nun an die Beantwortung der Frage gehen: Wie 
wird die Lage eines Punktes auf der Erdober
fläche angegeben? 

Unter den vielen Methoden sei hier diejenige be
handelt, welche in unserem Falle fast ausschließlich An
wendung findet, nämlich die Angabe durch Länge und 
Richtung. Ist in der Natur ein Punkt und eine durch 
denselben gehende, ihrer Lage nach gegenüber den 
Weltgegenden bekannte Linie gegeben, so kann man die 
Lage eines anderen Punktes dadurch angeben, daß man 
von dem gegebenen Punkte zu dem zu bestimmenden 
eine Gerade zieht und ihre Länge in irgend einem 
Längenmaß angibt; gleichzeitig wird in irgend einer 
Weise die Richtung dieser Geraden gegenüber der ob
erwähnten fixen Linie ausgedrückt, beispielsweise im Winkel
maß, indemman sagt, die Verbindungsgerade der zwei Punkte 
schließt mit der fixen Linie einen Winkel von X Graden, 
Y Minuten und Z Sekunden ein. Verwendet man den 
Kompaß, indem man denselben nach der vorher 
beschriebenen Art und Weise in die Verbindungsgerade 
einrichtet, so entfällt die Notwendigkeit einer durch den 
Ausgangspunkt gehenden sichtbaren fixen Linie in der 
Natur, denn diese ist ja durch die Richtung der Magnet
nadel schon gegeben. Man sagt dann einfach, die V er
bindungslinie habe h hora, g Grad, t Minuten ; oder 
kurz, die Gerade streicht nach der und der Stunde. 

Für die verschiedensten Zwecke des täglichen Lebens 
sind nun terrestrische Punkte auf Karten derart zuge
tragen, daß man aus letzteren jederzeit sowohl die Ent
fernung der Punkte gegeneinander als auch ihre Lage 
in Bezug auf die Weltrichtungen richtig zu entnehmen 
vermag. Die seitlichen Ränder dieser Karten sind gewöhn
lich so gewählt, daß sie die Nordsüdrichtung angeben. 
also nach dem astronomischen Meridian . orientiert sind. 

6. Es fragt sich nun: Wie wird ein neuer, in der 
Wirklichkeit gewählter Punkt in diFi Karte richtig ein
getragen? 

Wählen wir hiezu gleich ein unserem Thema ent
sprechendes Beispiel: Jemand hat die Absicht, bei der 
Bergbehörde einen Freischurf anzumelden und den Mittel
punkt desselben auf einer vorliegenden Katastralkarte 
zu verzeichnen. Zu diesem Zwecke wird, um gleichzeitig 
die nötigen Unterlagen für die Anm(;!dung zu bekommen, 
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ein unweit vom Sclmrfzeichen gelegener, auf der Karte 
bereits vorhandener Punkt gewählt, die Richtung der 
Verbindungslinie zwischen diesen beiden Punkten mit 
dem Kompaß abgenommen, also das Streichen bestimmt 
Und die Länge der Entfernung gemessen. In der Frei
schurfanmeldung werden dann die so erhaltenen Daten 
angeführt: „Auf Grund der mir erteilten Schurf
bewilligung usw. melde ich nachstehenden Freischurf an: 
Derselbe befindet sich in der Katastralgemeinde L. im 
politischen Bezirke Sch. und ist von der westlichen Ecke 
des Eisenbahnwächterhauses No. 54 b nach 23 hora. 
5 Grad, 15 Minuten Kompaßrichtung 41·35 Mete~ 
entfernt usw." 

Diese Kompaßstunde gibt. also die absolute Richtung 
der Verbindungslinie an. 

Will man nun den Punkt der Wirklichkeit ent
sprechend auf der Karte zugetragen haben, so muß 
letztere vorher mit Hilfe des Kompasses am Zeichentisch 
orientiert werden, derart, daß man die Nordlinie des 
R:ompasses parallel an die Meridian- (Mittags-) Linie der 
R:arte anlegt, und dann die letztere samt dem darauf 
liegenden Kompaß so lange verdreht, bis die Nordspitze 
der Magnetnadel auf 24 hora plus der jeweiligen 
Deklination steht; dann ist die Karte nach der Natur 
orientiert und man kann das Auftragen des Freischurf
Pllnktes nach Stunde und Länge vornehmen. Wäre die 
Deklination unbekannt, so ist trotzdem ein richtiges 
Zutragen des Punktes möglich, wenn man außer dem 
Streichen der obgenannten Verbindungslinie noch das 
Streichen einer anderen, in der Karte bereits verzeich
neten Linie in der Natur aufnimmt. Wird alsdann der 
Rompaß an diese Linie auf der Karte angelegt und die
selbe so lange verschoben, bis die Magnetnadel die ab
gelesene Stunde derselben genau anzeigt, so ist die Karte 
ebenfalls sowie früher orientiert und das Zutragen des 
Freischurfpunktes kann anstandslos geschehen. 

Es wird also die Lage des Schnrfzeichens 
Seiner Entfernung nach in Metern, und seiner 
Richtung nach in Kompaßetunden von einem 
bereits vorhandenen Fixpunkte angezeigt, und 
zwar ist diese Richtung in Kompaßstunden die 
absolute Richtung. 

Da aber dieselbe, wie wir im Absatz 3 gesehen 
haben, veränderlich ist, so ist es selbstverständlich, daß 
lllan immer an die zur Zeit der Ablesung herrschende 
Deklination denken muß! Jeder Freischurf trägt nebst 
Seiner Nummer auch die Jahreszahl seiner Anmeldung; 
aus dem Absatz 3 ist uns aber bekannt, wie sich die 
Deklination nach einem Jahre ändert, und man wird 
d~er niemals in die geringste Verlegenheit geraten, 
einen noch so alten Freischurf falls er natürlich zur z. ' eit seiner Anmeldung richtig fixiert wurde, wieder ge-
nau im Terrain oder auf der Karte aufzutragen! 

Wird das Legen von Freischörfen direkt auf den 
~n vorgenommen so ist es selbstverständlich, daß 
evor man die Fixi~rung mit dem Kompaß vornimmt, 

tnan die Karte vorher gehörig orientieren muß, ehe man 

daran geht, die Richtung der Freischurfpunkte mit dem 
Kompaß abzunehmen. 

• * * 
7. Es ist selbstverständlich, daß man mit Rücksicht 

auf die derzeitige große Entwicklung der Vermessungs
technik die Freischurfpunkte noch auf viele andere Arten 

· fixieren könnte. Blickt man nur aber um einige Dezennien 
zurück, so wird !Ilan finden, daß der Kompaß ausschließ
lich das einzige in Verwendung stehende Instrument war, 
mit welchem der Bergmann seine Grubenräume vermessen 
und Richtungen abgenommen oder angewiesen hat, also 
insbesondere auch zu jener Zeit, in welcher das österr. 
Berggesetz ausgearbeitet wurde. (Vor dem Jahre 1854.) 

Daß nun seit der Verwendung des Kompasses zur 
Lösung von markscheiderischen Aufgaben immer nur der 
magnetische Meridian, somit das magnetische Azimut in 
Betracht kam, und heute noch bei Kompaßaufnahmen 
so verfahren wird, geht unwiderleglich aus der zahl
reichen Vermessungsliteratur einiger Jahrhunderte bis 
auf die neuesten \Verke der Gegenwart hervor. 

Georg Agricola, einer der ältesten montanistischen 
Schriftsteller, nennt den Kompaß in seinem großen Werke: 
„De re met.allica libri XII" aus dem Jahre 1556; 
„Instrumentum, cni index est significans mnndi partes", 
(ein Instrument, darauf ein Zeiger ist, der die Gegend 
der Weltteile anzeiget). 

Zweüellos ist also hier die Feststellung des Streichens 
auf den magnetischen Meridian verstanden, was noch 
deutlicher daraus hervorgeht, daß zu jener Zeit und 
noch bis Ende des 17. Jahrhundertes die gemachten 
Grubenzüge nach den ob servierten Stunden wieder 
genau der Reihenfolge nach im Terrain von einem gemein
schaftlichen Anhalten aus aufgetragen wurden! Diese 
Art der Auftragung von magnetischen Azimuten wurde 
dann von Balthasar Rößl er auch bei der Anfertigung 
von Grubenrissen mittels Zulegens verwendet. 

In dem von Balthasar Rößler, einem der be
deutendsten Markscheider des 17. Jahrhunderts er
schienenen Werke: „ Speculum metallurgiae politissimum" 
(dem hell polierten Bergbauspiegel) ist zu Ende desselben 
ein alphabetisches Register mit folgender Benennung: 
„Deutlich erklärte bergmännische Termini und Redens
arten, welche sowohl bei vorstehenden Opere, im Berg
und Schmeltzwesen vorkommen, als auch sonst insgemein 
bey Bergwercken üblich sind." Und dort heißt es: 
„Stunde des Ganges: Gegen welchen Teil der Welt der 
Gang sein Streichen hat. Stulide abstecken heißt, wenn 
der Marckscheider von dem V ermessen mit Pfllhlen am 
Tage bemerket, wo der Gang seinen Hauptstrich nach 
der Stunde hat." 

Auf Seite 87 dieses Werkes § 7, 8, 9, 10 heißt 
es in dem Kapitel „ vom Marckscheiden" : „ Wann der . 
Marckscheider nach gemeiner Weise eines Stollens Ortung 
am Tage bringen will, so hll.lt er bei dem Mundloche, 
entweder auft' einer Spreitzen oder an einem Thürstocke 
an, strecket seine Schnur so lange fest, so lange er sie 
gerade einbringen kann, den Ort, als des Anhaltens, be-
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mercket er also; No. 1. observieret er derselben Schnure 
Stunde und ihr Streichendes oder Fallendes, auch den 
Ort der Welt, ob sie gegen Or., Mer., Occ. oder Sept. 
zugezogen werden, so ist der erste Winckel, nacbdeme 
er alles ordentlich und fleißig au:ffgescbrieben, verrichtet 

bia er das Ort erreicht. 
. Sodann fänget er wieder bei 

dem Mundloche an, seine Winckel abzustecken, wie 
dieselben uffn Stollen gefunden, nach der Länge 
und Stunde, wie er sie nacheinander aufgeschrieben 
hat " 

Ein mehr wissenschaftliches und die Markscheiderei 
eingehender behandelndes Werk liegt uns aus dem 
Jahre 1749 vor, herausgegeben vom kurfürstl. sächsischen 
Markscheider und Assessor August Beyer. Die zu jener 
Zeit übliche Zugsweise mit Hilfe des Kompasses erhellt 
deutlich aus dem 6. Abschnitte dieses in vieler Beziehung 
interessanten Buches, welcher ebenfalls "Vom Marck
scheiden" handelt. Am Eingange wird eine Belehrung 
gegeben (Seite 14 7) "wie das Schreibetäfflein zuzu
bereiten sei" und dann heißt es weiter: "In der ersten 
Linie (soviel als Colonne, Anmerk. d. V.) zur linken Hand 
soll der Ort der Welt, so die Magnetnadel im Kompaß 
(ob es gegen Mitternacht Septentris, Mittag Meridies -
oder auch Morgen Oriens und Abends Occidens) geschrieben 
werden; in die andere Linie ob die Schnur gestiegen" 
u. s. f. 

"In der 6. Linie, die Stunde des Kompasses, 
so die Magnetnadel gewiesen, in die 7. Linie, der 
Stunden ihre Achttheil mit ihren Viertel" 

Dann folgt nebenstehende Tafel "zum Exempel!" 

Seite 152 behandelt das Zulegen und die Anfertigung 
des Abrisses im verjüngten Maßstabe, wo es dann weiter 
heißt: " . Alsdann rücke dein Zulegezeug auf 
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dem Papier an einen bequemen Ort wohin sichs sckicken 
will, solange herum, bis die Magnetnadel auf Sept. 
12 Uhr scharf inne stehet (also die Nordspitze 
genau auf 0; Anm. d. V.) dann aber mache den Magnet.. 
kasten mit den hinteren Schräubchen, oder sonst womit 
du kannst feste, und ziehe die Mitternachtslinie . , 
Diese Linie zeiget alsdann auf dem Abriß die Situation 
des Riß und wird also die Magnetnadel genennet, 
daraus man sehen kann, wie der Riß zu legen und gegen 
welchen Ort der Welt die Grubengebäude liegen . 
Nunmehro fange an und mache einen Punkt, lege dein 
Zulege-Instrument mit dem Kompaß an gedachten Punkt 
also an, . . rücke also den Zulegkompaß 
so lange herum, bis die Magnetnadel die Stunde 
zeigt, in welcher die erste flache Schnur den 
Schacht hineingezogen worden ist, als hier wie die im 
Schachte von C angemerkte Linie weiset Mer. 3. 21/2 Uhr, 
(siehe Tabelle) und stfoh die Sohle gedachten Winkels, 
als hier 1 Lachter, 1 Achtel, 9 Zoll abe . 
Ferner lege den Zulegekompaß wieder an den letzten 
abgestochenen Punkt oder Lachter der vorigen Linie an 

" 
(Schluß folgt.) 

Über die Beziehungen des Bergbaunnternehmers zum obertägigen Grundbesitze mit 
besonderer Berücksichtigung der Bergschadensfrage. 

Von Dr. J. Mayer, k. k. Oberbergrat. 
(Fortsetzung von S. 368.) 

E. Kolbe beschreibt in seinem Werke in aus
führlicher Weise den Einfluß des Bergbaues auf die 
Tagesoberfläche, bespricht die verschiedenen Bruch
theorien, das Verhalten der das Kohlengebirge über
lagernden Tertiärformalion, die Einwirkung des Ab
baues auf die einzelnen Gebäudeteile, die Sicherung 
der Gebäude gegen die Einwirkungen des unterirdischen 
Kohlenabbaues u. v. a. Wir können sagen, daß in 
diesen Kapiteln viele wertvolle Mitteilungen enthalten 
sind und sich der Verfasser befleißigt, in objektiver 
und dem Bergbau scheinbar nicht entgegentretender 
Weise seine Anschauungen und Erfahrungen bekannt 
zu geben. Anschließend daran werden die Grund
und Gebäudeschäden und die Minderwerte und 
Abgeltungen des Schadens eingehendst besprochen. 

Auf Grund mehrfacher im Deub:hen Reiche erflos
sener Entscheidungen entwickelt E. Kolbe seine An
sicht, daß die Bestimmung und Abgeltung von Minder
werten für Schäden an Gebäuden und Grundstücken 
unmittelbar nach deren Konstatierung zu erfolgen habe, 
und bespricht in ausführlichster Weise die Art der 
Feststellung dieser Minderwerte und die Abgeltung des 
Schadens. 

Diese letzteren Betrachtungen sind es nun, welche 
sich - zumeist in miß\'erstandener Auslegung de_r 
Kolbeschen Ausführungen - zu einer schweren Schädi
gung unseres Bergbaues ausgestalten können, und leider 
sich auch auszugestalten beginnen. E. K o 1 be unter
scheidet dem Wesen nach : 
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A. l\finderwerte an Gebäuden, für welche als 
Ausgleich der dem geschädigten Eigentümer ent
standenen Vermögensnachteile ein Ersatz im baren 
Gelde zu leisten ist. 

Der Minderwert besteht nun in: 
1. verminderter Standdauer, 
2. erhöhten Unterhaltungskosten, 
3. nachteiligem Aussehen, 
4. geschädigtem Verkaufswerte und 
5. verminderter Ertragsfähigkeit. 
B. Minderwerte an land- und forstwirt

s-chaftli chen Ku 1 tu ren, welche bestehen in: 
1. verminderter Ertragsfähigkeit, 
2. geschädigtem Verkaufswerte, 

. 3. eingeschränkter Verwendungsart, eventuell 
M.~nderwertentschädigung der nicht geschädigten Rest
flache durch Wirtschaftserschwernisse und 

4. allfälligen Fruchtschäden. 

. E .. Kolbe unterzieht die Minderwertbestimmungen 
einer emgehenden Betrachtung und gibt seinen Berufs
kollegen Anleitungen, wie sie sich bei dieser Bcstim
rnung benehmen sollen. 

Diese wohl oft mißrnrstandenen Ausführungen 
~olbes haben insbesondere im Ostrau-Karwiner Re
Vl~re einen fruchtbaren Boden gefunden und zu einer 
heillosen Verwirrung und Schädigung des Bergbaues 
geführt. 

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß der 
~:rg~auunternehmer zur Leistung von Entschädigungen 
fur die durch qen Bergbau betrieb entstandenen Minder
Werte an Gebäuden und Grundstücken verhalten werden 
kann, ~nd unseres Erachtens hat sich auch kein Berg
baubesitzer dieser Verpflichtung entziehen wollen. Er 
~~ß~e hier jedoch Stellung nehmen gegen die will
kurliche Art dieser Minderwertermittlungen, welche zu 
ganz unrichtigen, jeder Begründung entbehrenden 
Schätzungsergebnissen führen. 

Den Kolbeschen Minderwertermittlungen muß 
~~n noch im weiteren den Vorwurf machen, daß hier 
Beme Unterschiede gemacht werden zwischen den durch 

ergbaubetrieb entstehenden und bereits abgeschlos
senen Bergschäden und zwischen den im En t
stehen begriffenen, noch weiter fortschreitenden 
Und daher noch nicht abgeschlossenen Schäden. 

. Man wird beispielsweise in einem Kohlenrevier 
rnit einem oder wenigen mächtigen Flözen, nach dem 
V"~ll~ogenen Abhaue dieser Flöze und der erfahrungs
g mäßen Setzung des unterbauten Terrains den Minder
Wert an Gebäuden und Grundstücken noch verhältnis
~ßig . leichter und genauer ermitteln können, weil 

1~r. die weiteren Einflüsse des Bergbaubetriebes eli
lll.iniert sind. Hier wird nun der Bergwerksbesitzer 
~r Leistung des tatsächlich konstatierten und nicht 
Wdlk" l' k" ur ich bestimmten l\finderwertes \'erhalten werden 
i:n~en ~nd wird sich von selbst zu solchen Leistungen 
l( reit fmden. Ganz anders verhält es sich nun in 

ohlenrevieren mit vielen schwachen und 

~ittel~äc~tigen Flözen, wo der Minderwert, insolange 
die Emwirkungen des Bergbaubetriebes fortbestehen 
und nicht abgeschlossen sind, niemals richtig ermittelt 
werden kann. Die Einwirkungen des Bergbaubetriebes 
dauern eben so lange und wiederholen sich beim Ab
bau eines jeden Flözes, bis der Betrieb in die schad
lose Abbauteufe vorrückt, wo erfahrungsgemäß keine 
Einwirkungen zu Tage beobachtet werden. 

Ermittelt man den Minderwert in der noch fort
schreitenden Senkungsperiode, so sind es nur ganz 
willkürliche und unwahre Kalkülzahlen die 3.llders sind 
als . sich solche nach der abgeschlos~enen Senkungs'. 
penode ergeben können und ergeben werden. 

Ich vennag hier auf einen typischen Fall von 
den meiner Leitung anvertrauten Gruben verweisen, 
der recht drastisch die Haltlosigkeit solcher :Minder
wertbestimmungen dartun könnte. Es handelte sich 
um den Unterbau eines einstöckigen \V ohnhauses von 
27 rn Länge und 14 m Breite, in einem 3·8 m mächtigen 
Flöze in einer Abbautiefe von 250 rn (davon 190 m 
Kohlengebirge). über Ansuchen de!S Hausbesitzers, der 
durch den linlerbau die persönliche Sicherheit ge
fährdet glaubte, wurden von der Bergbehörde unter 
Beiziehung von Sach\'erständigen Erhebungen gepflogen 
und wurde schließlich mit revierbergämtlicher Ent
scheidung vom 27. Februar 1890, Z. 235, ein gleich
mäßiger rascher Abbau (Bruchbau) unter dem Gebäude 
gestattet, da dasselbe solid gebaut und gut verankert 
war, und daher weder eine Gefahr für die Person 
noch das Eigentum entstehen konnte. 

Als sich nun der Abbau dem Gebäude näherlc, 
neigte sich dasselbe in der Abbaurichtung in der Längs
seite um mehr als einen Meter. Ich besuchte in der 
Zeit einen in diesem Hause wohnenden nahen Ver
wandten und tröstete ihn, daß die Schiefstellung des 
Hauses bald wieder ausgeglichen werde, da sich 
durch den fortschreitenden Abbau auch die andere 
Seite des Gebäudes gleichmäßig senken werde. 
Dies isl nun in der Tat bald eingetreten. Das Ge
bäude wurde nicht delogiert oder sonst geschädigt, da 
durch die allgemeine Terrainsenkung auch die \V asser
abflußverhältnisse nicht gestört wurden. Das solid ge
baute und gut verankerte Haus steht heute noch un
versehrt, obzwar dasselbe seitdem in den tieferen 
mindennächtigcn Flözen gleichfalls unterbaut wurde. 

Wenn nun der Hauseigentümer nach der so be
deutenden Schiefstellung des Hauses eine Entschädigung 
für den .Minderwert des Gebäudes verlangt hätte, so 
hätte diese nach den Anleitungen Kolbes festgestellt 
und geleistet werden müssen, wäre aber unrichtig 
und unwahr, weil eben im Verlaufe einer Senkungs
periode eine richtige Minderwertermittlung nicht ver
anlaßt Werden kann. 

Nach den E. Kol besehen Anleitungen sind bereits 
auch im Ostrau-Karwiner Reviere Minderwerte an ge
schädigten Gebäuden und Grundstücken ermittelt 
worden, und wurden die Bergbauunternehmer durch 
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gerichtliche Entscheidungen zur Leistung dieser Minder-
. werte verurteilt. Das war für unser Revier eine neue 
Phase in der fortschreitenden Entwicklung der Berg
schadenfrage, die wir unseren Rechtsvertretern und 
Sachverständigengutachtern zu verdanken haben. Die 
Gerichte können hier allerdings nicht anders ent
scheiden. Ihre Entscheidung fußt auf dem Sachverstän
digengutachten und wenn dieses den Minderwert eines 
geschädigten Gebäudes erkennt und ziffermäßig er
mittelt, so wird in der Regel das Gericht in diesem 
Sinne entscheiden. Der Sachverständige braucht hier 
auch nicht viel nachzuweisen, dem Gerichte genügt 
es - wie wir zu bestätigen in der Lage wären -
wenn der Sachverständige nur seine Wohlmeinung ab
gibt, die er sich nach seinen Erfahrungen zurecht
gelegt hat. Das Verhalten der Sachverständigen muß 
uns nun allerdings in nicht geringem Maße befremden, 
und es ist uns unklar, wie sich ein Sachverständige1 
zu solchen Gutachten herablassen kann. 

Den Sachverständigen im Ostrau-Karwiner Reviere 
ist es bekannt, daß bei einem in der Senkungsperiode 
befindlichen Gebäude der wahre Minderwert, wie sich 
solcher nach abgeschlossener Senkungsperiode ergeben 
wird, nicht festgestellt werden kann. Es ist den Sach
verständigen bekannt, daß der Bergbauunternehmer bei 
Vornahme von Reparaturen am geschädigten Gebäude 
dem Eigentümer für jeden ihm zugefügten Schaden 
aufkommt. Man bezahlt dem Eigentümer reichlich den 
Entgang an Miete, an Geschäftsstörungen und allen 
ihm erwachsenden Mühewaltungen und Unannehmlich
keiten, für welche - nach der in Ostrau ein
gelebten Praxis - ganz 'namhafte Entschädigungen ver
langt und auch geleistet werden. 

Einen Minderwert aus der verminderten Best.a.nd
dauer des Gebäudes wird man im Ostrauer Reviere 
schon darum nicht ableiten können, weil man weiß, 
daß die geschädigten Gebäudemauern mitunter bis zum 
Grund abgetragen und neu aufgeführt werden. Ein 
solches Gebäude kann auch ganz renoviert und erneuert 
werden, da das Gesamtmaterial, aus dem ein Haus 
besteht - insoweit es geschädigt ist - durch neues 
ersetzt werden kann, ohne daß an dem Gebäude irgend 
welche Schönheitsfehler bleiben, wie z. B. an einem 
beschädigten und reparierten (geflickten) Kleidungs
stücke, das durch die Reparatur dauernd entwertet 
ist. Ein solches Gebäude kann sonach keine verminderte 
Bestanddauer haben, indem letztere eben durch solche 
Renovierungen auf ganz unbestimmte Zeit verlängert 
werden kann, und es ist auch allgemein bekannt, daß 
Gebäude viele Hunderte von Jahr-en bestehen, die ganz 
neu aussehen und deren Bestand auf viele Hunderte 
von Jahren gesichert ist. 

In vielen Fällen wird ein Haus durch die ver
anlaßten gründlichen Renovierungen an Wert gewinnen 
und daher keineswegs entwertet oder in seiner Best.a.nd
dauer gestört. Es sind uns aus dem Ostrauer Reviere 
viele solche Fälle bekannt, was selbst bei behördlichen 
Erhebungen bestätigt werden mußte. Dies ist auch 

den Sachverständigen nicht unbekannt, was sie jedoch 
nicht hindert, die Minderwertermittlungen nach den ein
studierten Kolbeschen Anleitungen festzustellen und 
den Bergbauunternehmer zur Ersatzleistung des Minder
wertes zu verhalten. 

Noch weniger begründet wäre eine Minderwert
ermittlung, die darin bestehen soll, daß das geschädigte 
Gebäude infolge der in den Mauern herrschenden Span
nungen häufigeren Reparaturen ausgesetzt ist. Der 
Bergbauunternehmer hat für die Erhaltung des Ge
bäudes Sorge zu tragen, insolange die Einwirkungen 
des Bergbaubetriebes fortdauern. Er muß daher auch 
für die erhöhten Reparaturkosten aufkommen, wenn 
sich solche in der Zeit der nicht abgeschlossenen 
Senkungsperiode ergeben. Die Sachverständigen wissen, 
daß der Hauseigentümer eines solchen geschädigten 
Gebäudes auch nicht einen Heller für die weitere 
Erhaltung seines Hauses opfert und sich solche Er
haltungskosten regelmäßig vom Bergbaubesitzer be
zahlen läßt, da er nach st.a.ttgefundener Abnützung 
seiner Objekte (Verputz, Malerei usw.) immer wieder 
neue Schäden entdeckt, und die Instandsetzung seines 
Hauses verlangt, was ihm in der Regel nicht ab
geschlagen wird. Er läßt sich für den Mietentgang 
und Geschäftsstörung horrende Summen bezahlen, und 
es bekümmert ihn nicht, daß er in normalen Abnützungs
fällen seiner Objekte - wenn der Bergbau nicht da 
wäre - bei den veranlaßten Renovierungen sich auch 
Geschäfts- oder sonstige Störungen in der normalen 
Benützung seiner Objekte gefallen lassen müßte, was 
er sich hier vom Bergbaubesitzer ,reichlich bezahlen 
läßt. Der Hausbesitz ist in diesem Falle kein ent
wertetes Objekt, vielmehr ein wertvolles Ausbeutungs
objekt eines spekulativen, streitsüchtigen Besitzers. 

E. Kolbe hat vielleicht mit Schrecken wahr
genommen, welche Behandlung und welche Deutungen 
seine wohlgemeinten diesbezüglichen Ausführungen ge
funden haben und er veröffentlichte in der „Deutschen 
Bergwerkszeitung" vom 25. November 1906 eine Ab
handlung: „Betrachtungen über den Gebäude· 
minderwert bei Bergschäden", worin er seine 
früheren diesbezüglichen Betrachtungen näher erläutert, 
mitunter berichtigt und widerruft. 

Er bespricht in dem angezogenen Artikel die an
gewendeten Formeln zur Berechnung des Minderwertes 
eines Gebäudes und sagt: „Meine vieljährigen Er
fahrungen haben gelehrt, daß in einem bestimmten 
Zeitraume nach beendetem Bergbau die Deckgebirge der 
abgebauten Flöze endgültig zur Ruhe kommen, und daß 
damit die Bewegungen in den Konstruktionsteilen der 
in Mitleidenschaft gezogenen Gebäude aufhören müssen. 
- Betrachtet man, daß es mit Hilfe unserer modernen 
Technik möglich ist, jedes durch den Bergbau zer
störte oder beschädigte Konstruktionselement an einem 
Gebäude so zu ersetzen, daß seine bisherige Trag
fähigkeit nichts eingebüßt hat, oder daß derjenige Zu
stand, den es vor seiner Beschädigung hatte, wied~r 
hergestellt ist, so entbehrt die E::tschädigung für die 
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dauernden erhöhten Reparaturkosten jeder Begründung. 
Es wird auch ein Widerspruch dadurch herausgebildet, 
daß dem Eigentümer einmal in der Gegenwart ein 
Kapital für die Beseitigung solcher Schäden ausbezahlt 
wird, die erst in Zukunft zu erwarten sind, während 
auf der anderen Seite das Gesetz bestimmt, daß ein 
Hausbesitzer keinerlei Anspruch auf eine Entschädigung 
für SJ?äter zu c r wartende Schäden erheben kann." 

Im weiteren \'erfolge wird ausgeführt: „Auch die 
schätzungsweise Ermittlung der durch den eingetretenen 
Bergschaden hervorgerufenen verkürzten Standdauer ist 
keine so einfache, wie dies auf den ersten Augenblick 
erscheinl. Prüft man diejenigen Momente ernstlich nach, 
die für die verkürzle Standdauer bestimmend sein 
sollen: 

1. Schrägslcllung des Gebäudes bzw. seine Ab
weichung aus seinen Vertikalrichtungen, 

2. ungleichmäßiges Absinken eines Gebäudes und 
die dadurch hervorgerufenen baulichen Def0rmationen, 
so wird man finden, daß diese Vorgänge sich vollzogen 
haben können, ohne die Standdauer auch nur im 
mindesten zu beeinträchtigen. Gebäude, an denen 
ein Teil desselben gegen das andere so abgesunken ist, 
daß es abbruchfähig wird, kommen bei Besprechung 
dieser Frage selbstverständlich nicht in Betracht. Ist 
dagegen das Gebäude infolge ungleicher Absenkungen 
nur stark beschädigt, so werden auch hier die Maß
nahmen zum wirksamen Schutz und zur Wiederinstand
setzung mit Hilfe unserer heutigen vielseitigen Bau
rnittel nic.ht versagen. Es verbleibt daher nach seiner 
Wiederinstandsetzung dem Gebäude keine verkürzte 
Standdauer mehr, sondern nur „Schönheitsfehler", 
die in den angeordneten außen erkennbaren Veranke
rungen oder teilweise sc.hrägen Fußböden, ferner ver
schobenen Türen und Fenstern wie auch ausgebessertem 
Mauerwerk und Putz u. a. erkennbar sind." 

Nach unserer Ansicht sind auch die von E. Kolbe 
letzterwäJmten möglichen „Schönheitsfehler" nicht vor
handen, da ein Gebäude durch Ersatz und Erneuerung 
aller gesc..hä.digten Teile, aus welchen das Haus zu
san1mengesetzt ist, vollkommen wiederhergestellt 
Werden kann und weder eine Entwertung erleiden 
noc.h sonst welche Schönheitsfehler aufweisen muß. 

In Betreff der Entschädigung für den verminderten 
Verkaufswert und die Beleihbarkeit der beschädigten 

Objekte sagt E. Ko 1 be in den weiteren Ausführungen 
seines Aufsatzes nachstehendes: „Es wäre gewagt, die 
Angemessenheit der vorerwähnten Entschädigungs
summen für den verminderten Verkaufswert oder die 
Beleihbarkeit ( 1) anzuzweifeln, um so mehr, als sie 
aus einem unantastbaren richterlichen Verfahren hervor
gegangen sind. Die Entschädigungsansprüche sind auch 
bei jedem beschädigten Bauobjekte unterschiedlich und 
können nur von Fall zu Fall geprüft und beurteilt 
werden. Ich glaube aber, daß der Hauseigentümer 
mit ähnlichen außergewöhnlichen Ansprüchen, wie die 
Kaufwertsverminderung im Falle gerichtlicher Aus
tragung nur in den wenigsten Fällen obsiegend aus 
diesem Streite hervorgehen wird, da er als Kläger 
in wohlbegründeter Form nachweisen muß, daß die 
Verkäuflichkeit des Objektes auch tatsächlich beein
trächtigt ist. Die bloße Behauptung genügt dabei nicht. 
Am allerwenigsten können aber in unserem 
westfälischen Kohlenrevier, woselbst erst der 
Wert der Bauobjekte durch das mächtige auf
strebende Berg- und Hütenwesen geschaffen 
wurde, solche Ansprüche Geltung erlangen. 
Die geringen, seinem Eigentum zugefügten Beschädi
gungen werden ihm indirekt vielfach ersetzt durch 
den starken Wertzuwachs seines Eigentums als Folgen 
der raschen kulturellen Entwicklung dieser an Kohlen
reichtum so ausgezeichneten Provinzen. Die ständige 
Steigerung der Grundstückswerte hat denn auch der 
Eigentümer in den letzten 20 Jahren im westfälischen 
Kohlenrevier weitgehend empfunden. Und es ist ihm 
längst bekannt, daß für ihn bergbauliche Deformn
tionen keine Verkaufswertverminderung bedeuten. 
Auch weiß er, daß sich in einem mit Be~schä.den 
behafteten Gebäude genau so angenehm wohnen läßt, 
wie in einem unbeschädigten. Wollte man hierauf in 
der Wahl solcher Objekte, sei es zu Kauf- oder Miet
zwecken, in diesen Gegenden überhaupt Rücksicht 
nehmen, so würde es sehr schwer fallen, ein passendes 
Gebäude zu finden." 

Diese Betrachtungen sind den Verhältnissen im 
Ostrau-Kanviner Reviere 'auf den Leib geschnitten, und 
wir haben schon früher erwähnt, daß der Besitz eines 
durch den Bergbaubetrieb geschädigten Gebäudes ein 
Ausbeutungsobjekt bildet, 'das keineswegs einen ver
minderten Verkaufswert besitzen kann. 

(Schluß folgt.) 

Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate Mai 1909. 

Von k. k. Kommerzialrat W. Foltz. 
Der Metallmarkt zeigt im ganzen eine etwas günstigere 

Tendenz. Die Nachfrage hat sich gehoben. und .es scheint, 
~aß man für die nächste Zeit mit besseren Preisen wird rechnen 

önnen. Der billige Geldstand und niedrige Zinsfuß unter
Bttl.tzen die Frage. Die Lage ist aber noch immer nicht 
!llllko~~en gesichert. da die in~nstriellen V ~rhältnisse in !ast 
d en Landem noch nicht so. wei~ gesundet smd, ~m von ei!ler 
auernden Belebung der Tätigkeit sprechen zu konnen. Zmk 

hat durch die Ausgestaltung der Konvention die beste Position 

von allen Metallen errungen. Der Kohlenmarkt ist noch immer 
in recht gedrttckter Lage und spiegelt dadurch die allgemeine 
industrielle Lage am deutlichsten wieder. 

Eisen. Die Situation des österreichisch-ungarischen 
Eisenmarktes ~Jll abgelaufenen Monat hat nach gar keiner 
Richtung eine Anderung zum Besseren erfahren, ein Resultat, 
gesttttzt und veranlaßt durch die fortdauernd ungttnstigen 
Verhältnisse der maßgebenden amerikanischen und deutschen 
Eisenmärkte. Dazu tritt noch die uns speziell bertthrende An-
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gelegenheit, daß die nunmehr verstaatlichten Eisenbahnen -
Staatseisenbahn und Nordwestbahn - welche infolge der un
giinstigen staatlichen finanziellen Verhältnisse mit den so nötigen 
Bestellungen an Schienen und Fahrbetriebsmitteln zurückhalten, 
daher auch in diesen Artikeln mindere Beschäftigung den Werken 
zuteil wird. Dem entsprechend zeigen auch die Absatzziffern 
vom Monat April der kartellierten österreichischen Eisenwerke 
nur neuerliche Rückgänge. Abgesetzt wurden 

Stab- und Fa'<on-
eisen . . 

Träger . 
Grobbleche . . . 
Schienen. . . . 

im Monat April 
1909 gegen 1908 

273.908 - 43.676 q 
109.552 + 2.784" 
41.883 + 5. 707 n 

71.740 - 48.210 n 

seit 1. Febrnar 
1909 gegen 1908 

1,027.255 - 233.606 q 
356.613 - 24.666 n 

128.563 + 11.762" 
371.253 - 18.747 n 

Das entscheidende Merkmal dieser Ziffern ist der weitere 
Rückgang des Absatzes von Stab- und Fa'<oneisen, die im 
April 40.000 q, seit Beginn des Jahres 236.000 q, beträgt somit 
um mehr als 20°1o gesunken ist. Der Verkauf in diesen Haupt
sorten ist ein über.f!.us schleppender und es dürfte schwerlich 
in kurzer Zeit eine Anderung eintreten. Der Absatz in Trägern 
ist durch die begonnene lebhaftere Bautätigkeit etwas gestiegen 
und dürfte auch auf dem gleichen Niveau des Vorjahres halten. 
Das Plus in Grobblechen erklärt sich im Jänner und Februar 
durch eine nachträgliche Vt:rrechnung, die auf Grund vorjähriger 
Lieferungen erfolgte; das Plus im Monat April begründet eine 
feste Haltung dieses Artikels, welcher auf namhaften Be
stellungen der für die Zucker- und Petroleumindustrie arbeitenden 
Maschinenfabriken. Die Abschwächung des Schienenabsatzes 
dürfte bis zur Klärung der staatsfinanziellen Verhältnisse 
noch anhalten, leider werden dadurch die Arbeiter auf den 
Eisenwerken Einbuße erleiden, da die schlechten Zeiten für 
Stabeisen die Möglichkeit benehmen, dieser Kategorie von 
Arbeitern Beschäftigung bei der Erzeugung von Schienen zu 
geben. Die Staatseisenbahngesellschaft hat als Aktienunter
nehmen etwa 50.000 q Schienen fill' dieses Jahr bestellt und wollte 
noch 80.000 q bestellen, ein Quantum, welches auf 20.000 q 
nunmehr reduziert sein soll. Auch bei der Nordwestbahn, 
welche 40.000 bis 50.000 q fllr dieses Jahr bestellte, hat sich 
jetzt in der staatlichen Verrechnung dieses Quantum um ein 
Wesentliches reduziert. Leider hat die Anschauung, daß der 
Tiefpunkt der Depression in der deutschen Eisenindustrie 
erreicht ist, nicht bewahrheitet, nachdem durch den er
folgten Zusammenbruch auch der letzten Reste der früheren 
Kartellorganisation eine weitere Verschärfung der ungünstigen 
Situation eingetreten ist und der Verkauf der Produkte ohne 
Rttcksich t anf Preiskonzessionen erfolgt. Da die inländischen Preise 
mit denen der deutschen knapp an der Parität sind, ist es nicht 
ausgeschlossen, ja es wird sogar als bevorstehend bezeichnet, 
daß diese neuerliche Verschlechterung der deutschen Verhältnisse, 
eine neuerliche Ermäßigung unserer Eisenpreise herbeiführt. -
Die ungarischen Eisenwerke haben im Einvernehmen mit den 
hiesigen behufs Bekämpfung der außerhalb des Kartells 
stehenden Werke und des ausländischen Importes für Beton 
und Eisen namhafte Preisermäßigungen eintreten lassen. 
Durrh die Reduktion für Aufschläge ist diese Preisherabsetzung 
namentlich für leichtere Sorten sehr bedeutend. Die 
Aufschläge werden ermäßigt für Dimensionen bis zu 5 mm 
um zirka K2·50, für Dimensionen von 6 bis 71/ 2 mm um 
K 2·20, für Dimensionen von 8 bis 81/ 2 mm um K 1·40, von 
9 bis 11 mm um K 1 ·- und für 11 mm um K -·40. - Dieser 
Tage fand hier die Generalversammlung der europäischen 
Emaillierwerke statt, in welcher die maßgebenden österreichischen 
und ungarischen Emaillierwerke vertreten waren. In dieser 
Versammlung wurde konstatiert, daß im Exportgeschäft der 
Tiefstand der Konjunktur überwunden zu sein scheint und 
sich schon Zeichen der Besserung bemerkbar machen. Die 
Berichte ans den großen Exportabsatzgebieten lassen eine all
mähliche Kräftigung der Märkte erkennen, was besonders für 
Ostasien zutrifft. Dagegen hat der Verkehr mit der Türkei 
infolge der politischen Wirren der letzten Zeit eine tiefgehende 
Störung erfahren. Es wurde beschlossen, die Preise für Export-

lieferungen im dritten Quartal um 21/ 2 °/0 zu erhöhen. Für 
den österreichischen Markt und die Levante sind gleichfalls 
neue Mindestpreise mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten. 
- Zwischen den österreichischen und ungarischen Emaillier
werken finden Verhandlungen statt, welche die Kartellierung 
der Produktion für den inlänqischen Bedarf begründen. Es 
sollen zwei Kartelle, eines für Österreich und eines für Ungarn 
gebildet werden. Die Organisation soll derart aufgebaut sein, 
daß zwei Zentralankaufsbureaus in Wien und Budapest errichtet 
werden, welche für die inländischen 'Verke den Verkuuf be
sorgen. Demnächst soll eine Plenarversammlung der Fabriken 
stattfinden, in welcher positive Vorschläge wegen des Aufbauens 
dieses Kartells und der Errichtung der Zentralankaufsämter 
gestellt werden sollen. In der Emailindustrie haben bereits 
wiederholt Kartellbildungsversuche stattgefunden. Schon im 
Jahre 1902 wurde ein solches Kartell errichtet, das aber 1904 
bereits aufgelöst und 1905 neuerdings eingeführt wurde. Ende 
1902 errichteten 14 österreichische und 3 ungarische Fabriken, 
welche zusammen 85 °/0 der Produktion mit einer Fakturen
summe von 8 Millionen Kronen umfaßten, das Kartell mit 
einem Verkaufsbureau in Wien. Es wäre zu wünschen, daß 
der jetzige Versuch zur Bildung eines Kartells, welches ohne 
Auslandsfirmen nur von Fabriken Österreich-Ungarns errichtet 
wurde, von Erfolg gekrönt würde. - Die österreichischen 
Lokomotiven- und Waggonfabriken haben schon vor längerer 
Zeit an das Eisenbahnministerium das Ersuchen gerichtet, vor 
der Ausschreibung von Bestellungen über den Umfang derselben 
unterrichtet zu werden, um sich in ihren Betrieben auf die 
neuen Aufträgerechtzeitigvorbereiten zu können. Das Ministerium 
hat diesem Ersuchen entsprechend die betreffenden Fabrikanten 
nunmehr verständigt, daß demnächst eine Bestellung zur Aus
schreibung gelangen wird. Es ist dies die erste Teilbestellung 
für das Jahr 1910 für die Staatsbahnen inklusive Nordbahn. Wie 
verlautet, wird diese Bestellung 150 Lokomotiven, 384 Personen-, 
180 Dienst-, 1505 Güterwagen umfassen, welche einen Wert 
von 30 Millionen Kronen repräsentiert. Es ist nicht aus
geschlossen, daß in diesem Jahre noch eine Nachbestellung 
auf dieses Quantum erfolgt. -o-

Auf dem deutschen Eisenmarkte haben sich die Ver
hältnisse noch nicht zum Besseren gewendet.. Nach wie vor 
herrscht auf dem Roheisenmarkte schrankenloser Wettbewerb, 
an welchem sich sowohl die gemischten wie auch die reinen 
Werke mit außerordentlich billigen Roheisenangeboten beteiligen. 
Die billigen Preise locken wohl zu Abschlüssen, doch der Abruf 
geht schleppend vor sich. Die zweite Hand versorgt sich auf 
diese Weise für lange Fristen die bereits ins Jahr 1910 reichen, 
wodurch die Gesundung des Marktes nur hinausgeschoben wird. 
Dabei bleibt die Erzeugung auf voller Höhe, weil nur bei 
dieser die großen gemischten Werke existieren können. Die 
reinen Hochofenwerke schränken aber ihre Produktion nach 
Möglichkeit ein und leiden daher mehr unter der Ungunst der 
Verhältnisse. Sie suchen dagegen anzukämpfen, indem sie 
sich der Weiterverarbeitung zuwenden, indem sie Gießereien 
erweitern oder anlegen. Roheisen hält auf M61·- bisM63·
für Spiegeleisen mit 10 bis 12°/0 Mn, MM·- bis M 55·
für Qualitätspuddeleisen und M 56·- bis M 57·- für Stahl
eisen und Hämatit. Die Puddel- und Martinwerke sind 
hiedurch in 1lie Lage versetzt, billiges Halbzeug zu fertigen 
und machen dem Stahlwerksverbande starke Konkurrenz, die 
sie auch in Stabeisen und Blechen spüren läßt. Hiedurch 
wird aber bedingt, daß gerade in der schlechtesten Zeit die 
Produktion an Fertigerzeugnissen 1rnnimmt. Im Stahlwerks
verbande liegen die Verhältnisse ähnlich. Die Beteiligung ist 
in Halbzeug halbwegs erreicht worden, aber nur durch ve!
stärkte Ausfuhr zu schlechten Preisen. In Stabeisen ist die 
Frage unklar und wenig erfreulich. Für Eisenbahnmaterial 
sind die Aussichten infolge geringer Zuteilungen der Staa~s
bahnen recht unbefriedigend. In Trägern und Bandeisen ist 
bei nicht sehr starker Frage der hrftigste Wettbewerb zu 
verzeichnen. Bleche gehen schwach. Die Bemühungen, einen 
Grobblechverband zu bilden, sind gescheitert. Der einzige 
Umstand, daß alle Preise auf dem Tiefstande angekommen 
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s~n?, läßt die Hoffnung auf eine Besserung zu, nachdem doch 
em1ge Zweige des Maschinenbaues und der Elektrizitätsindustrie 
b~sser~n Bedarf zeigen. Aber über all diesen Momenten steht 
die wichtigste Frage des öffentlichen Lebens, die naturgemäß 
au~h für die Industrie von hervorragender Bedeutung ist: die 
Reichsfinanzreform. Sie bildet, zur Konsolidierung berufen, 
durch ihre wechselnden Schicksale heute ein Moment steter 
B.eunruhigung und ihre Lösung wird auch die Eisenindustrie 
günstig beeinflussen. - In Belgien hat sich der Markt wenig 
verändert und weist demnach noch keine wesentliche Besserung 
~uf, wenn auch seit Ostern eine kleine Belebung zu konstatieren 
ist. Der Konsum ist aber immer noch recht zurückhaltend uml be
s?hränkt seine Aufträge auf den allernächsten Bedarf. Der Roh
eisenmarkt zeigt wenig Veränderung, die Preise bleiben stationär, 
wDozu für das erste Semester die Werke mit Aufträgen versorgt sind. 

er Fertigeisenmarkt liegt etwas besser, doch fällt es noch immer 
~chwer neueAufträge zu erhalten, da dieausländischeKonkurrenz 
außerst billig abgibt. Die Blechwalzwerke sind etwas stärker 
beschäftigt. Im Schienen- und Oberbaumateriale ist reichlich 
~beit hereingekommen. -Der englische Eisenmarkt zeigte 
em freundlicheres Bild. Der schottische Roheisenmarkt er
öffnete auf bessere Nachrichten aus Amerika fester. Der 
Aufschwung des Metallmarktes, sowie der Wertpapierbörsen 
haben günstig eingewirkt. Um Mitte des Monats traten infolge 
z1;1 ra~cher Steigerung der Kurse größere Sckwankungen auf, 
ehe die Preise drückten. Nr. 3 Middlesborough Warrants, 
welche bereits 48 sh 9 1/~ d erreicht hatten, gingen bis auf 
47 ~h 8 d und schließen wieder besser mit 49 sh. - In Fertigeisen 
bleibt das Geschäft schleppend, weil das Begehr andauernd 
un?efriedi~end bleibt. Die Preise behaupten sich im ganzen, 
Weil sie niedrig sind und weil man auf eine Besserung der 
Nachfrage hofft. Stahl ist besser gefragt und fester. - In 
~ m e ri k a ist der Markt noch immer nicht geklärt. In Roh
eise!l hat sich die Frage etwas gebessert. Während in einigen 
Bezirken lebhaft gekauft wird, halten in anderen die Hoch
ofenwerke nunmehr wieder zurück, nachdem sie bedeutende 
Aufträge zu billigen Preisen hereingenommen haben. Im 
al!gemeinen nimmt man an, daß die schlimmste Zeit überstanden 
sei. In Fertigeisen scheint sich eine Besserung anzubahnen, 
sofeme sich die Unterbietungen vermindern und die Aufträge 
zunehmen. Speziell in Baustahl ist gute Frage. Gegen Monats
schluß notieren: Nördliches Gießerei-Roheisen Nr. II $ 16·
bi~ $16·50, graues Puddeleisen $ H·76 bis $ Hr-, südliches 
~ießerei-Roheisen Nr. II $ 13·25 bis $ 13·75, Stabeisen Cts 1·40 
bis Cts. 1·50, Grobbleche Cts. 1·40 bis Cts. 1·50, Stahlschienen 
$ 28·-, Stahlknüppel $ 24'50 bis $ 25·-. 

Kupfer. Wiewohl die Vorräte in London abermals 
etwas zugenommen haben, indem die Halbmonatsstatistik bei 
i8.368 t Zufuhren nur 17.842 t Ablieferungen und einen 

orrat pro Mitte Mai von 51.444 t gegen 26.643 t Ende April 
1908 ausweist, hat sieh der .Markt doch etwas belebt. Auch die 
Dmerikanische Statistik ist unklar und hat etwas enttäuscht. 

er. Ausweis der American Copper Producers Assoeiation pro 
Apnl weist mit 50.923 t Ablieferungen ein Plus von rund 
2000 t gegen März aus. Trotzdem sind .die Vorräte pro 
E~de April mit 81.785 t um 410 t höher als jene von Ende 
~Ia~z. Trotz alledem hat sich aber die Spekulation dem 
Artikel wieder mehr zugewendet und größere Posten gekauft, 
so daß eine Erhöhung der Preise eintrat. Hiedurch wurde 
~uch der Konsum veranlaßt, seinen nächsten Bedarf zu steigen-
en Preisen zu decken, so daß die Umsätze recht belangreich 

~urden. Der Spekulation kommt in erster Linie das flüssige 
eld und der billige Zinsfuß zu Hilfe und die Hoffnung, daß 

d~r Konsum insbesondere in Amerika sich beleben wird, scheint 
~icht unberechtigt. Die Prei~e sind infolgedessen um zirka 
~ 2 für Standard gestiegen und haben sich fü~ effektives 
Kupfer entsprechend erhöht. Zum Monatsschlusse notieren Tough 
b~ke fit 64 . O . O bis ii 64 . 10 . O, Best selected ii 64 . 10 . 0 
R~ ilf 65 . 0 . 0, Standard fi 60 . 17 . 6 ~is :J: • 61. o .. 0. -
Sti~r War der Konsum bemüht, sich glernh bei Begmn der 
U ei~~rung möglichst zu decken, und fanden a~ch größere 

lllsatze zu steigenden Preisen statt. Es schließen Lake 

Quincy KlOO·-. Elektrolyt K146, Walzplaten und Ia Blöckchen 
Kl46·-. 

Blei hat sich von allen l\Ietallen am wenigsten gehoben, 
wenngleich auch dieses aus der regeren Frage des Verbrauches 
einigen Nutzen ziehen konnte, nachdem Amerika sehr feste 
Stimmung bei erhöhten Preisen meldete. English pig common 
schließt fi 13 . 7 . 6 bis ii 13 . 10 . 0, spanish lead fi 13 . 3 . 9 bis 
il: 13 . 5 . 0. - Hier war ziemlich starker Verkehr in Blei, 
der zu K37·50 für prima schlesisches Weichblei franko Wien 
zur Deckung kam. 

Zink. In ·diesem macht sich allmählich auch in der 
Londoner Notiz der Einfluß der Konvention bemerkbar. Diese 
hat eine wesentliche Kräftigung dadurch erfahren, daß W. H. 
Giesches Erben, welche bisher den Beitritt ablehnten, sich 
endlich bereit finden ließen, eine separate Abmachung mit der 
Konvention zu treffen. Da nun auch die aus früheren 
Käufen noch erübrigten billigen Zinkquantitäten allmählich 
ausverkauft werden, gewinnt der Zinkmarkt eine entschieden 
festere Haltung, welche die Konvention bereits benützte, um 
die Preise unabhängig von den Londoner Notierungen hinauf
zusetzen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß falls der Konsum 
kräftiger mit Einkäufen an den Markt herantritt, die Preise 
eine weitere Erhöhung erfahren werden. London hob sich 
von fi 21 . 12. 6 bis ii 21 . 15 . 0 für Silesian spelter auf 
fi 22 . 0 . 0 bis fi 22 . 2 . 6. - Hi er war der Markt in besserer 
Stimmung, angeregt durch die Entwicklung der Konvention 
und gestützt durch beginnenden stärkeren Frühjahrsbedarf 
der Verzinkereien und Walzwerke. Es schließen W. H G i es c h e 
K 57·75, andere gute ~Iarken K 65·60 netto 'Vien. 

Zinn ist ziemlich stationär geblieben und hat sich der 
allgemeinen Wertbesserung nicht angeschlossen. Vornehmlich 
ist dies den starken Verschiffungen von den Straits zuzu
schreiben, die man nicht so hoch erwartete. Nur die feste 
Haltung der Eigner verhinderte weitere Rückgänge. Die 
östlichen Händler boten nur wenig an. Die Umsätze waren 
bedeutend. Straits schließen il: 132 . 2 . 6 bis ilf 132 . 7 . 6. -
Hier war regelmäßiger Konsum zu verzeichnen. Die Preise 
blieben ziemlich stationär, nachdem die Contremine stärkere 
Kon8umkäufe sofort wieder ausglich. Als Monatsdurchschnitt 
resultieren K330·- für Banka und Billiton, K329·- für 
Straits und K 320·- für englisches Lammzinn. Der Preis
unterschied zwischen englischem und ostindischem Stra.itszinn 
erscheint durch die mindere Qualität des ersteren begründet. 

Antilllon ist in London bei geringer Frage auf fE 30 . 0 . 0 
bis i 32. 0. 0 unverändert stehen geblieben. - Hier war nur 
geringer Bedarf zu verspüren und zog sich das Geschäft in
folgedessen träge dahin. Die Preise hielten unverändert auf 
K 67·- bis K 68 pro 100 kg netto Wien. 

Quecksilber wurde in London in erster Hand nominell 
auf il: 8 . 7 . 6 gehalten, während die zweite Hand konstant 
auf ik 8 . 3 . 0 hielt. Einmal erschien auch - seit Jahren -
wieder eine Notiz für italienisches Quecksilber mit fi 8 . 1 . 0, 
deren Verlautbarung wohl nur durch eine Indiskretion erfolgt 
sein dürfte oder als eine beabsichtigte Zufälligkeit zu be
trachten ist. In den ersten vier Monaten wurden in London 
17 .094 Flaschen (gegen 22.556 Flaschen 1908) ein- und 
4749 Flaschen (8443) ausgeführt. - Idrianer Quecksilber 
erfreute sich sehr reger Frage, welche bei starken überseeischen 
Exporten mit Mühe völlig gedeckt werden konnte. ldrianer 
Quecksilber schließt unverändert fi 8 . 3 . 0 pro Flasche un<l 
fi 24 . 10 . 6 pro 100 kg in Lageln. 

Silber, das in den ersten Ta.gen des Monats einen Anlauf 
zur Besserung genommen und 24u/ 16 d erreicht hatte, gab bald 
wieder im Preise nach und schließt 24 6 / 10 d. Im Monate 
April 1909 waren zu verzeichnen: 

Londoner be.r silver-Notierung Devise London Parität für 
pro ounce in pence in Wien 1 kg Feinsilber 

höchste niedrigste Durcbsclmitt K r o n e n 
241/16 23~/16 23·6~75 239·69 82·26 

gegen K 80·74 im März 1909 
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Hamburger Briefnotierung Markkure Parität für 
pro 1 kg Feinsilber iu Mark in Wien 1 kg Feinsilber 

höchste niedrigste Durchschnitt K r o n e n 
72·50 69·- 70·20 117"21 82·28 

gegen K 81·03 im März 1909. 

Platin. Nach Zeitungsmeldungen aus Petersburg hat 
der zur Regelung der Platinindustrie eingesetzte Regierungs
aussr.huß zusammen mit den Platinindustriellen einen Entwurf 
betreffend die Bildung eines Zwangssyndikates ausgearbeitet. 
Es soll, damit im Zusammenhange, die Ausfuhr nicht raffinierten 
Platins verboten, die Erzeugung desselben festgesetzt und auf 
Platin ein Kredit aus der Staatskassa gewährt werden bis 
sich die Ausfuhr wieder günstiger gestaltet haben wird. ' 

Kuhle. Der heimische Kohlenmarkt ist in nicht sehr 
günstiger Lage. Im Ostrauer Reviere sind die Verhältnisse 
noch am günstigsten, da die vorliegenden Aufträge genügen, 
um die Förderung zum Versand bringen zu können. In anderen 
Revieren wird aber über den starken Rückgang des Bedarfes 
geklagt, wodurch sieh, trotz Feierschichten die Vorräte immer 
mehr sammeln. Dabei ist als sicher anzunehmen, daß auch 
Preiskonzessionen eine Steigerung des Absatzes nicht herbei
führen wünlen. Schlimmer liegen noch die Verhältnisse auf 
dem Koksmarkte. Bei der Schwäche des Eisenmarktes fällt 
es schwer, die Produktion unterzubringen. Auch im n o r1l wes t
b ö hm ischen Braunkohlenreviere liegen die Verhältnisse nicht 
günstig, da der Export gegen das Vorjahr wesentlich zurück
bleibt. - Die Vorarbeiten für die Kohlensubmission der 
k .. k. Staatsbahnen sind beendet. Das zu vergebende Quantum 
\\ ird trotz der starken Vermehrung der Linien durch die 
letzten Verstaatlichungen geringer ausfallen als erwartet 
wurde, da die Option auf 800.000 t aus früheren Kon
trakten ausgeübt werden dürfte und andrerseits 500.000 t aus 
einem mehrjährigen Schlusse der galizischen Bahnen durch 
Einführung der Rohölfeuerung für die anderen Linien verfügbar 
werden. Es restieren sonach 1/ 2 Million t Stein- und 1 Million t 
Braunkohle. - In jüngster Zeit tauchte der Vorschlag auf, 
den Kohlenmarkt in Wien brirsenmäßig zu organisieren. Die 
Konferenzen wegen Errichtung einer Kohlenbörse in Wien 
sollen demnächst aufgenommen werden. - Der deutsche 
Kohlenmarkt ist in unverändert ungttnstiger Lage. In erster 
Linie drückt ihn der schwache Koksabsatz. Wiewohl das 
Syndikat die Beteiligungsziffer für Koks auf 600/o herabgesetzt 
hat, wird nicht einmal diese Ziffer erreicht, und sammeln sich 
Vorräte an, die bereits auf 2 Millionen t angewachsen sein 
sollen. Es wird demnach starken Mehrbedarfes und einer 
ausgiebigen Ermäßigung der Preise bedürfen, um einen Aus
gleich zu schaffen. Auch die Eisenbahntarifpolitik verschärft 
die Situation, indem gerade zur Zeit des Niederganges die 
Ausfuhrtarife für Kohle aufgehoben wurden, wodurch manches 
Gebiet, das nicht auf dem Wasserwege zu erreichen war, auf
gegeben werden mußte. Andrerseits kommt aber fremde, 
insbesondere englische Kohle zu billigen Sätze in die Haupt
konsumgebiete des Inlands. Was die einzelnen Sorten betrifft, 

so hat sich der Absatz in Fettkohlen etwas gebessert, was 
auch bei Gas- und Gasflammenkohlen der Fall war. Dagegen 
blieben Eß- und Magerkohle vernachlässigt. Briketts gingen 
infolge besserer Frage für überseeische Ausfuhr im verstärkten 
Maße ab. Im ersten Quartale 1909 betrugen gegen das erste 
Quartal 1908: 

Steinkohlenförderung 36,4 77 .870 t gegen 37,697.874 t 
Braunkohlenförderung 16,815.920 t 

" 
16,604.727 t 

Kokserzeugung 5,2oi3. 737 t 
" 

5,471.331 t 
Brikettserzeugung 4,506.769 t 4,419.351 t 

ferner die: 
Steinkohleneinfuhr 1,982.157 t 

" 
2,351.949 t 

Steinkohlenausfuhr 5,241.817 t 
" 

4,929.200 t 
Steinkohlen verbrauch 33,218.210 t 

" 
35,120.623 t 

Kokseinfuhr 151.052 t 
" 

130.486 t 
Koksausfuhr 834.803 t 

" 
926.338 t 

Koksverbrauch . 4,559.986 t 
" 

4,675.479 t 

In Belgien ist die Lage des Kohlenmarktes bei großen 
Vorriiten und sehr starkem Wettbewerb des Auslands keine 
günstige. Die Werke suchen durch Fördereinschränkungen 
die Lage zu bessern. Die englische Konkurrenz hat etwas 
nachgelassen, so daß man nur der deutschen zu begegnen hat, 
die übrigens nach den letzten Abschlüssen auch etwas bessere 
Preise hält. Zudem haben die Zechen des Kohlenbeckens in 
Mons ihre Preise bis Ende August im südlichen Gebiete um 
Frs. 1·-, im mittleren um Frs. 2·- und im Küstengebiete 
Nordbelgiens um Frs. 2·50 ermäßigt. Das Sommergeschäft in 
Magerfeinkohlen für Ziegeleien und Kalkbrennereien läßt sich 
befriedigend an, doch bleibt der Verbrauch gegen die Vorjahre 
noeh zurück. Halbfette Sorten gehen schwächer als sonst. 
Fettkohlen gingen in letzter Zeit besser. Der Kohlenmarkt 
liegt ziemlich befriedigend, wenn man die gegenwärtige 
industrielle Lage berücksichtigt. Die Preise werden behauptet. 

Der englische Kohlenmarkt hat sich wesentlich befestigt, 
nachdem man besorgt, daß die mit 1. Juli 1909 vorgeschriebene 
Einführung des Achtstundentages Störungen in den Betrieben 
im Gefolge haben werde. Der Konsum beeilt sich da.her sich 
möglichst einzudecken. Die starke Frage führte in fast allen 
Gebieten zu Preiserhöhungen. In Ca.rdiff war der Markt sehr 
fest und die Werke sind mit Aufträgen reichlich versehen. 
Die Preise haben um 1 sh 3 d angezogen und halten für beste 
Marken auf 15 sh 6 d bis 15 sh 9 d. Feinkohlen liegen noch 
fester. Koks gehen schwach. Mitte des Monats veränderte 
sich die Situation einigermaßen, nachdem eine friedliche 
Stimmung bei der Miners Federation von Großbritannien durch
zudringen scheint. Wenn auch aus der Verkürzung der 
Arbeit~zeit keine Lohnkürzung abgeleitet werden darf, so dürfte 
doch eme solche auf Grund der Verkaufspreise ohne wesentliche 
Erschütterungen möglich sein. Wenn die Streikgefahr ab· 
gewendet sein wird, sind reguläre Preise wieder zu erwarten, 
da die Verhältnisse in Schottland nicht die besten sind. 

Ständiges Komitee zur Untersuchung der dem galizischen Erdwachs- und 
Erdölbergbau eigentümlichen Gefahrenmomente in Krakau. 

Das Ackerbauministerium hat im Jahre 1897 zur 
Untersuchung der Gefahren des galizischen Erdwachs
b<>rgbaues ein Komitee von Fachmännern in Boryslaw 
l>cstellt. Dieses Komitee wurde im Jahre 1902 bchufs 
zweckmäßigerer Führung derGesch.äfte nach Krakau ver
IC'gt und der unmittelbaren Leitung des Berghaupt· 
mannes unterstellt. 

Die Zunahme der Gefahren beim Erdölbergbau in
folge der wachsenden Ausdehnung des Betriebes und 
seiner technischen Ausgestaltung hat den i\Iinister für 

öffentliche Arbeiten veranlaßt, an Stelle des genannten 
Komitees zur Untersuchung der dem galizischen Erd
wachs- und Erdölbergbau eigentümlichen Gefahren
momente ein ständiges Komitee in Krakau zu bestellen. 

Dieses Komitee soll aus zwei Sektionen bestehen 
und zwar aus der Sektion für den Erdwachsbergbau 
und der Sektion für den Erdölbergbau. Den beiden 
Sektionen fällt im allgemeinen die Aufgabe zu, auf dem 
ihnen zugewiesenen Gebiete des Bergbaues Studien 
und Versuche durchzuführen, welche zur Erforschung 
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der zweckdienlichsten Vorkehrungen zur Bekämpfung 
der mit dem Erdharzbergbaue verbundenen Gefahren 
notwendig erscheinen. Das Komitee hat die Ergebnisse 
seiner Arbeiten zusammenzustellen, die daraus resul
tierenden Schlußfolgerungen zu ziehen und auf Grund 
derselben gutächtliche Äu~rungen und Anträge an die 
Bergbehörde zu erstatten. 

In das Komitee wurden berufen: als Mitglied~r 
der beiden Seklionen: der Berghauptmann Hofrat 
Dr. Edmund Riel in Krakau, der Inspektionsbeamte 
der Berghauptmannschaft in Krakau, Oberbergrat Moritz 
\Verb er und die jeweiligen Vors Lände der Revier
bergämter in Drohobycz und Slanislau; als Mil· 
glieder der Sektion für den ErdwachsbergLau: beh. 
aut. Bergbauingenieur Kasimir Ga,siorowski in Lem
berg, Bergingenieur und Privatdozent Adam Luka
szewski in Lemberg, Professor Leo Syroczynski in 
Lemberg, Bergdirektor Kasimir Szumski in Boryslaw 
und Professor Roman Zaloziecki in Lemberg: als 
l\füglieder der Sektion für den Erdölbergbau: Erdöl
bergbaubesitzer, Ingenieur Robert Breitenwald in 
Zag6rz, Betriebsleiter Florian Julian Hendrich in 
Boryslaw, Direktor Julian Krynicki in Boryslaw, 
Chemiker Marian Wielezyitski in Drohobycz und 
Erdölberghaubesitzer, Ingenieur Wenzel Wo 1 s k i in 
Lemberg. 

Zum Vorsitzenden des Komitees wurde Berghaupt
mann Dr. R ie 1, zu seinem Stellvertreter Oberbergral 
Werber bestimmt. 

Die vom Komitee über seine Tätigkeit dem Mini
sterium für öffentliche Arbeiten vorzulegenden Berichte 
werden von diesem veröffentlicht werden. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.167. - Fred Lobnitz in Renfrew (Schottland). -

~esteinsschrotvorrichtung. - Gegenstand der Erfindung 
ist eine Vorrichtung zum Schroten oder Zerkleinern von 
Felsblöcken oder hartem Erdreich oder von beiden zusammen, 
entweder unter Wasser oder auf dem Lande. Der Apparat 
besteht im wesentlichen aus einem oder mehreren Schneid
werkzeugen {Bohrer), Führuugen fttr diese Bohrer, einer 
Vorrichtung zum Heben und Senken der Bohrer und einem 
Gerüst oder dgl., in welchem eine oder mehrere Scheiben 
gelagert sind, über die das oder die Zugseile zum Heben der 
~ohrer laufen. Für die Arbeit unter Wß!!ser wird die Vor
nchtung zweckmäßig auf einem geeigneten Fahrzeug, einer 
Schute, einem Bagger oder zwei miteinander durch Holzbalken 
?der Eisenträger nrbundenen Schuten gelagert. Das Fahrzeug 
ist mit einer Steuerwinde und Ketten oder Drahtseilen ver
sehen, durch welche das Fahrzeug schnell bewegt werden 
kan~, so daß die Schläge des Werkzeugs ~ohrers) genau o~er 
anna_hemd genau, bei nur geringer Abweichung ~m wenige 
Zentimeter immer wieder dieselbe Stelle des Gesteins treffen. 
Die Fig. 1 

1

gibt einen Gesamtüberblick der ganzen Von:ichtung. 
Daraus ist ersichtlich daß auf einem Fahrzeug a em durch 
seitliche Stützen b1 abgestützter Pfeiler b ange?rdnet ist. Am 
oberen Ende dieses Gerüstes ist eine Scheibe c gelagert, 
über welche ein Drahtseil d läuft welches einerseits daß 
Werkzeug (Bohrer) i trägt, andrer;eits mit einer Winde e 
Verbunden ist. Das Fahrzeug ist mit . einer ~ushö.hlWlg f 
~ur Aufnahme einer Fiihrung g versehen, m der ei1;1e F~hrung~
öffnung angeordnet ist. Der Bohrer kann mit Hilfe der 

Winde gehoben nnd dann derart rasch gesenkt werden, daß 
er das unter Wasser befindliche Gestein zerkleinert. Bei den 
bisher bekannten Vorrichtungen wird der Bohrer mit Hilfe 
einer Dampfwinde gehoben. Wenn der Bohrer gehoben 
werden soll, wird die Windetrommel mit der Antriebswelle 
gekuppelt und wenn der Bohrer herabfallen soll, so wird die 
Windetrommel von der Antriebswelle entkuppelt, so daß die 
Windetrommel sich lose auf der Antriebswelle drehen kann 
und das den Bohrer tragende Seil von der Windetrommel 
abgezogen wird. Zur Verbindung von Windetrommel und 
Antriebswelle wird zweckmäßig eine Federkupplung verwendet, 
die von dem die Winde bedienenden Arbeiter mittels eines 
Handhebels betätigt wird. Um beim Anheben des Bohrers 
nach jedem Niedergang möglichst Zeit zu sparen, muß der 
die Winde bedienende Arbeiter die Windetrommel sobald als 
möglich, nachdem der Bohrer auf das Gestein aufgetroffen ist, 
mit der Antriebswelle kuppeln, um ein unnötiges weiteres 
Abrollen des Zugseiles von der Windetrommel bzw. ein 
Lockerwerden desselben zu vermeiden. Das richtige Ein- und 
Ausrücken der Kupplung erfordert große Aufmerksamkeit, 
Sorgfalt uud Arbeitskraft vom Arbeiter. Bei den bisher 
bekannten Gesteinss.:hrotvorrichtungen wurde das Lockerwerden 
des Seiles nach jedem Auftreffen des Bohrers auf das Gestein 
dazu verwendet, die Kupplung selbsttätig so einzustellen, daß 
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der Bohrer nach jedem Niedergang ohne Zeitverlust wieder 
gehoben werden konnte. Die .Anordnung nach vorliegender 
Erfindung soll sowohl zum selbsttlitigen Einnickm als auch 
zum .Ausrücken der Kupplung dienen und gleichzeitig das 
Dampf einlaßventil der Winde steW!rn, um ein selbsttätiges 
Heben und Senken des Werkzeugs zu ermliglichen. Die hiezu 
verwendete Vorrichtung ist in den Fig. 2, 3, 4 dargestellt. 
Diese Vorrichtung besteht aus einem schwingenden Hebel j, der 
mit einer an dem Zugseil d anliegenden Rolle versehen ist und 
der sich, wenn das Zugseil locker wird, entsprechend den 
Seilen k, l, den Winkelhebeln m, m1, mll und der Zugstange n, 
n1 derart bewegt, daß der durch ein Gewicht belastete Hebel o 
sich abwärts bewegt und hiedurch unter Vermittlung des 
Verbindungsstückes p des Winkelhebels p 1, der Stange p 2 und 
des Hebels p 8, die Kupplung p' einrückt. Wenn die Kupplung 
eingerückt ist, kann der Bohrer infolge OfEnens des Dampf
einlaßventils q der Winde wieder gehoben werden und dies 
geschieht selbsttätig, kurz nachdem die Kupplung mittels 
des an der Stange p 2 sitzenden Armes q1 eingerückt worden 
ist. Bei Bewegung der Stange p 2 in Richtung des Pfeiles 
behufs Einrückens der Kupplung, drückt der Arm q1 die 
Feder qi zusammen, wodurch die Ventilspindel q8 bewegt 
wird. Die Anordnung der Feder qll bewirkt, daß die Ventil-

lt 
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spindel nicht gleichzeitig mit der Stange q~, sondern einen 
kleinen Augenblick später bewegt wird. Wenn das Dampf
einlaßventil geöffnet und die Kupplung eingerückt ist, wird 
das Zugseil sofort auf die Windetrommel aufgewunden und 
der Bohrer gehoben. Wenn das obere Ende des letzteren 
eine gewisse Höhe erreicht hat, schlägt er an einen langen 
Arm r' eines Winkelhebels r, wodurch ein Ziehen an dem Seil r 2 

stattfindet und unter Vermittlung des Winkelhebels ra, der 
Stange r', des Winkelhebels r~ der Stange q3 das Dampf
einlaßventil q geschlossen wird. Die Bewegung der Ventil
spindel wirkt auf die Feder q~ und diese drückt kurz danach 
die Stange q2 zurück. Hiedurch wird die Kupplung aus
gerückt und der Bohrer fällt zu einem weiteren Arbeitsgang 

herab. Diese Bewegungen wiederholen sich solange, bis die 
Maschine angehalten wird, entweder durch Absperren des 
Dampfeinlaßventils oder durch Lösungen der Kupplung. 

Amtliches. 
Knndmachung. 

Herr .Josef K ö s t 1 er, Bergingenieur in Hausruckedt, hat 
am 28. Mai 1909 hieramts den Eid als behördlich autorisierter 
Bergbauingenieur abgelegt und ist von diesem Tage au zur Aus
übung seines Befugnisses berechtigt. 

Wien, am 4. Juni 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Vereins-Mitteilungen. 

~1achgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins in Wien. 

Bericht ttber die Versammlung vom 18. März 1909. 

Der Vorsitzende, Oberbergrat Sauer, eröffnet die 
Versammlung und ladet Herrn Ingenieur Hönigsberg 
ein, den angekündigten Vortrag "Bessemers Leben 
und Erfindungen~ zu halten. 

Der Vortragende schildert die persönliche und fach
liche Entwicklung Bessemers, der ohne eigentlichen 
Beruf als Erfinder auf mehreren Gebieten große Erfolge 
erzielte und durch die Einkünfte aus kleineren Erfin
dungen seine Versuche in immer größerem Maßstabe 
durchführen konnte. Nachdem er durch die geheim
gehaltene mechanische Erzeugung von Goldfarbe ein V er
mögen erworben hatte, beschäftigte er sich nach dem 
Krimkrieg mit artilleristischen Verbesserungen, für welche 
sich Napoleon III. interessierte tmd welche ihn auf die 

Notwendigkeit eines vollkommeneren Geschützmateriales 
führten. Ohne daß er je vorher mit der Eisen- und 
Stahlerzeugung zu tun gehabt hätte, gelang es ihm in 
kurzer Zeit, die bekannte Lösung für die Flußeisen
erzeugung zu finden und diese Lösung trotz aller Schwierig
keiten infolge des Phosphorgehaltes des englischen Roh
eisens zuerst durch Einführung schwedischen Roheisens, 
dann durch Erzeugung phosphorarmen Roheisens in 
England selbst erfolgreich durchzuführen. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Ing. Hönigsberg 
verbindlichst für seinen ausgezeichneten, mit lebhaftem 
Beüall aufgenommenen Vortrag. 

Der Obmann: Der Schriftführer: 
J. Sauer. F. Kleslinger. 

Nekrolog. 
Hofrat Johann Habermann t. 

Am Ostermontage, den 12. April l. J. versd1ied in Wien 
von einem Ausfluge in den Prater abends heimgekehrt in den 
Armen seines einzigen noch jugendlichen Sohnes der frühere 
Vorstand der k. k. Bergverwaltung in Raibl, Hofrat Johann 
Haber m u n n in seinem 66. Lebensjahre. - Die sterblichen 
Reste wurden unter zahlreicher Beteiligung von Fachgenossen 
und Freunden insbesondere der fast vollzählig erschienenen 
enggeschlossenen Gemeinde der in Wien lebenden alten 
Schemnitzer in der Maria-Treu Kirche eingesegnet und am 
Zentra.lfriedhofe zur ewigen Ruhe bestattet. 

Zu Neutitschein a.m 25. September 1843 geboren, besuchte 
der Verstorbene die Normalschule seiner Heimatstadt und be
zog na.ch Absolvierung der Oberrealschule in Olmiitz im Jahre 
1862 die Bergakademie in Schemnitz. - Nach mit durchwegs 
ausgezeichnetem Erfolge zurückgelegten Fachstudien trat er 
Ende August 1865 bei der k. k. Berg-, Forst- und Güter
direktion in Schemni tz als Bergwesenspraktikant in den Staats
dienst, blieb durch zwei Jahre der Dienstleistung beim 
Maschinenwesen mit einem Taggelde von 2 K zugewiesen, 
wobei er durch ein Jahr die Maschineninspektorstelle und 
durch zwei Monate die Schichtmeisterstelle am Karl-Schar.hte 
zu vertreten hatte. - Im September 1867 zum Aushilfs
assistenten für die Berg- und Hüttenmaschinenlehre im Studien
jahre 1867 /68 an der Bergakademie Pnbram ernannt, wurde 
er noch im Dezember desselben Jahres zum Exspektanten (mit 
3 K Taggeld) befördert und im Dezember 1868 zur Dienst-

leistung in rlas k. k. Finanzministerium nach Wien berufen, 
wo er durch zwei Jahre an der Seite seines berühmten Lands
mannes, des Ministerialrates P. Ritter von Rittinger 
(gest. 7. Dezember 1872), tätig war. Damals stand er auch 
unserer Zeitschrift insofeme nahe, als er Hingen au bei den 
Redaktionsgeschäften eifrigst unterstützte. - Im Dezember 
1870 zum provisorischen Pochwerksadjunkten in Pnbram er
nannt, leitete er mit außerordentlichem Erfolge das Auf
bereitungswesen des damals in Blüte stehenden bedeutendsten 
ärarischen Werkes zum A ufbereitu~gsinspektor vorrttckend bis 
zu seiner Ende März 1884 erfolgten Uberstellung zur k. k. Berg
verwaltung Raibl, wo er mit der selbständigen Leitung der 
Grube, des Bau- und ~aschinenwesens und der Aufbereitung 
betraut war. Nach Übertritt des Bergrates Potiorek in 
den Ruhestand (Juni 1888) zum Amtsvorstande dortselbst er
nannt, wurde er 1892 zum Bergrate und mit Allerhöchsten 
Entschluß vom 7. Dezember 1902 zum Oberbergrate befördert. 
Anläßlich seines Übertrittes in den Ruhestand wurde er mit 
Allerhöchster Entschließung vom 8. Dezember 1905 mit dem 
Titel eines Hofrates ausgezeichnet. Es war ihm leider nicht 
vergönnt, den wohlverdienten Ruhestand lange zu genießen. 
Nachdem er zuerst Prag zum Aufenthalte gewählt, ttber
siedelte er im Sommer 1907 nach Wien. Ungeachtet seines 
beginnenden Leidens betätigte er auch hier das regste Interesse 
für alle bergmännischen Vorkommnisse und war als Mitglied 
der Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner des Ingenieur
und Architektenvereines ein pünktlicher Besucher der Vor
tragsabende des Vereines und der Fachgruppe. 
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Der Dahingeschiedene war stets ein Muster treuer Pfiicht
~rfüllung. Er ging ganz in seinem Berufe auf, er kannte 
überhaupt keine höhere Befriedigung als die, seinen dienstlichen 
Verpflichtungen mit größtem Eifer und ohne Verzug nachzu
kommen. Mit gründlichen theoretischen Kenntnissen aus
gestattet, wurde er sofort als junger Mann vor wichtige 
Aufgaben gestellt. In Pfibram lag ihm insbesondere die Um
gestaltung und Modernisierung des Aufbereitungswesens ob. 
~r stand deshalb mit Rittiuger bis zu dessen Tode (1872) 
lil regster Privatkorrespondenz, da er die theoretischen Rat
schläge des letzteren ins Praktische umzusetzen und über 
die Erfolge und Mißerfolge promptest zu berichten hatte. Das 
Aufbereitungswesen hatte in Pfibram schon damals eine hohe 
Stufe der Vollkommenheit erreicht. Er hat auch an der 
Herausgabe des ersten und zweiten Nachtrages zu dem da
m~ls umfassendsten Lehrbuche der Aufbereituugskunde von 
Rittinger (1870 und 1872) insoferne wesentlichen Anteil 

genommen, als er zum Nachtrag I die Figurentafeln nach 
Angaben Rittingers ausgeführt und zusammengestellt, die 
der Theorie der Separation beigegebenen Tabellen berechnet 
~atte, und für den Nachtrag II zahlreiche bei der Aufbereitung 
in Pribram gewonnene Erfahrungsresultate geliefert hat, welcher 
wertvollen Mitwirkung Rittinger in den Vorworten zu diesen 
~Ystematischen Zusammenstellungen der neuesten Fortschritte 
in der Aufbereitung mit dankender Hervorh.e~un~ ein Denk
mal gesetzt hatte. In jene Zeit fallen auch em1ge mteressante 
Mitteilungen und Aufsätze des Verstorbenen, die in unserer 
Zeitschrift und im Jahrbuche der Akademien veröffentlicht 
~urden. Was er während seiner mehr als 22jährigen Tätigkeit 
in Raibl zur Entfaltung und zum wirtschaftlichen Aufschwunge 
des ärarischen Blei- und Zinkbergbaues beiget.ragen, wird 
n~vergänglich mit seinem Namen verknüpft bleiben. Unter 
seiner zielbewußten Leitung wurde das Werk zu einem der 
ertragreichsten gestaltet. Seiner Initative ist die Genehmigung 
bnd seiner rastlosen, den Eifer seiner tüchtigen Mitbeamten 

1 
eßttgelnden Energie ist die rasche Herstellun~ des 4845 m 

b~ngen Br ether Kais er Franz-J osef-Htlfssto 11 ens 
lnnen sechs Jahren zu danken , eine Leistung, welche die 

Aufmerksamkeit der Fachwelt in hohem Maße auf sich ge
lenkt hatte. Durch diesen Hilfsstollen wurden neben den 
beabsichtigten Vorteilen fiir die Wasserhaltung und Förderung 
auch noch unerwartet reiche Erzaufschlüsse erzielt, welche 
die Lebensfähigkeit des Werkes allein auf viele Jahrzehnte 
hinaus sichern. 

Trotz dieser unbestreitbaren Erfolge und Verdienste, 
die hohenorts wiederholte Anerkennung gefunden hatten, ging 
er bescheiden und still durch das Leben. Er war seinen Mit
beamten ein wohlwollender, den Arbeitern ein gerechter hilfs
bereiter Vorges.etzter. Dennoch war ihm, der gegen jedermann 
freundlich, gütig und zuvorkommend war, in seinem Privat
leben herber, nageuder Kummer nicht erspart geblieben und 
sicher war es dieser, der den Keim zu seiner schleichenden 
Krankheit gelegt und zum Leidwesen seiner zahlreichen Freunde 
seinen vorzeitigen jähen Heimgang verursacht hat Darum 
sei dem stillen Dulder dieses Denkmal treuer Freundschaft 
gesetzt, damit es auch in späten Tagen von einem braven 
Bergmannsleben Kunde gebe. Dr. G. 

Zuschriften an die Redaktion. 
Zur Frage der Stellung der Salinen. 

Die Oberleitung über die Salzbergbaue und das Salz
siedewesen im oberösterreichiscq. - steirischen Salzkammergute 
war von alters her besonderen Amtern in Gmunden und Aus
see übertragen, die den Namen ,.Salzamt" führten und an 
deren Spitze der Salzamtmann stand. So ist bereits im Jahre 
1335 in einem Dekrete, mit welchem Albrecht II. die Privilegien 
des Salzbergbaues zu Hallstatt bestii.tigte, von einem Salzamt
rnanne zu Gmunden die Rede. 

Später wurde das Salzamt zu Gmunden zum "Salzober
amte" erhoben und ihm alle Salinen des Kammergutes unterstellt. 

Vom Jahre 1826 ab führte es den Titel "Salzoberamt", 
u. zw. bis zum Jahre 1850, in welchem Jahre es mit Aller
hörhster Entschließung vom 5. September zur Salinen- und 
Forstdirektion umgestaltet wurde. 

Nach Auflösung der Direktionen zu Hall und Salzburg 
im Jahre 1867 wurde im Jahre 1868 auch diese Direktion in 
Gmunden aufgehoben und die einzelnen Salinenverwaltungen 
direkt dem k. k. Finanzministerium unterstellt. 

An der Spitze dieser friiher genannten Ämter standen 
immer hervorragende Fächmänner des Salinenwesens, welche 
die technische uud administrative Oberleitung führten, und 
diese Führung war daher ein gewissermaßen historisch er
worbener Besitz der Salinentechniker. 

Ähnlich war dies auch bei den Salinen in Galizien 
der Fall. 

Bei Beratung des Kapitels "Salz" im Budgetausschusse 
im Jänner 1905 gab der damalige Herr Finanzminister unter 
anderem auch die Erklärung ab, daß beabsich~jgt sei, in der 
hierarchischen Stellung der alpinen Salinen eine Anderung ein
treten zu lassen. 

Da damals bereits die Bestrebungen der Techniker im 
f.lusse waren, die Unterordnung und Angliederung an juridische 
Amter zu durchbrechen und sich eine ihren Leistungen ent
sprechende Stellung zu erringen, so hatte mit Rücksicht darauf, 
daß bereits im Jahre 1897 der damalige Herr Finanzminister 
das Projekt einer Salinendirektion ins Auge faßte, wie mit 
Rücksicht auf den eingangs nachgewiesenen historisch er
worbenen Anspruc?. bei den Salinen wohl niemand ge
zweifelt, daß diese Anderung ihrer hierarchischen Stellung nur 
in der Errichtung einer dem ganzen eigenartigen Betriebe 
mehr zusagenden Salinendirektion mit einem Salinentechniker 
an der Spitze bestehen kann. 

Es kam jedoch anders. 
Mit lakonischer Kürze verfügte ein Erlaß des k. k. Finanz

ministeriums vom 17. Juni 1905, daß vom 1. Juli ab sämtliche 
sechs alpinen Salinen der k. k. Finanzdirektion in Linz unter
stellt werden, wie dies bereits früher bezüglich der galizischen 
Salinen a.nter die FinanY.landesdirektion in Lemberg geschah. 
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Die jeweiligen Finanzdirektoren in Linz und Lemberg, 
deren Stellung hinsichtlich der theoretischen und praktischen 
Ausbildung mit den bergtechnischen und pyrotechnischen 
Betrieben des salinarischen Berg- und Hüttenwesens in gar 
keinem Zusammenhange steht, wurden also die obersten Chefs 
dieser gewiß rein technischen Unternehmungen. 

In neuester Zeit erfolgte abermals ein Schlag, indem 
die Leitung des Salinendepartements im Finanzministerium 
abermals einein Juristen übertragen wurde, während diese 
Stelle von jeher bis in die jüngste Zeit ein Salinentechniker 
inne hatte. 

Der Aufschwung der Salinen in den letzten Dezennien 
war ein bedeutender und die modernsten technischen Ein
richtungen haben im Salinen betriebe Eingang gefunden, so 
daß heute viele Salinentechniker fremder Staaten diese Be
triebe zwecks Studiums besuchen. 

Dies hat der Fleiß und rege Eifer der Beamten ge
schaffen, und durch diesen haben sich die Salinen in der 
technischen Welt jene achtunggebietende Stellung errungen, 
die zur Folge hatte, daß auch fremde Staaten schon öfter 
österreichische Salinisten bei wichtigen Fragen als Experten 
herangezogen haben. 

Die Beschlüsse des V. österreichischen Ingenieur- und 
Architektentages sind in voller Liquidation begriffen und in 
absehbarer Zeit wird das erreicht werden, was dieser Tag 
anstrebte, d. i. die vollständige Trennung der technischen 
Agenden und der juridischen; und die Salinen betriebe, die 
lange vorher <las besaßen, was dieser Tag für andere technische 
Betriebszweige anstrebte, und erst vor kurzer Zeit verloren 
haben, sollten hiebei ganz vergessen werden. 

Wir wollen hoffen, daß dies zum Vorteile derselben nicht 
geschieht. 

Zu diesem Behufe werden die Salinentechniker in Galizien 
und in den Alpenländern demnächst Schritte unternehmen und 
beim k. k. Finanzministerium um die Schaffung von Salinen
direktionen mit einem Salinenteclmiker an der Spitze bittlich 
werden. 

Die Erfüllung dieser Bitte ist um so leichter, der gute 
Wille der maßgebenden Faktoren vorausgesetzt, als die Kosten 
der Direktionen verschwindend größer sein werden als die 
Kosten der den Finanzdirektionen angegliederten Salinen
departements. 

Hiebei hoffen die Salinentechniker jedoch auch auf die 
kräftigste Unterstützung der Vereinigung der Technikerschaft 
und des Parlaments. 

Das k. k. Finanzministerium hat bisher die Wünsche 
der Salinenarbeiter, die in letzter Zeit gewaltig gestiegen sind, 
trotz der großen, auf Hunderttausende von Kronen belaufenden 
Kosten alle erfüllt, und die technischen Beamten glauben, daß 
endlich die Zeit gekommen sei, auch ihre Wünsche zu berück-

sichtigen, wenn nicht das Gefühl der Bitterkeit und Zurück
setzung aufkommen soll, was wohl nur geeignet wäre, die 
heutige Schaffenslust zu ersticken. 

Vorläufig hegen jedoch die Salinentechniker große Zu
versicht und bauen auf die Einsicht des k. k. Finanzministeriums 
und insbesondere des obersten Chefs desselben, Seiner Exzellenz 
des Herrn Finanzministers selbst, und erwarten schon aus 
Billigkeitsgründen die Erfüllung ihres Wunsches. ks 

Notizen. 
„ Fachgruppe der Berg- und Hiltteningenieure des 
Osterreichischen Ingenieur· und Architektenvereins in 
Wien. Die geselligen Vereinigungen der Fachgruppe finden 
vom 16. Juni 1. .J. angefangen bis auf weiteres jeden Donnerstag 
im Gasthause „zum silbernen Brunnen", IX„ Berggasse, statt. 

Die Kohlenfelder der Vereinigt~.n Staaten. Das 
Geolog. Survey hat eine sehr wertvolle Ubersicht über den 
Kohlenreichtum Nordamerikas herausgegeben, aus welchem 
hier nur einige Zahlen wiedergegeben werden können. Die 
Gesamtsumme der leicht abzubauenden Kohlenmengen wird 
auf 2,004.018 Millionen Tonnen (sh. tons), die der schwer erreich
baren Kohlenmenge auf 1,lö3.225 Millionen Tonnen geschätzt. 
Von ersteren entfallen auf den Osten 636.673, auf das Innere 
406.667, den Golf 13.045, den Norden 521.793, die Rocky .Moun
te.ins 414.740, die Pacifische Kttste 11.100 Millionen Tonnen. Von 
den schwer erreichbaren kommen auf den Osten 8000, auf das 
Innere 91.000, den Golf 10.04ö, den Norden 450.000, die Rocky 
Mountains 574.280, die W estkiiste 10.900 Millionen Tonnen. 
Nach Kohlensorten geordnet sind leicht erreichbar 1,257.766 
Millionen Tonnen Anthracit und bituminöse Kohle, 356.707 
lllillionen Tonnen subbituminöse Kohlen und 389.545 Millionen 
Tonnen Lignite; schwer zu erreichen entsprechend 505.730 
293.540 354.045 Millionen Tonnen. Außerdem werden als noch 
vorhanden angenommen weitere 1,993.800 Millionen Tonnen. 
(Eng. and Min. J ourn. 1909, Bd. 87, S. 160, durch die Chem.
Ztg. 1909.) 

Verhiltnng der Zerstörung der Wände von Ver· 
kokungskammern. H. Koppers, Essen a. d. Ruhr. Die 
Zerstörung der Verkokungskammem sind wesentlich durch 
das Vorhandensein von Alkalien in den Kohlen bedingt, welche 
mit der Kieselsäure der Steine leicht schmelzbare Verbindungen 
eingehen. Um diesen Zersttlrungen vorzubeugen, wird daher 
nach vorliegender Erfindung mit der Beschikung in inniger 
Mischung Kieselsäure in irgend einer Form (z. B. als Sand) in 
einer solchen Menge in die Verkokungskammem eingeführt, daß 
sie die in. der Kohle enthaltenen Alkalien zu binden vermag. 
(D. R. P. 207.006 vom 12. Mä.rz 1908, durch die Chem.
Ztg. 1909.) 

Metallnotierungen in f,ondon am 4. Juni 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 5. Juni 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

------ --
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Über die Notwendigkeit einer Umgestaltung des montanistischen Hochschulunterrichtes. 
Von Oberingenienr 

In der Verkehrs- und Industriezeitung der „Neuen 
Freien Presse" vom 18. Mai erschien ein Artikel von 
Dr. Ludwig Haberer, k. k. Senalspräside11t i. R. be
Litell: „Die Frage der Verlegung der montanistischen 
Hochschule in Pfibram", welcher, obwohl zu einer 
anderen Zwecke veröffenllicht, doch durch die Be
rührung einer wunden Stelle unserns montanistischen 
Hochschulwesens Anlaß zu einer Besprechung der 
Frage gibt, ob der höhere montanistische Unterricht 
dem Bedürfnisse und den Anforderungen der Gegen
wart entspricht. 

Gewiß bescl1äfligt der Gegenstand dieser Frage 
schon deshalb viele Montanisten, weil di~ meisten ihrem 
Benife mil seltener Treue anhängen, welche sich von 
Generation zu Generation fortsetzt und weil infolge
dessen die Alleu als Väter der studierenden Generation 
das volle Interesse an der von ihnen selbst einst ab
solvierten Schule bewahren. Aus der Anhänglichkeit 
an den Beruf einerseits, und dem persönlichen In
teresse an den Studierenden andrerseits entspringt 
von seihst. die lebhafte Teilnahme an Laid und Freud, 
an Ruhm und Erfolg der Hochschulen, daher aber 
auch die Gewohnheit an die Zukunft derselben zu 
de~ken und über a'ie Gegenwart sich eine eigene 
Meinung zu bilden. 
d Daraus !eilet der Verfasser dieser Zeilen für sich 

as Recht ab, den durch die Frage der Verlegung 

Albert Sailler. 
der montanistischen Hochschule in Pfibram gegebenen 
Anlaß zu einem öffenflichen Bekenntnisse serner 
Meinung über die österreichischen montanistischen 
Hochschulen im allgemeinen zu benützen. Die Aus· 
übung dieses Rechtes, welche im gegenwärtigen Augen
blicke fast die Erfüllung einer Pflicht ist, könnte als 
eine Oberhebung erscheinen, weil der Verfasser zwar 
ein Fachmann, aber kein Schulmann von Fach ist, 
wenn in det· Technik die Theorie allein bestimmend 
wäre; da dies aber nicht der Fall ist, pflegen die 
Männer der Schule mit den Männern der Praxis in 
gutem Einvernehmeti zu leben und zu wirken sowie 
den Wunsch zu haben, deren Meinung zu hören. 
Ebenso wünschen die Praktiker, welche einst selbst 
aufmerksame Hörer ihrer Professoren waren, diese für 
ihre Ansichten zu gewinnen, wenn es sich um die von 
ihnen geliebte Schule handelt, und mit ihnen vereint 
jene Veränderungen bei der Regierung zu erwirken, 
welche den österreichischen Berg- und Hültenleul.en 
auch in Zukunft ihren längst erworbenen und auch 
im Auslande anerkannten Ruf sichern kön11en. 

Es ist schon wiederholt die Frage aufgetaucht 
und in den letzten Jahren auch in Fachvereinen be
sprochen worden, ob unter den gegenwärtigen Verhält
nissen eine räumliche Erweiterung und innere Aus
gestaltung der montanistischen Hochschulen in Leoben 
und Pi-ibram zweckmäßig sei, oder ob es nicht zeit-
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gemäßer wäre, die beiden Hochschulen aufzulassen und 
an ihrer Stelle montanistische Fachkurse an technischan 
Hochschulen zu errichten. Für die letztere Art der 
Lösung der monlanistischen HQchschulfrage sprachen 
viele sachliche Gründe und persönliche Wünsche; sie 
wurde daher von vielen befürwortet. Die Mehrzahl 
aber war, ebenfalls aus sachlichen, persönlichen und 
politischen Gründen dagegen. So wurde denn der Bau 
eines neuen Gebäudes für dia montanistische HQch
schule in Leoben, die Vergrößerung der Sammlungen 
und Laboratorien, Vermehrung der Vortragenden usw. be
willigt und alsbald an die Ausführung geschritten. 
Der Bau in Leoben, welcher jetzt nahe der Vollendung 
ist, soll aber, wie wir hören, derzeit nicht mehr den 
schon fühlbar werdenden Bedürfnissen entsprechen; 
es ist das auch ganz gut denkbar, wenn man berück
sichtigt, daß einige Erfordernisse jeder modernen tech
nischen Hochschule erst in den letzten Jahren ein 
Wachstum zeigen, welches nicht vorausbestimmt 
werden konnte; es sei hier nur auf die FQrtschrit~ 
der Metallographie, der Elektrotechnik, des Maschinen
baues und des Materialprüfungswesens hingewiesen. 

Es scheint, daß die Gründe für eine durchgreifende 
Änderung des monlanistischen Hochschulunterrichtes 
seit der letzten Beschlußfassung an Zahl und Gewicht 
sehr zugenomnien haben und es muß angenommen 
werden, daß diese Bewegung noch weiterschreitet, so 
daß der Moment 11aherückt, welcher eina neue Ent
scheidung bringen muß, wenn das Ansehen und die 
Zukunft unserer Montanisten nicht dauernd Schaden 
leiden sollen. Äußere Anstöße, wie gegenwärtig die Auf
werfung der Frage der Verlegung der montanistischen 
Hochschule in Pfibram, dürfen nicht zu örtlich und 
zeillich beschränkten Maßregeln führen; sie sollen 
vielmehr die ganze Frage aufrollen und zur Ent
scheidung bringen. 

Der Verfasser glaubt, daß hier ein Mittelweg be
treten werden sollle, welcher kein Notausgang ist, 
sondern die kürzeste und ebenste Straße zu einem 
von allen zu erstrebenden Ziele. Um sie zu zeigen, 
sei ein Rückblick auf die Entstehung der montanisti
schen Hochschulen in Oslerreich gestattet. 

Die technischen Hochschulep entstanden im all
gemeinen aus dem Bedürfnisse der technischen Praxis. 
So auch die seinerzeit von der steierischen Landschaft 
in Vordernberg ins Leben gerufene Schule für Berg
und Hüttenleute. Die Verbindung von Berg- und Hütten
wesen war durch den natürlichen Zusammenhang von 
Bergbau - in Steiermark vornehmlich Eisenerzberg
bau - und Schmelzofen, in welchem RQheisen er
zeugt wurde, gegeben; der Kohlenbergbau spielte bei 
dieser Verbindung von Bergbau und Hütte damals keine 
Rolle; dagegen war mit beiden eng verbunden das 
Forstwesen, insbesQndere die Köhlerei. Eine Encyklo
pädie der Forstkunde und eine ausführliche Behandlung 
der HolzkQh]enerzeugung war daher lange noch in 
dem Lehrplane der Schule und später der Akademie 
enthalten. In Scilemnilz befanden sich Berg- und Forst-

akademie an einem Orte. In der Praxis war der Be
sitzer von Bergbauen meist auch Besitzer der nahe
gelegenen Forste und der Qberste Leiter des Bergbaues 
war oft auch der oberste Leiter der Forste und der 
Hochöfen, Frischfeuer und Hämmer. In den Alpen
ländern war die Hülle durch lange Zeit ein Neben
betrieb des Bergbaues, mit diesem örtlich, technisch 
und kaufmännisch verbunden. 

Dieses Zusamrnengehörigkeilsverhältnis fand in der 
Schule, in der Akademie und schließlich in der Hoch
schule seine zuerst selbstversländliche, dann zweck
mäßige und endlich unzeitgemäße Berücksichtigung. So 
enge vor fünfzig Jahren das Bergwesen mit dem Hütten
wesen in volkswirtschaftlicher und technischer Hin
sicht zusammenhing, so wenig belangreich ist die Ver
bindung der beiden montanistischen Fachgruppen heute. 
Auch im Lehrplane der Hochschulen kommt diese Ent
fremdung deullich genug zum Ausdrucke. 

Es ist ja für die älleren Hüllenleute fast schmerz
lich, geslehe11 zu müssen, daß sie als Hüttenleute 
keinen Ansprnch darauf haben, sich Monlanisten zu 
nennen, obwQhl seinerzeit auf der Akademie jeder Ab
solvent sowohl den Berg- als den Hüttenkurs voll
ständig besucht und erledigt haben mußte. Aber das 
ist heute eben nur Gefühlssache, walche durch das 
jahrelange kollegiale Zusammenhalten in den wirt
schaftlichen und geschäftlichen Verbänden, in Vereinen 
und in der gemeinsamen Studienzeit wohl sehr be
greiflich erscheint; der sachliche Zusammenhang 
zwischen Hüttenwesen, Chemie, Maschinenbau, Elek
trizität und Eisenbahn ist jedoch gegenwärtig ein viel 
ausgedehnterer und innigerer, als zwischen Hütte und 
Bergbau. Diese Tatsache aber erleichtert ungemein eine 
alle Teile befriedigende Lösung. 

Diese besteht mit wenig Worten ausgedrückt in 
der selbständigen Organisation der Hochschule 
für Bergwesen, ßelassung und vollkommenste 
Ausgestaltung derselben in Leoben; Angliede
rung oder Einfügung der hüttenmännischen 
Hochschulkurse in eine oder mehrere der be
stehenden technischen Hochschulen. Auf
lassung der montanistischen Hochschule in 
Pfibram. 

Nur ein Unwissender oder Kurzsichtiger könnte 
glauben, daß diese Veränderung ohne Überwindung 
bedeutender Hindernisse möglich ist. Wenn aber das 
Ziel fest ins Auge gefaßt und die Erreichung des· 
selben als notwendig erkannt wird, so muß die Er· 
kenntnis Cler unleugbaren Vorteile die Reformarbeit 
wesentlich fördern. Die Schaffung der einheitlichen, 
selbständigen montanistischen Hochschule dürfte 
weniger Schwierigkeiten begegnen, als die Einverleibung 
der hüttenmännischen Fachkurse in die technischen 
Hochschulen. 

Für Österreich (die im Reichsrate vertretenen 
Königreiche und Länder) genügt eine Hochschule für 
Bergwesen; diese soll aber mit Lehrkräften und Lehr· 
mitteln auf das vollkQmmenste ausgestattet werden, 
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~amit sie in der Gegenwart und für lange Zulnmft 
In der vordersten Reihe aller montanistischen Hoch
schulen bleiben und den Anforderungen der Wissen
schaft und Praxis mit dem höchsten Nutzeffekt ent
sprechen kann. Zu diesem Zwecke wird der vor seiner 
Vollendung stehende Neubau in Leoben und die Be
zeichnung der Hochschule als montanistische aus
schließlich der höheren Ausbildung für das Bergwesen 
gewidmet werden. Diese wird in zwei oder drei Jahr
?ängen für die allgemeine technische Vorbereitung und 
in zwei oder drei Jahrgängen für das spezielle Fach
studium gegliedert. Zugleich wird eine Erweiterung 
des Studienplanes, für welche durch den Wegfall der 
~üttenkurse im neuen Hause reichlich Raum geschaffen 
ist, stattfinden können und müssen. Die Geologie, als 
?ine der wichligsten Grundlagen des Bergbaues dürfte 
im erweiterten Programme besondere Berücksichtigung 
verdienen. Im Laufe der letzten Jahre ist in Fach
kreisen wiederholt das Bedauern darüber ausgesprochen 
Worden, daß die geologische Reichsanstalt, welche früher 
durch die leitenden Personen und den Nachwuchs in 
engster Beziehung zum Bergwesen gestanden und viel 
für die Erforschung Österreich-Ungarns und für die 
Praktischen Bedürfnisse der Bergbautreibenden geleistet 
hat, gegenwärtig eine mehr der theoretischen Seite der 
Wissenschaft dienende Richtung eingeschlagen und die 
enge Fühlung mit dem Bergwesen, somit die Anwendung 
der Wissenschaft für die Volkswirtschaft zurückgestellt 
hat. Es wäre nun Zeit, die Frage zu studieren ,und 
zu erwägen, ob die Erweiterung des Programmes der 
rnontanistischen Hochschule nicht die passende Ge
legenheit bieten würde, den in der geologischen Reichs
anstalt in Wien gewiß nicht ohne Grund vernach
lässigten Teil seiner Aufgaben an der montanistischen 
IIochschule in Leoben wieder aufzunehmen und sorg
~ltig zu pflegen; hiefür sehr geeignete Persönlichkeiten 
sind dort vorhanden. 

Ein anderer bisher wenig gepflegter Zweig des 
Bergwesens, welcher erst in neuerer Zeit große Wichtig
keit und Ausbildung erlangt hat, ist das Tiefbohrwesen. 
Noch vor zwei Dezennien war der Bohrmeister im Berg
W~sen das, was vor fünfzig Jahren der Schmelzmeister 
bei den Hochöfen war, halb Künstler, halb Hexen
lll.eister, oft ein ungebildeter tüchtiger Pr~ktiker, oft ein 
halbgebildeter Charlatan. Heute hat dieser Zweig der 
Technik für den Bergmann, den Petroleumindustriellen, 
den Geologen uncl für viele Gemeindeverwaltungen 
Wegen der Wasserversorgung eine solche Wichtigkeit 
erlangt, daß er, wenngleich noch kaum aus den Windeln, 
der sorgfältigsten Pflege der berufenen Techniker be
d~rf und wert ist. Der geeignetste Ort hiefür ist gewiß 
die montanistische Hochschule. 
z . Eine weitere Ausgestaltung erfordert in unserer 

eit auch die allgemeine technische Vorbereitung, in 
;elcher vornehmlich Maschinenbau und Elektrotec~nik 
d aum genug berücksichtigt werden können. Es wurde 

araus wohl der Schluß gezogen werden können, daß 
auch für den Bergbau die Vorbereitungsjahre besser 

an einer technischen Hochschule gehört würden, wie 
dies für das Hüttenwesen vorgeschlagen wird. Dem ist 
aber nicht so. Das Bergwesen erfordert bestimmte 
Gruppen von Maschinen und Motoren; es bleibt also 
während der allgemeinen theoretischen Vorbildung 
doch vorteilhaft, die in eine der Gruppen fallenden 
Maschinen und Mol.oren besonders eingehend zu be
handeln. Die örtliche und organische Angliederung der 
Vorbereitungsjahre an die Fachkurse hat für die mon
tanistischen Studierenden aber noch einen besonderen, 
psychischen und moralischen Wert. Die eigenartigen 
Gefahren des Bergbaues haben seit jeher einerseits eine 
besondere Berufsfreudigkeit erfordert, andrerseits die 
Kollegen in ein nahes Freundschaftsverhältnis gebracht, 
das alle für einen und einen für alle sich zu opfern 
bereit macht. Wer die Bergmannslieder kennt, der wird 
an diesem erhebenden Solidaritätsgefühl nicht zweifeln. 
Daraus ergibt sich aber: 

1. Daß der Bergmann (oft der Sohn eines Berg
mannes) sich frühzeitig für seinen Beruf entscheidet, 
ähnlich wie der Soldat, insbesondere der Ma.rineur. 

2. Daß eine längere Dauer gemeinsamer Studien 
die Entwicklung der persönlichen Beziehungen fördert. 

Aus denselben Gesichtspunkten ist auch der ge
eignetste Ort für die montanistische Hochschule nicht 
die Weltstadt, sondern eine Stadt, welche neben der 
Befriedigung standesgemäßer Lebensbedürfnisse auch 
eine bergmännische Atmosphäre bietet. 

In beiden Beziehungen gibt es derzeit in Öster
reich keine geeignetere Stätte für eine montanistische 
Hochschule als Leoben. Es trifft sich günstig, daß 
durch die Belassung der montanistischen Hochschule 
in Leoben auch jene Schwierigkeiten entfallen, welche 
aus der Gründungsurkunde abgeleitet wurden, als zum 
letzten Male von der Verlegung der montanistischen 
Hochschule gesprochen wurde. 

Vielleicht werden die zentrifugalen nationalen und 
politischen Parteien sich zunächst mit dem Grundsatze: 
nur eine montanistische Hochschule, diese aber erst
klassig für das ganze Reich zu schaffen und als Ort 
hiefür Leoben zu bestimmen, nicht befreunden können 
oder wollen ; dennoch wird sich auf dem Gebiete des 
montanistischen Unter,richtes manches tun lassen, was 
der Sache und den lokalen Bedürfnissen besser ent
spricht, als eine kümmerlich vegetierende kleine Hoch
schule. Der Staat aber wird mit der vorgeschlagenen 
Lösung gewiß zufrieden sein, das Land Steiermark 
nicht minder und die gebildeten Bergleute, die Monte.
nisten im engeren Sinne des Wortes, hoffentlich 
ebenfalls. 

Das Hüttenwesen ist auf die Erzeugung des Eisens 
und der übrigen Metalle angewandte Chemie und 
Mechanik:. In der Spezialisierung für den besonderen 
Zweck gehen die Vorträge auf den technischen Hoch
schulen nicht so weit, als die Theorie und Praxis 
des Hüttenwesens erfordert. Wohl ist in den großen 
Werken der Eisenindustrie eine so weitgehende Teilung 
der Arbeit möglich, daß für den chemischen und den 
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mechanischen Teil des Hüttenwesens akademisch ge
bildete Hüttenleute durch Chemiker und Maschinenbauer 
von technischen Hochschulen ersetzt werden können. 
Die Chemiker treten in das Laboratorium ein, wo sie 
sich vorwiegend mit Erz-, Kokes-, Eisen- und Schlacken
analysen zu beschäftigen haben, werden dann als Assi
stenten dem Betriebsleiter zugeteilt und schließlich 
selbst Betriebsleiter usw.; den speziell metallurgischen 
Teil eignen sie sich in der Praxis an, was auf großen 
Werken, welche mit geschulten Meistern und Arbeitern 
versehen sind, die wie ein Schwungrad wirken, ohne 
Nachteil und besonderes Lehrgeld ganz gut möglich ist. 
Ähnlich verhält es sich in diesen großen Werken mit 
den Maschinenbauern, welche direkt von der Hoch
schule kommen; sie treten in das Konstruktionsbureau, 
welches stets mit Ausführung und Projektierung neuer 
Anlagen, Erweiterungen und Rekonstruktionen be
schäftigt ist, ein, werden dann als Assistenten in einem 
Betriebe, welcher vorwiegend oder ausschließlich eine 
mechanische Bearbeitung zu verrichten hat, verwendet, 
werden hier oder in einem anderen großen Werke Be
triebsleiter usw. Aus dieser Schule und auf diese 
Weise sind mehrere ehemalige Hörer der Wiener 
technischen Hochschule bis zu den ersten Stellen der 
größten Eisenindustriegesellschaften Österreichs gelangt 
und bewähren sich hier bestens. Es könnte nun daraus 
leicht der Schluß gezogen werden, daß die hütten
männische Hochschulbildung ein Luxus ist, der ohne 
Schaden für die Industrie und Volkswirtschaft ganz ent
behrlich wäre. Dies wäre jedoch ein Trugschluß. Es 
genügt auf das Beispiel Deutschlands mit seiner welt
beherrschenden Stellung in der Eisenindustrie hinzu
weisen; dort bestehen montanistische Hochschulen und 
technische Hochschulen, beide mit hüttenmännischen 
Fachkursen ausgestattet nebeneinander und treten die 
letzteren mehr und mehr in den Vordergrund, wohl aus 
denselben Ursachen, welche die Veranlassung der hier 
vorliegenden Besprechung sind. Es ist auch nicht zu 
übersehen, daß die angeführten Beispiele von nicht 
speziell hüttenmännisch ausgebildeten Technikern große 
Industrieunternehmungen betreffen, welche einer weit
gehenden Arbeitsteilung günstig sind und daß für 
die Auswahl zu den obersten leitenden Stellen andere 
persönliche Anlagen, Fähigkeiten und Verhältnisse eine 
Rolle spielen, als die Tüchtigkeit in einem Spezial
fache, welche nur für die ersten Stufon der Treppe, die 
zum Generaldirektor führt, unumgänglich nötig ist, was 
schon daraus hervorgeht, daß dieselben Gesellschaften 
ausnahmslos auch Bergbaue betreiben. 

Die Ausnahmen beweisen aber auch hier die Regel, 
welche eben darin besteht, daß die Grundlage der 
Hüttenkunde, die Chemie, Maschinen-, Elektrizitäts- und 
Wärmelehre sind und daß eine Vereinigung der hütten
männischen Hochschulbildung mit der technischenHoch
schule eine natürliche Forderung unserer Zeit ist. Ob 
diese Vereinigung nun in der Einfügung einer hütten
männischen Fakultät oder nur in der Errichtung von 
hüttenmännischen Lehrkanzeln an einer oder mehreren 

lcchnischen Hochschulen bestehen soll, kann hier nicht 
entschieden werden, weil dies ohne genaue Kenntnis 
der Lehrpläne unmöglich ist. Es scheint jedoch, daß 
in diesem Punkte eine begrenzte Dezentralisierung von 
Nutzen sein könnte, indem der nationale Ehrgeiz und 
der Lokalpalriotismus Gelegenheit erhalten würden, 
durch hohe Beiträge die ihnen am nächsten stehenden 
technischen Hochschulen durch eine hüttenmännische 
Fakultät oder Lehrkanzel zu vervollständigen, dadurch 
den Staat von Ausgaben zu entlasten, welche ange· 
sichts der Aufwendungen anderer Kulturstaaten für 
wissenschaftlich-technische Zwecke nicht hoch genug 
veranschlagt werden können. 

Der Anfang wäre, um nicht kostbare Zeit zu ver
lieren und das neue Hochschulgebäude in Leoben sein,em 
künftigen Zwecke sofort anpassen zu können, mit der 
Übertragung der Lehrkanzeln für Eisenhüttenkunde, 
spezielle Metallhüttenkunde, Probierkunde und Hütten· 
maschinenlehre an die Wiener Technische Hochschule 
zu machen, wofür wohl provisorisch Räume außerhalb 
der technischen Hochschule gemietet werden müßten, 
wenn ein Anbau an die bestehenden Trakte nicht 
möglich sein sollte. 

Die schmerzliche Operation der Trennung der 
Hüttenleute von den Bergleuten, welche ja alte persön
liche Beziehungen nicht zerreissen kann, ist deshalb so 
dringend, weil jede Verfügung des Arbeitsministeriums 
bezüglich der Hochschulen in Leoben und Pribram 
dadurch beeinflußt werden muß, daß nicht neue Hinder
nisse für die unvermeidliche Teilung der montanisti
schen Hochschulen geschaffen werden dürfen. Wer 
heute noch glaubt, daß zwischen Bergwesen und 
Hüttenwesen die Beziehungen engere sind, als zu den 
übrigen technischen Fächern, der möge sehen, wo und 
auf welchen Grundlagen in letzterer Zeit große Hütten
werke entstanden sind und noch entstehen. Die letzten 
großen Hochofenanlagen Deutschlands befinden sich an 
der Küste der Nord- und Ostsee; sie sind basiert auf 
den Bezug von Erzen aus Schweden, Norwegen, Spanien, 
kurz aus dem überseeischen Auslande. Auch England, 
Belgien, Frankreich beziehen einen Großteil ihrer Erze, 
oder den Gesamtbedarf zur See aus dem Auslande, 
ohne in allen Fällen selbst Besitzer der Erzbergbaue zu 
sein. Und auch in Osterreich steht eine der jüngsten 
Schöpfungen in Servola an der Küste des adriatischen 
Meeres und bezieht seine Erze \"Om Kaukasus bis 
Marokko, wo sie eben preiswert zu haben sind. Solche 
Werke werden vielleicht von Fall zu Fall bergmännische 
Experte beschäftigen, sie werden aber keinen Wert 
auf theoretisch bergmännische Studien ihres Eisen
werksleiters legen. 

Die Lehrmittel, Sammlungen, Laboratorien, Ver
suchsanstalten, welche die höhere hüttenmännische Aus· 
bildung beansprucht, sind großenteils dieselben, welcbe 
Maschinenbau, Chemie, Elektrizität und Mikroskopie in 
den technischen Hochschulen erfordern. Die Kosten für 
solche Einrichtungen sind sehr bedeutend und immer 
neue kommen mit den raschen Fmtschritten der Technik 
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hinzu; sie müßten für einen an die montanistische 
Hochschule angeschlossenen Hüttenkurs fast doppelt 
ausgelegt werden, während sie an der technischen Hoch
schule in einer Auflage bereits vorhanden sind. Es 

· sprechen also auch ökonomische Gründe für die An
g~iede1ung des Hüttenkurses an eine bestehende, gut 
eingerichtet<>, technische Hochschule. Doch würde diese 
ni_cht nur Gebende, sondern auch Empfangende sein. 
Die hüttenmännischen Fachkurse der gegenwärtigen 
montanistischen Hochschulen besitzen ebenfalls wert
volle Sammlungen, welche sie für die allgemeine ße. 
nützung einer technischen Hochschule überlassen 
Würden und auch im Auslande wohlbekannte Lehr
kräfte. Die Vorlesungen über hüttenmännische Gegen
stände könnten auch von Hörern der übrigen Fächer 
oft mit Vorteil besucht werden und dürften insbe
sondere für die Eisenbahntechniker und Maschin~nbauer 
Wertvoll sein, deren Fächer schon in den letzten De
zennien in sehr reger Wechselbeziehung mit der Hütten
technik standen. Wer die Entstehung und die Aus
b~eitung des Bessemerprozesses miterlebt hat, weiß 
Wte groß, man könnte sagen entscheidend die Rolle 
War, welche die Verwendung des Bessemerstahles für 
Schienen, Achsen und Bandagen in den 60er und 70er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts gespielt hat. Nur der 
Ma.o;;senbedarf dieser Artikel bei den Eisenbahnen hat 
der durch die Eigenart des Prozesses bedingten Massen-

erzeugung des Bessemerstahles den notwendigen Ab
satz verschafft; und auch die erziehende Wirkung der 
Obernahmsbedingungen soll nicht unterschätzt werden. 
Hütteningenieure und Eisenbahningenieure haben da
mals Arm in Arm für den Fortschritt gearbeitet und 
vielfache persönliche Beziehungen angeknüpft. Ähnlich 
gestalteten sich die Beziehungen der Maschinenbauer 
zu den Hüttenmännern; nur, daß in diesem Verkehre 
oft der letztere auch der Abnehm<ir der Erzeugnisse 
des ersteren war. Es könnte die späteren geschäftlichen 
Beziehungen gewiß nur fördern, wenn schon an der 
Hochschule Gelegenheit geboten wird, persönliche Be
ziehungen anzuknüpfen, nicht nur des Geschäftes wegen, 
sondern vielmehr mit Rücksicht auf fachwissenschaft
liche Anregungen. 

Es ließe sich noch vieles für die Verbindung der 
hüttenmännischen Hochschulstudien mit den techni· 
sehen Hochschulen anführen; doch dürfte das bisher 
Gesagte genügen, um den Grundgedanken des Verfassers 
verständlich zu machen, der oben mit den Worten 
gekennzeichnet wurde: Se 1 bs tändige 0 rgani sa tion 
der Hochschule für Bergwesen; Belassung und 
vollkommenste Ausgestaltung derselben in 
Leoben. Angliederung der hüttenmännischen 
Hochschulkurse au bestehende technischie 
Hochschulen. 

Wien, im Juni 1909. 

Über die Beziehungen des Bergbannnternehmers zum obertägigen Grundbesitze mit 
besonderer Berücksichtigung der Bergschadensfrage. 

Von Dr. J. Mayer, k. k. Oberbergrat. 
(Schluß von S. 381.) 

Zum Schlusse möchten wir noch den E. Kolbe
schen Ausführungen nachstehendes entnehmen: „Be
tr~chtet man, daß bei der nötigen Aufmerksamkeit 
~i Beseitigung der durch den Bergbau hervorgerufenen 

eformationen dauernde erhöhte Reparaturen gar nicht 
verbleiben, daß ferner auch die Schrägstellung im all
gemeinen die Standdauer des Hauses nicht verkürzt, 
Wobei Einzelfälle allerdings ausgenommen werden 
~ollen, und daß auch die beseitigten Rissebildungen 
i~ den allerwenigsten Fällen eine Verkürzung der Ge
::Udebestanddauer herbeiführen, so erhellt, daß die 
B anderwertfeststellung durch mathematische 
e~echnung auf gänzlich falschen Grundlagen 

g~fuhrl wird. Selbstverständlich muß dem Hausbesitzer 
eine ~ntschädigung für erlittene Vermögensnachteile 
zugebilligt werden. Diese findet aber ihre Begründung 
~ur in dem nachteiligen Aussehen, welches durch die 
Schräglage der Fußböden und Decken, der geneigten 
d teUung der Umfassungs- und Trennungswände, durch 
d:s Verhängen der Fenster -und Tü~n, durch -~i~ 

llernd verbleibend<:'n Spuren der reparierten Beschäd.1-
f?tgen oder durch die an den Außenflächen eines 
h auses aufliegenden Ankerplatten und Zugstangen 
ervorgerufen wird." 

Wir haben bereits erwähnt, daß durch gründliche 
Reparaturen und Instandsetzung beschädigter Gebäude 
solch€ Mängel und Schönheitsfehler nicht zurückbleiben 
müssen, und sonach alle Momente hinfällig sind, welche 
eine Entwertung herauskonstruieren wollen, selbst da, 
wo nach beendeten Einwirkungen des Bergbaubetriebes 
eine solche Entwertung in Betracht kommen könnte. 
Im Verlaufe des Senkungsprozesses sind solche Ermitt
mittlungen, wie beispielsweise beim Abbau schwacher 
Flöze im Ostrau-Karwiner Reviere ganz unzu
lässig. Wie wir aus den E. Kolbeschen Ausführungen 
entnehmen, werden viele seiner früheren Kalküle und 
Berechnungen berichtigt und förmlich widerrufen. 
Nichlsdestoweniger beharren unsere Sachverständigen 
- trotz Kenntnis der Kolbeschen Berichtigungen -
bei ihren nach seinen früheren Anleitungen ermittelten 
Minderwertermittlungen, die auch die Basis für die 
richterlichen Entscheidungen bilden. 

Die an dem Haus- und Grundbesitze herbei
geführten Schäden können verschiedene Ursachen 
haben; im Kohlenreviere wird in der Regel der Zu
sammenhang dieser Schäden mit dem Bergbaubetriebe 
gesucht und gefunden. E. Kolbe erwähnt wiederholt 
in seinem Werke, wie vorsichtig und gewissenhaft der 
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Sachverständige da vorgehen müsse, weil man geneigt 
ist, im Kohlenreviere alle wahrgenommenen Schäden 
dem Bergbaubetriebe zuzuschreiben. 

Ähnliche Erfahrungen haben wir auch im Ostrau
Karwi ner Reviere gemacht, wo ohne viel Erhebungen 
und Nachforschungen für alle Schäden der Bergbau 
verantwortlich gemacht wird. Ich möchte hier eines 
Schadenanspruches erwähnen, wo die Grundstücke und 
teilweise auch die Gebäude eines Großgrundbesitzes 
durch Terrainsenkungen Schaden erlitten haben, die 
man dem Bergbau zur Last legen wollte, obzwar die 
nächsten Abhaue der betroffenen Gewerkschaften (Wit
kowitzer Gruben und NordbaJmkohlengruben) 700 m 
weit von den geschädigten Objekten entfernt waren_ 
Man wollte da Fernwirkungen (Wasserentziehung usw.) 
zur Geltung bringen, und die Angelegenheit ist durch 
einen bereitwilligen Abgeordneten auch im Reichsrate 
zur Sprache gebracht worden, wobei auf die bedeu
tenden, durch den Bergbaubetrieb herbeigeführten De
vastierungen in jener Gegend hingewiesen wurde. 

Dies konnte nun den betroffenen Gewerkschaften 
nicht gleichgültig sein, und diese haben eine gericht
licbe Beweisaufnahme über diese Schäden und deren 
Ursachen unter Berufung von Sachverständigen, eines 
Bergmannes, eines Geologen und eines Bausachverstän
digen, veranlaßt. Keiner der genannten Sachverständigen 
hat in seinem Resümee einen Zusammenhang dieser 
Schäden mit dem Bergbaubetriebe finden können, und 
als Ursache dieser Schäden wurde der Abfluß der 
durch einen Flußeinriß entblößten Kufawka- (Schwimm
sand) Schichten konstatiert. Solche Kufawkaschichten 
kommen auch im Gebiete der Stadt Mährisch-Ostrau 
vor und werden bei Gebäudefundierungen, Kanalherstel
lungeP usw. angeritzt und zum Abfluß gebracht, man 
sucht aber immer die Schuld dem Bergbaubetriebe 
zu zuschreiben. 

Wir haben darum durch die gerichtliche Beweis
aufnahme den Nachweis führen müssen, da, wenn 
einmal unsere Abhaue zu den geschädigten Grund
stücken vorrücken würden, ohne Widerrede der Berg
bau hiefür verantwortlich gemacht werden würde. 

Schäden an Gebäuden und Grundstücken kommen 
auch in anderen Gegenden vor, wo kein Bergbau be
trieben wird. Ich erinnere mich an die Sitzung des 
österreichischen Bergmannstages im Sitzungssaale des 
Landhauses in Klagenfurt im Jahre 1893, wo in der 
Längsmauer des Saales ein klaffender Riß von der 
Decke bis zum Fußboden reichte, und sagte scherzend 
meinem Sitznachbarn, von welchem Bergbau wohl 
dieser Riß herrühren möge. Im Ostrauer Reviere 
werden alle solche Schäden dem Bergbau zur Last ge
legt und dieser nach dem Sachverständigengutachten 
zum Schadenersatz verurteilt. 

Man sollte da glauben, daß die Sachverständigen 
hier eine !ganz besondere Verantwortung trifft, die sie 
zur gewissenhaften Prüfung und Erhebung aller Um
stände anspornen sollte! Dem Sachverständigen kann 
es nicht unbekannt sein, daß im Verlaufe des sich 

abspielenden Senkungsprozesses ·- dies ist bei Ab· 
bauen auf schwachen Flözen für lange Jahre ein per· 
manenter Zustand - die Ermittlung eines Minder
werte~ nicht ~nöglich ist. Er sollte daher so gewissen
haft sein, tlies in seinem Resümee zu sagen, und die 
Gerichte werden tlann nicht vor die AlternatiYc ge
stellt, Minderwcrtentschädigungen und die Art _der 
Wiederinstandsetzung der -geschädigten Objekte aus
zusprechen, die sich im Verlaufe von selbst auch in 
kurzer Zeit als ganz unwahr und zur Durchführung 
als unmöglich ·herausstellen. Würde der Sachverstän
dige sagen, daß die Entwertung eines Objektes genau 
erst. nach vollzogenem Abbau und nach Stabilisierung 
des gesenkten Terrains angegeben werden kann, so 
würde der Richter zweifelsohne eine ziffermäßige Wert
verminderung nicht aussprechen und würde .vielmehr 
eine Sicherstellung 'durch Erlegung einer Kaution für 
die seinerzeit sich ergebende Wertverminderung ver
langen, und danach seine Entscheidung treffen. Solche 
Sicherstellungen werden übrigens auch bei der Ex
propriierung von Grundstücken für Abbauzwecke vor· 
geschrieben, weil die schließliche Entwertung doch nur 
erst nach voll~ogenem Abbau (bzw. nach Vorrückung 
in schadlose Abbautiefe und Stabilisierung des ge
setzten Terrains) ermittelt werden 'kann, und wir 
sehen keinen Grund, warum hier bei Gebäuden anders 
vorgegangen werden sollte. 

Welche Folgen die ziffermäßige Feststellung von 
Minderwerten an Objekten vor äer abgeschlossenen 
Senkungsperiode nach sich ziehen können, ist gar 
nicht abzusehen. Es ist uns aus unserer Praxis ein 
Fall bekannt, wo der Hauptbesitzer, dem gerichtlich die 
Zahlung einer Minderwertsumme für sein geschädigtes 
Gebäude zugesprochen wurde, nach dem Abschlusse 
des Prozeßverfahrens den Bergbau neuerlich klagte, 
weil diese Schäden angeblich mittlerweile beueutend 
größer geworden seien. Dies könnte er jedes zweite 
und dritte Jahr und insolange tun, als eben die Ein
wirkungen des Bergbaubetriebes andauern, das ist nun 
in Ostrau eine lange Zeit, bis eben die Baue in die 
schadlose Abbautiefe vorrücken. 

Wie werden sich da der Sachverständige und der 
Richter benehmen? Wie wird man solche Fälle aus
tragen wollen? Wird man alle paar Jahre Wertvermin
derungen feststellen und zahlen, die am Ende ganz 
unwahr und unrichtig ermittelt sind? Man sieht daraus, 
daß man sich da in ein Labyrinth verirrt hat, aus 
dem schwer ein Ausgang zu finden ist. 

Die gleichen Verhältnisse walten nun bei der 
Ermittlung von Minderwerten von geschädigten 
Grundstücken ob, obzwar hier mitunter wenigstens 
annähernde l\Iinderwerte kalkuliert werden könnten. 

Bei dem Abbau auf schwachen Flözen (wie im 
Ostrau-Karwiner Reviere) wird der Grund und Boden 
in der Regel nur mäßig geschädigt. Der Sachverständige 
würde da, je nach dem fortgeschrittenen Abbau, Minde~
werte von 20 oder 30, mitunter aber auch 50 b1S 

600/o ermitteln. Ist nun der Prozentsatz der Grund-
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entwertung derart groß, so wird sich die landwirt. 
schaftliche Bebauung nicht mehr lohnen und nicht 
mehr rationell sein. Die Sachverständigengutachten 
sagen aber nicht, wie solche Grundstücke weiter be
arbeitet und benützt werden sollen, und wie der fak
tische Schaden bei fortgesetzten Senkungen ermittelt 
Werden soll, wo doch dem Grundbesitzer bereits nam
hafte Minderwertgelder gezahlt wurden? 

Ein findiger Rechtsanwalt im Ostrauer Reviere, 
der Vertreter eines Großgrundbesitzes, mit dem wir 
betreffs Überlassung von Grundstücken für Abbauzwecke 
unterhandelten, bei den übertriebensten Anforderungen 
Uns aber nicht einigen konnten, hat uns damit gedroht, 
daß er nun jährlich einen l\linderwert für die for:t
schrcilende Schädigung der Grundstücke und auch für 
den Fruchtschaden einklagen wird. 

Nach Erlassung der bereits öfter angezogenen 
Ministerialverordnung vom 6. Februar 1905, Z. 3834/275, 
haben die Grundbesitzer des Ostrau-Karwiner Reviers 
ernste Schritte unternommen, um den Bergbaubetrieb 
U~ter ihren Grundstücken - deren Schädigung sie 
n~cht zulassen wollten - zu untersagen. Da jedoch 
die Bergbehörde darauf nicht eingegangen ist und 
an der Enuntiation der Entscheidung des Verwaltungs
gerichtshofes vom 27. Jänner 1897, Z. 529, festhält, 
suchen sie nun in anderer Weise Vorteile heraus
zuschlagen. Darum werden die Unterhandlungen immer 
schwieriger. Handelt es sich um Grundstücke, die 
Voraussichtlich derart geschädigt werden, daß selbe 
nicht mehr in der bisherigen Art und Weise benützt 
Werden könnten, kann der Bergbauunternehmer das 
llilfsmittel der Expropriierung von Grundstücken für 
Abbauzwecke in Anwendung bringen. Dies ist jedoch 
ein langwieriger Weg, weil die Bestimmungen unseres 
Expropriationsgesetzes diesen Expropriationsfällen nicht 
angepaßL sind. Was kann sich da in dieser Zeit alles 
ereignen?! 

Wir haben bei einem meiner Leitung unterstehen
den Bergbau mit dem Grundbesitzer betreffs unserer 
U!lter seinen Grundstücken geführten Abhaue eine Ver
einbarung getroffen. Diese Vereinbarung h.at nun der 
Gnindbesitzer bei der eingetretenen Handhabung der 
Berschadensfälle gekündigt und gleichzeitig den Minder
wert seiner Grundstücke und seines Hausbesitzes ein
geklagt. Wir waren da genötigt, wenigstens die schon 
früher benützten Grundstücke im Expropriationswege 
anzusprechen mit Berufung auf unsere früher mit ihm 
g~troffenen Vereinbarungen, und baten darum um 
Si~tierung des Klageverfahrens für Feststellung der 
Minderwerte, wurden jedoch mit unserem Begehren 
abgewiesen und in erster gerichtlicher Instanz zur 
Zahlung eines Minderwertes für diese Grundstücke ver
Urteilt. Das Gericht hat da eine sehr namhafte Ent
Wertungssumme ausgesprochen, weil einer der beiden 
~lll.fenen landwirtschaftlichen Sachverständigen den 

erkehrswert der Grundstücke - und dazu über-

trieben hoch - und nicht den Grundwert in Anschlag 
brachte, welcher Ansicht sich das Gericht anschloß, 
obzwar der zweite Sachverständige seine Bedenken 
dagegen ausgesprochen hat. 

Unser Expropriationsansuchen hinkte nach und 
wurde endlich in der ersten Instanz zwar sonst auf
recht erledigt, jedoch mit Ausscheidung des Grundes 
im Umkreise von 38 m um die Gebäude, das ist nämlich 
das berggesetziiche Schutzterrain, in welchem ober
tags keine Schürfe vorgenommen werden dürfen. Von 
der zweiten Instanz wurden vor weiterer Entscheidung 
in der Sache neuerliche Erhebungen angeordnet, die 
offenbar nicht bloß die Zulässigkeit der Enteignung 
innerhalb dieses 38 m breiten Umkreises, sondern auch 
die Zulässigkeit des Abbaues innerhalb desselben im 
Auge hatten. Wir baten aber um Sistierung unserer 
Expropriationsverhandlung, die für alle Fälle erst nach 
dem rechtskräftigen Urteil des angestrebten Berg
schadenprozesses erledigt werden konnte, dies auch 
aus dem Grunde, weil die Frage eventueller Abbau
einschränkungen nicht zur Erörterung gelangen sollte. 

Wir haben nach der noch bis heute gültigen Aus
legung unserer berggesetzlichen Bestimmungen das 
Recht und die Pflicht, den Abbau derart zu führen, 
daß keine Gefahr für die Sicherheit der Person und 
des Eigentums entstehe, und bauen daher in schwachen 
Flözen unter Gebäuden ab, ohne daß dies irgendwie 
beanständet worden wäre und gesetzlich beanständet 
werden könnte. Die Baubehörden erteilen auch die 
Bewilligung zum Bau von Gebäuden unter dieser 
Voraussetzung, weil eben durch den Abbau weder eine 
Gefahr für die Person noch das Eigentum befürchtet 
wird. Wir können beispielsweise im Stadtgebiet<i 
Mährisch-Ostrau in größeren Abbautiefen - über 
350 m - die schwachen Flöze ohne jeden Versatz 
abbauen, und ein solcher Abbau im Stadtrayon 
Mährisch-Ostrau ist nach bergbehördlichen Er
hebungen unter Beiziehung von Sachverständigen ge
nehmigt. 

Nun werden uns in der Expropriationsverhandlung 
Schwierigkeiten bereitet, welche die Austragung ver
zögern und den Bergbau eventuell mit neuen Erschwer
nissen belasten könnten! Was nützte uns da das Aus
hilfsmittel der Expropriierung für Abbauzwecke beim 
Abbau schwacher Flöze wie im Ostrau-Karwiner 
Reviere? 

Aus den vorstehenden Betrachtungen wolle man 
ersehen, daß sich die Verhältnisse bei unserem Berg
bau durch die stets neuen behördlichen und gericht
lichen Entschließungen, die mit den früheren Ent
scheidungen in vollem Widerspruche stehen, immer 
mehr komplizieren und verwirren, und daß es hoch 
an der Zeit ist, auch bei unserem des Schutzes am 
meisten bedürftigen Kohlenbergbaue eine Regelung der 
Beziehungen des Bergbauunternehmers zum obertägigen 
Grundbesitzer anzustreben und durchzuführen. 
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Zur Frage der Fixierung von Freischürfen. 
Von Bergingenieur Viktor Kadainka. 

(Schluß von S. 378.) 

Aus einem weiteren Artikel dieses Buches erfährt 
man ganz genau, wie bei weiterm Zutragen von Gruben
zügen auf die Deklination, also auf die richtige Orien
tierung des Grubenrisses Rücksicht genommen wurde. 
In Pars VI, Proposito IV dieses Buches kann man 
folgendes darüber lesen: 

"Wann auf einen vorhandenen Abriß etwas nach 
oder dazu gebracht werden soll, wie der Znlegkompaß 
zuförderst darauf eingerichtet werden muß? 
Sollte aber der Abriß auf welchen du nachbringen willst, 
von einen anderen Marckscheider verfertigt worden sein, 
so ist zu vermnthen, daß dessen Nadel in Kompaß von 
einen andern Magnet bestrichen, und dahero zwischen 
solchen und den deinigen eine Differ~nz und andere 
Deklination der Magnetnadel zu der Zeit seyn wird. 
Solches zu erfahren, ziehe ein Stück Strecke oder Stollen, 
welches schon auf den Abriß befindlich ist, von 30 Lachter 
oder mehr mit deinen Kompaß abe; richte alsdenn deinen 
Kompaß nach itztbeschriebener Art auf den Abriß ein, 
und lege deine gezogene und resolvierte Winckel von 
solcher Strecke eben auf diese Strecke des Abrisses zu; 
kommen solche wieder aufeinander, und weichen weder 
in das Hangende oder Liegende abe, so bist du ver
sichert, daß dasjenige so du darauf nachbringest, richtig 
auf den Abriß gebracht wird. Wo aber nicht, und du 
deinen Zug nach entweder in das Hangende oder Liegende 
von solcher Strecke oder Stollen kommst, so mußt du 
sowohl von deiner Zulage, als von der auf dem Abriß 
schon befindlichen St_recke da&1 Hauptstreichen nehmen. 
Lege deinen Zulegkompaß bey den Hauptstreichen an, 
so wirst du finden, wieviel die Deklination von des 
vorigen Marckscheiders Kompaßnadel mit deiner differiert. 
Nach solcher Differenz mußt du deinen Kompaß auf 
den Abriß einrichten, wenn anders das Nachbringen 
accurat auf den Abriß gebracht werden soll als welche 
diverse Deklination sonsten das Angeben von einem nach
gebrachten Riß unfehlbar falsch machen würde." 

Und in dieser Weise wurde bis ins 5. Dezennium des 
19. Jahrhundertes ausschließlich nur mit dem Kompaß 
verzogen und zugelegt. Gegen den Theodolit, dessen 
Richtungsangaben sich auf den astronomischen 
Meridian stützen, herrschten bei den damaligen Mark
scheidern großes .Mißtrauen und Vorurteile. Es ist 
ja beispielsweise hinlänglich bekannt, daß die großartige 
Anlage des Rothschönberger Stollens bei Freiberg bloß 
mit dem Kompaß verzogen und die Richtungen der aus 
7 Schächten getriebenen Gegenorte ebenso angewiesen 
wurden. Aus eigenem Antrieb hat es Professor W eisbach 
unternommen, die Vermessung auf eigene Kosten mittels 
des Theodoliten zu kontrollieren (184 7), welche Arbeit 
er als ein markscheiderisches Unikum in seiner "Neuen 
Markscheidekunst" (1859) die er auch die höhere Kunst 

nennt, veröffentlicht hat, mit der Absicht, gegen die aus
schließliche Verwendung des Kompasses aufzutreten. 

Als weiteres Beispiel möge hier ein Auszug aus 
einem Protokoll vorgelegt werden, aus welchem man 
ebenfalls ersehen kann, wie mit dem Kompaß gearbeitet 
wurde: 

Protokoll vom 21. Oktober 1857. (Betrifft Revision 
von Lochsteinen der Zeche Felix.) 

Die Felixzeche bei \V. besteht aus einer Doppel· 
maß und wurde am 13. März 1811 vermessen und ver· 
lochsteint Nach Zurhandnahme 
dieser vorgenannten Protokolle wurde das Terrain be· 
gangen und bei dieser Begehung die meisten der damals 
gesetzten Lochsteine gefunden. 

Nachdem dies geschehen war, hat man sich auf den, 
das nordwestliche Masseneck bezeichnenden Lochstein 
Nr. 1 aufgestellt und von demselben aus in der 
Richtungsstunde 3 hora + 5 1/, Grad nach Messung 
von 121 Wiener Klafter den das nordöstliche Masseneck 
markierenden Lochstein Nr. II erreicht. 

Von Lochstein Nr. II hat man die östliche Längen· 
seite in der Richtungsstunde 10 hora + 121/9 Grad 
mit 213 1/ 9 Klafter gemessen; der Endpunkt dieser 
Messung fiel aufs Feld Parcellen-Nr. 195 und der diesen 
Punkt, bzw. südöstliche Massenecke bezeichnende Loch· 
stein Nr. III ist nicht daselbst, sondern in der Zugs· 
richtung auf 3 1/ 9 Klafter auf dem Feldrand dieses Feldes. 

Vom wahren Standort des Lochsteines Nr. III hat 
man in der Richtungsstunde 15 hora + 41/ 10 Grad 
79'/10 Klafter gemessen und so den vorhandenen Loch· 
stein Nr. IV im sogenannten Blowitzer Wald P. Nr. 542 
Seiner Majestät des Kaisers Ferdinand aufgefunden. 

Von Lochstein Nr. IV wurde in der Richtungs· 
stunde 9 hora + 78/ 10 Grad eine gerade Linie ausge· 
steckt und auf dieser 1231/ 1 Klafter gemessen und am 
Endpunkt dieser Messung der Lochstein Nr. V ange-
troffen. " 

Gezeichnet: Borufka, k. k. Bergkommissll.r; v. Lill, 
k. k. Gubernialrat; Fr i t s c h, k. k. Bergrat. 

Es wurden also bei dieser Kontrolle jene Richtungs· 
stunden ansgesteckt, welche im Jahre 1811 im dies· 
bezüglichen Protokoll verzeichnet waren, und es mufl 
hier Wnzngefügt werden, daß dies unzweifelhaft mit 
Berücksichtigung der, in den Jahren 1811 und 1857 
herrschenden Deklination vollführt worden sein muß; 
denn nach dem vorher Gesagten betrug die Differenz 
innerhalb von 46 Jahren rund 300 Minnten, d. i. 5 Grad. 
Dieser bedeutende Deklinationsunterschied m nßte als 
selbstverständlich berücksichtigt worden sein i 
denn sonst wll.re man beispielsweise mit der absoluten 
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Richtungsstunde aus dem Jahre 1811, vom Lochstein 
Nr. IV aus aufgetragen, im Jahre 1857 um zirka 21 m 
vom Lochstein Nr. V seitwärts gekommen! 

Ungefähr zur gleichen Zeit, in welche der Entwurf 
des österr. Berggesetzes fällt, schrieb Professor Hartner 
~n Wien i. J. 1850 ein Buch über „niedere Geodäsie", 
in welcher er auch die Bussole beschreibt. In der 
6. Auflage heißt es auf Seite 210 (vom Jahre 1885): 

. Wie man sieht, hat beim Bussolen-Instrumente 
jede einzelne Ablesung ·für sich eine Bedeutung; sie gibt 
nämlich den Winkel, den die anvisierte Richtung 
mit dem magnetischen Meridian einschließt (das 
Streichen der Linie)". 

Dasselbe Buch wurde von Professor Dolezal in 
der ihm eigenen, klaren Ausdrucksweise in der 9. Auf
lage umgearbeitet und erweitert, (1903). Auf Seite 835 
dieses vorzüglichen Buches steht unter § 534 Folgendes: 
„Boussolen und Kompaßzüge: Hiebei finden in den 
Polygonpunkten keine Winkel- sondern absolute Rich
tungsmessungen statt; es wird die Richtung einer 
jeden Polygonseite, bezogen auf den magnetischen 
Meridian, durch das magnetische Azimut bestimmt." 

8. Wie man also aus vorstehendem sehen kann, 
ist es aus keinem einzigen markscheiderischen oder geo
dätischen Werke, dem ältesten wie dem neuesten bekannt 
und auch ebenso wenig aus der Praxis, daß man die 
Kompaßaufnahmen jemals auf den astronomischen Meridian 
bezogen hätte, und ebenso wenig die Kompaßangaben. 
Das eigenartige, eingangs erwähnte Wesen des Kompasses 
bringt es ja mit sich, daß sich seine Richtungsangaben 
einzig und allein nur auf den magnetischen Meridian 
beziehen müssen! 

Es unterliegt also nicht dem geringsten Zweifel, 
daß bei der Abfassung des österr. Berggesetzes, als die 
Verwendung des Grubenkompasses noch in voller Blüte 
stand, den Autoren dieses Gesetzes im II. Hauptstück 
und den zugehörigen Vollzugs-Vorschriften die Fixierung 
von bergmännischen Punkten nur mit dem Kompaß vor 
Augen stand, als sie die Bestimmungen über die Lage 
eines Freischurfes festgestellt haben. 

Nach dem Berggesetz kann seitens der Bergbehörde 
eine Freischurf-Anmeldungsbestätigung nur dann erteilt 
Werden „wenn die Lage des· Freischurfes 
auf eine unzweifelhafte ·weise angegeben ist." 
Eine Rekursentscheidung des Ackerbau-Ministeriums vom 
Jahre 1874 sagt aber ausdrücklich, "daß aber eine 
Freischurfanmeldung auch mit teilweise irrigen An
gaben demungeachtet richtig ist, wenn nur über die 
Lage des Freischurfes kein Zweifel bestehen kann!" 
Durch magnetisches Azimut und Länge ist aber die 
Lage eines Punktes vollkommen bestimmt, um so sicherer, 
als ja bei jedem Freischurf das Jahr der Anmeldung 
verzeichnet steht. Mit dieser Rekursentscheidung sollte 
als? jedenfalls angedeutet werden, daß es nicht in dem 
~eiste des Gesetzes gelegen ist, daß irrige Auffassungen 
irgend welcher Freischurfwerber Anlaß zu fortwährenden 
Streitigkeiten geben. 

Mit dem Erteilen der Bestätigung einer Freischurf
anmeldung seitens der Bergbehörde ist also schon dem 
Gesetze gemäß gesagt, daß Form und Inhalt der 
Angabe alle·n gesetzlichen Erfordernissen ent
spricht und daß das ausschließliche Freischurfrecht 
begonnen hat. 

* • 
* 

9. Im A·bsatz 5 wurde gesagt, daß die Orientierung 
der Katastralkarten nach dem Seitenrande des Karten
blattes vorgenommen wird, von welchem wir behauptet 
haben, daß er mit dem Meridian parallel verläuft. Dem 
ist aber nicht ganz so, und deshalb wurde bei der An
fechtung der Richtigkeit von Freischurffixierungen auch 
dieser Umstand ins Treffen geführt! Da der Seitenrand 
des Kartenblattes also nicht genau mit der Meridian
richtnng zusammenfällt, so wurde noch ein dritter Meridian 
unter dem Namen Katastralmeridian geschaffen, mit der 
Motivierung, „daß die Katastralkarte weder einen 
astronomischen noch einen magnetischen Meridian hat, 
daß sie also ihren eigenen, den sogenannten Katastral
meridian haben muß! 

Es liegt uns also noch die Aufgabe vor, auch diese 
Anschauung durch eine nähere Betrachtung der Beschaffen
heit von Katastralkarten zu widerlegen. Zu diesem 
Zwecke müssen wir uns die Frage beantworten: "Wie 
werden diese Karten hergestellt?" 

Eine Katastralaufnahme besteht aus einzelnen Auf
nahmesektionen, welche nach der älteren Einteilun~ 

(Klaftermaß in 1 : 2880) einen Flächeninhalt von 
287·7 ha, nach der neueren Einteilung (Metrisches Maß 
in 1 : 2500) 200 lia, Fläche besitzen. 20 !tltere Sektionen 
bilden eine Quadratmeile, 40 neuere Sektionen ein 
Triangulierungsblatt. Diese einzelnen Blätter stehen in 
einem ganz bestimmten Zusammenhange; ihrer Anfer
tigung ging eine über das ganze Reich sich erstreckende 
Triangulation voran, welche eine. große Anzahl von, in 
4 Gruppen eingeteilten, ihrer Lage nach genau auf der 
Erdkugel bestimmten Punkten geliefert hat. Die Punkte erster 
undzweiterürdnung, welche das Hauptgerippe der Aufnahme 
im Zusammenhange bilden, sind aus einer sphärischen 
Triangulierung erhalten worden, in welcher die Dreieck
seiten auf Grund von astronomischen Bestimmungen genau 
orientiert worden sind. Die Länge dieser Dreieckseiten 
beträgt 15 bis 30 km Durch Einschaltung von weiteren 
Punkten in dieses Gerippe wurden nach und nach in 
den einzelnen Kronländern die Punkte 4. Ordnung er
halten, deren gegenseitige Entfernung bis 4 km beträgt. Um 
bei der Berechnung dieser letztgenannten Punkte die 
sphäroidische Gestalt der Erde nicht berücksichtigen zu 
müssen, wurde für die Koordination derselben ein recht
winkeliges ebenes Koordinatensystem gewählt und für 
Zisleithanien 7 selbständige Koordinaten-Nullpunkte fest
gestellt, so daß sich 7 ebene Koordinatensysteme ergeben. 
Die Koordinatennullpunkte sind in nachfolgenden Kron
ländern: Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, 
Kärnten, Tirol, Galizien und Bukowina. 
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Behufs Orientierung des Hauptnetzes wurde das 
Azimut einer vom Ursprung des Landeskoordinaten
Systems ausgehenden Dreieckseite unmittelbar durch 
astronomische Messungen bestimmt oder geodätisch aus 
einem anderen astronomisch bestimmten Azimute abge
leitet. 

Aus diesen Ausführungen geht deutlich hervor, 
daß auch die Azimute der letzten, aus den Punkten 
4. Ordnung sich ergebenden Linien möglichst genau 
ausfallen werden. 

Da die Meridiane gegen die Pole zu konvergieren, 
so sollten auch die Nordsüdränder der einzelnen Quadrat
meilen, bzw. der Triangulierungsblätter nicht parallel, 
sondern nach oben zu konvergierend sein. Die Einteilung 
ist jedoch so getroffen, daß zum ~Ieridiane (Abszissen
achse) und zum Perpendikel (Ordinatenachse) des 
Koordinatenursprungs in einer Entfernung von je einer 
österreichischen Meile parallele Linien gezogen wurden, 
bzw. bei der neuen Teilung Rechtecke von je 8000 m 
L!Lnge und 10.000 m Breite beiderseits des Ausgangs
meridians angereiht werden. Dadurch erhalten auch die 
Sektionsbllltter parallele Kanten. Da nun letztere der 
Nordsüdrichtung in der Wirklichkeit entsprechen sollen, 
so wird sich zwischen dem wahren Meridian und dem 
Sektionsrand ein kleiner Unterschied ergeben; daß der
selbe praktisch belanglos sein muß, geht aus folgender 
Betrachtung hervor: 

Die Netze 4. Ordnung liefern für jede Detailauf
nahme-Sektion mindestens 3 in der friiher beschriebenen 
\Veise erhaltene trigonometrische Punkte. Das Sektions
blatt wird nun mit Bezug auf die Koordinaten dieser 
Punkte konstruiert, indem nämlich die Blattr!Lnder mit 
den Koordinaten der Punkte parallel verlaufen. Die 
Breite des Sektionsblattes nach der älteren Einteilung 
betr!Lgt 189(1-5 111, d. h. die das Blatt einschließenden 
Meridiane liegen soweit auseinander. Die ~Ieridiankon

vergenz betr!Lgt bei einer geographischen Breite von 
beispielsweise 50 Grad 

1896"5 
C" = 

6
,
370

_
000 

X tg 50 X 206.265 

73" = 1' - 13" 

Um diesen Betrag weichen also die in das Sektionsblatt 
eingezeichneten und nach dem Blattrande orientierten 
Linien von der \Virklichkeit ab. 

Ein weiterer Fehler im Azimut ergibt sich aus der 
Art und Weise der Herleitung der Netzpunkte 4. Ordnung 
infolge der Nichtberücksichtigung der sphäroidischen 
Gestalt der Erde. Daß sich aber auch dieser Fehler in 
praktisch zulässigen Grenzen bewegt, möge aus folgendem 
Beispiel ersichtlich sein: Behufs einer wichtigen Durch
schlagsaufgabe wurde vom Verfasser eine selbständige 
Kleintriangulierung vorgenommen, und das Azimut einer 
Netzseite durch wiederholte astronomische Beob
achtungen genau bestimmt (siehe Jahrbuch der Berg
akademien 1901). Nachher wurde dieses Kleinnetz an 
eine Landesvermessungslinie 4. Ordnung angeschlossen. 

Die Koordinaten der letzteren, bezogen auf den Koor
dinatenursprung Gusterberg bei Kremsmünster sind: 

X y 
.6. WB= - 238.771.32111 + 3835•40 III 
(5 S = - 239.186"24 m + 7420·16 m 

Berechnet man aus diesen Koordinaten das Azimut 
derjenigen Seite des selbständig ausgeführten Netzes, 
von welcher dasselbe schon durch direkte Beobachtung 
bestimmt wurde (auf Grundlage des astronomischen 
Ortsmeridians), so ergibt sich ein Unterschied von 
2 Minuten, 11 Sekunden. 

* * * 
10. Gestützt auf die vorangegangenen Erläuterungen 

lassen sich in Bezug auf die Gültigkeit von erworbenen 
Freischiirfen vom vermessungstechnischen Standpunkte 
aus folgende Schlüsse ziehen: 

1. Kompaßstunde und magnetischer Meridian sind 
zwei voneinander untrennbare Begriffe (Absatz 3, 7). 

2. Die Fixierung eines Punktes mit dem Kompaß 
schließt immer den Begriff des magnetischen Azimutes, 
also einer absoluten Richtungsangabe in sich. (Absatz 7.) 

3. Die durch zahlreiche Beobachtungen erwiesene 
Regelmäßigkeit in der jährlichen Änderung der 
magnetischen Deklination liefert ein unfehlbares Mittel, 
eine mit Jahreszahl versehene Richtungsangabe jederzeit 
wieder anstandslos und richtig zuzulegen, beziehungs
weise in der Natur abzustecken. (Absats 3, 4, 7.) 

4. Der Begriff Katastralmeridian ist mit Rücksicht 
auf den geringen Unterschied gegenüber dem astro
nomischen Meridian und im Vergleiche zur Ablese
genauigkeit auf einem gebräuchlichen Grubenkompaß 
(6 Minuten) ganz gegenstandslos. (Absatz 4, 9). 

5. Von einem astronomischen Meridian kann bei 
der bisher üblichen Art und Weise der Freischurfan
meldung nur insofern die Rede sein, als sich derselbe 
erst aus der absoluten magnetischen Streichrichtung und 
der jeweiligen Deklination ableiten läßt. Freischurfan
gaben direkt auf den astronomischen Meridian beziehen 
zu wollen, hieße soviel, um im rigorosen Sinne der 
Anfechtung zu sprechen, jedesmal im Ausgangspunkte 
der abzusteckenden Richtung den astronomischen Meridian 
erst bestimmen zu müssen. (Absatz 6, 8.) 

Die Gültigkeit von solchen Freischurf
punkten deren Lage in Längenmaß und Kom
paßstunden von bekannten Punkten aus fixiert 
ist, kann daher vom vermessungstechnischen 
Standpunkte aus nieht angefochten werden, vor
ausgesetzt daß von Seite des Freischurfwerbers in der 

' 1 Anmeldung kein grober Fehler begangen wurde. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.800. - Lucien Jumau in Paris. - Verfahren 

zur Gewinnung rnn reinem Kupfer ans ammoniakalischen 
Kupferlösungen. - Die Erfin.dung betriff~ ein. Verfahren ~ 
Gewinnung von Kupfer aus emer ammoruakalischen Kupfer 
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salzlösung, aus welcher durch schwefelige Sä.ure oder ein 
beliebiges Sulfit ein Niederschlag von Kupferoxydulsulfit, 
Kupferoxyduloxydsulfit oder Kupferammoniumsulfit bzw. ein 
Gemisch dieser Salze abgeschieden wird, wobei gemäß der E1:ftn
dung dieser Suljitniede1·schlag mit Schwefelsäure oder einem 
Bisulfat erhitzt und das dadu1·ch erhaltene metallische Kupfer 
abgetrennt, zu Anoden geformt 1md elektrolysiert wird. Durch 
dieses Verfahren wird ermöglicht, im Gegensatze zu dem unter 
Anwendung bekannter Ye11"ahren erzieltm Resultate, sofort ganz 
reines Kupfer im industriellen Betriebe zu erhalte11. Das 
Verfahren ist ökonomischer als die üblichen V erfahren, weil 
der Verbrauch an Brennmaterial sehr gering ist und ein 
Verbrauch an chemischen Reagenzien mit Rücksicht auf deren 
Regenerierung nicht stattfindet. Bei der Ausführung des 
Verfahrens wird die ammoniakalische Lösung mit schwefliger 
Säure oder einem neutralen oder sauren Sulfit, wie Ammonium
sulfit behandelt. In beiden Fällen erlangt man einen Nieder
schlag von Kupferoxydulsulfit (SOa Cu.J oder von Kupfer
oxyduloxydsulfit (SOa Cii, SOa Cu.) oder von Kupferammonium
sulfit oder einem Gemisch dieser verschiedenen Salze. Diese 
Fällung kann unter Erwärmen oder auch unter Abkühlen 
stattfinden, wobei im ersteren Falle sich der Vorteil ergibt, 
daß der Niederschlag zufolge des geringeren Wassergehaltes 
weniger umfangreich ausfällt. Der von der Lösung getrennte 
Niederschlag wird hierauf mit einer Säure behandelt, welche, 
wie z. B. die Schwefelsäure, mit dem Kupfer nur ein Kupfer
oxydsalz, nicht aber ein Kupferoxydulsalz liefert, wobei man 
gemäß den Reaktionen einen Niederschlag >On metallischem 
Kupfer erhiilt; dieser Niederschlag enthält die Hälfte oder 
den dritten Teil des ganzen Kupfers. Dieses Kupfer ist 
außerordentlich rein, denn unter diesen Verhältnissen können 
kaum fremde Begleitstoffe des Kupfers in seinen Erzen mit 
al~ Niederschlag auftreten. Das auf diese Weise gefällte 
reine Kupfer wird nun von der darüber befindlichen Lösung 
g~trennt. Da diese noch Kupfer enthält, so kann sie auf 
dieselbe Weise behandelt werden, zum Zweck, einen Nieder
schlag von Kupferoxydulsulfit zu erlangen. Zu diesem Zwecke 
wird die Lösung beispielsweise mit Ammoniak versetzt. Das 
hiebei verbrauchte Ammoniak wird als Ammoniumsulfat wieder 
gewonnen und kann daraus durch Kalk zu neuer Verwend
barkeit frei gemacht werden. Das erhaltene Kupfer kann, 
nachdem es noch gewaschen worden, sogleich geschmolzen 
u~d zu Stäben gegossen oder auch durch starken Druck in 
ZiegeU'orm gebracht werden. Falls erforderlich, kann man 
es auch den gewöhnlichen metallurgischen oder elektrolytischen 
~äuterungsprozessen unterwerfen. Vorteilhaft wird das vor
liegende Verfahren durch die nachstehend beschriebene elektro
ly~ische Läuterung des gefällten Kupfers ergänzt. Danach 
wird das Kupfer, z. B. mittels einer hydraulischen Presse, 
z~ Körpern beliebiger Gestalt und Größe zusammengepreßt, 
die unmittelbar als Anode Verwendung finden sollen oder 
aber zum Bekleiden der leitenden Träger aus Blei, Kohle, 
~upfer usw. dienen. Diese Körper, z. B. Platten, werden in 
einem elektrolytischen Bade als Anoden benutzt, während die 
Kathoden durch die bekannten leitenden Träger gebildet 
werden und der Elektrolyt mit Hilfe der ursprünglichen 
. Kupferlösung hergestellt sein kann. 

Nr. 33.821. - Fredrik Ljungström in Stockholm. -
Verfahren und Vorrichtung zum Gießen von Gegens~linden 
~us schwerftüssigen Metallen unter Druck. - Die :or
hegende Erfindung betrifft eine Neuerung an sol~~en Gieß
verfahren, gemäß welchen das Gießen >On Gegenstanden _aus 
Metall oder Metallegierungen unter Druck erfolgt. Diese 
b_ekannten Verfahren zerfallen in zwei Gruppen. Gemäß der 
einen Gruppe wird der auf das Gußmaterial ausgeübte Druck 
durch ein Gas, gemäß der anderen Gruppe dagege~ durch ent~pre
ch~nd bewegte mechanische Mittel erzeugt. Die letzte d~es~r 
beiden Gruppen kommt für das vorliegende Verfahren all_em m 
li_etre.cht. Diese Gruppe von Gießverfahren hat man Jedoch 
bisher nur für Jeichtßüssicre ~Ietalle angewendet, zumal die 
Schwierigkeit, einen dichten und homogenen Gußkörper zu 
erhalten, mit der Schwerflüssigkeit des Metalles bzw. der 

;\letallegierung wächst. Es ist nämlich unmöglich, den Be
hälter, in welchen das geschmolzene Metall eingeführt wird, 
ähnlich wie bei leichtflüssigen Metallen bis zu jener Tempe
ratur zu erhitzen, die oberhalb derjenigen des geschmolzenen 
schwerflüssigen llletalles liegt, denn bei dieser außerordentlich 
hohen Temperatur, die bei schwer:ßüssigen Metallen in der 
Regel 1000° und noch mehr beträgt, wird der Behälter weiß
glühend und könnte einem höheren Druck nicht ausgesetzt 
werden. Um daher ein Metall bzw. eine Metallegienmg von 
hohem Sch111elzp1111kte bzw. niedrigem Erstan·1111gsp1tnkte in 
kalte Metallfo1·11u:n bzw. in Formen von verhältnismäßig 
11iedrigere1· Temperatur gießen zu können, ist es notu·endig, 
daß von dem geschmolzenen ltfetall beim Gießen jedesmal eine 
bestimmte Menge abgetrennt wfrd, die etwa z11111 Fiillen des 
Hohlraumes der Gußform ausreicht und ferner, daß die 
geschmolzene Metallmasse in die Gußform untr'I" einem so 
hohen Druck und mz'.t ei'.11er solchen Gesclncindigkeit eingeführt 
wird, daß das Metall den ganzen Hohlraitm der Form 
ausfüllt, ehe noch die Ersta1Tung 1•i11tl"itt. a. ist ein zweck
mäßig hydraulisch bewegter Druckkolben, in dessen unteres 

a 

b 

--A 

Ende die außen kegelförmig gestaltete, geteilte Form b 
eingesetzt ist. Bei dem gezeichneten Ausführungsbeispiel ist 
die Form für ein T-Rohr bestimmt; c c1 ist der Kern des 
Rohres. Die Form ist nach unten mit einer kolbenartigen 
Verlängerung e versehen, die an ihrem unteren Ende konisch 
verläuft, mit einem inneren Kanal f versehen ist und in 
die Vertiefung h eines fühälters g hineinpaßt. Wird die 
Vertiefung h, deren Boden ebenfalls konisch verläuft, mit 
flüssigem Metall gefüllt und der Druckkolben a mit der Form b, e 
mit der erforderlichen Geschwindigkeit derart nach abwärts 
bewegt, daß e in h eindringt und dort das flüssige Metall 
verdrängt, dann steigt das letztere mit der sich hieraus 
ergebenden Geschwindigkeit in den Hohlraum d und bildet 
den gewünschten Gußköper, u. zw. in '!iner Dichte, die dem 
Druck und der Geschwindigkeit des Kolbens a entspricht . 
Da die Mündung des Kanals f tiefer liegt, als die Stirnfläche 
der kolbenartigen Verlängerung e, so wird die auf der Ober
fläche des in h eingeführten flüssigen Mete.lies sich ansam
melnde Oxydschicht nicht in der Lage sein, in den Kanal f 
zu gelangen. Sollten aber doch einige Teilchen in den Kanal 
eindringen, dann werden sich dieselben in der von dem 
Hohlraum d abzweigenden Te.sehe 11 ansammeln. Dieses 
unter beliebig hohem Druck und unter Verwendung kalter bzw. 
nichterhitzter Formen durchführbare Verfahren ermöglicht 
es, Gußkörper jeder Form und mit allen Details, die sonst 
nur durch Nacharbeit mit besonderen Werkzeugen hervor
gebracht werden können, herzustellen. Eine wesentliche Rolle 
spielt aber hiebei einerseits die große Geschwindigkeit, mit 
welcher die Gußmasse in die Form eingeführt wird und der 
hohe Druck, unter welchem dies geschieht. Die hydraulischen 
Pressen sind hiezu besonders geeignet. Der hohe Druck läßt 
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sieh aber auch nur deshalb anwr-nden, weil die Formen im Gegen
teil zu den bekannten Verfahren nicht geheitzt zu werden 
brauchen und daher widerstandsfähiger bleiben, als diegcheizten 
Formen selbst. 

Literatur. 
Alphabetisches Sachverzeichnis Ube1· sämtliche bis 

31. Uezember 1908 in das Patentregister eingetragenen 
Patente. Zweiter Teil des Jahreskataloges des k. k. Patent
amtes für das Jahr 1908. Verlegt bei Lehmann und Wen tzel 
(Paul Krebs), Wien. Preis K 1·-. 

Der erste Teil des Jahreskataloges enthält de.salphabetische 
Namensverzeichnis der im Jahre 1908 in das Patentregister 
eingetragenen Patente und das Nummernverzeichnis dieser und 
der aus den früheren Jahren stammenden Patente, die am 
31. Dezember 1908 im Patentregister aufrecht bestehend ge
blieben sind. Das soeben erschienene Sachverzeichnis bildet 
hiezu für alle Interessenten am Patentwesen überhaupt eine 
wichtige Ergänzung. Eine wertvolle Neuerung stellt der 
Anhang dar, der ein Verzeichnis der Ausgabetage der öster
reichischen Patentschriften enthält, wodurch es jedermann ein 
leichtes ist, sich Uber das richtige Ausgabedatum einer 
gegnerischen Patentschrift sofort. zu informieren. 

Walter v. Molo. 

Vereins-Mitteilungen. 

Sektion Leoben des Berg- und Hüttenmännischen Vereines für Steiermark und Kärnten. 
Anläßlich der für den 16. Mai anberaumten Jahres

versammlung der Sektion Leoben des Berg- und hütten
männischen Vereines für Steiermark und Kärnten fanden 
sich bereits am 15. Mai zahlreiche Sektionsmitglieder 
ein, welche nachmittags vom Cafe „Erzherzog Johann:' 
aus einen gemeinsamen Ausflug nach Donawitz unter
nahmen, um der Einladung der Donawitzer Hütten
direktion Folge zu leisten. Unter der Leitung des 
Direk torstellvertreters Herrn Oberingenieurs Baum -
gartner wurden die Werksanlagen der Österreichischen 
Alpinen Montangesellschaft besucht, worauf im Werks
gasthofe ein geselliger Abend stattfand. Zu demselben 
hatten sich auch der Handelskammerpräsident Zentral
direktor Dr. Paul Suppan, der Bürgermeister der 
Stadt Leoben, Dr. Josef Grübler, Hofrat Labres, 
Frau Direktor von Breuer und ein Kranz von Damen 
als Ehrengäste eingefunden. Hiebei konzertierte die 
Donawitzer Werkskapelle. Mit einem kleinen Tanz
kränzchen fand dieser recht gelungene Abend seinen Ab
schluß. 

Am 16. Mai vormittags fand im städtischen Rathaussaale 
die ordentliche Jahresversammlung statt, zu deren Beginn 
der Präsident Herr Professor Viktor vV al tl nach herzlicher 
Begrüßung der Versammlung die eingelaufenen Begrüßungen 
der Herren Lapp (Graz) und Ing. Barth (.Miihldorf) verlas. 
Er stellte fest, daß der Ausschuß bemüht war, sowohl 
die Interessen der Sektion wie auch deren Mitglieder 
zu fördern und erteilte dann dem Sekretär Herrn Ingenieur 
Oskar No wo t n y zum Jahresberichte das Wort. Dieser 
berichtete, daß den breiten Raum in den Verhandlungen 
des Sektionsausschusses die im Schoße des Ausschusses 
angeregte Bildung eines Zentralverbandes aller mon
tanistischen Vereine Österreichs und die Absicht zu einer 
von diesem Verbande herauszugebenden Vereinszeitschrift 
in Anspruch nahmen. Es wird geplant, zu Pfingsten 
eine von allen Vereinen zu beschickende Konferenz nach 
Wien einzuberufen, um diesen Gegenstand zu beraten. 
- In der Forderung nach Schutz der Standesbezeichnung 
"Ingenieur" für die Absolventen technischer Hochschulen 
ist ein Fortschritt zu verzeichnen. Der vom deutschen 
Markscheidervereine angeregten Festlegung von mark
scheiderischen Fehlern und Fehlergrenzen hat sich die 

Sektion Leoben angeschlossen, um die gleichzeitige 
Durchführung einer ähnlichen Aktion in Österreich zu 
erreichen. ln Angelegenheit der Errichtung eines tech
nischen Museums für lndustl'ie und Gewerbe in 'Wien 
wurde der Beschluß gefaßt, dieses Unternehmen tat
kräftigst zu fördern, und es wurde ein Vertreter der 
Sektion Leoben in den zur Dmchführung dieses Unter
nehmens eingesetzten großen Ausschuß entsendet. \Veiter 
wurde eine Begehrschrift gegen die gesetzliche Einführung der 
Achtstundenschicht in kontinuierlichen Betrieben an den 
Industrierat unterstützt und besonders darauf hinge
wiesen, daß dieses Gesetz unbedingt einen Arbeitermangel 
und eine Flucht der landwirtschaftlichen Arbeiter vom 
Lande in die Fabriken zur Folge haben wiirde. Auch 
zu dem im steirischen Landtage eingebrachten Antrag, 
die gewonnenen Erze und Mineralien zu besteuern, hat 
der Sektiousausschuß Stellung genommen, da eine der
artige Besteuerung von einsclmeidendP.m Einflusse auf 
die Montanindustrie Steiermarks begleitet sein würde. 
In dieser Sache wurde zur Einleitung geeigneter Ab
wehrmaßregeln ein Komitee eingesetzt. Im Berichtsjahre 
wurden von den Mitgliedern F. Peter über „Dampfver
wertung" und Ingenieur N owotny über "Rettungsappa
rate im Bergbaue" Vorträge gehalten. Schließlich ge
dachte der Jahresbericht der Mitglieder Bergrat Reiser, 
Bergverwalter Sauer und Hütteningenieur Scholz, 
welche seit der letzten Jahresversammlung ihre letzte 
Grubenfahrt angetreten haben. Über Einladung des 
Präsidenten ehrte die Versammlung das Andenken dieser 
verstorbenen Mitglieder durch Erheben von den Sitzen. 

Über die von den Herren Chefbuchhalter W a in k 
und Oberbuchhalter Peyer geprüfte und richtig befnn
dene Sektionsrechnung berichtete der Kassier Herr In
genieur und Adjunkt Karl Br is ke r. Die Einnahmen 
betrugen K1900·01, die Ausgaben Kl 767•04. Das 
Sektionsvermögen hat sich auf K3876-69 erhöht. Nach 
dem Berichte des Herrn Ingenieurs Brisker wurde der 
Voranschlag mit den Ausgaben von Kl840·- genehmigt. 
Bei dieser Gelegenheit sprach der Präsident dem 
Rechnungsleger Herrn Ingenieur Brisker für seine außer
ordentliche Mühewaltung den Dank aus. Herr Ingenieur 
Brhker berichtete über die Frage der Kündigung des 
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mit dem Manzschen Verlage in Wien eingegangenen 
Vertrages hinsichtlich Lieferung der „ Vereinsmitteilungen". 
Professor von Ehrenwerth empfahl insolange von der 
Auflassung der „ Vereinsmitteilungen" abzusehen, bis 
nicht etwas Besseres geschaffen wurde. Er müsse die 
Schriftleitung, in der sich hochangesehene Männer be
finden, in Schutz nehmen, da sie voll und ganz ihren 
Pflichten nachgekommen ist. Schließlich wurde die vom 
Zentraldirektor Dr. Suppan beantragte Entschließung 
mit allen gegen zwei Stimmen angenommen, wonach die 
Versammlung den ·wunsch ausdrückt, der Zentralausschuß 
möge den Vertrag mit Manz ab 1. Juli 1909 kündigen. 
Gemäß dem Antrage des Herrn Dr. Busson wurde 
Herr Ingenieur Brisker mit dem Referate im Zentral
ansschusse betraut. 

Präsident Wal tl gab bekannt, daß die diesjährige 
General- und Wanderversammlung des Gesamtvereines 
für den 8. September in Aussicht genommen und damit 
auch eine Besichtigung des Werkes in Kapfenberg ge-

plant ist. Über Antrag des Herrn Uergdirektors August 
Zahlbruckner (Eisenerz) wurde der Ausschuß mit 
der Auswahl einer kurzen Telegrammadresse an Stelle 
des langen Vereinstitels betraut. 

Inzwischen hatten sich zahlreiche Hörer der monta
nistischen Hochschule eingefunden, um die angekündigten 
V ereinsvorträ.ge anzuhören. Der erste Vortrag wurde 
vom Hochschulprofessor Anton Bauer über „Ein inter
essanter Unfall beim Bergbaue" gehalten. Nach ihm 
besprach Ingenieur und Hochschuladjunkt Karl B ri s k er 
einen „neuen Ofen und seine Verwendung mit beson
derer Berücksichtigung der Flußeisenprozesse". Ein wei
terer Vortrag des Herrn Zentraldirektors Dr. Paul 
Suppan über den kürzlich in Salzburg stattgefundenen 
allgemeinen Wassertag mußte infolge der vorgeschrittenen 
Zeit verschoben werden. Mittags vereinte die Teilnehmer 
ein gemeinsames Mahl im Grand Hotel „ Gärner", bei 
welchem die Kapelle llößl konzertierte. 

(Nach einem Berichte der „Tagespost".) 

Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereines in Wien. 

Bericht über die Versammlung vom 1. April 1909. 

Der Vorsitzende, Oberbergrat Sauer, eröffnet die 
Versammlung mit der Begrüßung der Mitglieder und 
Gäste, wobei er unter anderem sagt: Ich begrüße Seine 
Exzellenz den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten 
auf das ehrerbietigste und gebe unserer großen Freude 
Ausdruck, daß uns die besondere Ehre zu teil wurde, 
Seine Exzellenz als obersten Chef des Bergwesens in 
unserer Mitte zu sehen. Ich beehre mich ferner zu be
grüßen die Herren: Sektionschef Homann, General
ingenieur R. v. Schlesinger, Hauptmann Metz, Senats
präsident Dr. Haberer, die Ministerialräte Edler v. Posch 
und Poech und die Hofräte Ernst, Dr. Gattnar und 
Walcher- Uysdal. 

Hierauf erteilt der Vorsitzende Herrn Ingenieur 
Holan das Wort zu dem Vortrage: "Die Luftlokomoti v
anlage des Steinkohlenbergbaues. Orlau-Lazy 
am Neuschacht in Lazy, Schlesien." 

Die Notwendigkeit, für Schlagwettergruben ein voll
kommen ungefährliches mechanisches Transportmittel zu 
schaffen, hat in Amerika zur Anwendung der Luftlokomotive 
in größerem Maßstabe in derartigen Bergwerken ge
führt. Nun wurde auch in Österreich eine solche Anlage 
eingeführt, u. zw. beim Steinkohlenbergbau in Lazy in 
Schlesien. Der Vortragende beschreibt diese Anlage 
ausführlich an der Hand zahlreicher Zeichnungen und 
erntet für· seine Ausführungen lebhaften Beüall. *) 

An den Vortrag schließt sich eine Diskussion, an 
Welcher die Herren Hofritte Ernst und Po e c h, Herr - *) Eine e.usfiihrliche Beschreibung der Anlage wird in 
unserer Zeitschrift erscheinen. Die Red. 

Kommerzialrat Rainer, Herr Sektionschef Ho man n und 
der Vortragende teilnehmen. 

Zum Schlusse ergreift der Vorsitzende das "\Vort 
zu den folgenden Ausführungen: Meine Herren! Sie 
sind den lichtvollen Ausführungen des Herrn Ingenieur 
Holan mit der größten Aufmerksamkeit gefolgt und 
haben denselben entnommen, welche wesentlichen Vorzüge 
dieser Förderungsart in sicherheitlicher und auch öko
nomischer Beziehung innewohnen. Es ist der Initiative 
der Gewerken Gebr. Gutmann und ihres hochverdienten 
Direktors Bergrat Mladek zu danken, daß die erste 
derartige Anlage in Österreich auf ihren Werken ent
standen ist, den Gewerken, welche immer mit weitaus
sehendem Blick alle Erfindungen und V erbessernngen der 
Neuzeit verwenden, um ihre Werke zu den modernst 
ausgestalten zu machen. Unser innigster Dank gilt 
jedoch, wie ihr Beifall beweist, dem Herrn Vortragenden, 
welcher weder Mühe noch Zeit gescheut hat, um in 
unserer Mitte zu erscheinen. Herr Ingenieur Holan 
hat auch an dem Zustandekommen und der Einführung 
der Luftlokomotivförderung als Betriebsleiter des Neu
schachtes einen hervorragenden Anteil genommen. Ich 
kann die heutige Sitzung nicht schließen, ohne noch 
vorher auch der Verdienste des Herrn kaiserlichen Rates 

• Sc h e m b er zu gedenken, welcher so viele praktische 
Einrichtungen beim Bergbau englischer, amerikanischer 
und deutscher Provenienz nach Österreich gebracht hat 
und welchem auch das Verdienst gebührt, diese neue 
Förderungsart beim heimischen Bergbau eingeführt zu haben. 

Der Obme.nn: Der Schriftführer: 
J. Sauer. F. Kieslinger. 
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Notizen. 
Programm der hllttenmännischen Studienreise der 

k. k. Montanistischen Hochschule Leoben 1900: 

Tag Juni 

S_onntag 13.: Leoben, Mürzzuschlag, Neustadt. 

'rernitzer Eisen- und Stahlwerke der 
Firma 8chö 11 er & Co. 1 

Neustadt, Ternitz. 

Montag 14.: .

1 
Ternitz, Neustadt, Waldegg. 
Kupferwalzwerk der Firma Georg 

Zugme.yr & Söhne. 
Waldegg. Leobersdorf, Wien. 

Dienstao- 15.: f Vorm. „k. k. Arsene.!, Ne.chm. k. k. Haupt
„ l munze.mt. 

1ilittwoch 16.: Wien, Gmi\nd, Prag, Kladno. 
Donn„ Freit. 17. u.18.: Eisenwerke der Prager Eisen

industrie-Ge s e 11 s eh af t. 
Samstag 19 . {Gußstahlwerk usw. "Poldihiltte". 

· · Kle.dno, Prag. 
Sonntag 20.: Prag (Rasttag). 

J 
Prag, Königshof, Prag. 

i\lontag 21 . Carlemilhütte (Vorm. Hochofen, Nachrn. 
"\ Thomashütte). 

Königshof er S chlackenzem en tfa bri k. 
Prag, Königshof. 
Vorm. Feinblechwerk der Böhmischen 

Mon te.nges e II s chaft. 
Dienstag 22.: Nachm. Puddel- und Walzwerk der 

Prager Eisenindustrie - Gesell
schaft zu Althütten. 

Königshof, Zdiz, Pfibram. 
Mittwoch 23.: K. k. Blei- und Silberhütte in Pribram. 

Doun. 

Freitag 
Samstag 
Sonntag 

J Schmietle und event. Aufbereitung, 
24.: \ k. k. Montanistische Hochschule. 

Pfibram, Zdiz, Pilsen. 
25.: Skodawerke in Pilsen. 
26.: Pilsen, Regensburg, München. 
27.: München (Rasttag). 

J Miinchen, Rosenheim, Salzburg. 
Montag 28.: \ Königlich Bayrisches Salzsud werk 

Ro.senheim. 
Dienstag 29.: Salzburg (Feiertag). 

f 
Salzburg, Bischofshofen. 

Mittwoch 3o. Kupferhütte der Mitterberger Kupfer-„., gcwerkschaft in A ußerfelden. 
l Bischofshofen, Selztal, St. füchael, Leoben. 

Neue Wirkungen des Radiums. In der letzten Sitzung 
der französischen Academie des Sciences berichtete der bekannte 

Physiker Professor Li p p man n iiber interessante Forschungs· 
ergebnisse eines Wiener Radiologen, Dr. Louis Frischauer, 
der mit Förderung der österreichischen Regierung seit dem 
Vorjahre an dem der Faculte des Sciences unt1:rstehenden 
radiologischen Institut der Frau Professor Curie wirkt. Man 
kann bekanntlich die erkaltete Schmelze eines kristallisations
fähigen Stoffes ebenso wie eine übersättigte Salzlösung durch 
sehr lange Zeit in unverändertem klaren Zustand erhalten, 
wenn man den Zutritt von Kristallkeimen vermeidet.. Doktor 
Frische.uer zeigte nun, daß solche, im sogenannten meta
stabilen Zustand befindliche Flüssigkeiten innerhalb weniger 
Stunden zu kristallisieren beginnen, wenn man sie der Strahlung 
eines sehr starkeu Radiumpräparates aussetzt. Die Kristal
lisationsgeschwindigkeit der Substanz, eine Naturkonstante, 
die bisher bei gleichbleibender 'l'emperatur willkürlich Uberhaupt 
nicht beeinflußt werden konnte, erfährt unter dem Einfluß 
des Radiums eine gewaltige Steigerung. Dr. Louis Friache.uer, 
dem ein Teil des Radiumschatzes der Pariser Faculte des 
Sciences für seine Arbeiten zur Verfügung gestellt wurde, 
fand weiters, daß auch die unbeständige, labile Form gewisser 
Grundstoffe, wie Schwefel und Zinn, sich durch Radium
bestrahlung in die betreffende stabile Form umwandelt. Be
sonders merkwürdig ist die rasche Umwandlung des metallischen 
Zinns in ein amorphes graues Pulver. Es ist dies eine selten 
beobachtete Naturerscheinung, die in der Technik Zinnpest 
benannt wurde, weil Zinngeräte, die mit diesem Zinnpulver in 
Berührung kommen, langsam wie durch Infektion zu zerstäuben 
beginnen. Diese Umlagerung des elementaren Zinns, die e.n 
J e.hrhunderte alten zinnernen Kirchengeräten manchmal als 
Alterserscheinung beobachtet wurde, wird vom Radium in ganz 
kurzer Zeit bewirkt. Nach einer von Madame Curie und 
Professor Li p p man n vertretenen Theorie sind diese neuartigen 
Erscheinungen den vom Radium mit immenser Gewalt aus
geschleuderten, elektrisch geie.denen Strahlen zuzuschreiben, 
die beim Auftreffen auf solche Stoffe, die sich im Zustande 
latenter Umwandlungstendenz befinden, durch elektrischen Chok 
die beschriebenen Wirkungen auslösen. Dr. Fr i sehe. u er stiitzte 
diese Hypothese durch den Nachweis, daß Strahlungen, die 
keine elektrische Ladung an das Präparat abgeben können, 
wie z. B. die Röntgenstrahlen, die Kristallisationsgeschwindig
keit auch nicht beeinflussen. 

Eine große Eisenerzaufbereitungsanlage. Die Oliver 
Iron Mining Company hat die Absicht, im westlichen 
Mesaba eine große Anlage zur Aufbereituno- der Erze aus den 
Canisteo-, Walker- und Holman-Gruben ~u errichten. Ein 
Teil der Eisenerze aus diesen Gruben ist mit Sand vermengt, 
der herausgewaschen werden muß. Die Anlage wird eine 
jährliche Leistungsfähigkeit von 1,250.000 t gewaschenes Erz 
haben und soll rund 1·5 Mill. Doll. kosten. (Iron Age 1908, 
Bd. 82, S. 861, durch Chem.-Ztg. 1909.) 

Metallnotierungen in London am 11. Juni 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 12. Juni 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

Metalle 

„ 

Kupfer 

" 
" " Zinn 

Blei 

" Zink 
Antimon 
Quecksilber 

Marke 
~„ III §g Notierung 

"g ~ .. =-============II 
.3Ci 11 von [[ bis 

Let.zter 
Monats

Durchschn. 

. - 1 sh 1 d \[Ion \1 

I' 11 
1 11 

1 
Tough cake ,, „,. 

11 

63 0 
8!1 

63 10 01 63·1875 
Best selected . 1! 21; 63 0 64 0 ol 63·3125 
Elektrolyt. 1

[ netto/ 63 101 o: 64 10 ol 64'4375 
Standard (Kassa). 

11 
netto 11 59 17 61! 60 0 OI ~ 59·828125 

Straits (Kasse.) . :' netto ,. 134 5 Oj 134 10 011 a> 132·21875 
Spanish or soft foreign ', 2'/ :: 13 5 O,: 13 6 31:: 13·2890625 
E l' h · [' 

2 
1 ng 1s p1g, common . . . . 1 31/0 1 13 7 6'1 13 10 0'1 ~ 13·5 ,1 

Silesie.n, ordinary brands . . . !, netto 1j 22 0 oil 22 2 6 ! "'"' 1 21 ·9921875 
Antimony (Regulus) . . . . · 1131;2 1 30 0 

011 
32 0 o: l 31·-

Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 3 iJ 8 7 6' 8 3 o 
1 

II *)8·375 
1. 
11 

W.F. 
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Die mechanische .Aufbereitung der Erze in Sardinien. 
Von E. Ferraris in Monteponi. 

1. A.llgemeine lletrachtungen. nach alten Systemen konstruierten \\·11sche befolgt. Im 
.. Die große Entwicklung der Montanindustrie in Sar- Jahre 1900 hatten fast alle sardinischen Bergwerke die 

dm1en datiert von der Einführung des Berggesetzes vom neuen Konzentrationssysteme angenommen, so daß auf 
Jahre 1859, welches das Schürfen freigab und das Berg- der Insel 32 mechanische Erzaufbereitungen bestünden, 
Werkseigentum von der Oberfläche loslöste. welche 2000 PS und 1924 Arbeiter verwendeten. Nach 
k Die ersten mechanischen Aufbereitungen oder Erz- dieser Zeit wurde auf dem Bergwerke Gennarnare eine 

onzentrationen wurden in Sardinien von deutschen Berg- große Wäsche für blendige Materialien und auf den 
~ut~n nach den klassischen 1Iustern des Harzes und von Bergwerken S. Giovanni und Masua je eine solche für 

re1berg ausgeführt: erst 1880 begann Sardinien sich Galmei erbaut. Auf dem Bergwerke Rosas wurde eine 
Von seinen ,\[eistern zu emanzipieren und neue \Vege mechanische Aufbereitung für die innig gemengten Blei-
!1~!zus~chen, um die armen Erze, die Mischerze und die nnd Zinkerze errichtet, welche das Problem, diese bis 
;~ckstände der Konzentration der Scheiderze zu gute zu dahin vernachlässigten Erze zu gute zu bringen, löste. 2) 

ringen. Die nachfolgenden Notizen geben eine kurze Be-
Die ersten Fortschritte bestanden darin, die Appa- schreibung der charakteristischesten, in Sardinien ge-

;ate den lokalen Verhältnissen besser anzupassen. Im bräuchlichen Apparate zur mechanischen Aufbereitung, 
ahre 1887 konnten an der Galmeiwäsche von Monte- wobei diese Apparate in drei Kapiteln behandelt werden 

P?ni1) die Fortschritte erkannt werden, welche durch sollen: Klassierung des Gutes nach Volumen und Dichte; 
eiu~ organische Vereinigung der Anordnungen einer stufen- Separation der verschiedenen lI ineralien nach ihrer Dichte; 
~~se arbe_iten?en Anlage mit Apparaten neuer Ko~s~ruktion Zerkleinerung der innigst gemengten Erze. 

II. Klassierung. 
sämtlich m den \Verkstätten der Insel Sardimen her

gestellt waren) erzielt werden. 
G Dieses Beispiel wurde nach wenigen Jahren von der Die Klassierung wird auf zwei Arten ausgeführt: 
1( esel!schaft M a I f i d .- u 0 durch die Errichtung einer großen Fiir die über 2 mm großen Körner bedient man sich der 

t
onzentratiousanstalt für Galmeigut und durch die Rekon- Siebung, welche in manchen \Väschen bis 1/ 2 mm herab 

s rukti B 1 -~~ der 1880 ,-on der Gesellschaft Austro- e ge ----

Jahr 
1
) nÖsterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hiittenw.", XXXVII. 

g., 1889. 

2) Die Beschreibung der neuen Aufbereitungsanlage in 
Rosas wird in einer nachfolgenden Nummer dieser Zeitschrift 
veröffentlicht werden. Die Red. 
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ausgeführt wird; für die Sande und Schlämme bedient 
man sich der Klassierung in fließendem ·w asser. 

Siebung. Bis zum Jahre 1897 wurde in Sardinien 
die Siebung oder Klassierung nach dem Volumen all
gemein mittels drehbarer konischer Siebe, sog. Trommeln, 
und in einigen wenigen Fällen mittels Stoßsiebe, genannt 
Rätter, ausgeführt. Nach vielen Versuchen konnten die 
Trommeln 1898 in Monteponi dnrch Schiittelsiebe ersetzt 
werden, wie sie bereits in der Miillerei unter dem Namen 
Plansichter bekannt waren, aber für die groben, schweren 

-----------·.1 _:::::;==~"""-~-=--- . -- -- ------ ~-~-= -_-,,.- -
~.-_.=-_c::_-=--=--=::-_::=::_-°:;-...::O==-::..:-:- -

und schlammigen Erze eine gTiindliche Abänderung er
fahren mußten. 

Die Schüttelsiebe bestehen aus gelochten Blech
streifen, welche durch an den L!ingsseiten angenietete 
Vi7inkeleisen verbunden sind. Die Breite der Streifen 
variiert zwischen 400 und 800 111111, die Hinge des 
Schüttelsiebes ist unbegrenzt. Fig. 1 zeigt ein Schiittel
sieb fiir Graupen unter 5 111111. und läßt dessen Wirkungs
weise erkennen; das aus verschieden gelocl1ten Streifen 
zusammengesetzte Sieb ist horizontal auf ungefähr 70° 

-- ---- ---- ----- ------- ---

/ 

DETAILS OF ROD 

l"'- Smm. 

TRANSVERSE SECTION 

Fig. 1. Schüttclsieb. 

geneigte Holzfedern montiert, um das Sieb zu heben, Ein Siebsystem für große Erzmengen umfaßt wenigstens 
wenn es in der Richtung des fortschreitenden Materials drei Schüttelsiebe. Nachstehend folgen die Hauptdaten 
geschoben wird. Ein Exzenter oder zwei mit den nötigen, eines der beiden in der Galmeiwäsche zu Monteponi be
zu den Federn normal geneigten Pleuelstangen verleihen stehenden Siebsysteme. 
dem Siebe 300 bis 400 Oszillationen in der Minute von Die Schüttelsiebe Nr. 1 und Nr. 2 werden von 
30 bis 40 mm Weite. 8 Federn aus Buchenholz, jede aus 3 Lagen von 6 111111 

Tab. I. Siebung in der Galmeiwäsche zu Monteponi. 

Oszillation pro Minute 
Weite der Oszillation . 
Erforderliche PS 
Spritzwasser 1iro Minute in . 
Breite der Siebe. . . . . . mm 
Größte gesiebte Materialsmenge 

pro Stunde in . . . . . . kg 
Durchmesser der Sieblöcher . . mm 
Erzeugte Klassen . . . . . 
Länge tlerSektionen von gleicher 

Lochung in. . . . . . . m 
Dnrchschnittsgewicht des Mate-

Sieb Nr. 1 Sieb Nr. 2 

14 20 30 

350 
34 
3 

120 
600 

20.000 

0-14 14-20 20-30 >30 

2·2 1•2 

5 7 10 

355 
32 

2 
60 

600 

8000 

0-5 5-7 7-10 10-14 

1·8 

Sieb Nr. s 
360 
30 
1"!'> 
60 

600 

4000 
2 3·5 5 

0-2 2-3·5 3·5-5 

1"20 0·80 

rials per Klasse und Stunde. kg 8800 1800 2000 6000 2800 1200 1200 800 890 1200 800 
(Die Klasse 0-14 des Siebes Nr. 1 speist das Sieb Nr. 2. Die Klasse 0-5 des Siebes Nr. 2 speist das Sieb Nr. 3.) 
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Stärke, 80 111111 Breite und 400 mui Länge getragen. Das 
Sieb Nr. 3 ist mit ähnlichen Federn auf pyramidalen 
Kasten, welche das Erzgut und das \Vasser ansammeln, 
aufgehängt, deren \Vassernfreau so weit gehoben werden 
kann, daß die gelochte Platte auf die Wasseroberfläche 
schlägt, wenn lllan Verstopfungen zu beseitigen hat. '1) 

In Maltidano wird die Klassierung nach dem Vo
lumen bis unter 1 / ~ mm durch ein von Luigi Sa 1111 a 
konstruiertes Schlittelsicb getrieben: dieses Schiittelsieb 
hat eine Oberfläche aus Metalltuch, ist der Länge nach in 
zwei symmetrische Streifen durch ein \Yinkeleisen geteilt, 
Welches dem Metallsieb Steifheit verleiht und dazu dient, 
es durch leichte Stöße, welche darauf geführt werden, 
Von Verstopfungen zn befreien. L. Sann a verdanken 
Wir auch das oszillierende Längsrohr, welches in Fig. ] 
dargestellt und die ganze Oberfläche des Siebes zu be
spritzen bestimlllt ist. 

Rei den Sieben für gröberes fl nt, in welchen die 
Entschlämmnng des Sortierg·ntes vorgenommen wird, bringt 
man oberhalb der gelochten Bleche transversale \Yinkel
eisen zu dem Zwecke an, das Material unter starkem, 
ebenfalls transversalem Spritzwasser aufznhalteu und zu 
entschmanden. 

Das Schiittelsieb ist ein Apparat, der wenig Raum 
beansprucht und wenig Höheuabstand verlangt. lu der 
Aufbereitung M am e li zn Monteponi ist seit mehreren 
Jahren ein langes 10 °' aufwärts ""Cnei 0 tes Schüttelsieb • /U e ~ 

in Betrieb, welches keinerlei Anstände ergeben hat. 
Der Verbrauch von gelochten Blechen und metal

lischen Geweben ist beim Schiittelsieb weit geringer als 
?ei den Trommeln, weil die Arbeitsfläche viel kleiner 
ist und die Körner darauf sprungweise fortschreiten, 
Während sie in den Trommeln mit großer Heibung au
streifen. Alle diese Vorteile erklären die Raschheit, mit 
Welcher das Schüttelsieb in Sardinien die Trommel 
ersetzt hat. 

Hydraulische Klassierung. Die Klassierung 
nach Korngröße wird im allgemeinen nicht über 2 111111 

getrieben, teils weil die Operation mit der Verminderung 
der Lochweiten immer heikler wird, teils weil das hy
draulisch sortierte Gut besser vorbereitet ist fiir die 
Trennung der dichteren wertvollen Erze als das nach 
Korngröße klassierte Gut. . 

Die Klassierung wird ausgeführt, indem die aus 
Schlammwasser und Sanden des letzten Siebes bestehende 
~riibe in eine Rohrleitung gedrängt wird, aus welcher 
die klassierten Kömer an jenen Punkten dem Rohre 
entzogen werden, von welchen aus die Konzentrations
apparate zu beschicken sind. 4) Dieses Klassierungssystem 
se~zt voraus, daß die Trübe nicht so überm!ißig verdiinnt 
; wie in den nördlichen wasserreichen Ländern; der 

asserman~el in Sardinien und die Notwendigkeit, das 
verbrauchte \Vasser nach der Klärung wieder zu ver
Wen~~ll_i_!iaben gelehrt, mit dem \Vasserverbrauche haus-

1900 3
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zuhalten, und dies hat die Einführung des durch den 
Sandverteilungsapparat charakterisierten schönen Klassie
rung·ssystems ermöglicht. 

Das passendste Verhältnis zwischen \Vasser und 
festrm Materiale in den zu klassierenden Trüben variiert 
zwischen 5 und 10 Teilen Wasser auf 1 Teil schwebenden 
Sandes und ~Iehles. Unter 5 sind Verstopfungen der Leitung 
zu befürchten; iiher ] 0 wird die Ablagerung der schwebenden 
'l'eile infolge. der iibermäßigen Raschheit der Strömung 
oder der iibermäßigen Dimensionen der Leitung- schwierig. 
nie Leitung ist gewöhnlich von gleichem (~uerschnitt 

und hat 100 111111 Durchmesser für 80 bis 100 l Trübe 
pro Minute, uml 140 bis 150 111111 Durchmesser für 
größere Mengen bis 200 l Triibe. Die Neigung der 
Leitung ist anfangs gewöhnlich 50 °/0 und wird beim 
ersten Sandverteilungsapparat oder Schiittelsieb auf 4 ° / 0 
vermindert; dann verringert sich die Neigung bis zur 
Horizontalen. Ein Totalgefälle von 2 111 genügt für eine 
20 111 lange Leitung. 

An jenem Punkte, an welchem das klassierte Gut 
der Leitung entzogen werden soll, um zu einem Separa
tionsapparat geleitet zn werden, wird ein Loch an der 
untersten Stelle des Rolm1uerschnittes gebohrt und mit 
einem Sandverteiler wie Fig. 2 umgeben. Die in der 
Rohrleituug streichende untere Schicht fällt durch das 
Loch in die Tasche des Apparates, in welche durch eine 
seitliche Öffnung klares Wasser eintritt. \Venn der Druck 
des eintretenden \V assers gleich ist dem Drucke der 
Trübe in der Tasche, so fließen die Körner ans dem 
unteren Mundstück der Tasche mit klarem Wasser 
heran,;, während das schmandige \V asser der Trübe nicht 
durchzudringen vermag. Die Kiirner werden dann ver
mittels eines in der Zeichnung nicht angegebenen Rohres 
in den Separationsapparat geleitet. 

Die Klassierung erfolgt weit mehr nach der Dichte 
als nach dem Volumen; die schwereren Körner bilden 
die untere Schichte, die sich langsamer längs des Rohres 
fortbewegt und zuerst in die Tasche des Sandverteilers 
fällt, vorausgesetzt, daß der Druck des klaren Wassers 
genügend sei, um das Eindringen der Trübe in die 
Tasche zu verhindern und andrerseits nicht so übermäßig, 
um das Fallen der unteren Schichte zu verhindern. Für 
eine gute Klassierung ist eine gewisse Länge der Rohr
leitung von einem Sandverteiler zum anderen (zirka 3 m) 
erforderlich. Der erste Sandverteiler liefert ein sehr 
konzentriertes l'llat.eriale; tat.sächlich kann man, wenn man 
eine Mischung von Bleiglanz und Quarz oder Kalkstein 
behandelt, durch &orgtältige Regelung der Leitung aus 
dem ersten Sandverteiler 80 ° / 0 des in der Trübe ent
haltenen Bleiglanzes gewinnen. 

Die Vorteile des Systems sind mehrfach; zun!lchst 
beansprucht es fast keinen Raum, da es sich um 
eine schwebende Leitung handelt; dann bietet es eine 
bequeme, leichte Verteilung des Materials, da man die 
Leitung über die zu speisenden Apparate führen kann; 
Möglichkeit, einen Apparat zeitweilig außer Tätigkeit zu 
setzen, indem man die Mundöffnung des Sandverteilers 
durch einen Spund verschließt; Klassierung nach der 
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Gleichfälligkeit oder sogar mehr nach der bichte, wie 
sie insbesondere für die Arbeit in den Separationsapparaten 
geeignet ist. 

Fig. 2. Sandverteiler. 

Dagegen sind bei dem Betriebe einer solchen Sand
verteilung Schwierigkeiten zu überwinden, welche von 
der Regelung der Wässer in der Wäsche abhängen. So 

lange dies nicht normal wird, ist es nötig, die 
Leitung provisorisch aufzuhängen, um sowohl 
die möglichen Verstopfungen, als die über
mäßigen Geschwindigkeiten der Triibe zu 
korrigieren. Ist einmal durch Versuche das 
richtige Regime ermittelt, so braucht in der 
Stellung der Leitung nichts mehr geändert zu 
werden und man kann sie definitiv fixieren. 

Die ersten Sandverteiler wurden 1881 
in' der Wäsche Vittorio Eman uele in Mon
teponi angewandt, sie waren aber viel größer 
und komplizierter als derjenige, welcher in 
Fig. 2 abgebildet ist. 

m. Separation. 
l. Scheidung. Die über 30 111111 

großen Graupen werden von Hand geschieden; 
zu diesem Zwecke gelangen sie auf ein Klaub
band aus Metallgewebe, welches sich mit 
einer Geschwindigkeit von 12 bis 20 cm 
pro Sekunde bewegt. In llonteponi sind 
diese Bänder aus abgeplatteten Stahldraht
spiralen von 3·5 111111 Drahtstärke hergestellt, 
die unter sich durch transversale Drähte ver
bunden sind; diese Konstruktion gestattet, das 
Band leicht zu zerteilen, um seine Länge zu 
verändern oder einen schadhaften Teil durch 
einen neuen zu ersetzen. Die Klaubbänder 
sind 0·6 m breit und werden von mehreren 
Rollen in einer Höhe von 0·6 bis 0·7 5 m, je 
nach der Größe der Scheidejungen, getragen. 
Bei einer regelmäßigen Beschickung können 
auf einem Bande 3 t Material in der Stunde 
geschieden werden. Das Band geht an den 
Enden über zwei Rollen, von welchen die 
eine zum Antrieb, die andere zum Spannen dient. 
Ein Band von 10 m Länge zwischen den 
Rollen erfordert 1 ·25 PS. 

2. Setzsiebe. Die Scheidung der Körner 
zwischen 10 und 30 mm wird gewöhnlich auf 
Setzsieben mit zwei Abteilungen, jene der 
Körner unter 10 mm bis ungefähr 2 mm auf 
Sieben mit fünf Abteilungen vorgenommen, 
wenn es 8ich, wie es in Sardinien gewöhnlich 
der Fall ist, um zwei oder mehr Erzgattungen 
im reichen Gute (Bleiglanz und Blende, Weiß
bleierz und Galmei) handelt. 

DETAILS OF 
BOX DISCHARGE 

Die Konstruktion der in Sardinien üblichen 
Setzmaschinen ist für feine und grobe Klassen 
die gleiche. Fig. 3 gibt die Details eines Siebes 
mit zwei Abteilungen. Drei Diaphragma aus 
Gußeisen, die durch eine hölzerne Verschalung 
verbunden sind, bilden die Kammern für die 
Kolben und für die Siebe; die Kammern sind 

1 

--1 

HORIZONTAL PLAN 

Fig. 3. Setzsieb. 
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heberartig verbunden und tragen die \Velle der Exzenter, 
Welche die Kolben bewegen. 

Einen charakteristischen Bestandteil des sardinischen 
Setzsiebes bildet der Austritt des dichteren konzentrierten 
Produktes. Dieser Austritt wird für alle Klassen über 
10 imn durch ein Rohr fiir die feineren Klassen bis zu 
2 111111 durch ein Rohr ~md durch das Sieb und fiir die 
feineren Sande bloß durch das Sieb bewirkt, wie bei dem 
Harzer hydraulischen Setzsiebe. Das Austrittsrohr variiert 
zwischen 13 und 51 mm Durchmesser, je nach der be
handelten Erzklasse. Es ist gegen das Sieb transversal 
auf halbe Höhe der Schichte uml nach außen 
etwas geneigt angebracht, wie aus der Figur 
zu ersehen ist. In der Mitte des Rohres ist 
eine Öffnung nach unten gebohrt, welche nahezu 
den Querschnitt des Rohres besitzt, durch 
Welche die Körner in das Rohr gelangen, um 
durch das miteindringende Wasser ausgetragen 
zu werden. 

Bei den Sieben für 2 bis 10 mm Köruer
größe ist das Sieb mit einem Bett aus ge
stanzten Eisenscheiben bedeckt, um dem 
Durchfall der Erzkörner durch das Sieb einen 
Widerstand zu bieten. So bildet sich eine 
Schicht von den dichtesten Erzkörnern auf 
dem Sieb und Bett, welche zeitweise durch 
das Rohr ausgetragen wird. Der Austrag ist 
8~hr leicht übersichtlich, da er vom Rohr zu 
einem angehängten Eimer fällt und jeden 
Augenblick geschlossen werden kann. Somit 
kann die Qualität des Austrages konstant 
bleiben und die Schicht von schweren Körnern 
auf dem Sieb ebenfalls immer gleichartig und 
nahezu gleich dicht bleiben. Dadurch wird 
auch der Durchfall durch das Sieb die gleiche 
Dichte besitzen wie die Schicht oberhalb des 
Siebes. 

Das hydraulische Setzsieb erhält somit 
zwei Austräge; durch das Rohr und durch 
das Sieb, von gleicher homogener Dichte: seine 
Leistungsfähigkeit sowie die Genauigkeit der 
Trennung wird somit erhöht. 

Bei der Verarbeitung der Klassen iiber 10 mm wird 
~ein Bett verwendet, da die Lochung de.s Siebes kleiner 
ist als die Körner. 

Das Austrittsrohr läßt die Körner auf Tische, deren 
0?ere Fläche aus gelochtem Bleche besteht, fallen. Auf 
diesen Tischen wird eine Kontrollscheidung des Produktes 
vorgenommen. 

Das Austrittsrohr wurde zum ersten Male 1898 
in Monteponi eingeführt. 
E Das bei den Setzmaschinen in Sardinien gebräuchliche 

.. xzenter ist in Fig. 4 dargestellt; es ist charakterif!tisch 
fur die sardinischen Setzsiebe und wurde zuerst in der 
~Ufbereitung Vittorio Emanuele in Monteponi i. J. 1885 
~n Gebrauch genommen. Das erste mit der \Velle ver-

Undene Exzenter ist von einem zweiten beweglichen 
Exzenter umgeben; das erste hat eine seitliche Schnauze, 

welche teilweise das zweite bedeckt; sowohl die Schnauze 
als das bewegliche Exzenter können untereinander nach 
Art eines Nonius in Übereinstimmung gebracht werden, 
um so die Exzentrizität der zwei Exzenter zu summieren 
oder zu subtrahieren. Ein Bolzen, welcher durch die 
Löcher der zwei Exzenter, die man verbinden will, dringt, 
sichert die Festigkeit beider und gestattet keinerlei Än
derung in der Bewegung des Kolbens während des Be-
triebes. · 

Umstehend folgen die haupts!tchlichsten Angaben 
über die in Monteponi gebräuchlichen Setzsiebe. 

g 
1 

i 
-~--- t----~-1 

i 
:Jl 
1 

i 
, ,....,....,....,...... .. 'i'.. 

Fig. 4. Exzenter des Setzsiebes. 

l _ _r-

3. Schüttelherde. Für die Aufbereitung der Sande 
unter 2 mm sind seit 1898 die Schüttelherde Patent 
Ferraris 5) in Gebrauch; sie werden in zwei Größen aus
geführt; eine größere für Sande von 2 bis 0·5 mm und 
eine kleinere für Körner von 1 bis 0·05 111111. Fig. 5 zeigt 
den Schüttelherd für grobe Sande, Typus Krupp, weil sie 
hauptsächlich im Grusonwerk von Friedrich Krupp, der 
die Patente fii1· das Ausland erworben hat, konstruiert 
werden. Eine rechteckige mit Linoleum bedeckte Tafel, 
welche in der Richtung der Bewegung horizontal und 
leicht nach der Seite geneigt ist, ruht auf einem eisernen 
Gestellrahmen, der von sechs Holzfedern, ähnlich wie bei 
den Schüttelsieben, getragen wird, und wird alternativ 
durch ein Exzenter mit Schubstangen, der mit dem 

~) Siehe „Österr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw." LII. 
Jahrg. 190-!, Nr. 13. 
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Siebe mit 2 Abteilungen Siebe mit 5 A bteilungon 

Verarbeitete Klasse 20-30 14-20 10-14 7-10 5-7 3·5-5 2-3·5 
Freie Breite auf den Sieben mm 450 450 450 450 450 450 450 
Freie Länge auf den Rieben 

" 
750 750 750 500 300 500 500 

Lochung der Siebe . 
" 

10 8 6 10 8 6 5 
Durchmesser der Eisenschcibchen, welche 

das Bett bilden . 
" 

12-16 10-14 8-10 5-8 
Hub des Kolbens 

" 
40-50 3ö-45 30-40 20-35 20-30 16-24 15-20 

Anzahl der Schläge pro l\Iinu te 100 
Wasserverbrauch pro l\Iinute 140 
Kraftverbrauch rs. 1·25 
Verarbeitetes .111aterial pro Stunde . kg 500 
Durchmesser der Austrittsrohre • 111111 51 

Gestellrahmen verbunden ist, in schüttelnde Bewegung 
versetzt. Die Neigung der Tafel ist beim Betriebe ver
änderlich; die Verschiebung erfolgt mittels Handhebels 
durch Gleitkeile, welche zwischen die 'l'afel und den eisernen 
Gestellrahmen geschoben werden. Die zu scheidenden, 
von einem Sandverteiler kommenden Sande werden auf 
der Tafel durch einen dreieckigen Kasten ausgebreitet; 
das Wasser fließt nach der Seite ab, während die Körner 
auf der Herdtafel in langen Rillen zurückgehalten werden, 

Fig. 5. Ferraris Schiittelhercl fiir grob~ Sande. 

Muddy Wulcr Gunguo Blonde 

Fig. 6. Ferraris Schii ttelher1l fiir feine Sande. 

die in der Richtung der Bewegung in der Linoleumdecke 
vertieft sind; diese Vertiefungen, welche die Herd tafel 
linienartig durchziehen, lassen die dichteren Körner bis 
an das nicht gefurchte, sondern ebene Ende der Tafel 
sich fortbewegen. Ein längs des oberen Randes ange
brachtes Spritzrohr unterhält auf der Tafel einen Wasser
schleier, welcher transversal abläuft und die weniger 
dichten und tauben Körner mit sich fortreißt. Die dich
teren Körner vereinigen sich, sobald sie auf die glatte 

110 120 125 130 150 180 
100 75 f>O 45 40 40 
1"1 1 1·5 1·5 1·5 1·5 

450 400 300 300 300 300 
38 32 25 20 16 13 

Stelle der Tafel gelangt sind, in der Gestalt von Parabeln, 
mit um so weiter abstehenden Seiten, je dichter die 
Körner sind; einige Spritzwasserstrahlen zu Häupten der 
'l'afel trennen die verschiedenen Produkte besser vonein
ander und drängen sie in Seitenbehältnisse, wo sie sich 
ansammeln. 

Der zweite Typus des Schüttelherdes für feine Sande, 
dargestellt in Fig. 6, hat eine Trapezform und ermangelt 
des trennenden Spritzwassers beim Austritt des Gutes; 

der Verteilungskasten ist durch ein am oberen 
Ende der Tafel wenige Zentimeter höher an
gebrachtes Sieb ersetzt, das mit der Herdtafel 
vibriert; das zu behandelnde Gut wird auf das 
Sieb geleitet und, wenn nötig, mit klarem 
Wasser bespült; das mit Löchern von 1 mm 
versehene Sieb dient dazu, die über 1 mm großen 
Körner zurückzuhalten und die Beschickung 
der Tafel zu regulieren. Damit das Wasser 
die ganz kleinen Körner nicht mit fortreiße, 
ist der Teil A der Tafel an der Beschickungs
seite so weit gehoben, um eine geringere 
Neigung zu besitzen, welche nur dem Schmand
wasser gestattet, das untere Ende zu erreichen, 
während die Kiirner durch die horizontalen 
Rillen zurückgehalten werden. Gegen die 
trapezoidale Seite B der Tafel vermindert sich 
die Tiefe der Rillen, welche von einer parabo
lischen Linie begTenzt werden: die dichteren 
Körner, welche den Rillen entlang gegen die 
glatte Fläche des Herdes gerückt sind, breiten 
sich in Parabeln aus, welche deren Trennung 
nach der Dichte ermöglichen, da die Kurve 
sich mehr streckt, je dichter und kleiner die 
Körner sind. 

Die Herdflii.che ruht auf sechs Holzfedern 
zirka 70° nach rückwärts geneigt; die Neigung 
des Herdes wird in dieser Ausführungsform 
durch Verlängerung oder Verkürzung der 

Federn reguliert. Die Bewegung wird, wie bei dem Herde 
des größeren Typus, durch ein Exzenter erzeugt. Die 
Bewegung ist also die gleiche, d. h. eine Schwingung, 
welche nach aufwärts in der Richtung des Austrages 
gerichtet ist. 

Dieser Schüttelherd arbeitet absolut stoßfrei. 

Nachstehend folgen die Hauptilaten bezüglich der 
beiden Schüttelherde. 
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Länge der Tafel . . . 
Breite 

Rechteckige Form TrapczoidaleForm 
3·50 2•25 
1'50 1•40-0·50 

340 350 
16-18 12-15 

50 10-15 
o·75 o·5o 

Sc~wingu;ge~ l;ro. Minute : " 
Grö_ße der Schwingungen . 111111 

Spritzwasser in l pro Minute 
Nötige Kraft . . . . . 1'8 
Trockengewicht des separier-

ten Gutes pro Stunde in k!f 400-600 200-400 

Die Schiittelherde ersetzen vorteilhaft die Setzmaschine 
für Sande von 1 bis 2 111111. Bei diesen Dimensionen liefert 
das Setzsieb keine rein getrennten Produkte, da man 
nicht mehr von dem Austrittsrohre fiir die Produkte 
Gebrauch machen kann und es mithin nicht mehr mög
lich ist, auf dem Setzsieb die Schichte von dichtem Erz
material konstant zu erhalten, welche allein das durch 
das Bett filtrierte Produkt gleichförmig gestaltet. In 
diesem Falle hat das filtrierende Produkt eine von einem 
Ende des Siebes zum andern abnehmende Durchschnitts
dichte, wobei Mischungen des Gutes von verschiedenem 
spezifischem Gewichte entstehen. Auf dem 
Schüttelherde geschieht dies nicht, besonders 
Wenn ein vom Sand verteil er klassifiziertes 
Material behandelt wird. Der Schiittelherd 
bietet ferner den Vorteil eines geringeren 
Kraftverbrauches, da dieser nur halb oder ein 
Drittel so groß ist wie bei einer Setzmaschine 
mit fünf Abteilungen; auch ist die Leistung 
Pro Stunde größer. 

5. Riemenherd. 0) Bei lehmigen Erzen 
enthalten auch die Schlämme verwertbares Erz, 
das sich selbst auf den Schiittelherden nicht 
absondern läßt. Mit gutem Erfolge wurde 
diese Trennung mit dem in Fig. 7 dargestellten 
Riemenherd durchgeführt, welcher in Monteponi 
seit 1893 in Gebrauch steht. Auf diesem Herde 
behandelt man die Rückstände aus den Leitungen der 
Setzsiebe und die \Vässer, welche die Produkte der 
Setzmaschinen und der Schüttelsiebe begleiten, nachdem 
sie in Spitzkästen konzentriert worden sind. 

Der Apparat besteht aus einem Gummiriemen von 
0·6o in Breite, welcher von zwei Rollen horizontal gespannt 
Wird urnl im transversalen Sinne etwas geneigt ist. Der 
Riemen wird in Entfernungen von 0·60 m von Rollen 
unterstützt, deren Neigung geändert werden kann, so daß 
der Riemen an dem Eintritte der Scl1lämme wagrecht 
liegt und die größte transversale Neigung dort besitzt, 
Wo die Produkte abgehen. Die SchHtmme kommen auf 
d~u Riemen bei möglichst geringer Fortbewegung, damit 
sie auf der Oberfläche des Bandes haften; eine Serie von 
B~·ausen und Strahlen entfernt die lehmigen Teile, die 
leichten und tauben Beimengungen und schließlich die 
Verschiedenen Produkte. Auf einem Herd können 40 l 
Schlämme pro Minute mit einem Verbrauch von 60 l 
Rlarwasser behandelt werden. Je nach dem Grade der 
Teigigkeit des Schlammes variiert die Menge des be
handelten Gutes· als Durchschnitt kann man lOOkg pro -- , 

0
) Siehe „Österr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw." XLII. 

,fahrg. 1894. 

Stunde annehmen. Der Riemen kann lang genug gewählt 
werden um mehrere Sektionen zu umfassen; so hat z. B. 
ein in der Aufbereitung Mameli zu Monteponi in Ver
wendung stehender Riemenherd von 10 in Länge vier Ab
teilungen und gestattet daher die Verarbeitung von 400 kg 
Trockenmaterial pro Stunde. Die vom Bande geforderte 
Kraft ist die gleiche wie die eines leergehenden Treib
riemens von 0·30 111 pro Sekunde Lauf. Das Band verrichtet 
die gleiche Arbeit wie ein Linkenbachherd, benötigt aber 
weniger Raum. 

IV. Zerkleinerung. 
Es gibt Erze, welche, wie beispielweise die Gemeng

erze von Rosas und Su-Sulfuro, ohne vorherige Zer
kleinerung nicht aufbereitet werden können. Zu dieser 
Operation verwendet man in Sardinien drei Apparate: 
1. die Steinbrecher zur Zerkleinerung größerer Material
stücke in Größen von weniger als 5 cm größter Seiten-

Fig. 7. Riemenherd für Schlämme. 

länge; 2. die \Valzenquetschen, welche je nach ihren 
Dimensionen und ihrer Laufgeschwindigkeit fein und grob 
mahlen können; 3. die Kugelmiihle, um unmittelbar fein 
und ganz fein zu mahlen. 

Die in Sardinien üblichen Steinbrecher weisen gegen 
anderwärtige keine Verschiedenheit auf. 

In Betreff der Walzenquetschen hat Sardinien die 
Entwicklung von den langsam gehenden deutschen Ma
schinen mit Reduktionsgetriebe bis zu den rasch laufenden 
amerikanischen Maschinen mit unabhängiger Bewegung 
der beiden Zylinder durchgemacht. Gegenwärtig be
findet sirh Sardinien mit der von Sauna kombinierten 
Maschine ruit schwebenden und ausgeglichenen Walzen 
am Kulminationspunkte der Entwicklung. 6) 

Kugelmühlen. Die in Sardinien gebräuchlichen 
Kugelmiihlen sind die Trocken- und N aßkugelmühlen 
Krupps und die 1903 eingeführten Naßkugelmühlen 
Ferraris. Die letztere besteht aus einer von vier losen 
Rollen getragenen Trommel, die von einer gezahnten 
Krone umgeben ist, in welche ein auf der Motorwelle 
montiertes Getriebe eingreift. Inwendig ist die Trommel 

0) Sann as Walzenquetsche wird in einer späteren Nummer 
dieser Zeitschrift beschrieben werden. Die Red. 
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durch einen stählernen Trennungsring mit konischen 
Löchern gegen die Peripherie in zwei Abteilungen geteilt. 
Die größere Abteilung von 0·7 m Breite und 1·56 m 
innerem Durchmesser ist mit Platten aus Manganstahl 
und Zwischenrippen aus dem gleichen Material belegt 

Fig. 8. Kugelmühle von E. Ferraris. 

und enthält zirka 450 !.·g Stahlkugeln von 125 bis 25 111m 
Durchmesser. Die kleinere Abteilung von wenigstens 
0·3 m Breite ist durch radiale, von einem zentralen 
Kegel ausgehende und bis zur Peripherie reichende ·wände 
abgeteilt. Die Peripherie ist von einem Metallgewebe 

oder gelochtem Bleche, dessen Löcher der 
verlangten Feinheit der Produkte entsprechen, 
umgeben. 

Das zu mahlende Material wfrcl mit dem 
erforderlichen ·wasser in die erste Abteilung 
gefüllt, wo es soweit verkleinert wird, daß es 
die ringförmige Trennungsscheibe passieren und 
den gelochten Mantel, der die zweite Abteilung 
umgibt, erreichen kann. Die feineren Teile 
und das Mahlwasser gehen durch den ge
lochten Mantel und fallen in einen außen an
gebrachten Behälter. Die gröberen 'feile, 
welche nicht durch die Löcher des Mantels 
gehen, werden von den radialen Zwischenwänden 
gehoben und durch die äußere Oberfläche des 
Zentralkegels nach oben in die erste Abteilung 
zurückg·ehoben, wo sie nochmals zerkleinert 
werden. 

Eine Maschine von den angegebenen Ab
messungen benötigt bei 24 Umdrelnmgen in 
der Minute etwa 10 PS und zerkleinert 1 t 
quarzigen Erzes in der Stunde von 50 mm 
auf weniger als 0·61 mm (30 Maschen per Zoll). 
Der vVasserverbrauch ist dabei 80 l pro 
Minute. Die von der Kugelmühle gelieferte 
Trübe hat die Konsistenz von 1 : 5 und eignet 
sich sehr gut von einer mit Sandverteiler ver
sehenen Leitung· von 100 11111t klassiert zu 
werden. 

Sein· groß sind die Vorteile der 
Ferrarisschen Kugelmühle gegenüber selbst 
den besten Pochanlagen. Bei Probeversuchen 
hat sich ergeben, daß die zur Erzeugung der 
gleichen Produktion mit kalifornischen oder 
pneumatischen Pochstempeln erforderliche Kraft 
g·enau doppelt so groß sei, als bei Ferraris 
Einrichtung, und daß das Produkt der letz
teren viel weniger Schlämme enthält, weil es 
körniger und sandiger ist als jenes der Poch
stempel. 

Man kombiniert in Sardinien eine Modi
fikation der hier beschriebenen Maschine, mit 
welcher Materialien von welch immer Größe, 
ohne vorher zerstückelt zu sein, nach Be
lieben und bis auf Körner von 12 mm und 
darunter, gemahlen werden können. Diese 
Maschine kann für kleinrre Bergbaue dienen, 
um die ganze Arbeit der Zerkleinerung in 
einer, auf eineu einzigen Apparat beschränkten 
Anlage durchzuführen. Bei dieser Einrichtung 
sind die Platten des Schutzmantels an der 
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Peripherie von der Innenwand der Trommel getrennt 
und lassen dazwischen und zwischen den Rippen eine 
Spalte von 12 mm, durch welche das \Vasser und das 

gemahlene Gut ablaufen kann, um in die Klassifikations
abteilung zu gelangen. 

Übe„8etzt l'On C. l'. /<.,'rust. 

Die Vanadiumerze. 
Das Vanadium ist ein in der Natur zwar weit

verbreitetes, aber überall nur in spärlichen Mengen vor
kommendes Metall. Es gibt fast kein Gestein, in welchem 
es sich nicht in Spuren nachweisen ließe, am reichlichsten 
in Felsarten, die viel Eisenmagnesiaminerale enthalten, 
namentlich Biotit, welcher nach W. F. Hillcbrand 
öf~ers wägbare Mengen von V20,1 enthält. Auch andere 
Mmerale führen zuweilen kenntliche Vanadiummengen, 
~ie Kryolith, Rutil, Pechblende, dann fast alle Eisenerze, 
msbesondere titanreiche Magnetite und gewisse Bohnerze, 
aus welchen und aus manchen Eisenschlacken daher auch 
in der Technik verwendbare Vanadiumsalze gewonnen 
Werden. Weit verbreitet ist das Vanadium in Bauxiten, 
Tonen, Schiefertonen und Lehmen, aus welchen es in die 
Ackerkrume gelangt. Viele Pflanzen, namentlich die 
Weinrebe und Zuckerrübe, dann manche ·w aldbäume 
entziehen dem Boden die Vanadiumsalze mit Vorliebe, 
Woraus sich erklärt, daß auch Mineralkohlen besonders 
manche Lignite, auffallend viel Vanadium enthalten. So 
ermittelte A. Mourlot in der Asche eines Lignites aus 
Argentina 38·5% V

2
0

11
• 

Im Gegensatz zu dieser weiten Verbreitung des 
Vanadiums als untergeordnete Beimengung gibt es nur 
Wenige Minerale, die Vanadium als wesentlichen Be
standteil enthalten und als Vanadiumerze bezeichnet 
Werden können. Es sind dies folgende: 

Sul vani t, wesentlich ein Kupfersulphovanadat mit 
bis 22° / 0 Vanadium. 

Argyllit, ein Bleisulphova.nada.t, und Patronit, ein 
kompliziertes Sulphovanadat, sind in chemischer Beziehung 
noch nicht ausreichend bekallllt, jedoch vana.diumreich. 

Dechenit, metavanadinsaures Blei mit 45 bis 
49°fo v20:;. 

Eosit, ein vanadinha.ltiger \Vulfenit, also wesentlich 
Bleimolybdat mit höchstens 2% Vanadin. . 

Pucherit, neutrales orthovanadinsaures W'ismut, 
meist etwas arsen· und phosphorhaltig, mit 22 bis 
27·3°fo V

2
0r.. · 

Eusyn eh i t, ein Blei- und Zinkorthovanadinat mit 
17 bis 24°/o v20:;· 

2 
Descloizit, wasserhaltiges Blei-Zinkvanadinat mit 

0 bis 22°1o V
2
0

5
. 

Brackebuschit, ein kompliziertes, noch nicht 
ausreichend bekanntes wasserhaltiges Vanadinat mit bis 
250/ V 0 

0 2 :;• 

. Cuprodescloizit, Blei-, Zink- und Kupfervanadat 
n:ut 17 bis 22% V 

0
0:;. Eine Abart mit etwas weniger 

R:u~fer und dadurch" gesteigertem Vanadingehalt ist der 
Tritochori t. 
. Ramirit ist ebenfalls nahe verwandt, enthält aber 
Infolge Verschiedener Beimengungen nur etwa 19°/o v2 o:;. 

Psi t t a ci n i t gehört wahrscheinlich ebenfalls in diese 
Reihe, ist jedoch zinkarm. Er enth!ilt 17 bis 25% V

2
0:;. 

Volborthit, wässeriges Kupfer-, Baryum-, Kalk
Vanadinat mit 14°/0 V20,,. 

Kalkvolborthit ist nicht etwa kalkreicher Vol
borthit, sondern ein baryumfreies, kupferreiches, ganz 
anders zusammengesetztes Vanadinat mit 37°/0 Vanadium
pentoxyd. 

M ot trami t, ein wässeriges Blei-Kupfer-Vanadinat 
mit 18°/o v2o„. 

Chileit, verwandt mit dem vorhergehenden, jedoch 
von variabler Zusammensetzung mit rund 13°/0 V

2
0„. 

F r i t z s c h e i t , ein Manganuranit mit etwas 
Vanadinsliure. 

End 1 ich i t, ein vanadinreicher 1ilimetesit oder ein 
arsenreicher Vanadinit von wechselnder Zusammensetzung 
mit 7 bis 11 °lo V20 5 • 

Van ad i ni t, wesentlich chlorhaltiges Bleivanadinat 
mit 8 bis 12% Vanadiumpentoxyd. 

Carnotit, wässeriges Kali-, Kalk- und Baryt-Uranyl
vanadinat mit etwa 20°/0 V20 11 • 

Roscoeli th, Vanadiumglimmer, ein kompliziertes 
Silikat mit 20 bis 29% V2 0 11 • 

Ardennit (Dewalquit), ein wasserhaltiges Ton
erde-Mangan-Silikat mit Kalkvanauinat in variabler 
Menge, daher 0·5 bis 9·2° / 0 V 20:; enthaltend. 

La vroffi t, vanadinhaltiger Diopsid mit bis 2 11
/ 11 V2 0:;. 

Vanadioli t scheint ein Gemenge zu sein, welches 
bis 44% Vanadiumpentoxyd enth!ilt. 

Vanadinocker, welcher sehr selten in Begleitung 
des Sulvanites vorkommt, ist wenig verunreinigtes 
Vanadiumoxyd. 

Außer diesen genannten enthalten auch einige andere 
Minerale konstant, wiewohl in geringen Mengen, Vanadium 
so namentlich einig·e Uranminerale, insbesondP,re Vanadin
gummit, nnd ferner gewisse Abarten der rhombischen 
Pyroxene. Die vorstehende Übersicht stützt sich auf 
eine Zusammenstellung 1 welche Charles Bask crvi 11 e 
in Fortsetzung seiner Artikelreihe über die seltenen 
Metalle kürzlich veröffentlicht hat (The Engineering and 
Mining Journal, 1909, S. 518) und welche die Anregung 
zu diesem kleinen Aufsatz bot. Von allen angeführten 
Mineralen besitzen als Vanadiumerze praktische Be
deutung lediglich: Descloizit mit den ihm nächst ver
wandten Arten, dann Vanadinit, Carnotit, Roscoelith und 
Patronit. 

Descloizi t kommt hauptsächlich in New-Mexico 
und Arizona, ferner in Montana, in der Sierra de Cordoba 
in Argentinien und als Seltenheit auch auf dem Obir
berge in Kärnten vor, zumeist auf Quarzgängen zusammen 
mit Vanadinit, Jodyrit und Wulfenit. Er bildet kleine 
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rhombische Kristalle, gewöhnlich von pyramidalem Habitus, 
aber auch warzige oder stalaktitische radialfaserige 
Aggregate von kirschroter, brauner bis schwärzlicher 
Farbe. Die Härte ist 3·5, das spezifische Gewicht 5·9 
bis 6·2. Der Strich ist bräunlichrot bis graugelb. Das 
Pulver nimmt, mit wP.nig Salpetersäure befeuchtet, die 
hochrote Farbe der Vanadinsäure an; in mehr Säure 
löst es sich mit gelber Farbe auf. Die nächstvP.rwandten 
Vanadimninerale bilden meist krustenförmige Aggregate 
u. zw. Cuprodescloizit, Tritochorit und Ramirit 
solche von brauner bis braunschwarzer, l'sittacinit 
solche von papageigriiner Farbe. Der letztere findet 
sich im Silver Star District in Montana, die ersteren 
hauptsächlich bei Charcos im Staate San Luis Potosi in 
Uexico, wo namentlich Ramirit reichlicher vorkommt 
und als Vanadinerz Bedeutung erlangt hat. Nach 
Caballero ist seine Zusammensetzung die folgende: 
V20r, 23·68, PbO 58·29, ZnO 5-32, CnO 5-18, Mn203 0·14, 
P2 0r, 4·57, .As20r, HlO, H20 1·12°/0 • 

Vanadinit ist mehr verbreitet als der Descloizit, 
mit welchem zusammen er bei uns ebenfalls auf dem 
Obir bei Windischkappel in Kärnten, ferner im Schwarz
wald, bei ·wandlochherd in Schottland, bei Ozieri auf 
Sardinien, bei Beresowsk im Ural, in Westgotland und 
bei Sing Sing im Staate New-York zusammen mit 
Pyromorphit, ferner in Arizona und New Mexico mit 
Wulfenit, in Colorado mit Uranmineralen, schließlich bei 
Zimapan in Mexico und in der Sierra de Cordoba in 
Argentinien vorkommt. Er bildet kleine säulenförmige 
Kristalle oder nierige, stengelige und faserige Aggregate 
von rubinroter, brauner oder auch gelber Farbe. Der 
Strich ist gelb. Die Härte beträgt 3, das spezifische 
Gewicht 6·8 bis 7·2. In Salpetersäure ist er leicht 
löslich und gibt deutlich die Reaktionen von Blei, Vanadin
säure und Chlor. 

Der CarnoÜt wurde als Uranerz schon in einem 
früheren Aufsatz beschrieben. 

Roscoelith ist nebst dem Ramirit gegenwärtig 
das wichtigste Vanadinerz. Er kommt zusammen mit 
Camotit in Colorado vor und erscheint auf gering
mächtigen Gängen im plattigen Porphyr bei Granit 
Creek in der Gegend von Eldorado in Califoruien und 
im Magnoliadistrikt in Colorado. Er bildet glimmer
artige blättrige Massen von brauner bis dunkelgrüner 
Farbe mit ins metallische neigendem Perlmutterglanz. 
Die Härte ist gering, das Gewicht beträgt 2·92 bis 2·94. 
Vor dem Lötrohr schmilzt er zu schwarzem Glas, von 
Säuren wird er wenig angegriffen. 

Der Patron i t von Cerro de Pasco in Peru, der 
etwa 15°/ 0 V enthält, ist in mineralogischer Hinsicht 
noch sehr wenig bekannt. Er wurde erst in jüngster 
Zeit, angeblich in größeren Lagern, entdeckt und wird 
nach Pittsburg ausgeführt, wo er zur Erzeugung von 
Ferrovanadium dient. 

Das Ferrovanadium, welches 25 bis 27°/0 Vanadium 
enthlHt, ist die Verbindung, in der das Vanadin haupt
sächlich in der Stahlfabrikation zur Verwendung kommt. 
Schon ganz geringe Beimengungen von Vanadium, ins-

besondere neben etwas Chrom, erteilen dem Stahl große 
Festigkeit, Dehnbarkeit und Elastizität, weshalb der 
Vanadinstahl, mit selten mehr als 0·2°/0 Vanadium neben 
1°/0 Chrom, neuestens mit Vorliebe zur Erzeugung von 
Radachsen für Automobile, dann in der Kanonen- und 
Panzerplattenfabrikation Anwendung findet. Auch Kupfer 
und _.\.luminium erhalten durch einen g·eringen Vanadin
zusatz erhöhte Dehnbarkeit und Zugfestigkeit. 

Ferner dient das Vanadium zur Erzeugung des 
sehr harten Vanadincarbids; zur Erzeugung von Vanadinm
bronze als Surrogat für Gold; weiters in der Form von 
Ammoniumvanadat als Sauerstoffiiberträg·er in der Anilin
schwarzfärberei und Stoffdruckerei; als Oxyd in der 
Keramik zur Darstellung farbiger Gläser; schließlich in 
der Photographie und als Reagenz namentlich für gewisse 
org·anische Verbindungen im chemischen Laboratorium. 
V anadinmerktinte wird meist aus vanadinhaltigen Eisen
schlacken erzeugt. 

Dieser vielfachen Anwendung des Vanadiums ent
sprechend sind seine Erze sehr gesucht und stehen hoch 
im Preise. l lrg Ferrovanadium diirfte heute kamn unter 
40 K erhältlich sein. Katzei·. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.856. - Julius Bellak, Dr. Moritz Weiss und 

Florian Tentschert, alle in Wien. - Yerfahrcn zur "'icder• 
gewinnung von Grubenstempeln aus dem Y crsatzmateriale. 
- ·während man bisher die Grubenstempel stets nur unmittelbar 
rnr oder während des Versetzens in dem Abbau selbst, den 
sie stiltzteu, raubte, was sowohl für das Leben der Arbeiter 
als auch für den Bergbau gefahrvoll war und außerdem den 
Nachteil hatte, daß der größte Teil der Stempel im Versatz
materiale zurückbleiben mußte, werden nach vorliegender .E't·
jindung die Stempel aus dem Ve1·satze in den ober- oder untei·
halb des veri>etzten Abbauei> gefiikrten Stollen in dr1· Richtung 
ihrer Achse herausgezogen. Dfr:; hat den Vorteil 1 daß erst 
nach Anfiillung des r1anzen Raumes mit Vcri>atzmaterial, also 
wenn jede Einst1wzgcfah1· beseitigt ii;t, die Stempel, tt. zw. 
sämtUche e11tfcr11t 11'l'rdcn l.:ö1111rn, so daß erstens der Betrieb 
wirtschaftlicher wird und z1ceitei1s keine Fe11ersgefah1· durch 
im Vei·satzmateriale bejiudliche Holzstempel 111eh1· besteht. Der 
Abbau kann sowohl von unten nach oben als auch von oben 
nac.!1 unten erfolgen. Betrachtet man zunächst den ersten 
Fall, so wir1l oberhalb des durch Grubenstempel gestützten 
und mit \'eroatzmatcrial ausgefüllten Abbaues eine zweite 
Etage geführt, die gleichfalls durch Grubenstempel gestützt 
wird, die unten auf dem Versatze der unteren Etage aufruhen. 
In diese vollkommen gesicherte obere Etage können nun ohne 
jede Gefahr die in dem Versatzmateriale der unteren Etage 
noch steckenden Grubenstempel in der Richtung ihrer Achse 
durch irgend welche Hilfsmittel hinaufgezogen werden, was 
dann um so leicht'i!r geschehen kann, wenn die Grubenstempel 
etwas konisch und mit glatter Oberfläche ausgebildet wel'den. 
Wird. dann diese Etage wie die vorhergehende mit Versatz
matenal ausgefüllt, so füllen sich auch die nach Herausziehen 
der Grubenstempel gebliebenen Hohll'äume aus und es entsteht 
ein kompakter Block. Die Grubenstempel der zweiten Etage 
bleiben wieder sola1.ge im Versatzmateriale bis sie in die 
nächst höhere Etage aus dem Versatzmateriaie herausgezogen 
werden. Beim Abbau von oben nach uuten geschieht, wie 
leicht einzusehen, das Herausziehen der Grubenstempel in der 
Richtung ihrer Achse in die nächst tiefere Etage, die selbst
verständlich ihrerseits vorher durch Grubenstempel gesichert 
worden ist, so daß das Wietlergewinnen der Grubenstempel 
jederzeit ohne Gefahr für das Leben der Arbeiter und des 
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B.ergbaues erfolgen kann. Da nun alle Grubenstempel a_uf 
d~ese Weise vollzählig wiedergewonnen werden können, so ist 
die Möglichkeit geboten, widerstandsfähigeres Material als 
Holz zu Yerwenden, mit Rücksicht darauf, daß die höheren 
Herstellungs- und Anschaffuuo-skosten reichlich darlnrch kom-. ' " pens1ert werden, daß die Grnbenstempel nicht verloren gehen. 
Es ~erden daher die Grubenstempel vorzugsweise aus schwach 
konischen Blechrohren hergestellt, die allenfalls mit Beton 
a~~gefüttert oder ausgefüllt werden können. Bei einigermaßen 
starkeren Blechen kann diese Betonausfiitterung oder -ausfiillung 

aur.h erspart werden. Immerhin aber können auch, wie bisher, 
hölzerne Grubenstempel verwendet werden, die zur Erleichterung 
des Herausziehens schwach konisch ausgebildet werden. Es 
ist klar, daß die breitere Basis des konischen Grubenstempels 
stets der Etage zugekehrt wird, nach welcher hin das Ausziehen 
der f'tempel erfolgt, so daß also beim Abbau von unten 1ach 
oben die hreitere Basis rler Stempel oben und beim Ahbau 
von oben nach unten die breitere Ba;;i,; unten sein wird. Das 
Ausziehen erfolgt mittels irgend einer Wimlenyorrichtung 
ohne besonderß Schwierigkeit. 

Nachweisung über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts uml Koks) 
im Mai 1909. 

(Zusammengestellt im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 

1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . . 
2. Rossitz-Oslawaner Revier . . . . . . 
3. l\Iittelböhmisches Revier (Kladno-Schlan) 
4. Westböhmisches Revier (Pilsen-l\Iies) . 
5. Schatzlar-Schwadowitzcr Revier 
6. Galizien . . . . . . . . . 
7. Die übrigen Bergbaue . . . . 

Rohkohle (Ge· : 
aamtfördcrung) 

q 1 

6,037.450 
361.818 

2,025.868 
674.590 
347.473 
954.067 

95.175 

Briketts Koks 
q q 

33.470 1,462.077 
74.000 45.628 

11.649 7.210 
8.246 

Zusammen Stein k oh 1 e im l\Iai 1909 10,496.441 '1 

11,212.229 . 
119.119 1,528.161 

" " " 1908 145.404 1,680.488 

Vom Jänner bis Encle l\Iai 1909 57,029.4191 
59,247.866 

724.188 7,529.821 

" 

B. Braunkohlen: 

1. Brüx-Teplitz-Komotauer Revier . . . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier . 
3. Wolfsegg-Thomasroither Revier 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier 
5. Voitsberg-Köflacher Revier . . 
6. Trifail-Sagorer Revier . . . . 
~- Istrien und Dalmatien . . . . . . . 

· Gai izien . . . . . . . . . . . . 
9. Die übrigen Bcrgbaue der Sudetenländer 

10. „ „ „ „ Alpenländer . 

" n " " 1908 

Zusammen Braunkohle im Mai 1909 
n n „ „ 1908 

Rohkohle (Ge- \ 
aamtfö~derung) 

14,290.235 
2,715.728 

293.064 
771.345 
589.909 
848.270 
214.400 

4.000 
243.889 
585.154 1 

1 
20,005.9941 
21,092.1ss 

630.099 7,902.318 

Briketts 1 Koka (Kaumazit, 
Krude u. dgl.) 

q q 
---- - -

119.562 

5.600 

125.162 
143.984 20.611 

Vom Jänner bis Ende l\Iai 1909 1 105,533.327 
1 114,844.480 

750.156 
817.482 

96.383 
163.918 " " " " " 1908 

Literatur. 
Mittl'ilungen der geologischen Gesellschaft in Wien. 

Band II(l909)Heftl. Wien Kommissionsverlag vonF.Deuticke. 
Die Sitzuno-sberich'te brincren den in der General

V'ersammlung von"'F. E. Suess e~statteten Jahresbericht, aus 
tem_ wir entneh_men, claß die Erwartungen der erste!~· gründenden 
. ersammlung m vollem Maße erfüllt wurden, zahlt doch der 
Junge Verein 23 Stifter, 7 lebenslängliche, 213 ordentliche und 
lO außerordentliche l\litrrlieder. Eine besondere Ermunterung 
tar die vorn k. k. l\li~sterium für öffentliche Arbeiten ver
iehene Subvention von jährlich K 1000·-. 
F Die Abhandlungen enthalten einen zweite? Au_fsatz von 

· Bach über Mastodonreste aus Steiermark. Eme emgehende 
:ontang;eologische Studie hat W. Hotz aus Bas~l geliefert. 
Re ~etr1fft die l\Iagnetitlagerstätten von Vaspatak m Ru~yacler 

0 m1tate. Sie ist dadurch besonders wertrnll, daß sie auf 

einer Karte im Maßstabe 1 : 2000 die Ergebnisse der magneto
metrischeu Aufnahme des Erzfeldes der Emiliagrube enthält. 
Dieselben zeigen, daß sich Erze dort und nur dort vorfinden, 
wo schon durch Stollen nach Erz gegraben wurde uncl daß 
es sich um getrennte Erzkör11er und kein einheitliches Lager 
handelt. Die Arbeit ist ein neuer Beweis für die Brauchbarkeit 
magnetometri.scher .Aufnahmen. Die dritte, jiingere Krusten
bewegungen m den Karpathen behandelnde Abhandlung rührt 
von Leo R. v. Sawicki her und beruht auf morphologischen 
Forschungen. Sie weist nach, daß die l\Iodellierung der· 
Karpathenoberßii.che in drei Zyklen (Miociin, Pliocän und 
Quartär) erfolgte, daß nicht die Hauptfaltung, sondern jüngere 
Krustenbewegungen das heutige Karpathenrelief bedingen und 
daß diese Bewegungen um so jünger zu sein scheinen, je mehr 
man nach Osten geht. Dr. JV. Pet1·aschek. 
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Das Salz, dessen Vorkommen nnd Verwertung in 
sämtlichen Staaten der E1"1le. Verfaßt von J. Ottokar 
Freiherr von Buschmann, k. k. Ministerialrat i. R. usw. Erster 
Band. Europa. 

Wir haben schon bei dem Erscheinen des zuerst ver
öffentlichten zweiten Bandes in Nr. 51 dieser Zeitschrift vom 
Jahre 1906 auf die außerordentliche Bedeutung dieses groß 
a~~el.egten . \V erkes hingewiesen und die vielen Vorzüge ge
wurd1gt, die dasselbe nach Inhalt und Gliederung besitzt· 
nun auch der längst erwartete Schlußband dieser monumentale~ 
Arbeit vorliegt, vermag man erst die überwältigende Fülle 
des zu behandelnden Stoffes g·anz zu iiberblieken. 

Der Inhalt des die euro11äischen Staaten umfassenden 
ersten B~n~es rechtfertigt denn auch tlie uneingeschränkte 
und allseitige Anerkennung, die der Autor in der gesamten 
Fachwelt gefunden hat, in vollstem Maße. 

Das Sammelwerk. bildet ein unschätzbares V/erkzeng in 
der Hand des Volkswirtes, der aus ihm alles Wissenswerte 
~rführt üb~r das Vorkommen und die Gewinnung des Salzes 
m allen Ländern der Erde, über dessen Ein- und Ausfuhr und 
dessen Besteuerung, über den Salzhandel untl über die Ver
wendung des Salzes im Haushalte des Menschen und in der 
Landwirtschaft sowie zu gewerblichen und industriellen Zwecken. 
. Die ii;i den einzeln~n Ländern diesfa.lls geltenden gesetz-

h.chen. Bestimmungen, die Monopols-, bezw. Steuervorschriften 
srnd eingehend dargestellt und bis auf die neueste Zeit nach
gefiih~t; so hat beispielsweise der in Dänemark mit 1 Jänner 
1909 m. Kraft getretene neue Z?lltarif und die heuer geplante 
Abschaffung des Salzmonopols m Bulgarien schon Aufnahme 
gefunden. 

Die Salzstatistik ist durchweg bis zum Jahre 1906 ab
geschlossen und im Nachtrage zum Teile noch durch Angaben 
aus den .Jahren 1907 und 1908 ergänzt worden. 

Von den europäischen Staaten wird zuerst Rußland be
handelt; besonderes Interesse erwecken hier die Schilderun"'en 
über die Salzgewinnung aus den Limans - clen Salzseen ~nd 
~ümpfen des Schw~rzen Meer~ebietes un~ die Beschreibung der 
m rascher Ausbreitung begriffenen Sternsalzwerke im Donez
becken. 

Nach Rußland folgt Deutschland und diesem Österreich
Ungarn mit unseren neuen Reichslanden Bosnien und Herze
gowina. Wie begreiflich, hat der Verfasser diesen Ländern eine 
ganz beso.ndere Aufmerksamkeit und Sorgfalt zugewandt und 
aus dei;i i~m zunä~~st gelegenen und ergiebigsten Quellen 
~uch reichlich geschopft. Genau die Hälfte cles ganzen Bandes 
ist Deutschland und Österreich-Ungarn allein gewidmet. Von 
den übrigen Ländern wären noch Frankreich und Italien zu 
erwähnen, deren hochentwickeltes Seesalinenwesen eine ein
gehende Beriicksichtigung erfahren hat. 

Es wäre <lurchaus verfehlt, den Wert des Buches lediD"lich 
nach seinem äußerst reichhaltigen statistischen Materiale"' und 
dem volkswirtschaftlich und staatsfinanziell bedeutungsvollen 
Inhalte allein zu beurteilen; mindestens ebenso wertvoll ist 
es auch für den Techniker durch die überaus zahlreichen teils 
in de.n 'l'ext eingestreuten, teils in Fußnoten en thal ten~n Be
schre1bu~gen und Notizen, in welche alles zusammengetragen 
wor.den ist, was in geschichtlicher, geologischer und technischer 
Beziehung„Interesse bietet. So fesselt, um nur einiges wenige 
a~s der Uberfiille des Stoffes herauszugreifen, insbesonders 
!he Anmerkun~ über das Briquetage im oberen Seille-Tale in 
Deutsc~-Lothrmgen, das erst in jüngster Zeit auf prähistorische 
Industrieanlagen zur Gewinnung des Salzes zurückgeführt 
werden konnte. Von fachlichem Interesse sind ferner die 
Abh~.ndl~ngei:i über das Kalisa}zvorkommen und die Syndikats
verhaltn1~se ~.? Deutschlan~, die Darstellung der Entwicklung, 

. welche die JUngste Techmk der Salzerzeugung in Vakuum
verdampfapparaten genommen hat und die vielen geschichtlichen 
Anmerkungen über die alpinen und galizischen Salzbergbaue 
und Salinen. 

Auch sei noch der ungemein zahlreichen Literaturnach
weise gedacht, die in ihrer erstaunlichen Vollkommenheit 
gründlichste Sachkenntnis und Stoffbeherrschung verraten, und 

die allein schon das Werk für den Fachmann unentbehrlich 
erscheinen lassen. 

Mit dem nunmehr zum Abschlusse gebrachten zweiten 
Bande hat Baron Buschmann berechtigten Anspruch auf die 
Ai;ier~ennun~ weiter Kreise erworben; seine engeren öster
reichischen J< achkollegen aber, welche Gelegenheit hatten die 
schier unüberwindlichen Schwierigkeiten kennen zu lernen ~nter 
denen er die Vollendung seines Lebenswerkes förmlich erkKmpfen 
mußte, zollen ihm dafür ungeheuchelte Bewunderung und 
wiirmste Dankbarkeit. C. Schram!. 

Amtliches. 
Der Minister für ilffentliche Arbeiten hat im Stamle der 

staatlichen Montanverwaltungsbeamten dem Magazinsverweser 
Anton Schmidt eine Stelle in der IX. und dem Kohlen
expedienten Adalbert D ob es eine Stelle in der X. Rangklasse 
verliehen. 

Der Kassier Johann Brennig in St. Joachimsthal wurde 
der Bergdirektion Brüx zur Dienstleistung· zugewiesen. 

Der bergbehördlich autorisierte Bergbauingenieur Ladislaus 
Alexander Graf Skarbek, mit dem Standorte in Krzeszowice, 
~at am 3~. Mai 1909 den vorgeschriebenen Eid abgelegt und 
ist von diesem Tage an zur Ausübung dieses Befugnisses be
rechtigt. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Stanislaus 
No w a k hat seinen Standort von Alwernia nach Krakau 
verlegt. 

Erkenntnis. 
Über Ansuchen der Gemeinde Miröschau vom 27. April 

1906, Z. -185, wird auf Grund des Ergebnisses der a:u 4. und 
5. J~?i ~907 unter Beiziehung eines montangeologischen Sach
verstand1gen gepflogenen Lokalerhebung im Einvernehmen mit 
tler k. k. Bezirkshauptmannschaft in Rokycan gemäß § 18 
a. B. G. verfügt, daß zum Schutze der Quellen der Trink
und Nutzwasserleitung der Gemeinde Miröschau innerhalb des 
nachstehend beschriebenen Schutzgebietes das Aufsuchen vor
beha.ltener Mineralie~ durch wie !mmer geartete Schürfungs
arbeiten zu unterbleiben !iahe. Dieses Schutzgebiet ist nach
stehend begrenzt: 

Südlich durch die Verbindungslinie zwischen dem Zu
sammenstoß11unkte der Parsellen ZZ. 322 323 in Ptikosic 
und 841 in Jiliröschau und dem Zusam~enstoßpunkte der 
Parzellen ZZ. 2042 und 2043 in Miröschau mit der Katastral
grenze vonPi-ikosic, östlich durch die Verbindungslinien zwischen 
dem letztgenannten Punkte und dem Zusammenstoßpunkte 
de~ Parzell~n ZZ. 402, 395/ 1 und 520/1 in Miröschau, dann 
zwischen diesem Punkte und dem Zusammenstoßpunkte der 
P_arzellen ZZ. 509, 511 und 1832 dortselbst nördlich durch 
die Verbindungslinien zwischen dem zuletzt genannten Punkte 
und dem ~usammenstoßpunkte der Parzellen ZZ. 586 587 
und 1842 m Miröschau, dann zwischen diesem Punkt~ und 
der ~üdlichsten Spitze der Parzelle Z. 961/2 dortselbst und 
westlich durch die Verbindungslinie zwischen dieser Spitze 
und dem Zusammenstoßpunkte der Parzellen ZZ. 855 856 
und 874 in Miröschau, dann zwischen diesem Punkte und dem 
Zusammenstoßpunkte der Parzellen ZZ. 322 323 in Pnkosic 
und 841 in Miröschau. ' 

. Au~erdem wird zum Schutze der Wasserleitung selbst, 
so'~~it sie außerhalb des Schutzgebietes liegt, verfügt, daß 
Schurfungen auf 'forbehaltene Mineralien sich höchstens auf 
10 111 zu derselben annähern dürfen. 

Dieses Erkenntnis gründet sich darauf, daß das öffentliche 
Interesse der Versorgung der genannten Gemeinde mit Trink
und Nutzwasser ein bedeutendes ist und daß nach dem Aus
spruche der Sachverständigen ller Bestand der Quellen durch 
den Bergbau gefährdet werden würde. 

Pilsen am 4. Mai 1909. 

K. k. Revierbergamt. 
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Vereins-Mitteilungen. 

Montanverein für Böhmen. 
Protokoll aufgenommen iiber die Y ersammlungen am 

S .• Juni 1909 in Kladno. 
Anwesend: K. k. Oberbergrat Scherks als Vor

sitzender, Oberingenieur Benes in Vollmacht des Ober
bergverwalters \V n n der 1 ich, Bergdirektor Fitz, Berg
d!rektor Herrmann, k. k. Oberbergrat Heutter in 
eigenem Namen und in Vollmacht des Generaldirektions
rates Hvizdalek, Bergdirektor Svestka in Vollmacht 
der Bergdirektoren Berger und \Vurst sowie in eig·enem 
Namen, k. k. Hofrat Zdrahal, Dr. Pleschner als 
Schriftführer. 

I. Generalversammlung: 1. der Jahresbericht 
sowie die Rechnungen für 1908 wurden genehmigt; 
2. das Präliminare und der Mitgliedsbeitrag fiir 1908 
wurden im Rahmen des Vorjahres angenommen; 3. die 
bisherigen Revisoren wurden unter Dank für die g"iitige 
Betätigung ihres Ehrenamtes wiedergewählt; 4. den 
Hörern der k. k. montanistischen Hochschule in Pi-ibram 
Werden die Reisestipendien zu Handen des Rektorates 
eingesendet werden; 5. sodann wurde über A11trag des 
k. k. Hofrates Z d r {t h a 1 dem k. k. Oberbergrat Reutte r 
sowie den Herren von der Eisenhütte in Kladno der 
Dank für die freundliche Aufnahme ausgesprochen. 

II. Die Ausschußsitzung beschäftigte sich: a) zu
nächst mit den Äußerungen, welche einzelne \Verke zu 
dem Entwurfe einer neuen Schlagwetterverordnung er
stattet haben, wobei auch hervorkam, daß ein Revier
a1nt nicht alle Paragraphe jenes Entwurfes mitgeteilt 
h~tte. Es wurde beschlossen, daß jedes Mitglied, welchem 
eme derartige Verordnung zukommen wird, deren Ab
schrift dem Montanvereine einsende, worauf expraesidio 
n~ch Revieren Experten zur Beratung über die einzu
leitenden Schritte berufen werden; b) in Hinblick auf 
mehrfache Zuschriften wurde beschlossen, daß der Montan
verein an dem Standpunkte, daß er ein Fach- und kein 
politischer Verein ist, festhalte und gegen die Verlegung 
der montanistischen Hochsclmlen eine ablehnende Stellung 
einnehme; c) nach Besprechung sonstiger Akteneinläufe 
und Fachfragen wurde die Sitzung geschlossen. 

* * * 
~ahresbericht des y ereinsausschusses, erstattet in der 

:X.YJ. ordentlichen Generalversammlung 1les Montan· 
-vereines für Böhmen. 

Die hor.hgeehrten Herren 
auf das herzlichste begrüßend eröffne. ich. die General:cr
~amrnlung und bitte, nachstehenden Bericht über das Verems
Jahr 1908 zur geneigten Kenntnis zu nehmen: 
I Seinen Satzungen getreu wachte unser Verein über die 
Dteressen der einzelnen Mitglieder· wenn auch fern vom Ge

boge des Finanzmarktes und vom D~öhnen der Werkmaschinen, 
beobachtet er von seiner nur auf dem gemeinsamen yertrauen 

1:ruhenden Wachtzinne alle Erscheinun_gen des. W1~tschafts-
bens, _welche auf die Mitglieder von Emfluß .. sem. konnen. 

Nicht unsere Schuld ist es daß der Ruckbhck auf das 
Verflossene Jahr wenig Erfreuliches bietet, und in gewissem 

Sinne hat jenes bittere Wort Recht behalten, wonach an der 
Hochkonjunktur der Nachbarstaaten 1lie österreichische In
dustrie wesentlich nur mit dem teueren Geldzinse teilgenommen 
hat, "ährend sie die gedriickte Situation in voller Wirkung 
fühlen muß. Daß aber krisenhafte Situationen in der Gesamt
industrie auf die Kohlen- und Erzproduktion zurückwirken, 
daran zweifelf lieute kein Einsichtiger. 

Wir teilen jedoch nicht bloß dieses Schicksal mit der 
Industrie, sondern haben die gleichen Feinde in der aus
ländischen Konkurrenz und in der heimischen Sozialpolitik. 
Der Satz: „Viel Fein!\' viel Ehra kann uns ebensowenig be
ruhigen, als irgend eine platonische Zusage staatlicher Industrie
förderung bei einer Festrede, denn die Taten lassen für uns 
die Bedachtnahme, geschweige denn ein Wohlwollen in der 
Exekuti•e und Gesetzgebung vermissen. So wurde, um nur 
einen Fall zu erwähnen, das Berichtsjahr von sämtlichen 
~Iontanisten zn achtenswerten Vorschlägen bezüglich einer 
Anderung des Berggesetzes benützt, während das be
gi11nende Jahr l!l09 einen ebenso geheim als den Vor,;chlägen 
entgegengesetzt gehaltenen Entwurf zutage förderte. Die 
Schließung des Heichsrat.es brachte es mit sic!J, 1laß 1lieser 
nach l\Iaß einer engherzigen, um nicht zu sagen einseitig be
schränkten Tendenz bestellte Entwurf in einer neuen Fassung 
umgearbeitet wurde, welc!Je zwar jene Bestimmungen, derent
wegen die g-rößte Erregung in .Fachkreisen entstand, fallen 
ließ, aber auch jetzt noch so viele Härten enthält, daß aus 
dem Schaden der Unternehmer nicht die Konsumenten, sondern 
fiskalische Sonderinteressen Profit haben würden. Während 
selbst im Stammlande der Freiheit, in Frankreich, die Regierung 
zur Einsicht gelangt, daß die Bäume der Arbeitersyndikate 
gestutzt werden müssen, fördert man bei uns offiziell Pläne, 
welche die Arbeiter zum Herrn über den Unternehmer machen, 
nur aus dem ~runde, weil diese Pliine zu den „parteimäßigen 
Forderungen" gehören. Da dieser Grund wahrlich den ent
gege11stehenden sachlichen Gründen nic!Jt stand!Jalten kann, 
haben gerade in jüngster Zeit Delegierte aller österreichischen 
Fachvereine gegen das Projekt der Sicherheitsmänner im 
Bergbau Stellung genommen. Ein weiteres Schlagwort aus 
der sozialistischen Rüstkammer ist die w ö c h e n t 1 i c !Je Lohn -
zahlung bei allen Bergwerken, welchem gegenüber unser 
Verein nach längerer, dieser Materie gewidmeten Ausschuß
beratuug feststellen mußte, daß bei größeren Erz- und Schwarz
kohlen werken eine wöchentliche Lohnzahlung, insofern darunter 
nicht ein Vorschuß, sondem die definitive Zahlung verstanden 
wird, technisch nicht durchführbar erscheint. Ebenso wie 
früher hat sich auch im Berichtsjahre der Montanverein mit 
der Sozialversicherung intensiv beschäftigt, denn wir 
haben den begreiflichen Wunsch, daß die Opfer, welche seitens 
der Unternehmer gebracht werden, i!Jren Arbeitern zugute 
kommen und nicht fremden Agitatoren. Daß sie von letzterer 
Seite niemals Dank zu erwarten haben, zeigt die Tatsache, 
daß alle hinsichtlich der Bruderladen und der spezifischen 
Montanverhältnisse gestellten Anträge bei den Arbeitern bloß 
deshalb verdächtigt werden, weil sie von den Arbeitgebern 
herriihren. 

Unbekümmert um diese unrl sonstige Pauschalver
dächtigungen werden wir aber auch künftighin unserer Über
zeugung Ausdruck verleihen und sowohl eine solche Stilisierung 
von Gesetzentwürfen als auch eine solche Handhabung der 
geltenden Normen anstreben, daß nicht unfruchtbare Sozial
politik getrieben, sondern an richtiger Stelle die Fürsorge 
Platz greife. 

Demnach haben wir auch das Gesetz über die 
Pensionsversicherung der in privaten Diensten An
gestellten nicht aus den Augen verloren, denn es erfordert 
auch l\'eiterhin Sorgfalt bei Beurteilung der Beamtenqualität 
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und bei Berechnung der Leistungen hinsichtlich jener Bruder
la<lenmitglieder, die darunter fallen. 

Die „Arbeitgeberzeitung" vom 8. llfai !. J. veröffentlicht 
den parlamentarischen llfotivenbericht zur neuen Reichsver
sichernng in Deutschlaml, in welchem konstatier.~ wird, daß 
„in vielen Ortskrankenkassen die Versicherten ihr Ubergewicht 
zu politischen Parteizwecken ausni\tzen und daß überwiegend 
die Kan1lidaten zu den Organen der Ortskrankenkassen ans 
politischen oder gewerkschaftlichen Titeln gewählt werden. 
Es liege daher ni1·ht nur im Interesse der gesamten Volks
wirtschaft, sondern auch der Versicherten, wenn 1lurch die 
vorgeschlagene Reform derartige parteipolit.ischc Ausnützungen 
der Krankenkassen aufhören". 

Diese Übclstän1le herrschen nicht minder bei uns; auf 
eiern Riicken der Industrie sind Abgeordnete in das Parlament 
gPlangt, welche den Unternehmer befehden. Leider finden 
sich in beiden l!ii.usern des Heichsratrs wenig 8chi\tzer der 
industriellen Produktion, so daß diese Kreise in ernste Er
wägung zu ziehen hahen, ob nicht fiir künftige Kandidaten 
ein solcher Einsl'hlag zu fordern ist nncl ob nicht insbesondere 
bei der Reform von Wahlordnungen die !1roßindustrie gleiche 
\Vählergruppen erhalten soll wie andere Erwerbskategorien, 
die nicht so bedeutende \Yerte sdrnffen nncl nicht so hohe 
Lasten tragen. 

Wir haben es 1laher mit. Freud1• begrüßt, 1Llß tler Prag·er 
In1lu;;trirllenverhand die Schaffung einer Kurie der Groß· 
in du s tri e für tlie Land tngswahlordnung in Böhmen anstrebte 
und sind, <la auch <ler :\lontanprodnktion in diesem Rahmen 
Gleichberechtigung gewährt wnnle, nebst notieren Fachvereinen 
der bezüglichen Petition beigetreten. 

Daß in clem späteren Hegierungsentwurfe eine solche 
Kurie wi1ler Erwarten nicht vorgesehen war, darf die Industrie 
in dem Kampfe um ihr Hecht nicht entmutigen, es soll vielmehr 
eine Lehre sein, daß auf unkontrollierbare Zusagen kein 
Verlaß und <lie 1\Iacht der Argumente in der Beharrlichkeit 
verbunden mit <ler sachlichen Berechtigung gelegen ist. 

Ans gleichen Motiven bekämpften wir den Entwurf einer 
(+ebäuclesteuerrcform, weither eine Verschlechterung 1ler 
bisherigen Sachlage bedeutet hat, und wenden den Publi
kationen des k. k. Oherst.en Gerichtshofes, soweit sie Berg
sachen betreffen, wie nicht minder den Entscheidungen des 
Verwaltungsgerichtes sowie allen Zentralbehörden in An
gelegenheit der :'\Iontanistik unsere Aufmerksamkeit zu. 

Wir halten es weiter für unsere Pflicht, mit den Fach
korporationen in Fühlung zu bleiben, und stellen uns immer 
~.ur Verfügung, wenn der Zentmlverein der Bergwerksbesitzer 
Osterreichs ein gemeinsames Vorgehen aller österreichischen 
Fachorganisationen anregt, bzw. rufen wir dessen Führung 
in solchen Belangen an. In nicht minder freundlichem Kon
takte stehen wir mit 1len wirtschaftlichen Vereinigungen, ins
besondere mit den autoritativen Vertretungen von Gewerbe 
und Handel. Von letzteren ersuchte uns namentlich die Prager 
Kammer wieilerholt um Gutachten auf montanistischem Gebiete. 
Auch das k. k. Han<lelsministerium, in dessen Ressort der 
Industrierat mit der nunmehrigen Montansektion gehört, hat 
im Berichtsjahre unter eiern 8. November, Z. 30.609, unseren 
V uein eingeladen, ihm die perio<lisl'hen 'l'iitigkeitsberichte 
einzusenden, worauf die Eintragung in den „Kataster der 
freien Vereinigungen zur Wahrnng der industriellen und ge
werblichen Interessen" erfolgte. - Vom Wunsche beseelt, 
daß eine tüchtige Beamtenschaft fiir das Berg- und Hütten
wesen heranwachse, suchen wir die Hochschüler unseres 
Territoriums durch Stipendien zur Anhänglichkeit an die 
montanistischen Wissenschaften anzueifern, und sind bemüht, 
auch in Laienkreisen die Mißverständnisse jeglicher Art 
aufzuklären. 

Hoffen wir, daß, wie in letzter Zeit die zur Kriegsgefahr 
verdunkelten Wolken sich wieder Yerfiüchtigten, auch für 
unseren düsteren Horizont eine Aufhellung erfolge. Für alle 
Fälle tut Einigkeit not, und dieser gelte unser alter Berg
mannsgruß: Glück auf! 

Seherks ru. p. PJeschuer lll. p. 

Nekrolog. 
Ilcrgdirckt.or Rudolf Flccbucr i·· 

In Schladming, w0 seine bergmännische Tätigkeit, die 
ihn in der ~'olge weitab von der Heimat entführen sollte, be
gonnen hatte, ist nach einem an Erfolgen, aber auch an Ent· 
täuschungen reichen Leben Rudolf F 1 e c h n er am 29. März 
1. J. eines pliitzlichen Todes gestorben. Unserem Fachkreise 
durch seinen Berufswechsel seit .Tahrcn entrückt, werden seine 
Kollegen wohl erst durch diese Zeilen Nachricht von seinem 
Hinscheiden erhalten und in Erinnerung der in seiner Gesell· 
schaft verlebten Stunden, seiner liebenswürdigen, anspruchs· 
losen Persönlichkeit und seines reichen Wissens des nunmehr 
Verewigten mit teilnahmsvoller Trauer gedenken. 

Fl.~chner war im Jahre 1837 in Schlöghnühl bei Glogg
nitz N.-0., dem damals k. k. Blaufarben werke, als Sohn des 
Landesgerichtsarztes Dr. Emmerich Anton F 1 e c h n er geboren; 
seine Mutter, Flora Flechner, war die Tochter des beri\hmten 
Berghofrates von Gersdorff, welcher, als er mit dem Studium 
zur Durchführung des von ihm erdachten Verfahrens zur 
direkten Darstellung des Eisens aus Erzen in Schlöglmühl be· 
schäftigt war, durch die großen Halden von Rückständen 
der Smo.ltefabrikation auf den Gedanken verfiel, das in den 
Schmelzsehlacken enthaltene Nickel zu gewinnen. Seine Ver
suche waren von den besten Erfolgen gekrönt, denn es gelang 
i~m bekanntlich, eine Methode zur Herstellung 1les Würfel· 
mckels im großen einzuführen, durch welche dieses bis de.hin 
wenig beachtete llletall eine ausgedehnte industrielle Wich· 
tigkeit erhielt. Angeregt durch die Tätigkeit seines Großvaters, 
befestigte sich schon gegen Ende seiner Gymnasialstudien in 
R?dolf F 1 e c h n e ~ der Entschlu~, sich ebenfalls dem Bergwesen zu 
widmen. Der Fenenaufenthalt m Schladming, der Besuch der von 
Hofrat von Gersdorff 1832 erworbenen Nickelgruben daselbst, 
deren Lage mitten in der großartigsten Hochgebirgsland· 
schaft ihm als die schönste Illustration zur Poesie des Berg· 
bo.ues erschien, und endlich die verlockende Aussicht. einst 
Mitbesitzer der Schladminger Nickelwerke zu werden ·trugen 
bei, ihn in diesem Entschlusse zu bestärken. Im Okt~ber 1854 
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be~og .Flechner das Polstechnikum in Wien, in welchem ihn 
sein eiserner Fleiß in allen Fächern bis an die höchsten Ziele 
geleitete, und im Herbste 1858 die Bergakademie in Leoben, 
nach deren Absolvierung ihm eine Assistentenstelle angetragen 
wurde; er zog es jedoch vor, um seine Zuteilung ir.um Eisen· 
Und ~tahl werke X euberg einzukommen. Bevor aber 1liese praktische 

. ituchenzeit vollstiin1lig beendet war, veranlaßte ihn 1862 .eine 
erkettung von Umständen, im Interesse des Bergbaubesitzes 

der Familie die Leitung der Schladminger Werke zu iiber
nehmen. Damit. begann für ihn die Zeit der Sorgen und des 
farnpfes, denn mißliche Verhiiltnisse führten zeitweise Unter-

rechungen des Betriebes herbei und steigerten sich später 
d~~art, daß sirh Flechner veranlaßt sah, sein Wissen und 
Konnen anderweitig zu verwerten. 1869 erhielt er einen Huf 
nae~ Naumburg am Bober, wo er die Leitung einer Nickel
fabn~ übernahm. Dort war es, wo nach einer Reihe von 
traurig bewegten Jahren ein Sonnenstmhl seiu Leben erhellte, 
denn in der Tochter des angesehenen Arztes Dr. Wolff, in 
dessen Familie ihm die liebevollste Aufnahme zuteil geworden 
~ar, fand er seine treue Lebensgefährtin. Nachdem Flechner 
~n Naumburg und später in Schwerte in Westfalen die ihm 
übertragenen Aufgaben vollendet hatte, folgte er einem Rufe 
n!lch Schweden, wo er in S1\gmyra der Gründer und Leiter 
eu~es bedeutenden Nickelwerkes wurde. Befriedigt durch seinen 
Wirkungskreis, begliickt durch die Geburt eines Söhnchens urnl 
~ngenehm angeregt durch den Verkehr mit ihm gleichgesinnten 
Ienschen, wurde ihm der Aufenthalt in Schweden immer lieber 

und. vertrauter. Aber da drang ein Notruf aus Schladming 
zu .ihm, als die plötzliche und unerwartete Erhöhung der Xickel
preise die 'Wiederaufnahme cles 'Verksbetriebes dringend er
scheinen ließ, und Flechner sah sich trotz der pckuniiiren 
Verluste, die sein Abschied vor Ablauf seines Kontraktes 
r~rbeifiihrte, veranlaßt, seine Stellung aufzugeben und einer 
e1der trügerischen Hoffnung nachzugehen. Denn kaum waren 
~urch sein Bemiihen die Arbeiten mit unsäglichen Geldopfern 
lll Gang gebracht, trat eine neuerliche Entwertung des Nickel
metalles ein und als sich dann gleichwohl die Gelegenheit 
ergab, Schladming an eine französische G!"sellschaft zu ver
kaufen, scheiterten die Verhandlungen knapp vor ihrem Ab
~chlnsse infolge der Entdeckung der reichen Nickelerzlnger 
in Neukaledonien. - Schwer enttäuscht durch diese Ereignisse, 
ab.er nicht entmutigt, suchte Flechner nach einem neuen Felde 
se1~er Tätigkeit, was auch den Erfolg hatte, daß ihm 1880 die 
Leitung des Kupferwerkes Balli.n in Siebenbürgen übertragen 
Wur.de. Wohl erzielte er hier mancherlei schöne Resultate, 
~le~n Mangel an Betriebsmitteln nllll Streitigkeiten unter den 

es1tzern verhinderten ihn, trotz angestrengter Arbeit, vieler 
~u~egung und persönlicher Verluste, das Werk konkurrenz
fähig zu gestalten. Zum Leidwesen der Gewerken, die seine 

mühevollen und aufopfernden Leistungen anerkannten, gab er 
diese Stellung auf und übersiedelte 1882 nach Wien. Schon 
während seines Aufenthaltes in Balan lieferte F 1 e c h n er Bei
träge für die „Üsterr. Ztschr. f. B.- u. Hiittenw." über ein neues 
Extraktionsverfahren fiir Kupferkiese, über einen Gaserzröstofen 
zur Kupferauslaugung, über die Zugntebringung von Ofen
bären, 1883 über die Extraktion von Kupfererzen, iiber die 
Kosten der Bal:mer Auslaugarbeit, iiber die Auslaugarbeit mit 
chlorierenller Rüstung; in Wien, wo er sich den hier wohnenden 
Fal'hgeno~sen anschloß, nahm er seine literarische Tätigkeit 
wir,der auf und veröffentlichte eine Reihe wertrnller Artikel 
iiber Nickelfuncfätätten (welchen schon 1879 ein ähnlicher in 
„ Dinglers pol. J ourn." vorangegangen war), iiher .Munktells Gold
extraktionsverfahren, über Aluminium, iiber Werkbleientsilberung 
u. a. m.; auch beteiligte sich F 1 e c h n er mit wissenschaftlichen 
Vorträgen an den Fachversammlungen der Bergleute im In
genieur- unll Architektenvereine und 1888 au dem ße!gmanns
tage mit einem Vortrage iiber die l\[anipulationswahl bei 
Zugutebringung von Au, Ag, Cu, Ni, Co und Sb aus Erzen. 
In llen .1\litteilnngen des technologischi::n Gewerbemuseums ,-er
üff1mtlichte er 1888 aueh eine Besprechung unter dt>m Titel: 
Bediirfnis, Aufgabe uml Einrichtung einer metallurgischen 
Versuchsanstalt in 'Vi<>u. Flcehners vielumfassende Kennt
nisse und Jll'aktische Erfahrungen anerkennend, iibertrug ihm 
die hosnisch-herzegowinische .Montanverwaltung im Jahre 1887 
die Instand- und Inbetriebsetzung 1ler Kupferhütte Sinja.ko in 
Bosnien, welche erunterallerhandBeschwerden und Entbehrungen 
in fünf Monaten z11 Ende führte. um dann, da il.1111 die Fort
führung des Betriebes versagt blieb, abermals enttäuscht. und 
tief verstimmt. wieder nach Wien zurückzukehren. Jl[it dieser 
Mission beendete F 1 e eh n er ~eine bergmännische Laufbahn, 
denn er trat 1890 zum Gewerbeinspektomt über, wurde Ge
werbeinspektorassist.ent und später Gewerbeinspektor in 
Innsbruck und zuletzt in Linz. Wie ernst und gewissenhaft 
er die Obliegenheiten auch dieses seines neuen Berufes erfüllte, 
gebt aus dem in den anerkennendst«lP. Worten abgefaßten Dekret 
hervor, das ihm 1902 bei seinem Ubertritte in den Ruhestand 
zugestellt wurde; auch beweisen es die von Flechner in den 
.1\litteilungen des Tiroler Gewerbevereines und in jenen des 
Hygienischen l\[uReums in Wien veröffentlichten Aufsätze iiber 
die Holzindustriein Tirol, iiber Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen, 
über die Ventilationsanlage in einer Vorarlberger Spinnerei, 
über Arbeitergesundheits- und Wohlfahrtseinrichtungen in 
Dornbirn, iiber die Schutzvorrichtungen bei Kreissägen und 
andere mehr. 

.1\Iit Rudolf F lech ner ist ein kenntnisreicher Fachgenosse 
von seltener Herzensgüte, Bescheiilenheit und Selbstlosigkeit 
aus unserem Kreise geschieden. Seinem Andenken seien von 
Freundeshand diese Zeilen gewidmet. Ei-nsl. 

Grundsteinlegung zum Technischen Museum für Gewerbe und Industrie. 
Sonntag den 20. Juni vormittags ist in Anwesenheit 

Sr . .1\Iajestät des Kaisers cler Grundstein zum Technischen 
;Museum für Industrie und Gewerbe gelegt· worden, das sich 
in die Reihe der aus Anlaß des Regierungsjubiläums des 
Monarchen geschaffenen Institutionen fügt. 

Die Feier der Grundsteinlegung des Illuseums\ das sich 
ge~enüber dem Schünbrunner Vorgarten erheben wird,, fand 
bei herrlichem Sommerwetter statt und gestaltete sich be
sonders festlich. 

Während der Wiener Männergesangverein die Volks
hymne anstimmte wurde der Monarch vom Obmanne des 
Arbeitsausschusses' Herrenhausmitglied Arthur Krupp und 
Sr:. Exzellenz Bürgermeister Dr. Lueger ehrfurchtsvol~ be
grußt. Se . .1\Iajestät begab sich auf den Festplatz und reichte 
Sr. k. und k. Hoheit clem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog 
Rainer die Hand. 

Vor dem Eintritt in das Hofzelt reichte Se. Exzellenz 
Weihbischof Dr. Marschall Sr. Majestät dem. Kaiser das 
Aspergile. Sodann hielt der Obmann des Arbeitsausschusses 

Herrenhausmitglied Krupp an Se. Majestät eine Ansprache, 
in welcher er da~ neue Museum als eine große Lehranstalt für 
das Volk um! als ein Denkmal für;dieRegierung Sr. Majesti\t pries. 
„Gott segne, Gott erhalte, Gott schütze den machtvollsten 
Förderer der technischen Arbeit: unseren allergnädigsten Herrn 
und Kaiser Jt'ranz Joseph I.!" 

Laute Hochrufe erschollen. Sodann ergriff Se. Exzellenz 
Bürgermeister Dr. L ueger das 'Vort zu einer Rede, in welcher 
er dem Werke Blühen und Gedeihen wiinschte un<l die Segens· 
wünsche des Vorredners für den Monarchen wiederholte, 
worauf stürmische Hochrufe über den Festplatz erschollen. 

Se. Majestät der Kaiser gab in seiner Erwiderung 
der besonderen Freude Ausdruck, daß sein sechzigjähriges 
Regierungsjubiläum zur Verwirklichung dieses Werkes den 
Anlaß geboten hat und sprach allen, die zur Errichtung dieses 
Werkes beigetragen haben, seinen herzlichsten Dank aus. "An 
der Unterstützung Meiner Regierung soll es dem Museum auch 
in Hinkunft nicht fehlen. lllöge es der tec.hnischen sowie in-
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dustriellen Arbeit zum Heile des Volkes und des Vaterlandes 
reichen Segen bringen!" 

Neuerlich jubelte die Festversammlung Se. Majestät zu, 
und es erfolgte die Weihe des Grundsteines durch Se. Exzellenz 
den hoehw. Herrn Weihbischof Dr. Marschall. Während 
der Zeremonie sang der Männergesangverein das „Gloria" aus 
der „Deutschen lllesse" von Schubert. Nun wurde die Urkunde 
in den Grundstein versenkt. 

Se. ll1ajesfät der Kais er besichtigte schließlich die auf 
dem Festplatze ausgestellten, mit den 5000 Kronen preisen 
prämiierten Pläne fiir das :!lluseum. Die Pläne stammen von 
den Architekten k. k. Baurat Hans Schneider, Rudolf 
Krausz und Max Hegele. 

Zur Entstehungsgeschichte des Museumsplanes sei folgendes 
mitgeteilt: 

Als seinerzeit der Plan zur Durchführung einer Jubiläums
ausstellung nicht zur Verwirklichung gelangen konnte, wurde 
vorn Handelsministerium die Initiative ergriffen, um eine andere 
.Jubiläumsveranstaltung des Gewerbes uml der Industrie ins 
J,eben zu rufen. Herr Sektionschef Dr. Brosche bildete aus 
den Vertretern der drei industriellen Zentralorganisationen, 
dann des Niederiisterreichischen Gewerbevereines und des 
Elektrotechnischen Vereines ein Komitee zur Durchführung 
des von ihm propagierten Gedankens eines Technischen Museums. 
Obwohl sich 1ler Ausführung des Planes große Schwierigkeiten 
in den Weg stellten, ist es den Obmännern der Unterkomitees 
gelungen, die Errichtung des Museums auf einem sehr ge
eigneten Platze sicherzustellen. An der Spitze des Arbeits
ausschusses, 1lcm die Führung der ganzen Aktion zufiel, steht 
Herrenhausmitglied Arthur Krupp. Die schwierigen Arbeiten 
1les Organi8ationskomitees, das insbesondere auch die wichtige 
Propaganda durchzuführen hatte, leitete der Präsident des 
k. k. Gewerbeförderungsamtes Herr Sektionschef Dr. Wilhelm 
Exner, dem Rechtskomitee präsülierte Herr Sektionschef 
Dr. Sigmund B 1 o s c h e, währeml die Arbeiten des Baukomitees 
dem Abgeordneten Oberbaurate Günther oblagen. An der 
Spitze des Finanzkomitees steht der Großindustrielle Herr Hugo 
von Noot. F. K. 

Notizen. 
Rettung eines ·Menschen bei einem Grubenbrande 

durch den Atmungsapparat Pneumatogen. Am 6. Mai 1908, 
um zirka 10 Uhr morgens, entstand in der unterirdischen 
l\Iaschinenkammer der Golubowka-Marjewka Steinkohlengrube 
der Moska-Kiew-Woronescher Eisenbahn (Süd-Rußland) Feuer. 
Es geriet die Holzzimmerung in Brand, u. zw., wie man an
nimmt, durch elektrische Leitungen. Der Rauch füllte schnell 

die Grubenbaue aus und Yersperrte den Menschen den ge
wöhnlichen Ausgang durch den Fahrschacht Nr. 11. Die unter 
Tage befindlichen zirka 170 Arbeiter waren in höchster Gefahr. 
Zum Glück verloren die Steiger und Aufseher nicht die Geistes
gegenwart. Sie leiteten den Rauch in die unteren Baue 
und führten die Mannschaft durch die Reserveausgänge hinaus. 
Als sich bereits alle über Tage befanden, entstanden die Be· 
fürchtungen, daß jemand von den lliannschaften unabhängig 
von den anlleren seine Fluchtversuche unternommen haben 
könnte und sich nun im Westfelde der Grube befinde. Daher 
fuhren gegen 1 Uhr nachmittags der Steiger Pletnew und der 
Aufseher Piterin mit dem Rettungsapparat Pneumatogen aus
geriistet in den Schacht Nr. 11 ein und gingen im Querschlag 
bis zur Förderstrecke. Der Steiger blieb im Querschlag, 
wo die Luft noch atembar war, der Aufseher Piterin aber 
fing an sich umhertastend durch die Förderstrecke den Schienen
strang entlang durchzuarbeiten. Die Strecke war von 
dichtem Hauch ausgefüllt. Als Piterin etwa 50 bis GO 111 vom 
Querschlag entfernt war, stieß er auf einen besinnungslos 
liegenden Arbeiter. Piterin nahm den Arbeiter auf die Arme 
und brachte ihn !fUerst in den Querschla~ uml dann zum 
Schacht Nr. 11. Uber 'l'age gelang es, diesen Arbeiter zu 
sich zu bringen. Ohne Atmungsapparate wäre es ganz aus· 
geschlossen gewesen, in die vom dichten Hauch ausgefiillte 
Strecke zu dringen. A. Skotschi11Sk!f, Berging. u. Prof. 

Internationaler Kongreß für ßer~bau, Hüttenwesen, 
angewandte Mechanik und praktische Geologie, Uilssel· 
dorf 1910. Der währen1l der Lütticher Ausstellung abgehaltene 
Internationale Kongreß fiir Bergbau, Hiittenwesen, angewandte 
l\Iechanik und praktische Geologie hatte in seiner Schlußsitzung 
am 1. Juli 1905 beschlossen, der Einladung <ler rheinisch
westfälischen Montanindustrie Folge zu leisten und den nächsten 
Kongreß in Rheinland-Westfalen abzuhalten. Auf Grund dieses 
Beschlusses wird der Kongreß gegen Ende Juni 1910 nach 
Düsseldorf einberufen werden. Die umfangreichen Vor
bereitungen zu dieser Veranstaltung, die auf etwa eine Woche 
berechnet ist und die in den vier Abteilungen für Bergbau, 
Hüttenwesen, angewandte Mechanik und praktische Geologie 
eine Erörterung der wichtigsten Fragen aus den genannten 
Gebieten umfassen wird, sind bereits in Angriff genommen 
worden. Besuche wissenschaftlicher Anstalten und industrieller 
Anlagen sowie Exkursionen in geologisch interessante Gebiete 
sollen zur Ergänzung der Vorträge dienen und einen um
fassenden Einblick in die industriellen und sonstiO'en Ver
hältnisse des Bezirks gewähren. Nähere l\Iitteilungen iiber 
1las Programm desKongresses sowie iiber den genauen Zeit
punkt werden folgen. Anfragen usw. sowie Anmeldungen von 
Vorträgen sind an den Arbeit'sausschuß des Inter
nationalen Kongresses Diisseidorf 1910 nach Düsse 1-
dorf 15, Jacobistraße 3/5, zu richten. 

Metallnotierungen in London am 18. Juni 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 19. Juni 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

-----. . ··- „ „ 

II 
N o t i e_ r u n g __ --11 Q"' Letzter "'= Oo Monats-

Metalle Marke -0 " "'"' von II bis 1 Durchschn. o·-
..;:ii=l 

°lo II ii 1sh1 d II ii ls1ti dl~I ii 
- -· ·---- -

Kupfer Tough cake 2112 
1 

62 0 0 62 10 0 63-1876 

" 
Best selected . 2112 62 0 0 62 10 0 63•3125 

" 
Elektrolyt. netto 62 10 0 63 0 0 64"4375 

" 
Standard (Kassa). netto 58 7 6 58 10 0 ~ 59·828125 

Zinn Straits (Ka8sa) . . . 
0 

netto 134 5 0 134 7 ß '~ 132•21875 
Blei Spanish or soft foreign 2'/2 13 1 3 13 2 6 13·2890626 

" 
English pig, common . 31/2 13 7 6 13 10 0 

·; 
13•6 

Zink Silesian, ordinary brands netto 21 17 6 22 0 0 
:::;;: 

21·9921875 
A.ntimon A.ntimony (Regulus) . . . . . 3'/2 30 0 

~11 
32 0 0 31·-

Quecksilber Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 
1 

3 8 7 8 3 0 *)8·376 

W.F. 
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Seilspannungen und -Schwingungen bei Beschleunigungsänderungen des 
Schachtfö rderseiles. 

Von Prof. Dipl. Ing. 

Das wichtigste Maschinenelement, das bei der 
Grubenförderung verwendet wird, ist unstreitig das 
Fiirderseil, und das stetige Au wachsen der mittleren 
Fördergeschwindigkeit macht daher eine immer genauere 
Kenntnis der dynamischen Beanspruchungen des Förder
seiles nötig. Es sind auch schon eine Reihe von Ab
handlungen und Betrachtungen über die Stoßbeansprurhung 
des Sthachtseiles beim Betriebe veröffentlicht worden. 
So z. B.: Undeutsch, "Spannungen aufgehängter, prisma
tischer Körper, hervorg·erufen durch statische und 
dynamische Beanspruchungen" (Üsterr. Ztschr. f. Berg
Und Hüttenw., Jahrg. 1892); ferner K{is, „Beanspruchung 
der Schachtförderseile mit Rücksicht auf die beim Betriebe 
vorkommenden Stoßäußerungen" (Berg- und hiittenm. 
Jahrbuch HIOl). 

In der nachfolgenden Abhandlung wird nun ver
sucht, außer den Stoßäußerungen beim Anhube und beim 
Einlassen der Schale auch die Spannungsänderungen des 
Seiles während der Fahrt zu ermitteln. Zu diesem 
Zwecke werden folgende Voraussetzungen gemacht. 
1. Es werde vom Auftreten von Spannungswellen ab· 
gesehen und wie gewöhnlich angenommen, daß sämtliche 
Spannungen gleichzeitig in der ganzen Länge des Seiles 
auftreten, welche Annahme bei den, im Verhältnisse zu 
der großen Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Spannungs
Wellen kleinen Seillängen, ohne weiters angängig 

A. Stür, Pi'ibram. 

ist. 2. Sämtliche vorkommenden Spannungen lltgen 
unterhalb der Proportionalitätsgreuze. 3. Das Seil sei 
gewichtslos, und 4. die Seillänge L sei als konstant zu 
betrachten. Um diese letztere Bedingung zu versinn· 
bildlichen, denke ich mir das Seil, wie umstehende 
Figur 1 zeigt, aus zwei Teilen bestehend. Der eine 
Teil A B von der Länge L sei vollkommen elastisch 
und sei mit dem zweiten Teile B C fest verbunden, 
welcher wohl biegsam, aber vollkommen unelastisch sei. 
Bei der Trommeldrehung wickle sich also der Teil AB 
niemals auf. Und nun lasse ich das Grundbeispiel in 
einer fiir die weiteren Ableitungen passenden Form folgen. 

p 
Eine Masse m = - (Figur la) bewege sich, an 

g 
einem elastischen gewichtslosen Seile hängend, 
mit der Geschwindigkeit c in Zentimetern per 
Sekunde abwärts. Nach Abwicklung ein er Länge L, 
in ungestrecktem Zustande gemessen, werde die 
Bewegung plötzlich angehalten. ·welche Zusatz· 
spannung entsteht in dem Seile und in welchem 
Bewegungszustand befindet sich die Schale"? 

Unmittelbar vor dem Anhalten hat das Seil infolge 
der statischen Belastung durch P = m g eine Dehnung A. 
erlitten; da hier das Hooksche Gesetz als gültig an
genommen und vorausgesetzt wird, daß in keinem Punkte 
die Proportionalitätsgrenze überschritten wird, so gehört 
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zu einer Dehnung ). eine dieser Formveränderung pro
portionale Spannung 

Der Seilquerschnitt 0 von der (fröße f wirkt also 
mit einer Kraft 

auf die Masse m nach aufwärts, während das Gewicht P 
als äußere Kraft nach abwärts wirkt. Würde sich nun 
das Seil mit seiner Aufhängestelle B vertikal abwärts 
weiter bewegen, so würde der Punkt 0 in relativer 
Ruhe zu A bleiben und es müßte dann nach den Grund
lagen der Elastizitätstheorie die innere Kraft P1 mit 
der äußeren Kraft P im Gleichgewichte stehen, also 

,i 
P1 = P=LEf. 

Die Lage des Punktes 0 sei infolgedessen als Gleichgewichts
lage und die zugeh1irige Dehnung alsGleichgewichtsdelrnung 
bezeichnet. 

C. 

B 

A : 
····t 

)1. 0 ... .J 

Fig. 1. 

besteht: 

Anders aber ist es, wenn jetzt der 
Punkt B plötzlich festgehalten wird, so daß 
alle Teile des Seiles plötzlich zur Ruhe 
kommen sollten. Das Gewicht rng bewegt 
Hich aber infolge seiner Trägheit mit der 
Geschwindigkeit c weiter, was natiirlich 
eine Dehnung ~ des Seiles zur Folge hat, 
so daß in dem Punkte 0' die Gesamt
dehnung x des Seiles jetzt die Größe 

X=Ä. + ~ 
besitzt. Zn dieser Dehnung gehört aber 
eine nach aufwärts gerichtete innere Kraft 

X 
Px=fO'x=LEf. 

Nach abwärts in der Richtung der wach
senden x, also positiv, wirkt aber als äußere 
Kraft das Gewicht P. Die Resultierende 
dieser beiden Kräfte ist 

A, X 
R= +P-Px = LEf--LEf 

R = Ä Ef-!:_+ ~Ef 
L L 

R= --~Ef 
L ' 

also nach aufwärts, der Bewegung entgegen
gesetzt gerichtet. 

Diese Kraft erteilt nun der Masse m eine 

Beschleunigung d 
2

~,so daß folgende Gleichung 
dt· 

d2 x 
m dt2 = R 

Nun ist aber x = 1.. + ~' und weil Ä. eine gegebene 
konstante Größe ist, so ist auch 

mithin 

d2 
X d2 ~ 

-dt2 = dt2 ' 

d2 ~ Ef 
m----·=--.~ 

dt2 L -

Diese Gleichung besagt also: Die auf den Quer
schnitt O' wirkende Kraft ist negativ proportional der 
Auslenkung vom Punkte 0; das ist aber das Kennzeichen 
einer geradlinigen, harmonischen Schwingung, und obige 
Gleichung ist die zweite Differentialgleichung dieser 
Schwingung. Behufs Integration werde diese Gleichung 
dadurch umgeformt, daß beiderseits durch die Masse 

p 
m = - dividiert wird. Dadurch erhält man 

g 
d2 ~ Efg .. 
dt2 =-L:P ~-

Setzt man nun 
Efg ~ 
L 

1
,- = k-, oder 

k= y~,f: = v-f 
Ef 

weil 
LP 

oder 

1 
ist, so erhält man 

Ä 

d2 'c 
;. ' kQ ·- 0 dt'.! -t- -; = 

Ein vermutliches 
Gleichung sei 

Integral dieser 

d2 ~ 
~-- = e111 t, dann ist · = 111 2 e111t 

dt2 

Werden nun beide \Verte in die 
Gleichung 1) eingesetzt, so müssen 
sie dieselbe indentisch erfüllen, 
wenn ~ = emt ein Integral sein 
soll. Nach der Substitution er
halten wir 
m2 emt + k2 emt = 0 

r····· 

r 

B 

A (m2 + k 2) emt = 0 2). 
Die Gleichung 2) ist aber nur 
dann identisch erfüllt, wenn m 
so bestimmt wird, daß 

m2 + k 9 = 0 . 3). 

!1 0 
~-·--r······· 
: :v-

Dann ist auch ~ = emt ein Integral 

dieserA~;e~~1~~~~ng 3) folgt !a L .. 
m = + tf - 0 = + i k. 

Es ist also natürlich e + i k t 

und ebenso e - i k t je ein Integral, L 
ebenso ist aber auch, wie man 

···········-~ 

sich leicht überzeugen kann, Fig. 1 a. 

1). 

C
1 

e + i k t und C
2 

e - i k t je ein 
Integral, wobei C1 und C2 unabhängige Konstanten sind, und 
ebenso die Summe beider. Nun hat aber eine Gleichung 
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zweiter Ordnung zwei und nur zwei unabhängige Konstanten, 
80 daß also das vollständige Integral dieser Differential
gleichung lautet: 

~ = c1 e +:kt + c2 e - i kt. 

Bekanntlich ist aber 

e + i k t = cos k t + i sin k t und 
e - i k t = cos k t - i sin k t. 

Substituiert man diese Werte in das Integral so erhält man 

~ = C1 cos k t + i C1 sin k t + C2 cos k t - i C2 sin kt 
~ = i (C1 - C2) sinkt + (C1 + C2) cos kt. 

Setzt man nun 

i (C1 - C2) = A und (C1 + C2) = B, 
dann lautet das vollständige Integral 

~ = A ein kt + B cos kt . 4), 
Wobei A und B zwei Konstanten sind, die aus den 
Bedingungen der Aufgabe zu bestimmen sind. 

Rechnen wir die Zeit von dem Momente an, wo 
die Schale aus der Gleichgewichtslage herauszuschwingen 
beginnt, so ist für t = 0 auch~= 0 und die Geschwindigkeit 
d~ -
dt = c. Diese 'Verte, in die Gleichung 4) eingesetzt, 

ergeben 

tnithin 
Es erübrigt also: 

0 = A sin 0 + B cos 0 
B=0. 

~ = A sinkt . 5). 
Zur Berechnung der Konstanten A differenzieren wir 
die Gleichung 5), um den Ausdruck für die Geschwindig
keit zu erhalten. 

d~ -crt = V = A k cos k t. 

Fiir t = 0 wird die 

lllithiu 

Geschwindigkeit v = c 
c=Ak, 

c 
A=k. 

~aher lautet die Differentialgleichung der Schwingungs-
eweguug, auf die Gleichgewichtslage bezogen, 

. c . k 
~ = -sm t - k 

Und die Gleichung für die Geschwindigkeit 

V = C COS kt . . . . . . . 6). 
~as Maximum von v tritt ein, wenn cos k t = 1; kt = 0; 
ann wird v = c gleich der Schwingungsintensität. 

Die äußerste Auslenkung ~m, Amplitude genannt, 
t · n 
ritt dann ein, wenn sinkt= 1, oder wenn kt= 2' 

0der t - !! _. d · i- c d A l't d -
2 

k, ann ist '>m = a = k = er mp 1 u e, 

Oder auch 

c=ka. 

Odei· k = ~ und damit die Schwingungsgleichung 
a 

~ = asin kt 

7) 

8). 

Die zur äußersten Lage A1 gehörige Mehranstrenguiig 
des Seiles über die Gleichgewichtsbelastung ist gegeben 
durch 

~m a c E f 
R=--- Ef=---Ef=--. 

L L kL 
Das Minuszeichen bedeutet die Richtung nach aufwärts; 
die absolute Größe der inneren Kraft ist dann gegeben 

Ef 
durch R = c -- - und die zugehörige Spannung per 

kL 
Flächeneinheit 

R E 
O'm=-f=ckL' 

Da aber k = ------ so ist auch VEf g . 

LP' 

11 r E2 L p 11 r p E 
O'm = c JI U E f g = c JI f L g . 9). 

Das ist also die größte Mehrspannung, die in dem Seile 
infolge der dynamischen Beanspruchung durch die 
Schwingung auftritt. Wenn man nun berücksichtigt, 

P Ef 1 
daß die statische Spannung f = 0'0 und daß P-L 1 
ist, so kann diese Mehrspannung auch noch folgender
maßen dargestellt werden: 

11
{PE- P

11
(ET P 1 

<Tm= c J1 f L g = c i J1 P L g = c i y;rg. 
c 

O'm = 110 f fg 

X 
-·- --·-·····.::.:;::-•·-·: •.... „.. ~ 

v -··---· 
V.---·---·-·-- A'o 

Fig. 2. 

··· ... 

10). 

Die Formel 9) zeigt auch, daß die Zusatzspannung der 
Schwingungsintensität - von anderen Autoren1

) Stoß
geschwindigkeit genannt - proportional und der Quadrat
wurzel aus der Länge umgekehrt proportional ist. 

1) Siehe KM n. a. 0. 
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11). Wie man sich durch Einsetzen von entsprechenden 
\Verten ziffermnll.ßig überzeugen kann, erzeugen schon 
kleine Geschwindigkeiten eine :Mehrspannung in dem 
Seile die die statische Spannung um ein Vielfaches überragt. 
Für 'E = 1,250.000 kg/cm\ 0'0 = 2500 kg/cm 2 und 
L = 500 m wird schon bei einer Geschwindigkeit von 
c = 3·13m/Sek. dieZusatzspannungO'm = 0'0 ; bei L = 100111 
tritt dies schon fiir eine Geschwindigkeit von c = 1.4 m/Sek. 
ein. Daß nun bei den derzeitigen großen Förder
geschwindigkeiten nicht noch mehr Seilbrüche zu ver
zeichnen sind, riihrt einfach davon her, daß das plötzliche 
Anhalten der Förderschale, wie es in diesem Beispiele 
vorausgesetzt wurde, nicht möglich ist und daß das 
Anhalten eben allmählich geschieht. 

2 n 
oder auch k = T , so daß die Schwingungsg·Jeichungen 

Die Gesamtspannung in dem Querschnitte O' ist 
n 

dann fiir die Zeit t = 
2 

k gegeben durch 

c 
O' = O'u + O'm = O'o + O'o · • ! 

V A.g 

O' = 0'0 ( 1 + lf ~ g} 
Bekanntlich kann man eine solche harmonische 

Schwingung, auch Sinusbewegung genannt, sehr einfach 
zur Darstellung bringen, wenn man einen Punkt gleich
förmig mit der Geschwindigkeit c in einem Halbkreise 
vom Radius a bewegt und diese Bewegung auf einen 
zur Richtung der geradlinigen harmonischen Schwingung 
parallelen Durchmesser projiziert. In der Figur 2 ist 
o A" = o A' = o f = a. Die Zeit wird vom Punkte e 
aus gezählt und nach t Sekunden hat der Punkt den 
Bogenweg e f = c . t zuriickgelegt. Der zugehörige Winkel 

et 
rp=-=kt. 

a 
Dann ist die Projektion o b = o f sin </'• also 

~= asink t, 
daher mit der Gleichung 8) übereinstimmend. Durch 
Projektion des Punktes f auf die y-Achse, also auf den 
Durchmesser senkrecht zur Schwingungsrichtung, kann 
man aber auch die jeweilige Geschwindigkeit darstellen, 
wenn man den Maßstab der G-eschwindigkeit so wählt, 
daß c in Zentimetern per Sekunde durch a, in Zentimeter 
dargestellt werden kann, daher 1 cm per Sekunde durch 
a 1 
c cm = k cm. Dann ist o e = o f = c und o d = 

= o f cos 'f! = c cos kt; also dieselbe Hleichung wie die 
unter 6), daher muß o d = v sein. 

Unter der Schwingungsdauer T versteht man die 
Zeit, die zur Zuriicklegung einer Doppelschwingung - von 
A' nach A" und wieder zurück - nötig ist. Es ist 
dies dieselbe Zeit, welche der Hilfspunkt e braucht, um 
einen vollen Kreis mit der Geschwindigkeit c zu beschreiben. 
Daher ist 

a 
oder T = 2 n -. 

c 

cT=2an 

a 1 
Da aber k ist, so ist 

c 

auch lauten: 
2 7T t 

~ c= a sin ----- T 
2nt 

v = ccos-T-, 

Aus rler Figur 2) ist weiters ersichtlich, daß die Bewegung 
nur solange eine schwingende ist, solange die Amplitude 
o A" = a kleiner als A., also kleiner als die Gleichgewichts
dehnung ist. 

I. "Ins Seil Fallen" der Last. 

Fiir den Grenzfall a = A sei die zugehörige Ge
schwindigkeit c = c

0
, so daß nach Gleichung 7) 

a = c0 = A oder 
k 

ist. 

eo ~ tfJ:°g 
c0 - A 

oder 

2 g 2· 
In diesem Falle schwingt also der Aufhllngepunkt des 
Gewichtes P zwischen A und Ao- Sobald der Aufhänge· 
punkt nach A kommt, ist A = 0 und das Seil wird 
spannungslos, bleibt aber gestreckt; das Gewicht kehrt 
dann seine Bewegung um, schwingt wieder abwärts und 
dehnt dabei wieder das Seil, dessen proportional anwachsende 
Spannungen die Geschwindigkeit des Gewichtes vermindern, 
so daß dasselbe in der Gleichgewichtslage wieder mit 
der Geschwindigkeit c0 ankommt, die, wie man sieht, so 

), 
groß ist, als wäre das Gewicht durch die Höhe ·

2 
frei gefallen. 

Derselbe Vorgang tritt auch bei dem sogenannten 
„ Ins Seil Fallen der Last" auf und kommt bei den neueren 
Aufsetzvorrichtungen infolge unrichtiger Ausführungen 2) 

häufig vor. Diese Vorrichtungen gestatten bekanntlich 
durch \Vegschieben der Stützen ein Einlassen der Schale 
in den Schacht ohne vorheriges Anheben. Unmittelbar 
vor dem Einlassen ruhe die Schale noch auf den Stützen, 
das Seil sei gestreckt, aber nicht gespannt, also A. = 0. 
Im Momente des \Vegriickens beginnt die Schale zu fallen 
und das Seil zu dehnen, und die sinkende Last geht mit 
der Geschwindigkeit c0 = tf A. g· durch die· Gleichgewichts
lage, so daß auf diese \Veise dieselbe harmonische 
Schwingung ~ = ), sink t entsteht, zu welcher eine .Mehr-

0'. c 
spannung O'm = ~l--()_ = <T0 nnd eine Gesamtspannung 

V A. g 
O' = 0'0 4-- O'm = 2 0'0 gehören. Die Ge!lamtspannung ist 

2) Siehe Kas, Berg- und hüttenm . .Jahrbuch 1901. 
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also doppelt so groß wie die von der statischen Belastung 
herriihrende. 

II. Es sei a > Ä. 

Dann besteht eine harmonische Schwingung nur 
unterhalb des Punktes A. Die Lage A, die das 
Seilende im spannungslosen Zustande bezeichnet, wird 
von der aufwärts schwingenden Last mit einer gewissen 
Geschwindigkeit durcheilt; es bildet sich "Hängeseil", 
Und das Gewicht bewegt sich noch ein gewisses Stück h 
~rei weiter, bis seine Geschwinrligkeit v = 0 geworden 
ist. Dann kehrt es seine Bewegung um, fällt durch die 
Höhe h wieder frei zuriick und hängt sich im Punkte A 
Wieder an das Seil, so daß bei der weiteren Abwärts
bewegung das Seil wieder gespannt wird. Die nach 
Und nach anwachsenden Spannungen haben dann wieder 
die Wirkung, daß das Gewicht auf dem ·wege ). von A 
nach der Gleichgewichtslage 0 nur einen Geschwindigkeits-

zuwachs erfährt, der einer freien Fallhöhe ~ entspricht, ... 
Wie gerade friiher gezeigt worden ist. Die gesamte 

Fallhöhe ist also dann h + ~' und diese Fallhöhe erzeugt 

die Geschwindigkeit, mit welcher die Last P die Gleich
gewichtslage neuerdings durcheilt. Es ist also dann 

c = y 2 g (h + ~ ). 
Daß dem wirklich so ist, wird durch nachfolgendes 

Beispiel erwiesen: 

III. Die Last falle durch eine gewisse Höhe 
frei in das ruhende Seil. 

B 

c 
A---

h! 
~-····-·· A 

Fig. 3. 

Ein ähnlicher Vorgang kann sich 
bei eingetretenem Hängeseile abspielen, 
wenn die abwärtsgehende Schale durch 
ein Hindernis aufgehalten und wieder 
davon befreit wird, bevor noch der 
Maschinist das Hängeseil bemerkt. Die 
Last fällt also dann mit Energie ins Seil. 

Nach Durchfallen der Höhe h 
(Fig. 3) hat die Last die Geschwindigkeit 

c1 = tf 2 g h erlangt und hängt sich in 
diesem Augenblicke in das Seil bei A 
ein, wodurch dasselbe bei der nachfolgenden 
Abwärtsbewegung um x ·gedehnt wird. 
Dieser Dehnung entspricht wieder die 

xEf 
innere Kraft Px = ---1--, während als 

X äußere Kraft das Gewicht P wirkt. Die 
auf die Last wirkende resultierende Kraft 
ist R = P - P x, wobei von früher her 

i.Ef 
bekannt ist, daß P = -L-, wenn ). 

wieder die Gleichgewichtsdehnung vor
stellt. 

R= i.Ef _ xEf =~f(}.-x). 
L L L 

Da, wie aus der Fig. 3 zu ersehen ist, x = ). + ~' 
d2 x = d2 ~. so ergibt sich wieder 

und 

oder 

lll d2 X 

dt~ 

Ef 
R= -::- --- L 

m d2 ~ 
dt2 

d2): 

---~~-k2 ~=0 
dt2 ' - ' 

~Ef 

L 

VEf ~fg 
wobei wieder p ~ = k = JI f ist. 

obiger Differentialgleichung lautet 

?; = A sin k t + B cos k t. 

Die Auflösung 

Setzt man wieder zur Bestimmung der Konstanten t = 0, 
wenn ?; = 0, so wird wie friiher B = 0, und man erhält 

~ = A sinkt. 12). 
Zur Bestimmung von A differenziert man die letzte 
Gleichung, um den Ausdruck für die Geschwindigkeit 
zu erhalten . 

d:: 
___:_ = V = k A cos k t 
dt 

13). 

Die Geschwindigkeit im Punkte 0 ist yorläufig nicht 
bekannt, wohl aber kennt man die Geschwindigkeit im 
Punkte A; dort ist nämlich v = c1 , doch ist wieder die 
Zeit t unbekannt. Um sich von ihr unabhängig zu machen, 
eliminiere man sie aus 12) und 13), was folgendermaßen 
geschehen kann: 

~ = A sinkt 
V 
k=Acosk t. 

Man quadriere beide Gleichungen und addiere, so erhält man 
v2 

~2+k_2=A~. 

Fiir den Punkt A ist ~ = - Ä und v = c1 = tf 2 g l1; 

daher ist 

oder, für k den 

, ~ ! Cl 2 - '~ 
"' T k~ -- "" 

\Vert eingesetzt, 

). 2 + !:_ Cl 2 = A 2 
g 

A = {f-~~A+c1 2). 
Die Geschwindigkeitsgleichung lautet daher 

V = k Vi (g Ä + Cl 
2

) cos k t. 

Setzt man in dieser Gleichung t = 0, so erhält man 
die Geschwindigkeit v = c in der Gleichgewichtslage 

c = y~. yrc;Ä+-cl 2;. 1 

oder c = V g ). + 2 g h 

_ ~ r-- -~-Ä
c - JI 2 g (1i 1 2), 

also so groß, als ob das Gewicht frei durch die Höhe 



' ). 
h T- 2 gefallen wäre. Die in diesem Falle auftretende 

Mehrspannung ist dann nach Gleichung 10) 
c 

O'm = O'o tf J.g. 

Setzt man h = 0, so ist so wie im ersten Falle 

c=cotfgJ.. 

IV. Die ruhig hängende Last werde vom 
elastischen, aber gewichtslosen Seile plötzlich 
mit der Geschwindigkeit c Zentimeter per Se-

kunde in Bewegung gesetzt. 

Die Last befindet sich am Beginne der Bewegung, 
siehe Fig. 4 a, um die Gleichgewichtsdehnung ). unterhalb 
des Punktes A, der das Seilende im ungespannten Zustande 
bezeichnet. Die äußere Kraft P = m g und die innere 

). 
Kraft P = f O'. = - E f halten einander das Gleich-

1 o L 

gewicht; mithin 

B r ·····1 

et! 
~-ß. .... ..Y 

c L 

i 
A ~-

A. ···l···1 

et: 0 : J.. : 
r···11 ·······j .. ····t !X 

et i J··· ..... .v 01 : f i 
i l: P. .... L ... ~ 
• : 1 0 :s 
t ... Y... ········ . . .... ·--~ 

p 
a) b) 

Fig. 4. 

Auf die in der Einleitung ge
schilderte Weise werde nun das 
Seil plötzlich mit der Geschwindig
keit c Zentimeter per Sekunde 
geradlinig und gleichförmig in Be
wegung gesetzt, aber nicht auf 
eine Trommel aufgewickelt. Das 
Seil sucht nun auch die Last 
mit der Geschwindigkeit c zu 
heben, aber infolge der Trägheit 

kann die Masse m = !: nicht so 
g 

schnell folgen. In t Sekunden 
bewegt sich die Gleichgewichts
lage 0 um c t (Fig. 4 b) und der 
Punkt 01 nur ums nach aufwärts, 
bleibt also um c t - s = ~ unter
halb der Gleichgewichtslage 0 . 
Das hat natürlich wieder eine Ver
längerung des Seiles um ~ und 
eine Erhöhung der inneren Kraft 

auf P x = i E f zur Folge. Die 

Differenz der auf den Punkt 0 1 
wirkenden Kräfte Px - P = R 
ergibt die beschleunigende Kraft 

X ). 
LEf-LEf=R, 

und da, wie aus der Figur hervorgeht, x = Ä + ~ ist, 
so ergibt sich 

424 -

Infolge dieser beschleunigenden Kraft hat die Masse m 
in der Zeit t den Wegs zurückgelegt, und daher ist auch 

d2s 
R=m-· 

dt2 

Aus der Figur folgt, daß 
s=ct-~ . 

d s d 1: 
-= c----=-
dt dt 
d2 s d2 ~ 
dt2 dt~· 

p 
Setzt man noch für m = -, so erhält man 

g 
~Ef Pd2 ~ 
L. = --gdt/~' 

14) 

15) 

und wenn man wieder durch p dividiert und alle Glieder 
g 

Efg ~ 
auf eine Seite schafft, so erhält man, wenn T.P = k-

6 

·Cjf::~:t~1 ..•.••.•.•..... , ..••... ·.·~······.·········.·····················]: ~:~· 
r-----···---- -·------

Fig. 5. 

gesetzt wird, die wohlbekannte Differentialgleichung 

d2 ~ + k2 i; = 0. 
dt2 • 

Das Integral derselben lautet: 
~ = A sin k t + B cos k t 16). 

d~ . 
----=- = k A cos k t - k B sin k t 17). 
dt -

Zur Bestimmung der Konstanten werde die Gleichung 
auf den Punkt 0 angewendet, dessen Bewegungszustand 

bekannt ist. Zur Zeit t = 0 ist s = 0 und ~: = 0, 

weil da eben die Last erst in Bewegung gesetzt wird i 
mithin ist nach Gleichungen 14) und 15) auch 
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. d~ ds 
~ = 0 und ---=- = c - - = c. 
- dt dt 

Diese Werte, in die Gleichungen 16) und 17) eingesetzt, 
ergeben 

0 = A sin 0 + B cos 0; B = 0 
c 

C=kA· A=-· , k 

Mit diesen Werten lautet die Differentialgleichung 

. c . k 
§=ksm t. 18). 

Das heißt also, die Last führt eine schwingende Bewegung 
um den Punkt 0 aus, und infolge dieser Schwingung 
entsteht auch hier wieder dieselbe maximale, zusätzliche 
Spannung, die in Gleichung 9) oder auch 10) berechnet 
wurde. Gleichzeitig bewegt sich aber 0 mit der Ge
schwindigkeit c gleichförmig weiter, so daß also eine 
resultierende Bewegung entsteht, deren Gleichung durch 
Gleichung 14) 

c 
s = c t - - sin k t 

k 

gegeben ist. Die schwingende Bewegung stellt die 
Relativbewegung der Masse gegenüber dem Punkte ü 
und die gleichförmige Bewegung die sogenannte Führungs
bewegung vor. s ist die absolute Bewegung. 

Ein Bild dieser Bewegungen Hißt sich graphisch 
sehr leicht darstellen. Die Zeitwegkurve einer gleich
förmigen Bewegung ist bekanntlich eine Gerade, die 
unter dem Winkel tg a = c (Fig. 5) gegen die Abszissen
achse geneigt ist; die Zeitwegkurve der harmonischen 
Bewegung ist eine Sinuslinie. 

p 
Für E = 1,250.000kg/cm2

, 0"0 = f = 2500kg/c111 2, 

p L 
c = 313 cm /Sek. und L = 500 111 ist .l = -f E = 

= ?_5~~ig~~OO = 100 cm und k = V~ ~f = 

= 11 { E g = 11 f 1,2_50.000. 9_8}_ = 3.13 Sek.- 1 :1). 
JI L 0"0 JI 50.000 . 2500 

Die Schwingungsdauer 

T = ~7r = 2" 
3·13 ' 

und die Amplitude in diesem Falle gleich )., weil für 
d. l 

ie gewählte Geschwindigkeit die Mehrspannung O"m = o;1 

wird, wie es im vorigen Beispiel berechnet wurde, 

c 313 
a = = --- = 100 Clll. 

k 3•13 
Mit diesen \Verten wurde Fig. 5 maßstabrichtig gezeichnet. 

Auf etwas kürzerem, aber weniger anschaulichem 
Wege hätte man durch folgende Betrachtung zu demselben ------

3
) Wie man sich leicht überzeugen kann, ist die Dimension 

dieses Koeffizienten [kJ =Se~.= Sek. - 1• 

Resultate kommen können. Um die Relativbewegung 
der Last gegenüber dem Seile zu bestimmen, verfährt 
man folgendermaßen: Man denke sich, daß beiden Körpern, 
dem Seile und der Last, gleichzeitig eine Geschwindig
keit (- c) erteilt werde. Dadurch wird an der gegen
se.itigen Bewegung nichts geändert, aber die Betrachtungs
weise ist jetzt eine andere. Auf das Seil wirken nun 
zwei Geschwindigkeiten, ( + c) und (- c), ein und bringen 
es zur Ruhe, während auf die früher ruhende Last jetzt 
plötzlich eine· Geschwindigkeit (- c) wirkt und sie nach 
abwärts zu bewegen sucht. Diese Aufgabe ist somit 
auf den Fall 1 zurückgeführt, und die entstehende 
Relativbewegung zwischen Last und Seil ist eine schwingende 
Bewegung von der dort angegebenen Form. 

Etwas anders, jedoch ähnlich gestaltet sich die 
Aufgabe, wenn die ruhende Last nicht an dem Seile 
hängt, sondern auf Stützen aufruht und von dem gewichts
losen, elastischen Seile plötzlich mit der Geschwindigkeit c, 
i::iehe Fig. 6, wie vorher in Bewegung gesetzt wird. 
Das bewegte Seil sei spannungslos; soll nun eine Bewegung 
der Last eintreten, so muß die an dem Punkte A an
greifende Kraft P 1 min
destens gleich dem Gewichte P 
sein. Diese Kraft P 1 ist 
aber nichts anderes als die 
Spannung im Seile, welches 
also zum Ingangbringen der B 
Last erst angespannt und k -·· 
infolgedessen um .l gedehnt 
werden muß. Dazu wird 
eine gewisse Zeit r: benötigt, 
und während dieser Zeit hat 
der Punkt B den \V eg i. 
mit der Geschwindigkeit c L: 
zuriickgelegt (Fig. 6). Daher 

ist r: = ?-__ Nach Verlauf von 
c 

r: Sekunden hängt also die 
Last vollständig im Seile. 
Beginnt man die Zeit von 
diesem Augenblicke an zu 
zählen, so lautet die 
Gleichung für die absolute 
Bewegung genau wie früher 

c . k 
S=Ct--Slll t; 

k 

<t) 

B 

B 
~„ 

~ .... ,,., 

),,: 
j : 

L] 
c 

t 

b) 

Fig. 6. 

c) 

rechnet man aber die Zeit vom Beginne des Seilangriffes 
angefangen, so ist diese Zeit um r: Sekunden größer, also 

tl = t + r:. 
In t

1 
Sekunden hat dann der Punkt B ebenso wie der 

Punkt A. den 'vVeg c t 1 zurückgelegt und aus der Fig. 6 c 
ist ersichtlich, daß dann der \V eg 

S = C t 1 - Ä. - ~-

Die Relativbewegung beginnt erst nach r: Sekunden, so 
daß t = t 1 -r: 
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oder 

c 
i; = -- sin k ( t - 1-) - k 1 

, ;. 
~ = ~sink 1.t - ) ist. - k l c 

Somit lautet die Uleichung für den Weg 

s = c t -- A - ~sink (t - ~). 
1 k l c 

(Fortsetzung folgt). 

Das Pyritschmelzen nach dem Knudsen-Verfahren in Sulitjelma. 
Seit drei Jahren werden zufolge der von E. K n u d s e n 

in der Chemiker-Zeitung (1909, S. 345) veröffentlichten 
Arbeit sämtliche Hüttenerze in Sulitjelma im Kn u ds e n
ofen verschmolzen, u. zw. im Jahre 1907 ein Erzquantum 
von 10.141 t. 

Bei den vor sechs Jahren begonnenen Schmelz
versuchen fasste der K n u d s e n -Ofen 7 t, nach und nach 
gelangten Öfen mit einem Fassungsvermögen von 15 bis 
20 t zur Verwendung. 

Die wichtigste Frage bei diesen Ofen bildet die 
Ausmauerung der Öfen und die Haltbarkeit des hiezu ver
wendeten Materials. Letztere ist direkt davon abhäugig, 
daß einerseits die zur Auskleidung der Öfen benützten 
Magnesitsteine ohne große Fugen aneinandergelegt 
werden, und daß andrerseits der zum Mauern verwertete 
Magnesitmörtel, welcher mit Teer bereitet recht warm 
aufgetragen wird, von guter Beschaffenheit ist. Die 
Reste der Magnesitsteine von dem unteren Ofenteil be
nützt man teils zum Ausbessern des oberen Teiles, teils 
im zerkleinerten Zustande zum Auskleiden des Vorherdes. 
Der Abnützung unterliegt eigentlich nur der untere 
Ofenteil, u. zw. bis zirka 1 ·0 bis 1'25 in oberhalb der 
Düsen. 

Der größere K n u d s e u -Ofen hat infolge der geringeren 
Abnützung der Auskleidung längere Kampagnen durch
gemacht, u. zw. 1 79 bis 459 Chargen. 

Die in Sulitjelma verhütteten Erze sind zweierlei 
Art, nämlich: 1. reinere kiesige (Sorte 1) und 2. mehr 
chlorithaltige Erze (Sorte 2) von folgender chemischer 
Zusammensetzung: 

0' 
lo 

Sorte t 

"' '• 
Sorte 2 

Cu . 6·47 6·45 5·15 o·ll 
Fe . 32·74 32·90 25·64 27'10 
s 33·87 39·90 22·64 25·30 
SiO„ 16·75 16·20 31·38 26·30 
AI2Ö3 10'17 8·50 12·21 12·20 

Es hat sich gezeigt, daß beim Verschmelzen der 
Erze der ersten Art gewöhnlich eine gute, leichtflüssige 
Masse entsteht, die beim Stehenlassen von etwa 20 Minuten 
in dem horizontal umgekippten Ofen nur eine Schlacke 
von 0·6 bis 0·8°/0 Cu ergibt. Wurde aber von der 
zweiten Erzart eine größere Menge zugesetzt, so wurde 
die Schlacke leicht dickflüssig, und es war längere Zeit 
nötig, ehe die in der Schlacke mechanisch eingeschlossenen 
Steinteilchen sich absetzen konnten. Deshalb führte man 
einen Schlackenvorherd ein, in den die Charge abgegossen 
wird und aus dem nach etwa 11/ 2 stündigem Stehenlassen 
die Schlacke abgezogen, granuliert und dann der 
Stein in den Manhes-Konverter abgestochen wird. Es 
trägt zur Reinheit der Schlacke bei, wenn man in 

den Vorherd etwas pulverförmiges reines Erz (Kies) 
einträgt. Dieser Zusatz hat aber auch zur Folge, daß 
der Stein nicht zu reich ausfällt, sondern einen Kupferge
halt von etwa 55°/0 aufweist, der für das weitere Ver
blasen im Manhes-Konverter wünschenswert ist. 

Bei anderen Erzen von ungefähr derselben Zu
sammensetzung, die aber die Eigenschaft des Dekrepitierens 
besaßen, zerfiel die Charge mehr oder weniger zu Staub 
und backte dann zusammen; wenn dann größere Teile 
mit einem Male in das geschmolzene Bad hineinfielen, 
so traten ziemlich starke Explosionen auf, die in Wirk
lichkeit nur dadurch nachteilig wirken können, daß sie 
das Erstarren des Bades verursachen, falls die hinein
gefallene Masse zu groß ist. 

In solchen Fällen wurde der Ofen horizontal ge
richtet und so viel Platz vorgesehen, daß man vor den 
Düsen einige Kilogramm Koks und etwas rohes Erz 
(200 bis 400 kg) anbringen konnte, dann wurde der Ofen 
wieder aufgerichtet und angeblasen, worauf die Charge 
wieder in Ordnung kam. - So wurden Chargen mit 
1 /:i Stückerz, 1 /,1 Graupen und 1 / 1 Schlamm ohne jed
weden Nachteil geschmolzen; wenn aber zu viel feines 
Material in den Ofen gebracht wird, ist die Charge 
natürlich bestrebt, zusammenzubacken. Es wurden ferner 
Versuche angestellt, den Schlamm vom E lmore-Vakuum
prozeß in Brikettform zu versclunelzeu, u. zw. mit aus
gezeichnetem Erfolge. Der Elmore-Schlamm wurde zu 
diesem Zweck mit 4°/0 Kalkmilch gemischt, gut zu
sammengepreßt und dann in der Flugstaubkammer zwölf 
Stunden lang getrocknet. Die erhaltenen Briketts waren 
so fest, daß sie starke Stöße ertragen konnten und beim 
Einstürzen in den Ku udsen-Ofen nicht zerfielen. In 
21

/ 2 Stunden erhielt man bei diesen Schmelzen einen 
Stein mit 38·50° / 0 Cu. Wenn viel feines Erz vorhanden 
ist, ist es daher vorteilhaft, wenigstens einen Teil des
selben zu brikettieren und zu trocknen, ehe es zum Ver
schmelzen gelangt. 

Auch Erze mit hohem Kieselsäuregehalt und weniger 
Schwefel und Eisen wurden verschmolzen, so z. B. mit 
20 bis 21°/0 S, etwa 320/o Fe und 40°/0 Si02 • Diest 
Erze haben sich vorzüglich schmelzen lassen und armt 
Schlacken ergeben, waren aber schwer anzuzünden in· 
folge ihres geringeren Schwefelgehaltes, weshalb bis zu 
2% Kohle und Koks angewendet werden mußte; als 
aber das Eisensulfidbad vor die Düsen gelaugt war, 
bildete sich infolge der Oxydation des Eisens die nötige 
Hitze. Der Gehalt des gewonnenen Steines betrug bei 
diesen Schmelzversuchen 45 bis 56 ° j 0 Cu, und die 
Schlacken der verschiedenen Chargen enthielten 0·52, 
0·61, 0·49, 0·48, 0·40, 0·38, 0·53, 0·63, 0"65, 0·46 
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und 0·42°/0 Cu bei einem Kieselsäuregehalt von 34·46, 
36-91 37·68 34·4 7 34•35 35·35 '14·97 33·66 32·56 
3 ' ' ' ' ' ._) ' ' ' 2·00, 31"49° /0 Si On. 

Die Sc h 1 a c k e-n in Sulitjelma sind gewöhnlich 
Monosilikate mit 28 bis 32° /0 Siü.,, 56 bis 59°/0 Feü, 
1? bis 12°/0 Al20,1 und etwa 1·0°/0 S und mit 0·30 
bis 0·60° / 0 Cu. Es wurde versucht, die Schlacke in 
große eiserne Töpfe fließen zu lassen; tagelang erhielt 
man dabei gute Resultate, bis plötzlich die Schlacke 
eines Tages dickflüssiger wurde und die Abscheidung 
der Steinperlen nur sehr unvollständig vor sich ging. 
- Solchen Überraschungen ist man bei den mit Generator
gas geheizten Vorherden nicht ausgesetzt. Es wurde 
beobachtet, daß Schlacken mit 32 bis 36°/0 SiO., ge
wöhnlich den niedrigsten Kupfergehalt aufweisen. - Es 
kamen auch Schlacken vor, die beim Granulieren nur 
0·29° / 0 ' Cu enthielten, aber meist schwankt der Gehalt 
zwischen 0·40 und 0·60°lo. 

Der in Sulitjelma gewöhnlich erschmolzene Kupfer -
s tei n hat im Durchschnitt einen Kupfergehalt von 50 
bis 55°/11 und enthält ungefähr 20 bis 21 °lo Schwefel. 
Wird dieser in den Manhes-Konverter abgelassen, so 
bekommt mau nach etwa einstündiger Behandlung ein 
Bessemerkupfer mit 99 1/ bis 99 1 / ll/ Cu Dieses Kupfer . ( t 2 II • 
enthält etwas Silber. 'Vas sich bei dem J{ n u d s e n- Prozeß 
bei den kleineren Öfen am schwierigsten erzielen ließ, 
War ein Stein mit regelmäßigem, nicht zu sehr schwankendem 
Gehalt; dies rührte wohl daher, daß man, wenn sich 
Ansätze an den Ofenwänden bildeten, länger blasen 
mußte, nm sie hernnterzuschmelzen; infolgedessen ent
stand ein hochprozentiger Stein, der sich weniger für 
den Man h es -Prozeß t·ignete. Bei dem größeren Ofen 
ist man in dieser Hinsicht besser daran, da die Charge 
regelmäßiger herabgeht und man daher dem Stein so 
ziemlich den gewünschten Gehalt geben kann. Bei eisen
a~men Beschickungen ist es von großer Wichtigkeit, 
nicht zu lange zu treiben und nicht zu hochprozentigen 
Stein zu erzeugen, weil sonst leicht ein Erstarren der 
Charge eintreten kann. Ist die Charge fertig geblasen, 
so kann man den K n u d s e n -Ofen sofort entleeren, und 
schon 11ach kurzer Zeit auch den Stein in den Manhes
Ronverter bringen. Es ließ sich hier oft Bessemerkupfer 
tu fünf Stunden fertigstellen, nachdem der K n u d s e n- Ofen 
chargiert war, ja manchmal sogar schon in 4 1/ 2 Stunden. 

Der beim Schmelzen im Knudsen-Ofen benützte 
Winddruck hängt von der Qualität ·der Arbeit und 
d_er Beschaffenheit der Charge ab. Arbeitet man vor
sichtig und gibt zu Beginn des Blasens nicht viel Luft 
zu, so wird die Charge regelmäßig bei einem Druck 
v?n 1 at heruntergehen. \Venn sich aber Ansätze ge
b~ldet haben und die Charge sich festgesetzt hat, so ist 
ein höherer Winddruck (l ·5 at) notwendig. Was den 
Kraftverbrauch für die \Vinderzeugung anbelangt, so 
braucht ein 12 m'1 fassender Knudsenofen in den ersten 
11/2 Stunden des Blasens ungefähr 40 PS, in den nächsten 
1 bis 11/., Stunden 80 bis 100 PS und in der letzten 
Stunde des Blasens 150 bis 160 und in einzelnen 
Fällen bis 200 PS. Ein Ofen von 12 111'1 Inhalt fasst 

20 bis 25 t Erze und setzt in 24 Stunden wenigstens 
vier Chargen durch. 

Die Temperatur der Abgase ist sehr hoch; sie 
wurde gegen Ende des Prozesses in einer Entfernung 
von 10 m von der Ofenmündung mit 600 bis 700° C 
bestimmt. Der Gehalt der Abgase an schwefeliger Säure 
wechselte selbstverständlich mit dem Stadium des Ver
blasens und betrug während einer Charge 6 bis 7 Volum
prozent so2 +so::· 

Der Koks- und Kohlenverbrauch hängt nur 
vom Querschnitt des Ofenunterteiles und nicht von der 
üröße der Charge ab. Wird ein Ofen von 20 t Fassungs
vermögen mit nur 12 oder 14 t chargiert, so muß eben
soviel Koks verwendet werden wie bei einer Füllung mit 
20 t. Der Koksverbrauch beträgt gewöhnlich 1°/m muß 
aber, wie gesagt, bei schwer entzündbaren Erzen auf 
2° /" gesteigert werden. 

Zur Bedienung eines K n u d s e n -Ofens sind pro Schicht 
nur zwei Mann notwendig, welche das Chargieren, 
Schmelzen, Ausleeren und auch die Reinigung besorgen. 
Ein Vorarbeiter kann zwei bis drei Knudsen-Öfen be
aufsichtigen. Für eine Charge von 20 bis 25 t werden 
gebraucht: O·l t Koks, O·l t Kohle, 15 Stück Magnesit
ziegel zur Ofenausbesserung und für 20 Pf Teer usw . 
für 1 t. Der Generator und der Vorherd können eben
falls von zwei Mann in der Schicht bedient werden. 
Für die Heizung eines Vorherdes braucht man in 24 Stunden 
etwa 21/ 4 t Kohle und 1/ 4 t Holz. Hiebei ist zu betonen, 
daß ein Vorherd vollständig für zwei, ja sogar für drei 
K n u d s e n -Öfen ausreicht. Die Schmelzkosten einer An
lage von zwei K n u d s e n -Öfen zu je 20 t und ein Vor
herd mit Generator würden sich bei normalen Preisen 
fiir Arbeitslohn und Materialien auf etwa 3 .Al für 1 t 
verschmolzenes Erz stellen, und die Betriebskosten des 
Vorherdes auf M0·70 für 1 t Ei·z. Dabei sind die 
Kosten für die Luftkompression, die hauptsächlichsten 
Ausbesserungsarbeiten, die ja ab und zu an dem Vor
herd und an den Knudsenöfen notwendig sind, mit 
eingerechnet, und die Arbeitslöhne 5 M und 4 M für 
die Schicht angenommen, der Koks zu 35 M für 1000 kg, 
Kohle zu 20 M für 10001.:g und Magnesitziegel zu 1 M 
das Stück gerechnet. Dis Schmelzkosten pro Tonne für 
das Jahr 1907 betrugen: 
1. Zubringung der Erze in 

die Hütte. . . . . 
2. Ausfi\tterung der Knudsenöfen 
3. :-;cbmelzen (einschließlich Luft

kompression) . . . . . . 
4. Ausbesserung von Gezäh usw. 

Q·73 norw. K 
1·69 " n 

1·48 
0·48 

n 

" 
" 
" --=-4 ·..,,3""8_n_o_r_w-. ....,K,,.,.. pro Tonne. 

Auffällig war in Sulitjelma die Erscheinung, daß 
der Kupferverlust seit Einführung des K n u d s e n- Pro
zesses an Stelle des früher verwendeten Röst- und 
Schmelzverfahrens der gerösteten Erze (in Wasser
mantelöfen) geringer wurde, u. zw. ging er um etwa 
45°/0 herunter. 

Folgende Zahlen eines Schmelzberichtes vom 26. Sep
tember bis 15. Oktober 1907 aus dem Betriebe in Suli
tjelma geben ein Bild der Arbeit nach diesem Verfahren. 
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1 

Chargierte Tonnen i Die Charge ! ____ K n p_f ~ r h a 1 t in P_r_<>z e 1i_t ______ Gen c r R~~ 
, 1 Zeitdauer s~and im 1

1 

Chargiert 1 . 1 . . V er-
1
1 V cr-

Chargp, ~r · E i Koks ; Std Min .~ orhcr_d Elmorcsehlamm Hchlaekc vom Stern vom b~anchto brauchtcs 
rz 

1 
und Kohle .: · · Std M v 1 d v J 1 Kohle 

1 ·---_-_-___ _ _________ • • m. 1 im Vorherd or wr or 1cn Tonn~ 1 Holz, To~: 

Tag 

--2&9.--1-20·--1 
26. 9. 121 1 

26. 9. 122 
26. 9. 123 
27. 9. 124 
27. 9. 125 
27. 9. 126 
27. 9. 127 
27. 9. 128 
28. 9. 12!> 
28. 9. 130 
28. 9. 131 
zs. s. rn2 
29. 9. 133 
14. 10. 170 
14. 10. 171 
14. 10. 172 
14. 10. 173 
14. 10. 174 
15. 10. 175 
15. 10. 176 
15. 10. 177 
Hi. 10. 178 
16. 10. 179 
16. 10. 180 
18. IQ. 185 
18. 10. 186 
18. 10. 187 
18. 10. 188 
19. 10. 189 
19. 10. 190 
19. 10. 191 
19. 10. 1 192 
20. 10. 193 
20. 10. 194 
20. 10. 195 
20. 10. 196 
21. 10. 197 
21. 10. 198 
21. 10. 199 
21. 10. 200 
21. 10. 201 
29. 10. 230 
29. 10. 231 
29. 10. 232 
29. 10. 233 
30. 10. 234 
30. 10. 235 
30. 10. 236 
30. 10. 237 
31. 10. 238 
31. 10. 239 

11·2 
10-4 
11"1 
12•4 
12•3 
10·5 
10 4 
11·8 
10-4 
10·5 
11·0 
9-9 
9·8 

10"8 
u·5 
8·3 

12"2 
11-4 
12·2 
13·6 
13·6 
13•6 
9·0 

10•4 
12·7 
13·6 
12"7 
12•5 
10·2 
13·6 
12·5 
13·(j 
11·5 
12·4 
12·8 
12·6 
11·0 
11'1 
10·9 
12·4 
12·6 
13·6 
9-2 
9·0 

10·0 
10"5 
12·0 
12·6 
12·3 
12-7 
11"1 
12·0 

0-2 
0·2 
0-2 
0·2 
0·2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0·2 
0·2 
0-2 
0·2 
0·2 
0·2 
0·2 
0-2 
0·2 
0-2 
0-2 
0-2 
0·2 
0-2 
0·2 
0-2 
0-2 
0·2 
0·2 
0-2 
0·2 
0-2 
0·2 
0-2 
0·2 
0-2 
0-2 
0-2 
0·2 
0·2 
0-2 
0-2 
0-2 
0-2 
0·2 
0·2 
0·2 
0·2 
0·2 
0·2 
0·2 
0·2 
0·2 

4 00 
3 55 
3 40 
3 45 
4 00 
4 45 
3 50 
4 15 
4 40 
4 20 
4 30 
4 50 
3 40 
5 15 
3 05 
3 50 
2 55 
2 53 
4 10 
3 55 
3 50 
4 00 
3 45 
3 40 
4 10 
3 45 
3 50 
3 30 
3 45 
3 35 
4 30 
4 05 
3 50 
3 35 
4 15 
3 55 
2 45 
3 25 
3 15 
3 10 
4 00 
3 10 
4 20 
3 45 
5 00 
3 30 
5 00 
4 40 
3 50 
4 15 
4 35 
5 35 

1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 
1 30 

Bei der Chargierung der Knudsen-Öfen setzt man 
zuerst die abgewogene Koks- oder Kohlenmenge zu und 
sorgt für genügend Gebläseluft, um den Koks so schnell 
als möglich zum Glühen zu bringen. Von großer 
Wichtigkeit ist es nämlich, daß der Koks gut glüht, 
ehe man chargiert, damit der kalte Luftstrom nicht im 
Anfang die herunterfallenden Tropfen von geschmolzenen 
Schwefeleisen zum Erstarren bringt, ehe das Metallbad 
bis an die Düsen hinaufgestiegen ist. Über dem Ofen 
befindet sich ein Fülltrichter, in dem die Charge, fertig 
zurechtgemacht, lagert; ist nun der Koks glühend, so 

-1 
-f 

=} 
=} 
-l 
-f 
-1 _, 

o·5 l 
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o·5} 
o·5 
o·5 
0·5 
0•5 l 
o-5 f 
Q·5} 
o·5 
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0·5 

0·36 
0·46 
0·48 

0-50 

0·43 

0·47 

0·59 

0·60 

o·65 

0-47 

0·40 

0-55 

0·46 

0·50 
0·47 
0•37 
0·48 
0·52 

0·42 

0·42 

0·45 
0·49 
0·47 

0·34 

0·48 
0•46 

0·44 

0·47 

0-50 

0·53 

0·64 

0·64 

0·52 

o·rio 

o-66 
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f 

40•7 

34"4 

65·4 

73"3 

62·6 

49-5 

49-5 

44-7 

60·9 
48·fl 
27•0 
46·3 
39·7 

35"5 

47•8 
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46·3 
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44·8 
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1 
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2·0 

2·0 

2·4 
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0·250 

0·275 

o·soo 

0·300 
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0·400 

0·530 

0•325 

0·350 

0•350 

0·350 

0·200 

läßt man die Charge in den Ofen hineinfallen. Sogleich 
beginnt eine starke Röstung, da die Erze von der 
glühenden Ausfütterung des Ofens sofort entzündet werden. 
Man hält nun ungefähr eine Stunde einen Luftdi·uck von 
etwa 5 Pfd. auf 1 Quadratzoll; später steigert man den 
Druck allmählich bis auf 15 Pfd. Die ·Düsen müssen in 
der ersten Brennzeit fleißig aufgestochen werden, weil 
sich infolge des Einblasens der kalten Luft natürlich 
Nasen bilden, die durchgestoßen werden müssen. Hat 
aber die Konzentration erst augefang·en (etwa nach 11

/ 2 

bis 2 Stunden), so ist dieses Aufstechen viel seltener 
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notwendig, und kann hin und wieder, zuweilen gänzlich 
eingestellt werden. Man kontrolliert dies am besten 
am Manometer. 

Gewöhnlich ist nach 11/ 2 bis 2 Stunden die Charge 
ganz eingeschmolzen und die Konzentration beginnt. -
Wenn die Flamme nahezu rein weiß und die Schlacke 
leicht geworden ist und wie Papierstiickchen zu fliegen 
beginnt, dann ist die Charge fertig. Man kippt nun 
den Ofen in die horizontale Lage, stellt die Luft ab und 
reinigt vor dem Ausgießen der Charge in den Vorherd 
die liiindung des Ofens. G. K. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 33.986. - Arthur Quoilin in Kindberg (Steiermark). -

Gas· Umstenerungsventil rur Regenerativ· Feuerungen 
on1l Verfahren zum Betrieb desselben. - Die bestehenden 
Ein~ichtungen zur Gasumsteuerung von Regenerativöfen 
erreichen ihren Zweck auf verschiedene Weise, alle jedoch 
mehr oder weniger unvollkommen oder umständlich oder aber 
es ergeben sich bei der Handhabung oder Heinigung 
~chwierigkeiten. Das vollkommenste Ventil wäre naturgemäß 
Jenes, daß in einfachster Weise vollkommenen Gasabschl uß 
nach dem Umsteuern erreicht, keinen Gaßverlust wiihrend des 
Umsteuerns verursacht, leicht um~teuerbar ist und eine 
bequeme Reinigung der abdichtenden Teile von Teerrück-

stän~en gestattet. Dieser idealen Vollkommenheit sucht die 
vorI_~egende Erfindung möglichst nahe zu kommen unter 
Benutzung der bekannten Grundform eines durch Zwischen
wand geteilten Gehäuses mit wechselweise sich auf und ab 
~~Wegenden und nach oben und unten absehließenden Ventilen, 

ie als Doppelschalen ausgebildet sind, 1cob11i die Umsteuerrmg 
dui·ch zwei Ventile erfolgt, welche wie die Telle1· einer Balance-
1.vage funktionieren und die Bewegung derselben von einer 
innerhalb des Gehäuses in einem JV assertrog verlagerten Achse 
aus ei_:folgt. Der Gasabsehluß wird dadurch bewerkstelligt, 
~aß die Ränder der Doppelschalen abwechselnd das eine Mal 
~n bekannter Weise in das Wasser der Bodenwanne tauchen, 

as andere llfal aber mit ihrem Wasserinhalt an die herab
rage~den Ringe der Einlaßöffnung in der Gehäusedecke 
gedruckt werden. Durch die ausschließliche Verwendung von 
Was~er .zum Gasabschluß, welches, wie noch später ~eschrieben, 
k?ntinu1erlich ersetzt wird, ist die Teerablagerung im Betriebe 
:bebt .mehr stören~ und eine leichte Reini~ung aller gasdi~ht 

8 
~~hheßenden Teile erreicht. Zur Verhmderung des Em

d~romens <les Gases in den Essenkanal während ~es Umsteuerns 
ient ein zwischen Standrohr und Ventilgehäuse angebrachtes 

Absperrtellerventil A mit Wasserverschluß. Ist das erwähnte 

Tellerventil A offen, so dringt das Gas zwischen Ventilteller 
und Wasserbehälter in den oberen Teil B des Umsteuerungs· 
gehäuses von wo das Gas durch die Einlaßöffnung C der 
Gehäusedecke und jene E der Bq_denwanne in den Ofen gelangt. 
während die Abgase durch die Offnungen F und H in die Esse 
ziehen. Die zwei Hälften I und II des Ventilgehäuses (Fig.1) 
sind durch eine Wand Z geteilt. Im vorliegenden Falle 
wird der Gasabsehluß dadurch erzielt, daß der Teller J mit 
dem vom Umfange seines Bodens herabragenden Rande in 
das \\'asser der Bodenwanne getaucht, der korrespondierende 
Teller ]( hingegen mit seinem Wasserinhalte an den Ring der 
Einlaßöffnung. D gedriickt wird. Die Umsteuerung erfolgt 
mittels eines an der Achse N angebrachten Hebels derart, 
daß dieser von links nach rechts und umgekehrt bewegt wird. 
An diesem Hebel ist ein Segmentrad 0 angekeilt, in dessen 
Nut die die Teller J und K haltende Kette ruht. Der Hebel 
lagert im Wassertrog P, dessen Inhalt den Verschluß 
zwbchen der äußeren Luft und dem Inneren des Umsteuerungs
ventilgehäuses flir die Drehaehse N bildet (Fig. 2). Die 
Wasserzuführung geschieht auf folgende Weise: An einem 
Ende des Troges P fließt das Wasser zu, das Mehrwasser 
rinnt iiber 1lie zwei Schnäbel in die Teller J bzw. Kund von 
hier~ in ganz ähnlie 'ler Weise in die Bodenwanne T und 
verläßt diese bei 1ler Auslauföffnung N oder Y. Das Absperren 
des Gases während des Umsteuerns geschieht 1lurch einen 
Teller, welcher mit Hilfe des Hebels a gesenkt werden 
bzw. gehoben wird und dadurch entweder ins Wasser tauchend, 
den Gasabschluß bewerkstelligt oder aber diesen öffnet. Die 
lllanipulation erfolgt in nachstehender Reihenfolge: Zuerst 
wird die Gaszufuhr abgesperrt, dann reversiert und schließlich 
das Gasventil wieder geöffnet. Der Gasverlust beim Um
steuern ist dem geringen Inhalte der Kammern entsprechend 
unbedeutend. 

Nr. 34.226. - Otto Heer in Zttrich. - Schrägwalzwerk 
mit '·erstellbarcn Ausmhrongsrohren. - Vorliegende 
Erfindung betrifft Schrägwalzwerke, welche mit verstellbaren 
Rohren zum Aufnehmen und Ausführen eines \Verkstllckes 
versehen wird. Man kann infolge einer solchen Einrichtung 
während der Bearbeitung eines Werkstiiekes ein anderes in 
Bereitschaft setzen, so daß nach Fertigstellung des ersteren 
sofort das Auswalzen des nächsten beginnen kann. Die 
Erfindung besteht im wesentlichen in de1· eigenartigen Ei11preß
vorricht1111g der an den Ausfrihrnngsrohrm befindlichen kegel
st11111pfartigen Ffi hr1t11gsstiicke in entsprechenden Aussparungen 
im IValzenständei· und in der Einrichtung zum Halten 1md 
Viwstelle11 der Dornsfange im Ausführungsrohl"e. Die Aus-

l 
führungsrohre a lagern parallel zueinander und in der Längs
richtung verschiebbar in je einem schwingenden Armpaare b 
deren Enden Gegengewichte c tragen. Die Lagerböcke d de; 
Arme sin.d s.o einge~chtet, daß die Ausführungsrohre a 
wechselweise m zentrische Lage vor das an sich bekannte 
Walzwerk e geschwungen werden können. An den dem 
Walzwerk zugerichteten Enden tragen die Rohre a kegel
stumpfartige 8tll~ke f, die in entsprechende Bohrungen am 
Walzengestell emgeschoben werden können. Am anderen 
E_nde d~r R?l~re a. befinden sich kegelstumpfartige Stücke g, 
die gle1chzeit1g mit den vorderen Stücken f in eine ent
sprec~ende Bohr~ng eingepreßt werden. Das Einpressen 
geschieht durch eme unter Hebeldruck stehende Gleitzunge h, 
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die auf die HinterserLe der Verliingerung des Stückes g ein
wirkt. In einer Bohrung dieser Verlängerung befindet sich 
ein Druckstfil:k i, das unter dem Einfluß einer Spindel steht. 
In das Druckstück ist der Führungsdom mittels Vierkant
konus eingesetzt. Der Arbeitsvorgang ist folgender: Sobald 
ein Rohr gewalzt ist, wird die Zunge h heruntergedrückt. 
Dann zieht man das Ausführungsrohr a mit der Dornstange k 
soweit zurück, bis man es an dem Walzengestell l vorbei
schwingen kann. In ller Zeit, in welcher mit einem 
Ausführungsrohr gearbeitet wird, legt man die Dornstange 

~· 2. 

a 
in rlas hochliegende andere. Die kegelstumpfartigen Stücke!! 
halten die Ausführungsrohre sicher in ihrer Lage fest. Sie 
sind einstellbar eingerichtet. Bei dem Auswalzen von dünn
wandigen Kupfer- und Messingrohren ist es nicht zu ver
meiden, daß die Rohre am Ende sich aufweiten oder flach 
werden. Man ist somit gezwungen, ein bedeutend weiteres 
Ausführungsrohr zu nehmen, als für gute Führung nötig wäre, 
Trotzdem kommt ein Festsetzen im Ausführungsrohr noch 
häufig vor, so daß man 1lieses losschrauben muß, um das 
gewalzte Rohr herauszunehmen. 11Iit Hilfe der vorliegenden 
Einrichtung lassen sich die wechselweise im Gebrauch befincl
lichen Rohre zum Ausführen des Werkstückes samt der Dorn
stange und deren Verstellvorrichtung sicher und schnell in 
zentrische Lage zum Walzkaliber bringen und wieder beiseite 
schwenken. 

Literatur. 
Mitteilungen 1ler staatlichen Bohrverwaltung in den 

Niederlanden. Nr. l. Freiberg in Sachsen 1908. Kommissions
verlag von Craz und Gerlach (Job. Stettner). 74 Seiten 
mit einer Kartenskizze von Nord-Limburg. Preis Jlf 3·-. 

Lange Zeit hindurch konnte in den Niederlanden die 
geologische Landesdurchforschung sich bei weitem nicht zu der 
Anerkennung ihrer Bedeutung durchringen, die sie in anderen 
Ländern fand. Die ürsache lag in dem Fehlen des Bergbaues. 
Seitdem es aber im Anfange dieses Jahrhunderts gelungen ist, 
auf holländischem Boden das Steinkohlengebirge zu erbohren, 
änderte sich das Urteil. Sehr bald erfuhr man, daß selbst in 
dem jungen Schwemmlande die Lage der Steinkohlenformation 
keineswegs bloß durch tiefe Bohrungen zu erhalten sei, daß 
vielmehr auch Beobachtungen an der Oberfläche und in unbeträcht
lichen Tiefen an Ablagerungen von sehr jungem Alter von 
hoher Bedeutung sein kör1nen. Als sich der niederländische 
Staat im Jahre 1903 für einen Teil seines Landes das Recht 
vorbehielt, auf Kohle und Salze zu schürfen, wandte er sich 
gleichzeitig auch der Erforschung der Oberfläche und der 

• 
jüngeren Schichten zu. Tatsächlich besitzt Holland seit dem 
Jahre 1903, wenn auch unter anderem ~amen, eine geologische 
Landesaufnahme. 

In dem vorliegenden Hefte bespricht der Bezirksgeologe 
Tesch unter dem Titel: Der niederländische Boden und 
die Ablagerungen des Rheines und der Maas aus der 
jüngeren Tertiär- und der älteren Diluvialzeit, die 
auf die jiingsten Ablagerungen des Landes Bezug nehmenden 
Ergebnisse seiner Untersuchungen an zehn Bohrungen. 

Unter den den Rhein begleitenden Schotterterrassen ist die 
älteste durch das Vorkommen von lyditähnlichen Oolithen gekenn
zeichnet. Sie wird cleshalb Kieseloolithterrasse genannt und meist 
für jung- pliocän gehalten. Verfasser gelnnges, dieseKieseloolith
stufe in verschiedenen Bohrungen nachzuweisen. Er zeigt 
ferner. daß auf dem von Erkelenz 1rnch NNW streirhenclen 
Horste, der in Holland Peelhorst genannt wird, die Kiesel
oolithstufe fehlt. Da diese aber sehr bedeutende Mächtigkeit 
erreicht, so deuten die Kieseloolithschkhten die Stellen an, 
wo das Paläozoikum (Carbon) zu einer mehr oder weniger 
beträchtlichen Tiefe abgesunken ist. 

Das Ergebnis der Untersuchungen Teschs ist sonach 
wissenschaftlich wie praktisch von gleich hoher Bedeutung. 

D1-. IV. Pl'tmscliek. 

Amtliches. 
Seine k. 11. k. Apostolische Majestät haben mit Aller

hiichster Entschließung vom 28. Mai d . .J. den Bergmeister des 
westbiihmischen Bergbau-Aktien-Vereines, Josef Pei t h n er in 
Lampersdorf, da~ gol1lene Verdienstkreuz mit der Krone aller
gnädigst zu verleihen geruht. 

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Aller
höchster Entschließung YOm 4. Juni d. J. dem Gewerken und 
Kohlengroßhändler Johann Baptist Ne b esky in Nimburg den 
Titel eines kaiserlichen Rates mit Nachsicht der Taxe aller
gnädigst zu verleihen geruht. 

Der Minister fUr öffentliche Arbeiten hat den Bergbau
eleven Dr. Josef Hol u b in Falkenau zum Adjunkten im Stande 
der Bergbehörden ernannt und dem Revierbergamte in Laibach 
zur Dienstleistung zugeteilt, ferner den Adjunkten Arnold 
.J ekel vom Revierbergamte in Laibach zu jenem in Falkenau 
überstellt. 

Kundmachu11g. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Raimund 
Zimmermann hat seinen Wohnsitz und Standort von Poremba 
nach Niedersuchau in Schlesien verlegt. 

Wien, am 18. Juni 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Ernst 
Gmeyner hat nach Anzeige vom 18. Juni 1909 seinen Wohnsitz 
und Standort zur Ausübung seines Befugnisses von Karmel 
nach Triest verlegt. 

Klagenfurt, am 20. Juni H.109. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Die staatliche Aktion für die Petroleumindustrie. 
Die Regierung hat am 25. Juni im Abgeordnetenhause 

die angekündigte Vorlage zur Sanierung der Petroleumindustrie 
eingebracht. Die Vorlage hat folgenden Wortlaut: 

Gesetz vom ... , betreffend Maßnahmen zur Regelung 
der Mineralölindustrie. 

§ 1. Der Regierung wird behnfs E1·bauung von 
Reservoiren in Galizien zur Einlagerung von Erdöl mit 

1 

einem Fassungsraum von .. höchstens einer Million Tonnen 
nebst den erforderlichen (Jll~jtungen und sonstigem Zugehör 
sowie zur Errichtung von Olfangvorrichtungen in Wasser
läufen ein Kre·dit bis zum Betrage von acht Millionen 
Kronen bewilligt. Die Regierung wird ermächtigt, diesen 
Betrag im Wege einer Kreditoperation zu beschaffen. 

§ 2. Die zu erbauenden Reservoire sind entweder in 
staatlicher Regie zu führen oder einer autonomen Körper· 
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schart oder einer auf gemeinwirtschaftlicher Grundlage be
ruhenden Unternehmung zu verpachten. Die Gebiihr fiir die 
~eniitzung dieser Reservoire, beziehungsweise der Pachtzins 
sm~ so festzusetzen, daß darin die Verzinsung und die Amorti
sation des Anlagekapitals innerhalb einer angemessenen Frist 
gewährleistet wird. 

§ 3. ~ achstehende Gewerbe werden als k o n z es s i o nie r t 
erklärt: 

1. Der gewerbemäßige Betrieb der Einlagerung von 
Erdöl· 

2'. der gewerbemäßigeßetrieb \'On An lagen z n r Leitung 
von Erd ö 1 (pipelines); 

3. die gewerbemäßige V erar bei tun g von Erdöl. 
. Die Konzession wird von der politischen Landesstelle 

verheben; hiebei ist außer auf das Vorhandensein der für den 
Antritt konzessionierter Gewerbe überhaupt vorgeschriebenen 
Erfordernisse auf die Lokalverhältnisse Bedacht zu nehmen. 
Die Konzession kanu von der Verleihungsbehörde zuri\ck
genommen werden, wenn das Gewerbe binnen sechs J\Ionaten 
nach der Konzessionserteilung nicht in Betrieb gesetzt oder 
W~nn später durch ebenso lange Zeit der Betrieb ausgesetzt 
wird. Der Vertrieb von Petroleum durch Zuführung mittels 
transportabler Behälter nn1! durch Abfüllung aus diesen 
(Tankwagen) ist nur mit Bewilligung des Handelsministeriums 
zulässig. Die Tarife und Reglements der Erdölmagazinierungs
nnd Erdölleitungsunternehmungen bediirfen der Genehmigung 
der politischen Landesstelle. 

§ 4. Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tu.ge der 
K u~dmachnng in Kraft. JIIit dem Vollzuge desselben sind 
~Ieme J\Iinister fiir Finanzen, Handel um! öffcntlirhe Arbeiten 
ueauftragt. 

Die Begriindnng. 

Der .l'IIotivenbericht wirft zunächst einen historischen 
Riickblick auf die Entwicklung der Rohölproduktion und die 
Rohrtätigkeit in den verschiedenen Gebieten Galiziens. Im 
yorigen Jahre wurde eine staatliche Hilfsaktion unternommen, 
Indem fiir fünf Jahre ein Rohölquantum von 300.000 t jährlich 
zu einem Preise abges('hlosscn wurde, welcher geg-eniiber dem 
Kohlenpreise eine Ersparung bedeutet, den Rohölproduzenten 
aber eine die Gestehungskosten annähernd deckende Verwertung 
ermöglicht. Ferner hat die Staatsverwaltung einen Vorschuß 
von l 1/2 lllillionen Kronen zum Baue von Erdölreservoirs 
fi!r 30.000 Zisternen gewährt. Ungeachtet dessen hat sich 
die ~ituation neuerdings verschärft. Die Produktion wurde 
neuerdings forciert, die Lagerräume immer mehr in Anspruch 
g_enommen. Der Preis ist auf einen Betrag gesunken, der nur 
einen Bruchteil der Gestehungskosten deckt. Da der Bau von 
Reservoirs durch das inliindische Kapital nicht zu erzielen 
Wa~, entschloß sich die Regierung, die finanzielle Notstands
aktion ganz auf den Staat zu übernehmen, auch in der Erwägung, 
daß bei dieser Art der Lösung das finanzielle Risiko des ' 
Staatsschatzes sicherlich geringer ist als im Falle einer bloßen 
Beteiligung des Staates an einer durch Privatkapital, welches 
neben kurzfristiger Amortisation eine mindestens sechs prozentige 
Verzinsung für sich vorweg in Anspruch. nehmen würde, ins 
Leben zu rufenden Unternehmung. 

Nach übereinstimmender Anschauung erfahrener Fach
~änner ist ein namhaftes Anwachsen der Rohölproduktion 
ü~er die Förderung der letzten Monate, welche bis zu 20.000 
Z1.sternen per :aionat betragen hat, nicht zu erwarten und es 
v.:1rd demnach die Produktion des heurigen Jahres auf 200.000 
bis 220.000 Zisternen geschätzt. Wenn auch diese Produktion 

hciweitem höher ist als die derzeitige Kapazität der Raffinerien, 
1laher clie bereits vorhandenen Rohölvorräte eine weitere 
~teigerung erfahren miissen, so kann gleichwohl erwartet 
werden, daß das Jahr 1910 eine gewisse Produktionsver
minderung bringen wird, weil die Anzahl der Neubohrungen 
im Jahre 1908 außerordentlich gering war. Die Bohr
arbeiten erfordern nämlich in der Regel einen Zeitraum von 
anderthalb bis zwei Jahren, während andrerseits die Haupt
ergiebigkeit eines neu erschlossenen Schachtes erfahrungsgemäß 
in der Hegel nach wenigen Monaten erschöpft ist. Der 
Fassungsraum der im Augenblicke bestehenden Reservoirs, 
und zwar einschließlich der bei den Gruben befindlichen Re
servoirs, der Privatreservoirs der Raffinerien und jener der 
verschiedenen .l'lfagazinierungsgesellschaften diirfte auf rund 
160.000 Zisternen zu veranschlagen sein, und es ist anzu
nehmen, daß durch Fertigstellung der eben im Bau befind· 
liehen Erdreservoirs für etwa -10.000 Zisternen Lagerraum zu
wachsen wird. 

Da vorläufig jedenfalls für einige Zeit mit einem Pro
duktionsiiberschuß gerechnet werden muß, erweist sich die so
fortige Inangriffnahme weiterer Reservoir bauten unerliißlich 
und die Regierung hält dafür, daß in der heurigen Bausaison 
fiir etwa 60.000 Zisternen Lagerraum beizustellen sein wird. 
J\Iit Rücksicht auf die ungleich höheren Kosten von Eisen
reservoirs und des größeren zu ihrer Herstellung erforderlichen 
Zeitraumes wird fiir den Bau von Erdreservoirs eingetreten. 
.l'IIit eiern angesprochenen Kredit von }( 8,000.000 glaubt die 
Regierung - da wenigstens weitaus überwiegend Erd
resen·oirs zu bauen sein werden - die samt Zugehör (pipe
lines, Pumpstationen usw.) erforderlichen Kosten und auch 
die im Interesse der Grundbesitzer und der Bewohuer ilber
haupt vorzunehmende Heinigung der Wasserläufe bestreiten 
zu können. 

Durch die Fassung des § 2 des Gesetzes wird von vorn
herein ausgeschlossen, daß die Reservoirs etwa an Privat
unternehmen vergeben werden könnten. Der Motivenbericht 
konstatiert, daß die filr den Landesverband aus den Abmachungen 
mit der Stan1lard Oil Company zu erhoffen gewesenen aug-en
blicklichen Vorteile damit erkauft wonlen wiiren, daß nicht 
bloß die galizische Rohlilindustrie, sondern die gesamte 
Petrolenmindustrie in ein Abhängigkeitsverhältnis zur amerika
nischen Petroleummar.ht gebracht wiir1le. Da ein solches 
Abhängigkeitsverhältnis in weiterer Folge die Gefahr einer 
schweren und ungerechtfertigten Belastung der gesamten Be
völkerung mit sich bringt, so erwuchs dem Staate die Pßirht, 
die Interessen der Gesamtheit gegen eine Benachteiligung zu 
bewahren. Dies wird durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
angestrebt. Aber auch die weitere Erwägung, daß die Ent
wicklung der Verhältnisse in der Zukunft vielleicht ein 
direktes Eingreifen der Gesetzgebung in den Ver
kehr mit J\Iineralöl notwendig machen wird, läßt es 
wiinschenswert erscheinen, der Verwaltung schon jetzt die 
Möglichkeit eines gewissen Einflusses bei Neuerrichtung von 
Betrieben, welche sich mit der Erdölgewinnung oder dessen 
Verarbeitung befassen, zu sichern. ·was die in bergrechtlicher 
Beziehung erforderlichen legislativen Vorkehrungen betrifft, 
so fallen dieselben in den Wirkungskreis der Landesgesetz
gebung. Insofern daher nicht durch strenge Handhabung der 
bereits bestehenden gesetzlichen Normen das Auslangen ge
funden werden kann, wird die Regierung nicht ermangeln, 
die erforderlichen Vorlagen im galizischen Land
tage einzubringen. 

Vereins-Mitteilungen. 

Verein für die bergbaulichen Interessen im nordwestlichen Böhmen zu Teplitz. 
Auszog aus dem Berichte über die wirtschaftliche Lage 1 Dem Vereine gehören 30 Bergbauunternehmungen an, 
des Brannkohlenbergbanes im Vereinsgebiete und über 1 welche 88·8 °/o der gesamten Braunkohlenproduktion der 
die Vereiustätigkeit im Jahre 1908, erstattet in der Rev~erbergamtsbezirke Teplitz, Briix und Komotau reprii-

Geueralversammlung am 28. April 1909. sent1eren. 
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Die Braunkohlenproduktion betrug in den Revierbergamts
bezirken Teplitz, Briix und Komotau im .Jahre 1908 18,437.033 t 
und weist gegenüber 1907 eine Zunahme von 364.957 t auf. 
Allein dieses Plus :findet seinen Erklärungsgrund zunächst darin, 
daß ein Nachlassen der geschäftlichen Konjunktur sich nicht 
sofort in einem geringeren Kohlenkonsum der Industrie äußert. 
In den letzten llionaten des .T nhres 1908 hatte die Lebhaftigkeit 
des Kohlengeschäftes infolge der allgemdnen wirtschaftlichen 
Depression und der Betriebseinschränkungen der Industrie be
deutend nachgelassen. 

Die Verhältnisse beim Elbeverkehr gestalten sich in· 
folge des ungünstigen Wasserstandes ungünstig. Gegen 1907 ist 
die Frachtenmenge von runil 2,000.000 tauf 1,720.000t gesunken. 

Bezüglich der künftigen Gestaltung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse unseres Bergbaues wurde eine Unsicherheit hervor· 
gerufen durch das Vorhaben des Eisenbahnministeriums, die 
Uiitertarife der Staatsbahnen zu erhöhen. Diese Er
höhung erscheint um so weniger berechtigt, als ja ilas Haupt
motiv für die Verstaatlichung der Privatbahnen ein wirtschaft
liches ist, weil durch sie dem Staate die Möglichkeit geboten 
werden soll, die Eisenbahnen in den Dienst der Industrie zu 
stellen und durch eine deren Interessen entsprecherule Tarif
politik den Uüterverkehr zu heben sowie durch Ausnahms-
01ler direkte Tarife das Absatzgebiet der einzelnen Industrie
zweige zu erweitern und zu erhalten. 

Da für den Kohlenverkehr die Bahntarife eine ausschlag
gebende Bedeutung besitzen, war unser Verein seit jeher 
bestrebt, auf eine den Bedürfnissen unseres Braunkohlenberg
baues entsprechende Tarifpolitik der Eisenbahnen hinzuwirken. 

So beantragte er durch seinen Obmann Oberbergrat 
II ü t t em an n im .Jahre 1900 im Staatseisenbahnrate die Ein
führung eines für alle Bahnen gemeinsamen, einheitlichen 
Tarifschemas für den Artikel Kohle. 

Ein weiterer vom Vertreter des Vereines im Staatseisen
bahnrate gestellter Antrag bezweckte die Einführung spezieller 
Kohlentarife flir solche Absatzgebiete, hinsichtlich welcher das 
normale Schema zur Erhaltung oder Gewinnung eines Absatz
gebietes nicht hinreicht. 

Hier kommt besonders das nördliche und östliche 
Böhmen in Betracht. In diesem Gebiete tritt unsere Braunkohle 
mit der ober- und niederschlesischen Steinkohle in Wettbewerb, 
11ie aber nicht nur durch den deutschen Rohstofftarif, sondern 
auch durch die Tarife der an der Einfuhr dieser Kohlen be-

teiligten inländischen Bahnen begünstigt ist, während im 
Prager Bezirke unsere Braunkohle 1ler Konkurrenz der Kladnoer 
Steinkohle, welche durch die Näbe dieses Kohlenrevieres einen 
bedeutenden Frachtenvorsprung besitzt, begegnet. 

Derartige Ausnahmstarife für böhmische Braunkohle 
nach jenen Absatzgebieten in Ost- und Nordböhmen, in welchen 
dieselbe durch die Konkurrenz anderer giinstiger tarifierter 
Kohlenprovenienzen einen Absatz nicht zu erringen vermag, 
wurden auch bei der vom Eisenbahnministerium veranstalteten, 
am 15., 16. und 17. April 1903 abgehaltenen Enquete, be
treffend die Kohlentarife der österreichischen Eisenbahnen im 
Verkehre aus den böhmischen Revieren nach dem In· und Aus
lande, beantmgt. 

Eine wiederholt von unserem Vereine angerrgte Tarif· 
änderung betrifft die Differenzierung der Frachtsätze fiir Braun
und Steinkohle. Die ungarischen Staatsbahnen haben bereits 
verschiedene Tarife für Steinkohle un:l Braunkohle, letztere 
mit niedrigeren Einheitssätzen, eingeführt. 

Im Hinblicke auf den Braunkohlenverkehr nach Prag 
und Umgebung nahm unser Verein die geplante Erhöhung der 
Gütertarife der Staatsbahnen zum Anlaß, im Anschluß an eine 
gleiche Petition der Prager Handelskammer sich an das Eisen· 
bahnministerium mit der Bitte zu wenden, von einer Erhöhung 
dieser Frachtsätze abzusehen. In seiner Antwort vom 8 . .Juni 
v. J. erklärte dieses, gegenwärtig von der Erhöhung dieser 
Tarife abzusehen, jedoch bloß mit Rücksicht auf die im Zuge 
befindliche Reform der Gütertarife der Staatsbahnen. Dagegen 
sieht das Eisenbahnministerium mit dem Inslebentreten dieser 
Reform den Zeitpunkt fiir die Einstellung aller jener Fracht
ermäßigungen fiir gekommen, welche, was hier der Fall sei, 
durch die tatsächlichen Verhältnisse nicht mehr begründet sind 
und deren Weiterbestand mit den Grundsätzen der staatlichen 
Eisenbahnverwaltung in bezng auf die gleichmiißige Behand· 
lung aller Verfrächter unvermeidlich wäre. 

Hiernach scheint das Eisenbahnministerium die seither 
im Interesse der Erhaltung und Erweiterung des Absatzgebietes 
unserer Braunkohle fiir Prag und Umgebung bestehenden Aus· 
nahmstarife ändern, bzw. erhöhen zu wollen, obzwar die der
zeitige normale Steinkohlenfracht ab Kladno für 10 t bloß 
zirka K 25·-, dagegen der Ausnahmssatz filr Braunkohle nach 
Smichow zirka K 37·- beträgt. 

Eine solche Tarifpolitik wäre für das Braunkohlenrevier 
schädlich und geradezu unerklärlich. (Schluß folgt.) 

Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins in Wien. 

Bericht ilber die Versammlung vom lö. April 1909. 
Der Obmann, Oberbergrat Sauer, eröffnet die 

Sitzung und sagt: Unsere Fachgruppe hat seit unserem 
letzten Beisammensein einen schweren Verlust durch das 
Hinscheiden des allseits beliebten und hochgeschätzten 
Hofrates Habermann erlitten, welchen wir gestern 
auf seiner letzten Grubenfahrt das Geleite gegeben 
haben. Von berufener Seite wird Habermanns Leben 
und Wirken geschildert werden. Ich muß mich heute 
darauf beschränken, darauf hinzuweisen, daß Hofrat 
Habermann ein treues und eifriges Mitglied unserer 
Fachgruppe und unseres Vereines war sowie daß er ein 
lauterer Charakter und allen, die ihm im Leben nahe
standen, ein guter Freund war. Sein Andenken wird 
in unserer Erinnerung fortleben. Ich habe namens 
unserer Fachgruppe einen Kranz auf den Sarg des 
Verblichenen niedergelegt. Sie haben sich zum Zeichen 
der Trauer von den Sitzen erhoben, was im Protokoll 
der Sitzung zum Ausdruck gebracht werden wird. 

Da Herr Hofrat Max Arbesser von Rastburg dem
n!lchst in den Ruhestand tritt und Wien verläßt, so ist 
er nicht in der Lage, die auf ihn gefallene Wahl zum 
Obmann-Stellvertretter der Fachgruppe anzunehmen. Es 
wird daher Herr Berghauptmann a. D. Rudolf Pfeiffer 
von Inberg zum Obmann-Stellvertreter gewählt. Herr 
Bergingenieur A. Iwan referiert hierauf über die 
Änderung des Honorartarifes. Die Fachgruppe für 
Architektur und Hochbau hat vor kurzem die Honorar
bedingungen abgeändert und diese Änderungen wurden 
in der Voraussetzung der Zustimmung der anderen Fach
gruppen prinzipiell genehmigt. Der Referent beantragt, 
die Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure möge 
sich dieser Aktion anschließen, was genehmigt wird. 
Die neuen Honorartarife werden von einem Komitee 
ausgearbeitet werden. Der Obmann schlägt vor, als 
Doppelvorschlag für diesen Ausschuß die Herren In
genieur Iwan und Bergdirektor Micko zu nominieren. 
Angenommen. Herr Kommerzialrat Rainer betont die 
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Notwendigkeit, daß die höheren Honorare von den Berg
und Hütteningenieuren auch eingehalteu werden. 

Eine Zuschrüt der Fachgruppe für Verwaltungs
und Wirtschaftstechnik wegen Freigabe von zwei Vor
tragsabenden für die genannte Fachgruppe wird dahin 
beantwortet werden, daß dieser Fachgruppe ein Vortrags
abend zur Verfügung gestellt werden wird. 

Im Einlaufe befindet sich eine Einladung des Aus
schusses der Sektion Leoben des Berg- und hütten
männischen Vereins für Steiermark und Kärnten zur 
Teilnahme der Fachgruppe an der zn Pfingsten in Wien 
stattfindenden Konferenz der Delegierten der montanistischen 
Vereine in Angelegenheit der Schaffung eines Zentral
verbandes der Österreichischen Berg- und hüttemnännischen 
Vereine. Auf den Antrag des Vorsitzenden wird be
schlossen, mit Rücksicht auf die von der Fachgruppe 
im Gegenstande gefaßte Resolution über diese Zuschrift 
zur Tagesordnung überzugehen. 

Da Herr Ingenieur Holan verhindert ist, den an
gekündigten Vortrag zu halten so hatte Herr Professor 
~üllner die Giite, für ihn ~inzuspringen. Der Vor
sitzende ladet nun Herrn Professor Miilluer ein, zu 
seinem Vortrage „ l\Iou tau is ti sch e S tre ifz ii ge durch 
die Alpenländer" das Wort zu ergreifen. 

Prof. Müllner schließt seinen Vortrag au den am 
4. Februar gehaltenen an und bespricht die Ve1·hältnisse 
des Eisenwesens an dem zwischen den Gebieten der 
Stifte St. Lambrecht und Admont gelegenen kaiser
lichen Erzberge. Über die Entdeckung und den Be
ginn der Arbeit am Erzberge liegen nur Sagen und 
Vage Angaben vor. Die Daten schwanken zwischen den 
Jahren 712 und 920 n. Chr. Letztere Angabe findet 
sich iu einem Aktenstücke des 17. Jahrhunderts. Da 
heißt es, es sei bekannt, daß das Bergwerk seit anno 
990 . . 

- m contmuo bearbeitet wurde, die erste Maß soll 
3 Zentnern (168 kg) gewogen haben und soll am Eingange 

des Gewerkenhauses aufgehängt gewesen sein. Der Vor
tragende besprach weiter die Entwicklung· und Verhält
nisse der Schmelzwerke, welche zuerst an der Südseite 
des Erzberges wahrscheinlich um Trofaiach entstanden. 
Mit Vergrößerung der Üfen und Ausbildung der Rad
werke rückte man niiher an den Berg dem Walde nach, 
wobei man sich aber von den Verpflegsdistrikten ent
fernte. 

1270 wu!'de von größeren Maßen gesprochen, aber 
erst im 16. Jahrhundert scheint man die Öfen so er
weitert zu haben, daß die Normalmaßen von 12 bis 15 
Zentnern (840 kg) erzeugt werden konnten. Als auch die 
Nordseite des Berges belegt wurde, erhielt der südliche 
Industrialdistrikt den Namen des vorderen, der nörd
liche den des hinteren oder inneren Berges, doch er
scheint erstere Bezeichnung in den Akten selten und 
nur in den älteren Dokumenten. Des weiteren besprach 
der Vortragende die Geschichte der Einführung des Floß
ofeubetriebes, welcher schon 1650 in Erw!l.gung gezogen 
wurde aber erst um 1770 durchdrang. 

Die Hämmer, welche die Rohmassen aufarbeiteten, 
waren ursprünglich bei den Üfen, der Holzmangel ver
anlaßte aber bald die Transferierung derselben in ent
legenere holzreiche Täler. Nur ein Hammerwerk blieb 
am Erzberge in Eisenerz bestehen. Als mit Beginn des 
XVI. Jahrhunderts die Hochkonjunktur iiberhaupt ein
trat, kam es auch am Erzberge zur Trennung der 
beiden Anlagen, welche 1535 erfolgte, worauf jede 
derselben ihre eigenen "\\. ege ging. 

Der Vorsitzende driickt Herrn Professor M ii 11 n er 
für seinen mit lebhaftem Beifall aufgenommeuen Vortrag 
den wärmsten Dank aus und schließt die letzte Ver
sammlung der laufenden Vortragssession. 

Der Obmann: Der Schriftführer: 
J. Sauer. F. Kieslinger. 

Bergmännische Vereinigung an der königl. Technischen Hochschule zu Aachen. 
(Gegründet am 4:. Mai 1904:.) 

Delll vorliegenden Jahresbericht 1908/09 (o. Vereinsjahr) Außerdem wurden in den Versammlungen in un• 
entnehmen wir folgendes: gezwungenem Gespräche die laufenden Erscheinungen der 

h 
1 

Es wurden im verflossenen Jahre folgende Vorträge ge- bergtechnischen Literatur und die Vorgänge in der Praxis und 
da ten : .. ~and. Pieper: Über die Erteil~ng u_nd die Entziehung an der Hochschule besprochen, die inneren Angelegenheiten der 
Aes _Befah1gungsanerkenntnisses der techmschen Grubenbeamten: Vereinigung geregelt und im gemütlichen Teil das berg
G ss1stent Vogel: Referat über Steinmann: Die geologischen männische und studentische Lied, Musik und Frohsinn gepflegt. 
d rundlagen der Abstammungslehre. Kand. Brumder: Über In Studienangelegenheiten befaßte sich die Ver-
Gas B~rgsträßer Granitgebiet des Odenwaldes. Kand. Lo u p art: einigung vor allem mit der Frage der Aus bild u n g des 
u eJc~1chte des Bergbaues im Altenberg. Kand.Pie per: Ingenieur Diplo m-Bergi ngeni eurs in den chem i sehen Lab o
A n -höffentliche Verwaltung. (Referat.) Assistent Vogel: Die rat o ri e n. 
übae en - Burtscheider Thermen. Kand. B_rurnder:. Referat Mit besonderem Interesse verfolgte der Verein 1lie 
u ~r Krahmann: Die Aufgaben der Bergwirtschaft im Rechts- Standesbewegung unter den deutschen Diplom
f~ Kul.~urstaat. Kand. Herwegen: Berechnun&" der Tü?.bings Bergingenieuren. Kein Gegenstand hat von jeher lebhaftere 
}{ großere Teufen, praktisch und theoretisch erortert. Debatten in der Bergmännischen Vereinigung hervorgerufen 
te:nd: Krekeler: Die Grubenwetter und ihre chemisch- als die Ausgestaltung eines allgemeinen Vereines deutscher 
z ~DlRche Analyse. Kand. Breuer: Das rheinische Unterdevon Diplom-Bergingenieure. Es wurden Kommissionen zur 
Wischen Bingen und Coblenz und seine Erzlag~_rstä.tten. Ausarbeitung eines Aufrnfs zum Zusammenschluß der in der 

bil Folgende Diskussionen fanden statt: Uber die Aus- Praxis stehenden Diplom-Bergingenieure und zur Vornahme 
ra du~g des Diplom-Bergingenieurs in den chemischen Labo- der nötigen Vorarbeiten gebildet. 
(Rt~rien. (Referent: Kand. B rum der.) Über Arbeiterkontrolleure. Ein frohes "Glück auf!" ruft die Vereinigung dem neu 

e erent: Kand. Brumder.) entstehenden n Verein deutscher Diplom-Bergingenieure" zu. 
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Er bietet uns die tiewi:ihr für eine Interessenvertretung unseres 
Standes, vor allem auch dafür, daß nun mit fester Hand die 
Frage der weiteren Ausbildung der Diplom-Bergingenieure 
angefaßt, die Schwierigkeit zweckmäßiger Anfangsstellungen 
behoben werde. F. K. 

Notizen. 
Eisenbetonfeinkoblenturm. Auf der Zeche Reckling· 

hausen II der Harpener Bergbau-Aktien-Gesellschaft ist im 
.T ahre Hl07 ein neuer Feinkohlenturm mit acht Behältern von 
je 160 bis 170 t Inhalt in reiner Eisenbetonkonstruktion erbaut 
worden. Die jli.hrlirhe Menge der auf dieser Zeche gewaschenen 
Feinkohle beläuft sich auf 130.000 bis 200.000 t. Na~h der Ent· 
wässerung der Feinkohle in dem Turme entnimmt die Kokerei 
hieraus ihren Bedarf an Kokskohlen, die einen Feuchtigkeits
gehalt von 12 bis 13 "/0 haben. \Vährenil bei rleni:ilteren eisernen 
Behältern mit nur rund 120 t Inhalt, an deren Stelle die neue 
Anlage errichtet worden ist, die Entwässerung 36 bis 40 Stunden 
dauerte, ist bei 1ler neuen Anlage nur eine Zeit von 24 Stunden 
erforderlich. Bei dem alten, in Eisenkonstruktion errichteten 
Feinkohlenturm war der unter den Trichtern der Behälter zur 
Entnahme der entwässerten Feinkohlen angeordnete lliihnen
rnum durch eiserne Stützen und Streben vollständig verbaut. 
Bei dem neuen Eisenbetonfeinkohlenturm befinden sich statt 
dessen nur drei quadratische Säulen von 1·03 111 Wandbreite. 
Die Eisenbetonkonstruktion bietet auch den Innenräumen mehr 
Schutz gegeu Witterungs- und Tem1ierntureintlüsse. Endlich 
kommen auch die Unterhaltungskosten in Fortfall, 1\ie bei der 
in Eisenkonstruktion hergestellten Anlage sehr erheblich waren. 
Der neue Feinkohlenturm besteht aus einer 6·5 111 über Gelände 
liegenden Ladebühne, aus den sieben großen rechte0.kigen, im 
unteren Teil tri eh terförm ig gestalteten Entwässerungs behiil tern, 
aus den Eisenbetonzuführungs- und Überlauflutten, den Lauf
stegen und der Dachkonstruktion. Die auf 15 Stützen ruhende 
Ladebühne ist für 8001.„q/111 2 Nutzlast berechnet. Die lotrechten 
Außenwände besitzen unten eine Stärke von :m und oben von 
15 cm, die Mittelwände unten eine solche von 25 cm und oben 
von 15 cm. Beide sind einseitig kreuzweise, bzw. doppelseitig 
kreuzweise armiert. Die Trichterwände sind in den Jllittelrippen 
eingespannt und liegen auf einer Randverstärkung der 'l'richter
biiden frei auf. Sie sind als einfach armierte Platten aus
gebildet. nas Dach des Turmes ruht auf nur drei Stützen auf. 
In jedem Trichterboden sind vier Gußeisentrichter eingebaut, 
deren Verschlüsse durch Handrad und Zahnstange von der 
Abzugbühne aus betätigt werden. Zu diesem Eisenbetonfein
kohlenturm sind zehn Doppelwagen Rund- und Stabeisen ver
schiedener Stärke verwendet worden. Der bereits iiber ein 

.Jahr in Betrieb befindliche Turm hat bisher keinerlei Undichtig
keit•m aufgewiesen. Die Gesamtkosten haben rund 117.700 M 
betragen, also wesentlich weniger als bei Verwendung von 
Eisenkonstruktion. („Glückauf", 45. Jahrgang, 1909, Nr. 2, 
Seite 50.) W. 

Chargiervorrichtung bei Martinöfen. Das mühselige 
Chargieren der Martiniifen von Hand, bei welchem die Arbeiter 
schwer durch Hitze und umherspritzenc\e Eisenteilchen leiden, 
wurde in zwei Stahlwerken Schlesiens durch eine automatisch 
funktionierende, elektrisch betriebene Chargiervorrichtung be
deutend erleichtert und fast vollständig gefahrlos gemacht. 
Das Roh- und Altmaterial wird in eiserne Mulden (Kasten) 
gefüllt und mittels Laufkrahns auf die Besehickungsbiihne 
transportiert; der hier befindliche, auf Geleisen fahrende 
Chargierwagen erfaßt mit einem eisernen Ausleger, der für 
Vorschub, Drehbewegungen und auch auf- und abkippbar ein
gerichtet ist, die gefüllte l\Iulde, fährt vor die Beschickungs
tür und entleert die in das Ofeninnere eingeführte llluMe durch 
eine Drehung des Auslegers. Die Bewegungen des Chargier
wagens werden durch von dem \Vagenführer ausgeführte Hebel
bewegungen gelenkt. Der elektrische Strom wird durch eine 
hochgeführte blanke Kupferschiene zugeleitet. (Jahresber. der 
österr. Gewerbeinspektoren f. 1907, Ersch. 1908, allg. Ber. 
S. 114, „Chem.-Ztg." 1909.) 

Härteprüfung nach ßallentine. H. Cl am er,~; 0 u t~r
b ri dg e und W. A 11 en. Zunächst wird ein kurzer Uberbhck 
über die seither zur Prlifung der Hiirte und Festigkeit von 
Metallen bekannten lliethoden von Turner (mit Diamanten), 
Bauer (durch Bohren), Keep (durch Bohren) und Brinell 
(Kugeldruckprobe) gegeben. Dann folgt die Erläuterung des 
Verfahrens von Ba 11 e n t in e, V. St. Am er. Pat. 855.923. Der 
Konstruktion der diesbezüglichen Apparate liegt folgendes 
Prinzip zugrunde. Ein bekanntes konstantes Gewicht wird 
aus konstanter, bekannter Höhe fallen gelassen und übt dabei 
eine ganz bestimmte, also bekannte, Kraft aus auf den Amboß! 
auf den es auftrifft. Diese Kraft wird durch Mechanismen aul 
einen Schreibstift libertragen, der sie auf eine Scheibe über
trägt, indem er letztere an der Schlagstelle komprimiert; 
durch Mikrometer wird gemessen, wieviel dort die Scheibe 
diinner wurile. Dlm zu prüfenden Körper läßt man ebenfalls 
aus derselben Höhe fallen und es ergibt sich ein anderer 
Eindruck auf der 8cheibe. Durch Vergleich der mikrometrisch 
festgestellten Stärken Jassen sich die Härten beider Körper 
vergleichen. Die lllethode wird durch Berichte iiber die 
Versuche mit. verschiedenen Sorten Babbit-1\Ietall erläutert. 
(Journ. Franklin Institute 1908, Bel. 166, S. 447 bis 451, durch 
Chem.-Ztg. 1909.) 

Metallnotierungen in London am 25. Juni 1909, (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 26. Juni 1909.) 
Preise iier englische Tonne 8. 1016 leg. 

Metalle Marke 

1 

---- ----- -=--~-'.:._____- - --- :=.--~--=----=-____:_:_-__ _ 

Kupfer 

" 
" 
" Zion 

Blei 

" Zink 
Antimon . 
Qnecksilbl'r 

Tough cakc 
Best selected . 
Elektrolyt. . 
Standard (Kassa). 
Straits (Kassa) . . 
Spanish or soft ioreign 
English pig, common . 
Silesian, ordinary brands 
Antimony (Regulus) . . . 
Erste•) u. zweite Hand, per Flasche 

Letzter 
.Monats

Durchschn. 1 U il~ ;.~"·~~F"~,;~~jj 
11~~0-Jl __ li ____ J~Tili_!_-_I sfL{1l·--~-~~l-.~=-ii--_ 

11 - 1 --- ! . --- --- - -- -

·. ~:~: li] ~~ g 
netto 62 10 
netto 59 10 
netto · 132 10 
21/2 12 17 
3 1 /~ 13 2 

netto 21 17 
31/9 29 10 
3 8 5 

01 63 0 
01 63 0 
01 63 10 
0 1 59 10 
0 !

1 132 15 

~ 1[ ~~ ~ 
g[i ;~ 18 
o II 8 2 

0 
0 
0, 
0/ ~ 
0 ~ 
0 ·c;; 
0 ~ 
0 
0 
0 

1 

63-1875 
63"3125 
64"4375 
59·828125 

132·:H875 
13·2890625 
13·5 
21·9921875 
31·

*)8·375 

W. F. 
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Welche Temperaturen können wir mit 11nseren gewöhnlichen Brennstoffen erreichen? 
Von Professor Josef' v. Ebrenwerth, Leoben. 

{Auszug ans meinen Vorlesungen. Alle Hechte vorbehalten.) 

(Fortsetzung von S. ~; .) 

Zur Durchführung der Rechnungen fiir alle in 
Betracht zu ziehenden Fälle sind in umstehender Tabelle I 
zunächst die Grundwerte zur Bestimmung von A und H, 
Sodann J·ene zur Bestimmun"' von (' C' C" und lJ /J' /J" 

... 0 ' ' ' ' ' ferner die 'r erte für A und JJ fiir vollkommene \"er-
brennung - den Verbrennungsgrad 1 - sowie die 
Von C uud /J, uud zwar letztere fiir den rein theoretischen 
Fan, daß beide, Luft und Brennstoff, abhängig auf die 
Maximalflammentemperatur vorgewärmt werden, zusammcu
gestellt. 

. .Mit Benützung dieser Zahlenwerte ist es nun eine 
e:nfache Sache, sich die Temperaturen fiir _jeden beliebigen 
\ ~rbrennungsgrad, wie für jede beliebige abhängige, nnd 
lnit Beniitznng der Faktoren für die Berechnung der 
spezifischen Wärmen bei verschiedenen gegebenen Tem
peraturen t, -- (f + 111 t) und (/ + 11 t) -- , auch fiir jP,de 
gegebene Yorwärmnncr von Luft und Brennstoff zu be-
t' " 8 1111men. Hiefiir benötigen wir noch die Temperaturwärmen 

der Brennstoffe. Diese sind per ein Gewichtsteil 

verbrannt zu 
Kalorien . . 

verbrannt zu 
Kalorien . 

Kohlenstoff fest 
eo eo. 

. 2473 8080 
im Wasserkohlenoxyd 

C02 nebst H zu H.,O 
10.467 -

im Kohlenoxyd 
CO., 

5ß07 
\ \' asserstoff 

H.,O 
29.i62. 

Man erhält so z. B. fiir abhängige ungleiche Vorw1irmung, 
u. zw. von Luft auf 'f'2 , von Gas auf 'lt, die bei voll
ständiger Verbrennung von Luftkohlenoxyd entwickelte 
'remperatur 

1' = - - 2·8827 - ('f!1 . 1 ·6402 + '/!2. !"::~~~) -- -+-

[ 
'i ~ 1 J 1 

2 0·0736 t -( g 1
2 .O·Ö2061+<t/.0·01715) 

4 f( A - C ) 2 
, 5607 + JI 2 (IJ ~-J)) 1 7J- j) 

oder den, bei abhängiger Yorwnrmung nur der Luft 
allein auf g„, von \Vasserkohleuoxyd entwickelten theo
retischen py1:ometrischen Effekt 

A. C' 
. 3·5448- 'h. 2·74.U 

1 = -- - ·- -- ---- ---- -t-
2 ( o·cn 1665 - g,2 

2
• 0·03101) 

R IJ' 

4 (' A-C' )2 
- 10467 

+ JI l§(fi::::::: /J') + B -~fY 
oder den dem kalten \Vassergas mit Luft von 1400° 
zukommenden rechnungsgemäßen pyrometrischen Effekt 



o:c 
~ 
""'4 

----- ------ L 
~ 

0 

1 C mit Luft zu CO :l 1·333 

2473 Ka1. I! 
i! 

1 C mit Luft zu C02 jl: 2·662 

8080 Kai. i 
1COmitLuftzuC02 il 0·571, 

2403 Kai. il 
1 C im Luft -CO 1 

zu C02 • • • ,1 1·333 

6607 Kai. 

1 C im CO mit Luft II 1 ·333 

5607 Kai. II 

1 H mit Luft . · li 8·000 

29.162 Kai. 

1. C im Wasser -CO II 2·667 

10.467 Kai. 

1 CH, mit Luft. . II 4·000 

12.000 Kal. 

1 C9H, mit Luft . . II 3·428 

li.200 Kai. 

*) Holzkohle. 

Tabelle 1. 

Grundwerte flir die Berechnung der pyrometrischen Effekte. 

!: -, - 11- I' 1 1 ll Verbrennungsprodukte pro 1 kg i Für Berechnung von C, C' !1Für Berechnung von D, D', D'11 Für A und B . z ps
0 
+ m z ps0 + 

1

1 1 1 1 ' 1 1 1i \---V-

1 
-·- ·- ·-1+ z p' s0'.+ nzp'so' 

1 • • 1 1, er. s0 1 

~ :~_ Gewicht 1 N _ Summe i bsbo 1 Is10 Summe [i m' bsbo 111 ls10 Summe Produkt _ _y~ s·~-- A : -~--

1 :, 2 1 S !I II 
1 - 1 1 i II \- --- - -·-r ------ -------- -

5·777 1 eo [ 2-333 i 4"444 6·777 , 0·1603*)
1 

1·3120 - - 0·01115 - eo / o·o660 / s 

1 ' ' 

1.·1· ·1 K 1·0834 l 1·6494 lo·020616 

11·565 
11 

C02 3·667 1 8·888 12·555 „ 2·7440 - - 0·03430 - C02 1 0·71581 

2·476 C0.1 

5·777 : CO~ 

:! 
" 11 

5·777 1! eo., 
1j -
,, 
i 

34·664 :j ~On ,, ,, 
tl 

11·655 !I C02 

II H,O 

17·332 II C01 

1 H20 
1 

14·860 C02 

~o 

1 •571, 

3·667 

3·667 

9·000 

3·667 

1'500 

2·750 

2·260 

3·142 

1•286 

1 1 N 1 2-1668112·882610·07361 

l ·904 1 3·475 1: 0·2425 1 0·5880 1 0·830o lio·03031 10·07360 10·0103811 C02 0·3068 li 
3 

,i K 0·4642 \\ 0·1110 !0·01994 

8·888 
\: 

12·555 111·6493 

4"444 1 8·111 11 0·5658 

26·664 1 35·664 !13"4090 

8·888 1 14·065 1: 1"1375 

13·332 1 18·332 110·0930 

ll ·422 1 15·850 II 0·3710 

3 1 li s 1 3 
1•3720 1 3•0213 110·02061 o·Ol 715 0·037771 

1'3720 

8·2326 

4 1 3 1 3 1·9378 l\0·07072 0·01715 0·02422 
1 

1 

1 

s ' 2 1 2 
11·6416 10'04261 10'010291 0·01465c, 

1

1' 3 1 s 1 s 
2·7441 1 3•8778~10·014172j0·03430 0·04848 

i 1 

1 

1 4 1 3 1 s 4•1164 1 4·7094 1:0·07447 0·06146 0·06894 

1 4 1 s 1 s 
3·6270 1 3·8980 llo·02411A 0·04409 0·04660 

CO., 1 0·7168 

N - 2·1669 II 2·8821 /o-0'7361 

1 

co2 0·115811 1 

N 1·0834 1·7992 0·0'6001 

H20-D 3·9725 

N 6·60071110·474210·633951 

C02 0•7158 

H20-D 0•6622 

N 2·1668 II 3·6448 /o.611666 

C02 I 0·6368 

H20-D 1 0·9934 
9 

3·2603 11 4•780r> 10·01401 N 

C02 1 0·6134 

H20-D 1 0·6676 
9 

2·7850 11 3·9660 10·01116 N 
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A 

T 3·5448 ' V ( A ) 
2 

= - 2. 0·011665 -t- 2B T 
JJ 

- - --- --- ----- - ----- -- - -------

' 1_04()!' ±_1~_!~3! :_0_1- 0·0125. 1400) 1400 
2 

0·011665. 

Will man die pyrometrischen Effekte für irgendeine 
teilweise Verbrennung berechnen, so bleibt natürlich die 
Einbeziehung der Vorwllrmnng ganz dieselbe, wie hier 
beispielsweise angeführt, dagegen aber ändern sich nun 
die Werte von A und B derart, daß zu jenen Partial
Werten, welche den aus der statt gehabten Verbrennung 
hervorgegangenen Gasen entsprechen, noch die Partial
Werte ps, p's'; 111ps, up's' hinzukommen, welche dem noch 
llnverbrannten Teil von Brennstoff und Luft entsprechen. 

Man erhält so z. R. für halbe Verbrennung von 
Luftkohlenoxyd, gleich der Luft auf 1200° vorgewärmt, 

A = 112 (2·8827 + 3·0213) = 2·9519 
:1 J J 

H-= 1 1~ (0·07361 + 0·03777) ~~ 0·05569; 

und die Temperatur 

T = _ 2·9!J19 _ + i f( 2·9519 )2 + 
2 . 0·05569 JI 2 . 0·05569 

1 -5-60·;·+ ~~213 (1 +-0~812~ ~-1200) 1200 
T 3 -----. „. -----

0·05569. 
Für die Bestimm_ung der Anfangstemperatur ergibt sich aus 

'I'a [bs0 (l -T- 111' Ta) + /81-0 (l + m Ta)]= bsb t0 + lsi ti 
allgemein Ta = - 2"~ + vT:~r+ b~~~t;f lsu ti 

l 
und für \V assergas, für welches 

2
- = 4000 ist 

Ul 

'/' = - 4000 4 r lß 000 000 + bSut t + lsu t 
u -t-JI ' . B 

also für kaltes Wassergas und auf t erwärmte Luft 

T11 = - 4000 + V 16,000.000 + lsi~ ti. 
Berechnet man sich nun die theoretischen pyro

metrischen Effekte zunächst der maßgebenden brennbaren 

Tabelle II. 
Pyrometrische Effekte der gewühnlichen kohlenstoff- und wasserstoffhaltigen Brennstoffe. 

Reines CO mit Luft. 

Wasserstoff mit Luft 

Luftkohlenoxytl mit Luft 

Wass k er ohlenoxycl mit Luft 

RohJenstoft' mit Luft 

{

i 

0·5 
0•7 
1 

{ 
o·5 
0·7 

1 

1 
0·4 
0·5 

. 0~7 

r 
0·5 
0·7 

1 

0 

0 

0 

1000 
1200 
1400 

0 

Theoretischer pyrometri•chcr Effekt beim ,: :;:; :;:; tJ. 
----- ·1· ~ o~~ . ~ 

0·5 
0•7 
1 

0 0 
930 

1435 

1000 i 730 
1400 1 1030 

0·5 
0·7 
1 

04 
o·5 
0·7 
1 

0 

1000 
1400 

0 

1000 
1 1200 
1 1400 

o·f> 1 

0·7 1 

1 
o·5 
0·7 

0 

1200 
1400 

0 
862 

1337 

730 
1030 

0 
630 
830 

1312 

1000 
1200 
1400 

0 
880 

1358 

600 
904 
730 

1030 

Verbrennungsgrad i :; ~-!~ ~ gf -------- _____ _'r-; i::..~~ ~ bll 

0·25 0·50 __ . - _0_15 _l ___ ,-! __ )i_~ }!~-=1·=-~ -~ 
i 

660 1 1184 
1130 1807 
1573 i 2313 

Durchaus 
1268 1686 
1520 1897 
583 1066 

1022 1677 
1460 1 2153 

Durchaus 
1229 1 1598 
1468 ' 1818 
470 823 
660 1199 
792 1355 

1167 1 1842 
Durchaus 

1590 
2243 
2727 

2010 
2189 
1457 
2116 
2620 

1907 
2099 
1150 
1592 
1766 
2272 

1331 1612 1849 
1509 1771 1992 
1700 1933 2146 
600 1100 1525 

1076 1744 1 2182 
1524 2254 2673 

Durchaus 
893 1513 

1081 1771 
1200 1617 

1 1455 1831 

1948 
2216 
1960 
2145 

1905 
2566 
2982 
4154 
2263 
2418 
1770 
2427 
2893 
4170 
2164 
2325 
1426 
1897 
2070 
2fi68 
4154 
2050 
2179 
2308 
1840 
2488 ' 
2938 ' 
4170 
2268 
2524 
2213 
2370 
1990 

1570 
1860 
2050 

1800 
1900 

0·74 
0·53 
0·39 

0·58 
0-51 

1430 0·72 
1725 ' 0·52 
1910 0·395 

1675 
1780 
1330 
1575 

i 1660 
. 1875 

1730 
1825 
1920 
1460 
1750 
1940 

1650 
1760 
1690 
1800 

0·555 
0•475 
0·92 
0•73 
0·675 
0•525 

0·625 
0•56 
0·48 
0•765 
0·625 
0·485 

0·695 
0•615 
0·605 
0·58 

1 
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Bestandteile unserer in der metallurgischen Industrie 
und bzw. auch sonst gewöhnlich verwendeten Brennstoffe, 
Kohlenstoff, Kohlenoxyd und Wasserstoff; ferner des 
Luftkohlenoxydes und des \Vasserkohlenoxydes, als idealen 
Repräsentanten des Luftgases und des \Vassergases, für 

verschiedene Vorwärmung von Luft und Brennstoff oder 
eines von beiden, zunächst für vollkommene Verbrennung, 
so erhält man die in der Tabelle II (siehe S. 437) für den 
Verbrennungsgrad 1 angegebenen Temperaturen. 

(Fortsetzung folgt). 

Seilspannungen und -Schwingungen bei Beschleunigungsänderungen des 
Schach tfö rderseiles. 

Von Prof. Dipl. Ing. A. Stör, PHbram. 
(Fortsetzung von 8. 426.) 

Va. Die, im Seile hängende Last werde plötz- ' 
lieh bis auf die Größe P1 = m1 • g entlastet. 

Der statischen Belastung P 1 entspricht eine Gleich-

gewichtsdelrnung A.1 , u. zw. muß P 1 = ~ E f sein. In 

dem Punkte 0, siehe Fig. 7 a, halten sich vor der Ent
lastung innere und äußere Kräfte das Gleichgewicht; 
unmittelbar nach der Entlastung wirkt als Folge der 

Dehnung ). die innere Kraft P = ~ E f nach aufwärts 

und nach abwärts nurmehr die äußere Kraft P 1 = ~ E f. 

Daher bewegt die resultierende Kraft P - P 1 
die Last nach aufwärts, und in einem beliebigen Augen
blicke, siehe Fig. 7 b, ist das Kräfteverhältnis folgendes: 

B B _ ....... J3 
··---~········ 

L 

~. ----·····-

!h A : A A 
'L.A„::.-.-- ·+··'-·--i-· ···r····r·· -.-·-'l 
~ •• • ()' ~· • rr- r,I I!\ „ • .l.. 1 • • ~ • : : : „~ 1 "l : : . : : • 
· "I ·- J\. ·x · · · : ; : . ~: ! : : '\ : 

Ji.:' X····-··· : t 0. ! OC lJ\ : : \ : :Xo ~„. --··:··~~: : : 1 ' .. ~ ' . : . . . . 
: ·„i : ' : Pi i j : : : i 
: t .• 0 · .Jl.d „„ • ·O · : 
L!l .. :·.-.-, .. L .... l ... ·······-·!·· ~ i 

: 0 ;A.: 
: .! .... ~ 

p 

a) b) 
Fig. 7. 

. . ~ 
L -····-t 

P/P 
c) 

X 
nach aufwärts wirke~d die Kraft P x = L E f, und nach 

Ä 
abwärts wirkend die Kraft P 1 = ~ E f. Die resultierende 

Kraft ist 

Nun ist aber 

Ef 
Rx = P 1 - Px = L (A1 - x). 

d2 X d2 ~ 
x = ).1 + ~ und -diii. = dt;' 

. Ef 
Rx=-§y. 

mithin 

19 a). 

Wie früher wirkt diese Kraft auf die Masse m1 be
schleunigend ein, und es besteht wieder die Beziehung 

d2 x P 
m - = Rx wobei m

1 
= __1_ 

1 dt2 . ' g 

P d2 ~ E f 
__ l -- _-_ = - ~ --
g dt2 - L 

oder: 
d2 ~ 0. 

dt2 + kl - § = 0, 

wenn 11.hnlich wie in Gleichung 1) 

~..!! = g_ = k 2 

p1 L ).1 i 

gesetzt wird. 

19). 

Die Bewegung der Last ist mithin wieder eine 
schwingende, u. zw. ist der Schwingungsmittelpunkt die 
neue Gleichgewichtslage 0 1 , die gegenüber der früheren 
um A.0 = Ä - A.1 nach aufwärts verschoben ist. Die Be
wegungsgleichung lautet 

~ = A sin k1 t + B cos k1 t. 

Zählt man wieder die Zeit von dem Augenblicke 
an, wo die Last in dem Punkte 0 1 angelangt ist, also 
für ~ = 0 auch t = 0, so wird auch B = 0, und die 
einfache Gleichung lautet 

~ = A sin k1 t 
dt 
d~;= V= k1 A cos k1 t. 

Zur Bestimmung der Konstanten eliminiere man wieder 
aus beiden Gleichungen t, und man erhält durch Quadrieren 
und Addieren beider Gleichungen: 
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~ür ~ = A.0 , das wäre für den Beginn 
ist aber v = 0, daher 

der Bewegung, 

und mithin 
).,1 

2 + 0 = A ~ oder A = A.0 

~ = A.0 sin k1 t 
V = k1 A.0 cos k1 t. 

Setzt man t = 0 so erhält man die Geschwindigkeit, . ' 
nut welcher die Last die Gleichgewichtslage in 01 passiert 

V= C = k1 ).0 

und nach Gleichung 19) wird 

c = lo 111 f g = (A. - J..1) 111 f r 
JI A.l JI 1 

Die Amplitude 

Ist nun 

'ff, 

dieser Schwingung ist für t = 2k 
1 

~m =a= )..O' 
).. p 

1 1 d 11 P = - oder mit ""1 = 11.o = 2' . . t 2 

anderen Worten, wird die Last plötzlich auf die Hälfte 
Vermindert, so wird 

c=J..0
111 {f-=tfgJ..o 
JI 0 

(siehe auch Fall I) und die Amplitude wird dann 
).. 

a=2 
u d . ).. . k t 

Il § = 2 Slll 1 ; 

d. h. die auf die Hälfte verminderte Last schwingt 
zwischen den Punkten A und 0 hin und her (Fig. 7 a). 
Im Punkte A wird das Seil spannungslos und im Punkte 0 
ist die dynamische Spannung 

Rx ~mE J..E 
<im= T=---L=2L' 

Wobei das negative Zeichen weggelassen werden kann, 
da es nur die Richtung der Kraft angibt. Die Gesamt
spannung im Punkte 0 ist gleich der Summe aus der 
statischen und der dynamischen Spannung 

!:E 
2 P1 J..E-+ J..1 E 

<i= <im +<io= L + f = 2L -L 

und weil )..1 = ~' 
J..E )..E J..E P 

<i=2L +2L =L=f-. 

Das heißt: Durch die plötzliche Entlastung auf die 
halbe Last entstehen Schwingungen, und die maximale 
Spannung, die durch eine solche Schwingung hervor
gerUfen wird, ist gleich der statischen Spannung, welche 
das ganze Gewicht erzeugt. 

).. ).. 
Wenn )..'1 < 

2 
oder ).0 = .t'I> ) 2, Pi also auch 

p 
kleiner als d. h. wenn die Last um mehr als die 

2' 
Hälfte plötzlich vermindert wird, dann lautet die 
Schwingungsgleichung wieder 

~ = )..'0 sin k1 t. 

Die Amplitude .t'0 ist aber jetzt größer als ~' d. h., die 

Bewegung ist nur unterhalb des Punktes A eine 
schwingende, d'er Punkt A wird mit einer Geschwindig
keit nach aufwärts durcheilt, und die Last bewegt sich 
noch ein gewisses Stück h weiter, bis ihre Geschwindig
keit v = 0 geworden ist; dann kehrt sich die Bewegung 
um, und die Last fällt wieder in das Seil wie im Falle II 
und schwingt wieder bis zum Punkte 0 (Fig. 7 a). 
Daraus folgt, daß auch in diesem Falle, also ganz all
gemein, die von der verminderten Last hervorgerufene, 
maximale Spannung (Summe aus der statischen und 
dynamischen Spannung) gleich sein muß der statischen 
Spannung, welche der vollen Last P entspricht. Es findet 
also durch das Schwingen der verminderten Last keine 
Spannungsvermehrung statt. Die Steighöhe h kann einfach 
aus Fall III gerechnet werden, indem man die Geschwindig
keit in der Gleichgewichtslage O' gleichsetzt der End-

)..' 
geschwindigkeit des freien Falles durch die Höhe h + 2; 

c = i·o V :,
1 

= v 2 g ( h + )..~) 
c2 Ä' 

h=2g- 21· 

Daraus folgt also, daß bei pl1itzlicher Verminderung der 

Last auf P 1 ( ~' Hängeseil mit darauffolgendem ins Seil 

Fallen der verminderten Last eintreten muß. 

Vb. Analoge Schwingungen treten nun ein, 
wenn die Last plötzlich auf die Größe P1 ) P 

vermehrt wird. 

Mit den Bezeichnungen der Fig. 7 c entstehen 
dieselben Schwingungsgleichungen, nur liegt jetzt der 
Schwingungsmittelpunkt 0 1 um A.0 unterl1alb der früheren 
Gleichgewichtslage O, und die Schwingungsintensität hat 
die Form 

c=(A.1 -J..)v { 

c=.tok1. 
Die Schwingungsamplitude ist 

a=A.0 • 

und die Schwingungsgleichung heißt 

, d . c . k ~ = ""o sin k1 t o er § = k srn 1 t. 
1 

20) 

Zählt man aber die Zeit vom Beginne der Abwärts· 
bewegnng, so ist 

T 1 2n 
t,=t+4=t+4~ 
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n 
oder t = t1 -

2 
k , 

1 

daher ~ = .l0 sin k1 ( t1 - ~) 
oder ~ = - .l0 cos k1 t1 . 20a). 

Diesen beiden Fällen der plötzlichen Ent-, beziehungs
weise Belastung entsprechen ähnliche Vorgänge dann, 
wenn die Last plötzlich mittels des Förderseiles mit der 
Beschleunigung p gesenkt oder gehoben wird. Die dabei 
enti;tehenden Bewegungen mögen in VI untersucht werden. 

VI a. Die ruhig im Seile hängende Last werde 

vom elastischen, aber gewichtslosen Seile plötz
C'ln 

lieh mit der Beschleunignn(J' p------ gesenkt 
"' Sek. 2 • 

Vorausgesetzt sei dabei, wie im Falle IV, daß 
während der Bewegung die Seillänge L ungeändert bleibe, 
daß sich also das Seil nicht von der Trommel abwickle. 
Annäherungsweise kann angenommen werden, daß auch 
bei sich abwickelndem Seile in den ersten Augenblicken 
die Länge L als konstant zu betrachten sei. 

Zur Bestimmung der auf die Masse m wirkenden 
Kräfte wird diese Aufgabe mittels des D'Alembertschen 
Prinzips auf eine Aufgabe der Statik zurückgeführt. 
Dieses Prinzip lautet bekanntlich: .Bei einem bewegten, 
starren Körper m stehen die äußeren Kräfte mit den 
Trägheitskräften im Gleichgewicht. Da die Beschleunigung p 

B _„._,_„.ß. 
~- ---

B 

A 
(""" --~ 

). 
A: 0 : ': .„ .. X 

: : )„. ' . 0 . -
V.'. .... LA 
s: 1 f 

abwärts gerichtet ist, so 
ist die entsprechende 
Trägheitskraft m p nach 
aufwärts gerichtet, siehe 
Fig. 8 a, und die auf die 
bewegte Masse m ein-
wirkenden Kräfte sind 
mithin die von dem ge
spannten Seile ausgeübte 
Kraft P1, das Gewicht m g 
und die Trägheitskraft m p, 
die untereinander im 
Gleichgewichte stehen 
müssen. Daher muß 

P
1 

= mg-mp =-= 

= m(g-p) 

sein. Vor dem Senken 
war die innere Kraft im 
Seile P = m g, unmittelbar 
nach dem Senken wurde ...... '!/ 

; ~ sie vermindert auf P 1 = 
„'i„ ... 

mg 
a) 

mg 
b) 

Fig. 8. 
c) 

= m(g-p), daher treten 
die im Falle V geschil
derten Schwingungs- und 
Spannungsveränderungen 
auf. Nach Fall V a ist 
aber die infolge Schwin
gungen der vermin· 

derten Last hervorgerufene l\Iaximalspannung gleich der 
p 

statischen Spannung T 

VI b. Das Seil werde plötzlich beschleunigt 
gehoben. 

Wird die Schale nicht gesenkt, sondern mit der 
Beschleunigung p plötzlich gehoben, so ist, wie ans Fig. 8 b 
ersichtlich, P 1 = m (g + p ). Die Last wird also plötz
lich vermehrt, untl es treten infolgedessen Schwingungen 
um eine Gleichgewichtslage 0 1 auf, welche um 001 =An 
tiefer liegt als die statische Gleichgewichtslage. Nach 
Gleichung 20) ist dann die Amplitude, d. h. die größte 
Auslenkung 

a = .l ~ .l - .l = 
1J1~ - p L 

0 1 Ef Ef 

a = }?_ L lpt - 1) = p L (_[-=:f-__p -1) 
Ef P Ef g . 

a= PL_1J_ =AR_=.l 21a). 
Ef g g 0 

Zn dieser äußersten Lage gehört nun eine Mehranstrengung 
im Seile, die man aus Gleichung 19 a 

R . Ef I 
x = - ~ -C er 1ält, 

wenn wieder vom Minuszeichen abgesehen und ~ = a 
gesetzt wird, 

EF PL p Ef p 
R = a = - - - = P -. 

L Ef g L g 

Die Mehrspannung, die also in dem Seile nach Verlauf 

rr T S 1 von t = ~fk =- 4 . ekunden nach dem Durchgange durc l 
1 

die Gleichgewichtslage auftritt, ist 
R. p p 0'111 =-=- -
f f g' 

und die größte Gesamtspannung, die dann jeweilig in1 
Seile herrscht: ist gegeben durch 

Pt p p m(g-rp) p p 
<f = <fo + 0'111 = - + - -- = --- ··· · · + - . -

f f g f g f 

<f=~.g;p +~ i=~+~fJJ/ =~(1 + 2:) = 
( 2 P) = <T0 1 + --.;- 21). 

Pol. 

Gewöhnlich bestimmt man nun, abgesehen vom Seilgewichte, 
die Anspannung im Seile nach dem D' Alembertschen 
Prinzipe. Diesem Prinzipe zufolge ist sie gleich der 
statischen Last, vermehrt um die zur Beschleunigung 
der Lastmasse nötige Kraft; also 

O'. f = m g + m p = m g (i + ~) = P ( 1 + i) 
0'=~(1+~). 

Will man aber die maximale dynamische Beanspruchung, 
die infolge von Seilschwingungen auftritt, berücksichtigen, 
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so ist, wie es Gleichung 21) zeigt, in die Formel für p = 1·5 m/Sek.2 = 150 cm/Sek.'A 
u nicht p, sondern 2 p zu substituieren. angenommen. 

Aus der G~eichung 21) 

ersieht mau auch, daß sich für p = ! ergibt: 

p p 
(1 = f (1 + 1) = 2 fi d. h. 

bei einer plötzlichen Anfahrbeschleunigung von p = 
= 4·9 m/Sek.2 wird infolge der Schwingungen die Gesamt
spannung gleich der doppelten, statischen Spannung. 
Natürlich kommt diese Beschleunigung niemals in der 
Praxis vor. Das Maximum der gebräuchlichsten Anfahrts
beschleunigungen ist etwa p = 1·5 m/Sek.2, weil schon 
bei dieser Beschleunigung bei unseren gewöhnlichen 
Trommelmaschinen mit Unterseil das Beschleunigungs
moment etwa dreimal so groß wird, wie das Moment 
der Nutzlast, also sehr große Dampfzylinder erfordern 
Würde. Bei Treibscheibenmaschinen könnte wohl die 
Anfahrtsbeschleunigung auf zirka 3 m/Sek.'A gesteigert 
Werden, bis das Beschleunigungsmoment auch etwa dreimal 
so groß würde wie das Moment der Nutzlast; doch 
spricht hier wieder die Gefahr des Seilrutschens auf 
der Scheibe dagegen, so daß auch bei solchen Maschinen 
P = 1 ·5 m/Sek. 2 das Maximum sein dürfte. 

Um sich ein Bild über die absolute Bewegung der 
Schale zu machen, ist zu berücksichtigen, daß die Schale 
Um den Punkt 0 1 eine schwingende Bewegung ausführt, 
daß aber diese Gleichgewichtslage 0 1 sich gleichförmig 
beschleunigt nach aufwärts bewegt. Der absolute Weg 
ist, wie aus der Fig. 8 c ersichtlich ist, 

s1 =s-l0 -~, wobei s=~pt1 2• 
Bei der Substitution von ~ ist nun nicht zu vergessen, 
daß die bewegte Masse dieselbe geblieben, also k1 = k 
z~ setzen ist, und daß ferner in der Gleichung ~ = l 0 sin k t 
die Zeit von dem Durchgang durch den Schwingungs
mittelpunkt 0

1 
gezählt wird. Bei der Verzeichnung 

der Zeitwegkurve wird aber die Zeit von dem Augen
blicke an gezählt, wo die relative Bewegung gegenüber 
der Gleichgewichtslage 0 beginnt; es ist also die 
lHeichung 20 a) zu verwenden. Daher ist der absolute 
Weg der Schale 

s1 = ~ t1 
2 

- l 0 + l 0 cos k t~. 
Die Zeitwegkurve der gleichförmig beschleunigten Be
w?gung ist eine Parabel, die der schwingenden Bewegung 
Wieder eine Sinuslinie, bei der der Koordinantenursprung um 
T 
4 nach links verschoben ist, siehe Fig. 9.4

) Zur Kon-

struktion dieser Kurven warden dieselben Angaben wie 
im Beispiel IV gewählt, außerdem wurde die Anfahrts
b.eschleunigung gleich dem Maximum der gebräuch
lichen, also --1 ~) In Fig. 9 sind die, im Texte mit ~ bezei~eten A~s-
enkungen mit E bezeichnet um anzudeuten, daß die Schwin

gungen sich um 
1
den Mittelpunkt 01 vollziehen. 

Fig. 9. 

Mit diesen Angaben ergibt sich dann 
P L p 50.000 150 

a = Ä-o = fE g = 2500. 1,250.000. 981 = 15·3 cm. 

Zu demselben Resultate hätte man aber auch durch 
folgende, direkte Lösung der Aufgabe kommen können. 
In der Zeit t legen die Pnnkte B1 A und die Gleich-
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gewichtslage 0 (Fig. 10) den \V eg s =] t 2 znriick. Die 

Last ist um ~ zurückgeblieben, welcher Verlängerung 
die nach aufwärts wirkende Spannkraft des Seiles 

B 
r 

L 

B 
!"""" 

l A -~ 

(), -f- ~) E f . ----y·-· entspncht; nach ab-

wärts wirkt das Gewicht P der 
Last, und der absolute \V eg·, den 
die Schale zurücklegt, ist dann s1 . 

Zwischen den wirkenden Kräften 
d2 s 

und der Beschleunicruncr ---1 

"' "' dt2 

der Last. muß dann folgende Be
ziehung statthaben: 

(A. + ~) E f d2 
SI --·-· ·- -P=m---

1, dt2 A). 

Nun ist aber 

: )„ P=).~f p 
Si 0 ! L und m = g' r+ ... ·t··-··A ._ P ., .• 

A. l ! i.lo l ~l =S-~= 2t·-~, 

····P' .. V J ds d~ d2 s 
S; : - 1 = pt--=- und- 1 = 

' : dt dt dt2 
. . ......... V 

0 ! s ! 
..... L .............. \ 

mithin erhält man durch Sub-
Fig. 10. stitutiou in A 

P 1 ~ i~ ~ ·- E f P ( d2 '·) 
T - =- p - --

L g dt2 oder 

~ 2 ~ + E f g ·- - - 0 
dt2 P L ~ p -- . 

. Efg er 
Setzt man wieder p L = k 2 = I' danu lautet die 

Schwiugungsgleichung 

~:; + k2 ~ - p = 0. 

St ·- p '•d etz ma.n nun .::- -- = .::1 o er . k" . 

·- ~ + p ~= ·1 k2' 

so erhält man eine neue Gleichung 

d0' 
-~~I + k2~ = 0. 
dt -I 

Das ist aber die Gleichung einer Schwingung, deren 
Schwingungsmittelpunkt um 

p ). . ·---· 
).0 = k2 = p g = 0 01 

tiefer liegt als der Punkt 0. Die Integration dieser 
Gleichung ergibt 

~1 = A sin k t + H cos k t. 

Bei der Bestimmung der Konstanten ist zu beachten, 
daß für t = 0 auch s = 0 und ebenso s1 = 0 wird, 
daher auch ~ = 0 und infolgedessen 

~1 = - ~ = - l 0 ; nach der Substitution erhält man 

- ).0 = A . 0 -j- B, 
H= -l0 

~1 = A sin k t - ).0 cos kt. 

Zur Bestimmung der Konstanten A differenziert man die 
Schwingungsgleichung, wobei sich ergibt: 

d ·-
- :!:i = k A COB kt+ k ).0 sinkt. 
dt 

.. 0 ds1 {,\ 
Nun ist aber fur t = · auch ·- - - = ~ daher auch 

dt ' 

d ~ d ~I 
rlt = dt = 0, 

mithin 0=kA+0, 
A=0; 

daher lautet die Schwingungsgleichung 

~1 = - ).0 cos kt= ).0 sin (kt - ~) . 

Aus ·- p + ·- f 1 t ~ = k2 :!:1 0 g 

~ = l 0 - l 0 cos k t. 

Das Maximum der Auslenkung ergibt sich mit 

~111 = 2 ).0 

22). 

und daraus die maximale, im Seile vorhandene Gesamt-
. (l + ~m) E spannung mit '1 = ___ L __ _ 

'1 E p '10 
'1 = (). + 2 l 0 ) {, da nämlich L = f). = 1 

oder '1 = '10 ( 1 + 2 ~i) und weil nach 21 a) 

).; = ~· so ist '1 = '10 ( 1 + 2g.P) so wie früher. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Metall- und Kohlenmarkt 
i rn ~1 o n a t e Juni 1 9 0 9. 

Von k. k. Kommerzialrat W. Foltz. 
Die kleine Be~serung 1les l\letallmarktes, welche im Yor

~?nate cinge!reten w.ar, h.at s!d1 nicht. zu bel.iaupten ':ern~o~ht. 
ie ,Unklarheit der Situation 111 Amerika, 1he auf 1hc l:;p1tze 

getriebenen politischen \'erhiiltnisse im Deutschen Reiche 
lassen .keine durchgreifen !e Besserung aufkommen. Die wirt
schaftliche Depression wird immer mehr und mehr erkannt 
nnd nur langsam schreitet. die Gesundung vor, fortge:;etzt 
durch Riickschliige aufgehalten. Die führenden Jlletalle haben 
~emnach abermalige Preiseinbußen zu verzeichnen, wobri noch 
her Absatz gering bleibt, weil der Konsum, zum Teile schwach 

eschäftigt, in äußerster Zurückhaltung sein Heil zu finden 
11~ubt. Es hat den Anschein, als ob eine dnrchgreifen1lc und 
1 ~uerndc Besserung nur 1lann zu erwarten sei, wenn 
die Ernte eine gute sein wird. Bis zur Entscheidung dieser 
Frag~ wird der gegenwärtige schwankende und wenig· er
freuhche Zustand wohl unverändert bestehen bleiben. 

Eisen. Wiewohl aus Amerika in den letzten \Vochen 1les 
abJa?fenden l\lonats giinstigere Berichte iiber die Situation des 
~o!t1gen Eis~mnark~~s ei~gelaufen sind, dere_n Details noch 

einen deutlichen Uberbhck iiber das Faktische gestatten, 
noch weniger daher einen Ausblick in die Zukunft ermöglichen, 
Ff. läßt sich doch konstatieren, daß dieselbe auf den deutschen 

isenmarkt bi~lang ohne jeden Einfluß geblieben sind. Inso
l~nge aber die Lage des deutschen Eisenmarktes in seiner 

kt1.~fen Depression verharrt, so lange dort nach wie vor Ver
aufe und Abschlüsse auf Stabeisen mit M 94·- zu M 92·

hr? .100 kg stattfinden, kann von einer Besserung unseres 
e1m1schen Jllarktes keine Rede sein. Die Folge dieses Ein

flusses der deutschen Marktlage auf die unscrige war auch die 
Eon .~n.s schon im vormonatlichen Berichte angezeigte neuerliche 

rmaß1gung unserer Eisenpreise, welche dermalen sich auf 
l~~/o der seit Beginn der rückliiufigen Konjunktur abschätzen läßt, 
Wahrend sich der Rückgang der deutschen Eisenpreise bereits 
a.uf 40°/n beläuft. Die Reduktion unserer Ebenpreise bezieht 
~eh diesmal ausschließlirh auf das Stabeisen, jedoch ist das 
d usn~aß selbst kein einheitliches und werden 11ieselben nach 
~~ ~mzelnen Relation abgestuft sein. Fiir Wien wird diese Er

maßigung 30 bis 40 h betragen, für Oberösterreich jedoch hc
teut~~Hl.er sein. Die kartellierten Werke beschlossen, daß die 
d ~rkaufe zu den jetzt ermäßigten Preisen an die Händler fiir das 

E
ritte Quartal und an den Konsum fiir das zweite Semester bis 
nde des Jahres stattzufinden haben. Als Motiv für diese 

ne~erliche Preisermäßigung wird das fortdauernde starke Ein
stromen deutschen Eisens einerseits, und die Konkurrenz der 
außerhalb des Karteis stehenden heimischen Werke: das Frei
~.ädter Eisenwerk in Schlesien, die Firma eines böhmischen 

1.senwerkes und das Werk Traisen in Niederösterreich be
ke~chnet. Das Kartell konstatiert, daß sich die lfarktlage in 

einer Weise gebessert und der Konsum keinerlei Anregung 
er.fahren habe. - Zur Illustrierung dieser Tatsache verweisen 11r auf. den Bericht· der kartellierten Eis~nwerke über den 

bsatz im lllonat llfärz. Es wurden yerknuft: 

im Mono.t Mai seit 1. Jänner 
Stab- und Fa~on- 1909 gegen I90R 1909 gegen 1908 

eisen 254.555 _ 64.875 q 1,282.810 - 236.481 q 
~räQ;er . . 132.349 _ 9.480 n -l88.862 - 15.681 n 
s rhobbieche . -l3.805 - 4.588 n 242.968 + 7.227 n 

c ienen . . ll!0.000 + 53.563 n 451.423 + 34.816 n 

Diese Z'ff · · 1· h A f II d b . e' 1 ern zeigen ernen neuer 1c en us a , er a er m 
ll~nzeJnen Artikeln minder groß ist als in den vorange~angenen 

•0 naten. Der Ausfall an Stabeisen von 64.875 q ist zwar 
!llcht unwesentlich höher als in den letzten Monaten, dagegen 
~st der Trägerabsatz von 9480 q gestiegen, während ~r . in 
:n .. vorausgegangenen lllonaten rückg.ängi~ war, was. u.uf eine f "1sse Besserung im Baugeschäfte hmwe1st. Man mmmt an, 
aß infolge dieser Besserung bis zum Jahresschlusse über-

haupt ein kleines Plus in diesem Artikel resultieren wircl. 
Eine starke Steigerung um 53.000 q zeigt der Absatz an 
Schienen, diese ist jedoch nur voriibergehender Natur und 
darauf zuriickzufiihren, daß es einzelne Werke vorgezogen 
haben, das ihnen zukommende Schienenquantum rascher aus
zuwalzen. In den näch~ten l\Ionaten cliirfte sich wieder ein 
Ausfall ergeben, da„ die vorhandenen Aufträge zu Ende gehen. 
- Der Bericht der Osterreid1ischen Alpinen Montangesellschaft 
iiber das Ergebnis des ersten Quartals des laufeuden Geschäfts
jahres konstatiert, daß der Hewinn infolge des schwächeren 
Geschäftsganges, der sich im Rückgang des Absatzes und iu 
reduzierten Verkaufspreisen äußerte, um zirka 600.000K geringer 
als jener der korrespondierenden Periode des Vorjahres ist. 
Die Bestellungseinläufe reichen auch derzeit nicht zur vollen 
Beschäftigung der Werke und müssen deswegen Betriebs
einscbrii nkungen vorgtnommen werden. Eine durchgreifende 
Besserung in der derzeit unbefriedigenden Geschäftslage ist 
schon mit Rücksicht auf die anhaltende Schwäche des aus
ländisrhen insbesondere des deutschen Eiseuruarkes vorerst 
kaum zu erhoffen. Der Riickgang der Fakturtnsumme betrug 
im ersten Quartal 31/, Jllillionen Kronen. Die Produktion des 
ersten Quartals war -an Hoheisen 1,115.000 q (- 228.800 q), 
an Ingots 23ü.000 q (- 4000 q), an fertiger Ware 530.000 q 
(- 75.000 q). Dieser Ausfall betrifft vorwiegend Stabeisen, 
wi\hrend sich die Erzeugung von Schienen, Trägern und 
Blechen auf der Höhe des Vorjahres erhalten hat. Hinsicht
lich der notwendigen Betriebseinschränkungen wir<l ein Hoch
ofen in Eisenerz, der reparaturbediirftig ist, ausgeblasen 
werden; bei q,en Walzwerken werden Feuer~chichten eingelegt 
und einzelne Ofen außer Betrieb gesetzt. - Über die Geschäfts
erfolge der mit ultimo Jlfärz abgelaufenen nennmonatlichen 
Betriebsperiode des laufenden Betriebsjahres der Prager Eisen
industrie und Böhmischen Jllontan-Industriegesellschaft be
richtet die Direktion an clie Verwaltungsräte, daß im Vergleiche 
mit den Ergebnissen der ersten neuen :uonate des Vorjahres 
bei der Prager Eisenindustriegesellschaft ein Rückgang des 
Ertrages um rund 150.000 K, bei der Böhmischen llontan
gesellschaft ein solcher um 400.000 K stattgefunden hat. 
Dieser Riickgang ergab sich als Folge der einschneidenden 
Preisrilckgänge, welche im Laufe des .Jahres durch die trost
lose Lage der ausländischen Eisenmärkte, insbesondere des 
für die hiesige Preishaltung maßgebenden deutschen Eisen
marktes hervorgerufen werden. Der Absatz an Eisenfabrikaten 
weist in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres gegen
über der Vergleichsperiode des Vorjahres eine Steigerung von 
126.000 q aus. Wenngleich auch der heimische Eisenmarkt 
andauernd leblos ist, so sirnl dennoch die Werke derart 
beschäftigt, daß bisher nur zeitweise unwesentliche Betriebs
einschränkungen notwendig wurden. Im ganzen ist bei beiden 
Unternehmungen währen1l des dritten Quartals eine Verminderung 
des Gewinnes um 800.000 K und während der ersten 1lrei 
Quartale um rund 550.000 K eingetreten, ein Rückgang, der 
ausschließlich dem Absatze der Eisenwerke zuzuschreiben ist. 
Sämtliche Eisenwerke der Prager Eisenindustrie- urnl der 
Böhmischen l\lontan-lndustriegesellschaft hatten in den ersten 
drei Quartalen noch einen lllehrabsatz von 126.000 q, wovon 
76.000 q auf die Prager- und 50.000 q auf die Böhmische 
JIIontangesellschaft entfallen. Der höchste Absatz auf letzt
genannten \Verken beruht auf dem starken Absatz an Fein
blechen und von Zinnwaren, da die Wiener Kommune auf einer 
stärkere Lieferung von \Vasserleitungsröhren fllr die zweite 
Wiener Wasserleitung besteht. - Das Eisenbahnministerium 
hat im llfonat Jllai. die Waggonfabriken verständigt, daß es 
für das Jahr 1910 1he Bestellung von 384 Personen-, 190 Dienst
und 1385 Güterwagen beabsichtige. Die definitive Bestellung 
ist zwar den Fabriken noch nicht zugegangen, sie haben aber 
die Vorarbeiten für die Ausführung dieses Auftrages bereits 



- 444 -

in Angriff genommen und werden, um keine Einschränkung 
ihrer Betriebe vornehmen zu müssen, die Ablieferung möglichst 
beschleunigen. Die Endtermine der Ablieferung werden seitens 
des Ministeriums pro April, Mai und September 1910 erstellt 
werden, während die Waggonfabriken wahrscheinlich noch im 
Laufe dieses Jahres spätestens in den ersten Jllonaten 1910 
die ganze Bestellung abgeliefert zu haben hoffen. - Das 
bereits für sicher angezeigte Kartell der Emailfabriken ist 
1lermalen nicht zustande gekommen, da vier Fabriken ihre 
Zustimmung vorenthalten. -o-

Der deutsche Eisenmarkt ist in recht trister Verfassung. 
Die Bautiitigkeit belebt sich noch immer nicht und es bleibt 
11ic von da erwartete Anregung völlig aus. Die politischen 
Verhältnisse, die in der Reichssteuerreform in so bedauerlicher 
Form klar erstehen, wirken iiberall lähmend. Allgemeines 
Schwanken, auch in den Entschließungen der großen Verbän1le 
läßt keine gute Stimmung aufkommen. Schwer empfunden 
wird auch der Ausfall den die Zuteilungen der deutschen 
Staatsbahnverwaltungen zeigen. Die großen, auf den Bedarf 
von schwerem Eisenbahnmaterial eingerichteten "' erke stehen 
vor einer schlimmen Zukunft. Wenn nicht bald eine Abhilfe 
eintritt. stehen sie für die nächsten llonate ohne Arbeit da. 
Erst für den Herbst und Winter liegen größere Exportaufträge 
vor. Auch in Trägern erreichen die Aufträge den vorjährigen 
Stand nicht. Die Erzeugung in Stabeisen nimmt demnach, 
um die Arbeiter zu beschäftigen, ständig zu und drückt 
empfindlich die Preise. Nachdem aber trotzdem die Werke 
noch r.icht voll beschäftigt sind, nehmen sie schon jetzt 
Wint.eraufträge an. In Blechen ist zwar besserer Bedarf, die 
Preise sind aber unlobnend. Was die einzelnen Geschäfts
zweige betrifft, so liegt zunächst Roheisen nicht günstig. 
Die sehr hohe Erzeugung wird schwer untergebracht. Die 
Vorräte nehmen zu, namentlich in Gieß~rei-Roheisen. Nur 
zu sehr billigen Preisen können Posten abgestoßen werden. 
Die Preise sind im Siegerlande für Spiegeleisen mit 10 bis 
12°/0 !In M 6;i·- bis M 65·-, Qualitäts-Puddeleisen M 55·
bis 56, Stahleisen J/57·- bis .M58·-; in Westfalen notieren 
Hämatit Gießerei-Roheisen Jf59·- bis J/60·-, Gießereieisen I 
M57·- bis M58·-, Nr. III Jf56·- bis M57·- Halbzeug 
geht hefriedigend im Rahmen der Beteiligung. Durch 1len 
geringen Bedn.r[ fiir Eisenbahnmaterial kann nun flott ge
liefert werden. Die Preise sind für das III. Quartal unver
ändert geblieben und sucht sich der Konsum bis zum Jahres
schlusse zu decken. Die Ausfuhr geht regelmäßig und be
friedigend. In Stabeisen bleibt die LRge schwierig, weil 
Ersatz für den Ausfall an schweren Artikeln gesucht werden 
muß, wodurch der Prei~kampf zur Hegel wird. Die Preise 
schwanken zwischen .M97·50 bis 111105·-. In Trägern bleibt 
der Abruf befriedigend und das Gelieferte geht sofort in den 
Verbrauch über. Im engeren Bezirke wenlen },[ 115·- bis 
Jf 117·50 erzielt. Während Grobbleche etwas besser gehen 
und scharfer Kampf im Auslandgeschäfte zu verzeichnen ist, 
hleiben die Preise stationär. Gewöhnliche Behälterbleche in 
Thomaseisen notieren Jf105·- bis .M 107·50, lfartinbleche 
J/ 110·- bis Jf 112·50. Feinbleche gehen gut, so daß teil
weise längere Lieferfristen gefordert werden müssen; die 
Preise haben trotzdem keine Besserung erfahren. lllittelbleche 
kosten J/115·- bis M117·50, eigentliche Feinbleche M120·
bis 111122·50. Für Eisenbahnbedarf liegen die Verhältnisse 
wie eingangs geschildert. Schwere Schienen erzielen M 105·
bis 111 llJ·- frei Seehafen, leichte Gestänge M95·- bis 
JE 100·-. Die ausländischen Bestellungen für Eisenbahnzwecke 
sind befriedigend. In den ersten fünf Monaten wurden in 
Deutschland eingeführt 169.397 t (gegen 236.370 t 1908), aus
geführt 1,047.720 t (1,471.644 t), wonach der Ausfuhrüberschuß 
1,3~~.323 t (1,235.274 t) beträgt. - In Belgien ist der Markt 
in Ubereinstimmung mit dem englischen zu Beginn des Monats 
etwas schwächer gewesen, nachdem die Aufträge etwas 
spärlicher einliefen. Auch hier ist die Bautätigkeit geringer 
als in den früheren Jahren. Im Exporte nach Indien und 
Japan spürt man die deutsche Konkurrenz stärker und auch 
die Vervollkommnung der japanischen Eisenindustrie verringert 

den im Auslande zu deckenden Bedarf des Landes. Der 
Beschäftigungsgrad der Werke gibt jedoch weniger Anlaß zu 
Klagen als die Haltung der Preise. Am besten liegt noch 
der Roheisenmarkt und wurde Gießereiroheisen auf Frs. 68·
gehalten. Stabeisen liegt sr.hwächer. Die gegen Ende des 
Monats eingetretene bessere Stimmung ist dem Umstande z~
znschreiben, daß in Schienen und Oberbaumaterial für die 
Staatsbahnen ein größerer Auftrag von 25.000 t gebucht 
werden konnte und außerdem größere Exportgeschäfte nach 
Südamerika und fiir die holländische Regierung· von zusammen 
über 20.000 t zustande kamen. - Der englische lllarkt 
hielt sich gegen Mitte cles Monats besser, flaute v?n da ab 
wieder ab. Die Um~ätze nahmen aber wieder zu. Die Furcht 
vor einem allgemeinen Kohlenarbeiterstreik in Schottland 
lähmt das ganze Geschäft. Die Roheisenvorräte in Middles
borough, welche 230.000 t bereits übersrhritten. habe!!, drüc~en 
den lllarkt. Gegen Monatsschluß machte sich erne klerne 
Besserung bemerkbar, indem die Nachfrage zunahm, we~che 
vorwiegend für nahe Fristen in Betracht kommt. In fertiger 
Ware bat man durch Betriebseinschränkungen den Jllarkt und 
die unlohnenden Preise zu heben versucht. Markiertes Stab
eisen ist ausreichend gefragt und wird mit 160 sh abgegebe.~. 
In 8tahl ist mehr zu tun und hält Rohstahl auf 90 sh fur 
Kniippel, 120sh für weichen Walzstahl und 1.17'/~ sh für ~au
stahl. Kesselbleche notieren 1421/., sh. Die Ausfuhr, ms
besondere in Schnelldrehstahl ist besser geworden. In Schienen 
liegt genügend Arbeit vor zu ~05 sh fiir schwer~s und 115.sh 
bis 120sh für leichtes llatenal. - In Amerika hat sich 
der lllarkt gebessert, nachdem die endgültigen Ziffern für 
Mai eine befriedigende Zunahme der Aufträge klarlegten. 
Nach diesem Aufschwunge ist wieder ruhigere Stimmung ein
getreten. Konstruktionseisen ist in bedeutenden lllengen ge
bucht worclen. Stahldraht und Drahtwaren gingen außer
ordentlich lebhaft. Infolge großer Bestellungen für Eisenbahn
bedarf ist der ganze Stahlmarkt fester geworden. Brücken. 
baumaterial liegt gut. Das Geschäft in Blechen läßt zu 
wünschen übrig. 

Kupfer. In diesem Artikel ist die S1iekulatioi; ma~
gebend; die beiden Richtungen derselb.en bekämpf~n sich mit 
wechselndem Gliicke. Die Hausseparte1, welche eme wesent
liche Besserung der amerikanischen Statistik und des dortige!l 
Konsums ins Feld führt, hat eine Aufwärtsbewegung herbei
geführt und Gerüchte, daß der Preis allmählich fll 70. 0 . 0 
erreichen werde, haben auch den Konsum zu Deckungen ver
anlaßt. Auf der anderen Seite aber machen sich die minder 
günstigen Erscheinungen geltend und es gelang der Baisse
partei den Preis für Standard Kupfer wieder stark zu drücken. 
In den letzten Tagen trat eine kleine Erholung ein. Der 
Konsum steht demnach etwas unklaren Verhältnissen gegen
über und hält daran fest, nur clen faktischen Bedarf zu decken. 
Der Preis für effektives Kupfer zeigt etwas unabhängiger vorn 
Standardmarkte eine beständigere Haltung. Die Halbmonats
statistik weist bei 22.678 t Zufuhren und nur 17.271 t Ah
lieferun"en einen Vorrat von 62.261 t gegen 56.854 t Ende 
Mai 1909 und 31.158 t 1908 aus. Die Vorräte haben sich 
demnach seit .Jahresfrist. fast verdoppelt. Zum Monatsschlusse 
notieren Tough cake fll 62 . 0 . 0 bis ;J; 63 . 0 . 0. Rest selected 
.rc 62 . 0 . 0 bis .t 63 . 0 . 0, Standard .fi? 59 . 10 . 0 bis 1: 59 . 10 . O. 
- Hier war der Konsum nicht stark beschüftigt und durch 
die Vorkommnisse auf dem Londoner Markte äußerst zurück
haltend gestimmt. Es schließen Lake Quincy K150·-, Elek
trolyt K 146·-, Walzplatten und Ja Blöckchen. K146:--:-· -
Nach den offiziellen Verlautbarungen erzeugten die Verern1gten 
Staaten von Nordamerika im Vorjahre 942,570. 721 lbs Kupfer 
oder 81/ 2°/0 mehr als 1907. 

Blei war zu Monatsbeginn sehr gedrückt, die Nacl1frage 
so gering, daß die Händler ihre Vorräte in London abzustoßen 
trachteten. Die billigen Preise veranlaßten stärkere Käufe, 
worauf der Markt höher ging. Die Stimmung wurde wieder 
fester zumal cler Konsum sich auch auf spätere Termine 
deckt~, Spanisches Blei, das ff 13 . 3 . 9 bis IC 13 . 5 . 0 eröffnet 
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~~tte, em,ichte 1: 13 . 5 . O bis J: 13 . 6 . 3 und schließt 1: 12 . 17 . 6 
1s :J: 13 . 0 . 0. English pig common :t 13 . 2 . 6 bis :J: 13 . 5 . 0. 

In London wurden in tlen ersten fünf l\Ionaten 91.615 t gegen 
99.-198 t 1908 importiert und 19.430 t (23.488 t) exportiert. -
Hier .war normales Geschäft zu billigen Preisen. Es schließen 
schlesische Marken K 36·75 netto Wien. 

. Zink ist in eigentümlicher Lage. Zu ]fonatsbeginn ent-
w~.ckeltc sich gutes Geschäft, weil die Verzinkereien mit Auf
t.~agen gut versehen sind. Es kam zu belangreichen Aufträgen 
für Juli-August-Lieferung-. Die außenstehenden Werke haben 
bur unbede~1tende Mengen abzugeben. Gegen 1rlitte (\es Monats 
~gannen die Angebote aus zweiter Han(l den Markt zu driicken. 

D~ese Quantitäten müssen vorerst wieder aufgesaugt werden. 
Die erste Hand hält auf Preis und macht keine Zugeständnisse. 
In London wurden in den ersten fünf Monaten 37.663 t 
(~7.5.09 t 1908) eingeführt. Zum 1rfonatsschlusse notieren 
~h!es1an ~pelter ord. brdR. :t 21 . 17 . 6 bis .f 22 . 0 . 0. - Hi c r 
wic~elte sich das Geschäft ziemlich ruhig ab. Der Be1\arf 
schemt. für die nächste Zeit gedeckt. Die Verzinkcreien sind 
auch hier sehr gut beschäftigt .. Es schließen W. H. Giesches 
Erben K 58·50, an1lere gute Uarken J{ 56·25 netto Wien. 

Zinn war relativ ruhig abf'r fest. Die Spekulation 
machte sich weniger bemerkbar, wahrscheinlich in Rückwirkung 
des Kupfermarktes. Die angebotenen J\Iengen wurden glatt 
aufgenommen; obwohl der Osten bedeutende Mengen abgab 
und auch die Spekulation stark verkaufte, hielten sich die 
Preise bis gegen Ultimo, gaben aber dann nach. Straits schließen 
.f.1~2.10.0 bis :1! 13::!.15.0. - Hier kamen nur ganz 
llllmmale Preisdifferenzen vor und die Spannungen zwischen 
promp~er1 und Terminlieferungen blieben ziemlich unverändert. 
Es .notieren: promptes Banka, Billiton oder Straitszinn K 332·-, 
Juli .Auktions Banka K 333·50, September Auktion J( 335·-, 
englisches Lammzinn K 32::!·- netto Wien. 

Antimon war in London ohne Bewegung und gab bis 
auf JE 29. 10. 0 bis :J: 30. 10. O nach. - Hier war eine 
totale Geschäftslosigkeit zu verzeichnen und stehen die Preise 
unyerriickbar fest auf K 66·50 bis K 67·50 pro 100 kg franko 
W 1en, netto. Für den Export wurden einige kleine Geschäfte 
zu etwas billigeren Sätzen abgeschlossen. 

Quecksilber blieb bis zur letzten Woche in erster Hand 
:J: 8 7. 6, in zweiter :J: 8. 3. 0. Es ging dann plötzlich auf 
:J: 8 . 5 . 0 in erster un1l .t 8 . 2 . 0 in zweiter Hand, nachdem 
offenbar zu :J: 8 . 0 . 0 von ersterer an letztere ein Posten abge· 
geben worden war. In den ersten fünf Monaten wurden 
22.898 Flaschen (gegen 28.390 Flaschen 1908) ein- und 5586 
Flaschen (gegen 10.060) ausgeführt. - Idrianer Quecksilber 
war sehr stark gefragt und fan(l anfänglich zu il1 8 . 3 . O pro 
Fla~che sehr guten Absatz. Der Londoner Bewegung folgend 
notierte es dann llf 8 . 2. O pro Flasche bzw. !/! 24. 8. 0 11ro 
100 kg in Lageln. 

. Silber, welches 246 ' 111 rl eröffnet hatte, blieb ziemlich 
stationär und konnte sich nicht wesentlich heben. Zu der 
Unbefriedigenden Lag-e (\es Silbermarktes trägt wesentlich die 
B~sorgnis bei, daß China zur Goldwährung iib"ergehen werde. 
D~e Subskription auf die chinesische Anleihe, angeblich fiir 
Eisenbahnzwecke, welche Mitte Juni in London zur Zeichnung 
aufgelegt wurde, wird als ein Fühler Chin·as aufgefaßt, ob es 
zu . günstigen Bedingungen Geld in Europa erhalten könne. 
Bejahenden Falles soll die Einführung der Goldwährung ge· 
Plant sein, wonach von den zwei letzten großen Silber· 
~ährungsländern, Indien und China, das eine in Wegfall 
käme, wodurch der Abzug· für die mexikanische Silberpro
duktion wesentlich erschwert und dessen Konkurrenz in den 
üb~gen Gebieten stark zu verspüren sein würde. Im Monate 
M:a1 waren zu verzeichnen: 

Londoner ba.r silver-Notierung Devise London Pa.rit~t f.ür 
.. 11ro onnce in pence in Wien 1 kg Fernsilber 

hochst~ niedrigste Durchschnitt K r o n e n 
24U/10 24 2 / 16 24·3425 239·70 . ~4·61 

gegen K 82·26 im Apnl 1909. 

lla.mburgcr Briefnotierung 
pro 1 k.Q Feinsilber in Mark 

Markkurs Parität für 

höchste niedrigste Durchschnitt 
in Wien 1 kg Feinsilber 

Kronen 

73•75 71·50 72·35 117·24 84·82 
gegen K 82·28 im April 1909. 

Kohle. Der heimische Kohlenmarkt ist ziemlich stetig. 
In den Hauptrevieren genügen die vorliegenden Aufträge 
ziemlkh zur Versorgung· der laufenden Produktion. Der 
Braunkohlenexport hat sich wieder etwas gehoben. Die Nach
frage nach Koks ist fortgesetzt s~hr schwach. Das Haupt
interesse wendete sich der Kohlensubmission der k. k. Stan.ts
bahnen für 1\as Jahr 1910 zu, welche .illitte des l\Ionats in 
Wien stattfand. Es wurden 72 Offerte überreicht. Das 
offerierte Quantum beträgt 6,993.300 Effektivtonnen und über
steigt somit den mit 1,518,400 t ausgeschriebenen Be(\arf um 
5,474.900 t. Hievon sind 3,041 300 t inländischer und 3,952.000 t 
ausländischer Provenienz. Das Angebot der inländischen 
Kohlenwerke umfaßt: 8:24.300 Effektivtonnen Steinkohle, 
1,715.000 Effektivtonnen böhmische Braunkohle uml 502.000 
Effektivtonnen diverse Braunkohle sowie auch 43.000 1 
Koks. An dem ausländischen Angebote partizipieren: Ober
und Nieclcrscblesien mit 784.000, Huhr- und Saargebiet mit 
310.üOO, Sachsen mit 70.000, Belg'ien mit 52.000, Hi1ßland mit 
1,593.000 und England mit. 1,143.000 Effektivtonnen. - In 
Deutschland hat sich die Situation des Kohlenmarktes 
kaum verändert. Der Absatz ist im Hinblicke auf die allge
meinen Wirtschaftsverhältnisse noch als befrie1ligend zu be
zeichnen soweit Kohle und Briketts in Frag·e kommen. Da
gegen ist der Hiickgang im Absatz von Koks noch nicht 
zum Stillstand gekommen, wenn man auch durch überseeische 
Ausfuhr einen Ansg·leich herbeizuführen suchte. Das Syndikat 
hat die Beteiligungsanteile für .Juli und August mit 80°/0 für 
Kohle, mit 60°/0 für Koks und mit 80°/0 für Briketts festge
setzt. In Fett-, Gas- uml Gasflammenkohlen war der Versand 
im Rahmen der Vormonate geblieben. Der Absatz von EB· 
und M11gerkohlen besserte sich, doch mußten kleine Nüsse und 
Förderkohle deponiert werden. Der Koksmarkt ist in trost
loser Lage. Der Absatz im Hochofenkoks nimmt clernrt zu, 
daß die Kokereien ni1·ht in vorgesehenem Umfang·e beschiiftigt 
werden konnten. - Derb c 1 gi sehr Kohlenmarkt leidet natürlich 
a11d1 unter dem vom Eisenmarkte ausgehrm\en Drucke. Der 
Koksmarkt war etwas lebhafter. Es kamen eine Reihe von 
Schlüssen zustande zu den hisherig·en Preisen für dlls III. Quartal. 
Es ist sonach anzunehmen, daß 1\ie Kokspreise für dieses 
Quartal keine Veränderung erfahren werden. Sie halten auf 
Frs. llJ·56 für Hochofenkoks, Frs. 23·50 fiir halb- und Frs. 27.50 
fiir gewaschenen Koks. - In Eng 1 an d konzentriert sich das 
Interesse auf den Lohnstreit in den schottischen Kohlen
revieren. Am I. Juni kündigten die Unternehmer das Arbeits
verhältnis per l. Juli 1909, wodurch gegen 150.000 Arbeiter 
betroffen werden. Die Ursache hiezu bildet einerseits das die 
Arbeitszeit regelnde neue Gesetz, welches den Achtstundentag 
einführt, und die Werke veranlaßte, die Einführung von Tag~ 
und Nachtschichten, die wöchentliche einmalige Verfahrung 
einer ,;11.eunstiindigen Schicht und schließlich die Aufhebung 
aller Uberstundenarbeit zu fordern. Als die Arbeiter diese Vor
schliij.re ablehnten, erfolgte die Kündigung. Den zweiten 
Differenzpunkt bildet der BeschlußrlerScotish-Miners-Federation, 
welcher aus der gesetzlichen Minderung der Arbeitszeit keine 
Lohnverkürzung abgeleitet wissen will. Während die Gruben 
den lllindestlohn auf 5 sh 6 ll pro Schicht setzen wollen , er· 
klären die Arbeiter, nicht unter 6 sh zu arbeiten. Es ist nicht 
ausgeschlossen, daß die ganze British Federation in den Aus
stand tritt, um ihre Kollegen in \Vales und Schottland zu 
unterstützen. Der Kohlenmarkt ist infolge dieser Differenzen 
für rasche Abnahme ausverkauft, für Lieferung Ende Juni 
aber bedeutend leichter. 
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Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.402. - Karl Emmerich in Frankfurt a. lllain. 

Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen ''Oll Gasen, ins· 
besondere rnn Hochofengasen. - Bisher hat man die Gase, 
Strömen von fein verteiltem \Vasser im Gegenstrom entgegen
gefiihrt unrl durch rlie Benässung der Staubbestandteile einen 
Niederschlag rlerselben erreicht. Auch hat man die Reinigung 
bereits in der Weise versucht, daß man einem umlaufenden, 
vom Gasstrom umgebenen Schaufelratle \Vasser znsJJritzte. Es 
haben sich aber bei so staubreichen Gasen, wie rlie Gichtgase 

Fig. 2. 

der Hochöfen es sind, die bekannten Verfahren nicht bewährt. 
Das 1'1-rfahrn1 be1·uht darin, daß das in 1frn Gassf1·om ein
gespritzte Wasser Prallflächen tri;tft, di'.e in rinrr J'frlzahl 
1111geo1·d11et si11d und 1111 ll'elclu'n das Wasser zerstiiubt; dabl'i 
u'ird der heftig beweyte Gasstrom ebenfalls dazu benutzt, wn 
die Zerteilu11g des Wassers z1t untei·stiitzen. Es bedeutet in den 
Figuren V einen Ventilator gewöhnlicher Konstruktion, dessen 
Schaufelrad mit S bezeichnet ist; J( ist der SJliralförruige 
Kanal, welcher in die Austrittsöfl'nung mündet. Soweit unter
scheidet sich der Ventilator nicht von den gewöhnlichen als 
Gebläse dienenden. Die Gaszufuhr geschieht dabei von der 
Mitte aus (1\er als BeisJJiel gezeichnete Ventilator ist zu beiden 
Seiten offen gedacht) und das Gas, welches nach der lllitte 
zuströmt, bewegt sich du.bei, von den Schaufeln erfaßt, längs 

des Kanals J{. Durch die dopJlelte Wasserzuführung R zu 
beiden Seiten des Schaufelwerkes wird das \Vasser in bekannter 
Weise unter Druck gegen die Schaufelräder gespritzt, so daß 
es dies zerteilt verläßt. Um nun die Zerteilung in kleinen 
Strömen unrl Tropfen fortwährend beizubehalten und zu ver
hindern, daß sich das \Vasser etwa an den \Vandungen des 
Ventilators in geschlossenen Striimen ansammelt, sind Prall
flächen 11 um\ b vorgesehen, welche wie die Zeichnung zeigt, 
in dem Kanal ]( angebracht sind. Selbst wenn große l'tlenge.n 
Wasser dem Ventilator zugeführt werden, wie dies für die 
Reinigung von Gichtgasen vorteilhaft, ja sogar notwendig ist, 
so verläßt das Wasser den Ventilator zerteilt und in Tropfen, 
nicht aber etwa in zusammenhängender Schicht. Es ist die 
Anzahl der Prallflächen den jeweiligen Verhältnissen anzu
passen, es ist auch nicht nötig, wenn freilich vorteilhaft, 
dieselben abwechselnd (a, b, Fig. 1) anzuordnen. Immer aber 
mnß das Bestreben dahin gehen, durch möglichst viele Prall
tlächen die Zerteilung des Wassers auf das größtmöglichste 
l\Iaß zu bringen und zu verhindern, daß sich zusammen
hängende Wassermengen bilden, von denen nur die Oberflächen 
mit dem Gas in Berührung treten können. Es ließe sich an 
Stelle des Ventilators auch ein vertikales Schaufelrad anbringen, 
welches von einem vertikalen Gefäß umgeben wird, an dessen 
inneren Wandungen sich Rippen, die in ähnlicher Weise an
zubringen sind, befinden; in diesem Falle jedoch würde die 
Ansammlung des Wassers, welche zu vermeiden ist, leichter 
eintreten und es wäre durch geeignete Querrippen dafür zu 
sorgen, daß etwa gesammeltes Wasser wieder den Schaufeln 
zur Zerteilung zugeführt wird. 

Amtliches. 
Der l\Iinister für öffentliche Arbeiten hat den ordent

lichen öffentlichen Professor an der montanistischen Hochschule 
in Leoben, Rudolf J eller, für die Dauer der laufenden fünf
jährigen Funktionsperiode als lllitglied in die Priifungskommis
sion fiir die zweite Staatsprüfung der Fachschule für Hiitten
wesen an der genannten Hochschule berufen. 

Vereins-Mitteilungen. 

Berg- und hüttenmännischer Verein in Mähr.-Ostrau. 
Protokoll der am 27. März 1909 stattgefundenen Plenar· 

versammlung. 

Vorsitzender: Der Vereinsobmann, k. k. Bergrat 
Zentraldirektor Dr. August Fillunger. 

Programm: 1. Diverse Mitteilungen. 2. Vortrag 
des Herrn Phil. Dr. Franz Eduard Sueß, k. k. Universitäts
professor aus ·wien: „Die Lageruugsverhältnisse des 
Kohlengürtels von Krakau bis zum Mississippi." 

Ad 1. Der Obmann, Herr k. k. Bergrat und 
Zentraldirektor Dr. August Fillunger, eröffnete die 
Versammlung, begrüßte die erschienenen Mitglieder und 
Gäste und brachte ein Schreiben des Ministers für öffent
liche Arbeiten, Herrn Dr. August Ritt, zur Verlesung, 
in welchem dieser für die ihm seitens des Vereines aus 
Anlaß seines Amtsantrittes übermittelten Glückwiinsche 
seinen Dank ausspricht. 

Ad 2. Hierauf erteilte der Vorsitzende das Wort 
Herrn Universitätsprofessor Dr. Franz Eduard Sneß aus 
Wien zum Vortrage: „Die Lagerungsverhältnisse 
des Kohlengürtels von Krakau bis zum Missis
sippi." 

Der Vortragende führte in Kürze gefaßt fol
gendes aus: 

Das Ostrau-preußisch-schlesische Revier, das Kohlen
gebiet an der Ruhr, dann jenseits des Rheins das belgisch
französische Kohlengebiet, die reichen Kohlenfelder von 
\V ales und im südwestlichen England finden ihre Fort
setzung jenseits des Atlantischen Ozeans in Kohlenflözen 
auf Neufundland und Nova-Skotia, ferner in den reichen 
Kohlenrevieren, welche den \Vestrand der Apalachen be
gleiten durch Virginia, Pennsylvanien und Alabama. 
Noch bevor der ausgedehnte Gürtel den Mississippi er
reicht, verschwindet er unter jüngeren Ablagerungen, 
macht sich aber im Westen dieses Stromes wieder be
merkbar, in Oklahoma und in dem Gebiete der indianischen 
Reservate, endigt aber ohne die Kordilleren von Neu
Mexiko zu erreichen. Dieser große Bogen stellt den 
äußersten Saum eines großen Gebirges dar, welches zur 
mittleren Steinkohlenzeit aufgestaut und nordwärts, re
spektive in Pennsylvanien westwärts - im Ostrauer 
Gebiete ostwärts - also immer im Sinne der Konvexität 
des BogenR vorgeschoben wurde. Die Einzelheiten im 
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Bau und in der Schichtfolge lassen die Zusammengehörigkeit 
der Reviere diesseits und jenseits des Ozeans deutlich 
erkennen. Insbesondere im französisch-belgischen Gebiete 
tritt die gewaltige Nord wärtsüberschiebung der tieferen 
Schichten Devon und Kohlenkalk über den flözführenden 
Karbon aufs deutlichste zutage, ebenso am \Vestabhange 
der Apalachen, an deren konkaver Biegung im Staate 
Alabama. An anderen Stellen des großen Bogens ist 
der überschobene Flligel nachträglich der Abtragung zum 
Opfer gefallen und der erhaltene liegende Teil des 
Karbons zeigt scheinbar einfachen Ban, wie z. B. in 
dem Kohlengebiete an der Ruhr. An anderen Strecken 
des Gebirgsrandes, z. B. im südlichen Irland ist das 
flözführende Gebirge durch die Erosion entfernt worden 
und der überschobene Rand ist noch an den Lagerungs
verhältnissen des älteren Gebirges und des ftözleeren 
Kohlenkalkes nachweisbar. Die größte Lücke zwischen 
den Vorkommnissen des Außensaumes befindet sich aber 
zwischen dem niederschlesischen und Ruhrgebiete. Auch 
hier ist der Außensaum durch nachträgliche Gebirgs
bewegungen zerstückelt, durch jüngere Sedimente verhüllt, 
zum g1·oßen Teile aber wahrscheinlich schon durch eine 
frühere Erosion zerstört worden. 

Im Ostrauer Gebiete deutet die steilere Schicht
stellung des flözfiihrenden Karbons im \\' esten, im Ignaz-

schachte und bei Petershofen in der Nähe des Knlm
randes, ebenso wie das Einfallen der Kulmschichte gegen 
\Vesten darauf hin, daß sich auch hier ein überschobener 
oder überfalteter Flügel einstens über das mittlere Karbon 
gelegt hat. 

Die einzelnen Reviere, welche oben aufgezählt 
wurden, sind verhältnismäßig geringe Reste des un
geheueren Kohlenreichtums, der Pinst einen zusammen
hängenden Giirtel auf der ganzen erwähnten Strecke ge
bildet haben niag. Ob Teile desselben noch in den Tiefen 
des Atlantischen Ozeans zwischen Irland nnd Neufundland 
verborgen sind, wird wohl je zu ermitteln sein. 

Nach Beendigung des Vortrages sprach der Vereins
obmann Herrn Professor Dr. Sueß den Dank namens 
der Versammlung aus, indem er dem \Vnnsche Ausdruck 
gab, daß die praktischen Bergleute des Revieres noch 
öfter Gelegenheit haben möchten, l\Iänner der Wissen
schaft über die großen Fragen der Tektonik in dem von 
ihnen bearbeiteten Formationsgliede zu hören, da sie 
dadurch gewiß Anregungen gewinnen, wekhe insbesondere 
für die Schurftätigkeit unter Umständen von großer Be
deutung sein können. 

Hierauf wurde die Versammlung geschlossen. 

Drz. Schriftführer: Drz. Obmann: 
Josef Popper 111. p. Ur. Fillunger ru. p. 

--------·----

Verein für die bergbaulichen Interessen im nordwestlichen Böhmen zu Teplitz. 
Auszug aus dem Berichte über die wirtschaftliche Lage 
des Braunkohlenbergbaues im Vereinsgebiete und über 
die Vereinstätigkeit im Jahre 1908, erstattet in der 

Generalversammlung am 28. April 1909. 
(Schluß von S. 432.) 

Die preußischen Staatsbahnen arbeiten - wie dies in 
der vorerwähnten Enquete ganz zutreffend hervorgehoben 
Wurde - zielbewußt darauf hin, die heimische Kohle in ihrem 
Verkehrsgebiete möglichst zu begünstigen und die Einfuhr 
ausländischer Kohle ohne Schädigung der Konsumenten ein
z~dämmen, ohne aber den Export einzuschränken, der ja 
Während einer Stagnation der nationalen Indus~rie o.ls ein un
entbehrliches Ventil fiir die dabei zutage tretencle Uberproduktion 
der Kohlenwerke anzusehen ist. Auf diese Weise wurde seit 
J o.hren mit Erfolg die Einfuhr böhmischer Braunkohle nach 
~eutschlo.nd behindert, gleichzeitig ~~er ei~ie Steigerung des 
"':x:portes deutscher Steinkohle nach Osterreich herbeigeführt. 
Als Mittel für diese Tarifpolitik diente der Rohstofftarif, 
d~r auf sämtlichen deutschen Bahnen Geltung hat und der 
~in reiner Richtungstarif zugunsten deurscher Rohprodukte 
ist, de.gegen aber auf 1lie nach Deutschland gehenden Tro.ns
P.orte keine Anwendung findet. In gleicher Richtung hätte 
sich eine zielbewußte Tarifpolitik der österreichischen Sto.o.ts
~ahnen zu bewegen uncl insbesondere praktisch zu verwirk
lichen, daß entsprechend dem verschiedenen Heizwerte der Stein
Und Braunkohle auch besondere Tarife für den Steinkohlen
Und Braunkohlenverkehr in ähnlicher Weise, wie dies in Ungarn 
bereits der Fe.II ist erstellt werden bei welchen die Einheits
s~tze. für die Beförderung von 

1

Bro.unkohle entsprechend 
niednger sein müßten, wie die für Steinkohle. 

. Die im Jänner d. J. dem Abgeordnetenhause vorgelegte 
:egierungnorlo.ge, betreffend das Kohlenreservat für den 

taat,. hat den Verein peinlich überrascht. . .. . 
. Die Regierung hat sich gewiß schon seit langerer Zeit 

~lt dem Plane dieser Gesetzesänderung beschäftigt und hätte 
er Bergbau wohl berechtigten Anspruch darauf gehabt, vor 

Einbringung einer derartigen Vorlage im Parlament von der
selben in Kenntnis gesetzt und um seine Meinung befragt zu 
wertlen. 

Die Vorlage entspringt keineswegs volkswirtschaftlichen, 
sondern lediglich fiskalischen Motiven. Diese werclen zwar 
cla1lurch bemäntelt, daß die Aufhebung der Bergbaufreiheit als 
ein Mittel zur Bekämpfung einer behaupteten, aber gar nicht 
vorhandenen Konzentration des Kohlenbergbaues und einer 
JIIouopolisierung cles Kohlenhandels sowie als Mittel zur Ver
billigung der Kohlenpreise dargestellt wird. 

Wenn der preußische Staat seinen Einfluß auf den Kohlen
markt durch ein Gesetz, das unserem Gesetzentwurfe offenbar 
zum JIIuster diente, verstärken will, so hat dies einen ganz 
anderen Sinn, indem die Verhältnisse des staatlichen Kohlen
bergbaues in Deutschland ganz andere sind, wie in Üsterreich 
und der preußische Fiskus in den Steinkohlenrevieren 
bereits einen so großen Grubenbesitz hat, daß er jetzt schon 
in der Lage ist, einen Einfluß auf den Kohlenmarkt auszuüben. 
De.von jedoch, daß er diesen Einfluß de.zu benützt hat, um 
auf eine Herabsetzung der Kohlenpreise hinzuwirken, hat man 
noch nichts gehört, im Gegenteil ist die Preispolitik der staat
lichen Gruben in Preußen eine sehr konservative und sie sind 
die letzten, die bei rückgängiger Konjunktur sich zu Preis
nachlässen verstehen. 

Unser Verein hat sich eingehend mit dieser Hegieruncrs
vorlage beschäftigt. Da es immerhin mr:glich ist daß die in
folge Vertagung des Reichsrates notwendig gew

1

ordene neue 
Regierungsvorlage den Beschwerden der Interesseuten Rechnung 
tragen dürfte, glaubt unser Verein die beo.bsichticrten Schritte 
zur W o.hrung der bergbaulichen Interessen vorlä~fig sistieren 
zu sollen . 

Der Gesetzentwurl, betreffend die Gebäudesteuer 
unterwirft im VI. Ho.uptstiick sämtliche gewerbliche Baulich'. 
keiten der Hauswertsteuer, bei welcher nicht mehr wie bisher, 
die Vermietbarkeit, sondern der Wert des Objek

1

tes clo.s für 
die Besteuerung entscheidende Moment sein ~oll. Der Steuervl'r-
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anlagung wird die Annahme zugrunde gelegt, daß industrielle 
Baulichkeiten sich mit 3°1o verzinsen, und wird die Hauswert
steuer von dieser Rente bzw. von einem fiktiven Nutzwert 
vorgeschrieben, dennoch ist aber diese Steuer keine Ertrags
steuer, sondern eine reine Vermögenssteuer. 

Es steht ganz außer Zweifel, daß die Hauswertsteuer 
nicht nur den Zweck verfolgt, den bisherigen Ertrag der Be
steuerung in<lustrieller Baulid1keiten aufrecbt zu erhalten, 
sondern diesen sogar um ein Mehrfaches zu steigern. 

Desilalb sah sich unser Verein veranlaßt, diese Regierungs
Yorlage in Beratung zu ziehen und ließ sich ein ausführliches 
Referat über dieselbe seitens des Vereinssekretärs Doktor 
Schneiller erstatten. Da sowohl seitens des Steuertages 
der Industrie, der am 16. Xovember 1908 in Wien tagte als 
auch seitens Yerschieclener Handelskammern und industrieller 
Korporationen gegen diese neue Steuerbelastung der Industrie 
entschieden Stellung genommen wurde, darf wohl erwartet 
werden, daß die Regierung selbst ihren bisherigen Entwurf 
einer gründlichen Umarbeitung unterziehen und den Haupt
beschwerden der Industrie Rechnung tragen wird. 

Obzwar seit dem Bestande cles Berggesetzes bei der 
Lokalisierung der Frei s eh ü rf e die Stundenbezeichnung 
ohne Meridiaagabe für geniigencl erachtet wurde und Tausencle 
von Freischurl'hestätigungen mit solcher Lokalisierung erteilt 
wurden, sind im Jahre 1907 und ebenso im Vorjahre YOn 
einzelnen Spekulanten Terrains, die seit vielen Jahren mit 
von den Bergbehiirden bPstätigten Freischiirfen bedeckt sincl, 
abermals durch nenangemeldete Freischiirfe überdeckt worden, 
wobei zwischen den alten und neuen Freischürfen bloß cler 
Unterschied besteht, daß den bisher im Freischurfbuche ein-
getragenen Lokalisierungen noch cler Meridian beigesetzt wurde. 
Dies rief in bergbaulichen Kreisen Beunruhigung hervor, in
dem der gegenwärtige Freischurfbesitz hiemit in Frage gestellt 
erscheint und es fand deshalb eine Besprechung dieser An· 
gelegenheit im Verein statt. Da bisher eine Entscheidung 
cles Verwnltungsgerichtshofes iiber die Frage, ob zur <lültigkeit 
von Freischürfen die Meridianbezeichnung unbedingt erforcler· 
lieh ist, noch nicht erflossen ist, wurde <len Vereinsmitgliedern 
empfohlen, vorläufig alle Freischürfe, die ohne llleridian
bezeichnung angemeldet wurden, neuerlich, jedoch unter aus
drücklicher Aufrechthaltung der alten Freiscilürfe unter An
gabe des Meridians anzumelden. 

Die Reciltsfrage, ob zur Gi\ltigkeit von Freischurfan
meldungen die Bezeichnung des Meridians un\Jeclingt erforclerlich 
ist, machte der Vereinssekretär Dr. Schneid er auch zum 
Gegenstand eines im Verein gehaltenen, nachher in den „Berg
rechtlichen Blättern" (.Jahrgang 1909) veröffentlichten Vortrages, 
für de.~ ihm der Dank cles Vereines ausgesprochen wurde. 

Uber Ersuchen der Reichenberger Handelskammer er
stattete ihr der Verein ein Gutachten, betreffend die Anlage 

eines mit dem Umschlagplatz in Laube in Verbindung 
stehenden Winterhafens und schloß sich der Ansicht des Elbe
vereines an, der zunächst die Ausgestaltung des Rosawitzer 
Hafens befürwortete, bevor der Frage der mit großen Kosten 
verbundenen Errichtung eines Winterhafens in Laube näher 
getreten werden kann. 

Eine Verordnung des Revierbergamtes Briix vom 
11. :\"ovember 1908, mit welcher Vorschriften zu1· Ver
hütung der Beschädigung iiffentlicher Wege und 
Straßen durch den Bergbaubetrieb gegeben wurden, gab dem 
Verein die Veranlassung, einen Rekursentwurf auszuarbeiten 
und d~n Vereinsmitgliedern zur Verfügung zu stellen. 

Uber Ersuchen der Handelskammer in Eger unterzog 
der Verein die Wäillerliste in Betreff der in dieselbe auf
genommenen Bergbauunternehmungen einer Revision und ver
anlaßte die Richtigstellung clurch eine bei der Wahlkommission 
eingebrachte Reklamation. 

Notiz. 
CereisenzUndung Patent Dr. Fillunger. Das ständige 

Komitee zur Untersuchung von Sehlagwetterfragen in "Wien 
hat iiber Auftrag des l\Iinisteriums fiir öffentliche Arbeiten 
Versuche mit der Cereisenziindung Patent Dr. Fillunger durch
geführt., nacil welchen clie mit dieser Zündung versehenen 
Sicherheitslampen nicht unter allen Umständen die erforderliche 
Sicherheit gegen Flammendurchschläge in Schlagwettergemischen 
bieten. Gleichzeitig Yorgenommene Parnllelversuche mit der 
Explosivpillenentziindung (Schlagzündung oder Reibzi\nclung) 
haben ferner gezeigt, daß diese gegenwärtig noch vielfach in 
Gebrauch stehende Zündung dieselben gefährlichen Eigen
schaften besitzt, wie die Cereisenziindung, und daß daher die 
mit ihr ausgerüsteten Lampen ebenfalls nicht als unbedingt 
sicher betrachtet werden können. - Jilit Riicksicht auf diese 
Versuchsergebnisse, über welche der Referent des Schlag
wetterkomitees Oberbergrat .T. Mayer in den Nummern 15 ff. 
des laufenden Jahrganges der „Üsterr. Ztschr. f. B.- u. Httw." 
Niiheres veröffentlicht hat, haben die k. k. Revierbergämter 
die Schächte beauftragt, die Cereisenzündung fllr Sicherheits
lampen in den Schlagwettergruben, bzw. schla.gwetterführenden 
Grubenabteilungen, in welchen das Sicherheitsgeleuchte yor
geschrieben ist, nicht zu verwenden und dort, wo die Ex
plosivpillen (Papierstreifen-) Zündung noch in Verwendung 
stehen sollte, deren ehetunlichste Auswechslung gegen eine 
andere zulässige Zündvorrichtung, insbesondere die nach dem 
Ergebnisse der vom genannten Komitee durchgeführten spe
ziellen Versuche als vollkommen sicher anerkannte uncl bewährte 
Phosphorpillen-Reibzündungsvorrichtung(Zündpillen mit weißem 
Phosphor auf paraffinierten Baumwollstreifen) zu veranlassen. 

(Der Kohleninteressent.) 

Metallnotierungen in f,ondon am 2. Juli 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 3. Juli 1909.) 
Preise per englische Tonne 9. 1016 kg. 

Kupfer 

" 
" 
" Zinn 

Blei 

" Zink . 

Metalle 

Antimon . 
Quecksilber 

Marke 
..:ii=i 8!.I 
Oj 

·- ···-----···--------- -~~=-=-=~-=1 0 

Tough cake . 
Best selected . 
Elektrolyt. . . 

.1 

Standard (Kassa). 
Straits (Ka8sa) . . . 
Spanish or soft foreign 
English pig, common . 
Silesian, ordinary brands 
Antimony (Regulus) . . . . . 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

1 

2112 
2112 

netto 
netto 
netto 
2•/s 
3112 

netto 
31/g 
3 

II " -

62 
62 
62 
58 

131 
12 
13 
21 
29 
8 

Notierung 

von bis 

Letzter 
Monats

Durchsehn. 

1 sh 1 a ll•o•.11 

011 0 0 63 0 63·1875 1. 
0 0 63 0 0' 63·3125 

10 0 63 10 ol 64:4375 
17 6 58 17 6 0) 59·828125 0 
2 6 131 2 6 0) 132·21875 ...... 

18 9 13 0 0 ·;; 13•2890625 
2 6 13 5 0 ::.1 13·ö 

17 6 22 0 0 21·9921875 
0 0 30 0 0 31·-
5 0 8 3 0 *)8·37ö 

1 1 

W.F. 
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Welche Temperaturen können wir mit unseren gewöhnlichen Brennstoffen erreichen? 
Von Professor Josef' "· Ehrenwerth, Leoben. 

(Auszug aus meinen Vorlesungen. Alle Rechte vorbehalten.) 

(Forlsrtzung nn,J Sl'hluß von S .. 1:1s.) 

Man ersieht daraus zunächst, daß selbst unter 
Annahme des vollkommen theoretischen \\·rhiilmisses 1ler 
~ orwilrmung von Brennstoff und VerlJJ"ennungsluft auf 
die Flammentemperatur der pyrometrische Effekt bei 
kohlehältigen Brennstoffen 415-!" und bei wasserstoff
hältigen 4170" nicht iiberschreiten kiiunte und die 
Wasserstotfhältigen Brennstoffe selb~t in dem Falle den 
kohlehilltigen hinsichtlich Temperatur nur sehr un
bedeutend iiberlegen wiiren; weiters aber, daß bei noch 
als praktisch erreich bar anzunehmender V orwiirmung 
Von Brennstoff und Verbrennungsluft und bei Wasser
kohlenoxyd selbst nur der Luft allein (unter der Annahme, 
?aß Kohlenoxyd und \Vasserstoff im \Vasserkohlenoxyd 
lllJ. gleichen Gmde verbrennen,) dieses · Uas gegeniiber 
Lu.ftkohlenoxyd hinsichtlich des theoretischen pyrometrischen 
Effektes immerhin ziemlich bedeutend im Vorrang stände. 

„ Diese rechnungsgemäßen pyrometrischen Effekte 
konnten in Wirklichkeit nur insoweit erwartet werden, 
als nicht die Dissoziation der Verbrennungsprodukte der 
Temperaturentwicklung eine Grenze setzt, die niemals 
~;eschritten werden kann. Sie sind insofe_rne theoretische 

erte. Es entsteht demnach die Frage: Welche Flammen
temperaturen können dann als praktisch wenigstens an
nähernd erreichbar noch erwartet werden; wie groß ist 
der „ Praktische pyrometrische Effekt"'! 

Um lliesen zu hestinnnen, b1·:uH.:hte11 wir nur eine 
Uleichtmg fiir die ZPrsetzung der \"erbrennnngsprodnktP 
als Fnnktion dPr Temperatur anfznslellen n11d diese mit 
der Templ~rnturg·Jeirhnng koexistieren zu lassen, um den 
beiden Gleichungen entsprechenden \\" l'lt von '/' als 
praktisd1en pyrometrischen .Effekt zu erhalten. Einfacher 
nnd zngleich instruktiver kann die Frage dnrch K<m
strnktion beantwortet werden. Mau branrht ja nnr 
nnter Beniitzung des Obigen für jeden Fall die Temperaturen 
fiir einige Yerbrennungsgrade - etwa wie es hier ge
schah: 1/ 4 : 1/ ~ : :i / 4 : 1 - zu berechnen, darnach die 
Verbrennungsgrade als Abszissen, die Temperaturen als Or
dinaten genommen, die Temperaturkurven, desgleichen unter 
Benützung der DissoziationsgTade als . .\.bszissen, der 
Dissoziationstrmperaturen als Ordinaten, die Dissoziations
kurven zu konstruieren, so erhält man in der Ordinate 
des Schnittpunktes beider Kurven die „Maximal-Flammen
temperatur", den „praktischen pyrometrischen Effekt". 

Können wir einerseits die Temperaturkurven den 
veränderlichen spezifischen \Värmen der Yerbrennungs
produkte entsprechend darstellen, so sind uns doch 
andrerseits für eine sichere Konstruktion der Dissoziations
kurven zu wenige Versuchsergebnisse bekannt. Nach 
dem Verlauf der 'femperaturkunen, welche, wie die 
Diagramme zeigen, rnn der Geraden nicht bedeutend 
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abweichen, läßt sich jedoch schließen, daß auch die 
Dissoziationskurven dieser ziemlich nahe bleiben diirften, 
und daher einstweilen, um zu gewissen brauchbaren 
8chliissen zu gelangen, wohl als solche angenommen 
werden können. 

Nach St. Clail'e Deville beginnt lVasserdampf bei 
900 bis 1000°, Kohlenoxyd bei 1000 bis 1200° sich 
zu zersetzen und kann ersterer iiber 2500'\ letzteres 
iiber 2600° nicht mehr bestehen, während Kohlenoxyd 

5000 

Schnittpunkte die in den Diagrammen ersichtlichen und 
überdies in die Tabelle II übertragenen als praktisch 
annähernd erreichbar anzunehmenden Maximal-Flammen
temperaturen, die p rn k ti sehen p yro metrischen 
Effekte, wie die zugehörigen Verbrennungsgrade fiir 
die verschiedenen gewählten Fälle. 

Dabei ist durchaus angenommen, daß kein 'Värme
verlust stattfinde. Diese Annahme hat in der Tat eine 
ziemlich weitgehende uud mitunter sogar volle Berechtigung, 

da der Wärmeverlust der Verbrennung nachfolgt, 
bzw. sie begleitet, sich aber jedenfalls zunächst 
nur auf den außen liegenden Teil der ganzen Flamme 
erstreckt, also bei dickeren Flammenströmen eigent
lich erst in der durchschnittlichen Temperatur der 
abströmenden Flamme zur vollen Geltung kommt. 

2:\0S €i „ . ~ .1 ,, 00- Er ist in jedem Falle bis zur Erreichung der Ma-
ximal-Flammentemperatur um so kleiner, je rascher 

~ 1 70 " " " •1WO' 
die Verbrennung vorschreitet, welche bekanntlich 

2000 

(,) 
1500 c „ 

:::: 11.{lO 
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t~ 1000 

500 

1200 
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F ig. 1. 

Verbrennuugstliagramm tles J,urtkohlenoxyiles. 

durch das Stromsystem und die Vorwärmung wesent
lich beeinflußt werden kann. 

Betrachten wir zunächst das Diagramm für 
Luftkohlenoxyd (Fig. 1), entsprechend Luftgas, näher, 
so sehen wir, daß bei Siemensöfen, wenn Gas und 
Lnft auf 'l't = q•2 = 0·4 bis 0·7 der Flammentemperatur 
vorgewärmt werden, diese innerhalb rund 157 5 und 
1875° fällt, daß ferner bei der durchschnittlichen 
Vorwärmungstemperatur beider auf, wie dies in der 
Praxis des Martinofenbetriebes noch gewöhnlich vor· 
kommt, nahe 800 bis 1200° die Flammentemperatur 
rnnd 1625 bis 1825 11 betragen soll, dieselbe aber, 
selbst eine Vorwärmung auf 1400°, wie sie doch 
nur ausnahmsweise noch vorkommen kann, an
genommen, 192511 nicht überschreiten kann; fiir alle 
F1i.lle vorausgesetzt, daß vollkommen unverbranntes 
Gas mit der theoretischen Luftmenge in die Ver
brennung eintritt. 

Um derlei theoretische Ableitung·en richtig zu 
bewerten und auf ihre weitere Verwendba1keit zu 

NB. 

prüfen, ist es natiirlich notwendig, deren Result~te 
mit solchen wirklicher Bestimmungen in der Praxis 
zu vergleichen. In tlieser Figur soll in der vierten Zeile rechts von oben 

clie Zahl statt 2045 richtig 2075 heißen. In dieser Richtung kann angeführt werden, 
daß man unter Beniitzung von 'Vanners Pyrometer 

die Temperatur im Martinofen und jene des abfließenden 
Metalles, wie folgt, fand:~) 

nach Langer bei 1700° erst sehr wenig, nach Anderen 
bei 1800° noch gar nicht zersetzt werden soll.:i) Nach 
Jrlallards und Le Chateliers neueren Bestimmungen soll 
allerdings Kohlendioxyd bei 2460° erst in 4°/0 , bei 2646° 
in 17°/0 , und bei 313011 erst in 61°/0 zersetzt werden, 
welche Angaben auf den Beginn der Zersetzung bei 
etwa 1800° und das Ende bei zirka 3400° schließen ließen. 

Akzeptieren wir von Devilles Versuchen die höheren 
Zahlenwerte und zeichnen uns zu den Kurvendiagrammen 
die jenen entsprechenden Geraden, außerdem aber auch 
die den Bestimmungen Mallards und Le Chateliers ent
sprechende Kurve, welche gleichfalls der Geraden ziemlich 
nahe kommt, so ergeben sich in den Ordinaten der 

") Beckert, Leitfaden I. 

Lokalität: Hörde Juriewski Georg Peine Witkowitz Mar. II. 
Temperatur im 

Martinofen °c 1718 1762 1780 1788 
Teu!peratur des 

abfließenden 
Metalles oc 1538 1502 1476 1586 1581 

Es mag ferner angeführt werden, daß Le Chatelier 
bei einem Martinofen, welcher auf Flußeisen mit 0·3 ° / 0 C 
arbeitete, dessen Schmelzpunkt mit 1455° angegeben ist, 
die Temperatur der in die Wärmespeicher eintretenden 
Abgase mit 1400°, jene der in den Schornstein eintretenden 

'•) „Stahl und Eisen", 1905, Nr. 24. 



- 451 --

Gase mit 300" und die Temperatur des fiietalles in der 
Gußpfanne mit 1580° bestimmte. 

Der Verg'leich dieser Zahlenwerte mit den obigen, 
bzw. j enen der Tabelle, spricht. ebensowohl zugunsten 
der vorgeführten Bestimnrnna-sweise als auch des anuähernd 
richtigen ''erlanfes der IJb,nziationskun•e, welche jedoch 
in Wirklichkeit nach oben etwas konvex ;:;ein dürfte. 

Übrigens ist aus rlem Diagramm 11u ersehen, daß 
selbst bei Annahme der höheren Dissoziationstemperatnren 
des Kohlendioxydes der praktische pyrometrische Effekt 
äußerstenfalls mit. etwa :::!100 bis 2200" noch als möglich 
angenommen wt>rden kiinnte, und dies nur bei ~··lir 

forcierter Verbrennung und Verwendung des größten 
Teiles der Flamme zum Zweck möglichst hoher 
Vorwärmnng fii r die Heizung der \Vtirmespeicher, 
welcher Fall praktisch durch Rücksicht auf Erhaltung 
des A uslagemateriales der \\' iirmespeicher seine 
Grenze findet. 

Nicht so einfach wie bei Luftkohlenoxyd stellt 
sich bei Wasserkohlenoxyd die Beurteilung der er
reichbaren Temperaturnn. Um hier einen entspt'echen-
den Einblick zu erhalten, ist es zuträglich, zunächst 
Kohlenoxyd und Wasserstoff in gleicher Richtung 
del' Betrachtung zu nntel'ziehen, die ja auch au sieh 
Intel'esse bietet. Hiefür dient das den Tabellenwerten 
fiir die beiden Gase entsprechende Kun•endiagramw 
(Fig-. ~). Aus demselben ist ersichtlich, daß hin
sichtlich Temperaturentwicklung Wasserstoff gegen 
Kohleuoxyd überhaupt zurücksteht, während er auch 
durch die tiefer liegenden Dissoziationskurven seines 
'1 erbrennungsproduktes, des Wasserdampfes, zurück
gestellt ist : weiters aber auch , daß selbst b1 \i Vor
Wlti-mung von lias uncl J,uft auf 0·7 der Flammen
te1nperatur, unter Jfoibehaltung der Devilleschen 
Uissoziationstemperaturen der ('()„ die äußerstenfalls 
als noch praktiseh erreich bar anzusehenden pyrome
trischen Effekte des Kohlenoxydes und des \Vasser-
8toffes, bz\\'. 2050" und 1910° nicht übersteigen 
Würden. 

Schon daraus ergibt sich, daß auch bei Ver
Wenduug von 'Vasserkohlenoxyd, bzw. bestem 'Vassrr
gase, ein höherer Effekt niemals erwartet werden 
könnte, als er dem reinen Kohlenoxyd zukommt. 

\Vasserkohlenoxvd besteht bekanntlich ans 
~ohlenoxyd und Wa~serstoff in solchem Verhältnis , daß 
Jeder 1'eil für seine Verbreonuug diesellte Menge Sauerstoff, 
bzw. Luft erfordert. Dies wäre der gleichzeitigen Ver
hl'ennung beider Gase im selben Grade günstig. Auf einen 
~ewichtsteil Sauerstoff bezogen besitzt jedoch Kohlenoxyd 
eine freie Energie von 4205, Wasserstoff nur eine solche 
Von 3645 Kal. Daraus geht hervor, daß, solange be
schränkte Luftmenge besteht, die Verbrennung des Kohlen
""Ydes jeuer des 'Vasserstoffes jedenfalls voranschreitet, 
d. h. unter allen Umständen der Verbrennungsgrad des 
~rsteren Gases gegen den des letzteren ein vorgeschrittenerer 
~t, Und demnach sicher, wenn Kohlenoxyd bereits voll-

oinmen ve1·braunt ist, die Verbrennung des V\' asserstoffes 
noch andauert, was auch die längere Flamme wasserstoff-

haltiger Brenustoffe bestätigt. Im selben Sinne spricht 
auch das Diagramm. insoferne eine einer gewissen 
Temperatnl' entsprechende Horizontale die Dissoziations
kurve des CO„ entsprechend einem höheren Verbrennungs
grad s chneidet~als die Vissoziationskurve des Wasserdampfes. 

Ein sicherer Schluß scheint mir indes in dieser 
Richtung drrzeit kaum miiglich, ist aber, um uns über 
das Wassergas, das vielfach iiberschätzt wirr!, ein ent
sprechendes Urteil zu bilden, auch nicht absolut notwendig-. 

Man hat„ seinerzeit dem \Vassergas hinsichtlich 
Te1111lerature11twicklung für unsere Eisenhütten eine große 

2 til10 
~ :; o o ~......_, 
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Fig. 2. 

Verbreum111gs1liagramm dl's Kohlenoxydes und des 
Wasserstoffes. 

Bedeutung beigemessen. Diese Anschauung hat ja auch 
ihre teilweise Begrii.udung in dem Umstande, daß die Menge 
Stickstoff in den Verbrennungsprodukten des Wasser
kohlenoxydes, welches per einem Gewichtsteile C 10.467 Kal. 
entwickelt, dieselbe ist, welche andrerseits auf einen Gewichts
teil C in jenen des Luftkohlenoxydes entfällt, dem 
per 1 C nur eine Energie von 5607 Kal. zukommt. 
Vv enn dies im theoretischen pyrometrischen Effekt voll 
zum Ausdruck kommt, so ist es doch nicht mehr im gleichen 
Maße möglich, sobald die Dissoziationstemperatur des 
Wasserdampfes erreicht wird, von wo an die Zersetzung 
dieses die weitere Temperaturentwicklung durch CO 
hemmt, jendenfalls die weitere Verbrennung des Wasser
stoftes gegen jene des Kohlenoxydes zurückbleibt und 
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sogar vorhandener \V asserdampf bis zu einem der 
Dissoziationstemperatur entsprechenden Verbrennnugsgrade 
wieder zersetzt wird, während sich die Verbrennung des 
so znriickbleibenden W asserstuffes an die vollendete 
\"erbrennung des CO anschließt und solcherart die 
Flamme verlängert. 

Daß bei dem im Verhältnis zum Verbrennuugsgrade 
reichlichen Überschuß von Luft Wasserstoff neben 
Kohlenoxyd verbrennt, kann nicht ~ezweifelt werden. 
\Venn wir nun zugunsten des 'Wasserkohlenoxydes an
nehmen, was für den Zweck, die Überschätzung des 
\Vassergases hinsichtlich Entwicklung höchster, nur durch 
Vorwärmung erzielbarer Temperaturen klarzulegen, wohl 
zu11lssig ist, daß beide Gase im selben Maße verbrennen, 
so erhalten wir für verschiedene Vorwärmung von Gas 
nnd Luft, oder nur von Luft allein, die in der Tabelle II 
(Seite 437) enthaltenen, verschiedenen Verbrennungsgraden 
entsprechenden Flammentemperaturen und im Diagramm 
in den Schnittpunkten der Temperaturkurven mit den 
Dissoziationskurven die annähernden praktischen pyro
metriscben Effekte. Man entnimmt daraus sofort: 

1. Daß, während die theoretischen pyrometrischen 
Effekte des Wasserkohlenoxydes ohne jede Vorwllrmung, 
bis mit p1 = Cf2 = 0·7 Vorwllrmung von Luft und 
Brennstoff, zwischen 1840° und 2938° fallen, die praktischen 
pyrometrischen Effekte, welche durch die Dissoziation 
der C00 begrenzt werden, innerhalb 1460° und 1940° 
liegen, daß also die Differenz der Temperaturen, welche 
man mit Wassergas gegenüber Luftgas erreichen kann, 
weit geringer ist, als es zugunsten des \V assergases 
meistens angenommen wird; 

2. daß, obgleich bei gleicher Vorwärmung der 
Verbrennungsmittel wie bei Luftkohlenoxyd der theoretische 
pyrometrische Effekt des Wasserkohlenoxydes bedeutend 
- bei p1 = p2 = 0·7 um zirka 370° - höher ist, 
der praktische pyrometrische Effekt des letzteren Gases 
jenen des ersteren doch nur relativ unbedeutend - im 
obigen Beispiel nur um 65° - übersteigt; 

3. daß, wenn es vor allem nur auf die Erzeugung 
möglichst hoher Temperaturen ankommt, die Möglichkeit 
entsprechender Vorwärmung vorausgesetzt, dem Kohlen
oxyd vor Wasserstoff, dem Luftgas vor Wassergas der 
Vorzug gebührt und daß demgemäß auch, ganz abgesehen 
von anderen Umständen, schon aus diesem Grunde dem 
\Vassergas, bzw. selbst dem Mischgas jene Bedeutung 
nicht zukommt, welche man ibm vielfach gerne zugeschrieben 
hat, daß aber andrerseits 

4. "\Vasserstoff, bzw. Wassergas dann vor den 
anderen Gasen den Vorrang einnimmt, wenn es gilt, 
hohe Temperaturen zn erzeugen, wo eine Vorwärmung 
von Gas oder Luft nicht tunlich ist oder fester Brenn
stoff nicht angewendet werden kann, wie dies bei manchen 
Spezialzweigen gewerblicher Natur der Fall ist. In 
solchen Fällen hat auch Wassergas bei den eigentlich 
hüttenmllnnischen Betrieben ziemlich nahestehenden In
dustrien, wie z.B. beim Schweißen der Wellrohrkessel, bei 
Erzeugung geschweißter Röhren usw., vollbegründet und 
mit großem Vorteil Eingang gefunden. Wie aus dem 

Diagramm (Fig. 3) zn ersehen, erhielte man, unter An
wendung der theoretischen Luftmenge und vom Wärme
entgang abgesehen, mit \Vassergas ohne Vorwärmung bei 
einem Verbrennungsgrad von 0·7 eine Temperatur von 
1450 °, während mit Luftkohlenoxyd bei einem Verbren· 
nungsgrad von 0·91 kaum eine solche von 1330" sich 
ergäbe. 
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Fig. 3. 

Y crbrennungstliagramm des Wasserkohlenoxydes. 

Mögen nun die Dissoziationstemperaturen, welche 
diesen Bestimmungen zugrunde gelegt wurden, wirklich 
die richtigen sein oder nicht, daß sie in ähnlicher Art 
wie hier ansteigen, ist gewiß, und sobald die Dissoziations
kurven von den Temperaturkurven geschnitten wP.rden, 
lassen sich gewisse feststehende Schlüsse ziehen, welche 
in ihrer Gesamtheit kaum allgemein klar liegen diirfteo, 
nichtsdestoweniger aber für die richtige Beurteilung der 
Ofensysteme, Ofenkonstruktionen und überhaupt der 
Feuerungsverhll.ltnisse von Wichtigkeit sind. 

Hiefür mögen die nebigen Diagramme dienen, in 
denen die Kurven durch gerade Linien ersetzt sind. 
Wir entnehmen aus denselben: 

l. daß. zunächst von Vorwärmung abgesehen, wie 
aus den D~eiecken mit li1 und h2 ersichtlich, mit dem 
theoretischen pyrometrischen Effekt des Brennstoffes auch 
die wirkliche Flammentemperatur, der praktische pyro· 
metrische Effekt desselbe.n steigt, die Steigerung des 
letzteren aber stets geringer ist, als die des ersteren 
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Ond gegen diese umsomehr zurückbleibt, je höherwertig 
der Brennstoff ist· 

1 

. 2. daß, wie aus dem Vergleich der Höhen h,1 und h4 
(Fig. 4 u. 5) zu ersehen, auch die Vorwärmungstemperatur 
~ur in einem aliquoten Teile auf die Flammentemperatur 
ub~rtragen wird, etwa zu 1/

2 
bis ~/3 , welcher mit der Steil

he1~ der Temperaturkurven abnimmt, also ebenfalls umso 
geringer wird, je höherwertig der Brennstoff ist, dagegen 
- eine Folge der zunehmenden spezifischen Wärmen -
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1200 

AUgellleioes Vcrbrcnnoogsdlagramm fllr Luftkohleooxy11. 

~erluste hemmend auftreten, minderwertige Brennstoffe 
en hö~hstwertigen gleich, unter allen -Umständen aber 

B~hr nahe stellen kann, demnach in dieser Richtung eine 
viel Wichtigere Rolle spielt, als die Qualität des Brenn
stoffes, und sogar allein entscheidend eintreten kann. 

L Nebst dem pyrometrischen Effekt ist aber auch die 
h"än_ge der Flamme von Wichtigkeit, welche aus zwei 
b Insichtiich Temperaturverhältnisse verschiedenen Teilen 
Festeht. Von Beginn der Verbrennung nimmt mit deren 
d orts~hritt die Flammentemperatur zu, bis mit Erreichung 
er Dissoziationsteruperatur auch das Temperaturmaximum 

erreicl1t · · · V b ist. Von da an kann eme weitere er rennung 
nur t . 
d 

8 attfinden wenn soviel Wärme abgegeben wird, 
aß dieFI ' D" . t" ammentemperatur entsprechend der 1ssoz1a ions-

wie der Vergleich der Höhen li,1 und /1
4 

zeigt, umso 
größer, je höher die Vorwllrmung bereits ist; 

3. daß man, wie aus der Figur 5 deutlich ersichtlich 
ist, durch entsprechende Vorwltrmung mit an sich minder
wertigen oder schon teilweise verbrannten Brennstoffen 
- minderen Gasen - dieselben Flammentemperaturen 
erreichen kann, als mit höherwertigen Brennstoffen, sehr 
guten Gasen, daß also die Vorwärmung hinsichtlich 
Maximalflammentemperatur, soferne nicht größere Wärme-
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:11110 
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t, 
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Fig. 5. 
0·15 

Diagramm der Flammenlängen. 

kurve sinkt. Dieser zweite Teil der Flamme ist also 
durch abnehmende Temperatur charakterisiert. Wir be
zeiclmen den ersten Teil als "Entzündungs-" oder „Ent
wicklungsflamme" den zweiten als „Dissoziations-" oder 
„ Zersetzungsflamme"~ 

Beide Flammen, besonders aber die erstere, hängen 
in ihren Längen einerseits von der Verbrennungs
geschwindigkeit, andrerseits aber von dem Verbrennungsgrad 
ab, bei dem die Maximaltemperatur erreicht wird. Erstere 
können wir bekanntlich durch die Verteilung von Gas 
und Luft - durch das Stromsystem - in ausgiebigem 
Grad beeinflußen, denn je dicker die Ströme, desto 
langsamer die Verbrennung; davon abgesehen, folgt jedoch, 
wie selbstverständlich, überdies aber im Diagramm klar 
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ersichtlich, daß dieselben Faktoren, Qualität des Brenn
stoffes und Vorwärmung, welche die Erhöhung des 
praktischen pyrometrischen Effektes bewirken, unter 
einem auch eine Verlängerung der „Dissoziationsflamme" 
gegenüber der „Entzündungsflamme", also eine Ver
größerung des Verhältnisses 

Länge der Dissoziationsflamme 

L!inge der Entziindungsflamme 

herbeüiihren und so beide, auch indem sie den heißesten 
Teil der Flamme verHlngern, vorteilhaft zur Wirkung 
kommen. 

Um indes ihren Wert überhaupt und relativ richtig 
zu beurteilen, denken wir uns, daß für einen gewissen 
Prozeß eine gewisse Flammentemperatur, bzw. Ofen
temperatur - 1500° - nicht unterschritten werden 
darf, andrerseits die Maximaltemperatur das einemal 
bestimmt, das andremal beliebig sein soll. 

Zeichnen wir gemäß der unteren Flammentemperatur 
- 1500° - die Horizontale und nehmen an, daß 
die Maximaltemperatur durch die Ordinate des Punktes 7' 
gegeben sei, so sehen wir zunächst, daß diese ebensowohl 
durch hochwertigen Brennstoff als auch durch minder
wertigere noch vollkommen unverbrannte, inkl. Luft auf 
die Temperaturen t 1 t

2 
vorgewärmte, ebenso durch schon 

teilweise verbrannte, welche inkl. Luft aber auf die 

li 
.. :Ofen ~Nr~- -~IJ . _ 
-~-- ----,1- ----- 1 

Generatorgase Vol. °io 

II 

Temperaturen f ' f " f ' vorgewärmt werden erreicht 1 1 2 , 

werden kann. Während aber die die L!inge der Flamme 
von den gewünschten Temperaturverhältnissen im ersten 
Fall lz + 10 = L0 ist, beträgt dieselbe im zweiten und 
vierten Fall lz + 1

1 
= L1 und im dritten und fünften 

Fall lz + l~ = L~. 
Ziehen- wir iins, um den zweiten Fall zu beurteilen, 

in derselben Figur die Temperaturkurve T4 , so ergibt 
sich bei gleichzeitig höherer Maximaltemperatur 'l''' auch 
die noch größere Flammenlänge lz -[- l4 = L 4 . 

Ans dem ganzen ergibt sich demnach, daß eine 
höhere Qualität des Brennstoffes, indem sie einerseits 
eine höhere Flammentemperatur begriindet, gleichzeitig 
auch zu einer längeren heißen Flamme führt; daß aber 
bei gegebenem Brennstoff, wie einerseits zur Erreichung 
möglichst hoher Temperaturen, fiir Erzielung möglichst 
langer heißer Flammen, nebst dicken Strömen die 
Vorwärmung das letzte Mittel ist. 

Unzweifelhaft werden die vorliegenden Rechnungs
resultate in den meisten Fällen der Bemerkung begegnen, 
daß die Flammen für hohe Temperaturen ja überhaupt 
und nach einzelnen vorliegenden Beispielen sogar einen 
bedeutenden 1 ,uftiiberschnß mit sich führen. Auch Ledebur 
spricht in seinen Gasfeuerungen, 1891 , S. 25, diese 
Überzeugung aus, indem er als ersten Vorteil der Gas
feuerungen anführt: 

Essengase Vol. °io 

II 

C02 

CO 
0. 

1 o·
i. 21·8 

4·8 1/, Stunden später 
20·2 

4·- ,, 17·5 '/, Stunden später 18·- 18·- '/ 1 Stunden später 17.5 

1·0 2·8 
20•7 

2·8 
o·o 
1·0 " 

o·o 
0·2fi 

o·o 
" " 

0·5 
o·o 

" 
o·5 

Rest . 72·2 72·2 
" 

72·5 ,. 81·5 81·75 82·-" 82·-

! 100 100 100 

„Erzielung einer vollständigen Verbrennung mit 
geringerem Luftüberschussc als bei Rostfeuerungen." 

Wenn man die Analysen der Essengase als Beweis 
annimmt, wird dies auch sicher in den meisten Fällen 
bestätigt. Aber der Luftüberschuß dieser stammt bei 
Gasfeuerungen für höchste Temperaturen eben nicht aus 
der den Gasen für ihre Verbrennung absichtlich zugeführten 
Luft; er ist vielmehr die Folge des keineswegs erwünschten 
Eintrittes von Luft durch die jederzeit unvollkommen 
schließenden Ofentiiren und die Fugen und Poren des 
Mauerwerks. Dafür sprechen überzeugend nachstehende, 
aus dem Jahre 1877, Oktober, stammende Analysen von 
Essengasen zweier versenkter Tiegelstahlöfen mit Siemens
feuerung der Gußstahlhütte zu Kapfenberg in Steiermark 
(jetzt Gehr. Böhler & Co., A.-G.). 

Beide Öfen wurden mit Zug betrieben und jeder 
hatte seinen eigenen Treppenrostgenerator (ein Stück). 
Ich habe diese Öfen wiederholt beobachtet, aber niemals 
bemerkt, daß aus den Fugen, welche die gewölbten Deckel 
zwischen sich und gegen die Auflage ließen, Flamme 
herausschlug, woraus im Zusammenhang mit obigem wohl 
ohne jedes Bedenken geschlossen werden kann. daß <lie 

100 100 100 100 

Gase aus den Regeneratoren nicht 11nr keinen Über· 
schuß, sondern eher weniger an Luft erhielten, als zu 
ihrer vollständig·cn Verbrennung notwendig war. Und 
wenn man die vorgefiih rten Rechnnngsergebnisse näher 
überlegt, wird man hiefiir eher eine Bestätigung als einen 
Widerspruch finden. Wer den Einzug der Luft in die 
Umsteuerungen der Siemensöfen aufmerksamer beobachtet 
hat, wird auch kaum den Eindrnck erhalten haben, daß 
hier ein Übermaß an Luft einströmt. 

Hiemit erledi~t sich unter einem der leichte Zweifel, 
den Ledebur an obgedachter Stelle an meine seinerzeitigen 
Mitteilungen legt, indem er sagt: „Analysen von Rauch· 
gasen bei Gasfeuerungen sind nur in verhältnismäßig geringer 
Zahl veröffentlicht worden. v. Ehrenwerth sagt (Stahl 
und Eisen 1885, S. 340) daß die Analysen der Esseugase 
einer Steirischen Gußstahlhütte die Erzielung einer voll
ständigen Verbrennung ohne wesentlichen Luftiiberschuß 
erwiesen hätten, teilt jedoch diese Analysen nicht mit." 

Der Umstand, daß das Temperaturmaximum heißer 
Flammen schon bei noch reichlicher Gegenwart von noch 
uuverbrauuter Luft eintritt, u. zw. bei umso reichlicherer, 
je heißer die Flamme ist, erklärt auch vollkommen die 
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oxydierende Wirkung solcher Flammen, wie die allen 
Fachgenossen bekannte Tatsache, daß diese umso kräftiger 
auftritt, je heißer die Flamme ist. 

Es wäre nun noch von Interesse, den letzten Fall, 
die Temperatur, welche bei abhängiger Vorwärmung des 

festen Brennstoffes und gegebener Luftvorwärmung erzielt 
wird, zu behandeln. Dieser Gegenstand findet jedoch 
besser an andrer Stelle Platz und dort soll gelegentlich 
näher darauf eingegangen werden. 

Seilspannungen und -Schwingungen bei Beschleunigungsänderungen des 
Schachtförderseiles. 

Von Prof. Dipl. Ing. A. Stör, Pi-ibram. 

(Fortsetzung vou 8. 44~.) 

VII. Die auf Stiitzen ruhende Last werde von 
dem gewichtslosen, ungespannten Seile plötzlich 

mit der Beschleunigung p 1·111/Sek.~ angehoben. 

Eine Bewegung kann natiirlich erst dann eintreten, 
Wenn die Spannung im Seile mindestens gleich dem 
Gewichte P geworden ist; dazu ist aber eine Dehnung l 
Und fiir das gleichförmig beschleunigte Seil eine Zeit ·r 

"t' p ' „ f 2l 
no 1g, derart, daß l = 2 i-'. X ach i- = V p Sekunden 

hängt also die Last im Seile, doch haben die Punkte B, A, 0 
des gedehnten Seiles sämtlich die Geschwindig·keit c = pi-, 
so daß jetzt die Schale plötzlich mit der Geschwindig
keit c und der Beschleunigung p in Bewegung gesetzt 
Wird. Dem plötzlichen Angriff des Seiles mit der 

Geschwingigkeit c = f 2 l p entspricht eine Schwingungs
gleichung (siehe Fall IV, Gleichung 18) 

c Y21P .,./2p 
1', ~ k 'in kt ~ V (in k t ~ l V g •in kt 

lllit der Amplitude 

ai = l if 2~~ = l V 2;~ = V 2 l lo· 

Dabei ist t vom Beginne der auf 0 bezogenen relativen 
Bewegung gerechnet. 

Die Folge des plötzlichen Angriffes mit der Be
schleunigung p ist die Verlegung des Schwingungsmittel

l p 
Punktes um ).,

0 
= - nach 0

1
, siehe Fig. 11 c, und eine 

g 
zweite Schwingung mit einer Gleichung (analog der 
Gleichung 22) · _ 

~2 = l 0 sin k ( t - ;k) 
~2 = l 0 sin( kt -i) 

u.nd der Amplitude a
2 

= l
0

• Heide Schwingungen. setzen 
sich nun (Fig. 12) zu einer resultierenden Schwmgung 
zusanunen, deren Amplitude 

a = Va/ + a/ = V 2 l l 0 + A0 ~ = 

= A0 {1--+- ~~ 23) 

Und deren Phasenverschiebung ( + {1) gegeben ist durch 

a2 Ao 11 f-lo 
tg{1= ~ = tf21\ =V 2X 

Daher lautet die U!eichung der resultierenden Schwingung 
um den Punkt 0

1 

~' = a sin (k t - {1) 24). 
'Ir 

Wenn sin (kt -- p) = 1, oder k t-{1 = 
2

, oder 

ß 'Ir t=-+ -
k 2k 

wird, dann wird das Maximum des Ausschlages erreicht, 
dessen Größe gegeben ist durch 

~·m = a= l 0 v~- ~:-
Zu dieser Dehnung gehört nun eine Mehrbeanspruchung 
über die statische 

a. Ef 
Pm= -- = fO'm 

L 

und die Gesamtspannung in dem Punkte 0' in diesem 
Augenblicke ist dann B 

1\ 1 Pm ··~ 
<1=-f T f. 

Setzt man wie früher P 1 = 
E P 1 

= (g + p) m und L = f "I = B 
1 A .. 

= 0'0 • 1 und substituiert aus 

der Gleichung 23) den Wert für 
a, so erhält man 

b) c) 

Fig. 11. 
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Da aber nach Gleichung 21 a) ~ = i' so ist auch 

er= ero [ 1 + ~ + y ( i r + 2 ( i)] 
er= [( 1 + i) + tf F-+-~r=-~] ero . 25). 

Aus dieser Gleichung ist ersichtlich, daß die Gesamt· 
spannung bei dieser Art des Anhubes ein bedeutendes 
Vielfaches der von der Last allein hervorgerufenen 
statischen Spanung er0 ist. 

Für p = 1·5 m/Sek. 2 wird er= 1·73 er0 , also um 
730/o größer, und für p = 1 m/Sek.2 wird er= 1·57 er0 , 

also um 57 ° / 0 größer als die statische Spannung· er0 , so 
daß also der, unter Berücksichtigung des Seilgewichtes 
bestimmte; sogenannte "nominelle Sicherheitsgrad" von 
6 bis 7 auf 4·1 bis 4·8, bezw. auf 4·6 bis 5'3, herab· 
gesetzt erscheint. Dabei ist aber tadellose Maschinenführung 
vorausgesetzt, so daß zu Beginn des Anhubes kein 
Hllngeseil vorhanden ist. Ein Hängeseil von h cm 
erhöht die Anhubgeschwindigkeit auf c = V 2 p (h + A.) 
und, wie man sich durch kurze Nachrechnung überzeugen 
kann, die Spannung auf 

er= [ ( 1 + i) + t0i + i r + 2: . * -1] ero-

Für h = 10 cm wird bei einer Dehnung A. = 100 cm 
er= 1·75 er0 , bezw. er= 1·60 er0 , was eine weitere 
Spannungsvermehrung von 2 ° / 0 bis 3 °/0 vorstellt. 

Zu demselben Resultate wäre man natürlich auch 
auf folgendem Wege gelangt. 

Die relative Bewegung beginnt 7: Sekunden nach 
dem Seilangriffe in A (siehe Fig. 11 a). Nach weiteren 

t Sekunden hat dann der Punkt A den Weg S = i t1
2 

zurückgelegt, wobei t1 = t + 7:, so daß S = i (t2 + 
+ 2 t 7: + 7:2). In diesem Augenblicke befindet sich die 
Schale in 0', die Schale hat den absoluten Weg s1 

zurückgelegt und die Verlängerung betrage A. + ~. Die 
Resultierende der auf die Schale einwirkenden Kräfte -

die Spannkraft des Seiles (A. + /,) E f nach aufwärts und 

das Gewicht P nach abwärts wirkend - erteilt der 
p d2~ 

Masse m = g die Beschleunigung dt2 • Daher die 

Bewegungsgleichung 

(A. + ~) E f _ p = ~ d2 s1 • 

L g dt2 

Nun ist aber, wie aus der Fig. 11 c ersichtlich ist 

S1=S-A.-~ 

p "+ + p " , l:' S1 =2t· pt7: 27:--11.-s 26) 
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Oder mit Rücksicht darauf, daß ~ i-2 = .l, 

s1 = ~ t 2 + p t i- - ~ 
d s1 1 

d ~ 
dt = p t T pi- - dt 

d2s1 d2~ 
dt2- = p - -dti' 

Daher lautet die Bewegungsgleichung 

A.Ef Ef P P d2 ~ 
--:t,-+ ~L-P=gp-g dt~· 

26 a) 

B .. k . 1 . .l E f d d" "d" eruc s1c 1tigt man nun, daß P = --, un 1v1 iert 
L. 

man beide Seiten der Gleichung durch 
p 

so erhält man -;;:1 
die Differentialgleichung 

d~~ 
_. _J_ k2 ·- - - 0 
dt2 1 ~ p - ' 

,., 

Wobei k -- ---- _ - Das ist aber dieselbe -{Efrg_{i 
PL .i· 

Gleichung wie im Falle VI b und sie zeigt wieder eine 

Schwingung an, deren Mittelpunkt um 0 0
1 

= A.
0 

= ~ 

tiefer liegt als der Punkt 0. Die Auslenkungen dieser 
n~~en Schwingung um den Punkt 0

1 
stehen mit den 

fruheren Auslenkungen in dem Zusammenhange, daß 

-~,=~-E_ 
- - k2 

oder ~ = ~' + :~ = ~' + .lo 27). 

d~ d ~' Daraus folgt, daß auch - = - -- ist, 
dt dt 

27 a) 

Und die neue Schwingungsgleichung lautet: 

~~f' + k 2 ~ = 0. 
dt2 -

Das Integral derselben ist wie früher 
~· = A sin k t + B cos k t . 28). 

Zur Bestimmung der Konstanten ist aus Gleichung 26) 
klar, daß für t = 0 

s1 =-~=0 
Wird, weil in· diesem Augenblicke gerade die Bewegung 
der Schale beginnt. Folglich ist dann nach Gleichung 27) 
0_ = ~' + A.0 oder ~· = - A.0 • Dieses in die Gleichung 28) 
eingesetzt, ergibt 0 - A,

0 
= A . 0 + B . 1 oder 

Daher ist 
B= -.lo· 

~· = A sin k t - A.0 cos k t. 
Differenziert man diese Gleichung, so erhält man 

d~' . 
-- = k A cos k t -l- A.0 k Sill k t. 
dt ' 

A.us Gleichung 26 a ist ersichtlich, daß fiir t = 0 
ds1 d ~ 
. =pi---
dt dt 

. ds1 n . ·1 . d" wird· da 1lun ---- = iu ist we1 m iesem Au!!:enblicke 
' dt ' •J 

die absolute Bewegung der Schale erst beginnt, so ist 

H 
-d~ -pi-= 0, 

oder nach Gleichung 27 a 

d~ d~' 
-=-·-=pi
dt dt ' 

gleich der ~schwindigkeit, die sämtliche Punkte des 
Seiles nach '! Sekunden erreicht haben. Wird dieser 

d ._, 
Wert in die Gleichung für d: eingesetzt, so erhält man 

pi-=kA.1+0; 

Daraus ist 

.lo und·
.l 

A = pki- oder, weil i- = {
2
:, k = V1 

p 
ist, so ist 

g 

A = tf2-1I~~ 
Daher lautet die Schwingungsgleich.ung 

~' = {2 Ü~ sink t-Ä0 cos kt 
oder ~' = a1 sin kt - a2 cos kt . 29) 

oder, da (-coskt)=sin(kt-~), 

~' = a1 sinkt + ~ sin (kt - i)· 
Das heißt: Die Auslenkungen ~· sind das Resultat des 
Zusammenwirkens zweier Schwingungen mit gleicher 
Schwingungsdauer und mit den verschiedenen Amplituden 

a1 = tf 2 Ä Ä0 und a2 = + Ä0 , wobei eine Phasendifferenz 

von ~zwischen beiden vorhanden ist. Zur Umgestaltung 

der Gleichung 29) multipliziere und dividiere man die rechte 

Seite derselben mit tf a1 
2 + a2 

2 = V 2 .l A.0 + A.0 
2 = a. 

Man erhält dallll 

~' = [· a1 
· sink t --

- tfa12 +a22 

Setzt man nun 

~ {Jd a~ . 
„! ~ 2 + a 2 = cos un ~!~2c+"cc-a 2 = s1n {J, „ 1 2 „ 1 2 

dann ist 

dann lautet 

{J 
a., 

tg =--=-. 
a1 

~=[sinkt cos {J- cosk t sin ,8] tf a
1 

2 +-a~:! 

mithin ~· = f i A. A.0 + A.0 
2 sin (kt -{J) 

30), 

so wie früher. Nach Gleichung 27) ist dann die Auslenkung 

~ = Ao + {2 .l A.0 + A.0 
2 sin (k t-,8), 
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das Maximum der Auslenkung ist dann: 

~m = .l..0 + {2 l .1..0 + l/, 
und die dazu gehörige Maximalanstrengung im Seile ist 

f _ (A + ~m) E f. 
<1. - L ' 

nach Substitution des". ertes ; 111 und nach Berücksichtigung, 
E <10 ),II p 

daß - =-·und daß · = - erhält man so wie früher 
L l A g' 

die Spannung 

<1 == <10U1 -+- iJ +V f 1 + ~r -1 l 
Der absolnte \Veg der Schale ist dann gegelien durch 

SI= S--·A-; 
s 1 = (S - A) - (A0 t ~'), 

und die Darstellung dieser Kur\'e ist aus Fig. 1 ~ klar 
ersichtlich. 

VIII. Das mit der Beschleunigung p cm/Sek.~ 
aufwärts bewegte Seil erfahre neuerdings eine 
plötzliche Beschleunigungsvermehrung· auf 

p1 1:111/Sek.~, wobei p1 = p -j- l/J ist. 

Dabei wird vorausgesetzt, daß so wie friiher die 
Lilnge L als unverllnderlich oder nahezu unveränderlich 
gelte, und daß die von der ersten Beschleunigung her
rührenden Schwingnugen noch nicht dnrch Reibungen 
im Inneren des Seiles und durch den Luftwiderstand 
gedämpft worden sind, sondem noch fortbestehen und 
dnrch die Gleichung 22) 

A 

1 
0 

' 

A' 

·, 
}.,' „ 
• 
) 

Fig. 

.„.~ 

!>. 

··i 
:10 

l 
x. 
I~z 

~ = A sin ( k t - ~) 
·1 0 2 

--~ 

,,~ 

gegeben sind. In dieser Gleichung 
wird die Zeit t vom Beginne der 
relativen Bewegung, also von 0 
aus gerechnet. Die Folge des 
plötzlichen Angriffes mit der Be-
schleunigung ip ist eine plötzliche 
Vermehrung der Beanspruchung 
des Seiles von P 1 = m (g + p) auf 
P2 = m (g + p) + m l/J = 

= m(g+ Pi), 
und diese plötzliche Verlllehrung 
der Last hat eine Verlegung· des 
Schwingungsmittelpunktes 0 1 

nach 0„ um 0
1 

0., = A0 ' =--' ~l/J 
- - g· 

(siehe Fig. 13) und eine Schwill
gung um den Punkt 02 

~-? = A0 ' sin ( k t1 - i) 

L„f 

zur Folge, wobei t
1 

von 0 1 aus 
zu zählen ist. Die Auslenkung 
von dem Punkte 0 1 ist dann 
allgemein 

~~' = lo' + ~'2; 
13. infolge der von friiher her vor-

handenen Schwing·1mg beträgt die Auslenkung von dem
selben Pnnkte 0 1 aber auch noch ~1 , daher ist die ge
samte Auslenkung 

··-"= ..L:.:'-A'+:.: +·.: '!"' - ~I 1 ~':! - - wo ~1 ~'2 

~ ~ A11' + A0 sin( kt -i) + A0' sin( k t 1 - ~), 
was aber nichts anderes als eine resultierende Schwingung 

~„ = A0 sin (kt-~)+ A0 'sin (k t. 1-i) 
um den Punkt 0„ vorstellt. 

Bei der Zusammensetzung der Schwing·ungen muß 
nun auf den Zeitpunkt tles Angriffes der neuen be
schleuuig·euden Kraft Riicksicht genommen werden, indem 
eine gewisse Beziehung zwischen tlen Zeiten t nnd t1 

hergestellt wird. 

oder 

Ganz allgemein sei (Fig. 14 a) 

n 
2-0· 

t-=n.'I'+t1 + k 

__ 21T 
1 

+ JT-2J' 
t - n k T t, 2 k ' 

') 

wobei 'J' = ~; die Schwingungsdauer, Ö einen beliebigen 

Phasenwinkel und n eine ganze Zahl vorstellen. Dann ist 

~o = A0 sin (2 rr n + k t 1 - i.I') + A0 ' sin ( k t1 - ~). 
l. Setzt man jetzt ,)' ~ 0, so erhalt man, weil 

sin (2 iT n + k t1) = sink t 1 ist, 

; 0 = A0 sink t1 +A0 'sin (k t1 -i)· 
Das heißt: In dem Momente des Angriffes der neuen 
beschleunigenden Kraft befindet sich die Schale im 
Schwingungsmittelpunkte 0 1 und durcheilt denselben mit 
der größten Geschwindigkeit nach abwärts. Die den 
Amplituden gleichen Leitstrahlen, durch deren Endpunkts
projektionen die jeweilige Lage des schwingenden Punktes 
gegeben ist, zeigt Fig. 14 b, wobei die Schwingung ~1 
schon um A0 ' nach 0„ verlegt gezeichnet ist. 

Die resultierende Amplitude ist 

a = fA0 
2 +·o.;;·r. 

2E ~· iTd. . s sei o = - 2; ann ist 

~o = A0 sin ( k t1 + ~) + A0 ' sin ( k t1 - i)· 
Das heißt: Im Momente des neuen Angriffes befindet 
sich die Schale im tiefsten Punkte ihrer Schwingung 
in O", siehe Fig.13, und hat die Tendenz nach aufwärts 
zu schwingen. \Vie aus Fig. 14 c hervorgeht, ist dann 
die resultierende Amplitude, welche gleich der maximalen 
Auslenkung ist 

(~0 )111 = a = J..0 - A„' 
P l/J A 

(~ ) 111 = a = A - - A - = -(p - '''). 
0 g g g 't' 
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Die Dehnung iiber die statische Gleichgewichtslage 0 
beträgt dann 

~m = Ao T Au'+ (~o)m =). E_ + A1J!. + ~ (p -1/J) = 
O' O' O' "' ,., ,., 

2Ap 
g 

Die gesamte Dehnung· ist dann A + ~m und die dazu 
gehörige Gesamtspannung 

',,_ --~----
____ '" ____ .... 

b 

c 

..-<>v· ·.„;:--. 
! :' 0 " ': 

. -: .. :- - - ' ' : ·-·:. -

" \ Q.; ; ): 

--

' \ 6 I ' 

\ .. ,,~::---_l __ .... „ ___ ./ 
·-- _._ __ 

a 

Ö•O 

a ----- -, . ._ / >-~ :·; ~-j\ \ 

-·- -t·i::s"v> l 

Fig. 14. 

~ .... --._ ---1---_ ........ „ ............ 
' 
' 
' 

p 

~ie Schale bewegt sich also schwingend „mit der 
d eschleunigung p

1 
aufwärts, erleidet aber. keine Anderung 

e~ maximalen Gesamtspannung. Der. Zeitunterschied 
~Wischen den Angriffen der beiden Beschleunigungen 
ist dann 

t t 2n rr-2J' 
- r=D·k+--2-k-

2n rr+ 7T 7T 
n - + --- =(2n + 1)-

k 2k k 
T 

t - t 1 = (2 n + 1) 2. 

Für den besonderen Fall daß l = A0 ' oder AR. = l Y!. 
' 0 g g 

Oder 
d l/J = p, 
er früheren 

daß also die neue Beschleunigung gleich 
wird, ist die resultierende Amplitude 

a = 0. Die beiden Schwingungen heben sich gegenseitig 
auf, und die Schale bewegt sich ohne Schwingungen 
mit der Beschleunigung p1 = p + l/J = 2 p aufwärts. Die 
Seilspannung ist in diesem Falle unveränderlich und 
gegeben durch 

O' = ~ (l + P1) 
f g 

( 2p) 
a~~au 1+ g. 

3. Es sei cl' = - rr; dann ist 

~0 = Au sin (k t1 + n) + Au' sin ( k t1 - ~} 
d. h.: Im Momente des neuen Angriffes befindet sich 
die Schale im Schwingungsmittelpunkte 0

1
, durcheilt 

denselben aber mit der größten Geschwindigkeit nach 
aufwärts. Die resultierende Amplitude ist nach Fig. 14 d 
wie im ersten Falle 

a = f l1,~ + (Au')2. 
Doch besteht zwischen den beiden Schwingungen ein 
Phasenunterschied von rr - 2 {J. 

4. Es sei r)' = + i; dann ist 

~0 ~~ A0 sin ( k t1 - i) + Au' sin ( k t1 -i} 
d. h., daß die Schale sich im Augenblicke des neuen 
Kraftangriffes in der obersten Lage ihrer Schwingung, 
in dem Punkte O, siehe Fig. 13, befindet. Die resultierende 
Amplitude, die gleich dem Maximum der Auslenkung (~)m 
ist, ist dann nach Fig. 14 e gleich der Summe der beiden 
Amplituden, also a ~Au + A0

1 ~ (~1,)111 

a = ). E_ + A 111 = !:_ (p + p - p) 
g g g 1 

a = ). P1 = G~u)m. 
g 

Die Dehnung des Seiles über die statische Gleichgewichts
lage ü beträgt dann in dieser neuesten Lage 

~m = A0 + Ao' f (~0)m = AR_ + A Y!_ + A __ Pi = 
g g g 

= 2lp1 = 2a. 
g 

Die Gesamtdehnung ist dann 

(). + ~lll) = ;.( 1 + 2 :1) 
und die zugehörige Gesamtspannung 

-(1, ·· )E_1(1 +2P1)0'0 . E 0'0 O' - A T l;m - - A - - 1 Weil - = --· 
·L gl L). ist. 

Daher ( 
9 p) 

0'=<1. 1+:...1 
0 g ' 

also ebenso groß, als ob das Seil gleich von Anfang; 
plötzlich mit der Beschleunigung p1 angehoben worden 
wäre. Der Zeitunterschied beträgt 

2 n n - 2 ö 2 n n - n 'l' 
t - t1 = n k + 2 k = n. k + 2k- = 2 n. 2 
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Wenn also zwischen dem plötzlichen Angriff der ersten 
beschleunigenden Kraft und dem der zweiten ein (2n+1) 
Vielfaches der halben Schwingungsdauer liegt, tritt eine 
Schwingung mit einem Minimum der Amplitude und 
infolgedessen auch ein Minimum der Zusatzspannung 
ein. Amplitude und Zusatzspannung können auch gleich 
Null werden. Liegt aber zwischen beiden Zeitpunkten 
ein 2 n - faches der halben Schwingungsdauer, so 
tritt das Maximum des Ausschlages und der Zusatz
spannung ein. 

Wird die Last beim ersten Angriff durch das un
gespannte Seil von Stützen weggehoben, so ist nach 
Fig. 11) die dadurch um 0 1 als Mittelpunkt entstehende 
Schwingung gegeben durch die Gleichung 24) 

~· = a sin (k t - {J) = V 2 A Au + A0 
2 sin (k t - {J), 

wobei tg fJ = ~ ist. 

Die plötzlich auftretende, zweite beschleunigende 
Kraft bewirkt eine Verlegung des Schwingungsmittelpunktes 

um Au' = A Y!. nach abwärts und erzeugt gleichzeitig eine 
g 

neue Schwingung 

~2 = A0'sin (kt1-i)· 
Beide Schwingungen setzen sich wieder zu einer resul
tierenden Schwingung zusammen. \Venn, wie man sich 
leicht überzeugen kann, der Zeitunterschied 

T {J 
t-t1 =(4n-1)"4+k 

beträgt, dann entsteht eine Schwingung von der maximalen 
Amplitude 

oder 

Die Dehnung iiber die statische Gleichgewichtslage 0 
ist dann gegeben durch (siehe Fig. 13) 

oder auch 

[2111 ( p), ~r( p) 2 
] 

<T= 0"0 g + 1 + g T JI 1 + g -1 .. 

(Schluß folgt.) 

Zusammenhang zwischen Gesteins- und Wettertemperaturen. 
Von Ingenieur Ernst Schmid, Bergschulprofessor in Klagenfurt. 

(Schluß von S. 362.) 

Bewegt sich ein \Vetterstrom nicht längs einer kunde in Ruhe verharre, sich dabei erwärme, dann un
Geoisotherme, sondern z. B. durch einen einziehenden endlich rasch um ein Meter abwärts verschoben werde, 
Seigerschacht, so bewegt er sich senkrecht gegen höhere wieder eine Sekunde in Ruhe sei und sich dabei er
Geoisothennen. Nimmt man nun an, daß von einer Tiefe wärme usw. Beträgt die Erwärmung dieser Wettermenge 
unter dem Rasen an, die von den obertägigen Temperatur- in einer Sekunde für je einen Grad Temperaturunterschied 
schwankungen nicht mehr beeinflußt wird, die Gesteins- zwischen Gesteins- und vv· ettertemperatur ~0, so beträgt 
temperatur ffu· jeden weiteren Meter Sehachttiefe um der Unterschied zwischen Gesteins- und \Vettertemperatur 
@0, das Erdwärmegefälle, zunimmt, und bezeichnet man der Reihe nach: 
die Gesteinswärme in der gedachten neutralen Tiefe mit 
Tu, so beträgt die Gesteinswärme im 1., 2., 3. usw. z-ten 
Meter Sehachttiefe. 

T1 = T0 + l. 0 
T2 =T0 + 2. 0 
T:1=T0 + 3. 0 

Tz =T0 +z@ 

Haben die einfallenden Wetter eine Temperatur t0 ° 
und eine Geschwindigkeit von v = 1 m/Sek., so denke 
ich mir ihre gleichförlnige Bewegung dadurch ersetzt, 
daß eine Wettermenge, die im Schachte gerade eine Länge 
von einem Meter Sehachttiefe einnimmt, durch eine Se-

Die Erwärmung während der 1., 2., 3. u~w. Sekunde 
erhält man, wenn man vorstehende Ausdrücke mit .:t 
multipliziert. Addiert man diese Produkte zu den je
weilig bereits erreichten Wettertemperaturen, so ergeben 
sich als Endwettertemperaturen nach 1, 2, 3 usw. z Se
kunden 
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tl = to + (To -to),'t 
t2 = to + (To - to) (2,'t - _ß.2) + €),'t 
t,1 = to + (To - to) (3,'t- 3,<t2 + :J-3) + e (3,'t- _ß.2) 
t4 = t0 + (T0 - t0 ) ( 4,'t- 6 :J-2 + 4.'18 - .'14

) + 
+ e (6.'t- 4,<t2 + _ß.3) 

t.~ = to + (To - t,i> (5,'t-lQ.'J-2 + lQ_ß.3- 5,<tt + ,'tr.) + + e (10,'t _ 1Q,<t2 + 5 ,<t3 _ ,<t4) 

Und allgemein nach einigen algebraischen Umformungen 

e 
tz = t _J_ (T - t) [l -(1-,'t)z]- -[1 - zi't-o 1 0 0 ,'t 

- (1- ,'t)z] und daraus als Endformel 

tz = to + z e + ( To -to -!) [l -(1-_ß.)Z]. 

Diese Gleichung gilt auch für den Verlauf von 
Wettern 1 ä n g s einer Geoisotherme, denn setzt man darin 
0 = o, so erhält man die in meiner letzten Arbeit er
haltene Formel 

tz = t0 + (T0 -t0 ) [1- (1-,'t)z]. 

Während beim Strömen der \Vetter durch Strecken 
iu der überwiegenden Zahl der Fälle die Gesteinstemperatur 
die Wettertemperatur überragt, ist dies beim Einfallen 
Von Wettern durch einen Haupteinziehschacht nur in 
kühleren Jahreszeiten der Fall. Es sollen daher die 
vorausgehenden Überlegungen auch auf den Fall ausgedehnt 
Werden, daß die Anfangswettertemperatur t

0 
höher sei 

als die Gesteinstemperatur T
0 

in der neutralen Tiefe, in 
Welchem Falle die Wetter also eine Abkühlung erfahren 
Werden. Da mir keine Versuche bekannt sind, die einen 
Anhaltspunkt liefern würden, in welchem Verhältnisse die 
sekundliche \Värmezunalnne zur \Värmeabnahme steht, 
Wenn statt der Gesteinstemperatur die Wettertemperatur 
die höhere ist, SO' nehme ich für die Abkühlung die gleiche 
Zahl ,'t an wie für die Erwärmung der Wetter. 

Für den Verlauf der ·wetter längs einer Geoiso
therme ergibt sich der Unterschied zwischen Wetter
Und Gesteinstemperatur zwischen der 1., 2., 3. usw. Se
kunde mit 

(to-To) 
(t0 - T

0
) (1- ,'t) 

(t0 -T0 ) (1-2,'t + i't2
) 

(t0 -T0 ) (1-3,'t + 3.tf2 -,'t3
). 

D~e Abkühlung, die die Wetter erleiden, findet man 
Wieder, wenn man die vorstehenden Ausdrücke mit ,'t 
lllUltipliziert. Subtrahiert man diese Produkte von den 
jeweilig bereits gefundenen Wettertemperaturen, so erhält 
lllan als Endwettertemperaturen nach 1, 2, 3 usw. z Se
kunden 

In letzterer Formel wird das zweite Glied negativ, sobald 
T0 < t0 ist, die Formel geht von selbst in die vorher
gehende über, ist also allgemein gültig, ob die \Vetter 
durch das Gestein eine Erwärmung oder eine Abkühlung 
erfahren. Demnach lassen sich die Abb. 1 und 2 der 
vorigen Arbeit auch zur Darstellung der Wetterabkühlung 
verwenden, wenn man die dort gezeichneten Kurven 
symmetrisch zu Gesteinstemperaturgeraden oberhalb letz
terer aufträgt. 3) 

Bewegen· sich Wetter senkrecht gegen höhere 
Geoisothermen und erleiden sie dabei durch das minder 
warme Gestein eine Abkühlung, ist also T 0 < t0 , so 
beträgt der Unterschied zwischen Wetter- und Gesteins
temperatur der Reihe nach 

(to -To) 
(t0 -T0) (1-i't)- e 
(t0 - T0 ) (1 - 2,'t + .:J-2) - 0 (2 - ,'t) 
(t0 -T0 ) (1 - 3i't + 3i't2 - i't3)- 0 (3 -3,'t + _ß.2). 

Die Abkühlung ergibt sich durch Multiplikation vor
stehender Ausdrücke mit ,'t. Subtrahiert man diese Pro
dukte von den jeweilig schon erreichten Wettertemperaturen, 
so erhält man die Endwettertemperaturen nach 1, 2, 
3 usw. Sekunden 

tl = to -(to -To),'t 
t2 = t0 -(t0 -T0 ) (2i't-i't2

) + 0& 
t

8 
= t0 -(t

0 
-T0 ( (3&-3i't2 + &3

) + 0 (2&--8-2
) 

e 
tz = t0 - (t0 - T0) [l - (1 - ,'t)Z] - "§. [1 - z,'}- -

und nach einigen Umformungen also fiir 

To<to 

- (1- ,'f)Zl 

tz = t0 TZ 0-(to -T0 + ~) [1-(l -,<J-)zl, 

während sich für 

To>to 

tz = t0 + z@ + (T0 -to -:J (1-(1-.&)z] heraus-

stellte. Diese Formel geht ebenfalls in die vorhergehende 
über, sobald t0 > T0 wird, hat also allgemeine Gültigkeit, 
ob die Gesteinstemperatur oder die Anfangswetter
temperatur Ü.berwiegt. 

Zur Veranschaulichung dieses Gesetzes dienen die 
Abbildungen 4 und 5. Beiden liegt ein Erdwärmegefälle 
e = 0•03° zugrunde; es wurde also angenommen, daß 
die Gesteinswärme für 100 m Sehachttiefe um 3° zunimmt, 
was einer mittleren geothermischen Tiefenstufe von 
33 1/ 3 m entspricht. Abb. 4 ist unter Annahme von 

3) Ergäbe sich aus Beobachtungen der Verlauf dieser 
Abkühlungskurven nicht symmetrisch zu denErwä.rmungskurven, 
was wahrscheinlich auch der Fall sein wllrde, so läge das 
eben darin, daß die Zahl lJ. für Erwärmung und Abkühlung 
nicht den gleichen Wert hat, wie ich es mangels entsprechender 
Anhaltspunkte annahm. 
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:t = 0·001 wie in Abb. 1 und 2 entstanden; der Abb. 5 
ist ;J- = 0·002 zugrunde gelegt, welche Zahl den Be-

1 1 1 1 1 
' 1 ; ). 1 1 

___ ;. ___ l_ __ ;Ab~-''·_-~---! 
' ' ' -f ' 1 

' - ' . -- .1 - -

' 
' .1.:JV ,;,pp .;PU 6'1" ftJU 

J.li.„ge des Wetter11e9es in m 

' ' : ' 
;- - - -:- - - -1 
' ' 

' ' ' 1 HP- -P- -;p,,v 

uLachtungen von Ing. Stadlmayr näher kommt, die er 
an einem 867 111 tiefen Schachte anstellte. 

- - -.. - - - T - - T-- - - "T - - -· - -

r 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 ---+- --.l.- - --.- -- -~ --
1 1 1 1 

Um den Einfluß der Wettemnfangstemperatur t 0 
auf die \Vetterendtemperatur festzustellen, wenn ein \Vetter
strom durch einen Schacht einfällt, hat man in der 
Gleichung 

t = t -1- z 0 + (T - t - €>) 11 - (1 - ·.9YI z 0 ' 0 0 ;}- , 

tz als Funktion von t0 zu betrachten und erhält 
dtz - - = 1 - ( l - :t)z ist also konstant. 
dt0 ' 

Die Zunahmen der Wetterendtemperaturen verhalten 
sich also auch in diesem Falle nach einer bestimmten 
Zeit wie die Zunahmen der Anfangstemperaturen. Diese 
\' erhältnisse sind für verschiedene Zeiten z in Abb. 6 

1 1 

p~·._--1...----!-,,----'-1,,..------::,;:----;-;I ,....--~ 
$ NI /3 Ztl .l~ JQ 

Anfan3~wecterte rTlfl · t 
0 

dargestellt, woraus zu ersehen ist, daß keine der Abb. 3 
entsprechende Konvergenz stattfindet. Diese Propor
tionalität zwischen (t0 ' - t0 ) und (tz' - tz) gibt auch 
ein Mittel an die Hand, aus beobachteten Wettertemperatur
kurven andere durch Zwischenschaltung zeichnerisch zu 
bestimmen. 

Von einer rechnerischen Ermittlung der Größen T0 , 

;;t- und 0 aus den Beobachtungen von Ing. Stadlmayr 
mußte abgesehen werden, da in dem Schachte, in dem er 
seine Beobachtungen anstellte, sich Einflüsse bemerkbar 
machen, die die Annahme eines konstanten Erdwärme
gefälles e nicht mehr zulassen und da sich in den ver
schiedenen Jahreszeiten, in denen diese Beobachtungen 
angestellt wurden, eine abkühlende, bzw. erwärmende 
Rückwirkung der Wetter auf das Gestein bemerkbar 
macht. Immerhin läßt sich aus dem Verlauf der von 
Ingenieur Stadlmayr beobachteten Wettertemperaturen 
(Österr. Ztschr. für Berg- und Hüttenw. 1906, Tafel I, 
Fig. 2) und einem Vergleiche mit meiner Abb. 5 eine 
grundsätzliche Übereinstimmung nicht verkennen. Sichere 
Anhaltspunkte für meine Überlegungen dürften wohl 
eher die tiefen Schächte unserer alpenländischen Erz
bergbaue liefern, die größtenteils durch gleichartigeres 
Gestein niedergebracht sind, und bei denen der wlirme
erzeugende Einfluß des Kohlenflözes ausgeschaltet ist, 
auf den Prof. Hoefer an genannter Stelle hingewiesen 
hat. Auch dürfte man die Temperaturbeobachtungen, die 
zur Berechnung der drei Unbekannten dienen sollen, 
zeitlich nicht voneinander trennen, sondern müßte sich 
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dazu einen Tag wählen, an dem ein möglichst großer 
Unterschied zwischen den Lufttemperaturen bei Tag und 
bei Nacht henscht, so daß die .\nderung der Gesteins
temperatur innerhalb dieser rnnd 12 Stunden vernach
lässigt werden könnte. 

Als Beispiel der Anwendung vorstehender Betrnch
tungen diene folgendes: Einern Punkte C einer Grnbe 
können die frischen Wetter durch einen 200 11t tiefen, 
io A angesetzten Schacht und durch einen vom Schacht
füllort B ausgehenden 346 111 langen Querschlag JJC zu
geführt werden, oder statt dessen strömen die "r etter 

-- ....- ---r-- -- -. 
--.- - - -- - -· - ' 

' ' 

' ' ' 

w· - -~---.J----~ 

D• -----,," ·----j„c-:------,„-.,---:,:-.,,;---J~/JP;-
'---~ ----.._,-----

•• ,:,,,1r11eMtiefe ,,. a,,„,,.,h/'!fbi":fe 

lP' 

1 
1 

auf dem kürzesten \Vege durch ein bei A angesetztes, 
30 ° geneigtes, 400 111 lang·es Fallort AC in die Grube. 
In welchem der beiden Fälle ist die durch die Gesteins
wärme bedingte Erwärmung der \Vetter am geringsten: 
Abb. 7 veranschaulicht diese beiden Fälle unter Zugrunde
legung von @ = 0·03° uud :t = 0·002. Man sieht., daß 
bei der Einleitung der Wetter auf dem kiirzesten Wege, 
also durch das Fallort, die \Vetterendtemperaturen im all
gemeinen niedriger siHd, als wenn die \Vetter durch 
Schacht und . Querschlag strömen. Nur bei ganz be
sonders hoher Lufttemperatur z. B. bei 30° Wetter
anfangstemperatur tritt trotz des kürzesten \Yetterweges 
eine höhere Erwärmung ein. 

In Abb. 8 sind die \Yettererwärmungskurven fiir 
eine doppelt so tiefe Grnbe, u. zw. einmal für einen 400 111 

tiefen Schacht mit daran anschließenden 693 111 langen 
(~uerschlag· und das andermal wieder fiir ein Fallort dar
gestellt, das bei einer Neigung von 30° jetzt 800111 
lang ist. Unter diesen Verhältnissen errt>ichen die \Vetter 
den angenommenen Punkt in der Grube in kühlerem Zu
stande, wenn sie anf dem kürzeren """ ege, also durch 
das Fallort einziehen, auch wenn ihre Anfangstemperatur 
die außergewöhnliche Höhe von 30° hat. Daraus ist 
also zu ersehen, daß außer bei Gruben von ganz ge
ringer Tiefe die Forderung der Bergbehörden, die \Vetter 
auf dem kürzesten \\'ege dem tief~ten Punkte der Grube 
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zuzuführen, auch vom Standpunkte der Wettererwärmung 
aus den günstigsten Fall darstellt. 

Zum Schlusse ·wäre noch zu untersuchen, wie weit 
lll.an es in der Hand hat, einer allzu h"ohen Erwärmung 
der. Wetter vorzubeugen, eine Frage, die für die Leistungs
fähigkeit der Arbeiter schon bei geringeren Tiefen von 
größter Bedeutung ist, während bei sehr tiefen Gruben 
U~d großem Erdwärmegefälle die \Vetterendtemperaturen 
ein Maß annehmen können. welches überhaupt jede 
Arbeit unmöglich macht. Gesteinswärme, Erdwärme
gefälle und \Vetteranfangstemperatur sind unabänderliche 
(' .. . 
ci-roßen, wenn man davon absieht, daß das Gebirge wohl 
d~rch längere Beriihrung mit kühleren \Vetterströmen 
e~?e Abkühlung erfährt, und daß man die Wetter auch 
kunstlich abkühlen kann. Außer diesen l\Iöglichkeiten, 
durch die also die Zahlen @ nnd t 0 heruntergedrückt 

1 1 
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werden, ist uns nur noch eine Einflußnahme auf die 
Zahl 3- möglich. Jedenfalls fällt 3- am kleinsten aus, 
wenn die wärmeab,!!"ebenden Flächen im Verhältnisse zu 
der durch einen bestimmten Querschnitt. durchströmenden 
\V ettermenge möglichst klein sind, was bei kreisförmigem 
Querschnitte der Wettermenge der Fall wäre. Außer
dem ändert sich 3- aber auch noch mit der \Vetter
geschwindigkeit v. Beträgt diese nicht ein Meter, sondern 
2111/Sek., so darf ich mir diejenige Wettermenge, dit.=1 
gerade einen Längenmeter des durchströmten Grube1J
baues einnimmt auch nicht eine ganze, sondern nur eine 
halbe Sekunde lang in Ruhe vorstellen, worauf sie un
endlich rasch um einen llfeter vorwärts verschoben, dann 
wieder eine halbe Sekunde in Ruhe zu denken ist. Während 
also die \Vetter einen Weg von einem Meter zurücklegen, 
werden sie nur durch eine halbe Sekunde hindurch er-
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wärmt, daher kann die Erwlirmung dieser 'Vettermenge 
& 

auch nur 
2 

für jeden Grad Unterschierl zwischen Gesteins-

und \Vettertemperatur betragen. \Velchen Einfluß aber 

ein Heruntergehen der Zahl 3- anf ~ hat, lehrt ein Ver

gleich der Abb. 5 und 4, deren erstere fiir & = 0·002 
gilt, während der letzteren eine nur halb so große Zahl 
zugrunde gelegt ist. Dabei wurde allerdings nicht da
rauf Rücksicht genommen, daß die ·wärmeübergangszahl 
zwischen festen Körpern und daran vorbeistreichender 
Luft mit der Geschwindigkeit der letzteren zunimmt. 
So gibt v. Jüptner in seiner „Chemischen Technologie 
der Energien" für das Vorbeiströmen von Luft an 
metallischen Flächen bei einer Luftgeschwindigkeit v die 
Wärmeiibergangszahl Ä. = 2 + 10 v' v an. Ebenso wird 
wohl auch die 'Värmemenge, die von Gestein auf die 
Wetter übergeht und deren Temperaturerhöhung nach 

sich zieht, annähernd mit yv wachsen, so daß sich die 
Zahl 3- infolge vermehrten Wärmeüberganges etwa auf 

3- yv erhöht, infolge kürzeren Verweilens der Wetter 

an ein und derselben Stelle aber wieder von .&- yv auf 
v'-- & 

~--v =~/'--Verringert. Um die Wettererw!lrmungskurven 
V V V 

der Abb. 5 auf die der Abb. 4 herunterzudrücken, wäre 
also unter sonst gleichen Verhitltnissen eine etwa 4 mal 
so große Wettergeschwindigkeit erforderlich, die nur 
mit einer 16 mal so hohen Depression, mit 64 mal so 
großem Arbeitsaufwande erkauft werden könnte, und 
auch da würde die Erniedrigung der Wetterendtemperaturen 
nur für die Fälle ausgiebiger sein, daß die ·w etteranfangs
temperatur schon niedrig ist. Für eine hohe ·wetter
anfangstemperatur von z.B. 30° betrüge der Unterschied 
in der Wetterendtemperatur in beiden Fällen doch nur 
etwa 1°. 

Auf dem \V ege der Geschwindigkeitserhöhung wird 
es daher beim Fortschreiten der Grubenbaue in größere 
Teufen mit hoher Gesteinswärme nicht möglich sein, die 
Wetter mit genügend niedriger Temperatur vor Ort zu 
bringen. Da verspricht nur eine künstliche Abkühlung 
der Wetter unmittelbar vor Ort einen Erfolg, wovon 
ja auch schon z. B. beim Baue des Simplontunnels Ge
brauch gemacht wurde. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.250. - Louis Rousseau in Argenteuil (Frankreich). 

Kippbarer Sclnnelzofen. - Die vorliegende Erfindung 
hat einige Ausgestaltungen an dem durch das Stamm-Patent 
Nr. 5566 beschriebenen kippbaren Schmelzofen (Konverter) 
zum Gegenstande. Diese Ausgestaltungen haben im wesent
lichen den Zweck, das kipp bare Becken, in welchem das zu 
schmelzende Jlletall untergebracht ist, wegzulassen und sich 
als Schmelzkammer des zweiten unmittelbar an die Feuerung 
anschließenden Abteils des Schmelzofens zu bedienen, was 
nicht allein die Ersparnis des oberwiihnten Beckens als eines 
zerbrechlichen und teueren Teiles bedeutet, sondern auch 
ermöglicht, gewisse Metalle, wie z. B. Gußeisen, einem Ent
kohlungsprozesse im Schmelzofen selbst zu unterziehen. Die 
besonderen J(e11nzeiche11 dieses Schmelzofens bestehen darin, 

daß i11 rfrl' W1111rl1t11,1/ l rll'S Scl1111d::br•ckr'llS b t'in Hi11:1k1111al h 
a11y1'0l'rl111't ist, von rlc111 a11s u·11.<J1'1'ch.f1', .f/1'.'Jen tlfr bt'ziiglicheii 
llalbmr·ss1'1' schrüy t•l'rlrt1~fi!11d1' Kaniile !.:,j, in das Schmelz
becken b 111ii11d1m, so dafi dfr 1ltt l'Ch e11 t.~prccheud vor,qesd11'llC 
Ka11tile au.~ dl'ln Ft't11'n·a11111 a in dfrsem lli'.11,11!.•anal h ein
fl'l'f1'111fo11 Fla1111111'11yase 1'1:111'1',~l'its das Sch111<'lzb1'ckcn 9lcich-
11ulßiy bch1'iz1'11, a1ulr1'1'sl'l:ts schrii,11 ,1/1'.'J''n das .'Jf'.~ch111olzl'lll' 
,lfdall auftn:ffm 1111rl 1·1< in kn'is1'11dc 1Jm•rg1m,r1 t'Cl'sl'izl'll, 
wiilt1·1'111I t'in Teil tlfrs1'1' Gase das sch111elzl'1!de Gut selbst 
d111·clulri11,11t, .~o dafi <'in iiufin·st lt>bhaff1'r Schmf'lzprozefi l'J,'
zfrlt wird. Luft wird unter Druck durch den Zug c in die 
Feuerung et einge\Jlascn und nachdem sie den darin befind· 
liehen Brennstoff durchzogen hat, gelangt sie mit den Flammen 
durch die Züge m und n in den Kanal h, von wo sie sich 
in die Züge i verteilt und durch die Verzweigungen j und k 

in den Innenraum des Behälters b austritt, in dem sie das 
darin befindliche Metall erhitzt. Der notwendige Druck der 
Verbrennungsluft wird durch Kompressoren oder dgl. erzeugt 
und ist so hoch gehalten, daß selbst, wenn das Jlletall schon 
geschmolzen ist, die Flammengase durch die unteren Ab
zweigungen durch die in Schmelzung befindliche Jlletallschichte 
dringen, während die infolge des kleineren Querschnittes in 
geringerem Maße durch die oberen schrägen Kanäle "' ein· 
tretenden Flammengase der in Schmelzung befindlichen l\Iasse 
eine kreisende oder wirbelnde Bewegung erteilen, so daß die 
Flammengase nicht immer gegen dieselben Partikeln des 
Metalles auftreffen, sondern im Gegenteile sich clie Flammen 
gleichmäßig durch die ganze Masse verteilen und somit eine 
vollkommen homogene Schmelzung und hochgradiges Erhitzen 
des Metalles sichern. Der Druck der Verbrennungsl1Jft richtet 
sich einerseits nach der Höhe des Metalls über der Offnung j, 
sowie andrerseits nach den Widerständen, welche dieselbe 
bei ihrem Durchtritt durch die Kohlenschicht findet. Praktisch 
übersteigt hiebei die erforderliche Windpressung die theoretisch 
berechnete Höhe um rund 50°/0 • Ist beispielsweise clas ge· 
schmolzene Gut von einem spezifischen Gewicht 3 und hat 
ferner dasselbe eine Höhe von 1·65 in ü\Jer der Öffnung j, so 
ist praktisch eine Windpressung von rund 1 Atm. erforderlich. 
Je nach der Höhe der Kohlenschicht und dem Durchbrennen 
derselben wird der Druck etwas variieren. Das Oxydieren des 
Metalls erfolgt vornehmlich gegen Ende des Schmelzprozesses, 
wo das ganze Metall fast geschmolzen ist und ferner die 
Kohlenschicht sich in einem gut durchgebrannten Zustande 
befindet. In diesem Falle wird der überschüssige Sauerstoff 
das Oxydieren des Metalls bewirken. Soferne in diesem 
Schmf:lzofen Gußeisen behandelt wird, ist es möglich, dasselbe 
im Schmelzofen sel\Jst in Stahl oder Schmiedeeisen iiberzu· 
führen, was in zweckmäßiger Weise unter Anwendung des 
bekannten Bessemer-Verfahrens vollzogen wird. 

Literatur. 
G. Freytags Yerkehrs11lan von Wien 1 : 15.000· 

Preis J( 2·40. Verlag der k. u. k. Hof-Kartogra1ihischen An· 
stalt G. Freytag & Berndt. 

Der ganze Plan ist in 30 einzelne Teile geschnitten, 
von denen man stets je zwei im denkbar bequemsten Taschen· 
format vor sich hat. Ein kleiner Übersichtsplan und ein 
vollständiges Straßenverzeichnis sind die Behelfe, um sich in 
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d~m zufolge seines praktischen Formates in jeder Rocktasche ' 
leicht unterzubringenden Plane überall, zu Hause wie auf der 
Straße, ungestört durch den ·wind, rasch und sicher zu 
orientieren. Daß der Plan auch sonst auf cler Höhe der Zeit 
steht, ist bei einem Erzeugnisse von G. Freytag & Berndt 
wohl selbstverstäncllich. 

Amtliches. 
Der l\linister fiir öffentliche Arbeiten hat clen Amanuensis 

an der Bibliothek der montanistischen Hochschule in Leoben 
Franz Fink aus der XI. in die X. Rangsklasse ad personam 
befördert. 

Der l\linister fiir öffent.liche Arbeit!':n hat den erzherzog
lichen Bergrat und Zentraldirektor der Osterreichischen Berg
und Hiittenwerksgesellschaft Wilhelm K ö h 1 er in Teschen 
anläßlich seines Übertrittes in den dauernden Ruhestand von 
der Funktion als !Iitglied des ständigen Komitees zur Unter
suchung von Schlagwetterfragen in Wien unter vollster An
erkennungseinerin dieser Eigensrhaftdurch nahezu fünfzehn.Jahre 
entfalteten hingeliungsvollen und überaus erspi:jeßlichen Tätig
keit enthoben und zugleichdenBerginspektorderOsterreichischen 
Berg- und Hüttenwerksgesellschaft Alois C z er m a k in Karwin 
als Mitglied des genannten Komitees berufen. 

Vereins-Mitteilungen. 

Internationaler Verband für die :Materialprüfungen der Technik. 
Diese Ende Juni 1909 erschienene Nr. 7 der Uitteilungen 

cles Verbandes enthält folgende Kongreßberichte:') 

III1 2
) Offizieller Bericht über die Erprobung von 

Metallen durch Schlag. Von G. Charpie, Montluc;on. 
III~ Die Definition der spezifischen Schlagarbeit 

bei Schlagversuchen. Von Louis Revillon, Paris. 
llI4 Schlagversuche bei verschiedener Temperatur. 

Von Leon Guillet und Louis RL,dllon, Paris. 
IIIG Anwendung der neuen Prüfungsverfahren auf 

Kupferlegierungen. Von Leon Guillet und Louis 
Revillon, Paris. 

IV2 Qualitäts- und Dauerversuche mit Kupfer
grähten. VonProf.F.Schiile und E.Brunner,Zürich. 

VIIJ4 Ub er einen neuen Spiegelapparat zu Elek tri
zi tii ts m essu ngen. Von Prof. Bernhard Kirsch, Wien. 

VIIIi Die Funken als Erkennungszeichen der Stahl
~.orten. Von Oberingenieur Max Bermann, Budapest. 

VIIIs Uber Grundlagen der te chno Jogi sehen Mechanik. 
Von Dr. techn. Paul Ludwik, Wien. 

VUJ9 Innere Reibung der beanspruchten lila terialien. 
Von Prof. G. H. Gulliver, B. Sc., Edinburg. 

X1 Aufsuchung eines möglichst einfachen Ver
fahrens zur Bestimmung des feinsten Mehles im 
Porti an d-Zem en tauf dem Wege der Sch läm 111 u ng 
oder Windsichtung. Kommissionsbericht zu Auf
gabe 30 von Prof. l\l. Gary, Groß-Lichterfelde. 

:X:e Anhang zu diesem Bericht von P. llayntz 
:Peters e n, Kopenhagen. 

XI1 Uber die Zersetzung von Mörtel durch schwefel-
säurehältige Wässer. Von J. Bied, Le Teil, 
Viviers, Ardecbe. 

Bereits erschienene Kongreß berichte: 

Heft Nr. 5 der „Mitteilungen". 
11 Über (lie Fortschritte der Metallographie 

seit dem Brttsseler Kongreß bis Beginn des 
Jahres 1909. Offizieller Bericht von E. Heyn, Groß
Lichterfelde. ---1) V. Kongreß Kopenhagen 7. bis 11. September 1909. 

• 
2

) Die Numerierung der Berichte entspricht ihrer Auf
einanderfolge in dem Bande, in welchem sie gesammelt erscheinen 
Werden. 

h Über Spezialstähle. Von L. Guillet, Paris. 
h Wärmebehandlung von Federstahl. Von Lawford 

H. Fry, Paris. 
IV1 Die W iders tanclsfäh igkei t von Stab 1 gegen 

wie rl er h o 1 te w ech s e 1 n de Bel as t nngen. Offizieller 
Bericht von James E. Howard, ·watertown, llass. 

X2 Einheitliche Prüfung hydraulischer Binde
mittelmittels Prismen.Normalsand. Kommissions
bericht von Prof. F. S eh ii 1 e, Zürich. 

Heft Nr. 6 der „Uitteilungen". 
II1 Härtepriifung. Von Dr. techn. P. Ludwik, Wien. 
112 Vorrichtung zur vereinfachten Prüfung der 

Kugeldruckbärte und die damit erzielten Er
gebnisse. Von Prof. Dr. Ing. A. Martens und 
Prof. E. Heyn, Groß-Lichterfelde. 

Ils Die Anwendung der Kegeldruckprobe zur 
Härtebestimmung von Eisenoberbau materiale. 
Yon Dr. techn. August Geßner, Wien. 

Ilb Ub er S eh 1 agb i ege proben an ein ge kerb t.en 
Stäben. Von Prof. F. Schiile, unter Mitwirknng 
von Ed. Brunn er in Zürich. 

V1 Bericht zu den Versuchstabellen iiber Festig
keitseigenschaften von Gußeisen bei ver
schiedenen Querschnitten von separat ge
gossenen und aus Gußsti\cken herausgear
beiteten Probestäben. Von Gebriider Sulzer, 
Winterthur. 

VIIt Über die Miteinbeziehung der magnetischen 
und elektrischen Eigenschaften der lllaterialien 
bei ihrer mechanischen Pri\fung. Berirht von 
Ing. Alfred Grünhut und Dr. techn. Josef Wahn, Wien. 

VIb Der Ferromagnetismus und das Studium der Me
talle und Legierungen. VonProf.Pierre W eiß,Zürich. 

X1 Fortschritte in den Prüfungsverfahren hydrau
lischer Bindemittel. Offizieller Bericht von R. Feret, 
~oulogne-sur-Mer. 

XIII1 Uber das Anbinden der l\Iörtel nach ver
schiedenen Arbeitspausen. Von Prof. B.Kirsch, 
Wien. 

XVI1 Über den gegenwärtigen Stand der Holzunter
suchungen in der Forstabteilung des Ackerbau
ministeriums der Vereinigten Staaten. Von 
Prof. William Kendrick Hat t, Lafayette, Ind. 

Notizen. 
81 Eine technische Zentralbibliothek an 1ler Königlichen 
T hliothek in Berlin nnd das Internationale Institut für 
d echno-Bfbliographie. Wie wir der „ Technischen A us~unft", 

er Monatsschrift des kiirzlich begriindeten Internationalen 

Instituts für Techno-Bibliographie entnehmen, ist soeben ein 
lange gehegter Wunsch weiter technischer und industrieller 
Kreise in Erfüllung gegangen: Die Schaffung einer nu„glichst 
vollständigen Sammlung der internationalen technischen Zeit-
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schriften und Bücherliteratur. Die neue technische Zeutral
bibliothek tritt in enger Verbindung mit dem techno
bibliographischen Institute ins Leben. Damit ist die prinzipiell 
höchst wichtige Verbindung von Zentralbibliothek und 
Zentralbibliographie geschaffen worden. Praktisch bringt 
das beiden Teilen den größten Nutzen. Das bibliographische 
Institut sammelt zuniichst mit Hilfe seines Stabes von Fach
leuten alle technisch-literarischen Informationen, läßt sich 
r\as Ma:cerie.l dann durch r\en Buchhandel kommen und Referate 
aus fachmännischer Feder erstatten. Auf Grund dieser Sichtung· 
kann dann die technische Zentralbibliothek ihre Anschaffungen 
in zweckdienlicher \\'eise vornehmen. Das Institut für 
Techno-Bibliographie hat bereits zwei Hefte :;eines Organes 
herausgegeben (mit etwa 7000 technischen Literaturnachweisen 
und Referaten), ferner auch die l!Iaterialbeschaffung organisiert. 
Das Institut ist organisiert in der Form des eingetragenen 
Vereines. Gegen Zahlung von M25·- jährlich (für technische 
Studierende M 15·-) wird man l'llitglied des Institutes und 
erhält als solches 40 bis 50.000 technisch-literarische Auskünfte 
unentgeltlich rlurch Lieferung des lnstitutsorganes, der 
Monatsschrift „ Technische . .\.uskunft". Außerdem genießt 
man eine Heihe anderer Vergünstigungen. Die etwa 160 bis 
200 Seiten starken Monatshefte enthalten in einem ersten 
Teile neben den Nachrichten der Institutsleitung Mitteilungen 
rler Technischen Auskunftsstelle, ferner eine Tafel, auf der 
rlie nenerscheinenden sowie die ihr Erscheinen einstellenden 
technischen Zeitschriften aller Länder verzeichnet sind, ferner 
eine Abteilung „Zeitschriftencharakteristik". In dieser finden 
sich eingehende Beschreibungen aller vorhandenen technischen 
und industriellen Periodika. Der zweite Teil der Zeitschrift 
enthält die „Bibliographie der Technik, Neue Folge des 
früher im Kaiserlichen Patentamt herausgegebenen Reper
toriums der teehnischen .Journal-Literatur". Als besonders 
glücklich darf vielleicht noch die enge Beziehung des neuen 
Unternehmens zu dem im .Jahre 1905 begriindeten und aus 
Reichsmitteln mit jährlich llf 15.000 subventionierten Inter
nationalen Institut für Sozial-Bibliographie bezeichnet werden. 
Dieses analog organisierte UnternPhnwn arbeitet vornehmlich 
auf wirtschaf tl i eh em Gebiete und vermittelt die Kenntnis der 
in du s tri e 11- wirtschaftlichen literarischen Neuerscheinungen 
- ebenfalls durch Monatshefte, Jahrbücher, eine Auskunft
steile usw. Zur näheren Information versendet die Geschäfts
stelle des Institutes, Berlin \V. 50, Spichernstraße 17. an 
Interessenten, Drucksachen und Probenummern. K. 

Verzeichnis der Ingenieure in Österreich. Da alle 
Bemühungen der akademischen Tee.lmikerschaft zur Erlangung 
eines gesetzlichen Schutzes für die Standesbezeichnung „In
genieur" bisher ergebnislos geblieben sind, hat der V. (ister-

reichische Ingenieur- und Architektentag im Dezember 1907 
beschlossen, ein offizielles „Verzeichnis der Ingenieure" heraus
zugeben, in welches nur Personen mit abgeschlossener Hoch
schulbildung Aufnahme finden und dieses Verzeichnis allgemein 
zu verbreiten, de.mit das Publikum selbst in die Lage kommt, 
die Berechtigung zur Führung des Ingenieurtitels nachzupriifen. 
Die Vorarbeiten fiir das Verzeichnis sind beziiglich der in den 
Vereinen org·anisierten Ingenieure dem Abschlusse nahe. Die 
außerhalb der Organisationen stehenden akademischen 'Tech
niker werden in das Verzeichnis, das für das gesellschaftliche 
Ansehen des einzelnen von größter Bedeutung ist, auf Grund 
einer Anzeige aufgenommen, die an die Kanzlei des Oster· 
reichischen Ing·enieur- und Architektenvereines, \Vien, I., Eschen
bachgasse 9, einzusenden wäre. Die erforderlichen Anmelde
bogen werde.1_1 durch diese Kanzlei unentgeltlich verabfolgt. 
(Ztschr. d. „Osterr. Ing.- und Arch.-V.".) 

Theoretische Betracl1tung der Behandlung der Silber• 
erze mit Cyanidlaugen. W. A. Caldecott. Die Hauptreaktion 
bei der Behandlung von Silbererzen mit Cyanid ist folgende: 
Agß + 4NaCX = 2NaAg(CN)2 + Xaß. Sobald eine gewisse 
Menge Silber gelöst ist, tritt ein Gleichgewichtszustand ein. 
Wann diesl'r eintritt, hängt. von der Menge des löslichen Sul
fids ab, welches in Lösung ist, auch die .Menge des freien 
Cyanids spielt. eine Rolle. Aus einer vom Verf. aufgestellten 
Tabelle ist ersichtlich, daß der Silberbetrag, welcher als Dop-
1ielcyanicl in Lösung geht, annähernd proportional dem Gehalte 
an freiem Cyanid ist. Freies Alkali und Sulfid aus den Erzen 
kann gelöstes Silber wieder ausfällen. Der Verf. erläutert 
weiter, daß größere Silbermengen auch durch Nebenreaktionen 
in Lösung gehen können, indem die löslichen Alkalisulfide in 
andere Verbindungen übergehen. Silber erfordert zu seiner 
Lösung annähernd sein Gewicht an Cyannatrium; bei der 
Silberlangerei ist deshalb die Frage der Cye.nidregeneration 
wichtiger als bei der Goldlangerei. (Elektochem. e.nd metall. 
Ind. 1908, Bd. 6, S. 341, Chem.-Ztg. 1908.) 

Berichtigungen. 
In Nr. 28 der Zeitschrift: 

3 R 

Seite437, erste Spalte, letzte Zeile lies0·05509 statto·oo569. 
Seite 443, erste Spalte, Zeile 21 von unten lies Kartells 

statt Karteis. 
Seite 443, zweite Spalte, Zeile 19 von oben lies Eisen

marktes statt Eisenmarkes uml achte Zeile von unten lies Guß
we.ren statt Zinnwaren. 

Metallnotierungen in London am 9. ,Juli 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 10. Juli 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 

Kupfer 

" 
" 
" Zion 

Blei 

" Zink 
Antimon . 
Quecksilber 

.Met.alle M e.r k e 

Tough ee.ke . 
Best selected. 

i Elektrolyt. . 
1 Standard (Kassa). 

Stre.its (Kasse.) . . . 
Spanish or soft foreign 
English pig, common . . 
Silesie.n, ordine.ry brands . . . 
Antimony (Regulus) . . . . . 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

1/ 2'/., 
' 211: 1 

' netto :1 

1 netto 
netto . 
2'/2 ' 
3'/2 

' netto 
3'/2 
3 

Notierung 

von bis 

Letzter 
l\Ionats

Durchschn. 

fi 1 sh i d 1: fk ! „,;i d··rh~:r- i€ -- L ----- - - . ___ :J____ --

-~~-111 ~-o i1.

1 

62. - ol- ~II 1163·181-; 
61 ' 0 0 1 62 0 0 ' 63 3125 
62 0 0' 63 0 1 0 \! 1: 64:4375 
58 2 1 6 i 58 2 6 il 8 1 59·828125 

131 i 15 0 131 15 01·1 ~ 1132·21875 
12 ; 10 o 12 rn t !J 1 ·-

1 

1a·2890625 
12 i15 0 13 01 o::..s 13·5 
21 i 18 9 22 0 0 II..., 21·9921875 
29 ' 0 0 31 0 0: 31·-

8 l 5 0 li 8 2 0 li *)8·375 

W.F. 
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Magnetische Erzaufbereitung von Monteponi .. 
Von J<:. l<'erraris. 

Diese im Jahre 1890 in Betrieb gesetzte Auf-b . • 
~re1tung wurde bereits im Jahrgang 1892, Nr. 20, 

dieser Zeitschrift eingehend beschrieben. Ich werde daher 
nur im kurzen den Zweck und den Hergang der Auf
bereitung zurückrufen. 

Die Galmeiaufbereitung erzeugt eine große Menge 
~emis?he von Zink- und Eisenerzen sowie zinkhaltendem 

?1°nut, welche nahezu die gleiche Dichte besitzen. 
?1ese Erze werden einer schwach reduzierenden Röstung 
in rotierenden Röstöfen ausgesetzt, wobei die Eis1merze 
stark magnetisch werden und der zinkhaltige Dolomit 
~ebrannt wird. Die gerösteten Erze werden einer magne
~~schen Scheidung unterworfen und schließlich in hydrau
;;,che~ Setzsieben verarbeitet. Dabei trennt man zuerst 

s„ Eisenerz, und bei der Setzarbeit entfernt man den 
gerosteten Dolomit größtenteils als Brei, während das 
enthaltene Zinkoxyd gewonnen wird. 

b Die rotierenden Üfen haben 13m Länge, ihr aus Kessel-
lech bestehender Mantel mißt 1·30111 im äußeren Durch

messer; die Öfen erhalten eine 0-15 m dicke Ausfütterung 
Yon feuerfesten Ziegeln, sie sind mit 6 °1o Neigung auf 
acht Räder gestellt werden mittels eines Schneckenrad-
get · b ' S rie es in Bewegung· gesetzt und machen 16 Touren pro 
b tund_e. Die Feuerung ist eine Halbgasfeuerung, der hoch-
~sch1ckte Rost hat 1 !.. m2 Oberfläche und Unterwind wird 

lllit Hilfe eines K ö r 't in g sehen Dampfstrahlgebläses ein-

geführt. Die entstehenden Hase verbrennen im Ofen 
selbst in der von den Seitenmauern des Rostes und an 
dem herabfallenden Riistgut erhitzten Luft. 

·· ..... . 

Fig. 1. 
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Drei solche Öfen ergaben im Jahre 1906 folgende 
Resultate: 

Betrieb der drei Öfen in Stunden . . . . . 
Aufbringen in Tonnen . . . . . 
Ausbringen (Gewicht des ausgetragenen Röstgutes) 

in Tonnen . . . . . . . . . . . . 
Braunkohlenverbrauch in Tonnen . . . . 

15.800 
16.137·6 

12.184·2 
2.296·89 

Die verwendete Braunkohle hat 23 ° / 0 Asche, ist 
also ein minderwärtiges Heizmaterial; sie ist aber billig, 
da sie in der Nähe gewonnen wird. 

Die Abgase der Öfen besitzen noch eine Temperatur 
zwischen 300° und 350°; sie könnten zur Dampferzeugung 
noch verwendet werden, nm die Kosten des Dampfstrahl
gebläses zu ersparen. 

Die Kosten der Röstung beziffern sich wie folgt, 
auf die Tonne gerösteten Erzes bezogen: 

Heizmaterial 
Handarbeit 
Dampfgebläse und Betriebskraft 
Schmierung und Reparaturen 

Zusammen 

Frs. 3·2500 

" 0·7~~ „ o·5 
" 0·2651 

Frs. 4,-7527 

Auf das Roherz bezogen kommt diese reduzierende 
Röstung auf Frs. 3·825 pro Tonne zu stehen. 

* * * 
Magnetische Scheideapparate. In den ersten 

Jahren verwendete man in Monteponi als Scheideapparate 
die magnetischen Räder, welche in dieser Zeitschrift, 
Jahrgang 1892, Nr. 20, eingehend beschrieben wurden. 
Bald darauf machte man die Erfahrung, daß die Scheidung 
viel schärfer sein könnte, wenn es gelänge, die magne-

Fig. 2. 

Fig.~3. 



tischen Kömer iu die Höhe zn ziehen, ohne die nn
lllagnetischen ans ihrer Lage zu bringen. }fan wollte 
damit vermeiden, daß die auf die Eisenerzkörner aus-
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geübte Anziehungskraft ein Festhalten von unmagnetischen 
Körnern bewirke. 

Die ideale Scheidung findet statt, wenn das Scheidegut 
in einer horizontalen Ebene in dünner Lage verteilt 
wird und ein Hufeisenmagnt:t in gewisser Entfernung 
oberhalb der Schicht bewegt wird. Der magnetische 
Scheideapparat nun, durch welchen im Jahre 1894 
die magnetischen Räder ersetzt wurden, verwirklicht den 
beschriebenen. Vorgang der idealen Scheidung. Seine 
Konstruktion ist aus Fig. 1 ersichtlich. 

Ein Hufeisenmagnet a ist oberhalb eines Transport
bandes b angeordnet, welches das Gemisch von Eisen
und anderen Erzen in dünner Schicht der Wirkung des 
magnetischen Feldes entgegenbringt. Die angezogenen 
magnetischen Körner werden durch die magnetische An
ziehung gehoben, können aber nicht an den Polflächen 
haften, weil ein Kautschukband c zwischen den Polen 
und dem unteren Riemen b liegt und die angezogenen Körner 
aufhält. 

Die Anlage in Monteponi besteht aus sechs Magneten 
(Fig. 2 und 3); der Kautschukriemen c (Fig. 2), welcher 
die Körner seitlich mitnimmt, bringt sie soweit als die 
an einem Pol angebrachte Nase d reicht, und läßt dann 
die Körner auf das untere parallele Band e fallen; dieses 
Transportband bringt das Eisenerz bis zur Lutte f. Die 

Fig. 4. 
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quer angeordneten Bänder b (Fig. 1) lassen, nachdem sie 
unter den Magneten vom Eisenerz befreit wurden, die 
unmagnetischen Erze in die Lutten g fallen. Von hier 
gleiten sie zu den hydraulischen Setzmaschinen, welche 
in einer unteren Etage untergebracht sind und die An
reicherung des Zinkerzes vollenden. 

Um die Erze unter den Magneten zu verteilen, 
werden sie mittels eines Becherwerkes h (Fig. 2) ge
hoben und mittels eines trockenen Schüttelsiebes k (Fig. 3) 
in sechs Klassen klassiert. Das Schüttelsieb ist an acht 
hölzernen Federn aufgehängt und wird durch das Exzenter i 
und die Pleuelstange l in 400 kurze Schwingungen in 
der Minute versetzt. Die Lochungen sind so gewählt, daß 
jedem Magnet die gleiche Erzmenge zur elektromagne
tischen Scheidung zugeteilt wird, deren Korngrößen 1 

/ ~, 
1, 2, 3, 6 und 10 mm betragen. Die sechs Klassen bis 
10 mm fallen in die entsprechenden Kasten m (Fig. 1), 
welche die Querriemen b mit Erzen versehen. Das Korn 
über 10 mm wird zur Zerkleinerung gebracht, um dann 
wieder zu der magnetischen Scheidung zurückzukehren. 

Fig. 4 stellt einen Separator mit einem einzigen 
Magnet dar, welcher zur Verarbeitung einzelner Erzposten 
verwendet wird. An Stelle des quer angeordneten 

Transportbandes (b) ist eine Schii.ttP.lrinne angebracht, 
welche durch den Trichter mit dem zu scheidenden Erze 
beschickt wird. Das Gummiband c streift die Eisenerz
körner seitlich ab und läßt sie in die Lutte d fallen. 
Ein elektrischer Motor P erteilt der Schüttelrinne und 
dem Abstreifriemen die Bewegung. 

Die Magnete der beschriebenen Anlage (Fig. 1 bis 
3) verbrauchen jeder 100 W; jener des in Fig. 4 dar
gestellten Separators 165 W; bei der großen Anlage ist 
die Breite des magnetischen Feldes unveränderlich, beim 
Separator ist sie nach rechts und links durch die 
Schraubenmutter e (Fig. 4) verstellbar. 

Die Ausnutzung des magnetischen Feldes kann vom 
theoretischen Standpunkte nicht als gut bezeichnet werden, 
was aber praktisch genommen keinen Nachteil hat, da 
es bei einer solchen Anlage auf 100 W mehr oder 
weniger nicht ankommt, indem hier der Stromverbrauch 
keine solche Rolle spielt, wie bei einer anderen industriellen 
Anlage. 

Die elektromagnetische Scheidanlage mit sechs 
Magneten verarbeitet eine Tonne Erz und der Separator 
mit nur einem Magnet eine halbe Tonne pro Stunde. 

Seilspannungen und -Schwingungen bei Beschleunigungsänderungen des 
Schachtförderseiles. 

Von Prof. Dipl. Ing. A. Stör, PHbram. 
(Schluß von S. 460.) 

IX. Die aufwärts gerichtete Beschleunigung 
werde nicht vermehrt, sondern plötzlich ver

mindert. 

Es wird also p1 = p - 'ljJ; dann entsteht gemäß 
Fall V neuerdings eine Schwingung, deren Mittelpunkt 

um l 0' = -}., Y!._ verlegt ist. Da also ).,0 ' negativ ist, so 
g 

liegt der neue Schwingungsmittelpunkt OQ oberhalb des 
früheren Mittelpunktes 0 1 und die Schwingungsgleichung 
lautet, analog der Gleichung 22), 

~2 = A.0
1 
sin ( k~ +iJ, 31) 

weil die relative Bewegung, wie aus der Fig. 15 a er
sichtlich ist, von dem unterhalb des Punktes OQ liegendell 
Punkte 0 1 ausgeht. Mit dieser Schwingung vereinigt 
sich nun die früher vorhandene 

~1 = l 0 sin (k t-i)· 

a) Wie Fig. l5b zeigt, tritt, wenn der Zeitunterschied 

t- t1 = (2 n + 1) ~ 
beträgt, eine Schwingung im Punkte 0

2 
mit maximaler 

Amplitude auf, deren Größe gegeben ist durch 

a = ).,o + lo' = (~o)m· 

Die Dehnung des Seiles über die statische Gleichgewichts
lage beträgt dann in dieser äußersten Lage, wie aus der 
Fig. 15 a hervorgeht, 

~m = 0 02 + (~o)m = ).,o - ).,'o + ).,o T ).,'o = 2 ).,o = 2 )., :· 

Die zugehörige maximale Gesamtspannung ist dann 

<1 = (}., + ~m)~ = A. (1 + 2:) ~ 
<1 = ( 1 + 2:) <10. 

Durch das plötzliche Vermindern der Beschleunigung 
ändert sich also im ungünstigsten Falle die Maximal
spannung im Seile nicht, es entstehen aber Schwingungen. 

Ist 'ljJ = p, also p1 = 0, was dann eintritt, wenn 
die beschleunigende Kraft plötzlich zu wirken aufhört, 
und nur so viel Dampf in die Zylinder einströmt, als 
nötig ist, um der Last und den Reibungswiderständen 
das Gleichgewicht zu halten, dann geht die beschleunigte 
Bewegung plötzlich in eine gleichförmige Bewegung über. 
Der Schwingungsmittelpunkt liegt dann ttm 

;. ' = )., 'l/J = ;. p - ;. 32) 
o g g-o· 

oberhalb des Punktes 0 1 . Es fällt also der neue 
Schwingungsmittelpunkt OQ mit dem Punkte 0 zusammen, 
und um diesen Punkt entsteht während der gleichförmigen 
Bewegung eine Schwingung mit der Amplitude 
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a = Ä.0 + Ä.'0 = 2 Ä,0 = 2 A. R; 
g 

die maximale Spannung ist aber wie früher 

<i = (1 + 2:) <i0 . 

b) Beträgt der Zeitunterschied ein ~ n - faches 
der halben Schwingungsdauer (siehe den in Fig. 15 b 
strichpunktiert gezeichneten Leitstrahl A.0), dann treten 
Schwingungen mit einer Amplitude von der Größe 

(~0)m =a=A -A '=;..!_;..~ 
- 0 0 g g' 

.. ·· 

\ 

a = ).. P -1/J = ;.. P1 

L 

... ~ 
.. ····· 

g g 

A 

b 

0 

a 
Fig. 15. 

aUf. Die Dehnung ~m des Seiles über die statische 
Gleichgewichtslage beträgt dann in dieser äußersten Lage 

~m = 0 02 + (~0)m = Ä.0 -Ä.0 ' + A0 -A0 ' = 

= 2 (A.
0 
-A.

0
') = 2 A. Pi_ 

g 
Die Maximalspannung ist dann gleich 

<i = (A. + ~m)~ = ().. + 2;..P~)1 
'1 = <io ( 1 + 2;1 ), 

~?.0 so groß, als ob das Seil gleich von Anfang her 
p 0tzlich mit der Beschleunigung p

1 
in Bewegung gesetzt 

Worden Wäre. 

Wenn wieder wie früher 1/J = p, also p1 = 0 wird, 
die beschleunigte Bewegung plötzlich in eine gleichförmige 
Bewegung übergeht, dann fällt ebenso wie früher der 
Schwingungsmittelpunkt 0 2 mit dem Punkte 0 zusammen; 
gleichzeitig wird 

a=A.p-1/J=;..p-p=0 
g g ' 

d. h.: Beide Schwingungen heben eich in diesem günstigsten 
Falle gegenseitig auf und die Schale bewegt sich ohne 
Schwingungen gleichförmig weiter. Die dabei vorhandene, 
unveränderliche Seilspannung ist 

<i = <io· 

Wird der Dampfzufluß plötzlich vollständig abgesperrt, 
dann wird natürlich auch wieder p1 = 0; Seil und Last 
stehen aber dann nur mehr unter der Einwirkung des 
nach abwärts wirkenden Gewichtes und der in derselben 
Richtung wirkenden Widerstände, so daß die Bewegung 
eine gleichförmig verzögerte wird. Schwingungen und 
Spannungen sind im ungünstigsten und günstigsten Falle 
dieselben, wie sie unter a) und b) ermittelt wurden.~ 

c) Wird die Dampfeinströmung plötzlich abgesperrt 
und gleichzeitig die Bremse aufgeworfen, was namentlich 
dann oft geschieht, wenn der Maschinist bemerkt, daß 
die maximale Geschwindigkeit überschritten worden ist, 
dann wird 1/J = p + 1/J', also 

P1 = p- p-1/J'= -1/J', 
die Beschleunigung des Seiles geht mithin plötzlich in 
eine Verzögerung über. Es wird dann 

Ao' = A. P+l/J' > ;.,o· 
g 

Der Schwingungsmittelpunkt 02 rückt dann über den 
Punkt 0, also über die statische Gleichgewichtslage 
hinauf, die Amplitude der entstehenden Schwingung ist 
dann im ungünstigsten Falle 

a = ).. + A ' = (~ )m = A (! + p + 11'') = ).. (
2 

p + 1/J') · 
0 0 0 g g g' 

die zugehörige Maximalspannung bleibt aber dieselbe 

<i= (1 + 2:J '10· 

Es ergibt sich also, daß bei diesem Vorgange, trotzdem 
Jie Amplituden immer größer, die Schwingungen also 
heftiger werden, die Maximalspannungen sich doch nicht 
vergrößern. Nimmt man z.B.)..= 100cm,p=150 cm/Sek.1', 
1/J' = 100 cm/Sek. 2 an, dann wird a = 41 cm. Wenn nun 
auch bei Seilfahrten die Beschleunigungen und Ver
zögerungen nicht so groß angenommen werden, so sind 
doch Schwingungen mit Amplituden von 10 bis 20 cm 
schon sehr bedeutend fühlbar und erzeugen, besonders 
bei tieferen Schächten, ein unheimliches Gefühl. 

d) Setzt man voraus, daß zu Beginn der Be
schleunigungsverminderung die erste Schwingung schon 
längst durch Reibungen und durch den Luftwiderstand 
aufgezehrt worden ist , so daß die Schale während der 
Bewegung nicht mehr um den Punkt 01 schwingt, sondern 
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sich in relativer Ruhe zu diesem Querschnitte 0 1 be
findet, und nimmt man weiters wieder eine plötzliche Be
schleunigungsverminderung l/J = p, mithin p1 = 0 an, 
so daß die Schale aus der beschleunigten wieder plötzlich 
in die gleichförmige Bewegung übergeht, dann müssen 
selbstverständlich wieder Schwingungen entstehen. Nach 
der Vorausetzung ist aber die Schwingung 

; 1 = A0 sin (kt - ~) =0, 

weil die Amplitude A0 = 0 angenommen wurde. Es er
übrigt also nur die zweite Schwingung 

~2 = A0 ' sin ( k t1 + ~), 
wobei nach Gleichung 32) A.0 ' = A0 ist. Der Schwingungs
mittelpunkt liegt wieder in 0 und die Amplitude 

a = A.0 ' = A.0 = A.. R. 
g 

Die Bewegung der Schale ist dann eine gleichförmige, 
aber durch Schwingungen gestörte. Die maximal auf
tretende Spannung ist 

et = (A. + a) ~ = A. ( 1 + A.;) ~0 

Ci= 0"0 ( 1 + ~ ). 
Wird das Seil aber gleichzeitig gebremst, so daß 

1 ,,,, 

A.
0

' = A. p T 't' ist, so entstehen wieder Schwingungen, deren 
g 

Schwingungsmittelpunkt in O" oberhalb 0 liegt und 
deren Amplitude gleich ist 

a=A.0'. 

Die größte Spannung et= u0 ( 1 + i) wird durch diese 

Entlastung aber nicht geändert. 

X. Bei der mit der Beschleunigung p cm/Sek.2 
sinkenden Last erfahre das Seil eine Vermehrung 
oder Verminderung der Beschleunigung auf 

P1 = P + l/J. 
Die Lösung dieser Frage läßt sich ohne weiters 

mit Hilfe der in V und IX erörterten Erscheinungen 
geben. 

a) Der nach abwärts gerichteten, plötzlichen Beschleu
nigungsvermehrung l/J entspricht eine nach aufwärts 
gerichtete Trägheitskraft 111 tp, und die Folge der plötz
lichen Seilbeschleunigung ist eine plötzliche Entlastung 
des Seiles von P 1 = m (g--p) auf P

2 
= m (g-p)- m tp, 

was natürlich wieder Schwingungen zur Folge hat. Zur 
ersten plötzlichen Beschleunigung p gehört eine auf den 
Punkt 0 1 (siehe Fig. 16 a,) bezogene Schwingungsgleichung, 
die aus denselben Gründen, wie bei Gleichung 31 an
gegeben wurde, lautet 

; 1 = A0 sin ( k t + ~ J ; 

zu der zweiten Beschleunigung t/J gehört die auf den 
Punkt 02 bezogene Schwingungsgleichung 

; 2 = A.0 ' sin (kt'+~), 
wobei A0 = A ~ und A0' = A tf!. ist und die Zeiten t 

g g 
und t' von 0, resp. von 01 aus gezählt werden. 

Im ungünstigsten Falle der Vereinigung beider 
Schwingungen tritt dann eine Schwingung um OQ auf, 
deren Amplitude -

a = (;o)m = Ao +A-o' 

!L 
A : A •.. · l--···- "") 

')..': o. 

'0 l·-j 0 A.. ··--~·-· ~ 

: X~ : 
: ·Oi : 
: L ··-~ ;_Ao 

: 0 : 0 
L .... .Y........ ..i ... Y 

... V 

a) b) 

Fig. 16. 

ist. Die maximale Dehnung ist, wie aus der Figur 16a 
zu ersehen ist: 

;'m = A-(Ao + Ao') + (~o)m = A.; 
daher die zugehörige Spannung: 

et= O"o· 

Das heißt: Die bei dieser Bewegung auftretenden 
Spannungen erreichen höchstens den ·wert der statischen 
Spannung. 

b) Der nach aufwärts gerichteten Beschleunigungs
verminderung l/J = p - p1 entspricht eine nach abwärts 
gerichtete Trägheitskraft m ip, so daß die Folge der 
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plötzlichen Beschleunigungsverminderung eine plötzliche 
Belastung des Seiles von P1 = m (g- p) auf 

P2 = m(g - p) + m l/J ist. 
Die auf 01 bezogene Schwingungsgleichung ist dieselbe 
wie früher 

~1 = ).0 sin ( k t + ] ) , 

die von der Beschleunigungsverminderung herrührende 
Schwingung ist gegeben durch 

~2 = ).0 ' sin ( kt' - ; ) . 

Im ungünstigsten Falle der Vereinigung beider Schwin
gungen tritt dann eine resultierende Schwingung um den 
Punkt OQ auf, deren Amplitude 

- a = (~o)m = ).o + ).o' 
ist. Die maximale Dehnung ist, wie aus Figur 16 b her
vorgeht, 

~m' = ). - ().o - ).o') + (~o)m = ). + 2 ).o' 

gm' = ). + 2 ). ~' 
g 

und die zugehörige maximale Spannung 

(j = ). ( 1 + 2: ) ~ 
<r= <ro ( 1 + 2(p;-p1)). 

Wird nun l/J = p, also p1 = 0, geht also die 
beschleunigte Abwärtsbewegung plötzlich in eine gleich
förmige Abwärtsbewegung über, so ist 

). I = ).~ = ;.R. = ).Oj 
0 g g 

es fällt also 0
2 

mit 0 zusammen, und es finden Schwin
gungen um die statische Gleichgewichtslage 0 statt, wo
bei die maximale Spannung 

a =-' o-0 ( 1 + 
2
: ) ist. 

c) Sieht man von der ersten Schwingung um 01 ab, 
so bleibt nnr, ähnlich wie für den Fall IX d). die 
zweite Schwingung 

g9 = ).0 ' sin (kt' ±;) 
übrig. Für den Fall a), für welchen das + Zeichen 
gilt, ergibt diese Schwingung, wie man sich leicht über-

zeugen kann, eine maximale Spannung a =0-0 ( 1- i); 
für den Fall b), für den das Minuszeichen tlt), ergibt sie 

eine Maximalspannung a = 0-0 ( 1 - i + gl/J · 

XI. Das durch die Kraft pkg belastete und 
mit Jer Geschwindigkeit c cm/Sek. gleichförmig 
auf- oder abwärts bewegte Seil erfahre plötz
lich eine Beschleunigung oder Verzögerung von 

p cm/Sek. 2
• 

Dabei wird vorausgesetzt, daß diese gleichförmige 
Bewegung der Last nicht durch Schwingungen gestört 

werde, die durch vorhergehende Beschleunigungsänderungen 
hervorgerufen worden sind. Dann sind die beiden Fll.lle, 
daß a) das gleichförmig abwärts 
und b) das gleichförmig aufwärts be-
wegte Seil eine plötzliche Be
schleunigung erfahre, schon im 
Falle VI erledigt. Dort ist nämlich L 
dieselbe Aufgabe, nur mit der 
Anfangsgeschwindigkeit c = 0, be
handelt. Die in unserem Falle ent
stehenden Maximalspannungen sind 
dieselben, wie sie dort ange
geben sind. 

c) Das aufwärts bewegte Seil 
werde plötzlich gebremst. Dann 

c 

t 
; . A A l··•"" .„ .. „ ... . l 

ist die Verzögerung (siehe in :A.:.· 
Fig.l 7a) den vollausgezogenenPfeil) 

p 

'11 

c 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

t 

nach abwärts und die entsprechende 
Trägheitskraft mp nach aufwärts 
gerichtet, was eine Entlastung des :l.~ 
Seiles von P = mg auf P1 = : : 0 = m(g - p) zur Folge hat. Die 'L.l.. 
weitere Folge des plötzlichen Auf-

1 
1 
1 
1 0 mp 

----~ 

tretens der Verzögerung ist dann ! 
wieder eine Schwingnng um den 
Mittelpunkt 0 11 der um ).0 = 

= 0 0 1 = ). ~ oberhalb des Punk-

0 : „.J 

g 
te11 0 liegt. Die Schwingungs
gleichung hat die Form 

g1 = ).0 sin (kt+ ; ). 

a) b) 
Fig. 17. 

c 
Nach Verlauf von ~ = - Sekunden kommt nun dBB 

p 
Seil zur Ruhe, d. h. die Verzögerung verschwindet 
plötzlich. Dem plötzlichen Verschwinden der Verzögerung, 
das doch nichts anderes als eine plötzliche Vermehrung 
der Beschleunigung von (- p) auf 0 vorstellt, entspricht 
nun eine plötzliche Zunahme von P1 = m (g-p) auf 
P = mg, folglich das Eintreten einer Schwingung von 
der Form 

g2 = ).0 sin ( k ~ - ; ) 

und eine Verlegung des Schwingungsmittelpunktes 0
1 . p 

um ).0 ' = ).- = ).0 wieder nach abwärts, also nach 0. 
g 

Wenn nun die Bremszeit~ ein (2n +!)faches der halben 
c T 

Schwingungsdauer ist, also ~ = -= (2n + 1)91 dann 
p .... 

vereinigen sich beide Schwingungen, analog Fall IXa, zu 
einer einzigen mit dem Maximum der Amplitude 

a = ).o + ).o' = 2 ).o = 2 ;.R = gm. 
g 

Die zugehörige Maximalspannung ist 

0-= c;.+gm)~=(;.+2;.i)1 
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<1 = <10 ( 1 + 2:) . 

Die Last schwingt also in diesem Falle um die in 
Ruhe befindliche Gleichgewichtslage 0 hin und her. 
Nimmt man wieder an, daß die erste Schwingung ~1 
während der Bremszeit erloschen sei, dann bleibt im 
Augenblicke des Zurruhekommens nur die zweite Schwingung 
um den Punkt 0 übrig, welcher eine Amplitucle a = A0 

und eine Maximaldehnung (A + A0 ) entspricht. Die zu
gehörige Spannung ist dann 

<r= (A + Ao) ~ = <r11 ( 1 + i ). 
c T 

Ist aber die Bremszeit 'f = p = 2 n . 2, dann ver-

einigen sich beide Schwingungen i,=1 und i,=2 zu einer 
resultierenden Schwingung, deren Amplitude a = A0 - A0 ' 

= A
0 

- A0 = 0 ist, d. h. in dem Augenblicke, wo das 
Seil zur Ruhe kommt, kommt auch die Last zur Ruhe 
und führt keinerlei Schwingungen mehr um den Punkt 
0 aus. 

d) Das abwärts bewegte Seil werde plötzlich 
gebremst. Dann ist (siehe Figur 17 b den voll aus
gezogenen Pfeil) die Verzögerung nach aufwärts gerichtet 
und erzeugt infolge der nach abwärts gerichteten Träg
heitskraft eine plötzliche Belastung des Seiles von 
P = mg auf P1 = m (g + p), was wieder das Auftreten 

einer Schwingung i,=1 = A0 sin l kt - ; ) um den um 

).. = ).. ~ tiefer als 0 gelegenen Punkt 0 1 zur Folge hat. 
0 g 

c 
Nach '! = - Sekunden kommt das Seil zur Ruhe; 

p 
die Verzögerung p verschwindet wieder plötzlich, und 
dieses plötzliche Verschwinden hat wieder eine Schwingung 

~2 = )..0 sin ( k t1 + i ) 
um einen Punkt zur Folge, der wieder um A.0 = ).. R. 

g 
höher liegt als der Punkt 0 1, also mit 0 zusammenfällt. 
Es entstehen also dieselben resultierenden Schwingungen 
wie oben nnter c) und infolgedessen auch die gleichen 

Maximalspaunungen. Im günstigsten Falle kommen also 
Schale und Seil gleichzeitig zur Ruhe, im ungiinstigsten 
Falle führt die Schale in dem zur Ruhe gekommenen 

' . l Seile hängend, Schwingungen aus, und die Maxima -

• ( 1 21i) spaunungen smd gegeben durch <1 = 110 1 T g · 
Wird die gleichförmige Bewegung der Last aber 

durch Schwingungen gestört, so ist es nach dem Vor
hergegangenen ein Leichtes, diese Schwingungen mit den 
durch Bremsung hervorgerufenen zusammenzusetzen. 

In einem nächsten Aufsatze sollen dann die durch 
Beschleunigungsänderungen hervorgerufenen Spannungs
änderungen unter Berücksichtigung der veränderlichen 
Seillänge allmählicher Beschleunigungs- und Verzögerungs-

' ' d vorg!lnge, des Einflusses des Seilgewichtes und der Fe er 
der Fangvorrichtung entwickelt werden. 

Inhalt und Schlußfolgerungen: 

1. Es werden die durch plötzliche Beschleunigung·s
änderungen hervorgerufenen Spannungs!lnderungen auf 
Grundlage der Elastizitäts- und der Schwingungstheorie 
berechnet. 

2. Wenn die im Seile hängende Last plötzlich mit 
der Beschleunigung p angehoben wird, so ist infolge des 
Eintrittes von Schwingungen die Maximalspannung 

<1 = ( 1 + 2: ) <10 

uncl nicht, wie es allgemein angenommen wird, 

<1 = ( 1 + i) <10· 

3. Wird die auf Stützen ruhende Last mit der 
Beschleunigung p plötzlich angehoben, so steigt bei den 
normal und maximal verwendeten Anfahrtsbeschleunigungen 
die Spannung um 57°1o bis 73°1o über die statische 
Spannung. In solchen Fällen ist es angezeigt, zur 
Schonung des Seiles zuerst mit einer kleineren Beschleu
nigung anzufahren, um erst dann, wenn die Last im 
Seile hängt, auf die normale überzugehen. 

4. Während der Fahrt plötzlich nacheinander, also 
ruckweise auftretende Beschleunigungsänderungen müssen 
nicht unbedingt Schwingungen und infolgedessen Spannungs
erhöhungen zur Folge haben. 

Die Kohlenindustrie Rußlands zu Beginn des XX. Jahrhunderts. 
Im Europäischen Rußland wird fossile Kohle abge

baut im Donezbecken und in den Bezirken Kiew und 
Jelissawetgrad Südrußlands, im Dombrowaer Becken 
Russisch-Polens, im Moskauer Becken, in Kaukasien und 
im Ural (einschl. der angrenzenden Asiatischen Provinz 
Turgai). Gebiete des Kohlenbergbaues im Asiatischen 
Rußland sind das Kusnetzkische Becken der West
sibirischen Provinz Tomsk, Ostsibirien, die Sibirische 

Steppen-Provinz, auch "Kirgisen-Steppe" genannt, und 
Russisch Turkestan (Mittelasien). 

Anthrazit tritt nur im Donezbecken und im Ural 
auf. Braunkohle lagert im Dombrowaer Becken Russisch 
Polens, im Moskauer Becken, im Ural, in Kaukasien, in 
West- und Ostsibirien und in der Kirgisen-Steppe. 

Hinsichtlich der geförderten Kohlenmenge steht an 
erster Stelle das Donezbecken, dessen Anteil an der Ge-
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samtfördernng des Reichs im Durchschnitt 65 °!o beträgt. 
Es wurden dort abgebaut: 

1900 1901 1902 
Steinkohle 9,836.300 t 9,812.000 t 9,681.460 t 
Anthrazit 1,165.370 t 1,077.600 t 1,045.840 t 
Zusammen 11,001.670 t 10,889.600 t 10,727.300 t 

1903 1904 1905 
Steinkohle . 10,373.630 t 11,728.300 t 11,491.310 t 
Anthrazit 1,209 340 t 1,352.270 t 1,371.650 t 
Zusammen . 11.582.970 t 13,080.570 t 12,862.960 t 

Bereits zur Zeit Peters des Großen sollen Ko
saken im Donezbecken Steinkohle aus oberen Schichten ge
brochen und für den Hausgebrauch verwendet haben. In 
den Dreißigerjahren des verflossenen Jahrhunderts wurden 
im Donez- und angrenzenden Dnjeprbecken vom Fran
zosen Leple etwa 225 Steinkohlenvorkommen nachge
wiesen. Anfänglich wurden nur die oberen Schichten 
abgebaut. Tiefbau kam erst allmählich in Aufnahme. 
Bei dem Mangel an Eisenbahnen war damals die Kohlen
versendung mit Schwierigkeiten verbunden. Jetzt besteht 
dort ein weitverzweigtes Bahnnetz, auf dem sich die 
Kohsenausfuhr nach allen Richtungen des Reichs voll
zieht. Im Donezbecken entfallen auf je einen Gruben
arbeiter 200 bis 225 t geförderte Kohle im Jahr. 

Im Bezirk Kiew-Jelissawetgrad werden nur 1500 
bis 2000 t Steinkohle jährlich abgebaut. Auf das Dom
browaer Becken Russisch Polens entfallen 25 bis 30 ° /0 

der gesamten Kohlenförderung Rußlands. Im Jahre 1903 
wurden dort 4,699.085 t Steinkohle und 90.830 t Braun
kohle gefördert. Das Moskauer Becken liefert jährlich 
196.570 bis 212.950 t (12 bis 13 Mill. Pud) Steinkohle 
und 40.950 bis 49.140t (21/ 2 bis 3 Mill. Pud) Braun
kohle. Auf den Ural (einschl. des angrenzenden Be
zirkes Turgai) entfallen jährlich 458.650 bis 491.400 t 
(28 bis 30 Mill. Pud) Steinkohle, 4915 bis 5730 t 
(300.000 bis 350.000 Pud) Anthrazit und 28.660 bis 
32.760 t (1·75 bis 2 Mill. Pud) Braunkohle. Der Anteil 
R:aukasiens beträgt jährlich 49.140 bis 57.330 t (3 bis 
31

/ 2 Mill. Pud) Steinkohle und 600 bis 655 t (37.000 
bis 40.000 Pud) Braunkohle. 

Das Knsnetzkische Kohlenbecken Westsibiriens er
streckt sich unweit der Stadt Tomsk in der Richtung 
des Flusses Tom der das Becken in zwei Hälften 

' schneidet fast 260 km nach Süden und besitzt stellen-' . Weise eine Breite von mehr als 100 km. Die Gesamt-
fläche dieses Kohlenbeckens beträgt schätzungsweise min
destens 22.760 Geviertkilometer. Große Kohlenvorräte 
beherbergen dort scheinbar die Lager von Sndschenka 
UD.weit der Sibirischen Eisenbahn, wo aus einigen st.aat
~ichen und privaten Gruben für den Eisenbahnbetrieb 
Jährlich 82.000 bis 98.280 t (5 bis 6 Mill. Pud) abge
baut werden. Im mittleren Teil des Beckens wird Kohle 
zur Zeit nur aus den Lagerstätten von Batschata und 
Koltschuginsk für einige Hüttenwerke des Altai ge
wonnen. Die gesamte Kohlenförderung im Knsnetzkischen 
Becken betrug: 

1900. 
1901 . 
1902 . 
1903 . 

rund 75.770 t 
n 135.300 t 

153.500 t 
n 224.500 t 

Im südlichen Teil des Kreises Mariinsk (West
sibirien) wird Braunkohle von minderwertigerer Be
schaffenheit in unbedeutenden Mengen abgebaut. Magere 
Braunkohle (Lignit) findet sich bei Altcinskoje unweit 
des Ob. 

Zahlreiche Kohlenvorkommen si11d in Ostsibirien 
bekannt, beispielsweise unweit der Stadt Irkutsk, in der 
Nähe der Eisenbahnstation Tscheremchowo, in Transbai
kalien, am Ufer des Baikalsees, in der Amur-Provinz 
bei Blagowetschensk, im Ussuri-Küstengebiet usw. Im 
Tal des J enissei bei Krassnojarsk treten Lignitabla
gerungen im Tertiär auf. Größere Lignitmengen finden 
sich in Flözen von etwa 2 m Mächtigkeit an den Ufern 
der Oka, die sich in die Angara ergießt. Ostsibirien 
liefert jährlich etwa 450.000 bis 500.000 t Kohle, von 
dieser Menge entfallen 75.000 bis 80.000 t auf Braun
kohle. Ein großes Steinkohlenvorkommen liegt inner
halb der Kirgisensteppe, die sich südwestlich des Be
zirkes Tomsk bis zur Grenze der mittelasiatischen Pro
vinz Syr-Darja, nordöstlich bis zur Grenze des Bezirks 
Orenburg erstreckt. Die Entdeckung der Kohlenlager 
war für die Kirgisensteppe von größter Bedeutung, weil 
dort wegen Abwesenheit von Wäldern Brennstoffmangel 
herrschte. Die bemerkenswertesten Lagerstätten befinden 
sich am linken Ufer des Irtisch. Von einer Aktien
gesellschaft im Abbau begriffen sind die von Ekibas-Tns, 
etwa 132 /..·111 südlich der Stadt Pawlodar. Die Mächtig
keit der Schichten soll dort stellenweise 66 m (31 Faden) 
betragen. Zn den Lagerstätten führt eine etwa 107 km 
lange vollspurige Kohlenbahn. Seit einigen Jahren sind 
am linken Irtischufer noch einige andere Lagerstätten 
in Abbau genommen. Die Gesamtausbente betrug im 
Jahre 1903 rund 7130 t Steinkohle und 1790 t Braun
kohle. Die bemerkenswertesten Kohlenvorkommen Rus
sisch Turkestans liegen innerhalb der Provinz Samarkand. 
Dort bestehen Gruben mit halbjährigem und Jahres
betrieb, aus denen die Kohlen auf mangelhaften Wegen, 
teils auf Saumpfaden durch Kamele, den Städten zuge
führt wird. In Russisch Turkestan werden etwa 15.000 
bis 20.000 t Steinkohle jährlich abgebaut. Fast dieselbe 
Menge liefert die Mittelasiatische Provinz Akmolinsk. 

·Die gesamte Kohlenausbeute Rußlands betrug (ab
gerundet): 

190~ 1903 1904 
16,467.000 t 

1906 
20.648.000 t 

17 ,869.800 t 

1907 
23,865.700 t 

18,601.000 t 
in der ersten 

Hälfte des Jahr~s 1908 
12,086.300 t 

Die durchschnittliche Jahresleistung betrug: 

im Zeitraum >On 1900 bis 1903 (einschl.) . • 16,176.800 t 
n n n 1904 n 1907 . . . 20,070.000 t 

Von der Kohlenmenge der Jahre 1902 und 1903 
entfielen auf: 
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1902 
Steinkohle 15,235.330 t 

1903 
16,421.810 t 
1,214.430 t 

233.600 t 
Anthrazit . 1,051.820 t 
Braunkohle 179.910 t 

Die Kohleneinfuhr betrug: 
1900 1901 

3,931.990 t 3, 103.160 t 
An der Einfuhr im 

mit 701.085 t Steinkohle 

1902 1903 
2,928.500 t 3,001.130 t 

Jahre 1903 war Deutschland 
und 163.970 t Koks beteiligt. 

Ausgeführt wird russische Steinkohle hauptsächlich 
nach Rumä.nien, der Türkei und nach Venedig. Die 
Ausfuhr betrug im Jahre 1903 rund 77.160 t. Bei 
einer Jahresleistung von 17,869.850 t (1903) betrug 
demnach der einheimische Verbrauch rund 20,793.820 t. 
Die Produktion hatte also etwa 86 ° /11 des einheimischen 
Kohlenbedarfs befriedigt. F. Thiess. 

Bleiberger Bergwerks-Union. 
(Aus dem der 21. Generalversammlung am 8. Mai 1909 vorgelegten Geschäftsberichte.) 

Blei Bleischicht Zinkerze Blei und Zink erlitten im Berichtjahre empfind- Im Jahre q q q 

liehe Preiseinbußen, in deren Folge auch die Preise der 1902 63.076 92.772 33.902 
Fabrikate herabgesetzt werden mußten und die Ver- 1903 69.311 104.446 31.706 

wertung der Zinkerzproduktion wenig lohnend war. Zudem 1904 ~~:~~~ ~M:~~~ ~g:~~~ 
herrschte in der zweiten Jahreshälfte eine ungewöhnliche ~~g~ 91.643 119.849 28.187 
Trockenheit; wenn es gleichwohl gelang, die Erzeugung im 1907 87.886 130.226 26.218 
bisherigen Umfange aufrecht zn erhalten, so ist dies der 1908 85.357 121.708 29.269 

Dampfzentrale in Nötsch zu verdanken, welche es er- Das Bleiberge r Bergbaurevier trug zur Blei- und 
möglichte, den Betrieb mit geringen Einschränkungen bei Bleischlicherzeugung im abgelaufenen Jahre 38°/

0 
bei, 

allen Gruben fortzuführen. Ohne diese Kraftreserve wäre während es fast das ganze gewonnene Zinkerz lieferte; 
es im Bleiberger Reviere zu einer Katastrophe gekommen, das Bleibergwerk Mieß beteiligte sich wie in den letzten 
denn nicht nur die Erzeugung wäre vollständig unter- Jahren mit über 600/

0 
an der gesamten Blei- und Blei

bunden worden, sondern die Tiefbauhorizonte hätten un- schlicherzeugung und ergab eine etwas größere Menge 
bedingt ersaufen müssen. Die Folgen des Wassermangels Gelbbleierz. Der Bergbau Eisenkappel, welcher mit 
machten sich insbesondere bei der Aufbereitung, beim 34 Mann belegt war und etwas Erz abwarf, woraus 
Bohrmaschinenbetriebe usw. sehr fühlbar. lm Dezember Probierblei und Preßblei gewonnen wurde, wird erst ge
mnßte die Hütte im Miese1· Reviere ganz eingestellt winnbringend werden, wenn man die Fortsetzungen der 
werden. zwei dort bekannten Erzzüge auffindet. In Rischberg 

Die Produktion aller gesellschaftlichen Berg- und und Feistritz wurden Anfschlnßbane durchgeführt; 
Hüttenwerke betrug, bei einem durchschnittlichen Per- 'Vindisch-Bleiberg, Rudnig, Burg und Pöllan
sonalstande von 1518 Männern und 389 Arbeiterinnen, berg standen in Fristung. In den Fabriken zu Saag, 
zusammen 1907 Köpfen, im Jahre 1908: Blei 85.357·829 q Gailitz, Klagenfurt und Wolfsberg wurden pro
(-2il28·020 q), Bleischlich 121. 708·24 q (-8518·10 q), duziert: Oxyde 26.577·50 q (- 2886 q), Bleiweiß 
Zinkerze 29.269·15 q ( + 3051·06 q). Die nachstehende 10.990·08q (-2360·19 q), Schrote 6800·50q (-1545q), 
Tabelle zeigt die Gesamterzeugung in den letzten zehn Jahren: diverse Bleiwaren 425-97 q (- 33·63 q). - Das Gewinn-

Im Jahre Blei Bleiscblich Zinkerze und Verlustkonto ergab einen Reingewinn von K 534.512·51, 
fJ 73.~24 33.~68 von welchem, nach Dotierung von Reservefonds, eine 1899 

1900 
1901 

~~:~~~ 81.205 32.889 6 °lo Dividende von K 300.000·- zu verteilen beschlossen 
55.755 79.756 37.630 wurde. E. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.498. - John Bienfait in Amsterdam. - Lösbarer 

Rohrkrebs. - Rohrausziehvorrichtungen, bei welchen die 
Klemmbacken vermittels Stangen an einem auf der Zugstange 
verschiebbaren Tragring hängen und durch Keilwirkung der 
Zugstange auseinander bewegt werden, sind an sielt bekannt. 
Die bekannten Vorrichtungen haben aber alle den Ubelstand, 
daß sehr oft die Krebse in den Bohrröhren stecken bleiben und 
aus denselben nicht mehr entfernt werden können, wodurch 
das Bohrloch verstopft bzw. vernagelt wird. Gegenstand vor
liegender Erfindung bildet nun eine Einrichtung, welche nicht 
nur ein l&rtiftiges Festklemmen der Backen an den Rohrwänden, 
sondern auch ein schnelles Lösen der Klemmwirkung ermöglicht. 
Dies wird dadurch ernicht, daß das die Krebsbacken g gegen 
die Rohrwandung pressende Keilstück i auf der Zug- bzw. 
Rettungsstange a auf geschmubt i~t, so daß durch Drehen der 

Zugstange das Keilstück von derselben losgeschraubt werden 
kann, wodurch die Backen einander wiederum genähe1·t werden 
und das leichte Ausheben des K1·ebses ermöglicht wird. Auf 
den Keil ist eine über die Zugstange geschobene Mutter auf
gesetzt, in welche sich die Zugstange beim Ausdehnen aus dem 
Keilstück einschraubt, so daß nach Lösung der Verbindung 
von Keilstück und Zugstange das ganze Gewicht der letzteren 
auf dem Keilstück lastet, welches hiedurch nach unten aus den 
Backen herausgestoßen werden kann. 

Diese Einrichtung bietet folgende Vorteile: 
1. Die Krebse können zu jeder Zeit gelöst und auf

gezogen werden. 
2. Beim Aufziehen des Krebses nach Lösen des Keilstückes 

bleibt der Krebs an den zahnförmigen Vorsprüngen h hängen. 
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3. Durch das Vorhandensein der beiden Scharnierpunkte 
verbleiben die Backen immer in einer senkrechten Lage und 
legen sich de&halb dem Bohrrohr auf ihre ganze Länge au. 

R,l-f . - '' 
e -

f 
f 

m 

4. Eine uncl dieselbe Vorrichtung kann durch Auswechslung 
der Backen und Birnen bei verschiedenem Rohrdurchmesser 
verwendet werden. 

5. Die angeschraubte Birne wird beim Einbringen der 
Vorrichtung die schwach eingedrückten Rohrstellen wieder 
ausbiegen. 

Literatur. 
Fünfundzwanzig Jahre Jmappschaftsärztlicher Praxis 

beim Eschweiler Bergwerksverein (1884 bis 1909) von 
Doktor J annes in Eschweiler, München 1909, J. F. Lehmann s 
Verlag. Preis geheftet M 2·-. 

Dieses Werk ist vom Verfasser dem Vorsitzenden des 
Eschweiler Knappschaftsvereines, Herrn, Bergrat Eduard 
~thberg, gewidmet; ein Büchlein mit 68 Textseiten und mit 
emer Tabelle, welche vom J e.hre 1885 bis 1907 das stete An
steigen der Belegschaft von 1421 Mann im Jahre 1885 bis 
auf 2987 Mann im Jahre 1907 nachweist, mit welchem aber 
Rand in Hand eine fast konsequente Abne.hme der lllorbidität 
und der Sterblichkeit namentlich an ansteckenden Krankheiten, 
":ie Typhus, Tuberkulose, aber auch an Bleierkrankungen 
einhergeht. 

Verfasser, aus dessen Feder ein erfahrener, auf der Höhe 
seines Berufes stehender, pflichtbef\issener Bergarzt spricht, 
Weist darauf hin, daß er an dem W oh! und Wehe zweier 
Generationen der Eschweiler Knappschaft Anteil genommen 
habe. Das gegenseitige Interesse hat dem Arzte auch bei der 
Knappschaft ein Maß von Vertrauen erworben, welches eine 
unerläßliche Vorbedingung war, um dank der charitativen und 
humanen Gesinnung des Vorstandes des Eschweiler Bergwerks
vereines, welche zur Ausgestaltung der Wohlfahrtseinrichtungen 
stets im vollen Maße zur Verfügung stand, so ze.hlreiche An
tr~e in Taten umsetzen zu können, für welche der Arzt 
Vlnen wärmsten Dank ausspricht, mit dem Hinweise, daß der 

erwaltung die Tatsache als Genugtuung dienen möge, daß es 
Unter ihrer Arbeiterschaft keine ~ot und Armut mehr gibt. 

Verfasser wiirdigt den Segen rler deutschen sozialen 
Einrichtungen der letzten 25 Jahre. Erst langsam vermögen 
heute die Nachbarländer den Deutschen nachzufolgen. Er er
wähnt das Krankenkassengesetz von 1883, das Unfall
versicherungsgesetz von 1885 und das Invalidenversicherungs
gesetz von 1899, Einrichtungen, welche die soziale Lage der 
deutschen Bergarbeiter „in fast idealer Weise" regeln. 

Verfasser führt .. den Anteil an, welcher bei Ausübung 
dieser Gesetze den Arzten zufällt und folgert, daß die Mit
wirkung der Bergärzte nach den bisherigen Erfahrungen zu 
schließen durchaus keine leichte und nicht immer eine dank
bare war. 

Um Simulanten, die sich unrechtmäßig die Wohltaten 
dieser Gesetze aneignen wollen, zu entlarven; um die Mind!!r
fieißigen zur Pflicht zu mahnen, um die durch schweren Unfall 
Entmutigten und Zaghaften aufzurichten, sie auf leichtere 
Arbeitszweige aufmerksam zu machen, dazu braucht es von 
Seite des Arztes Erfahrung, Kenntnis sämtliche1' Bergwerks
arbeiten, der Maschinen und Instrumente, der Arbeitsorte, 
um gewerbliche Unfälle und Berufskrankheiten mit Verständnis 
beurteilen zu können. 

Verfasser spricht sich deshalb gegen die freie Ärztewahl 
bei den Werkskrankenkassen aus. Die Kassenvorstände haben 
ja das Recht und die Pflicht, tüchtige und gewissenhafte 
Kassenärzte anzustellen, daß sie wohlwollend gegenüber der 
Knappenschaft und in hinreichender Zahl vorhanden seien. 
Ist das der Fall, dann bat der Arbeiter keinen Grund un
zufrieden zu sein, außer er hätte aus unlauteren Motiven Grund 
zu dem 'Vunsche von einem minder sachverständigen Arzte 
beurteilt zu werden. Der von Fall zu Fall gewählte Arzt, 
kann für c!ie Wahrung der Prosperität der Krankenkasse nie 
das erforderliche Interesse, nie das nur durch Erfahrung ge
gebene Verständnis haben. 

Weiter befaßt sich Verfasser mit dem ärztlichen lllit
wirken an den Fortschritten der Grubenhygiene, als da sind: 

Einführung von Badeeinrichtungen, Grubenlllftung, Ver
drängung des Alkohol.~onsums aus den Gruben und Hütten
wirtschaften, deren Uberwachung in Bezug auf gesunde 
Nahrungsmittel und Getränke, Reinlichkeit der Arbeiter
wohnungen, Einführung von Sonntagsschulen und hebt den 
Aufschwung in der Ausgestaltung des Rettungswesens, die 
Fortschritte im Unterrichte in der ersten Hilfeleistung durch 
einen 24stündigen Vortragszyklus für je oO Mann, die Ein
richtung von Verband.zimmern bei den Gruben, von Werks
spitälern mit aseptischen Operationsräumen hervor. 

Weiter schildert der Verfasser die aufblühende Ent
wicklung des Knappschaftsinstitutes selbst. 

Dank den in Eschweiler geübten Vorsichtsmaßregeln 
gegen die Einschleppung der Wurmkrankheit, welche nicht 
nur in der Stuhlkontrolle, sondern auch in der prophylaktischen 
Kur jedes aus einem verdächtigten oder verseuchten Bergbaue 
aufzunehmenden Arbeiters besteht, ist es gelungen, die Eschweiler 
Gruben bisher von einer Invasion der Wurmkrankheit zu 
verschonen. 

Die Tuberkulose, welche häufiger nur bei den älteren 
Berg)~uten vor~ommt, entgegen den friiheren Behauptungen 
der Arzte, daß m der Kohlenlunge Tuberkulose sich nur selten 
entwickelt, ist in Eschweiler infolge der größten Aufmerksam
keit, welche man auf Vernichtung des Auswurfes verwendet, 
dann der besseren Lebensführung und der Wohnungshygiene 
der letzten 10 bis 15 Jahre in stetiger Abnahme begriffen. 

Die Bestätigung der Erfahrung, daß der Verlauf der 
Tuberkulose im Alter ein viel langsamerer ist, und die Be
merkung von "genügsamen Bazillen" teilt der Berichterstatter 
nicht. Es liegt vielmehr die Annahme nahe, daß erst bei 
durch Alter geschwächter Konstitution, in der Provisionszeit, 
wo der Lunge nicht mehr neuer Kohlenstaub zugeführt wird, 
die desinfizierende Kraft des alten Kohlenstaubes nicht mehr 
hinreicht, die Entwicklung der Tuberkulose hintanzuhalten. 

Der kasuistische Bericht über die subkutane Behandlung 
der Bergleute mit Kochschem Tuberkulin erweckt ein be
deutendes fachmännisches Interesse. Diese Behandlung lieferte 
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im ganzen günstige Resultate. Auch von den Lungenheilstätten 
wurde von den Bergleuten in geeigneten Fällen mit gutem 
Erfolge Gebrauch gemacht. 

Zum Schutze der Belegschaft vor Verbreitung der Tuber
kulose wurden Neueintretende auf das Vorhandensein dieser 
Krankheit streng untersucht und überdies wird die ganze 
Belegschaft in dreijährigen Perioden einer eingehenden Lungen
untersuchung unterzogen. Sehr wenige von der Belegschaft 
erwerben die Tuberkulose im Betriebe -- also während ihrer 
Aktivität- was denn doch eine Schutzkraft des Kohlenstaubes 
annehmen lö.ßt. 

Weitere Kapitel sind noch der croupösen Lungen
entzündung mit ihrer bekannten, bei Bergleuten sehr hohen 
Sterblichkeit (in Eschweiler zwischen 37·5 bis 40°/0 der Er
krankten), der Influenza, den venerischen Krankheiten, den 
Geisteskrankheiten, den Blinddarmentzt1ndungen, den Pocken, 
Scharlach und Diphtherie, dem Unterleibstyphus und den 
Krebsleiden gewidmet. 

Bleivergiftungen kamen vereinzelt nur beim Hochofen
betriebe in der Concordiahütte vor, namentlich:,durch Einatmung 
von Bleidämpfen. Durch Freilegung der Ofen wurden die 
Erkrankungen seltener und leichter. Zum Schutze standen 
Atmungsmasken mit resorbierender Jodkaliwatte in Ver
wendung. Aber dieselbe Erfahrung wie überall machte man 
mit den :Maskenrespiratoren auch in Eschweiler. Sie waren 
den Leuten zu schwül und unbequem und die Leute warfen 
sie weg. Die Frage eines für Hitzetemperaturen geeigneten, 
bequemen Respirators harrt also noch der Lösung. Seit 1900 
werden in Eschweiler keine Bleierze mehr verhüttet. 

In einem Anhange wird eine kurze Kasuistik von Knochen
brüchen und Verrenkungen an der Hand von Röntgenphotographien 
vorgeführt. Im Schlußworte wird mit Recht Gewicht auf die 
den Bergärzten zu bietende Gelegenheit gelegt, in Ferialkursen 
sich an den Hochschulen und Kliniken in den Fortschritten 
der medizinischen Forschung, in der Heilanwendung neuer 
Methoden periodisch nachzubilden. Allerdings auferlegt dies 
uen Werkskrankenkassen Opfer, welche aber nur scheinbar sinu. 

Fttr die Ärzte erwächst aus einer derartigen Munifizenz 
des Staates, der Montanunternehmungen und der Kranken
kassen die Pflicht, das Dargebotene nach Kräften zu benützen 
und ihre wissenschaftliche Höhe und Ausrüstung auf einem 
Niveau zu erhalten, auf welches ihre Schutzbefohlenen Anspruch 
haben. Solche scheinbare Opfer tragen reichliche Zinsen. 

Dr. A. Kfiz. 

Notizen. 
K. u. k. Pionierkadettenschule. Absolventen von 

mindestens vier Klassen einer Mittelschule können mit Beginn 
des kommenden Schuljahres in die Pionierkadettenschule 

in Hainburg a. d. Donau aufgenommen werden. Prospekte 
dieser Anstalt, in welcher die Zöglinge zu technischen Offizieren 
herangebildet werden, werden auf Verlangen vom Schulkommando 
kostenfrei zugeschickt. Die Aufnahmsgesuche sind bis längstens 
15. August einzureichen. 

Der tausendste Ajax Patent Blattfeder-Hammer 
wurde am 30 . .Juni d. J. von der Firma Rudolf Schmidt & Co. 
Wien X. an die Österreichische Berg- und Hlittenwerks-Gesell
sr.haft für die Hüttenverwaltung in Trzynietz geliefert. 

Schwedische Rndinm·Aktiengesellschaft. Der schwe
dische Mineralog und Chemiker Dr. Gustav Hellsing hat 
eine Erfindung gemacht, welche die Herstellung von Uran 
und Radium aus verschiedenen wenig wertvollen Mineralien, 
die sich in Schweden in schier unbegrenzter Menge vorfinden, 
ermöglicht. Mit dem Erfinder und dem in allen wissenschaft
lichen Kreisen hochangesehenen Physiker Professor Svante 
Arrhenius an der Spitze hat sich nunmehr eine Aktien
gesellschaft gebildet, um diese Erfindung auszunützen. Unter 
den Teilnehmern befinden sich verschiedene Mitglieder der 
königlichen Familie und eine Reihe hochstehender Personen. 
Noch bevor die Gesellschaft endgültig konstituiert wurde, 
hatte ein kapitalstarkes französisches Konsortium ange
boten, sich vertragsmäßig zu verpflichten, der schwedischen 
Gesellschaft zu einem Rehr hohen Preise all das Radium ab
zukaufen, welches sie zu liefern imstande sein würde. Diese 
Nachricht ist schon vor einiger Zeit in verschiedenen Blättern 
aufgetaucht, fand aber in Gelehrtenkreisen keine besondere 
Beachtung. Im Gegensatze dazu schien die vorliegende Nach
richt, es habe sich zur Ausbeutung dieser Erfindung eine 
zum großen Teile aus so hochstehenden Persönlichkeiten ge
gründete Aktiengellschaft gebildet, dieser skeptischen Haltung 
zu widersprechen. Auch der Rektor der Wiener Universität 
Professor Dr. Franz Exner steht heute noch der obigen aus 
Schweden kommenden Nachricht skeptisch gegenüber, um so 
mehr, als wissenschaftliche Publikationen über dieselbe bisher 
nicht erfolgten. Schweden besitzt zwar eine Reihe von Natur· 
produkten, aus welchen Radium und Uran hergestellt werden, 
jedoch war die Ausbeute aus denselben stets eine so geringe, 
daß an eine rationelle Verwertung kaum gedacht werden kann. 

A.usntltzung der Hochofengase zu Gary (Indiana). 
Auf dieser der Indiana Steel Co. gehörigen Anlage kommen 
16 Stück 500 t-Hochöfen in Betrieb, deren Gasüberschuß 
nutzbar gemacht werden soll. Von der Gesamtgasmenge 
werden 30 °/0 zur Heizung der Winderhitzer, 7·5 °/0 unter den 
Kesseln zur Dampferzeugung, 5 °/0 sonstwie verbraucht, es 
bleiben also 57·5 °/0 noch übrig. Davon verbrauchen die 
~ebläse. 12·5 O/o. 45 °lo stehen also zur freien Verfügung, das 
emd bei den 16 Öfen 200.000 P. S. (Eng. and. Min. J ourn. 
1909, Bd. 87, S. 20, durch Chem.-Ztg. 1909.) 

Metallnotierungen in London am 16. Juli 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 17. Juli 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 
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Die Eisenhütten Südrußlands. 
Ein Reisebericht von Ziv.-Ing. Z. Biclski. 

. Die Bewohner der südrnssischen Steppen bedienten 
sich seit undenklichen Zeiten der am Donetzflusse vor
handenen Steinkohle als Heizmaterial. Schon Peter der 
rro ße, welchem die dortigen Kosaken gelegentlich einer 
)urehreise „die schwarzen brennbaren Steine" zeigten, 

sagte, diese würden hohen \Vert für spätere Generationen 
~rlangen. Die Aussage des großen Zaren sollte sich je
J{och nicht so schnell bewahrheiten. Neben mächtigen 

0hlenlagern befinden sich in der genannten Gegend 
~~eh 40% ige Eisenerze. Auf Grund des Vorhandenseins 
~eser Mineralien beschloß die russische Regierung, eine 

einheimische Eisenindustrie zu schaffen, und errichtete 
B~hon zu Ende des XVIII. Jahrhunderts in l,ug~i1sk 
~nen Hochofen, welcher jedoch infolge seines fehlerhaften 
l' aues nicht ein Kilogramm Roheisen lieferte. Das Miß
n:g~n dieses ersten Untern~hmens kühlte de~ Eifer d_er 
J ITTerung auf längere Zeit ab, so daß sie erst im 
~hre 1830 den französischen Ingenieur Le Pley 

~~: der Aufgabe betraute, die geologischen Verhältnisse 
Donetzbeckens zu erforschen und insbesondere Eisen-

herz- Und Kohlenvorkommnisse nachzuweisen. Le P ley 
ez · h E· eic nete 225 Kohlenfundstellen und an 30 Stellen 

a~se~erze, sagte aber zugleich in seinem Berichte, daß 
d eine Ausbeutung dieser Mineralien so lange nicht zu 
enken sei, solange nicht \Yege hergestellt werden, 

welche in diesem Lande gänzlich fehlten. Neben bester 
Backkohle fand Le Pley auch vorzüglichen Anthrazit. 

Seitdem versuchte man hie und da Kohle zu fördern; 
der Mangel an Kommunikationsmitteln machte aber einen 
regelrechten Betrieb der Kohlengruben vollkommen un
möglich. Im Jahre 1854 entstand zwar eine Eisenbahn
linie, welche das Donetzbecken durchquerte, die Re
gierung drückte jedoch den Kohlenbergbau in den Hinter
grund, durch ihr stetes Bestreben, eine Eisenhiitten
industrie ins Leben zu rufen. 

Im Jahre 1845 baute die Regierung ihren zweiten 
Hochofen auf der Halbinsel Kercz (am Krim), derselbe 
wurde jedoch während des Krimkrieges von den feind
lichen Truppen zerstört. Der dritte Hochofen entstand 
in der Nähe von Korsun, mußte aber schon nach einer 
Produktion von 1500 t Roheisen ausgeblasen werden, 
da er infolge seiner schlechten Bauart nicht mehr fähig 
war, seinem Zwecke zu dienen. Im Jahre 1870 wurde 
von der Regierung in Lisiczansk ein Hochofen angeblasen, 
dessen Betrieb jedoch schon nach Lieferung von 500 t 
Roheisen eingestellt wurde, da der zur Verfügung 
stehende lokale Koks schlecht war, und die Transport
spesen besseren Heizmaterials zu hoch waren. 

Der Grund des Mißlingens der staatlichen Unter
nehmungen ist einerseits im vollkommenen .Mangel au 
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Arbeitskräften zu suchen sowie an geschulten und er
fahrenen Ingenieuren, welche imstande gewesen wären, 
den schwierigen lokalen Verhl!.ltnissen Rechnung zu 
tragen, andererseits in dem Umstande, daß die• ge
nannten Hochöfen ihre Existenz auf die örtlichen, armen 
Eisenerze stützten (30 bis 400/o Fe), welche die er
hofften Resultate nicht geben konnten. 

Die russische Regierung nahm nun Abstand von 
dem Vorhaben, ein eigenes Eisenwerk zu gründen, gab 
jedoch den Gedanken nicht auf, die mineralischen 
Schätze Südrußlands indirekt auszubeuten. 

Im Jahre 1869 erhielt Poliako w eine Konzession 
zur Erbauung der Kursk-Charkow-Azow-Eisenbahnlinie 
mit der Bedingung jedoch, daß er in dieser Gegend ein 
Eisenwerk für eine jährliche Produktion von 8200 t 
Schienen gründe. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingung 
hatte Poliakow eine Konventionalstrafe von 500.000 Rubel 
zu entrichten. Im Jahre 1866 erteilte diti Regierung 
dem Fürsten Koczubey eine Lizenz zur Errichtung 
eines Eisenwerkes mit Schienenwalzwerk von 5000 t 
Jahresproduktion. Die Regierung verpflichtete sich, dem 
Werke für die ersten fünf Jahre seines Bestandes eine 
Prämie von 50 Kopeken (Kl·25) pro Pud (1 Pud= 
40 russ. Pfund= 16·4 kg) erblasenen Roheisens zu zahlen. 
(Der gegenwärtige Verkaufspreis des Roheisens beträgt 
41 bis 48 Kopeken per Pud!) Trotz dieser fabelhaften 
Sicherstellungen gelang es dem Fürsten nicht, eine Ge
sellschaft zur Verwertung dieser Konzession zu gründen, 
und er sah sich veranlaßt, letztere in London an den 
Engländer John H u g h es für 24 000 !;€ zu verkaufen. 
Dieser unternehmungslustige und energische Mann, 
Schmied von Beruf, gründete in London die "New 
Russian Iron Society" mit einem Anlagekapital von 
300 ()()() ~- Die Gesellschaft schloß mit der russischen 
Regierung einen Vertrag ab, welcher die dem Fürsten 
Koczubey erteilten Konzessionen noch übertraf. Die 
Regierung verpflichtete sich unter anderem, der Gesell
schaft sämtliche zur Errichtung des Eisenwerkes und 
der Kohlengruben notwendigen Landstrecken unentgeltlich 
zu übergeben und durch zehn Jahre hindurch eine 
Prämie von 50 Kopeken pro Pud Roheisen zu zahlen. 
Die Gesellschaft war hingegen verpflichtet, mindestens 
100 t Roheisen wöchentlich zu produzieren und zirka 
2000 t Kohle zu fördern. 

Ungeachtet der ungewöhnlichen Schwierigkeiten, 
auf die jeder Fremdling in diesem halbwilden Steppen
lande stoßen mußte, unternahm der energische Engländer 
ein Werk, an welchem bereits so oft der Wille der 
lokalen Regierung scheiterte. Am 24. Jänner 1872 
wurde der erste Hochofen angeblasen und in einigen 
Jahren übertraf das Werk mehrmals die von der Re
gierung gestellten Forderungen. Beinahe gleichzeitig 
entstand in Sulin bei Rostofl' ein Hochofen, von 
Pastnchoff erbaut, welcher mit Anthrazit betrieben 
werden sollte. Das Werk hat es der Opferwilligkeit 
des reichen Eigentümers zu verdanken, daß es in den 
ersten Jahren nicht eingestellt wurde und den Moment 
erleben konnte, in dem die Entdeckung und Einführung 

der Eisenerze von Krivoi-Rog (Krumm-Horn) der süd
russischen Eisenindustrie neue Bahnen brach. 

Der Großgrundbesitzer Po hl, ein gebildeter Natur
forscher, entdeckte im Jahre 1866 in der Nähe seines 
Gutes, bei der Ortschaft Krivoi-Rog unweit des Dniepr
Stromes, Eisenerze, deren Wert für die entstehende 
Industrie er sofort erkannte. Erst nach 15 Jahren je
doch gelang es Po h 11 eine Gesellschaft zu gründen, 
welche im Jahre 1881 an die Ausbeute dieser Erze ge
schritten ist. Diese phosforfreien und 60 bis 700/o Fe 
enthaltenden Erze, die beinahe zu Tage lagen, bildeten 
naturgemäß für die schon ins Leben gerufene Eisenhütten
industrie die sichere Basis, das Jahr 1881 bildet daher 
eine Epoche in der Entwicklung der südrussischen Eisen
industrie. Es enstanden fast jedes Jahr neue Eisenhütten, 
und der Preis der Grundstücke, welche zum Abbau der 
Erze gekauft werden mußten, stieg mit der Zeit von 5 
auf 2000 Rubel für 1 Desiatine (= 1·0925 ha). Wenn 
wir von den mißgliickten Versuchen der russischen Re
gierung absehen, können wir sagen, daß nach der Er
öffnung der Eisenwerke von Hughes und der Entdeckung 
der Krivoi-Roger Eisenerze die südrussische Eisenin
dustrie von Haus aus auf die Höhe der alten westeuropäischen 
Eisenwerke gestellt wurde, oft sogar dieselben übertraf. 
Gestützt fast ausschließlich auf französisches, belgisches 
und englisches Kapital machte sich diese Industrie von 
Anfang die Erfahrungen westeuropäischer Ingenieure 
zu Nutzen, welchen sich ein prächtiger Wirkungskreis 
bei der Anlage grandioser neuer Werke eröffnete. 

Gleichzeitig entwickelte sich der Kohlen- und Erz
bergbau. Im Jahre 1870 gab es schon einige modern 
eingerichtete Gruben, im Jahre 1881 hingegen zählte 
man 249 Kohlengruben mit 760 Schächten, deren 
J ahresausbringen 500 Millionen Pud betrug, 43°/o da
von lieferten 30 Schächte allein. Aus letzeren Ziffern 
kann man schließen, daß die meisten Gruben recht 
primitiv eingerichtet sind. 

Die Teufe der Schächte beträgt durchschnittlich 
250 m, ein beträchtliches Quantum von Kohle und Erzen 
wird jedoch durch Tagbau gewonnen, wobei Menschen 
und Pferde die einzigen Kraftquellen bilden; der Spaten 
und die Haue hingegen als Werkzeuge ausreichen. Es 
fehlt jedoch nicht an Gruben, welche hinsichtlich ihrer 
Einrichtung modernen europäischen Gruben nicht nach· 
stehen. Die Elektrizität als Motor fand die ausgedehn
teste Anwendung. Zur Erzeugung des elektrischen 
Stromes werden Turbo-Dynamos angewendet, deren Nutz
effekt in einigen Fällen 600 PS erreicht. Dampf wird 
von Kesselanlagen geliefert, die mit Gasen der Koksöfen 
geheizt werden. In einem Falle finden wir eine Kraft
stromleitung von 11 Werst Länge (1Werst=1066 m), 
in einem zweiten sogar 13 \V erst. Die Grube Maka
rewskaja hat eine Kraftanlage von drei Turbo-Dynamos 
von 1650 PS, außerdem eine Reservedampfmaschine von 
530 PS, Stromspannung 3000 V. Diese Maschinen 
wurden in einem prächtigen, hohen und lichtreichen Ge
bäude untergebracht, in dem sich ein elektrisch betrie
bener Brückenkrahn von 30 t Tragkraft befindet. Die 
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ganze Einrichtung macht einen besonders tiefen Eindruck, 
Wenn man direkt von der Umgebung der wilden Steppen 
in eine Maschinenhalle gelangt, welche mit Rücksicht 
auf die Zweckmäßigkeit ihrer Einrichtung und Eleganz 
der Ausführung jeder modernen Anlage Ehre machen 
Würde. 

Die Wasserbeschaffung bildet die Hauptfrage für 
den südrussischen Industriellen, selbstverständlich insoferne 
das Werk nicht an einem der wenigen Flüsse gelegen 
ist. Die Wiederbeniitzung des Wassers ist fast allge
lllein und es werden zu diesem Zwecke sowohl umfang
reiche Kühl- und KHtrteiche als auch Gradierwerke ver
wendet. 

Als Wasserhaltungsmaschinen dienten früher fast 
ausschließlich Saug- und Hebepumpen, welche gegen
wärtig von den Sang- und Druckpumpen mit Dampf
betrieb ( W orthington) verdrängt werden. 

Neben den schon erwähnten Erzen am Donetzfiuß, 
Welche bis 40°/0 Fe enthalten, findet man auf der Halb
insel Kercz phosphorreiche üolitherze (30 bis 50°fo Fe, 
l·I % P) sowie die besten, beriihmten Krivoi-Rog-Erze. 
Die chemische Zusammensetzung der letzteren ist: SiOQ 2 bis 
4°/0 , Fe 66 bis 68°/0 , Mn 0·25°/0 , Al20~ 0·8°/0 : Caü 
0·2 °1o, P 0·02 Ofo. Die Krivoi-Rog-Erze kommen in 
einer verhältnismäßig geringen Tiefe vor und in einer 
liächtigheit der Flöze von 5, 10 ja sogar 40 und mehr 
Klafter (1 Klafter= 2·133 m). 

Das Erz wird vornehmlich durch Tagbau, zum 
Teile aber auch durch Sehachtbau gewonnen. An der 
Erzproduktion partizipieren die einzelnen Vorkommen 
Wie folgt: Krivoi-Rog 94°/0 , Kercz 350/o, Donetz 2·50fo. 

Neben dem Vorhandensein von Kohle resp. Koks 
Und der Erze ist die Existenz eines Eisenwerkes durch 
ein entsprechendes Wasservorkommen bedingt. Einige 
Werke befinden sich, wie gesagt, in dieser Hinsicht in 
sehr schwierigen Verhältnissen und waren gezwungen, 
besondere kostspielige Vorkehrungen zu treffen, um 
sich das notwendige Nutz- und Speisewasser zu sichern. 
Ein typisches Beispiel hiezu bildet das sonst herrlich 
angelegte Eisenwerk "Pietrowsky Sawod" der Russo
Belgischen Gesellschaft in J enakiewo. In der wasser
armen Steppe gelegen, mußte das Werk sowohl für Fa
brikszwecke als auch für die entstandene Arbeiter- und 
Beamtenkolonie Wasser besorgen, und zwar ein Quantum 
V'on rund 40 000 m8 pro Tag. Das in der Nähe befind
liche Flüßchen Bulawin sammelt zwar das Regenwasser 
aus einer ziemlich großen Oberfläche, in den heißen 
Sommermonaten aber trocknet es gänzlich aus. Man 
lll.nßte also \V asserreservoire schaffen. Hiezu eignete sich 
eine 8 km vom Werke entlegene Mulde "Meczetnaja", 
~elche die Niederschlagwässer sowie einige kleine Bäche 
in sich aufninlmt. Das hier aufgespeicherte Wasserquantum 
beträgt 1,500.000 m8• Von hier gelangt das Wasser 
tn.it natürlichem Gefälle in das erwähnte Flüßchen 
Bulawin, dessen Bett an einer entsprechenden Stelle 
derart erweitert wurde, daß es das gleiche Quantum 
Wasser anzusammeln imstande ist. Von diesem zweiten 
Reservoir gelangt das Wasser durch einen Eisenbeton-

kanal von 3 km Länge in einen kiiustlichen, neben dem 
Werke gelegenen Teich, dessen Kapazität 2,500.000 m 8 

Wasser beträgt. Zusammen verfügt das Werk also über 
einen ·wasservorrat von 5,500.000 m3, welcher im 
schlimmsten Falle für zirka fünf Monate ausreichen dürfte. 
Am Teiche befindet sich eine Pumpenanlage mit drei 
Dampfpumpen von je 300 PS, welche dem Werke selbst 
und den Kolonien das nötige Wasser zuführen. Die 
Hauptwasserleitung wurde in einem Eisenbetonkanal 
untergebracht, in welchem sich auch die Riickleitung 
des bereits beniitzten, heißen Wassers befindet. Wird 
letzteres nicht zur Kesselspeisung verwendet, so wird es 
in Kühl- und Klärteiche geleitet, von denen es in den 
Hauptteich des Werkes gelangt. 

Das am Fiußchen Kalmius gelegene Eisenwerk 
Hughes schuf durch eine geeignete Wasserverteilung in 
dem entstandenen Städtchen herrliche Gärten und eine 
Parkanlage, an einer Stelle, wo vor einigen Dezennien 
nur wildes Steppengras wuchs. 

Zur Beschaffung der Rohmaterialien bedienen sich 
die südrussischen Eisenwerke moderner, vierachsiger 
Waggons mit einer Tragfähigkeit von 50 t. Das Werk 
„Providence-russe" in Mariupol besitzt sogar selbst
entladencle \Vaggons (zweiseitig geneigte Böden) der 
nämlichen Trae;fähigkeit. 

Die Aufgabe des Hüttentechnikers zerfällt in zwei 
Hauptteile, u. zw. den chemischen unrl den mechanischen 
Teil. Ersterer beeinflußt vor allem die Qualität der Er
zeugnisse des Hochofen- und des Stahlwerksprozesses. 
Die Selbstkosten der Erzeugnisse hingegen liegen vor
wiegend in der Hand des Maschineningenieurs, dessen 
Aufgabe es ist, der Hütte billige Betriebskraft zu liefern 
und die ungeheuren Massen von Rohprodukten, halbfertigen 
und fertigen Eabrikaten, mit welchen die modernen 
Eisenwerke zu tun haben, rationell zu bewegen. 

Der direkt aus Kohle erzeugte Dampf als Kraftquelle für 
Eisenl1ütten tritt mit dem Jahre 1900, in welchem das 
Eisenwerk Cockerill seine epochemachenden Versuche 
mit der Verwendung von Gichtgasen zum Motorenbetrieb 
durchführte, in den Hintergrund. Seit der Zeit wurde der 
Hochofen nicht nur der Erzeuger von Roheisen, sondern 
auch die Energiequelle für die motorische Kraft der 
ganzen Hüttenanlage. 

Die siidrussischen Eisenwerke, welche hauptsll.chlich 
im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts entstanden, 
verwendeten selbstverständlich allgemein die Gichtgase zur 
Kessellieizung. Nach Einführung der Gasmotoren hingegen 
werden dieselben überall dort verwendet, wo die Erweiterung 
des Werkes oder Eröffnung neuer Betriebe die Anschaffung 
neuer Motoren erheischt. Das Eisenwerk Jurjewka war 
das erste, welches einen kleinen Gasmotor für ihre 
elektrische Anlage anschaffte. Gleich nach Bekanntwerden 
der Cockerillschen Versuche bestellte das Werk in 
Kamienskoje (Dniepr-Gesellschaft) drei Gasmotoren von 
je 500 PS für die neue elektrische Kraftzentrale, und 
im Jahre 1903 zwei Gebläsemaschinen für Hochöfen von 
je 1250PS. Die bereits erwähnte Eisenhütte "Pietrowskaja" 
in J enakiewo besitzt gegenwärtig fünf Gichtgasmotoren, 
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wovon einer von 1500 l'R znm Betriebe einer Draht.strecke, 
zwei von je 1200 PS für Gebläsemaschinen und zwei 
von 400 resp. 300 PS für elektrische Stromerzeugung 
Verwendung finden. Letztgenanntes 'Verk war das erste, 
welches Gasmotoren zum Betriebe eines Walzwerkes 
heranzog, während das Werk Kamienskoje als erstes 
gilt das diese Motoren zur Winderzeugung verwendete. 

Die elektrische Energie fand die größte Verbreitung 
in den Eisenwerken Südrußlands. Wir finden ganze 
Fabriksabteilungen, als 'vVerkstätten, Schamotte-, Schlacken
Ziegelfabriken u. a., die durch elektrischen Strom betrieben 
werden. Die Winden und Hebevorrichtungen erhalten, 
falls sie nicht hydraulisch angetrieben werden den elek
trischen Antrieb. Das Werk Pietrowskaja ist soeben 
daran, den Gasmotorenbetrieb ihrer Drahtstrecke in 
elektrischen umzuwandeln, wobei ein Motor von 2000 PS 
zur Verwendung kommen wird. 

Der Transport der Materialien in der Hütte selbst 
wird fast ausschließlich elektrisch bewirkt. Zur Strom
erzeugung dienen Gasmotoren oder Dampfturbinen. Die 
Hütte „Aleksandrowskij Sawod" in Jekaterinoslaw 
(Hüttengesellschaft „ Briansk") setzte vor kurzem eine 
elektrische Zentrale in Betrieb, in welcher die letzten 
Errungenschaften der Wissenschaft auf diesem Gebiete 
zur Anwendung kamen. Die Anlage wurde von der 
A. E. G. geliefert und dürfte wohl als Muster für der
artige Anlagen dienen. In einem neuen, sehr schönen 
Gebäude kamen zwei Turbo-Dynamos (Curtis) zu je 
3000 Kilowatt sowie zwei gleiche Maschinen zu je 
1000 Kilowatt zur Aufstellung. Die Maschinenhalle 
wird von einem elektrischen Brückenkran von 30 t Trag
fähigkeit bedient. Den Dampf von 10 at liefert eine 
Gruppe von Kesseln, die vordem für Gebläsemaschinen 
tätig waren. 

Der neueste, fünfte Hochofen dieser Hütte von 
500 t täglichen Ausbringens erhielt Gebläsemaschinen, 
die von zwei Nüremberger Gasmotoren zu je 1250 PS 
betrieben werden. 

Die hier verwendeten Gasmotoren stammen haupt
sächlich von deutschen und belgischen Fabriken; man 
begegnet zunächst Cockerill in Serraing, Körting und 
Nüremberg. 

Es ist selbstverständlich, daß man angesichts der 
so weitgehenden Verwendung von Gasmotoren besondere 
Aufmerksamkeit dem Auffangen der Gichtgase schenkte. 
Wir sehen überall einschneidende Verbesserungen. Die 
Parrysche Glocke fand beinahe überall Anwendung, so 
daß der charakteristische und so malerische Anblick 
aufsteigender Flammen aus der Ofengicht während der 
Beschickung nunmehr fast gänzlich der Geschichte angehört. 

Die Walzwerke werden in Südrußland beinahe immer 
mittels Dampfmaschinen betrieben, was eine natürliche 
Erscheinung ist, wenn man erwägt, daß es Anlagen sind, 
deren Alter kaum mehr als zehn Jahre beträgt. Die 
Rücksicht auf die Amortisation der Anlagen ist die 
alleinige Ursache, wai·um man bis jetzt nicht auf den 
Gasmotorenbetrieb übergegangen ist. Die Dampferzeugung 
wird von Cornwall- oder Wasserrohrkesseln besorgt, 

die eine HeizfHlche von 150 bis 250 m~ und eine Dampf
spannung von 7 bis 10 at besitzen. Die Kesselheiznng 
mit Kohle oder llfasut (Rohöl, ehemals sehr beliebt 
und vielfach verwendet) wich gänzlich der Gichtgas
feuerung. Die Erwärmung der Luft vor Eintritt in den 
Verbrennungsraum der Kessel sowie die Vorwärmung 
des Kesselspeisewassers sind an der Tagesordnung. 
Dampfüberhitzer sind überall zu finden. Eine Kohlengrube 
schreckte nicht zurück, eine 850 m lange Dampfleitung 
anzulegen, wobei selbstverständlich überhitzter Dampf 
verwendet wird. Es war mir leider unmöglich, nähere 
Daten iiber Wärme- resp. Spannungsverluste und das 
sonstige Verhalten des Dampfes in dieser ungewöhnlich 
langen Leitung zu erlangen. 

Neben den Gichtgasen liefern die Hochöfen noch 
ein zweites Nebenprodukt, die Schlacke, deren Beseitigung 
so bedeutende Kosten für die älteren Hüttenwerke nach sich 
zog. Die in Rede stehenden Werke granulieren ihre 
sämtliche Hochofenschlacke und verwenden sie als Sand 
für Bauzwecke oder in einigen Fällen zur Herstellung 
von Schlackenziegeln. In Jekaterinoslaw wurde im 
Jahre 1896 eine solche Fabrik gegründet, welche imstande 
ist, täglich 40.000 fertige Schlackenziegeln zu liefern. 

Als Gebläsemaschinen verwendet man meist horizontale 
Dampfmaschinen, zweizylindrig und compound, mit und 
ohne Kondensation, mit einem Schwungrad. Corlißsteuerung 
ist vorherrschend. Die Windzylinder haben vorwiegend 
horizontale, im Deckel angebrachte Lederventile. Es 
kommen auch vertikale, am Zylinderkörper sitzende 
Stahlventile vor, die aber wegen der schwierigen Reparatur 
und des durch dieselben verursachten Geräusches weniger 
beliebt sind. Die Maschinen stammen meist aus Deutsch
land und Belgien. In jüngster Zeit wurden einige sehr 
schöne Dampfgebläsemaschinen von den einheimischen 
Hüttenwerken in Kramatorskaja und Gorlowka geliefert. 

Die französische Hüttengesellschaft in Druzkowka 
verfügt iiber eine sehr schöne und rationell errichtete 
Gebläsemaschinenanlage. 

Es ist eine horizontale Compound-Zwillingsmaschine 
die von Öchelhäuser in Siegen geliefert wurde. Nutz
effekt 570 PS. Das Maschinenhaus ist mit einem Brücken
kran ausgerüstet. 

Der Dampfkolben sowie die Luftventile sind mit 
Filz abgedichtet. Ersterer muß alle elf Monate frische 
Liderung bekommen, die Saugventile halten ein Jahr, 
die Druckventile hingegen nur drei Monate aus. Die 
Auswechslung der Liderung geht sehr rasch und leicht 
vor sich. Die Maschine liefert 550 bis 650 m8 Wind 
per Minute bei einem Drucke von 53 cm Quecksilbersäule 
für den Hochofen von 365 m 8 Rauminhalt. 

Sowohl die Dampf- als auch die Windleitungen sind 
mit Registrier-Kontrollmanometern ausgerüstet, welche 
vielleicht die ei11.zigen sind, die in den südrussischen 
Werken zur Verwendung gelangten. Das Werk Druz
kowka war auch das erste, welches Compoundmaschinen 
einführte. Der Dampfverbrauch beträgt hier nicht mehr 
als 7 kg per Pferdekraft und Stunde, und es genügt eine 
Gruppe von sechs Cornwallkesseln von je 93 m2 Heizfütche 



- 483 -

zur Dampflieferung (7 at). Es entfallen somit weniger 
als 1 m2 Heizfläche auf eine Pferdestärke der .Uaschine. 
Die anderen Werke, welche keine Compoundmaschinen 
hatten, brauchten durchschnittlich 12 kg Dampf per 
Pferdekraft und Stunde, das Beispiel Yon Druzkowka 
fand daher sehr bald Nachahmung. 

In den letzten Jahren vor dem russisch-japanischen 
Kriege wuchs der Eisenkonsum in Rußland derartig, 
daß die bestehenden Werke den Anforderungen nicht 
mehr gerecht werden konnten und zur amerikanischen 
Methode Zuflucht nahmen, durch verstärkten Wind die 
Leistungsfähigkeit der Hochöfen zu heben. Normal wird 
mit einer minutlichen Windmenge geblasen, die l 1/2 bis 
2 Ofenvolumen gleich ist. ~ach Anwendung des drei
fachen Windquantums hob sich die Produktion der Hoch
öfen von 10.000 Pud jährlich per 1 m8 Volumen des 
Ofens auf 14.000 Pud, bei Hughes sogar auf 17.000 Pud. 
Es ist selbstverständlich, daß bei so forciertem Betrieb 
die Lebensdauer der Hochöfen wesentlich verkürzt wird; 
es wird daher nur im Notfalle davon Gebrauch gemacht. 

Beinahe alle südrussischen Eisenwerke bedienen 
sich des Bessemer- und Martinverfahrens zur Flnßeisen
erzeugung, wobei die Bessemereien fast ausschließlich 
Stahl liefern, während die Martinöfen zur Erzeugung 
weicher Eisensorten dienen. Der Puddelofen kommt in 
Südrußland selten vor und nur fiir spezielle Fabrikate 
(z. B. Nieteneisen). 

Die Stahlöfen erhalten prinzipiell nur flüssiges Roh
ei&en, u. zw. direkt vom Hochofen. In den letzten Jahren 
werden vielfach die Roheisenmischer eingeführt, welche 
oft mit Hochofengasen geheizt werden. Der größte Roheisen
mischer faßt 360 t und ist in der Hütte "Aleksandrowsky 
Sawod" in Jekaterinoslaw zu sehen. Genanntes Werk 
bedient sich beim Martinprozeß eines Erzzusatzes an 
Stelle von Alteisen, welches in diesem industriearmen 

Lande rar ist. Diesem Beispiele folgten einige andere 
siidrussische Hütten und ein Eisenwerk im Ural. Um 
Zeitverluste zu vermeiden, wird das Eisenerz vorerst 
in einem Kupolofen eingeschmolzen und sodann gleich
zeitig mit dem flüssigen Roheisen in den Mart.inofen 
eingesetzt. 

Die Kapazität der Bessemer- und Martinöfen ist 
mäßig und übersteigt nicht 20 t. 

Wie bereits erwähnt, beeinflußt die Bewegung der 
Materialien im Werke die Gestehungskosten der Er
zeugnisse in hohem ·Maße; sie bildet daher eine der 
wichtigsten Aufgaben, die bei Anlage des Werkes zu 
lösen sind. Die südrussischen Eisenwerke, die von Haus 
aus groß angelegt wurden und überdies nicht genötigt 
waren, mit Platz zu sparen, befinden sich in einer be
deutend günstigeren Lage als es bei ihren alten west
europäischen Vorbildern der Fall war. Man muß zugeben, 
daß die Projektanten dieser Werksanlagen ihrer Aufgabe 
vollkommen gewachsen waren und sie in vielen Fällen 
glänzend gelöst haben. 

Die mit Rohmaterialien beladenen Züge werden auf 
Entladebrücken (Estakaden) eingestellt, deren Niveau 
mehrere Meter (oft mehr als zehn Meter) die Hüttensole 
überragt. Von den Eisenbahnwaggons werden die 
Materialien von der Hand herabgeschaufelt und wieder mit 
der Hand auf Handwagen geladen, in denen sie zum 
Gichtaufzug und zur Gicht selbst gelangen. Hier werden 
die Wagen noch einmal mit menschlicher Kraft entladen. 
Automatische Beschickungsvorrichtungen sind in Rußland 
schon bekannt, bis jetzt aber haben sie noch wenig Ver
breitung gefunden. Die Hütte „Providence-russe" in 
Mariupol hat sich auf mechanische Beladung der Gicht· 
wagen eingerichtet; angesichts der sehr billigen Arbeits
kräfte rentiert sich aber die Anlage nicht. 

(Schluß folgt.) 

Der Elmore-Vakuum-Prozeß auf den Werken der „Zinc Corporation, Limited" zu Broken 
Hili Neu-Süd-Wales. 

Mitgeteilt von Dr. Th. Haege. 
Es ist allgemein bekannt, daß die ungeheueren, 

seit Jahren in Broken Hill angehäuften Massen zink
haltiger Aufbereitungsabgänge - "Broken Hill Tailings" 
- ihrer Umwandlung in verkäufliche Konzentrate un
überwindliche Schwierigkeiten in den "\Veg gelegt haben 
und daß die für diese Aufgabe begründeten Unter
nehmungen bisher keine geschäftlichen Erfolge erzielt 
haben. 

Die zinkhaltigen Abgänge sind während einer An
zahl von Jahren als Abgangsprodukte der allgemein 
gebräuchlichen nassen Aufbereitung der Zink-Blei-Silber
Erze von Broken Hill aufgestapelt worden. Das rohe 
Erz wurde naß zerkleinert und auf Setzmaschinen, Staub
Und Schüttelherden verschiedener Art aufbereitet; aber 
bei keiner Art der Aufbereitung ist man imstande ge-1 
Wesen, eine kommerziell erfolgreiche Methode zu ent
decken, nach der das Zink gewonnen werden konnte. 

Der Grund liegt in dem hohen spezifischen Gewicht der 
dem Erz beigemengten Gangarten (Rhodonit, Granat usw.). 
Darum wurde bisher aus dem Grubenerz nur Blei und 
Silber gewonnen, obgleich es hohe Gehalte von Zink hatte. 
Erst die Entdeckung der sog. "Schwebeverfahren" schuf 
darin einen Wechsel. 

Es wurde auch in den best geleiteten Aufbereitungen 
des Broken Hill Feldes bisher ein beträchtlicher Teil 
des Bleis und Silbers und alles Zink verloren, und man 
geht nicht fehl, zu behaupten, daß die Menge der an
gehäuften Rückstände mehrere Millionen Tonnen beträgt. 
Die Werte bzw. Metallgehalte dieser Abgänge von der 
nassen Aufbereitung schwanken innerhalb folgender 
Grenzen: 

Zink 18 bis 22°io 
Blei 5 " 7°1o 
Silber 0·018 bis 0·0320fo. 
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Die <rangart hr.steht vorwiegend aus Granat und 
Rhoclonit. 

Es ist bekannt, daß man große Anstrengungen ge
macht, welche durch großes technisches Können und 
reichliche Mittel unterstützt wurden, um diese Abgänge 
durch elektromagnetische Scheidung zu behandeln. Aber 
es ging aus diesen Arbeiten hervor, daß die großen 
Einrichtungskosten, die sehr hohen Arbeitskosten, die 
Unmöglichkeit der Behandlung der feinen Schlämme und 
die Ungleichheit der erzielten Resultate bei clen Gruben 
clen Wunsch nach einer besseren .Methode aufkommen ließen. 

7,u diesem 7.weck wurde die .. Zinc Corporation 
Limitetl ;: von einer Gruppe bedeutender Kapitalisten 
gegriintlet, welche sich die Kontrolle iiber die Poeltab
gänge „ 'failings" in Broken Hili sicherte. 

Aber die Gesellschaft mußte zugeben, claß alle ihre Ver
suche mit den besten damals bekannten Methoden, trotz 
größter Mühen und vorzüglicher technischer Leitung miß
langen. 

Zu diesem kritischen Zeitpunkt, nach sehr ein
gehenden Versuchen im kleinen, sowie nach der Be-

Innenansicht der Elmoreapparatenanlage. 

handlung bedeutender Mengen von Broken Hill Abgängen 
mit einem großen Elmoreapparat, raffte sich die „Zinc 
Corporation ~ noch einmal zusammen ur1d forderte ihre 
Aktionäre auf, noch einmal Kapital zuzuschießen, um, 
wie ihr Präsident sagte, „eine letzte Anstrengung" zu 
machen, um ihr Unternehmen durch Aufnahme des 
Elmore-Vacuurn-Prozesses zu einem gewinnbringenden 
Geschäft umzuwandeln. 

Der Elrnoreprozeß ist jetzt schon genügend be
kannt, so daß wir uns eine Beschreibung der Einzelheiten 
desselben ersparen können; aber eine kurze Beschreibung 
der Einrichtung auf den Werken der Zinc Corporation 
in Broken Hill wird gewiß den Ingenieuren willkommen 
sein, welche derartige Projekte studieren. 

Die für die Behandlung nach Elmore bestimmten 
Abgänge - „ Tailings" - der nassen Aufbereitung 
werden in eine Reihe von Behältern auf der Rückseite 
der Anlage gekarrt, und von dort werden diejenigen 
Tailings, welche noch weiterer Mahlung bedürfen, durch 
„Challenge"-Aufgeber auf Förderbändern in zwölf Mahl
pfannen befördert, wo sie naß gemahlen werden, bis sie 
durch Nr. 30 Sieb (zirka 150 Maschen für den Quadrat
zentimeter) gehen. Die ganze Triibe von den Mahl
pfannen geht durch sechs Klassiertrommeln; das Fein
produkt von denselben gelangt durch ein Becherwerk 
direkt in die Elmoreapparate; <las Grobe wird durch ein 
Becherwerk einem Verteiler zugeführt, der es gleich
mäßig auf sechs weitere Mahlpfannen verteilt; die Trübe 
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davon gelangt auf zwei Siebe von denen das Feine den 
Elmoreapparaten zugeführt, das Grobe in dieselben sechs 
Mahlpfannen zuriickbefördert wird."') Die ganze Triibe 
Von den 18 Pfannen wird durch einen selbsttätigen Ver
teiler in 16 Teile geteilt; je ein Teil geht zu einem 
Elmoreapparat. 

Die Abgänge von den Elmoreapparaten gelangen 
auf besonders konstruierte 'rransportbänder und damit 
direkt auf die Halde. 

Die Konzentrate von den Elmoreapparaten bestehen 
haupts!tchlich aus den gemischten Sulfiden des Zinks, 
Bleis und Silbers, mit etwas Eisensulfid. Es hat sich 
ergeben, daß es vorteilhafter ist, Zink und Blei durch 
eine weitere Behandlung zu trennen (Beschreibung der
selben siehe weiter unten) als die gemischten Konzentrate 
zu verkaufen. 

Die l\lasse des von der Zinc Corporation bisher 
VerarbeitetPn Rohmaterials hat folgende annllherude Zu
sammensetzung. 

Zink . 
Blei . 
Silber 

. 20°10 

. fr75°/ 0 

0·025°/tl" 
Die gemischten Konzentrate, welche daraus ge

wonnen werden, haben folgende durchschnittliche Zu
saunnensetzung: 

Zink 
Blei . 
Silber . 

. . 430;0 

. . 11010 
0·05:m0; 0• 

Man läßt aus diesen gemischten Konzentraten das 
Wasser soweit wie möglich absickern, und bringt sie 
dann durch geeignete mechanische Transporteinrichtungen 
in Öfen, wo sie durch Hitze getrocknet und auf eine 
Temperatur gebracht werden, welche geniigt, um die 
darin enthaltene kleine Menge Öl zu verflüchtigen. Die 
entölten Konzentrate werden nach dem Abkühlen mit 
Wasser gemischt und auf 20 Wilfleyherden in der be
kannten Weise verwaschen. Die Produkte dieser Be
handlung sind: 

1. Zinkkonzentrat von folgender mittlerer Zu-
sammensetzung: 

Zink . 
Blei . 
Silber . 

2. Bleikonzentrat von 
sammensetzung: 

46·li°io 
7"25°1o 
0·050fo. 

folgender mittlerer . Zu-

Blei . . . . 58°1o 
Zink . . . . . 15°1o · 
Silber . . 0·12500fo = 1250 g pro Tonne. 

Der Gehalt der Abgänge von den Elmoreapparaten 
hängt in großem Maße von der mehr oder weniger vor
geschrittenen Oxydation der Sulfide in dem verarbeiteten 
Rohmaterial ab; folgende Zahlen können als Durchschnitt 
angenommen werden. - *) Diese Einrichtung erscheint keineswegs musterhaft 
Kder nachahmenswert. Vier bis sechs Krupp sehe Naß-

_ugelmühlen Nr.:'>, mit Sieb Nr. 30 bespannt, würden 
dieselbe Leistung ergeben, wie obige 18 Pfannen, acht Sieb
tro~meln und drei Becherwerke, und gleichmäßiger und mit 
We111ger Betriebsstörungen arbeiten. 

Zink 
Blei. 
Silber 

3.50;0 
2·20;0 

0·0068 g = 68 g pro Tonne. 

Eigens angestellte Untersuchungen haben ergeben, 
daß ein bedeutender Teil der verlorenen Metallgehalte 
in Form oxydischer Verbindungen vorhanden ist. Das 
in Broken Hill erzielte Ausbringen ist wie folgt: 

Zink .. 
Blei . . . 
Silber , . 

90°1o 
730.10 
85°/o-

Ein kleiner Verlust findet noch bei der Trennung 
von Blei und Zink auf den Wilfleyherden statt. Der 
genaue Betrag dieses Verlustes ist nicht bekannt. 

Die in der Anlage benutzte Schwefelsäure wird in 
der eigenen Säurefabrik der ~ Zinc Corporation" gewonnen. 
Der Verbrauch an Säure wechselt bis zu einem gewissen 
Grade mit den Eigenschaften des Rohmaterials von den 
verschiedenen Halden (Alter, Oxydation usw.) und kann 
mit 91.-y Kammersäure von 50° Be. für die Tonne Erz 
als Maximum, mit 4·5 !.·g als Minimum angesetzt werden. 

Das benutzte Öl ist „ Texas Fuel Oil", entbenziniertes 
Rohpetroleum für Heizzwecke; der V er brauch beträgt 
2·75 bis 3·65 !.·y für die Tonne behandeltes Rohmaterial. 

Die Konzentration häng!, natürlich von dem Erz
gehalt des Rohmaterials ab; im großen Durchschnitt 
b!lträgt sie 2·5 t zu 1 t. 

Eine Übersicht der Elmoreapparatenanlage gibt die 
vorstehende Abbildung, obgleich es nicht: möglich war, 
auf dem Bilde alle Elmoreapparate aufzunehmen. Im 
~Iittelpunkte ist der Verteiler sichtbar, dem eine Rinne 
von der Zerkleinerungsanlage die Triibe zuführt. Unter
halb des Verteilers sieht man die Rinnen, welche die 
Trübe jedem einzelnen Elmoreapparat zuführen. Die 
Apparate sind in zwei Reihen von je acht angeordnet. 

Die ganze Anlage wurde mit besonderer Berück
sichtigung der Ersparnis von Handarbeit entworfen. 
Der bisherige Betrieb hat ergeben, daß dieses Ziel auch 
wirklich erreicht wurde. 

Neben den Arbeitern für Betriebskraft und Mahl
anlage sind beschäftigt für eine Schicht von acht Stunden: 
ein Mann für Beaufsichtigung der Elmorevakuumapparate, 
ein Mann für die Mischer (für Erztrübe, Säure nnd Öl), 
ein Mann für Beaufsichtigung des Austrages der 16 Apparate. 

Die Arbeiteranzahl ist also sehr klein. Die An
lage verarbeitet regelmäßig 16.000 bis 17.000 t monatlich, 
und erzeugt monatlich 6000 bis 7000 t Konzentrate. 

Das 24stündige durchschnittliche Durchsetz-
quantum des einzelnen Elmoreapparats ist 40 bis 45 t; 
die Maximalleistung ist aber bis auf 70 t täglich ge
steigert worden. 

Die „ Zinc Corporation" hat die Anlage in der 
Voraussetzung errichtet, daß sie ein tägliches Durchsetz
quantum von 500 t haben, ein Konzentrat mit 41°/11 

Zink erzeugen und ein Ausbringen von 80°/11 haben würde. 
Die Betriebsresultate einer längeren Betriebsperiode 

haben ergeben, daß die Voraussetzungen der „Zinc 
Corporation" weit übertroffen worden sind. 
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Die nachfolgenden Angaben über die Kosten der 
einzelnen Phasen des Prozesses müssen von dem Gesichts
punkt der eigenartigen Arbeitsverhältnisse im Broken 
Hili Gebiete betrachtet werden. Es wäre falsch, sie 
ohne weiteres auf andere Länder und andere Erze an
zuwenden. Die Gründe hiefür sind weiter unten angeführt. 

$ 
Kosten der Malilung . . . . . . . 1 sh : 3·96 pro Tonne 

Elmore Konzentration. . . . 2 „ 4·00 
n 

" 

Trocknen und Entölen 1 „ 3·64 „ 
Verwaschen auf Wilfteyhenlen - „ 7·48 „ 

Diese Kosten enthalten alle Löhne und Gehälter, 
Materialien, Säure, \Vasser, Brennmaterial Betriebskraft, 
Reparaturen und Instandhaltung, Bemusterungs- und 
Analysenkosten. 

Der Betrag der Lizenzgebiihr ist nicht einbegriffen. 
Bis heute (Februar 1909) hat die Anlage rund 150.000 t 
der friiher weggeworfenen Abgänge verarbeitet und 
daraus rund 57.000 t Zink- und 3000 t Bleikonzentrate 
erzeugt. Trotz der ganz ungewöhnlich hohen ortsüblichen 
Löhne (8 bis 12 slt für achtstiindige Schicht), des hohen 
Preises des Betriebswassers - 5 sh fiir 1000 Gallons= 
= 1 ·35 sh fiir den Kubikmeter - und aller Bedürfnisse 
macht die „ Zinc Corporation" nach ihren eigenen, ver
öffentlichten Betriebsangaben und nach Verrechnung 
aller Kosten, Verwaltung und Lizenzgebiihren, einen 
Nutzen von ungefähr 11 bis 12 slt au jeder Tonne der 
behandelten alten Abgänge, was einem monatlichen 
Nutzen von iJ 10.000 (K 240.000) entspricht. 

Zur Kritik Dr. Ingenieur l 1erdinand Hagemanns über die freitragbareu Atmungsapparate 
in seinem Buche „Bergmännisches Rettungs- und Feuerschutzwesen in tler Praxis und 

im Lichte der Bergpolizeiverordnungen Deutschlands und Österreichs." 1
) 

Von Ingenieur Gustav Ryba, k. k. Bergverwalter, Brüx. 

In dem obgenannten \Verke werden die freitrag
baren Atmungsapparate „Pneumatogen" und „Aerolit", 
welche von österreichischen Ertindern herrühren und die 
neuesten Typen in der Entwicklungsgeschichte dieser 
Apparate vorstellen, sehr abfällig kritisiert., ja von einer 
Beniitzung im Ernstfalle direkt ausgeschlossen, ohne aber, 
daß dieses vernichtende Urteil durch Anführung einer 
Reihe von ungünstigen Versuchsergebnissen dieser zwei ge
nannten Apparattypen irgendwie begründet würde. Da
gegen werden die Apparate der Shamrock-, \Vest
falia- und Drägertype als die gediegensten und brauch
barsten Einrichtungen bezeichnet, dabei aber nur die 
Vorteile dieser Typen erwähnt, ohne jedoch auch auf 
deren Nachteile ausführlicher einzugehen. 

Nun gibt es leider heute noch keinen Rettungs
apparat, der nur Vorteile und gar keine Nachteile hätte 
und so besitzen auch die drei genannten Apparattypen -
namentlich die Shamrocktype - ihre Nachteile. Daß 
man auch hier das Ideal eines freitragbaren Atmungs
apparates noch nicht geschaffen hat, das wissen die be
züglichen Apparate bauenden Firmen selbst; so sagt 
Ingenieur Bernhard Dräger in seinem auf dem ersten 
internationalen Kongresse für das Rettungswesen zu 
Frankfurt am Main im Jahre 1908 gehaltenen Vortrage, 
betitelt "Zur Physiologie des Rettungsapparates mit 
komprimiertem Sauerstoff" - "Mit meinen heutigen 
Ausführungen will ich durchaus nicht behaupten, daß 
der Rettungsapparat für komprimierten Sauerstoff seine 
höchste Vollkommenheit bereits erreicht hat. Doch wage 
ich zu behaupten, daß der Apparat seine Kinderkrank
heiten nunmehr überwunden hat." 2) 

1) Vortrag gehalten am 24 . .April 1909 im l!onta.nistischen 
Klub zu Brüx. 

2} Bericht über den ersten internationalen Kongreß für 
Rettungswesen zu Frankfurt am Main, 10. bis 14. Juni 1908, 
Band I. 

Der Pneumatogen wird von der Firma 0. N euperts 
Nachfolger in~W'ien und der Aerolit von der Hanse
atischen Apparatebauanstalt vorm. Ludwig von 
Bremen in Hamburg erzeugt. Die Shamrocktype 
- aus den Apparaten des um das Rettungswesen im 
Berg baue hoch verdienten Bergwerksdirektors G. A. Meyer 
der Bergwerks-Aktiengesellschaft „Hibemia" in Herne 
entstanden - wurde nur bis zum Jahre 1906 als 
„Westfalia-Brusttype .Modell 1906" von der 
Armaturenfabrik "Westfalia" zu Gelsenkirchen 
fabriziert. Von der zuletzt genannten Unternehmung 
rühren auch die \Vestfaliatypen her, wobei die 
.Modelle 1907 und 1908 und bei jedem Modelle die 
.Mundatmungstype sowie die Heimtype zu unter
scheiden sind. Die Drägertype wird von dem Dräger
werk in Lübeck erzeugt und es kommen hier die 
Heimtype Modell 1906 sowie die Mundatmungs
type Modell 1907 in Betracht. 

Die Shamrock-, Westfalia- und Drägertype 
sowie der Pneumatogen sind Regenerationsapparate, 
während der auf der Benützung von fliissiger Luft 
basierende .,Aerolit" - eine Erfindung des öster
reichischen Ingenieurs Otto S u es s in Mährisch-Ostrau 
-zu den Reservoirapparaten gehört, welche Apparate 
die Ausatmungsprodukte ins Freie gelangen lassen, ohne 
dieselben wie die Regenerationsapparate durch Entfernung 
der Kohlensäure und des Wasserdampfes zu regenerieren 
und dadurch wieder atembar zu machen. 

Die Shamrock-, Westfalia- und Drägertype 
benützen den Sauerstoff in Form des hochgepreßten 
Gases, während der Pneu matogen - eine Erfindung 
der österreichischen Professoren Dr. .M. Bam b erger 
und Dr. Friedrich Bö c k im Vereine mit Ingenieur 
Friedrich W anz, dem Chef der Firma 0. N euperts 
Nachfolger in Wien - den Sauerstoff in Form eines 
festen, sauerstoffreichen Präparates, des Kaliumnatrium-
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superoxydes (KNa0,1) benützt, welches durch die Ein
wirkung der Kohlensäure (COQ) und des Wasserdampfes 
(H~ü) der Ausatmungsluft d~n Sauerstoff in Gasform 
abgibt und hiebei unter einem eine Regeneration der 
Ausatmungsluft bewirkt. 

Gleich einleitend will ich bemerken, daß ich seit 
der Bearbeitung meines in der Zeitschrift des Zentral
verbandes der Bergbaubetriebsleiter Österreichs 
erscheinenden Aufsatzes "Das Rettungswesen im 
Bergbaue" mit allen obgenannten Firmen in sehr 
regem Verkehre stehe und daß es mir ganz und gar 
ferne liegt, mich zum Anwalte des einen oder des anderen 
Systemes aufzuwerfen. Ich beabsichtige nur - auf 
Grund meiner mehrjährigen Beschäftigung mit dem 
Grubenrettungswesen und seinen Einrichtungen sowie 
auf Grund der persönlichen Ausprobung aller einschlägigen 
Apparattypen (zum Teile auch im Ernstfalle) bis zu 
ihrer maximalen Benützungsfähigkeit - meine Ansichten 
über die in Frage kommenden Apparatsysteme abzugeben, 
hauptsächlich jedoch nach jener Richtung hin, wo sich 
dieselben mit den Anschauungen Dr. Hagemanns nicht 
gänzlich decken. 

Es soll hier auch das abfällige Urteil Dr. Hage
manns über den Pnemnatogen und Aerolit, soweit als 
dies nicht bereits anderweitig geschehen ist '1), richtig 
gestellt und die im Werke Hagemanns nur mit wenigen 
Schlagworten notdürftig gekennzeichneten Vorteile der 
beiden zuletzt genannten Apparate ausführlicher gebracht 
werden. Die sachlichen Ausführungen über den Pneumatogen 
und den Aerolit sollen durch Versuchsergebnisse be
gründet werden, wodurch gleichzeitig einem vielfach ge
äußerten \Vunsche entsprochen wird. 

Schließlich sollen die den Rettungsapparaten mit 
komprimiertem Sauerstoff anhaftenden Mängel, die in 
dem mehrfach genannten \V erke äußerst oberflächlich 
berührt werden, bei voller Objektivität, erschöpfender 
erörtert werden. 

Die Apparattypen Shamrock, Westfalia und 
Dräger sollen zusammenhängend behandelt werden, 
während die Apparate Pneumatogen und Aerolit wegen 
ihrer differenten Konstruktionsprinzipien getrennt be
sprochen werden müssen. 

* * 
* 

Dr. Hagemann sagt auf Seite 131/1~2 wörtlich: 
"Wenn auf der einen Seite auch das Gewicht der frei
tragbaren Atmungsapparate der Shamrock-, Westfalia
und Drllgertype ein beträchtliches ist, wenn diese Apparate 
auch eine Anzahl empfindlicher, fein -mechanischer Teile 
enthalten, so muß auf der anderen Seite doch unbedingt 
betont werden, daß sie jedem anderen schon deswegen 

a) „Zur Kritik Hagemanns über den Pneu.ma.togen" 
yon Dr. Fr. Böck in Nr. 46 vom 14. November 1908 der 
Osterr. Ztschr. f. B. u. Hüttenw. und ferner „Das Gruben
rettungswesen mit besonderer Beritcksichtigung von unter
irdischen Rettungsstat.ionen und Beziehung auf die jüngsten 
Katastrophen" von .k. k. Oberbergrat Dr. J. Mayer in den 
Nr. 49 und 50 der Österr. Ztschr. f. B. u. Hüttenw., 1908. 

,·orzuziehen sind, weil sie eben durch ihre fein-mechanischen 
Bestandteile in einwandfreier Form die Möglichkeit 
gewähren, sich jederzeit und zuverlässig über das 
in ihnen befindliche Quantum an Atmungsnahrung, in 
diesem Falle also an Sauerstoff, unterrichten zu können. 

Außerdem besitzen die genannten Apparate den 
Vorzug, daß sie, nachdem sie einmal in Betrieb gesetzt 
sind, während ihrer zweistündigen Benützungsdauer 
keinerlei Handgriffe seitens des Rettungsmannes 
benötigen. 

Freitragbare ·Atmungsapparate, welche diP-sen 
Hauptforderungen nicht voll und ganz ent
sprechen, haben in der Tat keinen Anspruch darauf, 
als sicher für die Benützung im Ernstfalle bezeichnet 
zu werden und müssen deshalb auch für denselben bei 
kritischer Betrachtung ohne weiters ausgeschieden 
werden." 

Mit wenigen Worten, von der Benützung im Ernst
falle sind alle freitragenden Atmungsapparate (Rettungs
apparate) auszuscheiden, bei denen nicht jederzeit eine 
zuverlässige Orientierung über die jeweilig mögliche 
Beniitzungsdauer des Apparates gestattet ist und bei 
denen während ihrer Benützung Handgriffe seitens des 
Apparatträgers erforderlich sind. 

Gemäß Punkt 6 auf Seite 134- "Der Pneumatogen 
gibt nicht die Möglichkeit, jederzeit über die im Apparate 
noch vorhandene Atmungsnahrung unterrichtet zu sein" 
und des Punktes 8 auf Seite 135 - „Es ist ferner sehr 
bedenklich, wenn der Rettungsmann, während er sich 
in unatembaren Gasen befindet, an seinem Atmungs
apparate irgend welche, und seien es schein bar selbst 
die einfachsten Handgriffe vornehmen muß" (Einschaltung 
der Rückzugspatrone) - wäre somit der Pneurnatogen 
von einer Benützung im Ernstfalle auszuschließen. 

Nicht besser ergeht es dem Aerolit, bei dem gemäß 
Punkt 5 auf Seite 145 - "nicht die Möglichkeit vor
handen ist, jederzeit über das im Vorratsbehälter be
findliche Quantum Atmungsnahrung, also flüssiger Luft, 
einwandfrei unterrichtet zu sein" - und ferner - siehe 
Punkt 1 auf Seite 139 - "während der Benützung 
des Apparates durch das unvermeidliche Putzen des 
Diagonalrohres Handgriffe seitens des Apparattrll.gers er
forderlich werden." Bezüglich des Aerolits heißt es auf 
Seite 146 ausdrücklich „Aus der Schilderung des Aerolits 
dürfte hervorgehen, daß dieser Apparat, so wünschens
wert dessen Einführung wegen seiner einfachen Kon
struktion und wegen der vorziiglichen Eigenschaften der 
Einatmungsluft auch wäre, keineswegs für die Benützung 
im Ernstfalle tauglich ist." 

1. Freitragbare Atmungsapparate mit Benützung 
des verdichteten Sauerstoffes der Shamrock·, 

Westfalia- und Drägertype. 
Wir wollen zunächst untersuchen, wie weit bei 

diesen drei Apparattypen den für die Benützungsfll.higkeit 
der Apparate im Ernstfall seitens Dr. Hagemanns 
aufgestellten und bereits zitierten zwei Hauptforderungen 
entsprochen wird. 
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A) Erste Forderung: Steter und zuverlässiger 
Einblick in die Menge der Atmungsnahrung. 

Fiir diesen Zweck ist bei allen drei genannten 
Apparattypen ein Manometer vorgesehen. Nun ist be
kanntlich das Manometer auch kein vollkommen ver
läßliches Instrument. Erfahrungsge°mäß zeigen alle 
Manometer mit der Zeit falsch, was durch die Abnahme 
der Elastizität der Platten, Membranen oder Federn 
bedingt wird. Bedenklich wird es, wenn das Manometer 
zu hoch zeigt. Er gibt dann einen größeren Sauerstoff
vorrat an, als er in den Flaschen tatsächlich vorhanden 
ist, so daß der Apparatträger eine längere Beniitznngs
dauer seines Apparates abliest, als sie tatsllchlich zu 
erreichen ist. Dr. Hagemann selbst sagt in seiner 
Abh:rndlung ,. 'I'rnppe und Gerätewagen der Bergwerks
g·esellschaft Hibernia fiir den Rettungsdienst" im Essenrr 
Glückauf Nr. 23 vom 6. Juni HJ08, daß er bei den 
~[anometern Fehler bis zu 15 at konstatierte, was einer 
Beniitzungsdauer des Apparates von 15 Minuten ent
spricht. Es macht dies bei einer Gesamtbenützungs
dauer des Atmungsapparates von zwei Stunden 12·5°/0 aus. 

Dr. Friedrich Bö c k spricht in seiner bereits ge
nannten Entgegnung von Fehlern bis zu 20 und 30°/0 • 

Ferner ist es erwiesen, daß die bei den Sauerstoff
apparaten angewendeten Manometer in den meisten Fällen 
bei niedriger Spannung, also gerade zur kritischen 
Zeit, fehlerhaft zeigen. 

Es muß hier auch konstatiert werden, daß bei 
allen drei genannten Apparattypen es dem Apparatträger 
gar nicht möglich ist, in die Menge seiner Atmungs
nahrung s e 1 b s t Einblick zu nehmen, da ja das Manometer 
fix am Rückengestelle angeordnet ist. Dieser Nachteil 
entfällt bei dem in diese Grnppe der Regenerations
apparate rangierenden Wegapparat des Bergwerks
direktors William Edward Garforth sowie bei dem 
neuen Fle ußapparat der Firma Siebe, Gorman & 
Co. in London, bei welch beiden Typen das Manometer 
vorne an der Brust situiert ist und daher vom Apparat
träger selbst eingesehen werden kann. 

Weiters muß beachtet werden, daß in den meisten 
Revieren der Rettungsdienst derart organisiert ist, daß 
eine bestimmte Anzahl von Rettungsleuten - zwei oder 
vier - von einem Führer begleitet wird, dessen Haupt
aufgabe die Überwachung der ihm zugeteilten Mann
schaft und die Beobachtung ihrer Vorräte an Atmungs
nahrung ist, damit das Rettungspersonal sich ganz und 
gar der eigentlichen Rettungsarbeit widmen kann. Der 
Führer muß somit an zwei oder vier Manometern die 
Ablesungen vornehmen, wobei ein Mann der Rettungs
mannschaft wieder am Manometer des Führers ablesen 
muß, da ja der Führer selbst in die Menge seiner 
Atmungsnahrung keinen Einblick nehmen kann. Gewiß 
kann eine derartige Manipulation im Ernstfalle durch 
mannigfache Hindernisse sehr erschwert, wenn nicht 
manchmal geradezu unmöglich werden. 

Nach vorstehendem kann daher auch bei diesen 
Apparaten von keiner steten und absolut zuver-

lässigen Orientierung des Apparatträgers über die 
Menge seiner Atmungsnahrung oder über die mögliche 
Benütznngsdauer seines Apparates gesprochen werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.458. - Adolf Bleichert & Co. in Leipzig-Gohils. 

- Drahtseilbahuwagen mit doppeltem J,anfwerke. - Die 
Erfindung bezieht sich auf ein Fahrzeug für Seilhängebahnen 
mit zwei Laufwerken, von denen das eine oder beide von dem 
Gewichte der Last beeinflußte Seilklemmen tragen und besteht 
cla.rin, daß der Yerbind1tnf/Striiger der beiden Laufwerke, a11 
de111 die Last aufgehiingt ist, nicht 1111111ittelbar an dem Lauf
icei·kskörpe1· befestigt, sondern an den bzu:. die Lasfangl"ijfs
p1111kte dei· Zugseill.:le111men angeschlo.~sen ist. Das Fahrzeug 
besitzt die beiden Laufwerke a und b, die durch den Träger c 
miteinander verbunden sinrl. Letzterer trägt an einem zwischen 
den beiden Laufwerken liegenden Punkte d den drehbaren 
Bilge) e fiir das Lastaufnahmegefäß f. Mit dem einen Ende g 

NB. Buchst.abe b gehört zu der nächsten Rolle links. 

ist der Träger c mit Hilfe des Kreuzgelenkes h an dem 
Laufwerke b befestigt, wodurch ein Bewegen des Gehänge
trägers c sowohl in der lotrechten, als auch in der wagrechten 
Ebene gestattet wird. Das andere Ende i des Gehängeträgers 
c ist, um gleichfalls beide Bewegungen ausführen zu können, 
in ähnlicher Weise mit dem Laufwerkskörper a verbunden. 
Dieses Ende wirkt nun entweder unmittelbar oder mit Hilfe 
entsprechender Übersetzungen k l auf die an dem Laufwerke 
a angebrachte Zugseilklemme m, die mit Hilfe des durch die 
Wagenlast f auf das Gehänge e und den Träger c übertragenen 
Druckes das Zugseil n festklemmt. Hie bei ist es einerlei, in 
welcher Art diese in den verschiedensten Formen bekannten 
Zugseilklemmen m für Gewichtsbelastung ausgebildet sind und 
ob dieselben fllr Ober- oder Unterseil bestimmt sind. 
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Nachweisnng über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im Juni 1909. 

(Zusammengestellt Im k. k. Mlnlstel'ium rdr öffentliche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 

1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . . 
2. Rossitz-Oslawaner Revier . . . . . . 
3. Mittelböhmisehes Revier (Kladno-Schlan) 
4. Westböhmisches Revier (Pilsen-Mies) 
o. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 
6. Galizien . . . . . . 
7. Die übrigen Berg baue . 

1 Rohkohle (Ge- , 
1 s&mtförderuog) 

1 

q 

1 

6,116.807 1 

384.682 1 

2,160.344 
1,040.629 

352.839 
1,007.768 

91.973 

Briketts Koks 
q q 

35.098 l 1,454.777 
74.000 

1 

49.411 

28.590 1 9.300 
7.980 

300 

Zusammen Steinkohle im Juni 1909 11,155.042 tai' 988 1,521.468 

" n n n 1908 10,815.164 94.0ii8 1,559.221 

Vom Jänner bis Ende Juni 1909 68,184.461 862.176 9,051.289 
n n 

B. Braunkohlen: 

1. Brüx-Teplitz-Komotauer Revier . . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier 
3. Wolfsegg-Thomasroither Revier 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier 
5. Voitsberg-Köflacher Revier . . 
6. Trifail-Sagorer Revier . . . . 
7. Istrien und Dalmatien . . . . 
8. Galizien . . . . . . . . . .. 
9. Die übrigen Bergbaue 

10. n n n 

der Sudetenliinder 
„ Alpenländer . 

n n 1908 70,063.030 724.157 9,461.539 

! Rohkohle (Ge- i . \Koks(K&umazit, 

l~~{:E~)i ·~~::" ~rudo," dglJ 

2,825.259 1 132.205 -
285.184 1 

753.0.t8 1 

582.533 
870.950 
213.000 

9.400 
224.4::!4 1 

552.339 1 

Zusammen Braunkohle im Juni 1909 20,527.594 1 135.115 
n n n n 1908 19,407.788 1 135.567 16.864 

Vom Jänner bis Ende .Juni 1909 1 126,069.882 1) 

134,302.263 
885.271 
953.049 

123.013~) 

180.782 n n n 1908 

1
) llit Beriicksichtigung der nachträglich festgestellten Förderung bei einem Bergbau in Vorarlberg (Gruppe 10) per 

8961 q vom Jänner bis inkl. Mai d. J. 
2

) Mit Berücksiehtigung der nachträglich erhobenen Produktionsziffer pro Mai d. J. per 26.630 q. 

Notizen . 
.. „Bergrechtliche Blätter." Mit der heutigen Nummer 

der „Osterr. Ztsehr. f. B.- u. Httw." gelangt als Beilage das 
dritte Heft des vierten Jahrganges der Vierteljahrschrift 
„Bergrechtliche Blätter~ zur Ausgabe. Dasselbe enthält zwei 
Ab h an d 1 u n gen, und zwar erstens den zwölften Artikel 
„Zur Revision des allgemeinen Berggesetzes" von 
Dr. Ludwig Haberer, k. k. Senatspräsidenten i. R., in welchem 
die §~ 123 bis 127 ABG. von den Rechten des Bergwerks
eigentümers auf die Gewinnung vorbehaltener und nicht vor
b~_haltener Mineralien behandelt werden, zweitens einen Aufsatz 
„Uber die Grubenwässer" von Heinrich Barvik, 
k. k. bergbehördlichen Adjunkten, worin nach Erörterung der 
nach dem geltenden Berggesetze bezüglich der Grubenwässer 
bestehenden rechtlichen Beziehungen auch Reformvorschläge 
gemacht werden. - In dem Abschnitte „Gesetze uncl 
Verordnungen" ist der am 26. April 1909 im Ab
geordnetenhause des österreichischen Reichsrates eingebrachte 
(zweite, wesentlich abgeänderte) Gesetzentwurf, betreffend die 
Abänderung des allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 1854, 
RGBI. Nr. 146 (und zwar insbesondere die Aufhebung der 
Bergbaufreiheit für die Aufsuchung und Gewinnung der Mineral
kohlen und die Statuiernng des staatlichl'n Kohlenresen·ats), 
samt den „Erläuternden Bemerkungen" abgedruckt. - Die 
Rubrik „Entscheidungen und Erkenntnisse" bringt 
fünf unangefochten gebliebene Ministerialentscheidungen in 

Bergbausachen und sechs Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts
hofes. - Am Schlusse folgt unter „Literaturbesprechung·' 
ein kurzer Hinweis auf eine in der „Montanistischen Rund
schau 1909" erschienene Abhandlung von Dr. jur. Heinrich 
Reif über die oben erwähnte Berggesetznovelle un<l über die 
durch Schluß der vorletzten Session obsolet gewordene uncl 
bisher noch nicht wiedereingebrachte Regierungsvorlage, be
treffent! die Arbeiterausschüs~e und die Sicherheitsmänner beim 
Bergbau. Dr. L. H. 

Herstellung von Aluminium aus natllrlichem ßauxi1. 
H. Herrenschmidt, Paris. Bisher mußte der Bauxit vor 
der Verarbeitung zu Aluminium gereinigt werden. was mit 
erheblichen Kosten und Wärmeverlusten verbunden war. ~ach 
vorliegendem V erfahren gesehieht die Reinigung des rohen 
Bauxits in einem Arbeitsgang mit dem Umwandlungsprozeß, 
cl. h. der Zersetzung der Tonerde zu Aluminium; auch werden 
verwertbare Nebenprodukte gewonnen. Man behandelt gemäß 
D. R. P. 204.004 den rohen Bauxit im elektrisehen Ofen mit 
einer Borverbindung und Kohle, um durch Abscheidung des 
Eisens und der Kieselsäure reinen geschmolzenen Bauxit zu 
erhalten. Die so erschmolzene gereinigte Tonerde wiril in 
einen anderen Teil des Ofens oder einen zweiten Ofen abge
zogen, wo sie nach den üblichen Verfahren auf Aluminium 
verarbeitet wird. Als Nebenprodukt erhält man ein mit Bor 
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lt>gi•·rte;; Ei:;l•n vu11 sehr crheLlid1er Härte. (D. R. P. 205.790 
v. lU. Jänner. 1908, durch Chem.-Ztg. 1909.) 

Vanadiumstahl. H. Auchy, Philadelphia. Verfasser 
wirft die Frage auf, oh tatsächlich dem Vanadiumstahl die 
ihm seit seinem Erscheinen auf dem Markt erwiesenen An
preisungen zukommen. Er stellt ihn diesbezüglich in Vergleich 
mit Nickel- und Chromstahl und zeigt, daß eigentlich nur sehr 
wenig Versuche iiber Vanadiumstahl vorliegen, sodaß es darauf
hin noch nicht gerechtfertigt ist, ihn als das Beste hinzustellen. 
Dies begründet er an Versuchsergebnissen und erläutert, daß 
die Hauptwirkung des V a.nadiumgehaltes in der Desoxydation 
besteht. Er geht dann auf die chemische Bestimmung des 
Vanadiums in Eisen ein, die bekanntlich durch Heduktion 
mittels starker HCl zu V20 4 , Verdampfung mit Hß01 behufä 
vollständigen Austreibens von HCl und Titration mit Per
manganat erfolgt. Nach A. Blair soll jedoch diese Methode 
nur dann richtige Resultate geben, wenn vorher das Fe ausge
schieden wird. Gegen diese Angabe wendet sich Verfasser und 
begründet durch die von ihm veröffentlichen Versuche, daß 
dies tatsächlich nicht erfonlerlich sei, besonders wenn man in 
kalter Lösung (3!i0c111") titriert. Treadwell wies du.rauf hin, 
daß konzentrierte Salzsäure V20~ zu einem schwankenden Ge
menge von V~0 1 und V~Oa reduziert. Aus diesem Grunde 
schliigt Verfasser vor, die Fhissigkeit vor dem Filtrieren noch
mals einzudampfen, um V/Ja zu V20 1 zu oxydieren. (lron 
Age 1908, Bd. 82, S. 1357 -1358, durch „Chem.-Ztg." 1909.) 

Literatur. 
Laboratoriumsbuch fllr die ßraunkohlenteerindustrie. 

Von Dr. Ed. Graefe, Dipl. Ing. Jllit 65 Abbildungen im 
Text. Halle a. S. Druck und Verlag von Wilhelm Knapp 1908. 
Preis M 6·60. 

Das vorliegende Buch. welches den sechsten Band der 
von L. Jlfax Wohlgemuth herausgegebenen Laboratoriums
bücher für die chemische und verwandte Industrien bildet 
und den Anforderungen dieser Sammlung vollkommen entsi:richt, 
ist als eine Ergänzung zu dem vom Verfasser im gleichen 
Verlage erschienenen Werkchen „Die Braunkohlenteerindustrie" 
gedacht. Während im letzteren die Arbeitsweisen der Technik 
in kurzen Zügen geschildert werden, sind im vorliegenden 
Laboratoriumsbuche die Untersuchungsmethoden eingehend be
schrieben. 

Das inhaltsreiche 181 Seiten starke Buch zerfällt in 
folgende Abschnitte: 1. Untersuchung der Kohlen, 2. Unter
suchung der Schwelereiprodukte (Teer, Grudekoks, Schwelgas, 
Schwdwasser), 3. Untersuchung der Produkte zur Teer
destillation, 4. Untersuchung der zur chemischen Behandlung 

gelangenden Produkte, ö. Uuter1mchung der Abfallstoffe des 
JIIischprozesses, 6. Untersuchung von Paraffinmassen und 
Paraffinschuppen, 7. Untersuchung der zum Raffinieren des 
Paraffins dienenden Materialien, 8. Untersuchung des fertigen 
Paraffins, 9. Untersuchungen im Betriebe der Kerzengießerei, 
10. ~etriebskontrolle in der Kerzengießerei, ~1. Untersuchung 
der Oie, 12. besondere Untersuchung von Oien, 13. Unter
suchungen einiger Nebenprodukte derBraunkohlenteerdestillation, 
14. Untersuchung von Hilfsstoffen, l!i. Untersuchung des 
Braunkohlenh\~umens (lllontanwachses), 16. Untersuchung von 
Gasölen und Olgas. 

Der Verfasser, der auf dem Gebiete der Braunkohlenteer
destillation eine anerkannt erfolgreiche wissenschaftliche Tätig
keit. entwickelt, hat in seinem Buche eine Auslese von 
Methoden gebracht und viele wertvolle Anregungen gegeben; 
jeder technische Chemiker, <ler sich für dieses Gebiet interessiert, 
wird im vorliegenden Buche einen verläßlichen Flihrer finden, 
weshalb es bestens empfohlen werden kann. 

Prof. Rd. Donath. 

Amtliches. 
Der i'llinister für öffentliche Arbeiten hat auf Grun1l des 

Statutes der montanistischen Hochschulen in Leoben und 
Pfibram die Wahl des o. ti. Professors für höhere !lfathematik 
und Physik an der montanistischen Hochschule in Leoben 
Dr. Engelbert K ob ald, zum Rektor dieser Hochschule fiir die 
Dauer der Studienjahre 1909/ 10 und 1910.111 bestätigt. 

Der JIIinister fttr öffentliche Arbeiten hat den Berg
kommissär Hans Höfer in Mö.hrisch-Ostrau sowie den Berg-
kommissär und Revierbergheamten in Pilsen, Ottokar Lei
m in ge r, zu Oberbergkommissären und die Adjunkten Doktor 
Franz Rudy und Dr. Hermann Reiner in Briix zu Berg
kommissären, sämtliche im Stande der Bergbehörden unter 
Belassung in ihrer gegenwärtigen Dienstesverwendung ernannt. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den Bergeleven 
Hugo Cmyral in Cilli zum Hiittenmeister und die Bergeleven 
Johann Nager in Kirchbichl, Ludwig Forste r und Karl 
Ulrich in Brüx zu Bergmeistern, sämtliche in provisorischer 
Eigenschaft, im Stande der staatlichen l'llontanverwaltungs
Beamten ernannt. 

Das Präsidium der oberösterr. Finanzdirektion hat den 
Salinenverwaltungsadjunkten Rudolf End r es von der Salinen
verwaltung Ebensee nach Bad Ischl und den Bergeleven Karl 
Krieger von der Salinenverwaltung Bad Ischl zu jener in 
Ebensee versetzt. 

Metallnotierungen in London am 23. Juli 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 24. Juli 1909.) 
Preise per englische Tonne 8. 1016 kg. 

Metalle 

Kupfer 

" 
" 
" Zinn 

Blei 

" Zink 
Antimon 
Quecksilber 

Marke 

_____ _ _____ ----·----
0
/o II 

Tough eake fl 21/ 2 I' 
Best selected. 'I 21

/ 

Elektrolyt. i netfo 1 

Standard (Kassa). ' netto I 
Straits (Ka~sa) . . . 1 netto 1 

Spanish or soft foreign 21/ 

English pig, common . 1 31/ i 
Silesian, ordinary brauds . 1 netfo 
Antimony (Regulus) . . . . . :! 3'/~ 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche jj 3 

Letzter 
Monats

Durchsrhn. 

fi l sh j d II fi 1 sh J d IJlon.11 
~~~~=c====c==~==:~======~ 

621 0 01'1 
~; 1 0 0 1 

59 '17 6!i 
133 6 00 

1

1'1, 

12 10 
12 15 -1 
21 15 1j 
29 -I, 

s j5 oil 

63 0 0 62.18.9 
63 0 0 63.2.6 
64 - - 63.12.6 
60 0 0 8 59.15.33/4 

133 7 6 ~ 133.12.6 
12 11 3 ·a 13.2.6 
12 17 6 = 13.7 .211, 
21 17 6 ...... 22 
30 - - 1 30.15.0 
8 5 -11 "')8.6.10'/~ 

W. ?. 
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Die Eisenhütten Südrußlands. 
Ein Reisebericht von Ziv.-Ing. Z. ßiclski. 

(Schluß von S. 483.) 

Das Roheisen wird in zumeist elektrisch betriebene 
Pfannen von 8 bis 12 t Kapazität abgestochen und gelangt 
im flüssigen Zustande in die Stahlwerke resp. in die 
Roheisenmischer. Das Gießereiroheisen allein wird in 
Gänsen verladen und aufgehoben, wobei Menschenhände 
die wichtigste Rolle spielen. Alle übrigen Materialien 
werden durch mechanische Vorrichtungen fortbewegt, bei 
welchen in der Regel die elektrische Energie zur An
wendung gelangt. 

Es ist selbstverständlich, daß die Hochöfen, die 
Stahl- und die Walzwerke möglichst nahe aneinander 
liegen, um das zu bewegende Material den atmophärischen 
Einflüssen nicht auszusetzen und größere Wärmeverluste 
zu vermeiden. 

Analog den Stahlwerken haben auch die Walzwerke 
das Bestreben, die Temperatur der frischen Ingots für 
sich auszunützen und verwenden nur ausnahmsweise 
kalte Ingots. 

Zur Ausgleichung der Wärme der frischen Ingots 
sind in den südrussischen vValzwerken beinahe durch
gehends Gjerssche Wärmegruben eingeführt, u. zw. mit 
und ohr.e Gasbeheizung. Neben den Wärmegruben be
sitzen die Walzwerke zum Aufwärmen kalter Ingots 
horizontale ·wlirmeöfen mit Gas- oder Flammenheizung. 

Die Beschickung dieser Üfen geht in der Regel mit 
Hilfe entsprechender hydraulischer Vorrichtungen vor eich. 

Das Lieblingsprodukt der südrussischen Eisenwerke 
bilden die Eisenbahnschienen, für deren ausschließliche 
Erzeugung einige Hütten entstanden sind. Die Fabrikation 
derselben wurde auch dementsprechend vervollkommnet 
und überflügelte in dieser Hinsicht so manches alte 
europäische Werk. 

Der Bau so ungewöhnlich großer Eisenbahnlinien, wie 
die sibirische und transkaspische Bahn, beanspruchte 
ganz gewaltige Mengen von Oberbaumaterial und bildete 
hiedurch eine natürliche Basis für die Entwicklung des 
Eisenhüttenwesens in Rußland, um so mehr, als die 
Regierung, wie bereits erwähnt, bereitwilligst diese In
dustrie unterstützte. 

Manche Hütten, wie diejenige von Druzkowka, Eigen
tum einer französischen Aktiengeseschaft, und das \Verk 
"Pietrowskaja" in J enakiewo (Russo-belgiecbe Ges.) ent
standen auf Grund von im voraus erteilten Bestellungen. 
Und dieselben waren nicht klein und die Preise vor
züglich. Die Hütte llruikowka erhielt im Jahre 1893 
eine Bestellung von 100.000 t Schienen, lieferbar im 
Laufe von drei Jahren zum Preise von 1·55 Rubel pro 
1 Pud (zirka K 24·- pro 100 kg), diejenige in Jena
kiewo hatte 250.000 t Schienen in sechs Jahren zu 
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liefern zum Preise von 1 ·37 Rubel pro Pud. Angesichts 
des heutigen Marktpreises der Schienen von 1·12 Rubel 
pro Pud waren das sehr aneifernde Preise. (Im Jahre 1887 
erzielte das Werk Hughes den Preis von 2·40 Rubel 
pro 1 Pud Schienen, d. i. K 37·- pro 100 kg.) Die 
österreichischen Staatsbahnen zahlen rund K 18·- pro 
100 kg Schienen. 

Das Werk Druzkowka baute ein Walzwerk, welches 
===...,· mit den neuesten Einrichtungen ausgestattet wurde. Eine 

dreizylindrige horizontale Reversiermaschine von 3500 PS 
Nutzleistung betätigt drei Walzenpaare eines Durchmessers 

• von 810, 775, resp. 775 mm. Ingots eines Querschnittes 
von 42 X 42 cm, zirka 1700kg schwer, geben sechs Schienen 
normaler Länge (8·5 m). 

Das Walzen dauert 4 1 /Q bis 5 Minuten; es könnten 
also 60 Stück Schienen pr·o· Stunde, d. i. 1440 Stück 
in 24 Stunden geliefert werden. Die Praxis ist von 

• dieser theoretischen Ziffer nicht weit zurückgeblieben, 
denn das Walzwerk liefert bei vollem Betriebe bis 
1200 Stück Schienen in 24 Stunden. 

Die Arbeiterzahl beträgt: 

Walzer 4 (je zwei vorn und hinten) 
Maschinisten 6 

Zusammen lOMann und ein Bursche; 

es entfallen somit auf einen Arbeiter 100 bis 120 Schienen 
pro 24 Stunden! 

Dieses 'Verk lieferte für die Industrieausstellung 
in Niznyj-Nowgorod im Jahre 1896 als Paradestiick 
eine Schiene von 80 m Länge. Das entsprechende Ingot 
wog 4000 !.·g. Dieses Walzwerk ist das einzige in Süd
rußland, in dem die Schiene in einer Hitze fertiggewalzt 
wird. Die anderen Schienenwalzwerke sind derart ein
gerichtet, daß die in der Blockwalzenstraße vorgewalzten 
Ingots geschnitten und sonach in der Regel vorgewärmt 
werden, ehe sie zu der Fertigstraße gelangen. Ein 
Hauptfehler dieser sonst musterhaften Anlage ist, daß 
die Schienen zur Appretur um 90° gedreht werden müssen. 
Diese mißliche Anordnung mußte wegen Platzmangel ge
troffen werden. 

Ein größeres und neueres (im Jahre 1903 gebautes) 
Schienenwalzwerk ist dasjenige von Kamienskoje (Eisen
werk „Dnieprowskij Sawod"), welches in nebenstehender 
Figur veranschaulicht wird. 

In einer Entfernung von 14 m vom Stahlwerk be
findet sich das Walzwerksgebäude von 160111 Länge und 
50·8 m Breite. Das Intervall von 14 111 ist ebenfalls 
gedeckt und dem Walzwerke einverleibt, welches somit 
über eine Länge von 17 4 m verfügt. 

Die heißen Ingots werden mittels elektrischer Krane 
in Gjersschen Ausgleichgruben G, deren es 40 gibt, 
untergebracht. Kalte Ingots werden in 16 Wärmegruben G1 
oder in zwei horizontalen Öfen H angewärmt. Diese Öfen 
besitzen zwei gemeinschaftliche Regeneratoren R zur Gas
erzeugung. Außer dem bereits erwähnten Kran bestehen 
bei den Wärmeöfen noch zwei andere Hebewerk.zeuge, 
von denen eines, ebenfalls ein elektrischer Brückenkran, 
das andere hingegen ein hydraulischer Drehkran ist, 
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welche zur Beschickung der Üfen dienen und die Ingots 
auf die Rollengänge r des Vorwalzwerkes 1V zu schaffen 
haben. Letzteres hat eine Zwillingsreversiermaschine llf 
der Firma Eberhardt & Sehmer von 5000 PS Stärke, 
Zylinderdurchmesser 1100 mm, Hub 1200 111111, Touren
zahl 180. Die Stephensonkulissen werden mittels eines 
Dampfzylinders von 250 mm Durchmesser und 580 mm Hub 
verstellt. Die Stahlgußwalzen haben 1100 mm Durch
messer und 2900 mm Länge, deren Zapfen einen Diameter 
von 600 mm und 480 mm Länge. Eine Walze wiegt 
25 t. Die vertikale Bewegung dieser \Valzen wird durch 
hydraulische Zylinder und ein System von Hebeln und 
Zahnrädern bewirkt. Die Druckschrauben haben 300 111111 im 
Durchmesser. Die Rollengänge werden mittels zweier 
identischer Dampfmaschinen m von je 40 PS betätigt. 
Die Querbewegung des Walzgutes und das Umkanten 
desselben besorgt eine hydraulische Vorrichtung lt. Das 
halbfertige Produkt gelangt auf Rollen zur Säge S und 
Schere Scli. Erstere schneidet Stücke von 400 X 200 111111 

Querschnitt bei 1200 Umdrehungen in der Minute; sie 
wird durch einen Elektromotor von 50 PS angetrieben. 
Die Vorwärtsbewegung wird hydraulisch bewirkt. Die 
Schere schneidet Blöcke von 650 X 300 bis 200 X 200 mm 
Querschnitt mit hydraulischer Kraft bei einem Drucke 
von 512 af 1 welcher von einem Multiplikator Jfp mit 
8 at Druck erzeugt wird. Die Horizontalbewegung des 
Schlittens wird mittels Dampfes bewirkt. Neben der 
Schere und der Säge befinden sich hydraulische Lade
vorrichtungen V, welche die geschnittenen Stücke auf 
\Vagen entweder zu den Wärmeöfen H 1 (wenn sie zu 
kalt sind) oder auf weitere Rollengänge bringen, mittels 
deren das \Valzgut zu den Fertigstrecken gelangt. 

Diese Walzenstraße ist mit einer ähnlichen Dampf
maschine .lf1 wie das Blockwalzwerk ausgerüstet, nur 
hat diese bei drei Zylindern eine Leistungsfähigkeit 
von 6000 PS. Die Kurbel- und Lagerzapfen ier Haupt
welle haben 480 mm Durchmesser bei einer Länge 
Von 250 111m der ersteren und 525 mm der letzteren. 
Die Kurbeln sind um 120° gegeneinander verstellt. Von 
einer Seite steht die Maschine mit einer Walzenstrecke Wt 
von drei Paar Walzen zum Fertigwalzen von Träger
eisen größter Profile in Verbindung, von der anderen 
Seite hingegen befinden sich zwei \Valzenpaare Ws für 
Schienen. Die Klauenkupplungen dieser Walzenstraßen 
und der Hauptwelle werden mittels hydraulischer Zylinder 
ein- und ausgeschaltet. 

Beide Walzenstraßen werden von einer gemein
schaftlichen Schiebebühne Sb bedient. Die Schiebebühne 
Wird durch einen 35PS-Elektromotor miteinerGeschwindig
keit von 100 m in der Minnte in Bewegung gesetzt. 
Ein ·ähnlicher Elektromotor dient zur Bewegung der 
Rollengänge. Nachdem diese Bühne eine Länge von 
nur 17·5 111 hat, genügt sie nicht zur Aufnahme lang 
gewordener Stäbe in den letzten Kalibern. Vor diesen 
Kalibern befinden sich kleine Bühnen sb und fixe sehr 
lange Tröge T, welche schief anfwärtsgehend am Dach
stuhl befestigt sind und zur Aufnahme bis 60 m langer 

Stäbe dienen, ohne Platz im \Yalzwerksraume selbst zu 
beanspruchen. 

Hinter den zwei Walzenstraßen befinden sich zwei 
Schiebebühnen Sb1 Sb2 , je eine für jede Walzenstraße. 

In der Verlängerung des Fertigkalibers sind Rollen
gänge r

1 
r

2 
vorgesehen, welche das fertige Erzeugnis zu 

den Sägen s resp. Scheren sch führen. Die Schnelligkeit 
der Bewegung beträgt hier 1500 111m in der Sekunde. 
Es gibt fünf Sägen und eine Schere, alles gebaut von 
der Charkower Lokomotivfabrik. 

Die geschnittenen Schienen resp. Träger werden 
auf dem zwischen den Sägen bestehenden Kühlrost unter
gebracht, auf dem sie mittels einer besonderen Vorrichtung 
verschoben werden. Diese Vorrichtung wird durch einen 
Elektromotor von 40 PS in Bewegung gesetzt. Die 
Kühlroste sind durch einen Rollengang r 8 geteilt, auf 
welchem die abgekühlten Stäbe in die Appreturwerkstätte 
gelangen. Diese \Verkstätte ist mit drei Pressen zum Aus
richten und je sechs Paar Fräsmaschinen sowie ebensovielen 
Bohrmaschinen mit drei Spindeln ausgestattet. Den Antrieb 
liefern 15 Elektromotoren von zusammen 165 PS. 
Sämtliche Maschinen dieser \Verkstätte stammen von der 
Charkower Lokomotivfabrik und von Gerlach & Pulst 
in \V arschau. 

In der Appreturwerkstätte befindet sich auch ein 
Fallwerk für Schienenproben sowie ein freier Raum, auf 
dem die fertigen Schienen bei der Übernahme besichtigt 
werden. In der Verlängerung dieses Raumes befindet sich 
unter freiem Himmel der Lager- und Expeditionsplatz. 
Dieser Platz wird von einem imposanten Laufkran bestrichen. 
Dieser Kran, von der Duisburger Maschinenfabrik geliefert, 
hat eine Tragfähigkeit von 3·5 t bei einer beiderseitigen 
Ausladung von 43 m. Zur Vorwärtsbewegung des Kranes 
mit einer Geschwindigkeit von 75 m in der Minute 
dienen zwei Elektromotoren von 40 PS. Die Laufkatze 
wird durch einen 8 PS-Motor bei einer Geschwindigkeit 
von 90 m in der Minute bewegt, die Hebewinde hingegen 
hat einen 16 PS-Elektromotor 1 mittels dessen die Last 
mit 12 111 pro Minute gehoben wird. Das Eigengewicht 
des Laufkranes beträgt 120 t. Bei normalem Betriebe 
ist dieses Walzwerk imstande, 40.000 Pud fertiges 
\V alzgut, d. i. 656 t oder 2500 Stück Schienen von 8·5 111 

Länge in 24 Stunden zu liefern. 
Das bereits erwähnte Eisenwerk "Pietrowskij Sawod ;: 

in Jenakiewo zeichnet sich durch eine besonders zweck
mäßige Ausnützung des zur Verfügung stehenden Terrains 
aus. Dieses Terrain, welches ein ständiges Gefälle vo11 
'/100 gegen den Wasserbehälter (von 2,500.000 m': 
Inhalt) hat, wurde durch Stützmauern in drei Terassen 
geteilt. Jede Terasse hat ein mäßiges Gefälle in der 
genannten Richtung zwecks Ableitung der Nieder
schlagwässer. 

Auf der ersten Terasse wurden sehr schöne Esta
kaden und Lagerplätze der Rohmaterialien, Koksöfen, 
mit Ofengasen geheizte Dampfkessel, eine Kohlenwäschn 
sowie die Gichtaufzüge der Hochöfen untergebracht. Die 
zweite Terasse, 5 m unter der ersten gelegen und 36 m 
breit, nimmt vier Hochöfen, Cowpers und die Gebläse-
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maschinen auf (zwei Dampfgebläsemaschinen, zwei mit 
Hochofengas betriebene von Cockerill). In einem um 
5·75 m niedrigeren Niveau liegt die dritte Terasse, 
welche direkt durch den "\V asserteich begrenzt wird und 
eine Breite von 495 m hat. Hier finden wir die Gieß
hallen der Hochöfen, die Roheisenmischer, die Bessemer
und Martinstahl werke sowie die unmittelbar an erstere 
anstoßenden Walzwerke, weiter, am Teiche schon, die 
Lager- und Expeditionsplätze. Seitwärts stehen die 
Hilfsbetriebe, als Reparaturwerkstätte, Walzendreherei, 
Schamottziegelfabrik, elektrische Zentrale usw. 

Dieses Werk hat auch eines der größeren Schienen
walzwerke und ist imstande, zirka 400.000 Stück 
Schienen pro Jahr zu liefern. 

Mit der Eisenbahnschienenerzeugung befassen sich 
die fünf folgenden Eisenwerke Südrußlands: 1. „Duje
prowskij Sawod" in Kamienskoje, 2. „Noworossyjskij 
Sawod" in Juzowo (Hughes), 3. "Donieckij Sawod" in 
Druzkowka, 4. „Aleksandrowskij Sawod" in Jekaterinoslaw 
und ,5. nPietrowskiy Sawod" in Jenakiewo, welche zu
sammen zirka 25 Mill. Pud, d. i. zirka 410.000 t 
Schienen pro Jahr erzeugen können, deren umgerechnete 
Länge rund 12.000 km entspricht. 

Nachstehende Ziffern mögen zur Orientierung über 
die Entwicklung und Bedeutung rler südrussischen berg
und hüttenmännischen Industrie dienen. 

Im Jahr 1865 
Roheisenerzeugung der Erde, Tonnen 9,481.000 

" Rußlands, " 299.000 
Der ganzen Erzeugung, Prozent . . 31·5 
Reihenfolge . . . . . . . . . . 6. 

Aus obigen Ziffern ist zu ersehen, daß die Roh
eisenerzeugung Rußlands in den vier letzten Dezennien 
zehnfach gewachsen ist, und die Entwicklung der Eisen
hiittenindustrie in diesem Lande zweimal so schnell vor 
sich gegangen ist als in den übrigen Industriestaaten. 
Im neunten Dezennium des verflossenen Jahrhunderts 
sehen wir, daß die Roheisenerzeugung Rußlands sich ver
dreifacht, im letzten Dezennium verdoppelt sie sich; im 
Verhältnisse zur Welterzeugung hingegen wächst sie 
dreimal schneller als diese. 

Zur Kohlenförderung des ganzen Reiches trug Süd
rußland bei: im Jahre 1860 mit 32·80fo, 1870 mit 
36·830/o, 1880 mit 430/o, 1890 mit 49·90°/0 , 1900 
mit 68·93 °fo und 1905 mit 69·55 Ofo. 

Im letztgenannten Jahre förderte man im ganzen 
russischen Reiche 18,760.000t Kohle, wovon 13,048.000t 
auf Südrußland allein entfallen. Im gleichen Jahre 
betrug die Gesamtförderung von Kohle auf d':lr Erde 
928,051.000 t; Rußland steht auf siebenter Stelle, nach 
den Vereinigten Staaten Nordamerikas, England, Deutschland, 
Österreich-Ungarn (mit Braunkohle), Frankreich und 
Belgien, und trug bloß mit 2°/0 zur Weltförderung bei. 

Die Roheisenerzeugung Südrußlands betrug in den 
sieben ersten Monaten des Jahres 1908 67 ,094.089 Pud, 
d. i. rund 1,100.000 t, im ganzen Jahre 1906 hingegen 
102,1 06.350 Pud oder 1,653.000 t, was gegenüber den 
2,661.000 t Roheisens, die in ganz Rußland erzeugt 
wnrden, 62 ° ! 0 ausmacht. 

Die Roheisenerzeugung der Erde betrug im ge
nannten Jahre (1906) 59,075.000 t. Rußland steht also 
an fünfter Stelle (die Vereinigten ~taaten Nonlamerikas, 
Deutschland, England und Frankreich nahmen in dieser 
Reihenfolge die vier ersten Stellen ein) und seine Pro
duktion von Roheisen macht 4·5°/0 der "\Velterzeugung ans. 

Die Entwicklung der Eisenhüttenindustrie in Rußland 
im Verhältnisse zu derjenigen des ganzen Erdballes wird 
durch nachstehende Zusammenstellung charakterisiert: 

1880 1890 1900 1904 
18,331.000 27,()27.0:)0 41,032.000 45,419.000 

450.00J 1,453.000 2,878.000 2,1!78.000 
2·50 5·25 7·0 G·80 
7. 5. 4. 4. 

Wir wissen aus dem eingangs Gesagten, daß in 
dieser Epoche eben die südrnssische Industrie sich ent
wickelte und daß Rußland diesem Industrierayon seines 
Reiches die nicht zu unterschätzende Bedeutung unter 
den Eisenindustriestaaten zu verdanken hat. 

Der Anteil der Eisenindustrie Rußlands am Welt
markte sei durch nachstehende Ziffern gekennzeichnet, 
welche auf das erste Halbjahr 1908 Bezug haben: 

Vom Roheisen erhielten Deutschland 57, Österreich
Ungarn 100, England 42 und Italien 28~ Tausend Pud. 

Roheisen 

Eisen und Stahl 
(Schienen, 

Blech, Ingots 
USW.) 

Roheisen- und 
Stahlfabrikate 
(Hohre usw.) 

Maschinen- und 
M11sehinenteil 

Eisenbahn· 
wai:gons 

S1ück 

Einfuhr . . . . 154.000 1,241.000 
Ausfuhr . . . . 481!.000 3,582.000 

Die zweite Ziffer besteht hauptsächlich aus Schienen 
(3,081.000 Pud), welche von nachstehenden Staaten be
zogen wurden: Deutschland 2, Rumänien 215, England 
964, Italien 422, Dänemark 490, Ostindien 375, Süd
amerika 613 Tausend Pud. 

Wir ersehen daraus, daß Rußland mehr Hütten
erzeugnisse ausführt als kauft. \Vas die weitere, feinere 
Verarbeitung des Eisens in Maschinen und dergleichen 
vollkommeneren Erzeugnissen betrifft, so bildet dieses 
Land noch immer ein Absatzgebiet für Kulturstaaten 
mit älterer, weiter vorgeriickter Indn~tl'ie. 

PUD 
443.000 

I 21.000 
5,677.000 

4:-1.000 
112 
214 

Sonderbar ist, daß von den 214 ausgeführten Eisen· 
bahnwaggons Österreich 202 bezogen hat! 

Beim VerglEiche der Angaben über die Roheisen· 
erzeugung Rußlands aus den Jahren 1904 (2,978.000 t), 
1905 (2,125.00) t) und 1900 (2,6öl.OOO t) sehen wir 
ein bedeutendes Zurückgehen der Produktion. Die Er· 
scheinung läßt sich leicht durch die bekannten politischen 
Wirren in Rußland erklären, welche in erster Linie 
hemmend auf Handel und Unternehmungslust einwirkten. 

Wir sehen aber auch, daß sich die Verhältnisse 
bessern und die Produktion wächst. Die letzten, neue~ten 
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Berichte bemerken, daß einige der größten südrussischen 
Eisenwerke beschlossen hätten, neue Hochöfen, Stahl
und Walzwerke anzulegen. Das Werk "Pietrowskij 
Sawod" in J enakiewo soll hiezu ein Kapital von 6 Millionen 
Rubel (15 Millionen Kronen), dasjenige von Kamienskoje 
aber 5 Millionen Rubel verwenden wollen. 

Die Arbeiterrnrhältnisse sind in Südrußland infolge 
der spärlichen Bevölkerung des Landes sehr ungiinstig. 
Die Werke waren genötigt, Arbeiter aus dem zentralen 
Rußland kommen zu lassen, dessen arbeitsbedürftige, arme 
Bevölkerung gerne übersiedelt. Eine natürliche Folge 
dieses Umstandes ist die Notwendigkeit großer, auf Kosten 
der Werke zu errichtender Arbeiterkolonien. Diese 
Kolonien wuchsen mit der Zeit zu Städtchen heran, 
welche ausschließlich vom Werke leben. Außer freier 
Wohnung sind die siidrussischen Gruben und Werke 
verpflichtet, den Arbeitern und deren Familien unent
geltlich ärztliche Hilfe, Arzneien und Spitiller bei· 
zustellen. Krankenkassen und Bmderladen existieren 
dort nicht. 

Dal'J \V erk ~ Pietrowskij Sawod" in J enakiewo besitzt 
ein eigenes Krankenhaus mit 110 Betten, welches mit 
einem Anfwande von 185.000 Rubeln erbaut wurde, 
überdies zwei Ambulanzen mit zusammen 5 Betten. Der 
Sanitätsdienst wird von 3 Ärzten, 3 Hebammen, 11 Chirurgen 
(Feldscheren) und 27 Krankenwärtern versehen. Die Unter
haltungskosten des Krankenhauses betragen jährlich 
7 4.000 Rubel. Überdies gründete das Werk eine so
genannte zweiklassige Schule mit sechsjährigem Lehr
plane und einer Fachabteilung, in welcher Metallurgie, 

mechanische Technologie und anderes gelehrt wird. 
Die Frequenz betr!lgt 700 Schiiler. Es werden 11 Lehr
kräfte beschäftigt. Außerdem bestehen noch zwei Werks
schulen, welche ungefähr 400 Schüler aufnehmen. Jede 
dieser Schulen ist in einem eigens zu diesem Zwecke 
gebauten schönen Gebäude untergebracht und verfügt über 
ein eigenes Lehrpersonal. Der Unterricht wird unent
geltlich erteilt. 

Das Werk Kamienskoje stiftete für die Arbeiter 
außer dem Krankenhaus, den Kirchen und Schulen auch 
eine Art Kasinogebäude mit einem Saale, wo Konznte, 
Vorlesungen und Theatervorstellungen stattfinden. 

Eine Unfallversicherung der Arbeiter gibt es in 
Rußland nicht. Gemäß einem entsprechenden Gesetze 
hingegen ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeiter 
bei Verletzungen während der Arbeit oder bei Erwerbung 
einer der sogenannten professionellen Krankheiten schadlos 
zu halten, u. zw. nach einer gesetzlich festgestellten Norm. 
Es ist selbstverständlich, daß diese unloyale Gesetzgebung 
gewissenlosen Arzten und Advokaten ein weites Feld 
zur Ausbeutung der Hüttenwerke gibt. Die Spesen der 
Liquidierung sämtlicher Unfälle bPi den Arbeitern machen 
ungefähr 3 bis 3·5 ° /0 der Arbeitslöhne ans. 

Ein Arbeiter verdient durchschnittlich 1·20 Rubel 
pro Tag. 

Die Anzahl der beschäftigten Arbeiter, der Hoch
öfen und der Roheisenerzeugung sowie das gegenseitige 
Verhältnis dieser Zahlen für das erste Halbjahr 1908 
für die wichtigsten Industriegebiete Rußlands sind der 
folgenden Zusammenstellung zu entnehmen: 

SüdrußlaDd Ural 

21,099.000 
24 

Polen 

7,131.000 
8·1 

Gesamtes Rußland 

88,706.000 Roheisenerzeugung, Pud . . . . . . . 57,621.000 
Zur Gesamterzeugung, Prozent . . . . . 65 
Hochöfen im Betriebe, Stück . . . . . . il5 
Es entfallen auf einen Hochofen pro 1 /„ Jahr, Pud 1,640.000 
Arbeiterzahl, rund . . . . . . . - . . 54.000 

68 
310.000 

115.500 
49·5 
O·J92 

7 
1,020.000 

15.500 
6•7 
0·46 

Zur Gesamtanzahl, Prozent . 23 
Es entfallen auf einen Arbeiter, Pud . . . 1·06 

Obige Zusammenstellung gibt uns sehr interessante 
Aufschlüsse. Wir sehen daraus, daß die schlechtesten 
Zustände im Ural herrschen, wo die Eisenindustrie 49·5 ° / 0 
der gesamten Arbeiterzahl beschllftigte, um bloß 24 °fo 
der erzeugten Roheisenmenge zu liefern. Der Grund 
dieser auffallenden Tatsache liegt in der Kapazität der 
Hochöfen. Diese sind im Ural meist klein und alt 
und entbehren aller neueren Errungenschaften der ·wissrn
schaft und der Praxis. Sie bedürfen daher viel mehr 
Arbeitskräfte als die unvergleichlich besser eingerichteten 

lil33.277 

polnischen Hochöfen. Südrußland weist in obigen Betriebs
resultaten die besten Einrichtungen auf und kann sowohl 
in Hinsicht auf die Kapazität der Hochöfen als auch auf 
die Leistungsfähigkeit des Arbeiters auf die günstigsten 
Rrsultate hinweisen. 

Ich bedauere, nicht auch über analoge Ziffern aus 
irgend einem anderen Industriestaate zu verfügen. Die Ver
gleiclmng dieser Daten der einzelnen Länder untereinander 
wäre doch sehr interessant und lehrreich! 

Cereisen- und Explosivpillenzündung bei Sicherh~itslampen. 
Unter dieser Aufschrift habe ich in Nr. 15 bis 

19 d. Z. nach meinen dem Ständigen Komitee zur Unter
suchung von Schlagwetterfragen erstatteten Referaten 
über die weiteren Untersuchungen der beiden Zündvor
richtungen berichtet. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, welche die 
Funktionierung der ZiindYorrichtungen nicht unter allen 

Umständen als sicher erwiesen haben, haben das hohe 
k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten veranlaßt, die 
k. k. Berghauptmannschaften mit Berufung auf diese 
Untersuchungen anzuweisen, die Verwendung dieser 
Lampen in Schlagwettergruben nach einem kurzen Termine 
zu untersagen, und es haben bereits einige Revierberg
ämter (liährisch-Ostrau, Brüx u. a.) über weitere Ver-
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anlassung der Berghauptmannschaften die Verwendung 
der Lampen nach einer bestimmten Zeitfrist verboten. 

Ein diesbezüglicher Erlaß des k. k. Revierberg
amtes in Brüx, de dato 4. Juni a. c. Z. 5424, wurde 
in der Zeitschrift des Zentralverbandes der Bergbau
betriebsleiter Nr. 11 ex 1909 einer scharfen Kritik 
unterzogen, und das Vorgehen der Bergbehörden miß
billi!!'t. In dieser kritischen Besprechung wurde auch 
auf meine Untersuchungen Bezug genommen und es wurde 
mir vorgeworfen, daß ich mir nicht bewußt war, daß 
die Versuchsergebnisse ein derartiges Unheil anrichten 
werden, und man wollte auch nicht zugeben, daß die 
bei diesen Untersuchungen erzielten Explosionen (Flammen
durchschläge) dazu berechtig!'n können, diese Zündvor
richtungen aus dem Grnbenbetriebe auszuscheiden. 

Ich kann nun selbstverständlich an den Ergebnissen 
dieser Untersuchungen, die ich in bester Absicht meinen 
Herren Berufskollegen behufs eventueller Beachtung zur 
Kenntnis bringen wollte, nichts ändern. Aus meinem 
hiezu geschriebenen Referate kann man nicht heraus
lesen, daß ich die sofortige oder eine kurzfristige Aus
wechslung der Lampen mit diesen Zündvorrichtungen 
angeregt oder befürwortet hätte, weil die neu entdeckte 
Gefahr doch keine so akute ist, daß ihr nicht durch 
größere Aufmerksamkeit bei einer sorgfältigen Behandlung 
der Lampen usw. - für eine bestimmte Zeit - vor
gebeugt werden könnte. 

Ich habe es in meinem Berichte auch nicht unter
lassen, auszuführen, daß sich in der Grube noch andere 
Gefahrenmomente bei Sicherheitslampen ergeben - wie 
unbemerkte oder kurz vor dem gefahrdrohenden Er
eignisse entstandene Schäden an dem Lampenglase, an 
den Körben usw. - welche häutiger Anlässe zu Schlag
wetterentzündungen geben als solche durch die be
sprochenen Ziindvorrichtungen entstehen könnten, und ich 
habe in meiner Abhandlung in Nr. 22 und 23 vom 
Jahre 1908 einige solche in Deutschland vorgekommene 
SP-hlagwetterexplosionen bei Verwendung von Lampen mit 
Doppelkiirben (auf Grube Camphausen, Zeche General 
Blumenthal und Zeche de Wendel bei Hamm) wörtlich 
angeführt. 

Allerdings habe ich in meinen bezogenen Ab
handlungen angenommen, daß von Lampen mit Explosiv
pillen nur wenige .. in Verwendung stehen, da nach den 
seinerzeitigen Untersuchungen in Saarbrücken (Zeitschrift 
für Berg-, Hütten- und Salinenwesen vom Jahre 1897, 
Band 45) die Reibzündung (es ist die Phosphor
zündung gemeint) bei Lampen mit einfachen Körben 
sicherer funktionierte, als die Schlagzündung (Explosiv
pillenziindung) und daß darum auch Bergbauunter
nehmungen, welche Lampen mit zwei Körben verwenden, 
die bis dahin auch bei dieser Zündvorrichtung als sicher 
galten, nach und nach auf Verwendung von Lampen mit 
Reibziind vorrichtungen (Phosphorzündungen) übergehen, 
oder ihre Lampen auf Reibzündvorrichtungen umarbeiten 

lassen. Diese Annahme beruht nun nicht auf Richtigkeit, 
fa eben nicht alle Unternehmungen die Reibzündvor
richtungen (Phosphorzündungen) einführten und heute 
noch zahlreiche Gruben mitunter ausschließlich Sicher
heitslampen mit Explosivpillenziindung verwenden, und 
daher heute noch viele solche Lampen in Verwendung 
stehen. Vom Standpunkte der Sicherheit der Lampe 
ist es von unwesentlichem Einflusse, ob die Explosivpille 
durch Schlag oder durch Reibung zur Entzündung ge
bracht wird. 

\Venn ich bei Kenntnis dieser Sachlage befragt 
worden wäre, was in diesem Falle zu tun sei, so hätten 
mich die Ergebnisse meiner Untersuchungen dahin geführt, 
mehr oder weniger langfristige Termine für Auswechslung 
bzw. Umarbeitung dieser Lampen bei Einhaltung ver
schärfter Vorsichtsmaßregeln zu empfehlen. 

Ein analoger Erlaß wurde vom k. k. Revierberg
amte in Mähr.-Ostrau herausgegeben, wo noch Tausende 
von Lampen mit Explosivpillenzündung - bei manchen 
Gruben ausschließlich - in Verwendung stehen. 

Die Angelegenheit wurde in der Direktorenkonferenz 
behandelt und über meine Befürwortung beschlossen, 
eine Eingabe an das k. k. Revierbergamt zu richten und 
mit Rücksicht auf den Umstand, daß die Ziindvorrichtung 
mit Explosivpillen doch keine akute Gefahr in sich trägt, 
und aus diesem Anlasse im hiesigen Re1 iere auch keine 
Schlagwetterexplosionen herbeigeführt wurden, um eine 
entsprechende Fristverlängerung zur Auswechslung dieser 
Lampen zu bi1 ten. 

In Erledig·ung dieser Eingabe hat sich das Revier
bergamt bereit erklärt, eine Fristverlttngernng fiir die 
Umarbeitung der mit Explosivpillen versehenen Sicher
heitslampen dann zu gewähren, wenn die .-\nzah\ der 
umzuarbeitenden Lampen eine sehr große ist, und seitens 
der Betriebe die Zusichernng gegeben wird, daß Sicher
heitslampen mit Explosivpillenzündung von cler Ver
wendung in gefährlichen Orten, insbesondere Schwebend
betrieben, ausgeschlossen werden. 

Wir sehen, daß sonach auch hier trotz der aufge
tretenen Schwierigkeiten kein Gewaltmittel in Anwendung 
gebracht werden muß, und daß die nun einmal als not
wendig erkannte Auswechslung der Sicherheitslampen 
mit dieser nicht unter allen Umständen sicher funk
tionierenden Zündvorrichtung ohne Zwangmittel veranlaßt 
werden kann und zweifelsohne auch veranlaßt werden wird. 

Die Umarbeitung der Lampen für Schlagzündung 
auf Lampen mit Reibzündung (Phosphorzündung) - so
weit Holche bei der allmählichen Einführung dieser Zünd
vorrichtung nötig geworden war - kostete bei den 
Gruben der K. F.-Nordbahn pro Stück rund K 3·80. 
Die Reibzündvorrichtung wird vom Vertreter der Firma 
Freimann & Wolf für K 2·30 abgegeben. 

Mähr.-Ostrau, am 23. Juli 1909. 

Dr. J. Mayer 
k. k. Oberbergrat. 
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Zur Kritik Dr. Ingenieur Ferdinand Hagemanns über die freitragbaren Atmungsapparate 
in seinem Buche „Bergmännisches Rettungs- und Feuerschutzwesen in der Praxis und 

im Lichte der Bergpolizeiverordnungen Deutschlands und Österreichs." 
Von Ingenieur Gnsta\' Ryba, k. k. Bergverwalter, Brüx. 

(Fortsetzung von S. 488.) 

B) Zweite Forderung: Entfall jedweder Hand
griffe seitens des Apparatträgers während der 

Apparatbenü tzung. 

Strenge genommen, sind während der Benützung 
der Shamrock-, ·w estfalia- und Drägertype gleich
falls verschiedene Handgriffe seitens des Apparatträgers 
nicht zu vermeiden, wie die folgenden Ausführungen 
beweisen werden: 

Diese Apparate werden entweder mit der Helm
oder mit der Mundatmung benützt. 

Wird ein Helm in Benützung genommen, so ist 
ein Beschlagen des Heimfensters nicht zu vermeiden. 

Ist die Temperatur der umgebenden Atmosphäre 
geringer als im Helminneren, so schlägt sich ein Teil 
der ausgeatmeten warmen \Vasserdämpfe an der Innen
seite des kühleren Heimfensters nieder. 

\V erden im Gegenfalle Räume betreten, wo eine 
höhere Temperatur als im Helminneren herrscht, so 
schHlgt sich die in dieser den Helm umgebenden warmen 
Atmosphäre vorhandene Feuchtigkeit an der Außenseite 
des Helmfensters nieder. 

\\'ie einzusehen, ist ein Beschlagen des Heim
fensters un\'ermeidlich und erfordert das notwendige 
Blankscheuern des Fensters \'on diesen Feuchtigkeits
ansätzen wiederholt Handgriffe seitens des Trägers 
während der Apparatbenützung. 

Die Abdichtung des Helmes gegen den Kopf 
des Trägers zu erfolgt entweder durch einen aufblas
baren Luftschlauch (bei der Drägertype) oder durch 
eine einfache Gummiplatte (bei den W estfaliatypen). 
Bei beiden Abdichtungsarten werden nun sehr oft während 
der Apparatbeniitzung Handgriffe erforderlich. 

Zwecks Erreichung eines dichten Schlusses ist ein 
festes Anpressen des Helmes an die Kopfteile des Apparat
trägers erforderlich, denn die Verhältnisse liegen hier 
anders als bei den Helmtypen der Schlaucha_pparate. 
Die Schlauchapparate arbeiten mit einem derartigen 
Luftüberschuß, daß Verluste an Atmungsluft belanglos 
sind, daher der Helm aus diesem Grunde nicht besonders 
dicht schließen muß, was auch insoferne zulässig ist, 
als im Heiminneren eine derartige Pressung herrscht, 
daß der Träger auf keinen Fall gef!l.hrdet erscheint. 
Bei den Heimtypen der Regenerationsapparate herrscht 
jedoch ein unbedeutender Überdruck im Heiminneren, 
sodaß bei der geringsten Undichtheit des Heimanschlusses 
sofort schädliche Gase aus der umgebenden Atmosphäre 
eindringen und überdies hier jeder Verlust an Atmungs
luft die ohnehin beschränkte Benützungsdauer des Apparates 
Wesentlich kürzen kann. 

Es kommt nun sehr leicht vor, daß die Pneumatik 
zu stark aufgepumpt wurde, was man mit der Zeit 
durch zu heftigen Druck auf die Zirkulationswege des 
Blutes gewahr wird. Man muß dann durch Öffnen des 
Entlüftungsventils den Überdruck abblasen lassen. 

Es darf nicht übersehen werden, daß der Helm 
für einen dichten. dabei aber bequemen Anschluß ein 
mehr fleischiges Gesicht verlangt, um schon bei einem 
mäßigen Aufblähen der Pneumatik bzw. Anpressen der 
Gummiplatte einen gleichmäßig dichten Schluß an der 
ganzen Peripherie des Kopfes zu erreichen. Bei einem 
mageren Gesicht mit vorstehenden Backenknochen wird 
aber ein stärkeres Aufpumpen bzw. Anpressen erforderlich, 
um die etwa vorhandenen örtlichen größeren Zwischen
räume zwischen Dichtung und Gesicht auszufüllen, wo
durch aber stellenweise sehr leicht ein zu starker Druck 
erzeugt werden kann. 

Aber auch bei richtig aufgepumpter Pneumatik 
kann im Laufe der Apparatbenützung sich fallweise eine 
zu starke Anpressung des Luftschlauches einstellen, so 
daß der Apparatträger eine Störung in der Blutzirkulation 
empfindet. Dieser Fall w!tre dadurch zu erklären, daß 
bei längerer Benützung des Apparates beim Träger eine 
Temperaturerhöhung eintritt, die im Vereine mit der 
Einflußnahme einer etwaigen wärmeren Aktionsatmosphäre 
eine Erwärmung des Luftinhaltes im Schlauche und in
folgedessen ein Andrücken desselben an die Gesichts
flächen zur Folge haben kann; nicht ausgeschlossen ist 
es, daß hiebei eine Ermüdung der Haut und eine Er
schlaffung der gepreßten Blutwege auch mitwirken. 

Bei diesem Entlüften der Pneumatik kann es nun 
sehr leicht vorkommen, daß man des Guten etwas zu 
viel tut und daher der Luftschlauch mit Hilfe der Luft
pumpe wieder nachgepumpt werden muß. 

Dieses Lüften und Nachpumpen benötigt unstreitbar 
Handgriffe seitens des Trägers. 

Desgleichen kann man den Luftschlauch gleich 
eingangs zu wenig aufgepumpt haben. Wenn man dies 
während der Apparatbenützung bemerkt, so muß eben
falls nachgepumpt werden und sind somit gleichfalls 
Handgriffe unvermeidlich. 

Bei Benützung von Gummiplatten für die Zwecke 
der Helmabdichtung kann es desgleichen vorkommen, da 
die Platte zu stark oder zu schwach angepreßt wurde. 
Im ersten Falle ist ein Nachlassen des Kopfriemens und 
im zweiten Falle ein Anziehen desselben erforderlich, 
was gleichfalls ohne Handgriffe nicht möglich ist. 

Benützt der Apparatträger die Mundatmung, so 
mnß bei Personen, die stark speicheln, der sich an-
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sammelnde Speichel fallweise entfernt werden, wozn 
ebenfalls Handgriffe nötig werden. 

Tritt ein Mundatmungsapparat in Rauchgasen in 
Verwendung, so müssen vom A pparattrliger Rauch -
brillen aufgesetzt werden. Diese Rauchbrillen müssen 
von den Feuchtigkeitsansätzen fallweise blank gescheuert 
werden, wozu abermals Handgriffe erforderlich sind. 

Wie man sieht, sind bei den drei genannten Apparat
typen während ihrer Benützung Handgriffe auch nicht 
zu umgehen und sehen die Konstruktionsfirmen selbst 
in der Vornahme dieser diversen Handgriffe gar keine 
Schwierigkeiten. 

Zum Beweise dessen sei angeführt, daß das Dräger
werk in seinem Kataloge R auf Seite 27 vorschlägt, 
behufs Signalisierung des Sauerstoffvorrates nnr immer 
aus einer Flasche den Sauerstoff zu entnehmen, u. zw. 
aus der oberen, deren Ventil während der ganzen Arbeits
dauer offen bleibt und den unteren Sauerstoffzylinder 
nur nach jedesmaligem Leerwerden des oberen Arbeits
zylinders durch ganz kurze Zeit, bis zum eingetretenen 
Druckausgleich beider Flaschen zu öffnen nnd sodann 
wieder zu schließen. Daß hiezu Handgriffe erforderlich 
sind, ist klar. 

Alle Sauerstoffapparate, welche Umgangsventile be
sitzen-wie der Wegapparat, der neue Fleußapparat usw.-
erfordern zur Betätigung des Umgangsventiles während der 
Apparatbenützung Handgriffe seitens des Rettungsmannes. 

Der Apparat von Dr. M. J. Tissot, der ein 
regulierbares Reduzierventil benützt, erfordert 
gleichfalls Handgriffe seitens des Apparattrllgers während 
der Benützung, wenn eben eine Verstellung des Reduzier
ventiles vorgenommen werden soll. 

Wie zu ersehen, herrscht in der ganzen Konstrukteur
welt gar kein Bedenken gegen die Vornahme von Hand
griffen während der Apparatbenützung und es wurde 
bisher auch von keiner der auf dem Gebiete des Rettungs
wesens in Frage kommenden Persönlichkeiten die Be
nütznngsfähigkeit eines Apparates für den Ernstfall 
an den Entfall von Handgriffen geknüpft. 

* * * 
Nach vorstehendem ist es gewiß klar, daß die 

Shamrock-, Westfalia- und Drägertype selbst den 
von Dr. Hagemann aufgestellten zwei Bedingungen 
für die Benützungsfähigkeit der Apparate für den Ernst
fall nicht zur Gänze entsprechen und somit mit der 
gleichen Berechtigung wie der Pneumatogen und der 
Aerolit von einer Benützung im Ernstfalle auszuschließen 
wären, welches Begehren jedoch bisher von niemandem 
gestellt wurde. 

* * * 
C) Nachteile der Shamrock-, Westfalia- und 

Drägertype. 

In dem genannten Buche Dr. Hagemanns, das 
sehr viel Wissenswertes und Anregendes für den Berg
techniker bietet, werden nur die Vorteile der drei ge-

nannten Typen behandelt, ohne jedoch auch die Nach
teil e derselben eingehend zu beleuchten, was zum Teile 
hier und zum Teile bei der Behandlung des Pnenmatogens 
und Aerolits nachgetragen werden soll. 

1. Ein Nachteil dieser Apparattypen ist zunächst 
das wesentlich größere Apparatgewicht im Ver
gleiche zu jenem des Pneumatogens und Aerolits, was 
wohl niemand in Abrede stellen kann, der die Apparate 
durch zwei Stunden und darüber am Rücken hatte. Die 
Gewichte der in Frage kommenden Apparate sind in 
der Tabelle I (siehe S. 499) übersichtlich zusammen
gestellt. 

Zu dieser Gewichtstabelle müssen die folgenden 
Aufklärungen gegeben werden: 

Die Apparatgewichte basieren auf dem betriebs
fähig adjustierten Zustand, u. zw. bei den Sauer
stoffapparaten mit gefüllten Sauerstoffbehältern und 
eingesetzten Regenerationsbüchsen, beim Pneuma t o gen 
mit eingesetzten Patronen und bei den Typen Ia ver
besserte IIa und IIb mit angeschlossenem gefülltem Vor
füllzylinder und beim Aerolit mit 5/.•g flüssiger Luft 
gefüllt. 

Die verbesserte Type II des Pneumatogens be
nützt im Gegensatze zur Type II statt des gestrickten 
Atmungsrockvorderteiles einen solchen aus vollem Stoff, 
wobei die Verbindung des unteren Querrohres mit dem 
Atmungssacke an Stelle eines Gummischlauches durch 
ein Metallrohr erfolgt. Die Type II b besitzt fiir die 
Atmungsschläuche Anschlußholländer, während bei der 
verbesserten Type IIb die Feststellung der Schlauch
enden durch Klammern erfolgt. 

Wie aus der Tabelle 1 zu ersehen ist, haben die 
Apparate Pneumatogen und Aerolit das geringste 
Gewicht und ist dasselbe beim Pneumatogen um 33 bis 
77°/o und beim Aerolit um 18 bis 38°/o geringer als 
jenes der drei genannten Regenerationsapparate mit Be
n ü t zu n g des gasförmigen Sauerstoffes. 

2. Ein weiterer Nachteil dieser Apparate ist die 
Verwendung von fein-mechanischen, daher empfindlichen 
Konstruktionsteilen, welche, da ein Versagen derselben 
nie ausgeschlossen ist, ein verläßliches Funktionieren des 
Apparates jederzeit in Frage stellen können. Hiezu 
gehört das Reduzierventil, die Zirkulations1lüse 
und das Sicherh ei tsab bl aseven til. 

a) Das Red u zier v e n t il bildet trotz seiner heutigen 
sehr vollkommenen Konstruktion immerhin einen schwachen 
Punkt des ganzen Systemes, da ein Versagen desselben 
nie gänzlich ausgeschlossen ist. Es muß ja anerkannt 
werden, daß an die Leistungen des Reduzierventiles be
deutende Anforderungen gestellt werden, da man von 
demselben, trotz der beständig abnehmenden Spannung 
des Sauerstoffes, dennoch eine gleichmäßige Druck
reduzierung verlangt. Obzwar mir Reduzierventile des 
Drll.gerwerkes bekannt sind, welche durch vier Jahre 
und darüber in anstandsloser Benützung stehen, so ist 
man gegen ein Versagen desselben dennoch nie gefeit, 
u. zw. nicht nur bei der Inbetriebsetzung des Apparates, 
sondern auch während der Apparatbenützung selbst, 
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Tabelle 1. 
Appe.ra tgewichte. 

Apparattype Gewicht in Kilogramm 
-------~-==--=-=----=-=~-_::-:;-.,::__ -=---==--=-=::...--== =:--=..__:::- -----------=------

Shamrocktype oder Westfaliabrustt.ype 11Iodell 1906 
Westfalia. :'II undatmungstype 1\1 odell 1907 . 
Westfalia Helmtype Modell 1907 . . . . 

16·85 
16·20 
18"30 
1-!'45 
16·15 

Westfalia 11Iundatmungstype Modell 1908 . . . . . . . 
Westfalia Heimtype J\Iodell 1908 . . . - . . . . . . 
Pneumatogen Selbstretter Type J, Patrone mit 250 g KNaOa. . . . . . . . . . . . . . . 
Pneumatogen Selbstretter Type Je., Patrone mit 330 g KNe.Oa mit ßügelverschlull und V~rfüllzylinder 

1·30 
4·85 

Pneuma togen e.rb ei ts app e.re. te: 
Type II, kleine Patronen, Atmungsrockvorderteil gestrickt . . . . . . . 
Verbesserte Type II, kleine Patronen, Atmungsrockvorderttdl aus vollem Stoff 
Type Ila, große Patronen, Schraubenverschluß ohne Vorfüllzylinder . . . . 
Verbesserte Type II a, große Patronen, Bi!gelverschluß mit Vorfüllzylinder . . 
'rype Jib, große Patronen, BUgelverschluß, Vorfüllzylinder, Schlauchholländer . . . . 
Verbesserte Type Ilb, große Patronen, Bi!gelverschluß, Vorfüllzylinder, Schlauchklammern 

380 
ö·50 
6·10 
6·35 
9·70 
9·50 

Aerolit Modell 1906: 
mit Helm . . . . 
mit Gesichtsmaske . 
mit Respiratorme.ske 
mit :Mundatmung 

Aerolit Modell 1908: 
mit Helm . . . 
mit Gesichtsmaske . 
mit Respiratorme.ske 
mit Mundatmung 

K. k. Oberbergrat Dr. Johann Mayer gibt in der 
bereits zitierten Abhandlung au, daß er unter 2156 Ver
suchsübungen mit dem Drägerapparat. nur rieun Fälle 
(d. i. 0·41°/0 ) eines Versagens des Reduzierventiles 
konstatierte. 

Dieses Versagen des Reduzierventiles kann 
nun in zweierlei 'Veise erfolgen: 

a) Es versagt der Mechanismus des Reduzierventiles 
in der Weise, daß aus irgend einer Ursache - Verstopfen 
der Sauerstoffaustrittsöffnung usw. - ein Eröffnen der 
Eintrittsöffnung überhaupt nicht erfolgt, somit Sauer
stoffmangel eintritt, oder aber, daß 

ß) infolge einer Verunreinigung oder ans anderer 
Ursache - Undichtheit des abschließenden Ebonitkörpers 
durch Abnützung, Versagen der Ventilfeder usw. - das 
Reduzierventil· die Sauerstoffzuströmung aus dem 
Zylinder nicht mehr zu schließen vermag, wodurch 
der Sauerstoff durch das Sicherheitsabblaseventil in der 
kürzesten Zeit ins Freie ausblasen würde. 

Um sich gegen Ereignisse der ersten Art zu 
schützen, wäre die Einschaltung eines Umgangsventiles 
notwendig, das von Hand aus zu betätigen ist und es 
ermöglicht, im Falle des Versagens des Reduzierventiles 
den hocligespannten Sauerstoff direkt aus der Sauerstoff
flasche zu entnehmen und mit Umgehung des Reduzier
ventiles gleich in den Einatmungsschlauch zu bringen. 

Gegen ein Versagen des Reduzierventiles nach der 
zweiten Art müßte außer dem bereits erwähnten Um
gangsventil noch ein Absperrventil vor das Reduzier
ventil eingefügt werden, um die Sauerstoffzuströmung 
zum Reduzierventil im Bedarfsfalle gänzlich absperren 
zu können und so einem schnellen Entweichen des Sauer-

11·00 
10·65 
10'60 
10·50 

11·80 
11'40 
11·30 
11·20 

stoffes der Flaschen durch das Sicherheitsabblaseventil 
vorzubeugen. 

Vor dem Einbaue dieses Umgangsventiles - das 
seinerzeit bei den Apparaten der Sauerstoffabrik 
Berlin in Verwendung stand una bei dem Weg- und 
Fleußapparat Modell 1908 heute in Benützung steht -
scheut man sich seitens der Westfalia und des Dräger
werkes. Der Grund hiefür ist mir nicht bekannt. 

Die Zweckmäßigkeit der Einschaltung eines Um
gangsventiles in das Apparatsystem ist nicht von der 
Hand zu weisen und es liegt der Wunsch nach Beschaffung 
eines solchen unverkennbar an verschiedenen sachver
ständigen Stellen vor. So haben k. k. Oberbergrat 
Dr. Johann Mayer und k. k. Bergrat Wilhelm KBhler 
die Anbringung eines Umgangsventiles in Anregung ge
bracht. Direktor G. A. Meyer in Herne sagt dies
bezüglich in den Nr. 36 und 37 des Essener "Glück 
auf" vom Jahre 1904, daß ein Umgangsventil in der 
Hand eines nicht geistesgegenwärtigen Mannes gefährlich 
werden kann, indem ein solcher Mann, unter dem Ein
flusse eines plötzlichen Schreckens zu diesem Umgangs
ventile früher greifen könnte, als es eigentlich erforderlich 
ist und überdies in seiner Aufregung das Ventil eventuell 
auch noch offen lassen könnte, so daß der Sauerstoff in 
der kürzesten Zeit verbraucht wäre, somit dieses Um
gangsventil eher eine Gefahr als einen Schutz vorstelle. 
Direktor G. A. Meyer befürwortet trotzdem die An
bringung eines Umgangsventiles, jedoch mit der Be
schränkung, daß das Ventil nur eine maximale Aus
flußmenge von 3 bis 31/ 2 Minutenliter zulasse. 

Ich wiederhole, trotzdem die Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit eines Umgangsventiles nicht von der 
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Hand zu weisen ist und von verschiedenen auf dem Ge
biete des Grubenrettungswesens anerkannten Autoritäten 
direkt verlangt wird, so trifft man bei vielen Apparaten 
derartige Umgangsventile dennoch nicht an, so auch bei 
den besagten Apparattypen Shamrock, Westfalia und 
Dräger, während, wie im vorigen Absatze schon be
merkt erscheint, bei dem neuen Fleußapparat der 
Firma Siebe, Gorman & Co. sowie bei dem ·weg
apparat des Bergdirektors William Edward Garforth 
ein Umgangsventil vorgesehen ist. 

Insolange jedoch ein derartiges Umgangsventil 
im Vereine mit dem besagten Absperrventil vor dem 
Reduzierventil nicht eingebaut ist, insolange ist man 
gegen die gefahrvollen Folgen eines Versagens beim 
Heduzierventil nicht geschützt und die Benützung eines 
derartigen Apparates im Ernstfalle nicht frei von jeder 
Gefährdung des Apparatträgers durch den Apparat selbst. 

Dies gilt selbstredend auch für die genannten 
Apparattypen Shamrock, \Vestfalia und Dräger. 

b) Ein zweiter sehr empfindlicher Bestandteil der 
soeben genannten Apparattypen ist die Zirkulation sd ü se. 

Die Bohrung der Düse betr!l.gt nur Bruchteile eines 
Millimeters. Beim Dr!l.gerapparat beträgt der Düsen
durchmesser 0·15 mm und bei der Westfalia- und Shamrock
düse gar nur O·lO mm. Wie leicht einzusehen, ist die 
Möglichkeit einer Verlegung eines derart engen Durch
gangsquerschnittes durch Verunreinigungen sehr leicht 
gegeben. 

Bezüglich dieser Verunreinigungen sei bemerkt, daß 
bei den nassen Sauerstoffumfüllpumpen der feucbte Sauer
stoff die Veranlasung zu Rostbildungen im Inneren der 
Flaschen gibt, diese Rostspäne aber zu Verstopfungen 
der Düse und des Reduzierventiles führen können. Durch 
eine solche Verlegung der Düsenmündung kann aber 
die Zirkulationsmenge der Atmungsluft derart abnehmen, 
daß eine weitere Benützungsfähigkeit des Apparates 
direkt ausgeschlossen wird. Durch Einbau von feinen 
Sieben trachtet man derartigen Verlegungen vorzubauen. 

Es sei ferner bemerkt, daß es nicht einerlei ist, 
ob die Düse in dem Apparatsystem nach aufwärts 
oder nach abwärts gerichtet ist. Der Drägerapparat 
benützt die abwärts gerichtete Düsenstellung, desgleichen 
die Westfaliatypen von den Jahren 1907 und 1908, 
während bei der Westfaliabrusttype Modell 190ö 
oder Shamrocktype die Düse nach aufwärts bläst. 
Wie leicht begreülich, ist bei dieser letzteren Düsen
stellung - nach aufwärts - eine Verlegung viel leichter 
möglich und kann hier schon durch bloßes Kondensat 
ein Verlegen der Düsenbohrung eintreten, was bei un
genügender Absorption der Feuchtigkeit der Ausatmungs
luft leicht der Fall sein kann; ganz besonders dann, 
wenn die Düse nach der letzten Apparatbenützung nicht 
gründlich gesäubert wurde, so daß dieselbe durch an
haftende, trocken gewordene Ansätze schon teilweise 
verlegt in Benützung kommt. Um derartigen Verstopfungen 
während der Apparatbenütznng vorzubeugen, schlägt 
Bergassessor Grahn, der Leiter des Rettungswesens an 
der Bochumer Bergschule, vor, gleich nach der Benützung 

des Apparates die Düse sorgfältig trocken zu blasen und 
sodann gründlich zu reinigen. 

c) Auch das Sicherheitsabblaseventil, das den 
Zweck hat, den Druck zwischen dem Reduzierventil und 
der Düse nicht über 9 bis 10 at (Dräger 9 at, West
falia 10 at) ansteigen zu lassen, kann zu Anständen Ver
anlassung geben. Durch Abnahme der Federkraft oder 
durch undichten Schluß der Ebonitplatte kann hier der
art viel Sauerstoff austreten, daß der Apparat in der 
kürzesten Zeit nicht weiter benützungsfähig wird. 

3. Weiters ist zu beachten, daß bei den Regenerations
apparaten durch die Aufnahme der Kohlensäure und des 
Wasserdampfes das Absorptionsmittel sich stark 
erhitzt ("beim Dr!l.gerapparate wurde vom Verfasser 
nach einer zweistündigen Apparatbenützung eine Tem
peratur von + 75° C im Inneren der Kalipatrone kon
statiert"), wodurch die das Präparat durchstreichende 
Atmungsluft gleichfalls angewärmt werden muß, somit 
warme Luft zur Einatmung gelangt, was als Nachteil 
zu bezeichnen ist. Um diesbezüglich abzuhelfen, benützen 
die drei genannten Apparattypen eigene Kühl vor
rich tungen. \Venn auch die Einschaltung derartiger 
Kühlvorrichtungen bei den Apparaten mit automatischem 
Kreislauf der Atmungsluft ohne weiteres zulässig erscheint, 
so wird der Apparat hiedurch unstreitig komplizierter 
und schwerer. 

Vlird ein derartiger Apparat mit Hel ma tm ung 
benützt, so macht sich diese höhere Temperatur der 
Einatmungsluft bei ihrem größeren Feuchtigkeitsgehalte 
ganz gewiß bemerkbar, ganz besonders dann, wenn der 
Helmapparat noch in warmen Grubenräumen zur 
Verwendung kommt, wo. dann die Kühlvorrichtung nicht 
mehr kühlend, sondern im Gegenteil als Heizvorrichtung 
wirkt, weshalb ich nach meinen persönlichen Erfahrungen 
bei größerer Wärme der Grubenräume ganz entschieden 
die Mundatmungstypen vorziehe. 

4. Nach den Versuchen Bergassessors Grahn an 
der Bochumer Bergschule ist die Regeneration der 
Ausatmungsluft bei der Shamrocktype eine außer
ordentlich unvollkommene, da die Ausatmungsluft hier nicht 
zwangläufig durch das Präparat geleitet wird, wie dies 
bei den Dr!l.ger- und Westfalia-Apparaten der Fall ist. 
Es wurden bei der Shamrocktype nach einer zweistündigen 
Apparatbenützung bis zu 7·780/o Kohlensäure in der 
Einatmungsluft konstatiert, während eine Luft mit einem 
Kohlensäuregehalt über 3 bzw. 4°1o allgemein für 
Atmungszwecke als ungeeignet erklärt wird und Ingenieur 
Dräger in dem bereits zitierten Vortrage zu Frank
furt a. M. einen KohlenslLuregehalt von gar nur 0·30°/0 
in der Einatmungsluft als zulässig erklärt, da bei Ein
atmung eines höheren KohlenslLuregehaltes das Wohl
befinden und die Gesundheit des ApparattrlLgers unbedingt 
beeinträchtigt werden muß. 

Dr. Hagemann macht bezüglich des zulässigen 
Kohlensäuregehaltes in der Einatmungsluft in seinem 
Buche gar keine präzisen Angaben. Auf Seite 125 
wird nur von der Größe der Sauerstoffdosierung 
sowie von der Zirkul::.tionsmenge und von den 
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Regenerationsmitteln im allgemeinen gesprochen und 
auf Seite 14 7 heißt es nur ganz allgemein, daß die 
Einatmungsluft möglichst frei von Kohlensäure sein soll, 
was man jedoch bei der Shamrocktype gewiß nicht be
haupten kann. 
.. Die Shamrocktype benützt weiters nur festes 
Atzkali (KOR) allein zur Absorption, welches Präparat 
zwar die beste chemische Wirkung besitzt, dafür aber 
den Nachteil hat, rasch zu zerfließen und dabei eine 
scharfe Lauge zu bilden, deren Gegenwart in einem 
freitragenden Atmungsapparat immerhin bedenklich er
scheint. Ein Gemenge von Kalium- und Natrium
hydroxyd hat sich am besten bewährt und steht 
sowohl bei den Drltgertypen als auch bei den 
Wes tfaliaap paraten -Dr. Hagemann gibt für letztere 
Apparate irrtümlich Kaliumhydroxyd allein an - in Ver
wendung. Das Verhältnis des KOR zum NaOH ist 
bei Drll.ger wie 1: 2 und bei den Westfaliatypen 
3 : 8 und in der jüngsten Zeit wie 3 : 9 oder 1 : 3. 

5. Ein weiterer Nachteil ist die Möglichkeit eines 
Undichtwerdens des Flaschenventiles, wodurch der Apparat 
in kurzer Zeit nichtbenützungsfähig werden kann. 

Am k. k. Schachte Julius III ist es schon zwei
mal vorgekommen, daß durch heftiges Anstoßen mit 
dem Flaschenventil dasselbe nicht mehr dichtete und 
in dem einen Falle die Sauerstoffbehälter in verhältnis
mäßig kurzer Zeit entleert wurden, während in dem 
zweiten Falle bei einem gänzlichen Herausschrauben 
der Ventilspindel die Undichtheit wieder behoben werden 
konnte. Zur Erklärung des letzteren Falles wird an
genommen, daß durch den heftigen Stoß die Yentilspindel 
verbogen und hiedurch undicht wurde und beim gänz
lichen Herausschrauben der Spindel deren Ansatz durch 
Anlegen an die Stopfbüchsenbrille wieder abdichtete. 

6. Ferner wäre noch zu konstatieren, daß die 
Apparate des Drägerwerkes Atmungsventile aus 
Glimmer benützen, bei denen im Falle einer ungenügenden 
Absorption der Feuchtigkeit der Ausatmungsluft ein 
Hängenbleiben des Ventiles durch Kleben der Glimmer
platte eintreten könnte. 

Diesem Hängenbleiben der Atmungsventile kann 
jedoch keine besondere Wichtigkeit beigemessen werden. 
Mir sind derartige Fälle nur bei der Inbetriebsetzung 
des Apparates, nicht aber während der Apparatbenützung 
selbst bekannt. Ein Versagen der Atmungsventile bei 
der Inbetriebsetzung des Apparates ist nur auf eine 
mangelhafte Reinigung des Apparates nach der letzten 
Benützung zurückzuführen und es kann ein derartiger An
stand durch ein Anheben des Plättchens rasch behoben 
Werden. Sollte ein Versagen der Atmungsventile während 
d~r Apparatbenützung vorkommen, so läßt sich gewiß 
ein hängengebliebenes Einatmungsventil durch einen 
raschen und kräftigen Druck auf den Einatmungssack 
beheben, während beim Ausatmungsventil durch ein 
kräftiges Ausatmen gleichfalls leicht abgeholfen werden kann. 

7. Bei den drei genannten Apparattypen besteht 
n?ch ein Nachteil in der Benützung von Gummi für 
die Atmungsschläuche, für die Atmungssäcke sowie für 

die Abdichtung des Helmes gegen das Gesicht des 
Trägers; Gummi wird bekanntlich mit der Zeit, ganz 
besonders rasch aber bei Deponierung in trockenen 
warmen Räumen, brüchig und müssen daher alle diese 
Gummiteile zeitweise ausgewechselt werden. Speziell 
im Ernstfalle muß darauf gesehen werden, daß nur 
Apparate mit vollkommen einwandfreien Gummiteilen in 
Aktion treten. 

Die durch Benützung von Gummibestandteilen be
dingten Nachteile be!'tehen nun auch beim Pneumatogen 
und Aerolit zu Recht, daher vou einer weiteren Aus
führung Abstand genommen werden kann. 

8. Bei dem Drägerhelm mit der Pneumatikab
dichtung bildet die Luftpumpe ein weiteres Gefahrs
moment, da es nicht ausgeschlossen ist, daß man in einer 
Atmosphäre mit irrespirablen Gasen die etwa zu stark 
aufgeblähte Pneumatik zu sehr entlüftet hat, so daß ein 
Nachpumpen derselben erforderlich ist und nun die Luft
pumpe ihren Dienst versagt. 

9. Ein weiterer Nachteil der drei Apparate sind die 
größeren Anschaffungskosten gegenüber dem Pneumatogen
system, welcher Nachteil jedoch durch den Umstand, 
daß die neueren Typen des Pneumatogens eine ständige 
Preissteigerung erfuhren, mit der Zeit eine Abschwächung 
erlitt. 

10. Die Shamrocktype hat noch den Nachteil, daß 
das Flaschenventil dem Apparatträger selbst nicht zu
gänglich ist und von einer zweiten Person bedient werden 
muß und ferner, daß ·für beide Flaschen ein gemein
schaftliches Ventil benützt wird, daher gegebenenfalls 
zu wenig Sauerstoff für den Rückzug erübrigen kann, 
worüber noch gesprochen werden soll. 

\Vie man sieht, sind somit auch die drei genannten 
Apparattypen Shamrock, Westfalia und Drll.ger -
speziell die Shamrocktype - nicht frei von Mlingeln, da 
es eben keinen Rettungsapparat gibt, der bei lauter 
Vorteilen gar keine Nachteile aufzuweisen hätte, und 
auch der Pneumatogen und der Aerolit ihre Nachteile 
besitzen, welche ich bei der Besprechung dieser beiden 
Apparate, ebenfalls bei vollster Objektivität, festlegen will. 

Mir liegt es ganz und gar ferne, über die Apparat
typen des Drägerwerkes und der Westfalia den Stab zu 
brechen und dieselben von einer Benützung im Ernst
falle ausschließen zu wollen. Zum Beweise dessen will 
ich anführen, daß in dem Gerätelager des unter meiner 
Leitung stehenden k. k. Schachtes Julius III, wo 
die gesamten Rettungsmannschaften der k. k. Schächte 
des Brüxer Revieres eingeübt werden, auch Apparate 
des Drägerwerkes und der Westfalia vertreten sind und 
dieselben sowohl zu Übungszwecken als auch im Ernst
falle mit Erfolg benützt werden. 

* 
* 

D) Die Vorteile der Shamrock-, Dräger- und 
Westfalia typen. 

Bezüglich der Vorteile der drei genannten 
Regenerationsapparate mit gasförmigem Sauerstoff seien 
die folgenden Ausführungen gestattet: 
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Die Apparate der Westfalia und des Dl'ägerwerkes 
sind durch jahrelange unermüdliche und zielbewußte 
Arbeit welche sowohl der Physiologie der menscl11ichen ' . Atmung als auch den beim Baue dieser Apparate 111 

Betracht kommenden Verhältnissen chemischer und berg
männischer Natur nach Möglichkeit Rechnung trug, un
bestreitbar zu einer hohen Stufe der V oll kommen
h e it gelangt. 

Der durch den Einbau des Red uzi erv e n til es 
bedingte automatische Sauerstoffzufluß, zum ersten
male vom k. k. Oberbergrat Dr. Johanu Mayer beim 
Apparat von Mayer-Pilai· im Jahre 1899 benützt, 
sowie der durch den Einbau der Düse bedingte au to
matische Kreislauf der Atmungsluft, zum ersten
male beim Giersbergapparat vom Jahre 1901 verwendet, 
sind zwei gewichtige Marksteine in der Entwicklungs
geschichte dieser Apparate und stellen wesentliche Vor
teile vor. 

Speziell der automatische Kreislauf der Atmungs
gase ist ein Hauptvorteil dieser Apparate, da hier die 
Atmungsorgane des Trägers entlastet werden, 
weiters gefährliche Kohlensäureansammlungen 
vor dem Munde des Apparatträger ausgeschlossen sind, 
ferner eine tadellose Absorption der CO, sowie die 
Einschaltung einer Kühlvorrichtung ermöglicht wurden. 

Die Regeneration der Ausatmungsluft erfolgt 
bei den Dräger und Westfalia-Apparaten in einwandfreier 
Weise, während dieselbe bei der Shamrocktype, wie 
bereits bekannt, nicht gleichmäßig sratttindet. 

Die gesicherte zweistündige Apparatbe
niitzung, u. zw. auch bei schwerer Arbeit iu unatem
baren Gasen wird nicht nur erreicht, sondern bei den 
Apparaten des D1·ll.gerwerkes und der Westfalia. sogar 
wesentlich überschritten. 

Ein Vorteil sind auch die geringeren Übungs
kosten gegeniiber dem Pneumatogen, wodurch die höheren 
Anschaffungskosten wieder paralisiert werden. Schwer
wiegend ist jedoch die Kostenfrage sowohl bei der An
schaffung als auch bei den Übungen nicht, da es sich 
hier docll um Maßnahmen handelt, welche auf die 
Rettung von bedrängten Menschenleben abzielen. 

Durch das Manometer erhält der Apparo.ttrll.ger 
einen Einblick in die Menge seiner Atmungsnahrung, 
vorausgesetzt, daß das Manometer richtig zeigt, zu 
welchem Behufe dasselbe wiederholt mit einem Präzisions
manometer, welches genaue Ablesungen auf zirka eine 
halbe Atmosphäre zuläßt, verglichen werden muß. Falls 
diese Vorsicht nicht beobachtet wird, kann man sich 
auf die Angaben des Manometers nicht verlassen. 

(FortsetZ11ng folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.523. - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in 

Berlin. - Steuerung fllr Fördermaschinen. - B.i Förder
maschinen sowie auch bei Haapelo, Hochofenaufzügen ist es 
insbesondere bei elektrischem Antrieb üblich, zur Vermeidung 
einer übermäßigen Auslaufsgeschwindigkeit des Förderkorbes 
usw. au den beiden Enden der Fahrt deu Steuerhebel ftlr den 

Antriebsmotor durch den Tenfenzeiger oder eine ähnliche V~r
richtuug zu beeinflussen. Zu diese1U Zwecke wird gewöhnlich 
an der Wandermutter m der Teufenzeigerspiudel sein Anschlug 
angeordnet, welcher am Ende der Fahrt eine mit dem Steuer
hebel h mittels Kurbel und Gestänge verbundene Stange a 
mitnimmt, wodurch der Steuerhebel allmählich in die Nullage 
zurückgedreht wird. Zur Erzielung eines zwangläufigen An· 
lo.ssens wird eine zweite Stange a 1 nngcorduet, deren Bewegung 
der ersten entgegengesetzt ist. Beim Auslegen des St~uer
hcbels von der Nullage aus stößt der Anschlag an dieser 
Stange gegen denjenigen an der Wandermutter, so daß der 
Steuerhebel erst 1l11nn weiterbewegt werden kann, wenn der 
Förderkorb einen gewissen Weg zurllckgelegt und der llotor 
eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat. Ein zu schnell.es 
Anlassen wird dadurch unmöglich. Bei dieser Anordnung tntt 
aber folgender Nachteil auf: Do.s Zurilckdrehen des Steuerhebe~s 
geschieht zu Anfang ziemlich schnell, dann aber, wenn die 
Fahrgeschwindigkeit schon vermindert ist, wird diese ßewegu~g 
immer langsamer, so daß die Verzögerung zu Anfang zu heft1.g 
wird, die ganze V erzögerungsperiode aber sich zu weit in die 
Länge zieht. Die Auslaufkurve ist etwa durch Kurve I der 
Fig. 2 dargestellt. Ebenso wird auch beim Anlassen die Anlauf· 

Fig. 1. 

m 

a 
J 

Fig. 2. 
NB. Statt a lies rechts a•. 

periode unnötig groß, weil der Steuerhebel anfangs nur zu 
langsam ausgelegt werden kann. Eine zweckmäßigere Auslauf
kurve wäre die in der Fig. 2 dargestellte Kurve II, für welche 
die Geschwindigkeitsänderung sanfter erfolgt und die Auslauf
periode kleiner ist. Um dies zu erreichen, milßte das Zurilck
drehen des Steuerhebels erst langsam, dann mit zunehmender 
Geschwindigkeit erfolgen. Es sind mehrere Anordnungen bekannt, 
mittels deren dieses Ziel erreichbar ist. l/egenstand de1· Er· 
.fi11d1mg ist eine neue .Anordnung, welche diese .A-ufgabe i11 sehr 
ein/ ach8r Weise löst 1md sehr leicht die genauere Einstellung 
der .Auslauf kurve im Betriebe gestattet. Die neue Anordnung 
ist schematisch dargestellt. Die zwei bereits erwähnten 
Zug~tangen a, a 1 des Teufenzeigers greifen an zwei 
Armen eines um die feste Achse o drehbaren, dreiarmigen 
Doppelhebels b an. In einem Punkt c des dritten Hebelarmes 
ist ein Zabnbogen d drehbar gelagert, der in einen zweiten, 
auf der Achse o fest aufgekeilten Zabnbogen e eingreift und 
mit dem Steuerhebel h durch die Schubstange f gelenkig ver
bunden ist. Diese kann sich beispielsweise um einen Zapfen g 
drehen, der in einem Schlitz des Zahnbogens d radial verschieb
bar ist. Bei der Bewegung einer Stange a bzw. a1 des Teufen
zeigers dreht sich der dreiarmige Hebel b um die Achse o. 
Der Drehpunkt c des Zahnbogens d beschreibt einen Kreis
bogen, während sich der Zahnbogen gleichzeitig um seinen 
Drehpunkt dreht. Der Zapfen g beschreibt daher eine Epizykloide. 
Die horizontale Geschwindigkeitskomponente des Zapfens g 
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nimmt hiebei bei Bewegung von der N ullage aus nach rPchts 
oder links anfangs laugsam, dann schneller ab, so daß der 
St~uerhebel die gewünschte Bewegung erhält. Die Geschwindig
keitsänderung ist vom Verhältnis der Teilkreisradien der beiden 
Zahnsegmente abhängig, u. zw. wird die Auslaufkurve um so 
schärfer,. je größer das Übersetzungsverhältnis ist. Bei kon
stantem Übersetzungsverhältnis kann die Geschwindigkeitskurve 
~ußerdem noch dadurch beeinflußt werden, daß der Zapfen _q 
im Schlitz verschoben wird . .Te nachdem er auf dem Teilkreis 
des Z~hnbogens d, außerhalb oder innerhalb liegt, beschreibt 

E
er . erne. gemeine, eine verlängerte oder eine verkürzte 

p1zyklo1de. 

Nekrolog. 
Gusta,· Rossipal t. 

.IF 

. Am 7. Jnli d. J. wurde der Oberingenieur der Prager 
Eise~-Industrie-Gesellschaft in Kladno Herr uustav Ro s si p al, 
~er im besten Mannesalter einer tückischen Krankheit erlegen 
Ist, zu Grabe getragen. 
. Rossipal war am 21. August 1860 in Hermannshütte 
1n Böhmen geboren, absolvierte in den Jahren 1872 bis 1878 
das Realgymnasium in Pilsen und die Staatsrealschule in Prag 
~nd besuchte in den Jahren 1879 bis 1882 die Bergakademien 
In Leoben und Pfibram. 

. Nach erlangtem Absolut-0rium trat er am l. November 1882 
~ei der Bergdirektion der Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft 
~n Kiadno ein, in llereii. Diensten er mit einer Unterbrechung 
~m Jahre 1884 behufs Ableistung seines Einjährig-Freiwilligen
Ja~res, welches ihm das goldene Portepee brachte, bis zu 
seinem Ableben verblieb. 

~ls Assistent, später als Ingenieur dem Mayrauschachte 
zugeteilt, hat Rossipal die ganze Entwicklung und Rekon
struktion dieses Schachtes mitgemacht und sich sowohl im 
Grubendienste als auch bei den umfassenden Obertagsbauten 
U~d i;naschinellen Neuanlagen auf das. beste bewiihr.t. ~m 
~lnbhck auf seine vorzügliche Dienstleistung wurde ihm 1m 

abre 1905 bei Ernennung zum Oberingenieur die Betriebs-

leitung 1les neu erworbenen Schöllerschachtes übertragen und 
ilim damit ein weites Feld der Tätigkeit eröffnet. Nach 
seinen Projekten und unter seiner Leitung wurde die neue 
elektrische Wasserhaltung eingebaut, die elektrische Zentrale, 
das Kesselhaus, die Geleise· und Verladeanlagen usw. erweitert, 
untertags ein neues Grubenfeld ausgerichtet und eine neue 
große Dampfturbiuenaulage in Angriff genommen. 

Mitten in dieser angestrengten Tätigkeit raffte ihn der 
Tod hinweg. 

An Rossipal verliert das Werk einen pflichteifrigen, 
tüchtigen und strebsamen Beamten, seine Kollegen einen treuen, 
aufrichtigen Kameraden, seine greise Mutter die Stütze ihres 
Alters. Für seine allgemeine Beliebtheit zeugte die außer· 
ordentlich zahlreiche Beteiligung aller Gesellschaftskreise an 
seinem Leichenbegängnisse und die aufrichtige Traner aller, 
die ihn zur letzten Grubenfahrt geleiteten. 

Tränenden Auges sahn wir Dich, lieber alter Freund, 
hinabsenken in die Erde, deren Tiefen Dich, den Bergmann mit 
Leib und Seele, so oft beherbergten, und mußten Abschied 
nehmen auf immer! Ruhe in Frieden, ein treues Gedenken 
Deiner vielen Freunde, die Du zurückgelassen, wird Dir stets 
gewahrt bleiben! Paßt doch auf Dich wie auf wenige die 
Strophe des alten Bergmannsliedes: 

n wer ihn g'sehn g'habt, 
Hat ihn gern g'habt!" 

Auf Wiederseim beim einstigen großen Sehachttag! 
K. R. 

Notizen. 
Große elektrisch betriebene Wasserhaltungsanlage. 

Die im nachstehenden beschriebene Wasserhaltungsanlage dürfte 
insofern besonderes Interesse beanspruchen, als sie zur Zeit 
die größte mit Zentrifugalpumpen betriebene Anlage in Deutsch
land ist. Die von C. H .• Jaeger in Leipzig gebaute Anlage besteht 
aus einer achtstufigen Turbinenpumpe für 1470 Umdreh./Min. 
ull!I 7 111"/Jllin. bei zirka 580 in manometrischer Fiir<lerhöhe, 
welclie durch eineu direkt gekuppelten Drehstrommotor für 
1350 PS angetrieben wir<!. Die Überwindung der Förderhiihe 
erfolgt durch zwei hintereinander geschaltete, je vierstufige 
Pumpen. Der Druckstutzen der Niederdruckpumpe ist durch eine 
horizontale Rohrleitung an den Saugstutzen der Hochdruckpumpe 
angeschlossen, so daß das Wasser beide Pumpen hintereinander 
durchläuft. Der Antriebsmotor ist zwb-:hen beiden Pumpen
hälften angeordnet, die auf einem lose auf dem Gebirge auf
liegenden mit Beton ausgefüllten Rost aus Profileisen stehen, 
um Verspannungen und Verschiebungen des Fundamentes durch 
Bewegungen des Gebirges auszuschließen. Die Pumpe ist aus 
einzelnen Lauf- und Leiträdern mit zugehörigem Gehäuse
teil znsammengesetzt. Damit das Wasser beim Durchströmen 
der Pumpe eine fortlaufende Wellenlinie beschreibt, haben 
sämtliche Laufräder den Einlauf auf ein und derselben Seite. 
Die fortschreitende Wellenlinie· der Wassermenge verringer
in hohem ~Iaße die Reibung des Wasser;; sowie etwaige Wirbelt 
bildungen und bedeutet somit einen Gewinn an Arbeit gegenüber 
dem verwickelten Schleifenwege anderP.r Pumpenkonstruktionen. 
Die Saugleitung der Pumpe ist in der üblichen Weise mit Saugkorb 
und Fußventil, die Steigleitung mit einem Regulierschieber und 
einem Rückschlagventil ausgerüstet; beide sind mit Umlaufs
vorrichtungen versehen, um die Pumpen nach Stillstand auf
füllen zu können. Das Anlassen erfolgt gewöhnlich durch einen 
besonderen Anlasser unter Tage, kann aber auch zusammen 
mit der Dampfturbine in der Zentrale erfolgen, was fünf Minuten 
dauert. Der von Brown, Boveri & Co. gelieferte Antriebsmotor ist 
ein Drehstromhochspannungsmotor mit Kurzschlußanker für eine 
Leistung von 1350PS, 1450Umdreh./Min.,5000 Vund 50Perioden. 
Er ist gegen Tropf- und Spritzwasser geschützt. Zwecks Erzielung 
einer wirksamen Ki!hlung sind am Rotor ventilatorartige Flügel, 
die die Luft von außen achsial ansaugen und die Wicklungs
köpfe des Stators bespülen, angeschraubt. Die als Spulen
wicklung hergestellte Statorwicklung ist in geschlossen, ge-
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schlitzten Nuten eingebettet und durch Mikanitröhren gegen 
Eisen isoliert. Die Rotorwicklung besteht aus Kupferstäben, 
die an beiden Enden mit je einem Kurzschlußring vernietet 
und verlötet sind. („ Elektrotechnische Zeitschrift", XXIX.Jahr-
gang, 1908, Heft 47, Seite 1116.) W. 

Schienen aus Manganstahl. Die außerordentlich geringe 
Lebe11s1lauer von nur etwa 60 Tagen, welche Schienen aus 
gewöhnlichem Bessemerstahl von 0·45 °/0 Kohlenstoff in scharfen 
Kur'i'en hatten, haben die Boston Elevated Railway Co. ver
anlaßt, Versuche mit Spezialstahl anzustellen, über die in der 
Zeitschrift „ The Iron Age" vorn 29. Oktober 1908 berichtet 
worden ist. Es wurden Schienen aus Manganstahl in Längen 
von 6· I m gegossen und in einer Kurve von 2·5 m Radius 
eingebaut, wo sie in 2291 Tagen eine Abnützung von 14 mm 
erlitten, während Bessemerstahlschienen früher an derselben 
Stelle in 44 Tagen bereits um 19 mm verschlissen waren. 
Diese große Haltbarkeit der Manganschienen ist um so be
merke11swerter, als der Verkehr gegen früher von 1000 Wagen 
gleich 36.000 t auf 1700 Wagen gleich 62.000 t pro Tag ge
stiegen war. Von den anderen Versuchsschienen bewährten 
sich am besten Bessemerschienen von 0·78°/0 Kohlenstoffgehalt; 
11ie Lebensdauer der l\Ianganschienen erreichten sie aber bei 
weitem nicht. Nachstehende Tabelle gibt die wichtigsten 
Resultate der Versuche an. 

Lebensdauer verschiedener Schienensorten in Tagen. 
„ 

" ... '~ ~ :c ~ ;. 
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25 63 258 102 2284 41 
27 77 315 124 2410 57 
27·5 76 311 123 1995 50 
30·5 123 34') 199 3849 81 
32·3 B7 398 157 3035 67 

Einer allgemeinen Verwendung. der lllanganstahlschienen trotz 
ihrer außerordentlich hohen Lebensdauer stehen folgende Grtlnde 
entgegen: Sie konnten nur in Längen von 6·1 m hergestellt 
werden, erforderten also verhältnismäßig viele Verbindungs
stellen. Unter der stoßartigen Beanspruchung beim Befahren 
mit si:hweren Dampflokomotiven verschlissen diese Verbinllungen, 
bevor der Schienenkopf abgenutzt war. Die Herstellung, 
namentlich die Modellkosten, die Formerlöhne und das Fertig
bearbeiten, welches nur durch Schleifen erfolgen kann, ist 
sehr teuer; sie ist etwa l 7mal so teuer wie die der 
Bessemerstahlschienen. Rechnet man jedoch die Unter
haltungskosten für 1 m der Kurve aus, unter Annahme 

einer Lebensdauer von acht .T ahren für llfanganstahl ~md 
zwei Monaten fiir Bessemerstahl, so sind Bessemerschienen 
etwa secbsmal so teuer wie Jl[anganstahlschienen. - Um 
die Nachteile, die der gegossenen Manganstahlschiene anhafteten, 
zu beseitigen, stellte die Pennsylvania Steel Company Versuche 
an, um den ll[anganstahl zu walzen, worllber „The Iron Age" 
vom 22. April 1909 berichtet. Nach Uberwindung großer 
Schwierigkeiten, Einführung eines neuen Walzverfahrens und 
Konstruktion neuer Walzen, erzielte man Erfolge. Den ge
gewalzten Manganschienen rühmt man große Zähigkeit, Dehn
barkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stöße nach. Eiue 
100-Pfund-Schiene bestund die Schlagprobe bei 6200, eine 
andere sogar bei 21.000 mkg. Eine 85-Pfund-Schiene konnte 
kalt so verdreht werden, daß auf 8 m sechs Windungen kamen. 
Die aus dem Kopf einer Schiene geschmiedeten Probestäbe 
ergalJen eine Festigkeit von 105 kg pro 1111112 bei 50 bis 
60°;0 Dehnung. Die Schienen stellen sich auf 125 Dollars pro t, 
während Bessemerschienen 23 Dollars kosten. Da sie die 
50fache Lebensdauer von Bessemerschienen haben, sind sie 
diesen auch in wirtschaftlicher Beziehung überlegen. 

Z. ä,-K. 

Das neue Silberterritorium Cobalt in Kanada. Das 
silberreiche Erzgebiet von Cobalt im Distrikt von Coleman, 
im ~ordosten der kanadischen Provinz Ontario wurde vor 
vier Jahren entdeckt. Schon im Jahre 1904, als man mit dem 
Bau der Eisenbahn, welche New-York und Toronto mit der 
Hudsonsbai verbindet, beschäftigt war und die dortigen Erz
lagerstätten bloßgelegt wurden, strömten aus den großen 
Zentren Amerikas und selbst aus Europa Gelehrte, Ingenieure, 
Finanzmänner und Arbeiter nach diesem Erzgebiete. Dieselben 
waren aufs höchste über <len Reichtum an Silber und über 
die leichte Gewinnbarkeit desselben verwundert. Die Lage 
dieses leicht zugänglichen Gebietes (von den bedeutenderen 
amerikanischen Städten gelangt man in weniger als 24 Stunden 
dahin) begünstigte die rasche Errichtung von Bergwerksanlagen 
und die ersten Exploitationen brachten die ermutigendsten 
Ergebnisse. Nach Ablauf eines Jahres konnten schon mehrere 
derselben schöne Dividenden verteilen. In den let:i:ten zwei 
Jahren trugen die Gruben von Cobalt einen Gewinn von mehr 
als 100 Millionen Francs ein. An ver11chiedenen Punkten ge
wann man ganze Blöcke, welche bis zu 22.000 Unzen Silber 
pro Tonne enthielten, einem Werte von Frs. 50.000·- ent
sprechend. Vor kurzem erst wurde ein 40 Arpents umfassender 
Besitz (1 Arpent = 1418·45 1112) um 40 Millionen Francs an 
ein Syndikat verkauft. Und dieses bevorzugte Gebiet soll 
noch unerforschte Partien in sich schließen, von welchen noch 
mehr erhofft wird. Nach „L'Illustration" vom 27. März 1909, 

-r-

Metallnotierunt!'Cll in London am 30. Juli 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 31. Juli 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 
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Letzter 
Monats

Durchschn . Marke .3i5 II von II 
------"--
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Tough cake . 
Best selected. 
Elektrolyt. 

. 1\ 21/2 
1 

61 10 -\ 
. II 21

/2 61 10 -

Standard (Kassa). 
Straits (Kassa) . 
Spanish or soft foreign 

. 1 netto 62 10 -1 
1 netto 58 110 - 1 

'1netto 1 132 17 6 'I 
English pig, common . . 
Silesian, ordiun.ry brands 
Antimony (Regulus) . . 
Erste"') u. zweite Hand, per Flasche 

21/'! 12 8 9 I 

3'/2 12 12 61 
netto 21 17 61

1

1 

gi1i 2: 5 =11 

62 
62 
63 
58 

132 
12 
12 
22 
30 
8 

bis 

1 sli 1 d lllon.11 

10 - 62.-.-
10 - 62.-.-
- - 62.13.-
10 - a:> 58.14.lla/, 0 
17 6 a:> 132.3.3 ..... 
11 3 

·~ 
12.13.6 

17 6 ..:; 12.18.9 
- - 21.18.6 
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Belastungsausgleich bei Fördermaschinen und Walzwerken. 
Vortrag, gehalten von Oberingenieur Josef Blazek der (isterreichischen Siemcns-Schuckert-Werke in der Fachgruppe fiir Berg

und Hiitteningenieure des Österreichischen Ingenienr- und Architektenvereines in Wien am 4. März 1909. 

A. 
\\'ic hekannl, waren es tlie Fönlermas!'hinen in 

Bergwerken und Walzwerke in Hüllenwerkcn, also die 
größten und wichligsten Arheilsrnaschineu derartiger 
~\nlagen, bei welchen sich der elektrische Antrieb unter 
ihren särnL!ichen l\laschinen am spätesten Eingang ver· 
S!'halll hat, wodurch erst die vollslä1ulige Zentralisierung 
der Krafterzeugung ermöglicht wurde. . 

Die Schwierigkeiten lagen in den bei diesen l\la
schinen auftretenden, außcrorden llich wechselnden Be
~'.1-Slungen bzw. Belastungsstößen, deren ungeschwächte 
Ubertragung auf die elektrische Zentrale in den meisten 
Fällen unzulässig erschien. 

Bevor die heule angewendeten Ausgleicl1seinrich
tungen erfunden und erprobt waren, kamen zunächst 
Fördermaschinen und Walzenzugsmoloren, letztere für 
gleichbleibende Drehrichtung, zur Ausführung, deren 
Maximalleistung nur einen Bruchteil, etwa ein Viertel 
höchstens ein Drittel der maximalen Dauerleistung der 
Primärstation betrug. 

Ich erinnere an die erste in Österreich gebaute 
Drehstrom-Fördermaschine am füiheneggerschacht in 
Karwin, welche zwei Hunde a 700 kg Nellolast mit 
3·4 m/Sek. fördert, 170 PS beim Anfahren braucht und 
damals an eine, heute den Beslamlteil einer größeren 

Zentrale bildende Da111pfdynamo von zirka 500 l'S C'[fC'k
tiver Dampfmaschinenleistung angeschlossen wunlc 
(Fig. 1). Diese Fördermaschine hat zylindrische Trom
meln von 2000 mm D11rrhmesser bei 600 mm BreiLC' und 
fördert ohne Unlerscil mittels eines Hundseilcs rnn 
23 mm Durchmesser. Der Drehstrommotor treilit die 
Trommelwelle mittels eines einfachen Pfeilradgctri~liC's 
an. Da also keinerlei Belaslungsa11sglcid1 vorl1anuc11 
ist, ergab sich bei jeder Fahrt ein aus uem inneren 
Spannungsabfall des GC'nerators 111111 de111 Tourc·nabfall 
der Dampfmasehine rcsulliercndcr Spannungsabfall \'Oll 

zirka 20 V, welcher bei 550 V VollbC'lastungsspannung 
keinerlei Nachteile mit sich brachte. 

Man behalf siC"h einfach dadurch, daß man bei 
Stillstand der Fördermaschine die Primärspannung um 
20 V höher, also auf 570 V hielt, so daß mit Rücksicht 
auf die sonsligen Motoren die Spannung nie u1ltC'r deren 
normale Klemmenspannung sank. 

Ahnlichc Anlagen sind auch anderweitig ,-ielfach 
zur Ausfühm11g gelangt und bieten \'Olll Standpunkte 
des Belastungsausgleiches kein weiteres Interesse. 

B. 
Der \'orerwähnlen :\laschine11gruppe ·)}me j.;)dwed-~n 

Belaslungsau~gleich folgen jene Maschinen, bei welchen 
durch besonuere Hilfsmittel die positiven und nega· 
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Fig. 1. 

Fig. 2. 
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tiven Maxima des Belaslungsrnrlaufes der Primär
station gegenüber herabgesetzt werden, ohne in den 
meisten Fällen Yullständig bis au[ die mittlere Be
lastung ausgeglirhen zu "·erden, also Maschinen mit 
vorwiegend p a r t i c II e m IJelastungsausgleich. Zu diesen 
gehören alle Fördermaschinen mil Unlerscil, koni
schen Trommeln und Robincn, ferner \\"alz\\'erks
m?toren mit Kompountl\\'icklung bei Glcichslrom und 
nnt Schlupfwidersländen bei Drehstrom, wobei letztere 
z_wei l\Iot.orgattungen gewühnli('h dPr ungeiindcrtcn Drch
l'lchtung wegen mil Sch\\'ungma_-;scn gPkuppclt sind. 

Unterseite, konische Trommeln und IJobincn ge
slallen bei Fördermaschinen das ill'lXimum des Kraft-

bedarfes zu Ende der Beschleunigungsperiode, bzw. 
zu Beginn der \' erzögerung, um sich einem gewissen 
\V ert der mittleren Belastung zu nähern, welcher 
zumeist derart angenommen wir<l, daß er den voll
ständigen ~eilau,.;gleich ergibt. Der Delastungsausgleich 
kann aber auch größer oder kleiner sein, als dem 
Seilgewi('htc entspricht, soll zumindc•st aber so groß 
sein, daß das slalist:he ~Iomcnt beim Aufsetzen der 
Förderschale 11uch einen positiven Wert in tler nichtung 
des Au fselzens ergibt. 

Ein Beispiel aus· dem östrrrl'ichisdwn Bergbau 
LildeL die llilfsfön.len11aschinc der !\lährisch-Ostraucr 
Steinkuhlc11-Gcwerkschaft Marie-Anne am lgnaz-\Y etter-

Fig. 3. 

Schacht II in l\larienberg gebaut von Siemens & Halske 
(f'' ' 'tg. 2). Die Trommeln haben 2500 bis 2000 Durch-
lltcsser und werden mit 51 Touren von einem Dreh
~lromn1otor direkt angetrieben. Den partiellen Be-
1~stungsausgleich u11terstützt außer den konischen 
r, rommeln auch ein an dass~e Kabel angeschlossener 
lfUbenventilator, der von einem 60 PS Drehstrom
nioto1· belrieben wird. 

. Eine andere von einem Drehstrommotor millels 
einfacher Zahnrallilbersetzung angetriebene Förder
~aschine, jedoch mit Bobinen von 1190 bis 1950mm 
C\llf . fi. W1cklungsdurchmesser und 200 PS Anfahrleislung 

nden wir auf dem Kübeckschacht in Anina der St. E. G., 

' ferner in einigen Ausführungen in Deutschland und 
Belgie11. 

Von Walzwerksantrieben führe ich als Beispiel 
für den teilweisen Belastungsausgleich bei Gleichstrom 
den Antrieb des Röhrenwalzwerkes am Eisenwerk Wil
kowilz an, welches im Vo.rjahre in ßelrieb kam und 
von einem Kompoundmolor mit \Vendepolcn von 830 PS 
normaler und 1400 PS maximaler Leistung bei 80 bis 100 
Touren direkt angetrieben wird (Fig. 3). Die Touren
zahl ist. durch Veränderung des Nebenschlusses ein
stellbar und kann zufolge der Kompoundierung unter 
Ausgleich der Belastung um 100/o sinken, wobei der 
Motor (GM 720 s) durch eine milumlaufende Schwung
masse, nämlich ein Zahnschwungrad Yom früheren 
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Dampfmaschinenantrieb, unlerstülzt wird, so daß die 
Belastungsstöße auf die mit 500 l' Gleichslrom ar
beitende Zentrale wesentlich gemildert und allmählicher 
verlaufend überlragen werden. 

Unter ährilichen Verhältnissen wird ein Gleich
strurn-Kompoundmotor mit Wendepolen und Kompen
sationswicklung, von 750 PS normaler und 1440 maxi
maler Leislullg, zwischen 80 und 140 Touren durch 
Feldänderung einstellbar, eine Mittel- und Grobstrecke 

im Eisenwerke Zenica in ßosnien antreiben und behufs 
Ausgleiches der Belaslungsstöße mit ausgiebigen, be· 
sonders gelagerten Schwungmassen versehen sPin. Der 
Tourenabfall zwischen Leerlauf und Vollbebsluug von 
1440 PS belrägl zirka 200/o, so daß die Schwuugma,;sen 
ausgiebig ausgcuiilzt werden (Fig. 4). 

Das hei Gleichslrormnotoren \"Oll konlinuiPrlich 
umlaufenden Walzwerken angewendele ~.lillel, um den 
Belastungsausgleich herbeizuführen, ist also die Ver-

Fig. 4. 

wendung der Kompoundwicklung, bzw. die Anderung 
der Felddichte allgemein, wodurch das Ansprechen 
der Schwungmassen unter Tourenabfall, bzw. Touren
erhöhung bewirkt wird. 

Bei Drehstrommotoren wird das Analoge in be
kannter Weise durch Vorschalten eines Schlupfwider
standes in den Rotorstromkreis bewirkt, welcher Wider
sland je nach den örtlichen Verhältnissen konstant, 

• von Stufe zu Stufe umklernmbar, während des Be-
triebes von Hand aus einstellbar, oder schließlich auch 
in Abhängigkeit rnn der aufgenommenen Energiemenge 
selbsttätig einstellbar angeordnet werden kann. 

Ausführungen bestehen in üsterreich beispiels
weise beim Antrieb des Kupferröhren-Walzwerkes 
G. Chaudoir in Wien, bei C. T. Petzold in Krieglach, 
Fischer in Traisen usw. 
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. Der Belastungsausgleich ist bei den stets in einer 
ll1chtung umlaufenden Walzwerksmotoren natürlicher
weise vollständiger, namentlich wenn sie mit besonderen 
Schwungmassen versehen sind als bei Förderrnascl1i11en 
rnit Unterseil, konischen Trom~rnln oder Bobinen, wo die 
wechselnde Bewegungsrichtung die einfache Kupplung 
1·on Sclmungmassen nicht geslatlet. 

C. 
llfan hat daher relativ frühzeitig, zuerst im Jahre 

1899 bei der Fördermaschine der A. G. Thiederhall in 
1'hiede bei Braunschweig (Fig. 5), zu dem dem Elektro
techniker am nächsten liegenden 1\littel der Energie-

aufspeicherung und Abgabe mittels Akkumulaloren
balterien gegriffen, wodurch eine praktisch konstante 
Belastung der Primärmaschine erreicht und die Be
messung der Primärmaschine nicht der maximalen An
fahrleistung, sondern der mittleren Belastung ent
spr<>l"hcnd ermüglirhL wun](•. 

\\" i<' aus dem ~challu ngssc·hema Fig. G ersichtlich, 
wird die Fürdennaschine in Thiederhall, welche 
1850 mm Trommeldurchmesser besitzt, und eine Nutz
last von 800 kg mit 7 rn maximaler Geschwindigkeit 
bei 300 PS maximaler Anfahrleistung fördert, durch 
zwei mit der Trommelwelle direkt gekuppelte Gleich
strommotoren mit Nebenschlußwicklung und Fremd-

Fig. 5. 

erregung, wovon jeder bei 500 V maximal 150 PS leistet, 
angetrieben. Sie ist im Schachte eingebaut und fördert 
Von der 500 m- auf die 300 111-Sohle. 

6 
In der Zentrale ist ein Gleichstromgenerator von 

5KW · . vorhanden, der durch eine Dampfmaschme an-
~tneben wird. Die parallel zum Generator geschaltete 

fferbatterie ist neben der Primärslation obertags 
un lergebrach t. 

. Die beiden Motoren lassen sich für beide Fahrt-
~~chtungen durch einen Umschalter (U) parallel oder 
s~~te~ei~and_er schalten, je nachdem man mit ''.oll~r G~
' W1nd1gke1t von 7 m oder mit halber Geschwmd1gke1t 

1 
on 3·5 m (z. B. bei Seilfahrt) fahren will. 

Hat der Maschinist den Umsteuerhebel zuerst auf 
die gcwünseht.e Fahrtrichtung und Geschwindigkeit 
eingest.eilt, so bewegt er den eigentlichen Steuer
hebel. Dadurch wird der den beiden Fördermotoren 
gemeinsame Vorschallwiderstand (W) verringert, bis 
die Motoren die eingestellte Geschwindigkeit erreichen. 
Durch Anwachsen des Stromes sinkt die Spannung der 
Primärmaschine, wodurch die Pufferbatterie - hier 
also ohne besondere Hilfsmittel - zur Stromabgabe 
gebracht wird. Beim Einhängen von Lasten und 
während der Verzögerungsperiode wird hingegen die 
überschüssige Energie von der Batterie aufgenommen, 
wobei die Fördermotoren als Generatoren arbeiten und 
ohne nennenswerte Yerluste bremsend wirken. 
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Um auch mit s0hr geringen Gesdnvindigk0iten bis 1 sicher fahren zu können, ist den !\[otorankern ein Ilitrs-
O·ll 111. wie 1li<'s z.B. b<>i Piner Scharhlrevision vorkomm!, widerstand (w) parallel geschaltet. Bei Ausleg<'11 des 

1-\ 
1 

1\H J\ 
1\ 

\1\1\1\1\1\1 111111111111 

J-\ 

lW:J t:J 
;.___ 

Fig. 6. 

Steuerhebels in der Bremsrichtung erhöht diC'ser Hilfs
widcrsl::rnrl den YPrlust im AnlaßwiclC'rsta11rl, somil auch 
dessen Gq~cnspannung; Yon dPn l\lülorankern ist eine 
geringere Pleklromotorische Gegenkraft zu Nzcug<•n und 
diese laufen dann langsamer. 

Der Belaslungsausgleich durch die Pufferbattni~ 

ist ziemlich YOllsLändig und die BalleriP gPstall<>l s(•lbsl 
bei Stillstand der Primärslalion einige ,\ufziigP mil 
\"erringerlcr Geschwindigkeit zu rnllfühn·n. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Kritik Dr. Ingenieur Ferdinand Hagemanns über die freitragbaren Atmungsapparate 
in seinem Buche „Bergmännisches Rettungs- und Feuerschutzwesen in der Praxis und 

im Lichte der Bergpolizeiverordnungen Deutschlands und Österreichs." 
Von Ingenieur GustaY Ryba, k. k. Bergverwalter, Brüx. 

(Fortsetzung von S. 502.) 

II. Der Pneumatogen. 
Gleich einleitend muß ich rücksichtlich dieses 

Apparates auf die bereits zitierte Entgegnung seines 
Konstrukteurs Dr. Friedrich Bö c k in der ~Östen'. 

Ztschr. f. B. u. Hüttenw." (siehe Nr. 6, 1909) verweisen, 
auf die ich mich in einigen Punkten berufen werde. 

Auf meiner Instruktionsreise durch Westfalen iJIJ 
Herbste 1908 traf ich fast gar nirgends den Pneumatogen 
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an, da man, nach dem Vorkommnis auf Gneisenau -
auf das ich noch später zurückkommen werde - von 
einer Benützung dieses Apparates absolut nichts wissen 
will und örtlich der Tenor sogar dahin geht, daß der 
Apparat derart gefährlich sei, daß die österreichische 
Bergbehörde eigentlich verpflichtet wäre, die Benützung 
dieses Apparates direkt zu verbieten, statt denselben 
durch verschiedentliche Verordnungen mit Gewalt über 
Wasser halten zu wollen. 

Auch in dem Ruche Dr. Hagemanns spricht aus 
den Ausführungen der Punkte 2 und 4 auf Seite 134 
eine gewisse Gefährlichkeit des Pneumatogens heraus. 

Nun wenn man ebenso objektiv ·wie ängstlich sein 
will, tlann ist nicht der Pneumatogen allein gefährlich, 
sondern auch die Re genera ti onsa ppar a te mit Benützung 
des gasförmigen Sauerstoffes, wie überhaupt der gesamte 
Rettungsdienst eine gewisse Gefahr für die daran 
Beteiligten bedingt, was auch Dr. Hagemann anerkennt, 
indem er auf Seite 124 sagt, daß die Benützung eines 
Atmungsapparates im Ernstfalle, und sei es auch des 
besten, ohne jede Frage und unter allen Umslilnden eine 
ernste Unternehmung darstelle. 

Die Gefährlichkeit des Kaliumnatriumsuper
oxydes unter gewissen Umständen wird von niemandem 
bestritten und auch Dr. Bö c k gibt dies in seiner bereits 
genannten Entgegnung ohne weiteres zu. Aber gerade 
sowie das KNaO.. unter Umständen eine gefährliche 
Substanz ist, eben~o ist es bei der Shamrock-, Westfalia
nnd Drll.gertype gefährlich ein Gas mitzuführen, welches 
jeden Oxydationsprozeß im höchsten Maße untrrstiitzt, 
Wobei noch zu berücksichtigen ist, daß dieses Gas unter 
einem Drucke von 125 at in einem Behälter u n mittel
bar am Rücken getragen wird. Ängstlichen Naturen 
wird es schon unbehaglich, wenn sie in die Nähe eines 
Kesselhauses gelangen, wo d<.Jch nur Spannungen von 
10 bis 12 at herrschen. Was bedeutet dies gegen 125 at 
unmittelbar am Rücken. Es sind ja auch schon Fälle 
vorgekommen, daß der ganze Ventilkörper aus dem 
Flaschenhalse herau~geschleudert wurde. 

Es ist weiter zu beachten, daß der verdichtete 
Sauerstoff die Eigenschaft besitzt, schon bei zirka 
25 at Spannung ölige Substanzen zur Entzündun~ zu 
bringen, daher derselbe auf seinem \Vege, insolange 
seine Spannung nicht wesentlich unter das obe.~ an
gegebene Maß fällt, mit keinen öligen oder mit 01 ge
tränkten Substanzen zusammentreffen darf. Auf diesen 
Umstand sind die mehrfachen Explosionen im Ostrauer
revier4) zurückzuführen, die beim Eröffnen der Flaschen
ventile eintraten so daß man daselbst für die unver
meidlichen periodischen Überprüfungen des Sauerstoffvor
rates der Flaschen eigene Schutzvorrichtungen konstruierte. 
Es fiel aber damals niemandem ein, die Benützung der 
Regenerationsapparate mit Verwendung des verdichteten 
gasförmigen Sauerstoffes verbieten zu wollen und so das --!) U. a. im Jahre 1904 in Mährisch-Ostr~u und im Jahre 
1907 in Boryslaw, wobei im letzteren Falle eme schwere Ver
letzung (Verlust des einen Auges) die Folge war. 

Kind gleich mit dem Bade auszuschütten. Man hat in 
richtiger Erkenntnis sich vielmehr nur damit begnügt, 
nach der Ursache dieser Explosionen zu forschen und 
nach ihrer Konstatierung einfach nur das Gefahrsmoment 
zu beseitigen. Man hat die für die Abdichtung der 
diversen Konstruktionsteile der Flaschenventile verwendeten 
mit Fett getränkten brennbaren Materialien durch Fibre 
ersetzt und hiedurch die Explosionsgefahr auch tat
sächlich gebannt. 

Wie k. k. Oberbergrat Dr. Johann Mayer in seinem 
bereits zitierten Aufsatze treffend bemerkt, benützen wir 
in der Grube Benzin, Spreng- und Zündmittel usw., lauter 
gefährliche Stoffe und es fällt niemandem ein, deren 
Gebrauch zu verbieten, da wir ja Mittel und Wege 
wissen, um uns gegen die durch Benützung der ob
genannten Stoffe bedingten Gefahrsmomente wirksam 
zu schützen. 

Wie es nun da allüberall gelungen ist, sich gegen 
die verschiedenen Gefahrsmomente wirksam zu schützen, 
ebenso wird es der rastlosen Technik auch gelingen, 
oder besser gesagt, ist es schon gelungen, um dem Ein
treten der von den Gegnern des Pneumatogens mit Vor
liebe zitierten Ereignisse von Gneisenau und Fohns
dorf für die Zukunft vorzubeugen. 

Bergassessor Fickler benützte bekanntlich am 
17. April 1907 auf Zeche Gneisenau bei Dortmund 
(Westfalen) einen Selbstrettungsapparat Type Ia, der 
für schwere Arbeiten nicht bestimmt ist, zur Befahrnng 
einer langen sehr beschwerlichen Strecke in gebückter 
Körperstellung, wo bei er reichlich Speichel absonderte. 
Xach ungefähr 18 Minuten der Apparatbenützung mußte 
durch wiederholtes unbewußtes Einftießen des Speichel
fängerinhaltes in die Atmungsschläuche ein Wasserein
bruch in die Patrone erfolgt sein. Hiedurch wurde das 
Präparat plötzlich zu einer sehr energischen Reaktion 
gebracht und die Temperatur des Präparates, die infolge 
der Überanstrengung ohnehin sehr hoch war, erfuhr eine 
derartige Steigerung, daß der Patroneninhalt zum Schmelzen 
kam, nach unten fl.oß und das geschmolzene, noch un
veränderte Snperoxydpartien enthaltende Material in dem 
schmalen ringförmigen Raum zwischen Patronenhals und 
Durchstoßkrone auf den unteren Kautschukring traf und 
diesen zur Entzündung brachte. 

Da die Temperatur im Inneren der Patrone nach 
den Untersuchungen der Konstrukteure auch bei den 
anstrengendsten Arbeitsleistungen und entsprechend 
intensiver Atmung durch das Präparat nicht über 250 
bis 300° C steigt, bei diesen Temperaturen aber weder 
das reine Superoxyd noch dessen Reaktionsprodukt mit 
der Kohlensäure zum Schmelzen kommen kann, muß zur 
Erklärung des Falles Gneisenau nur der Zutritt von 
Wasser zum Superoxyd angenommen werden. Bei der 
Einwirkung von Wasser auf das Superoxyd entstehen 
Alkalihydrate und Alkalisuperoxydhydrate von weicher 
bis flüssiger Konsistenz, wobei der Patroneninhalt eine 
breiartige Form annehmen kann, bevor noch sämtlicher 
entwickelbarer Sauerstoff gebildet wurde. Gelangt dieses 
breiartige Produkt in heißem Zustande auf brennbare 
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Substanzen, so kann deren Zündung erfolgen. Da bei 
normalen Verhältnissen die dem Superoxyd durch <lie 
Ausatmung zugeführte <lampfförmige Wassermenge eine 
Verflüssigung <les Patroneninhaltes nicht bewirken kann, 
so ist zur Erklllrung des Falles Gneisenau nur eine 
Entleerung des Speichelfängerinhaltes anzunehmen, um 
so mehr als bei Personen, welche die reine Mundatmung 
nicht gewöhnt sin<l, eine intensivere Speichelabsonderung 
zu konstatieren ist. 

Gegen Ereignisse dieser Art schützt man sich <lurch 
den Einbau eines verkehrt eingesetzten Trichters 
in <len reichlich dimensionierten Speichelfänger, wo
durch selbst bei gänzlich umgekehrtem Apparat ein 
Zuriickfließen des Speichels in die AtmungsschHl.uche und 
somit auch in die Patrone direkt ausgeschlossen ist. 
Zum weiteren Schutze werden zur Abdichtung der Patrone 
am unteren Patronenhalse statt Gummiringen solche aus 
Asbest benützt. Es werden mehrere derartige Ringe 
aus Asbest aufgelegt, jeder Ring jedoch nur einmal als 
oberster beniitzt. Der obere Gummipuffer muß bestehen 
bleiben, weil die Asbestplatten nicht genügende Elastizität 
besitzen, um die, wenn auch geringen, jedoch unver
meidlichen Unterschiede in den Patronenlängen auszu
gleichen. Es ist auch ganz unmöglich, daß die obere 
Kautschuk<lichtung von geschmolzenem Superoxyd etwa 
erreicht werden könnte, da hiezu eine vollständige Um
kehrung der Patrone notwendig wäre, und selbst in 
diesem Falle das geschmolzene Präparat bei Berührung 
mit der Filtergarnitur wahrscheinlich zum Erstarren 
kommen und so am Weiterfließen hintaugehalten wiirde. 

* * * 
Und nun zum Falle Fohnsdorf. 
Am 16. Februar 1908 explodierten gelegentlich 

der Gewältigung einer zirka 60 m langen Streckenpartie 
in einem wegen Brand abgesperrten Grubenteil des 
Wodzicki-Schachtes zu Fohnsdorf in Obersteier
mark, Revierbergamtsbezirk Leoben, zwei Arbeits
apparate der Type II während ihrer Benützung, u. zw. 
zu verschiedenen Zeitpunkten unter Lichterscheinungen 
und lautem Knall. Die Explosion erfolgte bei dem 
einen Apparate noch während der Benützung der Arbeits
patronen und bei dem anderen nach Einschaltung der 
Rückzugspatrone. Beide Apparate wurden vor ihrer 
Verwendung - jedoch ohne angeschloss@nen Atmungs
sack - auf ihre Dichtheit geprüft und sodann mit 
Sauerstoff vorgefüllt. Die Apparatträger befanden sich 
zur Zeit der Explosion bereits auf dem Rückwege aus 
dem abgesperrten Grubenteil in der Nähe der Schleußen
türen und erlitten keinerlei Verletzungen. Die Explosionen 
hatten keine weiteren Folgen, da beide Sprengschläge 
unmittelbar vor der Schleußenti.ire stattfanden und sich 
in dem methanreichen Gasgemische, bei gleichzeitigem 
minimalem Sauerstoffgehalte nicht fortpflanzen konnten. 
Die letzte Analyse der Wetter des Brandfeldes ergab: 
23·800/o Kohlensäure C02 , 18·90°lo Methan CH.u 0·550/o 
Sauerstoff 0 und 56·75°/0 Stickstoff N. 

Auf Grund der Erhebungen kann es sich, da ja 
die Entwicklung von brennbaren Gasen aus dem KNa0:1 

ausgeschlossen ist, hier nur um die Explosion eines 
aus der umgebenden Atmosphäre durch eine Un
dichtheit der Apparate in dieselben eingedrungenen 
brennbaren Gasgemisches handeln. 

Da die Atmungssäcke vor ihrer Verwendung auf 
ihre Dichtheit nicht geprüft wurden, so konnte sehr 
leicht eine unbedeutend undichte Stelle an denselben 
vorhanden gewesen sein, die dann während der Apparat
beuützuug eine Erweiterung erfuhr. Dem Verfasser ist 
selbst ein Fall bekannt, wo die Naht des Atmungssackes 
während der Übung undicht wurde, was dadurch er
klärt wird, daß der in den Sack eingedrungene Präparat
staub den Fa<leu der Nahtstelle zerstörte, wodurch dann 
die Naht aufging, auf welchen Fall später noch aus
führlich zurückgekommen werden soll. 

Das Eindringen von Gasen aus <ler umgeben
den Atmosphäre in den Atmungssack ist somit er· 
klärlich. 

Das in den Sack eingedrungene Gasgemenge, das 
als solches infolge seines hohen l\Iethangehaltes und des 
nahezu fehlenden Sauerstoffes nicht explosiv war, wurde 
durch Verdünnung mit dem sauerstoffreichen Inhalte des 
Atmungssackes erst explosiv. 

Es handelt sich nun weiter um die Zündung 
dieses explosiv gewordenen Gasgemischesr 

Unter normalen Verhältnissen können derartige 
methanh1lltige Gasgemische an den normal erhitzten 
Innenteilen der Patrone nicht gezündet werden, da ja 
deren Temperatur im äußersten Falle 250 bis 300° C 
nicht übersteigt, die Zündungstemperatur von Schlag
wettergemischen jedoch erst bei 650° C liegt. Für die 
Zündung des im Apparate vorhandenen Schlagwetter
gemisches wird seitens der Konstrukteure des Apparates 
die folgen<le Erklärung gegeben: 

Durch den hohen Kohlensäuregehalt der ein
gedrungenen Gase (23·8°/0 ) trat durch dessen Einfluß
nahme auf das Superoxyd eine äußerst stürmische 
Reaktion ein, welche eine enorme Temperatursteigerung 
zur Folge hatte, die nun auch das Methan zur Ein
wirkung auf das hocherhitzte Superoxyd brachte, so daß 
dieses, bei Gegenwart von reichlichem Sauerstoff im 
status nascendi, zum Glühen kam und das explosive 
Gasgemisch zur Zündung bringen konnte. 

Es frägt sich nun, wie man sich gegen die Ge
fahren einer Zündung von in den Apparat eingedrungenen 
Gasen, die mit der Atmosphäre im Apparatinneren ein 
explosives Gemisch bilden, schützt? 

l. Zunächst muß ein Eindringen von Gasen 
aus der umgebenden Atmosphäre hintangehalten werden, 
indem man zuverlässig gasdichte Apparate in Benützung 
nimmt. Zu diesem Behufe ist jeder Apparat vor seiner 
Inbenützungsnahme auf seine Dichtheit zu prüfen. Diese 
Untersuchung hat sich jedoch nicht nur auf die Re
generationseinrichtung allein, sondern auch auf den 
Atmungssack zu beziehen und kann in zweierlei Weise 
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vorgenommen werden, wobei bemerkt wird, daß die 
zweite Art der Überprüfung die zuverlässigere ist. 

a) Im ersten Falle wird der Regenerations
apparat und der Atmungssack getrennt überpriift. 

Die Überprüfung der Regenerationsein
richtung erfolgt dadurch, daß bei eingefügten Patronen 
und abgeschraubtem Atmungssacke das unt.ere Querrohr 
mit der Hand \'erschlossen und beim Mundstücke hinein
geblasen wird. 

Die Untersuchung des Atmungssackes erfolgt 
in der \Veise, daß der Atmungssack durch Anschluß an 
eine Sauerstoff- oder Kohlensäureflasche oder aber mit 
dem Munde aufgebläht und sodann an ein \V assermano
meter angeschlossen wird, wobei er einen gewissen Über
druck durch längere Zeit konstant halten soll. In der 
bezüglichen Verordnung der k. k. Berghauptmannschaft 
Wien wird ein Druck von 100 bis 200 mm Wasser
säule durch 2 bis 10 Minuten verlangt. Nach durch
geführten Versuchen ist jedoch ein derart hoher Über
druck gar nicht zu halten, auch bei ganz neuen Säcken 
nicht und derselbe nimmt äußerst rapid bis auf 50 bis 
60111111 Wassersäule ab. Man kann sich mit dem zu
letzt genannten Drucke von 50 bis 60111111. Wassersäule 
beruhigt begniigen, da derselbe reichlich geniigt, um 
etwaige Undichtheiten am Atmungssacke mit Sicherheit 
zu konstatieren. 

b) Im zweiten Falle wird der komplette 
Apparat überprüft, indem man den Apparat bei 
angeschlossenem Atnrnngssacke aufbHist, sodann das Mund
stück schließt und beobar.htet, ob bei Ausübung eines 
gewissen Druckes auf den Atmungssack dieser durch 
eine angemessene Zeit hindurch konstant gefüllt bleibt. 

2. Weiters handelt es sich darum, den Austritt 
der Explosionsflamme eines zur Ziindung gebrachten 
explosiven Gasgemisches aus dem Apparat zu verhindern, 
wenn ein solches durch Vermischung des im Atmungs
sacke vorhandenen Sauerstoffes mit aus der umgebenden 
Atmosphäre eingedrungenen Gasen sich dennoch im 
Apparatinneren gebildet hätte und nun aus irgend einer 
Ursache zur Zündung käme. 

Nun diese Frage ist nicht schwer zu beantworten. 
Die Zündung dieses explosiven Gasgemisches kann 

nur innerhalb der Patrone erfolgen. Man muß - daher, 
Wie bei der Sicherheitslampe, einen Flammenaustritt 
aus der Patrone unmöglich machen, u. zw. nach beiden 
Seiten der Patrone hin. Dies erfolgt bei den neuesten 
Pnenmatogentypen dadurch, daß man in dem unteren 
Querrohr, gegen den Atmungssack hin, einen drei -
fachen Drahtnetzzylinder einfügt, den die Atmungs
gase auf ihrem Wege zum und vom Atmnngssacke 
passieren müssen, um hiedurch einen Austritt der Flamme 
nach unten hin, gegen den Atmungssack, zu verhindern. 
Um einen Flammenaustritt nach oben hin, gegen den 
Mund des Apparatträ.gers zu, auszuschließen, werden bei 
den neuen Pneumatogenpatronen drei feinmaschige 
ebene Drahtnetze - 400 Maschen pro Quadrntzenti
llleter - über dem Patronenfilter eingebaut. 

Über die Wirksamkeit dieser Sicherheitsnetze 
wurden am Wilhelm-Schachte in Ostrau eingehende 
Versuche angestellt und k. k. Oberbergr'lltlDr. Johann 
Mayer berichtet in dem obgenannten Artikel, daß 
die,;e Versuche dargetan haben, daß diese Siebeinlagen 
den beabsichtigten Zweck vollkommen erreichen, da selbst 
die in den Patronen hervorgerufenen stärksten internen 
Explosionen keine externen Sprengschläge bewirken 
konnten. 

Und nun zu _den von Dr. Hagemann zitierten 
Vor- und Nachteilen des Pneumatogensystems. 

* 
A) Vorteile des Pneumatogens. 

Die Vorteile des Pnenmatogens gegenüber den 
Regenerationsapparaten mit Benützung des verdichteten 
Sauerstoffgases, die jedoch gleichfalls schwerwiegender 
Natur geheißen werden müssen, sind: 

1. Das Fehlen aller feinmechanischen Kon
struktionsteile als Manometer, Reduzierventil, Sicher
heitsabblaseventil, Zirknlationsdüse und Atmungsventile. 

Die durch die Benützung dieser Konstruktionsteile 
bedingten und bereits behandelten Nachteile der Re
generationsapparate mit Benützung des gasförmigen 
Sauerstoffes entfallen hier selbstredend zur Gänze. 

2. Ein weiterer Vorteil des Pneumatogens ist dessen 
geringes Gewicht, welches jenes der Regenerations
apparate mit gasförmigem Sauerstoff um ein Beträchtliches 
unterschreitet. Der Gewichtsunterschied kommt bei der 
Benützung des Apparates namentlich bei längerwlthrender 
Beniitzungsdauer unstreitbar sehr zur Geltung. 

3. Femer die bequeme Reinigung nach dem 
Gebrauche sowie die einfache l n standhalt u ng des 
Apparates. 

4. Ein weiterer Vorteil wären die geringen An
schaffungskosten. 

5. Gegenüber der Shamrock- und den Westfalia
t y p e n, welche fiir beide Flaschen ein gemein -
s c h af t li c h es Ventil besitzen, hat der Pneumatogen 
den Vorteil, daß hier die Atmungsnahrung in zweck
mäßiger Weise gleich von Hans aus zweigeteilt wird, 
wobei der eine Teil für die Aktion und der zweite 
Teil für den Rückzug vorgesehen ist, auf welchen Um
stand bei der Besprechung der Nachteile ausführlich 
eingegangen werden soll. 

Von diesen Vorteilen nennt Dr. Hagemann nur 
jene ad 1, 2 und 3, während jener ad 5 unter den 
Nachteilen angeführt erscheint. 

* * * 
Um über die, in den Punkten 1 nnd 9 des 

Buches Dr. Hagemanns dem Pneumatogensysteme gegen
über erhobenen Anstände einen Anhaltspunkt zu er
halten, wurden am k. k. Schachte Julius III von 
lngenieur Franz Wiesthal mehrere einschlägige Ver
suche durchgefüh1t. 

Es handelte sich hie bei um zweierlei: 
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1. Um die Bestimmung der Temperatur im 
Inneren der Patrone zu verschiedeneu Momenten 
der A p parat.benütz u n g sowie um die Tem p era t n r 
der Einatmungsluft mit fortschreitender Apparat
beniitzung. 

Zu diesem Behufe wurde die Patrone angebohrt 
und mittels einer aufgeliiteten Stopfbüchse mit Asbest
einlage ein Quecksilber-Thermometer weit in die Patrone 
hineilll'agend, gasdicht eingesetzt. Hiebei mußte jP,doch 
die Vorsicht geübt werden, das Thermometer erst nach 
beendetem Einspannen der Patrone einzuführen, da sonst 
dnrch die beim Einspannen der Patrone im Inneren 
derselben stattfindende Materialverschiebung das Thermo
meter leicht abgeb1·ochen werden kann. Ein zweites 
'I'herrnorneter war in dem Bogenrohr des Mundstiickes 
gasdicht eingesetzt. 

2. Um die Bestimmung der Depression bzw. 
Kompression, in Millimeter Wassersäule gemessen, die 
im Apparate an verschiedenen Stellen bei den ver
schiedensten Verhältnissen herrscht. 

Diese Bestimmungen wurden am Apparate an drei 
Stellen vorgenommen, u. zw. das einemal am oberen 
Querrohr, zwischen dem Munde des Apparattrilgers 
und der Patrone, das zweitemal am unteren Querrohr, 
zwischen der Patrone und dem etwa eingesetzten Draht
netzzylinder und schließlich in dem Bogenrohr, somit 
zwischen dem Drahtnetzzylinder und dem Atmungssack. 

Diese Depressions- bzw. Kompressionsmessungen 
wurden weiters vorgenommen beim Atmen durch zwei 
Aktionspatronen sowie durch eine Rückzugs
patrone allein, ferner bei Verwendung von älteren 
Patronen ohne Drahtnetzeinlage sowie der neueren 
Patronen mit Drahtnetzeinlage und schließlich mit und 
ohne Drahtnetzzylinder im unteren Querrohr. 

Auf die Versuchsergebnisse soll bei der Besprechung 
der Punkte 1 und 9 getrennt zurückgekommen werden. 

B) Nachteile des Pneumatogens. 

Nunmehr kann an die Besprechung der Nachteile 
geschritten werden. 

ad 1) Im Punkte 1 beanstandet Dr. Hagemann 
die hohe Temperatur der Einatmungsluft und ich 
verweise diesbezüglich, um Wiederholungen zu vermeiden, 
zunächst auf die bereits genannte Entgegnung Doktor 
Friedrich Bö c k s. 

Dr. Hagemann gibt eine Temperatur der Ein
atmungsluft von + 63° C an, während Dr. Böck nur 
eine solche von + 50° C zuläßt und bei den Versuchen 
am k. k. Schachte Julius III nur eine maximale 
Temperatur von + 36° C erreicht wurde. Hiebei muß 
aber erwähnt werden, daß speziell in dem einen Falle 
der Apparatträger absichtlich physisch äußerst intensiv 
angestrengt wurde, die Temperatur der Einatmungsluft 
jedoch nicht über + 36° C zu bringen war, womit 
jedoch nicht gesagt sein soll, daß der Eintritt einer 
höheren Temperatur im Patroneninneren für alle Fälle 
ausgeschlossen ist. 

Es wurde ferner konstatiert, daß die Temperatur 
der Einatmungsluft in Übereinstimmung mit jener im 
Inneren der Patrone steigt bzw. fällt, im allgemeinen 
jedoch nicht wesentlich beeinflußt wird. So wurde in 
der Einatmungsluft eine Temperatur von + 3411 C schon 
bei einer Patronentemperatur von + 79·5° C konstatiert, 
aber auch noch bei einer Patronentemperatur von + 126° C befunden. Weiters herrschte in der Ein
atmungsluft eine Temperatur von + 35° C bei einer 
Präparattcmperatur von + 97° bis + 143° C. 

Die Temperatur steigt im Inneren der Patrone 
zuerst ständig, erreicht dann ein gewif1ses Maximum -
in unserem Falle + 130° bis + 150° C - und fällt zum 
Schlusse der Benützung wieder herab, was scheinbar im 
Widerspruche mit anderen Angaben steht, die besagen, 
daß gerade zu Ende der Übung die höchste Temperatur 
herrscht. Der Fall wäre dahin aufzuklären, daß bei 
den vorstehenden V ersuchen die Atmung iiber dieses 
Maximum hinaus ausgedehut wurde. 

Die Temperutur der Einatmungsluft ist in unseren 
Fällen schon nach 20 bis 35 l\linuteu bis auf + 34° C 
gestiegen, nahm dann allmählich nur um Unbedeutendes - + 2° C - zu und zum Schlusse des Versuches 
im Einklange mit der Temperatur im Patroneninneren 
wieder etwas ab. 

Ich habe mich durch 3 Stunden und 5 Minuten, 
mit dem Pneumatogen angetan, in dem Übungsraum auf
gehalten und hiebei eine Leistung von 8750!.·ym am Arbeits
apparat, nebst anderen Arbeiten als Ziegelschlichten usw. 
vollbracht. Ich konnte noch länger im Apparate ver
weilen und habe nur wegen vorgerückter Zeit den Ver
such abgebrochen. Desgleichen liegt die etwas geringe 
Leistung am Arbeitsapparat nicht in der Schuld des 
Rettungsapparates, sondern in der Req uemlichkeit seines 
Trägers. Eine etwas höhere Temperatur der Einatmungs
luft konnte ich nur vor dem Zuendegehen der Beniitzungs
fähigkeit der Aktionspatronen konstatieren, worauf nach 
dem Einschalten der Riickzugspatrone sofort eine Er
mäßigung derselben eintrat. Hiezu sei noch bemerkt, 
daß beim Pneumatogen im Gegensatze zu den Regenerations
apparaten mit gasförmigen Sauerstoff auch eine höhere 
Erwärmung der Atmungsluft infolge ihres Mangels an 
Feuchtigkeit nicht wesentlich empfunden wird. 

Ad 2, 3, 4 und 5. Beziiglich der in diesen Punkten 
erhobenen Anstände - als Feuergefährlichkeit des 
Apparates durch die Benützung des KNaüs, die dadurch 
bedingte Unbrauchbarkeit desselben für Gruben mit un
atembaren oder gar explosiven Gasen sowie für Selbst
rettungszwecke und schließlich die Notwendigkeit einer 
Vorfüllung des Atmungssackes - genügt der Hinweis 
auf die Entgegnung Dr. Fr. Böcks sowie zum Teile 
auf die einleitenden Ausführungen zu diesem Apparate 
in dem vorliegenden Artikel. 

Es ist klar, daß das KNa0,1 unter Umständen eine 
gefährliche Substanz werden kann, wie wir aus den 
Fällen Gneisenau und Fohnsdorf wissen. 

Obzwar man sich gegen eine Wiederholung des 
Ereignisses von Gneisenau und Fohnsdorf durch die Re-
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konstruktion des Speichelfängers, durch die Asbestdich
tungen sowie durch den Einbau von Schutznetzen vor und 
hinter den Patronen wirksam geschiitzt hat, so bleibt die 
Gefährlichkeit des Pr1tparates doch zu Recht bestehen, 
geradeso wie bei den genannten Regenerationsapparaten 
mit gasförmigem Sauerstoff die Spannung von 125 at un
mittelbar am Körper des Apparatträgers, die hohe 
Oxydationskraft des Sauerstoffes und die Entzündungs
fähigkeit von öligen Substanzen bei Drücken aber 25 at 
Gefahrsmomente bedeuten. 

Ad 6. Im Punkte 6 wird gesagt, daß der Pneumatogen 
nicht die Möglichkeit gibt, jederzeit über die im Apparate 
noch vorhandene Menge der Atmungsnahrung einwand
frei unterrichtet zu sein, was nach den Ausführungen 
auf den Seiten 131/132 - wie bereits bekannt 
genügt, um dem Apparate die Benützungsfähigkeit für 
den Ernstfall abzusprechen. 

Daß dieser Schluß nicht berechtigt ist und mit 
demselben Rechte auch die von Dr. Hagemann protegierten 
Regenerationsapparate mit gasförmigem Sauerstoff gleich
falls von einer Beniitzung im Ernstfalle ausscheiden 
müßten, wurde bereits früher ausgeführt. 

Ad 7. Zum Punkte 7, wo behauptet wird, daß 
durch die Teilung der Atmungsnahrung in zwei Teile, 
dem ad 6 erhobenen Anstande nicht abgeholfen wird 
sowie die beanstll.ndete Zweiteilung des Atmungsvorrates 
in ungleiche Partien, sei nebst dem Hinweise auf frühere 
Ausführungen sowie auf die Entgegnung Dr. Böcks 
folgendes bemerkt: 

\Varum wird die Kenntnis des Atmungsvor
rates verlangt? 

Doch nur aus dem Grunde, daß man im gegebenen 
Momente mit der Arbeit aufhöre, um für den Rückzug 
den erforderlichen Atmungsvorrat noch zu besitzen. Nun 
dieser Umstand fällt bei dem Pneumatogen gänzlich außer 
Betracht, da meine Atmungsnahrung gleich eingangs in 
zwei Partien - für die Aktion und den Rückzug -
geteilt ist und ich den für den Rückzug bestimmten 
Teil des Atmungsvorrates (von dessen Größe vorläufig 
gänzlich abgesehen) ohne Absicht, etwa durch ein Ver
sehen, auf keinen Fall schon bei der Aktion angreifen 
kann, so daß fiir den Rückzug zu wenig oder gar nichts 
erübrigen könnte, was bei den Regenerationsapparaten 
mit gasförmigem Sauerstoff bei Gegenwart eines gemein
schaftlichen Flaschenventiles - wie dies bei der 
Shamrocktype und den Westfaliatypen der Fall 
ist - theoretisch nicht gänzlich ausgeschlossen erscheint. 
Ich kann somit in der Zweiteilung des Atmungsvorrates 
für die eigentliche Rettungsarbeit und für den Rückzug 
keinen Nachteil, sondern nur einen Vorteil dieses 
Systems erblicken. 

Dem Vorwurfe wegen zu geringer Bemessung der 
Atmungsnahrung für den Rückzug pflichte ich bei, da 
mit einer Patrone allein sich keine schweren Arbeits
leistungen vollbringen lassen, deren Vornahme auf dem 
Rückzuge durch Herausschaffen von Verletzten, durch 
Fahrtensteigen oder die Passage von steilen, engen, ver
legten A usfahrungen sich sehr leicht als notwendig er-

geben kann. Bei der in Ausarbeitung befindlichen neuen 
Type des Pneumatogens wird diesem Anstande auch 
Rechnung getragen. 

Man könnte trotzdem einwenden, daß auch die Be
niitzung zweier Patronen für den Rückzug nicht genügt, 
indem man über den Inhalt der Rückzugspatronen, somit 
über deren Beniitzungsdauer im unklaren ist, da ja die 
Patrone im fertigen Zustand aus der Fabrik bezogen 
wird und der Zustand des Präparates von der Dichtig
keit dtr Patronenhalsverschlüsse abhängig ist. 

Nun der gleiche Vorwurf müßte dann mit derselben 
Berechtigung auch gegen jene Regenerationsapparate mit 
gasförmigem Sauerstoff erhoben werden, die fertig ad
justierte Regenerationspatronen - wie Dräger und West
falia - benützen, da ja auch hier jeder Einblick in 
die Beschaffenheit des Regenerationsmittels abgeht. 

Bezüglich der Patronierung des KNa03 gilt dasselbe 
wie bei jener der Regenerationsmittel für die Dräger
und die \V estfaliaapparate. 

Es wird hiedurch einerseits eine rasche und bequeme 
Inbetriebsetzung und Reinigung des Apparates ermöglicht, 
während andrerseits ein Einblick in die Beschaffenheit 
des Präparates abgeht, das infolge Undichtheiten der 
Verschlüsse durch die Kohlensäure und die Feuchtigkeit 
der umgebenden Atmosphäre leicht Schaden nehmen kann. 
Überdies können trotz strengster Aufsicht bei der 
Patronierung Nachfäsgigkeiten vorkommen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.532. - Charles Spitzkopf Szekely sen. in New 

York. - Gußeiserne Gußform. - Es sind bereits Gußformen, 
welche aus mehreren verschiebbaren bzw. gelenkig miteinander 
verbundenen Teilen bestehen, bekannt sowie auch solche, deren 
obere Abdeckung durch einen Deckel erfolgt. Vorliegende 

Erfindung bezieht sich auf eine 80lche aus verschiebbaren, bzw. 
gelenkig mit der Grundplatte verbundenen Teilen bestehende 
Gußform, deren obere Abdeckung durch einen zweiteiligen 
Deckel erfolgt. Der Erfindung gemäß ist die Stoßfuge des 
Deckels abgeschrOgt und verläuft an der Stelle der größten, 
durch das Efogießen des jlrissigen, weißheißen Metalles MNJ01:
ge1·uf e11en Pressung bzu·. Druckes, so daß durch den auf ~ie 
Unterseite des Deckels einwirkenden Druck infolge de?· KeJl
u>irktmg ein dichtes Anliegen der beiden DeckelhOlften aneinander 
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bewirkt und hiedw·ch eine hermetische Abschliefiung au dr1· 
Oberfläche bzw. den Deckelplatten de1· Form erzielt wird. In 
cler Zeichnung ist eine beispielsweise Ausführungsform des 
Erfinclungsgegenstan<les veranschaulicht, u. zw. zeigt Fig. 1 
einen Grundriß und Fig. 2 eine Seitenansicht der Form im 
geschlossenen Zustande. Die im vorliegenden Falle zur Her
stellung eines Pumpenkörpers <lienencle Form besteht aus einer 
Grundplatte 1, auf welcher die Seitenteile 2, 2 und die Stirn· 
teile 3, 3 <lurch an Ständern 6 bzw. 9 vorgesehene, mit Hand
rädern ausgestattete Schrauben 5 verschoben und festgestellt 
werclen können. Die obere Abdeckung cler Form erfolgt <lurch 
einen zweiteiligen Deckel, dessen Teile 4,4 mittels Scharnieren 10 
mit <len Seitenteilen 2, .. 2 gelenkig verbuuden sin<l, wö.hreucl 
an clie Stiruteile 3, 3 Uberwurfschrau\Jen 11 angelenkt sincl, 

Fig. 2. 

die bei geschlossenen Deckelteilen zwischen zwei an je einem 
derselben angebrachte Ansätze 12 eingreifen und in festge
schlossenem Zustande den Deckel geschlossen halten. Um bei 
geschlossener Form das Eindringen des fliissigen lllet.nlles 
zwischen die Stoßfuge der bei<len Deckelteile wirkso.m zu ver
hindern uncl einen hermetischen Abschluß zu erzielen, sin1l die 
Kanten derselben abgeschrägt un1l cler Erfindung gemäß die 
Stoßfuge an 1ler Stelle der griißten, clurch das Eingießen des 
flüssigen Metalles hervorgerufenen Pressung bzw. Druckes, also 
vorzugsweise in der Jllitte oder nahe der Jllitte der Form 
angeordnet. Hie<lurch werden die beiden Deckelhälften derart 
fest aneinander gedrückt, daß durch die Keilwirkung der ab· 
geschrägten Stoßflächen ein dichtes Anpressen derselben an
einander erfolgt und ein hermetischer Abschluß der Form 
erzielt wird. An einem der Deckel- bzw. den Seitenteilen sincl 
zwei Öffnungen 13, 14 für den Einguß bzw. für den Austritt 
von Luft und Gasen vorgesehen. Die Form ist in erster Linie 
für ein bestimmtes Gießverfahren geeignet, bei welchem die 
Form sehr rasch nach dem Einguß geöffnet werden muß. Die 
beschriebe.~e Ausgestaltung der Form ermöglicht ein sehr 
~.chnelles Uffnen der Form, da schon nach geringem Lösen der 
Uberwurfsschraube die Seitenteile 2, 2 und die Stirnteile 3, 3 
mittels der Handräder nach allen vier Seiten hin auseinander
gezogen werden kiinnen. Es ist selbstverständlich, daß die den 
Gegenstancl der Erfindung bildende besondere Ausgestaltung 
cles Deckels nicht nur an der beschriebenen, sondern auch bei 
anderen Gießformen. beispielsweise mit angelenkten Seitenwänclen 
oder dgl. verwendet werden kann. 

Nr. 34.669. - Viktor Langer und Josef Sosgornik, beide 
in Bismarckhiitte (Preuß. Schlesien). - Selbsttätig sich 
ölfnende nnd schließende Wettertür. - Im Grubenbetriebe 
kommen bekanntlich an verschiedenen Stellen Wettertiiren 
zur Anwendung, um den Durchgang der Luft aufzuhalten. 
Es sind bereits zweifliigelige Wettertüren bekannt, bei clenen 
eine schwingbare Geleisbriicke, die mit einem <legengewicht 
in Verbindung steht, bei ihrem Senken mittels Hebelanonlnungen 

Fig. 1. 

ein i'>ffnen cler unter spitzem Winkel zusammenstoßenclen 
'l'ürtliigel herbeiführt uncl durch das GegengewiC"ht ein selbst· 
tätiges Schließen stattfindet. llievun 1111!1'1'.<cheidd sich die 
Wettri·tlif' bzw. dir Einrichtung ge111iifi der vot'liegende11 Rr
jinduny dadw·ch, d~tß die i:chwinge11d1• Bewegung einrt' Ge
fri.~lwiicke m zum l~/f'11e11 1111d &hliefiru zwei:e1· 1'iii:tliigrl d 
und e dadut'ch 11tttzbat' y1•111acltt 11'i1·d, daß die b1·ide11 1'iif'
jliigel mit Gewi11dez11pfe11 f und g vet'1Sehen sind, dfr durch 
eiue 111it Muttergewinde versehene gn11ei11.<clwftliche T1·arer11e 
lt ve1·b1mden .<hul, 1t'elche iht'ei·seits 111it dtw Geleisb1·licJ.,e und 
einem (/ell'ichtshebel i i11 gelenkigl'I" l'n·bi11d1111,11 steht. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolis('he Majestät haben mit Aller

höchster Entschließung vom ~3. Juli 1. J. dem Schichtmeister 
cler gräflich Sternbergsehen Steinkohlenwerke in Bras, Johann 
K ro c, das silberne Verdienstkreuz mit der Krone allergnädigst 
zu verleihen geruht. 

Der llinister für öffentliche Arbeiten hat die Wiederwahl 
des o. ö. Professors für höhere Mathematik und Physik an der 
montanistischen Hochschule in Pfibram, Dr. Josef Theurer, 
zum Rektor dieser Hochsc.hule für die Dauer der Studienjahre 
1909/10 und 1910/11 bestätigt. 

Vereins-Mitteilungen. 

XXIII. internationale Wanderversammlung der Bohringenieure und Bohrtechniker und 
XV. ordentliche Generalversammlung des „Verein der Bohrtechniker" in Halle a. S. vom 

24. bis 27. August 1909. 
Programm: Dienstag, den 24. August: Emp.f angsabend 

im Grand-Hotel Berges, Magdeburgerstraße Nr. 65, von 7 1 / 2 Uhr 
ab. Ausgabe der Vereinsabzeichen, Karten U8W. 

Mittwoch, den 25. August, vormittags 9 Uhr: Er
üjj'nung der XXIII. internationalen Wanderversammlung im 
üraud-Hotel Berges (Saal, 1. Etage). llegriißung der Ehren-

gö.ste. Geschäftliches, Vorträge. Unterbrechung von 11 bis 
12 Uhr zwecks Einnahme des Frühstücks, nachmittags 
3 Uhr: Festessen im Grand-Hotel Berges (Parterre-Saal). Nach 
dem Festessen: Gartenfest im Wintergarten. Bei ungünstiger 
Witterung: Gemütliches Beisammensein im Saale des Grand
Hotels. 
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Do1111e1·stag, den 26. August, vormittags 9 Uhr: Gr-
11e:alrersamml1mg des „ 1'iefbohrtech11isch1•11 Verei'.ns", vor
m It tags 10 Uhr: Abhaltung der XV. 01·dentlichen Oeneral
versa111111lung des „ Vereins der Bohrtechniker" im Grand-Hotel 
Berges (Saal l. Etage) und event. Fortsetzung der Vorträge. 
Besichtigung industrieller Etablissements, mittags l1[2 Uhr: 
Gemeinsames llfittagesse11 im Städtischen Saalbau auf der 
„Peißnitz", nachmittags 3 1/ 2 Uhr: Ve1·gniigungsfah1·t mit 
S'!lo11da111pfer „Siet1fricd" nach Bad Nett-Ragoczy, dortselbst: 
Emne.hme des Kaffees. lllusik am Bord, abends 7 1/ 2 Uhr: 
Riicl.;fahrt mit Salondampfer nach Halle. Höhenbeleuchtung. 
Feuerwerk. Landung an der Saalschloßbrauerei. Einnahme des 
Abendessens im kleinen Saal der Saalschloßbrauerei mit an
schließenclem Sommerreigen. Rückfahrt nach cler Staclt mit 
Sonderwagen cler elektrischen Bahn. 

Freitag, den 27. August, vormittags: Falwt mit E:rl1·a
z11g nach Thale a. Harz. Nach Ankunft: Gemeinsamer Spazier
gang im Bodetal (Roßtrappe, Hexentanzplatz), Vorstellung im 
Harzer Bergtheater, abends: Zwangsloses Beisamm~nsein im 
Hotel Zehnpfund. Auflösung der Versammlung. 

Die Zeit der Abfahrt nach Thale a. H. wird rechtzeitig 
bekanntgegeben werden. 

Während der Dauer der Sitzung besichtigen die Damen 
clie Sehenswürdigkeiten cler Stadt unter ortskundiger Führung. 

Herrenkarte llf 20·-, Damenkarte llf 10· -. 
Anmeldungen der Teilnahme an der Versammlung sind 

an Herrn Heinrich Lapp, Haus Lapp am Berge, Aschersleben, 
zu richten. 

Der Präsident: 
Heinrich Lapp. 

Ständiges Komitee zur Untersuchung von Schlagwetterfragen. 
Protokoll cler Sitzung des Komitees am 23. Juni 1009 

im k. k. Re\·ierbergamte in Brllnn. 

Der Vorsitzende begriißt die Komiteemitglieder (die mit 
Ausnahme des Bergrates Dr . .F i II u n g er sämtlich erschienen 
sind) und teilt mit, daß Zentraldirektor Köhler sein Amt 
zurückgelegt habe. In ihm verliere das Komitee nicht nur 
eines seiner ältesten, sondern auch eines der arbeitsfreudigsten 
llli tglieder. 

Hierauf wird zur Erledigung der Tagesordnung geschritten. 
Ad 1. Das Protokoll der Sitzung vom 17. Dezember 1908 

wird verlesen und nach Genehmigung gefertigt. 
Ad 2. Vorlage des Tätigkeitsberichtes pro 1908. Eine 

A~schrift ist den lllitgliedern zugekommen. Da Bergrat Doktor 
Fillunger sich schriftlich mit dem Inhalte des Berichtes ein
verstanden erklärt hat, wird derselbe nach Richtigstellung ein
zelner unwesentlicher Details einstimmig genehmigt. 

Ad 3. Bericht des Werksdirektors J i~insky über die 
Zuliissigkeit der Plattenschutz-Drehstrommotoren in Schlag
wettergruben. Das Referat ist rlen :illitgliedern z11i:rekom111en 
un1l wird von seiner Verlesung abgesehen. 
. Im Anschlusse bemerkt der Referent, daß das Referat 

Sll'h auch auf die Ergebnisse der in großem Umfange vor
genommenen "'estfälischen Versuche stütze. Insbesondere 
kämen die l\Iotoren zum Antriebe transportabler Kompressoren 
Förderhaspel und Pumpen in Betracht. ' 

Direktor Pos pi s i 1 spricht sich für die Zulassung der 
Motoren aus, Bedenken bestünden nur beziiglich der Er h al
t u n g der Zuleitungen. 

Oberbergrat Dr. lllayer beantragt, daß die anläßlich 
eines durch einen Bleikabelbruch verursachten Grubenbrandes 
auf Zärubek erlassP,nen strengen Vorschriften des Revier
bergamtes in gleicher Weise für die Zuleitungen der Motoren 
~elten sollen und daß die Beiziehung eines Sachverständigen 
IIl jedem Falle dem Revierbergamte zu überlassen s_ei. 

Oberbergkommissär Dr. Czaplinsky beantragt, als 
weiteres Erfordernis die Vorlage von Zeichnungen, insbesondere 
iiber die Isolierungen der einzelnen Maschinentypen zu ver
langen. 

Es wird die Ergänzung in vorstehendem Sinne beschlossen. 

Ü 
4. Bericht des Oberbergrates Sauer iiber Ergebnisse der 

bnngen der Rettungsmannschaften und Verwendung von At
mungsapparaten im Jahre 1908. 

Direktor .Ticinsky übernimmt den Bericht zur Verviel
fältigung und es wird von der Verlesung abgesehen. Ober
bergrat Sauer gibt eine ausführlichere Schilderung der im 
Vorjahre vorgekommenen Yerwendung der Apparate im Ernst
falle auf dem Hoheneggerschachte in Karwin auf der Liebe
Gottes-Gru be in Zbeschau. 

5. Bericht des Zentraldirektors K ö h 1 er und Direktors 
~ospiSil über weitere Versuche betreffs Verdampfung ßüs
s1ger Luft. 

Es verbleibt bei dem gefaßten Beschlusse über tlie in 
Vorrat zu haltenden Luftmengen. 

6. Bericht des Oberbergrates Mayer, Fillunger und 
l'ospisil über Pausingers Gasindikator. 

Die Berichte sowie das in Klagenfurt aufgenommene 
Protokoll iiber einen mit dem Pausingerischen Indikator ge
machten Versuch wird verlesen. 

Direktor Pospisil glaubt, daß eine eventuelle Ver
wenclungsmöglichkeit des A11parates sich mehr auf Maschinen
räume mit Gasmotorenbetrieb, auf Wohnungen mit Leuchtgas 
oder Benzinkammern, als auf die Gruben erstrerke. Auf Grund 
der Beschreibung allein lasse sich kein Urteil fällen. Er be
antragt die Gewährung einer Subvention zur Herstellung des 
Apparates. 

Oberbergrat Dr. Jllayer hält die Se.ehe für 11raktisch 
bedeutungslos und stellt den Antrag, keine Subvention zu ge
währen. 

Direktor Jicinsky stellt den Vermittlungsantrag, über 
die newiihrung einer Subvention erst na.ch Vorlage des bereits 
in Klagenfurt venvPndeten Apparat.rs schliis~ig zu werden. 

Der Antrag l' o s pi s i 1 s wird abgelehnt, die Antriü~·c 
lllayer und Jicinsky mit geteilten Stimmen angenommen. 

7. Bericht des Direktors Pos pi s i 1 über tlen Sauerstoff
Wiederbelebungs-Apparat nach Dr. ß rat. 

Der Bericht wird vorgelesen. 
Der Referent beantragt, zur Ergänzung des von den 

Bruderladenärzten erstatteten Gutachtens das einer griißeren 
Korporation wie z. B. der Wiener Rettungsgesellschaft ein
zuholen. 

Der Antrag wird angenommen. 
8. Schlußprotokoll des Subkomitees fiir die Untersuchung 

des Pneumatogen. 
Der Vorsitzende des Subkomitees bemerkt, daß das Schluß

protokoll noch in einem Punkte, dem Verbote der Verwendung 
von Papieretiketten auf den Patronen zu ergänzen sei. 

Nach Angabe der betreffenden Revierbeamten sind die be
züglichen Abänderungen im Brünner Reviere durchgeführt, im 
Ostrau-Karwiner Reviere wurde ein diesbezüglicher Auftrag 
bereits erlassen und wird dessen Durchführung kontrolliert 
werden. 

Oberbergrat Sauer referiert über eine angebliche Ent
zündung im Pneumatogenapparate bei der Verwendung des
selben„auf dem Alpinenschachte in Poremba. 

Uber Vorschlag des Vorsitzenden wird beschlossen, durch 
die Revierbergiimter zu veranlassen, daß die Rettungsmannschaften 
über das Vorkommen unschädlicher Verpuffungen im Pneu
matogen zu unterrichten seien. 

9. Bericht des Oberbergrates Dr. Mayer liber Versuche 
mit dem Patronenspiiler. 

Der bezügliche Bericht, der den Mitgliedern zugekommen 
ist, wurde auch dem militiir-technischen Komitee ilbermittelt 
und wird seinerzeit ver!!ffentlicht werden. 
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10. Bericht des Oberbergrates Dr. Mayer über Versuche 
mit Ammonal. 

Der Bericht wird verlesen. 
Oberbergrat Sauer macht darauf aufmerksam, daß die 

erzeugende Firma Ammonal als Sicherheitssprengstoff bezeichne, 
trotzdem er ein brisanter sei. 

Direktor Pos pi 8 i l schlägt vor, statt Sicherheitsspreng
stoff die Bezeichnung "zugelassener Sprengstoff" (admitted 
explosives) einzuführen. 

Oberbergrat Sauer beantragt, die Firma zur Aufgabe 
der Bezeichnung des Ammonals als Sicherheitssprengstoff zu 
veranlassen und denselben auch im Zulassungsdekret als bri
santen Sprengstoff im Sinne der Sch. W. Vrdg. zu bezeichnen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
11. Bericht des Subkomitees über im Babitzer Ver

suchsstollen durchgeführte Versuche. 
Oberbergkommissär Dr. Czaplinski gibt ein Bild der 

in letzter Zeit unternommenen Versurhe. Da dieselben noch 
nicht abgeschlossen sincl, wurde von der Ziehung von Schluß
folgerungen vorläufig abgesehen. 

Im Anschlusse an die vorigen Ausführungen weist Direktor 
Jicinsky auf den Einfluß hin, den die Stollentemperatur auf 
die Explosionen habe, indem im Winter die wärmere Stollen
luft die Feuchtigkeit aufnehme und clen Kohlenstaub aus
trockne, während im Sommer die einströmende wärmere Luft 
ihre Feuchtigkeit abgebe. 

Direktor Pospisil macht aufmerksam, daß die gleichen 
Schlußfolgerungen bereits von Jicinsky sen. im Schlußberichte 
der österr. Schlagwetterkommission enthalten seien. Er be
schwert sich, daß die „ Verhandlungen des Zentralkomitees 
der österr. Schlagwetterkommission" im Buchhandel nicht er
hältlich seien. 

Es ersuchen Direktor Pos pi s i l, Direktor .J i c ins k y uncl 
Oberingenieur Zimmermann um ein Exemplar derselben. 

Oberbergrat Dr. Mayer ersucht, daß die „Mitteilungen 
des Schlagwetterkommitees'' separat und ständig allen Mit
gliedern zukommen sollen. 

Oberbergrat Sauer erklärt es fiir wünschenswert, den 
Bericht iiber die Verwendung von Atmungsapparaten im Ernst
falle in einer Zeitschrift zu veröffentlichen, da seit 1903 cler
selbe nicht mehr publiziert worden sei. 

12. Der Vorsitzende verliest die Zuschrift de8 Ministe~jums 
für öffentliche Arbeiten bezüglich der vergleichsweisen Uber
prüfung der HandfeuerHischapparate und teilt mit, claß im An
schlusse an die Versuche im ßabitzer Stollen ein Vortrag über 
die verschieclenen Typen der Löschapparate stattfinden werde. 

Es wird beschlossen, Oberingenieur Zimmermann in 
Gemeinschaft mit Direktor Pos pi s i l mit der Aufgabe zu 
betrauen, durch Versuche mit von den verschiedenen Gesell
schaften beizustellenden Apparaten sich Kenntnis von deren 
Werte zu beschaffen, ferner auch clen Bericht über eine Brand
gewältigung mit Minimax auf dem Emmaschachte in Poln.
Ostrau im Jahre 1907 sich vorlegen zu lassen. 

13. Oberbergrat Dr. Mayer berichtet über die Versuche mit 
Pannonit, die noch zu keinem abschließendem Ergebnisse ge
führt haben. 

Der Vorsitzende ersucht den Referenten, die Versuche 
mit Pannonit, dessen Erzeugung nicht eingestellt wurde, 
weiter fortzusetzen. 

Da hiemit die Tagesordnung erschöpft ist, gelangen nur 
mehr diverse Anfragen des Vorsitzenden zur Beantwortung. 

Bezüglich der Zentralisierung des Rettungswesens im 
Ostreviere berichtet Direktor Pos pi s il, daß die Errichtung 
einer selbständigen Luftverfl.üssigungsanlage gescheitert sei, 
es sei jedoch die Kreierung einer Zentralstelle auf Grundlage 
eines anderen noch nicht bestimmten Apparates in Aussicht 
genommen. Die Frage werde weiter verfolgt werden. 

Oberbergrat Dr. Mayer erklärt, daß für die Nordbahn
gruben eine Zentralrettungsstation bereits im Bau sei. 

Bezttglich der "Instruktion zur Verhütung von Gruben
bränden" wünschen die Vertreter des Rossitzer Revieres, erst 
die Vorlage der Instruktion fttr das Ostrauer Revier abzu-

warten, um dieselbe zum Teile iibernehmen zu kiinnen. Be
ziiglich Herbeischa.IIung des :Materiales zur Interpretation 
der Sch. W. Vrdg. regt Oberbergrat Dr. Mayer an, eine 
spezielle dlesbeziigliche Eiulailung an die Direktionen ergehen 
zu lassen. 

Bezüglich der Fluchtstationen ist nach Angabe des 
Oberbergkommissärs von Aggermann ein außerordentlich 
reichhaltiges und instruktives Material gesammelt worden. 
Mit der Vornahme von Kommissionen konnte wegen Unvoll
ständigkeit des Komitees bis nun nicht begonnen werden. 

Beziiglich des Telephon-Nachtdienstes im Ostreviere ist 
eine Aktion von der Direktorenkonferenz eingeleitet, von der 
Berghauptmannschaft unterstiitzt wor1len, doch ist der Direktoren
konferenz bisher keine Entscheidung zugekommen. 

Notizen. 
Schcmnltzcr Tag am 26. Sc11tembcr 1009. Ein aus 

„alten Schemnitzern" bestehender Ausschuß hat an die ein
stigen Hörer der Bergakademie in Schemnitz die folgende 
Einladung ergehen lassen: 

Hochgeehrter Freund un1l Kollege! 
Vierzig Jahre sind es, daß in Schemnitz das letzte deutsche 

\Vort von den Kanzeln der montanistisd1en Hochschule tradiert 
wurde. Die Alma mater aller Rerg- uml Hüttenleute Österreichs 
verschwand und heute gibt es nur wenige, die sich noch als 
„alte Schemnitzer" bezeichnen können. Bevor noch diese 
Spezies vollständig ausstirbt, beabsichtigen die Unterfertigten 
die noch lebenden Kollegen zu einem Abschieds-Sehachttag 
in Wien zu versammeln, um gemeinschaftlich einige Stunden 
der Erinnerung an die herrliche Jugendzeit zu widmen. 

Der Versammlungsort soll unsere Reichshaupt- und Re
sitlenzstaclt, derTag der Zusammenkunft. der 26. Sertember 
1 !lO!I sein. Schon am 25. September d . .T., also an einem 
Samstag am Abend, treffen die alten Schemnitzer mit ihren 
Familien in der Restauration Seid l im Volksgarten zusammen, 
wo das Programm für den 26. d. M. (den letzten Sonntag 
des Monates September) bekanntgegeben wird. Im An
schluß daran ist ein Ausflug auf den Kahlenberg und in 
clie Wachau geplant, an deru nach Belieben teilgenommen 
werclen kann. 

Die Antwort und Bekanntgabe, ob wir auf Deine An
wesenheit beim Schemnitzer Tag rechnen können, und wie viel 
Familienmitglieder mit Dir, hochgeehrter Kollege, daran teil
nehmen wollen, ersuchen wir, im beiliegenden Kuvert an 
die Adresse: K. k. Oberbergrat Julius Sauer in Wien, IX./a, 
Universitätsstraße Nr. 8 (Berghauptmannschaft) einzusenden. 
Sonstige Wünsche, bezüglich Wohnung. Theater, Einkäufe und 
so weiter, ersuchen wir in dem zweiten Kuvert mit der Adresse: 
Kais. Rat Ernst Vergani, Inhaber des „Deutschen Volks
blattes", Wien, VIII., Josefsgasse 4 bis 6, zu iibermitteln. 

Sollte in der beiliegenden Liste irgend ein noch lebender 
Kollege nicht verzeichnet sein, so bitten wir uns darauf auf
merksam zu machen.*) 

Uns auf ein fröhliches Wiedersehen freuend, zeichnen 
wir mit herzlichem 

Gliick auf! 

Karl Ritter v. Ernst, k. k. Hofrat i. R.; Johann Fric, 
Berginspektor i. R.; Emil Karafiat, Bergdirektor; Max von 
Kraft, k. k. Hofrat i. R.; Johann Neu h o 1 d, Bergdirektor; 
Gustav Oelwein, Hütteninspektor i. R.; Josef Pick!, k. k. 
Regierungsrat i. R.; Andreas Piesch, k. k. Hofrat; Anton 
Rücker, k. k. Oberbergrat; Julius Sauer, k. k. Oberbergrat; 
Karl Schiedek, Bergdirektori. R.; Ernst Vergani, kais. Rat. 

XI. internationaler geologischer Kongreß in Stock· 
holm. Im Jahre 1906 erging an den in Mexiko abgehaltenen 

*) Jeder alte Schemnitzer, welcher diese Einladung nicht 
erhalten hat, möge seine Adresse Herrn Oberbergrat J. Sauer 
in Wien mitteilen. 
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internationalen geologischen Kongreß von Seite der schwedischen 
geologischen Gesellschaft die Einladung, sich zu dem nächsten 
Kongreß in Stol'kholm zu versammeln. Da die nötigen Vor
bereitungen nunmehr zum Abschlusse gebracht sind, versendet 
das Exekutivkomitee ein Zirkular, in welchem der Kongreß 
für den 1llonat August 1910 nach Stockhohn einberufen wird. 
Das Komitee besteht aus den Herren: G. De Geer, Professor 
der Stockholmer Universität, als Präsidenten, J. G. Andersson, 
Direktor der geologischen Arbeiten Schwedens, als General
sekretär, H. Bäckström, Professor der Universität Stockholm, 
als Schatzmeister, und neun lllitgliedern. Der Kongreß soll 
am 18. August 1910 eröffnet und acht Tage darauf geschlossen 
werden. Das Programm wird Diskussionen über Fragen, welche 
das Exekutivkomitee formuliert und freie Vorträge seitens 
der Kougrellmitglieder umfassen. Für die Diskussionen hat 
das Komitee vorziiglich Fragen gewählt, welche durch die in 
Aussicht genommenen Exkursionen das Studium der Geologie 
Schwedens illustrieren können. In Bezug auf die Regional
geologie hat das Komitee die Polargegenden ausersehen, in 
welchen die schwedischen Geologen umfassende Forschungen 
durchgeführt haben, die den Kongreßteilnehmern bei der Ex
knr;ion nach Spitzbergen bekannt werden sollen. 

.Fulgende Fragen werden zur Diskussion gestellt werden: 
1. Die r; 1·ologfr d"·' anhiiischru Terrains. 
Diese Frage wird unter den nacl!stehenden Titeln ver-

1.ianrlrl t wer1len: a) Dir Xach1n•i,,c ei111'8 Tirfe11111rta111orphis111us 
111 drn kristalliuischrn archiiischrn Schichil'u und b) J)fr 
Pl'iu:ipiru ri11e1· Klrtssifikatiou des arcl1iiischen 1l-1Tai11.,. Es 
ist an mehrere l1ervorragencle Spezialisten des Facl!es aller 
Länder die Einladung ergangen, den Gegenstan1l in Vorträgen 
zu behandeln. 

2. Die Ä11d1•1·1111q des Klimas nach dl'ln 1lfaxi11111111 del' ll'lzten 
Eiszrit. Um die Diskussion über diese Frage vorzubereiten, 
haben drei ~chwedische Gelehrte über die in Schweden be
s.tehenden Nachweise .~bhandlungen unter den Titeln veroffent
hcl!t: G. De Geer: Uber die letzte Quaternäre Epoche 
und das Klima; R.Sernander: Über den durch die Torf
moore Nord-Europas gelieferten Nachweis der post
g-1 a zi a 1 e n k 1 i 111 a t i" d1 e u "\' c r ii n ll e ru n g· e 11; G. Au der s so n: 
Das Klima Schwedens in cler letzten 1111aternären 
l' er i o de. Diese Abband! ungen werden demnächst den geo· 
logischen Gesellschaften und Anstalten und den Spezialisten der 
verschiedenen Länder mit der Bitte iihersendet werden, ein
scl!läi.dge Hesumes iiber ihre Liinder vorzubereiten. 

.'f. J>ie Ausdel111u11g und dil· Verteil1111g der Eise11strinlager
stiittru dr1· Welt. Anfang·s 1908 haben wir verscl!iedene 
geologische Anstalten und andere an dem Gegenstande be
teiligte Institutionen, sowie eine grolle Anzahl Geologen uud 
Bergingenieure eingeladen, sich an einer internationalen 
Kooperation zur Abschätzung der Grüße und der Verteilung 
der Eisensteinlagerstätten zu beteiligen. In unserem Zirkular 
wurde ein generelles Programm für diese Ermittlung mit
geteilt. Infolge dieser Einladung wurde uns die Kooperation 
folgenrler Staaten zugesichert: Argentinien, Australien (Siid
australien, VI estaustralien ~enwales, Tanuanien, Viktoria), 
Belgien, Bosnien und H

1

erzegowina, Brasilien, Bulgarien, 
Deu.tsl'hland, Egypten, Finnland, Frankreich, Gro~britann.ien, 
1!ahen, Japan, L'anacla, Kapkolonie, Luxe!)lburg, 1llex1ko, 
l'\atal, Neufundland, Norwegen, Neuseeland, Osterreich, Peru, 
i~een~Iand. Rumänien, Rußland, Serbien, ~d1wed~n, Spa~ien, 
. urke1, Ungarn, Vereinigte Staaten. Die Berichte dieser 

f:>taaten werden in einem selhsföndigen Werke veriiffentlicl!t 
~''.erde.n, w.rlches anfangs l!llO erscheinen .und di~ Grundlage 
nr die Diskussion auf clem Kongresse b1lllen wml. (Inter

essenten werden ersucht in der . Zeitschrift fiir Ueologieu k909, S. 75 bis 77 na;·hzuschlag~n, wo ein detaillierteres 
xpose iiber den Gegenstand zu lesen ist.) . 

w· !· ~ie Geologie der Polar1·e.qio11e11. D1~ser Gegenstand 
Ird in e1ner Serie von selbständigen Vortragen besprochen 

Werden. Bisher haben wir nur zwei Mitteilungen erhalten, 
R_0n J. F. Pompeckj über die Jura der arktischen 

egion und von A. G. Natl!orst über fossile Planzen 

cler geologischen Epochen. Wir hoffen aber auf die Be
teiligung noch anderer <lelchrter, insbesondere cler Geologen 
der neuesten Polarexpeditionen. 

Außer diesen vier Diskussionen dürfte eine fünfte aus 
dem Gebiete der Paläontologie angeregt werden, doch ist die 
Frage noch nicht enclg·iiltig beschlossen. 

Exkursionen. Diese werden sich in Scl!weden von 
der siidlichen Küste von Skime bis an die nördlichste Grenze 
von Torneträsk, auf eine Entfernung von 13 Breitegraden 
erstrecken. Außerdem wird eine Exkursion nach dem Isfjord 
auf Spitzbergen unternommen werden (78'/2 " N). Mit Riick
sicl!t auf die klimatischen Verhältnisse ist es notwendig, die 
Exkursionen nach dem Norden vor den Kongreßsitzungen un
gefähr vom 25. J ufi ab durchzuführen. Jene im Siiden 
Schwedens werden nach dem Kongresse beginnen und am 
16. September beendet werden. Kleinere Tagesausflüge sollen 
während des Kongresses veranstaltet werden. Detaillierte 
Angaben iiber die Exkursionstage, die Reiserouten, Auslagen 
usw. werclen in einem demniichst erscheinenden Zirkular mit-
geteilt werden. E. 

Die Salgotarjaner Steinkohlenwerks·,\ktiengesell· 
schaft. hielt am 27. Februar d. J. ihre 41. ordentliche General
versammlung in Budapest. Dem Geschäftsberichte der Direktion 
ist zu entnehmen, daß na.~11 Abzug der Betriebskosten und 
der Steuern, sowie nach Ubertragung cles vom Jal!re 1907 
verhliebenen Restes im Betrage von J( 364.493·52 am 8cl!lusse 
1les .Jahres l!J08 ein Reingewinn von K 5,007.634·04 resultierte. 
Von diesem Reingewinn sollen iiber Antrag der nirektion 
J( 1,000.000 auf Wertverminderung abgesl'hrieben und K 300.000 
fiir den ordentlichen Reservefonds verwendet werden. Nach 
Abzug der Tantiemen für clie Beamten soll für die im Verkehr 
befindlichen 90.000 Aktien eine Dividende von K 32·- pro 
Aktie, somit ein Betrag von K 2,880.000 an Dividenden zur 
Auszahlung gelangen. Die erübrigenden K 463.319·99 sollen 
für das J abr 1909 vorgetragen werden. Die Dividend~ soll 
vom 2. Män ab zur Auszahlung gelangen. Nach E~te1lung 
des Absolutoriums an die Direktion und den Aufs1cl!tsmt 
feierte die Generah'ersammlung das vierzigjährige Dienst
jubiläum der zwei renlienten D1re~toren der G~Rell~chaft., 
Friedr. Frischmann und Lazar Re1mann, wobr1 cler vor
sitzrnde Präsident Dr. Chori n das langjährige erfolgTciche 
Wirken der genanntrn zwei Direktoren in beredten Worten 
würdigte und einen Riiek blick auf die rierzigjährige Ent
wicklunascreschicl!te der (iesellschaft warf. Jlie 8alg6tarjt1.ner 
Steinkohle~wcrks-Gesellschaft produzierte vor vier Jal!rr.ehnten 
1 lllillion Meterzentner Kohle jährlicl! mit 900 Arbeitern, die 
insgesamt K 400.000 verdienten, während die Jahre.sproduk~ion 
im Jal!re 1908 l?O !lillionen llleterzentner und die Arbe1ter
zal!I 10.000 erreichte, ja mit den übrigen von der Gesellschaft 
g·eleiteten Gruben hat die Gesamtproduktion sogar 25 lllillionen 
1lleterzentner, die Anzahl aller bescl!äftigten Arbeiter 14.000 
uncl der Gesamtverdienst derselben 14 lllillionen Kronen erreicht, 
Diese Produktion entspricht einem Drittel der gesamten 
ungarischen R rau nkohl enpro d uk tion. Auch für kulturelle 
und soziale Zwecke hat die Gesellschaft viel verwendet, so 
wurden allein für den Bau von Arbeiterwolml!äusern in 
den letzten zwei Jahren 3 1/„ Millionen Kronen ausgegeben. 
Besonders bemerkenswert ist der rasche Aufscl!wung der 
Petrozsenyer Kohlengruben der Gesellscl!aft. Diese Gruben 
wurden im Jahre 1895 von dem „Kronstiidter Berg- und 
Hii t ten verein" erworben und JlfO•hlzierten damals 2 1 1~ lllillionen 
:lleterzentner, während ihre jetzige .Tal!resprodnktion auf 10 Mil
lionen :llcterzentner ge:;tiegen ist. Die Gesellschaft, welche 
keine Opfer scheut, um die Produktionsfähigkeit ihrer Gruben 
noch beträchtlich zu erl!öhen, beabsichtigt die Produktion der 
Petrozsenyer Kohlengruben schon in den nächsten Jahren 
auf 15 bis 16 Millionen .l\Ieterzentner zu bringen. Nacl! "J6 
szerencstltu Nr, 23, 1909. -r-

Zur Ansbentnng des bedeutenden Brannkohlen· 
vorkommens von Handlova im Nyitraer Komitate soll in 
kürzester Zeit eine Aktiengesellschaft gegründet werden. Nach 
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der ungarischen Zeitung „Az ujsäg" sollen die griindenden 
zwei Gesellschaften die „Salgötarjiiner Steinkohlenwerk~-Gesell
schaft" und die ~ Ungarisr,he allgemeine Kohlenbergbau-Gesell
schaft" sein und das Aktienkapital 10 l\lillionen Kronen betragen, 
welches aus 50.000 Aktien zu K 200·- bestehen soll. Die 
Aktien sollen von den beiden Gesellschaften in gleichen Teilen 
übernommen und der Grubenbetrieb noch im Laufe dieses 
,Jahres begonnen werden. Die konstituierende Generalversammlung 
der neuen Gesellschaft fand im Laufe des l\lonatea l\lärz statt. 
Nach „Ju szerencset Xr. 22, 1909. -r-

Seltene Erden in 1len Südpolarregionen. Seit der 
Entdeckung und Inbetriebsetzung der goldreichen Gebiete von 
Klondyke hat man aufgehört die Existenz bauwiirdiger i'llineral
reichtümer in den Polarregionen für unwahrscheinlich zu halten. 
Bis dahin hatten die verschiedenen Erforscher der Polarmeere 
kaum etwas anderes gebracht als geographische Dokumente. 
Nun meldet man, daß der Südpolarforscher Kapitän Sh ackle ton 
auf seiner Forschungsexpedition in den Südpolarländern 
monazitische Sande gefunden hat, ähnlich jenen, aus welchen 
man seltene Erden, wie Thorium, Uranium, Lanthan nnrl Zirkon 
gewinnt, die man für Glühlampenstriimpfe und zur Herstellung 
von Fasern für gewisse elektrische Lampen verwendet. Die 
gegenwärtig ausgebeuteten monazitischen Sande kommen fast 
sämtlich in Brasilien vor und gehören einem deutschen Trust. 
Nach "L'Illustration" Nr. 3455. -r-

Einlluß der 'Vlirme auf die Hlirte 1ler Metalle. A. 
K ii r t h. Verf. untersuchte die Härteänderung der l\letalle bei 
'femperatlll'en zwischen - 80° und + 520°, und zwar znriächst 
an chemisch reinen l\letallen. Die Härte wurde 'lurch die 
Kugeldruckprobe mit einer von Jllohr & Federhaff für 3000 kg 
Höchstbelastung gebauten Festigkeitsmaschine bestimmt. Damit 
die Probekörper gleichmäßige Temperatur annahmen, wurden 
sie sowie die Kugel mit 1lem entsprechend geformten Wid~r
lager in ein Wärmebad gebracht, wozu von + 20 bis 300° ( H, 
von 300 bis 500° ein Gemenge von Kali- und Natronsalpett>r 
diente. Fiir die Kälteversuche wurde bis - 83" U. ein Gemisch 
von festem Kohlendioxyd mit Alkohol verwendet, das einen 
dünnflüssigen Brei gibt, dessen Temperatur durch Zugabe 
von Alkohol oder fester UO.. zwischen - 200 und - 83° be
liebig verändert werden könnte. Verf. beschreibt an Hand 
von Abbildungen, Tabellen uml Diagrammen ausführlich die 
Versuchseinrichtung und den Gang der Versuche. Al~ Ergebnis 
trägt er die Härtezahlen als Funktion der Temperatur graphisch 
auf. Sowohl bei Kupfer als auch bei Silber liegen die 
Härtezahlen für gleiche Kugelbelastungen in geraden Linien, 
die merkwiirdigerweise annähernd nach dem :-!chmelzpunkt 
zeigen, d. h. die Härten nehmen fiir gleiche Belastungen mit 

der Temperatur proportional ab. Bei der Untersuchung von 
reinem Nickel ergab sich, daß clieses seine Härte zwischen 
- 82° und + 200° kaum ändert, gleichgültig, welche Belastung 
dem Vergleich zugrunde gelegt wird. Dagegen ändert Alu-
111 in i um seine Härte sehr stark mit zunehmender Temperatur. 
Zinn und Zink zeigen so große elastische Nachwirkungen, 
daß ein Reharrungszustand nicht zu erreichen war; die 
Kurven bilden bei Zink und Zinn keine Gerade mehr, scheinen 
aber Neigung zu haben, sich bei niedrigen Temperaturen ,1en 
Geraden zu nähern. Zum Schlusse machte Verf. Versuche mit 
Eisen-Kohlenstoff-Legierungen; dabei ergibt sich aus den 
Kurven, daß sich der Einfluß der Temperatur auf die Härte 
dei; schmiedbaren und des Gußeisens in derselben Weise 
äußert. Sie nimmt von - 80° zuniichst ab, nach Erreichung 
rines Mindestwerts steigt ihr Wert wieder und wird z. B. bei 
dem Kruppschen Eisen sogar .. bedeutend höher als die Härte 
bei Zimmertemperatur. Nach Uberschreitung eines Höchstwerts 
fällt die Kurve wieder. Die Temperatur, bei wekher der 
erwähnte l'ilindestwert in cler Härtekurve erreicht wircl, ist 
bei clen einzelnen Eisenarten verschieden und scheint mit dem 
Kohlen8toffgehalt zusammenzuhängen. Es fällt auf, claß das 
sehr kohlcnstoffarmc weic-he Kruppsche Eisen eine außer
ordenUiche HiirtE'steigerung zwisrhen + 150° und ::!50" C. 
erfährt. Betrachtet man den regelmäßigen Verlauf der Kunen, 
das rasche Ansteigen uml nachherige langsame Sinken und 
vergleicht hiemit den Verlauf der Härteänderung chemisch 
reiner Metalle (Cu, Ag). so muß man wohl annehmen, daß es 
sich hier um Lösungi;vorgäuge hantle! t, die mit einer V er
größerung der Kohäsionsenergie und sonach mit Erhöhung 
der Härte verbunden sind. Na"h Ansicht des Verf. kann es 
villeicht an dem Wasserstoffgehalt liegen. (Ztschr. d. Ver. 
deutsch. Ing. 1909, S. 85 bis 92, 209 bis 216, durch „Chem.
Ztg." 1909.) 

. Zlnnbestimmuug im Weißblech. K. Jlleyer. 20 bis 50 g 
gereinigtes Blech werden in einer Schale mit Wasser völlig 
bedeckt, auf 80° C. erwärmt und unter Erhitzen Natriumsuper
oxyd (auf je 20 g Blech je 1 .'l) zugegeben. Hat die Gas
entwicklung aufgehört, so entfernt man die Flamme und kann 
erkennen, ob alles Zinn gelöst ist; sollte es nicht der Fall 
sein, wird noch weiteres N~O~ zugesetzt. Dann wird mit 
Wasser, zuletzt mit Alkohol abgespiilt, getrocknet und ge
wogen. Nötig ist, unbedingt Kochhitze anzuwenden, da das 
Zinn sich sonst zu langsam löst. Es wircl nach diesem V er
fahren gleich das Blei mitbestimmt; jedoch läßt sich eine 
gesonderte Bestimmung sehr leicht nach Löwen t b a 1 in der 
vom Eisen abgespülten und filtrierten Flüssigkeit ausführen. 
(Ztschr. angew. Chem. 1909, Bd. 22, S. 68 bis 69, durch 
Chem.-Ztg. 1909.) 

Metallnotierungen in J,ondon am 6. August 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 7. August 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 

.Metalle 

Kupfer 

" " " Zion 
Blei 

" Zink 
A.ntlmon 
Quecksilber 

.Marke 
"'" "= Oo 

""" „„ 
o·-
~O µ
~ 

- _L_~O II 

Tough cake . 
Best selected . 
Elektrolyt. 
Standard (Kassa). 

--1,.' 21/2 1
1
1 

1! 2
1/2 1 

1 
netto 1_

1

. 

I netto 1 

· netto i Straits (Ka~sa) . . 
Spanish or soft foreign 
English pig, common . . 
Silesian, ordinary brands 
Antimony (Regulus) . . . . . 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

2'12 1· 

31; 
netto 1 

:''' 1 

-;~~f :': :,; -il Letzter 
Monats

Durchschn. 

iß 1sh1 d [I iß 1 sh --~ 111-on-.IL-~-~-li -

61 1- -II 61 1-;/- I 
61 10 -11 62 - -1 
~~ l 10 = il ~~ ~g 1 = \1 g 

133 - -1 133 - -11 ~ 
12 8 9 '1 12 10 - 1 ·-

12 12 6 12 15 - ~ = 
21 17 6 I 22 ....., 

2~ 5 =1 3~ 0 0 

62.-.-
62.-.-
62.13.-
58.15.-

1132.3.3 
12.13.6 
12.8.9 
21.18.6 
29.12. -
*)8.5.-

W.F. 
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Maschineller Bohrbetrieb und Zeitzündung. 
Von Oberbergkommissär V. Lipoid in Vares. 

Obwohl das maschinelle Bohren mit komprimierter 
Lutt als eine ziemlich alte Gewinnungsarbeit bezeichnet 
Werden kann, fand selbe frii.her im Bergbaubetriebe 
Wenig Verwendung. Rasch hat sich jedoch die Sachlage 
geändert, als die Elektrizität auch dieses Feld errang, 
Und einmal eingeführt, nahm die elektrisch betriebene 
Bohrmaschine einen ungeahnten Aufschwung. 

Der Grund hieYon ist einerseits in der Anschmieg
samkeit der Bohrmaschine für die verschiedensten Gruben
verhältnisse zu suchen, andererseits jedoch auch in dem 
Bedürfnis gelegen, an der oft nicht zu erlangenden, 
teuren, menschlichen Arbeitslo·aft zu sparen, rasch Erfolge 
zu erzielen und die Leistungsfähigkeit der Baue zu 
heben. Je nach den verschiedenen in Anwendung 
gebrachten Systemeu leistet eine Bohrmaschine ·das drei
bis vierfache gegenüber dem Handbetriebe und wenn 
zwei oder gar vier Maschinen vor Ort arbeiten, kann 
~e .Leistung im Aushiebe, bei entsprechenden Förder
einr1chtungen, zwar nicht proportional, aber doch bedeutend 
gehoben werden. 

Die Mehrleistung bedingt jedoch nicht immer eine 
Ersparnis an Koste11; im Gegenteil, Maschinenarbeit ist 
gewöhnlich teurer als Handbetrieb und nur im festesten 
Gebirge, wo die menschliche Kraft nicht mehr ausreicht, 
um lllit Schlägel und Bohrer annehmbare Resultate zu 
erzielen, wird der maschinelle Betrieb billiger. 

Großer Sprengmittelverbrauch ist eine der Haupt
ursachen der teureren Arbeitsführung mit Maschinen. 

Der geschulte Häuer benützt alle Klüfte und Lassen, 
paßt von Hand aus die Richtung, Länge und Anzahl 
der auf eine Sprengung abzutuenden Bohrlöcher genau 
den Ortsverhältnissen an, lautet jeden Schuß gewissen
haft ab, kurz er spart den kostspieligen Sprengstoff 
nach Möglichkeit und erzielt mit kleinen Mengen erhebliche 
Resultate. 

Beim maschinellen Betrieb hingegen, wo die Spann
säule oder der Bohrwagen in Verwendung kommen, ist 
man gezwungen, das Ort in einer gewissen Regelmäßig
keit mit Bohrlöchern zu besetzen, kann gewöhnlich nur 
wenig Rücksicht auf vorhandene Lassen und Klüfte 
nehmen und will wegen Zeitersparnis mit einmaligem 
Absprengen ein ganzes Feldort in der Länge von 1 m 
und darüber hereinbringen. Die Schüsse mit nachfolgendem 
Ablauten einzeln abgetan, brächten auch hier einen 
günstigen Dynamitverbrauch, der des Handbetriebes 
kann jedoch nie erreicht werden, abgesehen davon, daß 
dieser Vorgang geringe Ausschlagsleistungen zur Folge hätte. 

Da nnn die Bohrlöcher nach Fertigstellung, um 
das ganze Feldort auf einmal herauszusprengen, mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit verladen werden müssen, 
gehen die Vorteile des einzelnen Schusses, auf Kosten 
erhöhten Dynamitverbrauches, zum Teil verloren. 
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In welchem Verhältnis der Handbetrieb zum ma
'Schinellen steht, soll nachfolgendes Beispiel zeigen. 

Eisensteinbergbau Vares und zwar fester mergeliger 
Kalkschiefer im Kaiser Franz Josef = Stollen. Profi
lierung: Höhe 2·8 in, Sohlbreite 2·5 rn, Firsten breite 
2·1 m das sind 6·5 111 2• 

Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, daß der ma
schinelle Betrieb bei 31/2 facher Leistung annähernd 
40° / 0 Schichtenersparuis erzielte, daß dagegen der 
Dynamitverbrauch auf das dreifache gestiegen ist. Die 
summarischen Kosten gleichen sich ziemlich aus, weil das zu 
durcharbeitende Gestein an jener Grenze der Festigkeit 
lag, wo der Handbetrieb noch ganz gute Resultate er
reicht. 

Der Schußwirkung und Anordnung der Schüsse ist 
beim maschinellen Betrieb die größte Aufmerksamkeit 
zugewendet worden und es kann von einer eventuellen 
Dynamitverschwendung keine Rede sein. 

Entsprechend der Profilierung bekam ein Angriff im 
Durchschnitt 16 je 125 cm tiefe Bohrlöcher. Fig. 1 soll 
deren Situierung veranschaulichen. 

Die Gruppe I bildete den Einbruch, wurde zuerst 
geschossen, die Gruppe II folgte nach und zum Schlusse 
verblieben die Eckschüsse. 

ff 
Fig. 1. 

Wenn der Schußmann die genügende Geschicklichkeit 
besaß, bei der, wie leicht erklärlich, raschen Arbei.t obige 
Reihenfolge einzuhalten, so war die Schußw1rkung, 
obwohl gewöhnlich kleinere Büchsen zurückblieben, eine 
ganz günstige, in dem Momente jedoch, wo eine Irrung 
in der Zündung oder Einbruchsversager vorkamen, blieben 
Büchsen bis 30 cm und darüber ZUl'Ück. 

Ein Ausgleich hätte leicht durch Überladung der 
Bohrlöcher erzielt werden können, weil aber dies der 
unrationellste Weg· gewesen wäre, um dem Übelstande 
abzuhelfen, mußten andere Mittel herhalten und da war 
es das Natürlichste, die elektrische Zündung in Anwendung 
zu bringen. 

Die Versuche mit dem allgemein in V crwendung 
stehenden elektrischen Momentzünder konnten jedoch 
nicht befriedigen. Auf die Umgebung äußerte sich die 
Sprengwirkung zwar kolossal. Das vor Ort führende 
Geleise ist beständig auf weite Strecken aufgerissen 

worden, die Zimmerung kam aus der Richtung oder 
zerbrach ganz und das Haufwerk war auf 20 bis 30 m 
Streckenlänge verstreut, was die Wegfüllarbeit bedeutend 
erschwerte. Diese Übelstände hätten schließlich un
berücksichtigt bleiben können, wenn die Schußwfrkung 
auch vor Ort eine so vehemente gewesen wäre, wie sie 
sich in obigen Nebenumständen äußerte. Dem war leider 
nicht so. Jeder Schuß ließ eine Büchse zurück, die 
gar nicht geringer war, als beim Schießen mit Sumpfzündern. 

Der Grund ist schließlich ein natürlicher. Bei 
hintereinander gehenden Schüssen unterstützt durch 
Bildung freier FHlchen einer den andem und nur der 
erste Schuß arbeitet einen gewissen Teil des Einbruches 
aus dem Ganzen heraus, wogegen bei der Momentzündung 
alle Schüsse nur eine freie Fläche, die 
Ortsbrust, zur Verfügung haben. Die Ex
plosivwirkungen der einzelnen Schußzonen 
greifen zwar ineinander über, summieren 
sich, können jedoch, wie die Versuche 
gelehrt haben, keine größere Arbeit leisten 
als hintereinander gehende Schüsse, wenn 
selbe in einer Reihenfolge abgetan werden, 
die die Schaffung freier Flächen für die 
folgenden bedingt. 

Und damit ist die Grundlage für eine 
rationelle Sprengarbeit bei Maschinenbetrieb 
gegeben; selbe heißt Zeitzündung. 

Weil jedoch das Zünden von Hand 
aus gewisse Übelstände im Gefolge hat 
und Gefahren für die Bedienungsmann
schaft in sich birgt, war es notwendig, 
bei der Zündarbeit den mechanischen Weg 
zu betreten. 

Die natürlichste Lösung würde dieses 
Problem finden, wenn der Momentzünder 
gleich in der Weise auszunützen wäre, daß 
an Stelle der Kapsel eine eingeschaltete 
Zündschnur bei Stromschluß anbrennt. Dem 
stellen sich jedoch einige Schwierigkeiten 
entgegen und es war notwendig, auf Grund 
dieses leitenden Gedankens einen neuen 
Zünder zu konstruieren, welche Aufgabe die 
Firma Siemens & Halske in Wien durch 
Schaffung ihres elektrischen Zeitzünders 
in vorzüglicher Weise gelöst hat. 

Da dieser Zeitzünder bei den öster
reichischen Werken noch nicht in Ver
wendung steht und außer in Vares nur bei 

Fig. 2. 

vier Bergbauen in Deutschland gebraucht wird, sei es 
mir gestattet, näher auf dessen Konstruktion einzugehen. 

Die Zündvorrichtung (Fig. 2) be~teht aus drei Haupt
bestandteilen: Der Zündschnur Z, dem Glühzünder G und 
der Zünderhülse H. 

Schnur und Zünder sind durch die Zünderhiilse, 
ein Messingröhrchen von 70 111m Länge und 7 111111 

Durchmesser, verbunden. 
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Der Glühzünder ist eine Papierhülse, 20 mm lang, 
am oberen Teil mit nicht leitender Gußmasse K (Pech, 
Schwefel u. a. m.) ausgefüllt, die gleichzeitig die Hülse 
mit dem Messingröhrchen verbindet und die isolierten 
Zuleitungsdrähte D einschließt. Der untere Teil der 
Hülse, abgeschlossen durch ein feines Papierblättchen, 
enthält Pyroxilin, vermischt mit einigen Körnern Schwarz
pulver. In diese Zündmasse enden die Zuleitungsdrähte, 
die ein Glühdrähtchen g verbindet. Die 5 mm starke 
Zündschnur reicht 35 mm in die Zünderhülse. 

Beide verbindet ein Schwefelverguß S. Zwischen 
dem Ende der glatt abgeschnittenen Zündschnur und 
dem Glühzünder verbleibt ein freier Raum von 10 mm, 
in dem ein größeres Pulverkorn P frei liegt. 

Um den Zünder auch unter Wasser benützen zu 
können, werden Kautschukschnüre verwendet, die Zünder
hülse mit wasserdichten Leinwandstreüen umwickelt und 
an beiden Enden mit Asphalt gut verlegt. 

Die Wirkungsweise ist nun klar ersichtlich. Das 
Glühdrähtchen bringt bei eingeschaltetem Strom das 
leicht entzündliche Pyroxilin zur raschen Verbrennung, 
dieses überträgt das Feuer in Gemeinschaft mit den 
Wenigen Pulverkörnern auf das große Korn im Zwischen
raum, das wieder die Pulverseele der Zündschnur ent
zündet. Die Verbrennungsgase finden durch ein in der 
Zünderhülse ausgespartes Loch L, das jedoch erst durch 
die Verbrennungsgase selbst freigelegt wird, Abzug. 

"' bD 
bD " " „ s " .., „ 

Art des Betriebes !l "' ~!: <> ·.: :Ei J:> <> „ „ 
Cll " < < 

B:andbetrieb vom 1. Februar bis 
11. Mai 1908 81 800 57 

Maschinenbetrieb 2 Stll.ck Siemens-
Schuckert auf Spannsäule vom 12. Mai 1 

bis 14. Juni 1908 . . . . . . . 25 518 

1 
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Einbruches von Wichtigkeit. Die Zünder wirken; wie 
llomentzünder, die Sprengwirkungen summieren sich 
Und der Einbruch wird anf die ganze Bohrloch.tiefe rein 
herausgearbeitet, was natürlich die gute Wirkung der 
später gehenden Schüsse bedeutend unterstützt. 

Die erzielten Resultate rechtfertigen vollkommen 
die in diese Zündmethode gesetzten Hoffnungen. Ver
sager gehören, wenn genügend Vorsicht beim Besetzen 
beobachtet wird, zu den Ausnahmsfällen, die Schüsse 
~ehen in genauen Intervallen, bei richtiger Kombination 
er Schüsse bleiben keine Büchsen zurück und schließlich 

:! 

Wichtig ist die Verbindung der Zündschnur mit 
der Zünderhülse. Infolge der Verbrennungswärme der 
Zündschnurseele schmilzt das Verbindungsmittel, der 
Schwefel, worauf die Lösung beider leicht erfolgen 
kann. Würde dies nicht der Fall sein, so wäre es 
möglich, daß der erste Schuß eine oder mehrere Zünd
schnüre, weil selbe durch die Zuleitungsdrähte unter 
einander verbunden sind, herausreißt. Die leichte Lös
lichkeit beider und der Umstand, daß die Lösung zwischen 
Zünder und Zünderhülse nach der Zündung bei allen 
Schüssen gleichzeitig erfolgt, verhindert dies und schließt 
aus, daß aus diesem Grunde Versager vorkommen könnten. 

Durch Verkürzung oder Verlängerung der Zünd
schnur ist uns nun ein vollkommen sicheres Mittel 
gegeben, von einem Fluchtort aus die Schüsse in jener 
Reihenfolge gehen zu lassen, wie es die rationelle Spreng
technik verlangt. Um jedoch die Garantie zu haben, 
daß die Zünder mit präzisen Schnurlängen montiert sind, 
ist es angezeigt, gleich von der Firma Zünder von 
verschiedenen Längen in Bestellung zu bringen. So 
werden die für Vares gelieferten in 18 Nummern an
gefertigt und mit Zündschnüren von 8 cm aufwärts in 
Abständen von je 2 zu 2 cm versehen. 

Die minutiöseste Genauigkeit in der Ausführung 
der Zünder ist vor allem nötig, um zwei oder vier 
Schüsse gleichzeitig gehen zu lassen. Insbesondere ist 
dies beim Herausschießen des konvergent gebohrten 

Sprengmittel „ Per 1 m Ansfo.hruog 
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wäre noch hervorzuheben, daß die Ziindung aus einem 
sicheren Fluchtort erfolgt, also die Mannschaft bei der 
Sprengung vollkommen ungefährdet bleibt. 

In Bezug auf den Kostenstandpunkt stellt sich 
zwar das Schießen mit Sumpfzündern billiger. Wenn 
jedoch die sichere Wirkung berücksichtigt und jede 
Gefahr vermieden werden will, nimmt man die geringen 
Mehrkosten um so lieber in den Kauf, als sich selbe, 
ins besonders bei hartem Gebirge, durch rationelle Ver
wendung der Sprengmittel, leicht einbringen lassen. 
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Belastungsausgleich bei Fördermaschinen und Walzwerken. 
Vortrag, gehe.lten von Oberingenieur Josef Blazek der Österreichischen Siemens-Schuckert-Werke in der Fachgruppe für Berg· 

und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur· und Architektenvereines in Wien am 4. März 1909. 

(Fortsetzung von S. 610.) 

D. 
Die Verwendung von Gleichstrom aus dem Netz, 

bzw. der Primärmaschine stand der Verbreitung ,der 

vorbeschriebenen Fördermaschinen hinderlich im Wege, 
bis durch die Patente Ilgners und die Inbetriebsetzung 
der ersten Ilgnermaschine auf der Konkordiagrube in 

5CHF1LTUNGSSCHEMF\ VER VOPPE.LF0'1'lE.F\F\NLP,GE. FjM _TE.GE.TTHOrSCHFjCHT. 
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Fig. 7. 

Oberschlesien der Belastungsausgleich einwandfrei ge
löst und damit der Entwicklung der Fördermaschinen 
und \V alzwerke neue Bahnen gewiesen wurden. 

Der Wichtigkeit halber sei der Wortlaut der wich· 
tigsten zwei llgnerschcn Patente hier angeführt: 

1. Palentanspruch des Hauptpatentes: 
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Fig. 8. 

Fig. 9. 
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„Einrichtung, um in elektrischen Betriebsanlagen 
die Geschwindigkeit des Antriebsmotors ohne Anwen
dung von Vorschaltwiderständen zu regeln und eine 
allmählich erfolgende Entnahme von Strom aus der 
Hauplstromquelle zu sichern, welche nicht bis zur vollen 
Höhe <les der Kraftleistung des Antriebsmotors beim 
Anlassen entsprechenden Stromverbrauches ansteigt, 
wobei der Anlriebsmotor mittelbar durch eine von 
der Hauptstromquelle betriebene Motordynamo gespeist 
wird, dadurch gekennzeichnet, daß gleichzeitig die 
dem Anlriebsmotor zugeführte Spannung durch Ände-

rung der Erregung des s Lromabge benden Teiles 
regelbar und die l\fotordynamo mit besonderen 
Schwungmassen versehen ist. 

Das zweile Patent ist eine Ergänzung des ersten 
in Bezug auf Reversierwalzwerke und lautet: 

2. Ausführungsform nach dem vorigen l'alenle 
zuin Antrieb von Kehrwalzenstraßen, um ein schnelles 
Anhallen des Antriebsmotors zu erzielen, dadurch ge
kennzeichnet, daß die Dynamomaschine und der l\lolor 
mit Nebenschlußerregerwicklungen versehen sind, 

Fig. 10. 

welche entweder von der Maschine selbst oder von 
einer besonderen Erregerdynamo gespeist werden. 

Die beiden obigen Herrschaftspatente in Verbin
dung mit einem Patente der Siemens-Schuckert-Werke 
auf ein Regelungsverfahren, welches bewirkt, daß bei 
Abweichung der Energieaufnahme des Steuerumformers 
vom Mittelwert dessen Schwungmassen durch Ver
änderung des Schlupfwiderstandes bei Drehstrom oder 
Veränderung der Feldstärke des Umformerantriebs
motol"S bei Gleichstrom zum Ansprechen gebracht 
werden, bilden die Grundzüge der bisher ausgeführten 
llgneranlagen. 

Nicht wenig zu ihrer Verbreitung - es dürften heute 
bereits an 200 Fördermaschinen und etwa 12 Rever
sierwalzwerke sich im Bau und Betrieb befinden -
hat neben de111 vollkommenen Belastungsausgleich die 
eindeutige Steuerung durch Änderung der Erregung 
der Anlaßdynamo, also Entfall jedweder schwerer 
Steuerapparate beigetragen, wodurch die Möglichkeit 
geboten wurde, selbst die größten praktisch vorkom
menden Leistungen und Belastungsvariationen zu be· 
herrschen. Es wurde weiter möglich, den Anschluß 
der Fördermaschinen und Reversierwalzwerke an Zen
tralen mit beliebiger Stromart und beliebiger Art von 
Kraftmaschinen, also Dampf-, Gasmaschinen, Dampf· 
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und Wasserturbinen usw. zu bewirken, wodurch in vielen 
Fällen durch Ausnülzung von Gasen, Wasserkräften 
oder Abfallkohle bedeulende Betriebsersparnisse erzielt 
wurden. Ja es wurde sogar, wie auf Zeche Mathias 
Stinnes bei Essen ausgeführt, möglich, die größten 
Fördermaschinen, hier mit rund 2000 PS Anfahrleistung, 
an städtische Elektrizitätswerke anzuschließen. 

Die normale Schallung bei Ilgner-Anlagen ~st 

bereits vielfach veröffentlicht worden. Ich gestatte mir 
deshalb eine erweiterte llgner-Schaltung der Doppel
schacht-Förderanlage für den Tegetthoffschacht der Nord
böhmischen Kohlenwerks-Gesellschaft in Brüx hier vor
zuführen (Fig. 7). 

Dieselbe bezieht sich auf eine Anlage, bei welcher 
zwei verschiedene Fördermaschinen, entweder jede 
durch einen besonderen oder beide durch einen ein
zigen Sleuerumformer nach einem Patente der öster
reichischen Siemens-Schuckert-Werke betrieben werden 
können. 

Bisher ist der erste Teil der Anlage in Betrieb, 
bestehend aus der Förderm~schine von 2800 mm 
Trommeldurchmesser, welche eine Neltolast von 1700kg 
mit 7·5 m/Sek. Geschwindigkeit fördert (Fig. 8 und 
9 ). Der Umformer ·besitzt ein Ausgleichsschwungrad 
von 3000 mm Durchmesser und 7 Tonnen Gewicht, 
welches bei der Tourenschwankung zwischen 513 und 

Fig.!r:-11. 

585 vollständigen Belastungsausgleich ergibt. Das dem 
außen liegenden Schwungrad entgegengesetzte Wellen
ende ist verlängert und zur Aufnahme der Kupplung 
für Verbindung mit dem zweiten Umformer vorbereitet. 

Der im Bau begriffene zweite Umformer (Fig. 10) 
erhält zwei Anlaßdynamos, so daß die zwei Förder
maschinen sowohl jede durch einen dieser Umformer, 
als auch durch den zweiten Umformer allein betrieben 
Werden können. Der zweite Umformer erhält gleich
falls ein außenliegendes Schwungrad, welches bei 
3000 mm Durchmesser 14 Tonnen wiegt und bei 
gleichem Tourenabfall von 585 auf 513 wie das erstere, 
den vollständigen Belastungsausgleich der zweiten 
Fördermaschine, welche bei 3600 mm Trommeldurch-

messer eine Nulzlast von 3600 kg mit gleicher Ge
schwindigkeit vou 7·5 m/Sek. fördert, bewirkt. 

Werden die beiden Umformer gekuppelt, so Können 
je nach Intensität der Förderung beide Schwungräder 
oder nur das schwerere oder nur das leichtere zum 
Belastungsausgleich herangezogen werden, indem die 
zugehörigen Kupplungen geschlossen bleiben oder ge
löst werden. 

Nachdem bei gleichzeitigem Betrieb beider Förder
maschinen das Zusammenfallen der Anfahrmaxima 
durch eine geeignete Steuerhebelsperrung derart ver
hindert wird, daß bei nicht aufgeladenen Schwung
massen nur mit verringerter Geschwindigkeit gefördert 
werden kann, so benötigen zufolge Überlagerung der 
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Diagramme die gleichzeitig betriebenen Fördermaschi
nen weniger Schwungmassen als die Summe bei Einzel
betrieb aus111acht, so daß schon bei dem gleichzei Ligen 
Betrieb beider Förclermasehinen durch einen gemein
samen - rnil zwei Anlaßdynamornasrhinen versehenen 
oder auch aus zwei Teilen gekuppelten - Schwung
radumformer von einem teilweisen Belastungsausgleich 
gesprochen wm1den kann. 

Die beschriebene Anordnung bringt außerdem Le· 
züglich der Wirtschaftlichkeit den Vorleil mit sich, 
daß bei Verwendung der einen Fördermaschine zum 
Einlassen von Material, Mannschaft usw. die gewonnene 
Energie von der zweiten Fördermaschine verbraucht 
wird, ohne daß ein überladen der Schwungmassen auf 

iihersynchrone Tourenzahl stattfindet. Des Interesses 
halber sei hier auch die größte bisher in Österreich gebaute 
llgner-Fördermaschine von 5000 rnm Trommeldurch
messer angeführt, nämlich die am Salomonschacht der 
Witkowitzer Steinkohlengruben in Mähr.-Ostrau, welche 
gegenwärlig für eine Nettolast von 3400 kg bei 13·9 m 
Fördergeschwindigkeit und 886111 Schachttide, bzw. rund 
2000 PS Anfahrleistung gebaut, jedoch für Enveite
rnng vorbereitet ist, so daß sie in Yollem Ausbau 
5100 kg Nutzlast mit 12·75 m Geschwindigkeit bei zirka 
3000 PS Anfahrleistung aus 1060 m Tie[e fördern wird. 
Sie ist in Fig. 11 und der zugehörige Ausgleichsum
former in Fig. 12 dargesldlt. Das Ausgleichsschwungrad 
hat bei 4100 111111 Durchmesser ein Gewicht von 4200 kg. 

Fig. 12. 

Weitere Ausführungen von llgner-Fördermaschinen 
glaube ich, da selbe unter Fachleuten ziemlich bekannt 
sind, nicht anführen zu müssen. 

.Wenn es auch möglich war, ohne die llgner
patente Ffüdermaschinen, wenigstens solche geringer 
und mittlerer Leistungen zu bauen, so war dies bei 
Kehrwalzwerken der hohen und sehr rasch wechselnden 
Belastungen wegen gänzlich ausgeschlossen. Es stellen 
sich z. B. die betriebsmäßig vorkommenden Maximal
leistungen bei den elektrisd1 betriebenen Kehrwalz
werken auf der Gcorgs-Marienhütte in Osnabrück auf 
7000 PS, bei. den Rheinischen Stahlwerken in Duis
burg auf 8400 PS, beim königl. ung. Stahlwerk Dios-

györ auf 9200 PS usw., dabei beträgt die Dauer der 
Beschleu11igung- uud Verzögerungsperiode gewöhnlich 
nur zirka drei Sekunden. Die erforderlichen Ausgleichs· 
schwungrnassen betragen bei den genannlim drei An
l~en 35, 38, bzw. 2 X 35 = 70 t, Werte, die im Ver· 
gleich zu den Schwungrädern der FÖl'dermaschinen
umformer relativ niedrig sind, weil die Zeiten für den 
Durchgang der Blöcke durch die Walzen sehr kurz 
und die auszugleichenden Diagrammflächen daher 
relativ gering sind. 

Beispielsweise sei hier das Reversierwalzwerk der 
Gffirgs-Mruienhütte (Fig. 13) in Osnabrück angeführt, 
bei welchem 2·5t Blöcke 500x500 am stärkeren Ende, 
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Fig. 13. 

Fig. 14. 
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maximal jedoch auch 5 t Blöcke ausgewalzt werden und 
dessen Motor als Doppelmotor für 2 x 750 V ausge
bildet, im Betriebe stoßweise auch bis 10.000 PS zu 
leisten hat (Fig. 14). Der Ausgleichsumformer besteht 
aus vier gleichen G leichstrom-Nebenschlußmaschinen, 
jede für 500 V gewickelt, wovon immer eine als 1300 PS 
Antriebsmotor für den Umformer dient und drei als 

Anlaßmaschinen für den \V alzenzugs-Doppelmolor ver
wendet werden (Fig. 15). Das 35 t schwere Schwung
rad, welches den Belastungsausgleich bewirkt, ist in 
der Mitte des Umformers gelagert und seine Touren
schwankungen zwischen 450 und 350 Touren werden 
durch Feldänderung im Nebenschluß des Antriebs
motors in Alihängigkeit von der aus dem Netz auf-

Fig. 15. 

genommenen Leistung durch das schon früher ange
führte Leistungsrelais der Siemens-Schuckert-Werke 
bewirkl 

Der niedrige Dampfverbrauch bei elektrischen 
Fördermaschinen, der sich im Mittel auf etwa 14 kg 
pro Sehachtpferd über 24 Stunden gemessen, stellt, 
hat bewirkt, daß auch die Maschinenfabriken daran 
gingen, ihre Dampffördermaschinen und Dampfwalzen-

zugsma1>chinen zu verbessern und es sind heule auf 
Grund dieser Verbesserungen tatsächlich ganz wesent
liche Erfolge aufzuweisen, ohne daß jedoch elektrisch 
angelrieliene Fördermaschinen und Walzwerke in ihren 
Hauptvorteilen, der sicheren, eindeutigen Steuerfähig
keit und dem vollkommenen Belastungsausgleich, er
reicht wären. 

(Fortsetzung folgt). 

Zur Kritik Dr. Ingenieur Ferdinand Hagemanns über die freitragbaren Atmungsapparate 
in seinem Buche „Bergmännisches Rettungs- und Feuerschutzwesen in der Praxis und 

im Lichte der Bergpolizeiverordnungen Deutschlands und Österreichs." 
Von Ingenieur Gustav Ryba, k. k. Bergverwalter, Brüx. 

(Fortsetzung von S. 616.) 

Am k. k. Schachte Julius III wurden in den Jahren verbraucht. Hiebei wurden im ganzen nur zwei Anstände 
1907 und 1908 88 Übungen mit dem Pneumatogen (0·376Jo) bei den Patronen konstatiert u. zw. einer beiJJl 
und 133 Übungen mit dem Drll.gerapparat vorgenommen Drll.gerapparate und der zweite beim Pneumatogen, die 
und hiebei 263 Pneumatogen-, bzw. 266 Drägerpatronen in folgendem mitgeteilt werden sollen: 
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Anstand bei der Pneumatogenpatrone. 

Bei einer Übung mit dem Pneumatogen wurde nach 
dem Einschalten der Rückzugspatrone das Atmen durch 
dieselbe unmöglich, so daß der Apparatträger den Übungs
raum verlassen mußte. Um über die Ursache dieser 
auffallenden Erscheinung einen Aufschluß zu erhalten, 
wurde die Rückzugspatrone geöffnet und hiebei konstatiert, 
daß eine fehlerhafte Konstruktion des Filters die Schuld 
daran sei. 

Da die Entbindung des Sauerstoffes aus dem KNa08 
unter Losreißung außerordentlich feiner Partikelchen 
dieses alkalischen Materiales stattfindet und ein un
angenehmer Hustenreiz die weitere Folge hievon wäre, 
so ist bekanntlich in dem oberen Teile der Regenerations
büchse ein Filter eingeschaltet, in welchem die Luft die 
mitgerissenen KNaO~ Teilchen vor ihrem Einatmen ab
lagern soll. Dieses Filter besteht aus mehreren \Vechsel
lagen von feinen Drahtsieben und durchlochten Asbest
scheiben, wobei die Durchlochungen der letzteren gegen
einander versetzt sind. Bei der in Rede stehenden 
Rückzugspatrone wurde nun durch ein Versehen eine 
derartige Siebeinlage ausgelassen, so daß zwei Asbest
scheiben unmittelbar aufeinanderfolgten, die nun bei dem 
Umstande, als deren Lochungen gegeneinander versetzt 
sind, der Luft keinen entsprechenden Durchgang gestatteten. 

Würde eine Patrone mit einem derartig undurch
lässigen Filter als Aktionspatrone benützt werden, so 
hätte dies nur eine verkürzte Benützungsdauer des 
Apparates zur Folge. Zu einem Verhängnis könnte 
jedoch die Gegenwart eines derart fehlerhaften Filters 
in der Rückzngspatrone werden, wenn im Ernstfalle, 
bei gänzlich verbrauchten Aktionspatronen und Benützung 
nur einer Rückzugspatrone, zumal auf größere Ent
fernungen hin der Rückzug angetreten werden sollte. 
Bei der in Arbeit befindlichen neuesten Type des 
Pneumatogens mit Benützung zweier Rückzugspatronen 
erfahren die Folgen des genannten Filterfehlers eine 
Abschwächung und würde hiedurch, in gleicher Weise 
Wie bei den Aktionspatronen, nur die Benützungsdauer 
des Apparates reduziert werden. 

Auf jeden Fall ist es jedoch notwendig, bei der 
Fabrikation der Patronen vor dem Einfüllen des Super
oxydes das Filter auf seine Durchlässigkeit zu 
Prüfen. Die gleiche Prüfung der Filterlässigkeit muß 
der Kontrolle halber auch vor jedesmaliger Benützung 
des Pneumatogens vorgenommen werden. Diese Prüfung 
des Patronenfilters auf seine Durchlässigkeit wird in der 
Weise vorgenommen, daß man die Aktionspatronen aus
schaltet und durch die hiedurch eingeschaltete Rückzugs
patrone einigeruale hindurchzuatmen versucht, worauf 
der Apparat wieder auf die Aktionspatronen um
geschaltet wird. 

Anstand bei der Drägerpatrone. 
. Bei der Prüfung eines Dräger-Helmapparates vor 

seiner Inbenützungsnahme wurde eine Undichtheit kon
statiert. Bei der näheren Untersuchung des Apparates 
ergab es sich, daß der obere Anschlußstutzen der einen 

Patrone der Länge nach gesprungen war. Derjenige 
Teil des Risses, der außerhalb des Gewindes lag, wurde 
schon in der Fabrik verlötet, während die in den gewinde
tragenden Teil fallende Partie des Risses offen belassen 
wurde und bei dem Umstande, als dieser offene Riß 
von der aufgeschraubten Flügelmutter nicht zur Gänze 
überdeckt wird, die Undichtheit des Apparates bedingte. 

* * * 
Ad 8. Bezüglich des in dem Punkte 8 beanständeten 

Griffes zur Um"schaltung der Patronen, genügt 
der Hinweis auf meine früheren Ausführungen sowie auf 
die Entgegnung Dr. Böcks. 

Ad 9. Zum Punkte 9 bemerke ich, daß beim 
Pneumatogen zweifellos etwas größere Anforderungen 
an die Atmungsorgane des Arbeitenden gestellt 
werden als bei der Shamrock-, Westfalia- und Dräger
type, die einen automatischen Kreislauf der Atmungsluft 
besitzen, indem bei denselben die frische Atmungsluft 
dem Munde des Apparatträgers selbsttätig zugeblasen 
und die Ausatmungsluft gleichfalls automatisch abgezogen 
wird, während beim Pneumatogen nur durch die Kraft 
der Lungen die Atmungsluft durch das Präparat der 
Patronen hindurch in den Atmungssack geblasen und 
sodann abermals durch die Lungenkraft auf demselben 
Wege zurückgesogen wird. 

Ohne Zweifel ist die Atmung in Apparaten mit 
automatischem Kreislauf der Atmungsluft die angenehmere 
und bequemere, doch sagt Dr. Hagemann auf Seite 124 
selbst, daß bei der Beurteilung eines Apparates Gesichts
punkte, welche in erster Linie die Bequemlichkeit des 
Trägers berücksichtigen, nie und nimmer den Ausschlag 
geben dürfen. 

Es muß auch erwogen werden, daß die drei ge
nannten Apparattypen für die Einleitung des automatischen 
Kreislaufes der Atmungsluft den Einbau der heiklen, 
zu Störungen neigenden Düse benötigen, die beim 
Pneumatogen samt ihren Nachteilen entfällt. 

Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung nur 
konstatieren, daß auch bei einer dreistündigen Benützung 
des Pneumatogens dieses Durchatmen mittels eigener 
Lungenkraft nicht wesentlich ermüdet. 

Über die Atmungswiderstände beim Pneumatogen 
unter den verschiedensten Verhältnissen kann aus den 
Versuchen des Schachtes folgendes entnommen werden: 

a) Die Kompression ist in allen Fällen höher 
als die Depression. Dies wird dadurch erklärt, daß 
die Spannung der im Atmungssacke vorhandenen Atmungs
luft der Ausatmung entgegenwirkt, die Einatmung jedoch 
unterstützt. Die Kompression .beträgt in allen Fällen 
bei zwei Patronen um lümm und bei einer Patrone 
um 15 mm Wassersäule mehr. 

b) Aus allen Versuchen geht hervor, daß mit fort
schreitender Benützungsdauer der Patrone die 
Depression und die Kompression wächst, somit 
der \Viderstand gegen das Durchatmen eine Erhöhung 
erfährt, was durch das Zusammensintern des Füllpräparates 
und die hiedurch bedingte Querschnittsverminderung be-
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dingt wird. Diese Zunahme des Atmungswiderstandes vom 
Beginn des Versuches bis zur Erschöpfung der Patrone 
beträgt in unseren Fällen maximal 60 mm Wassersäule. 

c) Die Depression und Kompression sind am 
größten in der Nähe des Mundes und nehmen so
dann gegen den Atmungssack hin stetig ab, was ja 
selbstverständlich ist. 

d) Bei und nach intensiven Arbeitsleistungen 
steigt infolge des erhöhten Luftbedarfes und der 
hiemit zusammenhängenden größeren Durchatmungsge
schwindigkeit auch die Depression und Kompression. 

e) Durch das Einsetzen des Drahtnetzzylinders 
in das untere Querrohr erfährt das Durchatmen einen 
vermehrten Widerstand und beträgt diese Steigerung 
10 bis 15 mm \Vassersäule. 

J) Weiters fragt es sich um den Atmungswider
stand bei Benützung zweier oder einer Patrone bzw. 
bei Benützung der beiden Aktionspatronen und der 
einen Rückzugspatrone~ 

Wie leicht einzusehen, hat man für das Durch
treiben derselben Atmungsmenge im Falle der Benützung 
zweier Patronen den doppelten Durchgangsquerschnitt 
zur Verfügung, weshalb in diesem Falle der Atmungs
widerstand geringer ausfallen muß. Dies bestätigen auch 
die Versuche. Es beträgt die Erhöhung des Atmungs
widerstandes bei der Benützung einer Rückzugspatrone 
gegen zwei Aktionspatronen 20 mm in der Depression 
und 25 mm Wassersäule bei der Kompression. 

g) Schließlich handelt es sich um den Einfluß der 
Sie beinlage am oberen Ende der neuen Pneumatogen
patrone oder um den Unterschied in dem Atmungs
widerstand bei der alten und neuen Patrone? 

Da bei der neuen Patrone die Atmungsluft drei 
nahe aneinanderliegende engmaschige Drahtnetze - mit 
400 Maschen pro Quadratzentimeter - mehr passieren 
muß, so ist einleuchtend, daß bei der neuen Patrone ein 
größerer Widerstand gegen das Durchatmen vorhanden 
sein muß, was auch die Versuche bestätigen u. zw. ist 
der \Viderstand der neuen Patrone um 10 mm Wasser
säule höher als jener der alten Patrone: 25 bis 30 mm 
bei der Depression und 35 bis 40 mm bei der Kompression, 
35 bis 40 mm bei der Depression und 45 bis 50 mm 
bei der Kompression. 

h) Zu Beginn der Apparatbenützung ist der Atmungs
widerstand am geringsten bei der Type II mit Benützung 
der alten Patronen ohne Siebeinlage und ohne Draht
netzzylinder im unteren Querrohr u. zw. beträgt die 
Depression 25 bis 30 mm und die Kompression 35 bis 40mm. 

Das Maximum des Atmungswiderstandes besitzt die 
neueste Pneumatogentype Ilb mit Benützung des 
Drahtnetzzylinders im unteren Qnerrohr sowie mit Be
nützung der neuen Patrone mit Siebeinlage. Die De
pression beträgt 35 bis 40 mm und die Kompression 
45 bis 50 mm, beide Werte bei nicht eingesetztem Draht
netzzylinder, während bei eingeschraubtem Drahtnetz
zylinder im unteren Querrohr sich die Depression mit 
45 bis 50 mm und die Kompression mit 55 bis 60 mm 
berechnet. (Fortsetzung folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.670. - Frederick James Mac Garvey in Glinik 

llaryampolski (Galizien). - Elastischer Lagerbock filr 
Tiefbohrschwengel. - Bei Tietbohrungen nach kanadischelll 
oder ähnlichem System werden die bei jedem Hub auftretenden 
Erschütterungen seit jeher stark als Nachteil empfunden, da 
dieselben sehr ungi\nstig auf den ganzen Bohrmechanismus 
wirken. Man hat sieh daher bemüht, durch unterschiedliche 
Anordnung von Federn den starren Mechanismus elastisch zu 
machen, um das Beharrungsvermögen der in Bewegung zu 
versetzenden Bohrzeugmassen mit allmählich gesteigerter Kraft 
stoßfrei zu überwinden. Die verschiedenen bekannten Kon
struktionen entsprechen dem gedachten Zwecke mehr oder 
minder, haben jedoch mit del' ihnen eigenen ausschließlichen 
Verwendung von Federn verschiedene Nachteile. Im Sinne 
der vorliegenden Erfindung kommt als Hauptfaktor bei de1· 
elastischen Lagerung des Boh1·schwengels der in der Zeichnung 
in Fig. 1 und 2 dargestellte Balken a der Holzkonstruktion des 
Boh1·kranes in Betracht, welcher entweder massiv ist oder aus 
mehreren übereinander gelegten, am besten gehobelten Brettern 
besteht. Dieser Balken liegt mit entsp1·echender Spannweite 
auf den Balken b und c frei auf und bietet bei der Wahl eines 
entsprechenden Matel"ials und ebensolcher Dimensionen eine 
elastische Unterlage für den Schwengel s. Um die volle Länge 
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Fig. 1. 

des Balkens a für eine geringe Einsenkung desselben ausznützen 
und um bei stärkerer Einsenkung dessen Spannweite zur Er
höhung der Tragkraft zu verkürzen, sincl die Auflagerßächen 
an den Balken b uncl c im Sinne einer Zylindermantelßäche 
gegen den Blilken a abgerundet. Dies~lben sind ferner an drei 
Seiten von einem überragenden Eisenbleche e umgeben, um 
seitliches Abgleiten des Balkens a zu verhindern. Die Dimensionen 
des Balkens a müssen so gewählt werden, daß dessen Elastizität 
bereits bei Stößen von geringer Kraft, also auch bei geringem 
Gewichte des Bohrzeuges, zur Geltung kommt. Unter dieser 
Voraussetzung würde allerdings bei hohem Bohrzeuggewicht 
eine permanente Durehbiegung des Balkens eintreten und die 
zur elastischen Lagerung des Schwengels notwendigen Schwin
gungen könnten nicht mehr stattfinden. Diesem Umstande ist 
jedoch durch eine einfache Vorrichtung Rechnung getragen. 
Dieselbe befindet sieh unter der meist beanspruchten Stelle 
des Balkens a und besteht aus einem kurzen Holzstücke d von 
quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, welches am 
Fundamente f befestigt ist. An demselben verschraubt befinden 
sieh zwei eiserne Schienen g und h von entsprechendem Profil, 
als welche in der vorliegenden Ausführungsform (-Träger ge
wählt sind. Diese Schienen sind durch Laschen l fest ver· 
bunden und durch Streben i und j gegen das Fundament f 
abgestützt, ferner je nach der Konstruktion des Bohrkranes 
~ittels sonstiger Verbindungen starr befestigt. Hiedurch bilden 
diese Schienen eine sichere Führung für ein elastisches Element, 
welches zwischen denselben höher oder tiefer gestellt werden 
k!l'nn. D~sselbe ~esteh~ in vorliegender Ausführungsform aus 
emem zwischen die Schienen g und h passenden Holzstücke m, 
welches an seinem Kopfende mit einer eisernen Kappe k ver-
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sehen ist, welche vorerst dazu dient, eine oder mehrere Federn 
von beliebiger Form oder auch einen Gummipuffer aufzunehmen, 
gegen welche der Balken a bei stärkerer Einsenkung drückt, 
wodurch er in der angestrebten \Virkung unterstützt wird. 
Die Kappe Tc ist ferner an zwei Seiten mit zur Längsrichtung 
des Balkens a parallelen, gabeligen Ansätzen o versehen, in 
deren Schlitzen die an dem Balken a in später beschriebener 
Weise befestigten Zapfen z eine vertikale Führung erhalten. 
Dadurch, daß die Ansätze oder Kappe Tc horizontale Bewegungen 
des Balkens a verhindern und durch die beschriebene Fiihrung 
der Zapfen z sind andere als rein vertikale Schwingungen des 
erwähnten Balkens unmöglich gemacht. Durch das in den 
beiden Schienen g und h vertikal verstellbare, elastische 
Element ist die Regulierbarkeit der Schwingungen des Balkens a 
in folgender einfacher Weise gegeben: Indem unter das Holz
stück m bei x Keile oder dgl. getrieben werden, wird dasselbe 
bzw. die a.uf demselben vorgesehenen elastischen Mittel, wie 
Federn oder Gummipuffer, gegen den Balken a gedrückt; 

Fig. 2. 

hiedurch kann dessen Elastizität in jedem gewünschten Grade 
unterstützt werden. Die an den Balken b und c vorgesehenen 
Eisenblechränder, ferner die durch die Gabeln o erfolgende 
Führung des Balkens a dienen gleichsam auch als Schutzvor
richtung für die Bedienung, da der Balken und hiemit auch 
der Schwengel selbst bei eintretendem Bruche des ersteren, 
Welcher unter normalen Umständen allerdings nicht stattfinden 
kann, in seiner Lage verbleiben muß. An dem Sattel sind die 
W ellager w des Schwengels verschraubt, zu welchem Zwecke 
an demselben entsprechende Pratzen vorgesehen sind. An der 
unteren Seite des Balkens a befindet sich der Gegensattel v, 
~elcher analog dem oberen Sattel geformt ist, nur befinden 
sich an demselben auß~r den zur gegenseitigen Verschraubung 
notwendigen Pratzen noch die bereits früher erwähnten Zapfen z. 
~urch die Anwendung der beiden beschriebenen Sättel wird 
die volle Schwingungsfreiheit des Balkens a gesichert und eine 
schädliche l~uerschnittsverminderung desselben durch Einziehen 
Von Schrauben u. dgl. vermieden. Alle Teile der den Erfindungs
gegenstand bildenden Vorrichtung können statt der hier in 
Rolz bzw. Eisen gedachten Ausführung auch aus einem anderen 
entsprechenden Material angefertigt werden. 

Notizen. 
. Königliche Technische Hochschule zu Aachen. Fach-

:ri c h tun gen: Architektur, Bauingenieurwesen einschließlich 
Wasserbau, Maschineningenieurwesen, Elektrotechnik, Bergbau, 
Chemie, Nahrungsmittelchemie und Elektrochemie, Eisenhütten
Wesen, Metallhüttenwesen einschließlich Elektrometallurgie, 
~!gemeine Wissenschaften (auch für Lehramtskandidaten der 

athematik und ~ aturwissenschaften) Wirtschafts- und Ver
waltungs-Ingenieurwesen für industrielle und koloniale Unter
ne~mungen sowie Feuerversicherungs - Ingenieurwesen, Im 
Winterhalbjahr 1909/1910 beginnen die Einschreibungen am 
11. Oktober, die Vorlesungen am 18. Oktober. Programm wird 

nach Einsendung von 60 Pfg. im Inland, von 80 Pfg. nach 
dem Ausland vom Sekretariat übersandt. 

Fortschritte im Lokomobilban. Neuere Prüfungen des 
Herrn Oberingenieurs Rilliger vom Berliner Dampfkessel
Revisionsverein an einer von R. Wo 1 f, lllagdeburg-Buckau, 
gebauten 100 pferdigen Patent-Heißdampf-Lokomobile ergaben 
einen Kohlenverbrauch von 0·404 kg pro gebremste Pferde
stärke und Stunde. Damit sind alle bisher bei Dampfmaschinen, 
Dampfturbinen und Lokomobilen ermittelten Verbrauchszahlen 
erheblich unterschritten. 

Geschäftsbericht der Urikany·Zsilthaler Ungarischen 
Kohlenwerks·Aktiengesellschaft pro 1908. In der kürzlich 
stattgefundenen Generalversammlung dieser Gesellschaft wurde 
beschlossen, von dem nach Vornahme der statutenmäßigen 
Wertabschreibungen verbleibenden R e i n g e w i n n v o n 
K 1,292.020 den Betrag von K 127.043 dem ordentlichen 
Reservefonds zuzuführen, als 8"/4 prozentige Dividende 
für das Geschäftsjahr 1908 K 787.öOO zur Verteilung zu 
bringen, K 240.000 als außerordentliche Dotierung 
dem Wertabschreibungs-Reservefonds, K 10.000 dem 
Pensionsfonds der Angestellten zuzuweisen und K 23.467 auf 
neue Rechnung vorzutragen. Der Bericht der Direktion kon
statiert, daß die Kohlenproduktion der Lupenyer Gruben der 
Gesellschaft im Jahre 1908 400.170 t betragen hat und um 
28.470 t höher war als im Vorjahre. Infolge der fortgesetzt 
ungünstigen Arbeiterverhältnisse, bzw. des kontinuierlich 
anhaltenden drückenden Arbeitermangels konnte die Leistungs
fähigkeit der Gruben nicht voll ausgenützt werden. Die 
lebhafte Nachfrage, welche sich dank der bekannten vorziiglichen 
Qualität der Lupenyer Kohle für dieselbe zeigte und es er
möglichte, daß die abgelaufenen Lieferungsverträge zu günstigen 
Bedingungen erneuert werden konnten, gestattet die Ver
teilung einer höheren Dividende, obwohl die Gestehungskosten 
gegenüber dem Vorjahre neuerlich eine nicht unwesentliche 
Erhöhung erfahren haben. Die im April 1908 in Betrieb ge
nommene Koks- und Nebenproduktenanlage entspricht voll
kommen den gestellten Erwartungen und die gesamte Produktion 
an Teer und schwefelsaurem Ammoniak fand zu lohnenden 
Preisen schlanken Absatz. Die Gesellschaft ist unaufhörlich 
bemüht, das Los ihrer Arbeiter zu verbessern und hat aus 
diesem Grunde ihre Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen auch im 
verflossenen Jahre mit Aufwand sehr bedeutender Kosten 
erweitert. Die bisherigen Mitglieder der Direktion und des 
Aufsichtsrates, deren llandat abgelauftn war, wurden wieder
berufen und Graf de Bellescise zum Präsidenten und 
Adolf von Ullmann zum Vizepräsidenten der Gesellschaft 
wiedergewählt. Auszüglich nach "Pester Lloyd" vom 28. Mai 1909. 

-r-

Ankauf des Komloer Kohlenwerkes in Ungarn durch 
den ungarischen Staat. Die Komlöer Steinkohlengrube in 
Ungarn, früher im Besitze der Familie Engel, ging im 
Jahre 1907 durch Vermittlung der Ungarischen Kreditbank 
in den Besitz einer Aktiengesellschaft über und wurde im Februar 
d. J. durch den ungarischen Staat erworben. Am 21. Februar 
d. J. hat eine vom ungarischen Finanzministerium entsendete 
Kommission dieses Kohlenwerk übernommen und es soll der 
Grubenbetrieb wesentlich erweitert werden. Nach "J6 szerencset" 
Nr. 21 und 22, 1909. -r-

Literatur. 
Grundriß llber Aufschluß, Ausrichtung, V orrichtnng 

und Abbau von Lagerstätten. Von Prof. Ludwig Kirschner. 
Mit 16~ Abbildungen im Text und 31 lithographischen Tafeln 
in besonderem Bande. Verlag von Franz Deuticke, Leipzig 
und Wien, 1909. 

Das Werk ist in erster Linie für die Studierenden ge
dacht, denen das Verständnis der Vorlesungen erleichtert, das 
Nachschreiben und ebenso zeitraubende wie mühevolle Ab-
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zeichnen erspart werden soll. Gleichwohl wird das Buch 
nicht allein dieses Ziel erreichen, sondern auch dem Fachmann 
von Nutzen sein. Dem Rahmen des Werkes entsprechend 
beschränkt sich die Behandlung des Stoffes nur auf das 
Wesentliche, stützt sich dabei stets auf Beispiele aus der 
Praxis, auch finden die Fortschritte der neueren Zeit gebührende 
Würdigung. 

Der Aufschluß, die Aus- und Vorrichtung werden auf 
70 Seiten besprochen, der librige, breitere Raum von 110 Seiten 
ist ftlr die Erklärung der gebräuchlichen Abbauverfahren vor
behalten. Die Tafeln sind mit großer Sorgfalt ausgeführt und 
bilden eine wertvolle Beigabe. Die zur Bezeichnung der 
Textfiguren gewählte Schrift aber kann nicht zweckmäßig 
genannt werden, Die Gliederung des Stoffes in 104 Paragraphen 
fördert seine Übersichtlichkeit wenig, auch die Betrachtung 
des Schachtabteufens im Brüxer Reviere nach Erläuterung des 
dortigen Abbauverfahrens trifft an jener Stelle wohl jeder 
Leser ganz unvermutet. Im § 2 gibt der Verfasser die Länge 
tles Pfibramer Josef II-Erbstollens samt Flügelschlägen mit 
8·6 km an. Sie beträgt jedoch 7832 m ohne Flügel- und 
Aufschlußschläge, 21.906 m mit ihnen. Bei Anführung der 
im Bergbau bisher erreichten größten Tiefen könnte mit der 
Bemerkung im § 5, daß beim Pfibramer Bergbau im Jahre 1875 
die Tiefe von 1000 m erreicht wurde, leicht clie Meinung ent
stehen, als ob er nur 1\iese Tiefe aufweise. Indessen hatten 
mit Schluß cles Jahres 1908 die dortigen Schächte bereits 
nachstehende Tiefen: 

i\Iaria Schacht . . 1162·5 m 
Aclalberti-Schacht . 1150·0 
Franz-Josef-Schacht 1118·8 : 
Anna-Schacht 1106·7 " 
Prokopi-Schacht 1063·4 „ 

Die öfter wiederkehrenden Härten im Ausdrucke, darunter 
dus beharrliche Hinweglassen der Artikel, nebenher einige, 
bei genauer Korrektur leicht vermeidliche Druckfehler, wirken 
beim Lesen des Buches zwar störend, vermögen aber seinen 
unbestreitbaren Wert nicht zu schmälern. H. S. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 

Entschließung vom 2. August l. J. dem Maschinenwärter Karl 
Laska am !da-Schachte der Witkowitzer Steinkohlengruben 
in Hruschau das silberne Verdienstkreuz allergnädigst zu ver
leihen geruht. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den absolvierten 
Hörer der Rechte und des Bergwesens, Dr. Peter Schwaiger, 

als Bergbaueleven in den Stand der Bergbehörden aufgenommen 
und zur praktischen Ausbildung im Bergbaubetriebe der 
k. k. Bergdirektion in Brllx zur Dienstleistung zugewiesen. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den Bergmeister 
in prov. Eigenschaft Johann Nager von der Bergverwaltung 
Kirchbichl zur Bergverwaltung Klausen und den BergmeiHter 
Richard Se d 1 a cz e k von der Bergdirektion Brilx zur Berg
verwaltung Kirchbichl überstellt. 

Erkenntnis. 
Vom k. k. Revierbergamte Graz wird im Einvernehmen 

mit der k. k. Bezirkshauptmannschaft Feldbach über das An
suchen des Stadtamtes Fürstenfeld de praes. 4. März 1909, 
Z. 1918 um Feststellung eines Schutzgebietes gegen Schurf
und Bergbaubetrieb ftlr die neue nördlich der Feistritz befindliche 
städtische Wasserversorgungsanlage auf Grund des Ergebnisses 
der e.m 18. Mai 1909 durchgeführten örtlichen Erhebung im 
Sinne der §§ 18 und 222 a. B. G. aus öffentlichen Rücksichten 
ein Schutzrayon festgesetzt: 

Diesen Schutzrayon umfassen die nachstehenden Be
grenzungen: Die Reichsstraße von der Landesgrenze nächst 
Rudersdorf bis zur Abzweigung der Bezirksstraße Fllrstenfeld
Bierbaum, sodann diese Bezirksstraße bis zur Straßenabzweigung 
nach Deutsch-Kaltenbrunn, hierauf die Landesgrenze gegen 
Ungarn bis zum erstgenannten Punkte der Reichsstraße. 

Innerhalb des bezeichneten Schutzgebietes ist bis zur 
rechtskräftigen Aufhebung oder Abänderung dieses Erkennt
nisses jede Arbeit, welche die Aufsuchung oder Gewinnung 
von vorbehaltenen Mineralien (~ 3 a. B. G.) zum Gegenstande 
hat, ohne Ausnahme untersagt. 

Dieses Erkenntnis gründet sich einerseits auf die große 
volkswirtschaftliche Wichtigkeit, welche die neue Wasser
versorgungsanlage der Stadtgemeinde Fürstenfeld für die bisher 
unzureichende Wasserversorgung der genannten Stadtgemeinde 
besitzt, andrer8eits auf den Umstand, daß nach dem Gutachten 
des geologischen Sachverstiindigen Schurf- oder Bergarbeiten, 
welche die wasserundurchlässige Hangenddecke innerhalb des 
festgesetzten Umkreises durchstoßen, die Wasserführung in den 
wasserführenden Schichten und die Druckverhältnisse in den 
bestehenden Brunnen ungünstig beeinflussen würden. Zur 
Hintanhaltung dieser Gefährdung des Bestandes der die Wasser
versorgungsanlage speisenden artesischen Wässer erscheint 
daher die Festsetzung eines Schutzraumes, innerhalb dessen 
die Hangenddecke intakt bleiben muß, unbedingt verboten. 

Graz, am 26. Juni 1909. 

Vom k. k. Revierbergamte. 

Metallnotierungen in London am 13. August 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 14. 'August 1909.) 
Preise per englische Tonne i\ 1016 kg. 

Kupfer 

" 
" 
" Zion 

Blei 

" Zink 

Mete.l l e 

Antimon 
Quecksilber 

_J Marke 

Tough cake . 
Best selected . 
Elektrolyt. . 
Standard (Kassa). 
Straits (Kasse.) . 
Spanish or soft foreign 
English pig, common . . 
Silesian, ordine.ry brande . . 
Antimony (Regulus) . . . . . 
Erste•) u. zweite Hand, per Flasche 

111111 
~ °'° 11 ii 

2112 
1 

62 
2'/2 62 

II 

netto 63 
netto 60 
netto 134 
2'/2 12 
3'/m 12 

netto 21 
3'/2 29 
3 8 

Notierung 

bis 

Letzter 
Monats

Durchschn. 

1 sh 1 d lllon.11 

1 0 g/ 63 0 o/ 62.0.0 
10 63 10 62.0.0 
10 3\ 64 

-! 
62.13.0 - -

1 60 1 3 0) 58.10.0 
10 - 135 - - ~ 132.3.3 ... 
12 6 12 10 0 ·~ 

12.13.6 
15 0 13 - - = 12.8.9 ,...., 
17 6 22 - - 21.18.6 
- - 30 - - 29.12.0 

0 0 8 0 0 •)8.o.O 

W.F. 
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Versuche mit Kohlenstaub im Versuchstollen des Rossitzer Steinkohlenrevieres. 
Verfaßt vom k. k. Oberbergkommissär Dr. Czaplinski und Werksdirektor JiCinsky. 

J. Bericht. 
(Hiezu Tafel Ill.) 

Im Jahre 1908 hat das „Ständige Komitee zur 
Untersuchung von Schlagwetterfragen in ·wien" den Be
schluß gefaßt. die vor Jahren mit Ostrauer und Rossitzer 
Kohlenstaub unternommenen V ersuche fortzusetzen. 1) 

Die Durchführung dieses Beschlusses wurde den 
Verfassern des vorliegenden Berichtes übertragen und 
e~ beteiligten sich an den diesbeziiglichen Arbeiten außerdem 
die Komiteemitglietler Oberbergverwalter Schulz und 
Oberingenieur Pan e k. 

Als Versuchstrecke wurde ein entsprechend her
gerichteter Stollen in Babitz bei Segengottes gewählt. 

Die Ergebnisse der derzeit noch nicht abgeschlos
senen Versuche werden seinerzeit in den Mitteilungen 
~PB ständigen Komitees veröffentlicht werden, es dürfte 
~do~h z.eitgemäß sein und die weiteren bergmännischen 

rei~e Jnteressieren über die bisher gewonnenen Re
sultate . schon früher' orientiert zu sein. --1\ · ') '. erhandlungen des Zentralkomitees ~er österr~ichisc~en 
m:m1ss10n zur Ermittlung der zweckmäßigsten S1cherhe1ts
k kegeln gegen die Explosion schlagender Wetter. Wien, 
S~ · .Hof- y.nd Staatsdruckerei, 1888 bi~ 1890. Rudolf 
B _h ~ e1 der: Uber Kohlenstaubexplosionen. "Usterr. Ztschr. für 

· u. Rttw." 1885, Seite 87, 491, 509, 620, 638. 

1. Zweck der Versuche. 

Die Versuche bezwecken, in Fortsetzung der ein
gangs erwähnten Untersuchungen, die Feststellung der 
Bedingungen, unter welchen Kohlenstaub, namentlich der
jenige des Rossitzer Revieres, selbst bei Abwesenheit 
von Methan zur Explosion gebracht werden kann und 
die Prüfung der Wirkung, bzw. Brauchbarkeit der bisher 
angewendeten oder angeregten Mittel zur Abschwächung 
oder Verhütung von Kohlenstaubexplosionen. Es handelt 
sich also vor allem um die Feststellung der Wirkungen 
von "'asserschleiern, von nassen und trockt>nen staub
freien Zonen, und ferner von trockenen Gesteinsstaub
zonen. 

Weitere Versuche werden ·sich auf Kohlenstaub bei 
Auwesenheit von explosiblen Gasen erst recken. 

II. Beschreibung des Versuchstollens und der 
zugehörigen Einrichtungen. 

Der 293·7 m lange Stollen (Fig. · 1 und 2) ist 
nächst seinem abgemauerten Mundloche mit einem 4·5 m 
tiefen Einsteigschachte a versehen und endet in eine Ex
plosionskammer b; 'velche ihn abschließt: - In 76·3 m 
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Fig. 1-2 Versuchstollen. (1:2000.) 

Fig. 1. Profil. 
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Fig. 2. Grundriß. 

Entfernung von der Kammer zweigt eine 7·6 m lange 
Blindstrecke ab. Das Mundloch und zwei Fahrschächte c 
und d, von denen der erstere knapp vor der Explosions
kammer, der letztere 82·0 m vor derselben in den Stollen 
einmünden, ermöglichen die Ventilation und Befahrung 
des Stollens sowie die Beobachtung der Vorgänge in 
demselben während und nach der Explosion. Die Über
lagerung beträgt 2 m bis 21 ·6 m und ist in der Figur 1 

Fig. 3-fi Explosionskammer. (1: 100.) 

E 

c 
Fig. 3. Vertikalschnitt. 

ersichtlich. In 4 7·8 m und in 88·2 m von der Explosions
kammer entfernt, ragen in den Stollen durch Bohrlöcher 
je zwei Rohre; durch eines derselben wird Kohlenstaub 
in den Stollen geschüttet, während das zweite die Trans
mission fiir die Vorrichtung zur Kohlenstaubaufwirbelung 
enthält. 

Der teilweise in Bruchsteinmauerwerk von 45 cm 
Stärke, teilweise in Ziegelmauerwerk von 16 cm Stärke 
gehaltene Stollen ist gewölbt, bei der Explosionskammer 
an der Sohle 1·30m, an den Widerlagern 1·44 m breit 
und im Scheitel 1·74 m hoch. Der Kll.mpferabstand von 

der Sohle beträgt 1·02 m, der Querschnitt 2·2 m2• Gegen 
den Fahrschacht d wird die Höhe des Stollens allmählich 
2·08 m, der Querschnitt desselben 2·61119 und noch weiter, 
zum Mundlochschacht, die Höhe 2·4 m, der Querschnitt 
3·4m2• 

Die am Stolleneude aus Beton hergestellte, mit 
einem Gewölbe von 6cm Pfeilhöhe versehene Ex pi os i o ns
k ammer b (Fig. 3 bis 5) ist 1·3111 breit, 1·7 111 tief 

l ____________ i 
Fig. 4. Schnitt CD. 

und im Scheitel 1 ·82 m hoch. Gegen den Stollen kann 
sie mittels eines mit Papier verklebten Holzrahmens 1i 
verschlossen werden. In die Kammer münden durch den 
daneben befindlichen Fahrschacht c zwei Rohre i und 
k von 65 mm, bzw. 35 mm lichte Weite, durch welche 
Kohlenstaub enventuell Gase von obertags eingeleitet 
werden können. Der Fahrschacht c mißt 22·5 m flach, 
21 m seiger, ist in Zimmerung gesetzt und bat im Lichten 
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gemessen eine Breite von 1·2 m, eine Höhe von 1·9 m. 
Dieser Fahrschacht ist teils mit Treppen, teils mit 
Fahrten versehen, oben mit einer Brettertür, unten mit 
einer eisernen 0·82 m hohen, 0·5 m breiten, lO mm starken, 
in den Stollen sich öffnenden Tür l, die mit dem Stollen
stoße glatt abschließt, absperrbar. 

c 

Fig. 5. Schnitt EF. 
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Fig. 6. Gasstation (1: 7·5). Ansicht. 

Durch diesen Fahrschacht gehen die zwei erwähnten 
Rohre, ferner eine elektrische Leitung zum Antrieb eines 
M:otors m, welcher am Fuße des Schachtes montiert ist 
Und das Flügelrad g in der Explosionskammer betätigt. 
~liehst der Tagesöffnung dieses Fahrschachtes ist in 
ein~m hölzernen Baue eine Gasstation (Fig. 6) her
gerichtet, die aus einem geeichten schmiedeisernen Wasser
reservoir und ·einem Gasreservoir zwecks Einführung eines 
bestimmten Gasgemisches in die Explosionskammer besteht. 

Der Fahrschacht d (Fig. 1 und 2) hat flach ge
messen eine Länge von 13·5 m, seiger gemessen eine 
Tiefe von 9·9 m, ist ebenfalls in Zimmerung gesetzt, mit 
Treppen versehen und oben sowie unten, und zwar hier 
glatt mit dem Stollenstoß abschneidend, mit je einer höl
zernen nach außen sich öffnenden Bohlentür absperrbar. 
Die lichte Höhe dieses Fahrschachtes beträgt 1 ·8 m, die 
Breite 1·2111. Für die später vorzunehmenden Versuche 
ist diese Bohlentür durch eine kleine eiserne in Mauerung 
gesetzte Tür von 1·5 m Höhe, 0·6111 Breite und 10 mm 
St!lrke ersetzt worden. Diese Tür öffnet sich in den 
Stollen und kann mittels eines Riegels abgesperrt werden. 

Der Mundlochschacht a von 1·7 X 1·85 m Quer
schnitt (Fig. 7 bis 9) ist mit einer Fahrt versehen, 
kann mittels Bohlen zugedeckt werden und wird mit
unter als Ausziehschacht benützt. 

Die Beleuchtung des Stollens besorgen elek
trische mit Schutzglas versehene Glühlampen, welche in 
kleine, in die Stollenstöße ausgesparte Nischen ein
gehängt sind. 

Die Ventilation des Stollens erfolgt im Sommer 
durch einen am Mundlochschachte befindlichen, elektrisch 
angetriebenen Ventilator, welcher 20 1118 Luft pro Minute 
ansaugt; derselbe wird demnächst durch eine größere 
Wettermaschine ersetzt werden. Im Winter liefert die 
natürliche \Vetterführung bis 90 m8 Luft pro Minute und 
ist derart krttftig, daß die Versuche bei abgestelltem 
Ventilator vor sich gehen können. 

Kohlenstaubstreuungen werden im Stollen auf 
verschiedene Arten bewerkstelligt. Ruhende Staub
ansammlungen erzielt man dadurch, daß im Stollen auf 
eisernen Haken von 5 zu 5 m hölzerne jalousieartige 
Rechen (Fig. 10) aufgehängt werden, deren Brettchen 
vor dem Schuß mit entsprechenden Staubmengen be
schiittet werden; ferner kann auch Staub anf Holzlatten 
gestreut werden, welche an den Stößen des Stollens 
schräge befestigt sind. In der Luft schwebender Staub 
wird durch Kohlenzerstänber (Fig. 11) erzielt. Diese 
bestehen aus hölzernen Flügelrädern g, die in rotierende 
Bewegung gesetzt werden und denen mittels eigener 
Rohre i Staub zugeführt wird. Es wird dadurch eine 
kräftige Aufwirbelung des Kohlenstaubes erzielt, der 
lange Zeit und fein verteilt in der Luft schweben bleibt. 
Ein elektrisch angetriebenes Flügelrad befindet sich in 
der ExplosioDSkammer, ein zweites durch ein Räderwerk r 
von Hand aus zu betätigendes Flügelrad in 4 7·8 m 
und ein drittes, ebensolches, in 88·2 m Entfernung von 
der Kammer. 

Nasse Zonen und Wasserschleier werden durch 
Anschluß an eine im Stollen und im Fahrschachte c in 
die Sohle verlegte \V asserleitung von 60 mm Weite her
gestellt. Entsprechende, mit Ventilen versehene Abzweig
stücke ermöglichen die Ansetzung von beliebig langen 
Schläuchen, die eine vollkommene Berieselung aller Stöße 
binnen kürzester Zeit gestatten. ·wasserschleier kommen 
entweder als Kegelschleier oder als FUl.cbenschleier zur 
Verwendung. 



c .Mundlochschacht (Fig. 7-9). 

ELEKTR.UCHTLEITUHG 

D Fig. 7. Schnitt A-B. 

Die Kegelschleier (Fig. 12) werden durch zwei 
Wasserkegel gebildet, die je einer Firsten- und Sohlen
düse entströmen und den Querschnitt der Strecke voll
kommen durch Wasser absperren. Beim Flächenschleier 

Fig. 8. Schnitt C-D. 

(Fig. 13) entströmt das Wasser einem am Umfange der 
Strecke eingelegten Rohre, welches mit zirka 1 ·5 mm 
großen, in Abständen von etwa 350 mm gebohrten Löchern 
versehen ist. Die einzelnen, aus den Öffnungen ent
strömenden Wasserstrahlen treffen sich gegenseitig und 
bilden einen vollkommenen Schleier. 

Der Wasserdruck beträgt 4 1/ 9 at, der Wasserverbrauch 
pro Minute beim Kegelschleier 11 l und beim Flächen
sehleier 60 l. 

Die Expl<>sionsdrücke können durch ein Mano
meter und durch einen Federindikator bestimmt werden. 

A 

Diese Instrumente befinden sich außerhalb 
der Explosionskammer am Fuße des Fahr
schachtes c und sind mit der Kammer durch 
kurze Rohre verbunden. Der Indikator ist 
mit einer Trommel von 150 mm Durchmesser 
versehen, wird elektrisch in Rotation ver
setzt und zeichnet am Papierstreifen ein 
Diagramm auf, welches die während einer 
Explosion in der Kammer sich abspielenden 
Vorgänge darstellt. Das Manometer besitzt 
einen losen Zeiger, der von dem Instrumenten
zeiger mitgenommen wird und an der 
Stelle des höchsten Ausschlages stehen bleibt. 

Die Beobachtung der Flammen
längen erfolgt an Schwefelziindhölzchen, 
die vor jedem Versuche in hölzerne, zylin
drische Pflöcke eingesetzt werden, welche 
von Meter zu Meter in die Stollenstöße ein
gelasi;en sind. Die Entfernungen von der 
Kammer sind von 5 zu 5 m an Blechtafeln 
markiert. Nach jedem Versuche werden 
die Schwefelhölzchen abgenommen und der 
Reihe nach in eine mit Nummern versehene 

Tafel eingesetzt. Nachdem die Tafelnumerierung den 
Meterabständen von der Explosionskammer entspricht, ist 
es möglich, die jeweilige FlammenHtnge an der Ziindholztafel 
bis zu den unverbmnnt gebliebenen Köpfen genau abzulesen. 

Fig. 9. Grundriß. 

Bei starken Explosionen wird die Flamme mitunter 
auch bei der Tagesöffnung des Flachschachtes d hel'aus
getrieben und daselbst beobachtet, wenn die eiserne Tiir, 
welche den Schacht unten absperrt, ausgehängt ist. 

Fig. 10. Staubrechen (1: 20). 

Die Nachschwaden werden behufs Analyse gleich 
nach der Explosion aufgefangen. Zu diesem Zwecke 
wird in die erste Lampennische, in 10 m Entfernung 
von der Explosionskammer, eine mit Wasser gefüllte 
Probeflasche befestigt, welche unten mit einem leicht 
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Fig. 11 . . Kohlenzerstäuber (1 : 16). 
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paeeenden Pfropfen abgeschloseen wird. Der Pfropfen 
wird mittels einer Schnur mit dem nll.chllten Staubrechen 

WA118.ERLBITUNG 

Fig. 12. Kegelschleier (1 :16). 

in Verbindung gebracht. Der Explosionsschlag schleudert 
den Rechen weg, reißt. dabei den Pfropfen heraus und 
die Flasche füllt sich beim Entleeren mit den Nach
schwaden. 

OABRORB '/." 

W4BSEBLEITUNG 

Fig. 13. Flächenschleier (1: 16). 

Die chemische Analyse der Nachschwaden erstreckte 
sich auf die Bestimmungen von Kohlensäure mittels des 
Orsatapparates durch Kalilauge, von Kohlenoxydgas 
mittels des Nowitzky-Apparates durch Jodsllureanhydrid 
und Barytlauge, von Sauerstoff mittels des Orsatapparates 
durch alkalische Pyrogallussäure. 
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Die verschiedenen Analysen der Nachschwaden er
gaben: 

Kohlensäure 
Kohlenoxydgas 
Sauerstoff . 

o·s °lo bis 6•45 °lo 
0·3 °/ 3·2 °/ 

0 " 0 
1<}95°1o " 18·8 Ofo. 

III. Verwendete Spreng- und Zündmittel und 
versuchte Kohlenstaubsorten. 

Als Sprengmittel wurden bei den Versuchen 
Gelatinedynamit 1 von der Firma Dynamit Nobel, oder 
loses Schwarzpulver verwendet. 

Die Zündung der Dynamitpatronen erfolgte dynarno
elektrisch mit 1 g Zündkapseln meist freihlingend, das 
Schwarzpulver wurde in einem Mörser lose eingestreut, 
mit einem ganz kurzen Papierpfropfen besetzt und mit 
Zündschnur gezündet. Die Bohrung im Mörser hat eine 
Länge von 450 mm und einen Durchmesser von 27 111111. 

Bei 300 g Schwarzpulver beträgt die Ladungslänge 
370 111111, die Besatzlllnge zirka 3 mm. Das Dynamit ex
plodierte daher meist frei, das Schwarzpulver stellte bei 
der Explosion einen reinen ausblasenden Schuß dar. 

Der bisher versuchte Kohlenstaub entstammte 
entweder den Aufbereitungsanlagen der Schächte oder er 
wurde in den Gruben selbst gesammelt. In beiden Fällen 
war es der feinste Flugstaub, der sich beim Stürzen der 
Kohle in Rättern oder in Schutten entwickelt und sich 
dann in den Aufbereitungsräumen oder in den Gruben 
an Gezimrnern ansetzt. Von einer künstlichen Staub-

erzeugung durch Pulverisierung von Kohle, wie selbe 
z. B. bei den Versuchen in Altofts 2) vorgenommen wurde, 
haben wir Abstand genommen, da nur die in den Gruben 
tatsächlich vorhandenen Verhältnisse dargestellt werden 
sollten. 

Die meisten Kohlenstaubarten wurden auf Feinheit 
geprüft und auf Feuchtigkeit, Asche und flüchtige Be
standteile untersucht. Die Bestimmung der Feinheit er
folgte durch Absiebung des Staubes auf Seidengazesieben 
von 900, 1160, 1850 und 3480 Maschen pro 1 cm2

• 

Die Grubenfeuchtigkeit wurde durch Gewichtsverlust bei 
einstündiger Trocknung bei 100° bis 110° C, der Aschen
gehalt durch 1 1/ 2 stündiges Ausglühen und die flüchtigen 
Bestandteile durch 3 1/ 2 Minuten andauerndes schwaches 
und ebenso langes scharfes Ausglühen einer vom hygro
skopischen Wasser befreiten Probe unter Luftabschluß 
bestimmt. 

Die bisher untersuchten Kohlenstaubsorten hatten 
einen Feuchtigkeitsgehalt von 0·58 bis 4·5°lo 1 einen 
Aschengehalt von 9 bis 17°/0 und enthielten 19·2 bis 
22·8 °lo flüchtige Bestandteile. 

Der feinste Staub hinterließ auf einem Siebe von 
3480 Maschen pro 1 cm2 3·80Jo Rückstand, der gröbste 
Staub einen Rückstand von 19·5 °lo auf einem Sieb von 
1160 Maschen pro 1 cm2• 

2) Mittel zur Verhütung von Schlagwetter- und Kohlen
staubexplosionen. „Österr. Ztschr. f. B.- u. Httw. ", 1909, 
Seite 209. (Schlull folgt.) 

Belastungsausgleich bei Fördermaschinen und Walzwerken. 
Vortrag, gehalten von Oberingenieur Josef Blazek der Österreichischen Siewens-Schuckert-Werke in der Fachgruppe für Berg· 

und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines in Wien am 4.. März 1909. 
<Fortsetzung von S. li30.) 

E. 

Die Erfolge der llgner-Maschinen haben verschie
dene Erfinder angeregt, Gleiches oder Besseres zu 
bringen und es wurden die verschiedensten Ausgleichs
verfahren und Schaltungen ersonnen, die jedoch größten
teils gar nicht zur AusCührung kamen oder kommen 
werden. 

a) Praktische Bedeutung erlangte das Lahmayer
sche Verfahren, welches bei der ins Sehachtgerüst ein
gebauten Fördermaschine der Compagnie des l\lines 
de Houille in Ligny les Aires zur Ausführung kam 
und dessen Schaltung a.us Fig. 16 zu ersehen ist. 

Die Maschine ist für eine Nutzlast von 2200 kg 
Kohle, bzw. 2700 kg Berge aus 400 m (jetzt 270 m) 
Tiefe bei 9·4 maximaler Fördergeschwindigkeit gebaut 
und ihre Anfahrleistung beträgt zirka 510 PS gegen 
275 PS in der Sehachtmitte. 

Die Zentrale liefert Gleichstrom von 500 V und 
der Belastungsausgleich wird durch die Schwungmassen 
eines Zwischenmaschinensatzes bewirkt. 

Die Maschine PM, schlechtweg Puffermaschine ge
nannt, ist einerseits mit einer Zusatzmaschine ZM 

hintereinander geschaltet und an das Netz angelegt, 
andrerseits mit der eigentlichen Anlaßdynamo Al\1 
hinlcreinandel' geschaltet und an die Summenspannung 
sind die Fördermotoren angeschlossen. 

Alle drei Maschinen sind auf einer gemeinsamen 
Welle mo11liert, bzw. gekuppelt und mit dem Ausgleichs
schwungrad versehen. Bei Stillstand der Förder
maschine ist die Puffermaschine PM voll erregt und 
das komplelle Ausgleichaggregat läuft mil der höchsten 
Tourenzahl, hier 500, von PM stets als Motor ange
trieben. Hiebei liegt PM an der vollen Netzspannung. 
Gleichzeitig ist AM voll erregt, jedoch in entgegen· 
gesetzter Richtung wie PM, so daß die Summenspannung 
beider .Maschinen gleich Null ist und eine Bewegung 
der Fördermoloren nicht stattfinden kann. 

Soll angefahren werden, so wird das Feld der 
Anlaßmaschine AM - genau entgegengesetzt der Stär
kung bei Leonardschaltung, bzw. den llgneranlagen -
allmählich geschwächt, wodurch die Summenspannung 
von AM und PM sich allmählich erhöht und die Förder· 
moloren sich in Bewegung setzen. 

Ist das Feld der Anlaßdynamo AM bis auf Null 
geschwächt, so laufen die Fördermotoren mit halber 
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Geschwindigkeit. Nun wird das Feld von AM ge
wendet und in umgekehrter Richtung bis auf seinen 
Maximalwert verstärkt, wobei die Fördermotoren FM 
bei einer Spauuung gleid1 der doppelten Netzspannung 
bis auf die volle Geschwindigkeit ansteigen. 

Das Reversieren muß durch Umschalten der Haupt
leitungen, also im Ankerstrom der Fördermotoren er
folgen, was einen der Hauptnachteile dieses Ver
fahrens bildet. 

Der Belastungsausgleich wird durch ein Schwung
rad S bewirkt, welches im vorliegenden Falle 12 t 

Fig. 16. 

Gewicht besitzt und bei 2·8 m Durchmesser mit 75 m 
Maximalumfangsgeschwindigkeit läuft. 

Um das Laden und Entladen der Schwungmasse 
zu bewirken, ist auf der Umformerwelle die Zusatz
maschine ZM angeordnet, welche 150;0 der Zentralen
spannung durch Einwirkung eines selbsttätigen, von 
dem der Zentrale entnommenen Strom beeinflußten 
N_ebenschlußregulators R entwickeln kann. Steigt also 
die Stromentnahme aus der Zentrale, so wird durch 
den selbsttätigen Nebenschlußregulierwiderstand R das 
Feld der Zusatzmaschine verstärkt, und zwar so, daß 
~eren Spannung derjenigen der Zentrale entgegengesetzt 
ist. Erhält nun die Puffermaschine PM die verminderte 

Spannung, so fällt deren Tourenzahl, bzw. die des 
ganzen Ausgleichsaggregates, die Schwungmassen 
werden enlladen, die aus der Zentrale entnommene 
Energie bleibt aber praktisch konstant. Sinkt dagegen 
etwas der aus der Zentrale entnommene Strom beim 
Verzögern zu Ende des Aufzuges oder in der Förder
pause, so wird das Feld von ZM geschwächt, bzw. 
\"erkehrt erregt, unterstützt im positiven Sinne die 
Primärspannung, die Puffermaschine PM steigt in der 
Tourenzahl, die Schwungmassen werden geladen. 

Im vorliegenden Falle beträgt die Tourenvariation 
des Steueraggregates 30o;o, die Drehzahl variiert also 
zwischen 350 bis 500 Touren. Der Ausgleich der Be
lastung ist aus dem Diagramm Fig. 17 zu ersehen. 

Entsprechend dem 300/oigen Tourenabfall ist die 
Fördergeschwindigkeit während des Aufzuges nicht 
konstant, sondern fällt entsprechend dem Tourenabfall 
des Steueraggregates gegen Ende des Aufzuges all
mählich ab. 

Besondere Verbreitung hat das Lahmayersche Ver
fahren nicht gefunden, hauptsächlich auch deshalb 
nicht, weil es nur im Anschluß an Gleichstromzentralen 
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Fig. 17. 

vorteilhaft anwendbar ist, während die neuen Zentralen 
der Berg- und Hüttenwerke fast durchwegs mit Dreh
strom arbeiten. 

b) Ein anderes Belastungsausgleichsverfahren 
dieser Art kam durch die Siemens-Schuckert-W erke in 
Berlin bei der Förderanlage auf dem Ottiliaeschacht der 
königl. Berginspektion in Claustal zur Ausführung. 

Wie aus dem Schema Fig. 18 zu ersehen ist, ist 
auch hier ein Umformer, bzw. ein Steueraggregat mit 
drei Maschinen, dem Antriebsmotor, der Anlaßdynamo 
und einer Hilfsdynamo vorhanden. Statt der Schwung
massen ist jedoch parallel zum Netz und in Hinter
einanderschaltung mit der Hilfsdynamo eine Akkumula
torenbatterie nach dem Vorbild von Pirani angeordnet. 

Die Summenspannung der Hilfsdynamo und Akku
mulatorenbatterie ist alsu bei Stillsbnd der Förder
maschine gleich der Netzspannung. 

Der Fördermotor wird von der Anlaßdynamo 
mittels Leonardschaltung wie bei den llgner-Anlagen 
gesteuert. Der Ankerstrom des Antriebsmotors des 
Steuerumformers durchfließt auch die Magnetwicklung 
der Hilfsdynamo, verändert also je nach Intensität 
und Richtung deren Feld und damit auch ihre Klemmen· 
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spannung. Außer dieser Magnetwicklung besitzt die 
Hilfsdynamo noch eine~ an der konstanten Netzspannung 
angelegte NPbenschlußwicklung, welche jedoch nur 
20 bis 30o,'o der maximalen durd1 den Ankerstrom 
des Antriebsmotors erzeugten Spannung hl'trägt. 

Der Steuerumformer läuft, der konstanten Netz. 
spannung entsprechend, mit prak Lisch konstanter 
Tourenzahl. 

.J s 

Ziebl nun die Fördermaschine durch Erregung 
der Steuerdynamo an, so wird auch der Umformer
antriebsmolor belastet., sein :\nkerslrom steigt, durch
fließt die ?ilagnetwicklung der Hilfsdynamo und setzt 
ihre Spannung herab. 

Die Summenspannung der Hilfsdynamo und Akku
mulatorenhatlerie wird dadurch kleiner :ils die Netz
spannung, wodurch die Batterie zu Stromabgabe, bzw. 

1 
1 

L--------
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Fig. 18. 

Belastungsausgleich gezwungen wird. Sinkt die IJelas
tung durch den Fördermolor, so findet das umgekehrte 
statt, die ßallerie wird geladen. 

Die beschriebene Einrichtung für den Belastungs
ausgleich hat sich sehr gut bewährt, doch ist auch 
hier der Anschluß der Fördermaschine an ein Gleich
stromnetz Voraussetzung. 

Die während der Entwicklung der elektrischen 
Fördermaschinen und Walzwerksantriebe an den Re-

versierdan1 lifmaschinen vorgenomrnenPn V erLesse
rn ngen haben auf die elektrotechnisch<> Industrie zuriick
gewirkt, weniger dcs herahg<>sctzlen Dampfrerbrauchcs 
wegen, rlcssen weitere r erminderung immer größere 
Schwierigkeiten und Kosten bPdingen würde, als der 
rclati,- geringeren Anschaffungskosten wegen, welche 
leider ofL für sich mehr als die gesamte Wirtschaft
lichkeit der Anlage entsrheidt>ml sind. 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Kritik Dr. Ingenieur }1erdinand llagemanns über die freitragbaren Atmungsapparate 
in seinem Buche „Bergmännisches Rettungs- und Feuerschutzwesen in der Praxis und 

im Liebte der Bergpolizeiverordnungen Deutschlands und Österreichs." 
Von Ingenieur Gustav Uyba, k. k. Bergverwalter, Brüx. 

(Fortsetzung von S. 532.) 

Beim Pnenmatogen und beim Aerolit ist noch ein Benützung des gasförmigen Sauerstoffes seit dem Er· 
Umstand zu beachten. Der Pneumatogen erschien scheinen des alten Fleußapparates im Jahre 1879, so
zum erstenmale im Jahre 1904 und <ler Aerolit gar mit du1·ch einen Zeitraum von 30 Jahren gebaut wird. 
erst im Jahre 1906, so daß die beiden Apparatsysteme Den zwei zuerst genannten Systemen kommen _also 
nnr ein Lebensalter von vier bzw. von zwei Jahren keinesfalls die Erfolge einer mehr als dreißigjährigen 
besitzen,_ während_ an den Regenerationsapparaten mit Versuchstätigkeit zu gute, weshalb diese Apparate leicht-
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begreiflich nicht jene Durchbildung eriahren konnten, welche 
den Regenerationsapparaten mit gasförmigem Sauerstoff 
im Verlaufe von drei Dezennien zuteil wurde. 

Es gibt auch sonst nicht leicht eine Einrichtung, 
welche gleich in ihrer ersten Ausführungsform in jeder 
Beziehung einwandfrei entsprochen hätte und die nicht 
erst verschiedene \Vandlungen durchgemacht hätte, bis 
schließlich unter Mithilfe von Interessenten, welche dem 
betreffenden Gegenstand ein wohlwollendes Ver
ständnis entgegenbringen und ihre Erfahrungen der 
Konstruktionsfirma mitteilen, mit vereinten Kräften die 
angestrebte Vollkommenheit erreicht wird. Die ganzen 
großartigen Erfolge der Technik und "Wissenschaft wären 
nicht zu verzeichnen, wenn man jedesmal gleich beim 
ersten Mißerfolge die Flinte ins Korn geworfen hätte. 

Bezüglich der Versuchsergebnisse, die mit dem 
Pneumatogen in den Jahren 1907 und 1908 in der 
Zentralrettungsstation am k. k. Schachte Julius III zu 
Brüx erzielt wurden, wird bemerkt, daß von 88 Übungen 
der Jahre 1907 und 1908 73 Versuche eine Benützungs
dauer von 1 Stunde 35 Minuten bis 4 Stunden 10 Mi
nuten erzielten. 

16 Versuche erreichten eine Benützungsdauer von 
l1/<J bis 2 Stunden, 46 Versuche eine solche von 2 bis 
21

/ 2 Stunden, 9 Versuche eine Benützungsdauer von 
21

/ 2 bis 3 Stunden, 1 Versuch über 3 Stunden und 
schließlich 1 Versuch sogar über 4 Stunden. 

Es wurden mit dem Apparat 2 Stunden 20 Minuten 
in Temperaturen von + 35 ° C zugebracht und der 
Apparat bei Feuerabsperrungen in der Grube wiederholt 
mit Erfolg benützt. 

Direktor William Edward Garforth und Doktor 
Hagemann fordern eine zweistündige Benützungsdauer 
des Apparates. Das k. k. Revierbergamt Brüx 
unterscheidet mit Erlaß Z. 8106 vorn 28. Juni 1908 
zwei Klassen von Arbeitsapparaten und verlangt von den 
Arbeitsapparaten der ersten Klasse bei mittlerer und 
~ngestrengter Arbeitsleistung eine l 1/2stündige und von 
Jenen der zweiten Klasse mindestens eine einstündige Be
nützungsdauer. Nach den soeben gemachten Angaben 
über die Benützungsdauer, entspricht der Pneumatogen 
diesen Fordernngen vollkommen. 

Nach vorstehendem ist der Pneumatogell' ohne 
Zweifel ein ebenso brauchbarer Apparat wie die Apparate 
mit Benützung des gasförmigen Sauerstoffes der Sham
rock-, Westfalia- und Drägertype, welche gegen
über dem Pneumatogen wohl den Vorteil der bequemeren 
Atmung besitzen, was jedoch nach Aussage Dr. Hage
manns selbst, für die Beurteilung eines Apparates nicht 
maßgebend sein kann. 

* 

Mit meinen Ausführungen über den Pneumatogen 
Will . ich durchaus nieht gesagt haben, daß dieses System 
In- seiner heutigen Gestalt eine in jeder Weise ein
wandfreie Konstruktion darstellt. Derselbe wird 
- in -der gleichen Weise wie dies bei den Regenerations-
8.pparaten mit gasförmigem Sauerstoff der Fall war und 

heute noch der Fall ist - im Laufe der Jahre noch 
verschiedene Abänderungen und Verbesserungen 
erfahren. 

Auf Grundlage der während der mehriährigen Be
niitzung des Pneumatogens am k. k. Schachte Julius III 
zu Brüx gewonnenen Erfahrungen seien nun für eine 
eventuelle Rekonstruktion dieses . .\pparatsystemes die 
folgenden un maßgebenden Vorschläge gestattet, die 
zum Teile bereits anch andernorts gemacht wurden: 

a) Der Verbindungsschlauch zwischen dem 
unteren Querrohr und dem Atmungssack kann - nach 
schachtseits gewonnenen Erfahrungen - bei der Be
fahrung niederer Grubenräume in der hiebei erforder
lichen gebückten Körperstellung in seinem Querschnitte 
verengt bzw. ganz abgeknickt werden, so daß der Apparat
trllger den Verbindungsschlauch mit einer Hand halten 
muß, um ihn vor einer Abknickung und sich selbst vor 
Atemnot zu bewahren. 

Die Verbindung des unteren Querrohres mit dem 
Atmungssacke erfolgte früher durch ein Bogenrohr aus 
Metall. Nach Angabe der Firma N eupert hat man 
diese starre Metallverbindung zwischen dem unteren 
Querrohre und dem Atmungssacke aus dem Grunde fallen 
gelassen und an deren Stelle die elastische Gummi
verbindung eingeschaltet, weil bei Arbeitsleistungen die 
Bewegungen des Atmungssackes durch diese starre Ver
bindung derart auf die Anschlußverschraubung über
tragen wurden, daß stets eine Lockerung derselben ein
trat. Dies konnte zwar bei unseren Übungen in keinem 
der Fälle konstatiert werden, aber immerhin wurde 
durch die Verwendung eines Gummischlauches an Stelle 
des Metallrohres eine Reduzierung des Apparatgewichtes 
erzielt. 

Der eingangs zitierte Anstand der Schlauchknickung 
ließe sich durch den Einbau einer Drahtspirale 
beheben, was die Konstruktionsfirma für die Folge auch 
zugesagt hat. 

b) Bei der gegenwärtigen vertikalen Anordnung 
der Patronen ist es unvermeidlich, daß bei dem 
während der Apparatbenützung unausbleiblichen Schütteln 
der Patronen durch das untere Blechsieb hindurch 
Präparatteilchen herausfallen und sodann durch das 
untere Querrohr in den Atmungssack gelangen. Es ist 
nun am Schachte Julius III schon vorgekommen, daß 
dieser in den Atmungssack eingcdl'ungene Präparatstaub 
bis zum Nähfaden der Nahtstelle gelangte, die dann 
während der Apparatbenützung, wie durch einen scharfen 
Messerschnitt, aufging und nur durch die Außenbeleistung 
zusammengehalten wurde. 

Um diesbezüglich vorzubeugen, wird neuerer Zeit die 
Nahtstelle des Atmungssackes noch im Inneren des
selben mit einer Gummileiste überklebt, so daß sie 
hiedurch gegen die zerstörende Wirkung des einge
drnngenen Präparatstaubes geschützt wird. 

c) Die Papiervignetten der Patronen können bei 
intensiver Arbeit, die eine energische R~aktion des 
Präparates zur Folge hat, versengt we1·den, ja selbst 
Feuer fangen, was unter Umständen, so bei Gegenwart 
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von explosiven Gasgemischen in der den Apparatträger 
umgebenden Atmosphäre gefährlich werden kann. 

Diese Papiervignetten hätten daher - was auch 
Berginspektor Wilhelm Karlik der Brüxer Bergbau
gesellschaft· vorschlägt - zu entfallen, um so mehr, als 
der untere Patronenhals ohnehin durch eine weiße Blech
manschette kenntlich gemacht ist. 

d) Nach meiner persönlichen Erfahrung ist bei 
allen Apparaten, welche vorne auf der Brust tief herab
gehrnde Konstruktionsteile angeordnet besitzen, eine 
rasche Befahrung niederer Grubenräume ausgeschlossen, 
da der Apparatträger, bei der hiebei erforderlichen An
nahme einer gebückten Körperstellung mit diesen Apparat
teilen ständig an seine Oberschenkel anstößt. 

Es wäre daher auf jeden Fall angezeigt, den ganzen 
Regenerationsapparat auf dem - zum Tragen auch 
geeigneteren - Rücken anzuordnen und den Atmungs
sack auf der Brust zu situieren. Die Verbindungs
schläuche zwischen dem Regenerationsteil und dem Mund 
des Trägers fallen hiedurch nur unwesentlich länger aus. 

e) Beziiglich des Atmungsvorrates für den Rück
zug ist der von der Konstruktionsfirma geplante Einbau 
zweier Patronen zu begrüßen. 

f) Bei der vertikalen Anordnung der Patronen 
und der gegenwärtigen Konstruktion des Patronenboden
siebes ist es nicht zu vermeiden, daß beim Schütteln 
des Apparates Präparatteilchen durch das Bodensieb 
herausfallen und in das untere Querrohr gelangen, wo
durch einerseits die Öffnungen des Drahtnetzzylinders 
verlegt werden und andrerseits bei eventueller Gegen
wart von brennbaren organischen Substanzen, die beim 
Reinigen durch Versehen daselbst etwa zurückgeblieben 
tiind, letztere zur Entzündung kommen könnten. 

Dieser Anstand ließe sich in der bequemsten Weise 
durch eine Horizontallagerung der Patronen be
heben, wodurch gleichzeitig die Gefahr eines Wasserein
bruches durch etwaige übermäßige Speichelansammlungen 
gebannt würde. 

g) Der Drahtnetzzylinder im unteren Quer
rohr wäre aufzulassen und an dessen Stelle Drahtsiebe 
in dem unteren Teile der Patrone einzubauen, wie 
solche am oberen Patronenende vorgesehen sind. Das 
Drahtnetzsieb am oberen Patronenende wäre von 
dem Filter etwas wegzuriicken, um das Heißwerden 
des Siebes zu erschweren. In beiden Fällen würde es 
sich überdies empfehlen, statt dreier knapp aneinander 
liegenden Drahtsieben nur zwei Siebe, jedoch in einem 
größeren Abstande voneinander anzuordnen. Hie
durch würde in der gleichen Weise wie bei der Sicher
heitslampe eine doppelte Sicherheit gegen Durch
schläge erreicht und überdies der \Viderstand gegen 
das Durchatmen ermäßigt. 

h) Das KNa0:1 sintert beim Gebrauche der Patronen 
zusammen, wodurch unveränderte Superoxydpartien von 
den Umwandlungsprodukten eingeschlossen und hiedurch 
einer Einwirkung der Ausatmungsprodukte entzogen 
werden, somit für die Sauerstoffentwicklung verloren 
gehen. Bei den bezüglichen rohen Untersuchungen am 

Schachte Julius III wurden bei nicht mehr beniitzungs
fähigen Patronen in dem Patronenrückstand noch 
zirka 33 bis 35°/0 nicht ausgenütztes KNa0,1 konstatiert. 

Dieser Umstand soll jedoch keinesfalls dem Apparate 
als besonderer Nach teil angeschrieben werden, da man 
ja mit den erzielten Benützungsdauern von zwei, drei 
und vier Stunden zufrieden sein kann. Das Streben 
geht trotzdem neuerer Zeit dahin, zwecks größerer 
Sauerstoffau s beute, durch verschiedene Zus II. tze 
ein Zusammensintern des KNa08 zu verhindern. Der 
angestrebte Zweck ist durch verschiedene Zusätze bereits 
erreicht, nur zeigt sich hiebei eine gewisse Abhängigkeit 
von der Außentemperatur, so daß die endgültige Wahl 
zwischen den verschiedenen möglichen Zusätzen noch 
nicht getroffen ist. 

i) Nach Tabelle III hat der Pneumatogen von 
allen dortselbst angeführten Apparaten die höchsten 
Übungskosten. Es ist dies dadurch bedingt, daß der 
Apparat für jede Beniitzung drei frische Patronen be
nötigt, deren Anschaffungskosten ziemlich bedeutend sind 
und die Patronen nach dem Gebrauche sozusagen wert
los sind, da dieselben nur als Altmaterial abgesetzt 
werden können. 

Es wäre daher - in der gleichen Weise wie bei 
den neuen Übungspatronen des Drägerwerkes - auch 
hier die Konstruktion einer nachfüllbaren Patrone 
anzustreben, die man sich am Schachte selbst vor jeder 
Inbenützungsnahme mit KNa0,1 frisch füllt uud nach 
der Benützung, durch Entfernen des Patroneninhaltes, 
für eine \Viederbenützung geeignet macht. 

k) Die Firma Neu per t strebt bei ihrer neuesten 
Type auch eine Herabsetzung der Temperatur der 
Einatmungsluft an. 

Wie aus früheren Ausführungen bekannt, stieg die 
Temperatur der Einatmungsluft bei den am k. k. Schachte 
Julius III gemachten Versuchen nicht über + 36° C 
und wird bei diesem Systeme, infolge des Mangels der 
Atmungsluft an Feuchtigkeit auch eine höhere 
Temperatur der Einatmungslu.ft nicht besonders 
empfunden. 

Wie die Herabsetzung der Temperatur der Ein
atmungsluft erreicht werden soll, ist nicht bekannt. 
Wahrscheinlich wird die Einrichtung derart getroffen, 
daß die ausgeatmete Luft nur einmal durch das Präparat 
streicht und sodann in den Atmungssack gelangt, von 
dort aber unmittelbar, d. i. ohne nochmals durch das 
Füllpräparat der Patronen zu streichen, wieder eingeatmet 
wird. Hiebei ließe sich jedoch der Einbau von Atmungs
ventilen nicht umgehen, wodurch ein Hauptvorteil dieses 
Systemes verloren ginge. 

• • ... • 
IIL Der Aerolit. 

Zunächst ist zu bemerken, daß die Versuche, auf 
denen die Wahrnehmungen Dr. Hagemanns basieren, 
mit dem Modelle 1906, der ersten Ausführungsform 
dieses Apparatsystemes, vorgenommen wurden. Daß 
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eine Sache nicht immer gleich in der ersten Ausführungs
form in jeder Weise einwandfrei entspricht, ist zumeist 
der Fall. Es haben ja auch die ersten Typen der 
Regenerationsapparate mit Benützung des gasförmigen 
Sauerstoffes nicht in jeder Beziehung tadellos funktioniert 
Und es waren sehr viele Verbesserungen und Abände
rungen erforderlich, bis man zu den heutigen Ausführungs
formen kam. 

Die Kritik Dr. Hagemanns über den Aerolit 
basiert auf der Type vom Jahre 1906, wie dies bereits 
bemerkt• erscheint. Das bezügliche Buch Dr. Hage
manns erschien jedoch erst im Jahre 1908 und konnten 
daher in einem eventuellen Anhange, die bei der Type 
1906 zwar vorhandenen, aber bei der Type 1908 nicht 
mehr bestehenden Konstruktionsmängel, richtig gestellt 
werden. 

A. Vorteile des Aerolit8. 

Als Vorteile des Aerolits gibt Dr. Hage
mann an: 

1. Einfache Konstruktion des Apparates. 
2. Verhältnismäßig geringes Ge w i c h t desselben, 

ungefüllt 5 kg. 
3. Wegfall der Regeneration der Ausatmungs

luft, weshalb die Einatmungsluft nahezu frei von Kohlen
~äure ist, welch letztere sich in der Einatmungsluft nur 
lll. Spuren vorfindet, was dadurch zu erklll.ren ist, daß 
~e1 der Ausatmung ein Bruchteil der Ausatmungsluft 
in das Einatmungsrohr gestoßen und sodann wieder mit
eingeatmet wird. 

4. Die Einatmungsluft ist sehr reich an Sauer
s toff; im Durchschnitte ergaben die aus dem Aerolit 
entnommenen Gasproben einen Gehalt von 50 Volum 0/ 0 
Sauerstoff, welcher sich sogar bis auf etwa 80 ° / 0 steigert. 

Das Kapitel Vorteile ist jedoch nicht erschöpfend 
behandelt. Es wurden gerade diejenigen charakteristischen 
Merkmale, die dem Aerolit allein eigen sind und ihn 
gegenüber allen anderen bestehenden unabhängigen 
i\tmungsapparaten auszeichnen, gll.nzlich verschwiegen, 
die nun hier angefügt werden sollen: es ist dies znnll.chst 
. 5. der vollständige Mangel irgend eines Ven-

~iles oder Hahnes, also jedwede1· Regulierungsvorrichtung 
im Inneren des Apparates, ferner 

6. die infolge des Wegfalles einer Regeneration 
oder eines anderen chemischen Prozesse:. angenehme, 
reine und kühle Atmungsluft; 

7. der Entfall von zahlreichen mühsamen und 
kostspieligen Vorversuchen, da mit dem Aerolit jeder
mann, ohne jede weitere Voriibung, sofort in Aktion 
treten kann, und 

8. der absolute Mangel jedweder Explosions
gefahr. 

Schließlich wll.re noch zu bemerken, daß 
9. hier keine tief auf der Brust herabgehende 

Konstruktionsteile angeordnet sind, die im anderen Falle 
das Befahren von niederen Grubenräumen wesentlich be
hindern. 

Die Bemerkung, daß 33 ° / 0 der flüssigen Luft erst 
verdampfen müssen, bevor dieselbe für Atmungszwecke 
geeignet ist, dürfte sich doch nur durch ein Versehen 
in das Kapitel "Vorteile" eingeschlichen haben. 

Es ist zwar allerdings richtig, daß bei der Ver
dampfung der normal verflüssigten Luft der Stickstoff 
- infolge seines höheren Siedepunktes (der Verfiüssigungs
temperatur bei Mangel eines Überdruckes beim Stick
stoff 191·40° C und beim Sauerstoff 181·50° C) -
zuerst durch Verdampfen seinen typischen gasförmigen 
Zustand zu erreichen sucht, somit bei Benützung einer 
normal verflüssigten Luft die ersten Verdampfungspro
dukte infolge des zu hohen Stickstoff- und zu geringen 
Sauerstoffgehaltes für die Zwecke des Aerolits nicht 
brauchbar wären. Nun ist aber zu beachten, daß die 
Lindeschen Anlagen sowie auch die gebräuchlichsten 
Luftverflüssigungsanlagen anderer Systeme derart einge
richtet sind, daß ohne weiteres ein Produkt minimal mit 
60°/0 und maximal mit 750/o Sauerstoff erhalten 
wird, welches bei der Verdampfung sofort ein atem
bares Gas liefert und was doch Dr. Hage man n nicht 
unbekannt sein dürfte. 

Man ist somit auf keinen Fall gezwungen, von der 
flüssigen Luft erst 33 ° / 0 verdampfen zu lassen, bis man 
einen Rückstand erhält, dessen Verdampfungsprodukte 
atmungsfähig erscheinen. Die auf dieser irrigen Annahme 
fußenden Berechnungen Dr. Hagemanns müssen selbst
verständlich an entsprechender Stelle richtig gestellt 
werden. (Fortsetzung folgt). 

Kurze Mitteilungen über den Vlll. Internationalen Kongreß für angewandte Chemie 
und Bemerkungen über die Beteiligung Österreichs an demselben. 

Von Oberingenieur A. Sailler. 
In der Zeit vom 27. Mai bis 2. Juni tl. J. fand 

in London der VII. Internationale Kongreß für 
angewandte Chemie statt. 

In der wohlbekannten Zeitschrift für das deutsche 
Eisenhüttenwesen Stahl und Eisen'· wird über den
selben ausführlich" berichtet. \\'ir entnehmen dieser 
Quelle außerordentlich interessante :\litLeilungen über 
die dort gehaltenen Vorträ{?;e betreffend das Hütten· 
Wesen, deren Inhalt im folgenden nur angedeutet werden 

kann, um unsere Leser auf dieselben aufmerksam zu 
machen. Vorher aber sollen die geehrten Leser unserer 
Zeitschrift erfahren, welche Rolle die österreichischen 
Fachleute dort gespielt haben. 

Der Bericht des oben genannten Fachblaltes be
ginnt: „:'\ach.dem hintereinander im letzten Jahrzehnt 
Paris (1900), Berlin (1903), und Rom (1906) den 
internationalen Kongreß für angewandte Chemie in 
ihren Mauern gesehen hatten, war die Wahl für den 
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in diesem Jahre abzuhaltenden Kongreß auf London 
gefallen. Bei der Bedeutung des Kongreßortes im all· 
gemeinen und der der angewandten Chemie in Eng
land im besondern konnte es nicht wundernehmen, 
wenn in der anl 27. Mai d. J. vollzogenen eindrucks
vollen Eröffnungsfeier in der Albert Hall über 3000 
Kongreßteilnehmer zugegen waren. Erfreulicherweise 
waren auch die Deut.sehen auf dieser internationalen 
Zusammenkunft sehr zahlreich anwesend." 

Die hier angeführten Tatsachen allein beweisen 
schon die Bedeutung, welche in wissenschaftlich und 
industriell vorgeschrittenen Ländern dem Londoner 
Kongreß beigelegt wurde. Die Einleitung des vor
liegenden Berichtes schließt mit folgenden Mitteilungen: 
„Nach der formalen Eröffnungssitzung, bei der nach 
einer bemerkenswerten Ansprache des Prinzen von 
Wales, Sir H. Roscoe und Sir William Hamsay 
für England, Dr. H. W. Wiley für Amerika, Gautier 
für Frankreich, Prof. Dr. 0. N. \V i tt für Deutschland, 
E. Paterno für Italien und Arrhenius für alle sonst 
noch verlretenen Länder gesprochen hatten, erfolgte 
die Konstituierung der einzelnen Sektionen." In die 
Sektion III a für Bergbau und Hüttenwesen wurden 
Engländer (Sir Hugh Bell, Vorsitz), Franzosen 
Deulsche, Amerikaner und Italiener gewählt, kein 
Üslerreicher - selbstverständlich, weil sich keiner be
merkbar machte. Beim Kongresse in Rom war unser 
Fach durch Prof. J. v. Ehrenwerth, welcher, wenn 
wir uns rechl erinnern, auch in den Vorsitz gewählt 
wurde, noch sehr gut vertreten. In London hingegen 
nimmt wohl ein Italiener, aber kein Österreicher 
in der Sektion für Berg- und Hüttenwesen einen Ehren
vorsitz ein 1 Durch unsere Schuld. 

In seiner Eröffnungsrede vor der Sektion für Berg
bau- und Hüttenwesen führte Sir Hugh Bell nach 
einer warmen Begrüßung, in der er besonders der 
ausländischen Mitglieder gedachte, etwa folgendes aus: 
Er wage zu behaupten, daß die Sektion, deren Vor
sitz zu führen er die Ehre habe, keiner anderen nach
stehe, nicht nur bezüglich ihrer Verpflichtungen gegen 
die Wissenschaft, der dieser Kongreß gewidmet sei, 
sondern auch bezüglich der Dienste, welche sie dem 
Berg- und Hüttenwesen geleistet habe." 

Die Sitzungen der Abteilung III a waren durch
schnittlich von 70 Herren besucht. J. E. S tead (Midd
lesbrough) sprach über Legierungen von Eisen, Kohlen
stoff und Phosphor, Basil G. Mc. Lellan (York) über 
die Erzeugung von Kraftgas aus minderwertigen Brenn
stoffen, Alfred B. Searle (Shefield) über Verwendung 
minderwertiger Brennstoffe in Gaserzeugern. Sehr be
achtenswert sind die Ausführungen von John B. C. 
Kershaw (Liverpool) über den Einkauf von Kohlen 
auf wissenschaftlicher Grundlage; weiters be
richtet Louis Katona (Budapest) über thermische Be
rechnungen bei Verwendung von gasförmigem Brenn
stoff im Hochofenbetriebe. Das wichtige Kapitel der 
modernen Koksöfen wurde von mehreren Seiten be
handelt. D. Bagley (London) sprach über die Fort-

schritte der Koksöfen mit Nebenprodukten
gewinnung in Großbritannien und lenkt die Auf
merksamkeit auf ein neues in Deutschland ausge
führtes Verfahren zur Erzeugung von Salpetersäure 
und salpetersaurem Ammoniak unmittelbar aus dem 
Ammoniakgas. Dr. R. Adan (Gent) sprach über die 
Verwendung einer Nickelbronze als Lagermetall und für 
den Bau von Maschinenteilen auf Grund ihrer mecha
schen Vorzüge und chemischen Eigenschaften. 

Weiters legt V. Sepulchre (Gironcourt) der Ab
teilung eine Mitteilung vor über den Gaserzeuger 
S. F. H. mit Abschlackung durch Schmelzung 
der Asche. Der Apparat Selpulchre ist patentrechtlich 
geschützt und wird von Fichet und Heurtcy in die 
Industrie eingeführt, daher sein Name „Gaserzeuger 
S. F. H.". Der Gaserzeuger ist aufgebaut wie ein 
kleiner Hochofen : im Geslell sammeln sich die 
Schlacken, die von Zeit zu Zeit durch ein Schlacken
loch abgezogen werden, in der Rast wird Luft und 
unter Umständen Wasserdampf unter Druck durch eine 
oder mehrere Reihen \'On Formen, die am Umfange 
angeordnet sind, eingeblasen usw. Hochofenillmliche 
Generatoren ohne Rost mit durch Formen eingeblasenem 
gepreßtem Winde, Verschlackung der Asche und Ent
fernung der Schlacke durch eine Ahstichöffnung standen 
bereits vor 25 Jahren in Witkowitz in Betrieb und 
sind im Handbuche der Eisenhüttenkunde von Led e bu r 
1899 unter der Bezeichnung „Saillers Gaserzeuger" be
schrieben und werden in den Vorträgen von Prof. J. 
v. Ehrenwerth in Leoben seit Jahren behandelt. Die 
Vorzüge, welche Sepulchre dem Gaserzeuger S. F. H. 
zuschreibt, stimmen sowohl bezüglich der Qualität der 
Gase als der Leistungsfähigkeit (1 Generator für einen 
12 tons Martinofen), geringe Kohlenverste, mit den in 
Witkowitz gemachten Erfahnmgen überein. Es besteht 
also kein Anlaß das Patent auf Gaserzeuger S. F. H. 
zu erwerben, wenn nicht auf die nebensächliche An
ordnung der Gasableitung besonderes Gewicht gelegt 
wird. 

Kehren wir nun nach dieser eine geschichtliche 
Tatsache feststellenden Einschaltung zum Berichte 
zurück. 

A. Guillet (Paris) sprach über die Benutzung 
der Dämpfung von Schwingungen für die Prüfung \'Oll 

Eisen; L. Guillet über „thermische Behandlung 
der Stahlsorten"; derselbe Redner über die „industriell 
verwerteten Spezialstähle". 

Prof. J. E. Constam (Zürich) hielt in der Ab
teilung für anorganische Chemie einen Vortrag über 
die „Ermittlung des Gehaltes an flüchtigen BesLand
teilen fester 'Brennstoffe" und begründet seinen Vor
schlag betreffend Einführung der amerikanischen 
Methode bei Schiedsanalysen, welcher einstimmig an
genommen wird. 

Der vorstehende Auszug, welcher fast nur eine 
Aufzählung der in der Berg- und hüttenmännischen 
Abteilung des internationalen Kongresses für ange
wandte Chemie gehaltenen Vorträge, so weit diese 
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hüttenmännisches Interesse berührten, darstellt, gibt 
einen Begriff von der nicht nur theoretischen, sondern 
auch praktischen Wichtigkeit der Verhandlungen und 
sollte eine ernste l\fahnung sein, sich \'On den inter
nationalen Betätigungen nicht auszuschließen und da
durch den Schein zu erwecken, als sei Osterreich 
noch ein wissenschafUicher und industrieller Klei11staat, 
dessen Führer den Werl der Wissenschaiten und ihrer 
Anwendung im Wirtschaftsleben nicht kC'nnen, den 
Schein, als gehörten unsere Führer zu jenen Hückstän
digen, welche Sir Hugh ßell meint, wenn er am 
Schlusse seiner Hede sagt: „ Wir hätten allen Grund 
uns lustig zu machen über <lie Hevolntionärc, dil• einen 
Lavoisier guillotinierl habe11, wC'il nach ihn·r An
sicht der Staat keiner Chemiker benötige. Der Gedanke 

der diesem Wort zugrunde liege, lebe noch in unseren 
Tagen fort. Es könnte doch möglich sein, daß solche 
Politiker, obwohl deren Blick nur einen beschränkten 

- Horizont umfaßt, schließlich entdeckten, daß sie Be
strebungen verurteilt hätten, die für den Fortschritt 
des Wohlergehens des menschlichen Geschlechtes viel 
günstiger seien, als gar mancher Gesf'lzentwurf, mit 
dem unter großem Aufwaml an Zeit und Arbeit die 
PoliLik die Gesetzpücber dPr Zivilisation überlastet 
habe." 

Im September findet in Kopenhagen der 5. Kongreß 
des internationalen Verbandes für die ~lalerialprüfungen 
der Technik statt. Die UelC'iligung an dit•sem Kongresse 
seilens der österrC'ichischen Techniker dürfte sehr rege 
sein. 

Nachweisnng ilber die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im Juli 1909. 

(Zusammengestellt im k. k. Ministerium fllr öffentliche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 

1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . . 
2. Rossitz-Oslawaner Revier . . . . . . 
3. Illittelböhmisches Revier (Kladno-Schlan) 
-1. Westböhmisches Revier (Pilsen-Uies) . 
o. Schntzlar-Schwadowitzer Revier 
6. Galizien . . . . . . . . . 
7. Die übrigen Bergbaue . . . . 

Zusammen :::; t ein k oh 1 e im Juli 1909 

" " 
n n 1908 

Vom Jänner bis Ende Juli 1909 

" n n " " 1908 

B. Braunkohlen: 

1. Bri\1.-Teplitz-Komotauer Revier . . . 
2. Fnlkenau-Elbogen-Karlsbader Revier . 
3. Wolfsegg-Thomasroither Revier . . 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier 
5. Voitsberg-Köflacher Revier . . 
6. Trifail-Sagorer Revier . . . . 

8
7. Istrien und Dalmatien . . . . . . . 

· Galizien . . . . . . . . . . . . 

1~- Die übrigen Bergbaue der Sudetenländer 
· n " n n Alpenländer . 

Zusammen Braunkohle im Juli 1909 

" " n n 1908 

Vom Jänner bis Ende Juli 1909 -- " n n n 1908 

1 Rohkohle (Ge- Briketts Koks samtfördcruog) 

1 q 
q q 

--~~;;.~;~ 1 42.901 1,570.890 
411.160 ' 86.000 47.359 

2,429.260 1 

1,177.703 43.145 18.300 
387.765 8.246 

1,111.918 
101.107 

12,492.i(ii 172.046 1,G!4.7\l5 
12,'98.692 125.'i74 1,610.872 

80,677 .228 i 1,034.222 10,696.084 
82,861.722 849.931 11,072.411 

samtförderung) 1 ri ° Krnde u. dgl.) 
Rohkohle (Go- 1 B 'k tts 

1

1 Koks (Kaumazit, 

1 

q : q q 
--------- ---·--

. 15,821.336 r--6.798--i--2.ß15 
3,039.515 

1 
138.336 

1 336.395 : 
79-1.361 1' 

590_086 
938.340 ! 
236.500 1 

13.480 
254.380 1 

610.475 1 

22,640.868 
22,4i3.419 

l 148,808.517 1
) 

1 156,775.682 ' 

3.336 

148.470 
160.7118 

1,033.741 
1,113.782 

2.675 
16.706 

150.362') 
197.488 

97 7 
1) Mit Beri\cksichtigung der nachträglich festgestellten Förderung bei einem Bergbau in Böhmen (Gruppe 1) per 

· 67 q pro Juni. 
~) Mit Berücksichtigung der nachträglich erhobenen Produktionsmenge per 2.J.674 q pro .Juni. 

Notizen. 
Die Direktion der ungarischen staatlichen Stein· 

~:~lenwerke. In dem Gesetz zur Förderung des staatlichen 

11/~kohlenbergba.ues in Ungarn wurde der ungarische Finunz-
1~1ster mit der Errichtung einer Direktion für die ~taatlichen 

Steinkohlenwerke bevollmächtigt. Der bezi\gliche Gesetzentwurf 
wurde im Finanzministerium ausgearbeitet und die Organisation 
dieser Direktion ist nunmehr im Zuge. Es sollen insgesa~t 
20 Beamte für den Zentraldienst und 40 Beamte filr die 
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einzelnen Kohlenwerke ernannt werden. Die Leitung dieser 
neuen Zentralstelle übernimmt der gegenwärtige Chef des 
staatlichen Kohlenbergbaues, Oberbergrn.t .Job. von An drei es, 
zum Vizedirektor ist ein technischer Rat und zum administrativen 
Chef der Chef der Präsidialabteilung, l\linisterialsekretär Doktor 
A. Seid! designiert. Nach "J6 szerencsH", Nr. 34. 

-r-

Die alten norwegischen EisenJ11ltten. J. H. L. Vogt. 
In der alten Zeit wurde in Norwegen sehr viel Eisen aus 
Haseneisenerz und J\1oorerz durch Hausindustrie gewonnen. Im 
Jahre 1530 wurde auf Veranlassung von König Christian III. 
die erste Eisenhütte in der Nähe von 3kien angelegt. Nament
lich im Anfange und in der .Mitte des 17. Jahrhunderts wurde 
eine ganze Reihe von Eisenwerken, hauptsächlich im südöst
lichen Teile des Landes, gebaut. Das Erz stammte zumeist 
aus den Gruben bei Arendal; das gewonnene Eisen war 
ziemlich frei von Schwefel und Phosphor, und von anerkannt 
guter Beschaffenheit. Die alte norwegische Eisenindustrie 
erreichte ihre Bliitezeit in der letzten Hälfte des 18. Jahr
hunderts; zu dieser Zeit waren 18 Werke mit 22 Hochöfen 
im Betriebe. Wii.brend des Krieges 1807 bis 1814 litten die 
Werke stark, erholten sich aber später mit zunehmender 
Produktion, bis im Jahre 1850 zwischen 9 bis 10.000 t Roh
eisen dargestellt wurden. Wegen des steigenden Preises der 
Holzkohle in Verbindung mit der Konkurrenz mit clem aus
wärtigen billigeren Koks -Eisen war der Betrieb von da ab 
nicht mehr lohnend, und die alten Werke wurilen in den Sechziger 
und Siebzigcrjahren eingestellt, mit Ausnahme einer einzigen 
Hiitte bei Näs zu Tvedestrantl, die mit Erz von der Klodeberg
grube bei Arendal betrieben wird. Das Ro~eisen wird hier 
hauptsächlich zu Tiegelstahl nach dem Zementierungsverfahren 
veredelt und hat einen jährlichen Produktionswert von etwa 
K 250.000·-. Alles in allem wurilen auf den früheren Eisen
werken Norwegens etwa 11/:i l\lillionen Tonnen Roheisen dar
gestellt, entsprechend einem Verbrauch 'fOn etwa 3 1 /~ l\iillionen 
Tonnen Eisenerz. Die Ausfuhr von Eisenerz begann um lts60, 
hat aber erBt in 1len letzten Jahren eine nennenswerte Größe 
erlan~t, indem sie l!l07 auf 137.500 t gestiegen ist. Die in 
der lllitte des 18 .. Jahrhunderts auf den norwegischen Hiitten 
gebauten Hochöfen hatten eine Höhe von etwa 8 m; um das 
.lalir 1800 baute man sie 10 m hoch. Die Leistung der Hoch
öfen betrug im Anfang !tes 18 . .Jahrhundert in 24 Stunden 
nur etwa l·o t Roheisen, stieg aber in der Zeit bis zum Jahre 
1800 auf 2 bis 2·15 t und war in den Vierzigerjahren des vorigen 
.Jahrhunderts meist 2·25 bis 3·5 t. Der Verbrauch von Holz
kohlen auf 1 t Roheisen betrug in den Vierzigerjahren bei heißem 
Wind meist 10 bis 12 m3 und bei kaltem Wind etwa 12 5 
bis 14"!'1 ma. (Norges geologiske Undersögelse Nr. 4-ö, Kristiania 
l!J08, durch Chem.-Ztg. 1909). 

Literatur. 
Die Herstellung der Bohrlöcher fllr die Sprengarbeit 

durch Hand. Von Dipl. Bergingenieur Otto P \\ tz. 20 Seiten, 
mit einer Tafel. Heft 36 der Sammlung Berg- und Hiitten
miinnischer Abhandlungen. Druck und Verlag von Gebrüder 
Böhm, Kattowitz (0.-S.) 1909. 

Ausgehend von einer kurzen Besprechung der berg
männischen Gewinnungsarbeiten werden tlie zur Herstellung 
der Bohrlöcher durch Handarbeit dienenden Gezähe beschrieben 
und durch Zeichnungen veranschaulicht. Daran schließt sich 
eine Erklärung der Arbeitsweisen, und zwar tles Stoß- oder 
Wurfbohrens, des drehenden und schlagenden Bohrens. Den 
Schluß bilden Angaben über die Leistungen beim Handbohren. 

H. S. 

Der Schulz-Economiser. Von )1. Kaufhold. 11 Seiten, 
mit 2 Textfiguren. Heft 38 der Sammlung Berg- und Hütten
männischer Abhandlungen. Druck und Verlag von Gebrüder 
Böhm, Kattowitz (0.-S.) 1\J09. 

In der richtigen Erkenntnis, daß es an der Zeit sei in 
dem allgemeinen Streben nach wirtschaftlicher Ausgestaltung 
des Betriebes der Ausnützung der in den Abgasen der Dampf
kesselfeuerungen noch enthaltenen Wärmemengen zur Vor· 
wärmung des Speisewassers mehr Aufmerksamkeit zu schenken, 
nachdem nie Abdampfturbine den bisher zur Vorwärmung ver
wendeten Abdampf immer mehr für sich in Anspruch nimmt, 
finden die mit dem neuen Economiser, Patent .ill. R. Schulz, 
auf einem Kaliwerke von dem Dampfkessel-Revisionsverein zu 
Halberstadt mit sehr giinstigen Erfolgen vorgenommenen Ver-
suche Würdigung. 11. S. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische lliajestät haben mit Aller

höchster Entschließung vom 7. AuguMt 1. J. den Bergrat Josef 
Anthropius bei !ter Berghauptmannschaft in Prag und den 
Bergrat !larian Wen ger im lllinisterium für öffentfühe Ar
beiten zu Oberbergrii ten im Stande der Bergbehörden aller
gnädigst zu ernennen geruht. 

Seine k. u. k. Apostolische lllajest.'it haben mit Aller· 
höchster Entschließung vom 8. August 1909 dem Bergrate 
und Vorstande dn Salinenverwaltung in Aussee, Karl Schram! 
clen Titel un!t Charakter eines Oberbergrates mit Nachsicht 
der Taxe huldvollot zu verleihen geruht. 

Metallnotierungen in London am 20. August 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 21. August 1909-) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

Kupfer „ „ „ 
Zinn 
RJel „ 

.Metalle 

Zink 
Antimon 
Quecksilber 

Marke ---H:J I~ -;;;~'''i'"""hl, --- o!~i:~. 
...:i- 1, ' ~--..,,.------

--------- ------ --· ----- -· ---. . -- of:-11 fi 1 s h i d II fi 1 sh 1 d l\ln. II fi = 
-~~----- -ii-- li 

Tough cakc . . . 11 21/ 2 i' 
Best selected. . . !! 2112 .: 

Elektrolyt. . . . li netto ,1 

Standard (Kassa). . ·: netto 11 

Strai~ (Ka11sa) . . . . . ! netto il 
Span~sh o~ soft fore1gn . . . . il 21/ 2 'I 
Enghsh ptg, common . . . . . ; 311

2 
1: 

Silesian, ordinary brands . . -11 netto 1 

Antimony (Regulus) . . . . .13'/m 1 

Erste*) u. zweite Hand, JH'r Flasche 1 3 

62 
1 

o 1 oi 
62 l 101 o: 
62 ! 15 ol 
59 5 o, 
36 u 6:i 
12 10 0:1 
12 12 6 ii 
21 17 6

11 
28 10 8

ll 
8 5 

63 
63 
63 
59 

136 
12 
12 
22 
30 

8 

0 0 
10 0 

5 0 
7 6, 

16 0 
11 3 
15 0 

0 0 
0 0 
0 0 

8 
a> ..... 
·~ :; 
...... 

62.0.0 
62.0.0 
62.13. 
58.10. 

0 
0 

132.3.3 
12.13. 
12.18. 
21.18. 
29.12. 

6 
9 
6 
0 

*)8.o.O 

W. F-
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l. Bericht. 
(Schluß von S. 540.) 

IV. Art der Durchführung der Versuche. 

Die Reihenfolge der eiuzelnen Arbeiten bei der 
Durchführung der V ersuche war die folgende: 

Einsetzen frischer Schwefelziindhölzchen in die in den 
Stößen befestigten Holzpflöcke. 

lI 
Staubstreuung auf den Stoßbrettern und auf den 

olzrechen. 

M Anbringung der Probeflasche für das Auffangen der 
"achsch waden. 

Adjustierung des Manometers, bzw. des Indikators. 
Herstellung der nassen Zone oder der \Vasserschleier. 

S Ladung des Mörsers oder Befestigung der losen 
lJPrengpatronen auf einer Schnur oder auf einer festen 

nterlage. 

. Überhängen der im Stollen befestigten Glühlampen 
in die dazugehörigen Nischen. 

1 
Einführung des elektrischen Zünders oder der Zünd

sc inur und Zündung der letzteren. 

1 Schließen der Tür beim Fahrschacht c und Ver-
assen d S d l . 

2 
• • es • tollens durch den Fahrschacht unter g e1ch-

eitiger Schließung der am Fuße desselben befindlichen Tür. 

d llerstellung von Staubwirbelzonen durch Betätigung 
er entsprechenden Flügelrll.der. 

Zündung des elektrischen Zünders mittels einer 
dynamoelektrischen Zündmaschine. 

Beobachtung des Zeitraumes zwischen Explosion und 
Austritt der Nachschwaden aus den Fahrschächten. 

Beobachtung der eventuell obertags sichtbaren 
Flammenerscheinungen. 

Ventilation des Stollens. 
Befahrung des Stollens. 
Absperrung der Probeflasche. 
Außerbetriebsetzung der Wasserschleier. 
Aushängen der Glühlampen in den Stollen. 
Abnahme der verbrannten Schwefelzündhölzchen und 

Einstecken derselben in das Kontrollbrett. 
Abnahme der Manometer- und Indikatoranzeigen. 

V. Erscheinungen während und nach den 
Kohlenstaubexplosionen. 

Jede Kohlenstaubexplosion äußert sich durch eine 
Detonation, also durch einen Schlag, welchem nach wenigen, 
meistens zwei Sekunden, ein Rückschlag folgt. Der 
Schlag bläst beim Mundlochschacht eine Luftsäule heraus, 
reißt (falls die eiserne in den Stollen sich öffnende Tür 
ausgehängt ist) die den Fahrschacht d absperrende höl
zerne Tür auf, treibt eine Staubwolke durch denselben 
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heraus und es folgt dieser, wenn die Explosion ent
sprechend stark war, eine ganz kurz andauernde Flamme 

:Fig. 14. Nachschwaden aus dem Schachte "c". 

Mundlochschacht in den Stollen ein. In wenigen Se
kunden tritt jedoch das Gleichgewicht ein und nun beginnt 
der Ventilator beim Mundlochschachte, bzw. bei natür-
licher Ventilation der Fahrschacht c zu wirken und die 
dicken, schweren, schwarzgrauen Nachschwaden aus den 
Stollen zu entfernen. Bei natiirlicher w· etterfiihrung er
scheinen die Nachschwaden aus dem Fahrschachte c ober
tags in zirka 10 bis 14 Sekunden nach dem Rückschlag. 

Die nach einer starken Explosion aus dem Fahr
scha('hte c herausströmenden Nachschwaden sind aus der 
Abbildung 14, diejenigen aus dem Fahrschachte d aus
tretenden Nachschwaden aus der Abbildung 15 zu er
sehen. 

Der Explosionsschlag !iußert oft ganz bedeutende 
mechanische Wirkungen. So erlitt eine eiserne, in den 
Stollen sich _öffnende 5 inm starke, 1 ·7 111 hohe, 0·7 in 

breite mit "Winkeleisen von 80 X 45 mm armierte Tiir, 
welche den Fahrschacht c glatt mit dem Stollenstoß ab
schneidend ursprünglich abschloß, durch die starken Ex
plosionsschl!i.ge derartige Deformationen, daß sie durch 
die eingangs des Berichtes erw!i.hnte stärkere und kleinere 
Tür ersetzt werden mußte. Bei einer sehr starken Ex
plosion wurde der Türstock der Tür, welche den Fahr
schacht d obertags abschließt, die jedoch bei den Ver
suchen offen geblieben ist, herausgerissen und es sind 
Teile davon 30 m weit weggeschleudert worden. Die 
das Mundloch abschließenden Bohlen werden oft mehrere 
Meter hoch heraufgeworfen. Die im Stollen auf Haken 
h!i.ngenden Staubrechen werden stets abgerissen, meter
weit geschleudert und mitunter zertrümmert. Keine oder 
nur ganz unbedeutende Besch!idigungen erleiden die frei 
im Stollen verlegten Rohre, die in den Nischen hängenden 
nicht armierten Glühlampen, die W asserschleiervor
richtungen, die auf den Stößen des Stollens befestigten 
Bretter für die Staubstreuung, die elektrische Leitung 
einschließlich der Porzellanisolatoren, die Flügelräder und 
die in 10 m Entfernung von der Explosionskammer ein
gesetzte Probeflasche. 

Der Rückschlag schließt meist die w!ihrend der 
Versuche offen stehenden Türen bei den Mundlöchern der 

.-.~ Fahrschächte und öffnet alle sich in den Stollen öffnenden 
Türen, z. B. wie schon erwähnt, die eiserne Tür bei 
der Explosionskammer. Andere besonders merkbare 
Wirkungen übt der Rückschlag nicht aus. 

„ 

Fig. 15. Nachschwaden aus dem Schachte d" " . 

von mehreren Metern. Der Rückschlag öffnet die eiserne 
Tür bei der Explosionskammer, schließt die Tür beim 
Fahrschachte d zu, und frische Wetter strömen sodann 
mit großer Heftigkeit durch den Fahrschacht c und den 

VI. Ergebnisse der bisherigen Versuche. 

Mit wenigen Ausnahmen sind alle Versuche in 
ruhenden Wettern gemacht worden. Die W ettergeschwin
digkeit bei den Versuchen im bewegten \V etterstrom 
betrug bloß 0·5 m in der Sekunde, war demnach un
bedeutend; nach Inbetriebsetzung der neuen \Vetter
maschine wird es jedoch möglich sein, die Untersuchungen 
auch in Wetterströmen von größerer Geschwindigkeit 
vorzunehmen. 

Da aber die Versuche noch nicht beendet sind, so 
können im folgenden die ty11ischen Ergebnisse nur ganz 
kurz angeführt werden. 
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A) Explosionen bei Dynamitzündungen ohne 
Anwesenheit von Schlagwettern. 

Freihängende Dynamitpatronen bis 300 g 
ohne Anwesenheit von Kohlenstaub in derKammer 
gezündet, erzeugen Flammenlängen von weniger als einem 
Meter, da auf den Zündhölzchen im Stollen keine Flammen
wirkungen beobachtet worden sind. 

Ein bei diesen Explosionen erzieltes Indikator
diagramm ist aus der Figur 16 ersichtlich. Wagrecht 
sind die Zeiten in Sekunden, senkrecht die betreffenden 
Drücke in Atmosphären abzulesen. Die Druckkurve 
Weist einen sehr unruhigen Verlauf auf, der auf die 
durch den momentanen Explosionsdruck verursachten 
Vibrationen der Feder des Indikators zurückzuführen 
Bein dürfte. Der Kolben des Indikators wird durch den 
momentanen Explosionsdruck jedenfalls über die diesem 
Druck wirklich entsprechende Höhe heraufgeschleudert und 
dann unter die atmosphärische Linie gedrückt, obzwar 
kein Vakuum eintritt. Die Explosionsdauer ist zweifelsohne 

Fig. 16. 
Druckdiagramm bei einer Dynamitexplosion ohne Kohlenstaub. 

kürzer als die im Diagramm ersichtliche Schwingungs
dauer der Indikatorfeder und sie dürfte annähernd der 
Zeitdauer der ersten vV ellenl!l.nge entsprechen, während 
die anderen nach und nach sich verlaufenden Wellen 
durch die Ausschwingungen der Indikatorfeder verursacht 
Werden. Immerhin kann der Höchstdruck annähernd mit 
1-3 at, die Explosionsdauer mit etwa 0·015 Sekunden an
genommen werden. 

Zündungen von Dynamitladungen von 150 bis 
350 g aus dem Mörser in der Kammer bei An
Wes enheit von Kohlenstaub in Mengen bis 6 kg in 
der Explosionskammer verursachten keine Kohlenstaub
explosionen. Der Kohlenstaub war bei diesen Versuchen 
allerdings ziemlich feucht (Wassergehalt 4·5°1o) und grob 
(19·4% Rückstand am Sieb von 1160 Maschen auf den 
Quadratzentimeter). 

3 
Das gleiche negative Ergebnis lieferten auch 200g bis 

h 00 g zur Explosion gebrachte Dynamitpatronen frei
f ängend im offenen Stollen, 4 7 m von der Kammer ent-
~rnt. Die aufgestreute Kohlenstaubmenge betrug 12·5 kg, 
~~e Feuchtigkeit des Staubes 2 °lo und der Siebrückstand 

15°/0 bei einem 1160maschigen Sieb. 

Freihängende Dynamitladungen in der staub
erfül 1 ten Explosionskammer gezündet. 

Diese Versuche sind meist mit trockenem Staub 
von 0·7 4 °lo bis 1 ·02 °1o Feuchtigkeit und einem Rück
stand von 0·740/o bis 26'60/o am 1160maschigen, be
ziehungsweise 25'7 °1o bis 71 ·8 °1o am 3480maschigen 
Sieb vorgenommen worden. 

Nur in der Kammer aufgewirbelter Kohlenstaub von 
7 kg ergab Flammenlängen bis 16 m. Wird Kohlenstaub 
(bis 13kg) außer in der Kammer auch noch in der Fort
setzung im Stollen auf eine Länge von 10 m gestreut, 
verlängert sich die Explosionsflamme bis 37 111. Die Be
streuung des Stollens mit Kohlenstaub (bis 30 kg) bis 
zum zweiten Zerstäubungsrad in 4 7·8 m unter gleich
zeitiger Aufwirbelung des Staubes daselbst und in der 
Kammer erzeugt im Stollen Flammen bis 106 m Länge 
und es schlagen beim Mundloch des Fahrschachtes d 
Flammen auf mehrere Meter heraus. 

Staubstreuungen in Mengen bis 32·5 kg von der 
Kammer bis 90 m und Staubaufwirbelungen in der Kammer 
und bei den Zerstäubern in 4 7·8 m und 88·2 m ver
ursachen im Stollen Flammenlängen bis 124 111, im Fahr
schacht d bis 24 m. 

Eine bei Staubstreuungen bis zu 90 m Länge er
zielte Explosion mit einer Flammenlänge von 118 m ist in 
Fig. 1 7 (Taf. III) veranschaulicht. Das bei dieser Explosion 
in der Kammer aufgenommene Druckdiagramm ist in 
Figur 18 abgebildet und unterscheidet sich nicht wesent
lich von dem Diagramm bei einer Dynamitexplosion bei 
Abwesenheit von Kohlenstaub. Der Höchstdruck beträgt 
1 ·38 at, die Druckdauer 0·013 Sekunden. Der angeführte 
Druck entspricht jedoch keineswegs der durch die Kohlen
staubexplosion herbeigeführten Pressung, sondern vielmehr 
dem durch die Dynamitexplosion hervorgerufenen Druck. 
Der Indikator befindet sich bloß etwa 1·5111 von den 
explodierenden Dynamitpatronen, welche somit die Druck
wirkungen der nachfolgenden Kohlenstaubexplosion wesent
lich beeinflußten. Ob die im Diagramm nach 0·20 Se
kunden eintretende nochmalige Erhebung der Druckkurve 
über die atmosphärische Linie auf die nachfolgende 
Kohlenstaubzündung in größerer Entfernung von der 
Kammer oder auf Zufälligkeiten zurückzuführen ist, konnte 
bisher nicht festgestellt werden. 

Der Druck, welchen eine reine Kohlenstaubexplosion 
verursacht, kann einwandfrei nur in größerer Entfernung 
von der Explosionskammer gemessen werden, wo er durch 
die Explosionswellen des Dynamites nicht mehr alteriert 
wird und dürfte · nur zirka 0·4 at betragen, wie den 
später besprochenen Diagrammen bei Kohlenstaubzündungen 
durch Schwarzpulverschüsse zu entnehmen ist. 

Der Fahrschacht d kürzt jedenfalls alle Flammen
längen, welche über denselben reichen, ab, da eine jede 
solche Explosion die den Stollen abschließende Tür des 
Fahrschachtes öffnet und dadurch eine Teilung der 
Flamme einerseits in den Stollen, andrerseits in den 
Fahrschacht erfolgt. Es werden daher, um eine Flammen
teilung zu verhindern, die späteren Ve1suche, welche 
einem zweiten Bericht vorbehalten sind, bei eingehängter 
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und verriegelter Tür des Fahrschachtes d vorgenommen 
werden. 

Bemerkenswert ist es, daß die Flammen selbst bei 
den größten Explosionen in die nächst dem Fahrschachte d 

0·2 

___ I_ 
O·' 

0·6 

befindliche Sackstrecke nur höchstens 4 m weit eindringen, 
während sie durch den Fahrschacht d 24 111 weit 
gehen. Die kurze Sackstrecke wirkt jedenfalls als Puffer, 
indem die Luft aus derselben nicht entweichen kann und 

O·l 

L 
0·3 

:::L. 

O·? 0"762 

Fig. 18. Druckdiagramm zum Versuch Nr. 154. 
Die ganze Diagrammlänge 760 mm, Umfangsgeschwindigkeit der Indikatortrommel 880 mm per 1 s. 

die Explosionsflamme somit einen Widerstand vorfindet, 
wogegen die Luft durch den Fahrschacht d mit der 
Flamme getrieben wird, ohne Widerstand zu finden. 

Die nachfolgende Zusammenstellung enthält die Er· 
gebnisse der besprochenen typischen Versuche. 

Kohlenstaubexplosionen bei Dynamitzllndung ohne Anwesenheit von Schlagwettern. 

--- -----··· --------------- - ---
Kohlenstaub 

Ladung 

1 
Feinheit 

Feuchtig· 

~faschen 1 Rückstand keit Menge 1 Strenung 
Art g per ·~ °lo 

kg 1 m 
cm1 

1 o 1 

i 

Im Mörser in der Hi0-360 1160 19"4 4•5 r 6 nur in der 
Kammer. Kammer 

Freihängend 
in 47 m vor der 200-300 1160 1"16 2 12·5 von 30m bis 64m 

Kammer. 

7 nur in der 
Kammer 

in der Kammer 
13 und auf 10 m im 

Stollen 

Freihängend in 1160 0•74-26·6 in der Kammer 
150-300 0·74-1·02 30 und auf 47·8m der Kammer. 26·7-71·81 3400 im Stollen 

in der Kammer 
32·5 und auf 90 m im 

1 1 

1 
Stollen 

' i 1 ' 1 

--------

Flammonlängo 

übor die 
gesamte Streuung 

m m 

keine Flamme 

dto. 

16 16 

37 27 

106 58·2 

124 34 

i 

Anmerkung 

Stollen feucht. 

dto. 

Die Flammenlänge übe r 
r die Streuung kürze 

wegen der Flammen 
teilung in dem Fahr 

schacht. 
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B) Kohlenstaubexplosionen bei Schwarzpulver
zündungen ohne Anwesenheit von Schlagwettern. 

Alle Schüsse sind aus dem Mörser, daher ausblasend, 
bei 300 g Pulverladung abgegeben worden. 

Bei Zündungen aus der Kammer bei verschiedenen 
Kohlenstaubstreuungen sind die nachfolgend beschriebenen 
Flammenlängen erzielt worden: 

Bei Aufwirbelung des Staubes (2 1/ 2 kg) nur in der 
Kammer sind Flammenlängen bis zu 15 m gemessen 
worden, welche sich bis zu 30 m verlängerten, wenn Staub
streuungen (10 kg) auch im Stollen auf eine Länge von 
etwa 5 m vorgenommen worden sind. Bei Staubauf
wirbelungen (14 kg Gesamtstaub) mit den Zerstäubern 
in der Kammer und in 4 7·8 m reichte die Flamme bis 
auf 92 m und bei weiterer Aufwirbelung auch in 88·2 m 
(30 kg Gesamtstaub) bis auf 14 7 m. Der Kohlenstaub 
h_atte bei diesen r Versuchen 0·8 °lo bis 1 ·55 °1o Feuch
tigkeit, 10 °lo Asche und hinterließ auf einem 3480ma
schigen Sieb zirka 5 °lo bis 18 °lo Rückstand. 

Eine Kohlenstaubexplosion mit 147 m Flammenlänge 
ist in Figur 19 (Taf. III) dargestellt, eine Explosion 
bei welcher eine Flammenlänge von 118111 konstatiert 
wurde, ist in Figur 20a (Taf. III) abgebildet; das dabei 
aufgenommene Druckdiagramm ist aus Figur 20b zu 
entnehmen. 

Dieses sowie alle anderen Diagramme, welche bei 
durch Schwarzpulverschüsse verursachten Kohlenstaub
explosionen aufgenom!p.en worden sind, unterscheiden sich 
wesentlich von den durch Explosionen freihängender 
Dynamitpatronen erzeugten Diagrammen. Die Druck
kurve erreicht bei ersteren selten 0·6 at und fällt 
nicht unter die atmosphärische Linie, dagegen ist die 
Druckdauer bedeutend länger als bei den durch Dynamit 
verursachten Explosionen, meist mehrere Zehntel Sekunden. 
Der Grund des Unterschiedes im Verlaufe der Druck
kurven bei Kohlenstaubexplosionen, die durch Dynamit 
und durch Schwarzpulver hervorgerufen werden, hängt 
mit der verschiedenen Brisanz dieser Sprengstoffe zu-
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Fig. 20b. Druckdiagramm zum Versuch Nr. 163. 

Die ganze Diagrammlänge 590 mm, Umfangsgeschwindigkeit der Indikatortrommel 440 mm per 1 s. 

sammen, welche auf die Indikatorfeder ganz ungleiche 
Wirkungen ausübt. Beim Diagramm der Figur 20b 
entspricht die Höhe der ersten ·welle dem Exploii!ions
druck der Pulverexplosion, die Höhe der anderen Weilen 
Wahrscheinlich schon dem Explosionsdruck der Staub
explosionen, der zirka 0·4 at betragen dürfte. · 

Bei den kiinftigen Versuchen werden, wie bereits 
erwähnt, die Druckkurven in verschiedenen Entfernungen 
von der Explosionskammer gemessen, also auch an Stellen, 
an denen eine Beeinflussung des Staubexplosionsdruckes 
durch den Sprengstoffexplosionsdrnck nicht mehr statt
findet. Wir hoffen auf diese \Veise einwandfreie Druck
beobachtungen zu erhalten. 

Ausblasende Schwarzpulverschüsse in 20 m Ent
~ernung von der Explosionskammer, aus einem auf der 

0hle liegenden Mörser abgegeben, haben bei Staub
~ufwirbelungen in 4 7·8 m und Streuungen beiderseits der 

Chnßstelle (insgesamt 13 kg von 0 m bis 54 m) ver-

schiedene Flammenlängen erzeugt, je nachdem gegen den 
Mundlochschacht oder gegen die Kammer geschossen 
wurde. Im ersteren Falle waren die Flammen in der 
Schußrichtung bis 27 m, in der entgegengesetzten Richtung 
bloß bis 2 m lang, im zweiten Falle in der Schußrichtung 
bis 7 m, gegen dieselbe bis 27 m. Die Versuche fanden 
teilweise im ruhenden \Vetterstrom (bei geschlossener 
Kammertür), teils im bewegten Wetterstrom (bei offener 
Kammertür) statt. Es folgt daraus, daß die Flammen
ausbreitungen gegen den offenen Stollen stets größer sind als 
gegen das mit der Kammer abgeschlossene Stollenende 
ohne Rücksicht darauf, ob die Explosion im ruhenden 
oder bewegten Wetterstrom sich ereignete. Die Figur 21 
(Taf. III) veranschaulicht eine Explosion mit 21 m 
Flammenlänge bei 8 kg Kohlenstaub wie sie beim V ersuch 
Nr. 118 stattfand. 

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Zusammen
stellung über die Versuche bei Schwarzpulverzündungen. 
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Kohlenstaubexplosionen bei Schwarzpolverzttndungen ohne Anwesenheit von Kohlenstaub. 

Kohlenstaub 
Ladong ·------~-----~-----~----------

Feinheit 1 

Flammenlänge 

Feuchtig
keit .. 

·• ===A=r=t ==:=;=' ==g=~=J\1=1=~=!e=n='!;=R=ü=ck=0/:=ta=n=d=;ol ='==,==c;=·-~--·-c~ 
1 ! ' 2·5 ! 

Menge 
kg 

Streuung 
ni 

1 

ühor die 
gesamte Streuung 

1n 1n 

Anmerkung 

15 15 
Im Mörser in der 

Kammer. 
1 10 
1 14 

nur in der 
Kammer 

0-5 
0-47"8 
0-88·2 

30 25 

300 3480 ! 0-18 o·88-1'65 1 30 
92 44"2 
147 55•8 

l
i oiebl über die Flammenlänge in der 

Schußrichtung max. 7m, 
gegen dieselbe 27 m. 

1 Im Mörser in 20 m 
von der Kammer. 

1 

13 
1 

U-54 31 Streooo2 2e-
reltbl 

C) Einfluß der Beschaffenhf'it des Kohlen
staubes auf dessen Explosionsfähigkeit und auf 

die Länge der Exp los io n sflamrn e. 

Von der Menge und Verteilungsart des Kohlenstaubes 
abgesehen, ist auf dessen Explosionsfähigkeit und auf die 
Länge der Explosionsflamme Beschaffenheit von Einfluß. 
Den allergrößten Einfluß übt die Feuchtigkeit des Kohlen
staubes aus. Bei Feuchtigkeitsgehalten von 2·2 ° / 0 bis 
4·5 °/0 konnten selbst bei den feinsten Staubsorten, 
sowohl bei ausblasenden oder freien Dynamit.als auch bei 
ausblasenden Schwarzpulverschüssen nur verhältnismäßig 
kleine Explosionen mit kurzen Flammen erzielt werden, 
wogegen bei Feuchtigkeitsmengen von 0·7 ° /0 bis 1 ·7 °lo 
selbst bei gröberen Staubsorten bei Staubstreuungen von 
88·2 m Länge, Flammenlängen bis 147 m beobachtet 
werden konnten. Es werden in dieser Richtung demnächst 
systematische Versuche bei gleichen Verhältnissen mit 
einem und demselben Staub von verschiedenen Feuchtig
keitsgehalten unternommen, um den Einfluß derselben 
auf die Explosionsfähigkeit und Flammen länge möglichst 
ziffermäßig feststellen zu können. 

D) Einfluß von Wasserschleiern, nassen Zonen 
und Gesteinsstaub auf Kohlenstaubexplosionen. 

Die diesbezüglichen Versuche sind in der Weise 
erfolgt, daß zunächst die Flammenlängen bei Explosionen 
ohne Einschaltung von Wasserschleiern, bzw. nassen 
Zonen festgesetzt und anschließend daran unter gleichen 
Verhältnissen die Flammenlängen bei Verwendung von 
Wasserschleiern und nassen Zonen gemessen wurden. 

Wasserschleier 10 m bis 15 m von der Kammer 
entfernt, schneiden bei kleinen Explosionen (Flammen
längen bis 24 n1) die Flammen ab, bei größeren Ex
plosionen (Flammenlängen bis 135 m) bewirken diese 
\Vasserschleier oft bedeutende bis 30m betragende Flammen
kürzungen. 

Nasse Zonen bewirken unter Umständen ebenfalls 
ganz bedeutende Flammenkürzungen, was durch zahlreiche 
Versuche, namentlich jedoch durch die folgende Be
obachtung bewiesen worden ist: 

Im Frühjahr 1909, nach der Schneeschmelze, war 
der ganze Stollen infolge der von obertags eindringenden 
Schneewässer ziemlich feucht. Es sind Staubstreuungen 

von 42 kg Staub auf eine Länge von 90 m erfolgt und 
Aufwirbelungen auf allen Zerstäubern bewirkten eine 
feine Susper.dierung des Staubes in der Luft. Die Feuch
tigkeit des Staubes betrug bloß 0·96 ° / 0 , der Rückstand 
auf einem 1160 maschigen Sieb 1·4°/0 , auf einem 3480 
maschigen Sieb 18 °, 0 . Bei trockenem Stollen wurden 
bei diesen Verhältnissen Flammenlängen bis 14 7 111 er
zielt, wogegen die durch die Feuchtigkeit des Stollens 
hergestellte natürliche nasse Zone die Flammenlängen auf 
34 m beschränkte. 

In der Figur 22 (Taf. III) sind die Ergebnisse des 
Versuches Nr. 39 abgebildet. Die Staubzone war 45m 
lang, der \Vasserschleier, ein Kegelschleier, befand sich 
in 15111 Entfernung von der Kammer und schnitt die 
Flamme, welche sonst bis 25 m lang war, glatt ab. 

Die Figur 23a (Taf. III) veranschaulicht den Versuch 
Nr. 127, bei welchem Kohlenstaub ohne Anwendung von 
Wasserschleiern zur Explosion gebracht worden ist, 
während in Figur 23 b (Taf. III) ein Versuch mit dem· 
selben Staub, jedoch mit Einschaltung von Wasserschleiern 
dargestellt erscheint. Es wurden in beiden Fällen 12 kg 
ein- und desselben Kohlenstaubes auf eine Länge von 
54 m gestreut und in der Kammer sowie in 47·8 m 
aufgewirbelt. Die Flammenlänge, welche ohne Wasser
schleier 40 m betrug, wurde bei Einschaltung von Wasser
schleiern in 10 und 17 m auf 25 m gekürzt. 

In der Figur 24 a (Taf. III) ist der Versuch Nr. 162, 
in der Figur 24b (Taf. III) der Versuch Nr. 163 
(Wasserschleier und nasse Zone) abgebildet. 

In beiden Fällen betrug die Länge der Kohlenstaub
zone 54 m und es waren außerdem in der Kammer in 
4 7·8 m und in 90 m je eine Staubwirbelzone eingeschaltet. 
Der Staub hatte bloß 0·91 °lo Feuchtigkeit und hinterließ 
auf einem Sieb' von 3480 Maschen pro 1 c111 2 3·8°/0 

Rückstand. Beim ersten Versuch (ohne Wasserschleier 
und nasse Zonen) erreichte die Flamme eine Länge von 
135 m, schlug also noch 45 m über die zweite Staub
wirbelzone. Bei Einschaltung eines Flächenschleiers in 
64m von der Kammer entfernt und Benetzung der Stöße 
des Stollens von 64 m bis 85 m erreichte die Flammenlänge 
bloß 105 m. Die Flamme ging also wohl durch die 
21 m lange nasse Zone durch, wurde aber um 30 m 
verkürzt. Wäre bei diesem Versuch anschließend an den 
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letzten Staubzerstäuber eine weitere Staubstreuung vor
handen, so hätte sich die Explosion zweifelsohne weiter 
fortgepflanzt und die nasse Zone hlltte keinen Einfluß 
ausgeiibt. 

Bei den folgenden Versuchen werden die nassen Zonen 
sukzessive verlängert werden, um einen Hrenzwert zu 
finden, bei dem die Flamme durch die nasse Zone be
stimmt erstickt wird. 

Nach den bisherigen Versuchen zu schließen, 
müssen bei ruhenden \Vettern die nassen Zonen, 
11111 wirksam zu sein, mindestens eine Länge von 
60 m besitzen, bei bewegtem Vletterstrom 
jedoch, je nach der Wettergeschwindigkeit be-

deutend länger sein. Versuche nach dieser 
Richtung sind im Gange. 

Mit Gesteinsstaub als Mittel gegen die Fort
pflanzung von Kohlenstaubexplosionen konnten bisher nur 
wenige Versuche durchgeführt werden; ein merkbarer 
Einfluß auf die Explosionsflamme wurde vorderhand nicht 
beobachtet. 

\Veitere Versuche bezüglich des Einflusses anderer 
Momente auf die Explosionsfähigkeit des Kohlenstaubes 
und der \Virkung nasser Zonen, \Vasserschleier und von 
Gesteinsstaub werden fortgesetzt und in einem zweiten 
Bericht bekanntgegeben werden. 

Belastungsausgleich bei Fördermaschinen und Walzwerken. 
Vortrag, gehalten von Oberingenieur Josef BlllZek der Österreichischen Siemens-Schuckert-Werke in der Fachgruppe für Berg

und Hiitteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines in Wien am 4. März 1909. 
<Fortsetzung von S. 642.) 

F. 
Um diese Anschaffungkosten bei elektrischem An

trieb zu verringern, ging man in einzelnen Fällen, wo 
es die örtlichen Verhältnisse zuließen, daran, die 
Schwungradausgleichmaschinen, bzw. die Zwischen
maschinen überhaupt, durch welche die Anlagekosten 
bedeutend erhöht werden, und der Wirkungsgrad ver
mindert wird, durch geeignete Ausgestaltung der Primär
stationen zu ersetzen. 

Dies ist in der Weise möglich, daß man die Anlaß
dynamo mit der Kraftmaschine der Primärstation 
Jn1ppclt und den Belastungsausgleich durch eine 
Akkumulatorenbatterie oder ein separat angetriebenes 
Schwungrad bmvirken läßt, insbesondere wenn die 
Kraftmaschine wegen eventueller anderer gleichzeitiger 
Antriebe in der Tourenzahl nicht schwanken darf oder 
indem man die Ausgleichsschwungmasse mit der Anlaß
dynamo und Kraftmaschine direkt kuppelt, was dann 

Fig. 19. 
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möglich ist, wenn das Konstanthalten der Tourenzahl 
der primären Kraftmaschine nicht erforderlich ist, somit 
behufs Laden und Entladen der Schwungmassen größere 
Tourcnschwankungen zugelassen werden können. 

Geeignete Beispiele werden uns dies niiher er
läutern und es kann für die Maschinen ersterer J\ rt die 
von den Siemens-Schuckert-\Verken ausgdührte Fürder· 
anlage der Kaliwerke Friedrichshall A.-G. in Sehnde 
bei Hannover als typische Ausführung gelten. 

Einrichtung zur Beeinflussung eines Stromkreis in Abhängigkeit 
von der Leistung eines Gleichstrommotors. 

J~.A 

Fig. 20. 

Dieselbe ist nach dem D. R. P. des Ingenieur Karl 
Iffland in Dortmund mit Ergänzungen für 'die Regu
lierung des Belastungsausgleiches durch eine Puffer
batterie nach einem Patente der Siemens-Schuckert
Werke ausgeführt und arbeitet ohne Anwendung von 
Schwungradumformern, indem die Anlaßdynamo mit 
der Dampfmaschine der Primärstation direkt gekuppelt 
ist. Die Primärmaschine ist mit keinen besonderen 
Schwungmassen für den Belastungsausgleich versehen, 

läuft also ohne wesentliche Tourenvariationen, wobei 
der Belastungsausgleich 1lurch Pinc Akkumulaton•n
ballerie besorgt wi nl. 

Wir können also von einer gleich anderen Betriebs
motoren an die Zentrale angeschlossenen Förder
maschine nicht mehr sprechen, sondern die Primär
slation (Fig. 19) bildet hier zugleich einen Teil der 
Förderanlage. 

Es sind zwei Tandemverlmnd-Dampfmaschincn, 
eine von 900 PS, die andere von 450 PS effektiv rnr
handen, deren jede in direkter Kupplung einen Dreh
stromgenerator für die Stromversorgung anderweitiger 
Motoren antreibt. Zwischen beiden Dampfmaschinen, 
deren Kurbelwcllenachse in eine Gerade füllt, ist ein 
Doppelmaschinensatz, bcslchen<l aus zwei <lleichslrom
Nebenschlußmaschincn, eingesetzt, wclch!'s rnitlels leicht 
lösbarer Kupplungen mit der einen oder der anderen 
Dampfmaschine gekuppelt werden kann. Die eine der 
Gleichstrommaschinen ist die Anlaßdynamo für die 
Fördermaschine durch deren Spannungsveränderung der 

; Belastungsausgleich der Fördermaschine FRIEDRICHSHALL. 

t30 PS 

16 

830 PS 

E!liEHGIEl'ERWIAL'?.bo PS 
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38 8 72 
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Fig. 21. 
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130 PS 
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16 38 8 

Fördermotor in Leonardscher Schaltung wie bei Ilgner
Anlagen gesteuert wird, während die andere Dynamo 
den Belaslungsausgleich zu bewirken hat. 

Das vereinfachte Schaltungsschema der Anlage 
stellt die österreichische Patentschrift dar (Fig. 20). 
M ist der Fördermotor, der durch Spannungsänderung 
der Anlaßdynamo A gesteuert wird, T ist die antrei
bende Dampfmaschine, auf deren Kurbelwelle nebst 
dem Drehstromgenerator und der Anlaßdynamo auch 
die Puffermaschine P sitzt, zu welcher parallel eine 
Akkumulatorenbatterie B liegt. Um bei hohem Energie
verbrauch des FördermotorsdieBatterie zum Entladen zu 
bringen, bei geringem Energieverbrauch hingegen selbe 
zu laden, ist ein Hilfsgenerator G angeordnet, welcher 
vom Fördermotor direkt oder durch eine Übersetzung 
angetrieben wird, sich somit jeweilig mit einer Touren
zahl bewegt, die annähernd jener der Fördergeschwin
digkeit proportional ist. 

Das Feld dieses Hilfsgenerators hingegen liegt an 
einem Nebenschluß im Ankerstromkreise des Förder-
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motors und ist daher vom jeweiligen Ankerstrom, bzw. 
Dri~hmomcnt, somit auch vom Seilzuge abhängig. 

Die Klcm111enspa11nu11g des Hilfsgenerators ergibt 
dann ei1w11 dPm Produkte aus Fönlc·rgc,.;chwindigkeit 
und Seilzug jeweilig annühernd proportionalen Wert 
und wird dazu lwniilzt, das Fehl dt•r Pufferdynamo und 
damit au!'h ihn• Spannung zu ,·eränderu, wodurch ohne 

Anderung der Tourenzahl der Pufferdynamo und Anlaß
maschine, bzw. der Dampfmaschine, die Pufferbatterie 
zur Wirkung gebracht wird. 

Fig. ~1 veranschaulicht den llelastungsausgleich. 
Die Diagramme slellen den Energieverbrauch der Anlaß
dynamo inklusive Verluste dar, die horizontale Linie 
den sich aus den Diagrammen ergebenden mi ltleren 

Fig. 22. 

Wert, mit welchem die Dampfmaschine belastet wird. 
Zu diesem kommen smrnhl die Verluste in der Puffc>r
maschine und Batterie, als auch die Erregerenergie 
noch hinzu. 

DaJ3 die Pufferdynamo P \\·cchsel wt>isl' als Gene
rator und Motor arbeiten muß, ist durch die Anforde
rungen des Belastungsausgleiches bedingt. 

Die Förde1maschine selbst (Fig. 22) ist aliil Koepe
maschine mit Unterseil gebaut, hat 6 m Treibscheiben
durchmesser und fördert eine Nutzlast rnn 3000 kg 

in vier Hunden mit 10 m maximaler Geschwindigkeit. 
Die Sehachttiefe ist gegenwärtig 500, später 900 m. 

Damit man auch mit der Pufferbatterie allein, 
wenn beide Dampfmaschinen still stehen, einige Auf
züge mit verringerter Geschwindigkeit ausführen kann, 
ist am Steuerbock ein Sperrmagnet vorgesehen, welcher 
das Auslegen des Steuerhebels bei gelösten Kupplungen 
zwischen den beiden Gleichstrommaschinen und den 
Dampfmaschinen nur im beschränkten Maße gestattet. 

(Schluß folgt.) 

~ur Kritik Dr. Ingenieur Ferdinand Hagemanns über die freitragbaren Atmungsapparate 
in seinem Buche „Bergmännisches Rettungs- und Feuerschutzwesen in der Praxis und 

im Lichte der Bergpolizeiverordnungen Deutschlands und Österreichs." 
Von Ingenieur Gustav Ryba, k. k. Bergverwalter, Brüx. 

(Fortsetzung von S. 545.) 

B. Nachteile des Aerolits. 1 Ad 1. Als ein Nachteil des Apparates wird 
. Zu den von Dr. Hagemann angeführten Nach-1 Vorhandensein von Schneebildungen innerhalb 

teilen des Aerolits seien folgende Ausführungen gebracht. Apparates angeführt, welche zu Verstopfungen 

das 
des 
des 
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letzteren und so zu einer Gefährdung des Rettungs
mannes führen können. 

Diese Schneebildungen enstehen aus der Kohlen
säure und dem Wasserdampfe der Ausatmungsluft, die 
beim Passieren des kalten Diagonalrohres durch Ge
frieren aus derselben ausgeschieden werden. In gleicher 
Weise, wie die Dauer der Benützungsmöglichkeit des 
Apparates beschränkt ist, ebenso ist auch die hier 
in Betracht kommende Schneemenge, die sich in dieser 
Zeit im Inneren des Apparates abscheiden kann, 
beschrlinkt. Diese Schneemenge, welche sich aus den 
Ausatmungsprodukten im Apparate bilden kann, läßt 
sich nun ohne weiteres berechnen. Um jedoch bei der 
Konstruktion der Type 1908 in dieser Beziehung ganz 
sicher zu gehen, wurden nach dieser Richtung hin Ver
suche ausgeführt und nach deren Ergebnis die Durch
gangsquerschnitte für die Ausatmungsgase einfach derart 
reichlich vergrößert, daß ein Verlegen derselben durch 
den ausgeschiedenen Schnee direkt unmöglich wird. Daß 
hiedurch diesem Anstande tatsächlich abgeholfen wurde, 
beweist der Umstand, daß bei der neuen Type 1908 
der Reinigungsschieber des Diagonalrohres gänzlich ent
fallen konnte. 

Hiedurch wurde die als bedenklich angesehene 
Schneebildung vollkommen unschädlich gemacht, so daß 
sie nicht als Nachteil, sondern nur als Vorteil angesehen 
werden muß, da hiedurch die Kohlensäure und die 
Feuchtigkeit der Ausatmungsluft ausgeschieden und so
mit eine Verunreinigung derselben vollständig verhindert 
wird, was Dr. Hagemann sowohl im Punkte 3 der 
Vorteile auf Seite 138 als auch im vorletzten Absatze 
auf Seite 143 als Vorteil des Aerolits anerkennt und 
worauf noch später, bei der Besprechung des Punktes 4 b 
zurückgekommen werden soll. 

Dr. Hagemann sagt zum Schlusse des Punktes 1 
auf Seite 140: nes muß getrachtet werden, gefahr
bringende Schneebildungen innerhalb des Aerolits gänzlich 
zu vermeiden; dann entfällt naturgemäß auch die 
Reinigungsvorrichtung. \Vie zu ersehen, ist dieser Ein
wurf bei der Type 1908 hinfällig. 

Ad 2. Auch die unter Punkt 2 erwähnte Schnee
bildung an der Oberfläche des Aerolits, besonders an· 
allen seinen Metallteilen, wodurch infolge der niedrigen 
Temperaturen bei Berührung mit ihnen unangenehme 
Verbrennungen der menschlichen Haut entstehen 
können, ist ganz unbedenklich. Eine tatsächliche Ver
brennung der menschlichen Haut ist meines Wissens bis 
jetzt noch nirgends vorgekommen. Eine Berührung der 
kalten Metallteile ist strenge genommen nur mit der 
Hand möglich; nun wird man dies jedoch sehr bald 
gewahr und entfernt gewiß sehr rasch die Hand, wobei 
noch bemerkt werden muß, daß diejenigen Partien der 
Handfläche, mit denen man die Konstruktionsteile be
rühren kann, ziemlich abgehärtet sind - ganz besonders 
beim Arbeiter - und daß eine Beschädigung überhaupt 
erst bei längerer Dauer des Kontaktes erfolgen 
kann. 

Es besitzen übrigens nur die ersten Aerolite der 
Type 1906 die in Betracht kommenden Teile aus Me
tall, während bei den späteren Ausführungen durchwegs 
F i b r e material hiezu verwendet wurde. 

Ad 3. Als ein weiterer Nachteil des Apparates 
wird die niedrige Temperatur der Einatmungs
luft von etwa + 5° C erhoben. 

Der Verfasser hat im Aerolit selbst geatmet und 
sieht - in Übereinstimmung mit anderen - die kühle 
Atmungsluft nicht als einen Nachteil, sondern nur als 
einen Vorteil des Apparates an. Gegenüber der Angabe 
von + 5° C sei angeführt, daß bei einem V ersuche am 
Gisela-Schachte des Brüxer Revieres, und zwar am 
23. Juli 1907 in Gegenwart einer Kommission die Tem
peratur in der Maske zu Beginn der Übung mit + 10° C 
und am Schlusse derselben mit + 14° C konstatiert 
wurde, so daß ein Mittelwert von + 12·1° C resultiert, 
der auch mit den Beobachtungen an anderen Orten -
am k. k. Julius III und im Ostrauer Revier - gut 
übereinstimmt. 

Selbst bei einer Temperatur der Einatmungsluft 
von bloß + 5° C kann das Einatmen derselben doch 
nicht als für die menschlichen Atmungsorgane als nieht 
unbedenklich bezeichnet werden, da wir doch im Winter 
Luft von -10° C, -20° C und darunter einatmen. 
Auch das Einatmen von Luft mit bloß + 5° C Tem
peratur in einer Umgebung von höherer Temperatur 
kann nicht bedenklich erscheinen. 

Ad 4. Daß die flüssige Luft die Eigenschaft hat, 
schnell zu verdampfen und dieser Umstand deren prak
tischer Benützung etwas hindernd im Wege ist, steht 
außer Zweüel. Es ist jedoch nicht anzunehmen, daß 
jemand ernstlich an die Möglichkeit denkt, die Ver
wendung des Aerolits unter den, den Berechnungen auf 
Seite 140/141 zugrunde gelegten Verhältnissen über
haupt nur in Erwägung zu ziehen. Es ist doch ganz 
selbstverständlich, daß eine günstige Bezugsmöglichkeit 
von flüssiger Luft die Hauptbedingung für die Ein
führung des Aerolits ist. Wo aus einer benachbarten 
oder gar eigenen Verß.üssigungsanlage flüssige Luft 
leicht zu erhalten ist, ist der Aerolit unstreitig ein 
sehr brauchbarer Apparat. Wo flüssige Luft nicht znr 
Verfügung steht, kommt der Aerolit eben nicht in Be
tracht und ist selbstverständlich gleich von Haus aus 
nicht daran zu denken, für einen kurrenten Gebrauch 
des Aerolits flüssige Luft auf eine Entfernung, wie 
Berlin-Herne - rund 500km - beziehen zu wollen. 

Nach vorstehendem ist an eine Benützung des 
Aerolits nur dort zu denken, wo eine Zentral
Rettungssta tion mit einer eigenen Luft ver· 
flüssigungsanlage besteht. Es entfällt dann sofort 
der Verdampfungsverlust während des Transportes, der 
je nach der Länge oder besser gesagt nach der Dauer 
des Transportes verschieden ausfällt und von Dr. Hage
mann für die Entfernung Berlin-Herne mit 21 °1o er· 
mittelt wurde. In diesem Falle kann dann auch nicht 
mit dem Bezugspreise von 5 Mark pro Liter mehr 2·5 
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Mark Transportkosten, sondern nur mit den Gestehungs
kosten von 40 Pfennig pro Liter gerechnet werden. 

Ad 4a. Dr. Hagemann berechnet auf Seite 141 
die Kosten für 1 kg der flüssigen Luft, welche vom 
Rettungsmanne in verdampftem Zustande tatsächlich ein
geatmet wird, wie folgt: 

Wie bereits bekannt, beträgt der Transportver
lust auf die Distanz Berlin-Herne 21°/0 des von Berlin 
abgegangenen Quantums. Hiezu kommt ein weiterer 
Verdampfungsverlust von 20·20/o beim Umfüllen der 
flüssigen Luft aus dem Transportgefäß in den Apparat. 
Außerdem kann nicht die gesamte im Apparat befind
liche Luft für Atmungszwecke ausgenützt werden, da 
nach Angabe Dr. Hagemanns bei einem Rückstande 
von 13 °1o im Apparate oder 7·9°/0 der von Berlin zum 
Versande gebrachten Menge der Apparat nicht mehr 
die zur andstandslosen Atmung erforderliche Atmungs
menge liefert. 

Dr. Hagemann rechnet somit bei der Verwendung 
von flüssiger Luft mit einem Gesamtverlust von 21 ·O + 
20·2 + 7·9 = 49·1 oder rund 500/o. 

Für 1 kg im Apparat tatsächlich zur Verdampfung ge
langender Luft wäre somit nach Dr. Hagemann eine 
ursprüngliche Menge von 1kg+50% von 11.~g = 1·5 kg 
erforderlich. Zu dem Bezugspreise von M 5·- pro kg 
k~mmt noch die Fracht per M 2·5 pro 1 kg dazu, somit 
eme Apparatfüllung von 1 kg nach Dr. Hagemann auf 
1·5 X 7·5 = M11·25 zu stehen käme. Diese Berechnung 
ist, strenge genommen, nicht ganz richtig. Es stellt das 
im Apparate effektiv zur Verdampfung kommende 
Quantum pro 1 kg nur den 50°fo igen Rückstand der 
ursprünglichen Menge vor. Man gelangt dann zu einer 
effektiven Anfangsmenge von 2 kg und es resultiert somit 
eine Ausgabe von 2 X 7·5 = M 15'-, wobei aber noch 
der unter den Vorteilen erwähnte Abdampfverlust 
von 33% nicht berücksichtigt erscheint. 

Dieser Betrag von M11·25 bzw. M15·- entspricht 
nun den Tatsachen nicht und bedarf entschieden einer 
Richtigstellung. 

Zunächst entfällt nach früheren Ausführungen der 
Transportverlust pro 21·0%, da ja an einen Bezug 
von flüssiger Luft auf Entfernungen von 500 km gleich 
eingangs nicht zu denken ist. 

Gegen den Verdampfungsverlust von rund 
20 ° / 0 bei der Überfüllung der flüssigen Luft aus dem 
Transportgefäß in den Apparat ist nichts einzuwenden. 

Dr. Hagemann rechnet weiters noch mit einem 
Unbenützbaren Apparatrückstand von rund 8°/0 . 

Hiezu muß bemerkt werden, daß bei den Regenerations
apparaten mit Benützung des gasförmigen Sauer
stoffes, genau genommen, auch ein unbenützbarer 
Flaschenrückstand vorhanden ist. Denn wenn die 
Spannung des Sauerstoffes in den Flaschen auf die Be
triebsspannung der Düse 6 at bei den W estfaliatypen, bzw. 
7 at beim Drll.gerapparat sinkt, denen bei einem Vo
lumen von 2 l für die Doppelflasche 12 bzw. 14 l 
Sauerstoff oder 5·0 bzw. 5-83 °lo des Gesamtsauerstoff
vorrates entsprechen, so muß auch die normale Zirku-

lationsmenge von 58 bis 64 Minutenlitern und hiemit 
auch die normale Benützungsfähigkeit des Apparates 
abnehmen, daher sobald der Druck in den Flaschen unter 
das oben angegebene Maß von 6 bis 7 at sinkt, der 
Apparat eigentlich auch nicht mehr normal benützungs
fähig ist und die restliche Sauerstoffmenge gleichfalls 
preisgegeben erscheint. 

Wenn man daher gerecht sein will, so da1:f man 
auch beim Aerolit diesen unbenützbaren Rückstand an 
Atmungsnahrung 11icht in Anschlag bringen, da man 
ja auch die Apparate mit gasförmigem Sauerstoff nicht 
bis zur völligen Erschöpfung ihres Sauerstoffvorrates als 
normal benützungsfähig ansehen kann und der Sauerstoff
rest von 12 bis 14 l eigentlich auch verloren geht, da 
man ja die Apparatbenützung von da ab nicht unter
bricht. 

Es bleibt somit nur der Verdampfungsverlust übrig, 
der bei der Umfüllung der flüssigen Luft aus dem 
Aufbewahrungsgefäß in den Apparat entsteht und der 
rund 20°./0 beträgt; es ergibt sich daher ein Gesamtver
lust von nur 200/o gegen rund 500/o bei Dr. Hage
mann, wobei der Abdampfverlust pro 33°/0 noch nicht 
berücksichtigt erscheint. Es sind somit für 1 kg im 
Apparate effektiv zur Verdampfung und Einatmung ge
langender flüssiger Luft nur 1 kg + 200/o von 1 kg= 1 ·2 kg 
flüssige Luft in Rechnung zu setzen, u. zw. nach der 
flrsten günstigeren Auffassung, während nach der 
zweiten Annahme diese Menge sich auf 1·25 kg erhöht., 
da ja diese Menge pro 1 kg nur als der 80 °1o ige 
Rest (100- 200/o Verlust) des ursprünglichen Quantums 
aufzufassen ist. 1 : 0·8 = 1 ·25. 

Es können nach früheren Ausführungen auch nicht 
M7·50 pro k_q flüssiger Luft, sondern M0·40 in 
Rechnung gesetzt werden, somit für eine tatsächlich zur 
Verdampfung kommende Apparatfüllnng von 1·2 kg bzw. 
1 ·25 kg flüssiger Luft nur 1 ·2 X 0·40 = .ilf0·48 oder 
K0·58 bzw. 1·25 X 0·40 = M0·50 oder K0·60 an 
Materialkosten entfallen. 

Ad 4b. Dr. Hagemann sagt, daß je nach der 
wechselnden Temperatur der den Aerolit umgebenden 
Außenluft, je nach dem Grade der Füllung sowie nach 
dem wechselnden Luftdruck der Aerolit verschieden ar
beiten wird. Alle diese Einflüsse zusammengenommen 
können zwar die Verdampfung der flüssigen Luft an und 
für sich mehr oder weniger heftig im Apparate einsetzen 
und vor sich gehen lassen, sie werden aber nie imstande 
sein, zu verhindern, daß die verdampfende Menge 
:flüssiger Luft dem Gewichte nach jede Minute immer 
geringer wird. 

Trotz sehr ausführlicher Behandlung der obstehenden 
Umstände und trotz Einrangierung des Ganzen unter die 
Abteilung "Nachteile" gelingt es jedoch nicht, hieraus 
einen Nachteil für den Aerolit zu konstruieren, denn die 
Schlußfolgerungen auf Seite 145 ergeben, daß, trotz
dem das Volumen der aus der flüssigen Luft durch Ver
dampfung sich entwickelnden Atmosphäre von Minute zu 
Minute geringer wird, die Verdampfungsprodukte den
noch infolge des mit fortschreitender Verdampfung 
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fallenden Stickstoffgehalte und steigenden Sauerstoff
gehalt (durch den höheren Siedepunkt des Stickstoffes be
gründet) stets annähernd die gleiche Anzahl Liter 
Sauerstoff enthalten, so daß der Rettungsmann mit dem 
Aerolit wirklich schwere Arbeiten vollbringen 
kann und selbst bei sehr anstrengen den Arbeits-
1 eist u nge n keine Atembeschwerden verspürt. Atem
beschwerden beobachtete Dr. Hagemann erst dann, 
wenn dem Atmungsapparate weniger als 20 bis 25 l Gas 
pro Minute entströmten, so daß man im Aerolit mit der 
halben· Zirkulationsmenge der Sauerstoff-Rettungsapparate 
(50 bis 60 Minutenliter) das Auslangen findet. Diese 
Erscheinung erklärt sich einesteils durch den hohen 
Sauerstoffgehalt der Verdampfungsprodukte und 
andernteils durch das vollstä11dige Fehlen der 
Kohlensäure in der Einatmungsluft, was hier dem 
Aerolit als Vorteil angerechnet wird, während im 
Punkte 1 auf Seite 139 die Schneebildungen im Diagonal
rohr, welche doch nur ein Entfernen der Kohlensäure vor
stellen, als ein Nachteil angerechnet wurden. 

Die von Dr. Hagemann angeblich gemachte Be
obachtung, daß die pro Minute verdampfte Menge 
flüssiger Luft mit der Zunahme der Benützungsdauer 
abnimmt, deckt sich nicht mit den im Ostrauer Reviere 
gemachten \Vahrnehmungen. 

Es ist wohl richtig, daß die Gasentwicklung nach 
der Füllung des Apparates eine intensivere ist; dies 
hängt jedoch damit zusammen, daß der ganze Apparat, 
besonders die Asbestfüllung die Eigenwärme abgibt. So
bald aber eine gleichmäßige Abkühlung des . .\.pparat
innern erfolgt ist, was nach kurzer Zeit der Fall ist, 
geht die Verdampfung gleichmäßig vor sich und wird 
dieselbe nur durch die Wll.rme der Ausatmungsluft be
einflußt. Es wurden im Ostrauer Reviere Parallelver
suche angestellt, in der Weise, daß die Verdampfung 

bei einem gefüllten Apparat ohne Benützung und bei 
einem zweiten mit Atmung beobachtet wurde, wobei 
sich vollkommen deutlich der Einfluß der Ausatmung 
erkennen ließ. 

Die Ausführungen auf Seite 143 über die Zu
sammensetzung der Verdampfungsprodukte der flüssigen 
Luft basieren auf der Benützung einer normal ver
flüssigten Luft, sind daher unzutreffend, da, wie bereits 
an anderer Stelle erwähnt, nur sauerstoffreiche flüssige 
Luft mit mehr als 65°/11 Sauerstoff in Frage kommt, 
die nach dem Einfüllen so wenig Stickstoff besitzt, daß 
dessen Vorhandensein für den weiteren Verlauf der 
Verdampfung ohne jeden Belang ist. 

Desgleichen wird die Verdampfung der flüssigen 
Luft von der Temperatur der den Apparat umgebenden 
Außenluft nur ganz minimal beeinflußt. Dr. Hage
mann benützte, wie bereits bekannt, die Type 1906, 
die zwecks Isolierung des Verdampfungsbehälters noch 
Filz verwendete, während die Type 1908 eine Iso
lierung aus Eider-Dunenfedern (Flaumfedern von der 
Eidergans) besitzt, die eine vorzügliche Isolation be
wirken. Ganz abgesehen von der Isolation des Behälters, 
welche noch durch die aus der Feuchtigkeit der Außen
luft abgeschiedene Schneeumhüllung unterstützt wird, 
ist der Unterschied in der Temperatur des Apparat
inneren und der Umgebung doch ein derartig großer, 
daß Schwankungen in der Temperatur der letzteren 
diese Differenz doch nur um wenige Prozente zu 11.ndern 
vermögen. 

Nach Angabe des Ingenieur Suess haben tatsächlich 
auch diverse in Rauchkammern bei verhältnismäßig hohen 
Temperaturen vorgenommene Atmungsversuche keine 
merkliche Verkürzung der Benützungsdauer der Apparate 
ergeben. (Fortsetzung folgt). 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr, 34.704. - üustaf Waldemar Lundberg in Tjernäs 

und Anders Gustaf Holmberg in Länggrufvan - (Schweden). -
.Magnetischer Erzscheider. - Vorliegende Erfindung bezieht 

sich auf einen magnetischen Erzscheider, der mit einem in 
einer Rinne für das aufgeschlämmte Erz geführten Riemen 
versehen ist, gegen welchen die Erzteilchen von längs des 
Riemens angeordneten Elektromagnetgruppen aus Vertiefungen 

1 

der Rinne unterhalb der Magnete angezogen und in Vertiefungen 
unterhalb der Zwischenräume der lllagnetgruppen abgegeben 
werden. Der Erfindung gemäß wird eine wirksamere Trennung 

der Erz- und Gangteilchen dadurch 
erreicht, daß die Ve„tiefungen mit Spül
röhren versehen sind, von denen diejenigen 
Spülröh1·en, welche in die Ve„tiefu11ge11 
unterhalb der Magnetgruppen 1·eichen, 
am Riemen oder an den Erzpartikeln 
befindliche Gangart abspülen und herab
gefallene Gangm·t gegen die .Abfitisse de1· 
erwäh.nten Vertiefungen spülen, während 
die Öffnungen der Spiilröhren, die in 
den V erti'.efungen unterhalb der Zwischen
räume zwischen den Elektromagnetgruppen 
sich befinden, abwärts gel'ichtet sind, 
um die in den Ve1·tiefu11ge11 gesammelten 
Erz- und Gangteilchen aufzuschlämnum, 
zum Zweck, ei'.ne wirksame Trennung der 
Erz- und Gangteilchm zu bewirken. 1 be-

z~ichnet die Trüberinne, an deren Enden sich je eine geneigte 
Emlauf- und eine Auslaufrinne 2, 3 anschließen. Der Riemen 4 ist 
als endloses Band ausgebildet, das über die Riemenscheibe 5 
an den Enden der Rinne 1 geführt ist und sich auf seitlich 
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d~r Rinne befestigte Leisten 7 stiitzt. Der untere Teil des 
Riemens schließt, wie ersichtlich, einen Zwischenraum mit 
~em Boden der Rinne ein und bewegt sich entweder im oder 
uber dem Wasser. 6 bezeichnet die Elektromagnete, die im 
gezeigten Fall in vier hintereinander angebrachte Gruppen I, 
II, III und IY geteilt und nahe dem unteren Teile 4 des Riemens 
angeordnet sind. Im Boden der Rinne ist sowohl vor der 
e~sten l\lagnetgruppe I wie zwischen jeder Magnetgruppe je 
eme Vertiefung 8 vorgesehen. In die Vertiefungen reichen 
seitlich Spiilrohre 9, dazu dienend, die am Riemen haftenden 
Erzteilchen von Gangartteilchen durch Abspiilen zu befreien. 
In die Vertiefung 8 reichen auch Spülrohre 10 mit schräg 
~o.ch abwärts gerichteten Diisen 11 zum Aufschlämmen von 
in die Vertiefungen herabgefallenen Erz- und Gangteilchen. 
In der Rinne ist außerdem unterhalb jeder Elektromagnet
gruppe eine Vertiefung 12 angebracht, die seitlich .~rweitert 
und mit einem Abfluß in Form einer verstellbaren Uberfalls
rinne 13 versehen ist, dazu dienend, Wasser mit aufgeschlämmten 
Gangteilchen abzuleiten. Von der Seite der Rinne 1 führt 
in. die Vertiefung 12 ein Spiilrohr 14, dazu dienend, am 
Riemen oder an den Erzteilchen eventuell befindliche Gangart 
abzuspiilen. Die fein pulverisierte Trübe aus Erz und Gang-

ßig . .2. 

ni:t in Wasser aufgeschliimmt, wird durch die Rinne 2 in die 
H~nne 1 eingeführt und an der ersten Vertiefung 8 der Ein
wirkung von Wasserstrahlen aus dem Rohr 10 ausgesetzt, 
welche die Trübe noch inniger aufschlämmen. Unterhalb der 
e~sten Magnetgruppe I werden die Erzteilchen gegen den 
Riemen angezogen und gegen diesen gedrückt und mitgenommen. 
Es ist indessen selbstverständlich, daß irgend eine Gangart 
a~ Riemen und an den Erzteilchen anhaftet. Das Spühlrohr 14 
dient zum Wegspülen dieser Gangteilchen, wobei letztere mit 
~en in der Rinne zurückgebliebenen gangteilchen in die Ver
tiefungen 12 sinken und durch die Uber.fallsrinne 13 in eine 
A.~flußrinne 16 gelangen. Trotzdem wird ein Teil der Gang
~1lchen entweder zwischen den Erzteilchen oder zwischen 
etzteren und dem Riemen festgehalten, weshalb eine Fort-

setzung der Scheidung erforderlich ist. Zwischen den Elektro
magnetgruppen I und II sind weitere Vertiefungen 8 vor
~esehen, in welchen mittels der Rohre 10 eine Aufschlämmung 

er vom Riemen herabfallenden Erzteilchen erfolgt. Letztere 
~elangen in die Vertiefungen 8 dadurch, daß sie am .Riemen 
:ber den Vertiefungen entmagnetisiert und gleichzeitig durch 
. as Spülrohr 9 vom Riemen herabgespült werden, worauf 
in der nächsten Vertiefung 12 unterhalb der Elej!:troma.gnet
i~uppe II wieder eine Anziehung der Erzteilchen gegen den 
d 1~men stattfindet. Diese Vorgänge wiederholen sich bei der 
ritten und vierten Elektromagnetgruppe, so daß das Erz bei 

dem gezeigten Scheider viermal nacheinander dem Scheide
vollgang unterworfen wird. Das Rohr 9 spült schließlich die 
V.0 kommen reinen Erzteilchen vom Riemen in die Abfluß
nnne 3 ab. 

F Nr. 34.713. - Societ~ Electro-MHallurgique Fran<;aise in 
l' roges (Isere, Frankreich). - Verfahren zur Herstellung 
Gon .koblenstoffreiem, geschmolzenem Eisen. - Will man 
V uße1sen oder Stahl nach den bekannten metallurgischen 
ID ~f fo.hren durch Oxydation raffinieren, um nutzbares Eisen 
le~ geringstem Kohlenstoffgehalt zu gewinnen, so wird 
0. zterer nur bis zu einer gewissen Grenze, z. B. bis auf 
}I °:'-0·050/ 0 erniedrigt. Würde man solches oyxdhältiges 

e all, so wie es ist, in eine Ingotform gießen, so würde 

man wahrnehmen, daß es aufwallt oder steigt, kurzum, daß es 
nach dem Gießen nicht ruhig bleibt. Diese Erscheinung rührt 
hauptsächlich von der Konzentration der Bestandteile: Eisen
oxyd und Kohlenstoff her, die unter Gasentwicklung aufeinander 
einwirken. Kühlt sich das geschmolzene Metall ab, so erfolgt 
eine Ausscheidung von Ferritkristallen und die fliissige lllasse, 
welche eine Art lllutterlauge darstellt, reichert sich an fremden 
Bestandteilen, besonders Kohlenstoff, an. Wenn die Konzen
tration dieser Bestandteile geniigend groß geworden ist, so 
finden die früher durch die Verdünnung begrenzten Reaktionen 
neuerdings statt. In ähnlicher Weise findet durch physikalisch~ 
oder andere Vorgäng~ die Austreibung 1ler okkludierten Gase 
statt, die nicht aus Kohlenoxyd bestehen; wird in . einem 
gegebenen Zeitpunkte, der infolge der Erstarrungsvorgänge 
um so rascher erreicht wird, je mehr sich das l\letall dem 
Eisen niihert, das Austreiben unm.<Jglich, so findet dauerndes 
Einschließen statt, was vielfache Ubelstände mit sich bringt. 
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist nun ein Verfahren 
zur Herstellung von entkohltem geschmolzenen Eisen (entkohltes 
Flußeisen), d. h. von Flußeisen, welches nur noch äußer.;t geringe 
Mengen Kohlenstoff, wie z. B. O·Ol-0·020/ 0 enthält, so daß es 
praktisch genommen als kohlenstoffrei betrachtet werden kann. 
Dieses Yeif alwen besteht i111 wesentlichen da1"i11, daß man den sehr 
wenig gekohlten, beispielsweise noch O 05-o·04°/0 Kohlenstoff 
enthaltenden, nicht desoxydierten extraweichen Stahl syste
matisch bis zum teilweisen ode1· vollstiindigen Erstarren oder 
selbst so weit, bis die },fasse eine niedrigei·e als die Erstarrungs
tempemtur erreicht hat, abkühlt 1111d die genannte Masse 
dann neuerdings erhitzt und zum Schmelzen bringt. Zufolge 
der teilweisen oder vollständigen Erstarrung findet die Bildung 
von Ferritkristallen statt und die Bildung dieser Kristalle 
bewirkt eine Anreicherung des noch tliissig gebliebenen 
Anteiles des Bades von Kohlenstoff; das in dem Bade vorhandene 
Eisenoxyd reagiert nun mit dem Kohlenstoff und wenn man 
das Bad beobachtet, so bemerkt man bald an einem, bald an 
einem anderen Punkte der Oberfläche desselben das Hervor
schießen von Flammenzungen, die nichts anderes sind als 
mehr oder weniger mit den im Bade okkludierten Gasen 
gemengtes Kohlenoxyd, welches an der Luft verbrennt. In 
dem Augenblicke, in welchem die Oberfläche des Bades 
erstarrt ist, verhindert sie das Hervortreten dieser Flammen
zungen, aber im Inneren der Masse kann sich fortges~tzt 
Kohlenoxyd bilden, welches da.selbst eingeschlossen bleibt. 
Erhitzt man das Metall wieder, um es neuerdings zu schmelzeu, 
so kann man das Entweichen des Kohlenoxyds und das 
neuerliche Auftreten von Flammenzungen bemerken. Im 
allgemeinen arbeitet man behufs Durchführung des den 
Erfindungsgegenstand bildenden Verfahrens in cinein elektri
schen Stahlerzeugungsofen, in welchem das l\letall jeglicher 
Kohlung entzogen werd1·n kann, z. B. in dem Ofen gemäß 
dem Patent Nr. 7335. Der elektrische Stahlerzeugungsofen 
ist zu dieser Arbeit ganz besonders geeignet und gestattet 
überdies sehr leicht solche Abänderungen durchzuführen, die 
in bezug auf Raschheit und Kontinuität oder Diskontinuität 
des Abkühlens oder Wiedererhitzens nützlich erscheinen können . 
Ist einmal das geschmolzene Eisen von Kohlenstoff befreit, 
dann kann man es, so wie es ist, d. h. mit seinem Gehalt an 
einer gewissen lllenge Oxyd gießen. Man kann es in Ingot
formen oder sonstige Formen gießen und es bleibt nach dem 
Gießen ruhig, unter der Bedingung, daß es nicht mit Kohlen
stoffteilchen in Berührung kommt. Gießt man in gußeiserne 
Ingotformen, so ist es empfehlenswert, diese vorher mit einem 
kohlenstoffreien Überzug zu bedecken, der die unmittelbare 
Berührung des Metalls mit dem Gußeisen hindert. Das so 
erhaltene neue Metall eignet sieh zur Herstellung von 
geschmiedeten, gewalzten oder gegossenen Stücken aus reinem 
Eisen, welche vorteilhaft beim Bau elektrischer oder mechanischer 
Vorrichtungen Verwendung finden können. Man kann auch, 
wenn das Metall einmal entkohlt ist, dasselbe durch kohlen
stoffreie Zuzätze entoxydieren, z. B. vermittels .Aluminium 
und man erhält so ein entkohltes und entoxydiertes Metall, 
welches gleiehfalls zu den vorhin erwähnten Verwendungs
arten geeignet ist. 
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Literatur. 
Starkstromtechnik. Taschenbuch für Elektrotechniker, 

herausgegeben von E. v. Rziha, beh. aut. Maschineningenieur, 
Wien, und J. S eidmer, Generalsekretär des elektrotechnischen 
Vereines, Wien. Mit 602 Textabbildungen. Verlag von 
Wilhelm Ernst & Söhne, Berlin. Lieferung 2, nur als Fort
setzung zu Lieferung t erhältlich, Preis M 12·50. 

In Nr. 21 der „Osterr. Ztschr. f. B.- u. Httw." hatten 
wir anläßlich des Erscheinens der Lif)ferung 1 dieses Werk 
freudigst begrüßt; die Hoffnungen, die wir damals gehegt, ~ind 
nunmehr mit der vorliegenden Lieferung 2 voll erfüllt worden. 

Die Lieferung 2 enthält vor 11.llern llie für den Elektro
techniker besonders wichtigen Abschnitte über Dynamomaschinen, 
Leitungsnetze, Beleuchtung, Kra.ftiibertragung, Bahnen und 
Elektrochemie und außerdem einen Abschnitt über Gesetze und 
Verordnungen. 

Ein besonderes Kapitel ist den elektrischen Antrieben in Berg
und Hllttenwerken gewidmet, und es erscheinen insbesouders 
diP. elektrischen Schachtfördermaschinen, Walzenstraßenbetriebe 

und die für den Hllttenbetrieb so wichtigen elektrischen Krane 
eingehend behandelt. 

Im Abschnitt liber Dynamomaschinen sind die ebenfalls 
für den Kranbetrieb, insbesondt•rs die für den elektrischen 
Bohrbetrieb zu hoher Bedeutung gekommenen Einphasen· 
Wechselstrouunotoren einer grllndlichen Betrachtung unterzogen. 

Aus dem reichen Inhalte der Lieferung 2 sei nur noch 
herausgegriffen, daß im Kapitel über elektrische Beleuchtung 
die modernen llletallfadenlampen ausreichend gewürdigt er
scheinen, im Kapitel über elektrische Bahnen die moderne 
Kettenoberleitung für Schnellbahnen und das aluminothermische 
Verfahren zur Schienenschweißung behandelt sind und das 
Kapitel iiber Elektrochemie nicht nur für den Chemiker, sondern 
auch für den Hüttenmann viel \V ertvolles bietet. 

ßeide Lieferungen des Handbuches zus11.mmen bilden ein 
im Inhalte abgerundetes Ganzes, ein höchst brauchbares Hilfs· 
und Nachschlagebuch nicht nur für den Starkstromtechniker 
selbst, sondern überhaupt fl\r jeden Techniker, der in seinem 
Wirkungskreis mit elektrotechnischen Einrichtungen in Be-
rührung kommt. W. W. 

Vereins-Mitteilungen. 

Berg- und hüttenmännischer Verein für Steiermark und Kärnten. 

Einladung 
zur 

General- und Wanderversammlung in Leoben am 12. September 1909. 

Programm: 
Am 11. September: Um 8 Uhr abends, Begrüßungsabend im großen Saale des Hotel „Gärner". - Am 12. September: 

Um '/, 10 Uhr vormittags, Generalversammlung im städtischen Rathaussaale mit nachstehender 

Tagesordnung: 
1. Eröffnung der Versammlung durch den Vereinspräsidenten. 
2. Verlesung des Tätigkeitsberichtes über die Vereinsjahre 1907 und 1908. 
3. Anträge: a) des Zentralausschusses; b) der Mitglieder. 

(Anträge der Mitglieder wollen bis späteRtens 8. September der Vereinsleitung der Sektion Leoben mitgeteilt werden.) 
4. Vorträge: Bisher angemeldet: Oberingenieur llloser (Vordernberg) ttber "Bohren mit Druckluft am Erzberge". 

Um 1 Uhr gemeinsames Mittagessen im Hotel „Gärner". - Nachmittags zwangslose Austliige in die Umgebung Leobcns. 

Am 13. September: Ausflug in llie Veitsch zur Besichtigung der Veitscher lllagnesitwerke. (Anmeldungen hiezu sind wegen 
der nötigen Wagenbestellung an die Sektion Leoben bis 6. September zu richten.) 

Angehörige der Vereinsmitglieder und Gäste sind bei allen geselligen Veranstaltungen herzlich willkommen! 

Leoben, im August 1909. Der Vereinspräsident: 
Prof. Yiktor Waltl. 

Berg- und hüttenmännischer Verein in Mähr.-Ostrau. 
Protokoll der am Samstag den 17. April 1909 statt

gefundenen Ausschußsitzung. 

Anwesend: Der Vereinsobmann Herr k. k. Berg
rat und Zentraldirektor Dr. August Fillunger; die 
Ausschußmitglieder: Revierbergamtsvorstand, k. k. Ober
bergkommissll.r von Aggermann, Berginspektor Hybner, 
Berginspektor Popper, Oberingenieur Pusch und Ober
ingenieur Dekanovsky; die Ersatzmänner: Oberingenieur 
Bernhart und Oberingenieur Rieger. 

Entschuldigt: K. k. Oberbergrat Dr. Mayer und 
Oberingenieur Lendl. 

Tagesordnung: l. Behandlung des Einlaufes. 
2. Angelegenheit des Kalenders "Hornik". 3. Diversa. 

Ad 1. Das k. k. Handelsministerium ersucht um 
Namhaftmachung eines Mitgliedes in den Industrierat. 
Es wird Herr k. k. Oberbergrat Dr. Mayer vorgeschlagen 
und nominiert. - Oberingenieur W. Cervinka erklärt 
sich bereit, an der Redaktion des Kalenders "Hornik 1910" 
teilzunehmen. Wird dankend zur Kenntnis genommen. 

Österreichischer Verband für Materialprüfungen der 
Technik in Wien sendet eine Einladung zur zweiten Verbands
versammlung am 30. Jänner 1909. Wird zur Kenntnis 
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genommen. - Verein für die bergbaulichen Interessen 
im Oberbergamtsbezirke Dortmund dankt für die Mit
teilung unseres neugewählten Ausschusses und für die 
rasche und energische Stellungnahme gegen den Artikel 
im „ Österreichischen Volkswirt" bezüg·lich der Radboder 
Katastrophe. W'ird zur Kenntnis genommen. - Betriebs
leiterverband Mähr.-Ostrau erklärt sich mit der Resolution 
in Angelegenheit Radbod vollkommen solidarisch und 
dankt für die Wahrung der bergmännischen Kollegialität 
und Ehre. Zur Kenntnis genommen. - Berginspektorat 
der k. k. priv. K. F. N. B. in Mähr.-Ostrau dankt für 
die Anteilnahme anläßlich des Ablebens des Oberingenieurs 
Melichar. Wird zur Kenntnis genommen. - Ständige 
Delegation des fünften österreichischen Ingenieur- und 
Architektentages in Wien beabsichtigt ein Verzeichnis 
österreichischer Ingenieure zu verfassen und ersucht daher 
um diesbezügliche Angaben bis 15. Juni 1909. Dem 
Ansuchen wird willfahrt werden und wird zu diesem 
Behufe an alle Mitglieder des Vereines ein Auszug aus 
diesem Schreiben versendet werden. - Die „ Montanistische 
Rundschau" Wien ersucht um ein fütgliederverzeiclmis. 
Wird eingesandt werden. - Der Österreichische Ingenieur
und Anhitektenverein in Wien verständigt von der Wahl 
des Herrn k. k. Oberbaurates K. Hohenegg zum Vorstande. 
Wird zur Kenntnis genommen und beschlossen, denselben 
zur Wahl zu beglückwünschen. - Prof. Dr. Eduard 
S u e ß, Wien, gibt Termin und Titel seines im Berg- und 
hüttenmännischen Verein abzuhaltenden Vortrages bekannt. 
Wird zur Kenntnis genommen und an alle Mitglieder 
mittels Postkarte bekanntgegeben. - Ingenieur Kurt 
S eh w arz, Direktor der Sauerstoffwerke in Wien, erklärt 
sich bereit, am 27. März c. im Vereine einen Vortrag 
abzuhalten. Da zu diesem Zeitpunkte bereits der Vortrag 
des Herrn Professors Dr. S u e ß angesetzt erscheint, wird 
beschlossen, Herrn Ingenieur Schwarz zu ersuchen, 
eineu andern Termin wählen zu wollen. - Der Verein 
österreichischer Chemiker in Wien sendet den Chemiker
schematismus. Dankend zur Kenntnis genommen. Wird 
der Vereinsbibliothek einverleibt werden. - Die Ständige 
Delegation des fünften österreichischen Ingenieur- und 
Architektentages in Wien ersucht, wo immer möglich zu
gunsten des Realgymnasiums neue Type IIIA •Propaganda 
zu machen. Die Vorlage an das Plenum wird beschlossen. 
- Der k. k. Minister für öffentliche Arbeiten Doktor 
Ing. August Ritt dankt für die Glückwünsche anläßlich 
seines Amtsantrittes. Zur Kenntnis genommen. - Die 
nichtdeutschen Hörer an der montanistischen Hochschule 
in PHbram senden eine Resolution gegen die geplante 
Verlegung der Hochschule. Zur Kenntnis genommen. 
- Professoren, Adjunkten, Dozenten und Assistenten 
der k. k. montanistischen Hochschule in Pfibram erklären 
sich in einer Zusatzresolution damit vollinhaltlich ein
verstanden. Zur Kenntnis genommen. - Die Geologische 
Gesellschaft in Wien ladet zum Beitritt ein. Über Antrag 
des Obmannes wird der Verein als solcher beitreten. -
Die Sektion Leoben des Berg- und hüttenmännischen Vereines 
für Steiermark und Kärnten sendet einen Bericht iiber den 
derzeitigen Stand der von ihr angeregten Bildung eines 

fachlichen Zentralvereines, bzw. einer Fachzeitschrift, und 
ladet zu einer zu Pfingsten nach Wien einzuberufenden 
Delegiertenversammlung ein, zu der von jedem Vereine 
Vertreter zu entsenden sind. Die Teilnahme wird be
schlossen, zuerst wird der Sektion der Antrag gestellt 
werden, es möge die Anzahl der Delegierten in einem 
gewissen Verhältnisse zu der Mitgliederzahl der einzelnen 
Vereine bestimmt werden. - Der Österreichische Ingenieur
und Architektenverein in \Vien übermittelt auch eine 
Preisaufgabe (elektrotechnisch) zwecks eventueller Be
teiligung an der Konkurrenz. Dem Vereinsmitgliede 
Herrn Dr. Ing. Ha v 1 i c e k abgetreten. - Der k. k. 
Minister für öffentliche Arbeiten sendet die Mitteilung, 
daß das Vereinsmitglied, Herr k. k. Oberbergrat Doktor 
Johann Mayer dem Vorschlage des Vereines gemäß in 
den Industierat berufen wurde. Zur Kenntnis genommen, 
Empfang bestätigt. - K. k. Bergrat Erich Mladek in 
Dombrau erklärt sielt über diesbezügliches Ansuchen 
bereit, zu einem noch später namhaft zu machenden 
Termine einen Vortrag im Vereine abhalten zu wollen. 
\Vird dankend zur Kenntnis genommen. - Der Montanverein 
für Böhmen in Prag sendet das Protokoll der Ausschuß
sitzung vom 7. April 1~09 und eine Abschrift der Ein
gabe an das k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten 
die Abänderung des Berggesetzes betreffend. Wird zur 
Kenntnis genommen. - Deutscher Ingenieurverein in 
Brünn gibt teilweise Neuwahlen der Vereinsleitung bekannt. 
Zur Kenntnis genommen. - Technischer Klub in Innsbruck, 
Montanistischer Klub für die Bergreviere Teplitz, Brüx 
und Komotau, Technischer Klub in Salzburg dasselbe. 
Der Troppauer Ingenieur- und Technikerverein meldet das 
Ableben des Vereinsmitgliedes Herrn Ing .. Jakobi. Zur 
Kenntnis genommen, Kondolenz beschlossen. - Berg
ingenieur Stipanitz, Poln.-Ostrau, meldet das Ableben 
seines Vaters, des Herrn Oberbergverwalters d. R. Moritz 
Stipanitz. Zur Kenntnis genommen, Kondolenz wird 
eingesandt werden. - Vereinigtes Brüx-Dux-Oberleuthen
dorfer Bergrevier sendet Bericht über die Tätigkeit der 
Reviervertretung im Jahre 1908. Zur Kenntnis ge
nommen. - Buchhandlung Rud. Papauschek in Mähr.
Ostrau sendet fünf geologische Zeitschriften zwecks Aus
wahl zum Bezuge. Es wurde beschlossen, die Verhand
lungen der k. k. geologischen Reichsanstalt zu abonnieren. 

Ad 2. Nunmehr gelangte die Angelegenheit des 
Kalenders Hornik 1910 zur Verhandlung. Es wurde 
dessen Auflage, wie im Vorjahre, mit 4000 Exemplaren 
bei einer eventuellen Option von weiteren 500 Exemplaren 
beschlossen und sollen zur Offertabgabe betreffs Druck
legung die Firmen Julius Kittl in Mähr.-Ostrau und die 
erste genossenschafrliche Stein- und Buchdruckerei in 
Poln.-Ostrau aufgefordert werden. Als Schlußtermin 
wurde der 5. Mai 1909 festgesetzt. Zur Redigierung 
des Kalenders wurde ein Kalenderredaktionskomitee kon
stituiert, dem folgende Herren angehören: Oberingenieur 
Cervinka, Berginspektor Popper, Oberingenieur 
Dekanovsky und Oberingenieur Lendl. 

Ad 3. Herr Oberingenieur Rieger beantragt, der 
Berg- ~nd hi\tten1Jlän~s~he Verein möge im Einverständ-
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nisse mit der Direktorenkonferenz, unter Mitwirkung und 
Subventionierung sämtlicher Gewerkschaften des Revieres, 
die einleitenden Schritte zur Neuauflage der „ Monographie 
des Ostrau-Karwiner Revieres" vornehmen. Er mo
tiviert seinen Antrag mit der Angabe, daß seit der 
Herausgabe des obgenannten \V erkes bereits ein Viertel
jahrhundert verflossen sei, auf allen dortselbst behandelten 
Gebieten Neuerungen und Anderungen eingetreten sind, 
so daß es dringend notwendig erscheine, denselben an
gemessene Rechnung zu tragen, um fremden Revieren 
eine verläßliche Handhabe zur Orientierung über die 
Verhältnisse in unserem Reviere zu bieten. Der Antrag 
wird einstimmig angenommen und beschlossen, denselben 
dem Plenum zwecks Konstituierung eines diesbezüglichen 
Komitees zu unterbreiten. 

Da sich niemand mehr zu \V orte meldet, erscheint 
das Programm erschöpft und schließt der Vorsitzende 
Herr k. k. Bergrat Dr. August Fillunger die Sitzung. 

Dz. Schriftführer: 
Josef Popper m. p. 

Dz. Obmann: 
])r. Fillunger m. p. 

Nekrologe. 
Oberingenieur Ernst Llppansky t. 

Am 18. Mai l. J. vormittags verkiindete der am Jaklo
wetzer Berg über ganz Ostrau und Umgebung dominierende 
Theresienschacht der Witkowitzer Steinkohlengruben mittels 
einer schwarzen Flagge, daß er verwaist ist. Vom l\Iunde zu 
M:unde flog die Nachricht, daß der Oberingenieur und Betriebs
leiter Herr Ernst Lippansky verschieden ist und rief in 
allen Herzen tiefe Traurigkeit hervor. Unter den Fachkollegen, 
die ihm näher standen, wirkte die traurige Botschaft ungemein 
überraschend, ja. geradezu niederschlagend, denn so mancher 

von den Fachgenossen hätte es sich sicher nicht gedacht, daß er 
den dahingeschiedenen Kollegen am 6. M:ai 1. J. bei Gelegenheit 
einer Versammlung in \Vien, welche der Zentralverein der 
österreichischen Industriellen einberufen hat, zum letzten l\Ia.le 
sieht. Von dieser Heise am selben Tag zurilckgekehrt, er
krankte Lippansky derart, daß er sofort ins Bett mußte, 
welches er nicht mehr verließ, bis er seine edle Seele in den 
Armen seiner untröstlichen Gattin aufgab. 

Durch den Tod des Oberingenieurs Ernst Lippanskf 
verlor nicht nur seine Familie einen musterhaften Gatten, 
Vater, Sohn und Bruder, sondern seine zahlreichen Freunde 
einen selten guten Kameraden, die Gewerkschaft einen ihrer 
besten Beamten und die ganze Belegschaft einen fürsorgenden, 
herzensguten Betriebsleiter. 

In Altendorf bei Brauensberg in l\Iähren als Guts
verwalterssohn im Jahre 1872 geboren, absolvierte der Dahin
geschiedene im Jahre 1889 die Landes- Oberrealschule in 
lllähr.-Ostrau, und widmete sich sodann den bergakademischen 
Studien in Leoben nnd Pfibram, welche er im Jahre 1893 mit 
bestem Erfolge beschloß, leistete sodann sein Freiwilligenjahr 
bei der k. u. k. Festungsartillerie in Wien ab, von wo er als 
Leutenant in der Reserve ausgemustert wurde. llit 1. No
vember 1894 als provisoriseher und 1. Jänner 1895 als defi
nitiver Ingenieurassistent von der Direktion der Witkowitzer 
Steinkohlengruben in llähr.-Ostrau aufgenommen, wurde der 
Verewigte der Betriebsleitung Karolinenschacht in llährisch
Ostrau zur Dienstleistung zugewiesen. Schon als jungen 
Assistenten gelang es Li p p ans k y die Anerkennung seiner 
Vorgesetzten und die Achtung und Liebe seiner Untergebenen 
zu erzielen. Nachdem sich Lippansky rasch die erforderliche 
Praxis in allen Zweigen unseres schwierigen Bergbaues an
geeignet hatte, wurde er im Jahre 1901 zum Betriebsleiter des 
Theresienscha.chtes in Poln.-Ostrau ernannt, wo seiner sehr 
schwierige Aufgaben harrten, die er in der glänzendsten 
Weise löste. 

Hier hatte Lippanskf reiche Gelegenheit, sein ge
diegenes Wissen anzuwenden. Nachdem schon seine zwei Vor
gänger den Anfang gemacht haben, ist es Lippanskys um
sichtiger Leitung gelungen, den alten 'l'heresienschacht in eine 
vollständig moderne Anlage ohne Betriebsstörung umzubauen 
und den Grubenbetrieb derart auszugestalten, daß die jährliche 
Förderung von 1·5 Millionen Zentner auf 2·2 Millionen Zentner 
stieg, wobei es Lip p an skf auch gelang, trotz der schwierigen 
Ablagerungsverhältnisse, größeren Entfernungen und schwächeren 
Mächtigkeiten der Flü~.e sowie bei den um etwa 20°/0 ge
stiegenen Löhnen die Okonomie des Betriebes nicht nur im 
Gleichgewichte zu erhalten, sondern dieselbe noch zu erhöhen. 

llfü gleichem Eifer betrieb Lippanskf auch die mit 
der Umgestaltung der Schachtanlage verbundenen ausgedehnten 
Hoch- und Maschinenbauten. Er teufte und mauerte sowohl 
den Förder- als auch Wetterschacht ab, führte mit Erfolg die 
maschinelle Bohr- und Schrämarbeit sowie Lokomotivförderung 
in der Grube ein; über seine Initiative wurde ein allen mo
dernen Ans11rilchen entsprechendes Mannschaftsbad erbaut und 
er sorgte auch für eine gesundheitsentsprechende Adaptierung 
der bestehenden Arbeiter- und Aufseherwohnhäuser. 

Li p p ans ky führte für die J aklowecer Grubenverhältnisse 
vorteilhafte Abbaumethoden, darunter eine von ihm stammende 
ein, deren Wesen und Erfolge er in den Fachzeitschriften ver
öffentlichte. Die Konstruktion der Grubenschweller-Fa.lz
rnaschine, die auf zahlreichen Grubenbetrieben infolge ihrer 
Zweckmäßigkeit und großem damit erzielten ökonomischen 
Erfolge zur Erzeugung der Falze in den Grubenbahnschwellern 
Eingang gefunden hat, ist eine Erfindung Li p p ans ky s. 

In der für die beiden Nachbarbetriebe Theresienschacht und 
Idaschacht für Bergleute errichteten Fortbildungsschule wirkte 
Lippansky, so weit es ihm seine freie Zeit gestattete, mit 
besonderer Vorliebe als Lehrer und im Betriebsleitervereine 
als Schriftführer, wo· er stets mit Takt und richtigem Ver
ständnis die Interessen seiner Fachkollegen vertrat. 
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Am 20. Mai 1. J. nachmittags fand das Leichenbegängnis 
des Dahingeschiedenen vom Trauerhause aus auf den Polni:;ch
Ostrauer Friedhof statt. An 1lem letzten Geleite beteiligten 
sich alle Kreise der Bevölkerung, in erster Linie seine Vor
gesetzten und Fachgenossen in einer überaus imposanten und 
ungewöhnlichen Zahl, was der beste Beweis der allgemeinen 
Beliebtheit Lipp ansky s war. Tausende der Bevölkerung der 
ganzen Umgebung bekundeten eine warme Anteilnahme an 
dem traurigen Schicksale, welches die Familie durch den un
ersetzlichen Verlust des Verblichenen erlitten hat. Xach einem 
in schlichten, tief zum Herzen gehenden, Trost spendenden 
Worten, von Herrn Oberingenieur Dekan o YS k y am offenen 
Grabe gespror.henen Nachrufe rief die ausgerückte Knappschaft 
iles Theresienschachtes ihrem unvergeßlichen Betriebsleiter den 
alten Bergmannsgruß „Glück auf" zur letzten Grubenfahrt zu. 
Aurh wir Fachgenossen schließen uns hier mit vollem Herzen 
dem letzten Abschiedsgruße: Ruhe in Frieden lieber, edler, 
charaktervoller Freund, ein unvergängliches Angedenken bleibt 
Dir gewahrt! J. H. 

Notizen. 
Internationaler Verband ffir die Materialprüfungen 

der Technik.1) Die Nr. 9 u. 10 der lllitteilungen des Ver
bandes enthalten u. a. folgende Kongreßberichte:2) Unter
suchungen über die Brinellsche Methode der Härtebestimmung. 
Von Harold Moore, B. Sc„ Woolwich-Arsenal, England. -
Untei·-Aussclmß 1 a fiir Aufstellung von i11ternatio11ale11 Liefer
bedingungen für Eisen und Stahl. Jlitteilung vom Obmann 
der Kommission I, Dr. Ing. A. v. Rieppel, Nürnberg. -
Grundlagen f17r Lieferungsbedingnisse fiir Kupfl'I". Bericht der 
Kommission.38, vorgelegt vom Präsidenten Prof. Leon G ui llet, 
Paris. - Übei· den Angri;tf des Eisens durch Wasser und 
wiisserige Lösungen. Von Prof. E. Heyn und Prof. 0. Bauer, . 
Gr.-Lichterfelde. - Ein Wort ffi1· die internationale Erfo1·schung 
von Anstrichmassen für Ei.sen und Stahl. Von J. Cr u i c k s h an k 
Smith, B. Sc„ F. C. S., London. - „Schlacke11-Einschl1isse" 
in Stahl ( Flußeise11). Yon Walter Rosenhain, Teddington. -
Schlag-Zerreißproben. Von Pierre Breuil, Paris. - T"er
gleichende statistische und dynamische Ke1·bbie!Jeprobe11. Von 
Dr. techn. A. Leon und Dr. techn. P. Ludwik, Wien. -
Bericht 1iber in der Längsrichtung normaler zylindrischer Stäbe 
durchgef1ihrte Schlagproben. Von P. Welikhow, Moskau. -
Über die einheitliche Nomenklatur von Eisen und Stahl. 
Bericht der Kommission 24, vorgelegt von Prof. Henry JI. Ho w e, 
Präsident, New-York, und Prof. Albert Sauveur, Schrift
führer, Cambridge, Massachusetts._ - Über schlitzende An
striche für Ei.sen und Stahl. Cbe1·sicht del" .Arbeiten des 
Amerikanischen Verbandes fiir Materialpriifung. Vorgelegt von 
S. S. Voorhees, Washington D. C. - Studie iiber Rostschutz
mittel f11r Metallko11struktio11e11. Von Ern. Camerman, 
Brüssel. 

Mineralvorkommen auf der Insel Elba. Die bekannten 
Pegmatitgänge der Grotta Poggi auf Elba wurden kürzlich 
von einer deutschen Gesellschaft zwecks Abbaues .der dort vor
kommenden Mineralien käuflich erworben. Die Gesellschaft 
baut hauptsächlich auf Turmalin, Berylle, Kastor und Pollux, 
Zeolithe, wie Heulandit, Foresit, ferner Feldspat, Kassiderit, 
Granat. Kürzlich wurde dort auch ein neuer Zeolith, Achiardit 
mit Namen, endeckt. Sammlern diene zur Kenntnis, daß 
~nsichtsendungen aller dieser Jlineralien von Willy Hirsch 
in Kiel, Königsweg 7, zu beziehen sind. Auch finnische Stufen, 
so besonders Skapolith, Pangasit, Klogopit, kristallisierter 
Graphit und sehr seltene Bleimineralien aus Kiirnten sind von 
dem Genannten erhältlich. E. 

, Produktion und Ertrag der Mansfelder Kupfer· und 
Silberwerke im Jahre 1908. Dem kürzlich herausgegebenen --

1) Siehe diese Ztschr. Nr. 29, S. 465. 
2) V. Kongreß Kopenhagen 7. bis 11. September 1909. 

Verwaltungsbericht der "-afansfeldschen Kupferschiefer bauenden 
Gewerkschaft" in Eisleben für das Jahr 1908 ist zu entnehmen, 
daß die schon im Vorjahre herrschenden ungünstigen Verhältnisse 
im Gegenstandsjahre noch eine erhebliche Verschle~.bterung 
erfahren haben. Hiezu trug in erster Linie der weitere Rück
gang auf dem Kupfer- und Silbermarkte bei, sodann stand 
der Kupferschieferbergbau und Hiittenbetrieb noch unter den 
Nachwirkungen des im Herbst 1907 im Zirkel-Schad1te erfolgten 
Wasserdurchbruches. Diese Kalamitäten bedingten, abgesehen 
von höheren Selbstkosten, im Vergleich zum Vorjahre einen 
Produktionsausfall an Rohkupfer von 1223 t und an Silber 
von 6745 kg. Der .Kupferpreis ging von Ende 1907 = 62 i1 
in Mitte 1908 bis auf 565/, fC zuriick, währen<l der Silberpreis 
einen Riickgang von M 76·- bis auf M 65·- erlitt. Die 
Wirkung dieser Preisriickgiinge war die, daß sich abgesehen von 
dem Verlust durch die lllinderproduktion, auf entsprechende 
Mengen im Vorjahre berechnet, allein bei Kupfer (M 68·
pro 100 kg weniger) eine Mindereinnahme von Jf 11,694.738·
ergab uncl bei Silber (M 17"23 pro Kilogramm weniger) 
eine Mindereinnahme von M 1,539.000·- zusammen also 
von M 13,233.738·- gegeniiber 1907 zu verzeichnen ist. 
Die sämtlichen Einnahmen der Knpfer8chiefer-, Berg- und 
Hiittenwerke stellten sich auf .M 31,905.181·24 !gegen 
M 48,731.263·56 im Vorjahre). Der Ertrag sämtlicher Werke 
der Gewerkschaft (Kupferschiefer-, Berg- und Hüttenwerke 
nebst allen Nebenwerken usw.) stellte sich insgesamt auf 
M S,767.243·83. Hievon kommen M 2,768.736·97 für General
unkosten, Anleihezinsen usw. in Abzug, so daß ein Rohgewinn 
von M 3,998.506·86 resultiert. Nach Vornahme verschiedener 
Abschreibungen auf Anlagewerte usw. im Gesamtbetrage 
von M 4,039.804·02 ergibt sich ein Verlust von M 41.297·16 
oder unter Berücksichtigung des Vortrages aus dem Jahre 1907 
von M 782.411·07 ein Überschuß von M 741.113·91. Auf den 
Kupferschieferrevieren wurden im Jahre 1908 insgesamt 
642.305·7 t Minern (Kupferschiefer) zu M 37·34 Selbstkosten 
pro Tonne gefördert (um 34.109 t weniger und M -·96 Selbst
kosten pro Tonne mehr als im Vorjahre). Von dieser Menge 
entfallen 514.547 t auf Schiefern und 127.758·7 t auf „giiltige 
Dachberge" (einschließlich Sand- und Nickelerze). Der Gesamt
fliicheninhalt der im .Jahre 1908 verhauenen Flözfläche beträgt 
1,37!-1.473 111~ (um 58.109 m~ weniger nls im Vorj.ahre). Zur 
Gewinnung von 1 t Minern mußten im Durcbsc~mtte 2:141112 

Fliiz verhauen werden (um O·Ol m2 mehr als im Vor]ahre). 
Auf den vier Rohhiitten'werken wurden insgesamt 647.330 t 
Schiefem und Dachberge versl'hmolzen; beim Spuren des Roh
steins wurden noch 380·7 t Sanderze zugeschlagen, so daß das 
gesamte Schmelzquantum aus eigenen Minern 647.710·7 t aus
macht. Die Rohsteinproduktion der Hütten betrug 44.lJOt 
(gegen 46.012 t im Vorjahre) uncl entfällt auf die Tonne 
Minern 68·19 kg Rohstein (gegen 67·93 kg im Vorjahre). D_as 
Metallausbringen im Rohstein betrug imGesamtclurchschmtt 
27.90 kg Kupfer und 0·154 kg Silber auf die Tonne l\linern 
(gegen 28·47, bzw. 0·155kg im Vorjahre). Der Silberh!"lt 
auf 100 kg Kupfer im Rohstein stellte sich im Gesamtdurchschm_tte 
auf 0·552 kg (gegen 0·544kg im Vorjahre). Die Gesamtproduktion 
cler Kupferraffinierhütten an Kupfer aller Art belief sich auf 
18.021·88 t (gegen 19.2.l5·51 tim Vorjahre), u. zw. bestand diese 
Proiluktion aus 16.581·98 t Mansfelder Raffinade, 1352·7 t 
Elektrolytkupfer und 87·3 t Raffinade aus fremden Pro
dukten. Bei der elektroh'tischen Raffination von silberhaltigem 
Anodenkupfer wurden schließlich noch 16.41!3·6 kg Anodenrück
stände mit 5692·34kg Silber, 1·500kg Gold und 2034kg Kupfer ge
wonnen und 15.622·1 kg zum Verkauf gebracht. Die Entsilberungs
anstalt auf der Gottesbelohnungshütte erzeugte 89.280·469 kg 
Feinsilber (um 6745·912 kg weniger als im Vorjahre). Aus 
1 t Spurstein wurden 3·862 kg Feinsilber ausgebracht (~egen 
3·892 k,q im Vorjahre). Auf den Röstdampf-Kondens!"t1ons
a nstal ten Eckardthütte und Kupferkammerhütte smd aus 

5928 t Kammersäure zu 50° B~ 
529:-l t Schwefelsäure „ 55° sowie aus 
1000 t Kammersäure " 50° " 
798 t Schw&felsäure " 60° " und aus 
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4630 t Kammersäure " 60° B~ 
2893 t Schwefelsäure " 66° „ dargestellt 

worden. Die Fabrikation der Rohhüttenwerke an Schlacken
s tei n en aller Art hat betragen: 149.894 Stück getemperte und 
gewöhnliche Bausehlacken (gegen 136.226 Stück), 12.455 ms 
ChauRsierungsschlacken (gegen 11.673 ma), 17,271.921 Stück 
Pßasterschlackensteine (gegen 15,765.742 Stück), 70.350 Stück 
Platten (gegen 812.994 Stück) und 43.373 Stück Bordsteine 
(gegen 56.270 Stück). Infolge ihrer mannigfachen Vorzüge 
haben die Mansfelder Schlackenpflastersteine eine stetig 
wachsende Verbreitung in !l[ittel- und Norddeutschland sowie 
in Holland gefunden. Der Nachfrage konnte im Gegenstands
jahre nicht genügt werden. Die Kupferhämmer- und Walzwerke 
zu Rothenburg und Eberswalde erzeugten 16.228·71 hkg Bleche 
aller Art, 1017·04 hkg Kesselschalen, 406·72 hkg Böden, 
1400·10 hkg Stangenkupfer, 15·30 hkg Quadratkupferstangen 
und 3520·70 hkg dt:bitsfähige Abschnitte. Die Gewerkschaft 
beschäftigte im Jahre 1908 21.254 Arbeiter und Beamte (mit 
Ausschluß der Werke in Westfalen), von welchen 16.552 auf 
den Kupferschieferrevieren einschließlich der Stollenverwaltung 
beschäftigt waren. An tödlichen Verletzungen bei der Werks
arbeit kamen auf den Mansfelder Werken im Jahre 1908 
16 Fälle (gegen 22) vor. -1·-

Grttndung der nenen „ W estungarischen Steinkohlen· 
werks-A ktiengesellschaft" (im Nyitraer Komitate). Behufs 
Ausbeutung des bedeutenden Handlovaer Kohlenterrains auf 
welchem man durch Bohrarbeiten mächtige Kohlenflötze erbohrt 
hat, wurde kürzlich von derSalg6tarjaner und der Ungarischen all
gemeinen Steinkohlenwerks-Aktiengesellschaft eine neue Aktien
gellschaft unter rlem Titel "Westungarische Steinkohlenwerks
Aktiengesellschaft" gegründet, u. zw. mit einem Stammkapital 
von 10 Millionen Kronen. Die eine Hälfte des Stammkapitals 
wird seitens der Salg6tarjaner Steinkohlenwerks-Gesellschaft, 
die andere Hälfte von einer Interessentengruppe der Ungarischen 
allgemeinen Steinkohlenwerks-Gesellschaft gezeichnet werden; 
ebenso wird auch das Direktorium in gleicher lllitgliederanzahl 
von Delegierten der beiden gründenden Gesellschaften zu
sammengesetzt werden. Präsident der neuen Aktiengesellschaft 
ist Magnatenhausmitglied F. Chorin, Vizepräsident Dr. Theodor 
Loew. Mitglieder des Direktoriums hingegen sind Rudolf 
Bisztegi und die Hofräte J. F. Frischmann, L. Szende 
und L. Reimann. Nach "J6 szerencs~t", Nr. 34. -r-

Methangasausbrttche ans einem Bohrloche. Bei einer 
Tiefbohrung im Nagysarmas, wo gegenwärtig im Auftrage des 
ungarischen Finanzministeriums auf Kalisalze geschürft wird, 
kamen so bedeutende Gasausbrüche vor, daß man die Bohr-

arbeiten einstellen mußte. Der vom Finanzministerium zur 
näheren Untersuchung dieser Erscheinung entsendete Universitiits
Professor lgne.z Pfeifer aus Budapest konstatierte, daß pro 
Sekunde ein Kubikmeter brennbares Gas aus dem Bohrloch 
entströme, daß dieses Gas fast durchaus aus Methan bestehe 
und daß dasselbe 8400 Kalorien gebe. Ne.eh „J 6 szerencsH" 
Nr. 22, 1909. - r-

Herstellung verhttttbarer Erzbriketts. Dr. W. Sc h u
ru ache r, Osnabrück. Die bei der magnetischen Aufbereitung 
gewonnenen feinen pulverigen Eisenerze, ferner Gichtstaub, 
Kiesabbriinde u. dgl., machen bei der Verhüttung Schwierig
keiten, weil sie einerseits als Flugstaub mit den Gichtgasen 
wieder aus dem Hochofen entführt werden und anderseits die 
für den Durchgang der Gase notwendigen Hohlräume in der 
Beschickung mehr oder weniger verstopfen. Die bisherigen 
Versuche der Brikettierung waren nach Ansicht des Erfinders 
ohne durchschlagenden Erfolg. Nach vorliegender Erfindung 
hat sieb das Calciumsilicat als ein geeignetes Bindemittel er
wiesen, indem es in hohem Grade wetterbeständig und mehr 
als genügend feuerbeständig ist. Feinst gemahlener Quarz 
wird mit möglichst reinem, fein gemahlenem Calciumoxyd oder 
-hydrat zu gleichen Teilen gemengt. Das Gemenge wird 
unter Zusatz der erforderlichen Feuchtigkeit mit dem ein
zubindenden Erzstaub gemischst, aus der llliachung werden 
Briketts geformt und im Druckkessel in bekannter Weise einem 
Erhä.rtungsprozeß unterworfen. Wenn das einzubindende Erz 
äußerst fein ist, kann man das Quarzkalkgemisch vor dem 
Vermengen mit dem Erz zum Teil in kolloidales Calciumsiliea.t 
überführen, indem das Gemisch in eine Kalklöschtrommel ge
geben und mit gespanntem Dampf behandelt wird. (D. R. P. 
200643 vom 12. Juli 1903, Chem.-Ztg. 1908.) 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Aller

höchster Entschließung vom 27. Juli d. J. dem lllinisterialrate 
im Ministerium für öffentliche Arbeiten Artur Grafen St. J ulien
Wallsee den Titel und Charakter eines Sektionschefs aller
gnädigst zu verleihen geruht. 

Kundmachung. 
• Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Wenzel 
Salamoun, hat seinen Wohnsitz und Standort von Dubnie.n 
nach Polnisch-Ustre.u in Schlesien verlegt. 

Wien, am 26. August 1909. 
K. k. Berghau1itmannschaft. 

Metallnotierungen in London am 27. August 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 28. August 1909.) 
Preise per englische Tonne ti. 1016 kg. 

Metalle Marke 

- .. -· -- -----·-----L - . 

Kupfer 

" 
" 
" Zinn 

Blei 

" Zink 
Antimon . 
Quecksilber 

Tough cake . 
Best selected. 
Elektrolyt. . ..: 

1

, 

Standard (Kassa). 
Straits (Ka11sa) . . 
Spanish or soft foreign 
Englisb pig, common . :: 
Silesian, ordinary brands ji 
Antimony (Regulus) . . . . 1 

Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 1 

II 

1 

1 

2112 62 
2112 62 

netto 63 
netto 59 

1 netto i 138 
2112 12 
31/2 12 

netto 22 
3'/s 28 
3 

1 

8 
1 

1 

oll 0 62 10 0 62·125 
0 g1I 63 0 0 62·625 
0 63 10 0 a:i 63·0625 
6 3il 59 8 9 0 59·3125 

oll 
a:i 

5 138 10 0 ..... 135•740625 
10 011 12 11 3 ~ 12·0546875 "' "' 12 6!1 12 15 0 bO 12·734375 
5 

8!1 
22 10 0 "' 22"046875 ..q 

0 30 0 0 29•3125 
5 oi 8 0 0 *)8•25 

1 
W. F. 
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Belastungsausgleich bei Fördermaschinen und Walzwerken. 
Vortrag, gehalten von Oberingenieur Josef ßlazck der Osterreichi~chen Siemcns-Schuckert-\Verke in der Fachgruppe für Berg

und Hütteningenieure des Östeneic!Jischen Ingenieur- und Architektenvereines in Wien am 4. l\Iiirz 1909. 

(Schluß von S. 557 .) 

G. 
In Fällen, wo es zulässig ist, die Kraftmaschine 

der Primärstation in der Tourenzahl stark schwanken 
zu lassen, kann die Puffermaschine samt Akkumu
latorenbatterie einfach durch ein mit der Kraftmaschine 
einerseits, der Anlaßdynamo andrerseits gekuppeltes 
Schwungrad ersetzt werden, wodurch sowohl die 
S_chaltung als auch die Instandhaltung wesentlich ver
e111facht wird. 

Es muß jedoch, wenn die Kraftmaschine auch 
zum Beispiel Drehstromgeneratoren für sonstige· Strom
versorgung anzutreiben hat, durch besondern l\li ttel 
der schädliche Einfluß der für den Belastungsausgleich 
erforderlichen Tourcnänderungen behoben werden. 

Bei einer durch Siemens Brolhers in London aus
gef~hrten Waggon-Kipperanlage für die Clyde Navi
~hon in Glasgow, wo ebenfalls große Energiesehwan
d. ngen auszugleichen sind, geschieht beispiels\\·eise 
dieser Ausgleich der Tourenänderungen bei den von 
G~n. Antriebsdampfmaschinen zugleich angetriebenen 

eichstromgeneratoren dadurch, daß vor deren Neben
Schlußwicklungen fremderregte, an den Tourenände
ru~gen teilnehmende Zusatzerregermaschinen einge
sc altet sind. Bei Tourenabfall der Primäraggregate 

fällt die Spannung dieser Zusatzcrregermasr.hincn, 
\Yelche der konstanten Errcgcrspannung en lgcgern\·irk<>n, 
das Feld der Generatoren wird daher verslärkt und die 
Spannung damit gehoben, somit der Tourenahfall aus
geglichen und umgekehrt. 

Das Schallungsschema der angeführten Anlage ist 
aus Fig. 23 zu ersehen. 

In der Primärstation (Fig. 24) sind zwei l\Ia
schinensälze untergebracht. Jeder l\faschinensatz be
steht aus einer vertikalen Kapseldampfmaschine, einer 
Dynamo für konstante Spannung mit der beschriebenen 
Spannungsausgleichseinrichtung, zwei Anlaßmaschinen 
für die Waggonkipperbewegung und dem Ausgleichs
schwungrad. 

Eine ähnliche Ausführung im Hülten\Yesen zeigt 
das von den österreichischen Siemens-Schuckert
\Y erken ausgeführte Kupferkehnrnlz\Yerk von Georg 
Zugmayer & Söhne in \Vald(•gg, Niederösterreich (Fig. 25 
und 26), auf \YC!chem Kupferplatten bis zu 3000 kg 
Gewicht \'erwalzt werden. Die Walzen von 860 mm 
Durchmesser und 3200 mm Länge werden durch einen 
fremd erreglen Nebenschlußmotor angetrieben, der 
mittels Leonardscher Schaltung von einer mit dem 5 t 
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schweren Schwungrad gekuppelten Anlaßdynamo ge
steuert wird. Der Antrieb der Anlaßdynamo mit 
Schwungrad, welches mit 94 m Umfangsgeschwindigkeit 
bei maximal 780 Touren umläuft, erfolgt mittels lliemen 
von oiner Wasserlurbine (Fig. 27 ), welche zwar lßO l'S 
leistet, jedoch nur 100 PS für den Walzwerksantrieb 
freigibt. Da der \V alzenzugsmolor bis l100 PS stoß
weise leisten muß, so hat das Schwungrad, wenn auch 
nur kurzzeitig unter Berücksichtigung der Verluste bis 
1400 PS abzugeben. 

Schaltungsschema 
der elektrisch betriebenen Kohlenkipperanlage der Trustees 

of Clyde Navigation, Glasgow. 

Al\ILASSDYNA\IOS 

Fig. 23. 

Hiezu reicht ein Tourenabfall von maximal 20°/o 
aus, welcher sich bei Überlastung der Turbine bei 
vollständig geöffnetem Leitapparat durch den normal 
ausgeführten Regulator von selbst ergibt. Fig. 28 stellt 
die Schaltung der Anlage dar. 

H. 

Anschließend sind noch euuge den österreichi-
schen Siemens-Schuckert-\Verken patentierte Aus-

führungsarten von Belastungs- und Spannungsausgleich 
anzuführen (Fig. 29). 

Hiernach wird die Anlaßdynamo Ap welche den 
Fördermotor mittels Leonardschcr Schallung steuert, 
mit den Schwungmassen S1 und der ·ausschließlich für 
den Fönlcrhetrich dienenden, der mittleren Leistung 
der Fördermaschine entsprechend bemessenen Dampf
maschine D2 , deren llegulator für hohen Tourenahfall 
eig<>ns gehaut ist, gekuppelt. Beim Anfahren des Fiirder
rnotors wird die Anlaßdynamo A1 stark belastet, wo
durch die Tourenzahl des ganzen Dampfsteueraggregates 
A1 S 1 D2 unter Entladung der Schwungmassen zu sinken 
beginnt. Da der Tourenabfall keine besonderen Ver
luste bedingt, kann derselbe sehr reichlich, etwa 20 
bis 30o,o zugelassen werden, wodurch sowohl an der 
Bemessung der Schwungmassen, für welche die Diffe
renz der <Juadrale dPr GPschwindigkeiten in den Träg
lwitsmi t tel punkten rnaßgebcnd ist, als auch an ihrer 
Lcerlaufsarheit viel erspart \\"l~rden kann. 

Die Anordnung des Dampfsteueraggregates kann 
derart durchgeführt werden, daß die Anlalklyna1110 von 
diesem in Zeiten schwachen Betriebes, z. B. an Sonn
und Feiertagen, losgekuppell und mit dem .\Iasd1i11en
satz D1 G1 E1 für den sonstigen ~lrombedarf gckuppell 
wird. Die IJarnpfmaschine D2 des Dampfsteueraggregates 
winl dann IH•hufs Erhöhung der ükonomie stillgeselzt 
und die Förden11asd1ine dennoch mit \·erringerlPr (;e
schwi111ligkcit --- indem der :-;f P11t•rhC'l1t•I hnim Lüseu 
dPr Kupplung K~ ot!Pr K,1 g<>s1wrrt wird - betrieben 
wcrdt•11 kii111H'11, al!Pnliw~s olllll' "·esPntlichen Bc
Iastu11gsausgleich. 

.J. 

Anschließend hieran ist zu hcmcrkcn, daß man 
<'S bei Drehstromanlagen vielfach \·ersucht und ;1uch aus
geführt hat, den Belastungsausgleich einzelner Leitungs
stränge, an welche Arheils111aschinen mit stark wPchscln
rler Belastung angeschlossen sind, und auch ganzer 
Zentralen, clie mit Drehstrom arbeiten, durch an diese 
Stränge, bZ\\-. Zentralen parallel zu den in der Be
lastung wechselnden l\lotoren rnn Haspeln, Förder
maschinen usw., Ausgleichsmot.orcn mit Schwungmassen 
oder auf Akkumulatorenbatterien arbcilende Drehslrom
Glcichstromumformer anzuschließen; ist eine An
lage letzterer Art bei der Gewerkschaft Carlsfund in 
anstandslosem Betriebe (Schröder E. T. Z. l90li, S. 327). 

K. 

Die gute Regulierfähigkeit der Dampfturbinen hat 
in neuester Zeil auch zu einer Ausführung geführt, 
bei welcher im Wesen zu den ursprünglichen l\Iasehinen 
ohne Yo!len Belastungsausgleich wieder zurückgekehrt 
wurde. Es ist die Fördermaschine auf dem Mauve
schacht der Heinitzgrube in Oberschlesien, welche als 
Koepemaschine, also mit Unterseil ausgeführt, gegen
wärtig eine Nutzlast von 3600 kg aus 540 m Tiefe mit 
10 m/Sek. fördert, jedoch für Ausbau vorbereitet ist, 
um auch 7200 kg mit gleicher Geschwindigkeit .aus 
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Fig. 24. 

Fig. 20. 
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Fig. 26. 

Fig. 27. 
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?70 m fördern zu können. Der Fördermotor wird wieder 1 scher Schaltung von der Anlaßdynamo gesteuert, welche 
ln der bekannten und bewährten Weise mittels Leonard- jedoch hier, als Gleichstrom-Turbogenerator ausgeführt, 

SCHALTUNqSSCHC/1A 
OCR 

CL.E:KT/1/SCHCN KRAFT-uNoLICHTANLA{jC 
VON 

{jl:OR{j ZU{jl1A Yl:R&SÖHNE:, J./ALDC(i{j. 

{· 

! lfJJ 1111 

: ~ riN 
'-------

-? ... -...__ 

Fig. 28. 

~it_ der Dampfturbine direkt gekuppelt ist. 
\Vischenumformer ist also nicht vorhanden. 

Ein 1 Die Dampfturbine, welche natürlicper~eise mit kon-
stanter Tourenzahl umläuft, ist außer mit der Anlaß-
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Fig. 29. 

dynamo noch mit einem Drehstrom-Turbogenerator 
direkt gekuppelt, welcher den übrigen Sehachtbetrieb 
mit Strom versorgt. 

Die von der Fördermaschine herrührendenBe: 
lastungsstöße werden in der ·weise überwunden, daß 
bei Ansteigen der Belastung über die normale Dauer
leistung der Dampfturbine durch ein selbsttätiges Um
laufventil Frischdampf in die einzelnen Druckstufen 
<ler Dampfturbine eingelassen wird. 

Belastungsausgleich ist also außer dem Unterseil 
der Koepeförderung keiner vorhanden; es muß die Kessel
anlage dem Belastungsverlauf der Fördermaschine folgen. 

L. 

überblicken wir die verschiedenen auf den Be
lastungsausgleich abzielenden Einrichtungen bei Förder
maschinen und \V alzwerken, so kommen wir zu der 
Erkennlnis, daß solche Maschinen bei großen Ent
fernungen zwischen Zentrale und Betriebsstätte, be
sonders im Anschluß an Gas- oder Wasserkraftzentralen 
in günstigster Weise nur mittels Ausgleichssteuerum
formern, alsD nach dem Ilgner-System anzutreiben 
sind, um so mehr, als für die Kraftübertragung in 
erster Linie Drehstrom in Frage kommt. In solchen 
Fällen bildet dann die Fördermaschine samt Ausgleichs
umformer ein von der Primärstation in mechanischer 
Hinsicht unabhängiges, organisches Ganze. 

Findet jedoch die Aufstellung der Fördermaschine 
oder des Walzwerkes in der Nähe der Primärstation 
statt, so daß eine Energieübertragung mittels Gleich
stromes noch in Frage kommen kann, dann ist die 
Frage des elektrischen Antriebes zugleich eine Frage 
der Primärslalion, da unter Umständen, wie wir ge
sehen habe11, du reit Ausgestaltung der letzteren nam
ha(le wirtschaftliche Vorteile erzielt werden können. 

Um diese und noch weitere Vorteile zu erreichen, 
soll mein heutiger Vortrag eine Auregung gewesen sein . 

Zur Kritik Dr. Ingenieur Ferdinand Hagemanns über die freitragbaren Atmungsapparate 
in seinem Buche „Bergmännisches Rettungs- und Feuerschutzwesen in der Praxis und 

im Lichte der Bergpolizeiverordnungen Deutschlands und Österreichs." 
Von Ingenieur Gustav Ryba, k. k. Bergverwalter, Brüx. 

(Fortsetzung von S. 560.) 

Im weiteren wendet sich Dr. Hagemann der 
Frage zu, wie viel flüssige Luft man zu einer 
zweistündigen Benützung des Aerolits benötigt? 

Es wird hier die Ansicht ausgesprochen, daß es 
schwer sein dürfte, eine bestimmte Angabe diesbezüglich 
zu machen, da der Bedarf an flüssiger Luft von der 
Zusammensetzung derselben abhängt. Letzteres ist ja 
im allgemeinen wohl richtig. Es mnß jedoch auch zu
gegeben werden, daß der Verwender von Aerolitappa
raten nicht heute da und morgen dort seinen Bedarf an 

flüssiger Luft decken wird, sondern es ist selbstver
ständlich, daß, wenn nicht eine eigene Luftverflüssigungs
anlage vorhanden ist, mit einer solchen Erzeugungsstätte 
ein Abkommen bezüglich Quantität und Qualität der 
flüssigen Luft getroffen werden kann. Nun unterliegt 
es n.icht der geringsten Schwierigkeit, mit einer Luft· 
verflüssigungsanlage konstant ein Produkt von vollständig' 
gleichmäßiger Zusammensetzung herzustellen. Es ist 
also auch dieses vorgebrachte Bedenken gänzlich unbe· 
gründet. 
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Tabelle II. 
Versuchsergebnisse mit dem Aerolit. 

Zahl der 
Übungen 

Größe der 
Apparatfüllung 
Liter flüssige 

Lnft 

Benützungs~es Appara~:__ ___ 
1

1 Benutzungsdauer pro 1 Liter flüssige Luft 

Minimum 1 Maximum 1 Mittel Ginimum 1 Maximum 1 Mittel 

===~=="'====~=:~===='==l=h=5=,=l=h='=3 =, =~=h=5=8=.=~---~~ ~I.c --~11----=3~.~ 931 :~ - -- -: -- -~~:~== 

~ ~:~ ~: ~g: ~~ ·~g'. ~t ~~: 11,1 . ~~: 1 ~~: ~~: 
6 3·0 lh 20' 1 2h 25' lh 42' 26' 1 48' 34' 
1 3·3 lh 48' lh 48' 33' 33' 
1 3·45 2h 81 2h 8' 37' 37' 
2 3·5 2h 4' 1 2h 25' 2h 15' 36' 1 41' 39' 
2 3·6 lh 50' lh 57' lh 54' 30' 33' 32' 
1 3·9 lh 51' lh 51' 28' 28' 
4 4·0 lh 40' 1 2h 25' 2h 7' 25' 1 36' 32' 
1 4•1 2h 2' 2h 2' 30' 30' 
1 4·25 2h 23' 2h 23' 33' 33' 
1 4 ·3 1 h 35 ' 1 h 35' 22 ' 22' 
1 4·4 lh 53' lh 53' 26' 26' 
6 4•5 lh 40' 1 2h 34' 2h 15' 22' 1 34' 30' 
2 4'6 lh 55' 1 2h 19' 2h 7' 25' 1 28' 26·5' 
2 4'65 2h 2h 6' 2h 3' 26' 28' 27' 
3 4·70 lh 57' 2h 26' 2h 14' 25' 31' 28' 
1 4'75 lh 58' lh 58' 25' 25' 
7 4•80 2h - 1 2h 17' 2h 7' 25' 1 29' 26·4' 
5 4·85 lh 56' 1 2h 25' 2h 7' 24' 29' 26' 
6 4·90 lh 57· 2h 25· 2h 4· 24' ·I 30· 25' 
2 4•95 2h - 1 2h 10' 2h 5' 24' 26' 25' 

47 5·00 lh 22' 2h 45' 2h 6' 13' 33' 25' 
Kumme 110 

Wie aus der Tabelle II klar zu ersehen ist, ge
nügt für eine zweistündige Benützungsdauer des Aerolits 
eine Füllung von 5 l reichlich, wobei bemerkt wird, daß 
das Füllgefäß für die Aufnahme von 5 kg flüssiger Luft 
auch reichlich bemessen ist. Hiebei ergibt sich sogar 
ein Sicherheitskoeffizient von 25 ° / 0 , d. h. der Apparat
träger kann nicht bloß zwei Stunden, sondern tat
sächlich 21/ 2 Stunden in vergasten Räumen verweilen. 

Zu einer zweistündigen Benützung des Aerolits sind 
nach früherem jedoch noch 20°1o l Verdampfungsverlust 
beim Einfüllen des Apparates hinzuzurechnen, so daß alles 
in allem zu einer zweistündigen Apparatbenützung 
5 + 1 = 6 l flüssige Luft benötigt werden, und hiedurch 
eine Ausgabe von M2·40 oder K2·88 erwächst.' Diese 
Werte gelte;n für den Fall, wo man diesen Verlust pro 
20% von dem zur Einfüllung kommenden Quantum be
rechnet, während bei der zweiten Auffassung, wo diese 
Berechnung auf der ursprünglichen Menge basiert, sich 
6·25 kg Luft zum Betrage von K 3·- ergeben. Dr. Hage
~ann gibt jedoch auf Seite 144 11·4 kg flüssige Luft 
11ll Werte von M 85' 50 an. 

Die Differenz erklärt sich nach früherem dadurch, 
daß Dr. Ilagemann die Verwendung von normal ver
ft~sigter Luft voraussetzt, während hier die Benützung 
ei?er flüssigen Luft von 67 bis 70°1o Sauerstoff gedacht 
Wtrd, somit im letzteren Falle gleich 33 °/ 0 Ver
dam pfu n gs ver l u s t entfallen, mit denen noch Dr. Hage
lllann, wenn auch unberechtigt, rechnet. 

Weiters berechnet Dr. Hagemann einen Ver
dampfungsverlust von 21°/0 für den Transport der 
flüssigen Luft von Berlin nach Herne, der jedoch auf 
keinen Fall in Rechnung zu ziehen ist, da an eine Ver
wendung des Aerolits bei einem Transportweg der 
flüssigen Luft von 500 km doch nicht zu denken ist. 

Ferner rechnet Dr. Hagemann noch mit einem 
unbenützbaren Apparatrückstand von rund 8°/0 , 

den man jedoch aus bereits genannten Gründen nicht in 
Anschlag bringen kann. Diese Verlustziffern von 33 ° / 0 

als Abdampfverlust, von 21 °/0 als Transportverlust, von 
rund 20°1o als Umfüllungsverlust und rund 8 °/0 als 
unbenützbarer Apparatrückstand gibt Dr. Hagemann 
in seinen früheren Ausführungen an. Man könnte auf 
diese Weise einen Gesamtverlust von 33 + 21 + 20 + 
+ 8 = 82°/i> berechnen, während Dr. Hagemann auf 
Seite 144 diesen Gesamtwert nur mit 21+20·2=41·2 
oder rund 42 °1o angibt. 

Dr. Hagemann gibt für eine zweistündige Appa
ratbenützung eine Menge von 8 l an, rechnet weiters 
mit einem Gesamtverlust von 42°1o (42°/0 von 8 l = 
3·36 oder rund 3·4 l) und erhält auf diese Weise 8 + 
3·4 = 11·4 kg, wobei, wie bemerkt, nach früherem auch 
82°/0 Gesamtverlust in Anschlag gebracht werden 
könnten, so daß man sogar 8 + 82 ° / 0 von 8 = 8 + 6·56 
= 14·56 oder rund 14·6 kg Liter flüssige Luft als Ge
samtbedarf einer zweistündigen Apparatbenützung erhalten 
würde. 
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Es muß hier wiederholt werden, daß bei diesen 
Werten von 11·4kg bzw. 14·6kg dieser Verlust pro 
42 °/0 bzw. 8:!. 0

/ 0 nur von der effektiv zur Verdampfung an
genommenen Gewichtsmenge von 8 kg berechnet wurde. 
Erfolgt diese Verlustberechnung von 42 °/0 bzw. 82 °/0, 

jedoch auf Grund des anfänglichen Quantums, so gilt die 
Formel 8 + (y X 0·42) = y bzw. 8 + (y X 0·82) = y, 
wobei y das anfängliche Quantum vorstellt. Man 
erhält hieraus für 42 ° / 0 Verlust eine Gesamtmenge von 
8 + 5·79 = 13·79kg und für 82°1o Verlust gar 8 + + 36"4 = 44·4 kg flüssige Luft. 

Schließlich rechnet Dr. Hagemann mit einem Be
zugspreise von M 5--- mehr M 2·50 Transportkosten, 
somit zusammen mit M 7·50 = K 9·- fiir den Liter, 
während bei der unbedingt vorauszusetzenden eigenen 
Luftyerflüssigungsanlage nur der Selbstkostenpreis pro 
M 0·40 = K 0·48 in Rechnung gestellt werden kann. 

Auf diese Weise erhält Dr. Hagemann 11·4 t X 
X 7·50 = 1lf85·50 = K102·60, wobei er auch 14·6 X 
X 7·50 = M 109·50 = K131·40 erhalten konnte. 
Dr. Hagemann geht hiebei von der im Apparate zur Ver
dampfung gelangenden Luftmenge aus. Rechnet man jedoch 
mit dem Anfangsquantum, so erhält man nach früheren Aus
führungen bei 42°/0 Gesamtverlust eine Menge von 
13·79 kg zum Betrage von 13·79 X 7-f) = M 103·42 = 
= K124·11, bzw. bei 82% Verlust eine Menge von 44·4 kg 

zum Betrage von 44·4 X 7·5 = M333·- = K399·60 
Nach meinem Standpunkte können nur 6 l a M0·40 = 
= M2·40 = K2·88 bzw. 6·25 l :\ M 2·40 = .Jlf2·50 = 
= K3·- an Materialkosten für die zweistündige Apparat
benützung auflaufen. 

Nach Dr. Hagemann wäre, entgegen den tat
sächlichen Versuchsergebnissen der Tabelle II, die eine 
Benützungsdauer von selbst 2 Stunden 40 Minuten ver
zeichnen, selbst eine zweistündige Apparatbenützung mit 
der gegenwärtigen Größe des Apparates nicht zu er
reichen, da Dr. Hagemann fiir eine zweistündige Be
nützungsdauer 8 l flüssige Luft benötigt, der Apparat 
aber nur 5 l aufzunehmen vermag. 

Dr. Hagemann berechnet auf Seite 144 für den 
Fall, als Bergwerksbetriebe eine eigene Luftverflüssi
gungsanlage besitzen sollten, die Kosten für eine zwei
stündige Apparatbenützung noch immer mit M 5"70 bis 
].J7·-- oder K6"84 bis K8·40. Auf welche Weise 
die genannten Zahlen erhalten wurden, ist nicht gesagt 
aber auch nicht klar. Und selbst die Richtigkeit dieser 
Zahlen zugegeben, dann ist nach den einwandfreien An
gaben der Tabelle III eine zweistündige Übung mit dem 
Aerolit bei Voraussetzung einer eigenen Luftverflüssi
gungsaulage noch immer billiger als bei allen anderen 
Apparattypen, die, wie angegeben, zwischen K8·60 und 
K13·90 kosten. 

Tabelle III. 

Appo.rntsystcm 

Aerolit 

Westfalia lUodell 1907 

W estfa.lia. Mo1lell 1907 

Westfalia. Modell 1908 

W estfe.lia. Modell 1908 

Me.tcrie.lkostcn für eine rund zweistündige Ülmog 

6 bzw. 6·26 kg flllssige Luft a K -·48 

1 na.chfllllbe.rer Regenerator ä. K 4·80 
260 l Sauerstoff a K -·02 . . . . . 
1 auswechselbarer Regenerator a K 5·40 . 
260 l Sauerstoff a K -·02 . . . . . 
1 nachfüllbarer Regenerator a K 6·40 .. 
250 l Sauerstoff ä. K -·02 . . . . . . . 
1 auswechselbarer Regenerator a K 5·76 . 
250 l Sauerstoff a K -·02 

Dräger Modell 1906 und 1907 1 2 Ka.libüchsen 8. K 3·- . . . . . , 
ii 250 l Sauerstoff a K -·02 . . . . . 

Pneumatogen !1 3 Regenera.tionspa.tronen 8. K 4·60 . . 

I

I 20 l Sauerstoff a K -·02 . . . . . 
Shamrocktype 11 Büchse Regen~ra.tions.masse a K 3·60 

260 l Sauerstoff a K - 02 . . . . . 

K -·48 K 2·88 bzw. 
K 3·-

" 
4·80 

" 
6·-

" 
9·80 

" 
5-40 

" 
6·-

" 
10·40 

" 
5-40 

" 
5'-

" 
10•40 

" 
5·76 

" 
5·-

" 
10·76 

" 
6·-

" 
5·-

" 
11·-

"13·50 
"-·40 " 

13·90 

" 
3•60 

" 
5'-

" 
8·60 

Die Preise der diversen Regenerationsmittel sind 
für den 100 Stück-Bezug ab Fabrik gestellt und sind 
daher strenge genommen noch um die Frachtspesen und 
eventuelle Zollauslagen zu erhöhen. 

Im Punkte 4 c erwähnt Dr. Hagemann die 
Nachteile, welche aus der schnellen Verdampfung 
der flüssigen Luft entstehen. Während bei den frei
tragenden Sauerstoffapparaten der Shamrock-, Westfalia
und Drägertype der Apparatträger seinen Atmungsvor
rat nach Bedarf in Benützung nehmen kann, ohne daß 
bei Nichtbenützung des Apparates der Sauerstoff nutz
los verbraucht würde, ist dies beim Aerolit nicht der 

Fall, bei dem diejenige Menge flüssiger Luft, welche 
sich einmal im Apparate befindet, ohne Rücksicht darauf 
verdampft, ob der Rettungsmann denselben zur Atmung 
benützt oder nicht uud somit für die eigentliche Aktion 
verloren geht. 

Wenn die flüssige Luft nicht konstant und unter 
allen Umständen verdampfen würde, so wäre· sie eben 
für Atmungszwecke nicht brauchbar; man muß sich da· 
her mit dieser Eigentümlichkeit der fiüssigen Luft 
unbedingt abfinden. Dort, wo Aerolite in Verwendung 
sind, hilft man sich in der Weise, daß die Apparate 
erst vor dem Betreten der vergasten Räume gefüllt 
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werden, was nicht die geringsten Schwierigkeiten bietet. 
Es wird dann an diese Stelle ein reichliches Quantum an 
flüssiger Luft gebracht und es spielen bei Selbsterzeugung 
der flüssigen Luft die Füllungs- und Transportverluste bei 
<len geringen Gestehungskosten gar keine Rolle. Es be
sitzt somit der Aerolit auch in dieser Beziehung keinen 
Nachteil den Sauerstoffapparaten gegenüber, da man ja 
- wie Dr. Hagemann scheinbar annimmt - gar 
nicht gezwungen ist, den Apparat schon am Tage mit 
flüssiger Luft zu füllen und mit dem gefüllten Apparat 
gegebenenfalls erst längere Wege in der Grube zurück
zulegen, bis man den Grubenraum mit irrespirablen 
Gasen erreicht. 

Bei dieser Gelegenheit sei übrigens bemerkt, daß 
es in letzterer Zeit geluugen ist, durch eine einfache 
Vorrichtung, die bereits in der Zentralrettungsstation 
der Witkowitzer Steinkohlengruben in Mährisch-Ostrau 
in Verwendung steht und sich dort vorzüglich bewährt, 
die Verdampfungsverluste auf 5°/0 in 24 Stunden herab-

zusetzen. Da diese Einrichtung derzeit in patentamt
licher Anmeldung steht, so ist die Besprechung ihrer 
Details, obzwar dieselbe sehr zweckmäßig wäre, nicht 
möglich. Nur soviel soll mitgeteilt werden, daß die 
einzelnen Flaschen sämtlich durch dünne Schlauch
leitungen miteinander verbunden sind und die aus der 
natürlichen Verdunstung resultierenden Abgase der 
Flaschen in den Sammelgasometer für Sauerstoff gehen. 
Hiedurch werden die Flaschen unter einen, wenn auch 
nur geringfügigen Druck (75 mm Wassersäule) gestellt, 
was aber zur Folge hat, daß hiedurch die Verdunstung 
wesentlich verzögert wird. Der Chefchemiker der Wit
kowitzer Steinkohlenwerke R. Novicki gibt auf Grund
lage der letzten Ergebnisse nur eine Verdunstung von 
5 ° / 0 gegen sonst 12·5 °lo pro 24 Stunden. Man hat so
mit mit dieser Einrichtung zwei Vorteile erreicht -
die geringere Verdampfung sowie den Rückgewinn der 
Verdampfungsprodukte. (Schluß folgt.) 

Das Berg- und Hüttenwesen in Bosnien und der Herzegowina im Jahre 1908. 
Die Ergebnisse des Berg- und Hüttenwesens in Bos

nien und der Herzegowina im Jahre 1908 gestalteten 
sich nach amtlichen Quellen folgendermaßen: 

1. Bergbauberechtigungen. 
Schurfbewilligungen wurden erteilt 17, gelöscht 

20, mit Schluß des Jahres blieben aufrecht 18 (- 3). 
Schutzfelder wurden bewilligt 464, gelöscht 208, 

mit Jahresschluß blieben aufrecht 15.063 ( + 256). Die 
Anzahl der Privatschürfer betrug 105 ( + 15 ). 

Grubenfelder. Die verliehene Gesamtfütche der 
Grubenfelder betrug mit Jahresschluß 18.018·10 ha ( + 50·0), die Zahl der privaten Bergbaubesitzer 20 
(+ 2). 

II. Produktion des Berg- und Hüttenbetriebes. 
a) Bergbauprodukte. 

1908 gegen 1907 

Fahlerz 3.940 q + 1.491 q 
Kupfererz 110 " + 110 n 

Eisenerz . 1,498.868 „ - 7.973 " 
Zinkerz 410 „ 
Bleierz . 658 n 

Chromerz . 4.996 " + 1.900 n 

Schwefelkies 104.024 " + 31.734 „ 
Manganerz 69.000 " - 1.000 " 
Braunkohle . 6,599.620 „ + 387.832 " 
Salzsole . . 1,854.802 hl - 69.830 hl 

Eine Erzeugung an Blei- und Zinkerzen fand nicht 
statt, da bei den betreffenden Schürfungen nur Aufschluß
arbeiten betrieben wurden. 
. Bei der Salzsole resultierte eine Mindererzeugung 
infolge geringeren Bedarfes der Salinen. 

Quecksilber 
Roheisen 

b) Hüttenprodukte. 
1908 gegen 1907 

50q+ 38q 
516.518 n + 27.060 n 

Gußware . 
Martiningots 
W e.lzeisen . 
Sudsalz . . 

1908 gegen 1907 

46.126 q - 4.595 q 
355.052 n + 43.252 „ 
271.849 " + 29.517 " 
193.819 n -17.660 n 

Die Erzeugung an Gußware und Sudsalz sank in
folge geringeren Absatzes. 

Eine direkte Gewinnung von Edelmetallen fand 
nicht statt, hingegen enthielten die aus dem Laude aus
geführten Schwefelkiese bei einem Gehalte von 1 ·5 g Gold 
pro 100 kg Kiese, 156·0 kg Gold. 

III. Wert der Berg- und Hüttenprodukte. 

aj Bergbauprodukta 

Fahlerz 
Kupfererz 
Eisenerz 
Zinkerz 
Bleierz 
Chromerz 
Schwefelkies 
Manganerz 
Braunkohle 
Salzsole 

1908 gegen 1907 

. K 6.000·- + 1.037·-
• n 715·- + 715·-

n 899.300·- - 45.520·-
n 820·-
n 1.974·-

• n 34.970•- + 10.205·-
n 135.286·- + 12.394•
n 241.500·- + 24.500·
n 3,659.841· - + 643.469·
n 171.143·- - 7.050·-

Wert pro 
Einheit 1908 

K 1"62 
" 6·50 
n 0·60 

" 7·
n 1·30 
" 3•50 
" 0·55 
" o·o9 

Wert der Bergbau-
produkte . K 5,148.755·- + 636.956·-

b) Hüttenprodukte. 

Quecksilber . 
Roheisen . . 
Gußware .. 
Eisenwe.lzware 
Sudsalz . . . 

Zusammen 

Wert pro 
1908 gegen 1907 Einheit 

. K 25.000·- + 19.240·- K 500·

. " 3,638.400·- + 339.453·- n 7•04 
• n 995.838·-+ 10.836·- n 21"60 
. " 5,222.219·- + 339.229·- " 19"21 
. " 2,190.155·- - 136.114·- " 11·30 
. K12,071.612·- + 572.644· 
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1~08 gegen 1907 
Ab der Wert der ver-

hütteten Rohstoffe . K 2,934.700·- + 382.058·-
Bleibt reiner Wert der 

Hüttenprodukte . . „ 9,136.912·- + 190.586·
Hiezu Wert der Berg-

bauprodukte . . . " 5,148.755·- + 636.956·-
Gesumtwert der Mon-

tanproduktion. . . K14,285.667·- + 827.542·-

Die Zunahme des gesamten Produktionswertes be
trägt so nach K 827 .542· - oder 5"8 Ofo. 

IV. Beschäftigtes Personale. 
Die Zahl der im Laude beschäftigten Berg- und 

Hüttenbeamten betrug einschließlich der bergbehördlichen 
sowie der Rechnungs- und Kanzleibeamten und der Werks
ärzte 97 ( + 18), darunter 43 ( + 12) mit Hochschul
bildung. Berg- und Hüttenaufseher waren bedienstet 102 
<+ 13), wovon 75 eine Bergschule absolviert oder die 
vorgeschriebene Aufseherprüfung abgelegt haben. Berg-, 
Hütten- und sonstige Arbeiter standen in Verwendung: 

Beim. Mineralkohlen bergbau 
„ Eisensteinbergbau . . 

Bei den übrigen Bergbauen 
" " Eisenhütten . . . 
" " Salinen . . . . . 

1908 gegen 1907 

. 2248 + 119 

. 399 + 8 

. 525 + 25 

. 1274 - 17 

. 210 - 10 
" " Quecksilberhütten . . . . . 5 - 1 
" " sonstigen Betrieben und Köh-

lereien . . . . . . . . 2054 - 52 
Zusammen . 6716 + 72 

Verunglückungen ereigneten sich: 

a) beim Bergbaue 6 tödliche 35 schwere 
b) " Hiit.tenbetriebe 2 

Zusammen ---8-tö-d"""li-c-he-.......,..54-s-c-hw..;.;"-er_e_ 
19 

gegen das Vorjahr . + 2 „ - 21 „ 
Es entfallen auf je 1000 Berg- und Hüttenarbeiter 

1·71 tödliche und 11·59 schwere Verletzungen. Von 
den tödlichen Verletzungen ereigneten sich 6 beim 
Mineralkohlenbergbau und 2 beim Hüttenbetriebe. Auf 
den Grubenbetrieb entfallen 3 tödliche Verletzungen, und 
zwar wurden 2 durch Fördervorrichtungen, 1 durch Ver
bruch verursacht; über Tage ereigneten sich 3 tödliche 
Verletzungen, und zwar 1 durch Maschinen, 1 durch 
Abrutschung des Taggebirges und 1 durch Sturz. Die 
zwei tiidlichen Verletzungen beim Hüttenbetriebe wurden 
durch die Fördervorrichtung verursacht. 

V. Landesbruderlade. 
a) Gerneiusame Provisionskasse. 

Einnahmen . 
Ausgaben 

K 

" Überschuß . . . . . . . . K 
Vermögensst.and Ende 1908 nach 

1908 gegen 1907 

187 .434·- + 30.498·-
62.329·- + 3.254·-

135.105·- + 27.244·-

Abschlag der Kursverluste " 1,076.395·- + 136.163·-
\"ermögen pro .Mitglied „ 271·74 + 38·76 

Die Anlage des Bruderladevermögens geschieht 
pupillarsicher und mit Ende 1908 WIU' folgender Stand 
zu verzeichnen: 

4 1/ 2 °fo-ige Landesanleihe 
Wert des Bruderladegebäudes 
Darlehen auf das Landesspital 

„ die Irrenanstalt 
„ „ „ Spitalsbe.uten bei 

den ärarischen Kohlenwerken in 
Zenica, Kakanj und Breza 

Spareinlagen bei der Lanilesbank 
Bargeld . . . . . 

Zusammen .. 

K 241.072·-
407.128·-
56.000·-

197.988·-" 
" 

" 107.500·-
" 50.809·-
" 15.898·-
K 1,076.395·-

Das Bruderladegehäude in Sarajevo wurde zu dem 
oben angegebenen \V erte an das Landesärar gegen 
dreißigjährige Amortisation ub 1. Jänner 1909 verkauft. 

1\1 i tglie1l ers ta.n 11: 

Vollberechtigte Alitglieder . . . . 
Minderbererhtigte l\litglie!ler . . . 

Zusammen 
Zahl der Provisionisten . . . . 

„ provisionierten Witwen 
„ „ " Waisen 

Zusammen Versorgungsberechtigte . 
Betrag der bezahlten Provisionen 

1908 gegen 1907 

2574 + 41 
1387 -180 
3961 -139 

117 + 28 
46 + 6 
98+ 2 

261 + 36 

und Abfertigungen. . . . . . ]{ 41.320·- + 1.567·-

Die Einnahmen übersteigen wegen der noch ver
hältnismäßig geringen Anzahl der Provisiouisten wesentlich 
die Ausgaben. 

h) Die bestehenden 15 Krankenkassen hatten: 

1908 gegen 1907 

Einnahmen . . . . . K 116.124·-+ 14.220·-
Ausgaben . . . . . „ 112.246·- + 19.226·-

Überschuß . K 3.878·- - 5.006· -
Vermögen mit Schluß 1908 „ 81.143·- + 3.878·-
Vermögen pro Mitglied „ 19·90 + 1·98 
Ausgaben „ „ „ 27·52 + 6·02 

i\li tgl i e1lers ta nd: 

l\Utglie1ler aller Kraukeukassen 
Anzahl der Erkrankungen . . 

„ „ Krankentage . . . 
Krankentage pro Arbeiter . . 

1908 gegen 1907 

. 4.078 - 233 

. 2.245 - 109 

. 30. 700 - 1876 
7"53 - 0·02 

Die auf versicherungstechnischer Busis eingerichtete 
Provisionskassa gewährt angemessene Provisionen an 
Unfall- und Altersinvaliden. Die Beiträge zur Provisions
kassa werden ausschließlich von den \V erken, jene zu 
den Krankenkassen ausschließlich von den Arbeitern ge
tragen. Die Beiträge zur Provisionskassa beliefen sich 
auf 6% für die ständigen und 2 °lo für die nichtstäu
digen Arbeiter, die Beiträge zu den Krankenkassen 
betrugen ä °lo bis 4 ° / 0 • 

VI. Bergwerksabgaben. 

Eingehoben wurden: 
1908 gegen 1907 

a) Schutzfeldgebühren . K 119.293·- + 3.288·-
b) Grubenfeldgebühren . „ 14.174·- + 10"-
c) Einkommensteuer . . „ 2.988·- - 605·-

Zusammen----:K;....-,.1.,,..36~.4;.:6,.;5-· -+-2 . ..;.69;.:3:....._-
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VII. · Wichtigere Einrichtungen bei den Berg
und Hüttenbetrieben. 

Salinen bei D.-Tuzla. Ein im Jal1re 1907 fertig 
gestelltes Bohrloch wurde für den elektrischen Pump· 
betrieb eingerichtet und ein neues Bohrloch mit elek
trischem Antriebe auf 324·6 ni Tiefe abgestoßen. Das 
Salzgebirge wurde in dem letzteren noch nicht erreicht. 
Beim Solbergbau am Trnovac wurde ein Arbeiterhaus 
für zwei Familien, bei der Saline Siminhan ein Arbeiter
bad erbaut. 

Bei dem Kohlenwerk Kreka wurde die neue 
Schachtanlage weiter ausgestaltet, die Füllortsmauerung 
vollendet, eine Pumpenkammer hergestellt und eine Pumpe 
eingebaut. In der Südgrube wurde eine Separatventilation 
eingerichtet und das N aßversatzverfahren eingeführt. 

Durch Bohrungen wurde das Vorhandensein von 
drei Kohlenflözen im Hangenden des gegenwärtig im 
Abbau befindlichen Kohlenflözes konstatiert. Zum Auf
schluß eines dieser Flöze von 10 m M!ichtigkeit wurde 
eine neue Grube, die Benjamingrube, angelegt und mit 
einem Förderhaspel und zwei Pumpen ausgerüstet. Außerdem 
wurde zur Erzielung eines raschem Fortschrittes bei 
der Ausrichtung der Schrämmaschinenbetrieb mit elek
trischer Kraft eingeführt. 

Ein durch Kauf erworbenes einstöckiges Haus wurde 
als Wohnhaus für Aufseher adaptiert. In der Werks
kolonie gelangten drei Brunnen zur Ausführung. Die 
Errichtung des Werksspitals und des einstöckigen Schlaf
hauses wurde vollendet. 

Beim Kohlenwerk Zenica wurde ein neuer 
Schleppschacht mit Seil- und Ketten-Förderanlage her
gestellt, zwei Pumpen und ein Förderhaspel eingebaut, 
die Schlammversatzanlage erweitert und ein Ventilator 
aufgestellt. 

Außerdem wurde in Podbrezje in einer Entfernung 
von 2 /..:m von der Hauptgrube das Flöz durch mehrere 
Stollen erschlossen und eine Förderbahn von hier zur 
Aufbereitung gebaut. 

Der Bau eines Werksspitals wurde in Angriff ge
nommen. 

Beim Kohlenwerk Kakanj wurde die neue Auf
b~reitung für 70 t stündlicher Leistung in Betrieb gesetzt, 
e_~ne \Vaggonverschubanlage errichtet, vier Arbeiterhäuser 
fur je vier Familien, ein Aufseherwohnhaus für zwei 
Familien, ein Magazin, eine 'Verkstätte, eine Verlesestube 
Und ein Arbeiterbad gebaut. 

„ Beim Kohlenwerk Br e z a wurde eine Aufbereitung 
fur 35 t stündlicher Leistung erbaut und in Betrieb ge
setzt, ein Kanzleigebäude mit Beamtenwohnung, zwei 
Arbeiterwohnhäuser für je sechs Familien, ein Aufseher
Wohn.haus für zwei Familien und ein Ambulatorium gebaut. 

b . Von. der Grube wurde eine Förderbahn zur Auf
Aereitung hergestellt und ein Schleppgeleise von der 

1 Ufbereitung zum Anschlusse an die Montanbahn Pod
Ugovi-Vares gebaut. 

Beim Eisenwerk Vares wurden ein Gasreiniger, 
ein neues .Möllerhaus und eine Gasgeneratoranlage zum 
Trocknen der Rohrformen erbaut. 

Zur Unterfahrung der Erzlager wurde in Drozkovac 
ein Revierstollen angesetzt, welcher mit einer elektrisch
pneumatischen Bohrmaschine betrieben wird. 

Beim Eisenraffinierwerk in Zenica wurde 
die elektrische Anlage durch Aufstellung einer 1500 PS 
Dampfdynamo erweitert, ein magnetischer Ingotkran 
und eine elektrische Chargiervorrichtung für die Martin
öfen aufgestellt. 

Beim Manganerzwerk in Vogosca wurde die 
neu erbaute Aufbereitung in Betrieb gesetzt, beim Berg
baue in Cevljanovic wurde eine Privatschule errichtet. 

VIII. Schiirfungen und geologische Unter
suchungen. 

Schürfungen wurden v.on der Gewerkschaft "Bosnia" 
betrieben bei Olovo auf Bleierze und bei Srebrenica 
auf Blei- und Zinkerze. Seitens des bosn.-herz. Landes
ärars wurden Kohlenschürfungen bei Kreka und Pod
brezje uud eine Schürfung auf Eisenerze bei Ljubia be
trieben. 

Die Oberungarische Berg- und Hüttenwerks-Aktien
gesellschaft schürfte bei Bakovici auf Brauneisensteine 
und goldhaltige Kiese, die Societe Artale & Co. auf 
Manganerze bei J ablanica und auf Brauneisensteine. bei 
Slatina, die Gewerkschaft Jablanica auf Eisenerze in der 
Tovarnica bei J ablanica. 

Montangeologische Untersuchungen wurden ausgeführt 
bei D.-Tuzla bezüglich Salzvorkommen, bei Ljesljani, 
Vodicevo, Ljubuiiki, Dervent, Banjaluka, im Spreeatale 
und im Unterlaufe der Bosna bezüglich Kohlenvorkommen. 

Die geologischen Aufnahmen wurden durch den 
Landesgeologen fortgesetzt und das nordöstliche Blatt der 
neuen geologischen Karte im Maßstabe von 1 : 200.000 
(Kreis D.-Tuzla) zum Drucke fertiggestellt. 

IX. Wirtschaftliche Erfolge der im Staats
betriebe stehenden Montanwerke. 

Salinen bei D. -Tuzla. Von den erzeugten 
1,854.802 hl Sole wurden 637.545 '1l an die Salinen und 
1,215.120 hl. an die Ammoniaksodafabriks-Aktiengesell
schaft in Lukavac abgegeben. 

Aus den an die Saline abgegebenen Solquantitllten 
wurden 131.958 q Feinsalz, 59.010 q Grobsalz und l.044q 
Brikett, zusammen 192.012 q Speisesalz erzeugt. Die 
Durchschnittsleistung pro Schicht und Arbeiter betrug 
3·10q (-0·04), der mittlere Verdienst K2·65 C+ 0·24). 

Kohlenwerk Kreka. Dieses Werk produzierte 
mit 754 Arbeitern 2,997.132 q (-35.385) Kohle. Die 
Durchschnittsleistung pro Mann und Schicht betrug 
13·70 q (- 2.36), der Durchschnittsverdienst eines Häuers 
pro Schicht K 3·65 ( + 0·20) und der eines Arbeiters 
überhaupt K 2·65 C+ 0·15). 

Kohlenwerk Zenica. Dieses Werk produzierte 
mit 522 Arbeitern 1,246.650 q ( - 400. 780) Kohle. Die 
Durchschnittsleistun~ pro ){il-Uß und Schicht betrug 
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8·63 q (- 1 ·40), der Durchschnittsverdienst eines Häuers 
K 3·28 (- 0·02), der eines Arbeiters überhaupt K 2·44 
(+ O·Ol) pro Schicht. 

Kohlenwerk Kakanj. Hier wurden im Berichts
jahre 1,387.428 q ( + 381.591) Kohle mit 550 Ar
beitern erzeugt. Die Durchschnittsleistung pro Mann und 
Schicht betrug 9·54 q ( + 2·37), der Durchschnittsverdienst 
eines Häuers K 3·38 ( + 0·02), des Arbeiters überhaupt 
K 1·98 <+ 0·13) pro Schicht. 

Das Kohlenwerk Breza erzeugte mit 295 Ar
beitern 699.728 q ( + 483.432) Kohle. Die Durchschnitts
leistung pro Mann und Schicht betrug 8·55 q ( + 0·33), 
der Durchschnittsverdienst eines Häuers K 3·27 (± 0), 
des Arbeiters überhaupt K 2·07 (- 0-02) pro Schicht. 

Das Kohlenwerk Banjaluka erzeugte 233.977 q 
(- 41.577) Kohle mit 102 Arbeitern. Die Durchschnitts
leistung pro Mann und Schicht betrug 10·25 q (- 1 ·20), 
der Durchschnittsverdienst eines Häuers K 3·08 ( + Ü' 19), 
des Arbeiters überhaupt K 2:74 ( + 0·43) pro Schicht. 

Eisenwerk Vares. Der Bergbau lieferte 1,496.883q 
(- 8.208) Eisenerze, wovon 1,080.608 q an die eigenen 
Hochöfen und 412.937 q via B.-Brod und Metkovic ab
gesetzt wurden. Die Anzahl der Bergarbeiter betrug 368, 
deren Durchschnittsverdienst pro Schicht K2·77 ( + 0·24). 
Die beiden Hochöfen produzierten 516.280 q ( + 27.047) 
Roheisen, hievon 354.645 q Weißeisen, 147.349 q 
Gießereiroheisen und 14.286 q Bessemerroheisen. In der 
Gießerei wurden 46.126 q (-- 4.595) Guß waren hergestellt. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.494. - Roman Rieger in Witkowitz. - Förder

einrichtung fUr Grubenbetrieb. - 1tlan he.t für Gruben 
Fördereinrichtungen in Vorschlag gebracht, bei welchen die 
Schttttelrinnen pendelnd e.n der First aufgehängt sind und 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

durch eine stoßend wirkende Vorrichtung 
_ mit ungleichem Hub angetrieben werden. 
~ Diese aufgehängten Rinnen sind aber 

in minder mächtigen Flözen nicht 
verwendbar, weil die pendelnde Be
wegung der Rinnen eine gewisse Höhe 

Fig. 3. benötigt, die bei gewisser Hublänge 
und entsprechend großem Neigungs

winkel so groß wird, de.ß das Hineinsche.ufeln des Fördergutes 
nicht möglich ist. Bei rasch fortschreitender Setzung der 
First legt sich überdies die ganze Rinnentour auf die Sohle 
auf und muß, wenn dies überhaupt möglich ist, öfters gehoben 
werden. Me.n hat auch für wo.gerechte Förderung vorgeschlagen, 

eine solche Rinne auf eine Rolle zu setzen, auf einer fest
gelagerten zweiten Rolle zu führen und durch eine Zahnräder
transmission anzutreiben. DieseAnordnungistaberzu kompliziert, 
schwer verlegbar und für niedrige Flözhöhen ebenfalls nicht 
verwendbar. Vorliegende Erfindung betrijf't eine Förde1·
einrichtung fiir Grubenbetrieb, welche d1'.e genannten Nachteil~ 
dadm·ch beseitigt, daß die Förderrinnen einzeln wie auch als 
ganze Tour zusammengelegt auf Räderpaaren fahrbar und 
dadurch leicht t1·a11oportabel gelagert sind. Außer dieser 
einen Hauptvorteil gegenüber den bekannten Anlagen bildenden 
Tre.nsportfähigkeit der ganzen Anlage wird die vollkommene 
Unabhängigkeit derselben von der Firstbeschaffenheit, also 
auch von der Setzung oder Senkung der First sowie der 
Zimmerung erreicht. Da die Förderrinnen ebensogut einzeln 
wie auch als ganze Rinnentour fahrbar eingerichtet sind, so 
können sie leicht und schnell an eine andere Stelle gebracht 
werden. Vor allem wird die Fördereinrichtung auch dann 
verwendbar, wenn Flöze von nur 45 bis 50 cm Höhe abgebaut 
werden sollen. Die Zeichnung stellt in Fig. 1 eine Seiten
ansicht dieser .Fördereinrichtung dar. Fig. 2 zeigt einen 
Teil derselben in Draufsicht und Fig. 3 eine Endansicht einer 
der die Rinnentonr zusammensetzenden, auf Rädern gelagerten 
Rinnen. Die Fördereinrichtung besteht aus einer Anzahl zu 
einer Tour vereinigter Rinnen a, die jede für sich auf einem 
Rädergestell b mit zwei Rädern c gelagert sind. Die Rinnen 
sind untereinander der Reihe nach in leicht zu lösender, dabei 
aber während des Betriebes einen sichern Zusammenhalt ge· 
währleistender Weise verbunden. Das eine Ende der Rinnen
tour ist durch Führungsstangen oder einen Bügel k mit dem 
beweglichen Teil einer Stoßvorrichtung, beispielsweise mit der 
Kolbenstange einer stoßend wirkenden Preßluftmaschine m in 
Verbindung, welche veränderlichen Hub hat und direkt, ohne 
jede Transmission auf die Rinnentour einwirkt, um derselben 
eine in der einen Richtung langsamere und in der anderen 
Richtung beschleunigte Bewegung zu erteilen und je nach 
dem Feinheitsgrad des Fördergutes oder dem Flözeinfe.llen 
einen längeren oder kürzeren Hub bei dieser Schüttelbewegung 
hervorzurufen. Die ganze Anlage nimmt in der Höhenrichtung 
sehr wenig Re.um ein, bewegt sich lediglich achsial und der 
Unterlage parallel, so de.ß sie auch in den niedersten 
Flözen verwendet werden kann; sie kann leicht in dem Maße, 
als der Abbaustoß oder die Strecke vorgetrieben wird, beliebig 
verlängert oder seitlich verlegt oder als ganze Tour sogar 
ohne Demontage der Länge nach verschoben werden, ohne de.ß 
eine Umzimmerung oder ein Rauhen der Zimmerung bedingt 
wäre und läßt sich sowohl für stoßende als auch für ziehende 
Wirkung der Antriebsvorrichtung gebrauchen. Die einzelnen 
zu einem steifen, zusammenhängenden Ganzen zusammen· 
hakbaren Rinnen sind auf den Rädern, wie aus Fig. 3 er
~.ichtlich, in etwas geneigter Stellung angebracht, um ein 
Uberwerfen der über die niedriger stehende Rinnenkante 
hineingeschaufelten Kohle hintanzuhalten. Die Lagerung auf 
Rädern hat noch den Vorteil, daß durch das Gewicht der 
Rinnen und der Ladung die Verbindung der Rinnenenden in 
erhöhtem Maße gesichert wird. Die seitwärts angebrachten 
Schließeneisen und Nasen übertragen die Zugkraft auf die 
Längswinkeleisen, wodurch die Rinnenbleche selbst geschont 
bleiben. 

Literatur. 
Handbuch der Brikettbereitung. Von H. Franke, 

erster Band: Die Brikettbereitung aus Steinkohlen, Braun
kohlen und sonstigen Brennstoffen, 653 Seiten, mit 9 Te.fe~n 
und 255 Textabbildungen. Verlag von Ferdinand Enke 1n 
Stuttgart 1909. , 

Beim Anblicke des starken Bandes und bei Beurteilung 
desselben ne.ch manchen anderen Erzeugnissen der Literatur 
mag man die Geduld und Ausdauer, die zum Lesen gehört, 
nicht gering veranschlagen; aber wer für den Gegenstand nur 
einiges Verständnis mitbringt, wird das Buch mit steigendem 
Interesse lesen. Der Verfasser beabsichtigte die Schaffung 
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eines Handbuches flir die in der Brikettindustrie beschäftigten 
o~er ftl.r sie in der einen oder anderen Hinsicht tätigen Be
triebsleiter und -ingenieure, Besitzer, Aktionäre, Vorstände, 
Gesellschaften, Vereine, Syndikate, Maschinenfabriken, Aufsichts
behörden usw., zugleich eines Lehrbuches für den Gebrauch 
an Bergakademien, Technischen Hochschulen, Bergschnlen und 
~onstigen technischen Lehranstalten. Die schwere Aufgabe ist 
lD der glücklichsten Weise gelöst. 

. Nach einer Einleitung behandelt der Verfasser im ersten 
Teile des Werkes die Bereitung der Steinkohlenbriketts. Die 
einzelnen Abschnitte betreffen: 

I. Geschichtliches. - Eigenschaften und Verwendung der 
Steinkohlenbriketts. 

II. Die Brikettierkohlen und die Bindemittel. 
III. Die Zuführung und Ansammlung der Brikettierkohlen 

und der Bindemittel. 
IV. Das Zerkleinern. 
V. Das Aufgeben, Mischen uni! Verteilen. 
VI. Das \Värmen, Trocknen, Kneten und Erhitz~n. 
VII. Das Verpressen. 
VIII. Das Verladen und Aufstapeln der Briketts. 

Kraftversorgung und Bedienung der Brikettfabriken. 
IX. Ganze Steinkohlen-Brikettfabriken. Bergpolizeiliebe 

Vorschriften. 
X. Die Wirtschaftlichkeit der Steinkohlen-Brikettbereitung. 

Kostenanschläge. 
XL Steinkohlenbrikett-Statistik der wichtigsten brikett

erzengenden Länder. 
. Daran schließt sich der zweite Teil des Werkes, welcher 

die Bereitung der Braunkohlenbriketts und Naßpreßsteine zum 
Gegenstande hat. Er umfaßt die Abschnitte: 

„ • I.. Beschaffenheit, Zus?:mrnensetznng und Brikettier
fah1gkeit der Braunkohlen. Ublicher Gang der Braunkohlen
brikettbereitung. 

II. Eigenschaften der Braunkohlenbriketts. 
III. Die Gewinnung und Heranförderung der Rohbraun

kohlen. Ihre Aufbereitung (Naßdienst) nebst Abführung und 
Ansammlung der Brikettierkohlen und der Feuerkohlen. 

IV. Das Trocknen der Brikettierkohlen (Trockendienst). 
V. Das Abführen, Durchmischen, Kühlen, Ansammeln und 

Befördern der getrockneten Brikettierkohlen nach den Pressen. 
VI. Das Verpressen. 
Vif. Die Verhütung und Bekämpfung von Kohlenstaub

schäden, Bränden und Explosionen. Entstaubungseinrichtungen. 
VIII. Das Vorstoßen, Kühlen, Verladen nnd Aufstapeln 

der Briketts. Der Reparaturdienst. 
IX. Kraftwirtschaft. 
X. Ganze Braupkohlenbrikettfabriken. 
XI. Die Wirtschaftlichkeit der Braunkohlenbrikett

bereitung. Kostenanschläge. 
XII. Statistische Angaben. Verwendung der Braunkohlen

briketts. 
XIII. Die N aßpreßsteinbereitung. 
Das Werk schließt mit einem Anhange über die Brikett

bereitung aus Gemischen von Stein- und Braunkohlen, auch 
Koksklein (lllischbriketts), aus Torf, Holzabfällen und sonstigen 
organischen oder unorganischen, nicht metallischen Stoffen, 
endlich einem Nach trage, über das Brikettierungsverfahren 
von A. Rönay. 

Der umfangreiche Stoff ist in der übersichtlichsten Weise 
geordnet, mit Beifügung zahlreicher Literaturmerken und ein 
ausführliches Sachregister erleichtert das Nachschlagen. Die 
in jeder Hinsicht mustergiltigen Ausfiihrungen des Verfassers 
werden durch gute Zeichnungen unterstützt. Nichts ist über
sehen und jeden, der sich auf dem täglich an Bedeutung ge
winnenden Gebiete der Steinkohlen- und Braunkohlenbriket
tierung Rat holen will, wird das Buch befriedigen. 

Wie der Inhalt, so läßt auch die äußere Ausstattung 
des Werkes nichts zu wünschen tibrig. Dem zweiten Bande, 
welcher demnächst folgen soll und die Brikettbereitung aus 
Erzen, Hllttenerzeugnissen, Metallabfällen. u. dgl. nebst _der 
sogenannten "Agglomerierung" betreffen wird, kann freudigst 
entgegengesehen werden. H. 8. 

Vereins-Mitteilungen. 

Berg- und hüttenmännischer Verein in Mähr.-Ostrau. 
Protokoll der am Samstag den 1. Mai 1909 stattgefnndenen 

Ausscbußsitzung. 

Anwesend: Der Vereinsobmann k. k. Bergrat und 
Zentraldirektor Dr. August Fill unger; die Ausschuß
mitglieder: k. k. Revierbergamtsvorstand v. Aggermann 
Berginspektor Popper, Oberingenieur Dekanovsky

1 

Oberingenieur Pu s c h; die Ersatzmänner: Oberingenieu; 
Lendl, Oberingenieur Bernhart, Oberingenieur l:Ueger. 

Entschuldigt: K. k. Oberbergrat Dr. Mayer, 
Berginspektor Hybner. 

Tagesordnung: 1. Behandlung des Einlaufes. 
2. Diversa. 

Ad 1. Der Ingenieur- und Technikerverein in Troppau 
dankt für die Beileidskundgebung anläßlich des Ablebens 
des Vereinsmitgliedes Herrn Ingenieur Jakobi. Wird 
zur Kenntnis genommen. - Die Familien Stipanitz 
Und Zanzinger, Poln.-Ostrau, danken für Beileidskund
gebung anläßlich des Ablebens des Herrn Oberberg
verwalters Moritz Stipanitz. Zur Kenntnis genommen. 
-:- Der k. k. Eisenbahnminister ladet ein, in den Staats
~isenb~hnr~t einen Vertreter entsenden zu wollen. Da 
er bisherige Delegierte, Herr k. k. Bergrat und Ge

\Verke, Max Ritter von Gutmann, über diesbezügliches 

Ansuchen des Vereines die neuerliche Delcgierung nicht 
annehmen zu können erklärte, da er bereits von anderer 
Seite die Vertretung dortselbst übernommen habe, wurden 
die Vereinsmitglieder Herr Dr. Julius Eisner zum 
Delegierten und Herr Berginspektor Alois Czermak zu 
dessen Stellvertreter vorgeschlagen und nachdem sich die 
genannten Herren bereit erklärt hatten, diese Funktion 
anzunehmen, dem k. k. Eisenbahnministerium namhaft 
gemacht. - Die „Montanistische Rundschau", ·wien, be
stätigt den Empfang der Protokollabschrift der Ausschuß
sitzung vorn 10. Jänner 1909. Wird zur Kenntnis ge
nommen. - Der Zentralverein der Bergwerksbesitzer 
Österreichs 'in Wien ladet ein zur Versammlung am 
6. Mai d. J. in \Vien zwecks Stellungnahme gegen die 
\Viedereinbringung des Gesetzentwurfes betreffend die 
\Vahl von Arbeiterausschüssen und die Bestellung von 
Sicherheitsmännern beim Bergbaue. Die Teilnahme wird 
beschlossen und es werden als Vertreter des Vereines 
entsendet werden: K. k. Bergrat und Zentraldirektor 
Dr. August Fillunger, Oberingenieur Heinrich Wajda 
und Oberingenieur Heinrich \Volf. - Der Industrierat 
im k. k. Handelsministerium sendet Verhandlungen und 
Beschlüsse, Heft Nr. 20, über Verbesserungen der öster-
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reichischen Straßenverhältnisse. Zur Kenntnis genommen, 
wird der Bibliothek einverleibt werden. 

Ad 2. Nunmehr gelangt eine Interpellation des 
Reichsratsabgeordneten Pospischil und Genossen an den 
Minister für iiffeutliche Arbeiten und den Minister der 
Justiz wegen der fahrlässigen Handhabung des Berg
gesetzes seitens der Bergbehörde, resp. wegen der un
gesetzlichen Abwicklung der Bergschädenprozesse seitens 
der Gerichte zur Verlesung, welche der Direktoren
konferenz seitens einer GFJwerkschaft zugesandt und über 
Antrag des Vereinsobmannes dem Berg- und hütten
männischen Vereine, als einer für die \Vahrung der dort
selbst tangierten Interessen kompetenten Körperschaft, 
abgetreten wurde. Man beschloß eine diesbezügliche 
Resolution dem Plenum vorzulegen und es wurde mit 
der Ausarbeitung derselben ein Komitee, welchem die 
Herren: Dr. Eisner, Inspektor Popper, Oberingenieur 
Rieger und Oberingenieur Lendl angehören, betraut. 

Hiedurch erscheint die Tagesordnung erschöpft nnd 
der Vorsitzende k. k. Bergrat und Zentraldirektor Doktor 
August Fillunger schließt die Sitzung. 

Dz. Schriftführer: Dz. Obmann: 
Josef Popper m. p. Dr. Fillunger m. p. 

Notizen. 
Bergschule Dom brau (Österr.·Schlesien). (Auszug aus 

dem Protokoll der Sl)hfußprlifung am 19. und 20. Juli HI09). 
Zur Prüfung haben sich in diesen Tagen alle 20 Schüler ge
meldeh die in den Schuljahren 1908/09 die Vorträge 
und Ubungen des Fachkurses besucht und denselben mit 
gutem Erfolg beendigt haben. Als Prtifungskommission fun
gierten die Herren: Ingenieur Schimitzek, Grubendirektor 
der Galizischen Montan-Aktien-Gesellschaft in Siersza, De
legierter des Schulkomitees; Ingenieur Alois Czermak, Gruben
inspektor der ÖsterreichiRchen Berg- und Hlittenwerksgesell
schaft in Karwin, als beigezogener Montanfachmann; Ingenieur 
Leopold Szefer als Leiter der Anstalt. Außerdem hörten der 
Prlifung entweder zum Teil oder ganz zu die Herren: 1. Der 
k. k. Bezirkshauptmann von Freit1tatt J axe. Bob o w s k i; 2. der 
k. k. Oberbergkommissär Emil Czerlunczakiewicz vom 
Revierbergamt in Krakau; 3. der Grubeninspektor der Wit
kowitzer Gewerkschafts-Abteilung Do111brau, Karl Fri~; 

4. Oberingenieur Ludwig Ho llei n, Betriebsleiter des Johan~
schachtes in Karwin; 5. Ingenieur Adam l:..ukaszewsk1, 
Schriftführer des Verbandes polnischer Berg· und Hüttenleute; 
6. Franz Pospisil, Direktor der gräflichen Larischschen 
Gruben in Karwin; 7. Dr. Gottlieb Pfeifer, Bergkommissär 
des Revierbergamtes :Mähr.-Ostrau; 8. Oberingenieur und Be
triebsleiter des Luuisschachtcs in '''itkowitz Roman Rieger, 
Mitglied des Schulkomitees; 9. lngenieuradjunkt Heinrich 
Schwabe vom Hoheneggerschacht in Karwin; 10. Heinrich 
Stau ff er, k. k. Bergkon1missär des Revierbergamtes Mährisch
Ostrau · 11. Oberingenieur Leopold Volf, Betriebsleiter des 
Tiefba~schachtes in Karwin. Die Prüfungskommission hat 
nach Überprüfung der angemeldeten Schüler aus den Haupt
gegenständen des Fachkurses und mit Berücksichtigung d~r 
Kursklassifikationen aus beiden Abteilungen dieses Kurses wie 
auch der auf dem Fachkurse von den Schülern abgelieferten 
Ausarbeitungen zum praktischen Dienst im Bergbau in der 
Eigenschaft eines Aufsehers erkannt: Einstimmig als nb~
fähigt" 10 Schüler und als „sehr befähigt" 4 Schüler; mit 
Stimmenmehrheit als „befähigt" 3 Schüler und ala "sehr be· 
fähigt" 3 Schüler. 

Der kalteste Punkt der Welt. Bisher nahm man an, 
daß sich in der Nähe der Stadt Werchojansk im Nordosten 
Sibiriens unter 69 Grad 8 Minuten nördlicher Breite der Punkt 
der Erde befände, an dem die größte Kälte herrscht. Der russische 
~faler Wladimir Borss.o w hat jedoch bei dem Ort Ma to tsch ki n 
auf der Insel Nowaja Semlja einen Behälter gefunden, in 
dem zwei Thermometer lagen, die der österreichische 
Gelehrte Höfer dort zurückgelassen hatte, als er im Jahre 1872 
durch diese Gebiete eine Forschungsreise unternahm. Diese 
beiden Thermometer - ein Minimum- und ein Maximum· 
thermometer - zeigten eine Temperatur von + 15 Grad 
und - 70 Grad Celsius. Bei einer Temperaturschwankung 
von 85 Grarl ist dieser Punkt der Erde mithin die Stelle, an 
der bisher die größte Kälte gemessen worden ist. 

Oberbergrat Dr. Stefan Scbenek von T~mid, d~r 
sich um die Förderung des chemischen Unternchtes m 
Ungarn verdient gemacht hat, ist 79 Jahre alt, in Budapest 
im Juli gestorben. Schenek studierte in Wien, war hier 
Assistent von Prof. Redtenbacher, ging dann 1859 als 
Lehrer an die Oberrealschule nach Kaschan, 1867 als 
Professor der allgemeinen, Agrikultur- und landw.-chem. 
Technologie nach Keszthely und wurde 1870 als Professor 
der Chemie an die ~fontan· und Forstakademie Schemnitz 
berufen; 1892 trat Sc h e n e k in den Ruhestand. Seine 
Hauptarbeiten umfassen Erzanalysen, Untersuchungen über 
Spektralanalyse sowie Studien über Akkumulatoren und 
galvanische Elemente. 

Mt\tallnotierungen in London am 3. September 1909. (Laut Kursbericht des JUining Journals vom 4. September 1909.) 
Preise per englische Tonne 8. 1016 kg. 

„~ 

I~ Notierung 

1 

Letzter "'" "" Monats-Oo II Metalle Marke ""'" 
II ""' von bis Durchschn. o·-

..;iO 11 

J 
0/o II Si l sh 1 d II Si 1 sh 1 d 11•11·11 i 

.. 

Kupfer Tough cako 
II 2

1/2 11 61 1 10 ol 62 10 0 62·125 

" Best selected. I[ 2•/9 i' 62 0 0' 62 10 0 62·625 

" Elektrolyt . l netto !1 62 ! 15 il 63 5 0 g 63•0625 

" Standard (Kassa). 'I netto ll 59 2 59 5 0 59·3121> 
Zion Straits (Kassa) netto 1 

137 17 138 2 6 ...... 131>·740625 
Blei Spanish or soft foreign 21/9 12 13 9' 12 10 0 ~ 12·5546875 "' English pig, common . 31/9 12 16 31 12 18 9 = 12·734371> " till 
Zink Silesian, ordinary brande netto 22 10 22 15 0 = 22"046870 

gl 
~ Antimon Antimony (Regulus) . . 3•/g 28 0 30 0 0 29•3121> 

Quecksilber ' Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 3 8 5 8 0 0 *)8•25 

W.F. 
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Der Wärmewert des Brennstoffes im Schachtofen und insbesonders im Eisenhochofen. 
Von Professor ,Josef' Y. Ehrenwerth, Leoben. 

(Alle Rechte vorbehalten.) 

I. "rärmewert des Brennstoffes im Scharhtofen Wenn, wie bemerkt, der Brennstoff vollkommen 
überhaupt. entgast in die Verbrennung eintritt, stellen sich die Ver-

Alle vorliegenden Analysen der Gichtgase von Eisen- hältnisse wie folgt: 
hochöfen weisen, denen der Gichtmaterialien gegenüber Ein Gewichtsteil Kohlenstoff erfordert: 
gehalten, au \Vasserstoff und Kohlenwasserstoff höhere a) bei Verbrennnng zu Kohlenoxyd 4/: Gewichtsteile 
~alte auf als diese. Daraus folgt, daß eine Verbrennung Sauerstoff, entwickelt 2-173 Kai. ·wärme und g"ibt "/

3 
Ge-

di~ser Gase, falls sie mit dem Brennstoff oder überhaupt wichtsteile Kohlenoxyd. 

nut den Gichtrnaterialien in den Ofen kommen, nicht b) bei Verbrennung zu Kohlendioxyd: 2X 4 !:: = 8/
1 

Ge-
stattfindet, und demnach alle durch Verbrennun0cr erzeugte W wichtsteile Sauerstoff, entwickelt 8080 Kai. Wärme und 

ärme nur von der Verbrennung des festen Kohlen- gibt 11/3 Gewichtsteile Kohlendioxyd. 
Stoffes des Brennstoffes stammt. 

Diese Verbrennung erfolgt bei Reduktionsprozessen Wird der für die Verbrennung erforderliche Sauer-
z~rn Teil schon im Niedergang der Beschickungssäule, stoff durch Luft geliefert, welche in vollkommen trockenem 
V1elf 1 Znstande pro 100 Gewichtsteilen 23 Gewichtsteile Sauer-
n ~c 1 .auch_ im Unt.ergestell, du. rch Re_ duktion~sauerstoff. 
~bei wird Jedoch mcht nur keme \Värme frei, sondern stoff und 77 Gewichtsteile Stickstoff enthält, so sind, um 

tritt stets ein Wärmemangel ein. Um diesen zu ersetzen · G · 1 ·1 S t ff l" f 1 
d d 4 35 u d em ew1c 1tste1 auers o zu ie ern, CF23, . s. run · 

,~ auch die für die anderen Zwer.ke noch erforderliche 
•v ärme zu schaffen, wird bekanntlich in unseren ge- Gewichtsteile Luft notwendig, welche 3·35 Gewichtsteile 
W"J b 0 inlichen Schachtofenprozessen Brennstoff mit Luft ver- Stickstoff mit sich führen. 
d~annt, und die freie \Värme. welche der Brennstoff in \Vird jedoch für die Verbrennung feuchte Luft 
leser Verbrennung dem Ofen bringt und insbesondere den verwendet, von welcher, wie der eigentliche Luftsauerstoff, 
~snützbaren Teil derselben, welcher seinen eigentlichen auch der Sauerstoff der Feuchtigkeit in die Verbrennung 
.1\. er~ bestimmt, zu ermitteln, ist das nächste Ziel dieser des Kohlenstoffes eintritt, dann siud, wenn auf einen Ge-

rbe1t. wichtsteil trockener Luft f Gewichtsteile Feuchtigkeit 
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entfallen, 
Sauerstoff 

1 

für die Lieferung von einem Gewichtsteil 

1 
0

_
23 

_
0

.
889 

f Gewichtsteile (0 + N), 
0·23 - 8

/ 9 f 
also trockene Luftbestandteile erforderlich, welche Gewichts
menge wir mit 1 bezeichnen wollen. 

Aus der Verbrennung gehen unter gleicher Wärme
entwicklung durch den Kohlenstoff - bei Verbrennung 
zu CO . . . 24 73, zu C02 • • • 8080 Cal. - außer 
obigen Quantitäten Kohlenoxyd, bezw. Kohlendioxyd, 
pro ein Gewichtsteil Kohlenstoff noch 4 / :J .1 . 0·77 Gewichts-

f 
teile Stickstoff nebst 4/ 8 .1 9 Gewichtsteile Wasserstoff, 

bezw. die doppelten Quantitäten dieser beiden Gase hervor. 
\Vird zur Verbrennung auf eine gewisse Temperatur T 0 

vorgewärmte Luft verwendet, und bezeichnet s1 die spe
zifische \Yärme der trockenen Luft, sn jene des \Vasser
dampfes, also der Luftfeuchtigkeit, bei dieser Temperatur, 
so wird dem Ofen durch die Luft pro ein Gewichtsteil 
Kohlenstoff noch 4/,1 1 (s1 + f. sn) TCaI., und bei Verbrennung 
zu C02 die doppelte Wärmemenge zugeführt. 

Es beträgt demnach, wenn c1 die Menge Kohlenstoff, 
welcher zu CO, c2 jene Menge, welche zu C02 ver
brennt, bezeichnen, die gesamte dem Ofen durch die 
Verbrennungsluft zugeführte und in der Verbrennung 
des Kohlenstoffes entwickelte ·wärme 

\VCal. = C1 . 24 7 3 + C2 . 8080 + l C1 + 2 · C2 l4 /: . l l S1 + + f. sn] T° Cal. . w1 . 

Dieser Wärmeeinnahme stehen vVärmeverluste gegen
über, welche sich, wenn wir ihnen, an der Gicht beginnend, 
nach abwärts nachgehen, in nachstehender Folge anreihen. 
Es wird \Värme konsumiert: 

1. Durch die vom Luftverbrennungsbrennstoff 
stammenden Gichtgase, welche mit einer gewissen 
Temperatur t~ den Ofen verlassen. 

Diese Gase bestehen, wenn wir den Brennstoff von 
der Gicht bis zu den Formen verfolgen: a) aus den 
flüchtigen Bestandteilen - Gasen - und Wasserdämpfen, 
welche im Verlauf des Niederganges des Brennstoffes 
aus diesem ausgetrieben werden; b) aus den flüchtigen 
Bestandteilen, welche der eventuell für die Bildung einer 
entsprechenden Schlacke aus der Brennstoffasche ver
wendete Zuschlag allenfalls abgibt, endlich c) aus den 
aus der Verbrennung des Kohlenstoffes mit Luft von 
verschiedenem Feuchtigkeitsgrad stammenden Gasen: CO, 
CO„, N und mehr oder weniger, aber jedenfalls dem 
üewichte nach nur unbedeutenden Mengen H. 

Sehen wir von den Gasen und Dämpfen, welche 
ans dem Luftverbrennungsbrennstoff und eventuell auch 
aus dem für diesen verwendeten Zuschlag stammen 
sowie von dem aus der Verbrennung von Kohlenstoff mit 
Luftfeuchtigkeit entspringenden Wasserstoff, welche 
sämtlich in der gedachten Richtung nur einen sehr 
unbedeutenden und gewöhnlich vernachlässigbaren Einfluß 
üben, im weiteren aber immerhin voll in Rechnung genommen 
werden sollen, einstweilen ab, so ergibt sich, wenn 
Sco, Sco2 und Ss die spezifischen vVärmen von Kohlen-

oxyd, Kohlendioxyd und Stickstoff bei der Temperatur tg 
der Gichtgase bezeichnen, die von diesen, soweit sie aus 
der Luftverbrennung herrühren, aus dem Ofen abgeführte, 
also für den Ofen verlorene Wärme, allgemein gültig, mit 

w 2 = [7 
/,1 c1 sco + 11 

/:1 c2 sco2 -+ 4 
/ 8 ( c1 +2 c2) • 1 . 0·77 . SN] 

tg° Cal. w2; 
2. wird Wärme konsumiert durch Austreiben der 

flüchtigen Bestandteile, durch Verdampfung der Feuchtigkeit 
des Brennstoffes und Erwärmung der ersteren sowie des 
\Vasserdampfes auf die Temperatur der Gichtgase. 

Bezeichnen: 

gc die Menge flüchtiger Bestandteile pro ein Gewichts
teil festem C, 

Wg „ für Austreibung derselben pro Einheit erforder
liche \Värme, 

Sg „ spezifische Wärme derselben bei der Temperaturtg, 
Fe „ Menge Wasser im Brennstoff pro ein Gewichts-

teil Kohlenstoff, und 
sn „ spezifische \Värme des Wasserdampfes, 
so beträgt der auf diesem \V ege entstehende Wärme· 
konsum pro ein Gewichtsteil C 

w3 = ~gc. Wg+ ~gc.sg. t~ + 
+Fe (589 + sn tg) Cal. w3 ; 

3. wird ·wärme verbraucht durch die Aschen
bestandteile des Brennstoffes und den zu deren Ver
schmelzung auf die gewünschte Schlacke eventuell er
forderlichen Zuschlag. 

Der hiedurch verursachte Verlust an freil'r Wärme 
setzt sich zusammen aus der \\'ännemenge, welche die 
Schmelzung der Schlacke und deren Erwärmung auf jene 
Temperatur, mit welcher sie den Ofen verläßt, und 
jener, welche das Austreiben eventuell im Zuschlag vor
handener fliichtiger Bestandteile und deren Erwärmung 
auf die Temperatur der Gichtgase erfordert. 

Bezeichnet: 

A die Menge Aschenbestandteile des Brennstoffes pro 
ein Gewichtsteil C desselben, 

z " Menge Zuschlag, welche ein Gewichtsteil Asche 
bedingt, 

W]s " 

Ss " 
ts " 

Schmelzwärme - latente ·wärme, 
spezifische Wärme der Schlacke, 
Temperatur, mit welcher die Schlacke den Ofen 
verläßt, 

gz „ aus dem Zuschlag eventuell auszutreibende Gas
menge pro ein Gewichtsteil Asche, 

Wz „ für das Austreiben dieser pro ein Gewichtsteil 
erforderliche \Värme, 

Sz „ spezifische Wärme dieser Gase, 
tg „ Temperatur der Gichtgase, 
so beträgt der durch den Aschengehalt des Brennstoffes 
pro Einheit Kohlenstoff verursachte Wärmekonsum 

w, = A [(l+Z)(w1s + ss. ts) +gz(wz+sz.tg)] Cal .... W41 

welche \Värmemenge der Kürze halber durch SA. WA 

ausgedrückt werden soll. 
4. Endlich wird Wärme konsumiert durch Zer

setzung der Luftfeuchtigkeit in Verbrennung des Sauer· 
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stoffes derselben mit Kohlenstoff, und durch Entweichen 
des hiebei freiwerdenden \Vasserstoffes mit der Temperatur 
der Gichtgase tg. 

Die hiedurch konsumierte Wärme beträgt, wenn, 
Wie oben angenommen wird, daß Cl Kohlenstoff zu eo, 
c2 Kohlenstoff zu C0

2 
verbrennen, bei f Gewichtsteilen 

Feuchtigkeit pro ein Gewichtsteil Trockenluft, da 
ein Gewichtsteil Wasserstoff bei Ausscheidung aus \Vasser
dampf 29.162 Kai. Wärme bindet, 

W = i ( + 2 ) (29.162 + SH •) :1 
3 

c1 c2 . l . f - 9 · g . tg Ca!. . . . . w 6 • 

Nach Abzug dieser Wärmeverluste von der gesamten 
dem Ofen durch warme Verbrennungsluft und Verbrennung 
des Kohlenstoffes zugekommenen \Värme, bleibt demnach 
fiir Verlust durch Mitteilung und Ausstrahlung und für 
den eigentlichen Prozeß, wenn c

1 
Gewichtsteile Kohlenstoff 

zu CO, c2 Gewichtsteile zu C0
2 

verbrennen, an freier 
Wärme zur Verfügung 

W = c1 • 24 73 + c2 . 8080 + j ( c1 + 2 c2). l. (s1 + f. sn) 

T° Ca! ...... w/ 

[
7 11 4 

- 3 c1 . sco + 3 c2 . scu! + 3 ( c1 + 
+ 2 c2). l. 0·77. sN] tg Ca!. . w2' 

- [(c1 + c2) (..!ge. w + ~ ge. s. tg +Fe (589 + 
+sn.tg)]-(c1 +c2) sA. wA Cal. . . . w/, w/ 

- ~ (c1 + 2. c2) .1. f. ( 3240 -T- s~ t~) Cal. w5', 

Welcher Ausdruck allgemeine Gültigkeit hat. 

. Setzen wir c1 + c2 = 1, woraus c1 = 1 - c2 , und 
die durch Verbrennung von einem Gewichtsteil Kohlenstoff 
entwickelte Wärme, welche wir mit wv bezeichnen 
Wollen, sich mit 

Wv = (1 - c2). 2473 + c2 • 8080=2473+c2 .5607 Ca!. 

ergibt, so erhalten wir die pro ein Gewichtsteil ver
b~annten Kohlenstoff noch verbleibende, auf Verlust durch 
lhtteilung und Strahlung und den Prozeß verteilbare 
freie Wärme 

\Vt = 2473 + C11 • 5607 +~ (1 + C2) .1. (s1 + f: Sn) 

T° Ca!. . . w
1 

[ 
7 11 4 

- (1 - c2) 3 . seo + c2 3 . seo2 + 3 (1 + 

+ c2). l. 0·77 SN] tg Cal. .... w2 
- [.l ge. w + .l gc. s. tg +Fe (589 + sn. tg)] -

- BA. WA Cal. ... w3, w, 

- ~ (1 + c9). l. f ( 3240 + 
8~. tg) Cal. . .... w11 • 

e· In diesen Ausdrücken bedeuten also in Über
ll!sthnmung mit dem Vorangehenden: 

w
1 

die gesamte durch erhitzten 'Wind und Verbrennung 
von Kohlenstoff des Brennstoffes dem Ofen zugekommene 
\Värme, 

w
2 

jene Wärme, welche die aus der Verbrennung des 
Brennstoffes mit den trockenen Bestandteilen der 
Luft (0 + N) entstandenen Gase bei ihrem Austritt 
aus der Gicht mit einer gewissen Temperatur tg 
mitnehmen, 

wtl den Wärmekonsum der flüchtigen Bestandteile und 
der Feuchtigkeit des Brennstoffes 

w~ den Wärmekonsum der Aschenbestandteile des Brenn
stoffes unter Einbezug der für Bildung einer ent
sprechenden Schlacke erforderlichen Menge Zuschlag, 

w5 endlich die Wärmemenge, welche durch die Feuchtig
keit der Verbrennungsluft - des Windes - der 
Verwendung im Ofen entzogen wird. 

Dieser Ausdruck \V t gibt uns die gesamte freie Wärme, 
welche dem Ofen pro ein Gewichtsteil Kohlenstoff durch 
erwärmte Verbrennungsluft und Verbrennung zukommt. 
\Vir wollen sie als „theoretische freie \Värme" be
zeichnen. Von dieser geht wieder ein je nach Bau des 
Ofens, Temperatur in demselben, klimatischen Verhältnissen 
- Temperatur, Winden und Luftfeuchtigkeit - und 
Wärmeleitungsfähigkeit des Baumateriales verschieden 
großer Teil durch Mitteilung und Ausstrahlung verloren. 
Für den eigentlichen Prozeß bleibt also nur die Differenz 
praktisch verwendbar, welche als "effektive freie 
\V ä r m e" , W e, bezeichnet werden soll. 

Da gerade betreffs des Wärmeverlustes durch Strahlung 
die Verhältnisse sehr unsicher sind und grundlegende, 
auch nur annähernd exakte Mitteilungen oder Studien, 
wenigstens in für die Praxis verwendbarer Form, bisher 
fehlen, nichtsdestoweniger aber in hohem Grade erwünscht 
sind, und zu hoffen ist, daß zahlreiche Beobachtungen 
endlich zu sicheren Grundlagen für die BeurteilUllg dieses 
Verlustes führen werden, erscheint es angezeigt, auf 
diesen Gegenstand in kurzem etwas näher einzugehen. 

Dem Verlust durch Ausstrahlung Ulld Mitteilung 
kann nur jene Wärme unterliegen, welche nicht in der 
Verbrennung selbst wieder konsumiert wird, es ist daher 
davon ausgeschlossen 

1. die Wärme, welche in der Zersetzung der 
Feuchtigkeit der Verbrennungsluft gebUllden wird, und 

2. da angenommen werden kann, daß auch die aus 
der Asche des Brennstoffes gebildete Schlacke SA erst 
in der Verbrennung des Brennstoffes geschmolzen und auf 
die volle Temperatur erhitzt wird, jene Wärme, welche 
für diese Zwecke als latente und fühlbare Wärme ver
wendet wird und, wenn wir sie pro Einheit der Aschen
sehlacke mit WA bezeichnen, durch SA WA ausgedrückt ist. 

Bezeichnet nun v den perzentuellen Verlust an 
durch Ausstrahlung und Mitteilung verlorener freier Wärme 
und benützen wir für die einzelnen Glieder des obigen 
Ausdruckes die seitlich angeführten Bezeichnungen w1 , 

w2, w8 , w41 w5, so erhalten wir für die dem eigentlichen 
Prozeß wirklich zur Verfügung stehende, "effektive 
freie Wärme" den Ausdruck 
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We = W1 - (w2 + w,1 + w4 + w~)-v (w1 - SA WA -

- ~ l . f . 3240) Cal., 

= Wt-V (w1 -SA WA-~l. f. 3240) Cal. 

und daraus 
V= wl -(w2 +Ws+ W4 + Wr,) - We = 

4 
W1 -SA WA-31.f.3240 

Wt-We 
---- ----

4 
W1-SAWA-3l · f. 3240 

als Ausstrahlungskoeffizient und 1-v = p als Effekt des 
Schachtofens für den gegebenen Betrieb. 

Es ist klar, daß wiederholte Bestimmungen von v 
in dieser Art endlich zu i;icheren Grundlagen fiir die 
Beurteilung der Ausstrahlungsverhältnisse führen müßten, 
weshalb sie auch w!l.rmstens zu empfehlen sind. Die 
weitere Lösung dieser Aufgabe liegt demnach in den 
Händen der Ingenieure der Praxis, welche bei richtiger 
Organisation und einheitlichem Vorgang auch bald zu 
entprechenden Resultaten gelangen würden. 

In Wirklichkeit nehmen die aus dem Brennstoff 
im Niedergang desselben entweichenden Mengen flüchtiger 
Bestandteile, Gase und Wasserdampf, sowie der aus der 
Zersetzung der Luftfeuchtigkeit stammende Wasserstoff 
und selbst die aus dem eventuell für Verschmelzung der 
Brennstoffasche verwendeten Zuschlag entspringenden 
Gase (Cü2 des Kalksteines) auf den Wärmeverlust, 
welcher durch die Gichtgase verursacht wird, wenn die 
Temperatur derselben nicht hoch ist, nur einen un
bedeutenden Einfluß, so daß dieser Wärmeverlust fiir die 
meisten Fälle bereits durch das erste negative Glied -
w~ - obiger Ausdrücke sich ausreichend genau be
rechnet. Will man jedoch immerhin diesen Verlust voll-

kommen genau bestimmen, so braucht man nur die Par
tialglieder mit t~ zusammenzufassen, und erhält so, bezogen 
auf einen Gewichtsteil Verbrennungskohlenstoff in NZ 

w2" = [(l-c2) ~. seo +c2 
1
;. seo 2 +~ (1 + 

+ c2) .1 0·77. SN+ .l'ge.Sg +Fe.So+ gz. s + 

+ ~(1 + c2) 1 . ~ . BH] t~ Cal. 

den hiefür entsprechenden Ausdruck. 
Um vollkommen verlll.ßliche Werte zu erhalten, ist 

es notwendig, die mit der Temperatur veränderlichen 
spezifischen Wärmen der Gase und des Wasserdampfes in 
die Rechnung einzuführen. Naeh Le Chatelier wächst 
die spezifische Wärme der schwerverdichtbaren Gase -
Sauerstoff, Stickstoff, "\Vasserstoff, Luft, Kohlenoxyd und 

Methan - pro Grad C um 80~ der spezifischen Wärme 

bei 0° 1
) und wird folglich für die Temperatur t, wenn 

s0 die spezifische Wärme bei 0° bezeichnet, ausgedrückt 
durch 

St= S0 • tl + 0·000125. t]. 

Jene der leichtverdichtbaren Gase - Kohlendioxyd, 
Wasserdampf, Aethylen und Schwefeldioxyd -- folgt 
nach demselben Autor komplizierteren Gesetzen, ändert 

1 1) 
sich jedoch nach Stimpfl pro Grad C um 

1538
.
5 

der spezifischen Wll.rme bei 0°, ist daher für die Tem· 
peratur t 

St = S0 (1 + 0·00065 „ t) 
und es wird für die weiteren Rechnungen, der Einfachheit 
halber und für die Zwecke dieser Arbeit ausreichend 
genau, dieser Ausdruck beniitzt. 

1) Beckert, Leitfaden zur Eisenhüttenkunde I S. 172 
und 173. (Schluß folgt.) 

Die Aufbereitung von Mischerzen in Rosas (Insel Sardinien). 
Trennung von Blei und Zink aus oxydischen 

und sulfidischen Mischungen mittels Kugelmühle und Ferraris Stoßherds. 

Von Umberto Cappa. 
(Der Bergbau Rosas im Territorium Narcao unweit 

Cagliari war außer Betrieb, als ich im Auftrage des Acker
bauministeriums 1872 und 1873 Sarcliuien bereiste, um mich 
über das damals in raschem Aufblühen begriffene Bergwesen 
der Insel zu unterrichten und darüber zu berichten sowie um 
Käufe von Erzen für die ärarischen Hüttenwerke einzuleiten. 
Ebenso wie in den im Osten der Insel gelegenen Bergbauen 
von Sa Lilla und Paredis mit ähnlicher Erzführung, waren 
auch in Rosas die Arbeiten eingestellt worden, weil es bei 
dem damaligen Stande der Aufbereitungskunst nicht möglich 
war, Zink und Blei, die in clen Erzen aller dieser '"' erke ein 
sehr inniges Gemenge bilden, mit Nutzen voneinunder zu 
trennen. Nunmehr ist dies vollkommen gelungen, wie dem 
nachstehenden, in Eng. and Mining Journal vom 9. Mai Ul08 
erschienenen Aufsatze zu entnehmen ist. Ernst.) 

* * * 

Die Aufbereitung in Rosas verarbeitet zweierlei 
Erzgattungen: sulfidische Gemenge von Blei und Zink 
und oxydische Gemenge derselben Metalle. Mit der Auf· 
bereitung der erstgenannten Erzgattung wurden im Jahre 
1900 die V ersuche begonnen und nach eingehenden Er· 
wägungen nahm dann die Gesellschaft von Rosas den 
Rat ihres konsultierenden Ingenieurs E. Ferraris an, 
das gesamte aufzubereitende Erz in Kugelmühlen fein 
zu zerkleinern. Diese Methode hat sich dann auch als die 
ökonomischeste Lösung des Problems erwiesen. 

Sulfidische Erze. Die zuerst behandelten Erze 
waren reich; sie wurden dem oberen Teile der Lagerstätte 
von Rosas entnommen, welcher aus Diabasgängen Ulit 
imprägnierten Sulfiden, die am Kontakte mit kieseligeID 
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und bituminösem Kalkstein reicher werden, besteht. 
Analysen dieser Erze ergaben folgende Zusammensetzung: 

I II III 
Blei 30·80 23•50 11•20 
Zink 23·60 20·25 30•00 
Kupfe~ 0·20 
Eisen 9·00 8·00 6·50 
Kalk. 1"50 6·25 1"18 
Magnesi~ 0·60 0·75 0·20 
Schwefel 20·50 18·50 6·12 
Kieselsäure 

0

und Sili~at~ 13·25 22·30 43·00 

Das Erz Nr. III war etwas oxydiert. 
Binnen kurzem arbeitete die Anlage so vor?.üglich, 

daß man auch weit ärmere Erze zu behandeln vermochte; 
so war beispielsweise im Jahre 1907 der Durchschnitts
halt nur mehr 13·60% Zn und 8·50 Pb. 

Oxydische Erze. Die oxydischen Erze sind aus 
den Sulfiden durch Dekomposition, besonders am Kontakte 

O.rydisdll'Erze 

Verbesserungen des Prozesses haben die Verar.beitung 
~U~h ärmerer Erze dieser Art gestattet; so war im 
n a re 1907 der Durchschnittshalt der behandelten Erze 

l.urh lO·go Zn und 11 ·60 Pb. Nun wurde es möglich, erheb-
1c e E . fr„J rzmengen zugute zu brmgen, welche von den 
w u ieren Besitzern der Grube als unverwertbar gestürzt 

orden waren. 

erst Die Mühlanlage. Infolge der Ergebnisse der 
er _e~ Versuche wurde die Mühlanlage nach und nach 
zu W~ltert, um mit der Entwicklung des Bergbaues Schritt 
und al~n, so daß sie gegenwärtig sechs Hauptabteilungen 
90 t eine Hilfswäsche umfaßt und insgesamt 80 bis 
kan Roh~rz pro Schicht von zehn Stunden verarbeiten 

n. Die Abteilungen sind voneinander unabhängig, 

mit Dolomit, entstanden. Sie sind mit Silicaten und 
Carbonaten innig gemengt und manche davon in solchem 
Grade, daß es schwierig ist, ein schmelzwürdiges End
produkt zu erlangen. Im Gegensatze zu den Sulfiden 
ist ihr Halt an Blei höher als an Zink, welch letzteres 
durch zirkulierende Wässer ausgelaugt wurde. Die nach
stehende Tabelle gibt ein Bild von der Zusammensetzung 
der oxydischen Erze: 

I II III 
Zink 10·65 10·37 11"40 
Blei 16·10 14·25 49·75 
Kupfer 0·55 o·70 0·14 
Eisenoxyd 14"60 16·50 3-14 
Kalk 1·60 1"50 0•40 
Magnesia . 1·22 1·00 0·25 
Schwefel 1·08 
Silicium und Silicate 42"44 43·76 8·35 
Kohlendioxyd 12·50 10·85 17-50 
Manganoxyd . 3·50 
Schwefelbarium . 2·95 

________ .. „. 
, ,,_„-<-··--. . 

V
. , .... „.··1q· "; 

~ j ~ : 
~ r ~ : 
~ ; , 

....... „ .... ·• ,' 
' . Lu'tte 

~·t•"d'f,"/'f"i' 
lfirodure___u 

daher kann in jeder ein von dem andern verschiedenes 
Gut behandelt werden. Jede Hauptabteilung enthlllt: 
1 Kugelmiihle, 1 sechseckige Klassiertrommel, 4 Harzer 
Setzmaschinen, 4 Ferraris Schüttelherde. Je zwei Ab
teilungen haben einen Steinbrecher gemeinsam. Die Hilfs
wäsche für die Behandlung der haltigen Abgänge 
umfaßt 1 Trommel, 2 Setzmaschinen und 11 Herde. Die 
Setzmaschinen und Herde der Hauptwäsche befinden sich 
sämtlich in einem Niveau desselben Gebäudes, wodurch 
die Aufsicht erleichtert ist. Unterhalb sind die Absatz
kufen für die erste Klärung des Schlammwassers, die 
Hilfswäsche und eine Pumpe fiir das Wasser der Kugel
mühlen untergebracht. Die vorstehende Skizze versinn-
licht die Einrichtung der Anlage. (Schluß folgt.) 
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Zur Kritik Dr. Ingenieur Ferdinand Hagemanns über die freitragbaren Atmungsapparate 
in seinem Buche „Bergmännisches Rettungs- und Feuerschutzwesen in der Praxis und 

im Lichte der Bergpolizeiverordnungen Deutschlands und Österreichs." 
Von Ingenieur Gustav Ryba, k. k. Bergverwalter, Brüx. 

(Schluß von S. 575.) 

Im Punkte 4d wird bemerkt, daß infolge der 
ungleichartigen Verdampfung der flüssigen Luft die 
Rettungsleute gewissermaßen nicht gleichmäßig aktions
fähig seien. 

Nun, dieser Anstand besteht ja auch bei den drei 
genannten Apparattypen - Shamrock, Westfalia, Dräger 
- zu Recht, wie sofort bewiesen wird. 

Es ist schon an und für sich schwer, gleichartige 
Leute für den Rettungsdienst zu erhalten und ist ja die 
Aktionsfähigkeit nicht allein vom Apparate, sondern 
auch von seinem Träger abhängig. Auch bei gleich
artiger Qualität der Rettungsleute wird deren Aktions
fähigkeit Differenzen aufweisen, wie ja dieselbe bei ein 
und demselben Individuum, vom Apparate ganz abge
sehen, je nach den verschiedenen Begleitumständen sehr 
verschieden ausfallen kann. 

Diesbezüglich kommen aber auch die Apparate 
selbst in Betracht. Es wird bei mehreren Apparaten 
derselben Type nicht leicht vorkommen, daß alle Appa
rate ganz gleich funktionieren und wird hiedurch die 
Aktionsfähigkeit des Trägers zweifellos beeinflußt. Und 
selbst vollkommen gleichmäßiges Arbeiten aller Apparate 
derselben Type vorausgesetzt, so ist dies noch immer an 
gleiche Sauerstoffvorräte in den Flaschen gebunden, so
mit alle Manometer zu Beginn der Aktion gleichen 
Druck zeigen müßten, wobei man dann noch immer nicht 
sicher ist, da man ja nicht weiß, ob auch alle Mano
meter richtig zeigen. Hat man überdies keine Umfüll
pumpe auf der Anlage, so kann man die Flaschen, die 
infolge der unvermeidlichen Undichtheiten, nie den Druck 
gleichmäßig halten werden, auch nicht auf gleichen 
Druck bringen. 

Wie man sieht, ist diese Forderung auch bei den 
Sauerstoffapparaten der genannten Typen nicht erfüllt. 

Im Punkte 4e wird bemerkt, daß durch das fort
währende Verdampfen der flüssigen Luft ein gewisser 
Vorrat an derselben gehalten werden muß und der 
größte Teil derselben nutzlos verdampft, somit die Er
reichung einer ständigen Bereitschaft ziemlich kostspielig 
wird. 

Durch die bei der Besprechung des Punktes 4 c 
angeführte Einrichtung wird auch diesem Übelstande ab
geholfen, indem die Verdampfungsprodukte nicht ver
loren gehen, sondern aufgefangen und wieder benützt 
werden. ·wird in der Zentral-Rettungsstelle ein ständiger 
Vorrat von 50 kg gehalten, so ergibt sich ein Abdampf
verlust von 50 X 0·05 = 2·5 kg in 24 Stunden, dem ein 
Betrag von 2·5 X 0·48 = K 1 ·20 entspricht, somit ohne 
Berücksichtigung der rückgewonnenen Verdampfungsver
luste eine Jahresausgabe von 365X1·20 = K 438·-

sich berechnen würde. Es darf nicht übersehen werden, daß 
auch bei den Regenerationsapparaten mit gasförmigem 
Sauerstoff durch die unvermeidlichen Undichtheiten der 
Flaschenventile Sauerstoffverluste gleichfalls zu ver
zeichnen sind. 

Im Punkte 5 wird als ein Nachteil des Aerolits 
angeführt, daß derselbe dem Apparatträger nicht die 
Möglichkeit gewährt, jederzeit über das im Vorrats
behälter befindliche Quantum Atmungsnahrung einwand
frei unterrichtet zu sein. Das angebrachte Rasselwerk 
hat keinen praktischen Wert, da dasselbe in keinem ur
sächlichen Zusammenhange mit der im Apparate vor
handenen Menge flüssiger Luft stehe. Bei dem je nach 
den vorliegenden Verhältnissen vollkommen veränderlichen 
Verhalten der flüssigen Luft ist aber eine mit derselben 
direkt in Verbindung stehende Kontrollvorrichtung 
unbedingt erforderlich. 

Bezüglich dieses Gegenstandes verweise ich auf 
frühere Ausführungen sowie auf die Entgegnung 
Dr. Bö c k s, aus denen zu ersehen ist, daß auf das bei 
den Sauerstoffapparaten benützte Manometer auch kein unbe
dingter Verlaß sei. Abgesehen davon ist der Apparatträger 
bei den in Frage kommenden drei Typen der Sauerstoff· 
apparate, wie bereits bemerkt, gar nicht in der Lage, 
die Ablesung selbst vorzunehmen. 

Das bei den ersten Aerolittypen angebrachte 
Rasselwerk, das Dr. Hagemann nicht mit Unrecht 
als unzweckmäßig bezeichnet, wurde gleich nach den 
ersten Versuchen durch eine vollkommen verläßliche 
Taschenuhr mit Wecker ersetzt. Dieses Hilfsmittel 
zur Erkennung des Zeitpunktes für den Rückzug erscheint 
unbedingt vertrauensvoller, als die bei den Apparaten 
mit komprimiertem Sauerstoff in Verwendung stehenden 
Instrumente. Die Uhr hat, abgesehen von dem ver· 
läßlicheren Funktionieren, den Vorteil, daß jeder Apparat· 
träger sich selbst kontrollieren kann; ferner ist jeder· 
mann an das Ablesen des Zifferblattes einer Uhr gewöhnt, 
während beim Besehen der Skala eines Manometers 
leicht ein Irrtum vorkommen kann. Die Kontrollubf 
wird auch derart angebracht, daß das Ablll.uten deS 
Weckers unbedingt vernommen werden muß. 

Auf die Schwierigkeiten, welche durch das Ablesen 
an 2 oder 4 Manometern erwachsen können, wurde scholl 
früher hingewiesen. Anders liegen die Verh!Utnisse 
beim Aerolit. Die aus 3 oder 5 Mann bestehende 
Rettungskür betritt mit nahezu gleichzeitig vollgefüllten 
Apparaten gemeinsam das vergaste Ort; die verwendete 
Luft hat in allen Apparaten, da aus einer Erzeugungs· 
stätte stammend, die gleiche Zusammensetzung. Durch 
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einen Blick auf seine Uhr kontrolliert der Führer seinen 
eigenen und gleichzeitig die übrigen Apparate. 

Es kann also auch in dieser Richtung hin kein Be
denken für den Aerolit bestehen und muß zugegeben 
~erden, daß die Frage der Feststellung des Zeitpunktes 
fur den Rückzug mindestens gleich verläßlich wie bei 
den übrigen unabhängigen Atmungsapparaten gelöst ist. 
Es darf auch nicht übersehen werden, daß der Rettungs
kür 3 oder 5 derartige Kontrolluhren zur Verfügung 
stehen und es nicht leicht möglich ist, daß alle Uhren 
den Dienst versagen oder alle zurückbleiben und so die 
Apparatträger über ihre Benützungsdauer täuschen würden. 

Im Punkte 6 wird die Gegenwart des Atmungs
heu tels als bedenklich bezeichnet. 

Hiezu kann bemerkt werden, daß die Zweckmäßigkeit 
des Atmungssackes, nach eingeholten Informationen auch . ' seitens der Konstruktionsfirma einem eingehenden Studium 
unterzogen und an die Weglassung desselben gleichfalls 
gedacht wurde. Es hat sich jedoch gezeigt, daß die 
Lunge wesentlich angenehmer atmet, wenn vor dem 
Austritt ins Freie ein elastisches Zwischenmittel einge
schaltet ist. Ferner kommt es mitunter vor, daß der 
Apparatträger bei oder nach intensiven physischen 
Arbeitsleistungen das Bedürfnis hat, tief Ateir. zu holen. 
Die Behauptung Dr. Hagemanns - auf Seite 146 -
daß in einem solchen Falle immer Gefahr vorhanden 
sei, der Betreffende könnte Kohlensäure in die Lunge 
bekommen, widerlegt sich von selbst durch die Aus
führungen auf Seite 145, wo ein nahezu vollständiges 
Fehlen der Kohlensäure in der Einatmungsluft des 
Aerolits - leider aber unter dem Titel Nachteile~ -
konstatiert wird. " 

Die Schneebildungen im Diagonalrohre rühren doch 
zum größten Teil von der Kohlensäure her die durch 
Gefrieren aus der Ansatmungsluft abgeschieden wird. 
Im Ostrauer Reviere wurde in vielen Fällen der 
Atmungssack nahezu leer geatmet, ohne daß der Atmende das 
geringste von einer Anwesenheit der Kohlensäure ver
spürt hätte. 

Unter den mannigfachen .Ä..ndernngen, die an der 
'l'ype 1908 bereits angebracht sind, befindet sich auch 
noch die Anbringung eines Lippenventiles an Stelle 
des Glimmerventiles, an der Austrittsstelle der Aus
atmungsprodukte und des Sauerstoffüberschusses. 

G .·· Zu dieser Abänderung sah man sich aus zweierlei 
iunden veranlaßt. Das Lippenventil ist weniger 

empfindlich gegen das Anhaften der aus dem Wasser
gehalte der Ausatmungsluft abgeschiedenen Feuchtigkeit, 
Während das Glimmerventilchen in angefeuchtetem Zu
~ande leicht zu spielen aufhört. Ferner ist man in der 
A~e, das Lippenventi.l so zu dim~.nsionieren, daß im 

d 
mungssacke stets em geringer Uberdruck herrscht 

er r · ' de ur die Atmung angenehm ist und durch den ein 
e· m Inhalte des Sackes entsprechender Luftvorrat für 
r i~en eventuellen erhöhten Luftbedarf konstant in Be-
eitschaft gehalten wird. 

• • • 

Strenge genommen verbleibt von den ganzen Nach
teilen des Aerolits als wesentlich jener zurück, welcher 
jedoch nur in den Eigenschaften der flüssigen Luft und 
nicht in dem Apparate selbst liegt, seine beschränkte 
Benützungsmöglichkeit, die an günstige Bezugs
bedingungen der flüssigen Luft gebunden ist, wobei eine 
Luftverflüssigungsanlage sich am vorteilhaftesten erweist. 

• • • 
Zum Schlusse mnß wiederholt werden, daß die 

Kritik Dr. Hagemanns über den Aerolit auf einigen 
wenigen Versuchen mit einem der ersten angefertigten 
Apparate, dem also die vielen im vorstehenden ange
führten Verbesserungen mangelten, aufgebaut ist und 
ferner, daß zu diesen Erprobungen eine, für Atmungs
zwecke nicht geeignete, für die Verwendung des 
Aeroüts daher nicht in Betracht kommende flüssige Luft 
verwendet wurde und man von ganz unrichtigen Vor
aussetzungen ausging, wie dies bei den Kostenberech
nungen doch zur Genüge nachgewiesen wurde. Es darf 
daher nicht wundernehmen, wenn Dr. Hagemann zu 
einem derart ungünstigen Urteil über diesen zweifellos 
mit vorzüglichen Eigenschaften ausgestatteten Apparat 
gelangte. Ich will an dieser Stelle diesbezüglich noch 
erwähnen, daß Bergassessor Grahn, der Leiter des 
Rettungswesens an der Bergschule zu Bochum, in Nr. 51 
des „Essener Glückaufs" vom 19. Dezember 1908 sagt: 
daß Dr. Hagemann für seine Versuche mit dem Aerolit 
die flüssige Luft von den Berliner Markt- und Kühl
hallen bezog, die für Atmungszwecke zu wenig Sauer
stoff enthält, bzw. zu stickstoffhältig ist und aus diesem 
Grunde auch die Versuche mit dem Aerolit an der oben 
genannten Bergschule abgebrochen werden mußten. Hie
durch werden die früheren Ausführungen auch von 
anderer Seite bestätigt. 

Lange vor dem Erscheinen des Buches Dr. Hage
manns hat der Aerolit das Interesse der fachmännischen 
Kreise in hohem Maße erweckt und zahlreiche Auto
ritäten des bergmännischen Rettungswesens, deren Urteil 
gewiß nicht weniger beachtenswert ist, als jenes Doktor 
Hagemanns, waren voll des Lobes und der Anerkennung 
für diese neue Erscheinung auf dem besagten Gebiet. 

Ich verweise diesbezüglich auch auf die bereits 
zitierte Abhandlung des Oberbergrates Dr. Johann 
Mayer in der „Österreichischen Zeitschrift für Berg
und Hüttenwesen", wo er auf Seite 608 sagt: „ ... ich 
zweifle nicht, daß die Bedeutung des Pneumatogens 
und des Aerolits in Zukunft noch n!lher erkannt und 
gewürdigt werden wird", während Dr. Hagemann 
beide Apparate von einer Benützung im Ernstfalle direkt 
ausschließt und sein abfälliges Urteil nur geeignet ist, 
bei mangelnder kritischer Beleuchtung desselben den 
beiden, gewiß ebenso brauchbaren Apparaten, wie es die 
von Dr. Hagemann protegierten Typen mit gasförmigem 
Sauerstoff sind, jeden Lebensfaden direkt zu unterbinden. 

'Vie ans den Angaben über den Pneumatogen, so 
ist aus der Tabelle II bezüglich des Aerolits zu er
sehen, daß beide Apparate ebenso brauchbare Typen 
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vorstellen, wie die Shamrock-, ·w estfalia- und Dräger
apparate. Hier wäre gleichfalls eine Berufung auf die 
Kritik Bergassessors Grahn in Nr. 51 des „Essener 
Glückaufs" vom Jahre 1908 sehr am Platze, wo der 
genannte, gewiß sehr berufene Fachmann das günstige 
Urteil Dr. Hagemanns nebst der gewählten Bezeichnung 
„Meisterwerk" nur für die \Vestfaliaapparate von den 
Jahren 1907 und 1908 sowie für die Drägertypen von 
den Jahren 1906 (Helmtype) und 1907 (Mundatmungs
type) zuläßt, die Shamrocktype (oder was dasselbe ist, 
die Westfalia Brusttype M 1906) hievon jedoch unbe
dingt ausgeschlossen haben will, u. zw. auf Grund der 
bereits genannten Nachteile dieser Type, als äußerst 
unvollständige Regeneration der Ausatmungsluft 
sowie der nach aufwärts gerichteten Düsenstellung 
und der hiedurch bedingten großen Neigung zu Ver
stopfungen. Diese Shamrocktype oder W e.stfalia 
Brusttype M 1906, die von dem um das Rettungswesen 
sehr verdienten Bergwerksdirektor G. A. Meyer der 
Bergwerksgesellschaft Hibernia in Herne herrührt, wird 
von der seinerzeitigen Erzeugungsfirma, der Armaturen
fabrik Westfalia, nach eingezogenen Informiitionen, 
überhaupt nicht mehr fabriziert, während Dr. Hagemann 
diese Type warm vertritt. 

Bezüglich der von Dr. Hagemann als für den 
Ernstfall unbrauchbar bezeichneten Typen „Pneuma
togen" und „Aerolit" sei noch konstatiert, daß beide 
Apparate von den österreichischen Bergbehörden für die 
Benützung anstandslos zugelassen werden. Hinsichtlich 
des Pneumatogens verweise ich nur auf die Erlässe 
des k. k. Revierbergamtes Brüx Z. 1916 vom 
9. Februar 1907 sowie Z. 8106 vom 28. Juni 1908 
und bezüglich des Aerolits bemerke ich, daß über Be
schluß des Schlagwetterkomitees für das Ostrau-Karwiner
Revier vom 18. Dezember 1907 seitens der k. k. Berg· 
hauptmanuschaft Wien derselbe sogar auch für 
Schlagwettergruben zugelassen wurde. 

Die Angaben über die Versuchsergebnisse mit dem 
Pneumatogen stammen, wie bereits bemerkt, aus der 
Zentralrettungsstation des k. k. Schachtes Julius III zu 
Brüx und jene über den Aerolit aus der Zentralrettungs· 
stelle am Karolineu-Schacht der \Vitkowitzer Stein· 
kohlengruben in Mährisch-Ostrau. Znr Publikation dieser 
Versuchsergebnisse wurde seitens des. k k. Ministeriums 
fiir öffentliche Arbeiten sowie seitens der Direktion der 
\Vitkowitzer Steinkohlengruben die Erlaubnis gütigst 
erteilt, wofür an dieser Stelle der beste Dank zum Ausdruck 
gebracht sei. 

Metall- nnd Kohlenmarkt 
in den Monaten Juli und Augn:-;t 1909. 

Von k. k. Kommerzialrat W. Foltz. 
Wenn auch die Hochsommermonate an sich stets 

schwächeres Geschäft und eine gewisse Erholungspause vor 
den bewegteren Her.bsttagen bringen und deshalb in der Regel 
eine wesentliche Anderung der Konjwiktur in der stillen 
Saison ausgeschlossen ist, so spiegelt sich gerade deshalb auch 
die kleinste Besserung deutlicher wieder. Der Markt ver
mochte trotz der Ungunst der Zeitverhältnisse die Notierungen 
zu behaupten und hat damit die Bewegung des zweiten 
Quartales, welche nach den Rückgängen im ersten eine gewisse 
Beruhigung:zeigte, fortgesetzt uncl Ende August mit fort
schreitender Besserung beschlossen. Wenn demnach die Ernte
ergebnisse giinstig ausfallen werden, ist zu erwarten, daß der 
Herbst abermals mehr Bewegung und de.mit langsame uesundung 
der Märkte bringen wird. Die führenden Metalle, sowohl im 
Konsum als auch in Spekulation zeigen bereits günstige 
Avancen. Auf dem Kohlenmarkte ist die Abwendung des 
Generalstreiks im englischen Kohlenbergbau als wichtigstes 
}[oment hervorzuheben. 

Eisen. In unserem letzten Berichte (vom Juni) be
zeichneten wir die Situation des inländischen Eisenmarktes 
als nicht schlechter geworden, wir sind heute in !ler Lage zu 
berichten, daß diese Verhältnisse sich nicht nur nicht ver
schlechtert haben, sondern einer Besserung entgegengehen. 
Wohl sind es nur schwache Anzeichen, welche auf eine giin· 
stigere Situation schließen lassen. Schon die vor kurzem ge
plante und nicht erfolgte Ermäßigung der Grobblechpreise 
charakterisierte einen Umschwung zum besseren; in Amerika 
hat laut verläßlichen Berichten sich eine überaus gün
stigere Konstellation der Konjunktur eingestellt. Leider 
hat diese Besserung auf den für uns hauptsächlich in Betracht 
kommenden Eisenmarkt des Deutschen Reiches noch keinen 
stimulierenden Eindruck hervorzurufen vermocht, und hat 
daher auch auf unsere Verhältnisse geringen Einfluß ausüben 
können. Im Deutschen Reiche sind noch immer Motorenkäufe 

zu ruinösen Preisen an der Tagesordnung und wirken 
auf unsern Markt zuriick. Daß die Situation bei uns un· 
geachtet dessen als eine giinstigere bezeichnet werden kann, 
zeigen die Ausweise der kartellierten Eisenwerke in den 
l\Ionaten Juni und Juli. Im .l\Ionat Juni beziffert sich der 
Umsatz in den nachbenannten Sorten: 

Stab- und Fai;on-
eisen . . 

Träger . 
Grobbleche . . 
Schienen. . . 

im Monat Juni 
1909 gegen 1908 

267.189 - 43.188 q 
141.159 + 20.694 11 

-10.579 - 2.105 " 
73.820 - 11.580" 

seit 1. Jänner 
1909 gegen 1 !JOB 

1,549.499 - 341.869 q 
630. 721 + 5.508 " 
282.847 + 23.297" 
565.340 + 25.257" 

War auch der Absatz wieder ungilnstig, so ist der Ausfall 
im Stabeisenabsatz von 43.188 q doch geringer als der des 
Monats Mai mit 64.785 q. Wohl ist der Absatz an Grob· 
blechen und Schienen zuriickgegangen, aber der Träger· 
absatz ist infolge der erhöhten Bautätigkeit gestiegen. Filr 
das erste Semester ergibt siclJ ein Ausfall cles Absatzes von 
341.661 q=35°/0 , während der Absatz an Schienen, Triigern 
und Grobblechen eine Steigerung von 34.000 q erzielte. Der 
Absatz der österreichischen kartellierten Eisenwerke für den 
Monat Juli beziffert sich wie folgt: 

Stab- nnd Fai;on-
eisen . . 

Träger . . . . 
Grobbleche . . . 
Schienen 

im Monat Juli 
1900 gegen 1908 

279.976 - 46.204 q 
130.487 + 1.901 " 
44.251 - 4.288" 
76.869 - 29.277 11 

seit 1. Jänner 
190<J gegen 1908 

1,829.175 - 287.873 q 
770.208 + 7.409" 
327.178 + 754" 
641.909 - 6.059 " 

Eine charakteristische Ziffer in der Handelsbewegnng des ersten 
Semesters ist der Rückgang der Eiseneinfuhr. Die Importe af 
Eisen und Eisenwaren sin!l der Menge nach um 393.422 q au 
3~1.318 q und der Werte nach von 6·34 auf o·98 Millionen 
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Kronen zurückgegangen. In diesen Ziffern zeigt sich der Erfolg 
der Preispolitik unserer kartellierten Werke. Die Eisenpreise 
~urden zur Riickdrängung der deutschen Konkurrenz zweimal 
ii;n ersten Semester herabgesetzt, dies ist gelungen, und noch 
ei~ anderer Effekt wurde erzielt, unser Export hat sich in diesem 
Zeitraum, wenn auch nur um Geringes gehoben, und zwar um 
?4.000 q im Werte von 0·4 Millionen Kronen. - Die Maschinen
.!ndustrie ist im Laufe des .Jahres, wenn auch nicht so intensiv als 
m1 Vorjahr, gut beschäftigt. W oh! ist die Arbeiterzahl etwas zuriick
gegangen, doch sind die Preise und die Bestellungskonditionen 
etwa11 gestiegen. Infolge des restringierten Rübenbaues haben 
sich die Zuckerfabriken von größeren Aufträgen zuriickgelmlten, 
und es konnten die den böhmischen .Fabriken überwiesenen 
Bestellungen der Neuanlagen von Zuckerfabriken in Bruck an 
der Leitha und Komtschitz keinen vollen Ersatz für jene Aus
fälle bieten. Vollständig fehlen Aufträge der Textilindustrie, 
wel.che infolge ihrer großen Bestände, der steigenden Roh~toff
P.reise und des mangelnden Exports zu großen Betriebsrestrik
tionen schreiten mußten. Die Montanindustrie konnte auch 
nur in einzelnen Fällen, wie bei der Österreichischen Berg
und Hiittenwerksgesellschaft und bei der Alpinen .3Iontan
gesellschaft für ihre Ostraner Kokswerke, mit Bestellungen 
auftreten. Dagegen haben die fiir die Petroleumindustrie ar
beitenden Maschinenfabriken zahlreiche Aufträge erhalten, da 
der niedrige Preis des Rohöls eine Reihe von Petroleum
r~ffinerien veranlaßt, ihre Anlagen bedeutend zu vergrößern. 
Die Ingerenz der Regierung, die galizischen I,okomotiYen mit 
Petroleum zu betreiben sowie die nötige Erbauung großer 
Reser\•oire haben Bestellungen im Werte von einigen .31illionen 
Kronen gebracht. Die böhmischen Brückenbauanstalten haben 
Von größeren Objekten die beiden Elbebrücken bei Raudnitz 
uncl Leitmeritz, einige Wehr- und Schleusen anlagen fiir die 
lllold.l!-u-Elberegulierung zur Ausführung, doch erwarten sie bei 
~er Ubernahme der verstaatlichten Bahnen eine Vermehrung 
ihrer Aufträge. Zwischen der Ersten Brünner lllaschinenfabriks
Gesellschaft und der Simmeringer Maschinenfabrik ist eine 
Interessengemeinschaft für das Arbeitsgebiet von Rumänien 
und den Orient vereinbart worden, an welcher sich auch die in 
Bukarest errichtete Maschinenfabrik „ Vulkan" beteiligt, welche 
von großem Wert für dP.n Maschinenexport nach dem Bo.lkan 
zu werden verspricht. Das im Vorjahr von den Maschinen
~!lbriken Ringhoffer, Ruston und den Skodawerken abgeschlossene 
Dbereinkommen, demzufolge sie ein gemeinsames technisches 
B~reau errichteten, hat den Erwartungen, hiedurch Ersparnisse 
b~i Ausarbeitung von Projekten unil Bestellungen zu erzielen, 
nicht entsprochen und wird infolgedessen sukzessive aufgelöst 
We~den, ohne da.ß diese Uaßregel auf den Bestand des ~la
schmenkartel\s einen Einfluß ausiiben wird. - Die Waggon
bestellungen fiir die Staatsbahnen anlangend, hat das Eisen
bahnministerium infolge eines Ansuchens der Fabriken auf 
~rn~d des Voranschlages fiir das .Jahr 1909 die Arbeit im vor
h~nem vergeben, so daß 1lie Bestellungen für 1909 erschöpft 
sind. Gegenwärtig schweben aus diesem Gruude zwischen 
dem lllinisterium und den Fabriken Verhandlungen, demzufolge 
Aufträge für 1las Jahr 1910 schon jetzt erteilt und in Arbeit 
gen~mmen werden sollen. Diese Aufträge im Werte von 7 bis 
8 Millionen Kronen, bei einer in Aussicht stehenden Gesamt
a~ftragsziffer von 20 .3Iillionen Kronen fiir das Jahr 1910 
d?rften demnächst erfolgen. Einzelne W aggonfabriken, die 
b~she~ 1len Export nach dem Balkan gepflegt haben, interessieren 
sich .J~tzt für überseeische Lieferungen, bei denen vorerst Ar
gentimen in Betracht kommt. Es ist auch für dieses Land 
g~lungen, von den Fabriken Ringhoffer und Nesselsdorf eine 
Lieferung vou 255 Wagen für die argentinischen Staatsbahnen 
zu erhalten. - Die Lokomotivfabriken haben gegenwärtig 
noch für das laufende und den Anfang des nächsten Jahres 
~on ~er Staatsbahnverwaltung Arbeit. Da es für diese In
L~str1e notwendig ist, sich rechtzeitig auf die k?mmenden 
b ieferungen einrichten zu können, sind die Lokomotivfabriken 
u estrebt, sich gegenwärtig weitere Bestellungen zu sichern, 
/d es ist nicht unwahrscheinlich, daß noch im heurigen Jahre 
d~ weitere Bestellung von 80 bis 100 Lokomotiven erfolgen 

e. Unzureichend ist die Beschäftigung von Kleinbahn-

und Waldbahn-Lokomotiven. Der Export von Lokomotiven 
ist minimal, da die Preise namentlich die der belgischen Fa
briken allzuniedrig sind, um mit diesen in Konkurrenz treten 
zu können. - Der Verwaltungsrat der Prager 'V asserwerke 
hat die Lieferung sämtlicher Maschinen fiir das Wasserwerk 
an die böhmisch-rnährische :Maschinenfabrik vergeben. Die 
Vergebung wird auf Grund einer Preisausschreibung, bei welcher 
obgenannte Fabrik den ersten, die Firma Brumowsky, lllarky 
& Sohn den zweiten und die Fabrik von Breitfeld, Danek 
& Co. den dritten Preis erlangte, an die Bestbewerberin statt
finden und hat einen Lieferungswert von rund zwei Millionen 
Kronen. - Die neue .Eisenwerks-Aktien-Gesellschaft Rothau
l\ eudeck hat die behördliche Konzession erhalten. Die Kon
zessionäre sind Graf Nostiz-Rienek und die Firma C. T. Petzold 
& Co., der Sitz der Firma ist in Wien. Die Gräflich 
Kostizschen 'Verke in Rotbau und Schönwahl nnd die 
Petzoldschen Werke in Neudeck im Gesamtwert von 51\lillionen 
Kronen bilden die Objekte der neuen Gesellschaft, das Aktien
kapital kann auf 15 Millionen Kronen erhöht werden. 

-o-

Der deutsche Eisenmarkt ist noch immer in unklarer 
Lage, die sich in den Sommermonaten nicht zu bessern ver
mochte. Wenn auch die Festigung des amerikanischen Marktes 
und die hiedurch bedingte günstige Einflußnahme auf England 
nicht zu iibersehen sind und in diesen Momenten gewiß eine 
fördernde ~raft auch für den deutschen Markt liegt, so ist 
doch die Uberproduktion an Roheisen in Deutschland bisher 
einer Besserung hindernd im Wege gestanden. Zudem bleibt 
der Bedarf der Großkonsumenten von Walzware noch immer 
stark zurück, welchen diese durch vermehrte Verwendung von 
Eisenmateriale ausgleichen könnten. Immerhin besteht nunmehr 
doch die Neigung sich zu den billigen Preisen auf längere Fristen 
zu decken, während die Werke nur widerstrebend zu diesen 
schlechten Preisen verkaufen. In Roheisen haben sich die Ver
hältnisse nicht gebessert. Die gemischten Werke produzieren 
voll und kommen mit immer weiteren Sorten an den Markt, 
welche früher die reinen Hochofenwerke lieferten. In letzter 
Zeit ist der Verkaufsdrang zu jedem Preise geringer geworden, 
andrerseits sinll aber auch Abschliisse iiber Ende 1910 hinaus 
gemacht worden. Es notieren im Siegerlande Spiegeleisen mit 
10 bis 12°/0 llln ,,f 59·- bis M 60·-, Qualitäts-Puddeleisen 
lt! 52·- bis M 53·-, Stabeisen M 53·- bis M 54·-; in 
Westfalen Hämatit M 05·- bis lt{ 56·-, Gießereieisen I 
.M 54·- bis M 55·-, Nr. III M 53·- bis M 54·-; Luxem
burger Puddeleisen },[ 42·- bis M 43·-, Gießereieisen III 
M 43·- bis M 44·- ab Luxemburg. Halbzeug ist stetig bei 
gutem Abrufe. Der laufende Bedarf für dieses Quartal ist 
nunmehr voll aufgegeben. Auf dem Stabeisenmarkt hat die 
Beschäftigung zugenommen. Da aber eine Reihe von Werken 
ihre Erzeugung erhöhen will, bleiben clie Preise schwach. 
Aber auch hier will man die billigen Sätze nicht für längere Zeit 
binclen. Die Exportfrage hat sich belebt. In Schweißeisen ist 
beschränktes Geschäft bei geringerer Erzeugung, so daß die 
Hichtpreise erzielt werden können. Mau erlöst M 122·50 für 
Handelsqualität. In Trägern bleibt es bei der kurzfristigen 
Versorgung. Der Abruf ist ziemlich befriedigend. In Grob
blechen hat die Arbeit zugenommen; schwach beschäftigte 
Werke drücken den Markt. l\Iittelbleche gehen gut, ebenso 
Feinbleche. Die Preise siud für Mittelbleche Jtf 115·- bis 
117·50, Feinbleche M 117·50 bis M 122·50, für Grobbleche: 
BehiUterbleche M 105·- bis lOHiO, llartinbleche M 107·50 
bis Jf 110·-, Kesselbleche Jf 11 HiO bis M 120·-. In Eisen
bahnbedarf wird etwas mehr hereingenommen, die Mengen für 
die heimischen Bahnen bleiben aber zurück. Rillenschienen 
für Straßenbahnen gehen besser. Von den Fabriken sind nur 
die Lokomotivfabriken stark beschäftigt, zumal auch Auslands
aufträge hereinkommen. In den ersten sieben Monaten wurden 
in Deutschland an Eisen und Eisenwaren eingeführt 257.416 t 
(gegen 326.878 t 1908), ausgeführt 2,216.909 t (2,130.948 t), so 
daß der Ausfuhrüberschuß 1,959.493 t (gegen 1,804.070 t) beträgt. 
- In Frankreich hat sich die Stimmung des Marktes etw~s 
gebessert. Die Auftragsbestände sind größer geworden, die 
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Konkurrenz der Werke untereinander hat nachgelassen. Hiedurch 
haben auch die Preisverhältnisse eine Besserung erfahren, was 
den Konsum zu Deckungen veranlaßte. Man hofft, daß die 
noch immer zurückgehaltenen großen Bestellungen der Staats
bahnen sowie für das Heer und die Marine dem Markte weitere 
Anregung geben werden. Roheisen und Halbzeug liegen fester 
und Gießereieisen Nr. III notiert in Longwy Frs. 76·-. 
Hervorzuheben ist das starke Anwachsen der Erzausfuhr aus 
dem Osten Frankreichs; das Plus betrug im ersten Jahres
drittel 307.561 t, während gleichzeitig die Einfuhr um 107.183 t 
zuriickging. Diese Steigerung ist der steigenden Förderung 
in dem neuen Becken von Briey zuzuschreiben. Bei ent
sprechender Aufschließung dürfte sich Frankreich seinen Erz
bedarf nicht nur selbst decken können, sondern auch noch eine 
namhafte Ausfuhr bewerkstelligen können. Stabeisen geht 
befriedigend. - Der belgische Eisenmarkt ist in weniger 
günstiger Lage, weil der Beschäftigungsgrad nicht genügend 
ist und deshalb auch unlohnende Geschäfte hereingenommen 
werden müssen. Der Roheisenmarkt ist etwas schwächer ge
worden. In Charleroi notiert Stahlfein- und Gießereieisen 
Frs. 67·50. Letzteres wird durch französische Konkurrenz 
gedrückt. Halbzeug wird im Preise gehalten, wiewohl die bel
gische und deutsche Einfuhr stark sind. In Fertigerzeugnissen 
ist der Markt etwas besser, Träger finden gute Frage für die 
Ausfuhr. In Blechen ist die Frage gering. In Schienen sind 
in letzter Zeit größere Aufträge gebucht worden, so daß die 
Walzwerke für längere Zeit voll beschäftigt sind. Dagegen 
klagen die Waggon- und Lokomotivfabriken seit Monaten ttber 
Mangel an Aufträgen. Nur unter großen Preisopfern gelang es 
gegen Belgien 5000 Güterwagen für Argentinien im Auftrag zu 
erhalten. - In England war der Markt im Juli infolge der 
Befürchtungen vor dem zu erwartenden Bergarbeiterausstande 
und der allgemeinen Depression sehr gedrückt. Im Verlaufe 
des Monates August trat aber eine ganz wesentliche Besserung 
ein. Die Beruhigung bezüglich der Kohlenversorgung sowie 
die andauernd günstigen Nachrichten aus Amerika regten das 
Geschäft in Roheisen ganz wesentlich an. Clevelandeisen er
reichte mit 51 sh 2 d den höchsten Preis dieses .Jahres. In 
Schottland war starker Verkehr, die Preise hoben sieb. Auch 
Hämatit ist fester geworden. Die Nachfrage ist in Zunahme 
begriffen. In Glasgow erreichten die Tagesumsätze ab und zu 
20.000 t. Die Werke erhöhten ihre Preise um 6 d bis 1 sh, während 
die Walzwerke um 7 sh 6 d pro Tonne hinaufgingen. Für 1910 
herrscht seitens des Festlandes starke Frage. In fertiger Ware 
ist gleichfalls Besserung zu verzeichnen. Während jedoch 
~chweißeisen noch in schwieriger Lage ist, geht markiertes 
Stabeisen stetig zu 160 sh, gewöhnliches ist fester zu 117 1/2 sh. 
J n Stahl ist die Stimmung besser, nachdem für Bauzwecke 
mehr Aufträge einlangen, auch für den Export. In Schienen, 
welche noch 105 sh für schwere Sorten notieren, sind größere 
Ordres gebucht worden. - Der amerikanische Eisenmarkt, 
der anfangs Juli Anzeichen der Besserung zeigte, hat sich 
inzwischen wesentlich befestigt. Trotz der sonst stillen Jahreszeit 
nimmt die Beschäftigung und damit das Vertrauen zu. Dem 
vermehrten Bedarfe entsprechend, ist auch die Roheisenerzeugung 
gestiegen und erreichte im Juli bereits 2,100.000 t, welche 
Steigerung vornehmlich den großen Stahlwerken zuzuschreiben 
ist. Die Preise steigen. Die Produktion des Stahltrust hat 
im August die Höchstziffer erreicht. In Fertigeisen wird bereits 
auf Lieferung gedrängt. Die Werke kommen in den schweren 
Artikeln nicht mehr nach, was dazu beiträgt, daß die Lager 
der Händler gelichtet werden, welche ihrerseits wieder zu neuer 
Versorgung veranlaßt sind. Auch die Maschinenfabriken sind 
besser beschäftigt. Zum Monatsschlnsse notieren: Nörd
liches Gießereiroheisen Nr. II $ 17·25 bis $ 17·75, graues 
Puddeleisen $ 16·- bis $ 16·50, südliches Gießereiroheisen 
~r. II $ lö·25 bis $15·75, Stabeisen Cts. 1·50 bis Cts. 1·55, 
Urobbleche Cts. l'fi5 bis Cts. 1 ·65, Stahlschienen $ 28·-, 
Stahlknüppel $ 26·- bis $ 27·-. 

Kupfer. Der Londoner Kupfermarkt war ziemlich bewegt, 
wenn auch schließlich ein wesentlicher Erfolg im Preise nicht 
zu verzeichnen ist. Mitte Juli begann die Spekulation den 

Artikel stärker zu manipulieren und insbesondere in Amerika 
waren manche Hände am Werke, um die Preise zu treiben. 
Das alte Spiel, Kupferaktien und Kupferpreis gegenseitig zu 
treiben, begann wieder. Unterstützt wurde diese Bewegung 
durch diePublikation der American CopperProducersAssociation, 
welche starke Abnahme der Vorräte in Amerika nachwies. Der 
Juli-Ausweis brachte bei einer Erzeugung für die ersten sieben 
Monate von 357.007 t, 356.889 t Ablieferungen sowie einen 
Schlußvorrat von nur M.730 t. Der Verbrauch für diese 
Periode wurde mit 179.615 t berechnet, während die Ausfuhr 
179.274 t betrug. Wenn die Vorräte auch seit Jahresbeginn 
um 9614 t abgenommen haben und vom Juni auf Juli um 
14.403 t sanken, so ist die Bedeutung dieser Ziffern nicht zu 
überschätzen. Denn in gleichem Maße hat die europäische Ver
sorgung zugenommen. Immerhin hat die Bewegung die Leer
verkäufer veranlaßt, sich zu decken und den Konsum andrerseits 
aus seiner Zuriickhaltung getrieben. Erfreulich ist, daß fast 
alle Zweige der Kupferindustrie neue Belebung zeigen. Auch 
in raffiniertem Kupfer fand schönes Geschäft statt. Standard, 
welches in London anfangs Juli fi 58 . 17 . 6 notiert hatte, 
schließt Ende August fi 59 . 6 . 3 bis fJl ö9 . 8 . 9, während Tough 
cake auf 11 62 . 0 . 0 bis il: 62 . 10 . 0 und Best selected auf 
fi: 62 . 0 . O bis il: 63 . 0 . 0 gestiegen sind. - Interessant ist 
das Resultat der Erhebungen des Untersuchungsausschusses 
über die New-Yorker Metallbörse, welcher er das Wesen einer 
Börse kurzweg abspricht. Die Notierungen wurden bisher 
von einem Fünfer-Ausschuß willkürlich festgesetzt. In Hinkunft 
sollen alle Kontrakte auf Standard Kupfer fußen nach folgenden 
vier Klassen: A) Garkupfer von 99 bis 99·3°/0 Cu Halt; 
B) detto von 99·3 bis 99·8% gegen einen Zuschlag von 1 bis 
10 Cts. pro Pfund auf die Standardnotiz; C) detto von min
destens 99·8 °lo Reinkupfer mit 1/ 1 Cts. pro Pfund über Standard; 
D) Rohkupfer, Schwarzkupfer und Matte mit Abschlag von 
a/, Cts. pro Pfund. Die Notierungen, welche auf Grund tat
sächlicher Verkäufe gemacht werden sollen, verstehen sich für 
Klasse A). - Hier war der lllarkt in befriedigender Lage. 
Nur die Messingwerke klagen über heftige Konkurrenz des 
Auslandes insbesondere in l\lessing und Tombak. Sie haben 
daher die Preise - gegen die deutsche Konkurrenz und jene 
außenstehender Werke - trotz höherer Kupferpreise ermäßigt. 
Am Monatsschlusse notieren Lake Quincy K lö2·-, Elektrolyt 
K 147·7ö, Walzplatten Iu..ßlöckchen K 147·75. Im ersten 
Semester 1909 wurden in Osterreich-Ungarn 158.686 q (gegen 
188.794 q 1908) eingeführt. 

Blei war nach vorübergehender Besserung im .Juli und 
August wieder schwächer. Der Markt leidet unter dem Drucke, 
der von der Abwicklung spekulativer Hausseverbindlichkeiten 
ausging. Das Geschäft mit dem Konsume ist ziemlich ruhig. 
Erst gegen Ende August trat der Verbrauch stärker an den 
Markt, besonders für nahe Lieferung. Bei schwächeren An
kiinften in London wurde der Jlfarkt etwas fester. Für spätere 
Lieferungen tritt spekulatives Interesse auf. Es schließen 
English pig common J: 12 . 12 . 6 bis 1: 12 . 15 . 0, Spanisches 
Blei fi 12 . 10 . 0 bis II: 12. 11 . 3. In den ersten sieben lllonaten 
wurden in London 123.191 t (134.778 t 1908) eingeführt. -
Hier war gute Verkaufsfrage, die zu K 36·- fiir Ia schle
sische Marken befriedigt wurde. Im ersten Semester 1909 
betrug die Einfuhr 8ö.476 q gegen 74.802 q, vorwie"end aus 
DeutBchland und Amerika. 

0 

Zink war anfänglich ziemlich still, doch fest, weil einer
seits die Konvention den Jllarkt hält und andrerseits wieder 
b~ssere Frage aus Amerika zu verzeichnen war. Als im August 
die Vereinigung der Verzinkereien in die Brüche ging, fanden 
starke Umsätze in verzinktem Eisen zu billigen Kampfpreisen 
statt, was natürlich den Bedarf der Verzinkereien an Zink er
höhte, so daß Ende August eine Besserung der Preise eintreten 
konnte. Silesian spelter, welche i: 21 . 17 . 6 bis fi 22 . 0. 0 
mit Juli beginn notierten, halten jetzt auf fi 22.5 .0 bis 1: 22 .10.0. 
Der amerikanische Zolltarif ist nunmehr angenommen. Er sieht 
vor für Zink l 3/8 Cts. gegen seitherige 11/,, Cts„ für Zink· 
bl~che l 1/2. Cts .. gege!l 2 f!ts.! Zinkerz 1 Cts. (bisher fr~i). 
Hiedurch wird einerseits bei höherem Preisstande in Amerika 
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die Einfuhr von Zink möglich werden, andrerseits dürften die 
Erze aus Canada und l\lexico nicht mehr ausschließlich nach 
Nordamerika gehen, wodurch dessen Produktion vermindert 
und die Preise gehoben werden dürften. Der Zoll dürfte 
demnach für die europäischen Hütten nicht von Nachteil sein. 
- Der Konventionspreis ist auf M 45·75 für gewöhnliche und 
M 46·75 für raffinierte l\larken frei Waggon oberschlesischer 
Hüttenstation stehen geblieben. - Hier war bei guter Be
schäftigung der' Verzinkereien flottes Geschäft zu stabilen 
Preisen. Es schließen W. H. Giesches Erben K 59·75, andere 
gute l\Iarken K 57·50 netto Wien. Im ersten Semester wurden 
in Österreich-Ungarn 130.132 q (gegen 123.527 q 1908) rin
geführt. 
.. Zinn war im Juli ziemlich ruhig. Vereinzelte, zumeist 
uber größere Verkaufsordres Amerikas gemachte Versuche, die 
Preise in die Höhe zu bringen, scheiterten regelmäßig an dem 
nur vorübergehenden Interesse. Erst im August zeigte sich 
mehr Leben. Der Konsum griff stärker zu und so konnten 
auf Grundlage der besseren Frage die Preise konstant erhöht 
werden. Von Jf 131. 2. 6 zu Beginn Juli ausgehend sind Strait 
auf fit 138. 5. 0 bis ilt 138. 10. 0 vorgerückt. - Hier war 
der Markt erst im August angeregter. Am meisten gewannen 
~traits, welche gegen die Gepflogenheit der letzten Zeit konstant 
uber Parität von Banka und Billiton gehalten wurden. Als 
Beweis für die Besserung der Lage muß die Unverrückbarkeit 
und mäßig fortschreitende Steigerung der Straitsnotierungen 
un<l das allmähliche Aufhören der Spannung zwischen diesem 
und dem ostindischen Zinn angesehen werden. Zum lllonats
sch~usse notieren promptes Banka, Billiton oder Straits [( 342·50, 
dre1monatliches K 345·50, englisches Lammzinn prompt 
K 332·50 netto Wien. 

. Antimon hat seit }fonaten ein triiges Geschäft zu ver
zeichnen und die Preise bröckeln ab ohne hiedurch den Absatz 
zu fördern. Es ist nun auf ff 28 . 0 . 0 bis Jl 30 . 0 . 0 an
gelangt. - Hier kamen vereinzelnte Geschäfte zu Preisen 
b~s K 65·- per 100 kg franko Wien ntltto zustande, doch sind 
die Umsätze belanglos. 

Quecksilber hat im Juli und August in erster Hand den 
Kurs von fi 8. 5 . 0 pro Flasche beibehalten, während die zweite 
Hand von ;Jf 8 . 2 . 0 ausgehend langsam bis :J: 8 . O . O nachgab, 
auf welchem Kurse sie seit anfangs August stehen blieb. In 
den ersten sieben Monaten wurden in London 39.007 Flaschen 
(gegen 40.287 Flaschen 1908) ein- und 7421 Flaschen (gegen 
12.355 Flaschen ausgeführt. - Hier war die Frage derart 
lebhaft, daß ihr nicht voll zu genügen war und Odres abgelehnt 
we~den mußten. Die starke Absatzsteigerung dieses Export
ar_tikels, der im Inlande nur in geringer lllenge verbraucht 
~Ird, ist auch aus der Statistik zu ersehen, welche pro ersten 
emes~er 1909 eine Ausfuhr von 4011 q gegen 1799 q 1908 

ausweist. Neben stärkerem Bedarfe Deutschlands ist auch die 
Ausf!lhr nach Rußland (infolge Aufhörens der dortigen Pro
:ukt1on) sowie nach Afrika, Japan, China und Britisch-Indien 

F
ervorzuheben. Idrianer Quecksilber schließt ff 8 . 0 . ü pro 
lasche, resp. ff 24 . 2 . 0 pro 100 k.q in Lageln. 

Silber war außerordentlich stationär. Es eröffnete im 
~uli 23 11

/ 10 d und hatte als tiefsten Kurs 23°/10 d zu verzeichnen; 
•mh _August begann es mit 23~/10 d, ging bis 23'/rnd und 
Be heßt 23u/10 d. Es waren zu verzeichnen: 

Londoner bar silver-Notierung Devise London Parität für 
.. pro ounce in pence in Wien 1 kg Feinsilber 

J 
. bocbste niedrigste Durchschnitt K r o n e n 

U~l 24 6/10 231~;10 24·1659 240·12 84·03 
81·73 

im Mai 1909. 
Jub 23 11 / 23 01 23·5185 239·97 16 16 

gegen K 84·61 

Hamburger Briefnotierung Markkurs P1Lrität für 
Pr'?. 1 kg Feinsilber in Mark in Wien 1 kg Feinsilber 

J . hochste niedrigste Durchschnitt K r o n e n 
U~1 73·- 7 J ·- 71 ·81 117·50 84·38 

Jub 71·- 69·25 69·89 117"43 82·07 
gegen K 84·82 im lllai 1909. 

llJ. Aluminium. Die Auflösung des Syndikates _hat bereits 
ehrfache Störungen bei einzelnen Gesellschaften im Gefolge 

gehabt. So soll sich die British Aluminium Company in ernsten 
Schwierigkeiten befinden. Der Boden für eine neuerliche 
Einigung wird hiedurch vorbereitet. Es verlautet, daß bereits 
ein französisches Aluminiumsyndikat gebildet worden sei, das 
den Grundpreis auf Frs. 2·- pro Kilogramm festsetzte. )lit 
der N euhauser Geselhichaft schweben Verhandlungen. 

Kohle. Der heimische Kohlenmarkt ist in nicht un
günstiger Verfassung. Wenn auch der Abschluß des ersten 
Semesters einen Rückgang im Konsume von Steinkohle und 
Koks, insbesondere aber in Braunkohle brachte, so ist dieser 
aber nicht ~o groß, um bedenklich zu erscheinen. Es ist zu 
erwarten, daß der Herbst den Ausgleich bringen wird. Im 
Ostrauer Reviere fand die Förderung nahezu vollständigen 
Absatz und sind die Gruben mit Aufträgen genügend versehen. 
Da nun die Zuckerkampagne beginnt, ist bereits eine Be
lebung zu bemerken. Der Absatz von Kokes beginnt sich mit 
der Erholung der Eisenindustrie zu heben. Auch auf dem 
Braunkohlenmarkte liegen die Verhältnisse nicht ungünstig, 
zumal neben gleichbleibendem Elbeversand der Bahnverkehr 
wieder aufsteigende Richtung zeigt. Für den ganzen Kohlen
marktdiirfteübrigens der Herbst stärkere Anforderungen bringen, 
da die zu erwartenden neuen Tarife die großen Konsumenten 
veranlassen dürften, sich noch vor Beginn des neuen Jahres 
stärker zu bevorraten. - Der deutsche Kohlenmarkt ist 
ziemlich still, wiewohl die Fördennenge stetig steigt. Fett
kohlen müssen in größerer Menge deponiert werden. Auch 
die geringe Kokserzeugung wirkt ungünstig auf den Kohlen
bergbau ein. Man hofft, daß die am l. Oktober eintretende 
Ermäßigung der Kokspreise günstige Folgen haben werde. 
Immerhin zweifelt mau aber heute schon clarnn, ob sich diese 
auch bei den reinen Werken einstellen werden . .llan hofft im 
Herbste auf stärkeren Export. In EB- und )lagerkohlen war 
der Absatz befriedigend. Hochofenkoks gingen etwas besser. 
Im ersten Semester 1909 betrug die 

Steinkohlenförderung 71,905.114 t gegen 72,695.452 t 1908 
Kokserzeugung 10,368.742 t " 10,612,140 t 1908 
Braunkohlenförderung 32,422.221 t " 32,028.013 t 1908 
Brikettserzeugung 8,901.267 t B, 732.560 t 1908, 

da die 
Steinkohleneinfuhr 
Steinkohlenausfuhr 
Kokseinfuhr 
Koksausfuhr 

5,420.296 t 
10,320.519 t 

324.845 t 
1,592.282 t 

" 

" 

5,559.255 t 1908 
9,838.176 t 1908 

258,213 t 1908 
1,811.870 t 1908 

betrugen, berechnet sich der Steinkohlenverbrauch mit 
67,004.892 t gegen 68,416.531 t 1908 und der Koks.verbrauch 
mit 9,101.305 t gegen 9,058.483 t. - In Frankreich. nahm 
der Kohlenmarkt eine eigentümliche Entwicklung. Wiewohl 
der industrielle Bedarf nicht hervorragend groß war, herrschte 
sehr starke Frage. l\lan fürchtete durch den drohenden Streik 
in England, welches eine. bedeute~de Ei?1fuhr. in Frank.reich 
hat in Not zu kommen. Die Industrie beeilte sich denn, ihren 
Bedarf für die nächste Zeit zu decken. Mit der Nachricht von 
der erfolgten Verständigung in Schottland, sank der Markt zu
sammen da man ein starkes Angebot von England und von 
Deutschland befürchtet. Die französischen Gruben sind durch 
Verlängerung der Lohnabkommen bis Juni 1911 kaum _in ~er 
Lage, die Preise wesentlich zu e~mäßig~n. ~oks g~he~ z1e~_hch 
regelmäßig, nachdem die französische E1se.mndu~tne die erhohte 
Erzeugung glatt aufnimmt. Im Pas-de-Cala1s und im Departement 
Nord wurden im ersten Semester 12,827.430 t oder 485.875 t 
mehr als 1908 gefördert. - Der belgische. Kohlenm~rkt ~at 
sich in den Sommermonaten verschlechtert. Die Industnen srnd 
schwach beschäftigt, so daß die Kohlenvorräte beständig wachse~. 
Hausbrand und Anthrazit gehen gut ab, wozu. auc~ die 
billigen Sommerpreise beitrugen. Di!r Koksmarkt ist still zu 
Frs. 19·50 für Hochofenkoks. Frs. 23·50 für halbgewaschenen 
und Frs. 27·50 für gewaschenen. Briketts gehen be~ser. - In 
England haben wichtige Ereignisse die sommerliche Rnhe 
unterbrochen. Der befürchtete große Ausstand der Kohlen
grubenarbeiter ist in letzter Stu~de beigele~. worden und 
endete iu Wales und Schottland mfolge unem1gen und un-



- 592 -

schlüssigen Vorgehens der Besitzer mit einem vollen Siege der 
Arbeiter. Die Preise, die in Cardiff für beste Stiickkohlen in 
den Tagen der Gefahr im .Juni 22 sh erreicht hatten, fielen 
anfangs .Juli auf 15 sh. Bei den gefüllten Lagern erwartete 
man einen starken Riickschlag und war zuriickhaltend. Im 
zweiten lJrittel des )lonates Juli zeigte es sich aber, daß die 
Arbeiter in ihrem Siegesbewußtsein nicht :\laß halten konnten 
und die Bedingungen des Abkommens nicht einhielten, was 
zu zahlreichen Arbeitsniederlegungen führte. Fiir den freien 
Handel wurrle Kohle knapp und stieg wieder auf 17 sh 6 d. 
Die Fiirdernngen sincl noch bes!'hränkt und clie Werke gut 
mit Aufträgen versehen. In allen Revieren wird es einiger Zeit 
bediirfen, ehe wieder normale Verhilltnisse eintreten. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.855. - Albrecht von Gröling in Wien.- Verfahren 

uud Einrichtung zur V e1·hiltung des Freiwerdens ,·011 
Grubengasen in Hergwerken. - Schlagende Wetter (Gruben
gase, Schwaden) werden erfahrungsgemäß bei niederem Luft
druck frei und vereinigen sich dann zu katastrophalen 
Wirkungen. Vorliegende Erfindung betrifft ein y erfahren 
und l\littel zur Ausführung desselben, um diesem Ubelstand 
abzuhelfen und eine verhältnismäßige Sicherheit cles Bergwerk
betriebes zu ermiiglichen. Zu di'.esem Zwecke unrd der E1:fi11dw1g 
gemiiß unter Beibelrnlt1mg der bestehenden lVette1"ft7hrtt119en 
(Ve11tilatore11 1 L11ftz11fiilw1mgssclztichte11 1111d IVetterstrecken) 

de1· L11ftdr11ck in den mittels _qeeif!netcr Sc haclitverschliisse 
bekannter Art von dei· Außenluft abgescltlouenen Gi-uben bei 
wechselndem äuße1·en Atmosphä1·end1-ucke stets in gleicliei· 
Höhe erhalten. Dies geschieht in der Weise, daß das Ver
hältnis zwischen der mittels eines Ventilators in der Zeiteinheit 
ill die Gr11be eingPjülwten Luftmen.qc zu de1· mittels eines 
z1ceiten Ventilators in dei·selben Zeiteinheit aus der Grube 
ausgesau.qten Luftmenge nach dem Barorneterstmuie geregelt 
wird. Es kann demnach die Wetterspannung in der 
Grube durch die Differenzen in den Umlaufzahlen der 
Ventilatoren innerhalb der barometrischen Grenze oder 
über diese hinausgehend und in beliebigen Zeitintervallen 
geregelt werden. Der Erfindung gemäß wird mittels eines 
Druckventilators Luft in den Schacht eingeführt, während 
die verbrauchte Luft aus dem Schacht mittels eines zweiten 
Ventilators abgesaugt wird. Um in der Grube immer den 
gleichen Druck festzuhalten und jede Schwankung nahezu 
auszuschließen. kann man nun bei fallendem Barometer <len 
Saug\'entilator. in entsprechendem Maße langsamer oder den 
Drurkventilator schneller arbeiten lassen. Diese Regulierung 
des Luftdruckes in den Gruben kann ents1irechend den zu 
beobachtenden Barometerständen durch Regelung der betreffenden 
Antriebsmaschine (Elektromotors, Dampfmaschine usw.) von 
Hand aus oder auch mittels einer automatischen Regel
vorrichtung durch das Fallen oder Steigen des äußeren Luft
druckes selb~t bewirkt werden. Eine Ausführungsform einer 
solchen Regelvorrichtung ist in der Zeichnung dargestellt. In die 

Röhre eines offenen Quecksilberbarometers g sind innerhalb 
der möglichen barometrischen Schwankungen übereinander die 
paarweise einander gegenüberliegenden Enden von Metall
<lrähten i eingeschmolzen, so daß das Quecksilber, ~obald ~s 
clen betreffemlen Punkt erreicht, den Kontakt zwischen Je 
zwei l\Ietalldrahtenden herstellt. Dieselben entsprechen einem 
elektromagnetischen Apparat, <ler sofort zur Wirkung gelangt, 
sobald der Stromkreis geschlossen ist. Dieser Apparat hat 
beispielsweise die Aufgabe, einen Hebel zu verschwenken, der 
einen in der Leitung der den Ventilator treibenden Dynamo 
eingeschalteten Widerstand ein- oder ausschaltet. Beim Steigen 
tles Barometers werden nach und naeh die iibereinanderliegenden 
l\Ietalldriihte i miteinander leitend verbunden und dem
entsprechend die betreffenden Widerstände keines Rheostaten h 
eingeschaltet bzw. ausgeschaltet. Zeigt clas Barometer seinen 
fiir die Grube günstigsten, also in der Regel höchsten Stand, 
so sind alle Metall-Drahtspitzen leitend miteinander verbunden. 
Beim Sinken der Quecksilbersäule wird jeweils eine Verbinclung 
unterbrochen uncl es findet dementsprechend eine Einschaltung 
bzw. Ausschaltung von Widerständen statt. l\Ian kann jedoch 
deu Kontakt ein- für allemal herstellen, indem man das 
Quecksilber mit einer Rückleitung m verbindet. Die Erhaltung 
des gleichen Luftdrurkes in der Grube setzt voruus, daß deren 
VP.rbindung mit cler Außenluft abgeschlossen werden kann. 
Dies geschieht mittels Sehachtverschlüssen, wie solche bereits 
bekannt sind. Die Luftzuführung, bzw. das Absaugen mittels der 
Ventilatoren kann je nach den besonderen örtlichen Verhii.ltnissen 
nicht nur rlurch Wetterschächte und Fiirtlerschächte, sondern 
gegebenenfalls auch dtuch Wasserhaltungssr,hii.chteusw. erfolgen. 

Literatur. 
Uie Organisation der ,\.rbeit aus dem Geslchtspuukte 

der 11ersönliche11 Befriedigung. Von Adolf Mayer. Verlag 
R. Zacharias, Magrleburg-U. 

Diese kleine Broschüre hehandelt ein interessantes Problem, 
das sie aus dem Mechanismus cler Volkswirtschaftslehre 
herausgreift. A.ls positives Ergebnis der Untersuchungen lö.ßt 
sich cler durch das i\lotto "Erwünschte Arbeit ist der Leiden 
Arzt" verkörperte Satz aufstellen, claß dem Menschen die freie 
Wahl der Art der Arbeit ermöglicht werden müsse, damit 
diese ihm nirht. zur Last werde und das möglichst beste liefere. 
In negativer Bezirhung gelangt der Verfasser zur Meinung, 
daß clie Arheit nicht. durch zu hoch gespannte dem Kapitalisnrnr 
entspringende Anforderungen an Qualität und Quantität des 
Leistungen verlei1let werde, was auch bei frei und aus Vor
liebe gewählter Arbeit, wie im Künstlerberufe, geschehen könne. 
Es sind sehr hübsche, einem fein entwickelten Menschlichkeits
gefühle entspringende Gedanken, welche von der Verwirk
lichung leider noch sehr weit entfernt sind und auch stets 
bleiben werc\en, Itleale, UtopiP.n, denen man zwar nachstreben, 
die man aber im praktischen Leben nie erreichen kann. Dieses 
läßt sich durch Theorien nicht aus dem Geleise bringen und 
steht vorwiegend, fast ausschließlich unter der Herrschaft 
zwingender Naturgesetze. Einigermaßen fühlt dies der Herr 
Verfasser seihst, indem er zugibt, daß die freie Arbeitswo.~l 
doch eigentlich nur den Wohlhabenderen beschieden ist. Dam~t 
schießt er aber eine gewaltige Bresche in sein Gebäude. Die 
menschliche Gesellschaft besteht eben zum weitaus größten 
Teil nicht aus Wohlhabenden! Ferner darf nicht iiben;ehen 
werden, daß die Wahl der Arbeit bei der l\lasse der Beviil
kerung in einem Alter stattfinden muß, in welchem der Wählende 
eine bestimmte Neigung zu einer bestimmten Arbeit noch 
nicht hat und nicht haben kann, weil er sie nicht ken~t. 
Dar_um wählt er meist den Beruf seines Vaters oder er gre1~t 
zu Jenem Erwerbe, zu welchem ihm sich örtlich die Gelegenheit 
bietet. Nicht den kleinsten Anteil bei der Wahl hat &elbst
verständlich die erhoffte Ergiebigkeit des Berufszweiges. In 
dem Punkte muß man dem Herrn Verfasser gewiß Recht geben, 
daß das in unserer heutigen Produktionsweise vorherrschende 
Prinzip der Arbeitsteilung in seinen äußersten Konsequen~en 
der Arbeitslust abträglich ist. Daß sie aber notwendig ist, 
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stellt auch der Herr Verfasser nicht in Abrede sowie er stlbst 
h~rvorhebt, daß auch eine anfangs widerwärtige Arbeit durch 
die subjektive Auffassung des Arbeiters, durch liebernlle Er
fassung der Arbeit angenehm gestaltet werden kann. Zudem 
führt gerade bei der Arbeitsteilung die dadurch erworbene be
sondere Fertigkeit zu einer in dem Erfolge der Arbeit be
griindeten Befriec!igung. Daß aber nicht jede Arbeit an sich 
vom Arbeiter rnrmöge seiner subjektiven Auffassung trotz des 
besten Willens und der mächtigsten sittlichf'n und religiösen 
Gefühle (Seite 21 der Broschüre) nicht als Annehmli.chkeit 
empfunden werden kann, ist klar. Man braucht nur an das 
Kanalräumergewerbe, die Arbeit in Spotliumfabriken und der
~leichen erinnern. Und doch sind derartige Erwerbszweige 
im Kulturstaate ebenso notwendig wie andere. ·wenn sich 
also die Arbeit von ihnen abwenden wiirde, so kann gewiß nicht 
behauptet werden, daß der Wegfall derselben nicht von Nachteil 
wäre. Es trifft also nicht allgemein zu, was der Herr Ver
fasser (Seite 19) zum Troste sagt, daß es sich bei solchen 
V?rgiingen um wenig produktive Industrirn, die am wenigsten 
wirkliche Bediirfnisse befriedigen, handle. Das ist ja auch ein 
wunder Punkt an der Idee des kommunistischen Staates, wie er 
vo~ verschiedenen Sozialisten geträumt wurde, daß die völlig 
freie Wahl an der Unmöglichkeit, Arbeiter auch für un
angenehme, widerwärtige, aber doch im Kulturstaate un
u1~gänglich notwendige Beschäftigungen aufzutreiben, scheitert. 
~1e Haupttriebfeder zur Arbeit ist und wird immer neben 
emem gewissen dem Mens,·hen innewohnenden Uranae zur 
Tätigkeit, den der Verfasser ganz richtig hervorhebt, de~ durch 
den Kampf ums Dasein geiibte Zwaug sein. 

Vif enn nun aber auch manche Ausführungen des Herrn 
Verfass~rs nicht einwandfrei sind und bei Verfolgung seines 
Ideals ihn zu Anschauungen verleiten, welche mit der nach 
e~ernen Naturgesetzen vor sich gehenden Gestaltung des prak
tisc~en Lebens im \Viderstreite stehen, so muß man doch mit ihm 
darin übereinstimmen, daß vieles anders auf dem Gebiete der 
Arbeit sein könnte und sollte, als es ist und daß vom Stand
punkte der :Menschlichkeit aus das Mögliche geschehen sollte, 

um die Härten im Wettbewerbe der Arbeit abzuschwächen. 
Darum bietet die Schrift viel Interessantes und Beherzigens-
wertes. Di·. Ludwig Habrrel". 

Berechnung und Untersuchung des Eisenhochofens. 
Von Ing. Carl Brisker, Halle a. S. Verlag von Wilhelm 
Knapp. 190D. 

Im YOrliegenden Buch sind diejenigen Berechnungen, 
welche zur Feststellung rler Ho.:hofendimensionen und zur 
Untersuchung des Betriebes von Eisenhochöfen nötig sin<l und 
welche fiich bis jetzt -gr1ißtenteils in verschiedenen Lehrbiichern 
und Fachzeitschriften zerstreut vorfinden, systematisch zu-
sammengestellt. . 

Die Einleitung bilden einige Analysen- und Gewichts
tabellen von Erzen, Zuschlägen, Brennstoffen und Produkten 
des Eisenhochofens, worauf die mit theoretischen Betrachtungen 
begleiteten Berechnungen folgen. Die Beigabe von Rechen
tafeln erleichtert die Berechnungen. 

Vor einer Neuauflage des Buches wiirde sich eine Um
arbeitung der Diskussion der Formel fiir den Brennstoffverbrauch 
empfehlen und könnte an dieser Stelle auch auf Grund des 
modifizierten Diagrammes der Einfluß der Riistung, beziehungs
weise Trocknung der Erze anf den Brennstoffverbrauch näher 
besprochen werden. Fr. C äs tek. 

Amtliches. 
l:ieine k. u. k. Apostolische llajesüit haben mit Aller

höchster Entschließung vom 24. August 1. .J. dem Bergarzt 
Dr. Adolf Langhaus in St. Joachimsthal taxfrei den Titel 
eines kaiserlichen Rates allergnädigst zn verleihen geruht. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den Kanzlisten 
beim Revierbergamte in Brünn, Wenzel Dfevo, zum .Kan~Jei
offizial im Stande der Bergbehörden, unter Belassung lil serner 
gegenwärtigen Dienstesverwendung ernannt. 

Vereins-Mitteilungen. 

Berg- und hüttenmännischer Verein in Mähr.-Ostrau. 
Protokoll der am 19. Mai 1909 stattgefundenen Ausschuß· 

sitzung. 

Anwesend: Der Vereinsobmann k. k. Bergrat 
Und Zentraldirektor Dr. August Fillunger; die Aus
schußmitglieder: k. k. Oberbergrat Dr. Mayer, Revier
bergamtsvorstand, k. k. Oberbergkommissär von A gge r
m an n, Berginspektor Popper, Oberingenieur Pu s c h, 
?beringenieur Dekanovsky; die Ersatzmänner: Ober
I~genieur Lend!, Oberingenieur Bernhart, Oberinge-
nieur Rieger. -

Entschuldigt: Berginspektor Hybner. 
• Tagesordnung: 1. Nachruf für das verstorbene 

Vereinsmitglied, Herr Oberingenieur Ernst Li p p ans k )·. 
2. Angelegenheit des Kalenders „Hornik 1910~. 3. Be
handlung des Einlaufes. 4. Diversa. 
d" Ad 1. Der Vorsitzende, k. k. Bergrat und Zentral-
irektor Dr. August Fillunger, eröffnet die Sitzung 
~nd br~ngt dem Ausschusse die traurige Nachricht zur 
E enntn1s, daß das Vereinsmitglied, Herr Oberingenieur 
S r.nst Lippansky am 18. Mai d. J. verschieden ist. 

ein Andenken wird durch Erheben von den Sitzen geehrt. 
b Ad 2. Hierauf werden die eingelangten Offerte 

etre:ffend Drucklegung des Kalenders „Hornik 1910" 

geöffnet und es konnte aus denselben entnommen werden, 
daß die Offerte der 1. genossenschaftlichen Stein- und 
Buchdruckerei in Poln.-Ostrau die günstigste sei, weshalb 
ihr die Drucklegung iibertragen wurde. 

Ad 3. Buchhandlung R. Papanschek, M.ähr. - Ostrau 
sendet das Buch J iCiusky „ Erste Hilfeleistung··' zur 
Ansicht. Es wird beschlossen, ein Exemplar für die 
Vereinsbibliothek anzuschaffen. - Die Sektion Leoben 
des Berg- und Hüttenmännischen Vereines für Steiermark 
und Kärnten sendet Verhandlungsprogramm für die am 
l. Juni 1909 in \V ien stattfindende Beratung betreffs 
Gründung eines Zentralverbandes und einer Fachzeit
schrift und ersucht um Nominierung von Delegierten. 
Die Vorlage an das Plenum wird beschlossen und es 
werden als Delegierte Berginspektor Popper und Ober-
ino-enieur Bernhart in Vorschlag gebracht. Schul-

o . 
clirektor Bukovansky in Klobouk sendet Uanusknpte 
für den Kalender „Hornik" und llitgliedbeitrag. An 
Oberingenieur Cervinka, bezw. Oberingenieur Pusch 
abgetreten. - Die Geologische Gesellschaft in 'Wien 
sendet Mitgliedskarte pro 1909. Zur Kenntnis geuurnmen. -
Der Verein für die bergbaulichen Interessen im nord
westlichen Böhmen in Teplitz sendet den Bericht über 
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die Vereinstätigkeit. 'Vird zur Kenntnis genommen. -
Die Montanistische Rundschau in Wien bestätigt Empfang 
der Protokollsabschrift der Ausschußsitzung vorn 6. März 
d. J. zur Veröffentlichung. Zur Kenntnis genommen. -
Stadtvorstand Mähr. - Ostrau sendet eine Einladung zur 
Zusammenkunft im Deutschen Hause am 20. c. um 8 Uhr 
Abends anläßlich der Exkursion des Ingenieur- und 
Architektenvereines aus ·wien. Wird zur Kenntnis 
genommen. 

Ad 4. Da keine freien Anträge vorlagen und sich 
niemand mehr zu ·w orte meldete, schloß der Vorsitzende, 
k. k. Bergrat uud Zentraldirektor Dr. August Fillnnger 
die Sitzung. 

Dz. Schriftführer: Dz. Obmann: 
Joser Popper m. p. Dr. Fillunger m. p. 

Notiz. 
Hüssener·Koksöfen. Die zur Gewinnung von Neben

produkten eingerichteten Hüssener-Koksöfen besitzen pris
matische Kammern von 32 Fuß 10 Zoll (= 10 m) Länge, 
7 Fuß 2~;R Zoll (= 2·2 m) Höhe, und 1 Fuß 711/ 10 Zoll 
(= 500 111111) Weite. Der Rauminhalt einer Kammer beträgt 
392 Kubikfuß (= 11 m'•). An der Sohle: der Ofenkammern 
und an beiden Längsseiten ist ein System horizontaler Heiz
kanäle angeordnet; zwischen je zwei Ofenkammern befinden 
sich feste Scheidewände, die vom Fundament bis zum Plateau der 
iifen reichen und die über den Öfen befindlichen Konstruktionen 
tragen. In der Quelle sind die Vorziige der Hüssener-Öfen 
hervorgehoben. In England gibt es augenblicklich 5 der~rtige 
Anlagen, von denen eine, nämlich die zu Port Clarence in 
}Iiddelsbroug)~, als typisch eingehend beschrieben wird. Sie 
umfaßt 120 Ofen. Die Kohle wird in einer Wäsche, System 
Wood und ßnrnctt, zerkleinert und gewaschen, gelangt dann 
in große Bunker, bleibt dort, bis ihr ·w assergehalt nur 
noch 120/o beträgt, wird hierauf in kleine Wagen verladen und 
zu den Öfen gebracht. Die Abhitze von 60 Koksöfen dient 
zur Beheizung von 6 Dampfkesseln, die den Dampf zum 
Betrieb einer elektrischen Anlage liefern. Die gesamte 
Koksausbeute im Tage beträgt 475 t, die Kraftgewinnung 
hingegen 1100 PS. Die Abhitze der übrigen 60 Üfen dient 
ebenfalls zum Befeuern von 6 Dampfkesseln, die den Dampf 
für die Destillationsanlage liefern. Hier sind 6 Ammoniak
skrubber von 13 Fuß (= 3·95 m) Durchmesser und 53 Fuß 
(= 16·15 m) Höhe vorhanden. Die Anlage zur Gewinnung 
von Ammoniumsulfat ist von Dempter in Manchester; sie 
liefert im Tag 71/ 2 t, entsprechend 25 Pfd. für 1 t Koks. Das 

Koksofengas gelangt von hier zu den Benzolskrubbern, wo es 
mit Kreosotöl gewaschen wird, das mittels einer großen 
Lind eschen Kühlanlage bis auf 0° abgekühlt wird, wodurch 
man ein weit besseres Benzolausbringen erzielt. Alle Skrubber, 
Behälter, Rohrleitungen usw. sind hier mit Korkisolierung 
versehen; es ist dies die einzige Anlage dieser Art in England. 
Nach dem Verlassen der Benzolskrubber gelangen 800/0 der 
Gase zu den Öfen zurück, um die Kohlen dort weiter zu 
erhitzen, der Rest bleibt in der Destillationsanlage. Die 
erhaltenen Produkte sind reines 90°1oiges Benzol, reines und 
90°1oiges Toluol, Naphtha, Xylol u. dergl., welche Produkte an 
chemische Fabriken zur Gewinnung von Anilin, Benzidin usw. 
gehen, aber auch zur Carburierung von Wasser- und Generator· 
gas sowie auch für Motorzwecke verwendet werden. Der 
gewonnene Teer wird in einer besonderen Anlage destilliert, 
man erhält Kreosotöl, Anthracenöl, Naphthalin, Anthracen, 
Pech und C1ubolsäure. Die Zahl der Arbeiter beträgt 250. 
Es sind aus 100 t trockener Kohle (6·42°1o Asche 1 ·30°io Schwefel, 
29·4 7°1o flüchtige Substanz, 62·81 °lo fixer Kohlenstoff) 70 t 
Hochofenkoks, 2'/.! t Kleinkoks, 721 Gallonen Teer, über 1 t 
Ammoniumsulfat, 152 Gallonen Benzol, 240.000 Kubikfuß Gas für 
Ma~chinenbetrieb (9600 P.S./Std.) gewonnen worden. (Colliery 
Guardian 1909, Ed. 98, S. 115, durch „Chem.-Ztg." 1909.) 

Zuschrift an die Redaktion. 
Sehr geehrte Redaktion! 

Bezüglich 1ler auf Seite 580 dieser Zeitschrift erschienenen 
Notiz: „Der kälteste Punkt der Welt" bitte ich folgende 
Ergänzung. bzw. Berichtigung entgegenzunehmen. Jene Notiz 
schreibt mir ein Verdienst zu, welches hauptsächlich Sr. Ex
zellenz Herrn Hans Graf Wilczek gebührt; denn er hat die 
Instrumente angeschafft, von Wien mitgebracht und auf der 
Höhe der Wilczek-Spitze, wie ich die höchste Erhebung an 
der Nordkitste der Matotschkinscharr taufte, niedergelegt. Ich 
habe mich zwar an der mithereichen und nicht gefahrlosen Be
steigung dieser etwa 1300 m hohen, vergletscherten Spitze und 
der Versicherung der Thermometer beteiligt, doch leistete ich 
nur Assistentendienste. 

Besten Dank für die giitige Aufnahme dieser Berichtigung, 
deren weiteste Verbreitung ich im Interesse der Wahrheit und 
Gerecht.igkeit wünsche. 

Leoben, den 12. 8eptember 1909. JI. Höfer. 

Berichtigung. 
der Insel Elba": 
Zeile 2 von oben 
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11 „ 
Klopogit. " 

In Nr. 36, S. 565 "Mineralvorkommen auf 

lies d'oggi statt Poggi; 
„ Kassiterit statt Kassiderit; 
" Pargasit, Phlogopit statt Pangasit, 

Metallnotierungen in London am 10. September 1909. (Laut Kursbericht des :&lining Journals vom 11. September 1909.) 
Preise per englische Tonne 9. 1016 kg. 

Kuprer 

" " 
" Zinn 

Blei 

" Zink 
Antimon 
Quecksilber 

Metalle Marke 

[ Tough cake 
il 

1 Best selected . . 
! Elektrolyt. . . 
! Standard (Kassa). 
i Straits (Ka8sa) . . . 

Spanish or soft foreign 
English pig, common . 
Silesian, ordinary brands 
Antimony (Regulus) . . . . . il 

Erste"') u. zweite Hand, per Flasche 

1 

1 

1 

1 

1 

- - -
ii 

l 10 2112 II 61 
21/2 : 62 1 0 

netto I~ 62 1 10 
netto li 58 1 15 netto ! 136 17 
2'/2 ' 12 13 

3'/ 1 
12 17 

netlo 22 15 

~'/, 1 
28 0 
8 7 

oll 62 10 

Ü·[ 63 0 o! 63 0 
01 58 15 
61 136 17 
9j 12 15 
6' 13 0 ol 23 0 

01 30 0 

61 
8 6 

01 

ol 
01 ~ 0 &l 
6 ..... 
0 ~ 
0 &, 
0 ~ 
0 
0 

Letzter 
Monats

Durchschn. 

62·125 
62·625 
63·0625 
59·3125 

135·740625 
12·5546875 
12·734375 
22·046875 
29·3125 
"')8·25 

W.F'. 
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Montanistische Notizen ans Altserbien und Mazedonien. 
In seinem kürzlich erschienenen \V erke: „ Grundlinien 

der Geographir und Geologie von Mazedonien und .-\lt
serbien"1), welches seit Boue und Viquesnel den 
größten Fortschritt in der geologischen Kenntnis dieser 
Gebiete der europäischen Türkei bedeutet, berührt der 
BelgTader Universitätsprofessor und hervorragende Geo
graph Dr. J ovan C v i j i c au mehreren Stellen auch <li e 
Vorkommnisse nutzbarer Lagerstätten und die berg
baulichen Verhältnisse. Es geschieht dies zwar gewisser
inaßen nur nebenbei und zuweilen auch in einer 'Veise, 
Welche verrät, daß der Gegenstand dem gelehrten Ver
fasser etwas ferner liegt; aber um so objektiver ist der 
Eindruck der einzelnen Vorbringungen, deren hier folgende 
Zusammenstellung sich der leichteren geographischen 
Orientierung halber an die Gliederung des c V ij i eschen 
Werkes anschließt, welches mit dem Becken vo1i Üsküb 
~~koplje) beginnend, gegen Süden und Südosten zum 
Agäischen Meere vorschreitet, um die Schlußabschnitte 
dem Thessalischen Olymp, dem Bosporus und den Dar
daneUen zu widmen. 

E Zunächst macht C v i j i c aufmerksam, daß sich viele 
rzvorkommen an die ausgedehnte Bruchzone knüpfen, 

~elch.e vom Rudnikgebirge in Serbien bis zum Golf von 
__ aloniki die Balkanhalbinsel in fast meridionaler Richtung 

a 1
) Ergänzungsheft Nr.162 zu Petermanns l\Iitteilungen 

Dus Justus Perthes Geographischer Anstalt in Gotha, 1908. -
inas et_was umfangreichere Original ist in serbischer Sprache 

zwei Folio bänden im Jahre 1906 erschienen. 

durchzieht. Der nördlichste Punkt, wo dieser Zusammen· 
hang klar ersichtlich ist, ist der Crveni breg (Roter 
Hügel) in Rnplje am rechten Ufer der Binacka Morava 
in Serbien, wo dazitische Gesteine längs meridionaler 
Spalten den Glimmerschiefer durchbrochen haben, in 
welchem ebenfalls südnördlich streichende Erzgänge auf· 
setzen. Diese Gänge führen Galenit, Sphalerit, 
Pyrit und Chalkopyrit, auch gediegenes Silber, 
das auf durch ernpti ve Einflüsse schlackenartig ge
wordenem (? Ref.). Galenit aufsitzen soll. Die Aufschlüsse 
im Bergbau lassen die Abhängigkeit der Erzführung von 
den Eruptionen des Dazites, welcher im metamorphosierten 
Glimmerschiefer häufig Apophysen bildet, erkennen. 

Im Flusse Markova Reka, welcher von Süden 
kommend im Becken von Skoplje sich in den Vardar 
ergießt, wurde nach Boue Gold gewaschen. Cvijic 
erwähnt dies unter Hinweis darauf, daß der siidliche 
Quellarm der Reka aus dem Gletschersee Golemo J ezero 
entspringt. Die Geröllmassen der Reka dürften daher 
teilweise glazialen Ursprunges sein, so daß hier, !thnlich 
wie z. B. in der Vratnica planina in Bosnien, die Wasch· 
goldablagerungen auf die einstmalige Vereisung zurück· 
zuführen sein könnten. 

Im Quellgebiete der Kriva östlich von Kriva Palanka 
(Egri) an der bulgarischen Grenze kommt nach V i • 
quesnel im Talkschiefer Hämatit in Schuppen vor, 
die aus dem Flußsand herausgewaschen und zu Eisen 
verschmolzen worden seien. Cvijic führt au, daß 
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namentlich die Andesittuffe im Gebiete vou Sredorek und 
Sracin sehr reich an Magnetit sind, welcher in den 
Bachalluvien schwarze Sandschlieren bildet, die sich 
vielleicht eher zum Verwaschen und Verschmelzen eignen 
würden als der erwähnte Hämatit. 

Etwas näher geht Cv ij i c auf die altbekannten 
Erzvorkommen von Kratovo ein. Diese inmitten eines 
Rhyolith-, Dazit- und Andesitgebietes gelegene Stadt be
sitzt eine so sterile Umgebung und hat trotz des schüneu 
amphitheatralen Anblicks, den sie von der Ferne bietet, 
eine so unbequeme Lage, daß sie nur des Bergbaues 
wegen an dieser Stelle angelegt worden sein kann. Sie 
scheint schon zu Römerzeiten eiue Bergbauansiedlung 
gewesen zu sein und war jedenfalls schon in der ersten 
Türkenzeit eine wichtige Bergstadt, wo auch Geld ge
prägt wurde. Boue ~rwähnt, daß in den Bergwerken 
um Kratovo hauptsächlich silberhältiger Bleiglanz 
gewonnen werde, welcher damals (1836) in zwei Hütten 
verschmolzen wurde. Die Ausbringung aus den Erzen 
soll 50°/0 Blei und ansehnliche Mengen von Silber be
tragen haben. In Kratovo gibt es noch heute sieben 
erhaltene und zwei verfallene Türme von eigentümlicher 
Banart, in welchen einstmals clie Bergwerkswache unter
gebracht war. Derartige Bergwachtürme befinden sich 
auch in einigen von Krato-v-o entfernteren Orten, z. B. 
Zletovo und Tursko Rudare. Im Stadtteile Carina (Zoll
amtsviertel) von Kratovo, in der Tabacka Reka, ferner 
in einer Einsattluug beim Dorfe Rikovac, die den Namen 
Dzgura (Schlacke) führt, dann zwischen dem Crui vrh 
und Plavica, weiters bei den Dörfern :;-;opsko Rudare 
und Grzilovac befinden sich zahlreiche Pingen alter 
Schächte und riesige alte Schlackenhalden: Bei den 
Dörfern Dobrevo, Zletovo, Plesince und anderwärts sieht 
man die Überreste des neueren Bergbaubetriebes, welcher 
indessen gegenwärtig ruht. Bezeichnend ist, daß die 
Bauem der Umgebung von Kratovo die Erzsucher meiden 
und ihnen nur ungern irgendeine Auskunft erteilen. Der 
gleichen Animosität begegnet man zuweilen auch in 
Bosnien, was sich hier und unter den heutigen Ver
hältnissen ausreichend dadurch erklärt, daß die Insassen 
ihr Dorf in der gewohnten ruhigen Abgeschiedeuheit zu 
erhalten bestrebt sind. In der Türkei dürfte man mehr 
die eventuelle Zwangsarbeit in den Bergwerken fürchten, 
was ja tatsächlich in früheren Zeiten der Grund zu 
zahlreichen Auswanderungen war, wodurch ganze Land
striche entvölkert und zugrundegerichtet wurden. \Vie 
groß die Furcht vor derartigen Folgen der Entdeckung 
eines nutzbaren Vorkommens war, geht daraus hervor, 
daß, wie erzählt wird, Hussejin-Pascha einen Bauer aus 
dem Dorfe Zlatokop töten ließ, um zu verhindern, daß 
in Konstantinopel bekannt werde, daß dieser Bauer ein 
angebliches Salzlager aufgefunden habe. 

Ein zur Tabacka Reka ziemlich paralleler anderer 
Nebenfluß der Kriva heißt Poviiinica. Auf ihrem rechten 
Ufer erhebt sich der Kegel Vrla Draka, der aus mit 
Pyrit und Markasit stark imprägniertem (Rhyolith-) 
Tuff besteht. Aus der Zersetzung der Kiese sind Gips 

und Sc h w e f e 1 hervorgegangen, welche auf dem Tuff 
stellenweise Krusten bilden. Im Einschnitt eines rechten 
Nebenflusses der Povisnica, der Topalovicka Reka, wird 
der Tuff von mächtigeren Schwefelgäugen durchsetzt, 
deren Auftreten C vij i c auf Solfatarentätigkeit zuriickfiihrt. 

Als besonders erzreich g·ilt die Gegend von Zletovo 
(SO von Kratovo), wo Eisenerze vorhanden sind und 
wo nach Cvijic auch Galenit und Pyrolusit in 
Gängen auftreten. Die Hauptvorkommen sollen im Be
reiche der Ljuti dol und Oda genannten Quellbäche der 
Koritnica gelegen sein. Vor etwa vier Jahrzehnten 
wurden in der Gegend noch Blei- und Silbererze und 
beim Dorfe Plesince Schwefel gewonnen, wobei an
scheinend auch Deutsche beteiligt waren, weil die Bauern 
der Gegend einige deutsche Ausdrücke, z. B. Utman 
(Hüttenmann) kennen. Auf der Südseite des Bukovac
gipfels sah Cvijic im Andesittuff „eine mächtige Ader 
von Pyrolusit und silberhaltigem Bleiglanz", welche 
ostwärts zum Dorfe Blizanac fortstreicht und wohl ohne 
Zweifel mit dem <.ialenitgang identisch ist, den schon 
Boue erwähnt. Im vom Bukovac nach Siiden ab
zweigenden Dugi Hrid ist der Andesittuff vielfach mit 
Schwefel, dann mit Eisen- und Kupfererzen durchsetzt. 
Im Taleinschnitt des Odabaches ist eine 20 bis 30 in 

mächtige Erzzone aufgeschlossen, dje ONO streichend 
über 1 km weit gegen das Kloster Lesnovski Monastir 
verfolgt werden kann. Es treten in ihr hauptsächlich 
Eisen- und Manganerze, ferner aber auch Bleiglanz, 
Eisen- und Kupferkies nebst Baryt auf. Auch ober
halb des genannten Klosters befinden sich nach C v i j i c 
Gänge mit Siderit, Pyrolusit, Galenit, Malachit 
und Sphalerit sowie mit Eisen- und Kupferkies 
imprägnierter Quarzit. Friiher wurde auf dieser Erz
zone an einigen Stellen Bergbau betrieben, jetzt aber 
nicht mehr. 

Aus der weiteren Umgebung von 8tip (Istip) wären 
Lignitschmitze im sandigen Letten beim Dorfe Crnoliste 
im Ovce Polje und das Vorkommen von Chromit

. geschieben im Schotter der Djidimirska Reka zu er
wähnen, weil sie möglicherweise Anzeichen größerer 
Lagerstätten sind. 

Im weiter östlich gelegenen Gebiete von Pechcevo 
werden beim Dorfe Bukovi steilstehende kristallinische 
Schiefer von dünnen Adern eines „jung·en Eruptivgesteines" 
durchbrochen, an die sich Pyrit und Chalkopyrit 
knüpfen. 

Das Grenzgebirge gegen Bulgarien, Osogov, besteht 
hauptsächlich aus älteren Gneisen, Amphiboliten und 
Phylliten sowie jiingeren (paläozoischen?) phyllitischen 
Schiefern: die von jungen Eruptivgesteinen durchsetzt 
werden, welche mit zahlreichen Erzgängen im Zusammen
hang stehen, die namentlich silberhaltigen Bleiglanz 
und Kupfererze führen. Die Haupterzgänge befinden 
sich auf der bulgarischen Seite des Gebirges. Die 
kristallinischen Schiefer enthalten reichlich Magnetit, 
welcher im Mittelalter und in der darauf folgenden 
türkischen Zeit an vielen Stellen ans den Bachseifen 
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gewaschen und zu vorzüglichem Eisen verschmolzen 
wurde. Auch hier waren bei den einstmaligen Berg
bauen deutsche Bergleute (Sachsen) tätig, worauf der 
Name des Dorfes Sasi (Sachsen) unterhalb des Rujan
gipfels, inmitten einer an alten Schachtpingen reichen 
Gegend, hinweist. Nach Behauptung der Einheimischen 
Wäre im Osogov übrigens auch Gold verwaschen worden. 

Eingehendere Angaben macht Cvij i c iiber den 
Arsen- und Antimonbergbau Al8ar beim Dorfe Rozden 
im Osten von Monastir (Bitolj), über welchen 1891 
R. Hoffmann in dieser Zeitschrift berichtet hatte.2) 

Der Name Alsar ist aus der Kombination der Anfang
silben der Namen der beiden Pächter des Bergbaues 
(Alatino und Sarnist) entstanden. Die Gegend von 
Rozden bis zum Gipfel Mankova Livada besteht nach 
C v i j i c aus paläozoischen rötlichen und grünlichen Phylliten 
lllit Einschaltungen von weißem und schwärzlichem Marmor. 
Unterhalb des Dorfes lagern auf diesem Grundgebirge 
horizontale Schichten von mürbem gelblichem Sandstein, 
Süßwasserkalk und „Propylittuff". Beim Bergwerk Al8ar 
herrschen Propylit und Propylittuffe vor und ferner sind 
die dort vorkommenden (paläozoischen?) Dolomite von 
Adern eines rötlichen Eruptivgesteines durchsetzt. In 
der ganzen Gegend sind Antimonit, Realgar und 
Auripigment verbreitet, welche Erze, wie Cvijic be
obachtet zu haben glaubt, hauptsächlich am Kontakt 
zwischen paläozoischen Schiefern und Propylit auftreten 
sollen. Gewonnen werden die Erze dermalen jedoch 
nur bei Alsar, wo bis 400 Arbeiter beschäftigt werden. 
Gegenwärtig scheint das Hauptgewicht auf die Arsenerze 
gelegt zu werden, während friiher anscheinend nur Anti
lllonit gewonnen wurde. Cvijic fand im Sammeltrichter 
des Blascicaflusses, insbesondere am Zusammenfluß der 
Bistrica und Mademska Reka, an vielen Stellen alte 
A.ntirnonschlackenhalden. Einige alte Schächte sollen aus 
dem 12. und 13. Jahrhundert, ja sogar aus der Römer
Zeit stammen. Die Erzgänge sind absätzig entwickelt: 
stellenweise mächtig anschwellend, lösen sie sich ander
~ärts in ein Gewirre von dünnen Äderchen auf, um 
sich weiterhin wieder nesterförmig auszuweiten. Der 
Realgar und der Auripigment treten gewöhnlich getrennt 
a?f, selten gemengt oder zusammen mit Antimonit. Neben 
'.1-iesen Haupterzen sollen auch Gips und Schwefel 
in bedeutenden Mengen vorkommen. Auf der Kuppe 
Izgorena Cuka beim Dorfe Rozden treten im Verbande 
~~t Pro~ylitadern auch Eisenerze au~. - Cvijic sa~ 
eitler lllcht welcher Art - deren Gange parallel mit 
~en ~ropylitzügen südwest-nordöstlich streichen, quer zur 

treichungsrichtung der stark metamorphosierten Kalke 
~arrnore) und Phyllite. Besonders erwähnenswert ist 
de Bemerkung Cvijics, daß „in neuerer Zeit oberhalb 
~s Dorfes Rozden auch Chromit zutage gefördert 
~ach der seinem Werke beigefügten geologischen 

G ~) Auch Karl Östreich ist in seinen „Beiträgen zur 
W·Olllorphologie Mazecluniens" (Abhandl. der k. k. Geogr. Ges., 
geken, IV, 1902, p. 93) auf das Bergwerk Alfar zu sprechen 
Ra 01llmen. Er bezeichnet es als nebst den Silberminen von 

ssandra einzigen im Betriebe befind lieben Bergbau Mazedoniens. 

Karte (i. M. 1: 750.000) und seinem Profil 5 könnte 
dies nur auf dem Preslaprücken, NNW von Rozden, 
eine Strecke vor der Einmündung der Blascica in die 
Crna, der Fall sein, weil nur dort Serpentin ausgeschieden 
erscheint; es wäre denn, daß auch in der Nähe des 
Dorfes Serpentin auftritt, der in der Karte und in dem 
Profile fehlt. 

Ähnlich beschaffen wie die Umgebung von Rozden 
ist die Gegend von Zborsko, welches Dorf nach der 
Karte ungefähr gleich weit südöstlich vorn Kreidekalk
rücken des Kofof entfernt liegt, wie Rozden nordwestlich 
von ihm. Auch hier sind die paläozoiscl1en Phyllite 
durch Andesit- (Propylit-) Durchbrüche stark meta
morphosiert und auch hier kommt Realgar und Auri
pigment nebst Chalkopyrit und Hämatit vor. 

Vom Djevdjelijski Hrid im Vardargebiete, NNW 
von Saloniki, erwähnt C v i j i c das (sporadische) Vor
kommen von Ch al k o p y r i t in einem grünlichgelben 
Epidot-Quarzschiefer, welcher auch auf der rechten Seite 
des Vardar entwickelt ist, wo darin an einigen Stellen, 
wie z. B. unmittelbar oberhalb der Stadt Djevdjelija, 
Kupfererzgänge von meist geringer Mächtigkeit 
aufsetzen. 

Östlich von Njegus (Niausta, W von Saloniki) 
bildet die Unterlage des Schotterkegels am Ostrande der 
dortigen großen Travertinterrassen „Flysch" mit Serpentin, 
von welchem Cvijic angibt, daß sich darin das Chromit
bergwerk eines gewissen Christodul aus Njegus befindet. 
Auch Magnesit und Asbest kommen dortselbst vor, 
jedoch wird über diese nutzbaren Lagerstätten nichts 
Näheres berichtet. 

Aus der Gegend von Pazar (NW von Saloniki) 
wird erwähnt, daß der Fluß Önarlija unter seinen 
Geschieben auch solche von Chromit, Hämatit und 
Limonit enth!Ut. Im Pajakgebirge nördlich von Pazar, 
welches von P. Jankovic, einem Schüler und Mitarbeiter 
Cvijics untersucht wurde, tritt im Gandacgrat, ferner 
bei Kornisor, Livade und Ljubnica Serpentin auf, der 
Chromit führt. Bei der Vlaska Cesma (Wälscher 
Brunnen) auf dem Gandac wurde dieses Erz bis vor 
kurzem mittels primitiver Schachtein.baue gewonnen. 

Im Thessalischen Olymp kommen unter den 400 
bis lOOOm hohen steilen Kalkabstürzen grüne kristallinische 
Schiefer hervor, in welchen Cvijic an mehreren Stellen 
c h ro mitführenden Serpentin beobachtete, insbesondere 
in der Umgebung des Dorfes Dereli in Griechenland. 

An der Mündung der Struma in den Golf von 
Orfani lag im Altertum die große Stadt Amphipolis, 
über welcher sich im Pangeosgebirge, der 1872 m hohen 
heutigen Prnar planina, berühmte Goldgruben befanden, 
deren Überreste noch jetzt zu sehen sind. 

Die Glimmerschiefer des Krusagebirges und des 
Karadagh (KO von Saloniki} im Süden des Talzuges 
von Poroj enthalten viel Magnetit, dessen aus dem 
verwitterten Gestein ausgewaschene Kristallkörnchen 
seinerzeit als Eisenerz gewonnen wurden, 
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Schließlich findet sich in Cvijics Werk noch 
das Vorkommen von Hämatitnestern im Devonsand
stein und Quarzit der kleinen Insel Prinkipi in der 
Prinzeninselgruppe erwähnt. Auf dem Christushügel 
(163 m) sind Spuren eines aufgelassenen Bergbaues vor
handen. Vielleicht ist dies der Punkt, wo nach 
Tschichatschew (Le Bosphore, 3. edit. 1877, S. 65) 
so reiche Eisenerze vorkommen, daß das Ausbring·en bei 
der dort üblichen primitiven Verhüttung 50°/0 ausmachte. 
Auf der Insel Chalki, die zumeist aus kieseligen Schiefern 
besteht, sollen nach Tschichatschew Kupfererze vor
handen sein, woher auch der Name der Insel herstamme. 

Lagerstätten Altserbiens und Mazedoniens 3) verzeichnet 
findet. Wenn es auch offenbar keineswegs in der Ab
sicht c V ij i es lag, diesbezüglich Vollständigkeit anzu
streben, so erhält man aus seinen Darlegungen doch den 
Eindruck, daß die vielfach verbreiteten Annahmen über 
den angeblich sehr großen Erzreichtum Altserbiens und 
Mazedoniens übertrieben sind und daß die in die zu
künftige Wiederbelebung des dortigen Bergbaues ge
setzten Erwartungen keine allzugroßen Aussichten auf 
glänzende Erfüllung haben. Katzer. 

;J) Die Halbinsel Chalkidike, wo z. B. bei Orm)'Iia auf 
Chromerz, bei Xisworo auf goldhaltige Kiese, Blei- und An
timonerze usw. gegenwärtig ziemlich lebhafter Bergbau be
trieben wird, bleibt in Cvij i es Werk außer Betracht. 

In den vorstehenden Notizen ist alles vereinigt, 
was sich in Cvijics großem Werke über die nutzbaren 

Der Wärmewert des Brennstoffes im Schachtofen und insbesonders im Eisenhochofen. 
Von Professor .Josef v. Ehrenwerth, Leoben. 

(Alle Rechte vorbehalten.) 
(Schluß von S. 584.) 

Um übrigens die Rechnungen möglichst zu erleichtern, 1 der obigen Ausdrücke für um 100° verschiedene Tem
sind in den beiden Tabellen 1 und II die spezifischen peraturen von 0 bis 1000° nebst den Differenzen für 
Wltrmen, außerdem aber auch die Werte einiger Faktoren 1 100° zusammengestellt. 

Tabelle 1. 
Spezifische Wärme und Vielfache derselben der schwer verdichtbaren Gase. 

Temperatur ° C 1 
-··-· ·-· ·-- -·· ------·-

oo 
Differenz pro 100° 

100° 
200° 
3000 
400° 
5000 
6000 
700° 
800° 
9000 

1000° 

Sauerstoff 

'!, B 

0·2175 0·2900 

0·00272 0·00363 

0·2202 
29 
57 
84 

311 
38 
66 
93 

0•2420 
0·24J7 

0·2936 
72 

0·3009 
45 
81 

0·3113 
54 
90 

0·3227 
0·3263 

Motban 

1

-StickstotT. . . · 1 

--- --~~--- -- _ t_-_-~/1 Q.775 
Wasscrst~:/-9 -T- ... L u f~ •t ~ 

~·J 
Kohlenoxyd 

s 1.'a 9 

0·2438 0·2504 

0·00305 0•00313 

0·2468 
99 

529 
60 
90 

621 
1>1 
82 

0·2712 
0·2743 

0·2535 
66 
98 

629 
GO 
92 

722 
54 

0·2786 
0·2817 

3"4090 

0•04262 

3·4517 
943 

5369 
795 

6221 
647 

7073 
99 

3·7925 
3-8351 

Tabelle II. 

:==~~o!==~~==~~=!=~o== 

0•3788 0·2375 10•3167 0•2425 10·5658 0·5930 

0·00473 0·00297 o·00396 o·oo308 0·00709 o·00741 

0·3835 
82 

0·3930 
77 

0•4025 
72 

119 
167 

0·4214 
0·4261 

0·2405 
34 
64 
94 

0·2523 
53 
83 

0·2612 
0·2642 
0·2672 

0•3206 
46 
85 

0·3325 
65 

404 
43 
83 

0·3523 
0·3563 

0•2455 
86 

516 
46 
77 

607 
37 
67 

0·2698 
0·2728 

0·5728 0·6004 
99 78 

870 152 
940 226 

0·6011 300 
82 74 

152 448 
223 522 

0·6294 0·6596 
0·6365 ' 0·6671 

Spezifische Wärme und Vielfache derselben der leicht verdichtbaren Gase. 

Tem~e-ra-tu.:__o c ___ --- SK 0 b 1 ~_'.'~'. ~ll~ ~=~/ ___ . ~·-W-a ~~-lr_d_a_ll_I ~: s ___ j 
oo 

Differenz pro 100° 

100° 
200° 
300° 
400° 
500° 
600° 
700° 
800° 
900° 

1000° 

0·1952 
O-ü127 

0•2079 
206 
333 
460 
586 
713 
840 
967 

0·3094 
0·3221 

0·7157 
0·0466 

0·7856 
0-8088 

554 
0·9019 

485 
0·9949 
1•0415 

0880 
1·1346 
1"1811 

0·44Hi 
0·0287 

0·4702 
989 

0·5276 
562 
850 

0·6137 
424 
711 

0·6998 
0·7285 

0·5887 
0·0383 

0·6270 
616 

0·7035 
418 
800 

0·8183 
566 
948 

0·9331 
09713 

Athylen 1- Scbwefeldi~~ 
s s 
-=--==_'.:"_-~_:__:__~ 

0•3710 
0·0241~ 

0•3951 
4092 
433 
675 
916 

0·!1157 
398 
639 

0•5880 
0.6121 

0·1450 
o·oo94g 

0·1544 
638 
732 
827 
921 

0·2015 
109 
204 

0·2298 
0·2392 
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Außerdem sind zu weiterer Vereinfachung· ange
schlossen: 

In Tabelle III unter A: die verschiedenen Feuchtig
keitsgraden der Verbrennungsluft entsprechenden Mengen 

l 0 + N J und Feuchtigkeit und als Summe beider die Menge 
feuchter Luft, welche auf einen Gewt. Sauerstoff in trockener 
und verschieden feuchter Luft entfallen sowie die in 
dieserLuft enthaltenen Mengen Stickstoff und Was8erstoff; 

:::::::_-=------=-=------=-- -==-=-=- ---=---- --

Trockene Luft (0 + N) 
Feuchtigkeit . . . . . 

Feuchte Luft . . 

Darin Stickstoff . 
Wasserstoff 

Tabelle 111 A. 
Ge w i c h t der Luft und ihrer . Best an 11tei1 e pro 1 kg Sauerstoff. 

1- o·ooo -_J 0·005 

Wenn die Feuchtigkeit Jlro 1 kl! (0 + K) beträgt Kilogramm: 

0·010 0·015 o·o~o 0 025 
-- ---- -- ·--- --L 

---- - - - -- - - --- ----- --
1 

! 4·348 
1 

4·265 
1 

4'186 4'110 4·036 3'965 
0·0213 0·0419 1 00615 

1 
0·0807 0·0991 - 1 

4·348 4-286 4'228 ' 4-172 
1 

4-117 4·064 
1 

3·348 3'284 3•223 
1 

3·164 
1 

3'108 3·053 
- 0·0024 0·0047 1 0·0068 0·0089 0·0110 

0·030 

i 3·900 
1 0·1170 

4·017 

:rnoo 
0·0130 

in Tabelle III unter B: dieselben Bestandteile be- 1 teil C zu CO erforderliche Menge Sauerstoff, also für 
zogen auf die fiir die Verbrennung von einem Gewichts- 4/

3 
Gewt. Sauerstoff; 

Tabelle III B. 
Gewicht der Luft und ihrer Bestandteile pro 1 kg Kohlenstoff verbrannt zu Kohlenoxyd. 

-----
Wenn die Feuchtigkeit JlrO 1 ke (0 + K) beträgt Kilogramm: 

o·ooo o·ooi; 
1 

Trockene Luft (0 + N) 
1 

5·797 5·687 
Feuchtigkeit . . . . - 0·0284 1 

Feuchte Luft . 5"i97 5•715 

Darin Stickstoff . 4-464 4•379 
Wasserstoff . . - 0·0035 

in Tabelle III unter C: die pro ein Gewt. zu 
Kohlenoxyd verbranntem Kohlenstoff: a) durch die Trocken
luftbestandteile [O + N]; b) durch die Feuchtigkeit, und 

0·010 0·015 
1 

0·020 
1 

0"02!) i o·oso 
-

1 

1 

1 

1 
5-195 5·581 

1 

5·479 fr381 
1 

5·286 
00558 0·0820 0·1076 0·1332 1 

0·1560 

5·637 5·561 5·439 5•419 Ml51 

4•297 4-219 4•143 4·070 4•000 
0·0062 0·0091 0·0120 0•0147 0·0173 

durch beide zusammen, also durch die feuchte Luft 
bei deren Erwärmung auf 200, 400, 600, 800 und 1000° 
dem Ofen zugeführten Wärmemengen; 

Tabelle III C. 
Wärme der Verbrennungsluft (Wind) pro 1 J..·g Kohlenstoff verbrannt zu Kohlenoxyd. 

1 

Wind- 1 Wenn die Feuchtigkeit Jlro Kilogramm (ü+N) beträgt Kilogramm 

=----=~======O:-~te=m=p=er=a=tu=r=•=cc:=[=_=_=o~_·o~o-o=_=_=_=_=_=_o~--c~:o~-5---0-·o-10-_ ---=-~---0-~~-1~-5 -.,..._-_-_-0"_-02-0=-=-..,.--_-0--0-2-~----,-,_ ___ -_-o--~_-so-

Wärme von (0 + N). 200° 282 II, 277 ---1- 272 1 267 1 263 1258 1 

n „ F - 2·8 5·5 8·2 10·7 1 -i3·2 , 
253 
15·5 

" 

n 

" 

" „ 

n 

Summe 

" (O+N). 
" F 

Summe 

n (O+N). 
" F 

Summe 

" (O+N). 
„ F 

Summe 

" (O+N). 
" F 

Summe 

600° 

800° 

1000° 

282 

578 

678 

888 

888 

1211 

1211 
1549 

1549 

280 

567 
6·3 

öi8 

871 
10·4 

881 

1188 
15·2 

1203 

1519 
20·0 

1589 

278 275 278 

557 546 537 
12·4 18·3 23 9 

567 564 I' 561 
855 839 824 

20·5 30 1 39·6 

875 869 864 

1166 1145 1125 
29·6 44·0 57•6 

1196 1189 1182 

1491 1464 1438 
40·6 60 78 

1031 1 1624 1 1616 

271 1 

527 1 
29·4 

656 I' 

809 
48·6 ! 

1 858 

1 

1105 
71"2 

269 

518 
34·6 

SOS 
795 
57·6 

803 
1085 

83-f• 

1176 

1412 
96 

1 1169 
1 1388 
i 113·5 

i 1008 1 1501 
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(~. Sco + :- .0·77. SN.l) t;, in Tabelle IV: die Produkte aus den V er brennungs
gasen der trockenen Luftbestandteile mit den spezifischen 
Wärmen bei 100, 150, 200, 300, 400 und 500°, deren 
Summen und die den angeführten Temperaturen ent
sprechenden 'Värmemengen 

ferner die Wärmemengen der Gase des Brennstoffes bei 
obigen Temperaturen, sämtlich pro ein Gewt. zu CO ver
brannten Brennstoff; 

Tabelle .IV. 
Gi eh tgaswärm e der Verb renn nngsgas e und der Gase des Brennstoffes pro 1 kg Kohlenstoff Cal. 

a = ~/3 • 0·77 .SNl 
h= 7/aSCO 

·1·469T1·442\1:415[1~3s9 [ 1·36411-:S4of1·317 · 
durchaus 0·573 

Summe e. + b 
(a+b)tgO 106° 

e. 
b 

2·042 2·01511·98811·962, 1·937/1•913 11·890 
204 2021 199 ! 196 194 191 189 

1·479 1'451 1 •42! ! 1 ·398 1 1 ·37311 ·348 1 ·325 
durchaus i 0·5761 

3•2 207 205 1 202 199 197 194 1 192 

a+b 1·92411·901 
(a+b)tg 0 150° 

2·055 l 2·027!2·0001l·974:1 ·949 
SOS 304 ! SOO 2961 292 2ssl 2s5 

135611·333 

3'4 311 307 SOS 299 295 291 · 288 

e. 
b 

a+b 
(a+ b)tgO 
a 

b 
a+b 
(a+b)tgO 

a 
b 
a+b 

(a + b) tgO 

200° 

300° 

400° 

1 ·487 1 •459' 1 •432' 1 ·40611 ·381 
durchaus / 0·580 

2·067 l 2·039: 2·01211 ·98611·961l1·936l1 ·913 
413 408 402 3971 392 387 382 

1"49611"4 7711"450 11"423 ! 1 •39811"373 l l ·350 

1 

4•6 418 413 ' 407 402 397 392 387 

durchaus 0·5871 
2·083 2·064 i 2·037 2·010 / 1 ·985 1·960 1.937 

62ii 6191 611 603 595 588 581 
1·524 1•495 1•467 1•440(415 1·390 1"366 

. durchaus 10·594 

7·0 632 625 618 610 602 595 588 

2·118 2·08si2·06112·034l2·009 1·984 1·960 
847 836 ! 8241 8141 803 793 1 784 

1•545 1·512i1·484 1·45611·43li1·405 1·381 
durchaus 0·6011 1 

2·146 2·11312·085 2·057 2·032 2·006 1·982 
1073 1 1056 1042 1028 10161 1003 991 

1 

9·6 858 846 83:1: 824 813 803 794 

12·0 1085 1068 1054 1040 1028 1015 1001 

in Tabelle V: die durch 5, 10, 15 und 20% vom C 1 Erwärmung des Dampfes pro ein Gewt. konsumierte 
Feuchtigkeit des Brennstoffes in der Verdampfung und Wärme; 

Tabelle V. 
Durch die F euch tigkei t des Brennstoffes kon s n m ier te Wärme pro 1 kg Kohlenstoff. 

1 
sotgl . F~o°lo tg o C Ce.! 

--·-- ____ • SIJ_!g_
0_1 _F_c 58_'.J_I 

100 
150 
200 
300 
400 
500 

47·02 
74•84 
99·78 

158·28 
222"48 
292·50 

2·35 
3'74 
4·98 29·45 
7'91 

11·12 
14"62 1 

31·80 
83·19 
34·44 
37·36 
40-57 
44·07 

4·70 
7-48 
9·98 

15·83 
22·25 
29·24 

58·90 

in Tabelle VI: jene vVärmemengen, welche in der 
Zersetzung der Luftfeuchtigkeit und durch Erwärmung 
des hiebei freigewordenen Wasserstoffes konsumiert werden. 

Mittels obiger Ausdrücke und unter Benützung 
dieser Tabellen ist es nun eine höchst einfache Sache, 
sich für jeden gegebenen Fall, so für verschieden Vv asser
und Asche-hältigen Brennstoff, verschiedenen Verbrennungs
grad, bei verschiedenen Feuchtigkeitsgehalt der Ver-

6:J·60 
66·17 
68·88 
74-73 
SMö 
88•15 

7•05 
11·02 
14'9::! 
23·74 
33·37 
43·86 1 

88·35 

95-40 
99·37 

103·32 
112·09 

127-20 
132·34 
137"16 
149·46 
162·30 
176·30 

brenmmgsluft und verschiedener Vorwärmung derselben 
die freie Wärme, welche für Mitteilung und Ausstrahlung, 
Wärnrnng der Gichtgase und den eigentlichen Prozeß 
noch übrig bleibt, zu bestimmen. Sie sei mit "r 1 be
zeichnet; ebenso, wenn die Temperatur der Gichtgase ge
geben ist oder der Erfahrung entsprechend angenommen 
wird, jene Wärme, welche für die anderen beiden Wege 
noch erübrigt. 
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Tabelle VI. 
Durch die Luftfeuchtigkeit konsumierte Wärme pro 

1 kg Kohlenstoff. 

Wenn die Feuchtigkeit beträgt pro Kilogramm (O+N) Kilogramm 

o·ooo 0·005 / 0·010 [ 0·015 / 0·02o_j _0·0:5 _ _/__ 0_·030 

z t „ i/ 1 f 29·162 Cal erse zungswarme = a _
9
__ . 

Temp. 12° 1 92 1 181 1 266 1 348 1 427 1 505 

100 
150 
200 
300 
400 
500 

Gichtgaswärme des H = '/3 1 f s H tg o Ca!. 
9 

1'l 2·1 3'1 4·1 5·1 6·0 
1•6 3·2 4'7 6·2 7·6 9·0 
2·2 4·3 6·3 8·3 10·2 12·1 
3·3 6·5 9'6 12·6 10·5 18·3 
4·() 8·8 13·0 17'1 21·0 24•8 
Ö'7 11·2 16·5 21·6 26•6 31·3 

Bekanntlich können wir heute, dank den Fort
schritten der 'Vissenschaft, den Wärmebedarf verschiedener 
Prozesse mit ausreichender Sicherheit berechnen, und 
sind folglich, gemäß obigem, auch in der Lage: 

1. bei g·egebener Temperatur der Gichtgase und 
der Erfahrung entsprechender Annahme des Verlustes durch 
Mitteilung und Ausstrahlung den Brennstoffbedarf eines 
Prozesses vorauszuberechnen, oder 

2. bei bekanntem Brennstoffbedarf eines Prozesses 
und gegebener Gichttemperatur die Ausstrahlungsver
hältnisse auf einfache 'Veise rasch zu bestimmen. Die 
wiederholte Bestimmung derselben bei ähnlich gebauten, 
aber unter verschiedenen Verhältnissen arbeitenden, und 
andrerseits wieder bei verschieden gebauten, aber unter 
denselben oder ähnlichen Verhältnissen arbeitenden 
Schachtöfen wiirde endlich zu sichereren Grundlagen 
für weitere Rechnungen führen, als sie bisher vorliegen. 

Insbesondere aber setzt uns 3. die allen Ver
hältnissen rechnungtragende und rasche Bestimmung der 
durch einen Brennstoff lieferbaren freien 'Värme in die 
Lage, den Einfluß von Änderungen verschiedener Ver
hältnisse, wie der Beschaffenheit des Brennstoffes hin
sichtlich Wasser- und Aschengehaltes, der Feuchtigkeit der 
Yerbrennungsluft usw. sicher zu beurteilen, und durch 
Anderung anderer Verhältnisse, wie der \Vindtemperatur 
oder der Brennstoffmenge, oder beider, mit einem hohen 
Grad von Sicherheit auszugleichen und so die Gleich
llläßigkeit, damit aber auch die Ökonomie des Beti·iebes 
zu fördern. 

Endlich können wir nun 4. uns leicht und rasch 
rechnungsgemäß ein sicheres Urteil über den Einfluß 
einer verschiedenen Art der Durchführung eines Prozesses, 
z.B. verschiedener Schmelzreise usw., worauf ich noch 
zurückkomme, auf den Brennstoffverbrauch bilden und 
derart mit guter Begründung dem ökonomischesten Betrieb 
zustreben. 

Wie ersichtlich, wurde die ganze Ableitung nicht 
aUf die Einheit Brennstoff, sondern auf die Einheit 
lrohlenstoff, also auf eine unveränderliche Einheit be
zogen. Nur auf diese Art ist es möglich, den Gegen
stand nach allen Seiten präzise zu erörtern und den 
Einfluß jedes einzelnen Faktors für jeden Fall rasch 

zu beurteilen. Bezogen auf diese Einheit habe ich auch 
stets die Berechnung des Brennstoffbedarfes im Eisen
hochofenprozeß, wie jene von Öfen und Feuerungen in 
meinen Vorlesungen vorgenommen. 

Die Ermittlung des wirklichen Bedarfes an Brenn
stoff ist nun sehr einfach. Bezeichnen wir mit W p die 
für einen Prozeß erforderliche, mit W die pro 1 C ge
lieferte Menge freier Wärme, mit CB den Gehalt des 
Brennstoffes an festem Kohlenstoff, so ist 

W n = CB . W Cal. 

die pro ein Gewichtsteil Brennstoff gelieferte freie Wärme, 
und gibt 

Cp = _W P die Menge Kohlenstoff, 
1 w 
Wp Wp . 

Bp1 = -W = -C - die Menge Brennstoff, 
B BW 

welche erforderlich wäre, wenn keine 'Värrne durch 
Ausstrahlung verloren ginge. 

Gehen jedoch v°!o der freien Wärme durch Aus
strahlung verloren, und bleiben somit nur mehr 
(l -v) 0/ 0 = p für den eigentlichen Prozeß übrig, welche 
Differenz wir als ·wärmeeffekt des Ofens erkennen, und 

·t b · h 11 · c w P d. t·· d. IDl p eze1c nen wo en, so ist p2 = p~\v ie ur ie 

Durchführung des Prozesses erforderliche Menge Kohlen-

ff dB Wp Wp di h 0 f'. f d sto un p~ = -- = e ie ur er or er-
p. WB p.Cß.W 

liehe Brennstoffmenge. 
In den obigen Ausdrücken ist ein Faktor innerhalb 

gewisser Grenzen durch bloße Änderung der Rchmelzreise 
regulierbar: die Temperatur der Gichtgase. Je länger 
die Schmelzreise, also je langsamer der Gang, desto 
besser gewiß die Wärmeabgabe des Aufstromes an die 
niedergehende Ofenfüllung, desto niederer sicher auch 
die Temperatur in den höheren Ofenzonen und somit die 
Ausstrahlung pro Zeiteinheit, desto größer aber auch 
der Zeitaufwand und dadurch der Wärmeverlust durch 
Mitteilung und Ausstrahlung und verschiedene Kosten 
fiir dieselbe Erzeugung. Obgleich man also auf diese 
Temperatur durch Änderung der Schmelzreise einwirken 
kann, wird man sie doch nicht unter ein gewisses 
Maß herabsetzen und für die Berechnung des Wärme
wertes des Brennstoffes, bzw. des Brennstoffaufwandes, 
mit der Erfahrung entsprechenden Werten einsetzen. 

Den klarsten Einblick in den Wärmewert eines 
Brennstoffes wird man aber auf die Weise erhalten, daß 
man sich zunächst den Wärmewert desselben für den 
Fall bestimmt, daß durch Gichtgase, Mitteilung und Aus
strahlung gar kein Wärmeverlust stattfinde - also die 
Gichtgastemperatur, wie den Ausstrahlungskoeffizienten 
mit Null in Rechnung bringt, und von dem so erhaltenen 
„ theoretischen ·wärmewert" dann die Verluste nach den 
gedachten beiden Richtungen in Abzug bringt. Die 
Differenz gibt den „ effektiven Wärmewert" des be
treffenden Brennstoffes. 
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In diesem Sinne sind auch die im folgenden Kapitel 
vorzuführenden vor allem für den Eisenhochofen be
stimmten Rechnungen und Tabellen angelegt, deren Be
nützung von den Ingenieuren der Praxis die endliche 
Klarlegung dieser Verhältnisse wesentlich fördern würde. 

Damit ist die Frage um den Wärmewert eines 
Brennstoffes für Schachtofenprozesse und dessen Beein
flussung durch verschiedene Verhältnisse - Wind
temperatur, Verbrennungsgrad, Aschengehalt und Feuchtig
keit des Brennstoffes, Feuchtigkeit der Verbrennungsluft, 
Temperatur der Gichtgase und ·wirkungsgrad des Ofens -
dem heutigen Stande der Wissenschaft entsprechend all
g·emein beantwortet. 

\Venngleich die vorliegenden Resultate unter Vor
aussetzung der Verwendung des Brennstoffes im Schacht
ofen entwickelt wurden, so ist doch unschwer zu ent
nehmen, daß dieselben mit einiger Umstaltung auch für 
Flammöfen anwendbar sind. Für solche Fälle ist in die 
Glieder w1 und w2 der eventuelle Luftüberschuß, be
ziehungsweise die in den Herd eintretende Luftmenge 
einzubeziehen und bedeutet t~ die Temperatur der aus 
dem Flammofen abziehenden, bzw. der Essengase. An 
Stelle der Wärme, welche die Asche des Brennstoffes in 
ihrer Verschmelzung auf Schlacke konsumiert, ist der 

Wärmekonsum des Rostdurchfalles, bzw. der hier in der 
Regel im festen Zustand sich absondernden Aschensehlacke 
einzusetzen, endlich kommt die Feuchtigkeit der Ver
brennungsluft, für Generatoren allerdings ganz, aber bei 
direkten Feuerungen je nachdem nur zu einem geringeren 
Teil in Rechnung usw.; darauf näher einzugehen fällt 
außer den Zweck dieser Arbeit, es wird jedoch an anderer 
Stelle darauf zurückgekommen werden. 

Dagegen sollen mittels der oben entwickelten all
gemein gültigen Ausdrücke zunächst die Wärmewerte 
der gewöhnlich verwendeten Schachtofenbrennstoffe unter 
Annahme verschiedener Verhältnisse zifferm1tßig dargestellt 
und dabei insbesondere auf den Hochofenprozeß des 
Eisenhüttenwesens Rücksicht genommen werden, welcher 
durch anscheinend unbedeutende Umstände wesentlich 
beeinflußbar, wohl als der empfindlichste Schachtofen
prozeß bezeichnet werden kann, bei dem der Verbrauch 
an Brennstoff durch verschiedene Umstände sich sehr be
deutend ändern kann, dabei aber ein hervorragende1· und 
vielfach ein entscheidender Faktor ist, und bei dem 
noch manche Verhältnisse der präzisen, auf wissenschaft
licher Grundlage aufgebauten Klarstellung harren, für 
welchen daher auch diese Abhandlung, in erster Linie 
bestimmt ist und von Anfang an beabsichtigt war. 

Die Aufbereitung von Mischerzen in Rosas (Insel Sardinien). 
Trennung von Blei und Zink aus oxydischen 

und sulfidischen Mischungen mittels Kugelmühle und Ferraris Stoßherds. 

Von Umberto Cappa. 
(Schluß von S. 585.) 

Die Apparatur. Die Kugelmühle, System Krupp, Bleche mit 1 mm und 1 8/ 4 mm weiten Löchern tragen. 
von der Größe Nr. 4, enthält 650 kg Stahlkugeln, Die Rahmen können rasch und leicht entfernt und durch· 
rotiert 27 Mal pro Minute, erfordert 12 PS und wird frische Siebe oder durch Siebe mit anderer Maschen
mit 2 l Wasser pro Sekunde gespeist. Das gemahlene weite ersetzt werden. Die Klassiertrornmel wird kon
Gnt tritt durch ein Sieb von 2 mm Maschenweite aus. tinuierlich von einem Wasserstrahl berieselt, dreht sich 
Die Maschine ist kostspielig, arbeitet aber wunderbar. 16 Mal pro Minute und erfordert 1 /_. PS; der Wasser

~ -- ---
~"-·-· - -'\. ~,-:--- :....= -
~~--

~" ::.: 
Die hexagonale Klassiertrommel hat die Form einer 

abgestumpften sechseckigen Pyramide, deren Seiten von 
zwei Holzrahmen gebildet werden, welche durchlochte 

strahl verbraucht 2 1/ 2 l pro Sekunde. 

Fast alle Setzmaschinen haben fünf Abteilungen und 
verstellbare Exzenter. Ich habe vor einiger Zeit einen 
neuartigen Rohraustrag mit Unterfaß eingeführt, dessen 
Anordnung aus der nebenstehenden Skizze ersichtlich ist. 
Der Austrag mittels dieser Vorrichtung erfolgt nur ans 
der zweiten und dritten Abteilung; die Schliche der an
deren Abteilungen werden in der Regel in den Sammel
kasten ausgetragen. 

Die Produkte der Setzmaschinen bei Verarbeitung 
der verschiedenen Erze zeigt die nachstehende Tabelle: 

Abteilung 

1. Sam'llelkasten . 

2 { Sammelkasten . 
· Unterfaß . . 

3 { Sammelkasten . 
· Unterfaß . . 

Sulfidgemcnge 
reiche e.rme 

Bleiglanz Bleiglanz 

Bleiglanz*) 
Blende 

Bl~nde 

*) Diese Produkte werden repetiert. 

Oxydische 
Erze 

Bleicarbonat 
llrii11b1 lillelpr1i1U 

Galmei 
*) 
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Abteilung SulfMgemenge Oxydische 
reiche arme Erze 

4. Sammelkasten Blende 
f Elendiges ) l .liittel- f Galmei*) 

5. 
prorlukt 

Sammelkasten . 
" 

*) AbfalJ *) AbfaIJ *) 
Abgang AbfaII*) AbfaIJ AbfaII· 

Die nachstehenden Tabellen A, B, C zeigen die 
Wirksamkeit der Setzmaschinen und Klassiertrommeln. 

Kornklassen und ihre Hälte. 

AJ Gern ahlenes Erz: 

Mnschcnweitc Gcw. 010 
Oxydische Erze 

Gew. •:0 
Sulfidische Erze 

Zink 0/ 0 Blei 11/ 0 Zink 01
0 Blei% 

0·0-0·2111111 43 12-40 11·00 18 12·80 7-80 
0·2-l·O 

" 
31 17·60 15·20 30 15•40 8·30 

1·0--2·0 12 16·80 10-00 27 14-40 6·60 
2·0 mm 14 15·20 !J-10 25 14•10 5·00 

B) Sechseckige Klassiertrommel: 

Maschen weite Durchfall 
2 111111-~icb 

Durchfall 
über 2 mm-Sieb 

0·0-0·2 111111 

0·2-1·0 
I·0-2·0 " 

" 

2·30 O/o 
7·80 °lo 

89·90 Ofo 
2·0 111111 

Maschen weite 

0·0-0·2mm 
0·2-1"0 
l·0-2·0 n 

n 

C) Schlämme unter 1 mm. 

Absätze im Absätze im 
I. Klnssicrrohr. II. Klassicrrohr. 

Zu den Setzmasch. Zu den Heroen 

16°1o 42°1o 
60°1o mittelfein 580/o fein 
24 °lo sehr nahe l mm 

12·00 °lo 
88·00 °lo 

Absätze im 
III. Klassierrohr. 
Zu den Heroen 

87·50Jo 
12·5 °lo sehr fein 

Das Setzbett besteht aus Eisenscheiben von 6 bis 
10 mm Durchmesser; es ist in den ersten Abteilungen 
80 mm hoch, in den anderen schwächer. Die Grobsand
setzmaschinen für Sande über 1 mm machen 180 Hübe 
in der Minute, die Feinsandsetzmaschinen 220, wobei der 
Hnb 18 und 14 mm beträgt. Der ·wasserverbrauch 
beträgt 1 1

/ 2 bis 2 l in der Sekunde, die Kraft 1 1/~ PS. 
Die viersiebigen Setzmaschinen dienen zur Verarbeitung 
der über 2 111m groben Sande und zur Repetition der 
Bleiglanz-, Blende- und Galmei-Mittelprodukte. 

Die zur Verarbeitung der unter 1 mm feinen Sande 
dienenden Setzmaschinen erhalten das Material aus einem 
Ferrarisschen hydraulischen Klassierapparat, die anderen 
unmittelbar von den Trommeln. Es si~d lllngs der Rohr
leitung zwei solcher Klassierapparate angeordnet, welche 
die Sande und Schlämme den Setzmaschinen und Herden 
zuführen; der erste speist eine Setzmaschine, der zweite 
zwei Herde. Am Ende der Rohrleitung passieren die 
Schlämme eine Spitzlutte, welche die Schlämme verdichtet 
Und zwei andere Herde damit speist. Nicht alle vier 
Herde werden gewöhnlich mit klassiertem Gut beschickt; 
Wenn der Vorrat nicht für alle Herde ausreicht, werden 
die unbenutzt bleibenden zur Wiederverarbeitung der 
Mittelprodukte verwendet. 

Die Herde sind durchwegs vom System Ferraris, 
deren Konstruktion und Arbeit ungemein einfach ist. ------*) Diese Produkte werden repetiert. 

Sie ergeben als Endprodukte Bleiglanz oder Weißbleierz 
und ein Gemenge von Blei- und Zink-Mittelprodukten. 
Die Herde machen 360 Aushübe von 14 mm pro Minute. 
Jeder benötigt 1/ 2 PS und 8/ 4 l Wasser in der Sekunde. 
Sie liefern einen sehr reichen Schlich und dienen auch 
zur wiederholten Behandlung der Mittelprodukte der 
Feinsandsetzmaschine; ein Herd oder zwei werden dem 
letzteren Zwecke vorbehalten. 

Die gleichen Gattungen von Apparaten stehen auch 
in der Hilfswäsche.· Es sind in der Gesamtanlage vor
handen: 3 Steinbrecher, 6 Kugelmühlen, 6 hexagonale 
Trommelsiebe, 1 Holzrechen (zum Auffangen der Holz
späne) 26 Harzer Setzmaschinen und 35 Ferraris-Herde. 

Der totale Wasserverbrauch beträgt 4 7 l pro Se
kunde und der Kraftaufwand fiir die Mühlanlage 140 PS, 
welche von einer 'fasi-Sulzer-Maschine mit zwei Corn
wallkesseln geliefert werden. Als Brennmaterial dient 
Holz aus der Nachbarschaft. 

Betriebs res u lta te. Die Konzentration der s ul
fi dische n Erze erfolgt weit leichter, als die der oxydischen 
und liefert reichere Schliche. Der aufbereitete Bleiglanz 
hält 70 bis 72°/0 Blei und 700 bis 750 g Silber pro 
Tonne; der Blendeschlich 42 bis 45 ° / 0 Zink und 5 bis 
6 °1o Blei. Der Sandrückstand 3 °lo Zink und nur Spuren 
von Blei. Die Abgangsschlämme halten 8 bis 9 °1o Zink 
und 3 bis 4°/0 Blei, doch sind sie gering, du sie nur 
etwa 1/ 7 des verarbeiteten Erzes betragen. Im Betriebs
jahre 1907 belief sich das Ausbringen von Zink auf 
71 °lo und von Blei auf 74°/11 ; wird aber das Blei im 
Blendeschlich berücksichtigt, so betrug der Bleiverlust 
nur 7 Ofo. 

Bei den oxydischen Erzen ersdl\l't'l'en ,:i•! Yom 
Diabas henührenden Silicate die Gewinnung eines reichen 
Galrueikonzentrats so sehr, daß man mit 30°/0 Zn darin 
zufrieden sein muß; dieses enthält auch immer etwa 
12 °lo Pb. Das Bleikonzentrat dagegen fällt stets reich 
aus, da es 52 bis 54 Blei und 400 bis 430 g ~ilber 
pro Tonne enthält. Die Rückstände halten 7 °1o Zn und 
2 °lo Pb, die AbgangsschHlmme 10 °1o Zn und 7 °lo Pb. 
Die Menge dieser Schlämme ist hier wesentlich größer 
als bei den sulfidischen Erzen, was von der Natur der 
verarbeiteten Erze abhängt. Das Ausbringen der oxydischen 
betrug 1907 im Durchschnitte 49 °!o Zn und 63 °1o Pb. 

Kosten der Aufbereitung. Die Auslagen in der 
Mühlenanlage betrugen in 11 Monaten des Jahres 1907: 
Frs. 56.945·- an Löhnen, Frs. 25.286·- für Materialien 
und Frs. 33.825-- für den Kraftbedarf. In dieser Zeit 
wurden 19.355 t Roherze verarbeitet, welche 5820 t 
konzentrierte Schliche ergaben. Die Kosten beliefen sich 
auf F1·s. 6·- pro Tonne Roherz und Frs. 19·94 pro 
Tonne konzentrierten Schlich. 

Die durchschnittliche tägliche Ausgabe für jede 
Mühlenabteilung betrug Frs. 33·90 für Arbeitslöhne, 
Frs. 15-05 für Materialien und Frs. 20·14 für den 
Kraftbedarf. 
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Hauwerk 

1 
Rost 100 mm 

1 

1 
Durchfall 1 

Rückhalt 
1 

Steinbrech er 
1 

! 

1 
l3/, bis 2 mm 

1 

1 
Setzmaschine 

Bleiglanz 60°/0 Pb 
oder Weißbleierz 50°/0 Pb 

Zur 
Bleiieches Mittelgut --~ 

Setzm. 
Blende 40 °lo Zn 

oder Galmei 26°/0 Zn 
Zur 

Zinkische Abfälle ---~ 
Setzm. 

Abfälle 

1 
Spitzkasten 

.. 1 

Uberlauf 

1 

Überlanf 

1 

1 

Kufe 
Schttttelherd 

Zum 

ßleiglanz 72 °lo Pb 
o. Weißhi. 600/o Pb 

~-- Bleiisches Mittelgut 
81bDttelb. 
Zum 

~--- Zinkisches Mittelgut 
81billelb. 

Znr 
<( Waschwasser 

Kufe 

1 i 

Kugelmühle 
1 

Sechseckige Kle.ssiertrommel 
____ 1 

1 1 
1 bis l3/4 mm 0 bis 1 mm 

1 
Setzmaschine 

Bleiglanz 700/o Pb 
oder Weißbleierz 52 °lo Pb 

Zur 
Bleiisches Mittelgut --- -~ 

Setzm. 
Blende 42 °lo Zn 

oder Galmei 280/o Zn 
Zur 

Zinkische Abfälle --~ 
Setzm. 

Abfälle 
In die 

Waschwasser 
Klärkufe 

1 ' 
Setzsieb 
1 1 

1 

Setzsieb 

---
1 

Sand 

Setzmaschine 
Bleiglanz 72 °lo Pb 

oder Weißbleierz 560/o 
Zum 

1 

.. 1 
Uberlauf 

~ Bleiisches Mittelgut 
Schüttelherd 

Blende 46 °lo Zn 
oder Galmei 30% Zn 
Zum 

----- Zinkische Abfälle 
Schüttelherd 

Abfälle 
In die 

~ Waschwasser 
Klärkufe 

b. / "-~ 

~~/ --,llllq 
Schüttelherd 

Bleiglanz 72 °lo Pb 
o. Weißbl. 600/o Pb 

Zum 
Bleiisches Mittelgut )> 

Sebällelh. 
Zum 

Zinkisches Mittelgut )> 
Sehlllelb. 

Zur 
Waschwasser ~ 

Kufe 

Schüttelherd 
Bleiglanz 72% Pb 

oder Weißbleierz 600foPb 
Bleiisches Mittelgut 

Zinkisches Mittelgut 

Abfälle 
Zur 

Waschwasser > 

1 

Schttttelherd 
Bleiglanz oder Weißbleierz 

Blende oder Galmei. 

Kufe 

Ernst. 
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Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.942. - Eugen Assar Alexis Grönwall, Axel 

Rudolf Lindblad und Otto Stälhane in Ludvika (Schweden). -
Einrichtung an Induktionsöfen.*) - Bei den bisher bekannten 
~,lektrischen Induktionsöfen bestand einer der bedeutendsten 
Ubelstände im allgemeinen in der großen magnetischen Streuung 
und der davon herrührenden Phasenverschiebung, was eine 
verhältnismäßig große und kostspielige Maschinenanlage uud 
~amit auch hohe Anlagekosten verursacht hat. Um diese 
Ubelstäncie zu vermindern oder zu vermeiden, hat man in 
verschiedener ·weise versucht, die magnetische Streuung herab
zusetzen. Bei sämtlichen bisher für diesen Zweck ausgeführten 

1 

Vorrichtungen ist das maßgebende Prinzip dasjenige geweseu, 
daß man versucht hat, die Gelegenheiten für die Streuungs
kraftlinien, sich durch die Luft zu schließen, zu erschweren. 
pemnach hat man z.B. durch Verlegen der primären Bewicklung 
innerhalb des Schmelzbades versucht, die Fläche zu vermindern, 
durch welche die Streuungskraftliuieu sich schließen können. 
Diese Verlegung der primären Bewicklung ist jedoeh wegen 
der hohen Temperatur des benachbarten Schmelzbades mit 
bedeutenden Schwierigkeiten verbunden, namentlich wenn, wie 
es meistens der Fall sein dürfte, diese Bewicklung mit 
Wechselstrom von verhältnismäßig hoher Spannung gespeist 
"'.ird. Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einrichtung, 
die bei beliebiger Anordnung der primären Bewicklung im 
Verhältnis zu dem Schmelzbade die schädliche primäre Streuung 
zu dem Raum innerhalb des Schmelzbades begrenzt. Um das 
der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Prinzip zu ver
anschaulichen, wird als Beispiel auf der beigefügten schematischen 
Z~ichnung ein senkrechter Schnitt eines mit der vorliegenden 
Einrichtung versehenen Induktionsofens dargestellt. 1 bezeichnet 
den Eisenkern des Transformators, 2 das Schmelzbad und 
3 die primäre Bewicklung, welche gemäß der auf der Zeichnung 
d~rgestellten Ausführungsform auf demjenigen Schenkel des 
~isenkerns angeordnet ist, der außerhalb des Schmelzbades 
hegt. 4 und 5 sind zwei'. andere, mit der primären Strom
quelle nicht rerbund1me Spulen oder Bewicklungen. Yon diesen 
B~wicklungen umschließt 4 denselben Tra11sformatorsche11kel 
Wie die primäre Bewicklu11g und die andere (5) ist inne.rhalb 
des Schmelzbades angeordnet und umschließt denselben Trans
formatorsche11kel wie dieses. Diese beiden Bewicklunge11 4 und 5 
dind derart miteinander i·erbu11de11, daß die in deiiselben in
~ierten elektro motorischen Kriif te einander entgegenwirken. 
Sind diese beiden Bewicklungen mit gleicher Anzahl Windungen 
a!'sgeführt, so werden die in denselben induzierten Spannungen 
~inandei· vollständig aufheben, falls keine primäre Streuung 
in dem Transformator stattfi11det. Falls abei· nicht alle von 
:er primären Bewicklung 3 erzeugten Kraftlinien das Schmelz-
~d 2 -und die Bewicklung 4 passiel'm, sondern statt dessen 

et?' Teil davon sich in ktlrzerm oder längeren Bahnen durch 
die Luft sclilieJJt so werden mehr Kraftlinien die Bewicklung 4 
r~siei·en al,s dfe Beu:ickluug 5 und deshal.b ici~d auch eine 
I 0here Spannu11g i11 jenet· als in dieser 1~1duz~ert !verd11'!· 
n,folgedessen wird ein Wechselstrom durch die beiden m Serie 
:~~einander gekuppelten Bewicklungen 4, .s fließen, dessen 
}{ tärke. ~on der A.nz~hl ~er um ~ie ~ri~ärb~wicklung streuenden 
~n abhiing:ig ist. Hlebei wud mfolge der oben an-

*) Abhängig vom Patente Nr. 5049. 

gegeb~nen Kupplung der Bewi~klungen die Be~vicklung 5. mit 
der Pnmärbew1cklung 3 magnetisch zusammenwirken. In dieser 
Weise werden die um die Primärbewicklung 3 streuenden 
Kraftlinien gezwungen, durch die Bewicklung 5 wieder nützliche 
Kraftlinien zu erzeugen, indem der durch die Wicklung 5 
fließende Ausgleichsstrom an der Stelle des Eisenkerns, welche 
von der Schmelzrinne umgeben ist, das nutzbare Kraftfeld 
verstärkt. Es entsteht aber auch um die Bewicklung 5 eine 
schädliche Streuung; da diese aber auf den Rau~ innerhalb 
des Schmelzbades eingeschränkt ist, kann 1 falls dieser R~urn 
hinlänglich klein gemacht werden ~ann, d1es_e Stre~ung mcht 
eine beträchtliche Größe erhalten. Weil ferner die Bewicklungen 4 
und 5 mit einer nur kleinen Anzahl Windungen ausgeführt 
werden können und folglich die in denselben induzierte 
Spannung verhältnismäßig klein wird, kann auch n~türl.icher
weise ihre Isolierung verhältnismäßig unbedeutend sem; hieraus 
folgt schließlich, daß der Raum zwischen dem Schmelzbade 
und dem von diesem umschlossenen Transformatorschenkel 
praktisch genommen gleich so klein ausgeführt werden kann, 
als wenn keine Bewicklung dort vorhanden wäre. 

Notiz. 
Georg Lunge zum 70. Geburtstage. Einer unserer 

größten Chemiker, Dr. Georg Lunge, Prof~ssor .der t~ch
nischen Chemie am Eidgenössischen Polytechmkum m Zilnch, 
feierte am 19. d. M„ umgeben von zahlreichen Schülern und 
Kollegen, seinen 70. Geburtstag. Der Festakt selbst begann 
Sonntag um 10 Uhr im eidgenössischen Chemiegebäude. ~ach 
den Ansprachen der einzelnen Deputationen erfolgte die Uber
reichung der Georg Lunge-Stiftung und der Lunge-Plakette. 
An den Festakt schloß sich das Festbankett an. Professor 
Lunge, am 15. September 1839 zu Bres~au g~boren, studie~te 
zunächst in seiner Vaterstadt und dann in Heidelberg Chemie, 
um sich dann sofort der Technik zu widmen. Nachdem er 
von 1864 bis 1876 in England zuerst als Chemiker einer 
Steinkohlenteer-Destillation und dann als Leiter einer großen 
Sodafabrik tätig war, wurde er auf cien _Lehrstuhl für tech
nische Chemie am Polytechnikum in Zürich berufen, welc~e 
Stelle er bis 1907 inne hatte, in welchem Jahre er imt 
Rücksicht auf seine Gesundheit die Lehrtätigkeit aufgeben 
mußte. Schon im Jahre 1867 gab Lunge. ein Buch. über 
die Destillation des Steinkohlenteers und die Verarbeitu~g 
der damit zusammenhängenden Nebenprod?-kte heraus, . m 
welchem er seine praktischen Erfahrungen mederlegte. Seme 
reiche literarische Tätigkeit begann er aber erst, als er nach 
Zürich übersiedelte. So erschien Hl79 das H~ndbuc~ der 
Sodaindustrie und ihrer Nebenzweige, welches auch m englischer 
und französischer Übersetzung herausgegeben wurde und 
ebenso bereits mehrere Auflagen erlebte wie das bald darauf 
erschienene Buch der Industrie des Steinkohlenteers. Im 
Jahre 1893 gab er gemeinsam mit den~ "Verein deutscher 
Sodafabrikanten" das Taschenbuch für. die Soda-, Pott~sche
und Ammoniakfabrikation heraus. Die größte Verbreitung 
hat aber sein klassisches 'Verk „Chemisch-technische Unter
suchungsmethoden" (1900) gef~nden, welches in alle~ chemischen 
Laboratorien ohne Unterschied der B~anche emen . ebenso 
unentbehrlichen als vorzüglichen Beh~lf bil~et-. Vor drei Ja~ren 
folgte Lunge einer Einladung des !,Österreic~ischen !ngen1eur
und Architektenvereines" nach 'V1en, um emen mit gr?ßem 
Beifall aufgenommenen Vortrag ~ber nDas Z11:sa,!11menw1rken 
von Chemie und Ingenieurwesen m der Technik zu halte_~· 
Lunges wissenschaftliche Arbeiten waren bah~brechend _fur 
die chemische Industrie, indem sie zu ihrer heutigen Entwick-
lungsstufe im hohen Maße beigetragen haben. G. K. 

Literatur. 
Versuche zur Ermittlung des Kraftbed11:rfes „an Walz· 

werken. Im Auftrage des Vereines tleutschpr E1senhuttenleute 
herausgegeben von Dipl. Ing. J. Puppe. Düsseldorf 1909. 
Verlag Stahleisen m. b. H. 
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Die Frage des Kra[tbedarfes an Walzwerken ist trotz 
ihrer Wichtigkeit beziiglich Antriebsart und Kalibrierung 
noch ziemlich ungeklärt und es ist durch vorliegendes Werk, 
welches unter Unterstiitzung des Vereines deutscher Eisen
hiittenlente entstanden ist, zur Klärung dieser Frage mit Bezug 
auf die Kalibrierung viel beigetragen worden. 

Das 'Verk umfaßt neben einer Beschreibung der unter
suchten Walzenstraßen (sämtliche mit elektrischem Antrieb), 
der angewendeten Instrumente unil :\[eßmethoden sowie der 
Berechnung, Erläuterung und Besprechung der Resultate, 
72 Zahlentafeln, 11 Tafeln und zahlreiche Diagramme und Walz
profilzeichnungen. 

Die erzielten Resultate iiber den Kraftbedarf fiir einzelne 
Stiche und über den Einfluß der Temperatur und der ~laterial
qualität auf den Kraftbedarf können bei der Kalibrierung der 
Walzen mit Nutzen angewendet werden und nach den Resul
taten über :\lotor- und Schwungmassenenergie können bei ge
gebener Anzahl und Art Stiche, welche gleichzeitig die Walzen 
passieren, die Abmessungen des Motors und der Schwungmassen 
berechnet werden. Fr. Castek. 

Sammlung Berg· und hllttenmänniscber Abhandlungen. 
Kattowitz 0. S. Verlag von Gebrüder Biihm. 

Von dieser Sammlung, welche schon eine Reihe interessanter 
Abhandlungen aus dem Gebiete dr,; Hiittenwesens als Sonder
abdrücke aus der n Berg- und Hiittenmännischen Rundschau" 
brachte, liegen vier Hefte vor. 

Heft Nr. 32. Der gegenwärtige Stand der Nickel
gewinnung mit besonderer Berücksichtigung der 
Betriebe bei Frankenstein in Schlesien von A. Rze
hulka behandelt eingehend den Gang der Nickelgewinnung 
aus schwefelhaltigen, araenhaltigen und oxydischen Erzen, wie 
er gegenwärtig geübt wird. 

Es werden immer zunächst die chemischen Grundlagen 
der Prozesse sowie auch die zur Durchführung dienenden Ein
richtungen mit kritischer Beurteilung der Vor- und Nachteile 
gegeben, dann die praktische Ausfiil.1rung beschrieben und 
schließlich die nötigen Arbeiten und die dabei gewonnenen 
Produkte kurz zusammengestellt. 

HeftNr.33. Neue Methoden zur maßanalytischen 
Be8timmung von Mangan, Eisen uud Chrom. Von 
Dr. Ernst Luchmann. 

Verfasser beschreibt nach einer kurzen Übersicht und 
Kritik einiger maßanalytischen JIIethoden zur Bestimmung von 
)fangan, Eisen und Chrom, seine neuen :\Iethodcn, welche 
darauf beruhen, daß in den )fangan-, Ferro- und Chromisalz
lösungen die betreffenden Salze durch alkalische Ferrocyankalium-
1.lisung unter Bihlung von Ferrocyankalium oxydiert werden. 

Das gebildete Ferrocyaukal.ium wird in dem angesäuerten 
Filtrat mit Kaliumpermanganat titriert. Bei der Bestimmung 
von Chrom muß das gebiltlete Chromat durch Barytlauge gefüllt 
werden. Nicht. beigestimmt kann werden der abfälligen Kritik 
der Chloratmethode von Ha 11q1 e, welche in der lllodifikation 
von U kenn mit der Volhartlschen Methode (l\lodifikatiou vou 
Wolff) von der vom Verein deutscher Eiseuhiittenleutc ein
gesetzten Kommission (im Jahre 18!JO) als gleichwertig und 
den Bediirfnissen der Praxis am besten entsprechend erklärt 
wurde. 

Heft Nr. 35. Über das Holzapfelsche Verfahren 
zur Gasrohrfabrikation aus Flußeisen. Von Direktor 
Oscar Simmersbach. 

Nach einem kurzen Hinweis auf 1lie Verschiedenheit des 
Verhaltens von Schweißeisen und Flußeisen bei der Herstellung 
geschweißter Rohre, wird das Holzapfelsche Verfahren be
schrieben uml werden seine Vorteile an lleispielen erliiutcrt. 

Dieses Verfahren besteht darin, dnß zur Herstellung 1ler 
Rohre bereits im kalten Zustande ,·orgebog·ene Streifen mit 
zuriickgestauchten Kanten verwendet werden u111l daß außerdem 
zur we.iteren Verminderung der Widerstände beim Ziehen die 
sonst übliche starre Trichterruiindung durch Walzen gebildet wird. 

Bei dem gebrachten Vergleich mit dem allgemein ge
bräuchlichen Verfahren treten die Vorteile des neuen Verfahrens 
heziiglich Leistungsfähigkeit, Qualitiit der Schweißung, Griiße 
der Abgänge und Gestehungskosten hervor. 

Heft Nr. 37. Edelstahlbereitung. Von Carl Otto. 
Der Zementierprozeß winl im Gegensatz zu den An

sichten, daß er durch festen Kohlenstoff, freies Kohlenoxydgas 
oder Cyan erfolgt, dem gesteigerten Reduktions-, bzw. Spaltungs
vermögen des vom Eisen absorbierten Kohlenoxydgase zu
geschrieben, wobei sich Kohleneisen und Kohlendioxyd bildet. 

Die gleichmäßige Verteilung des Kohlenstoffes erfolgt in
folge des osmotischen Druckes. 

Anschließend wird eine Vervollkommuuug des altindischen 
Stahlerzeugungsprozesses („ "' ooty" Stahl) beschrieben, die 
hauptsächlich in der Anwendung eines unter Druck gestellten 
Ofens beruht und den Zeruenticrprozeß ersetzen soll. 

Fr. Castek. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische Majestät hahen mit Aller

höchster Entschließung vom 23. August 1909 dem Oberbergrate 
und Vorstande der Salinenverwaltung in Bochnia Stanislaus 
Ritter von Rogoysky anläßlich der von ihm erbetenen Ver
setzung in den dauernden Ruhestaml den Titel eines Hofrates 
mit Nachsicht der Taxe allergnädigst zu verleihen geruht. 

Metallnotierungen in London am 17. September 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 18. September 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 

-----· 

Kupfer 

" " " Zinn 
Blei 

" Zink 
Antimon 
Quecksilber 

Uetalle 
II j j 11=-- -~~t ~er ~-~g- \I ~~~at: 

Marke II ,SiS II von II bis 11 Durchschn. 

---···-----·--·. _____________ ---~~-1__! f sh f d f/ ii j sl1 / d l/lon.i[ ii 

Tough eake . ·--T~~ 
Best selected. \1 2112 
Elektrolyt. . ! netto 
Standard (Kassa). . . . . ! netto 

„. -
o!I gl 

1 

61 1 10 62 10 62·125 
61 10 

011 
62 10 62·625 

62 1 5 o! 62 15 oi m 63·0625 

1 

58 17 5! 59 o, ol g 59·3125 
138 0 138 O',..., 135·740625 Straits (Kaasa) . . . . 1 netto 

Spanish or soft foreign . 21/
2 

ol 5/ 
12 12 6; 12 15 o! ~ 12·5546875 

1 -English pig, common . . . . 31/t 
Sile~ian, ordinary brands . . . III netto 
Antimony (Regulus) . . . . . , 31/t 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche \ 8 1 

1 

12 
22 
28 

8 

15 0! 
17 61 

1 ~ 
Oi[ 
6 

II 

12 17 li/ ~ 12·734375 
23 0 0 ,< 22•046875 
30 0 01[ 29·3125 

8 7 0
11 

1 *)8•25 

w. F. 
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Moderne Transportvorrichtungen in der Kohlenaufbereitung. 
Von Ingenieur Hans Heckstein. 

In der Kohlenaufbereitung spielt außer den Klassier
und Sortierapparaten der Transport des Materiales eine 
Wichtige Rolle, um so mehr, als diese Apparate außer dem 
Transport noch anderen Zwecken, wie z. B. zur direkten 
Verladung in die ·Waggons, dienen. 

Verschiedene Zwecke und verschiedene Verhältnisse 
ergeben auch ihre bestimmten Förderer wie Bänder, 
I~echerwerke, Schnecken oder Spiralen und Schwemm
r1nnen. 

Es sollen nun im nachstehenden diese Transport
vorrichtungen einer rechnerischen Untersuchung unter
zogen werden. 
k Ein vielgebrauchtes Mittel ist der Förderer oder 

Urzweg das Band. Dem Zwecke nach unterscheidet 
lllan Klanb- oder Lesetransport- und Verladebäniler. 
k . In der Konstruktion der Bandelemente findet sich 

ein Unterschied zwischen den erwähnten Gruppen. 
Früher führte man allgemein die Blechgurtenglieder 

a~s, wobei jedes Glied Rollen, auf durchgehenden Rund
eisen befestigt, besaß. Diese Rollen werden auf Lauf
sc} · M llenen fortbewegt. Diese Bauart hat den großen 
Z angel des allzustarken Abnützens. Sie hatte ihren 

Weck vollständig bei den früher erbauten kleinen Schacht
:n~agen erfüllt, 'ist jedoch für die heutigen Verhältnisse 
. ei größeren Aufbereitungen zu verwerfen. Bei den 
Jetzigen größeren Förderungen sind Tempergußelemente 
alll. Platze. Hiebei sind die einzelnen GliP-der durch 

Bolzen verbunden und das Band als Kette ohne Ende 
durchgebildet. Die Glieder gleiten auf festen Rollen, 
welche auf durchgehenden \Vellen sitzen. Die Lager 
dieser Wellen sind auf dem Bandgerüst befestigt. Die 
V erladebänder erhalten einen um ein Charnier beweglichen 
Arm. Dieser heb- und senkbare Teil, der in seiner 
tiefsten Stellung bis am Boden des Waggons reicht, um 
die Kohle möglichst schonend zu verladen, wurde früher 
mittels Gegengewichtes ausbalanciert. Besser ist es 
jedem Verladearm seine eigene Aufhubwinde zu geben. 

Auch die Kornetbänder, welche durch die den Boden 
bildenden Rundeisenstäbe gekennzeichnet sind, verschwinden 
immer mehr. 

Übergehend zur Berechnung der Eisenbänder soll 
mit dem Gliedkopf begonnen werden. Derselbe erhält 
der Einfachheit halber konzentrische Form. Die Ebene 
der .Mittellinie enthält die Richtungslinien aller äußeren 
Kräfte. Bei der Belastung bleibt dann die Mittellinie 
eine ebene Kurve und die Ebene der elastischen Linie 
fällt mit der urspriinglichen Mittellinie zusammen. 

Vor der Belastung sei: 

00
1 

= ds ein Bogenelement, 

r der entsprechende Krümmungsradius, 

dp der entsprechende Kontigenzwinkel der Mittel
linie also ds = dp, 
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FF1 =die den Punkten 0 und 01 entsprechenden Quer
schnitte, 
e der Abstand eines Punktes A in F von der 

Riegungsachse, + auf der konvexen - auf 
der konkaven Seite der Mittellinie; dann ist 
der gegenseitige Abstand A A1 zwischen F 
und F

1 
von A aus längs einer Zylinderfläche 

gemessen mit dem Radius r + e um die 
Kriimmungsachse dse = (r + e) dgi = ds + edgi 

und wenn infolge der Belastung um die kleine Größe 

6 dse = 6 ds + e 6 dgi 
sich ändert, so ist die Dehnung E und die entsprechende 
Spannung '1 im Punkte A: 

6 ds0 6ds + e 6dgi 
E = . = -----------

dse ds + e dp 
'1 = E E (E = Elastizitlltsmodul) oder 

6ds 6dCJ, _ 
----- = E • -- - - u) 

ds 0
' dgi 

Ist P = algebraische Summe der zu F senkrechten 
Komponenten der äußeren Kräfte + oder 
- je nachdem Zug oder Druck entspricht, 

M = l\Iomentensumme der äußeren Kräfte in Be
ziehung auf die Biegungsachse des Quer
schnittes F, + oder - je nachdem auf Ver
stärkung oder Verminderung der Krümmung 
hinwirkend, 

d F ein unendlich schmaler Flächenstreifen des 
Quer-schnittes im Abstande e parallel der 
Biegnngsachse so sind die Gleichgewichts
bedingungen 

M= ft1dFe. P= f<IdF; 

Wird E auf folgende Form gebracht 
e 
r e 

E = E + (u) -- E) --- - = E _L (w - E ) -
u o e u ' o r 

1+-r 
e e2 

(1- +„- ... ), 
r r· 

so liefert die Substitution von '1 = E E und 

fF = F; Je dF = 0 ist wenn 

}
2 dF= Ff2

; f 3 dF = Fg8
; 1:4 dF = Fh4 und 

f" g8 h4 
- ·~1 +-;-- .... =a r2 1„ r 

1 ( ll) 
Eo =E-F p + 1.: 

w = 1 (p + !rf 1_+ a). 
EF r a 

Die Substitution dieser Ausdrücke 

t1 = E E = E [ E0 + (w 

von Eo und w in 

E ) -~ -] 0 1-t-e 
gibt fiir die Spannung in einem beliebigen Punk!. eines 
beliebigen Querschnittes 

M M e 
F <T = p + - + --- . , . 

r rd r -i-e 
Die von der Biegungsachse am weitesten entfernten Punkte 
geben den größten Absolutwert von <T. Die größten 
Abstände seien e1 fiir die konvexe, P2 für die konkave 
Seite der elastischen Flllche. Teilt die Biegungsachse 
den Querschnitt in zwei symmetrische Hälften, so ist 

f :i dF = 0 f '' dF = 0 und 

f 2 h4 

a=~+--;-; r- r~ 

fiir rechteckigen liuersclmitt findet man 

1 e2 1 e4 1 e6 
-- 1 1 + 

lt -- 3 1~2 T 5 r 4 T 'f 1·6 .... 

e 
Da -- gewöhnlich klein ist, so kann man die Glieder 

)' 

mit den hliheren Potenzen als der 4. vernachlllssigen. 
Die zulässige Spannung ist nach der Belastung 11 

(siehe Taschenbuch „ Hütte") zu wählen. 
Übergehend auf das Band selbst, so ist die über

tragbare Umfangskraft P, wenn die im ablaufenden Trum 
auftretende Spannung 82 ist, 

p = s2 (e,ua - 1). 
a ist immer gleich rr. 

Der Teilkreisdurchmesser der Haspelscheiben be
rechnet sich zu 

t 
D=~Ö 

sin-
z 

und die mittlere Geschwindigkeit des Bandes ist 

II 
V= 6Q.z. t, 

wenn t die Gliedteilung und z die Zlllmezahl der Haspel· 
scheibe bedeutet. 

Verfolgen wir nun den Gang des Bandes über die 
Haspelscheibe. Nehmen wir eine Vierkantscheibe an, 
welche mit ihrer Oberkante zum lland parallel steht. 
Bei der Drehung um die Gliedlänge t, also um den 

Winkel 
3~0 = 90° = gi0

, beschreibt jeder Punkt einen 

Kreisbogen. Der beim Auflauf befindliche Eckpunkt 
kommt im halben \Veg in seine höchste Lage und geht 
bei der weiteren Drehung in die tiefere Lage zurück
Bei konstanter Winkelgeschwindigkeit der Haspelscbeib0 

wächst die Geschwindigkeit des auflaufenden Bandtruroes 
vom Auftreffen eines Gelenkpunktes an bis zur höchsten 

Stelle lDrehung hie bei ~) und von hier an nimmt die 
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Geschwindigkeit wieder ab, bis das Band um eine Glied
länge vorgeschritten ist. In diesem Moment läuft ein 
neues Element auf und es folgt auf eine Verzögerung 
plötzlich eine gleichgroße Beschleunigung. Angenommen, 
daß das Band sich parallel bleibt, folgt diese Beschleunigung 

Giiedteilung t in m 

2 11 n 
w= -60; 

p = r ui~sin p 

60v 
n = . 

~. t , 

p ~= ~ (n/r 
2nv 

(r)= 

z.t 

Dem Übergang der verziigerten in die beschleunigte 

Bewegung entsprii.:!1t eine Kraft 2 p ]{, 'renn K das Ge-
g 

wicht einschließlich Belastung des bewegten Teiles des 
Bandes ist. Diese Kraft tritt plötzlich auf, folglich 
ist die durch sie hervorgerufene Spannung doppelt 
so hoch als bei ruhender Belastung. Die Kraft muß 
daher in doppeltem Betrage der vorher herrschenden 
Spannung zugezählt werden. Diese war aber auch unter . 

dem Einfluß der Massenverzögerung um p ! kleiner als 
g 

die mittlere Bandspannung S. Für die Berechnung ist 
also als Gesamtspannung einzusetzen 

K s + 3p--. 
g 

Hiezu ist immer noch eine Spannung von 80 bis 120 kg 
zuzuzählen, welche durch Anziehen der Spannvorrichtung 
hervorgebracht wird. 

Es sei als Beispiel ein kleines Band angeführt mit 
K = 3000 kg; S = 250 kg und v = 0·3 min der Sekunde, 
so ergibt sicll bei der Vierkantscheibe mit t = 0·25 m 
die Gesamtspannung 

K s + 3 p - = "-' 655 ~·g 
g 

bei der Sechskantscheibe für denselben Fall erhält man 

K s + 3 p - = "-' 404 kg. 
g 

Man ersieht hieraus, welch gewaltiger Unterschied in 
der Gesamtspannung herbeigeführt wird. 

Die Geschwindi6keit dieser Bänder schwankt 
zwischen O·l bis 0·4 m in der Sekunde. Die Leistungs
fähigkeit hängt naturgemäß von der Breite und der 
Geschwinigkeit des Bandes ab. Der Beschüttungs
querschnitt bei einem Band ohne Seitenblechen ist eine 
Parabel; bei dem Band mit Seitenblechen wird noch der 
untere Rechtecksquerschnitt addiert. 

Der Inhalt der Parabeifläche ist: 

dF = 2y.dx = 2 f2p f xdx 

F=fat12ptfxdx=2tf2p 1~=f21J4hf~, 
da y = {2PX ist F = 4 ~ h; bei y = ~ Beschüttungs-

2bh 
breite b ist F = -

3
-. 

Die Beschüttungsbreite kann bei dem flachen Band 
zu 0·85 der Bandbreite „B" angenommen werden. Die 
Beschiittungshöhe h = 0·25 bis 0·29 B für gröbere und 
0·34 bis 0·4 B für feinere Sorten. 

Die Leistung ist somit 
v.3600 / 

L = F. y. ·-1ööcr t Std!., darin F in Quadratmeter; 

y ~ spezifisches Gewicht; v = Ges<;hwindigkeit. 
Der Kraftverbrauch setzt sich zusammen aus: Zapfen

reibung der A.ntriebs- und Umleithaspelscheibe, \Vider
stand der Laufrollen und Biegungswiderstand der Kette. 

Bei rlem Halbmesser des Bandbolzens r
1 

<lnrchläuft 
ein Punkt desselben bei der Drehung um eine Gliedlänge 
den \V eg r1 . q und die hiebei verrichtete Reibungs
arbeit ist f (S, + 82 ) r1 <f, wenn S1 + 82 die Band
spannungen sind. Zur Überwindung dieser Reibung 
erhält man gleichzeitig die Arbeit = W . R . <f', worin 
R = Scheibenradius, jedoch bis Bandbolzenmittel gerechnet, 
bedeutet. Unter Gleichsetzung beider Arbeiten erhält 
man \V R </' = f (S1 + 82 ) r1 <p und hieraus 

W = f ~ (S1 + S2 ). 

Bei ansteigenden Bändern ist noch die Hubarbeit zu 
bestimmen, nämlich: 

N-1.h.v _ Q.h. 
-~-3·6.75' 

1. 3600v 
h ist die Hubhöhe und Q =" 

1000 
t/Stdl. 

Mehr Beachtung, als es bisher der Fall war, ver
dienen die Gurtförderer. Diese werden in Deutschland 
und Amerika schon vielfach angewendet. Das Gurtband 
zeichnet sich durch ruhigen Lauf und durch seine Ein
fachheit aus. Bei richtiger Konstruktion sind auch 
Betriebsstörungen ausgeschlossen. Die Leistungsfähigkeit 
ist bei diesen Bändern bedeutend höher als bei eisernen. 
Sie laufen mit 2 bis 3 m und sogar noch mehr Ge
schwindigkeit in der Sekunde. Diese Bänder sind ent
schieden eines der vollkommensten Fördermittel, die 
heutzutage zu Gebote stehen. Sie werden entweder 
flach oder muldenförmig ausgeführt. 

·Letztere haben wohl eine größere Leistungsfähigkeit 
als flache, jedoch dürfte das Band resp. der Gurt dar
unter leiden. 

Bei diesen Bändern ist es Hauptbedingung, daß das 
Korn beim Eintrag mit der Bandgeschwindigkeit auf 
das Band ankommt. Beim Austrag werden die Körner 
vermiige der großen Bandgeschwindigkeit nach einer 
Parabel abgeworfen. Hiernach ist auch die Austrag
gosse zu konstruieren. 

Die Haspelscheiben sind hier runde ·walzen, wes
halb die Wurfbahn senkrecht über der Mitte beginnt. 

Mv!! > 
Die Zentrifugalkraft P = - = M g oder der 

<v2 r 
Radius der Walzen r = -. 

g 



- 610 -

Die Gleichung der Wurfbahn mit den Koordinaten 
. g g v2 

x und y ist, da x = v. t und Y = 2 t 2
, Y = 2v2• 

Hiernach kann die Bahn für jeden Punkt bestimmt 
werden. 

Der Beschickungsquerschnitt ist wieder eine Parabel 
und ist auch die Leistung gleich 

3600 
L = F. r. V. lüoo t/Stdl. 

Bei dem Muldenband ist zur Parabeifläche die untere 
Trapezfläche dazu zu zählen. Die Neigung der seitlichen 
Rollen beträgt zirka 17°. 

Die Spannung eines solchen Bandes berechnet sich 
genau genug zu 

Ql 
S= · · wenn 

8 f' 

Q = Gesamtlast des Bandes für 1 m Länge, f =Ein
senkung und l = Stützrollenentfernung ist. 

Hiebei sei bemerkt, daß es ganz zwecklos ist, l mit 
der Bandbreite in ein Verhältnis zu stellen. Die Spannung 
S hingegen wächst angenähert im quadratischen Ver
hältnis zur Bandbreite. 

Bezüglich des Kraftverbrauches gilt das nämliche 
wie bei Eisenbändern. 

Die Gurtförderer können bis zu 27° Neigung an
gewendet werden. Sie bestehen meistens aus Gummi 
mit Hanfeinlage, Ballata oder Baumwolle. 

Sie laufen auf Holz-, Eisen- oder Stahlrollen. Der 
Durchmesser der Rollen ist 80 bis 120 mm, ihr Ab
stand soll im tragenden Trumm 1 ·2 bis 1 ·8 m im Leer
trnmm 2·4 bis 3·6 m betragen. 

Die Geschwindigkeit ist bei wagrechten Bändern 
im Mittel 2·3 m in der Sekunde, bei geneigten 3·3 m 
sogar bis 4·5 m in der Sekunde. 

Die Eisenbänder mit Fängerkonstruktion finden bis 
zirka 40° Neigung Anwendung. Von 40 bis 90° kommen 
die Becherwerke zur Verwendung. 

Das Becherwerk ist also ein Band mit entsprechend 
von der Steigung abhängig geformten Gliedern, den 
Bechern. 

Man unterscheidet rasch und langsam laufende 
Becherwerke. Bei den ersteren spielt beim Austrag die 
Zentrifugalkraft wieder eine Rolle und ist die Austrag
gosse wie bei den schnellaufenden Bändern nach der 
Parabel zu konstruieren. Die Becherform richtet sich 
auch noch nach der Sortengröße. Grobkohle erhält tiefe 
Becher, Feinkohle seichte Becher. Für größere Leistungen 
sollen die Becher derart konstruiert sein, daß sie sich 
unmittelbar aneinander reihen lassen, denn bei den 
normalen Elevatoren erhält nur jedes zweite Glied den 
Becher. 

Die Berechnung kann ohne weiteres aus der für 
die Bänder angeführten abgeleitet werden. 

Als weiteres Transportmittel ist die Schnecke zu 
nennen. Diese besteht aus einer \Velle mit dünnwandigem 
hohem Gewjnde und dreht sfoh in einem Trog aus Guß-

eisen oder Eisenblech. Das fortzubewegende .Material 
bildet gewissermaßen die llutter einer Schraube. Schnecken 
finden für kurze wagrechte oder höchstens 30° geneigte 
Strecken Anwendung. Ihr Betrieb stellt sich verhältnis
mäßig teuer. Das Fördergut wird durchwühlt und 
leicht beschädigt. Der Luftzutritt ist sehr mangelhaft. 
Der Sta11b bleibt liegen und wild immer wieder durch
gerührt. Die Bedienung ist wohl sehr einfach. Der 
Ein- und Austrag kann an beliebigen Stellen leicht er
folgen. Der Antrieb geschieht mittels Riemen, Ketten, 
bei größeren mit Zahnrädern. 

Es sei: 
D = äußerer Durchmesser in Meter, 
d = \Vellendurchmesser in Meter, 
s = Steigung in Meter, 
n = Tourenzahl in der .Minute, 
L = stündliche Leistung in Kubikmeter, 
y = Eigengewicht der Kohle und 
f = Reibungskoeffizient der Kohle. 

Zur Bestimmung der Steigung gehen wir von 
folgender Betrachtung aus. 

Der "Wirkungsgrad der Schnecke ist 

tga 
11 = tga =Ft 

Derselbe erreicht sein Maximum für den Steigungs-

winkel a = 45° - ~; wenn (! den Reibungswinkel be

deutet. Hiebei würde jedoch 
hin auch die Abnützung sehr 

Die bewegende Kraft 
tga = f. 

die bewegende Kraft, mit
groß ausfallen. 
wird ein Minimum für 

Setzt man für f den Wert 0·3 ein, so hat man im 
ersten Falle einen Steigungswinkel a = 28° und im 
letzten Falle a = 17°. Nelnnen wir nun als passendes 
Verhältnis a = 22·5°, so ergibt sich hieraus die Steigung 

s 
aus tg a = -.6--F<l. -

---2--n 

s = "'0·7 (D + d). 
Da die Geschwindigkeit pro Sekunde 0·4 m be

tragen kann, so ergibt sich die Tourenzahl zu: 

0·4=~ 
60 

24 
n=-. 

s 

Der Fullungsgrad der Schnecke ist 0·3, mithin die 
stündliche Leistung 

nD'.! 
L = 60. 0·3 . T s. n = "'3-!0 D2 ms. 

Wird nun eine bestimmte Leistung verlangt, so 
hat man 

D={3~0 in m. 
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Zur Bestimmung des Kraftverbrauches möge folgende 
Formel dienen: 

N = 0·0025D2 l PS, 

worin D und l in m einzusetzen ist. 
Einen geringeren Arbeitsverbrauch als die Schnecken 

haben die Spiralen, aber auch eine etwa '20°/0 geringere 
Leistung. Die Spiralen bestehen aus Flacheisen, welche 
in kurzer Entfernung mit der \V eile verschraubt sind. 
Als Vorteil haben sie die geringere Verstopfung nament
lich bei ungleichmäßiger Gutzuführung. Zu dieser 
Gattung Transportmittel gehören auch die Förderrohre. 
Diese idnd schwach geneigte oder wagrechte Hohre, die 
in drehender Bewegung sich befinden und innen Schnecken
gewinde haben. Als Vorteil besitzen die Rohre: Schonung 
des Gutes, geringen Verschleiß und völlige Entleerung. 
Der Betrieb ist sicherer als bei der Schnecke, die An
lagekosten sind jedoch höher. 

Das Förderrohr kann auch zur Trocknung des 
Gutes benützt werden, indem man durch den inneren 
Raum einen Luftstrom führt. 

Zur Berechnung dieser Transportvorichtung dienen 
die gleichen Formeln wie bei den Schnecken. 

Zum Schlusse sollen nun noch die Schwemmrinnen 
einer Betrachtung unterzogen werden. Diese sind schwach 
geneigte Rinnen, in welchen das Material nur mittels 
Wasserstromes weiter geleitet werden kann. Hier findet 
also eine Bewegung der Körner im Wasser statt. 

Es sei P 0 die bewegende Kraft, "\V der Wider
stand gleich f. G, d. i. Reibungskoeffizient mal Gewicht 
llud endlich der Widerstand der Flüssigkeit 

v2 
P1 = ~ 

2 
g F. r (Diese Formel siehe „Hütte"). 

Es ist mithin 
v2 

P0 =-(fG+P1)=-(fG+~ 2 gFy. 

G 
Da die Masse des Körpers M = - ist, so folgt 

g 
die Beschleunigung 

v2 
(Hf+~ 2 g Fr 

g. 
p 

0 
p = -~[ G 

Bei der konstanten bewegenden Kraft P fällt die 
Beschleunigung p immer kleiner aus, je größer die Ge
schwindigkeit wird. 

Die größte Geschwindigkeit, welche das Korn an
nehmen kanu, ist 

__ 11 (2 g f G v-v ~Fr· 

Aus dieser Formel ergibt sich die Geschwindigkeit 
des Wassers für die Korngrößen: 

5 inm Würfel V= 0·105m in der Sekunde 
12 

" 
„ V= Q·28 m 

" " " 20 
" " 

V= Q·3ß2m 
" n " 40 

" " 
V= 0·51 m 

" " " 60 
" " 

V= 0·73 1lt 

" " " 
Diese "\Verte stimmen mit Versuchen überein. 

Aus der Formel 

V=~ tfi~ 
(siehe abermals Taschenbuch „Hütte") kann entweder 
das Gefälle angenommen und die Wassermenge berechnet 
werden, oder es wird die "\Vassermenge angenommen und 
das Gefälle berechnet. 

Auf die Besprechung der Kohlenaufbereitungsapparate, 
insbesondere des Setzprozesses, hoffe ich in späterer Zeit 
eingehen zu können. 

Das Silicocalcium und seine Anwendbarkeit im Eisenhüttenwesen. 
Von Ed. Donath und A. Lissner. 

Beiläufig seit einem Jahre haben die Legierungen 
des Siliciums mit den Erdalkalimetallen, besonders dem 
Calcium, eine gewisse technische Bedeutung gewonnen, 
Weshalb wir es für angezeigt hielten, uns mit dem 
~nter dem Namen Silicocalcium 1) im Handel erhält
liche Produkt näher zu befassen und insbesondere es in 
Bezug auf seine technische Verwendbarkeit fürs Eisen
h~ttenwesen zu prüfen. Gleichzeitig waren wir bestrebt, 
die Wichtigsten Arbeiten über den Körper, die uns bei 
Unseren Untersuchungen von Nutzen waren, auch hier in 
zusammenfassender Form wiederzugeben. ----
8 i . .1) Bezi\glich der Begriffe „S i 1 i c o cal c~ um" f .~ ~ lci„um: 

lic1um", Kieselcalcium") und .calc1ums1hc1de sei 
auf den Schl~ß des Abschnittes II. Eigenschaften verwiesen. 

I. Bildung und Herstellung. 

Es erscheint uns zweckmäßig, bevor wir die speziellen 
Bildungsweisen und technischen Darstellungsmethoden des 
Si!icocalciums des näheren skizzieren, einen allgemeinen 
Überblick über die prinzipiell gültigen Methoden zur 
Herstellung von Metallsiliciden - da dieselben größten
teils auch für die Herstellung von Calci umsiliciden, wie 
sich ans dem weiteren ergeben wird, von Bedeutung 
sind - vorauszuschicken. 

Wir entnehmen dies aus der vor kurzem in einem 
sehr interessanten Vortrage von Otto Hönigschmidt 2) 

gegebenen Übersicht. 
-----

21 Autoreferat des Vortrages aiehe Österr, Chem.-Ztg. 12 
(1909), 5, 
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Die \V ege, welche zur Herstellung von ~Ietallsilicideu 
fii hreu, sind folgende: 

1. Direkte Vereinigung des Siliciums mit dem Metall; 
2. Reduktion eines Metalloxydes durch Silicium; 
3. Reduktion eines Metallsilicates oder eines Ge

misches von Kieselsäure und Metalloxyd durch Kohle; 
4. Verschmelzen eines Metalles mit überschüssigem 

Kupfersilicid, wobei das gebildete Metallsilicid sich in 
dem geschmolzenen Kupfersilicium auflöst und daraus beim 
Abkühlen kristallisiert. Diese Methode, die sich nament
lich zur Darstellung von Si!iciden der Metalle der Eisen
gruppe bewährt hat, wollen wir nicht weiter berühren; 

5. Heduktion von Natriumfl.uorsilicat durch ein Al
kalimetall oder Aluminium in Gegenwart des l\Ietalles, 
dessen Silicid dargestellt werden soll; 

6. Einwirkung eines Siliciumshalogenidsaufein Metall; 
7. Reduktion eines Gemisches von Kieselsäure und 

Metalloxyd durch Aluminium auf aluminothermischem 
Wege. (Hier hat sich besonders ein Zusatz von Schwefel 
zum Thermit bewährt. :i) 

A) Bildung. Friedrich Wöhler 4) hatschouanfangs 
der Sechzigerjahre des vorigen Jahrhunderts ein Produkt 
aus Silicium und Calcium bestehend, von ihm „Kiesel
calci um" genannt, durch Erhitzen von Silicium und ge
schmolzenem Chlorcalcimn mit Natrium dargestellt. Das 
Produkt, das infolge der Unreinheit der verwandten 
Ausgangsmaterialien wechselnde Mengen von Aluminium, 
Eisen, Magnesium und Natrium enthielt, hatte nach der 
Analyse die annähernde Zusammensetzung CaSi,. 

Trotz seiner merkwürdigen Eigenschaften fai1d das 
"Kieselcalcium" keine weitere Beachtung und erst 
1896 erhielt es De Chahnot 11) durch Erhitzen einer 
Mischung von Kieselsäure, Kalk und Kohle im elek
trischen Schmelzofen. Auch dieses P1·odukt war unrein 
und zwar gemengt mit Calciumcarbid, freiem Silicium 
und bedeutenden Mengen von Eisensilicid. 

H. Le Chatelier 6) fand Calciumsilicide im Calcium
carbid des Handels gelegentlich seiner Untersuchung 
über die Verunreinigungen des Carbids. Ist nämlich bei 
der Erzeugung von Calciumcarbid Calcium im Überschuß 
vorhanden, so bildet sich, da Silicium stets anwesend 
ist, nCalciumsilicid", das in Form grauer, metallisch 
glänzender Körner die ganze Carbidmasse durchsetzt. 

Genaueres über die Bildungsweise des Calcium
silicids entnehmen wir erst ans den Untersuchungen von 
Henri Moissan und Walther Dilthey 7). 

Nach ihren Angaben werden zur Darstellung des 
Si!icids 35 g Calciumoxyd und 85 g Silicium in einer aus 
Retortengraphit bestehenden, einseitig geschlossenen 
Röhre im elektrischen Ofen geschmolzen. Die hiebei er
haltene Masse wird, sobald sie flüssig ist, aus dem Ofen 

") Vergleiche auch unten "Carbidverfahren". 
~) Wöhler, Ann. d. Chem.125 (1861), 255; 127 (1863), 257. 
-~) De Chalmot, Amer. Chem. Journ. 18 (1896) 319. 
6

) L e Chate 1 i er, Bull. Soc. Ch im. Paris [3] 17 (1897), 793. 
7
) Moissan und Dilthey, Compt. rend.134 (1902), 503; 

Ann. Chim. Phys. [7] 26 (1902), 289; Ber. d, Chem. Ges. SO 
(1902) 1 1106. 

entfernt, damit der Kohlenstoff des Gefäßes an der 
Carbidbildung verhindert wird. Es bildet sich ein Re
gulus, bestehend aus geschmolzenem Calciumsilicid und 
freiem Silicium, der stets von Calciumcarbid und Cal-. 
ciumsilicat eingehüllt ist. Das Gelingen des Prozesses ist, 
nach Moissan, von einem Überschuß von Silicium 
abhängig, weil sich sonst im wesentlichen Carbid und 
Silicat bilden. Die Bildungsweise des Calciumsilicids läßt 
sich durch folgende Gleichung veranschaulichen: 

2 CaO + 5 Si= 2 CaSi2 + Si02• 

Der vorhandene Kalk, der zum Teil auch verdampft, 
gibt mit der gebildeten Kiesels!lure Calciumsilicat 8) und 
mit dem Kohlenstoff der Röhre Carbid. Infolge des 
Überschusses an Silicium ist stets auch freies Silicium 
in der Schmelzmasse. \Vird jedoch kein Überschuß 
davon verwandt, so kann sich andrerseits ein Gemenge 
verschiedener Silicide (Mo iss an und D i 1 t h e y nennen sie 
"Siliciüre") mit Calciumsilicat und -carbid bilden. 

In neuester Zeit wurden mit besonderer Berück
sichtigung der technischen Momente die Arbeiten Moissan s 
von Th. Goldschmid t überpriift. Die Einwände, welche 
Goldschmidt gegen die Moissanschen Arbeiten ge
macht hat, werden an anderer Stelle erörtert. 0) 

B) Herstellung. In der Folge finden wir weiters 
Arbeiten, die sich mit dem Calciumsilicid (Silicocalcium) 
vom technischen Standpunkte aus befassen. 

Ein halbwegs technisch brauchbares Silicocalcium 
scheint Charles B. Jacobs 10) erhalten zu haben. Über 
die Darstellungsweise erfahren wir aus einem Berichte 
von Charles G. Bradley 11 ) folgendes: 

Die Carbonate oder Oxyde der alkalischen Erden 
werden mit Kiesels!lure in Form von Quarzsand ge
mischt. Das relative ll:Iengenverhältnis der alkalischen 
Erden zum Silicium soll dabei 1 : 2 betragen. Zur Be
wirkung der Reduktion fügt man zu genannter Mischung 
noch die genügende Menge Kohle. Man kann auch 
Silicate der alkalischen Erden, in welchen das Atom
verhältnis der Erdalkalimetalle zum Silicium 1 : 2 ist, mit 
der entsprechenden Kohlenstoffmenge mischen. Die auf 
die eine oder andere Art hergestellte Mischung wird nun 
im elektrischen Schmelzofen unter ganz ähnlichen Be
dingungen erhitzt, wie sie bei der Erzeugung von 
Calciumcarbid eingehalten werden. Die Silicidbildung soll 
nach folgenden Prozessen erfolgen: 

1. CaC03 + 2 Si02 + 6C = CaSi„ + 7 CO 
2. CaO + 2 SiO~ + 5C = CaSi~ + 5CO 

Über die technische Brauchbarkeit des Silicocalciums 
führt Br ad 1 e y noch folgende interessante Bemerkung an: 
Die Silicide der Erdalkalimetalle können mit geringem 
Kostenaufwand hergestellt werden, wo elektrische Kräfte 
zur Verfügung stehen. Sie sind sehr kräftig wirkende 
Reduktionsmittel und es ist nach Bradley zu er-

8) Vergleiche hingegen die Angaben Th. Golds c h m i d t s 
in der weiter unten zitierten Patentschrift. 

9
) Siehe S. 613. 

10) Jacobs, British Association 1900, 699. 
11

) Bradley, Chem. News 82 (1900), 149. 
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Warten, daß sie in der Industrie (insbesondere in der 
organischen Technik) eine ausgedehnte Verwendung 
finden werden. Er weist auch darauf hin, daß bereits 
einige Versuche gemacht worden sind, um aus 
geschmolzenem Stahl, Phosphor und Schwefel zu 
entfernen. 

Das erste Patent auf ein Verfahren zur Herstellung 
Von Siliciden (auch von Boriden, Aluminiden und der
gleichen Verbindungen) erhielten - soweit wir aus der 
Literatur entnehmen konnten - im Jahre 1904 in 
Deutschland Eduard Jüngst und Rudolf Mewes. 12) 

Nach diesem Verfahren werden schwerflüssige Metall
halog·enide wie z. B. Calciumchlorid (-fluorid usw.) 
mit Silicium (Bor usw.) im elektri~chen Ofen erhitzt. 
Die Halogenide spalten sich dabei in die Elemente und 
Silicium vereinigt sich mit Chlor zu Chlorsilicium, bzw. 
mit Calcium zu Silicocalcium. 

Th. Goldschmidt hat die Moissansche Dar
stellungsmethode, wie bereits erwähnt, für die Herstellung 
Von Silicocalcimn im Großen ausgearbeitet. Aus den darauf 
bezüglichen Patentschriften 18) ist folgendes zu entnehmen: 

Zur Herstellung von Siliciumlegierungen mit Calcium 
(Barium und Strontium) werden nach Th. Goldschmidt 
beispielsweise zwei Gewichtsteile Kalk (oder kohlen
saurer Kalk) mit einem Gewichtsteil Silicium (oder 
niederprozentigem Ferrosilicium) in einem Tiegel 
bis auf etwa die Temperatur des schmelzenden Gußeisens 
erhitzt, wobei sich folgender Bildungsprozeß abspielt: 

5 CaO + 5 Si = 2 CaSi2 + Si02 • 3 CaO. 
Bei Verwendung von reinem oder sehr hochprozentigem 
Silicium scheidet sich das Silicocalcium mit höherem 
~alciumgehalt im oberen Teile der Reaktionsmasse, also 
innerhalb der sich bildenden flüssigen Kalksilicatschlacke 
ab. Die Zusammensetzung der Schlacke muß deshalb 
so geleitet werden, daß sie beim Erkalten zu Pulver 
zerfällt und so die in ihr verstreuten Körner von Silico
calcium durch Sieben abgetrennt werden können. Der 
leichte Zerfall wird durch Zugabe von Flußmitteln wie 
Flußspat und Chlorcalcium bewirkt. Nimmt man nieder
Prozentiges Ferrosilicium, so entsteht eine spezifisch 
schwerere Legierung von unreinem Silicocalcium, das sich 
aber leichter als Regulus am Boden des Tiegels absetzt. 

Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem 
ll:oissanschen nur durch die Benützung eines nicht 
e~ektrisch betriebenen Ofens und durch die Erzeug1mg 
einer leichtzerfallenden Schlacke, wodurch eine große 
quantitative Ausbeute erzielt werden soll. 
d Ein weiteres Verfahren zur Herstellung von Siliciden 

es Calciums (Bariums und Strontiums) mit Hilfe des 
:lektrischen Ofens wurde ebenfalls durch ein D. R. P. 14) 

der Firma Th. Goldschmidt geschlitzt. Es heißt in 
~ff enden Patentschrift wörtlich: 

( 

12
) D. R. P., Kl. 12i. Nr. 157.615 vom 4. Februar 1902 18· Dezember 1904). 

(2S /l .D. R. P., Kl. 12i. Nr. 199.193 vom 19. Mai 1907 
' Ulli 1908). 

(26 ;•) D. R. P., Kl. 12i. Nr. 204.567 vom 19. Mai 1907 
• 0vember 1908). 

„Man hat versucht, im elektrischen Ofen Calcinni
silicium aus Kalk und Silicium herzustellen. Die Ver
suche sind aber n n r im Laboratorium durchgeführt 
worden und in solchen kleinen Quantitäten, daß daraus 
auf die fabrikatorische Herstellung für den Großbetrieb 
keine Schlüsse gezogen werden können, u. zw. weil bei 
diesen Mo iss an sehen Versuchen 15), bei denen die Reaktion 
mit einer kleinen Quantität des Reaktionsmaterials in 
einer Kol1lenröhre vorgenommen wurde, das Vorhanden
sein der Kohle auf die vor sich gehende Reaktion von 
Einfluß sein kann. Danun kommt auch Moissan bei 
der Durchprobierung dieser Reaktionen zu dem durchaus 
falschen Resultat, daß CaSiQ ein Produkt von der Härte 
wie Quarz sei, während d~'ls kohlenfreie Ca SiQ weich 
und leicht zu zerschlagen ist und ein dem reinen -Silicium 
ähnliches Aussehen hat. Ferner behauptet Moissan, 
daß bei Überschuß von Kalk in dem Gemisch von Kalk 
und Silicium die Bildung eines Kalksilicates und keiner 
CaSi-Legierung eintritt. 

Dem widersprechen die Versuche, welche zur 
Durchführung der Großfabrikation vom Erfinder im 
elektrischen Ofen angestellt worden sind. 

Es hat sich entgegen den Mo iss an sehen Versuchen 
gezeigt, daß bei der Zusammenschmelzung der Reaktions
masse im elektrischen Ofen ein Überschuß von K a 1 k 
im Verhältnis zum Silicium z. B. wie 2 : 1 vorteilhaft 
bei der Bildung einer Calcium-Silicium-Legierung wirkt, 
indem dabei bis zu einem gewissen Grade der Gehalt 
an Calcium in der Legierung steigt." 

Man kann natürlich wieder, wie in der Patentschrift 
weiters erwähnt wird, statt Silicium Ferrosilicium und 
an Stelle von Kalk auch jedes Kalksalz wählen, das 
beim Erhitzen Kalk liefert. 

Bei diesem Reaktionsprozeß ist noch die Hinzu
fügung eines Flußmittels für den glatten Verlauf von 
Bedeutung, worauf in der Patentschrift besonders hin
gewiesen wird. Durch Hinzufügen eines Flußmittels, be
stehend z. B. ans 15 Gewichtsteilen Chlorcalcium auf 
etwa 100 Gewichtsteile der obigen Kalksilicinmmischnng, 
ist es möglich, die sonst entstehende feste Kalksilicatschlacke 
zu einer beim Erkalten zerfallenden Schlacke umzuge
stalten und dadurch die Ausbeute zu erhöhen, da man 
die in 'der Schlacke enthaltenen leichten Legierungs
körner durch Aussieben gewinnen kann. 

. Eine solche Erkenntnis konnte, wie Th. Gold
schmidt anführt, bei den Moissanschen Laboratoriums
versuchen, bei denen es sich nur darum handelte, zu be
weisen, daß die Bildung von Calciumsilicid vor sich 
geht, nicht vorhanden sein. Diese Erkenntnis ist aber 
für die Fabrikation selbstverständlich von entscheidender 
Bedeutung. 

Ein anderes Verfahren, das zur Herstellung von 
Silicocalcium führt, hat sich La Compagnie Generale 
d'Electro-Chimie de Bosel in Paris schützen 
lassen. 16) Bei diesem wird das Hauptaugenmerk auf die 

1 ~) loc. ci t. 
rn) D. R. P., Kl. 12i. Nr. 206.785 vom 7. April 1908 

(ll. Februar 1909). 
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Vermeidung der Bildung einer schwerreduzierbaren Kalk
silicatschlacke gerichtet. 

Aus dem an anderer Stelle Erörterten 17) ist er
sichtlich, daß man durch Erhitzen von Kalk, Kiesel
säure und Kohle im elektrischen Ofen Silicocalcium 
erhält. Die Anwendung dieser Rohmaterialien soll aber 
praktisch ungeeignet sein, da die Kieselsäure und der 
Kalk das Bestreben haben, sich direkt zu schwerredu
zierbaren Kalksilicaten zu verbinden, wodurch die Aus
beute an Silicocalcium erheblich verringert wird. Um 
nun die Bildung dieser Silicate oder irgend einer anderen 
schwerrecluzierbaren Verbindung zu verhindern, verwendet 
man, dem Verfahren der genannten Firma entsprechend, 
vorteilhaft das Calcium in Form von Calciumcarbid 
oder das Silicium als metallisches Silicium. Die 
Reaktionen erfolgen nach den Gleichungen: 

CaC2 + 2 Si02 + 2 C = CaSi2 + 4 CO 
bezw. 2 Si+ CaO + C = CaSi2 +CO. 

Es genügt, das im Handel erhältliche Calciumcarbid, 
welches nur ungefähr 85°/0 CaC2 und 15°/0 freies CaO 
enthält, und das im elektrischen Ofen hergestellte Silicium 
hiefür zu verwenden. 

17) Siehe oben die Verfahren von De Chalmot und 
von Jacobs. 

Aus den angeführten Bildungsweisen und technischen 
Herstellungsmethoden ist ersichtlich, daß hauptsächlich 
die Verfahren, die wir unter Gruppe 2, 3 und 6 der 
H önigsc h mi d tschen Einteilung verzeichnet haben, für 
die Herstellung von Silicocalcium in Betracht kommen. 
Die Verfahren, die unter 2 von Hönigschmidt einge
reiht werden, beruhen auf der Reduktion eines Metall
oxydes durch Silicium. Für das Silicocalcium gehören 
hierher die Verfahren von Moissan und von Th. Gold
s c h m i d t. Unter die Gruppe 3 fallen die Methoden, 
bei welchen ein Gemisch von Kieselsäure mit Metalloxyd 
oder ein Metallsilicat durch Kohle reduziert wird, also 
die Methoden von De Chalmot und von Jacobs. Die 
Verfahren von Fr. Wöhler, bzw. Jüngst und Mewes 
ordnen sich ein in die Gruppe 6 der benützten Ein
teilung, Einwirkung eines Siliciurnhalogenids auf ein 
Metall. 

Schließlich müssen wir noch an dieser Stelle die 
Bildungsweise nach Le Chatelier und das Verfahren 
der La Cie. Generale d 'Electro-Ch imie de B osel 
anreihen. Es ließe sich zwar das „ Karbid verfahren" in 
eine der obigen Gruppen unterbringen, um aber keine 
Änderung in der eingangs zitierten Einteilung von 
Hönigschmidt vorzunehmen, unterließen wir dies. 

(Schluß folgt.) 

Nachweisung über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im August 1909. 

(Zusammengestellt im k. k. Ministerium ftlr öft'entliche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 
1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . . . 
2. Rossitz-Oslawaner Revier . . . . . . . 
3. !!Iittelböhmisches Revier (Kladno-Schlan) . 
4. Westböhmisches Revier (Pilsen-Mies) 
6. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 
6. Galizien . . . . . . . . . . . 
7. Die übrigen Bergbaue . . . . . . 

Zusammen Steinkohle im August 1909 

" " " 
1908 

Vom Jänner bis Ende August 1909 

" " " 
1908 

B. Braunkohlen: 

1. Brüx-Teplitz-Komotauer Revier . . . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier . 
3. W olfsegg-Thomasroi ther Revier 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier 
5. Voitsberg-Köflacher Revier . . 
6. Trifail-Sagorer Revier . . . . 
7. Istrien und Dalmatien . . . . 
8. Galizien . . . . . . . . . . . . 
9. Die übrigen Bergbaue der Sudetenländer 

10. " " Alpenländer . 
Zusammen Braunkohle im August 1909 

" " 1908 
Vom Jänner bis Ende August 1909 

" " " 1908 

Rohkohle (Ge· 1 

::z~:ung) 

6,572.416 
393.704 

2,365.673 
1,165.738 

367.334 
966.417 
94.610 

11,925.892 1 

11893 557 1 1 

92,603.120 

1 
94,755.279 

Rohkohle (Ge- 1 

samtfö~dcrung) 1 

14,396.185 
2,933.936 

311.334 
766.565 
572.836 
843.020 
208.940 

11.800 
231.710 
577.167 

1 

20,803.493 1 

21,242.272 

1

169,662.010 1 

178,017.954 1 

Briketts 
q 

37.638 
82.000 

44.530 

370 

lGl.588 
1~201 

1,198.760 
988.132 

Briketts 
q 

6.141 
133.255 

-
-
-
-
-
-
-
7.000 

146.896 
138.Soo 

1,180.137 
1,252.647 

Koks 
q 

- -- ----- ~;;: 

1 

1,547.016 
46.456 

20.400 
8.246 

1,622.118 
1619 887 1 

12,318.202 
12,692.298 

-

-
1 Koks (Kaunui.zit, 

Krude u. dgl.) 
q 

--="' 

-
-
-
--
------

14.5_!-
150.362 
212.070 
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Bergwerks-, Hütten- nnd Salinenbetrieb im bayrischen Staate 1908. 
In nachstehender Übersicht ist enthalten: 3. die Produktion der Salinen, endlich 
1. Die Produktion von Mineralien, deren Aufsuchung und 

Gewinnung nach den Bestimmungen des Art. 1 des Berg
gesetzes vom 30. Juni 1900 dem Eigentumsrecht an Grund 
und Boden entzogen ist; 

2. die Produktion der wichtigsten in Bayern vor
kommenden Mineralien, auf welche die Verleihungen nach Art. 1 
des Berggesetzes nicht stattfinden, soweit Erhebungen hierüber 
gepflogen werden konnten; 

4. die Produktion der Hüttenwerke, soweit sie sich auf 
die Verschmelzung der Erze zu rohen Hüttenprodukten über
haupt, dann auf die Verarbeitung des Roheisens zu Gußwaren, 
zu Stabeisen, Draht, Flußeisen und Flußstahl, ferner auf die 
Erzeugung von Vitriolen, Potee, Glaubersalz, schwefelsaurem 
Kali und Schwefelsäure erstreckt. 

-------

1. Steinkohlen 
2. Braunkohlen (einschließlid1 der 

oberbayerischen sogenannten Pech-
kohlen) . . . . 

3. Eisenerze . . . . 
4. Zink- und Bleierze . 
5. Kupfererze 
6. Arsenikerze 
7. Gold- und Silbererze 
8. Zinnerze 
9. Quecksilbererze 

10. Antimonerze . ....... 
11. Manganerze . . . . . . . . 
12. Schwefelkies und sonstige Vitriol-

erze . 
13. Steinsalz") . 

i::lumme ... 

1. Graphit . . . . 
2. Erdöl . . . . . 
3. Ocker und Farlierde 
4. Kreide . . . . . 
5. Porzellanerile . . 
6. Feuerfeste Tonerde 
7. Speckstein 
8. Flußspat . . . . 
9. Schwerspat 

10. Feldspat . . . . . 
11. Dach- und Tafelsd1iefer 
12. Zementmer"el 
13. Schmirgel ~ . 
14. Gips. . . . 
15. Kalkstein, Marmor und Dolomit 
16. Sandstein . . . . 
17. Wetzstein . . . . 
18. Basalt . . . . . 
19. Granit . . . . . . . . . . 
20. Porphyr, .llelaphyr, Diabas usw .. 
21. Traß . . . . . . . . . . 
22. Serpentin . . . . . . . . . 
23. Bodenbelegsteine und Da~hplattcn 

1. Bergbau. · 
A. Vorbehaltene Mineralien. 

i ~ ;J e Betriebene Produktion 
1 ~ ~ B ·----· 1 •• l 
i ~ ~ -~ ~e.ts~ _ _l_!riv~ 

:: :, ~ Q Bergwerke 
. 1 Wert in Mark Menge 1n Tonnen U am rspruugsorte 

----- ---- ---.-- ---- - -- --- - ------- -

121 3 3 647.639 1) 8,616.353 3) 

: 

199 1 13 1,209.110~) 10,760.502 1) 

: 792 1 23 278.681 2,323.155 ~) 
46 - - - -

i 48 - 2 3.500 ri2.5oon) 
1 - - - -

13 - - - -
; 4 - - - -

15 - - - -
' 3 ·- 3 - -

9 - - - -

14 1 1 4.037 50.901 7) 
;I 1 1 - 1.285 20.559') 

7 45 2,144.252 21,823.970 

B. Nicht vorbehaltene Mineralie n. 10) 
-----------------~--~-~~-__ ! ___ _ 

1 ··-. ·--

; 

69 
1 

15 
7 

10 
122 

6 
5 

11 
5 
4 

1 11 
2 

19 
360 
590 

6 
22 

165 
55 

2 
4 

40 
as 
42 

4.844 
168 

1.684 
19.617 
68.551 

274.482 
2.199 
5.480 

17.195 
5.859 
1.323 

307.820 
245 

51.314 
968.263 
525.760 

67 
745.948 
325.317 
472.885 

2.910 
61.500 

9.426 
9.858 

196.320 

247.510 
16.160 
29.440 

296.406 
224.412 

1,654.990 
225.680 

53.520 
162.810 
63.529 
68.567 

347.912 
10.925 
79.801 

1,930.301 
2,836.620 

10.375 
1,308.024 
2,474.010 
1,313.396 

46.590 
241.000 
191.080 

1,057.300 
468.304 

2~. Lithographiesteine . . . 
2o. Quarzsand . . . . . . 

-~~~~~~.....-~~~+-~~~+-~~~+-~~~~~ 

Summe 1 1612 4,079.035 15,358.662 

Ze.hl der 

Fra.neu 
Arbeiter und 

Kinder 

4.289 9.369 

5.146 9.274 
1.028 2.101 
- -

56 138 
- -
- -
- -

- -
8 25 

1 - -
1 

46 
1 

168 
101 192 

10.674 21.267 

174 379 
70 
42 104 
48 125 

240 763 
685 1.744 

68 205 
32 106 

155 575 
41 97 
75 169 

244 639 
4 15 

72 192 
2.289 6.094 
3.652 10.868 

17 63 
917 2.554 

3.667 12.198 
1.858 4.998 

41 82 
95 315 

509 1.462 
743 1.996 
321 869 

16.059 46.602 

1) Durch Hinzurechnung des Selbstverbrauches und Haldenverlustes ergibt sich eine Gesamtförderung von 707.867 t im 
Werte von M 9,039.130·-. - 2) Bei Braunkohlen 1,414.966 t im Werte von M 11,477.517·-. - ") Wert 1 t: M 13·30. -
~) Wert 1 t: M 8·90. - b) Wert 1 t: M 8·34. - 6) Wert 1 t: M 15·-. - 7) Wert 1t:M11·65. - 8) Wert 1 t: M16·-. 
; 

9
) Außerdem wurden 143.979 m" gesättigte Sole durch Sinkwerksbetrieb erz~ugt, deren G~ldwert beim Siedesalz eingesetzt ist. 

in Teil dieser Sole wird in der Saline zu Berchtesgaden, der größere Teil nach Vermischung mit Reichenhaller Quellen
sole in den Salinen Reichenhall, Traunstein und Rosenheim versotten. - 16) Verleihungen auf diese Mineralien finden nach 
Art. 1 des Berggesetzes nicht statt. Ein Teil dieser Werke wird nur zeitweise betrieben. 



Siedesalz. 

Saline Bcrchte:;gaden 11 ) 

„ Reichenhall 
„ Traunstein 
„ Rosenheim 
„ Kissingen . 
„ Philippshall 

L Eisen, und zwar: 

a) Gußeisen:") 
«) Roheisen _ _ . _ -
;-1) Gußwaren aus Erzen 
y) „ „ Roheisen 

Summe 

b) Schweißeisen: 
rc) Stabeisen _ - - . _ 
ß) Eisendraht _ . _ _ _ 
y) Flußeisen uud Flußstahl 

2. Vitriol und Potee . 
3. Glaubersalz 
4. Schwefelsaures Kali 
5. Schwefelsäure 

1. Brrgbau111) 

IL Salinen 
IIL Hütten 

Summe 

Summe 

Summe 
Im Jahre 1907 

Im J e.hre 1908 mehr _ 
„ 1908 weniger 
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II. Salinen. 

, _ Botriob"'_ --1 P " d • kt i " 

f Staats- i Privat- . . 1 Wert in Mark 
1- B~;~~~rk~ ---=-~~~n-go _m Tonnen _ a~ _Ursprungsorte 

I
I 1 

1 

1 - 4.574-023 1 

1 - 6.972•000 
. 1 - 8.304-950 

1 

1 - 22.976•131 1 

- 1 20•738 1 

1 - 1 1 172-40012
) 

4 2 

III. Hütten. 

1 2 

1 1 6 
(unter b/y) 
1 1 3 

8 107 

1 

9 

1 
2 

4 

114 

Wiederholung. 

7 45 
4 2 
9 114 

20 161 

43.020-242 1a) [ 

13L404·1891l) 

128.234-477 

30.739·677 10) 1 

20.716·331 17) J 

176.081'J"2591S) 1 

487.179·933 

909-890 
1-743-129 

1-19.079·388 

. 638.912·340 

2,144.252·000 
43.020·242 

638-912·340 

2,826.184-582 
~,523.533-952 

302.650-630 

203.769 
342.038 
368.667 

1,022.065 
703 

9.147 

1,946.389 

7,738.397 

25,115.888 

4.301-039 
2:237.328 

20,046.268 

59,438.920 

171.415 
43.880 

5,834.930 

65,489.145 

21,823.970 
1,946.389 

65,489.145 

89,259.504 
89,609.980 

350.476 

Zo.hl der 

1 

Frauen 
Arbeiter und 

Kinder 
-- .. 

40 89 
28 137 
47 178 

121 295 
3 -
5 -

244 1 699 

509 1.404 

7.397 14.666 

870 2.300 
(unter b,'y) 

3.204 

11.980 

45 
6 

298 

12.329 

10.674 
244 

12.329 

23.247 

1 
9.409 

1 

27.779 

106 1 

1 

6 

1-566 

29.457 

i. 21-267 
1 699 

29.457 

51-423 

"J Von der Gesamtproduktion der vier Staatssalinen wurden 1,943.050 t zu Gewerbesalz und 13,583.682 t zu Viehsalz, im 
ganzen 36-4 7 °lo denaturiert und die übrige Menge als Speisesalz verkauft. Das angefallene Dungsalz beträgt 2!6.500 t im 
Werte von M 2893--. J2as in der k. k. Saline Hallein aus der auf bayerischem Gebiete gewonnenen Sole erzeugte Siedesalz 
zu 22.370 t ist in dieser Ubersicht nicht inbegriffen. - H) Hievon wurden 27.750 t als Gewerbesalz und 55.092 t als Viehsalz, 
im ganzen42·370fodenaturiert, die übrigelllengealsSpeisesalz verkauft_ - ia) Wert lt=M 42·92. - H) Wert lt=M58'89. 
- 1·') Wert 1 t = M 195·78. - 16) Wert 1 t = M 139·59. - 17

) Wert 1 t = Jf 108·05. - 18) Wert 1 t = M 113·84. - '") Jliit 
Ausschluß der nicht vorbehaltenen Mineralien. 

(Nach der vom Königl. Bayerischen Oberbergamt in München verfaßten Produktionsübersicht.) F. K. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.153. - Adolphe Jean Marie Thirot in Bourges 

(Cher, Frankreich) und Louis Auguste dit Nouguier in Verdun 
(Meuse, Frankreich). - Verfahren zur elektrolytischen 
Gewinnung von Zinn. - Der Gegenstand vorliegender Er
findung ist ein Verfahren zur Gewinnung von Zinn in Form 
von reinem Jlletall aus zinnhaltigen Schlämmen, welche sich 
bei der Elektrolyse der Erze absetzen, aus natürlichem Zinn
erz, das vorher einer mechanischen Aufbereitung, einer energischen 
oxydierenden Röstung und einer Auslangung unterworfen worden 
ist, sowie auch aus allen Produkten, die auf feuchtem oder 

trockenem Wege N atriumstannat liefern können, wie Zinn· 
krätze, Abfälle von der Verzinnung, altes Weißblech usw. 
Bei der Ausführung des vorliegenden Verfahrens wird: 1. die 
Bildung einer Lösung von Natriumstannat, 2. die Reinigung 
dieser Lösung und 3. die Elektrolyse vorgenommen. Wenn 
von Zinnhydroxyden ausgegangen wird, werden diese zur Her
stellung der Natriumstannatlösung bei Siedehitze mit einer 
10 bis 120Joigen Natronlauge in eisernen Gefäßen behandelt, 
wobei zu berücksichtigen ist, daß 1 l 120/0iger Natronlauge 
45 bis 50 g Zinn zu lösen vermag. Bei dem ersten Lösungs-
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Vorgang wird frische Xatr011lauge benutzt, für die späteren 
Operationen benutzt man die Flüssigkeit, welche bei der vor
hergehenden Elektrolyse entsteht, und welche noch eine gewisse 
Menge Natriumstannat, entsprechend etwa 10 g Zinn per Liter, 
enthält. Hiezu werden die nötigen Mengen des Ausgangs
materials hinzugesetzt, um die Flüssigkeit auf den oben an
!l'egebenen Normalgehalt an Xatriumstannat zu bringen. Es 
ist erforderlich, während des Lösungsvorganges, der ungefähr 
11

/ 2 Stunden bei Siedetcmperatur dauert, umzurühren. Die 
zweite Operation besteht in einer chemischen Reinigung der 
wie vorstehend beschrieben erhaltenen Stannatlösung. Diese 
Reinigung geschieht in der Wärme bei ungefähr 70° C in einem 
eisernen Gefäß, das mit Hilfe von Dampf oder in anderer 
Weise erwärmt wird. Wenn die Flüssigkeit die geniigende 
Temperatur erreicht hat, wird Natriumsulfid hinzugesetzt, 
welches die verunreinigenden l'lletalle, wie Kupfer und Blei 
ausfällt, die sonst bei der Elektrolyse ausgeschieden werden 
Wiirden. In der Praxis wird zur Reinigung eine hochkonzen
trierte Lösung von Natriumsulfid verwendet. Die Elektrolyse 
der gei·einigten Lösung wfrd in eise1"11en Trögen bei Benutzung 
von unlöslichen Anoden aus 1'7isen und Kathoden aus Blattzinn 
odei· auch aus 1Veißblech vorgenommen. In den Elektrolysier
gefäßen wird vorteilhaft eine 1'emperatur von l't1ca !JIJO C 
aufrecht erhalten. Die notu·eudige Spannung beträgt etwa 
2·4 Yolt und die St1·0111dichte kann 300 bis 400 Amp. p1·0 

Quadratmeter Katliodenflüclte, wobei n111" eine Flüche ge1·e1,h11et 
ist, erreichen. Die gesamten Bedingungen, die notwendig sind, 
um einen guten Niederschlag zu erhalten, sinil: 1. Die Tem
peratur des Elektrolyten muß so hoch als möglich, mindestens 
~uf 80° C gehalten werden. 2. Eine iibermäßige Stromdichte 
Ist zu vermeiden. 3. Der Elektrolyt muß dauernd einen hin
reichend hohen Gehalt an N atriumste.nnat enthalten. 4. Der 
Elektrolyt ist in ziemlich lebhaften Umlauf zu versetzen und 
5. sind unlösliche Anoden zu verwenden. Man kann nach dem 
vorliegenden Verfahren ein Zinn erhalten, das wenig·er als ein 
Tausendstel an Verunreinigungen enthält. Die Menge des 
erhaltenen Zinns pro Amperestunde kann in der Praxis 0·8 g 
erreichen, wenn die Stromdichte nicht zu groß ist. Das vor
liegende Verfahren bietet erhebliche Vorteile, weil man durch 
direkten Niederschlag auf den Kathoden reines Zinn in Form 
von gut haftendem und dicht zusammenhängendem Metall er
hält. Infolgedessen wird der Mehrverbrauch an elektrischer 
Kraft infolge der Benutzung unlöslicher Anoden und der 
vergleichsweise geringen Menge des niedergeschlagenen Zinns 
pro Amperestunde reichlich aufgewogen durch den Fortfall der 
sonst auf die Elektrolyse folgenden Operationen, die in Waschungen 
der schlammigen Niederschläge, im Zurnmmenschweißen des 
schlammigen Metalls unter der hydraulischen Presse und im 
Schmelzen bestehen. Beim Schmelzen entstehen infolge von 
Oxydation bei einem schlammigen Metall, selbst wenn es 
zusammengeschweißt ist, sehr erhebliche Materialverluste. 

Literatur. 
Feststehende und fahrbare Sattdampf· und Patent· 

lleißdampf·Lokomobilen der Firma R. Wolf, Magdeburg· 
Bockau. 

Die betriebstechnischen und wirtschaftlichen Vorteile des 
Lokomobilbetriebes haben dazu beigetragen, daß sich die 
Lokomobile einer außerordentlich großen Verbrejtung erfreut 
Und in den mannigfaltigsten Industriezweigerf Anwendung 
findet. Die Lokoruobile kommt jetzt auch bei solchen Betrieben 
z.~r Verwendung, wo die strengsten Anforderungen an Gleich
fo_rD?igkeit des Ganges der Maschine, an Sich~rheit und 
B~lhgkeit des Betriebes gestellt werden. Erforderlichen Falls 
Wird die Lokomobile in Größen ausgeführt, welche man vor 
Jahren als unmöglich bezeichnet hatte. 

Die bei der Lokomobile seit der Einführung der Verbund
wirkung, insbesondere aber seit der Einführung des Heiß
dampfes gemachten Fortschritte in Betreff der Ausnutzung 
~es Brennstoffes sind so gewaltig, daß die moderne Heißdampf-
0komobile unter den mit Dampf betriebenen Motoren die 

erste Stelle einnimmt. Die großen wirtschaftlichen Fortschritte 
wurden durch zahlreiche, oft wiederholte wissenschaftliche 
Untersuchungen, welche von berufenen Forschern durchgeführt 
wurden, außerordentlich gefördert. Die auf Versuchswegen 
erlangten neuen Erkenntnisse und gewonnenen Erfahrungen 
wurden von den den Lokomobilenbau betreibenden Firmen 
voll verwertet uml die Lokomobile durch unablässige Ver
besserungen zu ihrer heutigen Vollkommenheit gebracht. 

Unter diesen Firmen verdient die Firma R. Wolf, 
l'IIagdeburg-Buckau, deren schöner Katalog der Redaktion 
zugegangen ist, an erster Stelle genannt zu werden, sowohl 
aus dem Grunde, daß diese Firma ip Deutschland eine der 
ältesten ist und den weitaus höchsten Absatz ausweisen kann 
- im Jahre 1908 wurde in der Fabrik R. Wolf die zehn
tausendste Lokomobile, u. zw. als eine Heißdampflokomobile 
fertig gestellt - als auch deswegen, weil dieselbe in der 
ganzen Entwicklung des Lokomobilbaues immerwährend die 
leitende Stellung eingenommen hat. 

Nicht genug anzuerkennende Verdienste hat sich die 
Firma R. Wolf durch die Einführung ges Heißdampfes bei 
den Lokomobilen erworben. Fiir den Ubergang zu einem 
sicheren Heißdampfbetriebe war eine vollständige Umgestaltung 
der alten Sattdampflokomobile notwendig, wozu die Durch
führung zeitraubender vielseitiger Versuche nötig war. Zn 
letzterem Zwecke beniitzte R. Wolf eine eigens eingerichtete 
Heißdampfversuchsanlage mit einfach wirkenden Dampfzylindern. 
Auf Grund der hier durchgeführten umfassenden Versuche ge
lang es der Firma R. Wolf, bei ihrem zielbewußten Vorgehen 
bereits vor mehr als zehn Jahren den Heißdampfbetrieb bei 
ihren Lokomobilen einzuführen. Die Mittel, mit welchen hiebei 
R. \V olf dauernde Erfolge erreichte, sind iiberraschend einfach 
und haben sich in jeder Hinsicht vorziiglich bewährt. Was 
den Lokomobilkessel anbelangt, so wurde die Originalkonstruktion 
der Firma - Röhre!:lkessel mit ausziehbarem Röhrensystem -
beibehalten und der Uberhitzer in der Rauchkammer, unmittelbar 
hinter den Rauchröhren eingebaut. Derselbe ist aus natlosen 
schmiedeisernen Röhren spiralförmig gewunden und kann wie 
die Kesselrohre bequem und gründlich mittels einer Ausblase
vorrichtung von Ruß- und Flugasche gereinigt und im Bedarfs
falle nach Lösung zweier Verbindungen gemeinsam mit den 
Kesselröhren aus dem Kesselmantel herausgezogen werden. 

Bei Einzylinderlokomobilerr ist 1ler Maschinen
zylinder in der ursprünglich von R. Wolf eingeführten Weise 
in dem Dampfdom gelagert. Zur Dampfsteuerung dient der 
bei Heißdampfbetrieb allgemein sich bewährende Kolbenschieber 
mit Dichtungsringen; die Fiillung wird von einem Achsen
regule.tor aus eingestellt. 

Bei Heißdampf-Verbundlokomobilen, bei welchen 
in Hinsicht auf die Kräfteäußerung der Maschine auf den 
Kessel die Dampfzylinder gewöhnlich in Tandemanordnung 
ausgeführt werden, wird der Hochdruckzylinder im Rauchfange, 
der Niederdruckzylinder im Dampfraume des Kessels eingebaut, 
auf w:elche Weise eine ausgiebige Heizung der beiden Zylinder 
einfach und billig e~reicht wird. Bei Verbundlokomobilen 
mit zweimaliger Uberhitzung wird der aus dem Hochdruck
in den Niederdruckzylinder übertretende Dampf in einem 
Zwischenüberhitzer zum zweitenmale überhitzt. Derselbe be
steht aus einer größeren Anzahl kreisförmig gebogener schmied
eiserner Röhren, welche konzentrisch iiber dem Vorderteil des 
Hochdrucküberhitzers angeordnet sind. Zwischen beiden ist 
ein Blechzylinder eingebaut. Die aus den Rauchröhren aus
tretenden Gase umspülen zuvörderst den ersten Überhitzer 
und sind gezwungen, vor dem Eintritt in den Schornstein 
ihre Wärme an den Zwischeniiberhitzer abzugeben. Auch bei 
den Heißdampf· Verbundlokomobilen haben beide Dampfzylinder 
einfache Schiebersteuerungen, u. zw. der Hochdruckzylinder 
eine einfache Kolbenschiebersteuerung mit Inneneinströmung 
und Fiillungsänderung von einem Flachregler aus, der Nieder
druckzylinder eine Flachschiebersteuerung. 

Mit diesen einfachen Einrichtungen hat die Firme. 
R. Wolf bei ihren Heißdampf-Verbundlokomobilen derart 
hervorragende wirtschaftliche Erfolge erzielt, daß ihre Loko-
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JUobilen in wirtschaftlicher Hinsicht mit den besten ortsfesten 
Dampfmaschinen konkurrieren können. Die in besagter Richtung 
gemachten Fortschritte mögen durch folgende, ohne eine be
sondere Wahl zusammengestellte Versuchsangaben illustriert 
werden. 

Versuchsangaben ttber Lokomobilcn der Firma R. Wolf. 

1. Mit Einzyl. -Auspuff
maschinen: 

a) Sattdampflokomobile 
(1880) . . . . . 

b) Heißdampflokomobile 

(1904) . . ... { 

II. Mit Zweizyl.-Auspuff
maschinen: 

III. 

a) Sattdampflokomobile 
(1902) . . . . . 

b) Heißdampfiokomobile 
(1903) . . . . . 

Mit ZweizyJ..Kon-
den s. · Maschinen: 

a) Sattdampflokomobile 
(1883) 

b) Heißdampflokomobile 
mit einmal. Über-
hitzung (1901) 
mit zweimal. Über-

hitzung (1904) ·{ 
l'. 

.:: 

10 

16•4 
23·9 

6 125 14·6 2·08 

12 204 8·65 1·00 
12 201 8·20 0·96 

92·1 10 109·8 9·39 1'00 

79·4 12 180·5 7·50 0·807 

48·9. 5-5 88 8·76 1•33 

108·5 12 170·9 5·3 0·62 

42•0 12 219·3 4•95 0·60 
53·5 12 219·21 4·67 0·56 

Nach einem Vorberichte des Professors Gutermut über 
die in der jüngsten Zeit vorgenommenen Versuche an einer 
„Heißdampf-Verbundlokomobile" mit Kondensation und zwei
maliger Überhitzung wurde gefunden: 
Damvftemperatur vor dem Hochdruckzylinder . 329° C; 
Temperaturerhöhung im Aufnehmer . 59° " 
indizierte Leistung der Lokomobile . 110·7 PSi ; 
effektive " „ " . 104'8 PSc; 
mechanischer Wirkungsgrad . . . 0·946; 
Dampfverbrauch für PSc und Stunde 3·95 kg; 
Kohlenverbrauch „ " " " 0·474 ". 

Ein so günstiges Resultat - Kohlenverbra~ch . für 
effektive Pferdekraft und Stunde unter 1/ 2 kg bei emer 
100 pferdigen Dampfmaschine - wurde bei ortsfesten 
Maschinen selbst unter Anwendung der raffiniertesten Mittel 
noch nicht erreicht. Dieser überraschend günstige Erfolg ist 
hauptsächlich durch die bei der Lokomobile zur Geltung 
kommenden günstigeren thermischen Verhältnisse, gleichzeitig 
aber auch durch die richtige Wahl der hiebei zur Anwendung 
kommenden Mittel zu erklären. 

Von der Solidität der Wolfsehen Konstruktionen liefert 
ein beredtes Zeugnis die im Münchner Museum aufgestellte 
erste Wo 1 fsche fahrbare Lokomobile aus dem Jahre 1862, 
welche 40 Jahre im Betriebe sich befand. 

Die einzelnen Typen der Wo 1 fschen Lokomobilen sind 
in dem genannten Kataloge (Nr. 1000) auf 16 Tafeln abgebildet. 
Der Text des Kataloges bringt die :Beschreibung der haupt
sächlichsten Lokomobilteile und einzelner Lokomobiltypen, 
ferner Hauptangaben über die gebräuchlichen Modelle einzelner 

Tyven, zahlreiche Auszüge aus amtlichen Prüfung6berichten 
und so weiter. 

Beachtenswert ist die auf Tafel 13 abgebildete „Pate~t
Heißdampf-Verbundlokomobile mit Plattform", welch letztere 
zum Aufmontieren einer Dynamomaschine 01ler einer Arbeits
maschine (Pumpe, Ventilator oder dgl.) dient. Zur bequemen 
Bedienung sind an den beiden Längsseiten der Lokomobile 
Laufbühnen angebracht. Der Zusammenbau der Arbeitsmaschine 
mit der Lokomobile hat den Vorteil, daß man die ganze 
notwendige Maschinerie betriebsfertig zum Gebrauchsorte über· 
führen kann und sofort mit dem Betriebe beginnen kann. 

Tafel 10 zeigt eine als "Patent-Heißdampf-Doppeltandem· 
Lokomobile" bezeichnete Lok9.mobile mit dreimaliger Ex
pansion und dreimaliger Uberhitzung. Die Lokomobile 
ist auf Tragfüßen aufgestellt und nimmt im Grundrisse eine 
Fläche von 8·34 m X 4·4 m ein. Diese Lokomobile wurde im 
Jahre 1906 vom Magdeburger Verein fiir Dampfkessel
betrieb untersucht, wobei gefunden wurde: 
Gebremste Leistung. . . . . . . . . . . 415·5 PSc; 
Dampfverbrauch für PSe und Stunde 4·1 kg; 
Kohlenverbrauch „ " „ „ . . . . 0·504 „ . 

Imposant ist auch die auf der beigegebenen letzten Tafel 
vorgeführte „Patent-Heißdampf-Verbundlokomobile" mit einer 
Leistung von 250 bis 385 PS, welche an die Societe de 
l'Usine a Cuivre et a Tubes, ci-devant E.Rosenkranz, 
St. Petersburg geliefert wurde. Nach dem gleichen Modell 
wurde eine weitere Lokomobile mit 300 bis 440 PS Leistung 
nachbestellt. 

Gemäß der letzten Nachrichten der Fabrik wurden jetzt 
feststehende und fahrbare „Patent-Heißdampf-Lokomobilen" 
Originalbauart Wolf, mit ein- und zweimaliger Überhitzung 
von 10 bis 600 PS gebaut. K. 

Die Herstellung der Bohrlöcher ftlr die Sprengarbeit 
durch Hand. Von Dipl. Bergingenieur Otto P ii tz. 20 Seiten, 
mit einer Tafel. Heft 36 der Sammlung Berg- und Hütten· 
männischer Abhandlungen. Druck und Verlag von Gebrüder 
R li h m, Kattowitz (0.-S.) 1909. 

Au~gehend von einer kurzen Besprechung der berg· 
männischen Gewinnungsarbeiten werden die zur Herstellung 
der Bohrlöcher durch Handarbeit dienenden Gezii.he beschrieben 
und durch Zeichnungen veranschaulicht. Daran schließt sieb 
eine Erklärung der Arbeitsweisen, und zwar des Stoß- oder 
Wurfbohrens, des drehenden und schlagenden Bohrens. Den 
Schluß bilden Angaben über die Leistungen beim Handbohren. 

H. S. 

Bergbau und Bergmannsleben in Schlesien. Ein 
Lesebuch für Bergleute und Bergmannsfreunde von Dr. Paul 
Drechsler, Direktor des Gymnasiums in Zaborze. Verlag 
von Gebrüder Böhm in Kattowitz 0.-S. Elegant kartoniert 
Preis M 3·-. 

Der bekannte Verfasser bietet in dem vorliegenden neuen 
Buche allen, die aus Beruf oder Neigung für bergmä11nisches 
Leben und Schaffen Teilnahme haben, als Lesestoff, was er 
aus eigener Erfahrung und aus eir..schlägigen Werken zu
sammengetragen hat. In anziehender Form schildert er die 
Entwicklung des Bergbaues von den friihesten Anfängen in 
Europa, Deutschland und in Schlesien bis zur Gegenwart. 
bespricht dann die Stellung des Bergmanns im Altertum und 
in ?er Neuzeit, die Entwicklung des Bergrechtes, die ve!· 
schhedenen Klassen der Bergleute und ihre Beschäftigung, die 
Bergmannskleidung, die Arbeit der Knappen unter und über 
Tage, die Lohnverhältnisse, das häusliche Leben, den Berg· 
mannsgruß "Glück auf", bergmännische Festlichkeiten, den 
Bergmannsglauben und die Bergmannslieder, von denen charak· 
teristische Proben mitgeteilt werden. Zum Schlusse behandelt 
der Verfasser die Bergmannssprache und gibt ein alphabetisch~s 
Verzeichnis der Bergwörter und eine treffliche Erklärung. Ein 
Orts- und Personenverzeichnis schließt das Ganze ab. 

Das Büchlein, das geschmackvoll ausgestattet ist, wird 
allen, die sieb für Bergbau und Bergmannsleben interessieren, 
eine willkommene Gabe sein. Die Red. 
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Vereins-Mitteilungen. 

Berg- und hüttenmännischer Verein in llähr.-Ostrau. 
Protokoll der am 6. Juni 1909 stattgefundenen Plenar· 

Yersammlnng. 

Vorsitzender: In Verhinderung des Obmannes, 
k. k. Bergrates und Zentraldirektors Dr. August Fil
l u n ge r, der Vereinsschriftführer Berginspektor Josef 
Popper. 

Tagesordnung: 1. Nachruf für das verstorbene 
Vereinsmitglied Herrn Oberingenieur Ernst Lippansky. 
2. Behandlung des Einlaufes. ;). Vortrag des Herrn Berg
inspektors Josef Hybner: „Über vergleichende Versuche 
an modernen Kolben- und Turbokompressoren." 4. Freie 
Anträge. 

Ad 1. Der Vorsitzende, Herr Berginspektor Popper, 
eröffnete die Versammlung, begrüßte die erschienenen 
Mitglieder und Gäste und übermittelte der Versammlung 
die traurige Kunde vom Ableben des langjährigen Mit
gliedes Herrn Oberingenieur Ernst Lippansky. Er 
widmete dem Verblichenen einen warmen Nachruf, indem 
er kurz gefaßt folgendes ausführte: Geboren am 8. Oktober 
1872 in Altendorf (Mähren), absolvierte Lippansky 
die Landesoberrealschule in Mähr.-Ostrau und die Berg
akademie in Leoben und PHbram. Im Jahre 1893/94 
diente er als Einjährig-Freiwilliger. Bei den Witkowitzer 
Steinkohlengruben erfolgte sein Dienstantritt am 1. Jänner 
1895 als Betriebsassistent am Karolinenschachte in 
Mähr.-Ostrau, von wo er am 1. Jänner 1901 als Betriebs
leiter zum Theresienschachte in Poln.-Ostrau transferiert 
wurde. Im Jahre 1905 unternahm er im Auftrage der 
Direktion eine Instruktionsreise nach England. Der Verein 
verliert in dem leider so früh Verschiedenen ein lang
jähriges und treues Mitglied. Der Verstorbene galt in 
Berufskreisen trotz seines jugendlichen Alters als ein 
tüchtiger Fachmann und erfreute sich sowohl bei seinen 
Fachgenossen als auch bei seinen Untergebenen auf
richtiger Beliebtheit, welcher Umstand auch für ein 
dauerndes gutes Andenken in den weitesten Kreisen sichere 
Gewähr bietet. Der Vorsitzende schloß seine Rede mit 
der Aufforderung, die Versammlung möge das Andenken 
des Dahingeschiedenen durch Erheben von den Sitzen 
ehren. Nachdem dies geschehen und im Protokolle fest
gesetzt wurde, schritt man 

ad 2 zur Verlesung des '·om Ausschusse dn· Plenar
Versammlung überwiesenen Einlaufes. Die Geologische Ge
sellschaft in Wien fordert auf zum Mitgliedsbeitritte. Der 
Vorsitzende berichtet, daß der Verein als solcher bereits 
beigetreten sei und stellt Interessenten die dem Vereine 
übermittelten Satzungen der Geologischen Gesellschaft zur 
Verfügung. - Das k. k. Eisenbahnministerium in "\Vien 
sendet Dekrete usw. für das Mitglied des Staatseisen
bahnrates Herrn Dr. Julius Eisner und für dessen Ersatz
mann Herrn Berginspektor Alois Czerruak. Wird zur 
Kenntnis genommen und an obgenannte Herren weiter
geleitet werden. 

Ad 3. Hierauf erteilt der Vorsitzende das Wort 
Herrn Berginspektor Josef Hy b n er zum Vortrage: „ Über 
vergleichende Versuche an modernen Kolben
und Turbokompressoren." 

In kurzen Zügen wurde zuerst die Entwicklung der 
Luftkompressoren von den nassen Kolbenkompressoren, 
iiber die Kompressoren mit Einspritzung zu den trockenen 
Kompressoren mit Zwischenkühlern und den Turbo
kompressoren besprochen. 

In der letzten Zeit wurden bei den Witkowitzer 
Steinkohlengruben Versuche an einem 4000 mg pro 
Stunde dreistufigen Kolbenkompressor, System Meyer 
in Mülheim, für 7 at Überdruck, welcher von einer 
Frischdampfmaschine von zirka 450 PS mit Oberflächen
kondensation angetrieben wird, und an einem Turbokompressor 
für 4000 m3 pro Stunde, System Rateau, ausgeführt 
von den Skodawerken in Pilsen, für 6 at Überdruck, 
welcher von zwei Abdampfturbinen mit zusammen 450 PS 
angetrieben wird, gemacht. Zuru Betriebe der Maschine 
wird der Abdampf der Fördermaschine von zirka 3900 l..·g 
Dampf pro Stunde und derjenige des Ventilators von 
zirka 800 kg Dampf pro Stunde verwendet. Später bei 
größerem Luftbedarfe sollen noch die alten Kolben
kompressoren zusammen zirka 3000 !.:g Dampf pro Stunde 
abgeben. 

Der Turbokompressor ist an eine Oberflächen
kondensation angeschlossen. 

Um einen Vergleich der beiden Maschinen machen 
zu können, wurde die gelieferte Luftmenge bei beiden 
Kompressoren durch die sogenannte Düsenmessung er
mittelt. Diese Messung besteht darin, daß die Luft aus 
dem Sammelbehälter mittels einer Ausblasedüse und Re
gulierventil ins Freie ausgeblasen wird. Aus dem Quotienten 
der Drücke vor und hinter der Düse und dem Querschnitt 
der Düse kann die pro Zeiteinheit ausströmende Luft
menge nach bekannten Formeln berechnet werden. 

Die verbrauchte Dampfmenge wurde in beiden Fällen 
durch Messung des Kondensates bestimmt. 

Die Versuche ergaben: 

-.-.:==--=-:::------=-------=-~:-:--:::--=·_ 

Angesaugte Luftmenge in 
Kubikmeter pro Stunde 

Kompressionsdruck in 
Kilogramm-Quadrat
zentimeter, absolut . 

Erforderliche Leistung bei 
isothermischer Kompres
sion in Pferdestärken 

Dampfdruck vor der Ma
schine in Kilogra.mm
Quadratzentimeter, ab
solut . . . · · · 

Kolben
kompressor 

3850 

8·139 

300 

Turbokorn prcssor 

4050 

7 

292·5 

1·05 
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Dampfzustand 
Dampfverbrauch in Kilo

gramm pro Stunde . . 
Dampf'ferbrauch in Kilo

gramm 1iro Pferdestärke 
isothermisch und Stunde 

Kolben- !, Turbokompressor 
kompressor 

t~o~ken, gesätti~if~ucht, X= 0·9975 

3155 6500 

10·52 22·2 

Die Dampfverbrauchsziffern können nicht ohneweiters 
verglichen werden, da der verfügbare Wärmeinhalt des 
Frischdampfes größer ist als derjenige des Abdampfes. 

Auf Grund der Entropiediagramme umgerechnet, 
würde eine Frischdampfturbine und ein Turbokompressor 
pro Pferdestärke isothermisch und Stunde zirka 10·4 kg 
Dampf benötigen. Der Dampfverbrauch beider 11Iaschinen 
ist somit vollkommen gleich. 

Ein Vergleich der Wirkungsgrade des Kolben- und 
Turbokompressors ergibt ebenfalls, daß diese Maschinen 
den gleichen Wirkungsgrad von zirka 65'8 ° /11 haben. 

Die Versuche haben somit die vollkommene Gleich
wertigkeit eines modernen, dreistufigen Kolbenkompressors 
und eines Turbokompressors ergeben, sowohl mit Rücksicht 
auf den Dampfverbrauch als auch auf den \Virkungsgrad 
der Kompressoren. 

Nach Beendigung des Vortrages dankte der Vor
sitzende Herrn Berginspektor H y b n er fiir seine wissens
werten Ausführungen, wrlchen auch seitens der Ver
sammelten reichlicher Beifall gezollt wurde, und schloß, 
nachdem 

ad 4 keine freien Anträge vorlagen und sich niemand 
mehr zu Worte meldete, die Versammlung. 

Dz. Schriftführer: Dz. Obmann: 
Josef Popper m. p. Dr. Flllunger m. p. 

Notizen. 
Die millionste Wolfsch_e Benzinsicherheitslampe. 

Am 2. September d. J. wurde in der Fabrik der Firma 
Friemann & Wolf, G. m. b. H. in Zwickau i./S., die millionste 

Wolf sche Benzinsicherheitslampe fertiggestellt. Die Wolf
schen Grubenlampen haben in allen Ländern der Welt ihre 
Verbreitung gefunden. Durch das schwere Grubenungliick in 
Courrieres wurde die Wolfsehe Benzinsicherheitslampe sowohl 
in Frankreich als auch in Belgien obligatorisch eingeführt. 
Außer in diesen beiden Ländern un!l Deutschland befinden sich 
die Wolfsehen Sicherheitslampen aber auch noch in Österreich
Ungarn, den Balkanstaaten, Spanien, Italien, England, Rußland, 
Amerika, Australien, Afrika sowie Japan und China zu vielen 
Tausenden in Gebrauch. Außer der Zwickauer Stammfabrik 
besitzt die Firma noch sieben eigene Fabrikationsfilialen und 
Geschäfte, welche in Duisburg, Dortmund, Waldenburg i. Schi., 
Karlsbad, Loncin (Belgien), Jeumont (Frankreich) und Leeds 
(England) gelegen sind, und zurzeit werden insgesamt über 
1000 Leute beschäftigt. Von den Wolfsehen Benzinsicherheits
lampen sind eigentlich schon weit über eine l\Iillion in 
Gebrauch, denn eine sehr große Anzahl von Lampen anderer 
Systeme ist seitens der Fabrik nuf das Wolfsehe System um
geändert worden. Ebenso wurden auch seitens der Firma viele 
'l'ausende von Benzinsicherheitslampen in der spgenannten 
Stahlkonstruktion geliefert, die sämtlich nicht fortlaufend 
numeriert und nicht mitgezlihlt sind. Aber nicht allein die 
Wolf sehen Benzinsicherheitslampen haben in allen Bergrevieren 
der Welt eine so gute Aufnahme gefunden, sondern auch die 
gleichfalls von der Firma gefertigten Wo 1 fschen Acetylen
grubenlampen, welche erst vor zirka zwei Jahren auf den 
l\Iarkt gebracht worden sind, finden ständig eine größere und 
weitere Verbreitung, so daß auch von diesen Lampen bereits 
über 140.000 Stück in Gebrauch sind. Die Red. 

Koksöfen in Gary. Die Koppersöfen, welche auf 
dem J olietwerke der Illinois Steel Company in Betrieb stehen, 
haben sich so gut bewährt, daß ~ie U. S. Steel-Corporation 
sich entschlossen hat, dieselben Ofen, mit einigen kleinen 
Verbesserungen, auch auf ihrer neuen Riesenanlage in Gary 
zur Ausführung zu bringen. Sie hat deshalb mit der Firma 
H. Koppers in Joliet einen Vertrag auf 5.~0 Koksöfen 
abgeschlossen. Diese sollen in 8 Batterien zu 70 Ofen errichtet 
werden. Jeder einzelne Ofen soll 37 Fuß lang, 9 Fuß lU~/ 1 
Zoll hoch und 17 bzw. 21 Zoll weit werden und 13 t Kohlen 
fassen, so daß sich ein täglicher Kohlenverbrau~.h von 8000 t 
und eine Tageserzeugung von 6500 t Koks ergeben würde; 
dabei würden 50 l\Iillionen Kubikfuß Gas verfügbar werden, 
was einem Heizwert von mehr als 1000 t guter Kohle gleich
kommt. Das tägliche Ausbringen an Ammoniumsulfat wird 
zu 80 t angegeben. Die erste Koksofenbatterie soll bereits 
am 1. Juli nächsten Jahres in Betrieb kommen. Die ganze Riesen
koksanlage soll in etwa zwei Jahren fertig gestellt sein. 
(Iron Trade Review 1909, Bd. 44, S. 1154. durch „Chem.-
Ztg". 1909.) . . 

Metallnotierungen in London am24. September 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 25. September 1909.) 
Preise per englische Tonne 8. 1016 kg. 

Metalle Marke 

Kupfer 

" 
" " Zinn 

Blei 

" Zink 
A.ntimon 
Quecksilber 

Tough cake . . 
Best selected . . 
Elektrolyt. . . 
Standard (Kassa). 
Straits (Ka8sa) . . . 
Spanish or soft foreign 
English pig, common . . 
Silesian, ordinary brands 
Antimony (Regulus) . . . . . 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

„~ 

"'" "= Oo 
"Cl() 

""' o·-
~O 

2112 
2'/2 

netto 
netto 
netto 
2'/2 
3'/2 

netto 
3'/2 
3 

1 

61 15 
61 15 
62 10 
59 2 

139 0 
12 13 
12 17 
23 1 
28 0 
8 7 

ol 62 15 ol 
81 

62 15 0 
63 0 0 
59 5 0 61 

gl 139 5 0 
12 15 0 
13 0 0 

~I 23 3 9 
30 0 0 

61 8 7 0 
11 

~ 
0 
~ ...... ..., „ 
= bD 
= .q 

Letzter 
llonats

Durchschn. 

62'125 
62·625 
63·0625 
59·3125 

135•740625 
12·5546875 
12·734375 
22'046875 
29·3125 
*)8•25 

w. Ti'. 
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Neuere französische und englische Rettungsapparate. 
Von Ingenieur Gustal' Ryba, k. k. Bergverwalter in Brüx. 

J In Frankreich und England sind in den letzten 1. Der Rettungsapparat von Dr. 
fahren einige neue Rettungsapparate erschienen, die im M. 1907 und 1908. 
olgenden zur Vorführung gelangen sollen. 

M. J. Tissot, 

Es sind dies: 

1. Der Rettungsapparat von Dr. M. J. Tissot, 
"

0m Museum d'histoire naturelle in Paris, Rue Cuvier Nr. 7, 

d" 2. der Rettungsapparat System „ Weg" von Berg
~rektor William Edward Garforth in Snydale Hall, 

ormanton, Yorkshire, 

S . 3. der Rettungsapparat System „ Fleuß" der Firma 
B l~be, Gorman & Co. Ltd. in London, Westminster 

ridge Road und , 
" 4. Der Rettungsapparat System „ Mandet-Vanginot" 

on Jacques Mandet in Paris, Rue de !'Eremitage Nr. 6, 
erzeugt. 

.A.t Bei den ersten drei Apparatsystemen wird die 
l{ ~ungsluft nach ihrer Befreiung von der mitgeführten 
l{ 

0 ilensäure und dem anhaftenden Wasserdampf -
b ~generation - zur ·wiedereinatmung benützt, während 
peu~ Apparat Vanginots die Atmungsluft direkt ins 
z:eie entweicht. Die ersten drei Systeme gehören somit 
.l\p den Regeneratiousapparaten, während der letzte 

Parat in die Gruppe der Reservoirapparate rangiert. 

ga,sf„ Di? ersten drei Apparat-Systeme benützen gepreßten 
Luft~rnugen Sauerstoff, das letzte SJ'Stem komprimierte 

(Fig. 1 bis 10.) 

Der ganze Apparat hier am Rücken angeordnet 
(Fig. 1), so daß die Brust des Apparatträgers voll
kommen frei bleibt. Hiedurch wird ein rasches Be
fahren niederer Grubenräume ermöglicht, da hier, bei 
der unvermeidlichen gebückten Körperstellung ein An
stoßen von Konstruktionsteilen an den Oberschenkeln 
nicht erfolgt. Zu unterst liegt der Sauerstoffbehälter 
(Fig. 5, 6, 7), sodann kommt der Regenerator und zu 
oberst der Atmungssack A. All diese Teile sind an 
einem Gestelle B befestigt, das gleichzeitig einen Schutz
mantel für den Atmungssack besitzt und mittels zweier 
Tragriemen tornisterartig getragen wird, um hiedurch 
weniger Ermüdung zu verursachen. Dieser Tornister 
ist bei dem Modelle 1908 (Fig. 9) nach oben hin zulaufend, 
im Gegensatze zum Modelle 1907 in Fig. 1, 5. 

Der Apparat benützt nur eine Sauerstofflasche 
(Fig. 6), die 300 bis 350 l verdichteten Sauerstoff zu 
fassen vermag und ein eigenes Absperrventil besitzt. Auf 
das Flaschenventil folgt ein Reduzierventil und es besteht 
hier gegenüber den Apparaten des Drägerwerkes und der 
Westfalia der Unterschied, daß dem Sauerstoffbehälter 
nicht gleichmäßig während zweier Stunden zwei Liter 
Sauerstoff für jede Minute entnommen werden, ganz 
gleichgültig, oh für diese Sauerstoffmenge ein tatsächlicher 
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Bedarf vorliegt oder nicht, sondern, daß dem Apparat
träger normal immer nur ein Liter Sauerstoff pro Minute 
zusti·ömt, der Mann aber stets in der Lage ist, durch 
Einstellen des Reduzierventiles diese Zufiußmenge nach 
Bedarf auf 11/ 2 , 2 oder gar 21/ 2 l zu erhöhen, wodurch 
eine bessere Ausnützung des Sauerstoffes und in weiterer 
Folge eine längere Beniitzungsdauer angestrebt wird. 

miteinander kommunizieren. Durch drei Öffnungen in 

werden 1600 cma gesättigte Lauge - durch Auflösen 
von 1750 g KOH erhalten - eingefüllt und diese 
Üffnungen sodann wieder verschraubt. 

Die Höhe der Rohrstntzen L, 0 ist derart bemessen, 
daß dieselben im Vereine mit den diesen Stutzen (L, 0) 
aufgesetzten Schutzringen U das Überfließen der Lauge 
aus der einen Abteilung in die andere verhindern. Die 
oberste Kammer 2 hat einen Stutzen H angesetzt, 
an den der Atmungsschlauch (H', H 1

, H"') anschließt. 
Die unterste, am größten dimensionierte Kammer 4 steht 
durch das Rohr T mit dem Atmnngssacke A in Verbindung, 
von dem bei V der Einatmungsschlauch abzweigt (Fig. 6). 
Es sind hier nun Einrichtungen getroffen, um ein Entleeren 
der Lange durch den Stutzen Hin den Ansatmungsschlanch 
sowie durch das Rohr T in den Atmungssack A zu ver
hindern. Zu diesem Behufe ist in der obersten Kammer 2 
noch eine bei J durchlochte Verschlußwand D eingefügt 
und weiters in der untersten Kammer 4, vor der Ein
mündungsstelle des Rohres T, eine Lamelle R vorgesehen. 
Die Lage der Öffnung J und der Röhren H, L, 0, T ist so 
gewählt (Fig. 'i), daß sich der Ma.ün bewegen, ja nieder
legen kann, ohne daß die Gefahr einer Entleerung der 
Lauge aus der einen Kammer in die andere besteht. 
Um bei einer N eignug des Regenerators eine V erringernng 
der Absorptionsoberfläche zu verhindern, sind noch 
Spezialkonstruktionen K, N, Q an den unteren Enden 
der Verbindungsstutzen J, L, P eingebaut (Fig. 6). 

An der Oberseite des Regeneratorbehälters ist ein 
Sicher hei tsa b blaseven til (Fig. 7,8) vorgesehen, welches 
durch den Atmungssack A selbst aktiviert wird. Der 

Durch die Anordnung des Regenerators am Rücken 
soll das Eindringen von Lauge in den Mund des Apparat
trägers verhindert werden. Um die Lauge voll und 
ganz zur Bindung der CO~ auszunützen, wird die Atmungs
luft zwangläufig durch die Laugenfiüssigkeit geführt. 
Der Regenerator ist ein metallisches Reservoir, dessen 
Zwischenwände D, E, F (Fig. 5, 6) denselben in 
drei Kammern 2, 3 uud 4 teilen, die zur Aufnahme der 
Kalilauge bestimmt sind und durch die Rohrstutzen L, 0 

R 

Beh!tlter des Regenerators trägt au seiner Oberseite 
ein vertikales Röhrchen Y (Fig. 8). Die freie Mündung 
dieses Röhrchens Y wird normal durch eine Metall· 

Fig5 

' ' B 
A" 

' 
r ,, 

A" 

A 

lamelle A abgeschlossen, welche auf der Fläche E gleitet, 
die mit ihren aufgebogenen Rändern B eine Führung 
für die Lamelle A bildet. An diese Lamelle A schließt 
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eine Spindel x an, welche ein die Ränder B verbindendes 
Quersttick D durchsetzt und mit einer zweiten Lamelle A' 
in Verbindung steht. Diese Lamelle A' ist an dem 
oberen Teile des Gestelles B beweglich befestigt (Fig. 7). 
Eine auf die Spindel .r aufgeschobene Spiralfeder F hält 
die Lamelle A iu einer derartigen Stellung fest, daß 
die Mündung des Röhrchens Y durch dieselbe abgeschlossen 
bleibt. Diese soeben beschriebene Ventilkonstruktion 
wird durch die Wand des Atmungssackes A in Tätigkeit 
g·esetzt, indem dieselbe sobald dr.r Druck des Sackinhaltes 

Fig. 9. 

2 bis ij 111111 Wassersäule eneicht hat, auf die Lamelle A' 
drückt, wodurch die Spindel x samt der Lamelle A an
gezogen und in weiterer Folge die Öffnung des Rohres Y 
freigegeben wird, so daß eine gewisse Menge des Gases 
aus dem Regenerator austreten kann, wodurch sofort 
eine Spannungsabnahme in dem ganzen Apparatsysteme 
eintreten muß. Sobald sich der Druck im Apparatsystem, 
80Illit auch im Atmnngssacke ermäßigt hat, kommt die 
Spannkraft der Feder F zur \Yirkung und verschließt 
durch die Lamelle A die Üffnung des Röhrchens Y. Die 

Oberfläche des Atmungssackes von 800 cm2 garantiert 
eine sichere Aktivierung des Sicherheitsabblaseventiles. 

Der Apparat von Dr. M. J. Tissot benützt reine 
Nasenatmung bei gleichzeitigem Abschlusse des Mundes. 
Es sind hier zwei Nasenstücke K aus Gummi vorgesehen, 
welche in die Nasenlöcher eingeführt werden, und durch 
ihre Glockenform abdichten sollen (Fig. 2, 4). Diese 
Nasenstücke K sind auf zwei Stutzen eines Rohres V 
aufgeschoben, welches mittels Riemens und einer Scheitel
kappe fixiert wird (Fig. 1 ). Die ·Trennung der Ein-

Fig. 10. 

und Ausatmungsluft erfolgt durch zwei Ventile E, 
D (Fig. 2, 3), welche in dem Rohr V eingebaut sind. 
Hinter dem Ausatmungsventil besitzt das Rohr V einen 
vertikal herabgehenden Stutzen mit einem Hahn M, um 
eine fallweise Entleerung iies daselbst sich ansammelnden 
Speichels zu ermöglichen. Bei der Konstruktion der 
Atmungsventile ist angestrebt, beim Naßwerden der
selben eine Klemmung auszuschließen. Das Ausatwungs
ende des Rohres V ist durch den Ausatmuugsschlauch H"' 
mit dem Stutzen H des Regenerators und das Einatmungs
ende durch den Einatmun,,,"'l!schlauch V' mit dem Atmungs-
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sacke A verbunden. Vor der Einmündungsstelle dieses 
Einatmungsschlauches V' in den Atmungssack A zweigt 
ein Schlauch v' ab, der zum Reduzierventil führt. 

Eine Zirkulationsdüse und somit auch die automatische 
Zirkulation der Atmungsluft geht diesem Apparate ab. 

Angaben über Gewicht und Kosten des Apparates 
können nicht gemacht werden. 

Der Apparat beniitzt flüssige Kalilauge zur 
Absorption der CO, und des \Vasserdampfes. Dr. Tissot 
verspricht sich hievon eine bessere Entfernung der 
Kohlensäure, während in Fachkreisen diesbezüglich gerade 
die entgegengesetzte Ansicht herrscht und die neueren 
Regenerationsapparate - Dräger, Westfalia, Weg, Fleuß 
usw. - durchwegs auch nur feste Absorptionsmittel 
benützen. 

Dr. Tissot garantiert wegen der ökonomischeren 
Ausnützung des Sauerstoffes sowie wegen der besseren 
Wirksamkeit des Kohlensäureabsorptionsmittels, bei 300 l 
Sa 11erstoff UI!d bei Verwendung von 1600 cm 8 einer ge
sättigten Lösung, enthaltend 1750 g KOH, eine Benützungs
dauer des Apparates von 4 bis 5 Stunden bei gleichzeitiger 
normaler Marschleistung von 5 km pro Stunde oder eine 
21/ 2 stündige Apparatbenützung bei ununterbrochener 
anstrengender Arbeitsleistung. 

Die Fig. 1 bis 8 beziehen sich auf die Type 1907 
und die Fig. 9, 10 auf die Type 1908. 

Die Wirkungsweise dieses Apparates ist die 
folgende: Der Sauerstoff gelangt aus der Vorratsflasche 
zum Reduzierventil, wo er in seiner Spannung 
derart herabgesetzt wird, daß die Ausflußmenge nach 
Bedarf 1, 11/ 2 , 2 oder 21/ 2 Minutenliter beträgt. Dieser 
reine Sauerstoff gelangt durch den Schlauch v in den 
Einatmungsschlauch V', aus dem er beim Einatmen durch 
das sich hiebei öffnende Einatmungsventil E (bei den 
Nasenlöchern) eingeatmet wird. Beim Ausatmen schließt 
sich das Einatmungsventil E und die Ausatmungsluft 
gelangt (aus den Nasenlöchern) durch das sich öffnende 
Atmungsventil D in den Ausatmungssch1auch H111

, passiert 
sodann den Regenerator, aus dem sie nach ihrer Befreiung 
von der anhaftenden COg in den Atmungssack A gelangt 
und beim Einatmen gleichzeitig mit dem in den Ein
atmungsschlauch V' einmündenden frischen Sauerstoff 
eingeatmet wird. Nach Angabe der Zeitschrift „Comptes 
rendus mensuels de la Societe de !'Industrie Minerale" 
vom Februar 1908 wurde bei den Übungen in Lens 
(Frankreich) eine maximale Benützungsdauer von 3 Stunden 
29 Minuten erzielt. (Fortsetzung folgt.) 

Das Silicocalcium und seine Anwendbarkeit im Eisenhüttenwesen. 
Von Ed. Donath und A. Lissner. 

(Schluß von S. 6U.) 

II. Eigenschaften. 18) 

Es geht aus dem bisher Gesagten hervor, daß je 
nach der geübten Darstellungsweise unterschiedliche 
Legierungen des Siliciums mit Calcium entstehen werden. 
Darin liegt auch zum Teil der Grund, weshalb sich bei 
der Beschreibung der Eigenschaften von Calciumsilicid 
(somit streng genommen von Calciumsiliciden, Silicocalcium) 
in der Lituratur mancherlei Widersprüche finden. 
Freilich sind seine Eigenschaften auch noch nicht ge
nügend studiert worden. Da für unsere Zwecke das im 
Großbetrieb erzeugte Silicocalcium von besonderem Interesse 
ist, wollen wir auch hauptsächlich dessen Eigenschaften 
beschreiben, soweit wir unsere eigenen Beobachtungen 
mit den Angaben in der Literatur in Einklang bringen 
können. 

Das Silicocalcium hat mit seiner bleigrauen 
Farbe und dem Silberglanze auf den hexagonalen 
Flächen seiner großblätterigen Kristalle ganz das Aus
sehen eines Metalls und ähnelt einigermaßen dem Alu
miniumsilicid und dem metallischen Silicium.. Auffallend 
ist sein unangenehmer Geruch, der deutlich an den 
des gasförmigen Phosphorwasserstoffes erinnert. Da von 
einigen Seiten 19) PHa als wirksamer Bestandteil in 

•~)Vergleiche Fr. Wöhler, Bradley, Moissan und 
Dilthey a.. a.. 0. 

1e) Cronquist, Board of Trade Joum. 1007, 359; 
Chem. Ztg. Repert Sl (1907), 590. 

den giftigen gasförmigen Emanationen des Ferrosiliciums 
nachgewiesen worden war, dürfte auch wahrscheinlich 
im Calciumsilicium dieses Gas Ursache des Geruches sein, 
worauf hiernit besonders aufmerksam gemacht sein möge. 

Das Silicocalcium ist spezifisch leichter als Aluminium, 
aber schwerer als Silicium; das theoretisch berechnete 
spezifische Gewicht von CaSi2· ist 2·2 (gegeniiber 
Silicium mit 2·35); ein kleiner Gehalt an Eisen und 
anderen schwereren Beimengungen erhöht es jedoch 
praktisch auf 2·45. Die Kristalle sind härter als Si
licium, ritzen Glas mit Leichtigkeit und haben ungefähr 
die Härte des Quarzes, was wir auch bei den uns 
vorliegenden Produkten bestätigen konnten. 20) 

An der Luft hält es sich bei gewöhnlicher Tem
peratur verh!iltnismäßig gut trotz seines hohen Calcium
gehaltes. Erhitzen an der Luft vermag das Silico
calcium nur oberflächlich zu oxydieren und nur im 
S'auerstoffgebläse ist eine vollständige Verbrennung zu 

Wilson, Ber. d. engL Gewerbeinspekt. 1907; Sozial
technik 7 (1908), 689; Chem. Ztg. Repert. 83 (1909), 9. 

H. Dold u. Ch. Harrie, D. med. Wochenschr. S6 
(1909), 252; Chem. Ztg. Repert. 83 (1909), 207. 

Smith, Chem. News 99 (1909), 102; C.-B 80 (1909), 
I., 1030. 

H. Beckett, Liverpool; Carbid und Acethylen 18 (1909), 
31; Chem. Ztg. Repert. 88 (1909), 284. 

20) Siehe auch diesbezüglich die Bemerkungen von 
Th. Goldschmidt. 
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erzielen. Erhitzt man es im Wasserstoffstrome bis 
auf Rotglut, so bleibt es unver!lndert bestehen. 

Läßt man F 1 u o r gas bei gewöhnlicher Temperatur 
auf das Silicocalcium einwirken, so bilden sich gas
förmiges Siliciumfl.uorid und Fluorcalcium, welch letzteres 
teilweise durch die entstehende Hitze geschmolzen wird. 
Chlor wirkt nur bei Rotglut auf den Körper ein und 
liefert Siliciumtetrachlorid und Calciumchlorid. Sauer
stoffhaltiges und feuchtes Chlor gibt aber außerdem be
trächtliche Mengen von Si OQ. Ganz analog reagieren 
Brom und Jod. Schwefeldampf greift es bei Rotglut 
nicht an, wie auch Schwefelwasserstoffgas bei dieser 
Temperatur höchstens die Oberfläche etwas verändert. 

Beim Schmelzen mit iiberschiissiger Zucker k oh 1 e 
im elektrischen Ofen (Dauer des Schmelzens ungefähr 
zehn Minuten) verwandelt sich das Calciumsilicid voll
st!lndig in Calciumcarbid und Carborundum. 

Alle organischen Lösungsmittel (Schwefel
kohlenstoff, Chloroform usw.) und auch flüssiges Ammoniak 
sind ohne jedwede Einwirkung. 

Geschmolzenes Kupfer löst nur Spuren des 
Silicids. Dagegen löst geschmolzenes ·Aluminum 
den Körper leicht auf, wobei sich das Silicocalcium zum 
Teil zersetzt unter Bildung eines Alnminiumsilicids, das 
mit Salzs!lure an der Luft selbstentzündlichen Silicium
Wasserstoff gibt. In gleicher \Veise zersetzt es sich -
nach Moissan - bei Gegenwart von geschmolzenem 
Eisen unter teilweiser Bildung von Eisensilicid und 
Carbosilicid. 

Interessant ist das Verhalten des Silicocalciums 
gegen Wasser im Vergleich zu der analogen Kohlen
stoffverbindung des Calciums, dem Calciumcarbid. 
An feuchter Luft wird das Silicid sehr langsam triibe. 
Läßt man es aber fein gepulvert unter \Vasser liegen, 
so wird es langsam unter \Vasserstoffentwicklung zer
setzt. Das Wasser wird dabei alkalisch und die Substanz 
nimmt infolge von Sauerstoff- und \Vasseraufnahme an 
Gewicht zu. Der Prozeß geht nach folgender Gleichung 
vor sich: 

CaSi2 + 6 H2 0 =Ca (OH)2 + 2 Si02 + 5 H2 • 

Es entsteht also mit Wasser kein dem Acethylen 
C2 H2 analoges Silicoacethylen Si2 H 2 • 

Verdünnte Salpetersäure wie auch konzentrierte 
oder rauchende greifen das Silicocalcium selbst bei Koch
hitze nur langsam an. Ebenso sind alle anderen Säuren 
außer den bei den weiter unten angeführten Versuchen 
besonders hervorgehobenen ohne Einwirkung, höchstens 
daß Wie mit Wasser eine langsame Gasentwicklung auf
tritt. Ebenso bringen alkalische, oxydierende und redu
zierende Lösungen keine Veränderungen am Silicocalcium 
hervor. 

„ Um so merkwürdiger ist es, daß Salzsäure, ver
dunnte oder konzentrierte den Körper schon bei ge
Wöhulicher Temperatur un~er heftiger Entwicklung von 
~:isserstoff und explosionsartig sich selbst entzündendem 

- 8iliciumwasserstoff in eine orangegelbe Substanz ver
wandelt, die w ö h 1 rr „ s ili c 0 0 

11 nannte, Mit verdünnter 

Schwefelsäure oder Essigs!lure konnten wir den 
gelben Körper nicht erhalten. Interessanter \Veise be
kamen wir ihn jedoch sofort auch mit diesen und anderen 
Säuren, wenn wir ein Chlorid, z. B. Natriumchlorid, in 
der betreffenden Säure lösten. Damit läßt sich nun 
die Angabe Wöhlers erkl!tren, daß verdünnte Schwefel
s!lure und selbst Essigsäure ähnlich wie Salzsäure wirkten; 
denn sein "Kieselcalcium" enthielt von den Ausgangs
materialien her stets Calcium- und Natriumchlorid. 

Ganz ein ähnlicher gelber Korper, nur von noch 
heftigeren Reaktionserscheinungen begleitet, entsteht mit 
Fluorwasserstoffsäure, welch letztere aber das ge
bildete „ Silicon" schnell bleicht und zerstört. 

Nirgends finden wir die Tatsache erw!lhnt, daß 
auch die schwache Kieselfluorwasserstoffs!lnre das 
Silicocalcinm unter Bildung eines etwas lichter gelben 
Körpers als Silicon zersetzt, wie wir zu beobachten die 
Gelegenheit hatten. 

Das orangegelbe „Silicon" entsteht nur mit ganz 
konzentrierter Salzs!lure in der ·Kälte; bei Anwendung 
verdünnterer Säure ist stets eine weiße V erbindnng bei
gemengt, die Wöhler „Leucon" nennt. 

Das „Silicon" ist äußerst unbeständig. Sowohl 
Licht und \Värme als auch Wasser zersetzen es bald unter 
\Vasserstoffentwicklung, wobei es immer bl!lsser wird, 
bis es die weiße Farbe des „Leucons" annimmt. Halo
gene und Säuren außer Fluorwasserstoffsäure sind da
gegen ohne Einwirkung. In Wasser, Alkohol, Silicium
tetrachlorid, Phosphortrichlorid, Schwefelkohlenstoff usw. 
ist es unlöslich. Charakteristisch ist das Verhalten zu 
den Lösungen der Alkalien, durch welche es sogleich 
unter Erhitzung und äußerst stürmischer \Vasserstoffent
wicklnng in schleimige Kieselsäure verwandelt wird. 
Selbst stark verdünntes Ammoniak und die kohlensauren 
Alkalien üben diese Wirkung aus. Nach dem Gesagten 
ist es natürlich, daß „ Silicon" mit Alkalien ein sehr 
kräftig wirkendes Reduktionsmittel darstellt. 

Die äußerst leichte Zersetzbarkeit des „Silicons" 
ist die Ursache, daß wir heute eigentlich noch nicht 
wissen, wie es zusammengesetzt ist. W ö h 1 er nimmt es 
sauerstoffhaltig an und gibt ihm die Formel Sis H4 0 8 . 

Gegen die Ansicht Bradleys 21), daß es einfach Silico
acethylen, Si2 H9 vorstelle, spricht sich Moissan 22) ent
schieden ans, konnte selbst aber keine Formel dafür 
aufstellen, da in den Analysen keine Übereinstimmung 
zu erzielen war. Le Chatelier 28) gibt eine Zusammen
setzung an, die zwischen den Formeln Si9 0, H, und Si

9 
0

8 
H, 

schwankt. 

Nichts weniger als aufgeklärt ist auch die Zu
sammensetzung des Silicocalcinms. Sicherlich be
steht nach W ö h ler darin eine Verbindung CaSi2 • Aber 
schon Le Chatelier 28

) verweist darauf, daß zwei ver
schiedene Calcinmsilicide zu existieren scheinen, 

21) Bradley, Chem. News 82 (1900), 149. 
1? 2) Moissan und Dilthey, Ber. d. chem. Ges. S5 

(1902) 1 1106. 
23

) L e Ch a tel i er, Bull, Soc. Chim. Paris (3) 17 (1897), 793. 
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von denen das eine mit Salzsäure "Silicon" liefert, 
während das andere von Salpetersäure und Essigsäure 
leicht angegriffen wird und mit Salzsäure einen weißen 
Niederschlag ergibt, der sich wie das "Silicon" mit Kali
lauge unter Wasserstoffentwicklung zersetzt. Nach 
Moissan 24) besitzt Calciumsilicid der Analyse zufolge 
die Formel CaSi2 • Doch sind die Analysenresultate von 
Moissan nicht recht verständlich, indem darin Calcium 
wie auch gebundenes und freies Silicium (letzteres ist 
immer vorhanden) zusammen über 130°/0 ausmachen. Ist 
aber unter gebundenem Silicium Gesamtsilicium gemeint, 
das in allen angeführten Analysen mit dem Calcium gegen 
100°/0 ergibt, so genügt die Siliciummenge nach Abzug 
des freien Silicium nicht, um das gesamte Calcium nach 
der Formel CaSi., zu binden. De;,halb erscheint die An
nahme von Le Chatelier 116) richtiger, daß zwei ver
schiedene Calciumsilicide bestehen, welche Otto H ö n i g
s eh m i d t 2u) auch als voneinander verschiedene Kon
stituenten des industriellen Silicocalciums in den beiden 
Verbindungen CaSi2 und Ca2 Si3 nachweisen konnte, von 
welchen die erstere bei der Zersetzung mit Salzsäure ein 
orangefarbiges Produkt, das Wöhlersche „Silicon~, und 
die letztere ein weißes Kieselsäurehydrat liefert. 

Auch Tamarn~ 7) gibt an, daß die alleinige Zu
sammensetzung CaSi0 durchaus nicht sicher bewiesen ist. 
Es konnte durch dle thermische Analyse nur nachge
wiesen werden, daß flüssiges Calcium und flüssiges Sili
cium zunächst sich miteinander in allen Verhältnissen 
mischen lassen. Bis 35°/0 Silicium scheidet sich praktisch 
reines Silicium ans, das bei 990° C mit der etwa 35 °/0 

Silicium haltigen Schmelze eine Verbindung, wahrscheinlich 
CaSi2 , gibt. Weiter konnte wegen der nicht überwind
baren experimentellen Schwierigkeiten nichts festgestellt 
werden; vielleicht sind aber noch andere Verbindungen 
gegenwärtig, weil sich bei bestimmten Prozentverhält
nissen Haltepunkte zeigten, deren Ursache nicht ermittelt 
werden konnte. 

Wahr schein li c h wird man es also im technischen 
Silicocalcium mit einer festen Lösung von ver
schiedenen Sil ici um-Calcium- V erb ind un gen Cn Cal
ciumsiliciden") mit freiem Silicium (vielleicht auch 
Calcium) und geringen Verunr.·inigungen zu tun haben. 

Die Verunreinigungen zu ermitteln, haben wir das 
elektrometallurgisch dargestellte Silicocalcium, das uns 
zur Verfügung starnl28), analysiert. Dabei wurde so 
verfahren, daß einmal ein Aufschluß mit Soda unter 
Zusatz von etwas Salpeter vorgenommen und ein zweites
mal der Analysengang von Moissan 29) durchgeführt 
wurde. Die Mittelwerte aus beiden gut übereinstimmenden 
Analysen waren: 

i~) A. a. 0. 
2~) A. a. 0. 
28) Hönigschmidt, Österr. Chem.-Ztg. 12 (1909), 5. 
27) Tamaru, Z. f. anorg. Ch. 62 (1909), 81. 
2') Von der So ei ~t e an o n. e l e c t ro-m e ta II. pro c. 

Paul Girod, Usine, Savoy. 
29) Moissan und Dilthey, loc. cit, 

Gesamt Si 
Ca 
Fe 
p 
c 
s 

60·21 °lo; [freies Si . . . 38·00%] 
30·45°/0 

7·02°1o 
o·lß°lo 
0·14°1o 
0·08% 

98·06%. 

Die Differenz gegen 100 läßt sich ganz ungezwungen 
erklären, indem noch geringe Beimengungen von Kalk
silikatschlacke angenommen werden. 

III. Verwendung. 

Nachdem wir von den Eigenschaften des Silico
calciums ein Bild entworfen haben, wird unser nächstes 
Interesse darauf gelenkt, inwieweit diese Eigenschaften 
den Körper befähigen, in der technischen Praxis eine 
Verwendung zu finden. Nach unserem Dafürhalten sind 
es hauptsächlich zwei Momente, die für die industrielle 
Verwendbarkeit von Bedeutung sind: 1. die große Re
duzierfähigkeit des Silicocalciums bei höheren Temperaturen 
und 2. die Bildungsmöglichkeit eint>r leichtflüssigen 
Schlacke. Entsprechend diesen Gesichtspunkten spricht 
schon B radley :10) davon, daß Silicocalcium mit Vorteil 
zur Entschwefelung und Entphosphorung von flüssigem 
Stahl geeignet ist. Weiters wird in der bereits zitierten 
Patentschrift der La Cie. generale d'Electro-Chimie 
de ·Bosel angeführt, daß die Legierung in vorteilhafter 
Weise das Aluminium, das in den Stahlwerken zur Ver
hinderung der Blasenbildung in den Stahlblöcken benutzt 
wird, ersetzen kann. Die wesentlichsten Vorteile seien 
eine sehr große Reaktionsgeschwindigkeit und die Ver
meidung der Sprödigkeit, die das Aluminium den Stahl
blöcken verleiht. 

Ganz ähnlich spricht sich Hans Go ldschmidt 81) 

aus, dessen interessanten Ausführungen folgendes zu ent
nehmen ist: 

Das Aluminium, das in besonders hohem Grade 
die Fähigkeit besitzt, flüssigen Stahl von den letzten 
Oxydresten zu befreien, weist zwei Nachteile auf, die 
gegen seine allgemeine Anwendbarkeit sprechen. Der 
eine besteht in dem Umstande, daß Aluminiumoxyd, das 
während des Reaktionsvorganges gebildet wird, in merklichen 
Mengen im Stahl zurückbleibt, also nicht vollständig in 
die Schlacke übergeht. Der Grund zu diesem Verhalten 
liegt in dem hohen Schmelzpunkt des Al

2
0

3
, zufolge 

dessen es bei der Temperatur des flüssigen Stahls voll
ständig starr bleibt, da der Schmelzpunkt der Tonerde, 
sogar wenn geringe Verunreinigungen von anderen 
Metallen zugegen sind, bei 1800° C liegt. Auf geätzten 
Stahlschliffen können auch ganz gut mit Hilfe des 
Mikroskopes kleine Al2 0 8-Teilchen beobachtet werden. 
Jedenfalls beeinflussen diese die mechanischen Eigen· 
schaften des Stahls in ungünstiger Weise. 

30) Siehe Seite 612-613. 
11) H. Goldsehmidt, ElectrochPm. anil metall. Jnd. 6 • 

( 1908)' 244. 



- 627 

Der andere Nachteil, oder besser gesagt Mangel, 
liegt in dem Umstande, daß Aluminium unfähig ist 
den Schwefel zu binden, der im Stahl vorhanden 
sein kann. In dieser Hinsicht hat aber das Silico
calci um die spezielle Eigenschaft, den Schwefel zu 
reduzieren, dessen Entfernung oft von größter \Vichtigkeit 
bei der Erzeugung von Spezialstählen ist. Bei der 
Arbeitsweise mit Calciumsilicid wird CaS gebildet, 
Während Silicium zum größten Teile oxydiert wird und 
sich mit den vorhandenen Oxyden und den anderen Ver
unreinigungen zu einer leichtflüssigen Schlacke vereinigt. 
Diese Schlacke bleibt ebenso lange flüssig als der Stahl, 
Weshalb es ihr sehr leicht gelingt, an die Oberfläche 
zu steigen und alle Verunreinigungen aus dem Stahl 
mit sich zu führen. 

Silicocalcium stellt demnach ein ganz neues und 
wirksames Reinigungsmittel vor, das ähnlich dem 
Aluminium verwendet werden kann. 

Bestimmte Regeln zu seiner Verwendung können 
natürlich im vorhinein nicht aufgestellt werden, weil 
dieselben ja durch die Zusammensetzung des zu reinigenden 
Stahles bedingt sind. 82) 

Es war uns nun von größter Wichtigkeit, alle diese 
Angaben, die sämtlich, wie es scheint, ohne Belege ge
macht wurden, experimentell auf ihre Richtigkeit zu 
Prüfen. Dank dem freundlichen Entgegenkommen einer 
hiesigen Stahl- und Eisengußhütte war es uns möglich, 
einige V ersuche im großen auszuführen, deren V er lauf 
analytisch verfolgt wurde. 

Zur Orientierung wurde zunächst ein gewöhnliches 
durch höheren Phosphorgehalt sich auszeichnendes Eisen 
der Wirkung des Silicocalciums ausgesetzt, um zu er
fahren, was uns am meisten interessierte, ob überhaupt 
eine Entschwefelung resp. Entphosphorung eintritt. Es 
sei nicht unvermerkt gelassen, daß bei Anwendung der 
Legierung es nötig ist, sie tief unter das flüssige Eisen 
zu bringen, weil sie sonst einfach an der Oberfläche des 
Eisens verbrennen und somit ohne Wirkung bleiben 
Würde. Die Reaktion ist eine stürmische. 
. Das angewandte Material hatte vor dem Silicidzusatz 

einen Gehalt an 

p 
s 

0·262°/0 

o·096°1o; 

dasselbe mit Silicocalcium gereinigt enthielt: 

P 0·209°/0 

s 0·0640/o. 

Es hat also tatsächlich ein Rückgang des Phosphor- und 
Schwefelgehaltes stattgefunden. 

Dasselbe Resultat ergab der daraufhin ausgeführte 
IIauptversuch mit einem Martingußstahl. Dieser hatte 
Vor der Behandlung mit Silicocalcium die Zusammen
setzung: 

----------=-
Sill . 12

) Wir wollen hier auch darauf hinweise~, daß noch 
\re cide anderer Metalle bzw. Legierungen zu obigem Zwecke 
2ar"endung finden sollen. Vgl. Chem. Ztg. Repert. SS, (1909), 

und a12. 

Gesamt-C 
Si 
Mn . 
p 
s 

0·72 °/ •l 
0·12 °lo 
0·092°/ 0 

0·074°1o 
0·0990Jo. 

Zur Reinigung von ~5 l.·g dieses Stahls wurden in 
einer kleinen Kokille 200 g des oben angeführten Silico
calciums zugesetzt. Die Analyse des !iO gereinigten 
Stahls war folgende: 

Gesamt-C 
Si 
Mn 
p 
s 

070 °lo 
0·18 °/0 

0·095% 
O·O:i!°lo 
0-0660/o. 

Es ist also ein Rückgang des Phosphor- bzw. 
Schwefelgehaltes 88) auch in dem mit Silicocalcium ge
reinigten Stahl zu konstatieren. 

In beiden Stählen wurde noch auf Calcium geprüft, 
da merkwürdigerweise beide beim Behandeln mit kon
zentrierter Salzsäure bei gewöhnlicher Temperatur einen 
gelben Körper ähnlich dem \V ö h 1 er sehen n Silicon" er
gaben. (Der Körper unterschied sich deutlich von den 
dabei sich bildenden Eisenchloridkristallen.) Es wurden 
das Eisen und die anderen flüchtigen Stoffe im Chlor
strome verflüchtigt, die zurückbleibende Kohle mit Wasser 
aufgenommen, filtriert, ausgewaschen und im Filtrat auf 
Calcium geprüft. Da Calcium nicht nachweisbar war, 
ist der Schluß zulässig, daß nicht bloß CaSi2 die von 
Moissan zur Charakterisierung desselben angegebene 
Eigenschaft, n Silicon" zu bilden, besitzt. Wir prüften 
daraufhin auch niederprozentiges Ferrosilicium mit kon
zentrierter Salzsäure und erhielten in einem Falle wieder 
den gelben Körper. Auch Boudouard 84) gibt an, aus 
Siliciumstählen "Silicon" erhalten zu haben, das freilich, 
infolge der Darstellungsweise bei höheren Temperaturen 
nicht gelb sondern weiß war.8:;) 

Auch die Analyse der Schlacke von dem mit Silico
calcium gereinigten Stalil bestätigte die obigen Ergebnisse. 
Die Schlacke war von penetrantem Geruch nach Phosphor
wasserstoff und es wurde darin gefunden :86) 

Si02 49·54°1o 
Feü 12·28°/0 

Al208 4·85°1o 
MnO 8·12°1o 87) 

· 3") Der Rückgang an Phosphor beträgt somit 37°/0 , an 
Schwefel 33%. 

;]') Boudouard, Compt. rend. de l' Acad. d. sciences 
142 (1906), 1528; Bull. Soc. Chim. Paris [3) 85 (1906), 710. 

aö) Siehe oben das Verhalten des Silicons bei höherer 
Temperatur. 

" 6) Die Form, in welcher die in obiger Zusammenstellung 
der Analysenergebnisse angeführten Elemente in der Schlacke 
enthalten waren, wurde nicht in allen Fällen bestimmt. So 
ist z. B. wie ein direkter qualitativer Versuch zeigte, metallisches 
Eisen in der Schlacke enthalten und ebenso deutet der intensive 
Geruch, den die Schlacke an der Luft entwickelt, auf das 
Vorhandensein von Calciumphosphid. 

37
) Der hohe Mangangehalt rührt davon her, daß der 

Charge im Ofen zwecks Rückkohlung eine gewisse Menge von 
Ferromangan zugesetzt wurde. 



628 -

25"89°/0 

0·67% 
0·390/o. 

Der Phosphor- und Schwefelgehalt in der Schlacke 
steht ganz im Einklang mit dem Zurückgehen der Ge
halte an diesen beiden Körpern im Stahl durch die 
Silicidreinigung. 

Die mechanischen Eigenschaften des mit Silico
calcium geläuterten Stahls waren mindestens ebenso gut 
wie die eines mit Aluminium gereinigten Stahles. 

Mit diesen Versuchen halten wir den Beweis er
bracht, daß das Silicocalcium in der Tat die wertvolle 
Fähigkeit hat, flüssigen Stahl nicht nur an der Blasen
bildung zu verhindern, sondern ihm auch, im Gegen-

satz zu Aluminium, Phosphor und Schwefel in ent
sprechenden Mengen zu entziehen, ohne daß Schlacken
teilchen im Eisen zurückbleiben. Natürlich muß noch, 
soll das Silicocalcium im Eisenhüttenwesen ausgedehntere 
Verwendung finden, das ökonomische Moment in Be
rücksichtigung gezogen werden. 

Weitere Anwendungsbereiche für das Silicocalcium, 
die vielversprechend erscheinen, bieten sich dar in der 
Raffination von Nickel-, Kupfer- und Bronzegüssen sowie 
in der Verwendung der Legierung zu Thermitreaktionen.88) 

Brünn, Laboratorium für Chemische Technologie I 
an der k. k. deutschen technischen Hochschule, im 
Juli 1909. 

"')Hans Goldschmidt, Ztschr. f. Elektrochem.14(1908), 
558; Electrochem. and metall. Jnd. 6 (1908), 360. 

~letall- und Kohlenmarkt 
im Monate September 1909. 

Von k. k. Kommerzialrat W. Foltz. 
Der Metallmarkt verlief im Monate September ohne 

wesentliche Störungen, aber auch ohne hervorragendes Animo. 
Die vom amerikanischen Eisenmarkt~ ausgehende bessere Be
urteilung der Lage hat noch nicht allgemein durchzudringen 
vermocht und wurde, bezüglich des Metallmarktes, durch die 
unbefriedigende Lage des Kupfermarktes in ihren Wirkungen 
zum Teile aufgehoben. Nur Zink hat eine sich stetig bessernde 
Position errungen, seitdem die europäische Konvention ein
gegriffen hat. 

Der Kohlenmarkt ist still, doch sind einige Anzeichen 
beginnender Belebung zu verzeichnen. 

Eisen. Die günstigere Aussicht auf eine Besserung der 
Situation des Eisenmarktes und der Eisenindustrie in unserer 
Heimat hat sich auch im ablaufenden Monat nicht ver
schlechtert, zumal auch der fflr unsere Verhältnisse Ausschlag 
gebende deutsche Eisenmarkt nach langer Zeit in gttnstiger 
Weise sich geändert hat und diim kräftigen Impulse des amerika
nischen :Marktes zu folgen beginnt. Die seit Jahren so ruinösen 
Preisunterbietungen haben aufgehört und die Preise haben sich 
fttr Stabeisen um fttnf )!ark pro Tonne erhöht und werden 
für spätere Termine weitere Steigerung erfahren. Der Druck, 
den die deutsche Konkurrenz auf unsere Preisbildung und 
Kartellpolitik austtbt und welcher jetzt zu weichen beginnt, 
ist aber leider nicht das einzige Hindernis, von welchem die 
Steigerung unserer Preise abhängt, da auch die heimische Kon
kurrenz der außerhalb des Kartells stehenden Werke ein Auf
steigen der Preise und eine Änderung der bis nun so erfolgreich 
wirkenden Kartellpolitik ebenfalls verhindert. Insbesondere sind 
es drei kleinere Eisenwerke, wovon eines in Schlesien, eines 
in Böhmen, das dritte in Niederösterreich mit einer Gesamt
produktion von 250.000 t, die in unseren Wiener Schlosser
werkstätten untergebracht wird, vordringen und bislang eine 
Anderung der Preise unmöglich gemacht haben. Es steht 
jedoch in Bälde die Beseitigung dieses Hindernisses in Aussicht, 
da ein Kampf einer kleinen Minderheit mit der überwiegend 
größeren Produktionskraft der kartellierten Werke zur Nach
giebigkeit führen muß und mit einem Kompromiß endigen wird. 
Sind doch die aus nationalen Interessen geplanten Neuerrich
tungen von Eisenwerken in Böhmen vollständig aufgegeben 
worden, hat doch selbst die berühmte Budwiner Schrauben
fabrik den Weg zum verhaßten Eisenkartell wieder gefunden, 
und bezieht das Rohmaterial aus kartellierten Werken. - Der 
Absatz der kartellierten Eisenwerke im Monat August ergibt 
folgende Ziffern: 

im Monat August 
1909 gegen 1908 

seit 1. Jänner 
1909 gegen 1908 Stab- und Faiton-

eisen . . 283.037 - 12.035 q 2,122.512 - 399.208 q 
Träger . . . 190.028 - 11.772 „ 200.236 - 4.363 n 

Grobbleche. . . 40.093 + 100 n 308.171 + 834 n 

Schienen ö5.433 - 88.789" 697.342 - 94.839 n 

Am stärksten tritt der Rückgang in Schienen hervor, was 
!ich dadurch erklärt, de.ß infolge unserer finanziellen Lage 
seitens des Eisenbahnministeriums keine neuen Beptellungen 
gegeben wurden und die Werke seinerzeit, als die Beschäftigu~g 
gering war, im vorhinein Schienen ausgewalzt haben. Die 
Rückgänge in Stabeisen, Trägern und Blechen sind herab
gcmindert. Seit Beginn des Jahres beträgt der Rückgang des 
Stabeisenverkaufes rund 400.000q = 220fo. Die Waggonfabriken 
sind an das Ministerium mit dem Ersuchen herangetreten, 
wenn möglich für füuf Jahre de.s Programm der Waggou
lieferungen festzustellen, damit die Fabriken einerseits sich 
darauf einrichten, andrerseits mit einer kontinuierlichen Be
schäftigung für die nächsten Jahre rechnen können. Die Fabriken 
weisen de.rauf hin, daß es für die Regierung vorteilhaft wäre, 
schon jetzt den Bedarf auf mehrere Jahre hinaus zu vergeb_en, 
weil späterhin möglicherweise Verschiebungen in den ~Iater1al
preisen eintreten könnten, durch welche sich die Beschaffung 
von Waggons wesentlich verteuern würde. Die Erfüllung dieses 
Petits hängt mit finanzpolitischen Dispositionen zusamru~n, 
über die heute noch keine volle Klarheit besteht. - Das '\'1t
kowitzer Eisenwerk hat eine Lieferung von 600 Stück Räder
paareu für die italienischen Staatsbahnen erhalten, ein Auftrag, 
welcher gegen die belgische, deutsche und französische Konf 
kurrenz erlangt wurde, und dessen Fakturenwert sich au 
rund eine Viertel Million Lire stellt. -o-

Der deutsche Eisenmarkt bessert sich langsam. VoDl 
Stabeisengeschäft ausgehend bereitet sich die Gesundung des 
Marktes langsam vor. Sie beruht zunächst in der Aufsaugung 
der Vorräte und wenn deren Druck behoben ist, kann RaUDl 
für neue Geschäfte geschaffen werden. Inzwischen festig~n 
sich die Preise und nehmen die Unterbietungen ab. Die 
rheinisch- westfälischen Stabeisen werke haben sich in d;r 
letzten Sitzung des Stahlwerksverbandes verpflichtet, vor En 8 

September keine Verkäufe mehr fttr nächstes Jahr zu macheD· 
Eine einheitliche Preisvereinbarung ist bis nun aber nicht zu~ 
stande gekommen, da ein Werk bis Ende des Jahres noch :kz 
M 94·- bis M 95"- Abgeber bleiben will. Andere Wer 8 

fordern M 96·- bis M 98·-. Einige Branchen haben aucll 
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schon Preiserhöhungen durchgeführt. Die Vorbesprechungen zur 
Gründung eines deutschen Stabcisensyndikates haben bereits 
begonnen und versprechen diesmal von Erfolg begleitet zu 
werden. Deutschlands Roheisenerzeugung betrug in den ersten 
acht Monaten 1909 8,440.692 t (gegen 7,995.936 t 1908), während 
der Stahlwerksverband in dem gleichen Zeitraume 950.037 t 
Halbzeug (gegen 899.661 t), 1,214.523 t Eisenbahnmaterial 
(gegen 1,396.941 t) und 1,141.041 t (gegen 948.510 t) Formeisen 
versandte. - In Belgien batsichdieLage des Eisenmarktes 
ebenfalls gebessert und ist dem Aufschwunge des amerikanischen 
und englischen Marktes rasch gefolgt. Der Konsum hat sich 
reichlich zu decken versucht. Auch der Export gewinnt wieder 
an Lebhaftigkeit. Mit dem Nachlassen der deutschen Konkurrenz 
kann sich auch der belgische Markt festigen. Die belgische 
Roheisenproduktion der ersten acht !Ionate betrug 1,034.650 t 
(gegen 78~. 700 t 1908). Walzware geht flott ab zu steigenden 
Preisen. Träger gehen etwas besser, aber noch immer nicht 
befriedigend. In Schienen ist viel zu tun. Weniger gut be
schäftigt sind die Lokomotiv- und Waggonbaufabriken. - Der 
englische Eisenmarkt zeigt sehr lebhaftes Roheisengeschäft. 
Bei Andauer der guten Berichte aus Amerika sind fest
ländische Käufer für größere Posten Gießerei- und Hämatit
robeisen im Markte. Auch Amerika zeigt Interesse für Hämatit. 
Die Preise sind um 51sh 5d für Nr. 3 Middlesborough Warrants. 
Die Hütten sind zurückhaltend. Auch in Walzware herrscht 
ein besserer Ton. In Stahl fanden große Umsätze statt. Ver
zinkte Bleche gehen außerordentlich stark. Für Kriegsmaterial 
liegen große Bestellungen vor. Insbesondere werden die großen 
Schiffsbestellungen in nächster Zeit ihre Wirkung ausüben. 
In Schienen sind große Posten im Markte. - In Amerika 
macht die Besserung außerordentlich rasche Fortschritte, so 
daß die Werke dem andrängenden Bedarfe nicht mehr nach
kommen können. Insbesondere iu schwerer Walz\vare bleiben 
sie zurttck. Dies nötigt jene, welche auf rasche Lieferung an
gewiesen sind, sich beim Handel zu decken, welcher hiedurch 
wieder zu stärkerer Versorgung genötigt wird. Auch die Bahnen, 
die bis nun mit Bestellungen gezögert haben, merken nun, 
daß sie den günstigsten Zeitpunkt versäumt haben. Die Roh
eisenerzeugung des Stahltrust, wiewohl sie im August die 
Rekordziffer von 1,592.000 t erreichte (die Gesamterzeugung 
betrug 2,232.000 t), genügt dem jetzigen Bedarfe nicht und 
wird Roheisen und Rohstahl zur Einfuhr kommen müssen. Daß 
unter diesen Verhältnissen die Preise steigen, ist natiirlich. 
Es notieren in Philadelphia für Lieferung an das Atlantische 
Meer: Nördliches Gießereiroheisen Nr. II $ 18·- bis $ 18·50, 
graues Puddeleisen $ 16·75 bis $ 17·-, südliches Gießerei
roheisen Nr. II $ 15·75, Stabeisen Cts. 1·52 1/ 2 bis Cts. 1·60, 
Grobbleche Cts. 1·65 bis Cts. 1·70, Stahlschienen $ 28·-, 
Stahlknüppel $ 27·50. 

Kupfer hat nach einem Rückgange um fast 1 ilJ zum 
Monatsschlusse die anfängliche Notierung wieder halbwegs 
erreicht. Die statistische Lage des Artikels ist andauernd un
günstig. Die Vorräte in London sind abermals gestiegen; 
es weist die Halbmonatsstatistik bei 18.413 t Zufuhren 
16.244 t Ablieferungen einen Vorrat von 90.387 t gegen 
46.072 t Ende August 1908 aus. Auch die Nachrichten aus 
~merika lauten nicht günstig. Sie lassen darauf .schließen, d.aß 
die Produktion andauernd den Konsum übersteige und dies 
naturgemäß zur Vergrößerung der Vorräte führen miiss~: Für 
~ugust wird die Erzeugung mit 58.838 t ange~eben, wahrend 
die Ablieferungen nur nur 48.213 t, die Vorräte mit 60.355 t aus
gewiesen werden. Man setzt nun seine Hoffnungen auf Besserung 
d~s Marktes in die Wirkungen, welche der Aufs~bwung des 
Eisen~arktes auf die allgemeine Lage au~übe;°' wird, da man 
auf . eme allgemeine Belebung des a~enkamschen Konsums 
schließt. Auch der Umstand daß sich beim Konsume der Bedarf 
für prompt zu lieferndes K~pfer allenthalben zei.gt, läßt dar~uf 
schließen, daß der Verbrauch wenig gedeckt ist und endhcb 
zu größeren Käufen wird schreiten müssen. Zum Monatsschlusse 
notieren Standard ~ 59 . 2 . 6 bis fE 59 . 5 . 0, Tough cake 
W 61 .15. O bis if 62. 15. o, Best selected Jt ~.1: 15. 0 bis 
i 62 .15. o. - Hier waren die Umsätze noch maßig und be· 

schränkten sich auf die Deckung des nächsten Bedarfes. Gegen 
llfonatsschluß notieren Lake Quincy K 150·50, Elektrolyt 
K 146·50, Walzplatten und Ia Blöckchen K 146·50. 

Blei hatte voriibergehend etwas mehr Frage, was zur 
Festigung der Preise Anlaß gab. Hierauf entschloß sich der 
Konsum, auch auf spätere Lieferung Blei einzukaufen. Im 
allgemeinen war der ;'\Iarkt ruhig. Die Zufuhren betrugen in 
den ersten acht Monaten 139.744 t (gegen 156.206 t). Zum 
Monatsschlusse notieren Spanish lead fi 12. 13. 9 bis ilt 12. 25. 0, 
English pig common ill 12 .17. 6 bis ilJ 13. 0. 0. - Hier 
zeigte sich eine kleine Besserung. Der Konsum begann sich 
auch hier stärker zu decken. Zum Monatsschlusse hält schlesisches 
Weichblei auf K 36·50 netto Wien." 

Zink hatte recht festen Markt. In erster Linie war es 
der große Bedarf der Verzinkereien der den Markt hob. Die 
Abnahmen dieser Industrie haben alle bisherigen Ziffern ge
schlagen. Auch die Messingindustrie ist besser beschäftigt. 
Der Konsum ist im allgemeinen schwach gedeckt und kauft 
nun regelmäßig. Die Preise konnten sieb danach langsam bessern. 
Silesian spelter ord. brds. schließen i: 23 . 1 . 3 bis Jt 23 . 3 . 9. 
- Hier bleibt der Konsum recht befriedigend. Insbesondere 
die Verzinkereien zeigen auch hier steigenden Bedarf. Die 
Notierungen der Zinkkonvention erfuhren eine Hinaufsetzung 
und werden glatt bewilligt. Zum Monatsschlusse notieren 
W. H. Giesche K 60·25, Hohenlohe K 58·10 netto Wien. 

Zinn war auch im September nur geringen Schwankungen 
unterworfen, weil die führenden Spekulanten aggressive Vor
stöße unterließen. Die Abschwächung des Kupfermarktes machte 
auch der Zinnmarkt mit und hob sich mit diesem wieder. Im 
allgemeinen regulierte die Nachfrage die Preise und da der 
Konsum größeres Interesse zeigte, kamen die Leerverkäufer an 
den Markt um sich zu decken. Dies hatte eine scharfe Auf
wärtsbewegung im Gefolge und es schließen Straits il/ 139 . 0 . 0 
bis SE 139. 5. 0. - Hier war der Verkehr regelmäßig zu 
wenig Veränderungen unterworfenen Preisen. Man hofft, daß 
die ungerechtfertigte Spannung zwischen ostindischem Zinn 
und Straitszinn durch Annäherung nach unten oder oben zum 
Ausgleiche kommt. Am Monatsschlusse notieren Banka prompt 
K 336·-, !litte Oktober K 338·-, Mitte Dezemh~r K 341·-, 
Billiton prompt K 336·-, Straits prompt K 33!!·-, drei
monatlich K 340·-, englisches Lammzinn prompt K 325·- netto. 

Antimon regulus blieb in London bei mangelnden Um
sätzen auf fE 28. 0. 0 bis fl1 30. 0. 0 stehen. - Hier liegt 
der Artikel recht trostlos. Der Absatz stockt und die Preise 
bleiben nominell auf K 65·- stehen. Ernsten Käufern werden 
Konzessionen bis zu K 3·- pro 100 kg gemacht. 

Quecksilber hat in London in erster Hand eine Erhöhung 
auf SE 8.7.6 erfahren, während die zweiteHand auf SE 8.6.0, 
dann auf f€ 8 . 7 . 0 vorrückte. Der Markt ist recht fest. In 
den ersten acht Monaten wurden in London 39.981 Flaschen 
(gegen 40.928 Flaschen 1908) eingeführt und 8887 Flaschen 
(gegen 14.505 Flaschen) exportiert. Die Statistik würde demnach 
die gegenwärtige Tendenz nicht begründen. - Idrianer 
Quetksilber ging von anfänglichen SE 8 . 0 . 0 auf f€ 8 . 6 . 0, 
SE 8 . 7 . 0, lt 8. 7. 3 und schließlich auf J: 8 . 10 . 0 pro Flasche, 
bezw. if 25. 17 . 0 pro 100 kg in Lageln, wozu außerordentlich 
atarke Umsätze stattfanden, so daß alle Lager geräumt sind. 

Silber ist recht stationär geblieben und hat sich wenig 
um· 23 12/ 16 d bewegt. Im Monate August waren zu verzeichnen: 

Londoner bar silver-Notierung Devise London Parität für 
pro ounce in pence in Wien 1 kg Feinsilber 

höchste niedrigste Durchschnitt K r o n e n 
24·- 23 7/16 23·5975 239·88 81·98 

gegen K 81·73 im Juli 1909. 
Hamburger Briefnotierung Markkurs Parität für 

pro i kg Feinsilber in Mark in Wien 1 kg Feinsilber 
höchste niedrigste Dnrchschnitt K r o n e n 
70•75 69·50 69·99 117·37 82·04 

gegen K 82·07 im Juli 1909. 

Kohle. Der Absatz in den einzelnen heimischen Re
vieren ist der Jahreszeit entsprechend unbefriedigend. Die 
Förderungen sind dem uoch schwächeren Bedarfe angepaßt 
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geblieben. Gegen Monatsende brachten Streikbefürchtungen im 
Ostrauer Reviere mehr Lebhaftigkeit in den )farkt. Die An
fonlerungen konnten nicht voll befriedigt werden. Gaskohlen 
beginnen lebhafter zu geben. Koks sind vorübergehend auch 
lebhafter gegangen. Im nord westböhmischen Braunkohlenreviere 
war der Absatz befriedigend. Die Schlüsse sind glatt zu bis
herigen Preisen erneuert worden. Der Elbeversand ist recht 
befriedigend. )Jan erwartet ein lebhaftes Herbstgeschäft. In 
Ungarn bereitet sich die Aufschließung eines neuen Werkes 
vor. Die Salgotarjaner Kohlenbergwerks-Aktiengesellschaft und 
die ungarische allgemeine Kohlenbergwerks-Aktiengesellschaft 
griinden gemeinsam eine neue Gesellschaft mit 10 Millionen Kronen 
Aktienkapital, um in Handlova (Neutraer Komitat) ein großes 
Werk auf Braunkohle zu errichten. Im Banat will die öster
reichisch - ungarische Staatseisenbahngesellschaft zahlreiche 
Bohrungen vornehmen, um die ganze Kohlenzone (120 km Längs
ausdehnung) nächst ihren Werken in Reschitza und Steierdorf 
aufzuschließen. - In Deutschland zeigt der Kohlenmarkt 
eine nur langsame Besserung, die sich rnrerst nur in gr:;ßerer 
Zurückhaltung seitens der Werke bei Abs1:hliissen bemerkbar 
macht. Man hofft auf eine Rückwirkung vom englischen 
Markte, der unter neuerlichen Arbeiterschwierigkeiten leidet. 
Der Export ist ziemlich lebhaft. Im Iulande beginnen Haus
brandk.9b"len stärker gefragt zu werden. In Fettkohlen mangelt 
es für Feinkohle und kleine Nüsse an Absatz, grobe Nüsse 
gehen besser. Ebenso gehen kleine Gastlammnüsse schwach, 
während alle iibrigen Sorten zufriedenstellend abgehen. In 
groben Nüssen von Eß- und Magerkohlen vermag der Bedarf 
nicht voll gedeckt zu werden. Die anderen Sorten sind noch 
vernachlässigt. - Der belgische Kohlenmarkt sieht mit 
Spannung der diesjährigen letzten Verdingung der belgischen 
Staatsbahnen entgegen, deren Resultat in den ersten Oktober
ta.,.en erwartet wird. Es gelangen 787 .400 t Kohlen und Briketts 
zu~ Vergebung. Man rechnet auf starke Beteiligung des Aus
landes, ist aber der Ansicht, daß sich die belgischen Preise kaum 
ändern werden. Die Verdingung findet diesmal auf der Brüsseler 
Börse statt. 

Literatur. 
Radioaktive Wässer In Sachsen. Von C. Schiffner, 

Professor an der königlichen Bergakademie in Freiberg und 
dipl. Ing. M. Weidig. Zweiter Teil, mit 19 Abbildungen. 
Verlag von Craz & Gerlach, Freiberg in Sachsen. 

In der Broschüre veröffentlichen die Verfasser die Er
gebnisse weiterer Untersuchungen betreffend die. Rad!oa~tivität 
der Wässer, der festen Stoffe und der Luft, die teils m dem 
bereits früher vom C. Schiffner bei Oberwiesenthal durch
geforschten Gebiete hauptsächlich abe~ in den Bergr~vieren 
Annaberg, Marienberg, Schneeberg, Freiberg und dann m den 
einzelnen Granitstöcken bei Geyer, Lauter, Niederpfannenstiel 
und bei Oberschlema getriebenen Bergbauen vorgenommen 
wurden. 

Zweck der Ergänzungsuntersuchungen bei Oberwiesen~al 
war, nachzuweisen, ob die in den auf Anordnung des köni~hch 
sächsischen Finanzministeriums im Zechengrunde aufgewältigten 
alten Jordan- nnd Tiefen Maria-Stollen direkt aus dem Neben
gestein der Gänge her-rorquellenden Wässer stärkere Aktivität 
aufweisen als jene, die vor der Gewältigung bei ihren Mund
löchern angetroffen worden sind, ferner, ob nicht in den 
Gängen, denen die Stollen nachgetrieben oder von diesen 
gekreuzt wurden, Uranerz vorhanden sei. 

Durch die vorliegende Arbeit wurde erwiesen, daß die 
Gewältigungsarbeiten bis jetzt erfolglos waren, da in den ge
nannten Stollen weder Spuren von Uranpecherz noch stark 
aktive Wässer angetroffen wurden. Die höchste Aktivität, die 
das Wasser aus dem Jordanstollen nachweisen ließ, war 8·7, 
während im Tiefen Maria-Stollen eine solche von 6·7 MacJ:ie
Einheiten (= i 103) konstatiert wurde. 

Auch die ans den beiden Stollen stammewlen festen 
Stoffe (Letten, Geröllstücke mit Zinkblende, Gneis, Wacke) er-

wiesen sich so schwach aktiv, daß eine Verwertung derselben 
als ausgeschlossen bezeichnet werden muß. 

Auch in den Wässern bei Niederschlag (nördlich von 
Oberwiesenthal), wo früher Uranpecherz gewonnen wurde, 
konnten die Forscher nur eine verhältnismäßig niedrige Wasser
aktivität (0"7 bis 13·3 Mache-Einheiten) nachweisen. 

Mit einer bewunderungswürdigen Ausdauer haben sich 
die Autoren der J\Iiihe unterzogen, nahezu 200 Proben, be
treffend ilie Akti"l'ität der in den oben angeführten Bergrevieren 
vorhandenen Wiisser, Erze, lllineralien, Gesteine als auch der 
Grubenluft, durchzuführen und ihre Ergebnisse tabellarisch zu
sammenzustellen. 

Wenn auch durch die gedachten, mit dem Apparate von 
Engler & Siveking ausgeführten Untersuchungen keine hoch
aktiven, für praktische Verwendung besonders geeigneten Wässer 
entdeckt worden sind, so wurden dieselbeu doch mit großem 
Erfolge für die Wissenschaft begleitet. 

Es wurde wieder, wie im ersten Teile, die Tat
sache bestätigt, und zwar namentlich im Schneeberger Berg
revier, welches eine Scholle der Phyllitlormation umschlossen 
vom Eibenstocker-, Kirchberger- und Schlemaer-Granitstocke 
darstellt und vom Granit auch unterlagert ist, und wo die 
aktivsten Wässer bis 77·8 Mache-Einheiten konstatieren ließen, 
daß jene Quellen, die ihren Ursprung im Granite selbst oder 
am Kontakte desselben mit Schiefer haben, größere Emanations
mengen mitführen als jene, die selbst den uranerzfiihrenden 
Gängen oder ihrem schiefrigen Nebengesteine entspringen, u~d 
daß danach nicht die Gesamtaktivität derselben aus dem m 
den Gängen aufbrechenden Uranpecherze stammen muß, sondern 
eher ihre Quelle in den im Uranite vorhandenen radiumhältigen 
Beimenirnngen oder in der hochaktiven aus demselben aus
strömenden Luft zu suchen ist. 

Die in den Wässern enthaltene Emanation hatte sich 
<lur~.h die Form der Abklingungskurve der induzierten Aktivität 
als Radioemanation verraten, bloß bei einigen Proben im Schnee
berger Revier klang die induzierte Aktivität etwas langsamer 
ab, als es bei Radiumemanation der Fall ist, woraus sich 
schließen ließ, daß daselbst nebst der letzteren auch Spuren 
von Thoremanation in den untersuchten Wässern vorhanden 
waren, obzwar eigentliche Thoriummineralien in diesem Reviere 
angeblich nicht beobachtet worden sind. 

Die festen Stoffe erwiesen sich alle als aktiv, und zwar 
am höchsten das Uranpecherz selbst (1 g 15.612 V pro Stunde), 
dann folgten die Mineralien mit Urangehalt oder Uranspuren, 
darauf diverser Sinter und als die ärmsten die unverwitterten 
Gesteine, deren Aktivität kaum nachweisbar war. 

Da die Verfasser die Ausdehnung der einzelnen Gruben
reviere durch Übersichtspläne, in denen die Lage der an
genommenen Wasserproben ersichtlich ist, zu veranschaulichen 
getrachtet und nebst dem die bergmännisch-geologischen Ver
hältnisse derselben kurz beriihrt haben, kann diese hoch
interessante Arbeit nicht nur denjenigen, die sich um Radio
aktivität der Wässer interessieren, sondern auch dem Berg
manne überhaupt wärmstens empfohlen werden. 

* • • 
Die im Schneeberger Bergrevier beziiglich der Radio

aktivität der Grubenwässer gemachten Wahrnehmungen finden 
durch die Erfahrungen in St. Joachimsthaler Gruben ihre volle 
Bestätigung. Auch hier wird der erzführende J oachimsthe.ler 
Glimmerschiefer vom Karlsbad-Eibenstocker Granitmassive 
unterlagert nnd die der Grube zusitzenden Wässer als auch ih!e 
Aktivität nehmen mit der Tiefe, bzw. Nähe zu dem Gran1t
kontakte zu. Von den auf einem Horizonte vorhandenen Wässern 
sind diejenigen reicher an Emanation, die sprudelartig, 
bzw. aus größerer Tiefe in der Streckensohle emporquellen. 

Auch in St. Joachimsthal kann die in den Grubeuwässern 
enthaltene Radiumemanation nicht allein aus dem Uranpecherze 
stammen; denn es bleibt, wie man sich durch Versuche überzeugen 
kann, im festen Uranpecherze, wie dasselbe in der Grube 
vorkommt, der größte Teil der in ihm entstehenden Emanation 
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okkludiert. Nur ein sehr kleiner Teil - weniger als ein 
P.roze.nt - entweicht nach außen. Sollte die ganze Emanation, 
die die Joachimsthaler Grubenwässer absorbiert enthalten, von 
dem Uranpecherze allein stammen, dann müßte bedeutend mehr 
Uranerz in den Gängen enthalten sein, als dies tatsächlich 
der Fall ist. J. Step. 

Hydraulischer Kalk und Portlandzement. Von Dr. 
H. Zwick, dritte, umgearb.Auflage, bearbeitet von Dr.A. Moye, 
Band 58 der chemisch- technischen Bibliothek, 238 Seiten, mit 
50 Abbildungen. Verlag von A. Hartleben, Wien und 
Leipzig 1909. Preis geheftet K 5·-, gebunden K 5·90. 

Die Verwendung des Zementes ist eine so ausgebreitete 
und vielseitige, daß die genauere Kenntnis dieses wichtigen 
Baustoffes für weite Kreise von Nutzen ist. Die betreffende 
in. verschiedenen technischen Zeitschriften zerstreute, reich~ 
~1teratur ist nicht für jedermann leicht zugänglich. Das vor
liegende, handliche Buch wird daher willkommen sein. Es 
~ringt in kurzer, dabei in gediegener Form das Notwendigste 
uber den Gegenstand und beriicksichtigt die großen Fortschritte, 
welche in der Herstellung und Beurteilung des Zementes in 
neuester Zeit gemacht wurden. Der Stoff ist übersichtlich in 
folgende Abschnitte geteilt: 

1. Die Grundstoffe der Wassermörtel und ihre Eigen
schaften. 

II. Der Name "Zement" und die Einteilung der 'Vasser-
mörtelstoffe. 

III. Die Entwicklung der Zementindustrie. 
IV. Die Puzzolanen. 
V. Die 'Vasserkalke (hydraulischen Kalke) und der Port

landzement. 

VI. Vorschriften fii!: Lieferung und Prüfung von Zement 
im Deutschen Reich, in Osterreich und in der Schweiz. 

VII. Das Verarbeiten des Portlandzementes im Bau
gewerbe. 

. Ein Anhang handelt über Erzzement und ein Sachregister 
erleichtert die Benützung des Buches. 

Das Streben nach Ersatz entbehrlicher Fremdwörter durch 
treffende deutsche Wörter verdient Nachahmung. Die Aus-
stattung ist eine gefällige. H. S. 

Herstellung und Instandhaltung elektrischer Llcht· 
Und Kraftanlagen. Ein Leitfaden auch für Nichttechniker 
von ~· Freiherr von Geisberg. Vierte umgearbeitete und 
erweiterte Auflage. Verlag vonJulius Springer, Berlin 1909. 

Wenn bei der großen Anzahl von Neuerscheinungen auf 
d~m Gebiete der elektrischen Literatur es ein Werk bis zu 

J
einer vierten Auflage, und zwar in einer Frist von nur neun 
ahren bringt, so ist dies allein schon ein Beweis, daß das 

~ft!effende Buch gut ist. Dies kann nun von dem vorliegenden 
einen Büchlein ruhig behauptet werden; denn es umfaßt im 

~ngen Rahmen bei klarer und deutlicher Schreibweise alles 

l
as, was ein Elektromonteur oder ein Besitzer einer kleinen 

e ektrischen Anlage von der Elektrotechnik verstehen muß. 
Insbesonders ist in der vierten Auflage den verschiedenen 
Neuerungen der letzten und allerletzten Zeit Rechnung getragen; 
is seien nur erwähnt die Metallfaden-Gliihlampen, die Quarz
ampe, die vom Verband deutscher Elektrotechniker neu an

genommenen Normalien usw. 
Wir zweifeln nicht daß das kleine Werk, das ohnedies 

schon gut eingeführt ist, 'noch weitere Verbreitung finden wird. 
w.w. 

. Der Schulz-Economiser. Von M. Kaufhold. 11 Seiten, 
:~~ 2. Textfiguren. Heft 38 der Sammlung Berg- und Hütten
B ~nnischer Abhandlungen. Druck und Verlag von Gebrüder 

ohm, Kattowitz (0.-S.) 1909. 
d In der richtigen Erkenntnis, daß es an der Zeit sei in 
dem allgemeinen Streben nach wirtschaftlicher Ausgestaltung 
k es Betriebes der Ausuützung der in den Abgasen der Dampf-

esselfeuerungen noch entl..taltenen Wärmemengen zur Vor-

wärmung des Speisewassers mehr Aufmerksamkeit zu schenken, 
indem die Abdampfturbine den bisher zur Vorwärmung ver
wendeten Abdampf immer mehr für sich in Anspruch nimmt, 
finden die mit dem neuen Economiser, Patent )!. R. Schulz, 
auf einem Kaliwerke von dem Dampfkessel-Revisionsverein r.u 
Halberstadt mit sehr giinstigen Erfolgen vorgenommenen Ver-
suche Würdigung. H. S. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.861. - Karl Haussmann· in 

Aachen. - Vorrichtung zum Bestimmen 
der Abweichungen ,·on Bohrlöchern 
,·on der Senkrechten und zum Nach· 
weisen magnetisch gestörter Stellen. -
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vor
richtung zur Ermittlung der Abweichung 
der Bohrlöcher aus der Lotrichtung, des 
Streichens und Einfallens kernfähiger Gc
birgssehichten und zur Auffindung magne• 
tisch gestörter Stellen, bei der in bekannter 
Weise Magnetnadeln in Verwendung 
kommen. In rinem durch das Bohrloch 
g1fiihrte11 Zylinder werden ei111· Dosenlibelle 
und zwei in pa1·allele11 Ebenen schwingrnde 
.llfagnrtnadeln mi'.t einer Regi.~trie1·vorrich- ~ 
t1111g z1isai11111e11 befestigt. Die Dosenlibelle ~ 
zeigt die Größe, der Stand der .llfagnet- :.5 
nadeln die Richtung der Neigung der Zy- • • 
linderaclise und damit der Bohrlochachse 
an und die Registrierrorrr'.chtung zeichnet 
diese Stellungen auf. Aus Veränderungen 
des Kreuzungswinkels beider Magnetnadeln 
ergeben sich die Stellen, an denen die 
magnetische Orientierung versagt oder die 
beim Schürfen auf magnetische Erzlager-
stätten von Wichtigkeit sind. In einem 
wasserdicht verschließbaren, in bekannter 
Weise mit Führungsrollen versehenen e 
zylindrischen Gehäuse aus eisenfreiem 
Metall sind ii bereinander eine Glühlampe a, 
zwei Magnetnadeln d, c, zwischen denen 
sich eine Dosenlibelle b befindet, eine 
Linse e, eine Blende f, eine bekannte Re-
gistrie vorrichtung g mit einem auf 
Trommeln aufgewickelten Streifen licht
empfindlichen Papiers angeordnet. Die 
Trommeln stehen mit einem Solenoid in C 
Verbindung in der Weise, daß eine der 
Trommeln eine Spannfeder umschließt und 
ein Zahnrad trägt, in das ein Hebel eingreift, 
der mit dem Solenoid verbunden ist. Die 
Lampe und das Solenoid sind mit den 
Enden einer zutage geführten, an eine 
Stromquelle angeschlossenen Drahtleitung 
verbunden. In die Drahtleitung ist über 
Tage eine Schaltvorrichtung angeschaltet. 
Die Vorrichtung wird vermittels eines 
Seiles oder Gestänges in das Bohrloch hinein-
gelassen; an den .::)teilen, an denen eine 
Messung erfolgen soll, wird der elektrische 
Strom eingeschaltet und hiedurch zuerst die 
Glühlampe a zum Leuchten gebracht und 
alsdann nach Erlöschen der Lampe durch 
Umschalten der Solenoidkem hin und her 
bewegt, so da.fl zuerst die Stellung der 
Magnetnadel und der Luftblase der Libelle 
auf dem lichtempfindlichen Papier auf-
genommen und alsdann dieses verschoben 
wird, so daß noch nicht belichtetes Papier 
in den Bereich des von der Lampe erzeugten Lichtkegels tritt. 
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Nr. 35.031. - Frantisek PetniZalek in LllZe (Böhmen). 
- Bohrmaschine. - Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
ist eine von Hand aus zu betreibende Maschine zum Bohren 
von Brunnen, Schächten u. dgl. Die Bohrstange trägt an 

ihrem unteren Ende den Bohrer und kann nach Bedarf durch 
Stangen 1 verlängert werden; die letzte Stange trägt einen 
Stellring 2 untl ist in einem enL!prechenden Loche der Brücke 3 
geführt; dieses Loch läßt die Stange frei hindurchgehen, hat 
aber einen bedeutend kleineren Dnrchmesser als der Stellring 2. 

Die Briicke 3 verbindet oben die zwei vertikalen Seitenteile 4 
und 5 zu einem einzigen Rahmen, der in den Führungen 6 
bis 8 und 7 bis 9 geführt ist, die mittels der Eisen 10 und 11 
an den horizontalen Armen 12 bis 13 befestigt sind, die 
wiederum an den Säulen 15 bis 16 des Bohrgerüstes fest
geschraubt sind. Das Bohrgerüst besitzt einen Boden 14, von 
welchem aus die oberen Enden des Rahmens und des Gestänges 
zugänglich sind. Auf demselben Gerüste sind zwei horizontale 
Wellen 17, 18 gelagert, die sich in ihren Lagern lose drehen 
können; auf diesen Wellen sind Kettenräder 19 bis 20 auf
gekeilt, über welche eine endlose Kette 21 bis 22 läuft. Ein 
Glied oder aber z1cei voneinander gleich 1ceit entfernte Gliede1· 
dieser Kette sind mit in zwei: Zapfen 23, 24 auslaufenden 
Stiften ve1·sehen, welche unten genau unter die Sei'.tenteile 4 
und 5 des Fallrahmens zu stehen kommen. Die Weile 17 
wird entweder unmittelbar mit einer Kurbel angetrieben oder 
aber, es erfolgt bei größeren Teufen der Antrieb durch ein 
entsprechendes Zahnradgetriebe 2.5, 26 usw. Wenn nun beim 
Umlaufen der Kette die Zapfen 23, 24 unter den Rahmen 4, 5 
gelangen, so heben sie diesen samt dem Gestänge 1, das 
dabei mit dem Stellringe 2 auf der Rahmenbrücke 3 anfruht, 
so lange, bis die Zapfen 23, 24 das obere Kettenrad 20 er
reichen; sobald dies erfolgt, so beginnen die Zapfen auf das 
Rad aufzulaufen und außer Eingriff mit dem Rahmen 4 und b 
zu gelangen, so daß dieser frei herabfällt und mit ihm auch 
die Bohrstange 1, wobei der Stellring 2 schon im •orhinein 
derart eingestellt sein muß, daß der Bohrer früher auf die 
Bohrlochsohle auffällt, bevor der Rahmen 3 bis 4 bis 5 in 
seine niedrigste Stellung gelangt. Nach dem erfolgten Auf
fallen des Meißels führt der am Boden 14 stehende Arbeiter 
in bekannter Weise die Umsetzbewegung aus. 

Amtliches. 
Der lllinister für öffentliche Arbeiten hat den Absolventen 

der montanistischen Hochschule in Piibram Viktor Goi ds tern 
als Bergeleven in den Stand der sto.atlichen lllontanverwaltungs
beamten aufgenommen und der k. k. Bergdirektion in Brüx 
zur Dienstleistung zugeteilt. 

Vereins-Mitteilungen. 

Berg- und hüttenmännischer Verein für Steiermark und Kärnten. 
Protokoll der Zentralausschußsitzung am 6. Juni 1909 in 

Judenburg. 

Hotel Post um 1/ 2 12 Uhr vormittags. 
Anwesend: der Präsident Waltl, der Vizepräsident 

Prandstetter und die Ausschußmitglieder: v. Breuer, 
Brisker, v. Ehrenwerth, Emmerling, Hinterhuber, 
Kutschka, Moser, Pleschutznig, Rnckgaber, 
Sterba, Dr. Suppan. 

Entschuldigt: A. Bauer, Brunnlechner. 
Der Präsident Wal tl eröffnet die Sitzung, begrüßt 

herzlichst die Erschienenen, insbesondere die HerrP.n aus 
Klagenfurt und erteilt dem Adjunkten Brisker das 
\\' ort zum Gegenstande der heutigen Sitzung, die Kün
digungsfrage der Vereinsmitteilungen. Adjunkt Br i s k er 
setzt in Kürze den Stand dieser Angelegenheit aus
einander. Diese ist durch das Referat und die bezüglichen 
Anträge der Hauptversammlung der Sektion Leoben, 
welche auch der Sektion Klagenfurt zugeschickt wurden, 
genügend bekannt, weshalb eine Wiederholung entfallen 
kann. Er empfiehlt die Kündigung der Vereinsmitteilungen 
ab l. Juli 1. J. deshalb, weil die Kündigungsfrist eine 

halbjährige ist und ein Versäumnis dieser Frist dem 
Vereine nur unnötige Kosten verursachen würde. Einen 
Ersatz für die Vereinsmitteilungen bietet nach dem Er
gebnis der Delegiertenkonferenz der montanistischen 
Vereine Österreichs, die „Österr. Ztschr. f. B.- u. Httw.", 
welche vom Zentralvereine der Bergwerksbesitzer 
Österreichs erworben werden soll. Der genannte Verein 
hat auch bereits zugesagt, diese Zeitschrift an die Mit
glieder der montanistischen Vereine Österreichs zu einem 
ermäßigten Preise abzugeben. Für jene Mitglieder, welchen 
der Bezugspreis für die "Österr. Ztschr. f. B.- u. Httw." 
zu hoch ist, könnten Vereinsmitteilungen in ähnlicher 
Fonn wie bisher heibehalten werden und hätte man sich 
diesbezüglich nur mit dem Zentralverein der Bergwerks
besitzer ins Einvernehmen zu setzen. 

Er stellt schließlich den Antrag: Die Vereins
mitteilungen, bezw. der bezügliche Vertrag mit der 
Manzschen Verlagsbuchhandlung ist unter Anführung for
meller Gründe am 1. Juli 1. J. halbjährig mit 31. De
zember d. J. zu kündigen und es ist mit dem Zentral· 
verein der Bergwerksbesitzer hinsichtlich eines Er· 
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satzes für die bisherigen Vereinsmitteilungen Fühlung zu 
nehmen. 

Bergrat Pleschutznig hält diesen Schritt für noch 
v~rfrüht, nachdem die neuen Verhältnisse, in welche die 
n Österr. Ztschr. f. B.- u. Httw." tritt, erst im \Verden 
begriffen sind. Andrerseits ist unser Verein verpflichtet, 
seinen Mitgliedern die Vereinsmitteilungen zukommen zu 
lassen. Es könnte daher leicht sein, daß die Zusendung 
der Yereinsmitteilungen aufhört, bevor noch etwas neues 
in Kraft getreten ist. 

Er stellt daher den Antrag: Da die Bildung eines 
Zentralverbandes der montanistischen Vereine Österreichs 
sowie die Frage der künftigen Ausgestaltung eines 
Vereinsorganes sich noch im Stadium der Vorbereitung 
befindet und gegenwärtig nicht abzusehen ist, wann die
selbe definitiv zur Lösung gelaugen wird, es aber not
wendig erscheint, die Vereinsmitglieder von den Vorgängen 
in den Ausschüssen, die gegenwärtig durch die Vereins
mitteilungen vermittelt werden, im Laufenden zu erhalten, 
so beschließt der Zentralausschuß die Kündigung dieses 
Organes bei der Verlagsbuchhandlung Manz bis zu jenem 
Zeitpunkte zu verschieben, wo die eingangs erwähnten 
Hauptfragen ihre endgültige Lösung gefunden haben. 

Nach längerer Debatte, an der sich die Herren 
Brisker, Dr. Suppau, Prandstetter, Pleschutznig, 
Ruckgaber, Hinterhuber, v. Breuer, v. Ehrenwerth 
beteiligen, werden sämtliche Einzelanträge zurückgezogen 
und der nachstehende Antrag formuliert: 

Mit Rücksicht auf den Umstand, daß der Zentral
verein der Bergwerksbesitzer Österreichs die Herausgabe 
der nÖsterr. Ztschr. f. B.- u. Httw." beabsichtigt, 
beschließt der Zentralausschuß die Kündigung des Ver
trages mit der Manzschen Verlagsbuchhandlung vom 
13. Dezember 1902 betreffend die Herausgabe der Vereins
initteilungen vertragsgemäß unter Einhaltung der halb
jährigen Kündigungsfrist mit 31. Dezember 1909. Der 
Zentralausschuß behält sich aber vor, mit der Manzschen 
Buchhandlung in Verhandlungen bezüglich eines neuen 
Vertrages, die Vereinsmitteilungen betreffend, einzutreten, 
falls die obigen V orraussetzungen für die Kündigung bis 
1. Jänner 1910 nicht zutreffen sollten. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
Zentraldirektor Dr. Suppan stellt den Zusatzantrag: 
Der Zentralausschuß möge sich mit dem Zentral

vereine der Bergbaubesitzer Österreichs so~leich ins Ein
vernehmen setzen, die Neugestaltung der „Osterr. Ztschr. 
f. B.- u. Httw." bis 1. Jänner 1910 durchzuführen, 
bezw. für diesen Zeitpunkt bereits einen entsprechenden 
Ersatz für die Vereinsmitteilungen zu erreichen. 

Bei dieser Gelegenheit möge der Zentralausschuß 
unter Fühlungnahme mit den übrigen montanistischen 
Yereinen dem Zentralvereine der Bergwerksbesitzer 
o_sterreichs auch alle jene Wünsche bekanntgeben, die 
h~nsichtlich der Ausgestaltung dieser Zeitung nnd der 
'\ ereinsmitteilungen durchgeführt werden möchten. 

Auch dieser Z nsatzantragwird eiostimmig angenommen. 
Beim Punkte: Allfälliges fragt Adjunkt Brisker, 

ob Unser Verein als ganzer oder ob jede seiner Sektionen 

für sich der ständigen Delegation der montanistisd1en 
Vereine Österreichs beitreten sollen. Es wird beschlossen, 
daß jede Sektion ihre eigenen Vertreter in dieser 
Delegation beanspruchen soll. 

Schließlich teilt der Präsident mit, daß die für die 
General- und ·wanderversammlung geplante Besichtigung 
des Stahlwerkes Kapfenberg nicht bewilligt wurde und 
bittet er daher um andere Vorschläge. 

Es werden als Ausflugsorte die Veitsch, Wartberg 
im Mürztal und Diemlach-Bruck vorgeschlagen, im übrigen 
alles diesbezügliche der Vereinskanzlei überlassen. 

Sodann Schluß der Sitzung. 

* * * 
Protokoll der Zentralausschußsltzung am 11.September 1009. 

Anwesend: der Präsident Professor V. \Valtl, der 
Vizepräsident Oberverweser 1. Prandstetter und 
die Zentralausschußmitglieder: Brisker, Brunnlechner, 
F. v. Ehrenwerth, Emmerling, Kutschka, Moser, 
Plesch u tz nig. 

Entschuldigt: v. Breuer, Hinterhuber, Doktor 
Suppan, Zahlbruckner. 

Der Präsident eröffnet die Sitzung, begrüßt die 
erschienenen Ausschußmitglieder insbesondere die Herren 
aus Klagenfurt und bittet sodann um nachträgliche 
Genehmigung für die Verschiebung der Generalversammlung 
auf den 12. September, welche dadurch nötig wurde, 
daß an dem ursprünglich für die Generalversammlung 
festgesetzten Tage, dem 8. September, der Kaufmannstag 
der deutschen Kaufleute Österreichs in Leoben abgehalten 
wurde. Die Verschiebung wird genehmigt. 

1. Sodann verliest der Sekretär das Protokoll der 
Zentralausschußsitzung vom 6. Juni l. J. Dieses wird 
genehmigt. 

2. Bezüglich der von den Sektionen Leoben und 
Klagenfurt gefaßten Resolution gegen die Aufhebung 
der Schutzzölle auf Roheisen, Eisenwaren und Maschinen 
liegt ein Schreiben unseres Vertreters im Industrierate 
Generalsekretär Dr. Caspa ar vor, welcher empfiehlt, 
sich mit der Veröffentlichung der Resolution zu begnügen, 
da diese hinreichend wirksam sei, um so mehr, da auch 
von den anderen berufenen Faktoren Aktionen in dieser 
Angelegenheit unternommen worden sind. Es wird daher 
beschlossen, von weiteren Schritten in dieser Richtung 
abzusehen. 

- 3. Hierauf wird der bei der morgigen General
versammlung zu erstattende Tätigkeitsbericht durch den 
Vereinssekretär verlesen und in der vorgelegten Fassung 
genehmigt. 

4. Da keine der Generalversammlung zu stellenden 
Anträge eingebracht werden und auch zum Punkte 

5. Allfälliges niemand das Wort wünscht, schließt 
der Präsident die Sitzung und es folgt eine vertrauliche 
Besprechung in Angelegenheit der Beschaffung einer 
Ehrenkette für den jeweiligen Rektor der montanistischen 
Hochschule in Leoben. 

Der Sekretär: Der Obmann: 
Ing. 0. Nowotny m. p. V. Waltl m. p. 
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Schemnitzer Kollegentag. 
Der Gedanke, daß die alten Schemnitzer ßerg

ak:ulemiker, wrlche vor vierzig oder fünfzig Jahren 
die damals noch deutsche Hochschule in der unga
rischen Ucrgsladl besuchten, sich noch einmal vor 
ihrPr lelzll'n Grubenfahrt zusammenfinden sollen, fand 
in den heleiliglen Kreisen lebhaften Anklang. Die An
reger und Y eranslaller des Schemnilzer Kollegcnlages, 
der vom 25. bis 27. September in Wien stallfand, 
waren Oberbergrat Sauer, Uerginspeklor Fric und 
kaiserlicher Hat V ergani. 

Am 25. SPplembcr abends rnrsammellen sich g<'gen 
hundert TPilnPhmer des Kol!Pgenla.ges \'Oll nah uncl 
fern zum Teile in Begleitung ihrer Damen bei dem 
Konzerte im r olksgarlen; sie wurden von den r er
anslaltern des Fest<'s unler herzlichen Begrüßungen 
mit den Teilnehnwrkarlcn, dem Programm und ver
schiedenen Druckschriften bcleilt. Über Ansuchen des 
kaiserlichen Balrs V e rgan i halte Seine Exzellenz der 
Arbeitsminister angeordnet, daß aus dem Bureau zur 
Hebung des Fremdem·erkehres den Teilnehmern des 
Schemnitzer Tages die reizenden Führer von \\'iPn 
und speziell der Wachau übergeben wurden. Schon 
an diesem AbPnd zeigte sich zwischen den allen Kol
legen eine freudig erregte Stimmung, welche durch 
die gegensPiligen Begrüßungen und Erkennungsszenen 
hNvorgerufen wurde. 

Aus allen GegPrnlen der ~lonarchie trafen ßp
grüßungsschreibPn und Telegramme an den Schem
ni tzer Sehachttag ein. Die .Militärkapelle halte den 
Schemnitzern zuliebe ihrem Programme mehrere Berg
mannslieder und Potpourris einverleibt. 

Der älleslc unter den Teilnehmern war Hofrat 
Hitler v. Ernst. Er besuchte die Bergakademie in den 
Jahren 1850 his 1854. Aus den Jahrgiingt>n 1853 und 
1854 erschienen Bergdirektor Johann Arad i, Buda
pest, und Anton Rücker, k. k. Oberbergrat, Wien, 
1855: Hofrat Edmund v. Mümmler aus Przemysl 
und Oberbergrat Johann Hrabak aus Prag; 1856: 
fü•gierungsrat Josef Pickl, Wien, Oberbergral Hermann 
Hinterhuber aus Klagenfurt, Oberingenieur Franz 
Ruß aus Troppau; 1857: Hütteninspektor Gustav Oel
wein \Yerksdirektor Otto Hinterhuber aus Salz
burg;' 1858: Hüttendirektor Karl E y er man n aus Graz, 
Bergrat Adolf Hohenegger aus Teschen, Oberberg
verwalter Franz Gröger aus Idria; 1859: Hütten
inspektor Gustav K a z e tI, Klagenfurt, Hüttendirektor 
und kaiserlicher Rat Gustav Ringe 1 aus Ilokycan, 
Hüttendirektor und kaiserl. Rat Franz Küffel, Wien, 
Oterbergral Bartholomäus Hu tter aus Salzburg und 
der Rektor der Hochschule für Bodenkultur, Hofrat 
Ritter v. Guttenberg; 1860: Hofrat Kelh, Salz
burg, Oberingenieur Josef Böhm aus Hruschau, General
direktor Andreas Ecker aus Steyr; aus 1861 : Hofrat 
Adreas Piesch, Wien, Hüttenverwalter Hubert 
Fiedler aus Zöptau, k. ung. Bergrat Livius l\Iaders-

pach; aus 1862: Hegierungsrat Theodor Kapitain, 
Oberbergrat Top sc hc r, Budapest, Generaldirektor Lud
wig Borbely v. Köveskala aus Budapest, Oberbergrat 
Julius Steinhauß, Budapest; 1863: Bergdirektor Anton 
Iludolf aus Brennberg, I3etriebsleiter Wenzel i\Ia
chacka aus Jaworzno, Bergrat Josef Ullrich, Dux, 
i\linisterialrat Il e i t z n er, Kremni Lz, Berginspektor Karl 
n oh m, Brandeis!, Vermessungsinspektor Ladislaus 
Hönig, Esztcrgom; 1864: Hofrat Eugen Stach, Wien, 
Berginspektor Johann Fric, \Vien, Ins1wktor Anlon 
Hermann, Wien, Oberingenieur Karl Kladrubsky, 
Wien, BergdircktorJosefKubias, Rakos Palota, Hütlen
direktor Adalberl Kurzwcrnhardt, \\'ien, Hofral 
Hugo P reu ß, Brüx, kgl. ung. Oberforstral Koloman 
Simensky, Szombathely; 1865: Bergverwalter Thomas 
Steiner, Köflach, ßergdirektor Johann Ncuhold, 
Wien, Oberrevident Albin Jencic, Wien, kaiserlicher 
Rat Ernst Vergani, Wien, ßcrgingenicur Karl Hadig, 
Fünfkirchen; 1866: Exzellenz, wirklichPr geheimer Rat 
Bela v. Gränzenstein, ßudaprst, ObNhergrat Julius 
Sauer Wien Bergdirektor Emil Karafiat, Wien, ßerg
direkto~ Karl' Schiedek, \\'ien, ßerginspektor Johann 
Hess, Graz, Oberingenieur Josef StarH•k, Graz, Berg
verwalter Karl l3russ, Laibach, Oberforstrat Friedrich 
Fischl e, Beszterczeb:'mya, kgl. ung. Bergrat Franz 
Straka, Fünfkirchen; 1867: Berg<lirektor Johann 
Pappe, Poln.-Ostrau, Direktor Eduard Goedickc, 
Wien; 1869: ßruderladerechnungsführcr Julius Gros s, 
Troppau. 

Sonntag den 26. September, mitlags um 1 Uhr. 
fanden sich die Teilnehmer mit ihren Frauen und 
Töchtern im großen Saale der Restauration Seid! im 
Volksgarten zusammen, welcher mit Bildern, die d~n 
Erinnerungen aus Schemnitz geweiht waren, priicht1g 
geschmückt war. Zwischen den Süulen sah man Ge
mälde von der Bergakademie, der Forstakademie, vom 
Neuschacht, dem gewöhnlichen Kneiporte, vom aka
demischen Kaffeehause „zum goldenen Grubenlicht", 
der Klopfe mit dem gegenüberliegenden lustigen 
Studentenheim; Gruppenbilder aus den Jahren 1868 
und 1870 sowie die reizenden Bergmannsbilder Tren
schenskys, welche der Herausgeber des „l\'euigkeits
\V eltblaltes" kaiserlicher Rat Kirsch, aus dem Nach
lasse seines' verstorbenen Vaters, der auch Schemnitz 
besucht hatte, zur Verfügung stellte. Weiter war der 
Saal mit Emblemen der Bergleute, der Forstleute und 
Studenten geschmückt. Diese, sowie die großen Bilder, 
hatte der akademische Maler Ferdinand Moser nach 
den Schemnitzer V aletbögen herrlich hingezaubert und 
den Montanisten freigebig gewidmet, wofür ihm der 
herzlichste Dank ausgesprochen wurde. 

Die Musik besorgte die Kapelle des rumänischen 
Hofkapellmeisters C_ W. Drescher, die ihre Vortrags
ordnung mit dem Bergmannsmarsche „Glück auf!" von 
Ph. Farbach begann. Als erster Redner, erhob sich 
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Oberbergrat Anton Rücker und sprach den Kaiser
toast, der mit den Worten schloß: 

„Gott erhalte und beschütze noch lange Jahre 
unseren oberslen Bergherrn, unseren gütigen und ehr
würdigen Kaiser und König, den bewunderungswertesten 
Monarchen der \V elt. Ihm ein brausendes Glück auf!'' 

Die Kapelle in toniert.e die Volkshymne; alles 
erhob sich und brachte ein begeistertes Hoch auf den 
Kaiser aus. 

An die Kabinetlskanzlei des Kaisers wurde nun 
alsogleich ein Telegramm abgesendet mit nachstehendem 
Inhalte: 

„Die in Wien zur Erinnerung an ihre Studienzeit 
an der altehrwürdigen Bergakademie Schemnitz aus 
allen österreichischen und ungarischen Landen festlich 
versammelten Kollegen aus den Jahren 1850 bis 1869 
bringen Seiner Majestät, ihrem allergnädigsten Kaiser 
und König huldigend, den Ausdruck ihrer tiefsten Ehr
furcht und treuen Anhänglichkeit sowie den Ausdruck 
ihres ehrerbietigsten Dankes für die während Seiner 
Majestät glorreichen Regierung dem Ilergbaue zuteil 
gewordene Förderung dar. A. Rücker, k. k. Ober
bergrat." 

Nun erhob sich Oberbergrat Sauer, um den Ilerg
hauptrnann von Wien, Hofrat Dr. Gattnar, alle übrigen 
lieben Gäste und die Freunde und Kollegen in herzlichen 
\V orten zu begrüßen. Er gedachte in erster Linie dankbar 
der ehemaligen Lehrer, dann der vielen Kollegen und 
Freunde, welche bereits die letzte Grubenschicht ver
fahren haben, und grüßte die in der Feme weilenden 
Freunde, die daran verhindert waren, am SchemnitzN 
Kollegentage teilzunehmen. 

Der Redner pries in schwungvoller Art den allen 
Schemnitzer Geist, den Geist der Freundschaft und 
Kollegialität, der einst an der Akademie gcherrschl 
hat, gehegt und gepflegt wurde. 

„Und diesen Geist wollen wir, so lange noch ern 
alter Schemnitzcr lebt, erhalten und ihn be
hüten. 

Darauf erhebe ich mein Glas und bringe diesem 
Geiste der alten Freundschaft ein dreifaches 

Glück auf! und Weidmannsheil 1" 

Im Namen der Forstleute sprach nun der Rektor 
der Hochschule für Bodenkultur, Hofrat Adolf Hitler 
v. Guttenberg, welcher mit warmen Worlen des aka
demischen Lebens in Schemnitz gedachle. Er wies auf 
die Unzahl Männer hin, welche dortselbst ihre Studien 
absolvierten und es zu hohen Stellungen gebracht 
haben. „Die Behauptungen der Antialkoholiker sind 
durch uns gründlich widerlegt!" rief der muntere Redner 
in die Gesellschaft welche diesen Ausfall mit leb
hafter HeitNkeit u;1d Beifall belohnle. Bei der Be
sprechung der Forstakademie erklärte er, daß dieselbe 
durch die Anreihung an die Bergakademie die mathe
matisch- und geologisch-wissenschaftliche Richtung er
hielt, welche nun sämtlichen Hochschulen für Forst
Und Bodenkultur zu gute kommt. Er schloß mit einem 
Roch auf die alte Akademie Schemnitz. 

Nun ergiff kaiserlicher Hat Ver g an i das Glas 
und sprach einen heiteren Toast auf die Damen. Er 
gab seiner Freude Ausdruck, daß auch einige Damen 
aus der ungarischen Bergstadt die Gesellschaft zieren. 
So begrüßte er Frau Rei tznc r und ihre Schwester 
Frau Had w i ger als Schemnitzcrinnen, weiter Frau 
Oberbergrat Sauer, die Tochter des Schemnitzer Berg
rates v. Kraft, und Frau Hofmann, die Tochter des 
Schemnitzer Professors und Bergrates \'. Cu r te r. Er 
schloß seine Rede mit dem Trinkspruche unseres vater
ländischen Dichters Halm, der in die \V orte ausklingt: 

In Haus und Welt, im Leben und im Lied', 
In heiteren Tagen und in trüben, rauhen, 
Die Frauen hoch und dreimal hoch die Frauen 1 

Es folgten noch mehrere Trinksprüche. Direklor 
Goedicke rühmte den bergmännischen Korpsgeisl der 
alter Schcmnitzer. An der alten Alma matcr Schcm
nitziensis, so schloß er seine Rede, haben wir nicht 
nur bergmännische Wissenschaft, sondern auch den 
alten bergmännischen Geist in uns aufgenommen und 
darum rufen wir, von bergmännischer Begeisterung 
erfüllt, aus: Dem alten Schemnitzcr Korpsgcisl uml 
der alten Alma matcr Schemnitziensis Glück auf 1 

Hofrat Ritter v. Ems t erzählte in gemütvoller 
\\'eise, mit welcher Freude gerade die Alleslen den 
Schemnitzertag begrüßen, wenn auch manche nicht 
daran Leilnehmen können. So sendete dem Kollcgen
schachttag der alte Schemnilzer S Lorch, vulgo 
„Schnapper··, aus Monterey in Kalifornien nac\1 
stehenden Gruß: 

Glück auf! Glück auf ihr alten Burschen! 
Es schickt Yom fernen Meeresstrand 
Euch diesen Gruß ein greiser Knappe 
Ins alte, teure Hcimatsland 1 
Leider ist mir es nicht beschieden, 
In euerer Mitte selbst zu sein, 
Auf euer \\'oh\ aber trinken will ich 
Und mich mit euch im Geiste freu'n. 
Glück auf! Glück auf dem Ungarlande ! 
Alt Schcmnitz lebe dreimal hoch! 
Glück auf 1 Den hingeschicdenen Brüdern! 
Alle die leben: Dreimal hoch! ! 

Nach dem Festessen nahm Hofpholograph Scolik 
die ganze Gesellschaft in einer Gruppe auf. Nun be
stiegen die 'Teilnehmer die beim Justizpalais harrenden 
Salonwagen der städtischen Straßenbahn und es be
gann eine heitere Fahrt durch Wien bis nach Hetzen
dorf. Im Gartenkaffeehaus Siller wurde die Jause ein
genommen und um 1/ 27 Uhr wurde die Rückfahrt an
getreten, um rechtzeitig beim Abschiedsschachtlag zu 
erscheinen, der im weißen Saale der Gastwirtschaft 
Pohl (Riedhof) stattfand. Den Vorsitz führte der Nestor 
der alten Schemnitzer, Hofrat Karl Ritter v. Ernst, 
dem Oberbergrat Rücke r als Kantor in \·erdienst
vo\lster Weise zur Seite stand. Der Vorsilzende be
grüßte den illustren Gast aus Ungarn, Exzellenz ße\a 
v. Gränzenstcin, und bat um Nachsicht, wenn er 
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den Kommenl nichl so strenge handhahen sollte, wie 
dies einst bei den Schachllagen am heiligen Neu
schachte geübt worden sei. Die nächsten Stunden 
waren dem Frohsinn, der Erinnerung an die goldene 
Jugendzeit und au die alten Freunde geweiht. Zwar 
waren die Liederworte für den Abschie<lsschachttag der 
allen Schemnitzer zur v· erteilung gebracht worden, aber 
weitaus nicht alle Uergmannslieder waren darin ent· 
halten, die nun aus den Kehlen der reteranen er
klangen, so frisch fast wie in jungen Tagen. Der Reihe 
nach wurden die Veteranissimi (Jahrgang 1856 bis 1859), 
die Yeteranen (Jahrgang 1860 bis 1862.l, die Kohlen· 
!Jre1111er (Jahrgang 1863 bis 1866) und die Füchse 
(Jahrgang 1866 bis 1868) angesungen. Es war fast 
J\Iitternacht geworden, als der Sehachttag mit dem be· 
kannten Liede 

„Nun schwingen wir den Hut, 
Das Dier, das Uier war gut" 

geschlossen wurde. 

Der folgende Tag war einem Ausfluge in die 
\V achau gewidmet. l!m 10 l!hr vormillags erfolgte die 
gemeinsame Abfahrt vom \V esthahnhofe und um 1 Uhr 
hegaun von Melk mit dem Dampfschiff, auf dem auch 
das gemeinsame Mittagmahl eingenommen wurde, die 
Fahrt durch die Wachau. Der Ausflug war zwar nicht 
vom schönsten \Vetter begünstigt, aber die Teilnehmer 
waren doch sehr befriedigt und konnten sich wohl 
vorstellen, wie prächtig sich das romantische und 
idyllische Stromtal mit seinen Naturschönheiten, den 
lieblichen Heimstätten, den Schlössern, Kirchen und 
Huinen erst im hellen Sonnenschein zeigen muß. 

Abends fand ein Abschiedsabend im Hathaus
kellcr statt und die letzte Zusammenkunft erfolgte um 
~litternacht im Cafe Planer. 

So schön der Gedanke war, die alten Schemnitzer 
noch einmal zu einem Kollegentag in die llesidenz 
zu rufen, so in allen Teilen wohlgelungen war die 
Durchführung des Gedankens. Die Veranstalter können 

mit Genugtuung auf den Verlauf des gemütvollen, von 
echter kameradschaftlicher Treue erfüllten Fesles 
blicken und den Teilnehmern werden die frohen, in 
der alten sich immer herrlicher gestaltenden Kaiser
stadt verlebt<>n Stunden uuvcq~eßlich bleiben. 

F. K. 

Notiz. 
K. k. Bergschule in Wieliczka. Dem .Jahresbericht 

für dus Schnljahr 1908/09 entnehmen wir folgendes: Im Schul
jahre 1908,'09 wurde der dritte Jahrgang des dreijährigen 
Lehrkurses 1906/09 absolviert. In demselben wurde nach dem 
vom k. k. Finanzministerium genehmigten Lehrplane der 
Unterricht in folgenden Lehrgegenständen e.rteilt: Bergrat Josef 
Fryt: Markscheidekunde, verbunden mit Übungen; Sudhütten
kunde. Salinenadjunkt Stanislaus Niewiadomski: Bergbau
kunde, Berg- und Sudhiitten- Rechnungsführung. Bau- und 
Maschineninspektor Konstantin S 1 o t w ins k i: Bergmaschinen
lehre. Bergverwalter Johann Bartus: Zeichnen. Bergverwalter 
Johann Kordecki: Polnische und deutsche Stilistik. Salinen
physikus Dr. Stanislaus Stein er: Erste Hilfeleistung bei 
Grubenunglücksfällen. At1ßerdem wurde Religion als außer
ordentlicher Gegenstand (eine Stunde in der Woche) vom Pfarrer 
und zugleich Salinenkaplan unterrichtet. Der Unterricht wurde 
an Werktagen in den Nachmittagsstunden in polnischer und 
zum Teile auch in deutscher Sprache erteilt, an Vormittagen 
haben die Schüler ihre Arbeitsschicht verfahren. Von den Lehr
stunden entfielen 305 auf Vorträge und 860 auf Übungen. Die 
beiden unter dem Vorsitze des Vorstandes der Salinenverwaltung 
abgehaltenen Semestralpr\l.fungen lieferten nachstehendes Er
geonis: Sehr gut 13°/0, gut 38°/0, genügend 48°/0, ungenügend 
1 °/0• Mit Schluß des Monates Juni 1909 wurde mit den Berg
schülern die statutenmäßig vorgeschriebene Exkursion zu den 
Bergwerken in Jaworzno, Siersza, Wodna, Kaly, Mährisch- und 
Polnisch-Ostrau und Witkowitz unternommen. Zur Bestreitung 
der Reiseauslagen wurden den fleißigen Schttlern· angemessene 
Unterstützungen aus der Salinenkassa verabfolgt. Von den im 
dritten Jahrgang aufgenommenen 25 Zöglingen meldeten sich 
sämtliche zur Prüfung, hievon haben drei die Prüfung mit sehr 
gutem, siebzehn mit gutem und fünf mit ungenügendem Er
folge bestanden. Die letzteren fünf wurden zur Wiederholungs
prüfung aus je einem Gegenstande bestimmt. Es haben somit 
von den im Jahre 1906 in den ersten Jahrgang aufgenommenen 
38 Schülern, 53°/0 und vorausgesetzt, daß alle fünf zur Wieder
holungsprüfung bestimmten Schüler sie bestehen werden, 66°/0 
die Bergschule mit gutem Erfolge absolviert. F. K. 

Metallnotierungen in London alll 1. Oktober 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 2. Oktober 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 

Metalle 

Kuprer 

" 
" 
" Zion 

Blei „ 
Zink . 
Antfmo11 
Quecksilber 

Marke 

Notierung "= Oo ~~ 1 

~~ = von II bis 

Letzter 
Monats

Durchschn. 

0~fii-T~h \ d 1\-IE -\-s1i 1 d ~=ff~ 

i::t:,1:~. - :1i ~:;: 1 :; -1 g g II ~; g 01
1 

- ---·- - ------ ---- - ------ -------- -----

Elektrolyt. . 1 netto 1 62 10 011· 63 0 g \II~ 
Standard (Kassa). . netto 11 59 1 3 i 59 2 6 ~ 
Straits (Kassa) . . , netto 1 138 15 0 , 139 0 0 1 ... 

Spanish or soft foreign . 1\ 21
/ 2 13 2 6 I\ 13 3 9 ~ 

English pig, common . . 1 31
/ 2 13 7 6 i' 13 10 01 ~ 

Silesian, ordinary brands . netto 23 1 3 1j 23 3 911 ~ 
Antimony (Regulus) . . . . . 3'/~ 28 0 011

1 30 0 
0
0 

11

1 J.l 
Erste•) u. zweite Hand, per Flasche 3 8 12 6 8 12 

II 

62·0625 
62•25 
62·75 
59·0125 

138·03125 
12·7109375 
12·890625 
22"890625 
29·
•)8•34375 

w F. 
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Rohstupp vom Schüttofen ~r. HI der k. k. <luecksilberhütte in Idria. 
Von F. Janda, k. k. Bergrat. 

Der zinnoberhaltige Erzgrieß wird in Idria in den 
Cermak-Spirek-Schüttöfen zugute gebracht, die mit 
Scheitholz, u. zw. etwa 85 ° / 0 Buchen- und 15 ° / 0 
Nadel- (zumeist Fichten-) Holz aus den Gebirgswäldern 
der Umgebung oder aber in Holzermanglung mit Trifailer 
Nußkohle auf Planrosten geheizt werden. 

Als Produkt trockener Destillation der Quecksilber
erze gewinnt man bekanntlich in den Kondensatoren, 
Rondensationskammem und -Kanälen schwarze, staubige 
Stupp, ein inniges Gemenge von fein zerteiltem, met.allischem 
Quecksilber mit Ruß u. a. 

Bei direkter Feuerung mit Holz oder Mineralkohle 
unter genügendem Luftzutritt erhält man zunä.chst brenn
bare Gase und Dämpfe, die nach ihrer Verbrennung 
Rohlenoxyd, "\Vasserdampf, Ruß usw. geben, und ungefähr 
0·2 Vol. Proz. Schwefeldioxyd als Oxydationsprodukt der 
Zersetzung des Hg S und Fe Sa enthalten. Die Holz
substanz besteht aus Zellulose, - die mit dem Alter in 
Lignin übergeht, aus Holzsaft, d. i. mehr oder minder 
konzentrierter wässeriger Lösung von Säuren, Salzen, 
Zucker und Gummi welcher Saft in einzelnen Fällen 

' noch Farbstoffe ätherische Öle und Harz einschließt. 
Je reicher das Gas an Kohlenstoff ist, desto leichter und 
stärker rußt die Flamme wenn nicht die Luft in er
f~rderlicher Menge zutritt' oder wenn die Flamme unter 
die zur Verbrennung des Rußes nötige Temperatur ab
gekühlt wird. Der ausgeschiedene Ruß ist ein Kon
glomerat des freien Kohlenstoffs mit sehr dichten Kohlen-

wasserstoffen, jedenfalls auch mit ·wasserstoff (0·6°/0 ) 

und enthält, wenn auch trocken erscheinend, doch nicht 
uuerheblich Feuchtigkeit, iiberdies das Teeröl und eventuell, 
je nach den verwendeten Brennmaterialien, Ammonsalze. 
Die durch Abkühlung verflüssigten Verbrennungsdämpfe 
scheiden sich in eine dunkle, spezifisch schwerere, jedoch 
Eins nur wenig übersteigende und in eine damit nicht 
mischbare, hellere Schicht: Die erstere bildet den Holz
bzw. Braunkohlenteer, die letztere stellt im wesentlichen 
eine wässrige Lösung von niedriger siedenden sauren 
Körpern, wie insbesondere Methylalkohol und Aceton dar; 
harte Hölzer liefern mehr Holzessig (Essigsä.ure, Allyl
alkohol, Empyreuma usw.) und Holzgeist (Methylalkohol) 
als weiche, namentlich die Nadelhölzer. 

Es dürfte am Platze sein, die hauptsächliche Zu
sammensetzung der Teere zu erwähnen. Der reine durch 
Destillation gewonnene Holzteer besteht zum Unterschied 
von Steinkohlenteer aus Phenolen und seinen Derivaten, 
aus gesättigten sowie ungesättigten Kohlenwasserstoffen 
und zahlreichen bis jetzt nicht näher bekannten hoch
molekularen Verbindungen, während letzterer vornehmlich 
aus aromatischen Kohlenwasserstoffen zusammengesetzt 
ist. Der Holzteer enthält farblose Flüssigkeiten der 
Benzolkohlenwasserstoffe als Benzol Ca Ha, Toluol C6 H5 

(CH), Xylol CaH, (CII,1 )~; ferner Phenol CaH5 .0H, 
Kreosol Ca H,1 • C H,1 • 0 H. 0 C ~; Naphthalin C10 H8 , 

Paraffin, sodann die komplizierten Kohlenwasserstoffe, wie 
Fluoranthen clli HlO' Pyren c16 HlO' Chrysen c18 HI 2 usw. 



- 638 -

Diese Kohlenwasserstoffe der Phenanthrengruppe isoliert 
man aus den über 360° siedenden Bestandteilen des 
Steinkohlenteers; sie finden sich auch als farblose, 
glänzende, unzersetzt sublimierbare Blättchen im Stupp· 
fett. ("Kurzes Lehrbuch der organ. Chemie" von Prof. 
Dr. A. Bernthsen, Braunschweig, 1893, IV. Auflage, 
S. 485.) Im Buchenholzteer ist auch das Derivat des 
Benzols, das echte Holzkreosot, d. i. ein Gemisch von 
Guajakol C7 ~ 02 und Kreosol C8 H10 0 2 vorhanden. Das 
Paraffin aus Holzteer ist ein Gemisch von Kohlenwasser
stoffen C22 H40 , C24 H50 , C20 H64 und C28 H58 • 

Der Braunkohlenteer ist sehr verschieden, je nach 
der Beschaffenheit der Kohle, riecht unerträglich kreosot
artig, enthält 2 bis 33 °lo leichtes, 11 bis 500/o schweres 
Ül, 1 bis 7 ° / 0 Paraffin usw.; er ist vom Steinkohlenteer 
ganz wesentlich durch seinen Gehalt an gesättigten 
Kohlenwasserstoffen der Fettreihe C0 H2 0 + 2 , insbesondere 
au Paraffin, und durch gänzliches Fehlen der aromatischen 
Kohlen wasserstofte unterschieden. 

Dem Braunkohlenteer mehr oder weniger ähnliche 
Destillationsprodukte liefern bituminöse Schiefer. In den 
zn verhüttenden Zinnobererzen kommt, obschon dermalen 
seltener, ein derbes fossiles Harz oder der brennbare 
ldrialit vor, welcher Idrialen C21 H11 und ldrialin 
C 40 H27 0 enthält; das erstere ist aus Idrialit durch 
Benzol und das letztere durch rektifiziertes Terpentinöl als 
weißer Körper extrahierbar; c21 HH ist in konzentrierter 
H.? SO 4 mit blauer Farbe löslich. Idrialit schmilzt bei 
Kerzenlichttemperatur 250 bis 300° C und gibt ölbildendes 
Gas. Letzteres liefert bei der Destillation ldryl C15 H10 
nebst den höchst aromatischen Kohlenwasserstoffen als 
Phenanthren C14 H10 und seine Abkömmlinge Fluor
anthen, Pyren, Chrysen, Diphenyl C12 H10 , Fluoren 
(C8 H4) 2 • C H2 usw. 

Der Steinkohlenteer enthält Leichtöle (Fraktionen 
bis 170°) mit den Pyridin C0 H2 n _ 5 N = und Chinolin 
C0 H20 - u N =z Basen, Mittelöle bis 230° und Schweröle 
bis 270°. Das Pyridinbaseogemisch besteht hauptsächlich 
aus den Basen der Pyridin C5 H0 N = und Chinolin 
C11 H7 N = Gruppe. Chinolin oder Lenkolin C0 H7 N ist ein 
tertiäres Amin; es bildet eine farblose, stark lichtbrechende 
Flüssigkeit von charakteristischem Geruche nach bittern 
Mandeln, die beim Stehen an der Luft braun wird, sie 
ist schwerer als Wasser und löst sich schwer in ihm, 
leicht im Alkohol mit bläulicher Farbe; Chinolin findet 
sich auch im Stuppfett (op. cit. S. 501). DM Pyridin· 
basengemisch ans Steinkohlenteer enthält auch gering
fügig Pyrrol C 4 H, . N H und die Basen der aromatischen 
Reihe, als Anilin oder Phenylamin C6 H11 • N H2 usf. 

In der Paraffinindnstrie versteht man unter Kreosot 
ein Gemisch saurer Körper, welche der Carbolsä.nre an
gehören und ans den Teermittelölen abgeschieden werden; 
darunter gehört auch das Kreosotwasser mit 1 ° / 0 Kreosot. 

Die Pflanzenharze bestehen im wesentlichen ans 
Harzsä.uren, wie Pininsäure, Sylviosäure, flüchtigen 
ätherischen Ölen, Farbstoffen, unorganischen Körpern usw. 
Die Ptlanzenharzsänren sind schwach oxidierte Substanzen, 
werden mit Ätzalkalien in Harzseife (harzsaure Alkalien) 

übergeführt und sodann in \V asser unter Schäumen auf· 
gelöst. Die Pflanzenharze liefern bei trockener Destillation 
des Holzes neben anderen auch das Teerbrandharz oder 
Brandöl, das sich zu den Alkalien gleich wie die Pflanzen· 
harzsäuren verhält. 

Die untersuchte Rohstupp aus dem Kondensator des 
Schüttofens Nr. III vom 8. Mai 1908 enthielt 11 ·2 °1o 
Nässe. Das Stu1ipwasser roch deutlich nach Carbolsänre. 
Aus 1 kg der Rohstupp wurden nach dem Trocknen im 
Wasserbad und beim Passieren durch ein Haarsieb 
655"94 g metallisches Quecksilber ausgerieben; das Mehl 
enthielt 70·46 °lo Hg, sonach beträgt der aufs Trocken· 
gewicht bezogene Gesamtquecksilberhalt 92·28 ° / u, der 
sich durch folgende Berechnung ergibt; 

1000 g Einwage 
112 n Nässe 
888: 655·94 = 100: x ... x = 73·86°/0 Hg ausgerieben; 

100·00 Teile trockenes Mehl 
73·86 n ausgerieb. Hg 
26·14: x = 100: 70·46 .. X= 18·42°/0 n im Mehl; 

92·28°1o Gesamt-Hg. 

Das Analysenergebnis des Stuppmehls war folgendes: 

Hg metall. 
HgS . 
HgO . 
Hg2 0 . 
HgCl2 • 

Hg2 Cli 
800 Hg3 
Fe2 0 3 • 

Al2 0 3 • 

Fe82 . 

Fe804 
CaC03 
MgC03 
Ca80 4 
MgSO, 

. 65·426/o mit 
3·666/o " 
1·97°/0 n 
O·Ol °lo „ 
0·04 °lo „ 
0 01°/o „ 
2•96°io 
1"40°.'o 
O·l 7°1o 
Spur 
4"22°1o 
0"88°/o 
4·06°/,i 

Si02 • • • • • • • • 

0·72°1o 
2·51 °/o 
l·08°lo 
0·61 °lo 
9 81 °lo 

:t~~htige j Kohlenwasserstoffe 

Freier Kohlenstoff 
NH3 0·15°/0 

Zusammen . 99·68°/0 

65·42°lo Hg 
3·16°/0 n 

o·oa 0;~ 1"88°lo " 
l ·83°1o} O·Ol 0/ 

O"Ül °lo ----

Der Gesamtquecksilberhalt wurde in 0·5 bis 1 g 
des feingesiebten Stuppmehls mittels der Golddeckelprobe 
ermittelt. 

Zur Bestimmung der Hg-Salze wurden 5 g der 
Stnpp vorerst mit konzentrierter Sodalösung längere Zeit 
digeriert, um einerseits S 0,1 nebst S 0

2 
und Cl zu extra· 

hieren, andrerseits die Hg-Salze in unlösliches kohlen· 
saures Oxyd umzuwandeln; die Digeriernng muß behut
sam geschehen, da sich an der Oberfläche der Lö~ung 
Flecken von äußerst feinen, fetten Rußflitterchen bilden, 
unter denen sich Dampfbläschen ansammeln, die 
schäumende Flüssigkeit steigen und überlaufen kann. Der 
abfiltrierte gewaschene Rückstand wird mit verdünnter 
HCl gekocht; in das Filtrat wird H~ S unter Zusatz von 
H2 S-Wasser eingeleitet und im Niederschlag das Hg er· 
mittelt. Im Falle geringen Hg-Haltes wie anch der 
Kürze halber, kann die Stupprobe sogleich mit ·H Cl ent· 



- 639 

sprechend lange Zeit digeriert werden; im Filtrat wird 
das Hg bestimmt. Der Rückstand wird nun mit HN08 
unter öfterem Umrühren solange gekocht, bis man am 
Becherglasboden kein metallisches Quecksilber bemerkt, 
sodann wird über ausgeglühte Asbestfäden filtriert und 
das rückständige HgS auf Hg geprüft. Das regulinische 
Hg findet man durch Abzug der zwei letztangeführten 
Hälte von dem Quecksilberhalte. 

Behufs Ermittlung des Quecksilberoxyduls wurde 
die mit ·wasser ausgelaugte Stupprobe mit konzentriertem 
Essig erwärmt, wodurch sich Hg2 0 vollstll.ndig löste und 
das metallische Quecksilber ungelöst blieb. Im Filtrat 
wurde das Hg mit Atzammoniak und Atzkalilauge aus
gefällt und mittels der Golddeckelprobe unter Zusatz von 
viel Zinkweiß bestimmt. In H Cl löst sich Hg2 0 nicht 
und auch bei Zusatz von K Cl 0 8 nur sehr schwierig. 

Zur Ermittlung von Einzelquecksilbersalzen wurden 
7 g der Stupp mit entsprechender Menge von Wasser 
(etwa 250 cm9) - um das Quecksilberoxydsulfat nicht mit
aufzulösen - und nach dessen erster Einwirkung unter 
Zusatz von NaCl bei Kochhitze digeriert, wodurch 
HgC12 , Ca804 u~d MgS0.1 in Auflösung gehen; das 
Filtrat wurde mit Atzammoniakkali gefällt und im Nieder
schlag das HgCl2 bestimmt. Der Filterrückstand wurde 
mit verdünnter lauwarmer H Cl behandelt, zum Filtrat 
ein wenig BaC12 hinzugefügt und das in dem erhaltenen 
BaS 0 4 bestimmte S Üu auf Hg8 S 0 6 umgerechnet. In der 
abfiltrierten Lösung fällte man das Hg mit kohlensäure
freier Kalilauge aus; der im Niederschlag gefundene 
Hg-Halt wnrde nach Abzug des Hg im Hg8 S06 auf Hgü 
umgerechnet. 

Zwecks Bestimmung von HgCl 0 können auch 10.Q 
Substanz mit heißem Wasser digeriert werden und nach 
dem Ansäuern des Filtrats mit HN03 wird das Cl mit 
AgN08 gefällt. HgC12 löst sich leichter iu Alkohol, 
auch Salmiak erhöht seine Löslichkeit. Man darf nicht 
außer acht lassen, daß beim rapiden Erhitzen einer Queck
Bilberchloridlösungzum Sieden oder Abdampfen im Wasserbad 
tnit den Wasserdämpfen HgCl0 entweicht; deshalb muß 
man Hgü mit HCl nur sehr ge"iinde erwärmen. Das Hgü 
ist in Wasser nicht ganz unlöslich. 
. Zur Bestimmung des Hg

2
Cl2 wurde nach G. Kroupa 

in der Weise verfahren, daß 20 g der Substanz zuerst 
lllit warmem \Vasser ausgesüßt und darauf mit ge
sättigtem H S-Wasser behandelt wurden, wodurch Hgo Clo 
• 2 - -
In HgS unter Freiwerden des Cl transformiert wird; im 
Filtrat paralysiert man den überschüssigen H2 S mit chlor
freiem neutralem Zinkacetat dann wird filtriert und im 
Filtrat das Cl mit neutrale~ Ag :N" 0 8 niedergeschlagen. 
IIg2 Clo ist in Wasser Alkohol Ather ebensogut wie un
löslich; es löst sich u; Königs~asser. Beim Kochen des 
Hg2 Cl2 mit konzentrierter H Cl wird sich lösendes Hg2 Cl2 
gebildet und ein entsprechender Teil des Hg ausgeschieden. 
Sehr verdünnte H Cl löst das Hg

2 
Cl2 bei . gewöhnli.cher 

Temperatur nicht bei erhöhter lanusam, m der Siede
hitze unter ausgi~Li·;er Mitwirkung "der Luft allmählich 
Vollständig und die Lösung enthält HgClo nach der 
Gleichung -

Hg2 Cl2 + 2 HCl + 0 = 2 HgCl2 + OH2• 

Das neutrale sch wefelsaure Quecksilberoxyd Hg S 0 
4 

ist weiß und vermag nicht in Lösung zu bestehen, es 
geht durch genügende Menge warmen Wassers in schön 
zitronengelbes schweres Pulver von unauflöslichem basisch 
schwefelsaurem Quecksilberoxyd ( drittelsaures Salz oder 
Turpethum minerale) und freie H2 80

4 
über, die etwas 

Salz aufgelöst zurückhält gemäß der Reaktionsgleichung 

3 SO,Hg 1 SOOHg,J 
2 OH2 2 S04 H2 

Das Turbith löst sich schon in kalter H Cl auf. 
Das schwefelsaure Quecksilberoxydul erfordert 500 Teile 
kalten und 300 Teile heißen vVassers, um gelöst zu werden. 

Zur Analyse wurden 2 g des Stuppmehls im Platin
tiegel äußerst langsam geglüht, weil bei großer Hitze 
sich das Quecksilber zu schnell verdampfen würde, die 
Stupp könnte steigen und von den Hg-Dämpfen mit
gerissen werden; nach der Austreibung des Hg wurde 
die Probe auf der Bartls Benzinbrennerlampe mit Hilfe 
eines Hitzesammlers zum Zweck der Rußverbrennung 
weiter gegliiht, dann in Porzellanschale mit Königswasser 
digeriert, zur Trockne abgedampft und in üblicher Weise 
verfahren. Der unlösliche Rückstand war grau gefllrbt 
und stimmte mit der in der tiefer anzuführenden Weise 
ermittelten Si 0 0 im Gewichte sehr gut überein. 

Auf Eisensulfat prüfte man in der Weise, daß man 
10 g der Stupp in Wasser kochte und das mit HN08 
oxydierte Filtrat mit kaustischem Ammoniak versetzte; 
zufolge dessen färbte sich das lichtgelbe Infusum durch 
anwesende Kohlenwasserstoffe braun. Der Niederschlag 
wurde geglüht und der Rückstand auf Fe untersucht. 

Die Gesamt-Kohlenwasserstoffe wurden so bestimmt, 
daß man 5 g der Stupp in Chloroform 24 Stunden bei 
Zimmertemperatur, um mögliche Verf\üchtigung gas
förmiger CmHn zu vermeiden, mazerierte und die Ge
wichtsminderung des Probenrückstandes mittels des Zwei
filtersystems festsetzte bzw. prozentual berechnete. Das 
gelbe, blaugrünlich fluoreszierende Chloroformfiltrat wurde 
im Porzellanschälchen allmählich verdunstet und durch 
Abwiegen des Trockenrückstandes erhielt man den Halt 
an fixen Kohlenwasserstoffen; die Differenz beider Be
stimmungen ergab den Halt an flüchtigen Kohlenwasser
stoffen. Der dunkelgelbe Verdunstungsröckstand schmolz 
auf der Lampe und entwickelte starken Rauch, der ein 
grünliches Destillat gab, welches an der Luft eintrocknete, 
beim Brennen starken Rauch mit widerlichem Geruch 
verbreitete und schwarze, erst bei gesteigerter Hitze 
langsam verbrennende Flecken hinterließ. 

Die Kohlenwasserstoffe entstammen dem in zinnober
führendem Lagerschiefer und -Sandstein auftretenden 
Bitumen, aus welchem sich an einzelnen Punkten der 
Idrialit konzentriert; dieser tritt gewöhnlich mit Leber
erzen auf. Dermalen enthält das Hüttenbrenngefälle bis 
0·5 ° / 0 Bitumen; auf dieses wird in der Weise probiert, 
daß man 5 g des Gefälles mit Chloroform extrahiert und 
den Gewichtsabgang mittels des Zweifiltersystems aus
wiegt. 
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Der Nachweis des Phenanthrens oder Difenylen
azetylens gelingt nach H. Behrens („Chem. Zentralblatt", 
1902, S. 540) durch Extraktion mit Benzol und Be
handeln des Extrakts nach der Verdunstung des Lösungs
mittels mit etwas a-Dinitrophenanthrenchinon gelöst 
in Nitrobenzol. Phenanthren kristallisiert in farblosen 
glänzenden Täfelchen und ist in Alkohol leichter als 
Anthrazen löslich mit blauer Fluoreszenz. Zur raschen 
Indentifizierung des Phenanthrens bedient man sich der 
Farbenreaktion, indem dieser aromatische Kohlenwasser
stoff beim Suspendieren in konzentrierter H2 SO 4 auf Zusatz 
von Benzolchlorid in der Kälte diese Säure karminrot färbt. 

Behufs Bestimmung des freien Kohlenstoffs wurden 
5 g der Stupprobe getrennt zuerst mit verdünnter H Cl 
und sodann mit HN03 gekocht, dann mit Chloroform 
mazeriert, filtriert und das Gewicht des Trockenrück
standes mit 0·7990 g konstatiert; letzterer wurde darauf 
im Platintiegel mit Soda und Salpeter behutsam ge
schmolzen, sonst würde der Ruß unter Fnnkensprühen 
rapid - daher mit Verlust - verbrennen; nachher 
wurde die Schmelze in Porzellanschale mit Säuren auf
geschlossen und schließlich die rein weiße Si02 aus
gewogen. Wenn man ihr Gewicht von 0·1255 g und das 
des Zinnobers von 0·1830 g, d. i. zusammen 0·3085 g, 
von den 0·7990 g subtrahiert, so erhält man den Halt 
des freien Kohlenstoffs mit 0·4905 g oder 9·81 Ofo. 

Die Ermittlung des freien Kohlenstoffs könnte auch 
nach der Methode von Kraemer und Spilker geschehen 
("Chemisch-technische Untersuchungsmethoden" von 
Dr. G. Lunge, Berlin, 1905, II. Band, S. 730). Ein Teil 
der Stupp wird getrennt mit HCl und HN03 digeriert, 
dann mit drei Teilen Anilin erwärmt, worauf die dünnflüssige 
Masse auf einen nnglasierten gebrannten Porzellanscherben 
(Bisknitteller) gegossen wird, welcher die löslichen Be
standteile samt dem Anilin aufsaugt und den ungelösten, 
freien C als blättrige Masse nebst Zinnober und Sand 
zurück.läßt. Dieser Rückstand wird ohne Verlust mittels 
eines kleinen Hornspatels auf ein tariertes Uhrglas ge
bracht und nach mehrstündigem Trocknen im Wasser
badschrank gewogen; die Differenz zwischen dem Ge
samtgewicht und jenem des Zinnobers und des kieseligen 
Rückstandes ergibt den gesuchten Halt an Kohlenstoff. 

Wird die Stupp mit Ätzkalk oder Natriumhydroxyd 
und Wasser gerieben, so wird Ammoniak entwickelt. 
Es dürfte am Platz sein, zu erwähnen, daß bei trockner 
Destillation der Braunkohle der Stickstoff derselben zu 
einem ·Bruchteil - etwa 10 bis 14°1o - in der Form 
von Ammoniak in das Gas übergeht. Zwecks Be
stimmung des in wasserlöslicher Form in der Stupp 
enthaltenen Ammoniaks langt man eine Probe nnge
trockneter Masse von 50 g nach Übergießen mit 0·5 l 
Wasser unter öfterem Umrühren einen Tag lang ans und 
filtriert; 200 cm8 werden mit 2 bis 3 cm8 Natronlauge 
destilliert, das abgetriebene Ammoniak in Normal
schwefelsll.nre aufgefangen und der Sänreüberschuß mit 
Normalnatronlauge unter Zusatz von Methylorange als 
Indikator zurücktitriert; 1 cm8 Norm. HjSO, entspricht 
O·Ol 706 g NH8 • 

Die Stupp hat einen widArlichen Geruch, erinnernd 
an trocknendes Karbolineum untermischt mit dem Geruch 

eines Amins, vielleicht des Methylamins N { ~ ; es möge 
CH3 

bemerkt werden, daß dieses Monamin der Fettreihe auch 
tatsächlich im Holzdestillat dadurch nachgewiesen werden 
kann, daß in alkoholischer Kalilösung, die ein Monamin 
(oder Anilin) enthält, Spuren von Chloroform CHC~ den 
unerträglichen, giftigen Geruch von Karbylamin C H8 . NC 
entwickeln, welche Reaktion sich wie folgt deuten läßt: 

CH8 .NH2 + CHCis + 3KOH = CH8 .NC + 3KC1 + + 3H2 0. 
Beim Extrahieren der Stupp mit konzentrierter 

H
2
S04 gewahrte man keinen S02-Geruch; der Auszug 

war braungelb gefärbt. Der alkoholische Extrakt war 
gelb und fluoreszierte von oben angesehen grünlich; 
dieses gab mit Kalilauge einen Niederschlag, der sich 
nach Zusatz von Chloroform löste. Der chloroformische 
Auszug war gelbrot, an der Oberfläche grünlich 
schillernd. 

Obschon man voraussetzte, daß in der Stupp essig
saure Salze nicht so leicht vorkommen können, weil 
die Stupp in den Kondensatoren mit Kondensationswasser 
ausgewaschen wird, so wurde dennoch eine Stupprobe 
mit verdünnter H2 SO, in einem Destillierapparat erhitzt; 
man konnte jedoch im Destillat keine freie Essigsäure 
mittels der charakteristischen Essigäther-Reaktion wahr
nehmen. 

Den Unterschied der gefundenen Analysenhälte zu 
100 bilden Alkalien aus der Flugasche, organische Riecb
stoffe, Kreosot, Chinolin usw. 

Um sich von etwaiger Anwesenheit sonstiger Bestand
teile in der Stupp zu überzeugen, wurden die Unter
suchungen noch nachstehend ausgedehnt. 

Die schärfste Reaktion mit Carbolsäure C6 H11 • 0 H 
(Empfindlichkeitsgrenze 1: 200.000) gibt Millons 
Reagens. Dieses ist salpetrigsäurehaltiges Quecksilber
oxyd ulnitrat und wird hergestellt durch Lösen von 1 Teil 
Quecksilber in 1 Teil kalter rauchender HN08 oder 1 Teil 
HN0,1 vom spez. G. 1·4, wobei man zuletzt erwärmt, und 
Verdünnen der Lösung mit 2 Teilen destillierten Wassers; 
letzteres enthält neben etwas HN03 in der Hauptsache 
Merkuronitrat und Stickoxyd, von dem vielleicht auch 
etwas zufolge der Oxydation durch den Luftsauerstoff in 
Stickstoffdioxyd überging. Für das Eintreten der Re
aktion sind diese beiden Gase unbedingt erforderlich und 
es ist daher bei der Herstellung des Reagens ein starkes 
Erwärmen zu vermeiden, weil sie leicht ausgetrieben 
werden könnten. Es tritt eine verschieden intensive 
Blaufärbung ein. (op. cit., S. 773.) Der Versuch mit 
wässerigem Stnppauszug hatte negatives Ergebnis. 

Charakteristische Reaktionen zur Unterscheidung 
der Kresole vom Phenol gibt es nicht; am besten läßt 
sich noch die relativ schwere Löslichkeit der Kresole 
im Wasser in dieser Hinsicht verwerten. Nach der von 
Krey angegebenen Kreosotbestimmung werden in eineDI 
100 cm8 fassenden Meßzylinder 50 c1118 eines über 200° 
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aus alkoholischem Auszug gewonnenen Destillates mit 
20 cm8 Natronlauge vom spez. G. 1 ·36 irleich 38° Be bei 
15° C etwa 5 Minuten geschüttelt. Man läßt absitzen, 
was durch Einsenken des Glaszylinders in warmes Wasser 
befördert werden kann. Es bilden sich 3 Schichten. 
Oben das stark dunkelgefärbte Öl von nicht phenolischen 
Bestandteilen, unten die überschüssige Lauge uud mitten 
eine schwarz gefärbte Zone von Kreosotnatron, deren 
Volum nach mehrstündiger Ruhe den Kreosothalt in 
Prozent direkt angibt, da es zur Hälfte aus dem ge
suchten Bestandteil gebildet wird. (op. cit., S. 560.) Der 
unternommene Versuch mit der Stupp ergab deutliche 
Kreosotspuren. 

Zum Nachweis des Schwefelkohlenstoffs benützte 
man nach E. Votocek und R. Potmesil („Reptr. d. 
Chem. Ztg.", 1871, Nr. 25, S. 275) die Hofmannsche 
Reaktion mit Anilin 

cs2 + 2 COH5. NH~ =CS (C6H~. NH)2 + H2S, 
Welche speziell in alkalischer Lösung rasch verläuft. Das 
gebildete Alkalisulfat kann durch die Nitroprussidnatrium
Reaktion sicher und scharf durch die schön rotviolette 
Färbung entdeckt werden. Das Verfahren ist eines der 
sclmellsten und zuverlässigsten. Allein man vermochte 
kein C S2 konstatieren. 

Zur Ermittlung, ob neben dem CaC08 auch CaO in 
der Stupp vorhanden ist, wurden zwei Kohlendioxyd
Bestimmungen vorgenommen, die erste in der ursprüng
lichen Substanz und die zweite in einer Probe, die man 
mehrere Male mit einer konzentrierten Lösung von 

kohlensaurem Ammoniak befeuchtete und darauf bis zur 
Verflüchtigung des (NH4) 2 C08 - nicht bis zum Glühen -
erhitzte; aus dem Unterschiede beider C00 -Bestimmungen 
unter Berücksichtigung des anwesenden °MgC08 würde 
sich die Menge des Ätzkalkes berechnen. Die Unter
suchung verlief jedoch negativ. 

Die Verhüttung von Erzgröbe und Grobgrieß er
folgt in Schachtöfen, wozu vornehmlich weiche Holzkohle 
und nur in deren Ermangelung Trifailer Nußkohle ver
wendet wird. Man erhält in den K:ondensatoren natür
licherweise weniger, jedoch die reichste Rohstupp mit 
einem Mittelhalte von etwa 95 ° / 0 Hg. Der Hauptunter
schied zwischen dieser und der Schüttofenstupp besteht 
darin, daß die erstere zufolge des Haltes an zartem, 
graphitischem Kohlenstoff fetter, schmieriger ist und da
rum sich s eh w i eriger und un vollständiger aus
pressen läßt. 

Den gewonnenen Stuppen wird in den sogenannten 
Stupppressen unter Zusatz von zerfallenem Kalk das me
tallische Quecksilber tunlichst entzogen. Das erzeugte 
Quecksilber ist chemisch rein, die Folge der günstigen 
chemischen Zusammensetzung der verhütteten Erze, die 
außer dem Schwefelquecksilber keine anderen flüchtigen 
Metalle enthalten. 

Die gepreßten Stuppen von den Schüttöfen mit 
durchschnittlich 20 °lo und von den Schachtöfen mit 
33 ° / 0 Quecksilber werden in den Fortschaufleröfen bis 
zur vollständigen Austreibung des Gesamtquecksilbers 
gebrannt. 

Neuere französische und englische Rettungsapparate. 
Von Ingenieur GustM' Ryba, k. k. Bergverwalter in Brüx. 

(Fortsetzung von S. 624.) 

2. Der Regenerationsapparat System „ Weg" des 
ßergdirekto1·s William Ed ward Garforth in Snydale 

Hall, Yorkshire in England, M. 1907. 
(Fig. 11 bis 17.) 

Dieser Apparat wird nach den Anfangsbuchstaben 
W. E. G. des Konstrukteurs kurz „ "\Veg", Apparat 
genannt. 

Direktor Garforth benützt bei seinem Rettungs
apparat einen Rock aus Leder 9 (Fig. 11, 12, 13), 
d?r zunächst als Kleidungsstück zu dienen hat und weiters 
die Grundlage zu Befestigung der verschiedenen Be
s~andteile des Apparates bildet. Hiedurch soll zunächst 
die körperliche Bewegungsfreiheit des Apparatträgers 
durch Apparatteile so wenig als möglich beeinträchtigt 
Werden. 

Bei den Regenerationsapparaten des Drägerwerkes 
Und der Westfalia werden die am Rücken liegenden 
A.~paratteile auf einem Traggestell angeordnet, das sodann 
~lttels Gurten oder Schulterriemen am Rücken des Trägers 
destgehalten wird. Trotzdem wird ein Teil des Gewichtes 
er atn Rücken situierten Apparatteile durch das Trag

gestell direkt übertragen und man sucht dann durch 

Einschaltung von breiten, gewölbten und beweglichen 
Platten (Dräger) oder aber durch breite elastische Bänder 
(Westfalia) den Druck auf eine größere Fläche des 
Rückens zu verteilen Jmd hiedurch lokll.lem heftigem 
Rückendruck vorzubeugen. 

Direktor Garforth strebt mit seinem Lederj ackette 
auch djesen zuletzt genannten Zweck an. Der Rock 
soll die Last des ganzen Apparates mehr auf die Schultern 
verlegen, weiters eine gleichmäßige Verteilung desselben 
bewirken und hiedurch weniger Ermüdung für den 
Träger bedingen. 

Für die Schlagfertigkeit der Rettungswehr ist 
es notwendig, daß der Rettungsmann mit Leichtigkeit 
und Schnelligkeit den Apparat anlegen kann und hiebei 
gleichzeitig sic)ler ist, daß kein notwendiger Bestandteil 
vergessen wurde und daß alle Bestandteile sich überdies 
in der richtigen Lage befinden, ohne dieselben erst einzeln 
anbringen zu müssen, denn wenn die Rettungsmannschaft 
nicht fortwährend übt, so kann sehr leicht die Anordnung 
der einzelnen Apparatteile vergessen werden, wodurch 
nicht nur Verzögerungen, sondern auch gefährliche Ver
wechslungen entstehen können. Auch diese Vorteile 
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strebt Gar fort h durch die fixe Anordnung der einzelnen 
Teile am Lederrocke an. 

An dem Lederjackette sind nnn befestigt: Zwei 
Sauerstoffzylinder 10 samt Absperrventilen, ferner ein 
Reduzierventil 12, ein Umgangsventil 15, ein Mano
meter 37, der Regenerator 6 sowie ein Atmungssack 8. 

Die Sauerstoffzylinder sind entsprechend ge
krümmt, um sich der Körperform bequem anzuschmiegen. 
Eine der Flaschen liegt an der rechten, die andere an 
der linken Hüfte. Jede der Flaschen ist durch ein 
eigenes Ventil (V) verschließbar, enthält 150 l Sauer
stoff bei 120 at Spannung und wird mittels zweier 
Riemen 35 an dem Lederrock 9 festgeschnallt. 

/ 

g 

• 

Fig. 11. Fig. 12. 

dingten erhöhten Luftbedarfes, mit Umgehung des 
Reduzierventiles, direkt aus den Flaschen Sauerstoff zum 
Mund des Apparatträgers gelangen lassen zu können. 
Der durch das Reduzierventil 12 in seiner Spannung 
herabgesetzte Sauerstoff strömt durch ein biegsames 
Rohr 14 der Gesichtsmaske 1 zu (Fig. 12). 

Der Apparat benützt eine Mund und Nase bedeckende 
Gesichtsmaske 1, daher bei Gegenwart von beißenden 
Rauchgasen überdies das Aufsetzen einer Rauchbrille 
erforderlich wird. Die Gesichtsmaske 1 wird mittels 
eines durch Schnallenverbindung am Nacken des Trägers 
schließbaren Riemens gegen das Gesicht angepreßt, wobei 
ein Gummipolster für die Abdichtung der Maske sorgt. 
In die Gesichtsmaske 1 mündet - wie bereits bemerkt 

Die beiden Sauerstoffzylinder 10 werden durch ein 
um den Rücken herumlaufendes Rohr 11 miteinander 
verbunden, in welches bei 37 ein Manometer eingefügt 
ist, an dem der Apparatträger selbst (zum vorteil
haften Unterschied gegen die Apparate des Drägerwerkes 
und der Westfalia) den jeweilig in den Flaschen herrschenden 
Druck ablesen kann. 

Bei 12 ist ein Reduzierventil vorgesehen, welches 
durch das Rohr 13 mit dem Rohr 11 und somit mit 
den beiden Sauerstofflaschen 10 in Verbindung steht. 
Der Apparat benützt auch ein Umgangsventil 15 
(Fig. 12), um für den Fall eines Versagens des Reduzier
ventiles oder eines durch intensive Arbeitsleistungen be-

Fig. 13. 

- das vom Reduzierventil 1~ kommende, reinen Sauer
stoff führende biegsame Rohr 14 ein. In dieser Gesichts· 
maske 1 sind an der Einmündungsstelle eines Doppel· 
rohres 2 zwei Glimmerventile vorgesehen, von denen 
das eine für die Einatmung und das andere für die 
Ausatmung bestimmt ist. Das biegsame Doppelrohr 2 
führt über einen den Scheitel des Apparatträgers be· 
deckenden Helm 3 hinweg und bildet gewissermaßen 
einen Helmkamm zum Kopfschutze des Trägers. Nach 
Angabe muß das Kopfstück der Kopfform seines Trägers 
genau angepaßt werden. Die beiden Teile des Doppel· 
rohres 2 gehen am Hinterkopfe des Trägers wieder 
auseinander und es kann an jedes Ende mittels Holländer· 
verschraubung 39 ein gewellter Gummischlauch 4, 5 
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angeschlossen werden. Der an die Einatmungsabteilung 
des Doppelrohres 2 anschließende biegsame Schlauch 5 
führt zu einem aus Gummi hergestellten Atmungssack8, 
der an das untere Ende des Rückenteiles vom Lederrocke 
anschließt und ein Reservoir für die regenerierte Aus
atmnngsluft bildet. 

Der Regenerator wird am Rücken getragen und 
es ist für dessen Feststellung am Rückenteile des Leder
rockes ein Metallrahmen vorgesehen, an dem der Re
generator 6 festgeschnallt wird. Damit beim Passieren 

enger Grubenräume ein Hängenbleiben des Apparatträgers 
mit dem Regenerator verhindert wird, gehen von dem 
oberen Teil desselben zwei gebogene Platten 36 zu den 
Schultern herauf. In dem aus Metall verfertigten Re
generatorbeh!!.lter 6 befinden sich zwecks Absorption der 
ausgeatmeten Kohlensäure und des W asserdarnpfes mehrere 
Schichten von Kaliumhydroxyd (KOH). Der Behälter 
besitzt an der Oberseite einen und an der Unterseite 
zwei Stutzen. Im Inneren des Behälters, u. zw. unter 
dem oberen Stutzen, ist ein horizontales Blech eingebaut, 

Fig. 14. Fig. 15. Fig. Hi. 

Fig. 17. 

um die zu regenerierende Ausatmungsluft auf 
den ganzen Querschnitt des Behälters gewisser
maßen zwangläufig zu führen. Der obere Stutzen 
steht durch das biegsame Rohr (neuerer Zeit 
ein gewellter Gummispiralschlauch) 4 mit der 
Ausatmungsseite des Doppelrohres 2 in Ver
bindung, während die au der Unterseite vor
gesehenen Stutzen durch kurze Schläuche 7 mit 
dem Atmungssackc 8 kommunizieren. Die Ver
bindung der Schlauchenden mit den Stutzen 
erfolgt durch Holländerverschraubnngen. 

Die Düse und somit auch der automatische 
Kreislauf der Atmungsluft gehen diesem 
Apparate ab. 

Das Ge w i c h t des Apparates beträgt 3 7 
Pfund = 16·8 kg. Preisangaben können nicht 
gemacht werden, da der Apparat bis zum Mai 
1908 noch nicht fabriksmäßig hergestellt wurde. 

Zur kompletten Ausrüstung des Apparates 
gehört noch eine kleine Akkumulatoren-
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lampe (A), welche vorne am Rocke befestigt ist (Fig.14), 
sowie behufs Verständigung eine kompendiöse tragbare 
Telephoneinri chtung, wobei der Sprechapparat (B) 
vorne an der Gesichtsmaske angebracht ist (Fig. 1ö ), 
während die Hörmuschel ( C) am Rocke befestigt ist und 
nach Bedarf an das Ohr gehalten werden kann. 

Fig. 14 stellt den Apparat in der Front-, Fig. 15 
in der Rücken- und Fig. 16 in der Seitenansicht dar. 
In Fig. 17 ist eine ganze mit dem Weg-Apparat ans
~erüstete Rettungskür, aus fünf Mann bestehend, bei der 
Übung im Freien dargestellt. 

Die Wirkungsweise des Weg-Apparates ist die 
folgende: 

Der Sauerstoff strömt aus den Behältern 10 durch 
Vermittlung der Rohre 11 und 13 zum Reduzierventil 12, 
woselbst er in der Spannung herabgesetzt wird und 
sodann durch die biegsame Rohrleitung 14 in die Gesichts
maske 1 ständig abfließt. Die Gesichtsmaske ist 
sehr kompendiös gehalten, um einen möglichst geringen 
schädlichen Raum zu erhalten. In der Gesichtsmaske 
findet nun der Wechsel zwischen der Ausatmungsluft, dem 
frischen Sauerstoff und der regenerierten Einatmungsluft 
statt. Beim Ausatmen wird durch die Kraft der Lunge 
das Ansatmungsventil angehoben (während das Einatmungs
ventil geschlossen bleibt) und die Ausatmungsluft mit 
dem überschüssigen Sauerstoff in die Ausatmungsabteilnng 
des Doppelrohres 2 und in weiterer Folge durch die 
biegsame Rohrleitung 4 in den Regenerator 6 - woselbst 
die CO„ und die Feuchtigkeit absorbiert werden - und 
sodann -durch die Leitung 7 in den Atmungssack 8 ge
drückt. Beim Einatmen wird zum Teil, der durch die 
Rohrleitung 14 zuströmende frische Sauerstoff und zum 
Teile - durch Vermittlung des sieb öffnenden Einatmungs
ventiles sowie der Einatmungsabteilung des Doppelrohres 2 
und der Rohrleitung 5 - die in dem Atmungssacke 
vorhandene regenerierte Ansatmungsluft samt den etwa 
vorrätigen Sauerstoffresten eingeatmet. 

Nach einer dem Verfasser von Direktor Garforth 
zugekommenen Mitteilung wurde bei den Versuchen im 
Übungsraum eine maximale Benützungsdauer von 3 Stunden 
10 Minuten erzielt. 

3. Der Rettungsapparat System "Fleuß" der Firma 
Siebe, Gorman & Co. Ltd. in London, M. 1908. 

(Fig. 18 bis 23.) 

Dieser Apparat vereinigt die Patente Fleuß, Davis 
und Hili und basiert auf dem bekannten Prinzipe 
des Fleußapparates vom Jahre 1879, nämlich auf der 
Benützung von komprimiertem Sauerstoffgas und in der 
Absorption der Kohlensäure der Ausatmungsluft durch 
Alkalien. 

In der letzten Ausführung des Apparates besteht 
die ganze Ausrüstung aus einem Stück, u. zw. ans einem 
Rückenstück N ans Leder oder Segeltuch, welches 
die Sauerstoffbehälter A samt Reduzierventil B trägt und 
ans einem Bruststück, das den Atmungssack L samt 
Regenerator, Manometer J, Abblaseventil K und Atmungs-

schläuchen T, U enthält. Der Rückenteil und der Brustteil 
sind durch Schulterriemen M miteinander verbunden, 
so daß sie nur eine Öffnung zum Durchschlüpfen des 
Kopfes freilassen. Während der Deponierung ruht diese 
ganze Ausrüstung auf einem Sattel und kann im Bedarfs
falle von dem 'l'räger in wenigen Augenblicken angelegt 
werden. Durch diese Anordnung wird angestrebt, das 
Gewicht des Apparates gleichmäßig zu verteilen und 
dem Apparatträger eine freie Beweglichkeit der Arme 
zu gestatten. Durch einen Leibgurt 0 (Fig. 20), welcher 
Brust- und Rückenteil faßt, werden dieselben bei gebückter 
Körperstellung am Körper festgehalten, umeineBehinderung 
des Apparatträgers auszuschließen. 

An dem Rückenteile N (Fig. 19) werden mittels 
Riemen P die Sauerstofflaschen A angeschnallt, die 
getrennte Absperrventile Q besitzen. Wie bei Dräger 
besitzt der Ventilkörper der unteren Flasche einen 
(aufragenden) und jener der oberen Flasche zwei Stutzen. 
Die obere Flasche schließt mit ihrem unteren Stutzen an 
jenen der unteren Flaschen an, während der obere Stutzen 
mit dem Reduzierventil B verbunden ist. Die Flaschen 
werden so nahe als möglich an den Körper sich an
schmiegend angeordnet, um ein Befahren von engen 
Grubenräumen ohne Hängenbleiben an den Flaschen zu 
ermöglichen. Bei einem Sauerstoffverbrauche des Apparates 
von zwei Minutenlitern sollen die Flaschen bei 120 at 
Sauerstoff für 1·5 bis 2 Stunden enthalten, was einem 
Fassungsraume von einem Liter pro Stunde entsprechen 
würde. 

Das an die obere Sauerstofflasche anschließende 
Reduzierventil B läßt zirka zwei Liter Sauerstoff 
pro Minute austreten. In der Nähe des Reduzierventiles 
ist ein Umgangsventil C angeordnet, um für den Fall 
als das Reduzierventil versagen sollte oder ein erhöhter 
Lnftbedarf erforderlich wäre, mit Umgehung des Reduzier
ventiles den Sauerstoff direkt aus den Flaschen A in 
den Atmungssack L gelangen lassen zu können. 

Der Atmungssack (Fig. 18) ist von ziemlicher 
Größe, damit ein entsprechender Atmungsvorrat auf
genommen werden kann. Er dient gleichzeitig als elastisches 
Zwischenglied zwischen den Sauerstofflaschen und delll 
Munde des Apparatträgers, um die Arbeit leicht und 
bequem zu gestalten. Der Atmungssack dient hier zur 
Aufnahme des Regenerationsmittels, als welches 
Natriumhydroxyd in Stangenform benützt wird. Der 
Sack ist aus vulkanisiertem Kautschuk hergestellt, damit 
er von der sich bildenden scharfen Lange nicht angegriffen 
wird. Behufs Einführung des Regenerationsmittels ist 
der Sack an der oberen Kante geschlitzt; der Schlitz 
wird nach dem Einbringen des NaOH durch zwei 
beiderseits angelegte Flachschienen R und zwei Flügel
muttern S wieder gasdicht geschlossen. Der Atmnng&
sack wird durch eine Scheidewand in zwei Abteilungen 
geschieden (Fig. 23). Diese Mittelwand schließt an den 
oberen Rand des Atmungssackes gasdicht an, läßt jedocb 
gegen den unteren Rand zu einen Schlitz frei, durcb 
den die Ausatmnngsluft hindurchstreicht und hiebei da.9 
daselbst untergebrachte NaOH passieren muß. Bei jeder 
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Bewegung des Trägers wird der Atmungssack geschüttelt, 
wodurch die karbonisierte Oberfläche des NaOH sich 
wieder abreiben soll, so daß für die Aufnahme der C02 
immer frische Oberfläche des Absorptionsmittels freigelegt 
wird. Der Atmungssack L besitzt in den beiden Ecken 
der oberen Beutelkante je einen Stutzen, von denen der 
eine mit der Einatmungs- und der andere mit der Aus
atmungsabteilung des Atmungssackes kommuniziert. Der 
Stutzen der Einatmungsabteilung J ist durch ein bieg
sames Rohr D mit dem Reduzierventil B verbunden, 

wodurch der frische Sauerstoff dem Systeme hier zuströmt. 
Für den Fall einer Überfüllung des Atmungssackes ist 
ein Abb 1 a s e v e n t il K vorgesehen, um einen eventuellen 
Überdruck abzublasen und hiedurch einem Ausatmen 
gegen Druck vorzubeugen. Ein- und Ausatmungsstutzen 
des Sackes sind während der Deponierung des Apparates 
durch Gummistöpsel verschlossen, die man im Bedarfsfalle 
rasch herabnimmt, worauf zwei biegsame Atmungsrohre T, U 
angeschlossen werden, die entweder zum Helme, zur 
Halbmaske oder zum Mundstücke führen. An dem 

Fig. 18. Fig. 19. Fig. 20. 

11.nteren Ende der Atmungsschläuche sind die Atmungs
Yentile aus Glimmer J, H (Fig. 23) vorgesehen. 

Um über die Spannung des Sauerstoffes in den 
Flaschen und hiedurch über deren Atmungsvorrat jeder
zeit rasch einen Aufschluß zu erhalten, ist hier ein 
llanometer J angebracht, welches mittels eines biegsamen 
Rohres E an das Verbindungsrohr der beiden Flaschen
Yentile angeschlossen ist. Das Manometer wird vorne 
a~ Atmungssack angehängt und kann der Träger jeder
zeit selbst das Manometer einsehen. 

Bei diesem neuen Fleuß-Apparate ist gerade so wie 
beim Weg- und Tissot-Apparat keine Düse eingebaut, 
wodurch bei allen Apparaten der die Lungen des Trägers 
entlastende automatische Kreislauf der Atmungsluft abgeht. 

Wie bereits bemerkt, wird der Apparat mit Helm, 
Gesichtsmaske oder Mundstück benützt. 

Im ersten Falle wird der Kopf und das Gesicht 
vollständig vom Helme X überdeckt, wie aus der 
Fig. 21 zu ersehen ist. Für die Augen sind verglaste 
Ausnehmungen vorgesehen. 
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Bei der Gesichtsmaske Y (Fig. 22) werden nur 
Mund und Nase überdeckt, daher bei Gegenwart von 

Fig. 22. 

beißenden Rauchgasen für die Augen noch eine Schutz
brille in Aktion treten muß. 

Der Apparat läßt sich mit bloßer Mundatmung 
benützen. In diesem Falle wird die Nase durch eine 
federnde Nasenklemme F geschlossen und bei Gegen
wart von Hauchgasen eine Rauchbrille aufgesetzt. Das 
Mundstück G gestattet dem Apparattr!tger eine voll
kommen freie Beweglichkeit des Kopfes und steht 
durch zwr,i gewellte Atmungsschläuche mit dem Atmungs
sacke in \' erbindung. Das Mundstück wird durch 
ein Gmnmiband befestigt, welches sich bequem an die 
Außenseite des Mundes a111iaßt und rückwärts am Kopfe 

c 

L 

Fig. 23. 

festgeschnallt wird, um ein Herausreißen desselben 
bei der Arbeit hintanzuhalten. Die Konstruktion ist in 
ähnlicher '\Veise wie bei dem Pneumatogen-Apparat 
getroffen. Die beiden Schläuche am oberen Ende werden 
durch ein Bogenrohr vereinigt, welches nach unten hin 
einen Speichelfänger tr!lgt., während gegen das Gesiebt 
des Trägers zu rechtwinkelig ein Stutzen abzweigt, der 
iu das eigentliche Mundstück endigt. Diejenigen Teile 
des Mundstückes, welche mit dem Zahnfleisch in Berührung 
kommen, sind aus weichem Gummi l1ergestellt. Der tote 
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Raum zwischen dem Munde und Atmuugssackeingaug 
betr!igt nach Ang·abe 150 bis 160 cm'1• 

Das Gewicht des Apparates beträgt 30 Pfund = 
= 15 kg. Die Anschaffungskosten ab London betragen 
Frs. 450·-

Die \Virkungsweise des Apparates ist die folgende: 
Der Sauerstoff gelaugt nach Eröffnung der Flaschenventile 
aus den Flaschen A (Fig. 23) zum Reduzierventil B, 
welches die Spannung derart herabsetzt, daß die ab
strömentle Sauerstoffmenge zwei Minutenliter beträgt. 
Bei C ist (für Atmungskrisen oder das Versagen des 
Reduzierventiles) ein U mgangsveutil vorgesehen. V 0111 

Reduzierventil B strömt der Sauerstoff durch die Leitung D 
in die Einatmungsabteilung des Atmungssackes L. Beim 
Einatmen hebt sich das bei I eingebaute Einatmungs
ventil und der Tr!iger entnimmt durch den Einatmungs
schlauch 1' hindurch aus dem Sacke L die erforderliche 
Menge an Atmungsluft. Beim Ausatmen schließt sich 
das Einatmungsventil I, das Ausatmungsventil Tl öffnet 
sich, wodurch der Ausatmungsluft durch den Ausatmungs
schlauch U das Abströmen in die Ausatmungsabteilung 
des Sackes L ermöglicht wird. Die ausgeatmete Luft 
strömt nun aus der Ausatmungsabteilung in die Ein
atmungskammer des Sackes L, passiert hiebei das im 
unteren Teile des Sackes L eingelagerte NaOH, wobei 
die COQ entfernt wird. Bei J ist das Manometer zu 
ersehen; welches durch den biegsamen Schlauch E mit 
dem Verhiudnugsstutzen der beiden Flaschen A kommuniziert. 
Das Abblaseventil des Atmungssackes ist bei K angeordnet. 

Nach Angabe Prof. Leonard Hills im Engineering 
Vom 17. Jänner 1908 wurde mit dem Apparate eine 
maximale Benützungsdauer von 2 Stunden 17 Minuten 
erzielt. Der maximale Kohlensäuregehalt der Einatmungsluft 
betrug 1·8° / 0• <Schluß folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 35.032. - Ingersoll-Rand Company in New-York 

(V. St. A.). - Schrfünmnschine. - Die vorliegende Erfindung 
bezieht sich auf solche Druckluftschrämmaschinen, bei welchen 
ein Luftverdichter gebraucht wird, um Luftsäulen in hin- und 
herschwingende Bewegung zu versetzen, wodurc~ der Kolben 
des Werkzeugzylinders hin- und hergetrieben wird. Die Er
findung besteht darin, vom Verdichter unabhängige Vorrichtungen 
vorzusehen um den Druck in dem ganzen System zu heben, 
so daß sidh die Wirkung des Luftverdichters i-et·größert und 
dadurch be1uirkt wird daß das Werkzeug einen stärkeren 
Schlag ausfüh1·t als 1~enn nur atmosphärischer Druc~ in ~er 
Maschine vorhandeti ist. Zur Hebung des Druckes wird eme 
\'om Verdichter unabhängige Pumpe benutzt, u. zw. wird diese 
Pumpe zweckmäßig von dem das Fahrgest~ll bew~genden 
Motor angetrieben. Eine derartige unabhängige. Vorrichtung 
hat den Vorteil daß die Wirksamkeit des Verdichters durch 
dieselbe vergröBert wird und daß eine g:ena~e Regulierung 
der dem System zuzuführenden Luft möglich ist. Außerdem 
kann der Druck in dem System erhöht werden, sel~st wenn 
der Verdichter nicht in Arbeit ist so daß er mit voller 
Wirkung angelassen werden kann. ' 

. Nr. 35.035. - Paul Hoffmann in Eiserfeld (Deutsches 
reich). - Steuerung für Gesteinbohr~1asc~inen, ~reß· 
Ufthämmer u. dgl. - Die Erfindung betrifft erne Ausbildung 

der Steuerung für Gesteinbohrmaschinen, Preßlufthämmer 
u. dgl., bei welchen der Arbeitskolben sich selbst zunächst 
allein die direkte Druckmittelführung umsteuert, wonach ein 
Schieber umgesteuert wird, der eine Aufrechterhaltung der 
neuen Luftführung für eine längere Dauer bewirkt, als es 
dem Arbeitskolben selbst aus konstruktiven Rücksichten möglich 
ist. Die neue Steuerung ist dadurch gekennzeichnet, daß ein 
volle1· Arbei'.tskolben (2) mit einer Einschnürung ( 4) den 

l't 

Zufiihrungskanal (5) mit einem zum hinteren Zylinderl'au111 
flihrenden Kanal (7) t•e1·bindet, u•ora11f in bekannter Weise 
d1'.e U111steue1w1g des Hilfsschiebers eintritt und die Zufiihl'ung 
durch den Hilfskanal (15) fortgesetzt wird, bis del" Kolben 
den Kanal (5) 1m'.ede1· abdeckt, während beim Rückwärtsgange 
de1· Hilfskanal (15) d11rch den Schieberwulst abgedeckt wfrd 
und der Auspuff 111tr kui·ze Zeit ge/Jjfnet bleibt, um Komp„ession 
im hinteren Zylinderl'aume zu erzielen. 

Literatur. 
Anleitung zur chemischen und physikalischen Unter· 

sncbung der Spreng· und Zündstoffe. Von Dr. H. Kast. 
140 Seiten, mit 27 eingo'druckten Abbildungen. Sonderabdruck 
aus Posts chemisch-technischer .Analyse. Druck und Verlag 
von Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1909. 

Das Werk ist nicht allein für Chemiker, sondern für 
alle bestimmt, welchen die Beurteilung und Untersuchung von 
Sprengstoffen obliegt und wird daher dem Bergingenieur gute 
Dienste leisten. Es handelt zuerst von der chemisch-analytischen 
Untersuchung der Schieß-, Spreng- und Zündmittel, der Feuer
werksätze und Zündhölzer. Noch wertvoller ist für den Bergmann 
der zweite Abschnitt, die physikalische und spreugtechnische 
Untersuchung der Spreng- und Ziindstoffe, namentlich die Teile 
über Empfindlichkeit gegen me~hanische und Wärmeeinwirkung, 
Detonationsempfindlichkeit u. Ubertragungsfähigkeit, Gasdruck, 
D~tonationsgeschwindigkeit, Sprengwirkung und Schlagwetter
sicherheit. Große Sorgfalt ist auf ausführliche Literatur
angaben verwendet. 

Die in Aussicht genommene erweiterte Ausgabe wäre 
zu begrüßen. H. S. 

Amtliches. 
Der Minister fiir öffentliche Arbeiten hat den Oberbergrat 

Wilhelm Klein in Klagenfurt zur Dienstleistung im Ministerium 
für öffentliche Arbeiten einberufen. 

Das Präsidium der oberösterreichischen Finanzdirektion 
hat den Obersudmeister Ernst Ad 1 er zum llagazinsassistenten 
im Personalstande der alpinen Salinenverwaltungen ernannt. 
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Vereins-Mitteilungen. 

Berg- und hüttenmännischer Verein für Steiermark und Kärnten. 
Bericht ilber die General· nnd Wanderversammlnng in 

Leoben am 12. September 1909. 

Nach einjähriger Pause wurde diesmal in Leoben 
am 12. September 1. J. wieder eine General- und 
Wanderversammlung des berg- und hüttenmännischen 
Vereines für Steiermark und Kärnten abgehalten. 

Am Vorabend, den 11. September, fand um 6 Uhr 
zunächst eine Sitzung des Zentralausschusses statt. Darauf 
fanden sich nm 8 Uhr abends alle Teilnehmer an der 
Generalversammlung zu einem Begrüßungsabend im großen 
Speisesaale des Hotels Gärner zusammen, wobei die 
:-lalonkapelle Mößl konzertierte. Im Laufe des Abends 
begrüßte der Präsident Professor Viktor Wal tl die er
schienenen Damen und Herren, insbesondere den gleichfalls 
anwesenden k. k. Bezirkshauptmann von Leoben, Herrn 
Grafen Rudolf v. Sc h ii n f e 1 d. 

Am nächsten Tage versammelten sich die Mitglieder 
um 10 Uhr vormittags zur Generalversammlung im 
städtischen Rathaussaale, deren V er lauf in einem Protokoll 
niedergelegt wurde. Am Schlusse derselben wurde 
au Seine k. u. k. Apostolische Majestllt Franz Joseph I. 
eine Huldigungsdepesche abgesendet, auf die das nach
folgende Antworttelegramm einlief: Seine k. u. k. Apo
stolische Majestät haben die Huldigung der General- und 
\Vanderversammlung des berg- und hüttenmännischen 
Vereines allergnädigst dankend zur Kenntnis genommen. 

Kabinettskanzlei. 

Ferner wurden auch an Sektionschef v. \\'ehern 
telegrapfisch Grüße und Dank für freundliches Gedenken 
gesendet. 

Gm 1 Uhr mittags fand im großen Saale des 
Hotels Gärner das gemeinsame Mittagessen statt, wobei 
die Salonkapelle Mößl die Tafelmusik besorgte. Der 
Präsident Professor \Val tl brachte dabei den Toast auf 
seine Majestät, als obersten Bergherrn ans. 

Am nächsten Tage, den 13. September, wurde der 
projektierte Ausflug in die Veitsch zur Besichtigung 
der dortigen Magnesitwerke unternommen. Der Frühzug 
brachte die teilnehmenden Damen und Herren zur Station 
Mitterdorf im Mürztal, wo bereits eine entsprechende 
Anzahl ·w11.gen, welche in liebenswürdigster Weise von 
der Werksdirektion zur Verfügung gestellt wurden, zur 
Weiterfahrt in die Veitsch bereit standen. Nach zirka 
einstündiger Fahrt war das Ziel erreicht. Die Ankunft 
der \Vägen war das Signal zur Sprengung in den 
Magnesitbrüchen und gegen 200 Schüsse waren der 
Willkommengruß der Veitsch. Direktor Beel und seine 
Beamten empfingen die Ankommenden und geleiteten sie 
gleich in die Hütte. 

In instruktiver Weise wurde hier die Verarbeitung 
des Rohmagnesits, sein Brennen, das Klassieren und 
Ausklauben des gebrannten Magnesits und die Ver
packung desselben gezeigt, soweit es sich um gebrannten 

Magnesit als Fertigprodukt handelt. Von den Schacht
brennöfen und den Apparaten zum Klassieren und Sor
tieren des Magnesits, dann aus dem Verpackungsraum 
führte der Weg in die Ziegelei. Hier konnte man das 
Pressen der Magnesitziegel und das Formen und Pressen 
verschiedener Fac;onstücke aus Magnesit sehen. 

Dann ging es weiter in den Trockenraum, wo die 
geformten und gepreßten Magnesitstücke zum Trocknen 
aufgeschlichtet werden und weiter zu dem Ringofen in 
welchem das Brennen derselben erfolgt. Mit der Be
sichtigung der verschiedenen in der Veitsch erzeugten 
Formstücke schloß der Rundgang durch die Hütte. 

An die Besichtigung der Hütte reihte sich die 
der Magnesitbrüche an. Vor Besichtigung derselben 
wurde ein Imbiß gereicht. 

In einem kleinen, nahe den Brüchen liegenden 
Wäldchen waren Tische und Bänke aufgestellt und 
hatte hier Fräulein Beel als liebenswürdige Wirtin für 
reichliches Essen und Trinken gesorgt. 

Ein vorzügliches Zitherquartett trug überdies durch 
flleißiges Spiel noch zur Erhöhung der bereits überaus 
animierten Stimmung bei. 

Nur zu bald mußte jedoch aufgebrochen werden. 
Noch wurde die Sprengung abgewartet, die von diesem 
Standpunkte aus sehr gut zu sehen war und dann ging es 
weiter, die Damen in Begleitung einiger Herren voraus 
zur Mittagstation, während die übrigen Teilnehmer jetzt 
unter Führung des Professors Dr. Redlich, Leoben, 
eines genauen Kenners des Veitscher Magnesitvorkommens, 
in die Brüche wanderten, die sich wie ein kleiner stei
rischer Erzberg dem Auge darboten. Der Weg führte 
iiber die einzelnen Etagen derselben hinab und wurde 
hier die Gewinnung und Abförderung des Rohmagnesites 
gezeigt, während Professor Dr. Redlich die ganzen 
Lagerungsverhältnisse und die Entstehung des V eitscher 
Magnesitvorkommens in eingehendster Weise erklärte. 
Das hochinteressante Vorkommen erweckte allseitiges 
regstes Interesse, so daß es ziemlich spät war, als der 
Mittagstisch erreicht wurde. 

Hier begrüßte Direktor Beel im Auftrage seiner 
Gesellschaft den berg- und hüttenm!l.nnischen Verein 
und gab seiner Freude über dessen Besuch in der Veitsch 
Ausdruck. Präsident Professor Wal t1 dankte für die 
überaus liebenswürdige und gastfreundliche Aufnahme 
der Teilnehmer an dieser Exkursion. Er erwähnte die 
mannigfachen Anregungen, welche dieselben in fach
wissenschaftlicher Hinsicht hier in der Veitsch erhalten 
hatten und trank auf das Wohl der Gesellschaft, des 
Herrn Direktor Beel, seiner Beamten und auf ein weiteres 
Blühen und Gedeihen des Werkes. 

Professor Dr. Redlich toastierte auf den Präsidenten 
des berg- und hüttenmännischen V ereiues für Steiermark 
und Kärnten, Professor W altl. Weitere Toaste hielten 
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Bergrat Brunnlechner auf Professor Dr. Redlich, D. 
v. Mottoni auf die Damen und insbesondere auf die 
Tochter des Werksdirektors Fräulein Beel und in einem 
zweiten Toaste auf den Alterspräsidenten des Vereines, 
Oberverwesser Prandstetter und den Präsidenten 
Professor Wal tl. 

Zur Tafelmusik hatte sich wieder das Zitherquartett 
eingefunden, welches in den Abendstunden durch die 
Veitscher Werkskapelle abgelöst wurde. Auch Lieder 
des Veitscher Gesangvereines und Bergmannslieder der 
Tischgesellschaft gelangten zum Vortrage. 

Zum Schlusse wurde sogar etwas dem Tanzvergnügen 
gehuldigt. Zu früh nur schlug die Stunde des Abschiedes. 
Noch ein Imbiß und dann mußten die W'agen zur Fahrt 
nach dem Bahnhofe bestiegen werden. Dieser Ausflug, 
Welcher überdies durch ein herrliches \Vetter begünstigt 
war, wird wohl jedem Teilnehmer in unvergeßlicher 
Erinnerung bleiben. 

* * * 
Protokoll der Generalversammlnng am 12. September 1909. 

Der Präsident eröffnet die Versammlung, begrüßt 
die Erschienenen, insbesondere den Obmann der Sektion 
Klagenfurt, Herrn Bergrat Pleschutznig, und dankt 
dem Bürgermeister und der Stadtgemeinde Leoben für 
die liebenswürdige Überlassung des Rathaussaales zur 
heutigen Tagung. Sodann kommt er auf die Tätigkeit 
des Vereines zu sprechen und schließt mit einem n Glück 
auf" auf ein weiteres ersprießliches Wirken desselben. 

Ihre Nichtteilnahme an der heutigen Versammlung 
haben entschuldigt: Die Handels- und Gewerbekammer 
Klagenfurt, Bürgermeister Dr. G r ii b l er, Sektionschef 
von Webern, Kommerzienrat Oswald, Direktor Rieger 
und Oberbergrat Hinterhuber, 

Begrüßungstelegramme liefen ein von k. k. Ober
hüttenverwalter Gröger und Bergingenieur Barth, 
letzteres mit folgendem poetischen Wortlaut: 

Wieder grüß ich mit "Glück Auf" 
Dich Verein im Steirerland; 
Treue Freundschaft bindet fest, 
Stärkt, verschönt das Wissensband! 

2. Hierauf erstattet der Vereinssekretär den folgenden 
Tätigkeitsbericht über die abgelaufenen zwei Jahre: 

Hochgeehrte Versammlung! 

Bei der letzten Generalversammlung, welche vor 
zwei Jahren in Klagenfurt stattfand, wurde der Beschluß 
gefaßt, die General- und ·wanderversammlung nur alle 
zwei Jahre zu veranstalten. Dieser Beschluß ergab sich 
durch den Umstand daß die Tätigkeit unseres Vereines 
sich fast ausschließllch in seinen Sektionen abspielt. 

Auch bei Fragen, die das Eintreten des Gesamt
~ereines nötig machten oder doch wünschenswert erscheinen 
heßen, konnte fast immer von der Einberufung des 
Zentralausschusses Abstand genommen werden. In solchen 
Fällen erhielt der Zentralverein seine Ermächtigung 

durch in den beiden Sektionen gefaßte gleichlaufende 
Beschlüsse. 

Wenn wir Ihnen daher im nachstehenden einen 
Bericht über die Tätigkeit des Zentralausschusses in den 
abgelaufenen zwei Jahren erstatten, so ist dieser Bericht 
hauptsächlich eine Zusammenfassung des Ihnen bereits 
aus den Tätigkeitsberichten der beiden Sektionen Bekannten. 

Einen nicht unbedemenden Teil der Vereinstätigkeit 
beanspruchte die Anteilnahme an dem Ringen der Tech
niker um Gleichstellung mit den :Juristen im Staate und 
in der Gesellschaft. 

Technische Berufe den Technikern und auf tech
nischem Gebiete der Techniker ohne Bevormundung durch 
Juristen, dies ist das Ziel, welches erstrebt werden soll. 

Ein weiteres Streben der aus den technischen 
Hochschulen hervorgegangenen Techniker ist der Schutz 
der Standesbezeichnung „Ingenieur". Schon einigemale 
war die Erfüllung clieses Wunsches nahezu gesichert, 
aber immer wieder gelang es, insbesondere durch den 
Widerstand der Absolventen der höheren Gewerbeschulen, 
denselben zum Scheitern zu bringen. In letzter Zeit 
kam jedoch eine Vereinbarung zwischen Hochschul
technikern und Gewerbeschultechnikern zu Stande, nach 
welcher es nun möglich sein dürfte, den Ingenieurtitel 
gesetzlich zu schützen, wenn auch freilich nicht in dem 
Umfange, als es ursprünglich beabsichtigt war. 

Weiters arbeitete unser Verein mit an der Reform 
des Berggesetzes, und wurde um die diesbezüglichen 
\Vünsche der Interessenten zu sammeln und in einer 
Vorlage zu verarbeiten, sowie um auch eiu einheitliches 
Gutachten zu erzielen, der Zentralverein der Bergwerks
besitzer mit der Bildung eiues erweiterten Komitees 
betraut, welches von allen Interessentenkreisen beschickt 
wurde und in welchem auch unsere beiden Sektionen 
vertreten waren. 

Das Ergebnis war eine Eingabe an das k. k. Acker
bauministerium, welcher "Leitende Grundsätze für die 
Reform der Berggesetzgebung" beigeschlossen wurden. 

Die Sektion Klagenflu't speziell hatte Gelegenheit, 
sich durch eines ihrer Mitglieder an der vom Unter
ausschusse des sozialpolitischen Ausschusses des Ab
geordnetenhauses einberufenen Enquete, betreffend die 
vom Abgeordneten Cingr und Genossen eingebrachten 
Bergarbeiterschutzgesetze, zu beteiligen. 

Für die Durchführungsvorschrift zum Gesetze über 
die Pensionsversicherung der Privatangestellten hat die 
Sektion Klagenfurt durch ein Komitee ein Schema der 
beim Berg- und Hüttenwesen Angestellten, welchen aus
schließlich oder doch vorwiegend geistige Beschäftigung 
zugewiesen ist, ausgearbeitet. Der vom Ministerium 
herausgegebene Entwurf der Durchführungsvorschrift hat 
jedoch von der ursprünglich beabsichtigten Aufzählung 
der versicherungspflichtigen Diensteskategorien aus dem 
Grunde abgesehen, weil aus den Bezeichnungen derselben 
keineswegs auch auf ihre Tätigkeit, bezw. auf ihre 
Versicherungsverpflichtung geschlossen werden könne. 

Das Bestreben des Staates die Wasserkräfte, 
namentlich jene der Alpenländer öffentlichen Zwecken 
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vorzuenthalten und sie erst in Ermanglung von solchen 
anderen Bewerbern gegen Entgelt zu überlassen, hat 
den heftigsten Widerstand der Industriellen hervorgerufen. 
Vom Bunde österreichischer Industriellen wurde eine dies
bezügliche Aktion eingeleitet, au welcher sich auch unser 
Verein beteiligte und welche zu dem sogenannten 
„Allgemeinen Wassertag~ in Salzburg führte. Zweck 
dieses Tages war durch Vorträge und Eingaben die 
Bedeutung der heimischen Wasserkräfte für die öster
reichische Industrie klarzulegen und die industrielle Aus
nützung derselben ohne Beschränkung durch andere 
Interessen zu erreichen. 

Der von der Regierung dem Reichsrate vorgelegte 
Gesetzentwurf, betreffend die \Vahl von Arbeiterausschüssen 
und die Bestellung von Sicherheitsmännern beim Bergbau 
führte zu einer Protestversammlung aller montanistischen 
V ereiuiguugen und der Bergbaubesitzer Österreichs. 
Bei dieser Versammlung wurde eine Resolution gefaßt, 
in welcher gegen die Einführung von Inspektionsorganeu 
aus dem Arbeiterstande Stellung genommen wird, weil 
diese Maßregel keine Erhöhung der Betriebssicherheit 
herbeizuführen imstande ist, dagegen würde sie bestimmt 
die unbedingt erforderliche Disziplin untergraben und 
von den politischen Parteien zu einer gesetzlich geschützten 
Agitation unter den Belegschaften mißbraucht werden, 
sohin die Reibungsanlässe zwischen Dienstgeber und 
Dienstnehmer nur vermehren. 

Auch mit der vom k. k. Arbeitsministerium dem 
A bgeorduetenhause vorgelegten berggesetzlichen Novelle, 
betreffend die Aufhebung der Bergbaufreiheit in Kohlen
feldern, welche in Zukunft dem Staate das ausschließliche 
Recht der Erwerbung von Kohlenfeldern zuspricht, hatte 
sich Ihr Verein zu beschäftigen. 

Aus dem Berichte der Sektion Klagenfurt wäre 
noch anzuführen, daß diese sich mit dem Programm für 
die Reform und den Ausbau der Arbeiterversicherung 
sowie mit noch verschiedenen minder belangreichen 
Angelegenheiten besch1!.ftigt hat. 

Die Sektion Leoben hat sich der vom deutschen 
Markscheider-Verein angeregten Festlegung von mark
scheiderischen Fehlergrenzen angeschlossen, um die gleich
zeitige Durchführung einer ähnlichen Aktion in Österreich 
zu erreichen. 

Die geplante Errichtung eines technischen Museums 
für Industrie und Gewerbe in Wien wird von beiden 
Sektionen tatkräftigst unterstützt und gefördert werden. 

Die vom Verbande der Industriellen in den poli
tischen Bezirken Baden, Mödling, Neunkirchen, Wiener
N eustadt und Umgebung an den Industrierat gerichtete 
Eingabe gegen die gesetzliche Einführung der Acht
stundenschicht in kontinuierlichen Betrieben wurde von 
der Sektion Leoben durch eine eigene Eingabe an den 
Industrierat unterstützt, in welcher noch besonders darauf 
hingewiesen wurde, daß dieses Gesetz unbedingt einen 
Arbeitermangel und eine Flucht der landwirtschaftlichen 
Arbeiter vom Laude in die Fabriken zur Folge haben 
würde. 

Die von der Sektion Leoben angeregte Bildung 
eines Zentralverbandes sämtlicher montanistischer Vereine 
Österreichs und die Anregung 7U einer von diesem 
Zeutralverbaude herauszugebenden Vereinszeitschrift hatte 
das günstige Ergebnis, daß auf einer zu Pfingsten dieses 
Jahres stattgefundenen Delegiertenkonferenz der monta
nistischen Vereine Österreichs die Gründung einer 
„Ständigen Delegation der montanistischen Vereine 
Österreichs" beschlossen wurde. Als gemeinsame Vereins
zeitschrift wurde die „ Österreichische Zeitschrift für 
Berg- und Hüttenwesen" ins Auge gefaßt. 

Der Zentralverein der Bergwerksbesitzer Österreichs, 
welcher sich au dieser Aktion mitbeteiligt, hat die 
Absicht, diese Zeitschrift zu erwerben und sie zu einem 
Vereinsorgan der Montanvereine auszugestalten. Damit 
ändert sich auch unser Verhältnis zu den Vereins
mitteilungen. Doch wird Vorsorge getroffen werden, 
daß der \II/ eiterbezug der Vereinsmitteilungen, wenn auch 
in etwas geänderter Form, unseren Mitgliedern gesichert 
bleibt oder ihnen ein entsprechender Ersatz für diese 
geboten wird. 

Damit wäre das \Veseutlichste seit der letzten 
Generalversammlung angeführt und es fand dieses sowie 
alles Übrige weniger wichtige seine Erledigung in 12 
Ausschußsitzuugeu der Sektion Leoben, 11 Ausschuß
sitzungeu der Sektion Klagenfurt und 2 Zentralausschuß
sitzungen. Daneben wurde auch die Abhaltung anregender 
fachlicher Vorträge nicht versäumt. 

Was die Mitgliederbewegung anbelangt, so zählte 
unser Verein bei der letzten General- und Wander
versammlung 405 Mitglieder. Von diesen sind in„ den 
abgelaufenen zwei Jahren 14 gestorben, 32 ausgetreten 
und 24 neueingetreten, mithin hat sich die Mitglieder
zahl um 22 verringert und beträgt gegenwärtig 383. 

Von diesen entfallen auf die Sektion Leoben 262, 
auf die Sektion Klagenfurt 121. 

In jüngster Zeit hat unser Verein neuerdings 
zwei Verluste zu verzeichnen durch den Tod der Herren 
Karl Habermanu, o. ö. Professor an der k. k. monta
nistischen Hochschule in Leoben und Friedrich August 
Lapp, Ingenieur und Industrieller in Graz. Ihnen sei 
ein treues Gedenken gewahrt. 

Damit schließen wir unseren Bericht nnd bitten 
Sie, denselben genehmigen zu wollen. 

Glück Auf! 

Zum Zeichen der Trauer über das kürzlich erfolgte 
Ableben der beiden oben angeführten Vereinsmitglieder 
erheben sich die Anwesenden von ihren Sitzen. 

Der Tätigkeitsbericht wird genehmigt. 

Medaillenfonds. 
Stand am 1. Jänner 1908 

" " „ " 1909. 
Zugang 

K 2238·46 
„ 2328·88 

K 90·42 

3. Vom Zentralausschuß werden keine Anträge 
eingebracht, ebenso auch keine von Seite der Mitglieder. 
Jedoch erbittet sich Verweser Bratke (Trofaiach) das 
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Wort zu einer Anregung und empfiehlt auch in monta
nistischen Kreisen eine Abwehrbewegung in nationaler 
Hinsicht einzuleiten und den berg- und hiittenmännischen 
Verein durch eine Satzungsänderung in einen „ Verein 
deutscher Berg- und Hiittenleute Österreichs" um
zuwandeln. Hochschuladjunkt Brisker trat dieser An
regung mit dem Hinweise entgegen, daß unser Verein 
nur ein berg- und hiittenmännischer Verein für Steiermark 
und Kärnten ist und nicht ein solcher für ganz Üster
reich. Andrerseits ist es iiberfiüssig, einen montanistischen 
Verein für Steiermark und Kärnten noch besonders als 
deutsch zu bezeichnen, da Steiermark und Kärnten 
überwiegend deutsch sind und eine durchaus deutsche 
Montanindustrie besitzen. Bergrat Ruckgaber wies 
darauf hin, daß ein ähnlicher Antrag bereits der Sektion 
Leoben zur Beratung vorlag, jedoch war es nicht möglich 
denselben durchzuführen. Professor Lederer meint, 
daß eine derartige Satzungsänderung viel zu weitgehend 
wäre und daher der Bildung eines neuen Vereines gleich 
wäre. Ein dahingehender Beschluß könnte nur so aus
geführt werden, daß unser Verein sich zuerst auflöst 
und dann sich ein neuer Verein im Sinne der gestellten 
Anregung bildet. Bergrat B ru n nle eh n er stellt schließlich 
den Antrag, die gegebene Anregung den Sektionen zur 
weiteren Beratung zuzuweisen. Der Antrag wird an
genommen. 

Bergrat F. v. Ehrenwerth dankt dafür, daß der 
Verein ihn zum Mitgliede des Staatseisenbahnrates vor
geschlagen hat und bittet die Anwesenden, ihm allfällige 
Wünsche und Beschwerden über Mißstände im Eisen
bahnbetriebe mitzuteilen, damit er diese im Staats
eisenbahnrate vertreten könne. 

4. Hierauf hält Oberingenieur Moser (Vordernberg) 
den angekündigten Vortrag über „Bohren mit Druck
luft am Erzberge". Xach einigen einleitenden Worten 
über die Verhältnisse am Erzberge beschreibt der Vor
tragende die Druckluftanlage, welche aus einem 100 HP 
Disselmotor der Grazer Waggon- und Maschinenbau
aktiengesellschaft und einem Kompressor der Ingersoll
Rand Co. besteht. Die auf 7 at Überdruck komprimierte 
Luft wird durch eine entsprechend verzweigte Rohrleitung 
den einzelnen Bohrmaschinen zugeführt. Verwendet 
Werden Ingersollmaschinen mit Stativ und Flottmannsche 
Bohrhämmer. Die Brauchbarkeit einer Bohrmaschine 
ist nicht so sehr von ihrer Konstruktion abhängig, als 
Von dem Material, aus welchem sie hergestellt wird. 
Für Bohrmaschinen soll nur das beste Material verwendet 
Werden, weil nur dann befriedigende Leistungen erzielt 
Werden können, wenn unnütze Verzögerungen durch 
Reparaturen infolge von Briichen au der Maschine nicht 
oder doch nur sehr selten vorkommen. Die Ausführung 
Von Reparaturen an Ort und Stelle ist am Erzberge 
nicht möglich, die betreffende Bohrmaschine muß in die 
~eparaturwerkstä.tte geschafft werden und wenn Brüche 
ofters vorkommen so erfordert dies eine größere Anzahl 

' Von Reservemaschinen und dadurch sowie durch die 
Reparaturkosten wird das maschinelle Bohren wesentlich 
Verteuert. Oberingenieur Moser be:;chrieb sodann an 

der Hand einer Zeichnung den Flottmannschen Bohr
hammer und das Arbeiten mit demselben. Verwendet 
werden beim Bohren Vollbohrer, Hohlbohrer und Schlangen
bohrer. Die Bohrer haben eine Z-förmige, +-förmige 
oder eine gerade Schneide. Zur Schonung der Schneide 
empfiehlt sich das Naßbohren. Bei Vollbohrern muß 
das Bohrmehl mit dem Raumkrätzer entfernt werden 
Besser sind in dieser Hinsicht die Schlangenbohrer, weil 
bei diesen ein wenigstens teilweises Entfernen des Bohr
mehles durch den schraubenförm1g gewundenen Schaft 
des Bohrers erfolgt. Bei den Hohlbohrern muß trocken 
gebohrt werden und wird bei diesen die Auspuffluft 
durch den Bohrer geführt, wodurch ein Ausblasen des 
Bohrmehles bewirkt wird. 

Nachteilig ist aber hier die große Staubentwicklung. 
Oberingenieur Moser teilte noch die Erfahrungen mit, 
welche am Erzberge mit dem maschinellen Bohren 
gemacht wurden und gab die mit diesem erzielten 
Leistungen bekannt. Damit schloß der sehr interessante 
und mit großem Beifall aufgenommene Vortrag, für 
welchen dem Vortragenden am Schlusse der Dank der 
Versammelten durch den Präsidenten ausgesprochen 
wurde. 

Damit schloß die Generalversammlung. 
Der Sekretär: Der Präsident: 

Ing. O. Nowotny m. p. V. Waltl m. p. 

Nekrolog. 
Boleslav Pszorn t. 

Am 12. August d. J. ist in Wycziste bei Krakau ge
legentlich des Besuches von Verwandten Oberbergrat Boleslav 
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Pszorn, Vorstand der Salinenverwaltung in D. Tuzla (Bosnien), 
nach kurzem schwerem Leiden verschieden. 

Geboren 1856 in Rakovice bei Krakau, absolvierte er 
nach dem Besuche der technischen Hochschule in Lemberg die 
Bergakademie in Leoben und widmete sich anfänglich mit 
Jurski bohrtechnischen Arbeiten in Galizien. 

Seit 1883 im Staatsdienste, kam er am 15. März 1884 
als junger Pionier technischen Wissens und mit unermüdlicher 
Arbeitskraft zur neubegründeten Salinenverwaltung nach 
D. Tuzla in Bosnien, wo er hervorragenden Anteil an der 
Begründung und Ausgestaltung dieses Werkes nahm. Als tüch
tiger Fachmann auf dem Gebiete der Tiefbohrtechnik hat er 
die Abstoßung der meisten Tiefbohrungen im Salzgebiete 
D. Tuzla persönlich und mit dem besten Erfolge geleitet und 
die Vergrößerung der Werksanlagen mit den modernsten Ein
richtungen durchgeführt. 

Hochgeachtet und geliebt von den ihm unterstehenden 
Beamten und Arbeitern ist er seinen vielen Freunden allzurasch 
dahingeschieden. 

Oberbergrat P s z o rn hinterläßt eine Witwe und neun 
noch unversorgte Kinder. Ehre seinem Andenken! L. R. 

Notizen. 
Das neue elektrische Stahlwerk nach Girod. Pa u 1 

Girod. ~aeh einer Beschreibung des Girodschen elektrischen 
Ofens teilt der Vortragende folgende damit auf dem Werk der 
Compagnie des Forges et Acit\ries Electriques Paul Girod in 
Ugine erzielte Resultate mit. Das Rohmaterial, bestehend in 
Abfällen, Spänen und etwas Gußeisen, enhält durchschnittlich 
0·4-0·50Jo C, 0·15-0·25°fo Si, 0·5-0·7°/0 Mn, 0·06-0·09°/0 
S und o·08-0·l0°/0 P. Die fertigen Stahle bestehen in 
Stahlen aller Art und von jeglicher Härte, in Kohlen- und 
speziellen Baustahlen, W erkzeugstahlen, Gußstahlen usw. 
Bessemer-, offenem Herd und Tiegelstahl gegenüber zeichnen 
sie sich durch hohe Elastizitätsgrenze und Widerstands
fähigkeit gegen Stoß aus, was auf der chemischen Reinheit 
von elektrischem Ofenstahl, seiner Homogenität und seinem 
Freisein von eingeschlossenen Gasen zu beruhen scheint. Der 
Kraftverbrauch für das Schmelzen, Raffinieren und Fertigstellen 
einer Charge von kaltem Abfalleisen beträgt 900 K. W.-Std. 
in einem 2 t-Ofen und 700 K.W.-Std. in einem 8-12 t- Ofen. 
Der Elektrodenverbrauch be~~ägt ungefähr 16-18 kg bezw. 
13-15 kg in den beiden Ofen für 1 t Stahl, wobei die 
unverbrauchten Elektrodenteile über dem Bade mitein
gerechnet sind. Diese Angaben verstehen sich für ge
wöhnliche amorphe Kohleelektroden. Die aus Dolomit-

ziegeln hergestellte Auskleidung vermag 40-50 Durchsetzungen 
ohne alle Reparaturen auszuhalten, ebenso die aus Kieselerde 
oder Chamotteziegeln hergestellte Decke. Die Kosten für die 
Auskleidung stellen sich auf 7-8 Fr. bezw. 4-5 Fr. für 1 t 
Stahl. Für die Bedienung des Ofens sind 3 Mann ausreichend. 
Wird geschmolzener Konverter- oder offener Herdstahl 
behandelt, so beträgt die Arbeitszeit nur 20-30°1o der für die 
Behandlung der kalten Charge erforderlichen, und die Kosten 
verri~gern sich entsprechend. Am Schluß gab der Vortragende 
eine Übersicht über die im praktischen Betrieb befindlichen Girod
öfen und die darin hergestellten Stahle. Letztere variieren 
zwischen extra weichem und hartem Stahl (0·08-0·06 C), 
der Schwefelgehalt schwankt zwischen O·OlQ-O·Ol 7°1o, der 
Phosphorgehalt zwischen Q·005-0·012°1o. Ferner werden 
5 Sorten von Nickelstahl und Nickelchromstahl (0·420 C, 
0·199 Si, 0·500 Mn, 0·010 S, 0·009 P, 0·77 Cr, 2·53 Ni) neben 
verschiedenen Arten Zeugstahl hergestellt. (Generalver
sammlung der American Electrochemical Society in Niagara 
Falls, durch nChem.-Ztg," 1909.) 

Zur Schwefelbestimmung in Kohlen und Koks. 
M. Rolliger. Verfasser hat behufs Bestimmung des Gesamt
schwefels bei Ausführung des Dennstedtschen Verfahrens (das nur 
den Gehalt an verbrennlichem Schwefel anzeigt) die im Schiffchen 
verbleibenden Aschen mit Sodalösung behandelt usw. Es 
ergab sich, daß so, selbst bei stark schwefelreichen Kohlen, 
richtige Werte für den Gesamtschwefel erhalten werden. 
Wenn auch die Verbrennung der Kohle im Rohr bei Anwendung 
ller modifizierten Dennstcdtschen Methode länger dauert als 
bei der Brunckschen, so bietet sie doch den Vorteil, daß man 
die Schwefelsäurebestimmung auf titrimetrischem Weg ausführen 
kann, was kürzer und bequemer ist. (Ztschr. angew. Chem. 
1909, Bd. 22, S. 1361-1363, durch „Chem.-Ztg." 1909.) 

Borax In den Flußmitteln beim Probieren. I. E. 
Clenell. Da Borax zu Edelmetallverlusten beim Probieren 
Anlaß geben soll, hat Verfasser Versuche hierüber angestellt, 
und zwar mit einem quarzigen Golderze, welches nur noch 
~isen enthielt. Dabei stellte sich heraus, daß ein großer 
Uberschuß von Borax eine harte steinige Schlacke gibt, die 
nur schwer vom Bleikönig sich trennt und an der fast stets 
ein Bleihäutchen hängen bleibt. Nimmt man gar keinen 
Borax, so trennt sich zwar der König rein von der Schlacke, 
aber es treten häufig unaufgeschlossene Partikelchen als 
Srhaum auf. Dagegen wirkt ein Zusatz von 5-10 g Borax 
(für eine Probiertonne Erz) sehr günstig auf die Leicht
flüssigkeit der Schlacke Die Versuche des Verfassers geben 
keinen Anhalt dafür, daß größere Horaxmengen Gold in 
die Schlacke führen. (Eng. and Min. Joum. 1909, Bd. 87, 
S. 697, durch n Chem-.Ztg." 1909.) 

Metallnotierungen in London am 8. Oktober 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 9. Oktober 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 
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-- -_L ______ _ 
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Antimony (Regulus) . . . . 
Erste*) u. zweite Hand, per Flasche 

~ i:I 11 Notierung i! r=~=v=on~~~\;==~=b=i=s~==1 
Letzter 
Monats

Durchschn. 

\ sh 1 d \ltoa.\\ 

2
1
/2 / 61 1 0 oll 62 0 0 62•0625 

2112 61 0 o[ 62 0 0 62·25 
netto 61 10 62 0 0 CD 62·75 

~I 0 
netto 57 17 58 0 0 CD 59·0125 ...... 
netto 139 5 01 139 10 0 „ 138·03125 „ 
2'/2 13 3 9 13 5 0 .0 12-7109375 
31/2 13 7 6 13 12 6 e 12·890625 !!l netto 23 2 6 23 5 0 ""' 22'890625 
3'/2 28 0 0 30 0 0 

„ 
29·-00 

3 8 12 6! 
1 

8 12 0 *)8·34375 

W.F. 



.M43. Österreiehisehe Zeitschrift 1909. 
LVII. Jahrgang. für 23. Oktober. 

Berg- und Hüttenwesen. 
Redigiert von 

Dr. Ludwig Haberer, k. k. Senatspräsident i. R., Wien, 

Gustav Kroupa, Franz Kieslinger, 
k. k. Oberbergro.t in Wien. k. k. Oberbergverwalter in Wien, 

Ständige Mitarbeiter die Herren: Karl Balling, k. k. Bergrat, Oberbergverwalter der Dux-Bodenbacher Eisenbahn i. R. in Prag· 
~~uard Dolefal, o. ö. Professor an der technischen Hochschule in Wien; Eduard Donath, Professor an der technischen Hochschulei~ 

rilnn; Carl R. v. Ernst, k. k. Hof- und Kommerzialrat in Wien; Willibald Foltz, k. k. Kommerzialrat und Direktor der k. k. 
~ergwerks-Prod.-Verschl.-Direktion in Wien; Josef Gängl v. Ehrenwerth, o. ö. Professor der !llontanistischen Hochschule in Leoben; 

ans Höfer, k. k. Hofrat und o. ö. Professor der Montanistischen Hochschule in Leoben; Adalbert Kas, k. k. o. ö. Professor 
der Montanistischen Hochschule in Pribram; Dr. Friedrich Katzer, bosn.-herzeg. Landesgeologe in Sarajevo; Dr. Johann Mayer 
k. k. Oberbergrat und Zentralinspektor der k. k. priv. Kaiser Ferdinands-Nordbahn; Franz Poech, Hofrat, Vorstand des Montan'. 
departements für Bosnien und die Herzegowina in Wien; Dr. Karl von Webern, Sektionschef i. R. und Viktor Wolff, kais. Rat, 

k. k. Kommerzialrat in Wien. . 

Verlag der Manzscben k. u. k. Hof-Verlags- und Unlversttäts-Bucbbandlung ln Wlen. 1., Kohlmarkt 20. 
Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen bis zwei Bogen stark mit Textillustrationen und artistischen Beilagen. Pränu
hlerationapreis einschließlich der Vierteljahrsschrift nBergrechtliche Blätter": jährlich für Österreich-Ungarn K 28·-, für 
Deutschland M 25·-. Reklamationen, wenn unversiegelt portofrei, können nur 14 Tage nach Expedition der jeweiligen 

Nummer berücksichtigt werden. 

INHAL-T; ·S~hornsteinv~rluste und künstlicher- Zug. - Neu~re französisehe und englische Rettungsapp~rate. (Schluß.) -~· Er: 
teilte österreichische Patente. - Literatur. - Notizen. - Amtliches. - llletallnotlerungen in London. - Ankündigungen. 

~-==------=--=--:::.=---=--__::- =--=---_-::::::--=.=--=:=-=----==-=--- - . -- --- . -· - - . - - -·-· .:_ - --=.;_-:.---=:...=....:..:.= --==·_-:______:___:_::_-:__:_:___-_- .-::...:-:.....:- -::::.:::__ 

Schornsteinverluste und künstlicher Zug. 
Von Ingenieur G. Künzel. 

So alt wie die Dampfkessi;llfeuerungen sind die 
Rlageu über die Unzuverlässigkeit gemauerter Kamine 
Und die Bestrebungen, ihre sogenannte natürliche Zug
Wirkung durch kiinstliche Mittel zu ersetzen. Der 
Umstand, daß für eine bestimmte Zugwirkung auch eine 
bestimmte, u. zw. schon bei verhältnismäßig geringeren 
Ansprüchen recht beträchtliche Höhe des Schornsteines 
notwendig ist, schließt dessen alleinige Anwendung ohne 
Unterstützung durch einen Dampfbläser bei allen be
weglichen Kesseln aus und läßt auch für stationäre 
Betriebe eine Zugerzeugung von größerer Unabhängig
keit von der Schornsteinhöhe und dabei besserer An
passungsfähigkeit an die Betriebserfordernisse mehr als 
Wünschenswert erscheinen. 

Die Anpassungsfähigkeit des gewöhnlichen Kamines 
an die veränderlichen Bedingungen des Betriebes ist so 
gering, daß oft schon die Verwendung eines anderen 
Brennmateriales als desjenigen, für das .~ie Anlage 
Ursprünglich berechnet ist, zu umfassenden Anderungen, 
z. B. der Roste zwingt, selbst wenn es sich um Brenn
:~offe der glei~hen Gattung handelt, da schon durch 
bine etwas geänderte Struktur des Brennstoffes die 

41 enötigte Zugstärke unter Umständen erheblich beein
uUßt Wird. 

Der Grund daß der gemauerte Kamin eine so 
~elin~e Anpassu~gsfähigkeit besitzt, liegt darin, da~ die 
d Ugwirkung desselben auf der Differenz des Gewichtes 
er Gase im Schornsteine mit dem eines gleich großen 

Volumens der Außenluft beruht. Diese Gewichtsdifferenz, 
die sich ohne große wirtschaftliche Nachteile nicht er
heblich ändern läßt, wird durch die Wärme der Abgase 
bewirkt, da bekanntlich Gase von gleicher Spannung um 
so leichter sind, je höher ihre Temperatur ist, d. h. die 
erzeugende Kraft zur Hervorbringung des Schornstein
zuges ist die Wärme der Abgase und nicht das Gewicht 
der Luft an sich. Hieraus ergibt sich weiter, daß zur 
Hervorbringung eines bestimmten Zuges auch eine ganz 
bestimmte Differenz zwischen der Temperatur der Abgase 
und der der Außenluft erforderlich ist, deren Größe 
sich wiederum nach der Höhe des vorhandenen Schorn
steines richtet. Die Höhe des im Schornsteinsockel zu 
erzeugenden Unterdruckes hängt aber wieder von dem 
im Feuerraume notwendigen Zug und den zwischen 
Aschenfall und Schornsteinsockel liegenden Widerständen 
ab, er repräsentiert also die Summe aller Druckverluste 
vom Sockel bis unter den Rost, zuzüglich der Depression, 
welche zur Erzeugung der in den verschiedenen Teilen 
des Rauchweges herrschenden Geschwindigkeiten nötig ist. 

Eine rationelle Zugeinrichtung muß nun naturgemäß 
möglichst billig arbeiten, d. h. möglichst wenig Kraft 
oder 'Värme für ihre Eigenleistung verbrauchen, ferner 
muß sie auch eine gute Verbrennung und damit eine 
gute Ausniitzung der Brennstoffe herbeiführen. Zu einer 
guten V er brenn ung gehört aber nicht nur, daß dem 
Brennstoffe geniigende Luftmengen zugeführt werden, die 
Luft muß auch mit dem Brennstoffe in möglichst innige 
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Berührung gebracht werden. Dazu ist erforderlich, daß 
die Brennstoffschicht eine möglichst hohe ist, damit die 
Luftteilchen auf dem Wege durch die Kohlenschicht 
Gelegenheit finden, ihren Sauerstoff an die Brennstoff
teilchen abzugeben. Da dies naturgemäß in ganz voll
kommener Weise nicht möglich ist, wird man stets mit 
einem gewissen Lnftüberschnß über das theoretisch 
notwendige Maß rechnen müssen; der notwendige Über
schuß wird aber um so geringer sein können, je inniger 
die Berührung zwischen der eingeführten Verbrennungs
luft und der zu verbrennenden Kohle ist. Dies ist der 
Fall, wenn der \V eg der Luft durch das Brennmaterial 
möglichst lang, d. h. die Brennstoffschicht möglichst 
hoch ist. 

Eine zn geringe Schichthöhe hat aber noch einen 
anderen Nachteil. Selbst der geschickteste Heizer ist 
n!l.mlich nicht imstande, die Brennstoffschicht stets 
genau gleichmäßig zu halten, u. zw. schon deshalb 
nicht, weil die Stückgröße wie auch die Form der Stücke 
verschiedenartig ist. Der Widerstand, den die einzelnen 
Flächenelemente der Brennstoffoberfläche dem Durch
strömen der Luft entgegensetzen, ist daher ebenfalls 
ein verschiedenartiger. Die Luft wird sich aber natur
gemäß nach Möglichkeit stets da ihren Weg suchen, 
wo sie den geringsten Widerstand findet, so daß die 
Gefahr entsteht, daß an einzelnen Stellen der Brenn
stoffschicht Luftmangel und damit eine unvollkommene 
Verbrennung entsteht, wenn nicht die gesamte Luft
zufuhr außerordentlich reichlich ist. 

Je höher nun aber die Schichthöhe ist, mit welcher 
der Heizer arbeitet, desto mehr werden sich diese Un
gleichheiten des Widerstandes in den einzelnen Flächen
elementen ausgleichen und desto geringer wird daher 
der Luftüberschuß sein, mit dem der Heizer arbeiten 
kann, ohne befürchten zu müssen, daß ein teilweiser 
Luftmangel eintritt. Mit der Höhe der Schicht wächst 
aber auch ihr Widerstand, den sie dem Durchströmen 
der Luft entgegensetzt, d. h. das Arbeiten mit 
hoher Schicht und die Beschränkung des Luftüberschusses, 
ohne daß Luftmangel eintritt, ist nur bei guten Zug
verhältnissen möglich. Der alte Satz von Reiche, der 
Zug soll unter allen Umständen möglichst hoch sein, 
hat also seine volle Richtigkeit, selbstverständlich unter 
Berücksichtigung, daß Reiche nur den Zug gut ziehender 
Schornsteine im Auge hatte und nicht etwa damit sagen 
wollte, daß ein gutes mechanisches Zugmittel das Viel
fache des Unterdruckes eines Kamines hervorbringen müßte. 

Um seine Aufgabe erfüllen zu können, muß ein 
guter Zngerzengnngsapparat aber ferner auch Depres
sionen von den verschiedensten Stärken hervorbringen 
können, während der Rost nur so groß zu wählen ist, 
daß die Brennstoffschicht auch bei schwächerem Betriebe 
noch so hoch ist, daß sie der durchströmenden Luft 
immer noch genügenden Widerstand entgegensetzt, um 
einen übermäßigen Luftöberschuß zu vermeiden. 

1 
Den Zug billig zu erzeugen und doch den vor

stehenden Bedingungen entsprechend zu gestalten, wird 

ein gemauerter Kamin aber nur in sehr engen Grenzen 
imstande sein, u. zw. aus folgenden Gründen: 

Zunächst ist der sogenannte natürliche Zug an sich 
nicht billig, sondern recht kostspielig, entgegen der 
landläufigen Auffassung, wonach der natürliche Zug 
überhaupt nichts kostet. Zur Erzeugung eines be!ltimmten 
Unterdruckes im Sockel des Schornsteines ist, wie 
bereits erwähnt, eine ganz bestimmte, von der Höhe des 
Schornsteines abhängige Temperatur der Abgase erforder
lich. Es ist also nicht die absolute Wärmemenge an 
sich, sondern die Höhe der Temperatur maßgebend, so 
daß also bei größeren Gasmengen infolge höheren Luft
überschusses auch größere Wärmemengen in Betracht 
zu ziehen sind. Dieser Umstand muß deshalb nochmals 
besonders hervorgehoben werden, weil vielfach zur 
Beurteilung der Schornsteinverluste lediglich die Tem
peratur der Abgase ohne Rücksicht auf den Luftüberschuß 
in denselben herangezogen wird, während doch die un
nötig mit erwärmte Luftmenge von allergrößter Be
deutung für den Wärmeverlust ist. So ist z. B. der 
Schornsteinverlust bei einem 2·0fachen Luftüberschuß 
im Sockel für eine Temperatur von 250° zirka 17° /"' 
während derselbe bei 2·5fachem Luftüberschuß für 
dieselbe Temperatur bereits zirka 22° / 0 beträgt. 

Handelt es sich nun um eine Erhöhung des Zuges 
bei derselben Anlage, so wachsen die Schornsteinverluste 
durch die notwendige Temperatursteigerung in ganz 
erheblichem Maße. So erfordert z. B. bei einem 40 m 
hohen Schornstein eine Steigerung der Depression iJll 
Sockel von 18 auf 20 mm, also um nur 2 mm, eine 
Steigerung der Abgastemperatur um rund 50° C., was 
eine Erhöhung des Schornsteinverlustes um zirka 5% 
bedeutet. Diese beiden Punkte, Luftüberschuß und Ab· 
gastemperatur, sind also bei einem Vergleich der Kosten 
für verschiedene Zugerzeugungsarten stets zu berück· 
sichtigen, ein Schluß lediglich aus der Temperatw· muß 
notgedrungen zu falschen, dem Schornsteine zu günstigen 
Annahmen führen. 

Der Luftüberschuß ist aber, wie bereits erwähnt, 
nicht nur dann verh!!.ngnisvoll, wenn er zu groß ist, 
sondern auch dann, wenn er zu klein ist, im letzteren 
Falle dadurch, daß die Verbrennung unvollkoroDlell 
wird und ein Teil wertvoller Heizgase überhaupt un· 
verbrannt in den Schornstein entweicht. Die gute Reg?· 
lnng der Luftzufuhr ist also äußerst wichtig für die 
Ökonomie einer Feuerung, andererseits aber in hoheJJl 
Maße eine Frage der Regulierbarkeit des Zngerzeugnngs· 
mittels. Es wird daher diejenige Zugeinrichtung den 
Wärmegehalt des Brennstoffes am weitesten ausnutzen, 
welche am besten imstande ist, jeder Schwankung der 
Rostbelastung durch entsprechende Änderung des zuges 
Rechnung zu tragen, u. zw. auf bequeme und einfache 
Weise, ohne den Heizer irgendwie zu belasten. . 

Wie verhält sich nun der gemauerte Schornstein 
zu dieser Forderung? Wie bereits erörtert, wird der 
natürliche Zug durch die Differenz des Gewichtes def 
Gase im Schornsteine mit dem eines gleichgroßen Lnf1i" 
quantums von der Temperatur der Außenluft erzeugt· 
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Die Depression im Sockel hat die Widerstände vom 
Aschenfall bis zum Sockel zu überwinden. Bei gleichem 
Unterdruck im Schornsteinsockel wird deshalb die 
Depression im Feuerraume um so größer sein, je geringer 
diese Widerstände sind oder umgekehrt, der Schornstein
zug kann um so geringer sein, je weniger 'Viderstände 
zu überwinden sind. In dieser Relation liegt die einzige 
Möglichkeit der Regulierung des natürlichen Zuges, indem 
in die Zugführung ein veränderlicher Widerstand, nämlich 
ein Schieber, eingeschaltet wird. Um eine gewisse Be
wegungsfreiheit nach oben und nach unten zu haben, 
muß die Berechnung des Schornsteines auf der Basis 
einer mittleren Schieberstellung erfolgen. Auch wenn 
man sich einen Betrieb von absoluter Gleichmäßigkeit 
V'orstellen könnte, der jahrein und jahraus, Stunde für 
Stunde die genau gleichen Kohlenmengen verbraucht, 
müßte für eine Regulierbarkeit des Schornsteinzuges 
gesorgt werden, da er infolge der Gewichtsänderungen 
der Außenluft bei Temperaturverändr.rungen mehr oder 
minder großen Schwankungen unterworfen ist. Es ist 
also, um eine gewisse Regulierbarkeit zu erreichen, 
notwendig, einen über den normalen Bedarf hinausgehenden 
Unterdruck im Sockel des Schornsteines zu erzeugen 
Und den Überschuß durch Eintauchen des Schiebers 
so weit, als die jeweilige Rostbelastung oder die gerade 
;errschenden Witterungsverhältnisse es verlangen, durch 

ergrößerung des Widerstandes wieder zu vernichten. 
.. Eine derartige Regulierung kann aber weder eine 
?konomische genannt werden noch können die Grenzen, 
~ denen sie überhaupt möglich ist, sehr weit sein. 

lmnal kann eine gewisse Schornsteinhöhe nicht über
sc~itten werden, da die Baukosten eines Schornsteines 
~t jedem Meter Höhe stark progressiv anwachsen -

chornsteine von 50 m und mehr sind nur bei sehr 
roßen Anlagen anzutreffen - sodann erhöhen eich 
S Ie Betriebskosten des natürlichen Zuges für denselben 
chornstein mit steigendem Zuge wegen der damit 

notwendigen Steigerung der Temperatur der Abgase 
ganz außerordentlich. Man ist also gezwungen, sich mit 
V'er?liltnismäßig niedrigen normalen Zugstärken und 
teringen Schichthöhen des Brennstoffes zu begnügen. 
IJ..~r überwiegend größte Teil der Schornsteine hat eine 
in:he .. zwischen 30 und 40 m. Eine moderne Anlage 
fii t Uberhitzern und Ekonomisern erfordert aber bereits 

r eine mittlere Leistung eine Depression im Sockel 
~n zirka 20 mm, wobei zu berücksichtigen ist, daß 

d e Depression im Sockel gemauerter Schornsteine in 
er n al di · · · .ll.egel größer gehalten werden muß s eJeruge 

: Sockel der Saugzugapparate, da infolge der gro~en 
ihr lllessungen gemauerter Schornsteine und namentlich 
d er Fundamente ein so kompendiöser Zusammenbau mit 
er K.esselanlage wie bei den verhältnismäßig leichten 

und w . s te 11.ich ~~~ Platz beanspruchenden. augzugappara .. n 
\1 t llloglich ist. Einen Schornstein von 40 m Hohe 
z orausgesetzt, beansprucht die Erzeugung dieser 20 mm 
,,.

11
g bereits einen 'Värmeaufwand Schornsteinverlust bena ' tin nnt, von rund 200 J des Heizwertes des Brennstoffes. 
e Steigerung des U~terdruckes um nur 2 mm kostet, 

wie gesagt, einen weiteren Wärmeaufwand von zirka 
5°/0 • Hierbei ist aber zu berücksichtigen, daß die not
wendige Temperatursteigerung überhaupt nur dann zu 
erreichen ist, wenn eine entsprechend größere Brenn
stoffmenge verbrannt werden kann. Dies bedingt, da der 
Widerstand mit der Schichthöhe wächst, daß von vorn
herein mit möglichst niedriger Schichthöhe, also ver
hältnismäßig großer Rostfläche und großem Luftüberschuß 
gearbeitet werden muß, wenn eine· nennenswerte For
cierung möglich sein soll. Andrerseits darf die mittlere 
Schichthöhe aber auch nicht unter eine gewisse Grenze 
herabgehen, da sie ja im Falle schwächeren Betriebes 
sich noch verringern lassen muß. Der dünneren Kohlen
schicht entsprechend muß natürlich von dem vorhandenen 
Schornsteinzuge noch ein Teil abgeschiebert, also ver
nichtet werden. Sinkt die Schichthöhe unter ein be
stimmtes Maß, das sich nach der Natur des Brennstoffes 
richtet, so wird trotz geringeren Zuges durch die leer
gebrannten Roststellen übermäßig viel Luft nachströmen 
und die Temperatur der Heizgase herabsetzen; wird die 
Schichthöhe zu groß, so kann trotz anscheinend guten 
Zuges nicht überall genug Luft durchströmen, das Feuer 
brennt nicht mehr, es schwelt nur noch. Es wird also 
sowohl bei zu hoher als auch bei zu niedriger Rost
belastung nicht nur eine erhebliche Verteuerung des 
Zuges, sondern unter Umständen auch ein direktes Ver
sagen des Feuerungsbetriebes eintreten. Wie eng begrenzt 
die Wirkung des gemauerten Schornsteines ist, ergibt 
die allgemein bekannte Tatsache, daß jedes Brennmaterial 
ein anderes Verhältnis zwischen Heizfläche und Rost
fläche voraussetzt; es geht dies so weit, daß Kohlen der 
gleichen Grube, der nämlichen Stückgröße und desselben 
Heizwertes selbst in Anlagen, die für dieselbe Brenn
stoffgattung, z. B. Steinkohlen, berechnet sind, ganz ver
schiedene Nutzeffekte ergeben. Schornsteinhöhe und 
Schornsteinweite sind eben Größen, die nicht nach Be
lieben geändert werden können. 

Auch die bisherigen Mittel zur Erzeugung künst
lichen Zuges genügten in dieser Richtung nicht recht, 
die direkt saugenden Ventilatoren neben anderen Gründen 
wegen ilirer geringen Regulierfähigkeit, die selbst, wenn 
Tourenr.egelnng vorhanden ist, nur sprnngweise von Kontakt 
zu Kontakt des Regulierschalters oder von Stufe zu 
Stufe des Scheibenantriebes möglich ist, die Dampfstra.hl
gebll!.se wegen ihres hohen, bis zu 15°/0 des erzeugten 
Dampfes und mehr betragenden Kraftverbrauches, der 
ihre allgemeine Verwendung einfach zur Unmöglichkeit 
macht. Die Industrie ha.t sich deshalb daran gewöhnt, 
mit den oben erörterten Abwärmeverlusten als etwas 
Unabänderlichem zu rechnen. Bei den jetzt gebräuchlichen 
hohen Spannungen von 12 und mehr Atmosphären gelten 
Abgastemperaturen unter 300° C noch als günstig und, 
da diese Temperaturen denjenigen des Kesselinhaltes bei 
obiger Spannung entsprechen, als unvermeidlich. 

Andrerseits mußten aber gerade diese hohen Ab
gastemperaturen naturgemäß zu Versuchen reizen, die 
durch den Schornstein abziehende Wärme auszunützen 
und es hat deshalb auch nicht an Dampfkesselbesitzern 



gefehlt, die dies durch Einbau von Ekonomisern usw. 
zu erreichen suchten. Wenn man aber, wie der Ver
fasser in jahrzehntelanger Tätigkeit Gelegenheit hatte, 
in die Betriebe hineinzukommen, so weiß man auch 
weiter, daß die Folge der vorgenommenen Abkühlung 
der Abgase meistens Zugmangel und schlechte Ver
brennung anstatt einer Erl1öhung und Verbilligung der 
Dampfproduktion war. Die Spannung war bei Benutzung 
der Ekonomiser wenigstens während eines großen Teiles 
des Jahres nicht zu halten und man war genötigt, den 
Ekonomiser ans der Zugleitung auszuschalten, um die 
über dem Roste erforderliche Zugstärke wieder zu er
halten. Es zeigen diese Versuche aber, daß die Er
kenntnis der großen Verluste durch die Abgase doch 
vorhanden ist, wenn man auch im allgemeinen noch 
weit davon entfernt ist, die Schuld daran in der Un
vollkommenheit des natürlichen Zuges zu suchen, sondern 
vielmehr in dem Lieferanten des Ekonomisers die ·wurzel 
alles Übels erblickt. Daß aber eine Herabsetzung der 
Abgastemperatur Ersparnisse bedeutet, dürfte ohne weiteres 
klar sein. Ein Zugerzeugungsverfahren, das eine weit
gehende Ausnutzung der Heizgase gestattet, ohne die 
bewirkten Ersparnisse durch Eigenbedarf wieder auf
zuzehren, wie das Dampfstrahlgebläse, muß daher auf 
das Verständnis großer Kreise rechnen können, und 
verbindet es damit noch eine weitestgehende Regulier
barkeit des Zuges, so muß es auch die Anerkennung 
derjenigen finden, die eine gute Verbrennung und richtige 
Luftzuführung gebührend zu würdigen wissen. 

Ein solches Verfahren, das diese beiden Vorzüge in sich 
vereint, ist beispielsweise das indirekte Saugzugverfahren, 
System Schwabach, D. R. P., ausgeführt von der Ge
sellschaft für künstlichen Zug, G. m. b. H., Berlin W. 15. 

Das Verfahren selbst besteht darin, daß mittels 
eines Ventilators gewöhnliche atmosphärische Luft durch 
düsenförmige Öffnungen in ein Abzugrohr geblasen wird, 
wodurch eine Depression von beliebiger Höhe zu erzeugen 
ist, die sich, wie die des Schornsteinsockels, bis in den 
Feuerraum fortpflanzt. Die durch den Ventilator er
zeugte Depression kann durch eine äußerst einfach zu 
handhabende Regnliervorrichtung in den feinsten Ab
stufungen reguliert werden, ohne daß es nötig wäre, die 
Umdrehungszahl des Ventilators zu ändern. Diese Zug
regulierung geschieht nicht wie diejenige des gemauerten 
Kamines durch Vernichtung überschüssig erzeugten 
Zuges, sondern durch Erzeugung der jeweilig richtigen 
Zugstärke, wie sie dem augenblicklichen Bedürfnisse 
entspricht. Der größte Vorteil dieses Verfahrens liegt 
aber darin, daß die Zugstärke absolut unabhängig von 
der Höhe der Abgastemperatur ist und die Kosten der 
Zugerzeugung nur einen geringen Teil derjenigen des 
sogenannten natürlichen Zuges betragen. Die nebenstehende 
Abbildung läßt eine derartige Anlage erkennen; die Zug
anlage ist hier direkt auf dem Ekonomiser angeordnet, es 
sind also alle Zwischenkanäle mit ihren Widerständen und 
Undichtigkeiten vermieden. Eine Depression von nur 
22 mm im Sockel genügte hier zur Erzeugung einer Zug
~tärke von zirka 8 mm über derq Roste bei einer Belastung 
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von mehr als 35 !.:g Dampf pro Quadratmeter Heizfläche 
und Stunde. 

Verfasser dieses hat in zahlreichen, an verschiedenen 
Anlagen und mit den verschiedensten Rostbelastungen 
vorgenommenen Verdampfungsversuchen festgestellt, daß 
der Wärmeaufwand für den Ventilator auch bei höchster 
Rostbelastung 1°/0 des Wärmegehaltes des Brennstoffes 
nicht überschreitet, wobei Belastungen bis zu 180 kg 
Steinkohle und 450 kg Braunkohle pro Quadratmeter 
Rostfläche und Stunde vorkamen, Leistungen, die bei 
gemauerten Schornsteinen selbst bei Höhen von 80 und 

90 m ganz ausgeschlossen sind. Dabei sind Nutzeffekte 
bis über 80% nach Abzug des Kraftverbrauches des 

· Ventilators erreicht worden, selbstverständlich unter 
Ausnutzung der Abgaswärme. 

Bei seinen Untersuchungen hatte Verfasser auc~ 
· vielfach Gelegenheit zu eingehender Aussprache m~t 
. Freunden und Gegnern des künstlichen Zuges über die 

Vorzüge des Schwabachschen Verfahrens. So wurde 
einmal behauptet, die günstigsten der bisher erreichten 
Resultate seien weniger der Wirkung des Schwabachschen 
Saugzuges, sondern lediglich den Fortschritten der Kessel· 
technik zuzuschreiben. Zur Beurteilung dieses Einwandes 

. mögen folgende Zahlen dienen. Zur guten Verbrennung 
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der oben genannten Kohlenmengen von stündlich 180 kg 
pro Quadratmeter Rostfläche ist ein Zug von mindestens 
30 mm im Sockel eines gemauerten Schornsteines er
forderlich. Dies bedingt bei einem 60 m hohen Schorn
stein eine Abgastemperatur von rund 300° oder einen 
Schornsteinverlust von zirka 20°/0 , wozu noch 8 bis 10°/0 

sonstige Verluste, sogenannte Restverluste, zu rechnen 
sind, so daß mit einem Schornstein von der doch gewiß 
respektablen Höhe von 60 m ein Nutzeffekt von mehr 
als 700/o bei ilieser Rostbelastung nicht zu erreichen 
sein würde. Erst mit einem Schornstein von 90 m Höhe 
würde ein ähnlicher Nutzeffekt aber auch nur bei gün
stiger Witterung zu erzielen sein, rechnet man aber 
die Zinsen und Amortisation der Mehrkosten solcher 
Riesenschornsteine dazu, so schneidP.t man auch dann in 
bezug auf die Wirtschaftlichkeit wenig günstig ab. In 
einer Anlage, die mit Saugzug ausgerüstet worden ist, 
den gemauerten Kamin aber nebenbei beibehielt, so daß 
je nach dem mit dem einen oder mit dem anderen Zuge 
gearbeitet werden konnte, ist durch Verdampfungsversuche 
durch den Sächsischen Dampfkessel-Revisionsverein eine 
Ersparnis an Kohlen von zirka 9°;0 bei der Benutzung 
des Saugapparates festgestellt worden. 

Ein anderer Einwand war der, daß der Sch wabachsche 
Saugzug wohl für Anlagen, die mit Ekonomiser aus
gerüstet sind, unzweifelhaft mit Vorteil anzuwenden sei, 
für Anlagen ohne Ekonomiser aber weniger, weil zu 
dem Verluste durch die Abgase noch der Kraftverbrauch 
des Ventilators hinzukäme und die gewünschte Leistung 
auch mit genügend hohen Schornsteinen zu erreichen sei. 
Diese Ansicht geht in mehrfacher Hinsicht von falschen 
Voraussetzungen aus. 

Es gibt keine Dampfanlage, deren Beanspruchung 
jahraus jahrein, Sommer wie Winter, eine absolut gleich
mäßige ist. Durch die große Anpassungsfähigkeit des 
Saugzuges an das augenblickliche Bedürfnis, auch bei 
den weitesten Belastungsunterschieden, wird aber die 
Verbrennung stets in der größtmöglichen Vollkommen
heit erhalten, d. h. es läßt sich mit dem Schwabach-Zuge 
infolge seiner großen Regulierfähigkeit ständig mit dem 
praktisch geringsten Luftüberschusse arbeiten, wodurch 
stets die höchsten Heizgastemperaturen und damit die 
intensivste Ausnutzung der Heizgase bewirkt wird. 

Der gemauerte Schornstein, der diese präzise Re
gulierbarkeit nicht besitzt, muß notwendig mit einem 
viel größeren durchschnittlichen Luftüberschuß und darum 
größeren Heizgasmengen arbeiten. Infolge der größeren 
Mengen ist nicht nur die Temperatur der Heizgase im 
Feuerraum niedriger, sondern sie ziehen auch schneller 
an den Heizflächen vorüber und verlassen dieselben daher 
naturgemäß mit höherer Temperatur als im ersteren 
Falle. Aber auch bei gleicher Abgangstemperatur gehen 
im letzteren Falle mit den größeren Gasmengen auch 
größere Wärmemengen verloren, da es selbstverständlich, 
Wie schon oben ansführlich erörtert wurde, nicht nur 
aUf die absolute 'l'emperatur der Rauchgase ankommt, 
sondern auch darauf, wie viel öberschlüssige Luft mit 
zu erwärmen war. 

Für die Bedeutung der Ausnutzung der Abgas
wärme diene im übrigen noch das folgende Beispiel: 
Eine Kesselanlage besitze aus irgend welchen Gründen 
keinen Ekonomiser. Die Abgase hätten bei einem Kohlen
säuregehalt von zirka 9° / 0 eine Temperatur von durch
schnittlich 300°. Dies ergibt einen Schornsteinverlust 
von zirka 22° / 0 • V"'äre hier ein Ekonomiser eingebaut, 
der die Temperatur auf zirka 180° herabdrückte, so 
betrüge der Schornsteinverlust nur noch zirka 12° / 0 , es 
träte also eine Ersparnis von rund 10° / 0 ein. Obige 
300° würden nun bei einem gemauerten Schornstein von 
zirka 60 111 Höhe für die erforderliche mittlere Zugstärke 
gerade ausreichen, dürften also nicht mehr herabgesetzt 
werden. Bei Anwendung des Saugzuges dagegen könnte 
diese Temperatur durch einen Ekonomiser und damit 
auch der Verlust durch die Abgase auf 12°/0 herab
gedrückt werden; zu diesen 120/o käme der Kraft
verbrauch des Ventilators mit rund 1°/0 , dem aber 
wieder eine Verringerung des Luftüberschusses gegen
überstehen würde. Nehmen wir an, daß hieraus nur 
eine Ersparnis resultiere, die den Kraftverbrauch decke, 
so bleiben also zirka 12° / 0 für die Erzeugung des 
notwendigen Zuges bei künstlichem Zuge gegen 220/o 
bei natürlichem Zuge, also eine Endersparnis von rund 
100/o bei Anwendung des Schwa b a eh sehen Saugzuges 
bestehen. 

Außerdem sind aber die Anlagekosten des Schwabach
Zuges ganz wesentlich geringer als die eines hohen 
Schornsteines, so daß den Betriebskosten des Ven
tilators noch Ersparnisse an Zinsen und Amortisation 
gegenüberstehen. Auch hierin liegt ein nicht zu unter
schätzender Vorteil zu Gunsten des Saugzuges. Bei dem 
im Verhältnis zu den Kosten der hohen gemauerten 
Schornsteine niedrigen Preise der Schwabach-Anlagen 
ist es ferner möglich, die Apparate zu unterteilen und 
die von einem Zugerzeugungsapparate zu bedienenden 
Kesselgruppen kleiner zu wählen, ohne daß die An
schaffungskosten der Apparate zu hoch werden. Der 
Nachteil zu großer Kesselgruppen für eine Zugvorrichtung 
liegt darin, daß sich ständig einer oder mehrere Kessel 
außer Betrieb befinden, durch deren Schieber kalte Luft 
angesaugt wird. Diese Luft vergrößert nicht nur die 
zu leistende Arbeit, sondern vermindert auch die Tem
peratur der Abgase und damit die Arbeitskraft der 
·gemauerten Schornsteine, vergrößert somit die Schorn
steinverluste in doppelter Beziehung. Für den Saug
zugbetrieb kommt allerdings nur der größere Kraftverbrauch 
in Betracht, aber es liegt auf der Hand, daß die Wirkung 
der Zugregulierung auf die einzelnen Feuer um so exakter 
sein muß, je weniger Feuer von demselben Zugerzeuger 
abhängen. Der ideale Zustand ist der, daß jeder Dampf
kessel seine besondere Zugvorrichtung hat und in der 
Tat sind derartige Anlagen mit Hilfe des Schwabach
Zuges auch mit durchschlagendem Erfolge ausgeführt 
worden. 

Bei Abwll.gung der Vor- und Nach teile verschiedener 
Zugarten gegeneinander ist schließlich eine wesentliche 
Frage nicht zu übersehen, nämlich die der Betriebs-
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sicherheit. Und da muß gesagt werden, daß die Betriebs
sicherheit eines gemauerten Schornsteines bei weitem 
nicht so unbedingt ist, wie dies von den Lobrednern 
des natiirlichen Zuges stets hingestellt wird. Wie 
bereits gezeigt, versagt der natürliche Zug, sobald man 
sich nur etwas stärker von der normalen Beanspruchung 
entfernt, aber nicht nur dann, also bei angestrengterem 
Betriebe, sondern auch bei normaler Kesselleistung 
kommen Störungen des Zuges vor, wenn z. B. die Außen
temperatur zu hoch ist oder die Windrichtung das Aus
strömen der Gase ans dem Schornsteine verhindert. 
Demjenigen, den seine Berufstätigkeit wie den Verfasser 
in Hunderte von Kesselhäusern geführt hat, wo er sehen 
konnte, daß sich nicht der Zug nach dem Betriebe, 
sondern der Betrieb nach dem Zuge richten mußte, 
wird der \Vunsch nach einer vollkommeneren Zugart, 
auf die bei jeder Witterung Verlaß ist und die im Notfalle 
auch einmal überanstrengt werden kann, ohne zu ver
sageu, verständlich sein. Diese nach menschlichem 
Ermessen unbegrenzte .Betriebssicherheit bietet aber die 
Konstruktion eines Schwa bachschen Saugzugapparates. 
Leistet an sich die Anorduung des Ventilators, der wie 
erwähnt nur mit der atmosphärischen Luft in Berührung 
kommt, eine hohe Gewähr gegen Betriebsstörungen, so 
werden solche unmöglich durch den Einbau einer eigen
artigen, stets betriebsbereiten Dampfreserve von un
bedingter Sicherheit an geeigneter Stelle des Abzugschlotes. 

Der indirekte Saugzug des Schwabach sehen Systemes 
erfüllt hiernach alle berechtigten Ansprüche, die an 
einen guten Zugerzeugungsapparat nur gestellt werden 
können, andrerseits aber auch gestellt werden müssen. 

Die Betriebssicherheit dieses indirekten Saugzuges 
ist unbeschränkt, die Leistungsfähigkeit umfaßt alle 
praktisch in Frage kommenden Zugstärken und seine 
Regulierbarkeit ist so exakt, daß bei jeder Rostbelastung 
mit Leichtigkeit die richtige Zugstärke eingestellt werden 
kann. Dadurch bedingt er eine stets so günstige Ver
brennung und erlaubt eine so weit gehende Ausnutzung 
der Wärme der Abgase, daß seine im Verhältnis zu der 
verbrauchten Brennmaterialmenge geringen Betriebskosten 
gar nicht ins Gewicht fallen. 

Zum Schlusse sei noch erwähnt, daß ein gemauerter 
Schornstein direkt wertlos ist, wenn er nicht an Ort 
und Stelle verweudet werden kann, also z. B. im Falle 
einer Betriebseinstellung. ·während die ganze innere 
Einrichtung der Fabrik verkauft wird, bleibt der 
Schornstein als nunmehr nutzloser, vielleicht sogar 
hinderlicher Gebäudeteil stehen, dessen Entfernung noch 
Kosten verursacht. Anders die Saugzuganlage. Infolge 
ihrer Konstruktion kann sie ohne Schwierigkeit von 
einer Stelle entfernt und an einer anderen wieder · in 
Betrieb gesetzt werden, sie ist verkäuflich wie Dampf
maschinen, Kessel usw. und behält somit stets einen 
gewissen Wert. 

Neuere französische und englische Rettungsapparate. 
Von Ingenieur Gustav Ryba, k. k. Bergverwalter in Brüx. 

(Schluß vou S. 647.) 

Überblick über die vorgeführten drei Systeme 
,·on Regenerationsapparaten. 

Die Grundsätze der modernen Regenerations
apparate mit gasförmigem ßauerstoff, wie sie 
bei den bewährten Typen des Dr ä g er werke s und 
der Armaturenfabrik „ W e s t f a 1 i a" Berücksichtigung 
finden, sind: 

1. Der durch den Einbau des Reduzierventiles 
bedingte automatische Sa-:i.erstoffzufluß, wodurch 
eine ständige Bedienung des Flaschenventiles seitens des 
Apparatträgers nnd hielnit eine Ablenkung seiner Auf
merksamkeit entfällt. 

2. Die einwandfreie Regeneration der Ans
atmungslnft, wodurch die Benützungsdaner des Apparates 
eine Erhöhung erfährt. 

3. Die Verwendung von festen Absorptions
mitteln, u. zw. eines Gemenges von KOR und NaOH, 
wobei das ROH für die Aufnahme der Feuchtigkeit und 
das NaOH für die Absorption der Kohlensäure bestimmt 
sind; letzteres Präparat gelangt in größerer Menge -
bei Dräger in doppelter und bei der Westfalia in drei
facher Menge des KOR - zur Anwendung. 

4. Die zwanglänfige Führung der Ansatmnngs
gase durch das Präparat, um hiedurch zwecks voll-

kommener Regeneration eine innigere Berührung zwischen 
der Ausatmungsluft und dem Absorptionsmittel zu er
reichen. 

5. Der durch das Einfügen der Düse bedingte 
automatische Kreislauf der Atmungsluft, wodurch 
eine Entlastung der Atmungsorgane des Apparatträgers, 
weiters die Einschaltung von größeren Absorptions
gefäßen, die Verwendung von größeren Präparatmengen 
und hiedurch eine tinwandfreie Regeneration und zu 
allerletzt die Einschaltung von Kühlvorrichtungen er
möglicht wurde. 

6. Die Einfügung eines Kühlers in das Apparat
system, um die beim Passieren des Regenerators an
gewärmte Luft wieder abzukühlen, 

Die drei vorgeführten Regenerationsapparate ent
sprechen nun diesen vorstehenden Grundsätzen nicht 
zur Gänze. 

Sie besitzen zwar alle einen durch ein Reduzier
ventil automatisch geregelten Sauerstoffzufluß 
sowie Einrichtungen für die Regenerierung der Aus
atmnngsluft, doch fehlt allen die Zirkulationsdüse, 
somit der die Atmungsorgane des Apparatträgers ent
lastende automatische Kreislauf der Atmungsgase und 
die hiedurch gleichzeitig wesentlich geförderte gute 
Kohlensänreabsorption, · 
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Auch bezüglich der Absorptionsmittel steht man 
hier noch auf einem bei uns bereits überwundenen 
Standpunkt. Keiner der drei Apparate benützt die am 
besten wirkende Mischung der beiden Hydroxyde. Der 
Weg-Apparat benützt nur festes KOH, jener von Fleuß 
nur festes NaOH und der Apparat von Tissot gar noch 
flüssiges KOH. 

Ferner erfolgt die zwangsweise Führung der 
Atmungsgase durch das Absorptionsmittel nicht in der bei 
Dräger und der Westfalia üblichen vollkommenen Weise. 

Eine Kii hl vo rrich tu ng geht allen drei Apparaten ab. 
Bezüglich der Vor- und Nachteile der Regenerations

apparate mit gasförmigem Sauerstoff im allgemeinen, so
mit der Apparate des Drägerwerkes und der Westfalia 
im besonderen, verweise ich auf den Überblick über die 
Regenerationsapparate in meiner Abhandlung „Das 
Rettungswesen im Bergbaueu in der Zeitschrift des 
Verbandes der Bergbaubetrie bsleiter Österreichs vom 
Jahre 1908/1909 sowie auf den in der „Österr. Ztschr. 
f. B. u. Hüttenw. u erschienenen Artikel: Zur Kritik 
Dr. Ingenieur Ferdinand Hagemanns über die frei
tragenden Rettungsapparate in seinem Buche „Berg
männisches Rettungs- und Feuerschutzwesen in der Praxis 
Und im Liebte der Bergpolizeiverordnungen Deutschlands 
und Österreichs. 

Im Anschlusse daran seien die Vor- und Nachteile 
der drei vorgeführten Apparatsysteme behandelt, u. zw. ge
trennt nach den allen drei Apparaten gemeinsamen so
wie den den einzelnen Systemen allein eigentümlichen 
Momenten, wobei eine ·wiederholung der in den ob
genannten Arbeiten enthaltene Ausführungen vermieden 
Werden soll. 

a) Die drei genannten Apparate besitzen ein ver
hältnismlißig großes Gewicht. 

b) Ein Nachteil dieser Systeme ist die Benützung von 
feinmechanischen, dahP.r zu Störungen neigenden 
Konstruktionsteilen. Dieser Nachteil erfährt hier 
jedoch eine Ermäßignng u. zw. zunächst durch den 
Abgang der Düse - bei allen drei Apparaten - und 
Weiters bei dem Fleuß- und W e'g-Apparat noch durch 
die Gegenwart eines Umgangsventiles. Trotz der 
Anwesenheit des Umgangsventiles ist man jedoch gegen 
alle Folgen eines Versagens des Reduzierventiles nicht 
g~sichert, da vor dem Reduzierventil kein Absperrventil 
~lllgefügt ist und für den Fall, als das Reduzierventil 
in der Weise versagen sollte, daß es den Sauerstoff
Zll.fl.uß nicht mehr zu sperren vermag, der Atmungsvor
rat durch das Sicherheitsabblaseventil unbenützt ins 
Freie entweichen würde. 

c) Die Atmungsluft gelangt hier infolge des Ab
ganges einer Kühlvorrichtung im warmen Zustande 
zur Einatmung. 

d) Ein Nachteil besteht auch in der Benützung 
\'on Atmungsventilen. 

.. e) Bezüglich des Manometers gelten die Aus-
~rungen in den obbesagten • .\.bhandlungen. Nur sei 
hi~r l;iemerkt, daß die Apparate von FJeuß und Weg 

den Vorteil haben, daß hier das Manometer vorne 
an der Brust situiert ist, daher dem Träger selbst ein 
Einblick in seinen Atmungsvorrat möglich ist. 

Der Apparat von Dr. M. J. Tissot. 

Dieser Apparat benützt reine Nasenatmung bei 
abgeschlossenem Munde. Die Atmung erfolgt hier durch 
zwei zu den Nasenöffnungen führende und dortselbst ab-
gedichtete Schläuche. . 

Die Atmung durch die Nase allein ist vor allem 
unnatürlich und ungewohnt. Ferner ist zu beachten, 
daß die bloße Nasenatmung bei vielen Personen schon 
unter normalen Verhältnissen nicht anwendbar ist, 
da dieselben infolge der Enge ihrer Nasenwege den 
Luftbedarf der Lungen nicht zu decken vermögen und 
diesen Abgang der Atmungsluft durch Einatmen beim 
Munde ersetzen müssen. ·weiters ist zu bemerken, daß 
bei bzw. nach anstrengenden Arbeitsleistungen 
das Atmen durch die Nase allein fast ausnahmslos nicht 
genügt, um den erhöhten Luftbedarf der Lunge zu decken. 

Aus vorstehendem folgt, daß ein Rettungsapparat 
mit bloßer Nasenatmung zunächst nicht allgemein ver
wendbar sein wird und ferner, daß der Apparatträger 
bei Benützung der bloßen Nasenatmung nach anstrengen
den physischen Arbeitsleistungen höchstwahrscheinlich 
intensive Atemnot erleiden dürfte. 

Überdies hat die einwandfreie Abdichtung der 
Schläuche in den Nasenöffnungen ihre Schwierigkeiten 
und ist eine gute Abdichtung nur dann zu erwarten, 
wenn die Einrichtung genau nach der Nase des Apparat
trägers gebaut ist. 

Ein Vorteil des Apparates ist der, 1laS lii· r 1l:c 
Brust von allen Konstruktionsteilen frei bleibt u1.u die
selbe daher dem Apparatträger bei diversen Anlässen 
eine Stütze abgeben kann. 

Der Apparat System Weg von W. E. Garforth. 

Bezüglich des Vorteiles des Umgangventiles wurde 
bereits gesprochen. Durch den Mangel eines Absperr
ventiles vor dem Reduzierventil ist man jedoch nicht 
für alle Fälle eines Versagens des Reduzierventiles ge
schützt. Die Brust bleibt hier nicht gänzlich frei von 
allen 'Konstruktionsteilen. Die Tragart des Apparates 
ist bequem. Die Adjustierung ist in kurzer Zeit möglich. 

Ein wesentlicher Vorteil dieses Apparates gegen 
jene des Drägerwerkes und der Westfalia ist jedoch 
die Möglichkeit einer persönlichen Einsichtsnahme 
seitens des Apparatträgers in das Manometer. 

Die Atmungsschläuche am Scheitel des Trägers 
sind zu exponiert angeordnet und daher gegen Be
schädigungen zu wenig gesichert. 

Der Apparat System Fleuß von Siebe, 
Gorman & Co. 

Ein wesentlicher Vorteil des Apparates ist die Ein
sichtnahme in das Manometer seitens des Apparatträgers. 
Ein Nachteil ist der Abgang einer zwangsweisen Leitung 
der Ausatmungsluft durch das l'rä,parat. 
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4. Der Rettungsapparat \'Oll llandet-Vanginot, 1905. 
(Fig. 24 bis 32.) 

Dieser Apparat wurde von Leutnant Vanginot 
der Pariser Feuerwehr konstruiert. Das Ausführungs
recht besitzt die Firma Jacques }fandet in Paris, Rue 
de l' Eremitage. Die folgende Beschreibung fußt auf 
einem Bericht des Bergakademieprofessors M. F. Le breton 
an die französische Schlagwetterkommission. 

Der Apparat von llandet-Va~ginot benützt 
verdichtete atmosphärische Luft, welche nach der Ein
atmung ins Freie entweicht, weshalb der Apparat in die 
Gruppe der Reservoirapparate rangiert. 

Für die Verdichtung der Luft dient ein eigener 
kompendiöser Kompressor (Fig. 24), welcher entweder 
mittels Riemens von einer vorhandenen Transmission aus 

Fig. 24. 

oder von einem stehend angeordneten Zwillingsdampf
intrieb von 2 PS Leistung direkt in Tätigkeit gesetzt 
wird. Statt des Dampfes kann auch elektrische Energie 
in Verwendung treten. 

Konstruktion des Apparates. 
Der Apparat besteht aus drei Teilen: 
1. aus einer Stahldoppelfl.asche, 
2. aus einem Automaten, der sich aus Reduzier

ventil, Manometer und Signalpfeife zusammensetzt und 
3. aus einem Rauchhelme mit Regulierventil. 

a) Die Stahldoppelflasche. (Fig. 25.) 
Die Doppelflasche dient zur Aufnahme der ver

dichteten Luft. Um jede Rostbilduug im Inneren der 
Flasche und hiedurch ein Verstopfen der feinen Öffnungen 
beim Reduzierventil, Manometer usw. zu vei:meiden, 

sind die Flaschen inwendig verzinnt. Das Gewicht einer 
leeren Flasche beträgt 3·82 kg, der Inhalt 3·66 l und 
die Flasche ist auf einen Druck von 225 at geprüft. 
Der Betriebsdruck beträgt 150 at, wonach in den beiden 
Flaschen ein Atmungsvorrat von 2 X 3·66 X 150 = 1098 l 
zur Verfügung steht. Jede Flasche besitzt ihr eigenes 
Ventil. Die Flaschenhälse sind durch ein Kommunikations
röhrchen miteinander verbunden, das durch eine Alu
miniumarmatur geschützt ist und für den Anschluß des 
Reduzierventiles einen Seitenstutzen trägt. Am unteren 
Ende sind die Flaschen durch zwei Metallbänder zu
sammengehalten, bilden somit ein Ganzes. Mittels zweier 
Tragbänder, die durch Schnallenverbindungen in ihrer 
Länge verstellbar eingerichtet sind, können die Flaschen 
an den Rücken des Apparatträgers angehängt werden. 
Die Flaschen stehen vertikal, wobei die Höhe 60 cm 
und die Breite 25 cm beträgt, weshalb dieselben den 
Rücken des Apparatträgers weder nach oben noch nach 
den Seiten hin überragen, daher ein Hängenbleiben ver
mieden ist. (Fig. 25.) 

Fig. 25. Fig. 26. 

b) Der Automat. (Fig. 26.) 

Derselbe ist zwischen den beiden Flaschen ver· 
lagert und hiedurch gegen Beschädigungen geschützt. 
Die Verbindung mit dem obbesagten Stutzen des Ver· 
bindungsrohres der beiden Flaschenhälse stellt ein dünnes 
Rohr her, in welches vor der Einmündung in das Reduzier· 
ventil ein Manometer eingefügt ist, an dem der 
herrschende Druck abgelesen werden kann. 

Das Reduzierventil besteht aus einer Messing· 
büchse welche durch eine elastische Membrane abge· 
schloss

1

en ist, die von einer Feder niedergepreßt wird. 
Mit dieser Membrane ist mittels einer Hebelübersetzung 
ein Verschlußbolzen in Verbindung, welcher die Ein· 
trittsöffnung des Verbindungsrohres zwischen Flaschen 
und Reduzierventil verschließt. Die Wirkungsweise 
des Reduzierventiles ist dieselbe wie bei anderen Kon· 
struktionen. Durch die Spannung der Feder wird die 
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Membrane etwas eingedrückt und hiedurch der mittels 
Hebelübersetzung mit der Membrane zusammenhängende 
Verschlußbolzen von seinem Sitze abgehoben und die 
Einströmöffnung freigegeben. Die in das Innere des 
Ventilgehäuses nun eintretende Luft bedingt daselbst 
eine Erhöhung des Druckes, infolgedessen die Membrane 
sowie die Feder wieder zuriickgedrückt werden. 

Sodann gelangt wieder die Spannkraft der Feder 
zur Tätigkeit, worauf das eingangs erwähnte Spiel sich 
von neuem wiederholt. Die Höhe des reduzierten Luft
druckes h!l.ngt von der Spannung der Feder ab. Die 
dem Reduzierventil entströmende Luftmenge beträgt 
20 Min./l, wonach eine Beuützungsdauer des Apparates 
von 1098: 20 = 54·9 oder rund 55 Minuten sich be
rechnet. (Fig. 26.) 

Die in der Spannung herabgesetzte Luft entweicht 
aus dem Gehäuse des Reduzierventiles durch eine zweite 
Öffnung und gelangt durch einen anschließenden Gummi
schlauch von 13 mm l. W., der einen Druck von 0·2 at 
reichlich aushält, in den Helm des _.\pparatträgers. 

c) Der Rauchhelm. (Fig. 27.) 
Der Helm bedeckt mit seiner Blechkonstruktion 

das Gesicht sowie den Scheitel des Apparatträgers, 
während dessen Hinterhaupt von einem an tlie Blech
konstruktion anschließenden Leder geschützt wird. Der 
Helm wird mittels Riemen an den 
Kopf des Trägers festgeschnallt. 
Der Helm besitzt auf dem Scheitel 
einen Metallkamm, nach Art eines 
Feuerwehrhelmes (Fig. 27). Das 
Gewicht beträgt 1 ·8 kg. Professor 
Lebreton bemerkt, daß die 

Fig. 27. Fig. 28. 

Helmlast schlecht verteilt ist und infolgedessen der Helm 
den Kopf des Apparatträgers stark nach vorne zieht, 
daher die Heimriemen ziemlich fest angezogen werden 
müssen. Der Genannte schlägt vor, ,·de bei der früheren 
TYJ>e auch den zum Schutze des Hinterhauptes bestimmten 
Teil statt ans Leder wieder aus Blech herzustellen, wenn 
auch hiedurch das Heimgewicht um 0·2 kg größer wird. 
Der die eigentliche Atmungsmaske bildende Teil des 
Helmes besteht aus mehreren miteinander verlöteten 
llessingplatten und ist in solcher Weise gewölbt, daß das 
Gesicht des Trägers darin bequem Platz find~t. Zwecks 

Durchsehens sind hier zwei ungeschützte Glimmerfenster 
angebracht, welche in je ein mit Schraubengewinde ver
sehenes Rohrstück eingesetzt sind und daher leicht aus
gewechselt werden können. Die Abdichtung des Helmes 
gegen das Gesicht des Trägers erfolgt durch eine Pneu
matik, welche mittels einer Ballonpumpe aufgepumpt werden 
kann. Um die Auswechslung der Pneumatik zu er
leichtern, wird dieselbe mittels einer Stahlfeder an den 
Helmumfang angepreßt. Die Ohren des Trägers bleiben 
frei, so daß er in steter Verbindung mit der Umgebung 
bleibt und eine einwandfreie Verständigung der Rettungs
leute untereinander möglich ist. 

Fig. 29. Fig. 30. 

I;m die dem Atmungshelme zuströmende Luftmenge 
je nach Bedarf regeln zu können und hiedurch den 
Luftverbrauch ökonomischer zu gestalten, ist am unteren 
Rand des Helmes ein Regulierventil angebracht. Der 
vom Reduzierventil abzweigende Luftzuführungsschlanch 
wird am Nacken des Trägers an ein Zwiefelstück ge
schraubt, von dem nun zwei Schläuche zu beiden Seiten 
des Halses zu dem Regulierventil des Helmes führen . 
Die Luft muß vor ihrer Einmündung in den Helm erst 
dieses Regulierventil passieren. Dieses Regulierventil 
wird normal durch die Spannung der Luft im Znführungs
schlauclt an seinen Sitz gepreßt, gleichzeitig aber unter 
der Einwirkung einer Membrane, die durch einen Hebel 
mit dem Regulierventil verbunden ist, mehr oder weniger 
von seinem Sitze abgehoben. Diese Membrane, von 
110 mm im Durchmesser, ist in einer runden vor
springenden Büchse auf der Maske unter den Augen, 
dem Munde gegenüber, angebracht. Diese Büchse kom
muniziert auf der einen Seite mit der äußeren Atmosphäre 
und auf der anderen Seite mit dem Helminneren derart, 
daß, wenn infolge eines erhöhten Luftbedarfes eine 
Spannungsabnahme unter die normal herrschende Spannung 
eintritt, die durch die Feder normal festgehaltene Mem
brane sich nach innen bewegt und so ein vermehrtes 
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Einströmen von Luft ermöglicht. Ein Drücker gestattet 
dem Apparatträger dieses Regulierventil im Notfalle 
selbst zu aktivieren. 

Für die Abführung der Ausatmungsluft sind hier 
am Helme zwei A usatmungsventile vorgesehen, 
u. zw. seitlich und über der Membrane des Helmes. 

Fig. 31. 

Diese Ausatmungsventile bestehen aus zwei Gummi
plll.ttchen, die nach Art der Lippenventile gestaltet sind 
und zwecks sicherer Abdichtung mit breiter Fläche auf
einander aufliegen. Sie sind derart gestellt, daß sie 
sich beim Ausatmen öffnen und so der Ausatmungsluft 
einen Austritt aus dem Helme gewähren, bei der Ein
atmung sich jedoch schließen und hiedurch ein Ansaugen 
von falscher Luft aus der umgebenden Atmosphäre hintan
halten. 

Fig. 32. 

"\Vill man Außenluft atmen, so wird eine Druck
feder gehoben, wodurch sich am Helme eine Klappe öffnet 
und so den Apparatträger mit der Außenluft verbindet, 
dabei aber gleichzeitig die Zuströmung aus den Flaschen 
sperrt. 

Um den Apparattrll.ger rechtzeitig an den Rückzug 
zu mahnen, ist hier eine Alarm pfeife eingebaut. Bei 
einem Herabsinken der Spannung in den Flaschen auf 
einen beliebig einstellbaren Wert wird durch Vermittlung 

einer Membrane ein Ventil geöffnet, wodurch ein bei 
den Ohren des Rettungsmannes angebrachtes Pfeifchen 
zum Ertönen gebracht wird. 

Das gesamte Apparatgewicht beträgt 12 kg. 

In Fig. 28 ist ein Rettungsmann in der Rückansicht, 
in Fig. 29 in der Seitenansicht und in Fig. 30 in der 
Vorderansicht abgebildet. Fig. 31 stellt den Rettungs
mann bei der Befahrung eines engen Ganges in liegender 
Stellung dar. 

In Fig. 32 ist die Auswechslung einer leeren 
Flasche gegen eine volle dargestellt. Zu diesem Behufe 
wird von einem zweiten Rettungsmann die Verbindung 
zwischen Helm und der leeren Flasche gelöst und der 
Helm an eine zweite volle Batterie, die am Boden liegt, 
mittels eines langen Schlauches angeschlossen; diese am 
Boden situierte Batterie versorgt den Apparatträger 
während der Auswechslung seiner leeren Batterie mit 
der erforderlichen Atmungsluft. Nun wird die leere 
Flasche vom Rücken entfernt, eine neue volle Doppel
flasche an den Rücken geschnallt, die Verbindung zwischen 
dem Helme und der am Boden liegenden Batterie gelöst 
und die am Rücken liegende frische Doppelflasche mit 
dem Helme verbunden. 

Bezüglich dieses Apparates ist zu bemerken, daß 
der Luftzufluß von 20 Min./l nach den Untersuchungen des 
Ingenieurs Bernhard Dräger, welche die Notwendig
keit einer Zirkulationsmenge von 50 bis 60 Min./l er
gaben und bei den modernen Typen des Drägerwerkes 
und der Westfalia auch tatsächlich vorhanden ist, nicht 
für alle Fälle als ausreichend angesehen werden kann. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 35.019. - Stanislaw Baczynski in Rogi, Post R6wne 

(Galizien). - Verfahren und Vorrichtung zum Verbinden 
zweier getrennter Teile einer Robrtuur bei Tiefbohrungen. 
- Während bisher bei eingetretenen Rohrbrilchen der obere 
Teil der Rohrtour herausgezogen wurde, um dann an ebendiesem 
Rohrstrange oder aber an einem anderen Rohrstrange einen 
Krebs einzulassen, welcher sich in der im Bohrloche zurück
gebliebenen Rohrtour festklemmte, wird nach f!Orliegendem 
Verfahren das V er binden (Kuppeln) beider Tei"le der Rohrtour 
mittels zweier Krebse vorgenommen, ohne den oberen Rohrstrang 
herauszuziehen, wodurch an Zeit und Kosten erheblich gespart 
wird, sowie der gefähl'liche Nachfall f!ermieden werden soll, 
durch welchen der untere im Bohrloche verbliebene Teil der 
Rohrtour unter Umständen ganz verschl1ttet werden kann, so 
daß er mit Fanginstrumenten überhaupt nicht tm!hr zu erfassen 
ist. Das vorliegende Verfahren besteht im Wesen darin, de.6 
zwei durch ein geeignetes Verbindungsstück miteinander ver
bundene Fanginstrumente (Krebse) an einem Gestii.nge in die 
Rohrtour bis zur Bruchstelle eingeführt werden; der untere 
Krebs erfaßt die untere Tour, der obere Krebs legt sich in 
der oberen fest. Zieht man nun am oberen Rohrstrange, so 
wird auch der mit ihm verbundene (gekuppelte) untere Rohr
strang herausbefördert. Fig. 1 zeigt die Vorrichtung im 
~ängsschnitt und mit geschlossenen Backen (behufs Einführung 
m das Bohrloch), Fig. 2 im Längsschnitt und mit geöffneten 
Backen. Im Schafte 1, der an seinem oberen Teile verjüngt 
und mit zylindrischem Linksgewinde 2 versehen ist, sind in 
bekannter Weise mehrere Schlitze vorgesehen, welche zur 
Aufnahme je eines Klemmbackenpaares 4 dienen. Diese 
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Klemmbacken sind an ihrer Außenfläche gezahnt, mit Vor
sprüngen 5 versehen und um Bolzen 6 drehbar; bei Vor
richtungen von größerem Ausmaße kann jeder Backen um 
einen besonderen Bolzen drehbar angeordnet werden. Auf 
dem Schafte 1 wird ein mit Aussparungen 7, die zur Aufnahme 
und Betä.tigung der Backen 4 dienen, sowie mit einem Ringe 8 
versehenes Rohr 9 aufgeschoben; ferner ist zwischen dem 
Ringe 8 und dem Bunde 10 eine Feder angebracht. An 
dem unteren Ende des Schaftes 1 befindet sich eine Muffe, an 
welche ein zweites Rohrfanginstrument unmittelbar oder mittels 
einer starken Stange (in der Zeichnung nicht dargestellt) an
geschraubt wird. Behufs Verbindung des abgerissenen Teiles 
einer Verrohrung mit dem darüber befindlichen wird nun in 
folgender Weise vorgegangen: Auf das Gewinde 2 wird die 
Muffe des üblichen Rohrgestänges geschraubt, infolgedessen 
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Fig. 1. Fig. 2. 

die Feder zusammengedrückt und die Hülse 9 nach ab
W:ärts bewegt, wobei die oberen Kante~ der Aussparungen 7 
die Backen nach abwärts stoßen und diese letzteren de.durch 
geschlossen werden. An die untere Mufie dieses Krebses wird 
ein zweiter angeschlossen (in der Zeichnung nicht dargestellt), 
yrelcher zum Erfassen des abgerissenen Rohrteiles geeignet 
ist; hierauf wird die Vorrichtung am Bohrgestänge bis zu 
derjenigen Tiefe heruntergelassen, in welcher die gerissenen 
Verkleidungsrohre 12 miteinander gekuppelt werden sollen. 
Nachher zieht man das Bohrgestänge etwas empor, damit 
d~r untere Krebs den abgerissenen Teil erfaßt und sobald 
dies geschehen ist wird das Bohrgestänge (durch Rechtsdrehung) 
Vom Gewinde 2 ~bgeschraubt und herausgezogen, worauf ~ie 
lllllse 9 unter der Einwirkung der g~s~annten . Feder s1rh 
nach aufwärts verschiebt, so daß die seithchen Einkerbungen 
der Ausschnitte 7 auf die Vorsprünge 5 der Klemmbacken 
stoßen und letztere e.useinanderspreizen. Die gezahnten Backen 

legen sich dabei an die Innenwandung des oberen Verrohrungs
teiles an und stellen die Verbindung der gerissenen Teile 
oberhalb des Bruches her. Nunmehr wird die ganze Rohrtour 
gleichzeitig zutage gefördert, ohne hiezu besonderes Gestänge 
zu verwenden. Bei dieser Arbeit ist ein Festbalten der Backen 
an der Verrobrung 12 gesichert, da die an letzterer wirkende 
Zugkraft die Backen immer weiter zu öffnen trachtet. 

Literatur. 
Die Härte der festen Körper. Von Dr. Viktor Pöschl. 

84 Seiten 15X22 cm mit 4 Figuren im Text und eine Tafel, 
1909. Verlag von Theodor Steinkopff in Dresden. Preis 
M 2·50. 

Die Darlegung des Begriffes "der Härte" und der Me
thoden, die zur Erforschung der fraglichen Eigenschaft im 
Laufe der Zeit dienten, beschäftigen den Verfasser und führen 
ihn zu der Erkenntnis der Unvollkommenheit der bisher be
kannt gewordenen und angewendeten Härtemeßmethoden sowie 
zur Konstruktion eines diesem Zwecke besser dienenden 
Apparates. Er zeigt zunächst die historische Folge der auf 
die Härtebestimmung bezughabenden Arbeiten, führt ins
besondere die zahlreichen, voneinander oft abweichenden 
Definitionen des Begriffes "Härte" an, unter welchen hervor
zuheben wären die Definition von Werner, der 1774 zum 
erstenmale die Härte als den Widerstand, den die Teilchen 
eines Körpers einer eindringenden Kraft entgegensetzen, be
zeichnet; dann folgt Na um an n, 1828, welcher in der Härte 
ein Maß der Kohärenz erblickt, Breithaupt, 1836, mit der 
Definition: Härte ist der Grad des Widerstandes den ein 
Körper bei der Trennung einzelner Teile an der Oberfläche 
leistet. Mohs schuf die jetzt noch vielfach im Gebrauch 
stehende zehn stufige Härteskala, 1802, und befand sich de.mit 
noch vollkommen auf dem Standpunkte der beschreibenden 
Naturwissenschaft. Erst nach ihm tritt die chemische und 
physikalische Richtung der Erforschung der Mineralien in den 
Vordergrund und beginnt die feinere Ausbildung der Härte
untersuchungsmethoden. Huyghens, Fr1rnkenheim, See
b eck, Franz, Gra.ilich und Pekarek beschäftigten sich 
damit; letztere schufen in ihrem Sklerometer, 1854, einen den 
höheren Anforderungen Rechnung tragenden Apparat, den Vor
gänger des vom Verfasser durch Hinzufügung des Mikroskops 
wesentlich vervollkommneten Instrumentes zur Härtebestim
mung. Nach Erwähnung und Kritik der Härtebestimmungen 
durch Hobeln, Pfaff, durch Kugeldruck, Hertz und Auer
bach, durch Kerbenmethoden, Calvert und Johnson, 
Uha ti us, Brinell, Lud wik, durch Schleifen, Bau schinger, 
Rosiwal, durch Bohren, Rziha, Jaggar, kommt der Ver
fasser zur Präzisierung der Begriffe Härte und Tenazität, 
dann des Verhältnisses der Härte zur Spaltbarkeit, Härte 
und Löslichkeit, Härte, chemische Zusammensetzung, 
Kristallform und Dichte. Sehr interessante Ableitungen 
führen zu dem Satze: Für Dichte und Härte ist die Kohäsion 
der Atome in der Verbindung maßgebend. Schließlich stellt 
der Verfasser fest, da.ß die Dichte eines Stoffes für die Härte 

. eines Minerales maßgebender ist, als die Kristallsymetrie und 
weist auf die bedeutsame Arbeit von Schröder van der 
Kolk hin, welche die Beziehungen zwischen Härte, Dichte, 
Spaltbarkeit und Molekulargewicht behandelt. Die vorliegende 
Studie von Dr. Viktor Pöschl ist nicht nur interessant, son-
dern in mancher Richtung auch verdienstvoll. .A. S. 

Schlagwetter und Kohlenstaub. Gemeinfaßliche Dar
stellung von B. Ludwig. Verlag von Beer & Thiemann, 
Hamm (Westf.). Preis 75 Pfennige. 

Die verheerende Katastrophe auf der Zeche Radbod bei 
Hamm in Westfalen vom 11. November 1908 gab die Ver
anlassung zur Verfassung dieser Broschüre, in welcher durch 
einen Fachmann in leichtfaßlicher populärer Weise die durch 
Schlagwetter undKohlenstaub entstehenden Gefahren besprochen 
werden. Durch Holzschnitte anschaulich gemacht, werden 
das Vorkommen des Grubengases, das Auftreten des Kohlen
staubes, sowie die Ursachen ihrer Entzündung, das Wesen 
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der Sicherheitslampe und die Gasindike.tion mit derselben und 
die Sprengarbeit in Kohlengruben besprochen. De.ran an
schließend folgt eine Darstellung der Wirkung der Schlagwetter
und Kohlenste.ubexplosionen sowie der Mittel zur Bekämpfung 
derselben (Wettenführung, Berieselung des Kohlenstaubes}, 
wobei auch das Rettungswesen beim Bergbau kurz gestreift 
wird. Der Fachmann findet in der Broschiire nichts Neues, 
für den Laien, welcher sich über dieses aktuelle Thema in
formieren will, ist sie jedenfalls von großem Interesse. 

J. s. 

Notizen. 
Personalnachricht. Der bisherige Sekretär des Vereines 

der Montan-, Eisen- und Maschinen-Industriellen in. Österreich 
und des Zentralvereines der Bergwerksbesitzer Österreichs, 
Bergingenieur Dr. Theodor Haerdtl, tritt Mitte Oktober als 
Rechtskonsulent in die Dienste der Witkowitzer Bergbau- und 
Eisenhütten-Gewerkschaft in Witkowitz. An seine Stelle als 
Sekretär der genannten Vereine wurde Herr Dr. Josef B 1 e. u h o r n 
berufen. 

Cyanldpraxls In EI Oro, Mexiko. Cl. Rice. Der El üro
Distrikt bege.nn mit der Einführung der Cyanidlaugerei reicher 
Silbererze; hier wurde zuerst die Rohrmühle und die Zerkleinerung 
in der Lösung eingeführt, für die Laugung der Schlämme hat 
man zum Zwecke mechanischer Rührung Pachuca Tanks 
aufgestellt; Burtsche Filter arbeiten im ganzen Distrikt, 
weiter ist eine neue Art Filterpresse von Merrill zum Aus
we.schen der Schlammkuchen in Benutzung. Nee.l he.t jetzt zur 
Entwässerung bezw. Eindickung der Schlämme einen riesigen 
Entwässerungskegel (34X35 Fuß) gebe.ut; e.uch Schöpfräder 
sind in Anwendung und bewähren sich ganz gut. Die meisten 
Gruben verwandeln die ge.nze Erzmasse in Schlamm, einige 
sind aber wieder zur Sandschlammtrennung zurückgekehrt. 
Die mexikanischen Erze enthalten durchschnittlich 17"1'> g 
(13-30 g) Uold und 205 g (80-300 g) Silber. Die Erze der 
EI Oro Co. sind ärmer (12 g Au und 93 g Ag). Das Erz geht 
durch Steinbrecher in die Pochbatterie (200 Stempel von 1000 
und 1140 Pfd.), wo es mit O·Ql 0/ 0 KCN verpocht wird; die 
Trübe wird in Klassierkegeln getrennt, die Schlämme durch 
Agitation gelaugt, die Sande werden in Rohrmühlen und 
Kugelmühlen in Schlamm verwandelt. Die Schlämme werden 
bis anf 50°/0 Feuchtigkeit eingedickt, mit 0·04°1o KCN-Lösung 
(3: 1) in den Rübrbottichen (34 Fuß Durchmesser, 20 Fuß tief) 
mechanisch durchgeriihrt und durchlttftet, 250 g Bleiacetat pro 
Tonne Schlamm zugesetzt und mehrmals gelaugt (im ganzen 
52 Stunden); dann gehen die Schlämme durch Burt-Filter; 
die abfließende Lauge wird in Fö.llkasten mit Zink entsilbert 

Metallnotierungen in l.onclon am 15. Oktober 1909. 

und entgoldet. Die Ausbeute an Gold beträgt _93°/0 , an 
Silber 70°/0 • Der Cyanidverbrauch beträgt 0·8 Pfd. der an 
Zink 0·9 Pld. Die Kosten der Zerkleinerung betragen M 1 ·60 
die der Laugererei M 3·60. Der Verfasser beschreibt weiter noch 
die Art der Laugerei auf den Gruben: Mexiko, Dos Estrellas, 
Cedro unter Angabe besonderer Einzelheiten. (Eng. and Min. 
Journ. 1909, Bd. 87, S. 683, durch „Chem.-Ztg". 1909.) 

Herstellung von llrennstofl'briketts aus Kohlenstaub 
mit Magnesiazement. A. W. H. Vivian, London. Kohlen
stoffhaltige Massen, wie Kohle, Lignit, Braunkohle, Koks oder 
Torf werden mit Magnesiazement und Wasser zusammen
gemischt. Darauf wird ein mit Chlorschwefel behandeltes 
Mineralöl, wie Masut, Kreosotöl, Brennöl, Rohpetroleum oder 
dergleichen zugesetzt. Der Magnesiazement e~hiilt zweckmäßiger 
Weise einen Zusatz von Bleichlorid. Die Masse wird bis auf 
etwa 167° C erhitzt und danach zu Briketts geformt und 
gepreßt. (D. R. P. 21UJl8 vom 20. November 1906, durch 
„Chem.-Ztg." 1909.) 

Amtliches. 
Der Minister für öffentliche Arbeiten hat an der mon

tanistischen Hochschule in Leoben den o. ö. Professor Rudolf 
.Je 11 er zum Vorsitzenden und den o. ö. Professor Dr. techn. 
Otto Seyller zum Stellvertreter des Vorsitzenden der Prüfungs
kommission für die erste Staatsprüfung auf die Dauer von 
fünf Jahren ernannt. 

Der Bergeleve Franz :Uathes in Raibl wurde der k. k. 
Bergdirektion Idria zur Dienstleistung zugewiesen. 

Kundmachung. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur August 
Heinrich hat seinen Wohnsitz von P~terswald in Schlesien 
nach Trifail in Steiermark und der behördlich autorisierte 
Bergbauingenieur Hugo Presser von Miihrisch-Ostran nach 
Dombrau in Schlesien verlegt. 

Wien, am 5. Oktober 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Anton Kuba 
hat seinen Wohnsitz von Göding nach Dubnian bei Göding in 
Mähren verlegt. 

Wien, am 5. Oktober 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

(Laut Kursbericht des Mining Journals vom 16. Oktober 1909.) 
Preise per englische Tonne iL 1016 kg. 
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Die Bestimmung des Bleies in Erzen mit Hilfe der Schleudermaschine. 
Von Fmnz Cästek, PHbram. 

Zur Bestimmung des Bleihaltes in Einlösungserzen 
Wird noch sehr häutig die docimastische Bleiprobe be
nützt. Diese Bestimmungsmethode gibt bekanntlich je 
nach der Dnrchfiihrungsart und je nach der Reinheit 
der Erze mehr oder weniger ungenaue Ergebnisse. Die 
Ausgleichsgrenzen zwischen Probe und Gegenprobe müssen 
in ziemlich weiten Grenzen festgesetzt werden; so sind 
z. B. bei der Pi-ibramer Hütte für Erze mit einem Halte 
Von unter 50 °lo Blei Abweichungen von 2 °lo, bei Erzen 
lllit über 500/o Blei von 30/o gestattet. 

Im Vergleiche mit den Ergebnissen einer genauen 
analytischen Methode ergibt die docimastische Probe mit
unter sehr große Abweichungen und wurden docimastisch 
bis über 2° / 0 zu hohe und bis zu 6° /0 zu niedrige 
IIä.lte gefunden. 

Trotzdem wird an der docimastischen Bleibestimmung 
noch festgehalten, einesteils wegen des verhältnismäßig 
geringen Preises des Bleies, andernteils wegen der "Cm
ständlichkeit und relativen l' nverlässlichkeit der nassen 
Bleibestillllllungsmethoden. 

Bei allen analytischen Bleibestimmungsmethoden muß 
Vorerst das Blei in der Lösung von den anderen Elementen 
getrennt werden wa.s am raschesten durch Fällung als 
Bleisulfat geschi~ht. Dieses muß abtiltriert, gewaschen 
llntl gegliiht oder wieder geliist werden und erst in dieser 

Lösung wird das Rlei entweder maßanalytisch oder 
elektrolytisch bestimmt. 

Das umständliche und zeitraubende Filtrier~n, \Yaschen 
und Glühen des Niederschlages bzw. Lösen, Filtrieren 
oder Elektrolysieren der Lös1mg kann umgangen werden, 
wenn man nach gutem Absetzenlassen des Niederschlages 
die obenstehende Flüssigkeit vorsichtig bis auf zirka 
30 cm:i abgießt, diesen Flüssigkeitsrest samt Niederschlag in 
geeignete Gefäße bringt, ihn wie bei der Eggertzschen 
(Götzschen) Phosphorbestimmungsmethode 1) in einer 
Schleudermaschine schleudert, das Volumen des Nieder
schlages abliest und dieses mit dem Volumen eines voll
kommen gleich behandelten Bleisulfatniederschlages von 
bekanntem Bleiinhalt vergleicht. 

Die bei der Phosporbestimmnngsmethode benützten 
Schleudergefäße haben die in der Fig. 1 ersichtliche 
Form und fassen zirka 50 cm'1• Sie sind in ein zirka 
2·5 mm lichte \\-eite besitzendes Röhrchen ausgezogen, 
welches in 40 gleiche Teile zu 5 111111'; Inhalt geteilt ist. 

Aus dem bekannten Bleiinhalt der Yergleichsprobe 
wird diejenige Bleimenge berechnet, welche einem durch 
das PbSO 4 ausgefüllten Teile entspricht. Diese mit der 
Anzahl Teile multipliziert, welche durch das aus der 

1
) Weil 1li n g. :\usfiihrliches Ha.llllhuch 1lcr Eisenhütten· 

knrnle, T. Ril., S 712. 
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Probe erhaltene Bleisulfat ausg·efüllt sind, ergibt den 
Bleiinhalt der untersuchten Probe und aus diesem und 
aus der Einwage läßt sich der prozentuale Halt des 
Erzes an Blei berechnen. 

Es muß dabei berücksichtigt \Verden, daß bei der Phosphor
bestimmung der Phosphor als Ammoniumphosphormolybdat 
14Mo03 .P04 (NH,1),l mitl·42°1o P, wogegendasBleialsBlei
sulfat mit 68·29 ° /0 Blei gefällt wird und daß somit nicht die 
jenige Genauigkeit wie beim Phosphor erzielt werden kann. 
Diese Genauigkeit beträgt beim Phosphor bei 1 g Einwage 
O·Ol 0 

/ 0 • Bei der Bleibestimmung wird sie also bei derselben 

Ein wage 0·
6829 

= 0·48 °lo, bei 2 g Ein wage 0·24 °lo 
1·42 

usw. betragen können. Sie wird davon abhängen, welche 
Einwagen benützt werden müssen, um immer das gleiche 
Niederschlagsgewicht zu erhalten. 

Das Bleisulfat hat ein spezifisches Gewicht von 6·5 
und es würden bei vollständiger Verdichtung demnach 
5 rmn 8 = 1 Teilstrich 0·0325g PbS04 mit 0·0222 g und 
200 111m 8 = 40 Teilstriche 1 ·3 y Pb SO 4 mit 0·8889 g Pb 
fassen. Es wird aber sicher eine vollständige Verdichtung 
des Niederschlages nicht lllÖglich sein. N ehrnen wir an, 
daß die Verdichtung nur zur Hälfte gelingt, so werden 
in den 40 Teilstrichen nur 0·4444 g Pb Platz finden 
und wird durch dieses höchste Bleigewicht die Größe 
der Einwage, je nach dem Bleihalt des Erzes beschränkt. 
Es kann dann von den reichsten, gewöhnlich vorkommen
den Erzen mit zirka 70 ° / 0 Blei nur zirka 0·6 g rund 
0·5 g, von Erzen mit zirka 40°/0 rund 1 g, von solchen 
mit 20 °fo rund 2 g und bei Erzen mit 10 °lo rund 4 g 
eingewogen werden. 

Die Ablesung kann durch Schätzung auf 1 /,1 bis 1/
11 

Teilstrich genau geschehen und könnten folglich noch 
0·0~22 0·0'>22 
--- = 0·007 49 g bis--~-- = 0·0044 g Blei be-

3 D 
stimmt werden, was bei einer Einwage von 0·5 g einer 
Genauigkeit von 1 ·48 °lo bis 0·88 °lo, bei 1 ,g Einwage 
einer Genauigkeit von 0·7 4 °lo bis 0·44 °lo, bei 2 g von 
0·37 °1o bis 0·22 °lo usw. entspricht. 

Diese Genauigkeit bis zu 1 g Einwage, also bei 
Erzen von unter 40% Blei dürfte für Einlösungsproben, 
bei welchen jetzt die docirnastisch bestimmten Hälte 
nur auf 0·5°/0 angegeben werden, genügend sein. 

Wenn aber auch die Verdichtung eine vollständige 
wäre, also das mögliche Höchstgewicht des Niederschlages 
vergrößert würde, würde der Einfluß des Ablesefehlers 
nicht vermindert sein. Es wären zwar zweimal so 
große Einwagen möglich, aber auch der durch den Ab
lesefehler bedingte Fehler würde, wegen der zweimal so 
großen V erdichtnng, zweimal so groß werden. 

Eine größere Genauigkeit könnte nur erzielt werden, 
wenn der röhrenförmig ausgezogene Teil des Schleuder
gefäßes länger wäre, damit er 60 bis 80 Teilstriche 
fassen könnte, d. h., wenn das Höchstgewicht des Nieder
schlages vergrößert würde, ohne das einelll Teilstriche 
entspreche11<lP Blt>ig-ewicht zn erhiihen. Dann kiinnte clie 

Schlendermethode auch für Erze mit über 40°/0 Blei 
angewendet werden. 

Eine weitere Ungenauigkeit der Probenresultate 
kann dadurch hervorgerufen werden, daß sich die Nieder
schläge in den einzelnen Proben nicht gleichmäßig kom
primieren. Um diesen Umstand kontrollieren zu kiinnen, 
wurden mehrere Versuche durchgeführt. 

Zunächst wurde versucht, ähnlich wie bei der 
Phosphorbestimrnung, eine fixe Vergleichsskala aufzu
stellen. Es wurde jedoch gefunden, daß bei den ver
schiedenen Probenreihen einem Teilstrich des eingeteilten 
Röhrchens jedesmal eine andere Bleimenge entspricht, 
daß aber diese Bleilllengen von einer Reihe gleichzeitig 
durchgeführter Proben untereinander gut übereinstimmen. 

Daraus mußte geschlossen werden, daß schon kleine 
Abweichungen in der Probendurchführung, hauptsächlich 
beim Fällen und Schleudern, die Beschaffenheit des 
Niederschlages ändern und das gleichmäßige Kompri
mieren des Niederschlages beeinflussen. Bei einer Reihe 
gleichzeitig durchgeführter Proben können die gleichen 
Bedingungen am ehesten eingehalten werden und eine 
nicht viel verschiedene Beschaffenheit und Verdichtung 
des Niederschlages erzielt werden, hauptsächlich wenn 
noch getrachtet wird, annähernd die gleichen Bleimengen 
in den einzelnen Proben zu erhalten. 

Deshalb wurde von der Aufstellung einer fixen Skala 
abgesehen und bei den weiteren Versuchen immer eine 
Probe als Leitprobe betrachtet, aus deren bekanntem 
Bleihalt die Hltlte der anderen Proben berechnet wurden. 

Zu diesen Versuchen wurden 30 verschiedene Erze 
benützt, deren Hälte in einem chemischen Laboratorium 
( A) docimastisch und gewichtsanalytisch als Pb SO 4 nach 
L. Schneider („Österr. Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen", Jahrgang 1898), in einelll anderen La
boratoriulll (B) elektrolytisch, maßanalytisch nach 
Alexander und gewichtsanalytisch als PbS04 bestimmt 
wurden. Der genaue Gang bei den Bestimmungen in:. 
Laboratorium (B) ist nicht bekannt. 

Die Übereinstimmung der einzelnen Bestimmungen, 
auch der in demselben Laboratorium durchgeführten, ist 
nicht besonders gut, was die Prüfung der Genauigkeit 
der Schleudermethode erschwert, gleichzeitig jedoch auch 
die Unverläßlichkeit der einzelnen Bestimmungsmethoden 
bei einer größeren Anzahl durchzuführender Proben 
anzeigt. 

Als Leitproben wurden die am besten überein
stimmenden Proben (Tab. 1, Proben Nr. 3, 10, 13 u. 19~ 
gewählt. Diese Leitproben konnten jedoch nicht bei 
jeder Probenreihe eingewogen werden, weil die genauen 
Rillte zur Zeit der Versuche nicht bekannt waren. 

Die Durchführung der Proben geschah nach 
L. Schneider. (Die Bestimmung des Bleies in Blei
erzen. „ Österr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen", 
1898.) Nach dieser Methode wird 1 g Erz in eine!ll 
bedeckten Becherglase von zirka 200 cm:J Fassungsraum 
(oder in einem Kölbchen) mit 5 cm'1 konzentrierter Salz
säure 10 bis 15 Minuten lang gekocht, sodann mit 5 cm~ 
konzentrierter Salpetersäure versetzt und die Erhitzm1g 
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fortgesetzt, bis keine brannrn Dämpfe mehr entweichrn. 
Dann werden 25 cm~ \Veinsiinrdiisung, welche iirka 10 g 
Weinsäure enthalten, zug·esetzt, kurze Zeit erwärmt, etwas 
abkühlen gelassen und 25 c111'1 konzentrierten • .\.mn.oniaks 
zugesetzt, neuerdings erwärmt, die ungelöste Gangart 
(bzw. BaSO~) abfiltriert, dreimal mit schwach ammoniaka
lischem "' asser ausgewaschen, das Filtrat auf zirka 
300 cm8 gebracht und mit 50 cm8 verdünnter Schwefel
säure (1 : 1) das Bleisulfat gefällt. 

Bei den Y ersuchen wurden die vorgeschriebenen 
Reagenzienmengen nicht für jedes Gramm Einwage ver
wendet, sondern, um die Durchführung der Proben in
folge der verschieden großen Fliissigkeitsmengen nicht 
kompliziert zu machen, für alle Proben gleich gehalten, 
gleichgiiltig ob 0·4 g oder 3 g eingewogen wurden. 

Es war nicht immer ein 10 bis 15 Minuten dauern
des Kochen mit Salzsäure genügend, sondern es mußte, 
hauptsächlich bei den reicheren Erzen, Hlngere Zeit ge
kocht werden. In den meisten Fällen lösten sich die 
Proben gut auf, in den wenigen Fällen, wo nach Zusatz 
der Salpetersäure die Probe nicht genügend gelöst war, 
wurde die Salpetersäure eben zur Trocknis eingedampft, 
die Probe nochmals mit 5 cm8 Salzsäure gekocht und 
wieder mit 5 cm3 Salpetersäure versetzt, worauf bei den 
reine1·en, reichen Erzen nur weiße Kieselsäure, bei den 
unreinen, ärmeren ungelöste Gangart zurückblieb. 

Die umständliche Arbeit des zweimaligen 
Rochens mit Salzsäure kann vermieden werden, 
wenn die Proben feiner gerieben werden, als 
für die docimastische Probe üblich ist. 

Die Einwagen wurden derart gewählt, 
daß die in der Probe enthaltene Bleimenge 
in der Regel zwischen 0·2 g bis 0·3 ff schwankte. 

Nach dem Fällen mit Schwefelsäure 
wurden die Proben in einem \Vasserbad auf 
ungefähr 70° C durch zirka eine Stunde erwärmt. 
Diese Temperatur wurde gewählt, weil eine 
höhere in dem nötigen, ziemlich großen Wasser
bade nicht gut erzielt werden konnte. 

Der Niederschlag setzte sich in zirka 
drei Stunden ab, wurde aber immer länger, 
gewöhnlich über die Nacht absetzen gelassen, 
weil er sonst beim Abgießen der obenstehenden 

Fig. 1. Fliissigkeit leicht aufgewirbelt wurde. In 
solr.hen Fällen wurde die zurückgebliebene 

Flüssigkeit samt Niederschlag in kleinere Bechergläser 
(150 cm~) übergespült und etwas Wasser zugesetzt, 
Worauf sich der Niederschlag in Htngstens zwei Stunden 
gut absetzte. 

Die Flüssigkeit wird soweit abgegossen, daß nur 
zirka 30 rm'l zurückbleiben. Dieser Rest wird samt dem 
:Niederschlag mit Hilfe eines kleinen Trichters in die 
Schleudergefäße (Fig. 1) gespült, worauf mit zirka 15 cm'1 

Wasser das Becherglas ausgewaschen wird. 
In dem engen eingeteilten Röhrchen bleiben Luft

Und Flüssigkeitsblasen, welche durch schwaches An
klopfen mit dem Finger bei schräg gestelltem Schleuder
gefäß leicht entfemt werden können. 

Es ist nicht gut, die Schleudergefäße lange Zeit 
vor dem Schleudern zu füllen, weil sich dann der Nieder
schlag an den schrägen Flächen beim Eingang in das 
enge eingeteilte Röhrchen ansetzt und beim Schleudern 
dort festgeklemmt bleibt. Wird die Fiillung unmittelbar 
vor dem Schleudern vorgenommen und der Niederschlag 
in den Gefäßen gehörig aufgeschüttelt, so tritt dieser 
Übelstand nicht auf. Geschlendert wurde durch vier 
Minnten bei 1000 bis 1200 Umdrehungen in der ~Iinute. 

Fig. 2. 

Die zu den V ersuchen benützte Schleudermaschine 
(Fig. 2) ist nach Dr. Braun für 14 Schleudergefäße 
konstruiert und wurde von L. Ziegler, BerlinN, ge
liefert. Dieselbe steht seit dem Jahre 1900 bei der 
Lehrkanzel für Chemie an der k. k. Montanistischen 
Hochschule in Pi-ibram zu Phosphorbest.immungen im 
Eisen· in Anwendung und wurde vom Herrn Prof. Dr. 
A. Harpf bereitwilligst zur Verfügung gestellt, wofür 
an dieser Stelle der verbindlichste Dank erstattet wird. 

Die Ergebnisse der Versuche, sowie die analytisch 
und docimastisch bestimmten Hälte sind in der umstehenden 
Tabelle I zusammengestellt. 

In diese Tabelle sind nur die Ergebnisse von 
21 ärmeren Proben, mit Hälten bis zu 35 °/0 Blei aufge
nommen worden. Die Ergebnisse der übrigen 9 reicheren 
Proben, von welchen nur 0·5 g oder weniger eingewogen 
werden konnten, stimmten nicht gut überein, was schon 
nach der früheren Berechnung zu erwarten war. Sie 
sind bei der Zusammenstellung deshalb weggelassen 
worden. 

Im Mittel von allen analytischen Bestimmungen 
hatten diese 9 Proben folgende Rleihälte: 

72·6-!0
/ 0 , 45'86°/0 , 54:.-75°/0 , 47·72°/0 , 58·050/o, 40·61°/,,, 

46-14°/(1, 4 7·78°/0 und 63·91°/w 
Die Schleudermethode ergab im Mittel Hälte von: 

69·09°/0 , 43·11 O/o, 57·020/o, 49·700/o, 57·830/o, 45·91°/0 , 

52 08°/0 , 52·:1:60/o und ö4·870/o. 
Der Durchschnittshalt dieser 9 Proben ergibt sich 

nach den analytischen Bestimmungen mit 53·05° / 0 , nach 
den Bestimmungen nach der Schleudermethode mit 
54·45°/0 (also höher um 1·-!0°/0 ), nach der docimastischeu 
Bestimmung mit 51 ·83"/0 (also um 1 ·22% niedriger). 
Es wurde also bei den reicheren Proben kein besseres 
Resultat erzielt als bei der docimastischen Bestimmung. 

Zur Berechnung der Hälte nach der Schleuder
methode wurden die Dnrchschnittshälte aus allen ana-



Tabelle l. 

Post Nr. II - i 1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7 
- -=~-o - ·=1=·-- -- 8 ·r 9 T io T-i.i--) 12fi3--i1-4--T-i5 J16f"i7_T_18-T19--\-20_1_ 21-1 itn1e1 · ··· -· 1-1 ·-- --~·-- rr-1 T r .-- ----

Bestimmter Bleihe.lt: 
Dozime.stisch, Le.bora-

torium A ....... · 120·0 
Elekt!olytisch, Labora-

tonum B . . . . . . . . 19·8 

22·5 111·5 l 14:5 

21"4113·5 116·2 

6·5 112·- l 16·- '16·5 

9·8 111 ·4 l 16·6 17·0 

9·4 l 11'1 116·4 17•5 

20·-l11·-i12·- 2 l "5 8·- 9·- 10·5 '114·- 7·- i 15·-: 26·- ! 35·- l 21 ·5 i 15•71 

21"7 114·- 13·2 22·1 11·8 10'8 1 9·5 13·8 9·- i 15·5 l 28·1 l 33·5 l 18·3 l 16·52 
Maße.nalytisch, Labora-

torium B .... 
Gewich tse.ne.lytisch 

Laboratorium B 
Gewichtsane.lytisch 

Laboratorium A .. 
Mittel der Bestimmungen: 
Im Laboratorium, B . . . 
Gewichtse.ne.lytischen ... 
Im Laboratorium, A und B 

19•3 22·4 13•8 15•1 

20·90 22·40113·35 l 16·-

20·93 24·28 13'50116·71 

20·-122·07113·55 I H>"77 
120·91 23·34 13·47 16·36 

21 ·3 113·7 113·-122·-111 ·9 110·4 9·9 113·3 

9·24l11·63116·50 17·-121'13113•69112·84121·83111·53l10·90110·10 14•20 

8·33111·81l16·07 18·05 21 ·08 13·75 13·88 23·56 1 11"61 10•83' U ·33 14•37 

9·48111·37 l 16·50 17·17121·37113·so113·01121·97111·74110·70I 9·83113·77 
8·78 11"72 16·28 17·52 21·10 13·72 13·36 22-70 1H>7 10·86 10'72 14·28 

9·3 115·9 128·-133•7 118·5 116•47 

8·93 l 15•27 l 27·93 l 33·65119·10 l 16·58 

8"01 l 15•36 l 28·03 l 33•28 l 20·-116·89 

9·03 l 15·56128"01133·62 l 18·63116·52 
8·47 15"32 27•98 33"46 19·55 16•73 

zusammen ....... . 
Größte Abweichung 

zwischen: 

· 20·23 l 22·62 l 1HD l 16·00 9·19111·48l16·39 17'39 I 21·30:13"78 l 13·23 l 22·37 l lMl l 10·73 l 10·21l13·92 

Den Bestimmungen im li 

Laboratorium, B . . . . 1 ·60 1 ·- 0·45 1"10 0·56 0·53 0·201 0·50 0·57 0·311 0·3fi 0·27 0·37 

8·81115·01l28·0lf33·53 f 18·97 16·60 

o·5o 1 0·601 o·9o 1 o·37 I o·63 I 0·171 0·201 o·so 
1 Den gewichtsanalytischen 1 

Bestimmungen . . . . . o·o3 1 ·88 0·15, 0·71 0·91 0·18 0·43
1 

1·05 o·o5 0·06 1·04 1"73 o·os o·07 I 1'23 I o·17 I o·92 I o·o9 I 0·201 o·37 I o·9o 
Den Bestimmungen im 

Laboratorium, A und B 1·63 2·88 0·15 1·61 1·47 0·71 0·53 j 1·05 0·62 0·25 1·04 1"73 0·29 0·07 \ 1·831 1·071 1·29 I O·M I 0·07 I 0·42 I 1"70 
~~~~~~~ .,· 

methode: 
1. Versuch Leitprobe Nr.19 - - - i - - 12·03 - 1 - - - 14·09 24·25 - 10·98 
2. Versuch Leitprobe Nr.19 - - - 1 - - 11"70 - - - 14·05 24·- - 10·77 
3. Versuch Leitprobe Nr.19 - - - - - 11·64 - ' - - - 14·15 23·26 - 10·68 
4.VersuchLeitprobeNr.10 120·14 22·26 12·98·16·53 8·87 11·98 15·90

1

117·38 20·35 1S·78 - - - 10·95 
5. Versuch Leitprobe Nr.13 20·54 - 13·09116·74 - 11·81 - - - 1 - - - 11·71 10·61 11"14 14·59 
6. Versuch Leitprobe Nr. 3 20·52 22·18 18·291 - 8·47 12·21 - - 19-931 - - - - - - 14·76 
7.VersuchLeitprobeNr.13120·-- 22·80 13"46 1116·41 8·45 - 16·53118·16 20·67:18·78 12·27 - 1 - - - -

Mittel ............ ,20·30 22-41 13·23 16·56 8·60 11·89116·22
1

17·87 20-32 113-78 13·39 23·83111-71 10·80 11"14 14·68 

HJ'l9 28-01 33"13 20·13 
15·20 28·01 34-50 20·-
14·76 28·01 34"17 19-32 

- - - 19·61 
9·11 - - - 19"51 
9•44 - - 33•27 19·49. 

9·26 15•05 2;,1133·77 19·76 16·79 
Größte Abweichung 1 1 : I 

zwischen den einzelnen 1 
Bel'l_timmuugen . . . . . 0·54 0·62 0·481 0·33 0·42 0·57 0·63 0·78 0·74 i - t ·88 0·99 'I - 1 0·37 I - 1 O·l 7 I 0·33 i 0·44' -

Abweichung der Schleuder- 1 \ : 

1 

1·37 i 0·64 

methode: i 
Gegen das Mittel vorn La- 1 1 1 1 

bore.toriurn B . . . . . 0·30 +0·34-0·32 +0·79-0·88 +o·52-0·2s1+o·701-1·051 -
1
+0·3Bj+2·28

1 

Gegen das Mittel der ge- 1 1 1 , i 
wichtsane.lytischen ... 1-0·61 -0·93 -0·24!+0·20-0·18 +0·17 -0·06 +0·35 -0·78 - i+O·ü3'+1'13 

Gegen da.s Mittel aller 1\ 1 ' 1 '1· ! i 

ana.lyti.scb.en ....... 1+0·07 +0·21-0·06 +0·56-0·!'>9 +0·41-0·17\+o·48\-0·98 - +0·16+1"46 

+o·101+1·s11+0·911+0·18i-0·51 

-0·06l+0·42l+0·40l+0·791-0·27 

+o·o7J+o·9sl+o·16l+o·451-0·44 

1 

+o·l51+1·rn1+0·27 
1 

+0·311+0·211+0·06 

i 
+0·24'.+0·79 :+0·19 

O'l 
O'l 
00 



Tabelle II. 

_ l Pro~en Nr. ~ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 i 9 10 11 12 

--. Einwage Gramm II - 1 -
~ Abgelesene Teil-

2·- 2·- 1·-

~ striche - ·26•3 - ·30·8 26•5 > Einem Teilstrich 
.....; ent8prechen 

mg Blei - 1 - - 1 - 8·730· - - 1 - 8·5911 8•441 

..d Einwe.ge Gramm 
g Abgelesene Teil-
~ striche 

P.. Einern Teilstrich 
entsprechen 
mg Blei 

~ 

..d 1 Einwage Gramm 
~ Abgelesene Teil-
~ striche 
p.. 

Einern Teilstrich 
entsprechen 

2·-

- ·23·4 

9·812 

2·-

- ·23·-

2·- 1·-

- ·28·1 24·-

- 1 - - 1 - 9·4161 9•321 

- 1 - -1 - 2·- 1·-

- ·28·- 123·-

.....; 
i::: mg Blei . . II - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 9·982· - - 1 - 9•4501 9•726 

..c Einwage Gramm ·1 l·-11·- 1 2·- -11·- 3·- 1 2·-
g Abgelesene Teil- / 
E striche . . .119·- 21 ·- '24-5 15•6 25·1 122·6 130·0 116·4 119'2 126·-
:> Einern Teilstrich 1 

P: entsprechen 
,..... mg Blei . . jl0·647ll0"771J10 848J10·262Jl0·984J10·15!Jl10·927ll0'603l11"093ll0-600I -

2·- l 1·- l 1·- 1 2·-

-1 
. Einwage Gramm! 1·- 1 - 1 2·- 1 1·- J - 1 2·- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

..c ' 
g Abgelesene Teil- 11 

_13 1 14 jm~-lls-117-1 18 1 19 J_~O -~I 2~-
- • -- .-- - • • ,-------=-:::::- -- r;~ - r- - 2·- 1 1·- 1 1·- 1 1·-

- ·36·- - ·33·2 130·6 136·2 122·-

8•941 9·3431 9·Hi81 9·2621 8·623 

3·-1 - 2·- 1·- 1·- 1·-

- •32·3 - ·30•4 28·- 13-h) 20·-

9•966 - 1 - - 110·204110-0031 9•7191 9·485 

3·- 2·- 1 1·- 1 1·- 1 1·--

- ·31'7 - ·29·2 127"7 33·8 19·6 

- ·10·1541 - - 1 - 10•623110-1121 9·9201 9"678 

- 13·- 1·-

- •31·- - ·18•5 

- ·10·3841 - 1 - 1 - - •10"254 

2·- 3·- 2·- l 2·- 3·- - 1 - 1·-

~ striche . . . 1120·- l - 125·5 116·3 - ·23·- - ·22·7 31·- 121·7 28•4 126"6 - ,19·_ 
~ Einern Teilstrich 11 

entsprechen 11 

mg Blei . . 110·115J - l10·423J 9·816/ -
p'. 1 

9·9821 - 1 - 1 -

..d Einwage Gramm II 1·- 1 1·- 1 2·- 1 - 1 3·
g Abgelesene Teil- j1 

~ striche . . . .'21·- 122'7 127·2 

2·-1 - 1 - 1 

- ·26·- 125·- - ·20•4 

1·- - 1 -

:> Einern Teilstrich'; 
entsprechen '1 

mg Blei . . ii 9·6331 9·9641 9·7721 - 110·6031 9"183· -
....... 
I> 1 - 110·4411 -

..d Einwage Gramm II 1·- 1 1·- 1 2·-..., 
;l Abgelesene Teil-
~ striche . . .1122·8 126·- 130·7 

1•4 2·8 - l 1·4 

- !26"4 
l'4 1 1"4 1 l'4 2·-

29·- 133·- 122·- 128·-26·2 27·-
P.. Einern Teilstrich 
t:i entsprechen 
:> mg Blei 8·8721 8•7001 8°6581 8·5491 9·5301 - 8·6911 8'3951 9·0371 8·7691 9·450 

- 110-272110·3841 9•4101 9·8161 9•935 - 1 - - 1 9·984 

- 1 - - l 2·- 3·- - l 1·- 1·-

- ·30'- 129·- - ·33·8 19•8 

- 1 - 9·2801 9·113 - 1 - 9 9201 9·580 

- 1 - - 1 -

- 1 - - 1 - - 1 -

O') 
O') 

'° 
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lytischen Bestimmungen von clen am besten stimmenden 
Proben gewählt. Die Hälte dieser Leitproben bei den 
einzelnen Versuchen sind fettgedruckt. 

Die Größen der Einwagen bei den einzelnen Proben, 
die Anzahl der durch den ~iederschlag ausgefüllten 
Teilstriche sowie das einem Teilstriche entsprechende 
Bleigewicht in 1ililligrammen sind in der Tabelle II zu
sammengestellt. 

\\'ie aus der Tabelle I zu ersehen ist, stimmen 
die nach der Schleudermethode bestimmten Hälte mit 
den analytischen, hauptsächlich mit dem Durchschnitte 
der gewiehtsanalytischen Bestimmungen, gut überein. 
Über 1°/0 differieren nur 4 Proben (Nr. 9, 12, 15 und 
21), bei welchen jedoch auch die einzelnen analytisch 
bestimmten Hälte keine gute Übereinstimmung aufweisen. 

Die größten Abweichungen zwischen den einzelnen 
Bestimmungen nach der Schleudermethode sind auch 
ziemlich klein, nur in drei Fällen, bei Nr. 11, 12 und 
20, erreichen sie oder übersteigen 1°/0 • Bei Xr. 11 
und 12 wird aber diese Abweichung innner nur durch 
eine einzige Bestimmung verursacht, wogegen die übrigen 
Bestimmungen nur wenig verschieden sind. Auf Grund 
dieser Resultate könnte man als Ausgleichsgrenze zwischen 
Probe und Gegenprobe 1 °lo bis 0·750/o wählen, ohne 
viele Wiederholungsproben befürchten zu miissen. 

Vergleicht man den Durchschnittshalt aller Proben 
mit den analytisch bestimmten Durchsclmittshälten (letzte 
vertikale Kolonne in der Tabelle I), so findet man Ab
weichungen von nur --i-- 0·27°10, + 0·06°/0 und + 0·19°/0 , 

welche Übereinstimmung als sehr g·ut bezeichnet werden 
muß, da sie höchstens nur zirka 1/,1 der Abweichung 
des docimastisch ermittelten Durchschnittshaltes beträgt. 

Aus <ler Tabelle II kann ersehen werden, wodurch 
die Abweichungen hauptsächlich hervorg·erufen werden. 

Setzt man bei den einzelnen Proben die niedrig·ste 
einem Teilstrich entsprechende Bleimenge, welche also 
der kleinsten Verdichtung des Niederschlages entspricht 
gleich 100, so sollte diese zu den in den anderen Ver
suchsreihen erhaltenen bei allen Proben im gleichen 
Verhältnisse stehen. Dies ist jedoch nicht der Fall, wie 
aus der Tabelle III zu ersehen ist, weshalb auch 

Tabelle III. 

Ycrhältni•mäßige Dlcimcngeu in der \'crsuchsrcihe: 

bei Proben 1 

1 1 1 II ~r. J. i II. III. i IV. V. I VI._ V . 

6 -:! ;00·- 11~;~4-3\.116·4!114"3 105·~·1 -
11 ! 100·- 109·6 , 110·- 1 

- : - - l 110·-
14 i1 100·-1111·4 : 113·5 : 116·1 . 116"1 - 1 -

19 1 100·- 109•2 : 110·4 - 1 - 1 -

20 ;1 100·-' 104·9 ' 107"1 - 1 
- 107"1 

21 .! 100·-l 110·-: 112·2 118•9 i 115•8 111·1 1 

in der gleichen Versuchsreihe die Verdichtung nicht bei 
allen Proben gleich ist. Wird nun die Leitprobe gegenüber 
den anderen Proben zu wenig verdichtet, so erhält man 
zu niedrige, im entgegengesetzten Falle zu hohe Resultate. 

(Schluß folgt.) 

Ein Bergmannsfest in Leoben anno 1765. 
Mitgeteilt von Prof. A. Mülluer. 

Im Jahre 1765 fand in Salzburg die Verm!lhlung 
des Erzherzogs Peter Leopold, welcher als Leopold II. 
17~0 bis 1792 die römisch-deutsche Kaiserwiirde be
kleidete, mit .Maria Ludovica, Infantin von Spanien, 
statt. Aus diesem Anlasse reisten Kaiserin U ari a 
Theresia, Kaiser Franz I. ihr Gemahl, Joseph II. 
und Leopold mit Hofstaat iiber Lt:'oben und Klagenfurt 
nach Salzburg. In Leoben blieben die k. a. k. Hof
haltungen vom 9. bis 11. Juli. Anläßlich dieses Auf
enthaltes veranstalteten die Bergbehörden am Erzberge 
der ~Ionarchin und den sie begleitenden Herrschaften ein 
großes Bergmannsfest, dessen Beschreibung in einem amt
lichen Berichte des Innerberger Kammergrafen v. K o ff lern, 
ddo. 14. Juli 1765, an die k. k. Hofkammer rnriiegt. 
Im Begleitakte teilt K o ffl er mit, daß der Kaiser und 
die andern königl. Hoheiten in Aussicht stellten, die 
Rückreise aus dem Littorale über Graz, Leoben, Vordern
berg, Eisenerz, St. Gallen, Admont, Aussee und Steyer 
incognito machen zu wollen. Wir geben im folgenden 
diese Schilderung hier vollinhaltlich wieder. Da die Be
schreibung der Festivitäten am 12. Juli, also sofort nach 
Beernligung· derselben abgefaßt ist, so eutbehrt sie nicht 

einer gewissen Lebendigkeit der Darstellung des Verlaufes 
und lautet wie folgt: 

Es war mit Anfang des letztverflossenen Monats 
Mai, da man die frohe Nachricht des Inhalts erhielt, 
daß die Allerhöchsten k. k. Majestäten den Allergnädigsten 
Entschluß gefaßt haben, mittels der Reise nach Innsbruck 
zu dem höchst erfreulichen Beilager beider königl. Hol1eite~ 
des Durchlauchtigsten Erzherzogs von Österreich Petrl 
Leopoldi, und <ler Dnrchlauchtigsten Prinzessin Marie 
Ludovica, Infantin von Spanien, den \Veg durch 
Steiermark und Kärnten, mithin auch durch diese uralte 
k. k. Rauch-Eisen-Verlags- und Kammerguts-Stadt zn 
nehmen, und also die Eisenkammergiiter jener a. b. Gn~d 
teilhaftig zu machen, wonach selbe schon recht inbriinstig 
geseufzet haben. 

Sobald man daher dieses a. h. Entschlusses ver· 
sichert wurde, waren das k. k. OberkammergrafenaJJlt, 
mit dem beigezogenen k. k. Amt Vordernberg, bei denen 
beiden Eisenkammergütern Inner- und Vordernberg deS 
Eisenerz, samt deren beidseitigen Gewerken Namlichen 
der Innerbergischen Hauptgewerks, haft, und der ß.ad· 
meisterischeu Comunitä t in Yordemberg ans selbst· 
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eigenem Antrieb mit dem Magistrat der Stadt Leoben 
äußersten Fleißes besorget, alljenes zn veranstalten, was 
immer nach den Umständen hinlänglich sein könnte, den 
k. k. Majestäten, wie auch übrigen Durchlauchtigsten 
Herrschaften die a. u. t. Devotion au Tag zu legen, und 
den Aufenthalt allhier in etwas angenehm zu machen. 

In dieser Absicht ließen die beiden Kammergiiter 
unter der Oberdirektion des I. öen. Herrn Gubernialrats
und Eisen-Oberka1mnergrafens im Erzherzogtum Österreich 
ob- und unter der Enns, wie in dem Herzogtum Steyer 
Herrn Johann Josef Edlen v. Kofflern des k. k. Reichs
ritter, aus dem zahlreichen Bergvolk ein Corpo von 
300 Köpfen, aus denen Gewerken, Beamten, Berg- und 
Hüttenräten zusammensetzen, wobei die k. k. Eisen- und 
Berginstanzen, Bergräte, der Oberkammergrafeuaru ts
assessor und übrige k. k. Beamte den Stab, die Gewerken 
und gewerkschaftlichen Oberbeamten die Ober-Offizier
steilen, die Unterbeamten und Gewerkenssöhne aber die 
Stellen der Unteroffiziere vertreten, endlich von den 
Knappen die gemeine Mannschaft formirt, und von denen 
Schmelz-Leuten nach Art der Grenadiere die Flügel be
deckt wurden. 

Der hiesige Magistrat hingegen ließ zu des Aller
höchsten Hofes bequemer Logirung fünf der besten auf 
dem Platz ineinander gebauten raumhältigen Häusern 
inwendig durchbrechen, und die Communication solcher 
gestalten von Zimmer zu Zimmer reguliren, daß Seine 
Majestät der Kaiser, Ihre Majestät die Kaiserin, 
Königin, Seine Majestät der Römische König und Ihre 
königl. Hoheiten der Erzherzog Peter Leopold, und 
die beiden Durchlauchtigsten Erzherzoginnen Maria Anna 
und Christina, wie nicht minder die Prinzessin von 
Lothringen nebst einigen Damen gleichfalls in einem 
einzigen Pallast beisammen logiert waren. 

Nicht minder wurden diese und mehrere andere 
Bäuser renoviret, von innen, teils auch von außen, recht 
sauber ausgemalen, neu möbliret, weiteres die Stadt Tore 
n?u abgeputzet, und mit verschiedenen Aufschriften ge
zieret. Den Platz und alle Gassen der Stadt ließen die 
Bürgerschaft mit mehr als 150 neuen blechernen Laternen 
zur allnächtlichen Illumination für die Zeit der An
wesenheit des Allerhöchsten Hofes garnieren, nebstdem 
Wllrde der Stadtplatz planiret. Die Stadt Musikanten 
\VlJ.rden mit einer neuen roten Gold gallionirten schönen 
Livre gekleidet, zugleich eine Bürgercompanie errichtet, 
deren Ober Offiziers Uniform von feinem roten Tuch gemacht 
Und mit goldenen Spangen besetzt, dann die Westen vom 
Weißen Moar reich mit Gold bortiret waren, die Unter
offiziers Uniform aber bestunden aus grünen Röcken und 
roten Westen, der übrigen Burgerschaft aber, und der 
Feldmusik wurde eine ganz grüne Montonr beigeschafft, 
Und die ganze Corn1.agnie mit weißen Gamaschen ver
sehen, endlich vor dem Pruggertor 1) ließ der Magistrat, 
B~lange es die gerade Linie der Strasse zuließ, gegen 
die 300 Schritte von dem Stadttor an, eine schöne Allee ----1) Brucker Tor. 

von Bäumen, Bögen und Pyramiden anlegen, welche sich 
vom bei dem Eintritt mit einem erhobenen Trinmpfbogen 
öffnete, der mit verschiedenen auf das Eisen Kammer
guts '\"esen abziehlenden Symbolis geziret waren, gleichwie 
auch die Mur Brucken nach dem beidseitigen Geländer mit 
schönen jungen Fichten spalieret wurde. Als nun der be
glückteste 9te Tag~) des gegenwärtigen Monats Juli 
eingetreten, an welchem der a. h. Hof abends um 8 Uhr 
unter großem Gefolge des ansehnlichsten Adels höchst 
beglückt allhier angelangt war, sta1}den vor dem Prugger
tor in obgesagter Allee zu beiden Seiten die beiden 
Kammergüter Innern- und Vordemberg rangiret, welche 
in zwei Linien geteilt waren. 

An der Spitze des von der Hauptgewerkschaft befand 
sich der Herr Oberkammergraf Edler von Kofflern, 
nebst dem Herm Bergrat von F i eh tl, Herr Ober Cammer
grafen Arnts . .\.ssesore vonKofflern, Sohn des Herrn Ober 
Cammergrafen und dem Herrn Oberbergrichter von 
Lindegg, an der Spitze des Cammerguts Vordernberg 
aber stand der HeIT Bergrath und dortige Amtmann, 
anch "~ aldmeister im Herzogthum Steyer Fridrich 
Christian von König mit zweien k. k. Ober Bergbeamten, 
bei den Ober .:\.rutern standen vor jedem Corps zwei Berg
geschworene mit Stufen Naturalien und welche Stuck selbe 
auf weiß und vergoldeten Bergtröglein in beiden Händen 
vor sich hielten. 

Die Kleidung, sowohl des beidseitigen Stabes als 
sämtlicher Ober Offiziers dieses Berg Corps von 29 Köpfen 
au der Zahl, war nach Unterschied des Ranges von 
Moar, Troged und Grosditour, und solcher Gest.alten 
ebenfalls nach Unterschied des Charateurs die Röcke und 
Westen reich mit Gold bortiert, auf den grün samtenen 
Casqueten waren mit gehörigem Unterschied teils silberne, 
teils feuervergoldete Schlegel und Eisen geheftet, die 
Bergröcke und Strümpfe waren weiß, 'Vesten und Bein
kleider aber rot, derselben zierliches Ansehen wm·de 
durch die schwarzen Bergleder und durch die in Grün 
gebeizte Elfenbeinen- und mit Silber beschlagenen Hefte 
gefaßten, auch in reichen, mit silbernen Schnallen be
schlagenen Kuppeln hangenden Hirschfänger, wie nicht 
weniger durch die schönen Berg-Häckel noch mehreres 
erhoben. 

Nebstdem fand sich bei diesem Korps noch der 
Unterschied, daß die Oberbeamten der Schmelz Leute an 
den Casqueten distinguirt, und diese statt in weiß und 
rot in schwarzrot ausgeschlagenen reich bortierten 
Röcken und weißen dergleichen 'Vesten bekleidet waren. 

Die Kleidung der Unter-Offiziere war auf sächsische 
Art von Barchent weiß, Klappen, Aufschläge und Bein
kleider aber ebenfalls von gebliimten Zeug rot, die zwei 
Chöre der Bergmusik, welche aus Fagotten, Hautbois, 
Clarinen, vValdhörnern und Triangeln aufspielten, waren 
ebenfalls auf sächsische Art in schwarzer Farbe mit 
roten, goldbortierten Klappen und Aufschlägen bekleidet. 

Die gesamte anwesende Knappschaft stund in ihren 
über die tausend Jahre bei diesem Bergwerk gewlihn-

~) Dienstag. 
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liehen weißen Beinkleidern, die Kapuzen über die Köpfe, 
Schlägel und Eisen in einer Hand, in der andern aber 
neue, blecherne Berghänger mit darin gesteckten brennen
den wächsernen Zinten haltend, dann mit schwarzen Berg
ledern und Beinkleidern, weißen Strümpfen und geschnürten 
Bergschuhen angethan in Bereitschaft, die Flügel schloßen 
die Schmelz Leute, welche auf den Schultern ihre sehr 
verschiedenen Schmelz Werkzeuge trugen, so ebenfalls etwas 
besonderes sehr angenehm anzusehen war. Sie hielten 
iu der rechten Hand gleichermaßen ihre brennenden mit 
'Vachs gefüllten Hüttenlampen, waren insgesammt mit 
neuen weißen Schmelzkitteln und Schurzfellen angezogen 
und auf ihren einfach aufgestülpten Hüten ersah man 
nach Art der Grenadier Schilde die verschiedenen alt an
gewohnten Schmelz-Ofens Handlungs-Zeichen unter Feuer
flammen aufgeheftet. 

Es machten unter andern dieses Bergvolk von 
Knappen und Schmelzleuten die vielen langen Bärte an
sehnlich, welche man an ihnen nach der uralten deutschen 
Tracht erblickte. 

Als nun die gesammten a. h. Herrschaften unter Leuten 
aller Glocken, Spiel beider Berg-Chöre und jaucl1zendem 
Vivatrufen der versammelten und sonderlich des Berg
volkes in die Spalier dieses Berg Corps einfuhren, ge
ruhten h. selbe allsogleich Schritt für Schritt und so 
langsam als immer möglich ist, fahren zu lassen, mit den 
deutlichsten und wohl verständlichsten Worten dW!I 
a. h. Wohlgefallen zu bezeugen, schon im durchfahren 
verschiedene Ober Offiziers über die Anzahl der Mannschaft, 
um das Bergwerk, von welchem sie wären, und mehrerer 
d. g. wechselweise zu befragen, mithin schon beim aller
ersten Anblick durch ein ho. a. gnädigstes Bezeigen aller 
Herzen zu durchdringen und vielen die Freudentränen 
zu erpressen. 

Nachdem Ihre Majestäten und die mit gewesenen 
königl. Hoheiten an dem Ende der, vom Bergvolke ge
machten Spalier vor das Stadtthor gelangten, ließ die 
Stadt Musik auf einem eigens neu erbautem mit grünem 
Gebüsche ausgezierten Chor den Schall der Trompeten 
und Pauken zum Frohlocken der ganzen Stadt ertönen, 
der in pleno versammelte und in schwarzen Kleidern und 
Mänteln versammelte Magistrat aber überreichte noch vor 
dem Tor Ihro Majestät der röm. Kaiserin und apost. zu 
Hungarn und Böheim Königin, unserer allertheuersten 
Landesfürstin mit treu devotester Ehrfurcht die Stadt
schlüßel, welche jedoch a. h. selbe sogleich wieder der 
verwahrung des Hr. Bürgermeisters Jordan a. g. an
zuvertrauen geruhete. 

Gleich innerhalb des Stadtthores stand die Bürger
schaft mit fliegenden Fahnen, schönster Feldmusik in 
grüner Uniform und machte die Honeurs. 

• 

An die Burgerschaft schloßen sich die hiesige Geist
lichkeit, sowohl von den Religiosen als weltlichen Priestern, 
mit ihren Pfarr Herren, sodann die k. k. obersteirischen 
Herrn, Rann Gerichts- und hiesige Maut-Oberamts Beamten 
in ihrer Gala. 

Am Platze endlich standen die Grenadier und Fou
selier Compagnien des löb. Jung Colloredischen lnfanterie
regimentes mit fliegenden Fahnen und einem Chor blau 
gekleideter Trompeter und Pauker en parade, welche 
ebenfalls unter Anführung Sr. Excellenz des Herrn Re
giments Inhabers Grafen v. Colloredo die gewl!hnlichen 
Salutationes machten. 

Nachdem sämtliche a. h. Herrschaften in dem zu
bereiteten Hofquartier abgestiegen waren, wo die gesammte 
hier angekommene Noblesse versammelt war, marschirten 
das löb. Militär und das Eisenbergwerks Corps, und zwar 
dieses mit den brennenden Gruben- und Hütten Lichtern 
in schönster Ordnung, und in best geschlossenen Gliedern 
vor das Hauptquartier vorbei. 

Die Majestäten und kö. Hoheiten bezeigten abermals 
über das Bergkorps ihr Wohlgefallen, wornach sich Ihre 
k. k. ap. Mjt. segleich zur Ruhe begaben. Ihre römisch 
kais. sammt des röm. Königs Mjt. aber und den andern 
h. Herrschaften öffentlich soupirten. 

Fast während dieser ganzen Tafel, wie auch des 
folgenden Tages zu Mittag war es Ih. Majestäten ge
fällig, sich mit discnrsen von dem hierländig wichtigen 
Eisenbergwerks- und davon abhängenden Mannfacturs
wesen zu unterhalten. 

Den lOten 8) Früh um 1/ 9 7 Uhr, geruhten Ihro 
Mjten. und kön. Hochheiten die sämmtlichen Hr. Berg 
Offiziers nebst dem Magistrat zum Handkuß zu lassen, von 
welchem a. h. dieselben sodann nach der hohen Noblesse 
nebst den Hr. Militär Offiziren zu den P. P. Soc. Jesu 
in die heilige Messe begleitet wurden. 

So oft die a. h. Herrschaften Zeit der ganzen An
wesenheit aus dem Hofquartir sich anderstwohin oder 
zurück verfügten, wurden alle Glocken geleutet, erschallten 
auf dem Platz zwei Chöre Trompeten und Pauken, 
rührten die Militärwachen das Spiel und senkten ihre 
fliegenden Fahnen. 

Nach angehörter heiliger Messe begaben sich sämmt
liche a. h. Herrschaften zur veranstaiteten Gema Jagd an 
den berümten Reitling unter dem Gefolg des hohen Adels 
und vieler anwesend gewester Fremder, welche obn
geachtet der eingefallenen übelsten Witterung dieser Jagd 
zuzusehen bloß aus der Ursache begierig waren, um die 
a. h. Herrschaften länger ansehen und bewundern zu können. 

") Mittwoch. (Schluß folgt.) 
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Die Bergwerksproduktion Österreichs im Jahre 1908.*) 
Menge und 'Vert der gewonnenen Bergbau- und Hüttenprodukte sind aus der nachstehenden Zusammenstellung 

zu entnehmen. 

Gegenstand 

1. Die Bergwerksproduktion. 

Menge in Meterzentnern Durchschnittspreis pro 1 Meterzentner in Kronen Gesamtwert in Kronen 
---- --------------- ----------1-- ---------------

Differenz gegen das im Jahre 1 Differenz 1 im Jahre 1 

=============-'=im=J=ah=r=e=19=0=8====-~~='~'o_rjahr -~~~8 __ gj~_~la::_ii_ 1 __ !901'._ __ [ 
18-.044-- -- -2-oi. / ------ -- j-- --58Ö.265: 

Differenz gegen das 
Vorjahr 

Golderze . 
Si! bererze . . . 
Quecksilbererze . 
Kupfererze 
Eisenerze . 
Bleierze 
Zinkerze 
Zinnerze . 
Wismuterze . 
Antimonerze . 
Uranerze . . 
W olframerze . 
Schwefelerze . . . . . . 
Alaun- und Vitriolschiefer . 
Manganerze . 
Graphit . . 
Asphaltstein . 
Braunkohle . 
Stein.kohle 

Gegenstand 

Gold 
Silber : 
Quecksilbe~ 
Kupfer . : 
Kupfervitriol 
Frischroheisen 
Gußroheisen . . . 
Roheisen überhaupt 
Blei . . . . . 
Bleiglätte . . 
Nickelspeise . . 
Nickelsalze . . 
Kobaltschlamm • 
Z~n.k (metallisch) 
Zinkstaub . . 
Zink überhaupt 
Zinn . . . . 
Antimonprodukte 
~!anpräpa.rate . 

isenvitriol . 
Schwefelsäure 
Alaun . . . 
:&!ineralfa.rben . . 
Braunkohlenbriketts 
Steinkohlenbriketts 
Koks . . 

-

• I 

289.065 
222.413 
901.448 
83.807 

26,324.073 
215.128 
312.661 

681 

1.934 
91"79 

366 
174.286 

166.563 
444.248 
36.950 

. : 267,289.256 
138,763.823 

~:~~~ i 1~:~ li i:~ ~;~~~:i~~i 
20.191 5·98 0•93 501.425i 

+ 922.889 / 85·96 0·30 22,629.416
1 

12.795 17·50 6•30 3,764.974 
7.041 1 6•88 1 ·67 2,151.460 

148 1 14·39 5•17 9.801 

7.168 1 2•45 1·10 4.7301 
20·57 l 1602·43 - 117·59 147.0871 
73 297"43 9·96 108 860: 

66.703 1"46 0·03 253:«51 

_j_ 
1 

+ 

998 1 ·60 0·09 266.480 
50.001 3·88 + 0·01 1, 725.488 

1.626 1·86 0·31 1 68.784 
+ 4,668.160 0·5243 + 0·0464j 140,149.7031 
+ 249.624 1·069 + 0·0720, 139,7Hi.5521 

II. Hüttenproduktion. 

+ 

35.661 
468.504 
30.944 
23.287 

718.133 
1,659.627 

583.649 
623 

27.577 
46.175 
26.085 

103.423 

16.189 
189.118 
14.840 

+ 14,621.598 
+ 10,222.588 

t x~„,.x...,.„„,m 
Silltr '" ·u1rrum) 11 nm j ''""'"n•r;· '" '"· l''" • Gesamtwert in Kronen 

Differenz gegen das im Jahre 1 Di1ferenz im Jahre 

1 

Di1ferenz gegen de.s 
im Jahre 1908 Vorjahr 1908 gegen das 1908 Vorjahr 

1 , Vorlahr . 
---- - - - ---1-- -------

1 

kg 148·8074 +kg 6·5137 3260·88 ! 1 59·60 485.243, + 29.721 
kg 39.866•781 +kg 1124-511 85·63 I' 21·00 3,413.9801 717.029 

5.716·21 + 446•46 531·00 I+ 59·00 3,035.308 + 547.986 
6.828 + 911 155·20 67·70 1,059.682 259.198 
5.562 224 54"66 10·58 304.041 73.459 

12,677.106 + 454.373 7·80 0·17 98,876.323 + 6,834.802 
1,991.862 + 79.356 9·18 0·05 18,282.392 ...L 628.071 1 

14,668.967 + 883.729 117,158.715 + 7,462.873 
126.692 9.288 37•22 14·21 4,716.024 2,277.307 
10.101 + 1.467 38·84 13·72 392.348 + 60.953 

55 25.892 
121.085 + 14.984 46·61 8·83 5,643.6431 238.691 

6.618 + 635 41•18 8·26 272.521 23.287 
127.703 + 15.619 5,916.164 261.978 

391•77 76•94 335-56 69·78 131.462 58.527 
1623"75 442•46 51·39 + 1·20 83.446 20.247 

83·72 27•91 2009·19 -643·32 168.209 127.891 

• i 

56.1001 1 4.750 6.157 11·81 O·« 67.927 • ! 

1,892.711 1 299.054 1·09 + 0·01 2,071.9451 + 342.641 T 

1·60551 + . ; 1,476.088 + 118.294 0·1524 2,369.9051 + 396.816 
. 18,757.241 + 203.486 1·93681 + 0·0470 36,328.771 + 1,264.136 

*) Statistik des Bergbaues in Österreich für das J ~.hr 1908" (als Fortsetzung des statistischen Jahrbuches des k. k. Acker
baumi..ni8teriums, zweites Heft: "Der Be~werksbe~eb Ost~rreichs"). Erste Lieferung: . "Die Bergwerksproduktion". Heraus
gegeben vom k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten. Wien, Hof- und Staatsdruckerei, 1909. 
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Im einzelnen ist folgendes anzuführen: 

Golderze. Böhmen: Bei dem Golderzbergbau am 
Roudny bei Bofkowitz (R. B. A.-Bezirk Kuttenberg) 
wurden 288.940 q Golderze im Werte von K 577.880 
erzeugt. Bei dem Golderzbergbau in Wysoka sowie 
auch bei dem Antimonerzbergbau in Schönberg und Prout
kowitz fand auch im Jahre 1908 eine Golderzproduktion 
nicht statt. Salzburg: Von den zwei Privatunter
nelnnun(J"en auf Golderze stand nur der Golderzbergbau 
am Ra;hausberge im Betriebe; die Golderzproduktion 
betrug 125 q im ·werte von K 2385. Kärnten: Im 
Betriebe stand nur der Bergbau Goldzeche am Fundkofel 
der Carinthia-Gewerkschaft, bei welchem jedoch nur Aus
richtungsarbeiten vorgenommen wurden. Ti r o 1: Bei dem 
Golderzbergbau Zell am Ziller wurden bei Aufschluß
arbeiten 250 q freigoldhältigen quarzigen Gesteins im 
\Verte von K 85 gewonnen; der Mittelpreis dieses 
gol<lhältigen Hauwerkes stellte sich auf 34 lt pro Meter
zentner. 

Gold. Böhmen: Aus den bei dem Golderzberg
bau am Roudny bei Boi'kowitz gewonnenen Golderzen 
und dem Reste vom Vorjahre per 4910 q wurden im 
ganzen 30(i·0785 kg Krudogold im Werte von K 639.265 
mit einem Feingehalte von 201·6112 l>g Gold im Werte 
von K 633.881 gewonnen, wovon jedoch auf Böhmen 
n!U' 222·3373 kg Krudogold mit einem Feing·ehalte von 
146·3420 kg Gold im Werte von K 4 77 .671 entfallen, 
während der Rest in Freiberg erzeugt wurde. In der 
Silber- und Bleischmelzhiitte in PHbram wurden bei der 
Silbergewinnung 2·4654.{·g Gold im Werte von K 7572 
als ~ebenprodukt gewonnen. Tirol: Bei der ärarischen 
Schmelzhütte in Brixlegg wurden aus gold- und silber
hältigen Kupferhalbprodukten 194 kg göldischen Silbers im 
Werte von K 26.241 bei einem Mittelpreise von K 135·26 
pro Kilogramm und einem Halte von 3·41 kg Feingold 
gewonnen; der Wert des letzteren belief sich auf K 10.912. 

Bei der Gewinnung von Golderzen und Gold waren 
in ganz Österreich 411 (- 46) Personen beschäftigt. 

Silbererze. Böhmen: Bei dem k. k. und mit
gewerkschaftlichen Caroli-Borromaei Silber- nnd Blei
hauptwerk in Pi·ibram wurden 222.387 q Reinerze im 
Werte von K 3,574.769 bei einem Mittelpreise von 
K 16-07 pro Meterzentner gewonnen. Der Uranerzbergbau 

" 
Sächsisch-Edelleutstollen" in St. Joachimsthal (R. B. 

A.-Bezirk Elbogen) erzeugte 26 q Silbererze im Werte 
von K 3000. 

Silber. Böhmen: Bei der ärarischen Silberhütte 
in Phbram wurden aus 230.709 q Erz (im Gesamtwerte 
von K 3,786.091) 39.600 kg Silber im Werte von 
K 3,381.606 zu einem Durchschnittspreise von K 85·39 
pro Kilogramm gewonnen. Mähren: In der Kupfer
extraktionsanstalt des Eisenwerkes \-\"itkowitz wurden als 
Nebenprodukt 611-1 kg Silberschlamm im \Verte von 
}( 9676 mit einem Halte von 103 .{·g Feinsilber erzeugt. 
Tirol: Das unter „ Gold" erwähnte göldische Silber, 
welches bei der ärarischen Schmelzhütte zu Brixlegg 
erzeugt wurde, hatte einen Feinsilbergehalt von 184·682 kg. 

Bei den Silberbergbauen waren 2918 (-106) und 
bei der Silbererzeugung· - abgesehen von den unter 
„Kupfer" ausgewiesenen Arbeitern - 456 (- 7) Per
sonen beschäftigt. 

Quecksilbererze und. Quecks~lber. Ti_rol: ~er 
Quecksilberbergbau Sagron-M1ss und die Quecksilberlrntte 
in Sagron standen im Gegenstandsjahre außer Betrieb. 
Kr a in: Die gesamte Erzeugung, welche auf das 
ärarische Werk in Idria beschränkt war, betrug 901.432 ( + 9225) q Quecksilbererze im Werte von K 2,167 .050 
bei einem Mittelpreise K 2·40 pro Meterzentner und 
5716-21 ( + 446·46) q metallisches Quecksilber im Werte 
von K 3,035.308 zum Mittelpreise von K 531 pro Meter
zentner. Dalmatien: Bei den Instandhaltungsarbeiten 
im Zinnober- und Quecksilbererzbergbau Spizza (polit. 
Bez. Cattaro) wurden 16 q Quecksilbererze im Werte von 
K 48 gewonnen. 

Bei der Erzgewinnung wurden 993 ( + 6), bei 
den Quecksilberhütten 220 ( - 20) Personen beschäftigt. 

Kupfererze. Salzburg: Von den vier Kupfer
erzbergbauen standen drei, nämlich jener am Mitterberge 
in Mühlbach und der Kupfererzbergbau „Burgschwaig" 
in Einöden ferner der im Berichtsjahre zur Verleihung 

' gelangte Kupfererzbergbau „ Höchstollen" in Einöden im 
Betriebe. Bei diesen Bergbauen wurden 7 4.87 4 q Erze 
im Werte von K 382.502 gewonnen. Bukowina: Beim 
Kupferkiesbergbau in der Gemeinde Dzemine wurden 
400 q Kupferkiese im Werte von K 2300 gewonnen. 
In Tirol betrug die Erzeugung 8533 q Kupfererze im 
Werte von K 116.623; hievon waren 2531 q silberhältige 
Fahlerze und 6002 q reine Kupferkiese. Von den fünf 
Unternehmungen auf Kupfererze in Kärnten stand nur 
der Kupferkiesbergbau Großfragant im Betriebe, bei 
welchem Aufschlußarbeiten vorgenommen wurden; eine Er
zeugung von Erzen fand hiebei nicht statt. 

Kupfer wurde in Salzburg (74°1o) und Tirol 
(26 ° /o) erzeugt, u. zw. bei der Hütte der Mitterberger 
Kupfer-Aktiengesellschaft in Außerfelden 5053 q im Werte 
von K 757.950 und bei der ärarisclicn Hütte in Brixlegg 
1775 q im Werte von K 301.732. 

Kupfervitriol wurde (ausschließlich als Neben
produkt) in Außerfelden (138 q), in Mezz?.valle (35 q) 
und in Brixlegg (5389 q) gewonnen. Das Arar war an 
dieser Produktion mit 96·89°/0 beteiligt. 

In ganz Österreich waren bei den Kupfererzberg
bauen 845 (- 221 ), bei den Kupferhütten 198 ( - 39) 
Personen beschäftigt. 

Eisenerze und Roheisen. Menge und Wert der 
Produktion in den einzelnen Kronländern, verglichen mit 
den Ergebnissen des Vorjahres, sind aus den zwei neben
stehenden Zusammenstellungen zu entnehmen. 

Auf einen Arbeiter überhaupt rntfällt eine Produk
tionsmenge von 4860 ( + 14) q, während sich für die 
einzelnen Kronländer folgende Zahlen als die auf einen 
Arbeiter entfallenden Produktionsquoten ergeben: für 
Böhmen 4 720 q, für Niederösterreich 117 q, für Salzburg 
1203 q, für Mähren 806 q, für Schlesien 115 q, für 
Steiermark 5456 q, für Kärnten 1069 q, für Tirol 562 q 
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Menge der Produktion 
~--~~~~~~-~~~~~-

Eisenerze Frischroheisen Gußroheisen Roheisen überhanpt 
Kronland 

1 ========='"===q==-=i===±==~=q==~I ==±=-c=·- ~~----~==J + ~~~q===I ==±=='' P~;~~;~n 
II- 8,534.4381+ 120.523 2,856.218

1

+ 64.955 400.195 !- 100.493 3,256.413:- 35.538 1·08 Böhmen . . . 
Nied~rösterreich . 
Salzburg 
Mähr~n. 
Schlesien 
Steiermark 
Kärnten 

3.6301+ 3.130 - i - - : - - 1 -
i 84.210+ 6.811 - 1 - 51.101 + 3.076 51.101!+ 3.076 6"40 

6·93 i 25.811]+ 4.809 2,739.476 1 + 151.157 1,210.522 + 104.738 3,949.998!+ 255.895 
1 1.8341+ 1.468 950.239 + 117.527 213.8151+ 28.650 1,164.054 + 146.177 14·36 

4•04 
1·67 
8·27 

17,430.8041+ 852.094 5,158.436 '+ 213.016 14.724 :- 12.214 5,173.160+ 200.802 
i 17l.112j+ 963 66.6981+ 2.449 325 1- 1.346 67.023j+ 1.103 

Tirol 
Krain 1 

11.800 - 5.365 12.238 1+ 2.009 - - 1.075 12.238 + 934 
4001+ 360 - - - i - - 1 -

Triest . . 
Dalmatien. 
Galizien 

1 - 1 - 893.800 1 + 203.260 101.1801+ 68.020 994.980:+261.280 

1 60.034:_ ßi.404 = ! = = 1
1 = = : = 

35·61 

1 1 1 1 

Summe . . 1126,324.0731+ 922.889, 12,677.105 /+ 754.373, l,991.862 /+ 79.356, 14,668.9671+ 833.7291 6·03 

Wert der Produktion am Erzeugungsorte in Kronen (wenn nichts anderes angegeben) 

!1 Eisenerze 1-:~ Fris~b;obeisen Gußrobeisen Roheisen überhaupt 

1

: PH ltlfl· 1 im ganzen P11 / im ganzen / ± P11 
i im ganzen ± im ganzen 1 ± 

[
italm 11 Kronen ltltr· Kronen ltler· 1 Kronen Kronen 

Htllm mim mim ! 

i~~:,~,:~!I ;g~:il;o~ie -;~~,°,;~-~56c=.o=3c-9c=i=i +==3=28=.6=1=3~1=:=::=:=! =3,=:5=

6

:=: :=:=:o!r+==8=::=:~=4=:~2=6=,:=63=6:=~=~:=i=+==5=~=6=::=: 
Kronland 

Mähren . . '/ 50·00 / 12.906 6·74: 18,475.570 l+l,044.90~ 8·67 i 10,500.002 + 610.909 28,975.572 + 1,655.811 
Schlesien . . r 90·95 1.668 9·00 8,552.151 j+l,890.450 10·24 j 2,188.803 + 448.260 10,740.954 + 2,338.705 
Steiermark .169·52 [12,117.240 7·65 39,473.4711+1,601.408 12·50 I 184.050 - 120.023 39,657.521+1,481.385 
Kärnten . . 72·80 [ 124.663 8·07 538.246 

1

+ 44.657 14-11 , 4.586 - 15.984 542.832 + 28.673 
Tirol . . 170·00 20.060 HrOO 183.570 + 19.906 - - - 183.570\+ _19.906 
Krain . . . 1 400·00 : 1.600 - - - - , - -
ii~\:!tien. · 11

1 = [ = 10·63 9,497.276 +1,904.861 8·80, 890.384

1

+ 545.104 10,387.660

1

+ 2,449.965 

Galizien . : 80·55 / 48.351> - - - - 1 

Summe, beziehungs- i 1 1 1 1 1 1 1 1 weise Durchschnitt i 85·96 [22,629.416 7"80 98,876.323 
1

+6,834.802 9·18 I 18,282.392 \+ 628.071 117,158.715 + 7,462.873 

Und für Galizien 7 41 q. Zur gesamten Roheisenerzeugung 
Wnrden 31,593.340 ( + 1,589.098) q Eisenerze im 
Werte von K 39,618.522 ( + 2,967.382) und 367.4 70 
(-66.710) q Manganerze im Werte von K 1,782.420 
(- 496.066) verwendet; von den Eisenerzen stammten 
9,107.471 <+ 1,108.575) q oder 28·83°/0 im Werte von 
]( 18,736.960 (+ 2,294.425) aus dem Auslande, und 
zwar 5,047.132q aus Ungarn, l,911.733q aus Schweden, 
717.160 q aus Griechenland, 526.473 q aus Rußland, 
408.864 q aus Algier, 318.262 q aus Spanien, 168.348 q 
aus Bosnien, 7247 q aus Preußen und 2256 q aus ~rasilien. 
Von den verschmolzenen Manganerzen stammten 2 16.030 q 
aus Rußland, 44.140 q aus Mazedonien, 13.850 q aus der 
Türkei, 12.560 q aus Bosnien und 7340 q aus Kuba. 

Bei den Eisensteinbergbauen waren 5416 (-t- 175), 
bei den Eisenschmelzwerken 7009 ( + 289) Personen 
beschllitigt. Es waren im ganzen 59 (- 2) Hochöfen 

·Vorbar.den, von welchen 37 (-5) durch 1686 (-6) 
W ochEn betrieben wurden. 

Auf einen bei der Roheisenerzeugung beschäftigt 
gewesenen Arbeiter entfällt eine Produktionsmenge von 
2093 ( + 35) q; für die einzelnen Länder stellt sich 
diese Quote folgendermaßen: für Böhmen 1428 q, für 
Salzburg 315 q, für Mähren 2011 q, für Schlesien 1382 q, 
für Steiermark 5463 q, für Kärnten 971 q, für Tirol 
68 q und für Triest (Stadtgebiet) 1761 q. 

An Bleierzen wurden gewonnen: in Böhmen (in 
den R. B. A..-Bez. Mies und Kuttenberg) 9138 q, in 
Kärnten 141.221 q, in Tirol (hauptsächlich der Blei
erzbergbau Tösens) 2354 q und in Galizien 62.415 q. 

An Blei wurden gewonnen: in Böhmen (PHbram) 
30.400 ( + 858) q, darunter 5212 q Antimonblei, 172 q 
Zinnantimonblei und 25.016 q Weichblei; in Kärnten 
89.323 (-2094)q; in Krain 6847 (-8143)q, und 
zwar in der Bleischmelzhütte in Littai und in Galizien 
122 ( + 91) q (als Nebenprodukt). An der gesamten Blei
erzeugung partizipierte Kärnten mit 70·50°/0 , Böhmen mit 
2-! 0/°' Krain mit 5-40°/0 und Galizien mit 0·100/o. Auf 
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das Ärar entfallen 34.366 c+ 1246) q oder 27·13°/o 
gegen 24·36 °lo im Vorjahre. Die Erzeugung von Blei
glätte war auch im Gegenstandsjahre auf Böhmen 
(Pribram) beschränkt und betrug 10.101 c+ 1476) q im 
·werte von K 392.348 (- 60.953) bei einem Durch
schnittspreise von K 38·84 (-13·72). 

Bei den Bleierzbergbauen waren 3377 ( - 34), bei 
den Bleihütten 198 (- 39) Personen beschäftigt; der 
Bergbau in Pfibram, welcher als Silberbergbau geführt 
wird, ist hiebei nicht berücksichtigt. 

Nickel- und Kobalterze wurden auch im Jahre 
1908 nicht gewonnen, weil die betreffenden Berg baue 

außer Betrieb standen; bei einer Grube wurden lediglich 
Instandhaltungsarbeiten vorgenommen. 

An Zinkerzen wurden gewonnen: In Böhmen 
(R. B. A.-Bez. Mies und Prag) 16.776 (-10.284) q; in 
Kärnten, u. zw. im Raibler Revier (88·200/o), im 
Bleiberg-Kreuther Revier ( 11 ·68 °lo) und im Miel'Ser 
Revier (0·120/o) 248.044 C+ 13.51l)q; in Tirol, und 
zwar beim ärarischen Bergbau am Schneeberge und 
Pfundererberge, dann beim Privatbergbau Silberleiten 
30.738 C+ 1009) q, endlich in Galizien 17.103 
(- 10.370) q. Das Ärar war an der Gesamtprodlktion 
mit 125.664 (-8446) q oder 40·190/o gegen 36'660/o 
im Vorjahre beteiligt. (Schlne folgt.) 

Die rationelle Auswertung der Kohlen als Grundlage für die Entwicklung der 
nationalen Industrie.1

) 

Unter diesem Titel erschien vor kurzem ein in
teressantes Buch, daß sich zur Aufgabe stellt, die Auf
merksamkeit weiterer Kreise auf die Bedeutung der 
Kohle und ihre industrielle Auswertung zu lenken und 
nachzuweisen, daß die rationelle Auswertung der Roh
kohlen durch Vergasung die Entwicklung und Wettbewerbs
fähigkeit der Industrie Deutschlands überaus günstig be
einflußt hat; ferner darzutun, daß der Fortschritt der 
Technik es Deutschland ermöglicht hat, trotz des rasch 
wachsenden Verbrauches den nationalen Bedarf an Brenn
materialien nahezu unabhängig vom Auslande zu be
friedigen und in den Edelprodukten der Kohle neue Ver
wendungsarten und einträgliche Exportformen zu finden. 
Des weiteren wird die durch Steigerung der Grundrente 
einerseits für den Großkohlenbesitz, andrerseits für den 
Fiskus geschaffene Situation erörtert und eine Reihe 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen besprochen, die sich aus 
der V eredlungskonzentration der Kohlenindustrie an den 
Zechen für den Staat, bzw. das Reich als empfehlenswert 
erwiesen. 

Der Verfasser gibt zunächst einen geologisch
historischen Rückblick und erörtert dann die volkswirt
schaftlichen Grundlagen des Kohlenbergbaues. 

In dem non folgenden Abschnitte: „ Die Welt
erzeugung an Kohle und ihre Verteilung auf die Haupt-
111.nder" sagt der Autor: Von den beiden Möglichkeiten, 
der Kohlenknappheit zu entgehen und den nationalen 
Bedarf gänzlich aus dem Innenmarkt zu decken, nämlich 
entweder die Förderung zu steigern oder die vorhandene 
Erzeugung zweckdienlicher auszunutzen, verdient die 
zweite, als die rationellere, unsere besondere Berück
sichtigung. 

Die Gesamterzeugung an Kohle, einschließlich Braun
kohle, in allen Lll.ndern der Welt zusammengenommen, 

1) Die rationelle Auswertung der Kohlen a.ls Grundlage 
für die Entwieklung der na.tiona.len Industrie. Mit besonderer 
Berücksichtigung der Verhältnisse in den Vereinigten Sta.a.ten 
von Norda.merika, England und Deutschland. Von Dr. Franz 
Erleb Junge, beratendem Ingenieur, New-York. Mitzehn gra
phischen Darstellungen. Berlin. Verlag von Julius Springer. 
1909. 

hat im Jahre 1906 die außerordentliche Höhe von bei
nahe 1000 Millionen Tonnen 2) im Werte von über 
10 Milliarden Mark erreicht, bei deren Hebung 3·3 Mil
lionen Menschen tätig waren. Auf jeden Arbeiter ent
fällt demnach eine Jahresleistung von rund 300 t. 

Der Verfasser behandelt nun sein Thema in den 
folgenden Abschnitten: Abhängigkeit der Kohlenförderung 
von Arbeit, Transport, Staatskontrolle, Syndizierung und 
Technik; die Klassifizierung der Kohlen und ihre tradi
tionelle Verwertung; die rationelle Auswertung der 
Kohlen durch Vergasung; die volkswirtschaftliche Be
deutung der Nebenproduktengewinnung; die Auswertung 
der Kohle als Energieträger. Dampfkraft versus Gas
kraft; die Bedeutung rationeller Kohlenauswertung für 
die Eisen- und Stahlindustrie; die Ausnutzung minder· 
wertiger Brennstoffe; wirtschaftspolitische Maßnahmen als 
Folgeerscheinung und Grundlage zur Förderung rationeller 
Kohlenauswertung. 

Aus dem wichtigsten Kapitel: „Die rationelle Aus· 
wertung der Kohlen durch Vergasung" seien die fol
genden interessanten Daten mitgeteilt. 

Gegenwärtig werden in den drei Hauptindustrie
ländern Amerika, Deutschland und England zusammen 
65 Millionen Koks erzeugt, wovon etwa 91 °lo in ,der 
Eisenindustrie verbraucht werden, und zwar zirka 78 °lo 
in der Herstellung von Roheisen und 13°/0 in der 
W eiterverai·beitung desselben. Der Rest findet für Haus· 
feuerung und kleinindustrielle Betriebe Verwendung. 

In Bienenkorböfen erhalten wir aus 100 t Rohkohle 
im Werte von etwa M 10·- pro Tonne 65 t Koks, 
oder bei einem Koksprei.11 von M 19·- pro Tonne 
M 1235·- Totalerlös. Im Nebenproduktenofen, dessen 
Erzeugung natürlich von der Qualität der Kohle, ihrem 
Wassergehalt usw. abhll.ngig ist, erhalten wir aus dem· 
selben Einsatz etwa 75 t Koks, 2·5 t Teer, bei frak· 

1) Von dieser Erzeugung entfallen in Millionen Tonnen 

Ö
auf: Vereinigte Staaten 375, Großbritannien 261, Deutschland 194, 

sterreich-Ungarn 41, Frankreich 34, Belgien 9.4, Rußland 17, 
Ja.p~ 13, Kanada 10, Indien 9, Neusttdwales 8, Südafrika. 4, 
Spa.wen 3, Neuseeland 1·6, Australien 0·9, Italien 0·3, 
Schweden 0·3 und o·ö auf andere Linder. 
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tionierter Destillation desselben Toluol, Naphthalin, Kreosot, 
Anthrazen, Schmier-, Treib- und Leuchtöle, Pech und 
so weiter, ferner aus dem Gas 970 kg Ammoniumsulfat, 
450 kg Benzol und 13.500 Gaspferdekraftstunden. Rechnet 
man nur mit dem Verkauf der drei Nebenprodukte: 
Rohteer, Ammoniumsulfat und Benzol, und mit den be
züglichen .Marktpreisen von M 20·-, 240·- und 210·
pro Tonne, so ergibt sich, zus!Ltzlich eines Kokserlöses 
von M 1425·-, eine Einnahme aus den Nebenprodukten 
von M 377·-. Dazu kommt noch der Ertrag aus den 
Überschußgasen, die zur Krafterzeugung Verwendung 
finden mögen. Sch!Ltzt man, daß diese hochwertigen 
Koksgase 20 t Kesselkohle ersetzen, so ergibt sich eine 
weitere Ersparnis von M 200· -. 

Der aus der Verkokung von 100 t Rohkohle im 
Werte von M 1000·- erzielte Erlös steigt demnach 
von M 1235·- im Bienenkorbofen auf M 2000·- im 
N ebenproduktenofen, also um 62 ° / 0 • 

Als Resultat seiner Untersuchungen faßt der Autor 
die folgenden Leits!Ltze zusammen: 

Die direkte Verbrennung solcher Kohle, welche aus
wertbare Nebenprodukte enth!ilt, ist technisch unzeit
gem!Lß, wirtschaftlich unrentabel und vom Standpunkte 
der politischen Ökonomie betrachtet gleichbedeutend mit 
der willfährigen Zerstörung nationalen Eigentums. 

Eine Nation, die sich darauf beschr!Lnkt, ihre Ein
nahmen aus dem Weltmarkt haupts!Lchlich durch den 
Verkauf von Rohmaterialien zu beziehen, sinkt an tech
nischer Intelligenz, Solidität und Kaufkraft unter die
jenigen Völker herab, welche sich mit der Veredlung 
und Weiterverarbeitung solcher Grundstoffe befassen. 

Um der herrschenden Kohlenknappheit zu entgehen 
und die wachsenden Gestehungskosten unserer Industrie
produkte durch erhöhte Einnahmen zu kompensieren, um 
für die vermehrte einheimische Bevölkerung hochwertige 
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und der :N"ation blühende 
Volkskraft zu erhalten, um endlich genügende .Material
reserven für künftige rationellere T!Ltigkeit im Boden zu 
bewahren, ist es notwendig, die vorhandene Kohlen
erzeugung durch weitgehende Zerlegung in ihre wert
vollen Veredlungs- und Nebenprodukte zweckdienlicher 
auszunutzen, als dies bisher geschieht. 

Die Mittel hiezu sind gegeben in der allgemeinen 
Verbreitung der Destillationskokerei, durch Vergasung 
der Rohkohlen in Retorten oder Nebenproduktengeneratoren 
je nach Art nnd Örtlichkeit, durch die Ausnutzung 
minderwertiger Brennstoffe auf den Zechen mit mög
lichster Gewinnung von Teer, Benzol, Ammoniak, und 
durch die Anwendung der Gaskraft zur Erzeugung und 
Verteilung elektrischer Energie. 

Eine derartige Ausdehnung bestehender, technisch 
~d wirtschaftlich erprobter Auswertungsmethoden er-
0ffnet, ohne das Gleichgewicht der nationalen Industrie 
ZU stören, den Arbeitern höherer Intelligenz und Lebens
haltung, lohnende Betätigungsmöglichkeiten, w!Lhrend eine 
Steigerung der Erzeugung haupts!Lchlich den entbehr-

liehen ausländischen Arbeitskräften zugute kommt; auch 
schafft sie neue Verwendungsarten, die infolge der bes
seren Qualit!Lt der betreffenden Produkte den inter
nationalen Wertaustausch des Landes günstig zu beein
flussen vermögen. 

In Anbetracht der durch die rationelle Auswertung 
der Kohlen erzielbaren .Mehreinnahmen und Ersparnisse 
einerseits und der durch sie geschaffenen Erwerbs- und 
Wirtschaftszweige andrerseits sollte die Regierung nach 
geeigneten Maßnahmen suchen, ·Um dem genannten Um
setzungsverfahren unter Industriellen und Gewerbetrei
benden und vor allem in eigenen staatlichen Betrieben all
gemeine Einführung zu sichern, da jede Steigerung der 
fi.skalichen Erwerbstätigkeit auch eine größere nationale 
Bedarfsbefriedigung ermöglicht. 

Die unerläßliche Kohlenausfuhr Deutschlands, soweit 
sie nicht in Produkten höherer Ordnung: Koks und 
Briketts besteht, die dem heimischen Markt bereits einen 
Teil ihrer Arbeitswerte abgeworfen und soweit sie durch 
Adjustierung der Eisenbahnausfuhrtarife staatlicherseits 
beeinflußt werden kann, sollte möglichst auf solche Sorten 
beschränkt werden, welche wenig oder keine auswertbaren 
Nebenprodukte enthalten, also auf die kohlenstoffreichen 
Anthrazite, da bei Veräußerung dieser der Verlust an 
nationalen Bodenwerten und Arbeitswerten am geringsten 
und der augenblicklich erzielbare Erlös relativ am 
größten ist. 

Die Ausführungen des Autors über die wirtschafts
politischen Maßnahmen als Folgeerscheinung und Grund
lage zur Förderung rationeller Kohlenauswertung, welche 
- namentlich soweit sie die Ingerenz des Staates auf 
die Veredlung des Kohlenbergbaues betreffen - nicht 
unwidersprochen bleiben werden, faßt er in die folgenden 
Schlußs!Ltze zusammen. 

Aus der Erhöhung der Naturalrente - das ist der 
"\Vertzuwachs, welchen der Fortschritt der Technik dem 
Kohlenbesitz erschlossen hat - und aus der wachsenden 
Tendenz des Kohlenbergbaues zur V eredlungskonzentration 
an den Zechen, erwächst dem Staate als dem Vertreter 
der Allgemeinheit auch die Pflicht, durch eine besagter 
Rentensteigerung, bzw. Umsetzung sich anpassende Be
steuerung des Großkohlenbesitzes der Gesamtheit einen 
An.teil an den Erträgen dieser Spezialentwicklung zn ver
schaffen, wobei einer Abwälzung der Lasten auf Weiter
verarbeiter und Verbraucher tunlichst entgegenzuar-

. beiten ist. 
Die planmäßige Hebung und rationelle Auswertung 

der unersetzlichen Kohlenvorräte des Landes unter fis
kalischer Kontrolle ist eine der obersten Pflichten des 
modernen Industriestaates. Sie allein bietet uns Sicher
heit gegen die Erschöpfung unserer grundlegenden na
tionalen Hilfsmittel und gegen das Eintreten von Kata
strophen solcher Art, wie sie der Mangel an Voraussicht 
wiederholt über Völker gebracht hat, die heute längst 
aus dem Lichtkreis unseres Weltwirtschaftslebens ver-
schwunden sind. F. K. 
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Nachweisnng über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im September 1909. 

(Zusammengestellt Im k. k. Ministerium ntr öffentliche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 

1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . . . 
2. Rossitz-Oelawaner Revier . . . . . . . 
3. Mittelböhmisches Revier (Kladno-Schlan) . 
4. Weetböhmieches Revier (Pilsen-Mies) 
fi. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 
6. Galizien . . . . . . . . . . . 
7. Die übrigen Bergbaue . . . . . . 

Rohkohle (Ge· 
samtförderuog) 

q 

6,341.069 
376.332 

2,272.193 
1,165.004 

337.943 
262.386 
91.290 

Briketts _\=~;k~·=~ q 

33.917 1,493.887 
78.000 41.426 

42.723 20.300 
9.204 

1.520 

Zusammen Steinkohle im September 1909 i 10,846.217 
i 11,890.297 

106.160 1,664.817 

" " " " 
1908 111.689 1,58;). 9211 

Vom Jänner bis En<le September 1909 103,449.337 1 

106,645.576 
1,354.920 1 13,883.019 

" " " 

B. Braunkohlen: 

1. Brttx-Teplitz-Komotauer Revier . . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier 
3. Wolisegg-Thomasroither Revier 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier 
fi. Voitsberg-Köflacher Revier . . 
6. Trifail-Sagorer Revier . . . . 
7. Istrien und Dalmatien . . . . 
8. Galizien . . . . . . . . . . . . 
9. Die übrigen Bergbaue der Sudetenländer 

10. „ „ „ „ Alpenländer . 

" " 
1908 

Rohkohle (Ge· \ 
samtfö~derWlg) \ 

15,090.515 
3,045.139 

313.976 
767.069 
690.702 
804.050 
216.100 
13.058 

267.845 
610.478 

1,099.771 

Briketts 
q 

ü.126 
142.945 

6.279 

1 14,278.223 

Koks (K&uma.zit, 
Krude u. dgl.) 

q 

Zusammen Braunkohle im September 1909 21,818.932 1 

22,067.264 
104-.850 
145.080 

" " " " 
1908 14:.841 

Vom Jänner bis Ende September 1909 
1

191,480.942 1 

200,585.218 1 

1,334.487 
1,398.227 

153.099 *) 
226.411 n " " " " 

1908 

*) Mit Berttcksiehtigung der nachträglich erhobenen Produktionsmenge pro August per 2737 q. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 35.621. - Wiatscheslaw Mitkewitsch-Joltok in 

St. Petersburg. - Verfahren zur Gewinnung von Erdöl 
mit Hilfe von Wasser. - Vorliegende Erfindung hat ein 
Verfahren zum Gegenstande, Erdöl mit Hilfe von Wasser zu 

T / 

Fig. 1. Fig. 2. 

gewinnen, auf der Erwägung beruhend, daß das Erdöl leichter 
als Wasser ist. Füllt man demnach das Bohrloch mit JV asse„, 
so drängt dieses das Erdöl allmählich aus ~r LagerstätU 
hinaU$ u11d frih„t es dem Bolwloch zu. Um das Mischen des 

Wassers mit dem Erdöl zu verhindern, benutzt man ein 
Wasserdruckrohr (Fig. 1), durch welches <las Wasser zugeleitet 
wird. Auf diese Weise kann das Erdöl auf eine beliebige 
Höhe gehoben und alsdann bequem gewonnen werden. 
Im nachstehenden soll nun gezeigt werden, in welcher Weise 
dieses Verfahren nach Ansicht des Erfinders z. B. bei 
Gewinnung aus festen Gesteinsformationen zur 
Anwendung kommen kann. Die ölführenden Spalten im 
festen Gestein, die zur Gewinnung von Erdöl dienen, können 
die mannigfaltigsten Konturen und Gestalten haben. Aus einer 
Spalte, wie sie in Fig. 1 gezeigt ist, kann durch Auspumpen 
oder Ausschöpfen nur die Menge gewonnen werden, welche 
sich ttber der Niveaulinie A-B befindet, während dem Reste 
nicht beizukommen ist. Bei Anwendung des vorliegenden 
Verfahrens dagegen wird die ganze Menge aus einer solche!l 
Spalte gewonnen. Stößt das Bohrloch auf den unteren Teil 
~er Spalte (Fig. 2), so wird zunächst durch das Wasser die 
Olmenge H hinausgedrängt, welche unter der Niveaulinie A.-B 
liegt. Sobald jedoch das Wasser das untere Ende des Bohr· 
loches erreicht, so wird der weitere W a.sserzuß.uß eingestel~t 
und durch Auspumpen bezw. Ausschöpfen wird nunmehr die 
über der Linie A.-B liegende Erdölmenge gewonnel!.- Falls 
das Bohrrohr in Unordnung ist und infolgedessen Olverlust 
im Bohrloche selbst zu befürchten ist, so benutzt man das 
vorliegende Verfahren nur als Mittel, das Öl aus denjenigen 
Stellen, aus denen es mit den bestehenden Verfahren nicht 



- 679 -

gewonnen werden kann, an das untere Bohrlochende heranzu
führen, um es alsdann durch Auspumpen bezw. Ausschöpfen 
zu gewinnen. 

Nr. 35.028. - Karl Kozdon und Anton Tomis in Karwin 
{Mähren). - Hebevorricbtung für entgleiste Grubenbunte 
u. dgl. - Vorliegende Erfindung betrifft eine Hebevorrichtung 
für Grubenhunte u. dgl., bei welcher die Last unter Vermittlung 
zweier miteinander verbundener, lli.ngs eines Ständers verschieb
barer, abwechselnd wirkender Sperrkegel gehoben wird; sie 
besteht darin, daß die beiden unter Federwirkung stehenden Sperr
kegel von zwei aneinander gelenl.,ten aabel11 getragen n·erden, 
an de1·e11 eine, welche als Handhebel ausgebildet ist, die Last 
angehängt wird. Die Schelle 1 und die Gabel 2 sind durch 

4.9 

den Bolzen .J miteinander gelenkig 
verbunden und entlang des Stän
ders 4, welcher beispielsweise aus 
einem Gasrohr bestehen kann, ver
schiebbar. An der Schelle sowie 
an der Gabel ist je ein Sperrkegel 5 
bzw. 6 drehbar befestigt, der 
unter der Wirkung einer Feder 7 
bzw. 8 in ein Loch 9 der an der 
Außenseite des Ständers 4 vor
gesehenen lotrechten Lochreihen 
eingreift. An dem Fortsatze der 
Gabel 2, welche mittels des an
gelenkten Bligels 10 eine Kette 11 
trägt, ist ein Handhebel 12 ab
nehmbar befestigt. Mit clem 
Ständer 4 ist eine verlängerbare, 
zweiteilige Spreize 13 mittels des 
Ringes 14 und des Bolzens 15 
drehbar verbunden. Der Ständer 
trii.gt ferner mittels einer Hülse 16 
zwei Ausgleichsgewichte17, welche 
in entsprechender Größe und an 
entsprechend langen Armen an
geordnet, zur Erhöhung der Stand
festigkeit der Hebevorrichtung 
dienen. Der Ring 18 wird als 
Handhabe und der Haken 19 zum 
Anhängen der transportierenden 
Vorrichtung an den Hunt ver
wendet. Der Ständer 4 besitzt zur 

Führung der Sperrkegel 5 bzw. 6 Nuten 20 und ist mit einem 
angeschraubten Schuh 21 gegen das Ausgleiten versehen. Die 
Verwendungsweise der Hebe•orrichtung ist folgende: Der 
Ständer 4 wird nächst dem entgleisten Hunt aufgestellt, durch 
die Spreize 13 abgestützt und das Endglied der Kette 11 an dem 
Hunt befestio-t. Hierauf wird der Handhebel 12 abwechselnd 
auf- und abw~1rts verschwenkt. Bei der Aufwärtsbewegung des 
Hebels 12 wird der Sperrkegel 6 vorerst aus dem Loch. 9, in 
das er zur Zeit ein"'e"'riffen hnt, gezogen und schnappt hierauf 
unter dem Einfluß"' d~r Feder 8 in das nächst höher gelegene 
L~ch ein, wobei der Sperrkegel 5 seine Lage unverändert 
beibehält. Bei der Abwärtsbewegung des Hebels 12 dreht 
sich dieser um die zurzeit feststehende Spitze des Sperrkegels 6, 
so daß der Sperrkegel 5 aus dem Loch des S~nders, in das 
er vorhin eingegriffen hat, gleitet. gehoben wird und unter 
dem Einfluß der Feder 7 in das nächst höher gelegene Loch 
einschnappt. Durch Wiederholung dieses Vorganges. wird 
Schelle und Gabel 1 2 und mit ihnen der Hunt soweit ge
hoben daß er leicht ~vieder ins Geleise gebracht werden kann. 
Die Hülse 16 mit den Gewichten 17 wird hiebei derart ver
dreht daß das Gewicht des Huntes ausgeglichen wird. Die 
beschrlebene Einrichtung hat den Vorteil, daß das Heben der 
Last nur beim Abwärtsbewegen des ~ebels 12 ~rfolgt, so 
daß nur ein verhältnismäßig 8ehr geringer Arbeitsaufwand 
erforder lieh ist. 

Nr. 35.085. - Peter Selbarh in Köln a. Rh. - Spreng
Patrone für Unterwassersprengungen. - Sprengun!l'en, die 

unter \V'asser ausgeführt werden, erfolgen bekanntlich mit 
Hilfe einer metallischen Hülse, in welcher der mit einer Zünd
patrone versehene Sprengstoff untergebracht und an der Be
rührung mit Wasser usw. durch Verschließen der Hülse ge
hindert ist. Geschieht der Verschluß mittels Zulötens des 
Hülsenbodens, so entsteht für den mit der Zulötung Beauftragten 
eine große Gefahr. Man hat daher "Vorschläge gemacht, 
das Zulöten durch eine auf die Hülse aufgeschraubte Deckel
platte zu ersetzen. In der Zeichnung ist a das zur Aufnahme 
des Sprengstoffes b dienende Rohr, u1elches oben 1mter Zwischen
schaltu11g geeigneten Dichtungsmaterials (Fett und dergleichen) 
durch ei11e11 zweiteiligen Schraubeiiverschluß c, d verschlossen 
ist. f ist eine auf dem Ve1·schlußteil d angeordnete, gleichzeitig 
als Handhabe ausgebildete Brücke, an welche bei g, h Zug
mittel i (Kettchen, Schniire u. dgl.) ang1·eifen, die den Zweck 
haben, bei Versagen der Zündung, z. B. infolge Abreißms der 
Z1i11dschnüre, die Sprengpatrone wieder an die Oberfläche des 
Wassers ziehen zu können. k ist die in den Sprengstoff b 
eingebettete Sprengkapsel, deren Zündleitungen l, m durch 

l \._~r---~-~ 
i n l 

e 

mit geeignetem Dichtungsmaterial-zweckmäßig fettgetränktem 
Lampendocht - angefüllte Bohrungen n, o der Teile c, d 
hindurchgeführt sind. Damit das Versagen der Ztindung sofort 
den die Sprengarbeiten ausführenden Personen angezeigt wird, 
werden die freien Enden der an die Brücke j der Verschraubung d 
angreifenden Zugmittel i zweckmä.ßig mit auf der Wasser
oberfläche schwimmenden Merkzeichen (einer Korkscheibe 
u. dgl.) versehen, die, falls die Zündung versagt, stets sichtbar 
un:d in Ruhe bleiben werden, während sie bei erfolgter Zündung 
durch das mit der Zersprengung des Rohrkörpers a erfolgende 
Zerreißen der Ketten entweder von der W asseroberßä.che ver
schwinden oder doch von der Stelle getrieben werden. Die 
Verschraubung des Rohres a durch die Teile c, d ermöglicht 
nicht nur das Herau~schrauben der Kappe den Inhalt der 
Sprengbüchse ohne Gefahr herauszunehmen und ihn, wenn 
nötig, zu ersetzen, sondern hat vor allem auch den die Spreng
wirkung erhöhenden Vorzug, daß der Sprengstoff innerhalb 
des Rohres a durch Niederschrauben der Kappe fester zusammen
gepreßt werden kann, ohne daß hiedurch für den da.mit Be
auftragten die Gefahr entsteht, durch Explodieren des Spreng
stoffes und Zerreißen der Rohre a verletzt zu werden. 

Notizen. 
„Bergre~htliche Blätter." Als Beilage zur heutigen 

Nummer der nOsterr. Ztschr. f. B.- u. Httw.~ wird das letzte 
(vierte) Heft 1les vierten J1thrganges der Vierteljahresschrift 
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„ Bergrechtliche Blätter" ausgegeben. Dasselbe enthält zwei 
Ab han d 1 ungen. Die erste bildet die Fortsetzung der Artikel 
TIZur Revision des allgemeinen Berggesetzes" von 
Dr. Ludwig Haberer, k. k. Senatspräsidenten i. R. In diesem 
13. Artikel findet die Besprechung des fünften Hauptstückes 
ihren Abschluß. Er behandelt die Rechte zur Benützung von 
Grubenwässern (§§ 128 bis 130), dann die mit der Berg
werksverleihung verbundenen Rechte in Ansehung der Art 
und Ausdehnung des Werksbetriebes(§§ 131 bis 133). 
Die zweite Abhandlung nDer Baukonsens a.ls Voraus
setzung des Bergschadenersatzanspruches" rnn Doktor 
Albert Herbat s c h e k, Advokaten in Mähr.-Ostrau, ist ein 
:ß.eitrag zum österreichischen Bergschadensrechte, welcher eine 
Obersicht ttber den derzeitigen Stand der Literatur und der 
Judikatur in dem durch das Bauen a.uf verliehenen Gruben
feldern hinsichtlich der Rechtsbeziehungen zwischen Bergbau
und Grundbe~itz entstehenden Rechtsbeziehungen gibt. - In 
dem zweiten Abschnitte nEntscheidungen und Erkennt
nisse" werden fünf Erkenntnisse des Verwa.l tungsgerichtshofes 
mitgeteilt. - In dem Abschnitte nLiternturbesprechung" 
bespricht Dr. Heinrich Reif das jüngst erschienene Werk 
nEin neues Berggesetz für Ungarn. Erläuterung des Referenten
entwurfes. Von Bela von Balkay, Doktor der Rechts- und 
Staatswissenschaften". - Den Schluß bildet ein alpha
betisches Register zum vierten Jahrgange. Außerdem liegt 
dem Hefte ein Titelblatt mit Inhaltsverzeichnis des 
vierten Jahrganges bei. 

Elektrischer Dynamit·Auftauapparat der öster· 
relchischen Siemens-Schuckert-Werke. Dieser von uns 
bereits beschriebene Apparat*) steht unter anderen in folgenden 
Betrieben in Verwendung: K. k. Salinen-Verwaltungen, k. k. 
Bergverwaltungen, k. k Seebehörde, Bosnisch-Herzegowi11;ische 
Bergverwaltung, Prager Eisen-Industriegesellschaft, Öster
reichische Berg- und Hüttenwerksgesellschaft, Bleiberger Berg
werks-Union, Böhmische Montangesellschaft, Mitterberger 
Kupfer-Aktiengesellschaft, l'!lährisch-Ostrauer Steinkohlen
gewerkschaft usw. und hat sich überall gut bewährt. 

Industrierat. Am 11. d. M. faud im Handelsministerium 
unter dem Vorsitz des Obmaunstellvertreters, Oberbergrates 
Gottfried Hüttemann, eine Sitzung der montanistischen 
Abteilung des Industrierates statt, in welcher eine Novelle 
iiber die Beschäftigung von Kindern und Frauen beim Berg
bane (zur Durchführung der Berner Konvention vom 26. Sep
tember 1906) in Beratung gezogen wurde. Da.s Referat über 
die Vorlage erstattete Bergrat Eugen Bauer, welcher die 
Tragweite der einzelnen Bestimmungen erläuterte. N a.ch längerer 
Debatte, a.n welcher sich die Mitglieder Generaldirektor 
Günther und Präsident Mühlbachtr beteiligten, und nach 
eingehenden Aufklärungen des Regierungsvertreters Sektions-

*) "Österr. Zetschr. f. Berg- u. Hüttenw.", 1906, Nr. 4. 

chefs Homann beschloß die Abteilung einstimmig, dem Gesetz
entwurfe in der vorliegenden Fassung die Zustimmung zu 
erteilen. 

Die erste Promotion zum Doktor der montanistischen 
Wissenschaften an der k. k. mont. Hochschule in Leoben 
fand am 26. 1. Mts. statt. Promoviert wurde der Bergmeister 
der k. k. Bergdirektion Idria., B. Gra.nigg, Doktor der 
Universität Genf. Dem Promotionsa.kte wohnte ein zahlreiches 
Publikum bei. Rektor Prof. Dr. E. Ko bald sprach hiebei 
über die Erteilung des Promotionsrechtes an die montanistischen 
Hochschulen, worauf Hofrat Prof. H. Höfer einen hoch
interessanten Vortrag D.ber „Lagerstättenlehre" hielt. 

Amtliches. 
Der k. k. Finanzminister ha.t mit dem Erlasse vom 

30. September 1909 Z. 64.183 beim k. k. Hauptmünzamt den 
mit dem Titel und Charakter eines Bergrates bekleideten 
Obermünzwardeins Anton Urschütz zum wirklichen Bergrate, 
den Münzwardeiosadjunkten Wladimir Kola.ssa. zum Münz
wardein und den Münzeleven Ernst Zaa.r zum Münzwardeins
adjunkten ernannt. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den Ober
bergrat Wilhelm Pokorny in Prag zur Dienstleistung im 
Ministerium für öffentliche Arbeiten einberufen. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten ha.t den Bergrat 
Franz Heißler in Brüx als Referenten und Votanten und 
zur Versehung des berghauptma.nnschaftlichen Inspektions
dienstes gemäß § 53 der Minislerialverordnung vom 17. Ok
tober 1895, R. G. BI. Nr. 158 in den Revierberga.mtsbezirken 
Teplitz, Brüx, Komota.u, Elbogen und Fa.lkenau der Berg
hauptmannschaft in Prag zugewiesen, ferner den Oberberg
kommissär Dr. Theodor Rudl in Fa.lkenau zum Revierberg
beamten in Brüx und den Bergkommissär Dr. Viktor Toma.s 
in Brüx zum Revierbergbeamten in Falkena.u ena.nnt. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat die Bergbau
eleven Dr. Robert Hrdli ck a. und Alois Wö l wi eh zu Adjunkten 
im Stande der Bergbehörden ernannt und dem Revierberga.mte 
in Briix zur Dienstleistung zugewiesen. 

Kundmachung. 
Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Paul Gusta.v 

Jen i s eh von Altfeld verlegt nach Anzeige vom 8. Oktober 1909 
mit 10. November 1909 seinen Standort zur Ausübung seines 
Befngnisses von Cilli in Steiermark nach Komotan in Böhmen. 

Klagenfurt, a.m 17. Oktober 1909. 
K. k. Berghauptma.nnscha.ft. 

Metallnotierungen in London am 22. Oktobe1· 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 23. Oktober 1909.) 
Preise per englische Tonne 8. 1016 kg. 

„.., 

~ 
Notierung Letzter <>r:i 

r:lr:i 
Oo Monats-

Metalle "'" Marke ""' von II bis Durchschn. o·-
,.:ii=i 

Ofo ii sh 1 d II ii l sh 1 d l •11·11 ii 

Kupfer Tough cake . 
l/ 2

1
/2 60 0 olJ 60 10 0 62·0625 

" Best selected. 1 211 60 () 

811 
60 10 0 62·26 

" Elektrolyt. !I netto 61 0 61 10 0 8 62·76 
Standard (Kassa.). i netto 06 1s I 9 II 67 1 3 C) 59·0126 " .... 

Zion Straita (Ka.11sa) 
11 

netto 138 0 0, 138 5 0 „ 138·031255 .., 
Blei Spa.nish or soft foreign ' 2'/2 13 2 6 '· 13 3 9 .J:> 12·710937 

English pig, common . 31/2 13 7 611 13 10 0 EI 12·890626 „ 
j :ii Zink Silesia.n, ordinary brands . . . j netto 23 2 6: 23 5 0 ci.. 22"890625 

Antimon Antimony (Regulus) . . . . . j 31/9 II 28 11~ 011 30 0 0 
.., 

29·-C7.l 

Qneeksllber i Erste*) u. zweite Hand, per Flasche Ji 3 8 6 1

1 8 17 0 *)8·34376 
1 

1 li i 
W.F. 
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Zur Silber- und Goldbestimmung auf trockenem Wege . 
.Mitgeteilt von Rudolf Grund, k. k. Hauptprobierer. 

1. Silberverluste bei der trockenen Silberprobe. trieben wurden, wobei das Korn seiner \rinzigkeit wegen 

. Im nachstehenden sei es mir gestattet, über einige 
11Il Probiergaden der k. k. Bergdirektion in PHbram aus
geführte dokimastische vergleichende Versuche, die 
möglicherweise auch für die beteiligten Kreise von 
einigem Interesse sein dürften, in möglichster Kürze zu 
berichten. 

Im zweiten Halbjahre 1906 kamen beim genannten 
Probiergaden statt der früher allgemein gebrauchten, 
handgeschlagenen Kapellen von Knochenasche solche von 
g?Preßtem Magnesit, einem englischen Materiale, bei der 
Silberbestimmung in dem Erzgefälle zur teilweisen Yer
Wendung. 

Die Kapellen \·un Knochenasche bestehen zu 1
/,1 aus 

B~aunkohlen- und zu 2 !:: aus Kalbsknochenasche; als 
Bindemittel des feingesiebten Materiales dient Lehm
Wasser. 

Die Magnesitmasse besteht ihrer Analyse nach aus: 
57'3% Mg o, 40·17 °lo Ca 0, 0·9 °/o Si 02 und 0·98°/o Fe. 

. Die früher mit Jer Hand gefertigten Kapellen konnten 
niemals den Anspruch auf Gleichmäßigkeit, Dichtigkeit 
der heute mit einer Presse erzeugten Kapellen erheben, 
llnd bleihä.ltige Wurzeln am abgetriebenen Silberkorne 
Waren keine seltene Erscheinung. Es geschah auch, daß 
Partien eines}Bleibades auf der Kapelle für sich abge-

dann in den Poren der Kapelle verloren ging. 

Die nun mit Hilfe der Kapellen presse hergestellten 
Kapellen sind von einer gleichmäßigen Dichte, saugen 
die gebildeten Oxyde der übrigen Metalle mit dem Blei-
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oxyde langsamer auf, werden in der Hitze weder brüchig 
noch rissig und lassen nach dem Blicken auf ihrer glatten 
Abtreibfläche kein deformiertes, sondern ein regelmäßig 
rundes Silberkorn zurück. 

Die Kapellenpresse besitzt, wie aus der Abbildung 
ersehen werden kann, auswechselbare Stempel und Preß
ringe, so daß nach Bedarf Kapellen von verschiedener 
Größe und Form hergestellt werden können. 

Bei einer flüchtigen Vergleichung der Magnesit- mit 
den früheren Knochenaschekapellen zeigte sich infolge 
ihrer großen Dichtigkeit ein bedeutend geringerer Ka
pellenzug als man erwartet hatte, teilweise aber auf 
Rechnung der Feine der Silberkörner, die einen etwas 
größeren Rückhalt an verunreinigenden Metallen auf
weisen. 

Dieser geringere Kapellenzug bei der Ansiedeprobe 
mit dem Erzgefälle mußte nun zur Folge haben, daß 
das auf der Hütte ausgebrachte sogenannte Plussilber, 
verursacht durch die Nichtberücksichtigung des bei der 
Probe in die Kapellenmasse eingesogenen Silbers, auch 
bedeutend kleiner wurde. 

Und eben zur Begründung dieses scheinbaren Ver
lustes auf der Hütte wurde vom hierortigen Probiergaden 
im Hinblick auf den Silberverlust eine Reihe von ver
gleichenden Versuchen bei Benützung verschiedener Sorten 
von Kapellen vorgenommen. 

Als Probieröfen dienen drei Muffelöfen, die mit 
zwei Windöfen in einem Massiv eingebaut und für Stein
kohlenfeuerung eingerichtet sind. Die zur Verbrennung 
nötige Luft tritt durch einen unter der Probiergaden
sohle geführten Kanal unter den Aschenfall ein und wird 
durch einen Schuber reguliert. Die Heizöffnung ist bei 
sämtlichen Öfen auf der rückwärtigen Seite angebracht, 

wodurch an der Vorderseite eine reinlichere Arbeit er
möglicht ist. 

Tabelle I. 

Einge'l"l"ogen Knocheukapcllen Mugnesitkapellen 
-------- -------

Feinsilber 20 mal luabrin1n 

1 

ftrla1l lu1brin111 ilrluil 
ll. Gramm °lo °lo °lo 

°'° ---------- --
1 

1·00 98·86 
1 

1"14 99·03 0·97 
0·50 98·40 I-60 98·82 1·18 
0·25 97·76 1 2·24 i 98·48 1·52 
0·12 96·67 

1 
3·33 

1 98·75 1·26 

Abgetrieben mit je 15 g Blei. 

Als erster V ersuch, den geringen Kapellenzug bei 
Magnesitkapellen zu beweisen, diente die folgende Zusammen
stellung. Verglichen erscheinen vier Sorten von Kapellen, 
wobei beim Eintragen in die Muffel eine bestimmte 
Reihenfolge eingehalten wurde, damit die Hitze der Muffel 
gleichmäßig auf alle Kapellen sich verteile. 

Für jede Sorte von Kapellen erscheint eingewogen 
32 mal 0·2 Prob. rt Feinsilber (100 Prob. rt = 5 g), im 
ganzen somit 6-4 Prob. rt. 

Auf jeder Kapelle wurde mit 15 g Probierblei ab
getrieben. Die vorbereiteten Proben kamen bei ge· 
schlossener Muffel rasch zum Schmelzen und darauf bei 
geöffneter Muffel zum Treiben. 

Die Temperatur war so geleitet worden, daß der 
aufsteigende Bleirauch nur bis zur halben Höhe der 
Muffel reichte und das Treiben somit sich nur in den 
Temperatursgrenzen der Glättebildung bewegte. Gegen 
das Ende des Abtreibens wurde die Muffel geschlossen 
und die Hitze gesteigert. Das Ergebnis ist in Tabelle II 
ersichtlich. 

Tabelle II. 

Verwendet Kapellen von 

'' !' '/
1 

II Feinhalt J/ Mit Bleioxyd getränkte 
Einwage 1 Auswage/ Kapellenzog als Abgang ;/ Kapellenmasse 

1 an Ag 11 gegen die Einwage Kö~:er :r G . ht Ho.lt \ Inhalt Anmerkong 
11---~·~----j~1----..,..,---~,--_,1 •1

00 
li 61:qtc in Ag an Ag 

Prob. Pfnnd II P11\. Plui g °1o 
11 

°lo g 1 

1. Magnesit, gepreßt . . 
2. Knochenasche, handge

schlagen . 

1 6·260 

6·140 

0·140 

0·260 

1 0•007 \ 2·19 996·5 \1 1-60 o·ooos \ 0·0048 

1 4•06 995 : I ·40 0·0010 0·0140 
Je 33 Ein
wagen mit 
15 g Blei 
abgetrieben 

1 

0•013 
1 3. Knochenasche, handge

schlagen, von Brixlegg-. 
4. Knochenasche, gepreßt 

' 6· 100 " 0·300 
1 

., 6·155 0·245 
O-Q15 1 

0-012 1 1 

996 
998 

1-10 o·oorn 0·0165 
1·15 0·0010 

1 
0 0115 

Das höhere Gewicht des Silbers in der Kapellen
masse als das des eigentlichen Silberverlustes findet seine 
Erklärung in dem niedrigen Feinhalte der Silberkörner. 
Die Sorte 3 handgeschlagener Knochenaschekapellen sind 
beim staatlichen Montanwerke in Brixlegg im Gebrauch. 

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, daß bei 
Verwendung des gleichen Verhältnisses von Blei zu Silber 
bei verschiedenen Kapellen auch der Kapellenzug ver
schieden groß und jener der Magnesitkapellen nahezu 
halb so klein ist als der Kapellenranb bei handgeschlagenen 
Kapellen ans Knochenasche. 

Als zweiter Versuch kam eine Zusammenstellung 
vom Silberabgang beim Treiben von verschiedenen 
Mengen Silber auf verschiedenen Sorten von Kapellen 
nnd mit gleichen Mengen Probierblei zur Ausführung. 

Die folgenden Daten (Tabelle III) sind der Durch
schnittserfolg von je 6 Kupellationen und Einwagen von 
1, 0-5 und 0·25 g Feinsilber, jedesmal mit 15 g Blei. 

Aber auch gleiche Mengen von ::füber, mit un
gleichen Mengen Blei auf Magnesitkapellen abgetrieben, 
weisen einen bedeutend geringeren Silberverlust als 
Knochenkapellen auf. 
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Tabelle IlI. 

Anf 100 gebracht 

°lo 

' 1 
1 ' 
! Somit Ag Verlnst 

1

1 

! 01 

i 1
• ./ Feinhalt 

I

; 'I der Ag 

111. ~--E-c-J-~-.J,------_ II-1. 1! '1~1-:J K-öm" 

Die mit PbO voll- / !bfe· / Aus- ;/ Diffc-
gesogene Kapellenmasse 

1 
lriebn gebracht :1 renz 

hat i 1„ II. 1. II. und.I (A-B) 
_______ --:F?-1nd III. III. . zum 

, 1 1 
1 --'i Ver· 

' Ge- 1 Halt 1 Inhalt [ _ A · -_ß -. '! gleich 
wicht ' in Ag an Ag 1 _ __ ,

1

1 

kg I ___ ·~·- 0 11-- -0 : 
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1 1 1 1 

1 ·20 11"6• 2·oa 99,;.9100011 ·oao 0·01400 0·1012 10·• 110·3400 11 o·mo 
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geschlagen vom 

k. k. Monte.nwerk 
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Tabelle IV. 

Angewendet if - ~j ---- Magnesit-Kapellen gepreßte Knochen&Bche· handgeschlagene Knochen-
---- . Kapellen &sehe-Kapellen 

- Verhl!.ltms Verlnst nach __ 
Blei Silber von Blei zn Ha.mbly In darnach darnach darnach 

1 S'lb 1000 T ·1 ansgewogen Silberverlust ansgewogen 1 Silberverlust ansgewogen Silbcrverlnst 
1 er e1 en Silber pro Silber pro Silber pro 

g g 1000 Teile g 1 1000 Teile g 1000 Teile 
. - .-'-- ~ ---.-===~.-==-==- -----,~----~=~--~~~~c--=--

0•3235 'l 0·3213 l 
0·3233 ! 5·13 0·3;!13 11 ·28 

0·3232 . 0·3214 

1"620 1 0·325 5: 1 II 11·1 4-12 1 
0•3240 

l 0·3230 

0•3240 

O·ß220 l 0·3197 l 
0·3220 9·26 0•3200 15·38 

0·3220 . 0·3203 1 
0·3230 

l 0·3230 

0•3230 

3•240 1 0·325 10: 1 II 15·2 6·10 

0·3204 l 0·3195 l 
0·3205 13•63 0•3190 17'44 

0'3196 0·319o 1 
0·3220 

) 0·3220 

0·3220 

6·480 1 o·32o 20: 1 II 16·8 9·26 

0·3196 'l 0·3186 l 
0·3198 1 16·43 0·3188 19·50 

0·319o 1 1 0·3186 1 1 
0'3216 

l 0•3208 

0•3210 

11·340 1 0·320 3o: 1 II 18·8 11·00 

Cl') 
00 
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Die Bestimmung des Bleies in Erzen mit Hilfe der Schleudermaschine. 
Von Franz Castck, PHbram. 

(Schluß vou S. 670.) 

Diese ungleichmäßige Verdichtung kann ihren Grund 
haben: 1. in der ungleichen Beschaffenheit des Nieder
schlages, 2. in den ungleich großen Mengen :Nieder
schlages und 3. in der ungleichen Dichte der mitge
schleuderten Flüssigkeit, welche von den verschiedenen 
Mengen gelöster anderer Körper und zurückgebliebener 
Schwefelsäure abhängig ist. 

Die erste Ursache wird durch die möglichst gleiche 
Durchführung aller Proben einer Versuchsreihe auf das 
möglichst kleinste Maß gebracht. 

Die zweite Ursache kann nicht vollkommen beseitigt 
werden, da der Halt der Proben vor der Bestimmung 
nur annähernd bekannt ist. Sie kann jedoch durch richtige 
Wahl der Einwage stark verringert werden. 

Zur möglichsten Beseitigung der dritten Ursache 
müßte der Niederschlag vor dem Schleudern durch De
kantieren zunächst mit Wasser, dann mit Alkohol ge
waschen werden, welcher Vorgang aber die Probe stark 
verzögern und ihr den Charakter einer schnellen Probe 
benehmen würde. 

Alle drei Ursachen können jedoch vermindert 
werden, wenn man den Niederschlag möglichst voll
kommen verdichten würde. Da nämlich die ungleich
mäßigste Ablagerung des Niederschlages dann eintritt, 
wenn er sich frei absetzt, die gleichmäßigste jedoch dann, 
wenn er theoretisch voll.kommen verdichtet wird, wird 
die Ungleichmäßigkeit der Verdichtung umso kleiner 
werden, je vollkommener die Verdichtung ist, das ist je 
mehr mg Blei einem Teilstrich entsprechen. 

Nimmt man aber an, daß die absolute Größe der 
Abweichung bei den verschiedenen Verdichtungsgraden 
ganz gleich groß wäre, so wird der Fehler in der Halt
bestimmung bei einer größeren Verdichtung doch kleiner, 
weil bei dieser das Xiederschlagsvolum weniger Teil
striche einnehmen wird und der Fehler somit mit einer 
kleineren Anzahl Teilstriche multipliziert wird. 

Würde z. B. der Niederschlag einer genau 200/o Blei 
enthaltenden Probe, von welcher 1 g = 1000 mg einge
wogen wurde, auf 10 mg Blei pro Teilstrich verdichtet, 
so würde das Niederschlagsvolum der Probe genau 
20 Teilstriche einnehmen. Würde der ~iederschlag der 
mit dieser Probe zu vergleichenden Leitprobe auf 10·51119 
Blei verdichtet, so würde sich der Bleiinhalt der Probe, 
nach der Verdichtung der Leitprobe berechnet, mit 

210X 100 
20 X 10·5 = 210 mg und der Halt mit --

1
-
000
--

= 21 °lo Blei ergeben. 

Bei einer Verdichtung der Probe auf 20 mg Blei 
pro Teilstrich, also 10 Teilstriche Niederschlagsvolnm 
und einer um dieselbe absolute Größe wie früher größeren 
Verdichtung (also 20·5 mg) der Leitprobe würde der 
Bleiinhalt der Probe mit 205 mg und der Halt mit 
20·5°1o resultieren. 

Würde das im obigen Beispiel gedachte Erz 40°/0 
Blei enthalten, so würde der Niederschlag im ersten 
Falle (Verdichtung a.uf 10 111g bzw. 10·5 mg Blei) 
40 Teilstriche einnehmen und der berechnete Halt 42°/0 
Blei betragen. Im zweiten Falle würde das Nieder
schlagsvolum 20 Teilstriche einnehmen und ein Halt 
von 41 °lo Blei bestimmt. Bei einem Erze mit 100/o 
Blei würden sich Hälte von 10·5°/0 bzw. 10·250/o Blei 
ergeben. 

Der Einfluß der verschiedenen Verdichtung kann 
durch eine Erhöhung der Einwage nicht vermindert 
werden, weil auch das :Niederschlagsvolumen mit der 
Einwage gleichmäßig wächst .. Wohl wird aber durch 
eine kleinere Einwage, wie eingangs schon berechnet 
wurde, der Einfluß eines Ablesefehlers gesteigert. 

Es beeinflussen somit bei den reichen Erzen, von 
welchen nur kleinere Einwagen gemacht werden können, 
die Richtigkeit der Haltsbestimmung sowohl die Un
gleichmäßigkeit der Verdichtung als auch der Ablese
fehler stärker als bei ärmeren Erzen und ist dadurch 
erklärt, warum bei den reichen Erzen die Ergebnisse 
nicht verläßlich sind. 

Eine größere Verdichtung des Niederschlages kann 
erreicht werden, wenn die durch die Schleuderung er
zeugte Fliehkraft stärker wird. 

Die Fliehkraft ist F = M . w2 • r, worin M die Masse, 
w die Winkelgeschwindigkeit und r die Entfernung des 
geschleuderten Niederschlages von der Drehungsachse 
bedeutet. Es wächst somit die Fliehkraft und mit ihr 
die Verdichtung mit dem Quadrate der Geschwindigkeit, 
das ist der Umdrehungszahl, und mit der Entfernung der 
Eimer von der Achse. Es erscheint daher zweckmäßig, 
die Geschwindigkeit zu erhöhen, d. i. eine Schleuder
maschine anzuwenden, welche eine größere Umdrehungs
zahl gestattet. 

Das Ergebnis der Versuche läßt sich in folgende 
Schlußfolgerungen zusammenfassen. 

1. Bei ärmeren Erzen (unter zirka 350/o Blei), bei 
welchen Einwagen von mindestens 1 g benützt werden 
können, gibt die Schleudermethode gut übereinstimmende, 
gewöhnlich etwas zu hohe Resultate. 

2. Bei reicheren Erzen (iiber 35°/o Blei), bei 
welchen nur kleinere Einwagen als 1 g möglich sind, 
sind die Resultate nicht mehr verläßlich. Würde jedoch 
der Ablesefehler durch Verlängerung des kalibrierten 
Röhrchens und der durch die ungleichmäßige Verdichtung 
des Niederschlages hervorgerufene Fehler durch Erhöhung 
der Schleudergeschwindigkeit vermindert, könnten auch 
bei den reicheren Erzen verlll.ßliche Resultate erzielt 
werden. 

3. Als Leitprobe muß ein den untersuchten Erzen 
ähnliches Erz verwendet werden, dessen Halt sehr genau 
auf analytischem Wege bestimmt werden muß. 
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4. Die Schleudermethode ermöglicht die gleichzeitige 
Durchführung von mehreren Proben in verhältnismäßig 
kurzer Zeit. 

Bei einer Schleudermaschine für 14 Proben erfordert 
eine Probenreihe von 13 Proben+ 1 Leitprobe 4, höchstens 
5 Stunden Arbeitszeit und sind die Resultate den nächsten 
Tag bekannt. Dabei wird die erforderliche Zeit reichlich 
bemessen. Es werden gerechnet: 
Zum Einwägen von 14 Proben . . . . 3/J Stunden 
Zum Lösen und Vorbereiten zur Filtration l'/J „ 
Zum Filtrieren, Wasthen und Fällen . ~ „ 
Zum Einfüllen in die Schleudergefäße . ';„ „ 
Zum Schleudern (4') und Ablesen . . 1 /~ 

Zusammen -5--"-s-tu..;.;n_d_e_n 

Diese Zeitdauer könnte noch abgekiirzt werden, wenn 
Schleudergefäße mit einem größeren Fassung-sraum zur 
Anwendung gelangen wiirden, indem dann die Fällung 
direkt in den Schleudergefäßen vorgenommen werden 
könnte. Es wäre dadurch ermöglicht, in höchstens 4 1/ 2 
Stunden das Resultat zu erfahren. 

Da zum Auflösen 5 cm 8 H Cl, 5 cm'1 H N08 , 25 c1118 

W einsäurelösung und 25 cm'1 N H8 , zum Waschen 
mindestens 50 cm'' \Vasser, zum Fällen 50 cm8 H2 SO 4 
angewendet werden, beträgt die Flüssigkeitsmenge zirka 
160 cm8, weshalb die Schleudergefäße mindestens 170 rm'3 

fassen müßten. 
Nach Beendigung der Versuche im Monate April 

1. J. erfuhr der Verfasser ans der Chemiker
Zeitung 1) (Cöthen, Nr. 19 vom 13. Februar l. J. 
Chemisch-Technisches Repertorium, Seite 87), daß die 
Bleibestimmung mit der Schleudermaschine schon in dem 
Laboratorium der Firma Ansaldo Armstrong & Co. 
in Cornigliano, Ligurien, zur täglichen Kontrolle der 
Produkte des Delta-\Verkes in Anwendung steht. Aus 
den Angaben von G. Gherardi kann berechnet werden, 
daß die Verdichtung, mit welcher dort gearbeitet wird, 
nur klein ist. Nach dem angeführten Beispiele füllt der 
Niederschlag von 2 g Einwage mit 2·7280/o, d. i. mit 
0·05456 g Blei 12 Teilstriche aus. Demnach entspricht 
1 Teilstrich 4·546 mg Blei. Infolgedessen können nur 
kleine Bleihälte bestimmt werden. Die Genauigkeit wird 
als eine hinreichende bezeichnet. 

Bei der Durchführung von vielen Proben ist das 
schließliche Berechnen der Hälte lästig und zeitraubend. 
Diese Berechnung kann vereinfacht werden, wenn sie 
aUf graphischem \\' ege vorgenommen wird. 

In einem rechtwinkeligen Koordinatensystem werden 
auf der x-Achse die Anzahl Teilstriche, auf der y-Achse 
die Bleiinl1älte in fülligrammen aufgetragen. Aus dem 
Bleiinhalte der Leitprobe und der Anzahl vom Xieder
scb.lag derselben ausgefüllter Teilstriche wird die einem 
Teilstrich entsprechende Bleimenge berechnet. 

Diese, in Milligrammen ausgedrückt, wird mit zwei 
beliebigen runden Zahlen. z. B. 10 und 20, multipliziert, 
die erhaltenen Werte ~erden in das Koordinatensystem 
eingetragen und verLtmden. Die erhaltene Gerade bildet den 
geometrischen Ort der Hälte aller Bleiproben bei der - 1) Auszug aus: „Rasegna mineraria 1908, Band 29, S. 251. 

entsprechenden Verdichtung und ist unter einem Winkel 
tg a= Verdichtung in mg Blei zur x-Achse geneigt. Es 
genügt dann, in dem der Ablesung entsprechenden Punkt 
der x-Achse eine Senkrechte zu führen bis sie die ge· 
zeichnete Gerade schneidet. Der Abstand dieses Schnitt
punktes von der x-Achse gibt den Bleiinhalt der Probe 
an, aus welchem durch ~Inltiplikation mit 100 und Di
vision durch die Einwage (in mg) der Halt der Probe 
berechnet wird. Bei einem Maßstab von 10 cm= 1 Teil
strich und 1 cm = l 1119 ~) ist die Haltsermittlung auf 
0·05°!o ohne Schwierigkeiten möglich. Gewöhnlich 
werden Angaben auf O·l 0/ 0 genügen. 

y 
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Fig. 3. 

Diese Berechnungsweise ist natürlich auch bei allen 
Titriermethoden anwendbar. 

In Fig. 3 sind die entsprechendon Geraden für 
alle sieben V ersuche gezogen. 

Bei der Durchführung der Probe dürfte genügen, · 
·den Halt für einen Teilstrich nur auf Zehntelmilligramm 
Blei zu berechnen. Bei einer größeren Verdichtung wird 
sich auch wahrscheinlich die Verdichtung in den einzelnen 
Versuchsreihen nicht viel ändern, so daß man mit einigen 
wenigen Geraden das Auskommen wird finden können. 

Es ist dem Verfasser eine angenehme Pflicht, den 
Herren Professor Schraml in Leoben und Haupt.probierer 
Grund in PHbram für die freundliche Unterstützung 
bei seinen ersten in dem Jahre 1907 vorgenommenen 
Versuchen den besten Dank zu erstatten. 

. . Verdichtung in mg . 
~) Dabei ist tg a = , weil die einen 

10 
Bleiinhalt von 1 mg darstellende Länge= 1/ 10 der einen Teil
strich darstellenden Länge ist. 

X 



- 686 -

Die Bergwerksproduktion Österreichs im Jahre 1908.*) 
(Schluß von S. 676.) 

An der Zinkproduktion war Galizien mit 
76-120/o, d. i. 97.206 ( + 14.178) q und Steiermark 
mit 23·88 Ofo, d. i. 30·497 ( + 1441) q beteiligt. Die drei 
galizischen Hütten (in Krze, Niedzieliska und Trzebinia) 
arbeiteten überwiegend mit ausländischen (preußischen) 
Erzen. Die Zinkweißfabrik in Niedzieliska verarbeitete 
20.937 q inländischen Zinkes und 8344 q ausländischen 
Zinkes zu Zinkweiß und erzeugte von diesem Produkte 
26.724 (- 4987) q im Werte von K 1,737.092 
(- 419.253). 

Beim Zinkerzbergbau waren 514 (- 8), bei den 
Zinkhütten 1315 ( + 163) Personen beschäftigt. 

Zinnerze wurden wie bisher nur in Böhmen, u. zw. 
in Graupen und Schönfeld gewonnen. Zur Erzeugung 
von Zinn (Zinnhütte in Graupen) wurden außer daselbst 
erhauenen 660 q Zwitter noch sonstige Schmelzgüter aus 
dem In- und Auslande verwendet. 

Beschäftigt waren beim Bergbau 51 (- 36), bei 
der Hütte 8 (=) Arbeiter. 

Eine Erzeugung von Wismuterzen fand im Be
richtsjahre nicht statt, da bei den zwei im Betriebe 
gestandenen Unternehmungen (R. B. A.-Bez. Elbogen) nur 
Aufschlußarbeiten vorgenommen wurden. Auch als Neben
produkt wurden im Jahre 1908 keine (=) Wismuterze 
gewonnen; desgleichen wurde kein Wismut ( =) und 
keine wism u thältige Glätte (-18 g) erzeugt. 

Bei den Bergbauen waren 16 ( ·- 17) Arbeiter 
beschäftigt. 

An Antimonerzen wurden in Böhmen 434 q 
(als Nebenprodukt) und in Krain 1500 (-3800) q ge
wonnen. 

An der ausgewiesenen Antimonproduktion war 
nur Bö h m e n beteiligt. 

Beim Bergbau waren 29 ( - 62) und bei den Hütten 
30 (- 2) Arbeiter beschäftigt. 

An Uranerzen wurden beim ärarischen Bergbau 
in St. Joachimsthal 56·71 (- 20·84) q und bei den Berg
bauen der Sächsisch-Edelleutstollen- und Hilfegotteszecher 
Gewerkschaft (R. B. A.-Bez. Elbogen) 35·08 ( + 0·27) q 
gewonnen. Von der gesamten Gewinnung und den Vor
räten des Vorjahres wurden 158·12 q Uranerze an die 
ärarische Hütte in St. Joachimsthal abgeliefert, 1·15 q 
im Inlande abgesetzt, während der Rest von 289·35 q am 
Lager verblieb. Von den Uranpräparaten wurden 
55·34 q teils im Inlande, teils im Auslande (Deutschland, 
Frankreich, England, Rußland, Vereinigte Staaten von 
Nordamerika) abgesetzt. 

Beim Bergbau standen 186 <+ 5), bei den Hütten 
12 (=) Arbeiter in Verwendung. 

Von der in der Tabelle ausgewiesenen, in Böhmen 
gewonnenen Produktionsmenge an W olframerzen ent
fallen 365 q auf den Bergbau des Fürsten Zdenko von 

Lobkowitz bei Zinnwald, die restlichen 11 q auf die Maria 
Schönfeld-Zinn- und \\-' olframzeche in Schönfeld. Überdies 
wurden in Tirol beim Kupfererzbergbau der Kupfer
gewerkschaft Predazzo Oss-Mazzurana 40 q Sclieelite 
gewonnen. 

Beim Bergbau des Fürsten v. Lobkowitz bei Zinn
wald waren 35 ( + 2) Arbeiter beschäftigt. 

Schwefelkies. In Böhmen (Dionys- und Laurenzi
gewerkschaft in Zieditz) wurden 8336 <+ 3969) q, in 
Schlesien (gräflich L!lrischsche Koksanstalt in Karwin) 
805 ( + 5) q, in der Buk o w in a (Bergbau des Bukowinaer 
griechisrh-orientalischen Religionsfonds in Louisenthal) 
121.329 (- 57.448) q, in Steiermark 34.342 
(-ll.453)q und in Tirol 9474 (-1776)q gewonnen. 
Nach den einzelnen Kronländern entfallen von der Gesamt
erzeugung 69·61 °!o auf die Bukowina, 19·71 °lo auf 
Steiermark, 5-44 °lo auf Tirol, 4·78 °lo auf Böhmen und 
O· 46 ° / 0 auf Schlesien. 

Bei den eigentlichen Schwefelkiesbergbauen waren 
218 (- 1) Personen beschäftigt. 

Eine Erzeugung von Schwefel, .Alaun- und Vitriol
schiefer, EisenYitriol, Sehwefelsäure, Oleum und 
Alaun hat im Jahre 1908 nicht stattgefunden, und es 
wurden bei diesen Produktionszweigen keine ( =) Arbeiter 
beschäftigt. 

An Manganerzen wurden in der Bukowina 
(Braunsteinbergbau in Jakobeny und Dorna -Watra) 
145.248 (+ 2288) q und in Krain (Braunsteinbergbau 
Vigunsica) 21.315 (-3286)q gewonnen. Die krainischen 
Erze wurden an den Hochofen in Servola bei Triest 
abgeführt und daselbst verschmolzen. 

Beim Manganerzbergbau waren 232 ( + 7) Personen 
beschäftigt. 

Graphit. Die Produktion betrug in Böhmen 
221.602 (-41.485) q, in Niederösterreich 19.776 
<+ 1024)q, in Mähren 102.849 <+S46l)q und in 
Steiermarli 100.021 (-18.001) q. An der Gesamt
produktion war Böhmen mit 49·88 °lo, Mähren mit 
23·15 °lo, Steiermark mit 22·52 °lo und Niederösterreich 
mit 4·45 °lo beteiligt. 

Auf Graphit bestanden 35 ( =) Unternehmungen, 
von welchen 23 ( + 2) im Betriebe waren; bei denselben 
waren 1467 (- 24) Personen beschäftigt. 

An As1lhaltstcin wurden in Tirol 7234 (-1764) q 
und in Dalmatien 29.716 <+ 138)q gewonnen; von 
den letzteren wurden nur 18.400 q, u. zw. ausschließlich 
ins Ausland abgesetzt. 

Zur Gewinnung von Asphaltsteinen bestanden 13 ( =) 
Unternehmungen, von welchen 4 ( =) im Betriebe waren; 
bei sämtlichen Unternehmungen waren 102 (- 3) Per· 
sonen beschäftigt . 

. *J. "St:atistik de~ Bergbaues in Österreich für da.s .Jahr 1908" (als Fortsetzung des statistischen Jahrbuches des k. k. Acker· 
baUJlllmstermms, zwe~t~s H~ft: ~_De~ Berg;werksbeti:ieb Österreichs"). Erste Lieferung: "Die Bergwerksproduktion". Heraus· 
gegeben vom k. k. lb01stermm fur offenthche Arbeiten. Wien, Hof- und Staatsdruckerei, 1909. 
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An Jlineralfarben wurden in Kärnten 4750 
(- 200) q erzeugt, welche größtenteils ins Ausland 
(Deutschland) abgesetzt wurden. 

Die bei den Unternehmungen zur Gewinnung von 
Mineralfarben beschäftigt gewesenen Arbeiter sind unter 
~Eisenerz" ausgewiesen. 

Braunkohle. 

Menge in Meterzentnern Wert in Kronen 
' Durchschnittspreis 
' pro Meterzentner 

1 
KronlRnd --- im 1 Differenz 

: 1 Diffcrenzgegcn das- 1 . i DifferevirJ':.eifren das ~ J ~~~~e dasg~~~Jahr 
, im Jahre 1908 ·- -· - Vorjahr 

l 1m Jahre 1908 i - absolut - i~P;~-z~,-: -H~n;--_-
----------------

1 absolut ! in Proz. 
- - - ----- ----- -- -

Böhmen 1 222,209.638 1 + 4,396.244 -
Niederöste~reich ' 414.145 1+ ~5.075 
Oberösterreich 1 4,360.001 • + .33.075 
Mähren 1 2,516.839 i+ 168.533 
Schlesien : 14.418 i+ 1.260 
Steiermark 30,423.764 256.403 
Kärnten 1,293.270 + 106.155 
Tirol 210.400 + 45.400 
Vorarlb

0

erg 8.051 + 8.001 
Krain . . 3,111.710 87.055 
Görz und Gr~ili~k~ 12.900 2.176 : 
Dalmatien 1,374.801 + 9.601 
Istrien . 

1 

1,105.200 + 172.904 
Gaiizien 234.119 + 57.546 
In ganz Österreich 1 267,289.256 . + 4,668.160 1 

Von der gesamten Braunkohlenförderung entfallen 
~Uf Böhmen 83·13°/!I, auf Steiermark 11·38°/0 , auf Ober
osterreich 1 ·63 °lo, auf Krain 1·16 °lo, auf Mähren 
0·94°/0 , auf Dalmatien 0·51 Ofo, auf Kärnten 0·480/o, 
auf Istrien 0·42 °lo, auf die übrigen Länder nur 0·35 Ofo. 
Auf das Arar (R. B. A.-Bezirke Komotau, Brüx und Hall) 
entfallen 4·90°/() (-0·090/o) der Produktion, das sind 
13,092.960 ( + 467.510) q. Die Ausfuhr in das Ausland, 
n. zw. hauptsächlich nach Deutschland, ferner nach Ungarn, 
Italien, Kroatien, Bosnien, Liechtenstein und in die 
Schweiz betrug 86,321.034 (-5,047.431) q Braunkohle 
Und 1,089.003 ( + 82.063) q Briketts; hievon entfallen 
auf Böhmen allein 83,605.430 (- 4,603.448) q Braun
kohle und 1,063.358 ( + 77.482) q Briketts. . 

An der Erzeugung von Braunkohlenbriketts 
Waren beteiligt: Böhmen (vier Unternehmungen in den 
R B. A. - Bezirken Falkenau, Elbogen und Brüx) mit 

---- ----- - - ---- -- -

2·02 107,250.193 i +13,185.705 i 14·02 48·26 + 5·07 
3"78 226.686 + 34.035 1 17·67 54·74 + 6-47 
0·76 2,836.047 + 22.095: 0·78 65·05: + 0·02 
7'18 1,002.240 + 55.521 5.86 39·82, 0·49 
9·58 7.719 + 518 7'19 53·Mi l·lB 
0·84 23,136.595 1 + 681.479 3·03 76·05' + 2·86 
8·94 1,039.733 1 + 93.073 9·83 80·40 + 0·66 

27·51 
i 

276.317 1 + 69.016 r 33•29 . 131·33: + 5·69 
16·00 19.322 ; + 19.222' 19·222 '240·00: + 4o·oo 
2"72 i 2,039.747 1 + 16.055 1 0·79 65·55 + 2·29 

14'43 18·060 3.0461 14-43 140·00 1 
-

0·70 733.533 16.472 1'59 53.35' - 1·59 
18'55 1,387.640 + 394.470 39·72 125·55 + 19·02 
32·59 175.871 + 69.927' 66·00 75'12 + 15"12 

1'78 140,149.703 + 14,621.598 11·66 52"43, + 4·64 

1,790.628 ( + 294.014) q im Werte von K 1,944.268 
( + 323.213) zum Durchschnittspreise von 109 ( + 1) h 
pro Meterzentner; Steiermark (Wöllan, R. B. A.-Bezirk 
Cilli) mit 76.438 <+ 459) q im Werte von K 84.081 
( + 8482) zu einem Mittelpreise von 110 ( + 11) lt pro 
Meterzentuer; Istrien (Stalie bei Carpano) mit 25.645 ( + 4581) q im Werte von K 43.596 ( + 10.946) zum 
Durchschnittspreise von 109 ( - 4ö) h pro Meterzentner. 

Beim Braunkohlenbergbau ware~ 59.504 ( + 3428), 
darunter 2426 (- 7) weibliche und 1074 ( + 6) 
jugendliche Arbeiter beschäftigt. Der durchschnittliche 
Anteil eines Arbeiters an der Jahresproduktion betrug 
4492 (-1\Jl) q, der Anteil an dem Werte desselben 
K 2355 ( + 116), u. zw. in Böhmen 5876 q, bzw. 
K 2836, in Niederösterreich 2541 q, bzw. K 1391, 
in Oberösterreich 2676 q, bzw. K 17 41, in llähren 
3951 q, bzw. K 1573, in Schlesien 4806 q, bzw. 

Steinkohle. 

Kronland 

===-
Böhme 
Nieder~ster;ei~h : 
Oberösterreich 
Salzburg 
~lähren · · 
Schlesie~ 
Steiermark . 
R:rain · 
Dahnati~n · 
Galizien · 

In ganz Ös~e~ei~h : 

1 

. j Durchschnittspreis 
Anteil Menge in :llcterzentncrn Wert in Kronen , pro Meterzentner 

1 an der 1 

1 Ge- _ ___ _ _____ im ! Differenz 
1 samt· : 1 Differenz gegen des 1 Differenz gegen das 1 Jahre 1 gegen 
· produk- Vorjahr Yorjahr !908 :das Vorjahr 

1 

tion in im Jahre 1908 ,-------' im Jahre 1908 

1 
Proz. ' : absolut ; in Proz. absolut in Proz. Heller 

33·64 ' 46,675.797 - 1,940.833 3·99 46,886.414 -+-;,;1'6.;27=~~80~ - ~~~45! + . ~:5~-
0·40' 55!.812 ' - 341 0·06 772.864 79.161 9·29 ; 139·30 - 14·18 

' ' 
- ! 

937.781
1 : 111"451 + 3·43 13'30 18,453.455 + 282.192 1·55 20,566.402 + 4·78 

l 43·46 i 60,307.166 + 2,814.974 4·90 61,394.707 ,+ 6,013.458 10•86 ' 101 ·801 + ~·4 7 
- l 

1 1 

1 

9-:-201 79·1ol + 1 n1 

1 

I+ 
1 

i 12,762.593 906.368 6•63 10,095.165 1,63-l.283: 19·31 

1100·00' 138,753.823 i+ 249.624 i 0·18 l 139,715.552 1 + 10,222.568; 7·89 100·691 + 7"20 
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K 2573, in Steiermark 2057 q, bzw. K 1564, in 
Kärnten 1819q, bzw. K 1462, in Tirol 895q, bzw. 
K 1175, in Vorarlberg 171 q, bzw. K 411, in Krain 
2100 q, bzw. K 1376, in Görz und Gradiska 445 q, 
bzw. K 623, in Dalmatien 1650 q, bzw. K 880, in 
Istrien 1111 q, bzw. K 1395 und in Galizien 2109 q, 
bzw. K 1584. 

Steinkohle: Menge und Wert der Produktion 
zeigt die Tabelle auf der vorigen Seite. 

Das .:\rar war an der Produktion nicht beteiligt. 
Zur Ausfuhr gelangten 13,286.968 ( + 57.322) q Stein
kohle und 5,ö92.453 (- 103.608) q Koks. Von der 
Koksproduktion entfallen 371.245 (- 7725) q auf Böhmen, 
9,436.554 (- 123.346) q auf Mähren und 8,949.442 
( + 334.557) q auf Schlesien. Das Koksausbringen betrug 
70·87 °lo (- 0·42 °lo). 

Steinkohlenbriketts wurden erzeugt: Am Austria
schachte bei Mantau und am Austria I und Carl-Schachte 
in Teinitzl des Westböhmischen Bergbau-Aktienvereines 
(R. B. A.-Bezirk Mies) 379.706 <+37.992) q zum Durch
schnittspreise von 155·05 h, in Niederösterreich 8950 
( + 2250) q zum Durchschnittspreise von 17 5 li, im 
Rossitzer Reviere 711.000 (- 34.000) q (Boulettes) zum 
Durchschnittspreise von 175·04 lt, am Heinrichschachte 
der Kaiser Ferdinands-Nordbahn und auf der Koksanstalt 
am Karolinenschachte in M!i.hrisch-Ostrau 376.432 
( + 112.052) q zum Durchschnittspreise von 138·37 h. 

Beim Steinkohlenbergbau waren insgesamt 68.4 77 
(+ 2005) Personen, darunter 2031 (-69) Weiber und 
4031 (- 59) jugendliche Arbeiter beschäftigt. Der 
durchschnittliche Anteil eines Arbeiters an der Jahres
produktion beträgt 2026 ( - 58) q, der Anteil an dem 
Werte derselben K 2040 ( + 92), u. zw. in Böhmen 
2001 q, bzw. K 2010, in Niederösterreich 1132 q, bzw. 
K 1577, in Mähren 1964 q, bzw. K 2189, in Schlesien 
2041 q, bzw. K 2078 und in Galizien 2230q, bzw. 
K 1764. 

Außer Koks und Steinkohlenbriketts wurden in den 
Koksanstalten Mährens und Schlesiens nachstehende Pro
dukte gewonnen: Ammoniakwasser 31.938q im Werte 
von K 84.336, Ammoniumsulfat 207.032 q im Werte 
von K 5,704.098, Steinkohlenteer und Pech 624.llOq 
im Werte von K 2,082.126, Rohbenzol 51.965q im 
Werte von K 615.124, Benzolpech 1962 q im Werte 
von K 6471, Naphthalinöl 20.169 q im Werte von 
K 10.079 und Naphthalin 92q im \Verte vonK 429. 

In ganz Üsterreich betrug - abgesehen von den 
Salinen_'- der Wert der Bergbauprodukte K 317,833.337 
( + 22,346.4 72 oder 7 ·56 ° / 0 ), jener der Hüttenprodukte 
K 136,920. 722 ( + 4, 113.067 oder 3·09 O/o). 

Von dem \Verte der „Bl\rgbauproduktion" (im engeren 
Sinne) entfallen 44·100fo auf Braunkohle, 43·960/o auf 
Steinkohle, 7·12°/0 auf Eisenerze, 1·18°/0 auf.ßleierze, 
1·13°10 auf Silbererze, 0·68°/0 auf Quecksilbererze, 
O·ß8°1o auf Zinkerze, o·54°1o auf Graphit und 0·61°/o 
auf sonstige Erze und Mineralien; von dem Werte der 
Hüttenproduktion entfallen 85·57 °lo auf Roheisen, 4·32 °/0 

auf Zink, 3·44 °1o auf Blei, 2·49 °lo auf Silber, 2·22 °lo 

auf Quecksilber, 0·78°/0 auf Kupfer, 0·35°/0 auf Gold 
und 0·83 °/0 auf sonstige Hüttenprodukte. 

Der Gesamtwert der reinen Bergwerksproduktion 
(d. h. der Bergbau- und Hiittenproduktion), welcher sich 
ergibt, wenn zu dem Werte der Gesamtproduktion der 
Wert des erzeugten Koks- und Brikettquantums hinzu
gezählt, dagegen hievon der \Vert der zur Koks- und 
Briketterzeugung verwendeten Stein- und Braunkohle 
sowie der \Vert der verhiitteten Erze und sonstigen 
Schmelzgiiter in Abzug gebracht wird, betrug für ganz 
Üsterreich K 406,633.898 C+ 36,914.386); hiebei sind 
die Salinen nicht beriicksichtigt. Den Anteil der einzelnen 
Kronländer zeigt folgende Znsammenstellung: 

1 

Anteil :n Prozenten Anteil an dem l_}esRmt-
• 

1 
\ · 1 werte der rcmen 

1 
an dem Wert_e d~~ _13_ergwerksproduktion 

1 

Bergbau-1 Hutten- absolut , in Pro-
pr~duk- pr~duk- j (in Kronen) ' zentcn 

1 twn t1on 

Kronland 

Böhmen. 5S:-.l2!- 2a·28 : 194,748.471-~1 47·S9 
Niederösterreich 0·32 i i 1,025.943 0·25 
Oberösterreich 0·89 · 2,836.047 0·70 
Salzburg 0·15 1·04 1,37G.106 0·34 
Mähren . 6·96 21·16 39.188.420 ; 9·64 
Schlesien 19·32 7·85 70;489.318 i 17·33 
Bukowina 0·13 424.572 i O·ll 
Steiermark . . 1 11·25 29·99 61,952.539 ; lfr24 
Kärnten. 1'74 2·82 6,593.773 1 1·62 
Tirol . 0·25 0·59 i 990.626 0·24 
Vorarlberg. O·Ol 1 19.322 O·Ol 
Krain 1·33 1 2·39 ' 4,745.318 1·17 
Görz u. Gradiska O·Ol 18.060 
Triest (Stadtgebiet) 7·59 5,440.930 1·34 
Dalmatien . 0·24 , 763.297 0·18 
Istrien 0-44 , 1 1,405.424 0·35 
Galizien. 3·54 · 3·29 . 14,615.732 3.59 

---,,,.....-~~~,...,,.,,.....,,...,..-,---=""="-'-..,.....,"'=...,...,,.,,..,,......:......~~ 
Summe . i 100·00 1 10()-00 1 406,633.898 · 100·00 

Die Gesamtzahl der beim Bergbau- und Hütten
betriebe beschäftigten Arbeiter (mit Ausschluß der Salinen) 
betrug 154.240 <+ 1635), u. zw. 144.794 <+ 1301) 
Berg- und 9446 ( + 334) Hüttenarbeiter. Hievon ent
fallen 68.4 77 auf den Steinkohlen-, 59.504 auf den Braun
kohlen- und 5416 auf den Eisenerzbergbau, ferner 
7009 auf die Roheisenerzeugung. Der Anteil eines Ar
beiters an dem \Verte „Der reinen Bergwerksproduktion" 
betrug K 2572 ( + 130). 

Salinenbetrieb. Die Salinen produzierten mit· 
6874 (- 73) Arbeitern 401.000 (-t- 14.921) q Stein
salz, 1,798.723 <+ 55.877) q Sudsalz, 368.116 
(- 70.666) q Seesalz und 1,313.495 (- 69.339) q 
Industriesalz im Gesamtmonopolwerte von K 48,403.553 
C+ 218.001). Überdies wurden bei der Saline in Kalusz 
121·000 q gemahlenen Kainits im Werte von K 157.000 
erzeugt. 

Der Wert der gesamten Bergwerksproduktion 
erhöht sich dadurch auf K 455,037.451 (+ 37,132.378). 
Die Gesamtzahl der beim Bergbau- und Hüttenbetriebe 
(mit Einschluß der Salinen) beschäftigten Arbeiter betrug 
161.114 C+ 1562), so daß auf einen Arbeiter ein 
Anteil von K 2824 des Gesamtwertes der Produktion 
entfällt. .A. M. 
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Ein Bergmannsfest in Leoben anno 1765. 
Mit.geteilt von Prof. A. Müllner. 

(Schluß von S. 672.) 

Schon am 5 ten hujus wurde mittelst etlich tausend von Trompetern und Paukern auf einem Ehrengerüste von 
Treibern zu dieser Gems Jagd mit dP-m Trieb der Anfang drei Bögen die Namen sämtlicher anwesenden a. h. Herr
gemacht, wozu die Innerberger Hauptgewerkschaft aus schuften mit deren dariiber schwebenden zugehörigen 
angewohnter a. u. Dienstbegierde ebenfalls freiwillig Kronen vor, welche wie das Ehrengerüst selbst augen-
200 Mann der besten Holzknechte abschickte. blicklich in dem allerschiinsten blauen, gelben und roten 

Da nun mit ruckseitigen Trieb die höchsten Gipfel Feuer entbrannten. Unter dieser Beleuchtung wurde ein 
des besagten Gems Gebirges den 8 ten abends erreicht eigens auf die sämmtlichen gegenwärtigen a. h. Herr
worden, so war in der Nacht vom 8. zum 9. nach Zeugniß schaften gerichtetes und zugleich auf den Eisenbergbau 
aller anwesenden Fremden hoch und niederen Standes spielendes Berg Lied bei einer Musik abgesungen. Über 
nicht wohl etwas prächtigeres zu erdenken, als ein so ein und anderes bezeigten lhro Mjten. und Kgl. Hoch
weitwendiges und hohes Gebirg in einer Strecke von heiten von den Fenstern ein recht besonderes Vergniigen. 
etlichen Stunden mit vielen hundert von 20 zu 20 Schritten, Ihro k. k. apst. Majestät wollten aus a. h. Milde 
um dem 'Vild der Ausbruch zu verschränken, angezün- dem gesammten Berg Corpo ihre a. h. Zufriedenheit also 
deten Feuern in voller Illumination und gleichsam mit gleich empfinden lassen und geruheten daher das Bergvolk 
einer hellleuchtenden feurigen Kette oder Krone umgeben, reichlich zu beschenken. 
von hieraus und von der herumliegenden Gegend in der Überhaupt ist das ganze Eisenmontanistikum mit so 
Ferne anzusehen. vielen Gnadens Bezeigungen und V erheissungen erfreut 

In der Jagd selbst waren etlich hundert Gemsen worden, daß niemand ans allen ihnen die Freude und den 
eingeschloßen, welche den a. h. Mjt. und kön. Hochheiten Trost hierüber auszudrücken fähig ist. 
vor Gesicht kamen, doch konnten wegen des Regen- Hierbei aber rühmt auch dieses ganze Berg Corpo, 
Wetters, welches jederman innigst bedauerte, nicht mehr besonders die Assistenz und Willfährigkeit, welche dem
als etliche und fünfzig Stück Gemsen erlegt werden, nichts- selben bei dieser Gelegenheit von dem löb. Militär, wo 
destoweniger, da der Erfolg mit dem sehnlichsten Wunsch solche immer verlangt werden, auf das Freundschaft
Sr. Exellenz des Herrn Regierungs Präsidenten und liebste zu Theil wurde. 
Jagdbarkeits Inhabers Grafen v. Preiner und mit den Nach Erledigung dieser Illumination und der Musik 
best getroffenen Jagdanstalten blos aus einem elemen- zog das ganze Berg Corpo abermals in seiner Ordnung 
tarischen Hinderniß nicht über eins kam, war der vor den Fenstern der a. h. Herrschaften vorbei in sein 
a. h. Hof doch vollkommenst satisfaciert. Quartier nach der burgerlichen Schießstätte ab, in welcher 

Um 2 Uhr nachmittags retournirten Ihro Mjt. die von demselben durch 2 Nächte nacheinander Frei-Ball 
Kaiserin mit den königl. Hochheiten, den durchl. zwei gegeben wurde. 
Erzherzoginnen und der Prinzessin Charlotte von Lothringen, Unter dem vorbeimarsche vor dem Fenster, aus 
Um 4 h aber S. Mjt. der Röm. Kaiser mit Ih. Mjt. dem welchem lhro k. k. apost. Mjt. zu sehen geruhete, fiel 
röm. König und den kög. Hochheiten Erzherzog Peter das ganze Corpo Glied vor Glied sammt ihren Offizieren 
Leopold und Herzog Carl von Lothringen von der Jagd auf die Knie und erstattete solchergesta.lt, sowohl für 
zurück. das empfangene Gnadengeschenk, als für die a. g. Wohl-

Sowohl bei der Ab- als Rückreise machte die hohe gefallen Bezeigung und für die beiden Eisen Kammer
N oblesse, das löb. Militär, die Eisen Instanzen uud das Gütern ertheilte a. h. r. Verheissungen den a. u. Dank. 
Corps der Bergwerks Offiziere, der Stadtmagi11trat und Der 11 te darauf war der betrübte Tag, an welchem 
Burgerschaft im Gewehr die a. u. Aufwartung. der a. h. Hof den allzufrühen Aufbruch von uns nach 

Hernach wurde wiederum an einer offenen Tafel Klagenfurt machte. J ederman war heftigst gerülut, 
gespeist, vorher aber hatte der hiesige woblehrwiirdige der Anwesenheit der k. k. lljten. und kög. Hochheiten so 
P. Rektor des Collegii S. Jesu Leopold Mezburg die bald wieder verlustig zn werden, was aber den all
a. h. Gnade Ihro Mjt. der Röm. Kaiserin sehr schön aus- gemeinen Schmerz noch vergrößerte, war die Erinnerung, 
gearbeitete Sinn Gedichte in teutschen und lateinischen daß man an den Drchl. Erzherzog Peter Leopold, den 
Versen überreichen zu dürfen. allerliebenswürdigsten Prinzen aus dem teutschen Vater-

Nach aufgehobener Tafel ließen Ihre k. k. apostolische lande verlieren müsse. 
Mjt. die Frauen und Töchter der k. k. Oberbeamten, Um 5 Uhr Früh morgens verfügten sich beide 
Gewerken und Gewerkschafts Beamten zum Handkuß und k. Mjten., lhro Mjt. der röm. König mit den kgl. Hoch
erteilten sodann dem Herrn Oberkammergrafen eine sehr heiten dem Erzherzog Peter Leopold und den Erz
lange Privataudienz. herzoginnen Maria Anna und Christina unter der gewöhnlich 

Abends um 9 Uhr rückte das Berg Corps abermals allseitig allerehrerbitigsten Begleitung in die Kirche der 
in schönster Ordnung mit brennend~n Grnben- und Hütten- wohl Ehrw. P. P. Dominikaner zu Anhörung des hl. Meß
lichtern, zwischen den beiden Kammergütern aber der opfers, während der hl. Messe rangirte sich das Berg 
Magistrat auf den Platz, stellten allda unter zwei Chören Corpo vor dem Mru·tor jenseits der Brücke in die Vorstadt, 
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und nach geendetem hl. Meßopfer traten die gleich oben 
benannten a. h. Herrschaften wiederum unter Läutung 
aller Glocken, Paradirung des Militärs, Montanistici, 
Magistrates und Bürgerschaft und unter dem Getön der 
allseitigen Feld- und Berg-Musiken nicht weniger unter 
einem allgemeinen Rufen: Es leben die a. h. Herrschaften! 
die wirkliche Abreise an. 

Berg-Lied, 
welches am 10. Juli 1765 

als an den höchst erfreulichen Tag 
an welchem 

die allerhöchsten Majestäten 
FRANCISCVS PRIMUS 

Römischer Kaiser et. cet. 
.MARIA THERESIA, 

römische Kaiserin, zu Hungo.rn und Böheim 
apostolische Königinn etc. cet. 

und 
JOSEPHUS SECVNDUS, 

Römischer König et. cet. 
mit deren königlichen Hochheiten 

PETRO LEOPOLDO 
Erzherzogen von Österreich et. cet. 

MARIA ANNA, und CHRISTINA 
Erzherzoginnen von Österreich 

CAROLO 
Herzog von Lothringen und Baar etc. 

und 
CHARLOTE 

Herzogin von Lothringen und Baar 

Um 11 Uhr vormittags darauf, verfügten sich lhro 
kgl. Hochheiten der Herzog Carl v. Lothringen und die 
Prinzessin Charlotte dessen Drchl. Frau Schwester 
kgl. Hochheit zu Fuß unter Begleitung der .Militär
und Bergoffiziere wie des .Magistrates in die hl. Messe 
zu den wohlehrw. P. P. Dominicanern, im Rückwege von 
dort aber geruhte Ihro kgl. Hochheit der Dchl. Prinz 
Carl v. Lothringen sich in das Rauch-Eisen-Magazin zu 
verfügen, den vorhandenen Flossenvorrath anzusehen, den 
gesegneten Stahl-Halt der hierländigen Haupt-Eisen-Wurzen 
zu bewundern und mit der angeborenen Leutseligkeit, 
die diesem erhabenen Prinzen aller Herzen eigen macht, 
sowohl von dem Herrn Eisen Ober Kammergrafen, als 
von den k. k. Herrn Bergräthen, Beamten und Gewerken 
ein und andere noch nähere Auskunft einzuholen. mittelst der Reiß nach Insprugg zu dem höchst erfreulichen 

Beylaager Zu Mittag speisten Ihro kgl. Hochheit bei der 
Drchl. Frau Schwester Prinzessin Charlotte an einer 
sehr zahlreichen offenen Tafel. Das Soupee war eben
falls allda, bei beiden Tafeln machten wiederum die 
Offiziere des Berg Corpo die u. th. Aufwartung, wo 
zugleich unter dem Soupee lhro kgl. Hochheiten mit 
einer auf dem Platz vor den Fenstern angestellten und 
von den 2 Chören der Berg- wie von den 2 Chören der 
Stadtmusikanten zusammengesetzten Tafel Musik nach 
Kräften divertirt wnrden. 

Endlich machten auch h. d. heute den 12. Früh um 
1/

9 
9 Uhr nach vorher bei den w. e. P. P. S. J. angehörter 

hl. Messe unter der nemlichen Paradirung wie Tags vorher 
bei der Abreise der Röm. k. u. k. Mjten. geschehen, nach 
Schrattenberg') einem Se. Frstl. Drchl. v. Schwarzenberg 
gehörigem Schlosse, wo für H. selbe die nächste Nacht 
Station festgesetzt war, den Aufbruch, nachdem vorher 
kgl. Hoch. die Prinzessin Charlotte die Bergoffiziere und 
den Magistrat zum Handkuß ließen. 

Man kann bei dieser Gelegenheit wohl mit Grund 
der Wahrheit sagen, daß der Himmel selbst den beiden 
Eisenkammergütern augenscheinlich günstig war, indem 
nicht nur der 9., 11. und 12. als die Tage der Ankunft 
und Abreise der a. h. Herrschaften die allerhellsten ge
wesen, sondern auch der tQte als an welchem ganzen 
Tag es außerordentlich regnete, sich vor Niedergang der 
Sonne :_auf einmal wieder jedermans vermuten, die ganze 
Luft ansheiterte und der angenehmste Abend einbrach, 
folglich in beiden E. K. Gütern zu Anzünden ihrer 
schönen Feuerwerks und Absingnng des allgemein belobten 
Bergliedes den erwünschten Zeit Raum gab. 

Der Text dieses Bergliedes, dessen Verfasser nicht 
genannt wird, liegt gedruckt bei und lautet sammt Titel 
wie folgt: 

') 103/8 Mln. 

Ihro königlichen Hochheiten Erz-Herzogens 
PETRI LEOPOLD! et. cet. 

und 
MARLE LUDOVIC..E INFANTIN von Spanien 

die Eisenkammerguts und Verlags-Stadt Leoben betraten, 
von den beiden Eisen-Kammer-Güttem 

Innern- und Vordernberg des Eisenärzts 
mit treu gehorsamsten innbrtlDstigen Wünschen 

bei der allerunterthänigsten Aufwartung 
deren k. k. Kammer-Guts Instanzen, Gewerken, Beamten, 

und Berg-Volks abgesungen worden. 

Steyr, gedrukt mit Menhardtischen Schrüten. 

1. Lasset eure Wünsch erschallen 
Hutleut, Knappen Zimmerer! 

Ein so fröhliches Geschicke, 
So viel Gnad, so vieles Glücke 

Wiederfä.hrt euch nimmermehr, 
Glückauf, Glückauf, Glückauf! 

2. Wir erleben gwiß nicht wieder 
Eisen-Berg- und Hütten-Leut! 

Daß soviele Majestäten 
Dieses Kammergut betreten, 

Was uns jetzt so sehr erfreut, 
Glückauf, Glückauf, Glückauf! 

3. Eilen wir fort nach Leoben 
In die Eisenhandels-Stadt 

Wo die Götter dieser Erden 
Sich so lange laagern werden, 

Bis die Jagd ein Ende hat, 
Glückauf, Glückauf, Glückauf! 

4. Laßt uns da FRANCISCUM ehren 
Deutschlands tapfren Lusignan ! 

Unser Eisenberg soll Degen 
Ihm solang zu Füßen legen 

Bis ihm So.lern unterthan, 
Glückauf, Glückauf, Glückauf! 
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5. Reicht von Eisen starke Riegel 
Unsrer großen Kaiserin! 

Nach so schwer nnd langen Kriegen, 
Nach so viel und großen Siegen, 

Vor des J ani Tempel hin. 
Glückauf, Glückauf, Glückauf! 

6. Sucht in unsern reichen Gruben, 
Edle Eisensteine auf! 

Laßt aus diesem Saulen gießen 
Die Saturno trotzen müssen, 

Setzt Josephens Thron darauf, 
Glückauf, Glückauf, Glückauf! 

7. Leopolden und Louisen 
Opfert feuerreichen Stahl 

Zur Vermehrung ihrer Flammen 
Bis ~Je Zweig aus diesen Stammen, 

Ubersteigen alle Zahl. 
Glückauf, Glückauf, Glückauf! 

8. Baut für Annen und Christinen 
In den Fuß des Bergs hinein, 

Bringt zu zweien Königskronen 

Ihre Tugend zu belohnen 
Silber, Gold und Edelgstein 
Gliickauf, Glückauf, Glückauf! 

9. Prinzen Carln und Charloten 
Seie aller Grubenlicht 

Ein untrüglichs Liebes-Zeichen 
"'eiche nicht von uns wird weichen, 

Bis der Lebens-Faden bricht 
Glückauf, Gli\ckauf, Glückauf! 

10. Aller Segen der von Obe!1 
Aus der Burg der Sternen Fleußt, 

Soll die ganze Reis begleiten, 
Niemals weich von Eurer Seiten, 

Alles das, was Gutes heißt. 
Glückauf, Glückauf, Glückauf! 

11. Endlich beste Landesfürstin 
Hör auch unsre Bitten an! 

Die uns längst verliehen Gnaden, 
So dem Staat gewiß nicht schaden, 

Nehru doch nicht von uns hindan, 
Glückauf, Glückauf, Glückauf! -

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 35.5G6. - George Burnside in Durham (England.) -

Gesteiubohrmaschiue. - Die vorliegende Gesteinbohrruaschine 
eoll die Herstellung tiefer Löcher ermöglichen und haupt
sächlich zur ungefährlichen Aufsuchung alter Stollen Verwen1lung 
finden. Das Bohrgestänge i;;t in einem Rohre eingeschl<'ssen, 
das in dem Bolwlocl1e festgekeilt we1·de11 kann u11d mit einer 

z6 

A.~sehrauben des vor der Muffe 47 gelegenen Gestängeteiles 
~1t einer Pumpe 26 in Verbindung gebracht werden. Zu 
diesem Zwecke wird die Pumpe mittels einer besonderen 
Mutter 54 auf dem Rohre 41 befestigt, wobei die Verbindung 
der Pumpe mit der Mutter durch eine die Welle 55 lose 
umgebende Stopfbüchse 52 erfolgt.. Die Puml?e, de~en hohle 
'Y elle 55 mit dem Gestänge 46 verschraubt ist, wird durch 
ein Excenter 53 angetrieben. Die Pumpe hat einen doppelten 

lVasserpumpe, eillem Druckmesser und A.bschlußmitteln versehen 
ist. Sinkt der Wasserd1·uck im Boh1·roh1·e, so ist zu erkennen, 
daß der Bohrei· in einen alten Stollen eingedrungen ist. 
Die :Maschine besteht im wesentlichen aus einem den Bohrer 6 
und dessen hohles Gestänge 46 einschließenden Rohre. 
Das Rohr kann nach Entfernen der Stopfbüchse 22 und 

Zweck. Zunächst dient sie da.zu, durch das hohle Gestänge 
Wasser zu treiben, das durch eine Öffnung 8 an der Bohrer
spitze austritt und den Bohrschmant im Rohre 41 nach einem 
·Hahne mit sich führt, durch welchen der Bohrschmant entleert 
werden kann. Wird der Hahn geschlossen, so kaun mittele 
eines auf das Rohr 41 aufgesetzten Druckmessers festgestellt 
werden, ob der Bohrer in einen alten Stollen eingedrungen ist. 

Literatur. 
Elnrichtnng von Laboratorien und allgemeine 

Operationen. Von Dr. Viktor Samter. Laboratoriumsbücher 
~llr die chemische und verwandte Industrien. Band VIII. 

erlag Wilhelm Knapp. Halle a. S. . . . 
. Der Verfasser wendet sich mit seinem Büchlem an die Jungen 
~ die Technik eintretenden Chemiker, denen er ein Bild über 
die Einrichtung und das Arbeiten in technischen Laboratorien 

geben will. In einer Reihe von Kapiteln bespricht er die 
Organisation und Einrichtung der analytischen Laboratorien, 
die Tätigkeit des Analytikers, die allgemeinen Operationen und 
spezielle in der Technik bevorzugte Methoden der Analyse. 
Er erreicht damit seine Absicht vollkommen. Die Lektüre des 
Büchleins wird jedem jungen technischen Chemiker einige 
wertvolle Anregungen geben. ]),·. lt. K. 
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J,uegers Lexikon der gesamten Technik und ihrer 
Hilfswissenschaften. Zweite, vollständig neu bearbeitete Auf
lage. VII. Band. In Halbfranz gebunden M 30·-. Stuttgart, 
Deutsche Verlagsanstalt. 

Der vorliegende Band des Lexikons, welches durch die 
noch im Laufe dieses Jahres zu gewärtigende Herausgabe des 
VIII. Bandes seine Vollendung finden wird, umfaßt rlie Stich
wörter Papierfärberei bis Schwefelsäure. Viele dieser Stichwörter 
beziehen sich ebenfalls unmittelbar oder mittel bar auf unser 
Fach, von welchen insbesondere die folgenden hervorzuheben 
wären. 

Parallelträger (Mii rs eh); Patentge;etz (Heim an n); Pegel 
(Lu eger); Pendel (Fi ns terw a l 1\ er); Pendelap1iarat (Hi 11 m er); 
Petroleum (Häußermann); Pfähle (Lueger); Pfeilerbau 
(Treptow); Phosphor (Rathgen); Photochemie (Eder); 
Photogrammetrie (geodäti8che, Hi 11 m er); Photographie (E 1\ er); 
Planimeter; l'lansichter (Arndt); Platten (Lindner); Platten
biegemasc-hinen (Widmaier); Pochwerk Treptow); Polarisa
tion des Lichtes (Sch m i 11 t); Polhöhenhe:;timmung (Am b ro n n); 
Polieren (An II es); Polyonisierung (Hi 11 m er); Prägen (\V i d
m aier); Pressen (W id 111 aier); Preßformmaschinen (W i d
m a ier); Preßga,;glühlicht (Weber); Preßluftgründung 
(Zschokke); Projektionsapparate (Unger). Projektionslehre 
(Vonderlin); Pumpen (Becher); Pyrometer (Schmidt); 
Quecksilber (Rath gen); Quecksilberb1lTometer (Hi 11 m er); 
Querbau (Trep to w); Rad (W i dm ai er, Lindner, Birk); 
Radium (Mezger); Rammen; Rauchgasuntersuchung (Uario); 
Regler (::lchaarJ; Hetorteniifen (Schaar); Riemen (zur Kraft
iibertragung); Riemenberechnung (Lindner); Roheisen, Roh
eisendarstellung (W i dm a i er); Rohre, Rohrherstellung (\V i d
m a i er); Rohrleitungen, Herstellung 1\er Rohrleitungen, Hohr
verbindungen (Lu eg er); Rückkühlanlagen (Ca r i o); Rutschen 
(Buhle); Sägen, Sägemaschinen (Widmaier); Salz (Rathgen); 
Schachtabteufen, Sehachtförderung (T rep to w); Scheren (W i d
mai er); Schiebebühnen (Kühler); Schieber (Lindner); 
Schleifen (W i dm ai er); Schleudergebliise(v. Ih eri n g); Schleusen
wehr, Schiitzenwehr (Lueger1; Schmelzen (Weyrauch); 
Schmieden (Treiber); Schmierung (Lueger); Schnecke und 
Schneckenrad (Lindner); Schnecken als Transportschnecken 
und Transportspiralen (Buhle); Schneidzeug (Dalchow); 
Schornstein (G aa b); Schrägaufziige (Buhle); Schrämmaschinen 
(Treptow); Schwebebahn (Ziffer); Schwefelsäure (.Uoye). 

Die schon bei der Anzeige der friiheren Bände gemachte 
Bemerkung, daß der Behandlung der Berg- und hüttenmännischen 
Themata ein größerer Platz einzuräumen gewesen wär!!, kann 
auch bei Durchsicht dieses Bandes nicht unterdrückt werden. 
Eine eingehendere Behandlung wäre z B. bei den Stichwörtern: 
Probierwesen, Salz, Schwefelsäure u. a. m. am Platze gewesen. 

Dieser geäußerte Wunsch schmälert selbstverständlich 
nicht die Wichtigkeit des Lexikons, welches zweifelsohne auch 
in Hinkunft als Nachschlagebuch allen Technikern ein wert-
voller Schatz bleiben wird. G. K. 

Das Knallquecksilber und ähnliche Sprengstoffe 
sowie deren Verweudung zur Erzeugung von Sprengkapseln, 
Zllndhiltchen und Flobertpatronen. Von Ing. Chem. Dr. 
R. Knoll. Wien, A. Hartlebens, Verlag. 

Die vorliegende Abhandlung stellt einen äußerst will
kommenen Behelf für jeden dar, der sich über die Technik der 
Sprengkapseln und Ziindhütchen rasch orientieren will. Dabei 
ist die Gliederung des Stoffes in einen allgemeinen Teil, 
welcher die erforderlichen einleitenden Erklärungen der 
wichtigsten Begriffe der Sprengtechnik enthält, in eine Ab
handlung über die in Betracht kommenden chemischen Ver
bindungen und in einen technischen Teil sehr zweckmäßig und 
übersichtlich, so daß es leicht ist, sich zurecht zu finden, wenn 
man sich über ein bestimmtes Spreng- oder Zündmittel unter-
richten will. . 

Ein Vorzug des kleinen Werkchens ist auch seine leirht
faßliche Darstellungsweise. Es kann daher dasselbe nicht nur 
spezi1ischen Fachleuten, sondern auch allen jenen empfohlen 

werden, welche sich, ohne Sprengtechniker zu sein, aus be
ruflichem oder persönlichem Interesse über „Das Wesen der 
Spreng- und Zündmittel" orientieren wollen. M. K. 

Bilder aus der chemischen Technik. Von Dr. Arthur 
M ü 11 er. („Aus Natur und Geisteswelt." Sammlung wissen
schaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen aus allen Gebieten 
des Wissens. 191. Bändchen.) Verlag von B. G. Teubner in 
Leipzig. Mit 24 Abbildungen im Text. 8. 1908. Preis geheftet 
}.{ l·-, in Leinwand gebunden }.{ 1·25. 

Dem Verfasser des vorliegenden Werkchens ist es ge
lungen, an der Hand der wichtigsten Zweige der chemischen 
Technik einen Einblick in die Verfahrungsweisen derselben zu 
geben. 

In dem Bi\chlein werden vor allem der Begriff sowie die 
Aufgaben und Ziele der chemischen Technik erörtert, worauf 
die Schilderung ihrer Zweige erfolgt. So werden aus der 
chemischen Großindustrie behandelt: die auorganischen Stoffe, 
die Schwefelsäure-, Soda-, Chlor- und Salpeter-Darstellung, 
sodann diejenigen Industrien, die auf der Destillation organischer 
Stoffe beruhen, die Leuchtgaserzeugung, Teerdestillation, die 
Herstellung kiinstlicher Farbstoffe und die Holzverkohlung. 

G. K. 

Geologische Bilder und Ausblicke. Von B. Schulz
R riesen, Generaldirektor a. D., Diisseldorf. Sammlungen 
Berg· und hiittenmännischer Abhandlungen, Heft 34. Kattowitz 
0. S. Verlag von Gebrüder Böhm, 1908. 28 Seiten und eine 
farbige Tafel. 

Wiederholt ist in den letzten Jahren aus den Kreisen 
cler Naturhistoriker der Wunsch laut geworden, daß durch die 
Mittelschulen mehr Kenntnis über den Boden. auf dem wir 
leben, verbreitet werden möchte, als heute der Gebildete in 
der Regel besitzt. Auch der Verfasser steht auf dem Stand
punkte, daß die Schule etwas von den ?rlethoden und Lehren 
der l~eologie vermitteln sollte. Er versucht dies in der vor
liegenden Broschüre. Es ist natürlich ungemein schwer, aus 
einem umfangreichen Wissensgebiete das Wichtigste auf 
einigen Blättern zusammen zu fassen und darum muß man es 
sehr anerkennen, daß sich der Autor nicht ohne Geschick dieser 
Aufgabe unterzieht. Nach einigen knappen Erörterungen all
gemeinerer Begriffe werden die auf der Tafelbeilage erörterten 
Profilschnitte erläutert. Von diesen Profilen reicht eins von 
Liverpool über Lüttich, Freiburg i. B. nach Genua, die anderen 
stellen Durchschnitte durch Westdeutschland dar. Es ist nun 
weit weniger wichtig, ob die Darstellungen des Verfassers in 
allen Punkten die heute herrschenden Anschauungen der 
Geologen richtig wiedergeben, es ist viel wichtiger, hervor
zuheben, daß die in der Schrift befolgte Methode eine sehr 
zweckentsprechende ist. Dr. W. Petrascheck. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Aller

höchster Entschließung vom 15. Oktober d. J. den Oberbergrat 
Ferdinand Hohn zum Ministerialrate im Ministerium für öffent
liche Arbeiten allergnädigst zu ernennen geruht. 

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Aller
höchster Entschließung vom 15. Oktober d. J. dem Oberbergrate 
Wilhelm K 1 ein im Ministerium ftlr öffentliche Arbeiten taxfrei 
den Titel und Charakter eines Ministerialrates allergnädigst 
zu verleihen geruht. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den Bergrat 
Ferdinand Jas trz ~ b sk i in Krakau als Referenten und Votanten 
der Berghauptmannschaft in Krakau zugewiesen, den Ober
bergkommissär Dr. Kasimir Midowicz in Drohobycz zuJD 
Revierbergbeamten in Krakau und den Oberbergkowmissär 
Julius Mokry zum Revierbergbeamten in Drohobycz ernannt, 
ferner den Bergkommissär Heinrich Stauffer in Mähr.-Ostrau 
zum Revierbergamte in Drohobycz und den Adjunkten Roroan 
Br z es k i in Brilx zum Revierbergamte in Mähr.-Ostrau überstellt. 
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Vereins-Mitteilungen. 

Sektion Klagenfurt lles Berg- und hüttenmännischen Vereines für Steiermark und Kärnten. 
Ausscbußsitzung 11111 10. Oktober 1909 im Museum 

Rudolftnnru. 
Anwesend: Vorsitzender Bergrat PleschutzniO'· 

die Ausschußmitglieder: Brunlecl11;er, v. EhrenwcrtJ1', 
Hinterhuber, Hofbauer, Kazetl, Rieger :-:laup 
S ' ' • chmid, Schreyer. 

Entschuldigt: l\Iiihlbacher, Okorn. 
Nach Eröffnung der Sitzung hält cler Vorsitzende 

dem tags zu vor verstorbenen Hofrate Rudolf Knapp 
eine km·z1~ Grdenkrede und ladet die Anwesenden ein 

• ! 

sich zum Zeichen ihrer . .\nteilnahme an clem Tode cles 
geschätzten Mitgliedes von den Sitzen zu erheben. 
Geschieht. 
„ 1. Der Vorsitzende g·ibt einen zusammenhitngenden 
Uberblick üb~r die Vorfälle des Sommers, namentlich 
der Phasen, welche die Ang·elegenheit der Gründung 
~.ines Zentralverbandes der montanistischen Vereine 
Osterreichs, von der delegierten Sitzung derselben am 
1. Juli 1. J. in Wien angefangen, bis zum gegenwärtigen 
Stadium, iiber welches ihm aber jede Information fehlt. 

·weiters teilt er an der Hand des Protokolls die 
Ergebnisse der am 6. Juni in Judenburg abgehaltenen 
Zentralausschußsitzung, insbesondere die Kündigung cl.er 
„ Vereinsmitteilungen" bei cl.er Verlagsfirma Manz mit 
und gibt der sicheren Erwartung Ausdruck, daß die 
Vereinspublikationen durch dieselbe keine Unterbrechung 
erleiden werden. Schließlich berichtet er über die in 
den •ragen vom 10. bis 12. September in Leoben ab
gehaltene Generalversammlung und kommt dann auf 
~inen von derselben den beiden Sektionen zur Äußerung 
uberwiesenen Antrag zu sprechen, über welchen nach 
längerer Wechselrede nachstehender Beschluß gefaßt wird. 

2. Der Ausschuß der Sektion Klagenfurt beschließt 
auf den vom Herrn Bratke (Trofaiach) in der General
versammlung zu Leoben am 11. September l. J. gestellten 
Antrag: daß sich der Berg- und hiittenmännische Verein 
für Steiermark und Kärnten durch eine Statutenänderuno-. ~ 

~n einen Yerein deutscher Berg- und Hüttenleute 
~sterreichs umwandeln möge, um eine Abwehrbewegung 
un nationalen Sinne einzuleiten, nicht einzugehen. 

In der Begründung dieses Beschlusses wird darauf 
h.~ngewiesen, daß der Berg- und Hüttenmännische Verein 
~ur Steiermark und Kärnten ein unpolitischer Fachverein 
ist, daß dessen Geschäfts- und Verhandlungssprache 
Unbestritten die deutsche ist und daß eine Abwehr im 
nationalen Sinne mangels eines Angriffes dermalen zweck
Uud ziellos wäre. 

3. Es gelangt hierauf das Zirkulare der ständigen 
Delegation des V. Ingenieur- und Architektentages vom 
25. Mai zur Verhandlung und es teilt der Vorsitzende 
tnit, daß die Sektion das authentische Verzeichnis der 
zur Zeit im Lande wohnenden Bergingenieure ( 40) an
g~legt und der stllndigen Delegation zur Publikation 
eingesendet habe. 

4. "Teiters wird zur Kenntnis gebracht, daß die 
ständige Delegation in Aussicht genommen hat, einen 
von dem Verein ijsterreichischer Chemiker gestellten 
Kompromißantrag auf Abänderung des § 6 das dem 
hohen Abgeordnetenhause am 22. l\Iai 1906 vorgelegten 
Gesetzentwurfes betreffend die Bei:echtigung zur Führung 
des Ingenieurtitels eventuell dem VI. Ingenieur- und 
Architektentage zur Bes chi nßfassung zu überweisen. 

5. Im Zirkulare vom 7 Juni 1. J. stellt die ständige 
Delegation eine Anfrage an die teilnehmenden Vereine 
betreffs Beitragsleistung von 1 ]{ pro Jahr und Mitglied 
zur . .\.usgestaltung des Sekretariats. 

Darüber wird nachstehender Beschluß gefaßt: 

„ Die :-:lektion Klagenfurt des Berg- und hütten
männischen Vereines für Steiermark und Kärnten kann 
zu dem ihr vorgelegten Antrag der ständigen Delegation 
in Ang·elegenheit der Ausgestaltung des Sekretariats 
derselben und Beitragsleistung von 1 K pro Jahr und 
Mitglied fiir diesen Zweck vorläufig keine bestimmte 
Antwort erteilen, bis die von den montanistischen Vereinen 
Österreichs eingeleitete Aktion zur Griindung eines 
Zentralverbandes und eines publizistischen Organes der
selben, welche mit erhöhten Mitgliederbeiträgen verbunden 
sein dürfte, zu einem Abschlusse geführt wird. Erst 
dann wird die Sektion in der Lage sein, beurteilen zu 
kiinnen, ob sie ihren Mitgliedern weitere Opfer für den 
oben erwiilmten Zweck zumuten kann". 

6. Der Verein deutscher Eisenhüttenleute in Düssel
dorf ersucht um Überlassung eines vollständigen Exem
plares der in den Jahren 1869 bis 1881 erschienenen 
Zeitschrift des Berg- und hüttenmännischen Vereines 
für Steiermark und Kärnten zum Zwecke der Einverleibung 
in ihrer Bibliothek. Der Vorsitzende teilt mit daß es 

' ihm gelungen sei, ein solches Exemplar aufzutreiben und 
dem genannten Vereine einzusenden. 

7. Das k. k. Revierbergamt "Klagenfurt ersucht um 
Richtigstellung der statischen Daten über die Sektion 
znr . Veranlegung des montanistischen .Jahrbuches pro 
1910. Ist bereits geschehen. 

8. Die Kärntner Gewerbehalle spricht mittels Zu
schrift der Sektion für die langjährige Mitwirkung in 
der dortigen Kommission den Dank aus. Zur Kenntnis. 

9. Eingesel!det wurden an Druckschriften unter 
andern: die Bergwerksstatistik des Ministeriums für 
öffentliche Arbeiten zwei Bände, das Protokoll des Salz
burger Wassertages von Direktor Rieger und die Mit
teilungen des Vereines für die bergbaulichen Interessen 
im Oberbergamtsbezirke Dortmund, der XV. Bericht 
über den Int{lrnationalen Straßenbahn- nnd Kleinbahn
Kongreß in München, für welche der Dank ausgesprochen 
wird. Hierauf wird die Sitzung geschlossen. 

W. Hofbauer 
Sekretär. 

F. Plescbntznig 
Obmann. 
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Notizen. 
Eine Ra.dinmfabrik in London. Vor einigen Tagen 

hat Lady Ramsay, die Gattin des berühmten Chemikers Sir 
William Ramsay, in der Thomassterer den Grundstein zu 
einem Hause gelegt, das die erste Radiumfabrik innerhalb des 
Inselreiches werden wiril. Während bisher alles Radium, das 
in England von den Physikern, Chemikern und Medizinern 
verwendet wurde, von dem Festlande - vorwiegend aus 
Österreich - bezogen w!lrden ist, soll jetzt die Pechblende, 
die Cornwall liefert, nach einem von Sir William Ramsay 
ausgearbeiteten Verfahren in England selbst ausgebeutet werden. 
Ramsay behauptet, <laß nach seiner Methode das Radium viel 
schneller aus der Pechblende rein dargestellt werden kann, als 
durch alle anderen bisher üblic:hen Verfahren. Nach seinen 
Analysen ist der Railiumgehalt der Pechblende aus den Gruben 
bei Trenwith dem der reichsten kontinentalen Pechblenden an
nähernd gleich. 

.. Fachgruppe der Berg· und Hlltteningenieure des 
Osterreichischen Ingenieur- und Architektenvereins in 
Wien. Vortragsabende für die Saison 1909/1910: 18. No
vember 1909, 2. und 16. Dezember 1909, rn. und 27. Jänner 
1910, 10. und 24. Februar 1910, 10. uncl 31. :\Iärz 1910, 14. und 
28. April 1910. Die Herren :\Iitglieder und Fachgenossen, 
welche geneigt sind, in der laufenden Saison in der genannten 
Fachgruppe Vorträge zu halten, werden höflichst gebeten, dem 
Schriftführer der Fachgruppe (Franz Kieslinger, IX., Por
zellangasse 33) hehufs Festsetzung des Vortragsabendes eine 
bezügliche Mitteilung zukommen lassen zu wollen. 

Geologische Gesellschaft in Wien. Programm. Vor
träge: Samstag, den 6. November: Prof. Dr. V. Uhlig: Die 
Tektonik der Ostalpen. (Mit Lichtbildern.) - Prof. F. Koßmat: 
Vorlage der Manganerzvorkommnisse von Macska Mezö. 
Sonntag, den 20. Noi·ember: Dr. H. Vetters: Vorlage der 
geolog.-tektonischen Karte des Wiener Beckens. - Professor 
Dr. V. U h 1 ig: Die Erdsenkung der Hohen Warte (Heiligenstadt). 
Samstag, de11 4. Dezembei·: Prof. Dr. l'. Diener: Vorlage der 
Modelle von Placodus und Placochelys. - Prof. Dr. Franz 
E. Sueß: Besprechung ausgewählter Kapitel von E. Sue·ß: 
Antlitz der Erde. III. Band. 2. [Die Tiefen, Entgasung, Erze, 
Vulkane, Der Mond, Kompensation der Kontinente, Kontraktion 
des Erdkörpers.] Samstag, den 18. Dezembe1·: Prof. Doktor 
V. Uhlig: Besprechung ausgewählter Kapitel von E. Sueß' 
Antlitz der Erde. III. Band. 2. [Tektonischer Teil.] Die 
Vortrllge finden im geologischen Hörsaale der Univerirität um 
6 Uhr abends statt. Exkursionen: Montag, den 8. November: 
Naturhistorisches Hofmuseum. Besichtigung des Gipsabgusses 
von Diplodocus und anderer jüngst erworbener Objekte unter 

Führung des Herrn Kustos Prof. Dr. E. Ki ttl. - Versammlung 
zwischen ~/~3 und 3 Uhr nachmittags im Vestibule des Natur
historischen Hofmuseums bei dem Diensteingang, I., Burgring 7. 
Sonntag, den 5. Dezember: Erdbebenwarte, Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik, unter Führung des Herrn 
Privatdozenten Dr. V. Conra.d. - Versammlung 10 Uhr vor
mittags in der Zentralanstalt, XIX./11 Hohe Warte 38. 

Dei· Aussch11ß. 

Kombinierte Röst· und Schmelzprozesse für Kupfer• 
erze. In Garfield, Utah, ist ein neuer Prozeß von Fink, in 
West Seattle, Wash., ein solcher von Catton in griißerem 
Maßstabe probiert worden, die beide Beachtung verdienen. 
Beide Einrichtungen bestehen aus zwei Hälften, in deren 
einer geröstet, während in der anderen geschmolzen wird; 
die bei der Schmelzoperation entwickelte Hitze wircl direkt 
in der andern Kammer beim Rösten benutzt. Der Finkprozeß 
verarbeitet 200/o Kupferkonzentrate in kurzer Zeit auf Blasen
kupfer. Der Apparat besteht aus zwei fast aneinander 
stoßenden rotierenden Röstzylindern von 2·7 111 Länge und 
2·7 m Durchmesser. In der llitte sind die beiden Enden 
durch eine gemeinsame Leitung mit einander verbunden, die 
äußeren Enden mit dem Schornstein. Die Beheizung geschieht 
mit Petroleum oder Staubkohle, die nicht in besonclerer 
Feuerung, sondern in der :&litte der Zylinder verbrannt 
werden, auch der Wind für das Verblasen wird in der Mitte 
zugeführt. Ist in dem einen Zylincler die Röstung- beendet 
und im anderen die Steinkonzentration oder das Blasenkupfer 
fertig, so sticht man letztere ab, läßt aber die Schlacke im 
Zylinder; in diese trägt man die neue Erzcharge ein. 
Inzwischen wird im ersten Zylinder das abgeröstete Erz weiter 
verarbeitet. Der verbrennende Schwefel und die heißen Gnse 
bewirken ohne weitere Brennstoffzufuhr die Abröstung des 
frischen Er1.es im anderen Z)•linder. Man spart also einerseits 
an Brennstoff und kann anderseits feine Erze oder Konzen
trate direkt verarbeiten. - Der Catton-Ofen ist sozusagen ein 
großer :&Iartinofen mit geneigten Herd flächen, die in der 
Mitte auf eine große Rinne treffen. Man bringt Erz (auch 
unzerkleinertes) auf die eine Herdseite und läßt von der 
andern Seite her vorgewärmte Luft und Dampf zur Abröstung 
über die Charge streichen. Ist die Röstung beendet, so 
beschickt man die andere Herdseite mit Erz, d~eht den Gas
strom um, und führt die durch Verbrennung von Ol entstehende 
Flamme direkt auf das abgeröstete Erz; der Kupfergehalt 
konzentriert sich, Stein und Schlacke fließen in die Mittelrinne 
ab, die abziehenden Gase rösten da.s frische Erz auf der 
anderen Herdseite. Der Ofen ist ganz aus Stein. Der 
Brennstoffaufwand beträgt nach Keith nur 35°/0 von dem des 
Schachtofens; der Stein wird bis auf 10-420/o Cu angereichert. 
(Electr. and Metall. lnd. 1909, S. 287, durch "Chem.-Ztg." 1909.) 

Metallnotierungen In London am 29. Oktober 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 30. Oktober 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 
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Die Luftlokomotivanlage des Sfoinkohlenbergbaues Orlau-Lazy 
am Neuschachte Lazy, Schlesien. 

Vortrag, gehalten von Ing. Al. Holan, Betriebsleiter des Neuschachtes in Lazy, Schlesien, am 1. April 1909 in der Fachgruppe 

der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereins in Wien. 

Bevor ich auf den eigentlichen Gegenstand des 
heutigen Vortrages übergehe, will ich kurz vorausschicken, 
daß der Druckluftlokomotivbetrieb des Neuschachtes in 
der bestehenden Art und \Veise als der erste in unserer 
Monarchie, ja sogar in Mitteleuropa in der Grube ein
geführt wurde. Eine ähnliche Anlage existiert wohl 
seit längerer Zeit bei der „Compaguie des Quatres Mines 
~6unies de Graissessac" in Graissessac (depart. Herault) 
1~ Südfrankreich; hier wird jedoch die Förderung in 
ell!em 1·3 km langen 8tollen durch Druckluftlokomotiven 
besorgt, die man mit auf ~O at komprimierter Luft 
~peist, welche ein zweistufiger (3 bis 30 at) Kompressor 
1n einem am Stollenmundloche aufgestellten Gebäude er
zeugt. Bereits im Jahre 1902 korrespondierte unser 
D~rektor Herr Bergrat M lade k, der sich schon damals 
nut dem Projekte befaßte, mit dem Direktor der ge
n~nnten Gesellschaft Ing. Fon taine, welcher die mit 
dieser Druckluftlokomotivanlage erzielten Resultate als 
B~ht· günstig schilderte. Leider paßte die Einrichtung 
Dicht für unsere V erhä.ltnisse, und so kam es, daß die 
.A.nlage erst im vorigen Jahre in folgender "\V eise aus
geführt wurde. 

k Die Anlage besteht aus einem Hochdruck-Luft-
ompressor, aus einer Rohrleitung mit einem Reservoir 

und Ladestationen in der Grube, ferner derzeit aus zwei 
Grubenlokomotiven. 

Zur Erzeugung der Preßluft dient ein Norwalk 
dreistufiger Luftkompressor (locomoti ve-charger, Lokomoti v
lader) von einer Kapazität von 200 Kubikfuß = 5·4 m9 

pro Minute eingesaugter Luft, welche bei einer Tourenzahl 
von 180 auf 70 at komprimiert wird. 

Dieser Kompressor (Fig. 1) ist obertags im Maschinen
lokale des großen Schlaner Kompressors, der die Preßluft 
zum Antriebe der verschiedenen Gruben-Arbeitsmaschinen 
liefert, aufgestellt. Letzterer komprimiert bei einer 
Tourenzahl von 40 pro Minute 60 m8 angesaugter Lnft 
von 1 at auf 51 / 0 at und hat einen Grundriß der Fundamente 
von 44·8 111 2, ·-wogegen der Hochdruckkompressor ein 
4·4 m langes und 0·94 m breites, also 4·13 m 2 großes 
Fundament besitzt. 

Die Antriebsmaschine des Hochdruckkompressors ist 
eine einzylindrige Auspuffmaschine. Der Betriebsdampf 
von 8 at Admissionsspannung, von Kondenswasser befreit, 
passiert vorerst ein von Hand aus zu bet!i.tigendes Einlaß
ventil, geht sodann durch zweiautomatischeDrosselventile
das erste wird mit dem über 70 at erzeugten Überdruck 
der Preßluft, das zweite durch einen Geschwindigkeits
regulator, wenn die Tourenzahl 180 übersteigt, betätigt -
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zum Einlaßschieber, der auf halbe Füllung gestellt ist. 
Vor dem Handeinlaßventil ist ein automatischer Schmier
hahn an der Dampfleitung eingebaut, der regulierbar 
ist und das Zylinderschmieröl tropfenweise mit dem 
Dampf in den Zylinder einläßt. Der Dampfzylinder hat 
eine Bohrung von 400 mm und eine Hublänge von 
400 mm; der Dampfverteiler besteht aus einem verstell
baren Meyerschen Expansionsschieber. 

Für die Luftkompression dienen drei Luftzylinder, 
deren Kolben auf einer mit dem Dampfkolben gemein
schaftlichen Kolbenstange montiert sind. Der erste Luft
zylinder ist doppelwirkend und hat einen Durchmesser 
von 300 mm und die Hublänge von 400 111111. Die Luft 
wird mittels eines Saugrohres von 85 mm "\Veite, welches 
außerhalb des Gebäudes etwa 4 m ober dem Terrain 
mündet und einen aus gelochtem Blech hergestellten 
Saugkorb trägt, aus dem Freien angesaugt, u. zw. mittels 

je dreier an jedem Zylinderende angebrachten Saugventile. 
Die komprimierte Luft geht durch je drei an jedem 
Zylinderende angeordnete Druckventile aus dem Zylinder 
ab. Die Luft wird hier von 1 at auf 3 at komprimiert 
und ist somit die erste Stufe der Kompression hier voll
bracht. Sämtliche Saug- und Druckventile sind einsitzig 
und werden mit entsprechend starken Spiralfedern an 
die Sitze angepreßt. Die zweite Stufe der Kom
pression, von 3 at auf 16 at, wird im zweiten, jedoch 
einfachwirkenden Luftzylinder von 228·6 111111 Durchmesser 
und 400 rnrn Hube vollführt. Die von der ersten Stufe 
der Kompression kommende Luft wird mittels dreier am 
vorderen Zylinderende angeordneter Saugventile angesaugt, 
auf derselben Kolbenseite komprimiert und mittels zweier 
ober den Saugventilen angeordneter Druckventile ab
gelassen, um schließlich der dritten Stufe der Kompression 
zugeführt zu :werden, die im letzten aueh einfach wirkenden 

Fig. 1. Kompressor. 

Zylinder von 102 mm Durchmesser mittels eines Saug
und eines Drnckventiles von 16 at auf 70 at durch
geführt wird. 

Alle Luftzylinder sind von einem Wasserhemde um
geben. zwischen dem ersten und zweiten Zylinder, ebenso 
zwischen dem zweiten und dritten Zylinder sind je ein 
Kühler mit Bronze-"\V asserröhren angeordnet, um die 
Luft während der Kompression abzukühlen. Zwischen 
dem zweiten und dritten Luftzylinder ist ein Rohr zur 
Rückleitung jener heißen Luft in den ersten Kühler, 
welche aus den zwei Hochdruckzylindern entweicht, an
geordnet, wo dieselbe abgekühlt wird, bevor sie in den 
Kompressionsprozeß wieder eintritt. Das vom Kompressor 
abgehende Rohr für die Hochdruckspannung ist ent
sprechend hoch mit einem ·wasserhemde umgeben und 
mit einem Ablaß versehen zu dem Zwecke, um die Öl
teileheu zu sammeln, welche die Luftzylinder passiert 

haben, damit sie entfernt werden, bevor sie in da5 
Luftreservoir eintreten können. 

Der in jeder Stufe erzeugte Druck wird durch 
angebrachte Druckmesser angezeigt, außerdem ist sie~ 
für jedes Stadium der Kompression ein Sicherheitsventil 
vorhanden, welches eine eventuelle Überschreitung des 
Druckes sofort avisiert und behebt. 

Zwischen dem ersten und zweiten Luftzylinder ist 
an der Kolbenstange der Kreuzkopf mit der Schlitten· 
führung eingebaut, von dem aus jederseits ein Schwungrad 
von 1570 111111 Durchmesser mittels zweiteiliger Pleyel· 
stange angetrieben wird. Auf der gemeinschaftlichen 
Schwungradwelle von 120 mm Stärke, die ober del' 
Kolbenstange gelagert ist, befindet sich ein eigens ge· 
formtes Exzenterstück aufmontiert, durch welches der 
Expansionsschieber betätigt wird. Die Touren werden 
ebenfalls Yon der Schwungradwelle :rns mittels Zahnräder· 
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getriebe und einer Stange auf den Regulator, welcher 
das Dampfdrosselventil betätigt, übertragen. Das zweite 
Drosselventil wird durch die Preßluft der dritten Stufe 
in Bewegung gesetzt, so daß bei einem Enddruck von 
7 4 at der Dampfeinlaß gesperrt wird. 

Sämtliche \Vasserhemden und Kühlrohre sind mit
einander verbunden und eine kleine Dampfpumpe, welche 
bei 220 Touren pro Minute O·l m'1 Wasser liefert, besorgt 
die Zirkulation des Wassers. 

Die auf 70 at komprimierte Luft wird mittels einer 
376 m langen, 75111111 weiten und 1·7 111 8 fassenden Rohr
leitung durch den \Yetterausziehschacht bis auf den 
dritten Horizont in 262·0 111 Teufe geleitet, wo auf dem 
südlichen und östlichen Querschlage der Lokomotivbetrieb 
eingerichtet ist. Am Querschlage des dritten Horizontes 
miindet die 3"-Leitnng in eine 424 m lange Rohrleitung 
von 6'' = 150 111111 Durchmesser und 7·7 m:J Inhalt, die 
zugleich als Luftreservoir dient und auf der Sohle des 
Querschlages gelagert ist. 

Es sind drei Ladestationen in der großen Rohrleitung 
eingebaut, u. zw. die erste dort, wo die Sehachtleitung 
in die Reservoirleitung rniindet, fiir die Ausfahrt der 
Lokomotive am südlichen Querschlage, die zweite am 
Ende der Reservoirleirnng 420 111 vom Schachte entfernt, 
die dritte an der Ausfahrtstelle der Lokomotive am 
östlichen lluerschlage. Die am Ende der Reservoirleitung 
am südlichen l~nerschlage befindliche Ladestation wird 
vorläufig nur wenig benützt und dient gegenwärtig 
lediglich nur für den Notfall, wenn der Lokomotive, 
falls sie länger verschiebt, Luft zur Heimfahrt fehlt. 
Diese Ladestation wird bei verlängerten Förderwegen 
mittels einer 2"-Leitung noch weiter ins Feld verlegt 
Werden, bis fiir jeden \Yeg der Lokomotive eine extra 
Ladung notwendig sein wird. 

Die Ladestationen (Fig. ~)bestehen aus einem schweren 
Flanschen-T-Stiick oder Knie, einem Auslaßventil, einem 
speziellen .Abstellventil und aus einer biegsamen Metall
kupplung. Letztere besteht aus drei 11/ 2"-Rohrstücken, 
Welche in drei Kugelgelenken gelagert sind und am 
Ende eine Schraubeuknpplung mit einer Holländermutter 
b~sitzen. Das Schraubengewinde ist grob und es geniigen 
vier Windungen, um die Lokomotive an die Ladestation 
anzuschließen. Diese bewegliche Gelenkskupplung er
möglicht es daß man mit der Lokomotive zum Laden . ' nicht an einem und demselben Punkte stehen zu bleiben 
braucht und dadurch viel Zeit beim Laden erspart. 
Das Abstelh-entil dient dazu, um die zwischen dem 
Auslaßventil der Ladestation und dem Speiseventil der 
Lokomotive im Gelenkrohr zurückgebliebene Luft aus
zulassen, sobald das Laden beendet ist. 

Sämtliche Rohre sind aus Schmiedeeisen mit Lappen
sch weißnng gewalzt und unter hydraulischem Drucke 
auf 130 at erprobt. Die Verbindung der Rohre unter
einander ist teils mit starken, gegengebohrten Muffen 
aus Schmiedeeisen, teils mit starken gegossenen Flanschen, 
in beiden Fällen mit verjüngtem Schraubengewinde, 
durchgeführt. Die Flanschenverbindung ist in Intervallen 
von 12 m angebracht, damit jede Verbindung in den 
Rohren leicht zugänglich ist, falls ein Rohrstück aus
zuwechseln ist oder für den Fali, wenn eine Verlegung 
der Leitung erfolgen soll. Die Flanschenkupplung wird 

. ~ 

Fig. 2. Ladestation .. 

auch an Krümmungen angewendet. Das Biegen eines 
Rohres durfte nicht durchgeführt werden, wenn dasselbe 
mit einem Ende an die Leitung angeschraubt war, sondern 
es mußte obertags unter Rotglühhitze frei gebogen werden. 
Die 75 mm-Rohre sind hinlänglich groß, um die Produktion 
des Kompressors weiterzuleiten. Die 150 mm-Rohre 
werden zu dem Zwecke in der Grube verwendet, um 
einen genügenden stationären Vorrat an Preßluft für 
die Ladung der Lokomotiven prompt zu erreichen und 
es zu gestatten, daß der Kompressor gleichmll.ßiger 
arbeiten kann. 

Die .Abdichtung der Rohrverbindungen ist mit 
hineingestanztem Blei und Kupfer durchgeführt. 

(Schlllll folgt.) 

Zur Silber- und Goldbestimmung auf trockenem Wege. 
fütgeteilt von Rudolf Grund, k. k. Hauptprobierer. 

(Schluß von S. 688.) 

Aus dem bereits .Angeführten ersieht man, wie not- will, zu trachten, ein möglichst gutes, gleichmäßig 
Wendig es ist wenn man mit dem am dokimastischen dichtes Material für die Anfertigung von Kapellen zu 
Wege ermittel~en Silberhalte der Wahrheit näher kommen besitzen. 
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Die vorstPhenden Versuche sind natürlich nur fiir wirkung wurde dadurch, daß man immer nur vier Kapellen 
die stets ausdrücklich angeführten Verhältnisse geltend jeder Sorte auf einmal beim Treiben benützte, möglichst 
und eine Anderung derselben würde selbstredend sofort ausgeglichen. 
andere Ergebnisse zeitigen. Betrachten wir z. B. ein Bei gleichem Bleihalte kommen demnach hier bei 
Erzgemenge von silberfreien Metallverbindungen (berge- verschiedenen Silberhälten die gleichen "Mengen von ver
stellt im gleichen Verhältnisse, wie sie in einem Jahres- um-einigenden Metallen zur Wirkung. Die Bleie vom 
durchschnitt des Erzgefälles in PHbram vorkommen), mit Eintränken wogen zwischen 11 und 13 g. Die in der 
welchem Schwefelsilber im Verhältnisse von 1 : 2 : 3: 4: 5 Tabelle V zusammengestellten Daten sind ein Ergebnis 
innig vermengt wurde, bei seinem Verhalten zu Magnesit von je 60 Proben. Die Knochenkapellen waren hierorts 
und Knochenasche als Kapellenmaterial. Die Temperaturs- mit der Hand geschlagen hergestellt. 

Probe 
Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 

Ag-Einwage 
ins Erz 

gemischt 

0-0967 
0·1933 
0·2uoo 
0·3867 
0·4834 

Ag-Auswage bei Körnern 
erhalten auf Kapellen von 

Magnesit ! Kuol'henasche 
1 

0·0930 
0·1862 
0 2795 
0·37il5 
o·-s672 

Probierpfund 

0·0903 
01807 
0·2725 
0·3ß:l9 
0·4555 

Tabelle V. 

, Absolnter Ag-Yerlust gegen ! Ag-Verlust vom Ag-Gehalte 
die Einwnge, bei Ka1ielleu von des Erzes bei Kapellen von 

1 

Magnesit 1 Knochenasche 

0·0037 
00071 
Ofü05 
0-0132 
0·0162 

1 ----

0-0064 
0·0126 
0·0175 
0·0~28 
0•0279 

3·83 
3·66 
3·63 
3·41 
3-35 

6·62 
6-52 
6·03 
5·89 
5·77 

Die Silberkörner 
waren fein bei Ver

wendung der 
Kapellen aus 

998 

Man würde aber immer noch fehlgehen, wollte man hier stärker zur \Virkung gelangen wird. Denn während 
aus den so für den Gesamtverlust erhaltenen Durch- manche Werkbleie noch treiben werden, sind Bleie vom 
schnittsziffern einen Schluß auf einen Gesamtverlust beim geringeren Gewichte schon zum Blicken gekommen und 
kurrenten Probieren der Erze ziehen. Denn hier ändern würden somit bereits einer höheren Temperatur bedürfen 
sich, neben dem variablen Verhältnisse von Blei zum als jene. Es wird sich der Gesamtverlust somit im Ver
Silber, die Mengen der verunreinigenden Metalle, und hll.ltnis größer gestalten - immerhin sieht man aber 
zwar bei manchen Erzgattungen sehr bedeutend. Es darf aus der Zusammenstellung der Silberverluste bei der mit 
aber weiters auch nfoht vergessen werden, daß man beim nnr einigen Erzgattungen vorgenommenen Ansiedeprobe, 
kurrenten Probieren doch nicht jeder Post die Aufmerk- daß bei Verwendung von Magnesit als Kupellations
samkeit und Vorsicht wird zu wenden können, wie es bei den material der Gesamtsilberverlust sich erheblich kleiner 
hier mitgeteilten Versuchen der Fall gewesen, weiters, gestaltet, weshalb der durch diesen Probenverlust zum 
daß auch die 'remperaturswirkung, abgesehen davon, daß Teil gedeckte Abgang der Hütte eine Steigerung hat er
nicht alle Stellen der Muffel gleiche Temperatur besitzen, fahren müssen. 

Tabelle VI. 

Bei der 
P11h ' Ansiedeprobe 
Jr. : erhalten 

1 Silber in der . . 
. Schlacke un<I ' Silber .m der Silber·Gesamtverlust 
. Scherben vom , Magncs1tm!1sse 1 ohne Anrechnung der 

Silherverlust 
Silber-Gesamtverlust nach Kll!.sek, 
erhalten beim Probieren Pfibramer 

Erze anf hnndgeschlagenen Knochen
asche-Knpellen 

1 
2 
3 i 
4 

Silber•) Eintränken vom Abtreiben Ag-Verflüchtigung in 
1 b . b . • beim ·1 

eim ' e.im Silbererz-
1 . Eintränken j Treiben . gehalt von 1 

--------------,------ ---------' 1 

absoluter 
Silber
verlust 

Probierpfund ., 
. 0 Probicrpfund 

Silber· 
verlost 

°lo 
'I 

--~[-~~-~===~~,==~~- ----~~~-=--=--=;=-=-=-=-='=====c=======-= 

0·1110 0-00130 0-00401 0-00531 4·78 U7 3·61 0·098 0·0078 7·95 
0-1873 0·00205 0·00419 0 00624 3·33 1-09 2·24 0·185 0·0094 frlO 
0·3635 0-00225 o-oo:i31 o·ll0756 2·08 0·62 1'46 o·399 0·0144 3·6o 
o·6087 0·00262 0·00608 o·oos10 1'43 0·43 1·00 0.614 0·0194 s-io 

II. Zur Goldbestimmung. 
Mit Anfang des Jahres 1907 ist an den hierortigen 

Probiergaden die Aufgabe herangetreten, eine größere 
Zahl von Goldproben in ziemlich kurz bemessenen Ter
minen mit einem manchmal an Gold sehr armen Proben

Das Gold kam in dem oxydischen Probenmaterial 
entweder gediegen als goldhältiger Pyrit, oft aber in 
Form von Tellurverbindungen, namentlich als Petzit 
(Tellurgoldsilber), vor. 

\Venn auch über den Einfluß von Tellur auf die 
Bestimmung des Goldes in Goldtellnriden in der Literatur gnt durchzuführen. 

*)Durchschnitt von 60 a.uf Magnesitkapellen abgetriebenen Proben. 
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sich widersprechende Angaben vorfinden, so ist doch die 
Meinung, daß Gegenwart von Tellur bei einer Goldbe
stimmung ernstliche Unregelmäßigkeiten durch seine Ver
flüchtigung veranlaßt, vorherrschend. Von diesem Stand
punkte war es somit bereits geboten, für das arme 
quarzige Probengut statt der gewöhnlichen Konzen
trationsprobe die Tiegelprobe anzuwenden, abgesehen 
da von, daß die Ansiedeprobe bei ein ein Halte von selbst 
0·25 bis 0·5 g pro 1000 /i·g Erz zu verwenden, schon 
in Anbetracht der kurz bemessenen Zeit, nahezu un
möglich erschien. 

Daß manche Goldtelluride, speziell aber Petzit, 
während des Röstens einen beträchtlichen Goldverlust 
ausweisen, wird durch die Versuche von Küstel hin
reichend bestätigt. 

Die Verluste werden nicht so sehr einem Zuge im 
Ofen zugeschrieben, als einer Vertliichtigung des Goldes 
bei einer weitaus unter dem Schmelzpunkte desselben 
liegenden Temperatur. 

Bei dem geringen Gehalte an Gold ist es klar, daß 
hier nicht so hochhältige Telluride vorgelegen, wie sie 
eben Küstel zu Gebote gestanden. Immerhin ist auch 
hier ein Verlust bei einem ruhigen Rösten wahrnehmbar, 
Wie aus dem nachfolgendtm ersehen werden kann. 

Geröstet wurde das gleiche Erz. Es ergab ein 
Rösten durch: 

pro 1000 kg pro 1000 kg 

1 Stunde 40·62 g Göl<lischsilber mit 23.12 g Gold 
2 " 
3 " 

38·125 " " 23'25 " 
38'125 „ " " 23·12 " " 

Das ursprüngliche, nicht geröstete Probengut hielt: 

42·50 g pro 1000 kg Göldischsilber uud 23·75 g Gold pro 1000 kg. 

Vielfache Versuche haben nun zu der Überzeugung 
geführt, daß eine Tiegelgoldprobe, mit Vorsicht ausge
führt sehr genaue Resultate liefert. 

Zum Vergleiche von hierorts ausgeführten Ansiede
und Tiegelschmelzproben seien folgende Daten von jedes
mal doppelter Durchführung verzeichnet. 

Pro 1000 kg Goldquarz wurden erhalten bei der: 

a) Tiegelprobe: 

1. 31 ·2000 g Gold 
2. 16·4500" 
3. 3'4600 „ 
4. 0·6250 „ 

somit Differenzen von: 

b) Ansiedeprobe: 

20·000 g Gold 
15·2500" 
3·7500 „ 
0·625 „ " 

0-00112, 0·0012, 0·00024°/0 im Halte. 

Auf die .Vorbereitung des Probengutes zu einer 
Goldprobe wird eine große Sorgfalt verwendet. Das fein
gesiebte Material wird mehreremale über den Kegel ge
worfen somit sorgfältig gemischt, bevor an eine Ver
jii.ngun~ und ein Probeziehen geschritten wird. 

Zur eigentlichen Goldprobe werden vom Probe
materiale zweimal 200 g abgewogen, mit Glätte, Kohle, 
Borax, Pottasche und Soda innig gemischt in einem in
wendig möglichst glatten Tiegel (hessischen Tontiegel) 
unter einer starken Kochsalzdecke im Windofen einge
schmolzen, wobei das in Tröpfchen sich ausscheidende 
Blei das Gold aufnimmt und zu einem Regulus zusammen
schmilzt. Man erhält anfangs die schmelzende Masse 
längere Zeit in einem breiigen Zustande, namentlich in 
der Periode des Abflammens, bevor das eigentliche 
Schmelzen erfolgt, wodurch das Blei länger in der 
Schmelze verteilt bleibt und so von demselben das fein
verteilte Gold besser aufgenommen werden kann. 

Die Kochsalzdecke bewirkt Luftabschluß und bringt 
durch ihre große Flüssigkeit etwa an Wänden anhaftende 
Bleikörnchen zum Sinken. 

Erst hiernach steigert man die Hitze des Windofens 
und bringt die Masse zum leichtflüssigen Schmelzen. 

Nach beiläufig 8/ 4 Stunden werden die Tiegel aus 
dem Ofen gehoben und ihr Inhalt in eiserne Ingusse von 
Kegelform schnell ausgegossen. 

Der Bleikönig (durchschnittlich zirka 30 bis 35 g) 
wird von der Schlacke abgetrennt, von dieser durch Aus
hämmern möglichst befreit und auf einer Magnesitkapelle 
abgetrieben. 

Die erzielte Schlacke ist glasig, meist durchsichtig, 
smaragdgrün bis tief gelbgrün gefärbt; auch milchige 
und undurchsichtige Schlacke kommt vor. 

Die Quartierung der göldischen Körner wird nicht 
auf Kapellen, sondern auf einer präparierten Holzkohle 
mit gewöhnlichem Lötrohre vorgenommen. 

Nach der Methode J. W. Richards, Gold vom 
Silber mit dem Lötrohr zu scheiden, erhitzt man das 
Gold-Silberkorn auf der Holzkohle vor der Spitze der 
oxydierenden Flamme eines Lötrohres zu heller Gelbglut 
und schmilzt es so mit dem in Drahtform beigefügten 
Quartsilber ohne Verlust an Gold zusammen. 

Die auf diese Weise durchgeführte Tiegelgold
probe stimmt mit der gleichzeitig ausgeführten Gegen
probe gut überein. 

In 1000 kg Probematerial ergab z. B.: 

Die Probe: 
1. 20·625 g Gold 
2. 21·500" „ 
3. 22·250" " 
4. 6·125" „ 
5. 5·625 n 

6. 5'125" 

Die Gegenprobe: 
20·875 g Gold 
21•875" " 
21•875 n n 

6·250 „ n 

5·750" " 
5·625 n n 

Die Verläßlichkeit der Tiegelschmelz-Goldprobe 
illustriert auch folgender Versuch. 

Vollkommen reiner Quarz, fein pulverisiert, wurde 
mit genau ausgewogenem Goldkalke (Gold fein verteilt) 
innig gemischt und sodann mit der üblichen Beschickung 
vermengt, in den Tiegel eingetragen. Die so mit 
künstlichem Golderze vorgenommenen Tiegelproben er
gaben die in Tabelle VII zusammengestellten Resultate. 
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Tabelle VII. 

Verwendet künstliches Erz i~ Mit dem Erz in ! tl T' 1 
Mit der Tiegel- I' den Tiegel ein· ' Aus e~ 1~~e Gewicht der 

Bleikönige 
g v„rsnch i1 

1. 
I· 

probe ausgebracht : 1 getragen 1 nusge rac 
G~ld ·II _________ - - -- ~-- ----------- ·- -

Somit Verlust 
an Gold 

% Gewicht 
g 

mit Gold 
g Gold in °lo 

·--------- --- ---------------

1 
2 
3 
4 

200·635 
20()'3505 
200·1780 
200·0914 

1 
1 

0"6350 
0·3505 
0·1780 
0·0914 

0·6320 ()•31649 
0•3460 0·17494 
0·1770 0·08892 
0·0910 O·OJ567 

0'31500 0·00149 60 
0•17268 0·00226 65 
0'08842 0·00050 70 
0·04547 0·00020 65 

Der Stein- und Braunkohlenbergbau im Bezirke der Handels- und Gewerbekammer 
in Brünn.*) 

Stelnkohlenbergbau. 
Im Rossitz-Oslawaner Steinkohlenrevier bestehen wie 

früher drei Unternehmungen, und zwar: die Rossitzer Berg
baugesellschaft, welche mehr als zwei Dritteile des ganzen 
Revieres inne hat, die Liebe-Gottes-Steinkohlengewerkschaft 
und die außer Betrieb gesetzte Dreieinigkeitszeche. 

Die Kohlenformation erstreckt sich in der Länge von 
acht Kilometern zwischen den Orten Ritschan und Neudorf. 
Der Abbau wird auf zwei Flözen vorgenommen, von denen 
das eine eine Mächtigkeit von 2 bis 5 m, das zweite von 0·8 
bis 2 m besitzt. Dem Betriehe dienen gegenwärtig sechs 
Förderschächte, je zwei im nördlichen und im südlichen der 
Rossitzer Bergbaugesellschaft, zwei im Gebiete der Liebe
Gottes-Grube. 

- Im Berichtsjahre 1908 betrug die Gesamtförderung des 
ganzen Revieres 4,490.000 q gegen 4,43il.OOO q im Vorjahre. 
Der Bergbau auf Kreidekohle ist belanglos, da diese wegen 
ihrer geringen llächtigkeit und ihres hohen Aschengehaltes oft 
gar nicht abgebaut werden kann. 

Die Erzeugung an Bouletts betrug im Jahre 1908 720.000q 
gegen 740.000 q im Vorjahre, weist demnach eine Abnahme 
um 20.000 q auf. 

Die Kohlenerzeugung, die seit Errichtung einer neuen 
Destillationskokerei am Simonschachte erheblich an Ausdehnung 
gewonnen hat, ist im Berichtsjahre von 450.000 auf o80.000q 
gestiegen. 

An Nebenprodukten bei der Kokerei wurden 15.500 q 
Teer und 6000 q Ammoniaksulfat gewonnen. 

Die statistische Zusammenstellung (Tab. I) gewährt einen 
Aufschluß über die Arbeitsleistungen und Tagesverdienste der 
wichtigsten Arbeiterkategorien seit dem Jahre 1882. 

Seit 1. Juli l 902 ist bekanntlich durch das Gesetz vom 
27. Juni 1901, RGBI. Nr. 81 die Schichtdauer im Bergwerks
betriebe einschließlich der Ein- und Ausfahrt auf höchstens 
neun Stunden beschränkt worden. Da das Ein- und Ausfördern 
der Mannschaft eine Stunde dauert, beträgt die tatsächliche 
Schirhtzeit für jeden einzelnen Mann acht gegen neun Stunden. 
Im Hinblicke auf die Mitte 1902 eingetreten(Verkiirzung der 

Tabelle I. 
Zusammenstellung 

der Arbeitsleistung und <ler Tagesverdienste bei den,.Steinkohlengruben rler Rossitzer Bergbaugesellschaft 
mit Berücksichtigung der Anderung der Schichtdauer. 

Jährlich durchnittliche 
Förderung 

Häuerleist., durchschn. 
Leistung prollann nnd 

Schicht . . . . 
Leistung pro Mann und 

Jahr 

Tagesverdienst des: 
Häuers 
Förderers . 
Säuberers . 

-
Dnrchschnitt der Jahre 

" g 1 ~ Jahresdurchschnitt 

! 1908 1 

1 

1:~: 1' ~~~ ,. 

1:~; 1 
1900 ,h; 1~]1~ 190'2 

1882his1888 , __ 1s_es~~1~_1s_9s~--'-~1s_~~--'---:::-1970~1-:-c-:~~~-~---'---:--:~o,----'~~o----'-~~~'--~~-'--~~~ 
R1~J1i1i1111 m 'I Schichtdaner von 6 Uhr früh bis 

1906 

1 
1 bi< 

1 1907 
1908 

r 19u5 1 

Hlr lrO li1 i'/, r11 1 I VII 1 

1 • u 8 • s Uhr nachmittags = 9 Stunden l 1111•. = 
1 II 1 = 1

/1 1 · , 8 8J11i11 

1 

! 2 Uhr nachmittags = 8 Stnnden 
i 

Meterzentner 
=============;=======-=c=-=o~~c=-~c====:=== 

1 1 !' ! 1 1 i 1 1 1 OOo 
2,172.198 

20·97 

6·50 

1638·9 

241•6 
173•6 
121·7 

12,800.562 3,150.367:3,446.333.3,258.000 - 1 - 13,288.0003,424.333 3,660.000 3,640. 
i 22·72 1 24·08 21·78 : 21·88 22·20 1 21·85 22·00 i 20·70 21·]1 21·03 

1
\' 6·90 [; 7·57 6·75 1 6·03 5·98 \ 5·63

1 

5·89 \ 5-64 5-91 rr74 

1 1892·2 • 2178 1 1911 ! 1690 828 1821 1649 i 1614•33 1574•50 J 1543°=-., 
--

He 11 er 
1 

1 1 

! 1 

294 292 297·3 
: 319 306 295 i 299 

1 198 200 184·2 193·65 199 i 187 i 192 
i 148·6 

1 

140 
1 

125"6 ' 136•75 : 135 
1 

137 
1 

136 ! i i 1 

298·33 ! 322•65 348 
199·- 1 226·85 258 
143·07 i 167·oO 202 

1 

. *) ~ummarischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Brttnn über die geschäftlichen Verhältnisse in ihreJll 
Bezirke wahrend des Jahres 1908. Brünn, 1909. Eigentum nnd Verlag der Brünner Handels- und_ Gewerbekammer. 
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Arbeitszeit ist das erste Halbjahr rnit neunstündiger Individual
schicht und das zweite Halbjahr nach Einführung der acht
stündigen Individualschicht in der Tabelle gesondert ersichtlich 
gemacht. 

zeigt deutlich, welches schreiende Mißverhältnis zwischen den 
Frachtsätzen für Stein- und Braunkohle auf den österreichischen 
Bahnen herrscht. Die ohnehin driickenden Transportkosten 
wurden im Jahre 1908 noch durch Einführung von Schlepp
gebühren auf der Lokalbahn llutenitz-Gaya verteuert. Im 
Gegensatz zur Haltung der österreichischen Bahnen legen die 
ungarischen Bahnverwaltungen gegenüber den Braunkohlen
gruben das größte Entgegenkommen an den 'l)g. Die Fracht
sätze sind in Ungarn etwa halb so hoch als in Osterreich. Eine 
der berichtenden Gruben legt die Tabelle Il/2 zum Beweise 
dessen vor, daß die ungarischen Bahnen Braunkohle der Stein-

ßraunkohlenbergbau. 
Die geschäftlichen Ergebnisse des Jahres 1908 waren 

nicht sonderlich befriedigend, denn zu einer sinkenden Nach
frage gesellte sich eine etwa zehnprozentige Reduktion der 
Preise. Nach wie vor wurde der Absatz durch überrnäßig hohe 
dem vergleichungsweise geringen Kaloriengehalte der Braun
kohle nicht entsprechende Frachtsätze gehernmt. Die Tabelle Il/1 
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Tabelle II. 

Zusammens teil ung 
der Frachtsätze für Steinkohle und Braunkohle. 

1. Auf österreichischen Bahnen. 

Bahnfrachtsatz pro 

Tonne Tonnenkilometer --... --,---- _______ , ... 
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3·87 
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1 
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3·68 4·96 1 

3-19 

1 

2·60 
2-71 
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7"26 5·12 : 

7"18 5·00 ' ' 
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2. Auf ungarischen Bahnen. 

Bahnfrachtsatz pro 

Tonne 
1 

Tonnenkilometer 

1 
1 
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Tabelle III. 
Zusammenstelfung 

4·88 
5·27 
6·24 
4·26 
4·38 

4·20 
3·68 
5·90 
7-26 
7"18 

' 14·30 ' 
12-40 1 

11'55 
12·08 i 

12·50 1 
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Für 7000 Kalorien ist Bahnfracht erforderlich 
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1 

der Häuerleistungen und Tagesverdienste bei der St. Maria-Zeche in Dubnian bei Göding. 

iährliche Kohlenförderung . . 
L °!chschn. Häuerleist. p. Schicht 
L c~stung pro Jlann und Schicht 

elStung pro Mann und Jahr 

Tagesverdienst des: 
Häuers . . . 
Förderers 
Stürzers _ 

1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 

Meterzentner 

i 1 - - 1 ' 1 \ 1 

500 ooo·-'5oo.ooo·-.Mo.ooo·-,530.ooo·- 489.863·- 487.131·- 500.ooo·-.100.000-1130.000·-
. 30·76i 28·34 26"40! 25·60 23·20

1 
2fr25 26·37i 28·161 28·05 

10·35/ 12-47 11·80/ 13·60 13·501 13·29 14·60 16·15 15·98 
3.064·- 3.491·6 3.234·- 4.080·-, 4.ooo·-: 3.623·-1 3·796·-: 4.682·-I 4.ss2·-

Kronen 

: 1 1 1 1 : 1 
2-3 2·40-3·80,2·20-3·1512·24-3"1212·09-4·- 2·30-5-15:2·43-5·281 

1-60-1·801·10-1·90;1·60-1·8011·58-1·so;1·53-1·80!1·S0-2·-;1·78-2·26i 
1-40-1·so

1
1·40-1·00

1
1·40-1·so

1
1·40-1·soi1·40-1·8oj2·00-2·15

1
1·9s-2·28[ 
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kohle gegenüber außerordentlich begünstigen. Es ist be
greiflich, daß die ungarische Konkurrenz der südmährischen 
Braunkohlenwerke durch diese Tarifpolitik wesentlich gefördert 
wird. Eine Belebung des darniederliegenden Absatzes unserer 
Braunkohle wäre nur dann zu erwarten, wenn ihnen seitens 
der österreichischen Bahnverwaltungen wenigstens ein Teil 

jener Begünstigungen eingeräumt würde, wie sie die ungarische 
Braunkohle in so reichem Maße genießt. Die Arbeiterverhält
nisse haben im Jahre 1908 zu keinen Klagen Veranlassung 
gegeben. Die Zus.J!.mmenstellung in Tabelle III auf der vorigen 
Seite gibt eine Ubersicht der Tagesverdienste und Häuer
leistungen bei der St. Maria-Zeche in Dubnian. 

Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate Oktober 1909. 

Von k. k. Kommerzialrat W. l<'oltz. 
Der Metallmarkt zeigte etwas mehr Leben, doch ver

mochte sich das führende Metall, Kupfer, noch immer nicht zu 
erholen, da der maßgebende amerikani~che Verbrauch enttäuschte 
und auch in Europa das V crhältnis zwischen Versorgung und 
Verbrauch ein ungünstiges bleibt. Dagegen hat der übrige 
Metallmarkt trotz der verteuerten Geldverhältnisse ziemliche 
Lebhaftigkeit und steigende Preisrichtung gezeigt. JUit 
Rücksicht auf den in fast allen Ländern recht günstigen Ausfall 
der Ernte ist mit erhöhter Kaufkraft zu rechnen und steht, 
nachdem auch der Eisenmarkt allerorten in aufstrebender 
Richtung sich entwickelt, zu erwarten, claß eine allgemein ge
besserte Situation für die nächste Zeit bevorsteht. 

Eisen. Die Lage des österreichisch-ungarischen 
Eisenmarktes hat sich im abgelaufenen Monat wenig verändert. 
Wohl zeigen sich Anhaltspunkte für eine allmälige Besserung 
der Konsumverhältnisse darin, claß der Konsum, insbesondere 
der Großhandel aus seiner bisher beobachteten Reserve heraustritt 
uncl seine Lager zu komplettieren beginnt, claher mit Aufträgen 
vorgeht. Auch sind die Verhältnisse in cler deutschen Industrie 
in weiterer Besserung vorgeschritten und haben sich die 
dortigen Preise für Stabeisen auf M 110·- erhöht. Doch fehlen 
immer noch sichere Anzeichen für die Konsolidierung dieser 
gebesserten Preise, immer noch ist der deutsche Stabeisen
verband nicht gebildet, welcher allein eine solche gewiinschte 
Beständigkeit verbürgen könnte. Und so lange diese nicht 
erfolgt ist, kann auch in unseren heimischen Verhältnissen eine 
Preissteigerung nicht in Aussicht genommen werden. Von 
wesentlichem, wenn auch nicht von momentanem Einfluß auf 
~.ie gebesserte Lage unserer Industrie ist die endlich erfolgte 
Ubernahme der Staatseisenbahn- und Nordbahngesellschaft in 
einem Umfange von 3000 km Länge in den Staatsbetrieb. 
Damit hören alle diese durch die Einlösungsfurcht dieser Privat
bahnen vermindP.rten Aufträge auf Bestellung von Fahrbetriebs
mitteln und Schienen auf; diese Bestellungen werden nunmehr 
in geregelter und den gesteigerten Verkehrsverhältnissen ent
sprechender Weise vorgenommen werden. - Der Ausweis der 
kartellierten österreichischen Eisenwerke pro September be
ziffert den Absatz in diesem Monat und von Beginn des Jahres 
mit folgenden Ziffern: 

Stab- und Fac;on-
eisen . 

Träger . . 
Grobbleche . 
Schienen 

im MonatSeptembor 
190\I gegen 1908 

303.740 - 20.404 q 
197.264 + 25.702" 
49.406 - 201 " 
79.475 - 15.150" 

seit 1. Jänner 
1909 gegen 1908 

2,426.252 - 420.912 q 
1,087.920 + 22.839 " 

417.637 + 535" 
776.827 - 109.289" 

Die stärkere Zunahme des Trägerabsatzes ist auf die Belebung 
der Bautätigkeit zurückzuführen, während die übrigen Artikel 
weitere Rückgänge zeigen. Bei einer Vergleichung der 
Septemberziffer mit der im gleichen Monat des Vorjahres ist 
zu berücksichtigen, daß im Laufe des letzteren der höchste 
Absatz an Stabeisen verzeichnet ist. - Befriedigender ist die 
Lage der Lokomotivfo.briken gewesen, da sie im Laufe dieses 
Jahres gegen 400 Lokomotiven in Bestellung erhielten. Hievon 
ist allerdings bereits der größte Teil in Ablieferung gebracht 
worden, so daß die Fabriken gegenwärtig bestrebt sind, neue 
~ufträg~ zu erhalten. Solche sind von der Staatsverwaltung 
m Aussicht gestellt worden, doch haben finanzielle Rücksichten 

bis jetzt die Realisierung derselben nicht gestattet. Es werden 
den Fabriken aber die 'fypen für vorläufig 150 Lokomotiven 
bezeichnet, auf deren Bestellung sie pro l!HO rechnen kiinnen, 
diese wurden auch bereits in Angriff genommen und dürfte 
deren Ablieferung im ersten Semester 1910 erfolgen. Die 
Südbahn hat für das Jahr 1910 rund 2·4 Lokomotiven und 
die ungarischen Staatsbahnen 25 LokomotiYen bestellt. -
Die Ryrua ~Iuranyer Eisenwerksgesellschaft konstatiert in ihrem 
Jahresberichte, dnß im ersten Semester ihre sämtlichen Betriebe 
vollauf beschäftigt waren, im zweiten Semester jedoch cler 
Hückgang der Konjunktur sich sehr bedenklich zeigte, zu 
mehrfachen Preisermäßigungen Veranlassung gab und bei dem 
geringen Absatz im Inlande sich dem Export mehr zuwendete. 
Die Roheisenproduktion betr~g 1,76-1.456 q, die Gießereibetriebe 
lieferten 64.252 q Gußware. Uber die affiliierten Gesellschaften 
wird berichtet, claß clie Hernadtthaler Eisenindustrie-Gesellschaft 
eine 13°/0 ige, die Eisen- und Blechfabriks-Gesellschaft „Union" 
eine neunprozentige Dividende zahlen und clie Kalasser Bergbau
und Hiittengesellschaft den gleichen Ertrag wie im Vorjahre 
ergeben hat. - Aus dem Semestralberichte der Österreichischen 
Alpinen Montangesellschaft ist zu entnehmen, daß der Gewinn 
des ersten Semesters im Vergleich mit derselben Periode des 
Vorjahres infolge der schwächeren Beschäftigung, besonders 
aber infolge der stark ermäßigten Verkaufspreise einen Ausfall 
von 1 ·1 lllillion Kronen herbeigeführt hat, wovon K 600.000·
auf das erste und K 500.000·- auf clas zweite Quartal ent
fallen. Obwohl von einer greifbaren Bes~erung der Geschäfts
lage vorerst nicht gesprochen werden kann, war doch in letzter 
Zeit eine freundlichere und zuversichtlichere Stimmung zu ver
zeichnen, die hauptsächlich in der Belebung des ausländischen 
Eisenmarktes ihre Stütze fand. Falls diese Belebung anhält, 
so kann wohl erhofft werden, daß die auf den heimischen llfärkten 
eingetretene, etwas günstigere Disposition sieh behaupten, 
beziehungsweise weitere Fortschritte machen wird. Die Fakturen· 
summe war im ersten Semester um 6·5 Millionen Kronen ge· 
ringer wie im vorigen Jahre. Die Erzeugung stellt sich in 
den maßgebenden Artikeln wie folgt: Roheisen 2,290.000 
(-130·000) q, Ingots 1,748.000 (-142.000) q, fertige Walzware 
1,130.000 (- 206.000) q. Von diesen Produkten wurde ein 
'l'eil auf Lager genommen, da die Vorräte am Ende des vorigen 
Jahres einen ganz abnorm niedrigen Stand hatten. Jetzt sind 
clie Vorräte um etwa eine Million Kronen gestiegen, sind dabei 
aber noch immer nicht auf den normalen Stand gebracht. Die 
neuen Aufträge laufen zwar etwas günstiger ein, gleichwohl werde 
auch das dritte Quartal einen entsprechenden Ausfall zeigen, 
weil im Vorjahre die llfonate August und September Rekord
ziffern aufzuweisen hatten; erst für die letzten Monate dieses 
Jahres sei ein günstigeres Resultat zu erwarten. In den wesent
lichsten Artikeln bestehen auf den Werken keine Feierschichten 
und die Werke sind im großen und ganzen hinreichend be· 
~chäftigt. Das dritte Quartal zeigt in den Fakturen einen 
Ausfall von etwa zwei Millionen Kronen. Eine Erhöhung der 
Preise kommt zunächst nicht in Frage, da erst abgewartet 
werden muß, ob die Besserung in Deutschland anhält und 
geniigende Dauer hat, bevor man sich zu tarifo.rischen Maß
regeln entschließt. Nach Vollendung cler ganzen Anlage in 
Donawitz wird die Roheisenproduktion von fünf auf sieben 
Millionen Meterzentner jährlich erhöht. -- Der Bericht des Ver-
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waltungsrates der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft für das 
?eschäftsjahr 1908/09 konstatiert, daß nach den Abschreibungen 
Im Betrag·e von 2·1 ll.Iillion Kronen einschließlich des Gewinn
vortrnges vorn Vorjahre mit K 306.359·- ein Reingewinn von 
K 11,597.943·- (gegen ]( 13,0fi2.106·- im Vorjahre) erzielt 
wurde. Es wurde heschlossen, der Generalversammlung die 
Verteilung einer Dividende Yon 40°/0, das sind J( 160·- pro 
Aktie (gegen 450/o - K 180·- im Vorjahre) zu beantragen. 
Die Bilanz zeigt, daß der Bruttogewinn von 20·4 auf 19· l Million 
Kronen gesunken ist. Dieser Rückgang betrifft fast aus
schließlich die Hüttenwerke, deren Ertrag gegen das Vorjahr 
um 1 ·4 lllillion Kronen abgenommen hat. Das ist nicht eine 
Folge des schlechten Geschäftsgang·es, sondern der ungiinstigen 
Preise, welche mehrmals im abgelaufenen Geschäftsjahre herah
gesetzt werden mußten, mn den großen Import ausländischer 
Fabrikate abzuhalten. An Hoheisen wurden 1,765.908 
( + 69.101) q, an Eiseuhalbfalirikatcn 201.105 ( + 56.765) q, an 
l~rtige Walzware 1,845.175 (- 20.745) q produziert. Auch 
cheser Bericht konstatiert den in letzter Zeit in Deutschlaml 
eingetretenen besseren Stand des Eisenmarktes, weh-her auf 
die Besserung des inländischen Absatzes einwirken wird und 
falls diese Besserung in Deutschland eine andauernde bleibt, 
würde zu einer Preiserhöhung· Anregung gegeben werden, welche 
zwar noch nicht in diesem .Jahre, jedod1 naeh dem Jahres-
wechsel zur Realisierung gelangen dürfte. -o-

Der deutBche Eisenmarkt zeigt weiterhin eine langsam 
fortschreitende Besserung-. Vncl gerade dieses Schrittweise der 
Gesundung flößt Vertraueu in eine Dauer derselhen ein. Die 
Gründe für <lieselbe liegen außer in dem Aufschwung·e, den 
das Eisengeschäft in den Vereinigten Staaten g·enommen hat, 
in dem Vertrauen auf die Fortdauer des Frie<lens und endlich 
in dem günstigen Ernteausfall in den meisten Ackerbau 
treibenden Liindern. Hiedurch stiirkt sich die Kaufkraft der 
Landwirtschaft und seit je hat die Eisenindustrie aus g·uten 
Ernten den stärksten Anreiz empfangen. In Roheisen haben 
die bedeutenden Abschlüsse den Bedarf zum großen Teile bis 
Jahresschluß gedeckt; in Gießereiroheisen ist auch der über
wiegende Teil des nächstjährigen Erfordernisses bereits ein
gedeckt worden. Im abgelaufenen 111onate g·elang es, die Preise 
um M 2·- bis M 3·- zu heben, wodurch der außerordentliche 
Tiefstand der Preise, den die Auflösung des Hoheisen
syndikates im Gefolge hatte, allmälich ausgeglichen winl. Der 
immer noch auftretende Zusatzbedarf versteift den ·JIIarkt. Der 
Verkehr in Stabeisen hat sowohl im Inlande als auch für den 
Auslandsbedarf schön zugenommen, wodurch auch der heftige 
Wettbewerb eine Abschwächung erfuhr. Von günstigstem 
Einflusse auf den Jlfarkt war der Beschluß der großen Stahl
werke, bis 111itte Dezember keine Offerte für nächstjährige 
Lieferung zu machen. Die Preise konnten denn auf M 100·
bis M 105·- ab Werk erhöht werden. In Schweißeisen hat 
die gebesserte allgemeine Stimmung eine Belebung zur Folge 
gehabt. Namentlich Qualitätssorten sind in guter Frage. Die 
Preise wurden in der letzten Sitzung der Vereinigung unter 
Freigebung des Verkaufes bis Ende l\Iärz 1910 um M 2·50 pro 
Tonne erhöht. Träger gehen, insbesondere für Ausfuhr sehr 
lebhaft. Jllan sieht ein, daß die billig·sten Preise überwunden 
sind und sucht sich möglichst rasch zu decken. Die Preise 
sind wesentlich fester. Der Grobblechmarkt war etwas belebter 
nnd es gelang für Frühjahr 1910 etwas höhere Preise zu erzielen. 
Auch Feinbleche zogen im Preise, und zwar etwas stärker an. 
In sehwerem Eisenbahnmaterial läßt der Bedarf des Inlandes 
immer noch zu wilnschen übrig, nachdem die Abrufungen 
der Staatsbahnen beträchtlich hinter den >orjährigen niedrigen 
Bedarfsziffern zurückbleiben. Das Exportgeschäft ist dagegen 
lebhafter geworden. In Rillenschienen war der Absatz be
friedigender. In rollendem Eisenbahnbedarf ist noch immer wenig 
zu tun. Die lllaschinenfabriken klagen über geringe Be
schäftigung; lediglich die Erzeuger von Werkzeugmaschinen 
sind besser beschäftigt. Deutschland erzeugte in den ersten 
neun l\Ionaten 1909 - 9,509.037 t Roheisen gegen 8,924.665 t 1908. 
- In Belgien führt man darüber Klage, daß das Ausland 
das Altmateriale an sich ziehe. Insbesondere seit Amerika 
an den Markt gekommen, schnellen die Preise in die Höhe. 

Die Spekulation erzeugt eine künstliche Knappheit. Amerika 
kann Yorläufig noch zollfrei einführen. Ob es aber auch spater 
im 111arkte bleiben wird, ist fraglich. Die bei den letzten 
Staatsbahnverdiug·ungen gekauften Posten (2000 t) gingen nach 
Deutschland und Frankreich. So kommt es, daß die belgischen 
Werke häufig aus dem Auslande Altmateriale beziehen müssen, 
und daß sie nunmehr Schritte einleiten, um einen Ausfuhrzoll 
für Alteisen durchzusetzen. - Der.englische Eisenmarkt war 
ziemlich bewegt und häufigen Schwankungen unterworfen. Das 
treibende llloment waren die Anfragen aus Amerika, die auch 
in Xr. 3 llliddlesborough, in Spiegeleisen und Stahlabfällen zu 
größeren Geschäften führten. Die Preise sind auch entsprechend 
gestiegen und erreichten um ll.Ionatsmitte 52 sh tür Jl\r. 3 
Jllidtllesborough Warrants. Auch Hämatit ist bis 65 sh ge
stiegen. Wenn auch das Inland noch zurückhaltend ist, so 
rechnet man doch für nächstes Jahr auf ein gutes Geschäft. Gegen 
l\Ionatsschluß drückte der teure Geldstand die Preise fiir Jllr. 3 
auf 5bh 6 d. Der llI arkt für Fertigeisen ist aber schwächer. Wenn 
auch die \Verke einen befnedigenden Auftragsbestand haben, so 
wird doch über schleppenden Abruf geklagt. Auch der Vienel
jahrsmarkt in Birming·ham verlief mit beschränktem Gesehattc. 
In Feinulechen ist der Auftragbestand befriedig·end. In Stahl, 
namentlich fiir Bauzwecke, ist mehr zu tun. l:ichienen hatten 
nur geringe Aufträge aus dem Auslande. - In Amerika hat 
die Produktion wieder ihre volle Höhe erreicht, tro1zLlem die 
Bahnen mit den erwarteten großen Bestellungen noch immer 
zurückhalten. Die gemischten Werke müssen Roheisen zukaufen 
und können trotzdem die beanspruchten .Mengen Hohstahl nicht 
abgeben, 1la ihr eigener Bedarf zu groß geworden bt. Man 
erwartet von der Inbetriebsetzung der letzten noch stilliegenden 
Hochöfen sowie von der in Gang kommenden Anlage Gary 
Abhilfe. In Erzen ist teilweise Knappheit eingetreten, so daß 
Bezüge aus dem Auslande nötig werden. In Schienen wurden 
große Abschlüsse gegen !\litte cles 111onats gemacht, die sich 
zusammen auf 100.000 t belaufen sollen. Die Preise würden 
zweifellos schon weit höher stehen, wenn man die Eintuhr 
ausländischen Eisens nicht befürchten wiirde. Es schliel:!en für 
Lieferung an das Atlantische Meer: Nördliches Gießereiroheisen 
Nr. II $ 18·50 bis $ 19·50, graues Puddeleisen $ 17·50 bis 
$ 17·75, südliches Gießereiroheisen Nr. 11 $ 16·75, Staheisen 
Cts. 1·57 1/ 2 bis Cts. 1•62'/2 , Grobbleche Cts.1·65 bis Cts. 1·75, 
Stahlschienen $ ·~8 -, Stahlkniippel $ 28·50. 

Kuprer ist in stetem Rückgange begriffen gewesen. Der 
Rückgang ist in erster Reihe auf die Zunahme der Vorräte in 
Amerika und den europäischen Plätzen zurückzu1ühren, Wtnn 
auch die Verteuerung des Geldes Emfluß nahm. Die ameri
kanischen Vorräte drücken den 111arkt, weil sie erweisen, daß 
der Kupferverbrauch noch nicht zugenommen hat. Die Bestände 
erreichen bei einer Produktion in den ersten neun Jllouaten 
von 463.534 t und 450. 719 t Ablieferungen die ansehnliche 
Höhe von 67.62:! t. Auch die englische Halbmonatsstatistik 
weist dasselbe Mißverhältnis zwischen Versorgung und Verbrauch 
auf. Bei 15.861 t Zufuhren und 13.100 t Ablieferungen be
tni.gen die Vorräte 96.612 t gegen 90.387 t l\litte September 1909, 
50.277 t Ende September 1901:1 und 12.138 t HJ07. 

lllan spricht davon, daß sich unter Beteiligung eines 
Welthauses ein Syndikat bilden soll, welches einerseits einen 
großen Teil der Vorräte aufnehmen und anderseits auf die 
Werke einen Einfluß wegen Einschränkung der Produktion aus
üben will. Der Konsum verhält sich dem gegenüber noch 
abwartend und deckt nur seinen augenblicklichen Bedarf. Zum 
l\louatssi:hlusse notieren Tough cake ff 61.0.0 bis fß 62.0.0, 
Best selected II: 61 . 0 . 0 bis 1: 62 . 0 . 0, Standard J/f 57 . 11 . 3 
bis iJt 57 . 22 . 6. - Hier hat der Konsum wieder streng ab
wa1tende Haltung eingenommen, wiewohl er schwach gedeckt 
ist. Im allgemeinen hat man zwar keine schlechte l\Ieinung 
über die künftige Gestaltung des Kupfermarktes, bleibt aber 
vorsichtig zurückhaltend. Zum Jlfonatsschlusse notieren Lake 
Quincy J( 150·-, Elektrolyt J( 145·-, Walzplatten und Ia 
Blöckchen K 145·-. 

Blei ist weiter in besserer Verfassung geblieben. Die 
Preise zogen abermals etwas an. Die Spekulation an 
der Wertpapierbörse dürfte, wie aus dem Verlaufe des Blei-
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Aktienmarktes hervorzugehen scheint, etwas mitgewirkt haben. 
Die bessere Frage bezieht sich vorwiegend auf nahe Liefer
fri&ten und war zeitweise so 1lringend, daß e.uf den meisten 
Werken eine gewisse Knappheit eintrat. Fördernd wirkte auch 
der Umstand, daß Amerika. starken Konsum zeigt, wodurch 
auf geringere Zufuhren von dort für die nächste Zeit zu 
rechnen sein dürfte. In London wurden in den ersten neun 
Monaten 154.980 t gegen ·176.383 t 1908 eingeführt. Zum 
Monatsschlusse notiert etwas abgeschwächt English pig rommon 
i1J 13 . 5 . 0 bis fB 13 . 7 . 6, Spanish leail ilf 13. 0. 0 bis 
ilt 13 . 2 . 6. - Hier war die Konsumfrage recht lebhaft und 
haben die Preise entsprechend angezogen. Schlesisches Weichblei 
schließt K 38·- netto Wien. 

Zink hat bei andauernd recht guter Frage die Preise 
abermals langsam erhöht. Der Konsum sucht sich, soweit er 
mit Aufträgen versehen ist, auf weitere Termine zu decken. 
Eine wesentliche Stütze für den .lllarkt bildet der starke Konsum 
der Verzinkereien. In London wurden in den ersten neun 
Monaten 68.311 t gegen 65.656 t eingeführt. Zum lllonats
schlusse notieren Siles. spelter ord. brands ilJ 23 . 0 . 0 bis 
ii 23. 5. 0. - Hier war der .lllarkt recht fest. Die Ver
zinkereien sowie der übrige Konsum nehmen große Posten auf. 
Der Artikel genießt volles Vertrauen und verspricht eine 
weitere günstige Entwicklung. Zum Mone.tsschlusse notieren 
W. H. Giesches Erben K 60·65, Hohenlohe K 58·60 netto Wien. 

Zinn. Die zu Enile September 1909 abgehaltene Banka 
Auktion ergab den überraschend hohen Durchschnitt von 
holt. fl. 84 7/ 0 pro 50 kg. Sehr bald trat aber eine Abschwii.chung 
bis 82 '/, ein, hörte jedoch plötzlich wieder auf. Die Zinnpreise 
nehmen wieder steigende Richtung, wozu die Haltung der 
außereuropäischen Märkte, namentlich des amerikanischen und 
in den Straits viel beitrugen. Mitte des Monats veranlaßte 
der teuere Geldste.nd und die de.mit zusammenhängenden 
Schwierigkeiten einige H e.ussiers zu Abwicklungen, wodurch 
die Notierungen gedrückt wurden. Dadurch, daß die Leer
verkäufer diesen lloment zu Deckungen benützten und auch der 
Konsum stärker eingriff, wurde die Abwärtsbewegung zum 
Stillstande gebracht. Außer der starken Spekulationsgruppe 
hält auch der sehr starke Bedarf der Weißblechindustrie in 
England und Amerika. den M!Lrkt. Zum Monatsschlusse notieren 
Straits 11 138. 0. 0 bis fB 138. 5. 0. - Hier we.r der Konsum 
gut beschäftigt und deckte ziemlich regelmäßig seinen Bedarf. 
Die Zurückhaltung der Eigner trug zur guten Verfassung des 
Marktes nicht unwesentlich bei. Zum Monatsschlusse notieren 
promptes Banke. K 342·-, November Auktion K 344·50, Jänner 
Auktion K 346·-, promptes Straits K 344·-, dreiwonatliches 
K 345-50. 

Antimon ist auch im abgelaufenen Monate in London 
sehr vernachlässigt und schwach geblieben. Es notierte 
schließlich iE 28. 0. 0 bis iE 29. 0. 0. - Hier liegt das 
Geschäft vollkommen darnieder. Der Konsum hat allerorts 
stark nachgelassen, während die Produktion den gewohnten 
Gang nimmt. Infolgedessen nehmen die disponiblen Vorräte 
bedenklich zu und es ist das Bestreben der Produzenten ohne 
Rilcksicht auf die Haltung der englischen und amerikanischen 
Märkte Ware abzustoßen. Die Preise werden meist geheim 
gehalten, doch ist es zweifellos, daß sich dieselben unter 
K 64·- netto Wien bewegen. 

Qnecksilber scheint nun definitiv in andere Bahnen ein
lenken zu wollen. Es eröffnete mit einer Erhöhung auf 
lt 8. 12. 6 in erster Hand, worauf die zweite Hand auf 
lt 8 . 12 . 0 vorrückte. Der Absatz bleibt aber gut und der 
Markt fest. Ne.eh Monatsmitte trat plötzlich eine neue Preis
erhöhung auf ;B 8 . 15 . 0 und am Abend desselben Tages eine 
solche auf iE 8. 17. 6 ein, während die zweite Hand auf 
fi 8 . 17 . 0 ging. Es hat den Anschein, als ob die erste Hand 
wieder die Führung übernommen hätte und nach Verkäufen 
zum regulären Preise ihre Notiz erhöht, um die Abstoßung der 
Ware der zweiten Hand zu erleichtern. Wesentlich gefördert 
oder eigentlich ermöglicht wird diese Taktik durch die ge
besserte Konjunktur, welche auf erhöhten neuen Bedarf zurück-

zuführen ist. Zum llonatsschlusse notiert die erste Hand 
fB 8 .17. 6, die zweite 11 8 .17. 0 pro Flasche. - Idrianer 
Quecksilber we.r außerordentlich stark gefragt und mußten, da 
nur die laufende Produktion zur Verfügung steht, vielfach 
Aufträge abgelehnt werden. Die steigende Preisrichtung in 
London macht den Konsum ängstlich und veranlaßte ihn zu 
Deckungen. lllit :& 8. 12. 0 pro Flasche, resp. J: 25. 17. 0 
pro 100 kg in Lageln eröffnend, schließt ldrianer Quecksilber 
J: 8 . 17 . 0, bzw. ;t 28 . 11 . 6. 

Silber. Der Silbermarkt bleibt weiterhin gedrückt, weil 
der Konsum fiir Prägungen, der allein ausschlaggebeml ist, 
fortgesetzt gering bleibt. Die Silberindustrie ist wieder besser 
beschii.ftigt und nimmt regelmäßig auf. Mit 23 12/rn d eröffnend, 
schließt Silber in London 23 1/ 10 d. Im Monate September 
waren zu verzeichnen: 

Londoner bar silver-N otierung Dovise London Parität für 
pro ounce in pence in Wien 1 kg Feinsilber 

höchste niedrigste Durchschnitt K r o n e n 
23 1' / UI 23 lO / lO 23·7 428 239·8ß 82·4 7 

gegen K 81·98 im August 1909. 
Hamburger Briefnotierung 

pro 1 kg Fcinsilbor in Mo.rk 
höchste niedrigste Durchschnitt 
71•25 70·- 70·53 

Markknrs Parität für 
in Wien 1 kg l<'einsilbor 

Kronon 
117'53 82·89 

gegen J( 82 04 im August 1909. 

Kohle. Der heimische Kohlenmarkt ist ziemlich fest. 
Im Ostrauer Reviere h!Lt zu lllonatsbeginn starker Bedarf ein
gesetzt, da noch immer Streikbefürchtungen die Verbraucher 
zu stii.rkeren Eindeckungen veranlaßte. Die Gruben sind auch 
seither in der Lage gewesen, ihre Förderungen glatt unter
zubringen. Zudem brachte die Besserung in 1ler Eiseninduslrie 
stärkeren Bedarf e.n Schmiedekohlen. Nachdem auch die Koks
anstalten wieder erhöht produzieren werden, wird die Nach
frage nach Kokskohlen steigen. Gaskohlen gehen desgleichen 
besser. Da auch Hausbrand seiner Saison entgegengeht, 
diirfte wohl bald eine allgemein stärkere Belebung des Marktes 
zu erwarten sein. Auch im nordwestböhmischen Braun
kohlengebiete he.t sich die Stimmung gebessert. Die Preise 
wurden von den maßgebenden Firmen gehalten und es gelang 
in letzter Zeit in Deutschland, etwas bessere Preise zu erzielen. 
Durch länger laufende Schlüsse werden i\brigens die heutigen 
Preise stabilisiert. - In Deutschland zeigt nun auch der 
Kohlenmarkt Anzeichen einer Belebung. Die Abrufe gehen 
rascher und in erhöhtem Maße vor sich. Nur die Sti'rungen 
in der Schiffahrt haben diesen 'l'eil des Absatzes etwas ein
geschränkt, wogegen aber wieder der Verkehr in Hausbrand 
in starker Zunahme begriffen ist. In Fett- und Gas- sowie 
Gasflammkohlen hat der Absatz etwas zugenommen. In Eß-, 
Nußkohlen und groben Anthrazitnüssen war guter Verkehr. 
In den übrigen Sorten ist die Besserung noch nicht stark zum 
Ausdruck gekommen. Nachdem mit 1. Oktober die Preis
ermäßigung für Koks eintrat und die Verbraucher mit Bezügen 
bis dahin zugewartet hatten, entwickelte sich ein recht leb
hafter Verkehr. - Der belgische Kohlenmarkt steht unter 
dem Zeichen der letzten Kohlenverdingung, die diesfalls ein 
besonderes Licht auf die .lllarktverhältnisse wirft. Während 
bei friiheren Vergebungen der Staat nur die ausgeschriebene 
lllenge oder weniger akzeptierte, hat er diesmal auf aus
geschriebene 787.4UO t Kohlen und Briketts 1,009.900 t oder 
222.500 t mehr angenommen. Man war also in den maß
gebenden Kreisen jedenfalls der llleinung, daß in Hinkunft 
mit höheren Kohlenpreisen zu rechnen sein werde. Besonders 
erfreulich für rlen belgischen Markt ist lieber noch, daß das 
Ausland diesmal sehr wenig beriicksichtigt wurde, indem nur 
77.500 t ausländische Kohlen (England, Holland, Deutschland) 
angenommen wurden. In Briketts wurden trotz heftiger Kon
ku1Tenz Englands, ausschließlich jene helgischer Provenienz 
bestellt. }fagerfeinkohle II erzielten Frs. 1}·75, Fette Frs. 13·-, 
halbfette III Frs. 11"-, halbfette Frs. 11·75 bis Frs. 12·50, 
gewaschener Koks F1·s. 27·50, Briketts I Frs. 16·-, Briketts II 
Frs. 18·-. Hiedurch sind die Richtpreise für den Kohlenmarkt 
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gegeben. - In England macht sich die Wirkung der hohen Preise 
bereits sehr empfindlich fühlbar. Die sämtlichen Verbraucher 
haben sich zurückgezogen und neue Geschäfte kommen nicht 
zustande, wiewohl jetzt doch die letzte Zeit für die Deckung 
eines Teiles des nächstjiihrigen Bedarfes herangekommen ist. 
Während ein Teil der Konsumenten sich vom Uardiffer l\Iarkt 
abwendet, will der andere durch Zurückhaltung den 1'11arkt 
drücken. Die Lager sind überfüllt und es werden die Zechen 
in Kürze wohl gezwungen sein, für sofortige Lieferung billige 
Preise zu machen. Die Wirkung für das kommende .Jahr ist 
schwer vorauszusagen, weil im Frühjahr neue Arbeiterschwierig
keiten bevorstehen. Andrerseits können aber die Zechen nicht 
den Übergang ihrer Kunden in and~re Gebiete riskieren. Es 
scheint demnach, daß die Forderungen von 17 sh fiir beste 
Stückkohle und 16 slt für gute zweite l\Iarken, für beste Fein
kohle von 10 sh nicht aufrecht zu erhalten sind. Immerhin 
wird es aber geling·en um 2 sh mehr als für die laufenden 
Kontrakte zu erhalten. In den anderen Revieren herrscht ge
drückte Stimmung und werden aus '\'ales Abschllisse in bester 
~ohle zu 16 sh 9 d, fiir mindere mit 15 sh 3 d gemeldet. Aul"h 
In Newcastle ist gedrückte Stimmung. Der Zwischenhandel, 
welcher im diesjährigen Geschäfte große Verluste hatte, bleibt 
sehr zuriickhaltend. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.722. - Friedrich Groß in Wien. - Einrichtung 

an Anlagen zur Reduktion von Erzen. - Bei dem be
kannten Verfahren zur Er,;chmelzung von l\Ietallen durch He
duktion von Erzen mittels erhitzter reduzierender Gase, bei 
welchem das aus dem Reduktionsmittel, insbesondere Kohlen
oxyd, zufolge seiner Einwirkung auf die Erze entstandene 
gasförmige Oxydationsprodukt stets in das ursprüngliche 
~eduktionsmittel zuriickverwandelt wird, so daß letzteres 
1rumer wieder zur Reduktion der Erze verwendet werden kann, 
kreist alles Gas in einem einheitlichen Kreislauf durch die 
gesamte Anlage, welch letztere aus der mittels geeigneter 
Leitungen hergestellten Vereinigung des betreffenden Erz
reduktionsraumes (Hochofen oder dgl.) mit Erhitzern fiir die 
aus dem genannten Raume entweichenden, Kohlensäure ent-

m 
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haltenden Gase und mit einem mit Kohle beschickten Re
generator für die Rückverwandlung der Kohlensäure in Kohlen
oxyd besteht. Es hat sich nun gezeigt, daß es behufs Sicherung 
einer unter allen Umständen vollständigen Rückbildung der 
aus dem als Reduktionsmittel dienenden Kohlenoxyd jeweilig 
entstandenen Kohlensäure in das urspriingliche Reduktions
mittel von Wichtigkeit ist, das Mengenverhältnis von Kohlen
säure und Kohlenoxyd in dem aus dem Erzreduktionsraum 
entweichenden Gemenge der beiden Gase nach Bedarf regeln 
zu können. Dies wird nun durch die den Gegen5tand vor
liegender Erfindung bildende Einrichtung ermöglicht, mittels 
welcher man sowohl - wie bisher - alles Gas in einem 
einheitlichen Kreislauf durch die gesamte Anlage führen kann, 
als auch das Gas entweder nur durch einen dem Regenerator 
yorgeschalteten Erhitzer und den Regenerator selbst oder aber 
in irgend einem gewünschten Verhältnis durch die genannten 
~orrichtungen, sowie durch einen in der_: Richtung der Gas
zirkulation hinter dem Regenerator angeordneten zweiten 
Erhitzer und durch den Erzreduktionsraum kreisen lassen 

kann. Zu diesem Behufe wi1·d die die reduzierenden Gase 
aus dem Regenerator a abfiihrende Gasleitung d, e mit de1· 
das Gemenge vo11 Kohlensäu1·e und Kohlenoxyd aus dem 
Erz1·ed1t~'tionsra11111 durch den dem Regenerator vorgeschalteten 
Erhitzer h hind111·ch in den Regenerat()?" i selbst ji"ilirenden 
Gasleitung durch eiu Roh1· k, das mit ei'.nem Ventil l vei·sehen 
ist, i:erb1111den. Die Einrichtung hie bei ist so getroffen, daß 
entsp1·echend der Stellung des Venlils die gesamte aus dem 
Rege11erato1· entweichende Gasmenge entu·ede1· durch die _ganze 
Anlage kreisen muß oder, ohne den E1·zreduktionsraum zu 
passieren, den Weg durch das enfähnte Rohr wieder zu111 
Regenei·ator hin einschlagen oder schließlich in entsprechenden 
'l'eil111engen die_ beiden ge11a1111tcn JVi'ge glrichzeitig zu1·iicklegen 
muß. 

Nekrolog. 
Oberbe1·grat i. P. Franz Steuer t. 

·Kurz vor dem letzten Sehachttage der alten Schemnitzer 
wurde wieder einer aus ihren Reihen, die in Wien besonders in 
den letzten Jahren bedenklich gelichtet worden sind, "zu den 
Toten entboten". 

Oberbergrat Steuer ent~tammte einer Jägerndorfer 
Bürgersfamilie; er wurde am 31. August 1840 geboren; be
suchte das Gymnasium in Troppau. Seine Studienzeit in 
Schernnitz fiel in die Jahre 1861 bis 1865. Im Herbste 1865 
trat er beim k. k. Hauptmiinzamte in Wien als Praktikant ein. 
1867 beim k. k. Hauptpunzieruagsamte. Zum Wardein und 
Vorstand des Punzierungsamtes in Graz wurde Steuer am 
16. Juli 1874 ernannt. Sechs Jahre später kam er wieder zum 
Hauptmünzamte nach 'Vien zurück, in dessen Status er bis 
zu seiner Pensionierung verblieb. Obermünzwardein wurde er 
1887, Bergrat 1897 und im Jahre 1901 Hauptmiinz-Vizedirektor. 
Am 11. Jänner 1903 von Sr. l\Injestät dem Kaiser mit dem 
Titel und Charakter eines Oberbergrates ausgezeichnet, trat 
Steuer, nachdem er die Medaille für 40 jährige, treue Dienste 
erhalten hatte und ihm die besondere Anerkennung des Finanz
ministeriumH für vieljährige und vorzügliche Dienstleistung 
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ausgesprochen worden war, am 17. Dezember 1905 in den 
bleibenden Ruhestaud. 

Es war ihm nicht gegönnt, diesen lange zu genießen. 
In den letzten Jahren begann tr zu kränkeln und nach kaum 
zweiwöchentlicher Bettlägerigkeit starb er, treu gepflegt von 
seiner Gattin und seinem einzigen Sohne, an einer akuten Herz
entzündung. Sein nahes Ende war ihm nicht zum Bewußtsein 
gekommen. Eine ansehnliche Anzahl von Jllontanistcn, Freunde 
und Kollegen, folgten am 22. l!lai seinem Sarge. 

Er war ein vorzüglicher, pflichtgetreuer Beamter, ein 
verläßlicher, gerader und biederer Charakter und ein treuer 
Freund seinen Freunden. Fiducit ! K. 

Notizen. 
Stand der chemischen Radiumforschung. Über diesen 

Gegenstand hat den Zeitungsberichten zufolge am Salzburger 
Naturforschertag Dr. Otto Brill, welcher lllitarbeiter des be
rühmten Chemikers Sir William Ha ms ay auf dem Gebiete der 
Radiumforschung gewesen ist, gesprochen. Der Vortragende 
hob vor allem hervor, welche B~deutung der Ru th erf o rdsch en 
Desintegrationstheorie für die Zusammenfassung aller radio
aktiven Erscheinungen zukomme unil wie für diese Theorie 
in neuerer Zeit auch chemische Beweise geltend zu machen 
seien. An der Hand zahlreicher Lichtbilder und Tabellen 
werden die hieher gehörigen Arbeiten von Ramsay und seinen 
Schülern, namentlich der Nachweis der kontinuierlichen Bildung 
von Helium aus Radium, respektive aus Radiumemanation und 
schließlich der elegante Versuch von Rutherford und Royds 
besprochen, die mit Hilfe des von der Wiener Akademie 
generöserweise zur Verfügung gestellten Radiums den direkten 
Nachweis dafür erbrachten, daß die Quelle dieses Heliums die 
beim Radiumzerfall weggeschleuderten Alphateilchen sind, die 
nichts anderes darstellen als elektrisch geladene Heliumatome. 
In eingehender Weise werden unsere Kenntnisse über die 
chemischen Eigenschaften der radioakti\·en Stoffe besprochen 
und gleichzeitig Vorschläge gemacht, wie diese Kenntnisse zu 
erweitern wären. Die Chemie ist nämlich in dieser Beziehung 
gegenüber ihrer Schwesterwissenschaft, der Physik, noeh weit 
zurück. Von allen den 29 neuen Elementen, die uns die 
Radioaktivität im Verlaufe des letzten Dezenniums als Zuwachs 
zu unserer Elementenliste von 82 bekannten Elementen beschert 
bat, wissen wir fast nicht mehr als die Kinetik ihres Zerfalles, 
die Geschwindigkeit, mit welcher sie absterben und in andere 
Elemente übergehen. Die meisten dieser 29 radioaktiven 
Stoffe wird man nie in größeren Jllengen als etwa Bruchteilen 
von Milligrammen erhalten können; es fehlen der Chemie noch 
die Methoden, um mit so geringen Stoffmengen chemisches 
und physikalisch-chemisches Verhalten bestimmen zu können. 
Der Ausbau der Mikrochemie ist also hier zunächst die 
wichtigste Aufgabe. Annähernd untersucht sind von allen 
diesen Elementen nur das Radium und die Radiumemanation. 
Radium ist allerdings im freien Zustande, als llletall, noch 
nie hergestellt worden, sondern nur in seinen Salzen bekannt. 
Da aber in den letzten Jahren Guntz die Erdnlkalimetalle, 
zu deren Gruppe auch das Radium gehört, zu isolieren gelehrt 
hat, ist auch zu hoffen, daß es nach analogen JIIethoden ge
lingen wird, auch Radiummetall herzustellen. Eine Aufgnbe, 
die in das Programm des kiinftigen Wiener Radiuminstituts 
gehört! In diesem Zusammenhange wird auch über die Arbeiten 
von Mme. Curie iiber das Atomgewicht des Radiums und 
neue bisher unpublizierte Versuche des Redners über dasselbe 
Thema berichtet. Von der Radiumemanation kennen wir 
nach den neuesten Arbeiten von Ramsay, Rutherford und 
anderen den Siedepunkt und die kritischen Daten. - Von den 
anderen radioaktiven Elementen kennen wir nur sehr wenige 
chemische Eig·enschaften. Auf Grund derselben versucht Redner 
diesen Elementen ihre Plätze im "periodischen System der 
Elemente" anzuweisen und demonstriert bei dieser Gelegenheit 
eine neue Anordnung des Systtms. Was die chemischen 
Wirkungen der radioaktiven Strahlungen betrifft, so hebt 

Redner hervor, daß in den 'Virrwarr der ungemein zahlreichen 
hieher gehörigen Erscheinungen und Phänomena sofort Klarheit 
kommt, wenn man die Effekte der einzelnen Strahlengiittungen 
streng voneinander unterscheidet. Die „Alphastrahlen", 
die langsame, mit doppelten elektrischen Ladungen versehene 
Heliumatome sind, iiben natiirlich ganz andere Wirkung·en aus 
als die härteren „B et as t ra h 1 e n", die nichts anderes sind 
als mit Lichtgeschwindigkeit fortg·esehleuderte Elektronen, und 
diese wieder andere als die durchdringenden „U amma
strahlen", die dem ·wesen nach Ätherwellen sind. Im all
gemeinen kann man resumieren, daß die "'irkungen der Alpha
strahlen ähnlich sind wie die der „stillen elektrischen Ent
ladung", die Betastrahlen sieh verhalten wie ungeheuer 
konzentrierte ultraviolette Strahlen, und daß die Gammastrahlen 
ganz die Eigenschaften der Röntgenstrahlen haben. Kann man 
darüber noch erstaunen, daß eine Substanz wie das Hadium, 
die alle diese Strahlen und außerdem noch 'Värme, Lil'ht, 
Helium und Emanation aussendet, wirklich wahre „ Wunder" 
verrichten kann? Wird man, die physikalische Beschaffenheit 
der verschiedenen Strahlen strenge im Auge behaltend, die 
Effekte der einzelnen Strahlengattungen gesondert und isoliert 
sorgfältig·st studieren (ein Prinzip, gegen das bisher nanientlicb 
in der lledizin viel gesündigt wurde), so darf man ehrlich 
hoffen, daß es gelingen wird, diese „ Wunder" für die g·esm1de 
und kmnke Menschheit wohltiltig und niitzlieh zu machen. 

Gesch!iftsbericht 1ler Uimamur:iny·Salgotarjaner 
Eisenwerks·Aktiengcsellschat't l'iir 1las Uetriebsjallr 1908/09. 
Dem der kürzlich abgehaltenen General\'ersammlung dieser 
Gesellschaft vorgelegten Geschäftsberichte der Direktion für 
das Betriebsjahr 1908/09 ist folgendes zu entnehmen: Trotzdem 
die Gesellschaft im Verlaufe der ersten Hiiltte des Berichts
jahres ihre Betriebe noch vollauf beschäftigen konnte, war 
dieselbe durch die auf dem inländischen l1arkte anfg·etretene 
Konkurrenz des Auslandes bemüssigt, derselben in den Preis
bildungen zu folgen und allmählich nicht unwesentliche Preis
ermäßigungen zu bewilligen. Es kann jedoch mit Befriedigung 
konstatiert werden, daß die kontinuierliche Ausgestaltung der 
gesellschaftlichen Werke auf die Gestehungskosten der Produkte 
derart wirkte, daß die Ausfälle bei der Verwertung· paralysiert 
erscheinen. ßeziiglich 1ler Ergebnisse der einzelnen Betriebe 
ist zu berichten, daß iu den gesellschaftlichen Forsten 86·315 111" 

Kohl- und Nutzholz und 30:!·307 hl Holzkohle erzeugt wurden. 
Die Eisenerzbergbaue haben infolge der langjährig·en plan
mäßigen Aufschlüsse jene Leistungsfähigkeit erreicht, um den 
Bedarf der vermehrten Roheisenproduktion zu decken. Es 
wunlen 4844·78\:I q Roherze erzeugt, wovon 2337·190 q als 
geröstete Erze zur Verwendung kamen. Für die Bedürfnisse 
der eigenen Betriebe erzeugten die Werke 1423"812 q Kalk
stein, 15·689 q gebrannten Kalk und 63·000 q lllagnesit. Die 
Kohlengruben förderten 3974·250 q _Braunkohle, womit der 
Kohlenbedarf der gesellschaftlichen Werke seine Deckung 
fand. Die Roheisenproduktion der gesellschaftlichen Hoch
öfen betrug 1765·456 q und die Gießereibetriebe lieferten ins
gesamt 64·282 q Werks- und Handelsgußwaren. Die Neu
einrichtungen der Walzwerksbetriebe haben sich vollauf 
bewährt und es ist der Gesellschaft hiedurch möglich, auch 
erhiihten Ansprüchen des lllarktes nach jeder Richtung hin 
Genüge leisten zu können. Die im Interesse der Beamten 
und Arbeiter geschaffenen Wohlfahrtseinrichtungen haben auch 
im abgelaufenen Betriebsjahre eine weitere Entwicklung ge
nommen. Bezüglich der der Gesellschaft affiliierten Gesell
schaften wird berichtet, daß die Hernaclthaler ungarische 
Eisenindus trie-Ak tiengese l ls eh af t sich fortgesetzt 
günstig entwickelt und für das abgelaufene Geschäftsjahr, 
gleichwie im Vorjahre, nach reichlichen Abschreibungen und 
Rückstattungen eine 13 prozentige Dividende zur Verteiluug 
brachte. Der Verlauf des Betriebsjahres bei der Eisen- und 
Blechfabriks-Gesellschaft "Union" war ebenfalls ein günstiger 
und konnte diese eine zebnperzentige Dividende - gegen neun 
Prozent des Vorjahres - zur Ausschüttung bringen. Bei der 
Kalaner Bergbau- und Hütten-Aktiengesellschaft 
ist das verflossene Geschäftsjahr gleich dem Vorjahre verlaufen. 
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Die Direktion beantragte, von dem Gewinn des Betriebs
jahres 1908/09 per J( 8,672.523·54, vom Gebäudekonto 
K 103.693·23, vom Grubenkonto J( 63.420·79, vom l'llaschineu
kouto K 92.493·7G sowie an außerordentlicher Abschreibung 
K t ,000.000·- und an Steuerreserve J( 700.000· -, zusammen 
]( 1,959.607·78 in Abzug zu bringen. Von den verbleiuenrlen 
K 6,712.915·76 entfallen drei Prozent als 'l'antieme der Direktion 
K 201.387·47, fünf Prozent zur Honorierung der leitenden 
Direktoren und Beamten K 335.645·79, vier Prozent für den 
Reservefonds K 268.516·63, zusammen K 805.549·89. Von 
den restlichen K 5,907.365·87 zuzüglich des Vortrages aus dem 
Vorjahre K 1,193.718·58, in Summe K 7,101.084·45 beantragte 
man eine 160/0ige Dividende vom Aktienkapital per 
K 32,000.000·- = 5,120·000·- an die Aktionäre zu verteilen, 
von den verbleibenden K 1,981.084·45 dem Spezialreservefonds 
K 600.000·-, dem Pensionsfonds der Beamten K 100.000·-, 
den Bruderladen ]( 75.000·-. zusammen K 775.000·- zu
zuführen und den Rest von J( i,206.084·45 auf neue Rechnung 
vorzutragen. Der Coupon wäre demnach vom l. November dieses 
Jahres mit K 32·- einzulösen. Nachdem die General
versammlung den ueschäftsbcricht zustimmeml zur Kenntnis 
genommen uni! die Anträge der Direktion angenommen hatte, 
wurde der letzteren und dem Aufsichtsrate das Absolutorium 
erteilt und zur \Vahl von zehn Direktoren auf fünf Jahre und 
von vier Aufsichtsräten au[ drei Jahre geschritten und der 
Dir~ktion und dem Beamtenkörper für ihre verdienstvolle 
'fätigkeit der Dank der Generalversammlung votiert. (Ans
züglich nach „Neues Pester Journal" vom 1. Oktober 1909.) 

-1'-

Ein Steinbrecher fUr 800 t Stnn1lenleistung. Von 
der Power and Mining l'llachiuery Company in Milwaukee 
wurde vor kurzem an ein großes amerikanisches Zementwerk 
ein riesenhafter Steinbrecher geliefert, der stlindlich 16.000 Ztr. 
sehr harten Kalkstein zerkleinert. Dieser wird aus Transport
wagen von je 3200 kg Ladegewicht in Stücken bis 
zu 3Xl·5X0·9 m automatisch in das trichterförmige Brecher
gehäuse der Riesenmaschine geschüttet, wo es an den Stahl
platten des Gehäuses mittels eines darin kreisförmig 
schwingenden, gerippten Brechkopfes zerbrochen wir1l. Der 
größte Durchmesser des Trichters ist 6 111, die Höhe des Stein
brechers 5·75, das Gesamtgewicht der Maschine 193.000 kg. 
Sie braucht leerlaufend 29 PS. und zur Zerkleinerung von 
Kalkstein 56-153 PS. (Promctheus 1909, S. 428 bis 429, 
durch „Chem.-Ztg." 1909.) 

Zuschriften an die Redaktion. 
Zu den Ausführungen Ing. Rybas über f'rci

ti:11gbare Gastauchgeräte in den Nr. :U bis 38 der 
"Osterr. Ztschr. f'. ßerg- u. Hüttenw.", .faltrg.1909. 
Von Bergingenieur Dr.-lng. Hagemann, Herne i. W. 

In gleicher Weise wie in den Nr. 31 bis 38 der „Österr. 
Ztschr. f. Bg.- u. Hüttenw." Jahrg. 1909 hat Ing. Ryba 
seine Abhandlung über freitragbare Gastauchgeräte bereits 
in den Nr. 14, 15, 17 und 18 der „Braunkohle" Jahrg. 1909 
veröffentlicht. 

Zur Einfachheit sei mir deshalb gestattet, meine in 
Nr. 21 der „Braunkohle", Jahrg. 1909 in dieser Angelegen
heit erschienenen Ausführungen hier wörtlich folgen zu lassen. 

Als ich mein Buch „Bergmännisches Rettungs- und 
Feuerschutzwesen in der Praxis und im Lichte der 
Bergpolizeiv;.erordnungen Deutschlands und Öster
reichs" der Offentlichkeit übergab, war anzunehmen, daß 
ihm verschiedentlich widersprochen werden wiirde. 

Daß dies iibcrhaupt und besonders auf dem Gebiete der 
freitragbaren Gastauchgeräte der Fall ist, freut mich außer
ordentlich, da ich das Gefühl habe, als ob hiednrch eine 
gewisse, fraglos erwünschte Klärung eingetreten ist. 

Es dürfte sich deshalb erübrigen, hier nochmals auf all 
die Vor- und Nach teile einzugehen, welche jedem frei tragbaren 
Gastauchgerät, dem einen mehr, dem andern weniger anhaften. 

Die Erörterungen über diesen Gegenstand noch weiter 
au;.;zuspinuen, ab es bereits geschehen ist, hieße m. E. einen 
Streit um des Kaisers Bart führen; man kann es ruhig den 
beteiligten Kreisen überlassen, ,;ich ihr urteil über die Ver
wend- und Brauchbarkeit der einzelnen Geriite, am besten auf 
Grund eigener Versuche, selbst zu bilden; außerdem winl 
allein die Zukunft den Beweis für deren Güte mit Sicherheit 
erbringen können. 

Trotzdem kann ich es aber nicht unterlassen, g·ewissen 
Äußerungen von grundsätzlicher ;Bedeutung, die in der Ab
handlung Ing. Rybas über meine Ausführungen enthalten 
sind, aufklärend entgegenzutreten. 

Ich möchte Ing. Ryba bitten, in Zukunft das wörtliche 
Anführen von Quellen recht sorgfältig· vorzunehmen, ein Ver
fahren, das mau aus naheliegenden Gründen ungern mißt. 

So schreibt Ing. Ryba, daß ich mein Urteil liber den 
Aerolith wie folgt zusammengefaßt hätte: 

„Ans der Schilderung des Aeroliths diirfte hervorgehen, 
daß dieser Apparat, so wünschenswert dessen Einführung 
wegen seiner einfachen Konstruktion und wegen der vor
züglichen Eigenschaften der Einatmungsluft auch wäre, 
keineswegs für die Benutzung im Ernstfalle tauglich ist." 

In Wirklichkeit habe ich geschrieben: 
,;Aus der Schilderung d~~' Aeroliths diirfte hervorgehen, 

daß dieser Apparat, so wünschenswert dessen Einführung 
wegen seiner einfachen Konstruktion und wegen der vor
ziiglichen chemischen Eigeusehaften der Einatmungsluft auch 
wäre, noch keineswegs für die Benutzung im Ernstfalle an 
und für sich tauglich, 11od1 jetzt dazu geeignet ist, als 
Faktor in dem Org·anisationsplanc des hergmäunischen Rettungs
und Feuerschutzwe,;ens beriicksiehtigt werden zu können." 

Eine Erklärung hiezu halte ich für iibertliissig. 
Ferner könnten die Ausführungen des Ing. Ry b a den 

Anschein erwecken, als ob ich in den Geräten der Bauart 
„Shamrock". „\Vestfalia" und „Dr~ger" das Idealgerät bereits 
erreicht sähe. 

Auf Seite 147 meines oben erwähnten Buches, und zwar 
am Schlusse der Schilderung über „Anforderungen, welche an 
einen vorbildlichen freitrngbaren Atmungsapparat zu stellen 
sind", habe ich mich w ic folgt geäußert: 

„Diese Ausführungen dürften heweisen, daß wir trotz 
aller bedeutenden und höchst anerkennenswerten Fortschritte 
im Bau freitragbarer~Atmungsapparate noch weit vom Itleal
apparat :entfernt sind. 

Wird es möglich sein, ihn üherhaupt jemals zu erreichen?!·' 
Diese eigentlich nicht mißzuverstehende Stelle dürfte 

der Aufmerksamkeit Ing. Ry b as vollständig entgangen sein, 
denn sonst müßten seine Schlußfolgerungen in dieser Hinsicht 
verschiedentlich wesentlich anders lauten. 

Nicht unerwähnt darf ich allerdings lassen, daß Ing. 
Ryba meine Am;icht anführt, daß „die Benutzung eines 
Atmungsapparates im Ernstfalle, und sei es auch des besten, 
ohne jede Frage und unter allen Umständen eine ernste 
Unternehmung darstellt." 

Des allgemeinen Interesses wegen möchte ich am Schluß 
auf einen Vortrag des englischen Staatssekretärs He n r .Y 
Cu nyngham e über „Neuere .Fortschritte im Grubenwehrwesen" 
aufmerksam machen. (Colliery Guardian 1909, Nr. 2513, 
S. 424). 

Cunynghame führt hier iiber Pneumatogen folgendes aus: 
„Dieses Gerät würde als vollkommen zu bezeichnen sein, 

wenn der verwendete chemische Stoff nicht so sehr eutzüudlich 
wäre, wodurch zwei Personen, eine in Deutschland und eine 
in London, verletzt worden sind." 

Es wäre sehr erwünscht zu erfahren, ob sich der Londoner 
Fall mit einem Pneumatogengerät neuester oder älterer Bau
art und unter welchen Umständen ereignet hat. 

* * * 
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Zur vorstehenden Entgegnung Dr.-Ing. Hagemanns 
auf die Ausführungen Ing. G. Rybas über frei tragbare 

U as tau eh ap parate. 
In der Entgegnung Dr. Hagcmanns wird mir der Rat 

erteilt, das wörtliche Anführen von Quellen in Zukunft recht 
sorgfältig vorzunel.Jmen und wird anschließend daran das Urteil 
Dr. Hagemanns über den Aerolith, und zwar einmal aus dem 
Buche Dr. H a.gem an n s un•l das anderemal aus meiner Kritik 
zitiert, wahrscheinlich um den verscl.Jiedenen Sinn der beiden 
Fassungen VOTl.uführen. Letzteres gelingt jedocl.J nicl.J t, clenn 
der Tenor geht doch in beiden Fällen dahin, daß der Aerolith 
für eine Benützung im Ernstfalle nicht tauglich ist, da es 
doch offenkundig ist, daß man ein derartiges Urteil nur mit 
Berücksichtigung der bereits erschienenen Modelle und nicht 
gleich für alle künftigen Typen fällen kann. Die Kürzung 
geschah meinerseits nur, um an Raum zu sparen, und nicht, 
wie schein bar angenommen wird, um einen anderen Sinn in 
das Urteil Dr. Hagem ann s über den Aerolith hineinzubringen. 

Daß Dr. Hagemann in den Apparaten der Dräger-, 
Westfalia- und Shamroktype das Idealgerät erblickt, ist an 
keiner Stelle meiner Kritik gesagt und ist aus meinen Aus
führungen dies auch nicht abzuleiten. Es wir1l nur konstatiert, 
daß Dr. Hagemann die genannten 'l'ypen protegiert, sie als 
Meisterwerke bezeichnet, dabei aber deren Nachteile verschweigt 
und weiters die Apparate der Pnenmatogen- und Aerolitl.Jtypen 
in unberechtigter Weise sehr abfällig kritisiert. Der Haupt
zweck meiner Arbeit war, doch das ungi\nstige Urteil Doktor 
Hag em an n s über die zwei zuletzt genannten A pparatsysteme 
auf das richtige Maß zurückzusetzen, was mir auch tatsächlich 
gelungPn sein diirfte, denn die Entgegnung llr. Hagemanns 
verliert sich doch nur in Nebensächlichkeiten, ohne aber eine 
Widerlegung meiner sachlichen Ausführungen auch nur zu 
versuchen, da dies gleich eingangs ein aussirhtsloses Unter
nehmen wäre. 

Ich halte einen jeden weiteren Wortstreit füriiberflüssig und 
berufe mich zum s,~hlusse nur auf Ausführungen des Herrn 
k. k. Oberbergrates Dr. Johann l\layer in Ustrau sowie des 
Herrn Bergassessors Urahn in Bochum - zweier gewiß sehr 
berufener Fachmännern auf dem Gebiete des Grubenrettungs
wesens-zu dem sonst ausgezeichneten Buche Dr. H agem an ns, 
die sich vielfach mit meiner Kritik decken. 

Ing. G. Ryba, 
k. k. Bergverwalter in Brüx. 

Amtliches. 
Der Minister für öffentliche Arbeiten hat die beim Revier

bergamte in Hall in Tirol durch die Überstellung des Kanz
listen August Heiß zum Revierbergamte in Graz erledigte 

Kanzlistenstelle dem Stabsführer-Titular-Oberjäger im k. u. k. 
Feldjägerbataillon Nr. 20 in Triest, Arthur Ferenz, verliehen. 

Das Präsidium der galizischen k. k. Finanzlandesdirektion 
hat im Personalstande der Salinenverwaltungen in Galizien 
uncl in der Bukowina die Bergeleven Heinrich Fe i 11 und 
Anton Jllalota zu Salinenverwaltung·sadjunkten in der zehnten 
Hangsklasse ernannt. 

Kundmachungen. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Herr 
Friedrich Reitlinger hat mit Eingabe de dato Jenbach, am 
11. Oktober 1909 anher angezeigt, daß er seinen Standort zur 
Ausübung seines Befugnisses von Wien nach Jenbach in Tirol 
verlegt hat. 

Klagenfurt, am 25. Oktober 1909. 

K. k. Berghauptmannschaft. 

Laut Konkursausschreibung der k. k. Landesregierung 
in Salzburg vom 21. Oktober 1909, Z. 16.902, gelangt vom 
Beginne des ersten Semesters des Schuljahres 1909/ 10 angefangen, 
aus dem Erträgnisse der Larzeuuacherschen Stipendien
und Armenstiftung ein Stipendium jährlicher K 220·- zur 
Wiederbesetzung. 

Anspruch auf dieses Stipendium haben sowohl hinsichtlich 
des Fortganges in den Studien als hinsichtlich der Sitten für 
entsprechend befundene Studierende aus dem Lande Salzburg, 
welche sich dem Bergwerksstande widmen, für die Dauer der 
montanistischen Studien. 

Bewerber um dieses Stipendium, auf wel<'hes entsprechend 
qualifizierte Nachkommen von l\Iitgliedern der ehemaligen 
Larzenbo.cherschen Bruderladen einen vorzugsweisen 
Anspruch haben, haben ihre Kompetenzgesuche bis zum 1. De
r. em b er 1. .T. bei der k. k. Berghauptmannschaft in 
Wien, als Verleihungsbehörrle, einzubringen und in denselben 
nachzuweisen: 

1. Die Aufnahme als ordentlicher Hörer an einer in
ländischen montanistischen Hochschule oder Bergschule; 

2. den bisher betätigten Fleiß und das sittliche Ver
halten; 

3. die Heimatberechtigung im Herzogtume Salzburg, 
eventuell die Abstammung von einem Mitgliede der vormaligen 
Larzen b ac hersehen Bruderlade. 

Wien, am 27. Oktober 1909. 

K. k. Berghau11tmannschaft. 

Meta.llnotierungeu in London am o. November 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 6. November 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 

Koprer 

" „ „ 
Zinn 
Blei „ 

Metalle 

Zink 
A.ntlmon . 
Qneeksllber 

, Mu•· _HP,f-L7;.~j~"~~1.~~:~~ _ 
~~:tg~el~~~=d. --~r ~:;: r-~g--~~ gf ~~ ~g 1 g\11-- ~~:: __ _ 
Elektrolyt. . 1; netto i/ 61 10 O;I 62 0' o

1
! ~ 61·85 

Standard (Kassa). . li. netto li 57 10 1 0 i' 57 10 0, ~ 57·8625 
Straits (Kassa) . . . 11 netto \ 138 15 0 !1 138 15 0' 138·7125 
Spanish or soft foreign . 1\ 21

/ 2 \' 13 0 011 13 1 3 ] 13'175 
E_ngl~sh pig, .common . . . . . l'I 31 

/ 2 11 13 3 9 i\ 13 5 0 .8 13-45 
Siles1an, ordinary brands . . . ', netto 1 23 0 0 ·i1· 23 2 6 5 23·1625 
Antimony (Regulus) . . . . . i! 31

/ 9 JJ 28 0 0 30 0 0 28·9 
Erste u. zweite Hand, per Flasche 3 9 5 0*)

1

,

1

1 9 10 0 8·725 
*) nominell. 

w. F'. 
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Blaue Eisenhochofenschlacken. 
Von August Harpf, Max Langer und Hans Fleißner in Pfibraru. 

Die meisten Eisenhochofenschlacken haben bei 
glasiger Struktur bekanntlich eine mehr oder weniger aus
gesprochen grüne oder grünliche Färbung, welche auf 
ihren Gehalt an Eisenoxydul zurückgeführt wird. Da
neben kommen auch verschiedene andere Farbentöne vor, 
am häufigsten sieht man darunter graue Farben, diese 
dann stets mit steiniger Struktur verbunden. 

Hie und da, wiewohl nicht besonders häufig, findet 
man blaue Eisenschlacken; manche sind deutlich und 
schön dunkelblau, manche heller; andere wieder haben 
Mischfarben, welche beispielsweise zwischen blau und 
grau oder zwischen blau und grün liegen. 

Diese blauen Schlacken sind es nun, welche uns 
hier besonders interessieren. Wir wollen uns bestreben, 
die Ursache der Blaufärbung zu ergründen. 

Was heute hier vorliegt und der Öffentlichkeit über
geben wird, ist zwar noch unvollständig; wir haben uns 
aber dennoch entschlossen, das Nachfolgende, literarische 
Studien und einige chemische Untersuchungen einer Reihe 
von Schlackenproben umfassend, zu veröffentlichen, weil 
schon hieraus manche Ergebnisse über die von uns auf
geworfene Frage hervorgehen und weil dieser Teil der 
Arbeit von uns Dreien gemeinsam gezeichnet wird. 

Die Anregung zu diesen Studien, sowie deren Leitung 
gab und übernahm der eine von uns, Professor Ha r p f. 
Die Arbeit selbst wurde von Max Langer, bis 1903 
Assistent an der montanistischen Hochschule zu PHbram, 

in Angriff genommen, dann aber unvollendet gelassen, 
da derselbe mit Ende des Schuljahres 1903 eine andere 
Tätigkeit ergriff. Der dritte, Hans Fleißner, heute 
Adjunkt an der Pfibramer Hochschule, setzte die Arbeit 
fort und überprüfte und vollendete die Analysen Langers. 
Fleiß n er wird in einem später folgenden Aufsatz weitere, 
eingehendere Untersuchungen über die Frage der Blau
färbung der Eisenschlacken veröffentlichen. 

I. Literarische Studien. 
Die Literatur über die von uns hier angeregte 

Frage ist sehr zerstreut und die verschiedensten Ursachen 
werden für die Blaufärbung der Schlacken angegeben. 
Wfr wollen im Nachstehenden in chronologischer Reihen
folge vorgehen und alle bis jetzt aufgestellten Ansichten, 

·so weit sie uns zugänglich geworden sind, möglichst 
vollständig wiedergeben. 

Carl Kersten 1) in Freiberg, kommt im Jahre 1839 
in seinem Aufsatze: "Vorläufige Notiz über die Bildung 
und Darstellung des blauen Titanoxydes auf trockenem 
\Vege und über die Ursache der blauen Farbe mancher 
Hochofenschlacken" zu der Ansicht, daß in manchen 
Eisenschlacken die blaue Farbe von blauem Titanoxyd 
herrühre, indem er am Schlusse seiner Notiz anführt: 

1) Journal für praktische Chemie. Herausgegeben von 
0. L. Erdmann und R. F. Marschand. 20. Bd., Seite 373 
bis 376. 



- 710 -

Ich trage demnach kein Bedenken, die individuelle 
Ansicht auszusprechen, daß das blaufärbende Prinzip in 
manchen Eisenhochofenschlacken blaues Titanoxyd sei". 

Dieser Forscher wird auch von Jakob Berzelius 2), 

1841, in dem Aufsatze; „ Titanoxydul in blauen Hoch
ofenschlacken" angeführt. K ersten teilte Be r z e li u s 
ferner auf pri~atem \Vege mit, daß er auf schlesischen 
Zinkhütten blaugefärbte Mufl'elscherben angetroffen habe, 
welche durch den Gebrauch blau geworden sind, da 
sie vor der Zinkdestillation das bekannte gelbweiße 
Aussehen besaßen. Durch die Untersuchung fand er, 
daß das blaufärbendP, Prinzip blaues Titanoxyd sei, 
welches infolge der reduzierenden "Wirkung von 
Zink Zinn oder Eisen gebildet worden sei. Von den 
synthetischen Versuchen, die dann Kersten durchführte, 
sagt Berzelius weiter: „Die Proben, welche Kersten 
mir mitgeteilt hat, haben so vollkommen das Aussehen 
von Hochofenschlacken, daß es keinem Zweifel unterliegt, 
daß er die wahre Ursache ihrer blauen Farbe gefunden hat". 

Zu einem ganz anderen Ergebnis führen die Be
trachtungen und Versuche, die der französische Forscher 
J. Fournet 3) in Lyon im Jahre 1842 anstellte und in 
dem Aufsatze; "Sur Ja cristallisation des silicates vitreux 
et sur Ja couleur bleue des laitiers", niedergelegt hat. 
Er erw!ihnt zun!ichst, daß auch titanhältige Schlacken 
nicht blau gefärbt erscheinen, so z. B. zeigt jene von 
Ekersholm am Taberg in Schweden, obwohl titanhältig, 
eine hellgraue Farbe im Innern, während die Oberfläche 
isabellgelb gefärbt ist. Er gibt zu, daß 'l'itan auch 
manchmal blau färbend auftreten könne, indem er sagt: 
„Ainsi donc, si le titane possede la propriete d'amener 
quelquefois la teinte bleue, il ne la produit pas tou
jours, et de plus il doit exister encore d'autres sub
s ta n c es susceptibles d'occasionner le meme effet"; diese 
anderen Substanzen sind seiner Ansicht nach die Oxyde 
des Eisens. Er kommt im Laufe seiner Betrachtungen 
zu der Annahme, daß die eisenh!iltigen blauen Salze 
eine intermedi!ire Base einschließen sollen, welche eine 
Zwischenstufe zwischen „ Protoxyd" und "Peroxyd" des 
Eisens, d. h. zwischen Eisenoxydul und Eisenoxyd sei. 
Diese Zwischenstufe soll nach Fournets Anschauungen 
die gleiche sein, welche unter anderen Umständen die 
Grünfärbung des Bouteillenglases hervorruft. 

Fournet beobachtete ferner bei der durch längeres 
Erhitzen auf Rotglut bewirkten Entglasung des grünen 
Bouteillenglases das Auftreten einer schönen blauen Farbe 
und hält es darnach für wahrscheinlich, daß der Unterschied 
in der F!irbling nur einen physikalischen Grund habe, 
nur in einer Um!inderung des Aggregatzustandes (wie 
er sich ausdrückt), in einer besonderen Gruppierung der 
kleinsten Teilchen der Masse, zu suchen sei. 

Er beobachtete außerdem unter anderem folgendes: 
Wenn man Schlacken, sobald sie ausfließen, in dünne 

2) Jahresbericht über die Fortschritte der physischen 
Wissenschaften von Jakob Berzelius. Im Deutschen heraus
gegeben von F. Wöhler. 20. Jahrgan.g, Seite 9? .bis 98 .. 

3
) Annales de Chemie et de Phys1que. Trol8lilme S~r1e. 

Tome Quatriilme. 1842. Seite 370 bis 379. 

Platten walzt, so verlieren sie ihren natürlichen Charakter, 
w!ilirend sie auf der Sohle gerinnen. Die äußere Rinde 
erstarrt rasch und bleibt grün, trotzdem sie, wie 
Fournet betont, in Berührung mit dem atmosphärischen 
Sauerstoff steht, während die inneren Partien in blau 
übergehen!) und opak werden, trotz der Abwesenheit 
des Sauerstoffes. 

Dadurch wird seiner Ansicht nach bewiesen, daß 
die Blaufärbung nicht durch die höhere Oxydation des 
Eisens bedingt werde, sondern daß lediglich nur, wie 
vorhin schon erwähnt, eine besondere molekulare 
Gruppierung die Ursache der Blaufärbung bilde. 

Aus Fournets Auseinandersetzungen sei schließlich 
als für uns wichtig noch folgende Bemerkung hervor
gehoben: „11 faut donc admettre en definitive que la 
coloration en bleu des laitiers ou des verres a bouteille 
est un resultat pur et simple du meme groupement mo
leculaire qui produit l'opacification". 

Hören wir einen anderen Forscher, u. zw. G. Bon
t.emps~) 1849. Gleich zu Beginn seiner Abhandlung: 
„LIV. lnquiries on some modifications in the Colouring 
of Glass by Metallic Oxides", u. zw. bei der Besprechung 
des "Eisens" sagt er: "lt is generally admitted that 
oxide of iron gives a greenish colour to glass to the 
mixture of which it has been added; but the truth is, 
that this colour is produced only in peculiar circum
stances". Bonternps behauptet ferner, daß alle Farben 
durch Eisenoxyde hervorgebracht werden können, wenn 
nämlich die entsprechenden Umstände eingehalten werden; 
ja, er führt in seiner Abhandlung auch Momen~e ~n, 
welche seine Ansicht unterstützen und kommt schheßhch 
zu dem Ergebnis, daß nur die verschiedene Höhe der 
Temperatur die Bedingung für die verschiedenen Farben 
des eisenhaltigen Glases und somit auch der Eisen
schlacken sei, die ja auch immer mehr oder weniger 
Eisen enthalten. Auf Grund seiner Versuche gibt er 
weiter an, in welcher Reihenfolge die Farben entsprechend 
den Temperaturen auftreten. Insbesondere hebt Bon t e m p ~ 
hervor daß die Tonwarenfabriken mittels Eisenoxydes bei 

' gewissen Temperaturen ein ins Pupurne ziehendes Rot, 
bei höheren Temperaturen ein Orange darstellen. Diese 
Temperaturen seien aber niedrig im Vergleich mit dene~ 
des Glasofens, worin das Glas durch das Eisenoxyd bei 
mäßigen Hitzegraden grün, bei höheren aber blau gefärbt 
werde.8) Bontemps faßt seine B~merkungen endlich 
in folgenden Schlußsatz zusammen: "~'e have shown 
by the preceding remarks that glass receives all the 
colours of the spektrum from oxide of iron; and 
at the same time it will be observed that these colours 
are produced in their natural order in proportion 
as the temperature is increased". 

') Vgl. hiemit die später zitierten Beobachtungen 
LedeburL . 

b) The London, Ed~burgh and Dublin p~ilosoph1cal 
Magazine aml Journal of Sc1ence. Vol. XXXV. Juli-December 
1849. Seite 440 bis 446. 

") Vgl. damit die später dargelegten Anschauungen 
Mtl.llers sowie diejenigen Dralles. 
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J. F. L. Hausmann prüfte unsere Frage ebenfalls 
näher in einem im Jahre 1854 erschienenen Artikel, dessen 
Überschrift lautete: „ Über die blaue Färbung der Eisenhoch
ofenschlacken". 7) Hausmann nimmt verschiedene Ursachen 
für die Blaufärbung an, u. zw. aus dem Grunde, weil 
er bei Betrachtung der Schlacken auf Verschiedenheiten 
im optischen V erhalten stößt. 

Er unterscheidet nämlich zwei Sorten von blauen 
Schlacken: 1. solche, welche die blaue Farbe nur im 
auffallenden Liebte zeigen. und deren Pulver weiß oder 
lichtgrau ist, und 2. solche, die in ihrer ganzen Masse 
blau gefärbt sind und bei denen im Gegensatze zur 
ersteren Sorte die blaue Farbe auch dem Pulver eigen ist. 

Die Ursachen der blauen Färbung seien bei diesen 
beiden verschiedenen Arten der Schlacken gänzlich ver
schieden. Die erste Art soll nach Hausmann besonders 
häufig dort vorkommen, wo Roteisenstein, Gelbeisenstein, 
Limonit oder toniger Sphärosiderit verschmolzen wird, 
u. zw. insbesondere bei solchen Hochöfen, die mit Holz
kohle betrieben werden. Die Ursache der Blaufärbung 
der Schlacken wurde von Gmelin und anderen im 
Eisengehalt derselben, von Lampadius im phosphorsauren 
Eisen gesucht. Aber Hausmann untersuchte eine schön 
blaue Schlacke, in welcher keine Spur von Phosphor
säure zu finden war. Berthier und Kersten hielten 
(nach Hausmann) Titanoxyd und Vanadinsäure für die 
blaufärbenden Ursachen 8) 1 Hausmann jedoch untersuchte 
blaue Schlacken vom Harz auf Titan und Vanadin und fand 
ebenfalls keine Spur von diesen Elementen. Hausmann 
schließt sich endlich bezüglich der Ursachen der Blau
färbung der ersten Art von Schlacken der oben wieder
gegebenen Ansicht Fournets an und erklärt, "daß die 
Entstehung dieser blauen Färbung von einem gewissen 
zwischen dem vollkommen glasartigen und dem kristal
linischen in der Mitte stehenden Aggregatzustande ab
hängt und daß sie zum Vorschein kommt, wenn die 
Abkühlung der Schlacken weder sehr rasch noch sehr 
langsam erfolgt". 

Die zweite Art von blauen Schlacken trete hingegen 
bei Hochöfen, die mit Koks betrieben werden, auf und 
zeige sich dann, wenn die Schlacken dadurch entglaset 
Werden, daß sie lä.ngere Zeit in der Nähe von glühendem 

7) "Österr. Ztschr. f. B.- u. Httw." II. Jahrgang 1854. 
Seite 94, entnommen aus den "Studien des Göttingen sehen 
Vereines bergmännischer Freunde" 1854, Bd. VI, 
Seite 355. 

8
) Dieser Angabe bezüglich Berthiers stehen allerdings 

d_essen eigene Veröffentlichungen, so weit sie uns zugänglich 
sind, im Wege. Sein „ Trai te des Essais par la Voie 
Beche", erschienen 1834 in Paris, unter dem Titel „Hand
bu eh der Pro bierk uns t" von Karl H artm an n ins Deutsche 
übersetzt, gibt uns auf Seite 440 bis 443 der deutschen Aus
irabe einige Schlackenanalysen an. Eine Schlacke von Framont 
un Wasgenwald war bläulichgrau und blau gestreift und 
enthielt kein Titan, eine solche von Torgelow in Pommern 
"'.ar bläulichweiß und enthielt ebenfalls kein Titan, endlich 
eine solche von Janon bei St. Etienne im Loire-Departement 
h-ar bläulich- und schwärzlichgrau, ebenfalls ohne Titan, 
d1ngegen mit 1·0°/0 Schwefel. Vanadium ist in keiner der 
ort niedergelegten Analysen angegeben. 

Koks gelegen sind. Nach einer Mitteilung W ö h 1 er s 
soll der Grund ihrer blauen Färbung derselbe sein 

1 
wie 

beim Ultramarin, dessen blaue Farbe durch Anwesenheit 
von Schwefel bedingt ist. Blauer Ultramarin wird durch 
Salzsäure unter Schwefelwasserstoffentwicklung rasch 
entfärbt. Die erwähnten blauen Schlacken zeigten bei 
ähnlicher Behandlung dieselbe Erscheinung. Knopp, 
der diese Schlacken auf Veranlassung Hausmanns 
untersuchte, fand darin 0·50 ° /0 Schwefel. 

In Bruno Kerls metaUurgischer Hüttenkunde 9) 

vom Jahre 1855 findet man eine übersichtliche Zusammen
stellung der bis zu dem genannten Jahre veröffentlichten 
Anschauungen über die Ursache der blauen Schlacken
farbe. Darnach schrieben Gmelin, Beckmann und 
Klaproth dieselbe dem Eisengehalt der Schlacken zu; 
nach Lampadius sollte es Phosphorsäure, nach Quantz 
sogar Blausäure(!) sein; Berthier und Kersten glaubten 
Titanoxyd, Kersten aber glaubte auch die Vanadin
säure dafür verantwortlich machen zu können. Haus
mann glaubte früher einmal, "daß das färbende Prinzip 
von verschiedenen Verhältnissen des Kohlenstoffs und 
Sauerstoffs im Ofen herrühre, so daß blaue Schlacken 
entstünden, wenn ersterer, und grüne Schlacken, wenn 
letzterer vorwalte" (!). Nach Zitierung der Ansichten 
von Fournet und Bontemps (siehe oben) gibt Kerl 
endlich ausführlich die bereits oben dargelegten späteren 
Anschauungen Hausmanns, welche u. a. auch in der 
"Österr. Ztschr. f. B.- u. Httw." (1854) veröffentlicht 
wurden, wieder. Zum Schlusse wird auch hier erwähnt, 
daß Wöhler den Grund der Färbung der zweiten Art 
von blauen Schlacken in einer Ultramarinbildung gesucht 
habe, nur daß an Stelle von Schwefelnatrium, welches im 
Ultramarin enthalten ist, hier in den Schlacken Schwefel
calcium getreten sei, woher es komme, daß die Schlacken 
nicht so schön blau gefärbt seien 1 wie das ffitramarin 
selbst. 

Ebenso gibt zunächst K. C. v. Leonhard 10), 1858, 
die bisher aufgestellten Annahmen wieder, fügt aber 
dann im weiteren Verlaufe seiner Besprechungen einige 
andere neue Betrachtungen hinzu. Auf Seite 124 schreibt 
er folgendes: "Interessanten Erfahrungen zu Folge, 
welche man in Bieber machte, haben stärkerer Kiesel
erde- oder Kalkgehalt der Beschickung verschiedenartigen 
Einfluß auf die Schlackenfarbe. Uns vorliegende Muster
stücke stammen von Massen, die beim Weißeisenerzeugen 

· fielen. Sie waren freiwillig über den Wallstein gelaufen 
und teils vor demselben auf der Hüttensohle erstarrt, 
teils auf dem Roheisen, als dieses abgestochen wurde. 
Jene reicher an Kalk, zeigen sich unrein erbsengelb, 
ins Graue übergehend, die mehr kieselhaltigen lassen 
blaugraue Färbung wahrnehmen". Demnach hat es den 
Anschein, als ob für die Blaufärbung ein größerer 
Kieselsäuregehalt von Wichtigkeit wäre. 

9) Handbuch der metallurgischen Hüttenkunde von Bruno 
Kerl 1855, I. Bd., Seite 318 bis 319. 

10) Hüttenerzeugnisse und andere auf künstlichem Wege 
gebildete Mineralien als Stützpunkte geologischer Hypothesen, 
von K. C. v. Leonhard. Stuttgart 1858. Seite 120 u. f. 
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Auf Seite 125 seines Werkes sagt Leonhard 
weiter: „ \Vas den Farbenunterschled betrifft, so zeigen 
sich Schlacken vom guten Gargang smalteblau, glasig, 
großmuschelig im Bruche. Plötzlich in Wasser ab
geschreckt und erkaltet, 11.ndert sich die Farbe zum 
Dunkel-Graulichschwarzen". 

Ohne die Ursache der Blaufärbung anzugeben, macht 
er uns auf Seite 128 auf eine glasige, dunkelgrüne, 
auch violblaue Schlacke aufmerksam, die besonders durch 
einen beträchtlichen Gehalt an Tonerde und Alkalien 
bemerkenswert war und außerdem Manganoxydul enthielt; 
Schwefel war nur in Spuren vorhanden, ebenso wie bei 
einer anderen violblanen Schlacke, worin kein l\Iangan
oxydul und verhältnismäßig wenig Tonerde enthalten 
war. Leonhard führt io seinem Werke endlich noch 
eine Anzahl Analysen von verschiedenen Schlacken an. 

Von Interesse sind ferner die Bemerkungen iiber 
die Farben der Schlacken in dem Werke von Pcrcy
Knapp11), 1862. Nachdem die Verfasser die bisher 
vermuteten Ursachen angeführt haben, äußern sie sich 
über Vanadin und über Jie Ultramarinbildung wie folgt: 
„Auch von Vanadium und von einer Bildung von Ultramarin 
hat man die blaue Farbe der Schlacke herleiten wollen. 
Vanadium mag zwar in vielen Schlacken enthalten sein, 
aber sein Zusammenhang mit der blauen Farbe ist 
nicht gehörig nachgewiesen; ebenso wird Ultramarinblau 
bei Temperaturen, bei welchen das ihm zu Grunde 
liegende Silikat von Natron und Tonerde schmilzt, längst 
zersetzt". Am Schlusse dieser Besprechung heißt es 
dann weiter: „Alles zusammengenommen, scheint doch 
das Eisenoxyd die wesentliche Ursache der blauen 
Färbung der Schlacke zu sein". 

Zahlreiche Analysen von blauen Schlacken hat 
E. Me n e 111), 1866, ausgeführt. Derselbe erinnert zuerst 
an die Untersuchungen von Kersten und Berzelius, 
wonach Titan der Grund der blauen Färbung sei. Er 
kritisiert dann die Anschauungen von Fournet und 
Bontemps, und bemerkt, daß für die Ansichten des 
ersteren kein experimenteller Nachweis erbracht worden, 
daß es aber auch dem zweiten nicht gelungen sei, die 
Lösung der Frage um einen Schritt vorwärts zu bringen. 
Aus den von 11H n e sodann veröffentlichten Analysen 18) 

von 19 blauen Schlacken ergibt sich, daß zwar lange 
nicht alle Proben titanhaltig waren, wohl aber, daß in 
allen Schwefel und Alkalien, ferner Kalk und Magnesia 
gefunden wurden. 

Mene zieht aus seinen Arbeiten folgenden Schluß: 

„ Wie aus diesen Resultaten zu ersehen ist, liegt 
der blauen Färbung der Schlacken nicht immer die 
Gegenwart von Titansäure zu Grunde; allein dennoch 

11) Die Metallurgie von John Percy. Übertragen und 
bearbeitet von Dr. F. Knapp. 1. Bd., 1862, Seite 28 bis 29. 

12) Siehe Ding I er s polytechnisches J oumal, 182. Bd., 
Jahrgang 1866, Seite 469 bia 472, entnommen aus den Comptes 
rendus t. LXIII, pag. 608 vom Oktober 1866. 

1") Die angewandte Analysenmethode erscheint, soweit 
sie von Mene veröffentlicht wurde (Dingler a. a. O. Seite 470), 
den Verfassern allerdings nicht einwandfrei. 

zeigt die Schlacke infolge ihres Gehaltes an dieser 
Säure eine charakteristische Farbe und dient so als 
Zeichen eines besonderen Hochofenganges. Denn für den 
Ingenieur, welcher den Betrieb eines Hochofens leitet, 
hat die intensiv blaue Farbe einer Schlacke nicht dieselbe 
Bedeutung, wie die - durch Übersetzen der Gichten 
mit Zuschlagskalk entstandene - blaugraue Färbung 
und die Erzeugung dieser beiden Arten von Schlacken 
ist nicht Symptom eines und desselben Vorganges im 
Hochofen. Auch neige ich zu. der Ansicht hin, daß die 
blaue Färbung der Schlacken durch Titansäure allein 
nur dann stattfindet, wenn jene glasartig, nicht aber, 
wenn sie dicht sind. Da ich glaubte, daß diese Färbung 
mit den bei der Darstellung des Ultramarins auftretenden 
Erscheinungen zusammenhängen dürfte, so bestimmte ich 
den Schwefel und die Alkalien besonders." 

Zu diesen Auseinandersetzungen bemerkt hingegen 
wieder Chevreul14) 18(i6, daß M enes Untersuchungen 
über blaue titanfreie, dagegen Eisen enthaltende Hoch
ofenschlacken gerade zu Gunsten der Ansichten von 
Fournet und Bontemps sprechen; denn wenn Chevreul 
auch von der Annahme weit entfernt sei, daß das Titan 
eine Schlacke nicht blau zu färben vermöge, so glaube 
er doch, daß das Eisen unter sehr vielen Umständen 
diese Farbe zu verursachen imstande sei. Gleichzeitig 
erinnert er (Chevreul) „an die Existenz zweier Cyan
eisenverbindungen im Berlinerblau, zweier Schwefelungs
stufen des Eisens in einem blauen Eisensulfüre, zweier 
Oxydationsstufen in dem blauen Eisenphosphate". Infolge 
dessen hält er die Existenz eines von Barreswil 
angenommenen Eisenoxydes für wahrscheinlich, welches 
die blaue Verbindung zu bilden vermöge und seiner 
Ansicht nach sei „diese Verbindung durch Eisenoxydul 
und Eisenoxyd repräsentiert". Über den vorhandenen 
Schwefel bemerkt Chevreul nichts; auch die Arbeit von 
Barreswil wird in Dinglers Journal nicht näher zitiert. 

Nachdem von verschiedenen Seiten auch eine 
ffitramarinbildung in blauen Schlacken angenommen 
worden ist, so sei hier in der chronologischen Reihenfolge 
der Zitate übrigens auch auf die Versuche von Knapp 16) 

ans dem Jahre 1879 hingewiesen. Derselbe erhielt 
durch einfaches Glühen der verschiedensten Substanzen 
mit Schwefelnatrium blaue ultramarinartige Produkte; 
als solche Substanzen werden von ihm genannt: Kiesel
säure, welcher etwas Wasserglas zu gemischt wurde, dann 
Tonerde, Calciumpl10sphat, fein zerriebenes Porzellan, 
Glaspulver, Harmotom usw. 

Dr. Max Miiller beschäftigte sich im Jahre 1880 
in einem längeren Aufsatz 16) zwar nicht mit blauen 
Schlacken, wohl aber mit gefärbten Gläsern, deren 

16) Dinglers polytechnisches Journal. 1866, S. 472, 
jedenfalls auch aus den Comptes rendues entnommen. 

1 ~) Siehe die Abhandlung „Über das Ultramarin" von 
Dr. Knapp in Ding 1 er s polytechnischem Journal. Bd. 233, 
Jahrgang !879, Seite 479 bis 486. 

18) „Uber die Färbungen, welche Eisen- und Mangan
verbindungen dem Glase erteilen und deren Mischfarben"· 
„Berg- und Hüttenm. Zeitung". 1880, 39. Jahrgang, Seite 293 
bis 296. 
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Färbung durch Eisen- und Manganverbindungen erzeugt 
worden war. 

Müller wendet sich zunächst gegen die ältere 
allgemein verbreitete Anschauung, daß Eisen imstande 
sei, dem Glase zweierlei Färbungen zu erteilen, u. zw. 
eine gelbe, welche vom Eisenoxyd, und eine grüne, welche 
vom Eisenoxydul herriihren solle. Nach seinen weiteren 
Ausführungen färben wohl die Porzellanmaler mit Eisen
oxyd rot, dieses ist jedoch nicht gelöst, sondern in der 

· Glasurmasse nur suspendiert, wie der Farbstoff im Öl 
des Ölmalers. Sobald man stärker erhitzt und das 
Eisenoxyd sich löst, wird die Farbe schmutzig, endlich 
schwarzgrün. Müller behauptet auf Grund seiner Ver
suche, daß dem Kieselsäure-Kalk-Alkalihältigen Glase 
durch Eisenoxyd nur eine rein grüne Färbung erteilt 
werden könne. Die Lösung des Eisenoxydes erfolge da
bei unter merkbarer Gasentwicklung, welche Müller auf 
entweichenden Sauerstoff zurückführt und woraus er 
schließt, daß das Eisenoxyd beim Lösen in schmelzenden 
Glasflüssen in „ eine niedrigere Oxydationsstufe" über
gehe und als solche vom Glase mit grüner Farbe gelöst 
werde. Ob das Eisenoxyd auf diese Weise vollständig 
in Eisenoxydul übergeht, konnte Müller auf analyti
schem Wege mit der gewünschten Schll.rfe nicht nach
weisen. „In sehr basischen (stark alkalihaltenden) Gläsern 
ist unzweifelltaft neben Oxydul noch Oxyd enthalten und 
die Farbe mehr ein Blaugrün." Es scheint nach Mül
lers Meinung, daß das Eisenoxyd in hoch kieselsäure
hältigen Gläsern sich vollständig als reines kiesel
saures Eisenoxydul unter Entwicklung von Sauerstoff 
auflöst, während in stark basischen Gläsern hingegen 
das feuerbeständige Oxyd-Oxydul in Lösung geht. Ebell 
hat nämlich nachgewiesen, daß auch letzteres vom Glase 
gelöst werden kann. 

Braunstein hingegen färbt das Glas violett und 
zwar Natrongläser rotviolett, Kaligläser blauviolett. 
Es ist nach Müllers Ansicht nicht entschieden, ob diese 
violette Färbung auf gelöstes Manganoxyd odP.r Mangan
oxydoxydul zurückzuführen ist. Die Annahme Bontemps', 
daß die violette Färbung direkt unverändertem Mangan
superoxyd zuzuschreiben sei, wird von Müller bestritten. 
Diese Farbe ist überhaupt außerordentlich empfindlich und 
geht, sobald reduzierende Substanzen (z.B. Ofengase) mit 
dem Glasflusse in intensive Berührung kommen, leicht in 
ein schwaches Rot iiber, welche letztere Färbung anf 
Manga::ioxydul zurückzuführen sei. 

Das Eisengrün und das Manganviolett zusammen 
geben nun Mischfarben sehr verschiedener Art, je nach 
dem Prozentsatz der zugesetzten Oxyde und je nach dem 
Schmelzverfahren, ob man im Hafen oder in der 
Wanne arbeitet, da in der 'Vanne die reduzierenden 
Ofengase einen bedeutend größeren Einfluß ausüben, als 
im Hafen. Diese Mischfarben schwanken zwischen weiß 17), 

gelb, grüngelb, grün, gelbbraun und orangebraun, welches 

11) Die weiße Farbe wird bekanntlic~ meistens als Folge 
der optischen Neutralisation des grünen E1senglas~s durc!1 das 
rotviolette Uanganglns aufgefaßt. Dr a II e (Chemiker· Zeitung 
1900 S. 1Hl6) bestreitet aber die Richtigkeit dieser .Auffassung. 

letztere eventuell ins ViolettEI spielt, von blauem Glase 
jedoch, welches dadurch erzeugt werden könnte, wird in 
Müllers Abhandlung nicht gesprochen. 

Schließlich erhitzte Müller ein leicht flüssiges 
Glas, welches 1°/0 Eisenoxydul und 6°/0 Manganoxyd 
enthielt, abwechselnd im Sauerstoff- und im \Vasserstofi
strom und erhielt im ersteren tief orangerote, im letzteren 
licht.gelbe Glasflüsse. 

Endlich sei hier schon auf die später zu besprechenden 
Untersuchungen Dralles, welche in vieler Hinsicht 
ganz andere Resultate ergeben, als diejenigen Müllers, 
hingewiesen. 

Lede bur 18), führte im Jahre 1881 die Blau
färbung bei gewissen Schlacken auf einen Mangangehalt 
zurück, und zwar auf einen Gehalt an gelöstem Mangan
sulfiir. Er schrieb damals: „Ich habe allen Grund zu der 
Annahme, daß jene schöne blaue Farbe mancher kiesel
säurereichen, bei Holzkohlenbetrieb entstandenen Hoch
ofenschlacken, welche meinen Beobachtungen zufolge nur 
bei einem gewissen Mangangehalt der Schlacken erscheint, 
von gelöstem Mangansulfür herrühre; denn Manganoxydul 
färbt bekanntlich nicht blau." 

Über die Fll.rbung der Schlacken beim Eisenhütten
betrieb bemerkt Balling 19

), 1882, folgendes: "Die 
Farbe der Schlacken ist verschieden und rührt gewöhn
lich von darin gelösten Metalloxyden her." „Die blaue 
Farbe der Schlacken wird zumeist dem Titan und Vanadin 
zugeschrieben; doch ist dies noch nicht genügend nach
gewiesen." 

In der ersten im Jahre 1884 erschienenen Auflage 
von Ledeburs „Handbuch der Eisenhüttenkunde" 
finden wir über die uns interessierende Frage folgende An
sichten: Sehr mannigfaltig sind die Fll.rbungen der Schlacken. 
Wie die Struktur ist die Farbe der Schlacken teils ab
hängig von der chemischen Zusammens~tzung, teils von 
den Abkühlungsverhältnissen. Eine und dieselbe Schlacke 
kann vollständig verschiedene Färbungen erhalten, je 
nacl1dem sie rasch abgekühlt wird und dabei glasige 
Struktur erhält, oder je nachdem sie bei verzögerter 
Abkühlung mit krystallinischer Bruchfläche erstarrt. Man 
findet nicht selten Schlacken mit grüner, glasig erstarrter 
Rinde und violettgrauem kristallinischem Kern oder mit 
violetter Kruste und weißlich grauem Kern. Aber die 
chemische Zusammensetzung der Rinde ist dieselbe wiP. 
die des Kerns. 

Weiter heißt es 110): "Ein mäßiger Mangan
gehalt neben wenig oder gar keinem Eisenoxydul 
ruft in kieselsll.urereicheren Schlacken bei An
wesenheit von Schwefel, soweit meine (Ledebnrs) 
eigene Beobachtung reicht, blaue Farbentöne 
hervor." 

16) Zeitschrift des berg- und hüttenmännischen Vereines 
für Steiermark und Kärnten. XIII. Jahrgang 1881, S. 60. 

1u) Compendium der metallurgischen Chemie v. C. A. M. 
Balling 1882, Seite 126. 

110) Handbuch der Eisenhüttenkunde von A. Led e bur 1884, 
Seite 105. 
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Eine Fußnote bemerkthiezu: „Daß möglicherweise 
di11 schöne blaue Farbe mancher Hochofenschlacken auch 
noch anderen Ursachen entstammen könne, soll nicht be
stritten werden. Gerade diese Farbe bat schon Veran
lassung zu vielfachen Untersuchungen gegeben, ohne daß 
vollständige Aufklll.rung erreicht worden wäre. Häufig 
hat man die Anwesenheit von Titansäure in den Schlacken 
als die Ursache der Blaufärbung angesehen." 

Im „Jahresbericht der chemischen Technologie" für 
das Jahr 1886, Seite 39, findet sich folgende Bemer
kung: „Titanhaltige Schlacken untersuchte Tamm 21). 

Eisenerze, welche beim Probieren in der Eisentute eine 
farblose oder hellgraue Schlacke lieferten, gaben auf 
Zusatz von O·l 0/ 0 Titansäure schwach violett gefärbte 
Schlacken, mit 0·2 bis 0·3°/0 Titansäure eine sehr 11tarke 
Violettfärbung. Nach Zusatz von 0·4 bis 0·5% bildete 
sich auf der Oberfläche der violetten Schlacke eine rot
braune Haut, welche bei steigendem Zusatz dunkelbraun
violett, über 1°/0 Ti aber schwarz wurde. Danach 
scheint es, als ob Eisenerze oft titanhältig sind, da diese 
Färbungen öfter auftreten." 

Eine kurze Bemerkung über die Ursache der Blau
färbung von Eisenschlacken enthält Mus p rat ts techni
sche Chemie") 1889. Dort heißt es: „Die blauen 
Schlacken, welche ein weißes oder licbtgraues Pulver 
geben, entstehen bei höherer Temperatur und verdanken 
ihre Farbe wahrscheinlich der Eigenschaft des Eisen
oxyduls, bei niedrigerer Temperatur Silikate grün, bei 
höherer und besonderer Lichtbrechung blau zu färben." 
Der ganze Artikel „ Eisen", welcher diese Bemerkung 
enth!Ut, ist in Muspratts Sammelwerk von B. Kerl 
unterzeichnet. 

Schnabel zitiert in der ersten (1890 erschienenen) 
Auflage seiner allgemeinen Hüttenkunde 23) die von 
Ledebur in dessen „Handbuch der Eisenhüttenkunde" 2t) 
aufgestellte Anschauung über die Ursache der blauen 
Färbung mancher Schlacken und bemerkt außerdem dazu: 
„Gewöhnlich sucht mil.n dieselbe (die Ursache der Blau
färbung) in einem Gehalt der Schlacken an Titan oder 
Vanadin." 

In der zweiten Auflage vom Jahre 1903 hält 
Schnabel ' 11) die Anschauungen der ersten Auflage auf
recht, läßt jedoch Titan uuil Vanadin weg. 

Wedding schreibt in seinem Grundriß 26) vom 
Jahre 1890 über unsere Frage folgendes: „Die Hochofen
schlacken zeigen meist blasse Farbentöne von Grün, Blan 
und Gelbbraun. Zuweilen kommen lebhaft grüne oder 
blaue Farben vor, deren erstere durch Mangan hervor-

91) Jernkont. Annal. 1886, Seite 127. 
22) Mus p rat t: Encyclopädisches Handbuch der tech

nischen Chemie, IV. Aufl. II. Band, 1889, Seite 1306. 
13) Lehrbuch der allgemeinen Hüttenkunde von Dr. Schnabel, 

1890 s. 90. 
9
') Erste Anflage vom Jahre 1884, S. 155. Siehe die oben 

bereits zitierte, gesperrt gedruckte Stelle. 
i&) Siehe Seite 74. 
18) Grundriß der Eisenhüttenkunde von Dr. H. Wedding, 

dritte Auflage, 1890, S. 169, 

gerufen werden, während letztere zum Teil dem Eisen
oxyd - bei besonderer Lichtbrechung - ihre Entste
hung verdanken. Das Blau hat man mit Unrecht einem 
Gehalt an Titan, Vanadin oder künstlichem Ultramin zu
geschrieben." 

Im Jahre 1894 erschien die zweite Auflage von 
Ledeburs „Handbuch der Eisenhüttenkunde". Dieselbe 
enthält im wesentlichen die gleichen Ansichten wie die 
erste Auflage und führt außerdem auf S. 189 eine 
Holzkohlen-Hochofenschlacke als Beispiel an, die außen 
rasch erkaltet, glasig und lichtgrün, innen aber körnig
kristallinisch und schön ultramarinblau gefärbt war. 
Die chemische Untersuchung ergab folgendes Resultat: 
Der rasch erkaltete grüne Teil enthielt: 43·43% Kiesel
säure, 17·80°/0 Tonerde, 1·05% Eisenoxydul, 2·09% 
Manganoxydul, 33·300/o Kalkerde, 0% Magnesia, 2·33% 
„Alkalien und Verlust". - Der langsam erkaltete blaue 
Teil aber enthielt: 43·33% Kieselsäure, 17·28% Ton
erde, 4·64 °lo Eisenoxydul, 2·41 °1o Manganoxydul, 31 ·57 °1o 
Kalkerde, eine Spur Magnesia, 0·77% Alkalien und 
Verlust. 27) 

Ledebur findet, daß der Unterschied in der che
mischen Zusammensetzung nicht groß genug sei, um allein 
die erheblichen Abweichungen in den physikalischen 
Eigenschaften der beiden Teile zu erklären, sondern 
die verschiedene Anordnung der Moleküle bei 
langsamer und rascher Abkühlung sei die eigent
liche Ursache des Unterschiedes. 

Der oben aus der ersten Auflage entnommene, ge
sperrt gedruckte und unter Gänsefüßchen gestellte Satz 
aber ist in der zweiten Auflage geändert und lautet 
nun 28): „Ein mäßiger :Manganoxydulgehalt neben 
wenig Eisenoxydul erteilt kiAselsäurereicheren 
Schlacken (Bi- und Trisilikaten), soweit meine 
eigene Beobachtung reicht, blaue Farben töne." 

Die in der ersten Auflage vorhandene Fußnote findet 
sich auch in der zweiten. 

Im Jahre 1900 wurde die dritte Auflage von 
Ledeburs Werk herausgegeben. Diese enthält die oben 
aus der zweiten Auflage zitierten Sätze dem Sinne und 
dem Worte nach gleichlautend, nur der unter Anführungs
zeichen hervorgehobene Satz ist neuerdings geändert; 
derselbe lautet in seiner neuesten Fassung nun folgender
maßen 29): „Ein mäßiger Manganoxydulgehalt 
neben wenig Eisenoxydul erteilt kieselsäure
reicheren und zugleich Tonerde enthaltenden 
Schlacken (Bi- und Trisilikaten), soweit meine 
eigene Beobachtung reicht, blaue Farben töne." 

Die Fußnote blieb unverändert. 

97) Diese Analyse läßt es als wahrscheinlich erscheinen, 
daß während der Abkühlung und Erstarrung der Schlacke 
eine Wanderung einiger Bestandteile nach innen, anderer nach 
außen stattgefunden hat. Der Schwefel wurde von L e de b ur 
leider nicht bestimmt. (Die Verfasser.) 

28) Handbuch der Eisenhi.\ttenkunde von L e de b ur, 
zweite Auflage, 1894, Seite l\JO. 

29) Handbuch der Eisenhüttenkunde von A. L e de b ur, 
dritte Außage, 1900, Seite 202. 
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L e de b ur sah sich somit gezwungen, seine Ansicht 
über die blau färbenden chemischen BPstandteile von 
Auflage zu Auflage seines \Verkes zu ändern; im Jahre 
1884 hieß es: wenig Mangan neben wenig Eisenoxydul, viel 
Kieselsäure, und besonders hervorgehoben: Schwefel; 
im Jahre 1894 erscheint der Schwefel weggelassen, im 

Jahre 1900 aber kommt ein neuer Bestandteil hiezu: 
die Tonerde. Die vierte im Jahre 1902 erschienene Auf
lage endlich zeigt gegenüber der dritten in Bezug auf 
unsere Frage allerdings keine Änderung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Luftlokomotivanlage des Steinkohlenbergbaues Orlau-Lazy 
am Neuschachte Lazy, Schlesien. 

Vortrag, gehalten von Ing. Al. Holaft, Betriebsleiter des Neuschachtes in Lazy, Schlesien, am 1. April 1909 in der Fachgruppe 
der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereins in Wien. 

(Schluß von S. 697 .) 

Lokomotive. Die Lokomotive (Fig. 3) besteht in 
der Hauptsache aus einem Hochdruckluftbehälter mit einem 
Niederdruck-Hilfsreservoir, welcher auf einem soliden 
Rahmen montiert ist, zn dessen beiden Seiten sich je 
ein Luftzylinder befindet, welche das Triebwerk in 
Bewegung setzen, ferner aus einem gedeckten Sitze, von 
welchem aus der Lokomotivführer den Anlaßmechanismus 
betätigt. Diese Lokomotive gehört der sogenannten 
Homesteake-Type an, zum Unterschiede von der Loretto
Type, bei der die Luftzylinder unter den Hauptbehälter zu 
liegen kommen. · 

Beide Behälter der Lokomotive sind aus besten 
Sorten Siemens-Martin-Flanschenstahl von einer angegebenen 
Zugfestigkeit von 4680 kg pro cm2 erzeugt. 

Die äußeren Dimensionen der Lokomotive betragen: 
Die Höhe ober den Schienen 150 cm, die Breite 95 cm, 
die Länge über die Puffer gPmessen 4 m. Das Gewicht 
der Lokomotive beträgt 6000 kg. 

Der Hochdruckluftbehälter besteht aus einem 
zylinderförmigen Kessel von 830 111111 äußerem Durch
messer und 3·10 m Länge und 1·7 m3 luhalt. Der Mantel 
des Kessels ist 19 mm stark, die Stirnböden 40 mm, letztere 

Fig. 3. Lokomotive. 

haben eine sphärische Form mit einem Mannloche an 
der vorderen, und der Armatur an der rückwärtigen 
Stirnseite. Die Längsnähte sind 8 fach genietet, mit 
überragenden Lappenstreifen außen und innen, die kreis
förmigen Nähte sind doppelt genietet. Die Nietenstärke 
beträgt 25 mm. Das Hauptreservoir ist mit Wasser 
erprobt und vollständig unter einem Drucke von 28 at 
Über der normalen Betriebsspannung von 56 at zusammen 
also 84 at, abgedichtet. 

Der Niederdruckbehälter besteht aus einer Röhre 
Von 150 mm lichter Weite und 2·25 m Länge und faßt 
einen Inhalt von 40 l. Derselbe ist links oben am 
Rauptbehälter angebracht und dient nur dazu, um den 
schwankenden Bedarf der Zylinder an reduzierter Luft 
auszugleichen. 

Der interessanteste Bestandteil der Luftlokow.otive 
ist das Reduzierventil, welches im Vereine mit dem ihm 

·vorgesetzten Absperrventil, mit dem an der vorderen 
Stirnwand angebrachten Anlaß- oder Fahrventil sowie 
einem Entlastungsventil automatisch arbeitet. 

Die Aufgabe dieser Teile der Preßluftlokomotive 
besteht darin, automatisch einen gleichm!ißigen Druck 
von 10 bis 11 at vor dem Anlaßventil bereit zum Eintritt 
in die Zylinder zu unterhalten. Der Druck im Haupt
behälter schwankt zwischen 56 at unmittelbar nach -
und 10 bis 11 at unmittelbar vor dem Laden. Die 
Ventile müssen absolut dicht sein, wenn die Lokomotive 
still steht oder bergab läuft, und müssen auch in der 
Lage sein, den notwendigen Druck von 10 bis 11 at 

am Anlaßventil zu erreichen, wenn die Lokomotive ntit 
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ihrer größten Kraft arbeitet und wenn der Druck im 
Hauptbehälter zirka auf denselben Druck herabgemindert 
wurde, welcher beim Fahrventil benötigt wird. 

Das Reduzierventil besteht aus einem doppelsitzigen 
Balanceventil, welches durch ein Piston bewegt wird. 
Der Druck auf das Piston kommt vom Hilfsbehälter und 
hat die Tendenz, es zu schließen. Dies wird aber durch 
eine Feder verhindert, welche so eingestellt ist, daß sie 
das Ventil so lange von seinem Sitze abhebt, bis der 
gestattete Maximaldruck im Hilfsbehälter erreicht ist, 
dann ist der Druck im letzteren schon höher al8 die 
Widerstandskraft der Feder und das Ventil schließt 
sich. Der Druck im Hilfsbehälter ist leicht regulierbar, 
da derselbe von der Spannung der Feder abhängt, welche 
Spannung durch Drehen zweier Muttern geändert werden 
kann. 

Das Absperrventil ist vor dem Reduzierventil am 
Hauptbehälter angebracht, ist einsitzig und wird durch 
den Hochdruck aus dem Hauptbehälter absolut dicht ge
schlossen gehalten. Eine Schraubenspindel mit einem 
Handrad ermöglicht eine Hubbegrenzung desselben. 

Die Ventilspindel besitzt eine Führung und endigt 
in einem Kolben, der mittels Hochdrucks in Bewegung 
gesetzt wird und das Öffnen resp. Schließen des Ventiles 
besorgt. Die Hochdruckluft wird mittels eines schwachen 
Kupferrohres und eines kleinen Ventilchens dem Haupt
reservoir entnommen und durch ein Entlastungsventil 
unter den Kolben des Absperrventiles geleitet, sobald 
mit dem Fahrhebel das Anlaßventil geöffnet wird. 

Das Fahr- oder Anlaßventil ist vorne am Hilfs
reservoir angebracht. Dasselbe ist ein kombiniertes, 
einsitziges Balanceventil, welches durch die reduzierte 
Luft an den Sitz angedrückt uud dadurch hermetisch 
geschlossen gehalten wird. In dem Körper des Balance
ventiles ist ein kleines Ventil eingebaut, das ebenfalls 
durch die Preßluft geschlossen und mittels des Fahr
hebels vom Führersitze aus betätigt wird. 

Soll nun zum Fahren an die Zylinder Luft abgegeben 
werden, so muß vorerst die Lokomotive fahrbereit ge
macht werden, d. h., das kleine Ventilehen wird geöffnet, 
wodurch Hochdruckluft vor das Entlastungsventil gebracht 
wird und dem Absperrventil wird durch Üffnen des 
Handrades ein entsprechender Hub gegeben. Durch 
Öffnen resp. Anziehen des Fahrhebels wird vorerst das 
kleine Ventil im Anlaßventil geöffnet, die reduzierte 
Luft gelangt unter das eigentliche Anlaßventil und öffnet 
dieses ganz. Zugleich mit dem kleinen Ventil wird 
durch den Fahrhebel das Entlastungsventil geöffnet, 
wodurch Hochdruck unter den Kolben des Absperrventiles 
gelangt und dieses ebenfalls öffnet. Die Hochdruckluft 
passiert im selben Moment das Reduzierventil, das nun 
in Funktion tritt und die Zylinder bekommen vom Hilfs
behälter die reduzierte Luft. Wird also an die Zylinder 
Luft abgegeben, indem das Fahrventil geöffnet wird, 
macht sich das Absperrventil ganz auf, und das Reduzier
ventil gelangt in Tätigkeit; wird das Fahrventil geschlossen, 
schließt sich das Absperrventil völlig, u. zw. mit einem 
für absolute Undurchlässigkeit genügenden Drucke. Durch 

die Anordnung dieser zwei Ventile, des Fahr- und das 
Absperrventiles, ist eine Kombination geschaffen, welche 
eine genaue Regulierung der abzugebenden Luft und 
eine absolute Undurchlässigkeit, wenn keine Luft an die 
Zylinder abzugeben ist, ermöglicht. Das ist ein wichtiger 
Umstand für die ökonomische Ausnützung der Hochdruck
luft, da die Verluste auf ein Minimum reduziert werden. 

Für das Laden der Lokomotive ist in der rück
wärtigen Stirnwand d11s Hauptbehälters ein Speiseventil 
als Rückschlagventil ausgeführt, angebracht, das einen 
Rohransatz mit einem Schraubengewinde trägt, an welches 
das Gelenkrohr der Ladestation mittels einer Holländer
mutter angeschraubt wird. Nach erfolgter Ladung wird 
das Rückschlagventil durch hohen Druck vom Haupt
behälter aus dicht geschlossen gehalten. 

Ein an derselben Stirnwand des Hauptbehälters am 
Führerstande angebautes kombiniertes Manometer zeigt 
sowohl den Hochdruck im Hauptbehälter als auch den 
Niederdruck im Hilfsbehälter an. 

Die Zylinder sind jederseits der Lokomotive an
gebracht und haben einen Durchmesser von 152 mm und 
einen Hub von 250 mm. Die Zylinderwand ist außen 
gerippt, um die Wärme der Außenluft aufzusaugen und 
ein Vereisen hintanzuhalten. 

Das Triebwerk, die Steuerschieber, die Kreuzköpfe 
und Führungen sowie Kurbel und Kurbelzapfen, Steuerung 
mittels Kulissen, Reversierhebel usw. sind analog konstruiert 
wie bei einer Dampflokomotive, manche Teile sind etwas 
schwerer, weil bei ihnen auf eine reichlichere Abnützung 
Bedacht genommen wurde. Die Triebbüchsen und Ver
bindungsstangen sind mit abnehmbaren Bronzelagern 
versehen, die wegen der Abnützung nachstellbar und 
leicht ersetzbar sind. 

Die Triebräder haben einen Durchmesser von 455 mm 
und sind mit Stahltires von 50 mm Stärke versehen, die 
zwei bis dreimal abgedreht werden können, um dann 
erst ersetzt zu werden, sobald es ihre Abnützung durch 
die Schienenköpfe erfordert. 

Das Prinzip, die Abnützungsfiächen auswechselbar 
zu machen, ist so weit als möglich in jedem Konstruktions
detail der Lokomotive zum Ausdruck gebracht. 

Die Achsen sind ans gehämmertem Stahl, 80 mm 
im Durchmesser, in den Achsenlagern eingelassen, die 
Büchsen der Triebachsen sind aus feinkörnigem Gußeisen 
mit Messingfütterung, geflanschten Schuhen und adjustier· 
baren Keilen, um die Abnützung der Fußgestelle des 
Rahmens zu verhindern, hergestellt. Der Rahmen ist 
aus Schmiedeeisen von 65 mm resp. 120 mm Breite und 
45 mm Stärke mit Fußgestellen, in deren Öffnungen die 
Achsen lagern, hergerichtet. Die Federn sind aus 
Tiegelgußstahl angefertigt mit geschmiedeten Hängeteilen 
und Ösen, die entsprechend angebracht sind, um unter· 
sucht und nachgestellt zu werden. 

Die Lokomotive ist weiters mit einem mit Preßluft 
zu betreibenden Sandstreuapparat ausgestattet, um vor 
allen Triebrädern bei der Vor- und Rückwärtsbewegung 
lufttrockenen Sand auf die nassen Schienenköpfe zu 
streuen und ein Gleiten der Räder hintanzuhalten. 
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Eine kräftige, schnell wirkende Handbremse mit 
Bremsschuhen auf allen vier Rädern ist gleichfalls 
vorgesehen. 

Eine weitere Ausrüstung der Lokomotive besteht 
in Überlauf- resp. Sicherheitsventilen beim Haupt- und 
Hilfsreservoir, in einem Ablaßventil für die zurück
gebliebene Preßluft in den Zylindern, Pfeife, Zylinder
schmierapparate usw. und einer ganzen Garnitur 'Verk
zeug samt zwei Hebewinden. 

Was die Betriebsführung der Luftlokomotivanlage 
betrifft, mög<l folgendes mitgeteilt werden: 

Bevor der Kompressor angelassen wird, Hißt man 
die Pumpe an und überzeugt sich durch Öffnen der zu 
diesem Zwecke an den Kühlern angebrachten Probierhähne, 
ob das Kühlwasser richtig zirkuliert. Es ist wohl selbst
verständlich, daß sämtliche bewegliche Teile stets gut 
geschmiert zu erhalten sind. Mit Ausnahme der Luft
zylinder und Hochdruckventile werden sämtliche Maschinen
teile mit einem guten und viskosen Maschinenöl ge
schmiert. Die Luftzylinder und Hochdruckventile werden 
dagegen nur mit einem dünnflüssigen, dreifach raffinierten, 
~sphalt und Verbrenoungsprodukte (CM4 ) nicht absetzenden 
Oie - Lubrolein - geschmiert. Dasselbe Lubrolein 
verwendet man auch zum Schmieren der Luftzylinder 
bei der Lokomotive, weil es nicht leicht gefriert. 

Der Kompressor wird gegenwärtig mit einer durch
schnittlichen Tourenzahl von 120 pro Minute täglich 
4 bis 5 Stunden lang getrieben. Nach jeder Ladung 
einer Lokomotive sinkt der Druck um 6 bis 10 at, was 
am Manometer des Zylinders der dritten Stufe ersichtlich 
ist. Das erste Laden der ganzen Rohrleitung samt dem 
Reservoir mit auf 70 at komprimierter Luft dauert 
4 1

/ 2 Stunden. 
Die Lokomotive wird zur Ladestation gebracht, 

und das Gelenkrohr derselben an das Speiseventil mittels 
der Holländermutter festgeschrauht. Selbstredend müssen 
sämtliche Ventile der Lokomotive geschlossen, auch aus 
den Zylindern muß die zurückgebliebene Preßluft ab
gelassen, der Reversierhebel auf die Mitte gestellt und 
die Handbremse eingefallen sein Nun wird bei der 
Ladestation das kleine Ablaßventil geschlossen und das 
große Einlaßventil langsam geöffnet und bis der Lokomotiv
führer am Manometer 56 at abliest, wieder geschlossen, 
Und sodann das kleine Ablaßventil geöffnet, um die im 
Gelenkrohr zurückgebliebene Hochdruckluft abzulassen, 
erst dann wird das Gelenkrohr von der Lokomotive ab
geschraubt, womit das Laden abgeschlossen erscheint. Diese 
ganze Manipulation dauert durchschnittlich 45 Sekunden. 
Jetzt ist die Lokomotive zur Ausfahrt bereit. Mit einer 
Ladung ist die Lokomotive imstande mit 40 Hunten 
einen Weg von 1 ·5 km hin- und zurückzulegen, mithin 
zusammen 3 km. 

Am südlichen Querschlag hat die Lokomotive 900 111 

bis in das Kazimir !-Flöz zu fahren, wobei sie in fünf 
Zwischenstationen - Felix, Gabriel, Hubert, Igor und 
Jaroslavflöz - hält, leere \V ageu absetzt und auf dem 
Leergeleise weiterfährt. Derselbe Vor,!!'ang ist auf der 
.Rückfahrt, welche auf dem Vollgeleise geschieht, und 

die Lokomotive in den fünf Zwischenstationen volle 
Hunte aufnimmt und beim Förderschachte noch mir 
12 bis 15 at Spannung im Hauptbehälter ankommt, die 
vollen Hunte absetzt, den vorbereiteten leeren Wagen
zug wieder aufnimmt und bei der Ladestation vorfährt, 
um wieder frisch geladen zu werden. Die Lokomotiven 
dürfen in der Grube nur mit 10 bis 12 km Geschwindigkeit 
pro Stunde fahren und 30 Hunte führen, was einer 
Nettolast von 35 t gleichkommt, sie ziehen auch anstandslos 
das Doppelte und dariiber. ßie Querschlllge haben ein 
Ansteigen 1: 500, die Spurweite der Geleise 450 mm, 
das Geleise ist doppelt und mit zweckentsprechenden 
Weichen ausgestattet. Das Schienenprofil ist 70 mm hoch, 
das Gewicht pro curr. m = 11 ·2 kg. 

Die Leistungen der Lokomotiven betragen gegen
wärtig durchschnittlich 150 tkm pro Schicht, wobei be
merkt wird, daß die Lokomotiven noch nicht voll ausgenützt 
sind und noch eine wesentliche Steigerung ihrer Leistungen 
durch Verlängerung der Förderwege, Zunahme der 
Fördermengen und Entfall der Zwischenstationen, durch 
welche dieselben namentlich ungünstig beeinflußt werden; 
zu gewärtigen ist. Am östlichen Querschlage fährt die 
zweite Lokomotive zur Zeit 7 50 m weit und kann mit 
einer Ladung zweimal umkehren. 

Da der Radstand der Lokomotive 1·25 m beträgt., 
dürfen die Krümmungsradien der Bahn nicht unter 20 m 
gehalten werden. 

Seit der Inbetriebsetzung der Anlage im Monate 
Mai 1908 hat die Lokomotive Nr. 1 am südlichen Quer
schlage inkl. Februar l.J. in428 Förderschichten 53.752 tkm, 
die Lokomotive Nr. 2 am östlichen Querschlage seit 
Juli 1908 bis Ende Februar 1. J. in 315 Förderschichten 
30.902 tkm, zusammen also in 7 43 .l!~ördersch..ichten 
84.654 tkm geleistet. Die Kosten eines Tonnenkilometers 
betragen gegenwärtig 11 h ohne Amortisation. 

Als Lokomotivführer wurden intelligentere Hnntstößer 
angelernt, die bergbehördlich überprüft sind, denen ein 
Laufbnrsch und ein Verschieber zugeteilt sind. Der 
Laufbursch geht stets etwa 200 m vor der Lokomotive, 
sorgt für die Bahnfreiheit und stellt die Weichen richtig, 
der Verschieber geht hinter dem letzten \Vagen und 
a<;.htet auf allfällige Vorkommnisse, wie Entgleisung der 
Hunte usw. 

DieLuftlokomotivanlage wurde von der amerikanischen 
Firma Porter & Co. in Pittsburgh, Pensilvanien, erzeugt 
und von der Firma Friedrich Schember, Montantechnisches 
Bureau in Wien, geliefert. Zur Montage der Anlage 
war ein Monteur der Maschinenfabrik erschienen, der die 
ganze Anlage in einem Monat betriebsfertig brachte; 
den Kompressor hatte derselbe in drei Tagen montiert 
gehabt. 

Bis jetzt hatten wir keine einzige Störung im 
Lokomotivbetrieb, so daß man die Anlage als vollständig 
betriebssicher ansehen und in Anbetracht der absoluten 
Gefahrlosigkeit, insbesondere jeder Schlagwettergrube 
aufs beste empfehlen kann, mit dem Beifügen, daß ein 
Vorrat von hoch komprimierter Luft, die durch die 
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Ladestationen in entlegenen Grubenteilen zugänglich ist, 
eventuellen Rettungszwecken recht dienlich sein kann. 

Anschließend an den obigen Vortrag möge nicht 
unerwähnt bleiben, daß nach einer Nachricht in der 

Zeitschrift „ Glück auf", nach der Einführung der Druckluft
Lokornotivförderung am Neuschachte Lazy eine ähnliche 
Anlage auf einer Grube der „ Emscher Schächte" in West
falen zur Ausführung gelangte. 

Hannibals-Felssprengen durch Feuersetzen. 
Von Hermann Schelenz, Cassel. 

Die vielbesprochene Stelle, in welcher Li v i u s iiber das 
von He.nnibe.l bei seinem berlihmten Alpenübergang im 
Jahre 218 v. Chr. angewandte Verfahren des Felsensprengens 
berichtet, wurde im Vorjahr in deutschen Zeitungen wiederum 
zu deuten versucht. Der allererste, der sich mit ihr be
schäftigte und sie als töricht verwarf, dürfte der bekannte 
Ca s an o v e. gewesen sein, als er in Dux in Böhmen 1791 
Bibliothekar war. In seine Fußstapfen trat 1874 der fran
zösische Gelehrte Jacques Ma.issiat. Er meinte, nicht um 
Acetum handelte es sich in der Stelle, sondern um Aceta. 
mit der Bedeutung Eispickel. Dieselbe Erklärung brachte 
vor etwa. zwei Jahren die Revue archeologique wieder zu 
Tage, und als etwas Neues teilte sie die deutsche Presse mit. 
Ich trat ihr in der Täglichen Rundschau entgegen. Eine 
spätere Einsendung zweifelte sie insofern an, als sie zurück
gehend auf eine Stelle bei Th u k y d i des ausführte, daß des 
Livius Bericht unrichtig sei, weil Feuersetzen in seiner 
Art gar nicht den genügenden Effekt gehabt haben könne. 
Nötig für solche Felssprengarbeiten sei entschieden ein Feuer
blasrohr, wie es Thukydides beschreibt. 

Eingehende Arbeit meinerseits förderte Material zu Tage, 
das ich auf der Na.turforscherversa.mmlung in Cöln vortrug 
und das ich hier kurz wiedergebe. 

Th u k y d i des erzählt in Bezug auf die Belagerung von 
Deli on im Jahre 424 v. Chr., daß de.bei ein Belagerungs
gerät verwendet wurde, das aus einer langen Röhre bestand, 
die durch Aufschlitzen und Aushöhlen eines langen Rundholzes, 
Zusammensetzen der beiden Hälften und Beschlagen mit Erz
blechen erhalten wurde, ferner aus einem unterseits hie und 
da. durchlöcherten ehernen Kessel, welcher am oberen Ende 
der beweglich aufgehängten Röhre hing, und einem Blasebalg 
am unteren Ende. In den Kessel, der im Grunde einer 
Anthepsa, einem Windofen glich, wurde Kohle, Pech und 
Schwefel gebracht, die, nachdem sie entzlindet waren, durch 
den Blasebalg, wie man ihn lange schon kannte, angeblasen 
wurden und eine lange Stichflamme erzeugten, die die Be
satzung von den Befestigungen verjagen und die aus Holz 
dargestellten Pallisaden u. dgl. in Brand setzen sollten. 

Es handelte sich also um ein ungeheures Lötrohr, wie 
sie im Kleinen Jahrtausende vor Christus nachweislich im 
schwarzen Lande der Pyramiden in Gebrauch gewesen sind. 

Von solcher Art Belagerungsgerät schreibt der ob seiner 
glücklichen Städtebelagerungen mit dem ehrenden Beinamen 
Poliorketes benannte Demetrios, ein Sohn des Diadochen 
Antigonos, geb. 337 v. Chr., nichts. Er kannte es wohl 
nicht, oder er wollte es nicht kennen. Und erst der Kriegs
baumeister Apollodoros von De.mascus, der Traje.n bei 
seinem Donaufeldzuge im Jahre 107 wesentliche Dienste leistete, 
beschreibt eine Vorrichtung wie die von D elion zum Bresche-
1 egen von Steinmauern. In dem Kapitel nE~i A.t8i11w11 uizwv 
empfiehlt er eine ähnliche Maschine wie sie Th u k y d i des be
schreibt, weil direktes Feueranlegen nichts hülfe, da die Be
lagerten es durch Aufgießen von Wasser hinderten, de. das 
Feuer im übrigen die Bedienungsmannschaften in der sie 
bergenden Schildkröte bedrohte. Er läßt nur das Feuer nicht 
in dem Kessel der Mauer nähern und durch das Blasrohr an
fachen, sondern er erzeugt das Feuer aus zerkleinerter Kohle 
in einem mit Thon ausgeschlagenen metallenen geschlossenen 
Behälter, der einerseits mit dem Blasebalg, andrerseits mit 
der beweglichen Röhre verbunden ist, durch die die Stich-

flamme an die Steine der Jllauer geblasen wird, um sie zu er
hitzen. Wenn das geschehen ist, werden sie durch Aufgießen 
von Essig oder einer anderen sch e.rf en Flüssigkeit 
mürbe gemacht (o~vaaw, lat. fodio, wörtlich eingraben, was 
wohl de.rauf schließen läßt, daß man an das tiefe Eindringen, 
an ein sich Hineinfressen der Säure durch ihre chemische, 
lösende Wirkung nach der physikalischen, abkühlenden und 
zusammenziehenden dachte). 

Die Worte A.rnroi;-, in der Übersetzung min u tu s, beide 
kurz vorher auch für Holz gebraucht, das sicher nicht in 
staub förmigen Zustand gebracht worden sein kann, schließen 
die Annahme einer Kohlenstaubfeuerung, an die man 
neuerdings gedacht hat, entschieden aus. 

Nun und Livius oder Hannibal? Selbst wenn jener 
Kunde von der letztgenannten oder von der im wesentlichen 
gleichen Einrichtung von Delion gehabt hätte, er hätte sie 
sicher nicht in Anwendung gezogen und zu ziehen gebraucht. 
Des großen Feldherrn Geschichtschreiber erzählt kurz aber 
bewundernswert genau (Buch 21, cap. 37): Saxe. ardentie. 
in f uso aceto pu tref eci t, die (durch angelegtes Feuer) 
glühend gemachten Felsen brachte er durch Aufgießen 
von Essig zum Faulen, d. h., er machte sie mürbe, mulmig. 
'Venn Juvenal vom Zerbrechen (rumpere), Lucretius vom 
Lösen (so 1 ver e) 1ler Felsen spricht, so sind auch das richtig 
gewählte Ver\Ja; des Livius Ausdruck aber ist jedenfalls be
zeichnender, weil er der Beo\Je.chtung, der Erkenntnis Ausdruck 
gibt, daß der Essig (Karbonate, wie sie häufig genug Bestandteile, 
zumnl von Fener nicht angegriffener Felsen sind, vorausgesetzt) 
die durch da~ Feuer, noch mehr durd1 das Aufspritzen rnn 
Flüssigkeiten rissig, mürbe gemachten Felsen durch das Zer
setzen und Lösen zum Aufbrausen bringt, wie es ein Begleit
umstand auch andrer und zumal fauliger Zersetzung, des 
putrefacere, der Fäulnis, Putredo, ist. Livius muß, durch 
eigene Beobachtung oder durch andere belehrt, wenn auch nur 
bezügliche „ Laborntoriumsyersuche" gekannt haben. 

Auf welche Tatsachen grilnden sich im allgemeinen die 
gedachten Sprengversuche, das Feuersetzen? 

Mit Steinen grenzte der Urmensch seine urwüchsige Feuer
stelle ab, um sie zusammen zu halten. Die erste Unterlage 
für das Kochgefäß, eine große Muschelschale oder die sie 
nachahmende Thonschüssel, der erste Trip o u R waren drei 
Unterlagssteine. Daß sie barsten, daß sie noch eher plötzlich, 
geräuschvoll zerbrachen, in Stücke sprangen, wenn der glühend 
gemachte Stein, wie es uranfänglich wohl geschah, um Flüssig
keiten zu erhitzen, in sie hineingelegt wurde, oder wenn er 
zufällig mit ihr begossen wurde, kann nicht übersehen worden 
sein. Die zufällige Erfahrung n\\tzte der Mensch sicher, wenn 
er einen Fimllingsblock aus dem Wege räumen oder aus irgend 
einem Grunde zerkleinern wollte, aus, indem er Feuer vor 
oder um ihn legte "setzte", statt mit Werkzeugen, die er der 
zuschlagenden Faust oder dem tretenden Fuß nachgebildet 
hatte, mit Keulen, Hämmern u. dgl. mühselig an seine Be
wältigung zu gehen. 

In solcher Art ging der Bergmann auch vor, dessen 
Arbeit Plinius der der Giganten überordnet, wenn er beim 
Graben seiner Arrugiae und Corrugi, der Stollen und 
Wasserleitungskanäle auf Gestein traf, das sich ihm hindernd 
in den Weg stellte. Wenn es ihm nicht leicht gelang, es mit 
seinem Gerät in etwa 150 Pfund schwere Stücke zu zer
trümmern, die, von Hand zu Hand gehend, beim Licht der 
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Lampen 1) bis zum Eingang des Bergwerks geschafft wurden, 
so· „setzte" er ganz so „Feuer", wie es augenblicklich sein 
moderner Fachgenosse tut, und diese einfache Sprengart wider
legt bündig den Einwu1f, daß Hannibal nicht imstande ge
wesen wäre, mit der geringen Hitze eines Fenerstoffes zum 
Ziele zu kommen. 

Hätten seine „Pioniere" tatsächlich eine stärkere Hitze 
nötig gehabt, sie hätten sie durch Anfachen mit einer 
~mi> 1ircf!i"TJ• einem Federwedel, wie er auch gebräuchlich 
war, sie hätten sie durch Aufwerfen von intensiver brennendem 
Kienholz, Harz u. dgl. nähren können, wie sie im Bergwerk 
verpönt waren, weil man erfahren hatte, daß die sich dann 
entwickelnden Rauchgase die Bergleute in Erstickungsgefahr 
brachten. „In der Beschränkung zeigte sich auch hier sicher 
der Meister." Feuermaterial, wie es sich eben bot, zog er 
herbei, in erster Reihe und allein wohl Holz, und er erreichte, 
in seiner Arbeit von nichts und niemand gehindert, sicher 
ohne weiteres seinen Zweck. 

Was führte nun wohl zur Anwendung von Essig statt 
Wasser zur Förderung des Sprengens über die des Feuers 
hinaus? Der Drang, die erste Forderung des Lebens zu er
füllen, für Nahrung zu sorgen, trieb den lllenschen unzweifel
haft zu den ersten chemischen Arbeiten auf dem Gebiete der 
angewandten, der Küchenchemie. Sorge, den erkrankten Or
ganismus zu unterstiitzen, die erschlaffte Tätigkeit anzu
spannen, die krankhaft gesteigerte zu mindern, führte zu 
weiteren Versuchen, die t.laturprodukte therapeutisch zu er
proben, sie „pharmakologisch" zu studieren. Ganz von selbst, 
mstinktiv wird man Contraria contrariis behandelt haben. 
Man wird den niederliegenden, durch mangelnde Lungen- und 
Herztätigkeit frierenden lllenschen durch Wärme, den fie
bernden (wörtlich glühenden, vom lateinischen fervere) 
durch Kälte, Auflegen und Trinken von kaltem Wasser zu 
heilen versucht haben. Friihzeitig, jedenfalls schon zu des 
Empedokles Zeit gruppierte man Warm, Kalt, Trocken, 
Feucht und dem entsprechend Feuer, Luft, Erde Wasser zu
sammen. In erster Reihe wohl nach dem Maßstabe des Ge
schmacks gruppierte man unter Anlehnung an die vier ge
dachten „Elemente" und ihre Eigenschaften alles, was als 
Contrarium oder Antidotum anwendbar schien. Acetum, das 
durch Sauerwerden und Gähren alkoholischer Getränke be
sonders des Weins entstand, das Vitium Vi n i schmeckte 
kühlend, ja kühler als säuerliche Pflanzensäfte, als Wasser, 
und naturgemäß bekam es in der Reihe kühlender Stoffe einen 
höheren Rang. Demgemäß wurde es a.uf Empfehlung von 
Dioskorides und Galen nicht nur arzneilich (auch in einer 
noch offizinellen l\Iischung mit Honig) verwandt, sondern auch 
technisch. Theo p h rast behauptet, daß man mit Essig besser 
Feuer löschen könne als mit Wasser; P 1 in i u s erzählt, daß 
ma!l sich gegen den Glutwind Typhon durch Entgegen
spr1tzen von Essig schützen könne; Aeneias, der älteste - 1 ) Ihre Brenndauer wurde zur Bestimmung der „Schicht"
dauer benutzt. 

Kriegsschriftsteller wohl, berichtet, daß man mit Essig-ge
tränkten Stoffen Feuer abhalten könne; und L. Cornelius 
Sisenna. empfiehlt geradezu, die Schiffe, um sie gegen 
Brandgeschoße zu sichern, mit mit Essig befeuchteten Filz
decken zu bedecken, und schließlich wird in den Digesten 
Acetum zu den Instrumenten des Hauses gerechnet, die, ähnlich 
wie auf dem Lande wohl noch allenthalben Feuerleitern und 
ähnliche Geräte, der Feuerbekämpfung wegen stets vorhanden 
sein mußten. Aus solchen Anschauungen erklärt sich zwang
los die Annahme, daß auch beim Feuersetzen Essig physikalisch 
besser wirken müsse als Wasser, weil es der Feuerwirkung 
energischer entgegenwirkte als jen!ls. 

Daß man seine chemische Wirkung kannte, deutete ich 
schon an, und ich setze, um seine Anwendung auf Grund -
solcher Kenntnisse wP-iter zu erklären, noch zu, daß PI in i us 
die damaligen Kenntnisse über ihn zusammenfaßte, dahin, daß 
er sagt: Er bändigt nicht nur die Speisen, sondern auch andere 
Dinge; so zerkleinert er Felsstücke, die Feuer vorher nicht 
bewältigte: Saxa rumpit (acetum) infusum, quae non rupit 
ignis antecedens (hier dasselbe Wort rumpere wie bei Ju v en a.l). 
Weiter erzählt er, daß Kleopatra ihre Perlen in Essig gelöst 
habe, daß man mit Essig ein Ei so weich machen könne, daß 
man es durch einen Fingerring zn ziehen vermöge, daß man 
durch Ei schwarz gewordenes Silber mit ihm (und Kreide) 
wieder weiß und blank machen könne, daß er l\Iarmor löse 
und auf (gewisse) Erde gegossen, sie zum Schäumen bringe, 
indem er sie löste. Als bestätigendes Seitenstück ist die 
griechische Redensart ~r;µovv y~v C:~u anzuführen, schließlich 
auch der von Li vi us gewählte, überaus bezeichnende Ausdruck 
pu trefacere, um zu zeigen, wie viele "Reaktionen" des 
Essigs man kannte und zum Teil wenigsten technisch in An
wendung brachte, und die ohne weiteres beweisen dürften, daß 
sich Hannibal oder zum mindesten Livius völlig der Grund
lagen für die Anwendung sowohl des Feuers wie des Essigs 
als Sprengmittel bewußt waren. 

Daß im übrigen die merkantilen, die Produktions- und 
Transportverhältnisse seiner Verwendung im Kriegsfalle nicht 
im Wege standen, ergeben folgende Tatsachen. Schon im 
frühen Altertum war Essig, der sich vermutlich häufig genug 
durch Sauerwerden der betreffenden alkoholischen Flüssigkeiten 
mehr als angenehm war, bildete, ein großer Handelsartikel, 
von dem es angesehene viel begehrte „Spezialmarken" gab. Ju
venal rilhmt „Pharischen", Athenaios Kinidischen, lllartial 
solchen vom Nil. Er wurde zum Wilrzen, in der chemischen 
Technik (zur Herstellung von '1rünspan) viel gebraucht. Er konnte 
sicher überall in genügend großen llengen angeschafft werden. 
Dann führten damalige Heere, um iiber störende Gewässer 
mangels von Fährboten (Pontones) schwimmende Brücken zu 
bauen, Fässer mit sich, die, um den Platz nützlich r;u ver
wenden, mit Fliissigkeiten, nötigenfalls mit Essig gefüllt werden 
konnten. Auch das spricht dafür, daß des Li vi us Bericht 
nicht angezweifelt zu werden braucht, ja daß er, trotz seiner 
Knappheit, den Nagel meisterhaft auf den Kopf getroffen hat. 

Das Krakauer Kohlenbassin. 
Referat von Bergrat F1·anz Bartonec. 

Unter dem Titel „Monographie des Krakauer Kohlen
bassins" sind in jüngster Zeit zwei Abhandlungen - in 
~olnischer Sprache unter der Patronanz un~ auf ~osten des 
e~bandes poln. Berg- und Hüttenmänner Osterreichs - er

s1~h1enen, welche dieses für die Kohlenindustrie so wichtige 
hema eingehender behandeln. 

Ir . Die Herausgabe leitet ein eigens dazu gewähltesRedaktious
Vom1tee, an dessen Spitze Herr Bergrat Fcrd. Jastrz~bski, 
B ors~and des Revierbergamtes Krakau als Präses und Herr 

ergingenieur A. t.u k a s z e w s k i als Sekretär stehen. 

Erster Teil. 
Der erste Teil behandelt die Monographie der Gerecht

same des Krakauer Kohlenbassins, der zweite Teil die Monographie 
des Krakauer Kohlenbassins in geologischer Richtung; ein 
1lritter Teil soll in Kürze nachfolgen. 

Dem ersten Teile sind zwei sauber ausgeführte Karten
blätter im Maßstabe 1: 100.000 beigelegt, auf welchen, nebst den 
Landes-, Bezirks- auch die Gemeindegrenzen eingezeichnet sind. 

Diese Karten stellen die Eigentumsverhältnisse, und 
zwar sowohl der Grubenfelder als auch der Freischurf
komplexe dar. 



- 720 -

Die angeführten Zahlen in den einzelnen Gemeinden 
korrespondieren mit den Verzeichnissen im Texte, so daß die 
Besitzverhältnisse leicht herausgelesen werden können. 

Die zwei Kartenblätter stellen ein Gebiet dar, welches 
im Norden bis zur oberschlesischen, bzw. russ.-poln. Grenze 
reicht, während im Süden Ungarn die Grenze bildet. Im 
Westen bildet Österr.-Schlesien, im Osten der Meridian von 
Tarnöw die Begrenzung. Im ersten Teile stellt Herr Bergrat 
Ferdinand Jastrz~bski die Eigentumsverhältnisse der ver
liehenen Grubenfelder und Freischürfe mit dem Stande vom 
1. April 1908 dar; aus dieser Zusammenstellung ist zu er
~ehen, daß im Krakauer Gebiete verliehen waren: 

1. Grubenfelder auf Kohlen mit einem Gesamtflächen-
inhalt von 11.656 ha. 

2. Grubenfelder auf Zinkerze 3856 ha. 
3. Grubenfelder auf Bleierze 735 ha. 
4. Grubenfelder auf Eisenerze 131 ha. 
Von 14 Kohlengewerkschaften waren nach der Statistik 

vom Jahre 1907/08 im Betriebe, welche 5166 Arbeiter be
schäftigten und 13·7 Millionen Meterzentner Steinkohle mit 
einem Werte von 8·5 Millionen Kronen erzeugten. 

Die Erzproduktionen beschäftigten insgesamt 674 Arbeiter 
und es bi:trug der Wert 1les gewonnenen Materiales 1·6 Millionen 
Kronen. 

Die nnter der bergbehördlichen Aufsicht stehenden drei 
Zinkhütten beschäftigten 937 Arbeiter und es betrug der 
Wert des erzeugten Rohzinkes und Zinkstaubes 4·6 MiIJionen 
Kronen. 

An Te.gme.ssen waren Ll6.000 mil verliehen. 
Freischürfe waren mit dem Stande vom 1. April 1908 

im Reviere insgesamt 23.927 angemeldet, am 1. Oktober des
selben Jahres war der Stand 21.895 und endlich e.m 1. April 
des Jllhres 1909 24.476. 

Die zuletzt ausgewiesenen Freischttrfe verteilen sich auf 
nachfolgende Bezirke: 

1. Krakau 
2. Chrzanow 
3. Wieliczka. 
4. Wadowice 
5. Biala 
6. Saybusch . 
7. Brzesko 
8. Neumarkt 
9. Bochnia 

10. Myslenice . 
11. Podgörze . 
12. Limanowa 
13. Krakau Stadtgebiet 

Zusammen 

2028 
4131 
1766 
3410 

. 3017 
2082 
1182 
664 

2610 
1378 
1268 
934 

16 
24.4 75 Freischürfe. 

Seit diesem Termine bewegen sich die Anmeldungen in 
östlicher Richtung fort. 

Bei den Freischurfanmeldungen besteht das Bestreben 
zur Bildung von Assoziationen, wo kleinere Schtirfer sich zu 
kapitalskräftigeren Vereinigungen hinzuschlagen, und es ist in 
diesem Jahre eine sehr ausgedehnte und erfolgreiche Schurf
tätigkeit zu verzeichnen. Herr Bergrat Jastrz~bski teilt 
1lie Schttrfer in zwei Gruppen ein u. zw., 1. Gruppe diejenigen, 
welche bereits Bergbaubesitzer sind, und 2. Gruppe, welche 
bisher nur Schurfrechte besitzen. 

In der Weiterfolge werden nun die einzelnen Schurf
arbeiten beider Gruppen eingehender behandelt. 

Sowohl die vorangeführten Daten und Ausfilbrungen, 
wie nicht minder die Kartenblätter deuten auf eine fach
gemäße Behandlung dieses Themas hin und es haben sich die 
Herren Bergrat Jastrzllbski und Bergingenieur Schmiedt, 
letzterer als Verfasser der zwei Kartenblätter, besonders 
verdient gemacht. 

zweiter Tell. 
Die Monographie des zweiten Teiles behandelt den 

geologischen Aufbau des Gebirges und hat die Herren Uni
versitäts-Professoren Dr. Josef Grzybowski und Dr. Kasimir 

W 6 j cik zu Verfassern. Die Behandlung dieses zweiten 
Teiles wurde in vier Kapitel zerlegt, wovon die ersten 
zwei Herr Dr. W öj cik und die letzten zwei Herr Dr. Grzy · 
bowski behandelt. 

Als erstes Kapitel wird die Einteilung Galiziens 
nach geologischen Provinzen mit folgenden Zonen und For· 
mationsgliedern beschrieben. 

1. Die Zone des Kielce-Sandomierzer Gebirgszuges. 
2. Der Gebirgszug Dllbnik-Siewierz. 
3. Die jüngeren Bildungen der kleinpolnischen Terra.in

erhebung u. zw. Perm, Porphyre und Melaphyre, Trias, Jura, 
Kreide und Tertiär, dann schließlich Diluvium und Fluß
alluvium. 

4. Historiographie der kleinpolnischen Erhebung in 
geologischer Richtung. 

5. Zusammenstellung und Anführung der gewonnenen 
bergmännischen Produkte und wichtigeren Baumaterialien und 

6. Zusammenstellung der mittleren Schichtenmächtigkeiten 
des Krakauer Gebietes. 

Das zweite Kapitel behandelt speziell das Krakauer 
Kohlenbecken mit ausgeschiedenen narhfolgenden Unter
abteilungen: 

1. Stratigraphie, 
2. Petrographie, 
3. Tektonik und 
4. Berechnung des Kohlenvermögens in allen drei Anteilen 

des großen Kohlenbassins. 
Wie bereits erwiihnt, wurden diese beiden Kapitel mit 

den angeführten Unterabteilungen von Herrn Dr. W 6 j cik 
bearbeitet, welcher Arbeit auch zwei geologische Karten nebst 
zwei Profiltafeln im Texte beigefügt wurden. 

Die geologische Karte im Maßstabe 1 : 900.000 geht von 
den Kulmschichten der Troppauer Gegend aus und reicht 
nach Osten bis über das Paläozoikum der Gegend von 
Zaleszczyki. Im Norden reicht diese Karte bis Lublin in 
Russ.-Polen und im Süden bis über den Äquator von Kascha.u. 

Auf dieser Karte erscheinen ausgeschieden: Alluvium, 
Diluvium, Flysch, Jura, Trias, Perm, Karbon, Devon, Silur, 
Kambrium und Archäicum nebst den Eruptivgesteinen. Ferner 
ist das Auftreten von Braunkohlen angedeutet und die Vor· 
kommnisse von exotischen Steinkohlen- und anderen Blöcken -
sudetischer Provenienz - eingezeichnet. 

Die zweite Karte im Maßstabe 1 : 200.000 stellt das 
nähere Gebiet des ganzen Kohlenbassins mit folgenden Aus· 
scheidungen dar: Alluvium, Diluvium nebstMiocän, tert. Flysche, 
Kreide, Kreideflysch, Jura, Trias, Myslachowicer Schotter, 
Perm, jüngere und ältere Karbonschichten, Devon; von Erupt~v
gesteinen Porphyr und Melaphyr, dann Base.lt und Teschemt; 
Weiters wurden neuere findige Bohrungen auf Kohle ein· 
gezeichnet und endlich die Fundorte der exotischen Blöcke. 

Die Grenzen der Karte reichen von Ostrau bis Krakau 
einerseits - und von Siewierz in Russ.-Polen bis zum Äquator 
von Saybusch andrerseits. 

Ein zweites Blatt im gleichen Maßstabe, auf durch· 
sichtigem Kopierpapier gedruckt, stellt nebst dem Rande des 
Kohlenbeckens auch das Hauptstreichen, insbesondere der 
Satteltlötzgruppe dar und ermöglicht - auf die geologische 
Karte aufgelegt - eine leichte Orientierung. 

Die Taf. I im Texte stellt drei Profile dar u. zw., 
Fig. 1 Ostrau-J aworzno-Kielce-Weichsel, Fig. 2 Grojec 
bei Oswi~cim-Kq,ty-Sierzra-Olkusz-Gliny und Fig. 3 als 
Fortsetzung des vorigen Profiles Grojec-Saybusch gegen Süden. 

In Taf. II erblicken wir ein schematisches Profil der 
geologischen Horizonte im Gebiete von Krakau. 

Die Beschreibungen der einzelnen Gebiete und For
mationen werden von Herrn Dr. W öjcik ausführlich behandelt 
und auch die jeder Schichtengruppe eigentümlichen Ver· 
steinerungen und sonstige Einschlüsse angeführt. 

Die in der Permforma.tion stattgefundenen Durchbrüche 
von Porphyr und Melaphyr und deren Tufien sollen in der 
Krzeszowicer Gegend eine mehrere Hundert km2 betragende 
Fläche einnehmen, hier scheint ein Schreibfehler vorzuliegen, 
denn die Fläche wird beiweitem nicht 100 km2 erreichen. 
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Die anscheinend in der Muldenmitte der galizischen 
Karbonablagerung bei Chelm, Libiii,t und K waczala. vor
kommenden ha.ngendsten Flötze rechnet W6jcik bereits den 
Permschichten zu. Diese Annahme dürfte wohl mehr auf 
stratigraphisc~er und weniger auf paläontologischer Grundlage 
aufgebaut sem und wurde von Gaebler für die Beruner 
Gegend Oberschlesiens gleichfalls angenommen. 

Die Mächtigkeit der produktiven Karbonschichten im 
Krakauer Gebiete führt W 6jcik mit 1300 m an, was jedenfalls 
se~r vor~ichtig gerechnet ist, denn die mittlere Mächtigkeit 
Wird - schon in Riicksicht auf die bereits bekannte Schichten
folge - einige Hundert Meter höher anzuschlagen sein. 

Dagegen setzt der Verfasser in dem zweiten Teile seiner 
Abhandlung die Fläche des erschlossenen Kohlenterrains für 
Galizien mit 1500 km„ fest, was heute etwas zu hoch gegriffen 
er~cheint, denn die bisherigen findigen Bohrungen haben an 
k~mem Punkte die Grenzen überschritten, welche der Verfasser 
dieser Z~il.en in se.~ner Abhandlung „Die Steinkohlenablagerung 
Westgahz1ens" Osterreichische Zeitschrift fiir Berg- und 
Hüttenwesen Jahrg. 1901 der Flächenberechnung zugrunde
gelegt hat und welche mit 1309 km2 ermittelt wurde. 

Es ist zweifellos, daß die kiinftigen Aufschlüsse und 
Bohrungen diese Fläche bedeutend vergrößern werden, doch 
~üssen wir heute nur mit der bereits festgesetzten produk
tiven Fläche rechnen. 

Im weiteren spricht sich der Verfasser in eingehender 
~Veise über das Deckgebirge des Karbons aus und führt auch 
J~ne. Flächen an, well'he do.s zutage tretende Kohlengebirge 
e1nn1mmt. 

r . _Bei der Beschr~ibung der Oberflächengestaltung führt 
\\ ~Jcik an, daß der tiefste Punkt, wo das Karbon zutage liegt 
bei Hruschau - mit einer Seehöhe von + 204 m - zu beob
achten ist und als tiefsten Punkt führt er ein Bohrloch bei 
Zawisch in O./S. an, wo das Karbon erst bei - 551 m erreicht 
wurde. 
„ . Der höchste Punkt im galizischen Karbon befindet sich 
osthch des Arturschachtes in Siersza mit einer Seehöhe von 
f 355 m, der höchste Punkt im ganzen Kohlenbecken mit 
emer Seehöhe von + 360 m befindet sich in Oberschlesien, und 
zwar in der Nähe von Orzesze. 

Die Höhenunterschiede deuten auf intensive Erosions
ein wirkungen hin, welchen das Kohlengebirge in den ver
schiedenen geologischen Perioden ausgesetzt war. 

~ei der Besprechung der Stratigraphie führt W6jcik die 
verschiedenen Einteilungen, u. zw. sowohl in stratigraphischer 
als auch paläontologischer Richtung an und führt die einzelnen 
Autoren auf. Hier wird nochmals das permische Alter der 
Kohlenflöz-Ablagerungen von Libi11.z und Kwaczala hervor
gehoben und die Flöze von Mi~kinie. und Filipowice als eventuell 
e~e~fall~ dazugehörig angeführt. Was die Flözfolge von 
F1hpow1ce anbelangt, so gehören dieselben, den vorgefundenen 
Versteinerungen nach, bereits den Tenczyneker Schichten an, 
Was hiemit richtig gestellt wird. 

Im weiteren bespricht der Autor die Liegendschichten 
des Karbons und zählt die Aufgaben, welche noch zur ge
naueren Erforschung des galizischen Revieres zu lösen wären, 
au~. - Diesem Kapitel ist eine Gleichstellungs- und 
Ghederungstabelle des galizischen Karbons von acht Autoren 
angefügt; bei Kolonne 5 "Bartonec" erscheinen die Tenczy
neker Schichten irrtümlich ober den Golonogern angeführt, 
was dahin richtig zu stellen wäre, als diese beiden Schichten
systeme als gleichalterig aufzufassen sind und durch Bartonec 
auch ~!> angeführt wurden. . 

Uber den petrographischen Charakter und den Einschluß, 
von Kohlen handelt das nächste Kapitel. - Der petrographische 
~har.akter ist dem niederschlesischen (Waldenburger Schicht) 
ähnhch, unterscheidet sich jedoch auffallend von den englisch
Westfälischen Ablagerungen. 

. Dagegen wären die marinen Einlagerungen des hiesigen 
R~v1eres ähnlich den englisch-westfälischen und differieren 
wieder mit den niederschlesischen. 
. Es werden nun die liächtigkeiten des Karbons, sowohl 
im westlichen als auch östlichen Teile des Beckens behandelt 

und die perzentuellen Kohleneinschlüsse festgestellt, ferner 
viele Kohlenanalysen aus den verschiedenen Teilen des Beckens 
angeführt und endlich über die Koksfähigkeit der einzelnen 
Gruppen und Flöze gesprochen. 

In dem Kapitel "Tektonik" wird über die Begrenzung 
des Kohlenbeckens durch ältere Schichten, ferner über die 
Form desselben gesprochen. 

Als prägnantester tektonischer Zug des ganzen Kohlen
beckens wird die bekannte Sattelerhebung, welche sich von 
Zabrze über Königshütte in Oberschlesien bis nach Sosnowice 
in Russ.-Polen verfolgen läßt, und die Richtung zwischen 
7 und 8 h einnimmt, hervorgehoben. 

Nach Galizien läßt sich eine. Erhebung über Galizisch
D11-browa, Niedzieliska und Jaworzno verfolgen und ist dann 
in der Ostrichtung durch Einsenkungen und Einbrüche unter
brochen, denn erst in der Gegend von Tenczynek-Zalas 
kommt das Karbon wieder zutage. Es wird nun detaillierter 
über diesen Gegenstand gesprochen und geht der Verfasser 
zur Aufzählung weiterer tektonischer Elemente und darunter 
der durch Gaebler vielfach besprochenen und auf Karten 
dargestellten sogenannten „Orlauer Störung" über, deren 
Sprunghöhe 1500 bis 1600 m betragen soll, eine zweite Dis
lokation trennt sich von der ersteren bei Orlau-Poremba und 
nimmt ihre Richtung gegen die Oderrinne, die Höhe 1lieser 
Dislokation soll 1400 m betragen. 

In letzter Zeit wurde an dem Vorhandensein dieses 
kolossalen Bruches Zweifel erhoben und namentlich durch 
Dr. Michael dargetan, daß die Orlauer Störung auf viele, 
jedoch kleinere, Dislokationen und steil stehende Partien 
zurückzuführen ist und daß dieselbe beiweitem 1lie angegebene 
Sprunghöhe nicht erreicht, was durch Aufschlüsse und 
Bohrungen in Oberschlesien erwiesen erscheint. 

Zum Schlusse meint der Autor, daß die bisherigen An
nahmen über den östlichen Muldenrand ganz willkürliche 
waren und daß die Bohrung bei Mnik6w do.s Vorhandensein 
des Karbons erwiesen habe, und meint weiter, daß es überhaupt 
keinen östlichen Muldenrand - im wahren Sinne des Wortes -
gebe, sondern nur einen nordöstlichen, welcher sich von 
D~bnik aus weit gegen Siidost zieht. 

Hier muß bemerkt werden, daß die angeführte Bohrung 
"Mnik6w" Kulmschichten ohne jede Flözführung durchsunken 
hat und dieser Punkt ganz gut in den Rahmen unserer bis
herigen Annahmen über den östlichen Mul1lenrand paßt, denn 
er fällt in die flözarme Randzone. 

In diesem Kapitel wird die tektonische Störung, welche 
sich durch die Kohlenmulde in der Richtung Krzeszowice
Trzebinia-Ci~zkowice hinzieht, übersehen. Durch mehrere 
Bohrungen wurde die Höhe der Einsenkung dieses Graben
bruches auf zirka 400 m konstatiert. 

Im vierten Kapitel berechnet W. das Kohlenvermögen 
des ganzen Bassins u. zw., auf nachfolgender Grundlage: 

l. Für Oberschlesien wird die Fliiche des produktiven 
Karbons mit 2860 km2 der Berechnung zugrunde gelegt und 
bei Berücksichtigung der verschiedenen Kohleneinschlüsse der 
einzelnen Flözgruppen, ferner bei 33°/0 Abzug für Abbau
verluste und endlich Feststellung des Gewichtes eines Festmeters 
Kohle mit 1·3 Tonnen erhält der Verfasser ein Kohlenvermögen 

·von 47·1 Milliarden Tonnen. 
Dabei wird die Abbantiefe bis lOOOm angenommen, wovon 

200 m durchschnittlicher Überlagerung außer Rechnung stehen-
2. Russisch-Polen mit einer angenommenen Fläche von 

650 km2, bzw. als bestimmt Kohlen führend und der Berechnung 
zugrundegelegt 337 km2• 

Bei sonst gleichen Bedingungen wie Punkt 1 erhält 
W6jcik ein Kohlenvermögen von 5·6 Milliarden Tonnen. 

3. Mähren, dann der österreichisch-schlesische Anteil; bei 
dieser Gruppe wird, eine durchschnittliche Überlagerung von 
300m angenommen, daher 700m kohlenführende Gebirgsmasse, 
bei einer Fläche von 1100 km„ und 2·4°/0 Kohleneinschluß 
erhält der Verfasser ein Kohlenvermögen von 16·1°/0 Milliarden 
Tonnen. 

4. Galizien; hier legt W 6jcik die Fläche von 150Q Jcmi 
der Berechnung zugrunde, bei einer angenommenen Uber-
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lagerung von durchschnittlich 400 m und einem Kohleneinschlusse 
von 3 °lo und erhält ein Quantum, bei sonst gleichen Bedin
gungen wie oben, von 23·6 .Milliarden Tonnen. 

Es resultiert daher ein Gesamtvermögen u. zw., bis zu 
einer Teufe vou 1000 m und den oben angeführten Über
lagerungshöhen, im ganzen Kohlenbassin von 92·4 Milliarden 
Tonnen. 

Aus diesem reichhaltigen Programm des Herrn Doktor 
W 6 j ci k ersieht man das redliche Streben der Angelegenheit 
der galizischen Kohlenfrage zu dienen uncl e.lle bisherigen 
Forschungen und Kenntnisse über diese Gegend zu verwerten. 

(Schluß folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.964. - Hagener Gußstahlwerke Akt.-Ges. in He.gen 

i.W.-Verfahren zurVermlnderungderLunkerbildungbelm 
Gießen. - Vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Ver
fahren zur Verminderung der Lunkerbildung beim Gießen von 
Blöcken und sonstigen Gußstücken, welches darauf beruht, 
daß der Gußkopf gegen rasche Abkühlung gesichert wircl. 
Dieser Zweck wird bei dem neuen Verfahren, welches no.ch 
dem Erfinder als Paravieini-Verfahren bezeichnet werden mag, 
dadurch ei·reicht 1 daß auf den Gußkopf eine SchutzJJchicht 
auf1Jebracht wfrd, welche aus einer unteren Lage eines pulvei·
för111igen odei· körnigen ~faterials von erheblichem spezifischem 
Gewicht beJJteht, welches gegemiber dem Gußmaterial im wesent
lichen inert ~t, und ei11er dieselbe iibn·deckenden iceiteYen 
Schicht aus einem bYennbm·en Materiul, das sich gleichfalls 
in pulve1för111igem oder gekörntem Zustande befindet. Eine 
in dieser Weise aus Stoffen verschiedener Art zusammen
gesetzte Schutzschicht setzt nicht nur die Wärmeausstrahlung 
des Gußkopfcs herab, sondern bewirkt zugll•icb einen Ersatz 
der verloren gehenden Wärme durch langsame Verbrennung 
der brennbaren Oberschicht sowie eine Belastung des den 
Gußkopf bildenden Materials, welche das Hineinfließen des 
Gußkopfmaterie.ls in die Lunkerhöhlung befördert. Als Ala
terialien filr die auf die Oberfläche cles Gußkopfes auf
zubringende Schutzschicht empfehlen sich no.ch den Versuchen 
besonders einerseits Sand, namentlich sogenannter Silbersand, 
und andrerseits pulverisierter Koks. Die zur Bildung der 
Schutzschicht dienenden Materialien werden zweckmäßig vor 
der Aufbringung auf die Metallmasse hoch erhitzt. In bezug 
auf den Zeitpunkt der Aufbringung der Schutzschicht ist zu 
bemerken, daß diese möglichst rasch nach dem Eingießen des 

flüssigen Mete.lies in die Form erfolgen sollte. Wenn zwischen 
dem Guß und dem Aufbringen der Schutzschicht bereits so 
viel Zeit verflossen ist, daß sich eine dickere Gußhaut infolge 
der Abkühlung gebildet hat, so empfiehlt es sich, vor der 
A ufbringung der inerten Schicht eine kleine Portion eines 
Verbrennungsgemisches, wie z. B. Kaliumchlorat, hinzuzugeben, 
wodurch der für den Erfolg wesentliche Grad der Flüssigkeit 
des Materials im Gußkopf wieder hergestellt wird. Die Aus
fiihruug des Verfahrens gestaltet sich zweckmäßig wie folgt: 
Ein Tiegel von 10 l oder mehr Fassungsraum wird zur Hälfte 
mit feinem Sand, bdspielsweise sogenanntem Silbersand, nnd 
feingemahlenem Koks so gefüllt, daß am Boden der Koks und 
oben der Sand liegt. Der so gefüllte Tiegel wird in einem 
Wärmeofen hoch erhitzt. Wird nun ein Block gegossen oder 
ein sonstiges Gußstiick, so wird, kurz bevor der Guß zu Ende 
ist, oder falls dies unmöglich, sofort nach beendigtem Guß 
der ganze Inhalt des Tiegels in die Coquille geschüttet. Es 
liegt demnach auf der fliissigen Metalloberfläche zunächst der 
hoch erhitzte Sand und de.riiber cler gliihende Koks. Die 
Se.nd-Koksschutzschicht bildet gewissermaßen einen Wärme
speicher, durch welchen dns obere Ende des Stahlblockes 
während der ganzen Periode der Lunkerbildung flüssig gehalten 
wird, so daß flüssiger Stahl dauernd in den Lunkerhohlraum 
nachzußicßen vermag. Da die Schutzschicht ein nennenswertes 
Eigengewicht besitzt, so iibt sie einen fiir den fll\ssigen 
Zustand des Metalles bedeutenden Druck aus, wodurch ein 
ziemlich gleichmäßiges Herabsinken der ganzen oberen Block
partie bewirkt wird. Dieser Umstand trägt wesentlich zur 
Verminderung des Lunkers bei. Von besonderer praktischer 
Bedeutung bei dem neuen Verfahren ist, daß ein Nachguß 
iiberhaupt nicht erforderlich ist, da der Gußkopf in solchem 
lfaße fliissig gehalten wird, daß er ohneweiteres hinreichend 
ist, um das zur Ausfüllung des Lunkerlwhlraumes erforderliche 
flüssige Material herzugeben. 

Amtliches. 
Kundmachung. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur August 
Heinrich he.t ne.ch Anzeige vom 23. Oktober 1909 seinen 
Standort zur Auslibung seines Befugnisses von Peterswald 
in Schlesien nach Trifail in Steiermark verlegt. 

Klagenfurt, am 3. November 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Vereins-Mitteilungen. 

Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Archiktenvereines in Wien. 

Bericht über die Versammlung vom 4. Nonmber 1900. 

Der Vorsitzende Oberbergrat Sauer eröffnet die 
Sitzung, begrüßt die zur Eröffnungsversammlung der 
Tagung 1909 /10 erschienenen Mitglieder und hä.lt dem 
im Sommer plötzlich verstorbenen Mitgliede Ing. Karl 
Habermann, Professor an der Montanistischen Hoch
schule in Leoben, einen Nachruf. Der Dahingeschiedene 
war ein eüriges Mitglied der Fachgruppe; er bekleidete 
durch mehrere Jahre das Schriftführeramt und hielt 
wiederholt interessante Vorträge. Die Anwesenden er
heben sich zum Zeichen der Trauer. 

Die Versammlung beschließt hierauf, auch in diesem 
Jahre eine Barbara-Feier abzuhalten. 

Nach einigen Mitteilungen über das Vortragsprogramm 
der eben begonnenen Tagung und über die geselligen 
Zusammenkünfte der Fachgruppenmitglieder ladet der 
Vorsitzende Herrn Professor Alfons Müllner ein, den 
angekündigten Vortrag "Montanistische Streifzüge 
durch die Alpenländer" zu halten. 

Der Vortragende besprach zunächst seine Unter
suchungen an den ältesten Schmelzstätten des Erzberges 
an den beiden Abhä.ngen des Präbüchlsattels, welcher 
das Vordernberger Tal vom Hintern- oder Innerberger 
scheidet. 

Verfolgt man die Straße von Eisenerz nach Trofeng 
und dann weiter um den Erzberg herum gegen Süden, 
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so trifft man beim großen Erzbergertunnel *) einen Wiesen
abhang hinter dem Bahndamme, der sich gegen die 
Straße hinanzieht. Er heißt die Feister wiese. Hier 
liegen Massen von alten Schlacken unter der Rasendecke 
begraben. Die alten Öfen sind durch den Südostwind 
betrieben worden. 

Jenseits des Präbiichl waren die frühesten Schmelzen 
auf einem isolierten Hügel. Dieser liegt bei den Alm
häusern nahe der Zahnradbahn, 15 Minuten oberhalb der 
Haltestelle Glaßlbremse. Der Sage nach lag hier der 
„alte Markt" Vordernberg und seine Eisenschmelzen. 
Der Schmelzwind war hier der NW. 

Ferner besprach Prof. Miillner das alte Eisenwerk 
in Haarlacken, welches 1450 vom Kaiser Friedrich IV. 
abgetan wurde, da es dem Erzberge unangenehme Kon
kurrenz machte. Das Werk lag am hintersten ·winkel 
des Feßnachbaches, etwa 2 1/ 2 Wegstunden von Scheifling. 
Zwei Schlackenhi.igei von 40 m Umfang und über 2 111 

Höhe, unter welchen vielleicht die Öfen begraben liegen, 
bezeichnen die Werksanlage. Verschmolzen wurden die 
Eisenglanze der W enzelsalpe. 

An diesen Eingriff des Kaisers, bzw. seiner Kammer, 
zugunsten des Erzberges, knüpfte der Vortragende eine 
Erörterung der Berghohheitsverh!Utnisse in Obersteiermark, 
besprach die Entwicklung des Eisenwesens unter den 
Henschaften St. Lambrecht, Admont, den Kammergiitern 
am Erzberge und Neuberg. Schon damals entstand der 
Konkurrenzkampf, in welchem der Erzberg die 1. f. Re
gierung als mächtige Stütze zur Seite hatte. 

Ging es den Schmelzern am Erzberge schlecht, so 
wendeten sie sich au den Landesfürsten, dem der Erzberg 
gehörte, und sofort erflossen Befehle zum Schutze der 
„Kammergutsbeförderer", wie sich die Rad- und 
Hammermeister nannten. So verbietet schon 1342 
A 1 brecht II. dem Stifte St. Lambrecht mehr als vier 
Schmelzöfeu zu betreiben und diese nur zur Deckung des 
heimischen Bedarfes. 1450 verfügt Kaiser Friedrich 
sogar die Abwerfung der altbetriebenen und wohl
privilegierten Feuer in der Golrat, Veitsch, Eisenfeister 
und Zell, weil sie dem I,eobner Eisen und dem Kammer
gefälle schaden. 

Sehr interessant waren die Mitteilungen, welche der 
Vortragende über das Anwachsen der Eisenmassen beim 
Stückofenbetriebe vom Beginne desselben, 800 bis 1750, 
also durch fast ein Jahrtausend, nach seinen archivalischen 
Forschungen machte. 

Bis zum XII. Jahrhundert wogen die Massen 2·4 
bis 2·8 alte Zentner (a 56 Kilo). Um 1200 ist der 
Balgbetrieb schon verbürgt. Zu Ende des XIII. Jahr
hunderts erscheinen schon Massen von 6 bis 7 Zentner, 
Welche durch das XIV. und XV. Jahrhundert geschmolzen 
Werden. Um 1500 steigt ihr Gewicht auf 8 bis 10 Zentner, 
iin XVII. Jahrhundert auf 14 bis 15, ja mißbräuchlich 
auf 20 Zentner. 

Mitte des X VIII. Jahrhunderts beginnt der Floß
ofenbetrieb. - *) Plattentunnel. 

Der Vorsitzende dankt Herrn Professor Alfons 
M ü 11 n er für den mit lebhaltem Beifall aufgenommenen 
Vortrag, wobei er bemerkt: Es hat sich die uns lieb 
gewordene Gewohnheit herausgebildet, daß Herr Pro
fessor M ü 11 n er die Saison eröffnet. Auch diesmal hatte 
er die Güte, die Tagung mit seinen interessanten Aus
führungen zu beginnen, wofür wir ihm besonders danken. 

Der Obmann: Der Schriftführer: 
J. Sauer. F. Kieslinger. 

Nekrolog. 
Bergingenieur Peter Mrvka t. 

.<!f 

Die harte Fügung des Schicksals hat einem hoffnungs
vollen Leben in der schönsten Blüte des Mannesalters ein 
jähes Ende gesetzt. Am 4. Oktober d. J. verunglückte Berg
ingenieur Peter Mr v k a tödlich in der Kohlengrube Zenica 
infolge Vergiftung durch Schwefelwasserstoffgas. 

Mrvka wurde am 11. Mai 1876 in Klein-Myslan in 
Mähren geboren, absolvierte die Oberrealschule in Teltsch 
und die Bergakademie in Pribram und trat im Jahre 1900 in 
die Dienste der Direktion des Frauenlobschachtes bei Dux. 

. Am 1. Februar 1901 trat er zur k. k. priv. Dux-Bodenbacher 
Eisenbahn über und wurde als Betriebsingenieur dem Union 
II Schachte in Neusattl zugeteilt. Im Jahre 1902 wurde 
er auf die Adolf- und Sofienschächte bei Falkenau versetzt, 
übernahm zu Beginn des Jahres 1904 die Betriebsleitung des 
Sofienschachtes, Anfang 1907 auch die des Adolfschachtes 
und wurde zum Vorstande der Bergverwaltung der beiden 
Schächte ernannt. 

Im Monate April 1909 trat Mrvka in den bosnisch-herze
gowinischenLandesdienst über und übernahm die Betriebsleitung 
der Altgrube in Zenica. Diese Grube wurde in den letzten Jahren 
infolge Ungunst der natiirlichen Verhältnisse wiederholt von 
schweren Grubenbränden heimgesucht, deren Gewältigung 
außerordentliche Anstrengungen erforderte. Seit etwa einem 
halben Jahre sind die Brandfelder vermittels des Einschlämm-
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verfahrens ausgetilgt oder isoliert, so daß der Betrieb von 
eindringenden Gasen nicht mehr belästigt wird und nur 
obertags ein schwacher Gasaustritt von zurückgelassenen 
Kohlenresten noch zu bemerken ist. 

Vor kurzem hatte sich jedoeh am Feldorte einer seitwärts 
gelegenen Strecke des 19. Horizontes ein Feuernest gebildet, 
zu dessen Beseitigung der betreffenile Raum abgernaucrt und 
unter Druckwasser gesetzt wurde. An dieser Stelle ereignete 
sich Montag den 4. Oktober Friih neun Uhr das Unglück. 
Die Unglückssätte war tagsvorher sowie auch in der Nar.ht 
und noch Montag Früh um fünf Uhr von den wachhabenclen 
Organen untersucht und völlig gas- und gefahrfrei befunden 
worden. Wenige Stunden später betraten Bergingenieur 
111r v k a und Steiger B u l ja n den Raum und wurden von 
l'ichwefelwasserstolfgasen vergiftet. Der eine viertel oder 
eine halbe Stuncle später zur Stelle kommende Maschin
:;culosser Stopnischek fanc\ den Steiger Buljan bereits 
tod, den Bergingenieur bewußtlos. Letzterer wurde zu Tage 
gebracht, doch waren alle ärztlichen Bemühungen, ihn wie<ler 
zum Leben zu erwecken, vergeblich. 

Es ist merkwürdig, daß Stopnischek, welcher eben
falls bei geschlossener Türe den Ungltlcksraum betrat und 
sich darin einige Zeit aufhielt, mit dem Leben davonkam, 
während 1\lrvka und Buljan kurze Zeit vorher schwer ver
giftet wurden. Es muß daher angenommen werden, daß kurz 
vor dem Betreten des Raumes durch Mrvka und Buljan 
eine starke Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas aus dem 
aus der Mauer hervorquellenden Wasser stattgefunden hat. 
llöglicherweise fand in einem höher gelegenen Brandherde 
ein Zusammenbruch statt, und es hat das Wasser, da die 
Kohle etwas Schwefelkies enthält, hiebei mehr Schwefelwasser
stoffgas aufgelöst und bei seinem Austritte in den UngliickE
raum wieder ausgeschieden. In dieser Weise ließe es sich 
erklären, daß der Raum vorübergehend mit den giftigen Gasen 
stärker inundiert war, von welchen der später kommende 
Stopnischek nur mehr wenig belästigt wurde. 

J eclenfalls konnten M rv k a und B u lj an die starke Gas
en twirklung in dem betreffenden Raume, welcher kurz vorher 
als gasfrei befunden worden war, nicht voraussehen und sind 
sohin Opfer ihres gefährlichen Berufes geworden. 

Am 7 .. .Oktober erfolgte unter außerordentlicher Anteil
nahme die Uberführung M rv k a s zum Bahnhofe Zenica und 
von da nach Pfibram. Eine Witwe und zwei Kinder in 
zartem Alter betrauern in dem Dahingeschiedenen den liebe
vollen Gatten und Vater. 

Bergingenieur Mrvka zeichnete eich im Dienste durch 
regen Pflichteifer und große Fachkenntnisse aus. erwarb sich 
in hohem Maße die Achtung seiner Vorgesetzten und war 
seines bescheidenen Wesens wegen von seinen Kollegen 
all verehrt. Ehre seinem Andenken! D. 

Notizen. 
Die drei produzierenden Goldgruben Frankreichs. 

E. Walch. Die älteste Goldgrube ist die Lucettegrube 
bei Le Genest (llfayenne), sie ist eine der größten Antimon
gruben der Welt. Das Erz besteht aus goldhaltigem Quarz 
und Antimonglanz; beide werden geschieden, der Antimonglanz 
aufbereitet, der eine Teil davon auf Antimon verschmolzen, 
der andere auf Oxyd verarbeitet. Der Goldquarz wird durch 
Handscheidung in reiche und arme Anteile getrennt, erstere 
werden verkauft, die armen Partien in Pochbattcrien zerkleinert 
und die Pochtriibe auf Wilfiey-Herden angereichert, die Konzen
trate verkauft. Die Belliere-Grube bei St. Pierre-1\lontlimart 
(lllaine et Loire) wurde schon von den Römern !Jetrieben. 
Das Erz besteht aus Quarz und l\lispickel mit etwas Pyrit, 
Kupferkies und Bleiglanz. Der Goldgehalt ist an Mispickel 
gebunden (35-40 g/Tonne), er beträgt im Durchschnitt 15-16 g. 
Das Erz geht durch Steinbreeher, die Pochbatterie, iiber 
amalgamierte Kupfertafeln, wobei 35-48°/0 des Goldgehaltes 
extrahiert werden. Die Pochtrübe wir<! angereichert und die 
an Arsen und Gold reichen Konzentrate geröstet, wobei 
Arsenik und schweflige Säure gewonnen und nutzbar 
gemacht werden; die Riickstände werd<'n in einer modernen 
Cynnidaulage gelaugt, die 89°/0 des noch vorhandenen Goldes 
ausbringt. Die Chatelet-Grube bei Chambon-sur-Voneize 
(Creuse) fördert ein quarziges Erz mit wenig 1\lispickel und 
Tellurgold; der Goldgehalt geht bis zu 200 g, aber das Gold 
ist kein Freigold. Das in Kugelmiihlen zerkleinerte Erz wird 
geröstet, in Hohrmühlen zu Schlamm vermahlen, durch 
Behandlung mit Kaliumcyanid gelaugt, in Ridgway-Filtern 
von der Lauge getrennt und letztere mit Zink entgoldet. 
(Eng. and Min. Journ. 1909, Bd. 87, S. 792, durch „Chem.
Ztg." 1909.) 

Die Genauigkeit bei der Probenahme von Kohle. 
E. G. Bai 1 e y. Der am häufigsten begangene Fehler liegt 
darin, daß viel zu kleine Proben entnommen werden. Die 
Ungenauigkeit. in der Probenahme führt ferner zu viel be
deutenderen Fehlern als meistens das Analysenergebnis. Die 
Chemiker sollten daher für eine genaue Probenahme ver
antwortlich gemacht werden. Die entnommene Probe soll in 
allen Fällen erst gleichmäßig zerkleinert werden, ehe die 
Durchmischung und Vierteilung erfolgt. Von den vier gleichen 
Anteilen werden zwei wiederum gut durchgemischt und dann 
wieder in vier Teile zerlegt, mit denen in gleicher Weise 
weiter verfahren wird, bis die gewünschte Endprobe vorliegt. 
Die Abhandlung enthält zahlrt!iche Vorschriften sowie An
gaben über Fehlerquellen und ·empfiehlt für die Probenahme 
von Kohlen und ähnlichen Materialien eine mehr wissen
schaftliche Grundlage. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1909, S. 161, 
durch „Chem.-Ztg." 1909.) 

Metallnotierungen in London am 12. November 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 13. November 1909.) 
Preise per englische Tonne a 1016 kg. 
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Zeichnerische Darstellung von Kohlen-K.lassierungsergebnissen. 
Von Ing. Ernst Schmid, Bergschulprofessor in Klagenfurt. 

Wenn man in der Fachliteratur - ich verweise 
z.B. auf das Werk „Die Mineralkohlen Österreichs" -
nach den Klassierungsergebnissen von Kohlengruben sucht 
und dabei findet, daß bei diesem oder jenem Betriebe 
auf die einzelnen Korngrößen so und soviel Prozente ent
fallen, so kann man sich aus solcl1en Angaben kein so 
klares Bild machen, daß man imstande wäre, die Ergeb
nisse einer Grube mit denen eines anderen Betriebes 
eingehender zu vergleichen. Häufig fehlt sogar bei der
artigen Mitteilungen jede Angabe über die Siebmaschen
weiten, zwischen denen die einzelnen Korngrößen liegen. 
Die in den einzelnen Bergbaugebieten, ja oft schon die 
auf benachbarten Gruben eingeführten Größenbezeichnungen 
sind ganz verschieden; sie sind vielfach, wie z. B. die 
Bezeichnungen ·würfelkohle, Regiekohle, sprachlich so 
unglücklich gewählt, daß diese Ausdrücke überhaupt keine 
Größenvorstellung wachrufen, so daß sich ihre Bedeutung 
nur aus dem Zusammenhange beiläufig erraten läßt. 

Aber auch bei genauen zahlenmäßigen Angaben der 
Sieblochungen und der Prozente der einzelnen Korngrößen 
Wird ein Vergleich der Klassierungsergebnisse ver
schiedener Bergbaue am ehesten durch eine zeichnerische 
Darstellung ermöglicht, die manchen interessanten Schluß 
auf die natürliche Brüchigkeit und auf die Behandlung 
der Kohle bei ihrer Gewinnung, Förderung und Separation 
gestattet. Zu diesem Zwecke nimmt man auf einer wag-

rechten Abszissenachse die Lochweiten der Siebe an. 
Als Ordinaten trägt man von den einzelnen Siebloch
weiten nach aufwärts auf, wie viele Prozente des klas
sierten Gutes kleiner als die betreffende Sieblochweite sind. 

Ohne die Herkunft angeben zu wollen, wähle ich 
folgendes Beispiel der durchschnittlichen Klassierungs
ergebnisse eines Kohlenbergbaues H: 

19% über 60mm 
8% von 45-60mm 

13 °lo " 30-45 " 
160/0 

" 15-30 " 
44% 

" 
0-15 

" lOOOfo. 
.. Vom ganzen klassierten Gute sind also: 

Kleiner als 15mm 44% 
n " 30 " 600/o 

" " 45 " 730/0 

" " 60 " 81°/ · 01 

die von 81 °lo auf lOOOfo fehlenden 190/o sind Stück
kohle von mehr als 60mm Korngröße. Dies sind die 
zusammengehörigen Abszissen und Ordinaten; die so er
haltenen Punkte liefern, durch eine krumme Linie mit
einander verbunden, die Klassierungskurve dieser 
Grube H. Zur Veranschaulichung, wie Yerschiedenartig 
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die Verhältnisse sein können, habe ich in der beigegebenen 
Abbildung von allen mir bisher bekannt gewordenen 
Klassierungsergebnissen noch die Klassierungsknrven der 
in den verschiedensten Bergbaugebieten gelegenen 
Gruben G, E, S und 1 ausgewählt. Durch die Kurven 
G und 1 sind die äußersten Fälle gekennzeichnet, die 
mir bisher bekannt geworden sind: G eine Grube mit 
nur 20% Kohle über 30 mm Korngröße, 1 ein Betrieb 
mit noch 35 °In über 110 mm Sieblochung. 

Die meisten mir bisher bekannt gewordenen Klas
sierungsergebnisse lieferten Kurv1m, die in der Nähe des 
Koordinatenursprunges viel steiler ansteigen als in ihrem 
späteren Verlaufe, der häufig fast geradlinig ist, so daß 
diese Klassierungskurven im allgemeinen etwa Hyper
belästen ähnlich sind wie Kurve S. Für die Abweichungen 
von diesem Verlaufe, der in der natürlichen Brüchigkeit 

100 -··-i----.-----------r----:----1----:----:---~---~----: 
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und in der Gewinnungsarbeit begründet sein dürfte, kenne 
ich bisher folgende Ursachen: Kurve H würde gegen ihr 
Ende zu stärker ansteigen und dadurch in ihrer letzten 
Hlllfte fast geradlinig verlaufen, wenn nicht ein Teil der 
Stückkohle, die besonders reinen Kohlenstücke nämlich, 
schon in der Grube ausgehalten und obertags unmittelbar 
verladen, beim Stückkohlenfall aber mitgezählt würden. 

Kurve E würde anfangs nicht widersinnisch ver& 
laufen, wenn nicht die beiden feinsten Korngrößen ihre 
tauben Beimengungen in Setzmaschinen verlieren würden; 
die Menge dieser ausgeschiedenen Schieferstücke ist im 
Klassierungsergebnisse nicht enthalten, da sich dieses nur 
auf die Menge der Kohle bezieht. 

Für das stärkere Ansteigen der Kurve 1 gegen ihr 
Ende zu kann ich nur eine Vermutung aufstellen, da 
mir die einschlägigen Betriebsverhältnisse dieser Grube 
nicht bekannt sind. Ich glaube die Kurve I würde gegen 
ihr Ende flacher und dadurch in ihrer zweiten Hälfte 
ebenfalls fast geradlinig verlaufen, wenn diese Grube auf 

einen größeren Stückkohlenfall ernstlich hinarbeiten wollte, 
wozu sie jedenfalls keine Veranlassung hat. Grube I 
wäre dann in dieser Hinsicht ge1·ade das Gegenteil von 
Grube H, die zur Erzielung eines möglichst hohen Stück
kohlenfalles Hunde mit Stückkohle höher bezahlt als 
Förderkohle, weshalb auch ihre Klassierungskurve gegen 
das Ende zu flacher verläuft als es sonst der Fall wäre. 

Einen grundsätzlichen Unterschied in den Klas
sierungskurven von Braun- und Schwarzkohlen habe ich 
nicht gefunden. Bei beiden Gattungen kommen so steile 
Klassierungskurven wie die Kurve G vor und deuten 
auf die große Neigung zum Kleinkohlenfalle hin; bei 

· beiden kommen aber auch Kurven vor, die so flach wie 
die der Grube 1 verlaufen und dadurch einen günstigen 
Grobkohlenfall verraten. 

Bei dieser Gelegenheit will ich erwähnen, daß mir 
den Anlaß zu vorliegenden Untersuchungen die Vermutung 
gab, es werde sich aus dem Verlaufe der Klassierungs
kurve einer Grube ein Rückschluß auf deren Kohlen
staubgefährlichkeit ziehen lassen. Da mir bisher zu 
wenig Klassierungsergebnisse zur Bearbeitung vorliegen, 
kann ich mich darüber noch nicht aussprechen. Darum 
bitte ich meine geehrten Fachgenossen, mir recht 
zahlreiche solche Klassierungsergebnisse zur 
Verfügung zu stellen und dabei anzugeben, ob die 
Kohle der betreffenden Grube zur Staubbildung neigt 
oder nicht, ob die Grube natürlich feucht ist oder ob 
Berieselung oder Besprühung des Kohlenstaubes durch
geführt wird, und ob die Separation der Kohle ganz auf 
trockenem Wege oder von welcher Korngröße abwärts 
sie naß durchgeführt wird. Wenn auch der gefährliche 
Kohlenstaub, der Flugstaub, seiner Hauptmenge nach die 
Separation niemals sieht, sondern seinen Weg aus der 
Grube durch die ausziehenden \Vetterschächte nimmt 
oder in der Grube durch Wasser niedergeschlagen und 
so durch die Pumpen zu Tage gehoben wird oder überhaupt 
auf der Sohle der Grubenbaue liegen bleibt, vielleicht 
verrät sich trotzdem eine große Kohlenstaubgefährlichkeit 
schon durch ein besonders starkes anfängliches Ansteigen 
der Klassiernngskurve. Ganz sicher aber - glaube ich 
- würde man zu einem Schlusse gelangen, wenn man 
an den Entstehungsstellen des Kohlenstaubes, also an den 
Gewinnungsorten Schlitz- und Schrämkohle sammeln und 
diese durch mehrere fein abgestufte Siebe von sehr ge
ringen Maschenweiten klassieren und danach eigene 
Staub-Klassierungskurven entwerfen würde. 

Zum Schlusse will ich von den praktischen Ver
wendungsmöglichkeiten der hier vorgeführten Klassierungs
kurven die nicht seltene Aufgabe erwähnen, es sei fest
zustellen, welche Änderung im Korngrößenfalle einer 
bestehenden Anlage eintreten wird, wenn eine bestimmte 
Änderung der Lochweite eines Siebes vorgenommen wird. 
Diese Aufgabe läßt sich zeichnerisch jedenfalls genauer 
lösen als durch Rechnung, was aus folgendem Beispiele 
hervorgeht: In der Separation der Grube H, deren 
Klassierungsergebnisse eingangs zahlenmäßig angegeben 
wurden, soll an Stelle des bisherigen 15 mm-Siebes ein 
solches von 10 mm Lochweite eingebaut werden. Rech-
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nerisch kann man nur folgenden Schluß ziehen: Vou 
100 q Kohle erreichten nach den bisherigen Klassierungs
erfahrungen 44 q eine Größe von 15 mm; eine Größe 

10 d d h 
10 2 

d' 44 von min wer en a er nur 
15 

= 3 von iesen q, 

also nur rund 29 q erreichen. Diese Art der Rechnung 
wäre nur richtig, wenn die Klassierungskurve keine 
Kurve, sondern aus lauter geradlinigen Stücken zusammen
gesetzt wäre. Eine solche sprungweise Änderung der 
Neigung der Klassierungskurve ist aber unmöglich; die 
Annahme einer steten Kriimmung ist bestimmt richtiger 
und die Klassierungskurve H zeigt, daß durch ein Sieb 
von 10 mm Maschen weite sicher mehr als die berechneten 
29 ° / 0, nämlich etwa 36 ° / 0 der ganzen Kohle durchfallen 

werden. Nur dort, wo die Klassierungskurve einen fast 
geradlinigen Verlauf zeigt, kann eine derartige Rechnung 
brauchbare Ergebnisse liefern; wo die Klassierungskurve 
stärkere Krümmung aufweist, ist das zeichnerische Ver
fahren genauer. 

In welcher Weise der Verlauf der Klassierungskurve 
einen Anhaltspunkt für die Verluste bei der nassen 
Separation und für die schonende Behandlung der Grob
kohlen bietet, habe ich bei Besprechung der Kurven E, 
bzw. H angedeutet. Eine weitere Verfolgung dieses 
Gegenstandes behalte ich mir für' den Fall vor, daß meine 
Bitte um Mitteilung von Klassierungsergebnissen ver
schiedener Gruben nicht ohne Erfolg bleiben wird. 

Blaue Eisenhochofenschlacken. 
Von August Harpf, Max Langer und Hans Flcißner in Pfibram. 

(Fortsetzung von S. 715.) 

„Über die Färbungen, welche Eisen- und 
Manganverbindungen dem Glase erteilen" ließ 
Dr. Chr. Dralle im Jahre 1900 in der Chemiker
Zeitung30) einen l!Lngeren, mit Literaturangaben reichlich 
versehenen Aufsatz erscheinen, der auch für unsere 
Frage von Wichtigkeit ist. Dralle tritt den oben 
zitierten Anschauungen M ü 11 er s scharf entgegen und 
bekennt sich ausdrücklich zu der schon vor Müller 
angenommenen Ansicht: „ Eisenoxydul färbt das 
Glas blaugrün, Eisenoxyd hingegen gelbgrün." 

Um in dieser Frage Klarheit zu gewinnen, schmolz 
Dralle in einem bedeckten Chamottetiegel, den er 
auf den Rand einer im Betriebe befindlichen Glaswanne 
stellte, Glasflüsse ein, welchen er einmal Eisenoxydul 
und Reduktionsmittel, das andere Mal Eisenoxyd und 
Oxydationsmittel zusetzte. Die Glasflüsse bestanden n!tmlich 
1. aus Sand, Kalkspat, Natriumsulfat, Holzkohle und 
Eisenvitriol, 2. aus Sand, Kalkspat, Soda, Natriumnitrat 
und Eisenoxyd. Es konnte sonach angenommen wer
den, daß das Eisen im ersteren Falle als Oxydul, im 
letzteren hingegen als Oxyd in den Schmelzfluß einging; 
eine Gasentwicklung im zweiten Falle wurde nicht be
obachtet. Die Farben traten ganz konsequent auf: 
Eisenoxydul färbte je nach der zugesetzten Menge schwä.
cher oder stärker blaugrün 81), Eisenoxyd hingegen deut-

30) Chemiker-Zeitung 1900, Nr. 103, S. 1132. 
31) 0·234 Gewichtsteile FeO auf 100 Gewichtsteile Glas 

färbten dasselbe gar nicht oder kaum merklich; das Glas 
war fast farblos, hatte nur in dicken Schichten einen sehr 
hellen grünlich-blauen Unterton. Bei 0·46 Teilen Feü hatte 
das Glas einen bläulichen Untergrund und erst bei 0·682 
Teilen Feü auf 100 Teile Glas war es deutlich gefärbt, 
.und zwar hell grünlichblau. Bei 0·927 Teilen FeO war es 
grlinlichblau, schon etwas dunkler, bei 1·107 Teilen Feü 
war es feurig blaugrün. Bei 1·134 Teilen Feü war es 
ebenso, bei 5·03 Teilen Feü dunkelblaugrün, aber noch 
klar durchsichtig. Bei 6·21 Teilen Feü war es ebenso, nur 
?twa.s dunkler, bei 7·43 Teilen Feü bereits finster blaugrün, 
m dicken Schichten kaum mehr durchsichtig und bei 10·03 

lieh gelbgrün. Die Richtigkeit der Ergebnisse wurde 
durch Kontrollversuche: Reduktion eines eisenoxydhaltigen 
Glases oder Oxydation eines Eisenoxydulglases bestätigt. 
Sonach spricht Dralle die Vermutung aus, daß Müller 
seine Ergebnisse überhaupt unter reduzierenden Einflüssen 
erhalten habe. 

Die Ergebnisse, welche Dralle mit Mangan erhielt, 
sind weniger übersichtlich. Auch hier wurde entweder 
reduzierend gearbeitet nnd Manganosnlfat zugesetzt oder 
unter Verwendung von Braunstein ein oxydierender Glas
fl.uß verwendet. So wie Müller ist auch Dralle der 
Ansicht, daß der Braunstein nicht als solcher, sondern 
als Sesquioxyd (M~03) in die Glasmasse eingeht. Dieses 
nun färbt die Gläser bei geringer Manganmenge rot
violett, bei größerer Menge jedoch dunkel und undurch
sichtig, schwarz-violett. 

Dralle bestreitet aber, daß reines Manganoxydnl die 
Gläser rosa färbe; nach seinen Versuchen färben kleine 
Mengen desselben gar nicht, größere Mengen aber gelb 
bis braun. 

Von blauen Farben, die durch Mangan und Eisen 
zusammen erzeugt werden würden, ist auch in Dralles 
Abhandlung nirgends die Rede. 

Th. Turner hielt im Jahre 1905 in der „Society 
of Chemical Industry" zu Birmingham 811) einen inter
essanten Vortrag über die physikalischen und chemi
schen Eigenschaften der Schlacken, welcher auch in 
„ Stahl und Eisen" 88

) abgedruckt ist. Zur Erforschung 
dieser Eigenschaften wurden sechs Tonnen Eisenhochofen-

Teilen Feü endlich erschien es undurchsichtig, nur mehr 
an den Rändern blaugrün durchscheinend. 

Vergl. Dralle, Chemiker-Zeitung 1900, S. 1133. 
a2) "Journal of the Society of Chemical Industry" vom 

30. November 1905, S. 1142. 
aa) Stahl und Eisen, 26. J e.hrge.ng, 1906, S. 172. 



- 728 

schlacke in eine Gießpfanne abgestochen und darin lang-
sam erkalten gelassen. Ein Querschnitt des erhaltenen 

Schlackenblockes ist in neben
stehender Abbildung dargestellt. Der 
äußere Rand desselben, am raschesten 
erstarrt, war heller und glasiger, 
während von dem Mittelstück der 
untere Teil ein graues, h e 11b1 au ge
flecktes Aussehen hatte und der ohne 
Zweifel am längsten flüssig gebliebene, 
obere Teil 6 gleichmäßig weiß war. 

In der Zeichnung sind die einzelnen Teile der 
Schlacke in der wahrscheinlichen Reihenfolge ihrer Er
starrung mit indischen Ziffern bezeichnet: 1, der äußere 
Rand, ist zuerst erstarrt, 6 zuletzt. Die Analysen ergaben 
folgende Resultate: 

Prozente: 

SiO., ... 
Al2Ö3 • • • 

Gesamt CaO 
MgO . 
s . . . . i 
de.raus berechnet: 

Ce.S, .... · 

Probe 

1 2 s 4 5_j 6 

30·10 30·24 29·35 : 29·30 28·74131·16-
19·46 19·81 21 ·60 20·30 21 ·03 18·91 
45·86 4fr42 46·06 46·06 . 45"56 45·23 

2·97 2·9431) 2"91 2·79 2·82 3·28 
3"13 3"16 i 3·26 3·48 1 3·43 2·03 

1 
7•04 7"11 ! 7•32 7·83 i 7"71 4•56 

Ferner waren Spuren von FeO und UnO vorhanden. 
Die Schwankungen im Gehalt an Kieselsäure und Kalk 
waren nicht bedeutend und ließen keine weiteren Schlüsse 
zu. Beim Schwefel, bei der Tonerde und dem Magnesiumoxyd 
hingegen war dies anders. Der wahrscheinlich am längsten 
flüssig gebliebene weisse Teil Nr. 6 enthielt am wenig
sten Schwefel und am wenigsten Tonerde. Die Teile 3, 
4 und 5 hingegen enthielten am meisten Schwefel und 
am meisten Tonerde und waren auch am deutlichsten 
blau. Daraus will Turner schließen, daß die blaue 
Farbe auf eine Schwefelverbindung der Tonerde 
zuriickzufiihren sei. Ferner ergibt die Tabelle, daß 
der Schwefelgehalt dort am höchsten ist, wo der Magnesia
gehalt am geringsten ist, und umgekehrt. Aus diesen 
Umständen schließt Turner, daß während der Abkühlung 
ein Austausch des Schwefels zwischen den einzelnen 
Teilen stattgefunden habe und daß der Schwefel durch 
das Magnesiumoxyd verdrängt worden sei. 

Die Blaufärbung durch eine nach Turner anzu
nehmende "Schwefelverbindung der Tonerde" würde auch 
hier auf Ultramarinbildung in der Schlacke hindeuten. 

Wedding ist in seinem Handbuch der Eisen
hüttenkunde vom Jahre 1906 der bereits im Jahre 
1890 in seinem "Grundriß" dargelegten und oben 
zitierten Anschauung treu geblieben. Er führt seine 
Ansichten hier 85) nur in folgender Weise weiter aus: 

34
) Der Magnesiageha.lt ist bei Probe 2 in "Stahl und 

Eisen", 1906, S. 173, fälschlich mit 7·94 °lo angegeben; aus der 
gleichzeitig angegebenen Analysensumme (99·99 °lo) ergeben 
sich nur 2·94 °lo Magnesia. 

3~) Siehe "Ausführliches Handbuch der Eisenhüttenkunde" 
von Dr. Hermann Wedding, II. Auflage, 1906, III. Band, 
s. 878. 

"Selten ist eine ultramarinblaue Farbe, welche aus 
sehr verschiedenen Ursachen herstammen kann. Die 
Regel ist, daß die blaue Farbe durch kleine Fe20 3-

Flitterchen hervorgerufen wird, die in der Masse auf
geschwemmt erscheinen und nur unter dem l\Iikroskope 
sichtbar sind. Daß Titan, Vanadium und andere Stoffe 
die blaue Farbe erzeugen, ist möglich, aber nicht immer 
der Fall, da es oft davon freie blaue Schlacken gibt. 
Künstliches Ultramarin als färbenden Bestandteil anzu
nehmen, ist ausgeschlossen, da dieser Stoff sich bei der 
hohen Temperatur der Schlacken stets zersetzen müßte. 
Kobalt ist niemals die Ursache. Wahrscheinlich hat 
man es nur mit einer Lichtbrechung zu tun, da die im 
auffallenden Lichte blauen Schlacken in diinnen 
Splittern im durchfallenden Lichte hellgr iin er
scheinen." 

* * * 
Zum Schlusse unser literarischen Studien wollen 

wir uns noch mit dem natürlichen und kiinstlichen 
Ultramarin beschäftigen, da ja auch im Vorhergehen
den wiederholt auf eine Ultramarinbildung in blauen 
Schlacken hingewiesen worden ist. 

Der natürlich vorkommende blaue Lasurstein 
(Lapis lazuli) ist nach Ansicht der Mineralogen 86) ein 
Gemenge eines lasurblauen Minerals, von Brögger und 
Bäckströrn 87) „Lasurit" genannt, mit verschieden
artigen anderen Mineralien. 

Der Lasurit selbst aber wird von Brögger und 
Bäckström als eine Verbindung von Haüyn mit Sodalith 
und der eigentlichen blauen Substanz, dem natürlichen 
Ultramarinfarbstoff, aufgefaßt. Lasurit enthält Si 0 2, 

Al2 0 8 , Caü, Na2 0, K2 0, S Oa, S und Cl. Durch Salz
slture wird er unter Gallertbildung und Entwicklung von 
Schwefelwasserstoff zersetzt und entfärbt. Beim Erhitzen 
vor dem Lötrohr entfärbt er sich gleichfalls und schmilzt 
zu einem weißen blasigen Glase zusammen. Bei nicht zu 
starkem Erhitzen behält der blaue Haüyin übrigens seine 
Farbe; durch Glühen allein oder durch Glühen im Schwefel
dampf können graue Haüyin-Stücke blau gefärbt werden. 88

) 

Bemerkenswert ist noch, daß der Lasurstein auch in den 
vulkanischen Auswürflingen des Vesuvs vorgefunden wird. 

Zur Erzeugung des künstlichen Ultramarins 
mischte Gmelin bereits im Jahre 1828 Kieselsäure, 
Tonerde, Schwefel und Soda, erhitzte dieses Gemenge in 
einem verschlossenen Tiegel zur Rotglut (etwa 700°) 
und erhielt dabei eine schmutziggelbe bis gelbgrüne 
Masse. Durch nochmaliges Erhitzen an der Luft ging 
diese in Griin und endlich in Blau iiber. Diese Ar_t 
und Weise bildet auch heute noch den Kern aller fabriks
mltßigen Methoden der Ultramarin-Darstellung. 

86) Nach Fischer, auch Zirkel und Vogelse.ng. Vergl. 
Naume.nn-Zirkel: Elemente der Mineralogie, XV. Auß„ 1907, 
Seite 675. 

37) Siehe Groths Zeitschrift 16, 186 und 18, 231. Vergl. 
Hoffmann: Ultramarin, Verlag von Vieweg in Braunschweig, 
1902, Seite 108 

3 ~) Naumann-Zirkel: Mineralogie, XV. Auß., S. 674. 
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Beim Blaubrennen, wobei meistens noch Schwefel 
zugesetzt wird, tritt ein Teil des Natriums als Natrium
sulfat aus, welches dann mit \V asser ausgewaschen wird. 
Der Austritt das Natriums beim Blaubrennen erinnert uns 
an oben zitierte Analyse einer Hochofenschlacke von 
Ledebur 89

), welcher fand, daß die innere blaue Schichte 
der Schlacke ärmer an Kalk und Alkalien war, als die 
äußere grüne Schichte derselben. 

D~s fertige Ultramarinblau enthält Si, Al, Na, O 
und S. Über die Konstitution desselben ist man trotz vielfacher 
Versuche, sie aufzuhellen 40 ), noch immer nicht im klaren; 
so viel aber scheint gewiß, daß der Schwefel als der 
eigentliche blaufärbende Grundstoff des Ultramarins anzu
sehen ist, denn durch Säuren und sauer reagierende 
Salze wird das Ultramarin zersetzt und unter Schwefel
wasserstoff-Entwicklung sowie unter Abscheidung von 
Schwefel selbst und einer Kieselgallert.e entfärbt. Wenn 
man also den Schwefel aus dem Ultramarin-Molekül 
herausnimmt, kann der Farbstoff nicht mehr bestehen. 

Bei längerem Gliihen an der Luft tritt Oxydation ein 
und es entweicht Schwefeldioxyd; i;chließlich wird der 
Ultraminfarbstoff ganz zerstört und die Masse weißgebrannt. 

Endlich darf hier eine Arbeit von Hempel und 
Haasy über die Snlfosilik ate 41) nicht unerwähnt bleiben. 
Die Genannten erhielten durch Zusammenschmelzen von 
Silicium mit Schwefel bei 150° C Siliciumsulfid = Si S . 
Dieses mit reinem Schwefelnatrium gemischt und erhitzi 
gab sulfokieselsaures Natrium oder Natriumsulfosilikat = 
N~ Si S8, eine braunschwarze Masse, welche beim Über
gießen mit Wasser in heftigster ·weise Schwefelwasser
stoff entwickelte. Behandelt man das Sulfosilikat mit 
Chlorgas, so wird es in Chlorschwefel und Siliciumchlorid 
zersetzt, welch letzteres in verdünnte Salzs!Lure geleitet 
Kiesels!Lure gibt. - Ultramarin, Lava vom Vesuv und 
einige Eisenhochofenschlacken (darunter solche von Kladno 
und Cainsdorf) wurden ebenso behandelt und ergaben 
ebenfalls geringe Mengen von Sulfosilicium (zwischen 
(0·007 und 0·174 °/0 SiS~). Dadurch erscheint es wahr
scheinlich, daß auch Ultrarnin, Lava und manche Eisen
hochofenschlacken geringe Mengen von Sulfosilikaten ent
halten; gibt es doch solche Schlacken, welche schon an 
feuchter Luft nach Schwefelwasserstoff riechen und welche 
beim Granulieren mit Wasser bedeutende Mengen 
dieses Gases entwickeln. 

Damit schließen wir unsere literarischen Studien 
über die vorliegende Frage. Wie man aus denselben er
sieht, waren die Meinungen in früheren Jahren über die 
Ursache der Blaufärbung der Eisenhochofenschlacken un
ungemein zersplittert und sie sind es auch heute noch. 

* * * 
39) Handbuch der Eisenhüttenkunde, II. Aufl.., 1894, S. 189. 
' 0) Vergl. Guckelberger in Liebigs Annalen 213, 

S. 183, auch Jahresbericht der ehern. Technologie für 1882, 
S. 428, ferner Brögger und Bäokström in Groths Zeit
schrift 16, 186, und 18, 231. Fischer: Handbuch der chemischen 

U
Technologie, 15. Aufl., I. Bd. 1900, S. 638, endlich Hoffmann: 

ltramarin, S. 136. 
") Zt~chr. für anorganische Chemie, 28. Bd., HlOO, S. 32. 

II. Chemische Untersuchungen. 
Das Material, welches uns zur Durchführung dieser 

Untersuchungen zur Verfügung stand, war folgendes: 

1. Schlacke A, vom Ferrosiliciumschmelzen in lV i t-
ko w i tz. 

2. Schlacke B, von Rhonitz in Ungarn. 
3. Schlacke C, von Libethen in Ungarn. 
4. Muffelscherben Dw, von der Zinkhütte in 

C ill i, weiß. 
5. Muffelscherben Db, -von der Zinkhütte in 

C ill i , blau. 
6. Schlackenpulver Ew, von der Konkordiahütte in 

Sulzau, weiß. 
7. Schlackenpulver El', von der Konkordiahütte in 

S u 1 z au, violett. 
8. Schlacke F, vom Bessemer-Martiu-Roheisenschmel

zen in \Vitkowitz. 
9. Schlacke G, vom Gargange, Konkordiahütte in 

Sulzau. 
10. Schlacke H, von Lölling in Kärnten. 
11. Schlacke J, von Hallberg. 

Die Bezeichnungen A bis J haben wir der Kürze 
halber hier eingeführt. Dw und Db sind weiße, bezw. 
blaue Scherben von Zinkdestillations-Muffeln, die übrigen 
Proben sind sämtlich Eisenhochofenschlacken. Die unter 
Nr. 2, 3 und 11 angegebenen Schlacken erhielten wir 
von der hiesigen Sammlung der Lehrkanzel für Hütten
kunde, wofür wir auch an dieser Stelle unseren Dank 
aussprechen; alle übrigen Proben wurden von dem einen 
von uns (Prof. Harpf) gelegentlich von Studien- und 
Ferienreisen gesammelt. 

Der Gang der qualitativen Analyse war sowohl bei 
den Schlacken als auch bei den Muffelscherben der gleiche. 
Zuerst wurde immer die Löslichkeit in Salzsäure geprüft 
und die dabei auftretenden Erscheinungen beobachtet, 
insbesondere, um eine etwaige Entwicklung von Schwefel
wasserstoff festzustellen. Derselbe machte sich, wenn er 
auftrat, schon durch den Geruch kenntlich, es wurde 
aber außerdem noch stets mit Bleipapier besonders darauf 
gepriift. 

Wir werden im nachfolgenden für den in Form von 
Schwefelwasserstoff austreibbaren Schwefel immer den 
Ausdruck „Sulfidschwefel" gebrauchen, weil man be
kanntlich annimmt, daß derselbe in Form von Mono
sulfiden, vielleicht gebunden an Mangan oder an Erd
alkalien, in der Schlacke gelöst vorhanden ist. u) Es 
erscheint übrigens nach der oben zitierten Arbeit von 
Hempel und Haasy 48

) als möglich, daß ein Teil desselben 
auch in Form von Sulfosilikaten in der Schlacke ent
halten sein kann. 

In der mit Salzs!Lure erzeugten Lösung wurde dann 
n~ch Entfernung der Kieselsll.ure zuerst mit Molybd!Ln
fl.iissigkeit in bekannter Weise auf Phosphorsäure geprüft. 

~ 2) Vergl. z. B. Jilptner, Stahl und Eisen 22. Jahrg. 
1902, S. 387, auch Chemiker-Zeitung, Repertorium 

1

1902 S. 135'. 
' 3) Zeitschrift für anorganische Chemie 23. Band 1900 

s. 32. ' ' ' 
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War ein Aufschließen notwendig, so wurde dieses mit 
kohlensaurem Natronkali im Platintiegel durchgeführt und 
dabei die Farbe der Schmelze beobachtet. Nach dem 
Abscheiden der Kieselsäure wurde letztere immer auf 
Titansäure geprüft, indem wir sie nach dem Glühen mit 
Fluorwasserstoff und Schwefelsäure mehreremale ab
rauchten; ein dabei etwa bleibender Rückstand wurde 
mit saurem schwefelsaurem Kali aufgeschlossen und damit 
endlich wurden die charakteristischen Reaktionen auf Titan
sl!.ure ausgeführt. 

Nach Fresenius u) sind dies folgende Reaktionen: 
Kalilauge gibt einen weißen, voluminösen ,im Überschuß 
des Fällungsmittels unlöslichen Niederschlag von Titan
säurehydrat, ebenso auch Ammoni~k und Schwefelammo
nium; Ferrocyankalium fällt die sauren Auflösungen von 
Titansäure hellrotgelb; Wasserstoffsuperoxyd färbt Titan
säurelösungen orangegelb; schließlich veranlassen metal
lisches Zink oder Zinn, infolge der Reduktion zu Titan
oxyd, eine Verfärbung zunächst in Blaß violett, dann in 
Blau und später scheidet sich ein blauer Niederschlag 
ab. Gleichzeitig wurden mit einer Titansäurelösung die
selben Reaktionen zum Vergleiche ausgeführt. 

In das salzsaure, von der abgeschiedenen Kieselsäure 
getrennte Filtrat wurde ferner längere Zeit unter öfterem 
Erwärmen Schwefelwasserstoff eingeleitet und, falls ein 
gefärbter Niederschlag herausfiel, derselbe in gewöhnlicher 
Weise untersucht. Derartige Niederschläge rührten hier 
stets von einem Kupfergehalt her. Im Schwefelammonium
niederschlag war stets Eisen vorhanden, ebenso auch 
Aluminium. Mangan wurde mit der charakteristisch ge
färbten Manganschmelze erkannt, auf Zink hingegen in 
essigsaurer LBsung, durch Einleiten von Schwefelwasser
stoff geprüft. 

Das Filtrat von dem mit Schwefelammonium erhal
tenen Niedersrblag wurde dann zunächst auf Vanadin 
geprüft, indem dasselbe {das Filtrat) mit Salzsäure an
gesäuert und eingeengt wurde. Dabei mußte sich neben 
Schwefel auch Vanadin, falls es vorhanden war, als V2 S5 
in Form eines braunen Niederschlages ausscheiden. Der 
beim Ansäuern stets erhaltene Schwefelniederschlag 
wurde auf einem Filter gesammelt und dieses samt dem 
Niederschlag in einem Tiegel verbrannt. Nach dem Ver
aschen wurde ein etwa übrig gebliebener Rückstand mit 
Kalisalpeter geschmolzen und dann mit der Schmelze nach 
dem Auflösen die entsprechenden Reaktionen auf Vana
dium gemacht. Von den diesbezüglichen Reaktionen, 
welche Fresenins45) anführt, wurden folgende zur Be
urteilung herangezogen: Schwefelammonium gibt einen 
braunen Niederschlag von V 2S5 ; Wasserstoffsuperoxyd 
erzeugt in saurer Lösung eine rote bis braune Fä.rbung, 
die von Äther nicht aufgenommen wird; endlich färbt 
Zink bei Gegenwart von Säuren Vanadatlösungen zuerst 
blau, dann grün und schließlich violett. Wie bei Titan 

") Qualitative Analyse, 16. Auflage, S. 106, siehe auch 
s. 452. 

4 ~) a. a. 0. Seite 188. 

wurden selbstverstllndlich auch hier stets Kontrollproben 
durchgeführt. 

Obwohl in den uns vorliegenden Proben immer 
auf sämtliche Erdalkalien geprüft wurde, so konnte ge
wöhnlich nur Calcium nachgewiesen werden, was auch 
durch die Spektralanalyse bestätigt wurde. Nur in der 
Schlacke H fand sich eine spektroskopisch nachweisbare 
Spur Baryum. Der Nachweis der Magnesia geschah 
mit phosphorsaurem Natron. Auf die Alkalien wurde 
nur spektralanalytisch geprüft. Nachdem aber das Kalium 
in manchen Proben, wenn dieselben mit Salzsäure allein 
behandelt worden waren, nur schwer oder gar nicht 
aufzufinden war, so wurden sowohl Schlacken als auch 
Muffelscherben nach Vogels Anleitnng46) auf einem 
Platinblech mehrmals mit Fluorammonium schwach 
geglüht, dann mit Salzsäure befeuchtet und endlich 
spektralanalytisch untersucht; auf diese Weise konnten 
selbst geringe Spuren von Kalium in den Proben !, B, 
C, Dw, Ew, Ev, F, und J noch nachgewiesen werden, 
indem sich die charakteristischen Linien deutlich zeigten. 

In den übrigen Proben war das Kalium auch nach 
dem einfachen Befeuchten mit Salzsäure leicht zu ent
decken. 

Bei dem eingangs erwähnten Auflösen des Schlacken
pnlvers in Salzsäure hatte Assistent Langer bei einigen 
Proben und zwar bei B, C, Db und Ev keine Schwefel
wasserstoffreaktion erhalten. Um dies genauer zu prüfen, 
wurden nachträglich die betreffenden Pulver noch mit 
konzentrierter Salzsäure im zugeschmolzenen Glasrohr zwei 
Stunden lang auf 112° C erhitzt, nach dem Abkühlen 
geöffnet, und im Glycerinbad zum Kochen erhitzt; die 
dabei übergehenden Gase wurden vorsichtig in alkalische 
Bleilösung geleitet. Die Schlacken B und C ließen dabei 
noch eine deutliche kleine Menge von Snlfidschwefel er
kennen. Da die Proben Ev und Db auch bei diesen 
Versuchen nur undeutliche Reaktionen ergaben, indem 
der Schwefelwasserstoff wohl schon beim Übergießen 
mit konzentrierter Salzsäure ausgetrieben worden war, 
so wurden von diesen beiden Pulvern nochmals größere 
Mengen in einer Retorte mit Wasser erhitzt, dadurch 
die Luft größtenteils ausgetrieben, dann durch ein Trichter
rohr Salzsäure eingegossen und nochmals gekocht; die 
entweichenden Gase, in alkalische Bleilösung eingeleitet, 
gaben nun auch bei Ev und Db eine ganz deutliche 
Schwefelwasserstoffreaktion. Bei diesen Versuchen wurden 
Verschlüsse aus Gummi vermieden, da dieser bekanntlich 
selbst schwefelhaltig ist. 

Die salzsaure Lösung der Schlacken- und Scherben
pulver wurde ferner auch noch mit Chlorbaryum auf 
Schwefelsäure geprüft, um das Vorhandensein von „Sul
fatschwefel" festzustellen; endlich wurde auch noch je 
eine Probe des Pulvers mit Soda anf der Kohle ge
schmolzen und die Schmelze mit Wasser angefeuchtet 
auf ein Stück Silberblech gelegt"). 

") H. W. Vogel: „Praktische Spektralanalyse irdischer 
Stoffe". I. Teil: Qualitative Spektralanalyse, Berlin 1889, S. 144. 

H) Vergl. J. Landauer: „Die Löthrohrane.lyse". 
II. Auflage, S. 103. 
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Die beschriebenen qualitativen Untersuchungen wurden 
nach dem Austritt Langers noch in Bezug auf Titan 
und Vanadium besonders sorgfältig nachgepriift, da es, 
wie die oben angezogene Literatur zeigt, auf diese 
beiden Elemente hier ja insbesondere ankommt. 

Auf Titan wurde zuerst nach der bereits oben 
beschriebenen Methode nochmals geprüft, jedoch wurde 
nicht nur die abgeschiedene Kieselsäure, sondern auch 
der Schwefelammoniumniederschlag auf das geuannte 
Element untersucht48). 

Ferner haben wir auch noch jede Probe nach dem 
direkten Verfahren von N oyes'9) besonders geprüft. 
Dabei wird die Schlacke mit saurem schwefelsaurem 
Natron und Fluornatrium geschmolzen und die Schmelze 
in kaltem Wasser gelöst. Diese Lösung wird dann, 
Wie Classen a. a. 0. genau beschreibt, zuerst mit über
schüssigem Wasserstoffsuperoxyd und dann erst nach und 
nach mit Kalilauge versetzt. Dabei fällt zuerst die 
Titansäure mit etwa vorhandenen Metalloxyden zusammen 
heraus, dieselbe löst sich aber sofort im Überschuß des 
Alkalis auf. Filtriert man nun von den Oxyden ab 
und säuert das Filtrat mit Salzsäure an, so zeigt es bei 
Gegenwart größerer Mengen von Titansäure die durch 
diese hervorgerufene Gelbfärbung. Auf kleinere Mengen 
ist durch Eindampfen, Aufnehmen mit Salzsäure und 
neuerliches Versetzen mit \Vasserstoffsnperoxyd zu suchen. 
So wird jede Täuschung durch Eisen, welches mit 
Wasserstoffsuperoxyd gleichfalls gelbe Lösungen gibt, 
vermieden. 

Auf Vanadium wurde jede Probe gleichfalls noch 
einmal nach der bereits früher beschriebenen (von Langer 
benutzten) Methode untersucht, außerdem aber wurde 
jedesmal auch noch das direkte Verfahren von Linde
mann~0) zur genauen Feststellung, ob Vanadium vor
handen war oder nicht, herangezogen. Dabei wird die 

• 48) Siehe Clo.ssen: Ausgewählte Methoden der analy-
tischen Chemie 1901, Bd. I. S. 767. 

. ' 9) Vergl. Fresenius: Qualitative chem. Analyse 1896, 
XVI. Auflage, S. 157 unten. Auch Classen: Ausgewli.hlte 
Methoden 1901, Bd. I. S. 766. 

50) Vergl. Zeitschrift fU.r analytische Chemie 18 (1879) 
101; auch Cla.ssen: Ausgewählte Methoden 1901Bd.1. S. 231. 

feingeriebene Substanz mit Schwefelblumen und kalzinierter 
Soda im bedeckten Porzellantiegel geschmolzen, bis der 
überschüssige Schwefel entfernt ist; die Schmelze wird 
mit Wasser aufgenommen, filtriert und das Filtrat mit 
Salzsäure zersetzt. Besitzt der ausgeschiedene Schwefel 
eine br!iunliche Farbe, so deutet dies auf Vanadin; man 
trocknet diesen Niederschlag und röstet ihn im Porzel
lantiegel; einen etwa bleibenden Rückstand erwärmt man 
mit etwas konzentrierter Schwefelsäure oder schmilzt 
ihn mit Soda und Salpeter und säuert dann die Lösung 
dieser Schmelze schwach an. · In beiden Fällen erhält 
man bei Anwesenheit von Vanadin mit Wasserstoff
superoxyd die schon oben erwähnte charakteristische 
Rotfärbung. 

Alle diese Untersuchungen ergaben nur im blauen 
Muffelscherben Db eine deutliche Spur Titan, in allen 
übrigen Proben konnte weder Titan noch Vanadium 
nachgewiesen werden. 

Endlich untersuchten wir, da das Aluminium für 
den Fall, daß Ultramarin in der Schlacke vorhanden 
wäre, ja ein sehr wichtiger Bestandteil sein würde, jede 
Probe nach Abscheidung der Kieselsäure nochmals 
möglichst sorgfältig auf dieses Element. Die Trennung 
vom Eisen wurde mit Hilfe einer aus Natriummetall 
hergestellten chemisch reinen Natronlauge vorgenommen. 
Die Untersuchungen ergaben, daß in allen Proben Alu
minium vorhanden war. 

Durch die violette Farbe der in Pulverform vor
liegenden Schlacke Ev, welche durch Glühen oder 
Brennen aus dem weißen Pulver Ew entstanden war, 
wurden wir darauf aufmerksam gemacht, ähnliche Ver
suche auch mit den anderen Schlacken anzustellen. Zu 
dem Zwecke wurde jede derselben in Polverform in 
einem Platintiegel der Glühhitze eines Leuchtgasgebläses 
ausgesetzt. Zuerst wurde das Pulver im offenen Tiegel 
10 Minuten lang erhitzt und nach dem Erkalten dessen 
Farbe beobachtet. Hierauf geschah das Glühen noch
mals, aber. im bedeckten Tiegel, ebenfalls 10 Minuten 
lang. Nach dem Erkalten wurde gewöhnlich die Farbe 
verändert vorgefunden und manchmal auch eine Kuchen-
bildung bemerkt. (Fortsetzung folgt.) 

Der erste Elektrostahlofen, System Stassano, in Österreich. 
Mitgeteilt von Ingenieur El'ßst Schmelz. 

Die meisten nach dem System Stassa.no arbeitenden 
Firmen haben die Erzeugung von Stahlfa~on- und Fluß
eisenguß als Hauptverwendungszweck der elektrischen 
Ofenanlagen in ihr Programm aufgenommen. Auch der erste 
in Österreich erbaute Stassano-Ofen *) soll in erster 
Linie der elektl'ischen Umschmelzung dienen und nur 
nach Bedarf soll Werkzeugstahl in demselben erzeugt 
werden. 

In der in Fig. 1 dargestellten Anlage der Firma 
St. Pöltner Weicheisen-Stahlgießerei, Leopold Gasser 
------

*) Erbaut von der Elektro-Stassano-Ofen-Gesellschaft, 
Wien, X./11 Gudrunstraße 187 bis 189. 

\ 

in St. Pölten, wurde ein drehbarer elektrischer Stassano
Ofen von 250 PS Kapazität derselben Type, wie die in 

1 mehreren Exemplaren in Turin und Bonn a. Rh. schon 
seit vielen Jahren in dauerndem Betriebe stehenden 
Schmelzöfen, erbaut, während ein zweiter gleicher Ofen 
im Bau begriffen ist. Das stattliche Gebäude wird außer 
den beiden Stassano-Öfen auch noch die Formerei und 
Gußputzerei umfassen. 

Die erste Schmelzkampagne des in dreimonatlicher 
Bauzeit fertiggestellten Ofens begann am 2. September 
dieses Jahres, und zwar wurde als erster Einsatz eine 
geringe Menge Grauguß geschmolzen und als zweite 
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Charge sofort die zur Übernahme der Anlage erforderliche 
Garantieschmelzung in Angriff genommen, welche bereits 
bemerkenswerte Resultate ergeben hat. 

Das Einsatzmaterial bestand zu zirka 15°/0 aus 
harten l\Ieiselstahlabfällen und 85 ° / 0 weichem Schmiede
eisenschrott und :Nagelspitzen, war also zum überwiegenden 
Teile schwer schmelzbar. 

Dennoch ergab sich nach durchgeführter Raffination 
ein Stromverbrauch von nur 1010 KW/Std. pro Tonne 
geschmolzenes Material. Wenn auch diese Zahl nicht 
außergewöhnlich niedrig ist, da fast alle Elektro-Schmelz
Systeme dieselbe Verbrauchsziffer für die Erzeugung von 
Stahlformguß bei kaltem Einsatz angeben, so muß man 
doch noch berücksichtigen, daß die Bedienungsmannschaft, 
bei dieser ersten Charge noch ganz ungeübt war und 

.. 
. . 

Fig. 1. 

Leitungsnetze hat sich neuerdings bestll.tigt, indem die 
Anlage derzeit an das Elektrizitätswerk der Stadt 
St. Pölten und das niederösterreichische Landeselektrizitäts
werk angeschlossen ist und parallel mit dem ganzen 
städtischen Licht- und Kraftbetrieb arbeitet, ohne daß 
sich die geringste Störung bemerkbar macht. 

Als besondere Neuheit an dieser Anlage w!tre der 
Betrieb mit Drehstrom von 25 Perioden pro Sekunde zu 
erwähnen, während alle früher gebauten Öfen mit 
50 Perioden arbeiten. Wie vorauszusehen, hat jedoch 
dieser Umstand nicht die mindeste Komplikation ergeben, 
da ~ie Stassano-Öfen ihrer Konstruktion nach im Gegensatz 
zu den auf dem lnduktionsprinzipe beruhenden Öfen von 
der W echselzabl vollkommen unabhängig sind. 

Figur 2 zeigt den Ofen von der Seite der Cl1argier
türe aus gesehen. Auf der Abbildung sind sowohl die 
schrllg aus dem Ofenmantel herausragenden Elektroden, 

sich die Manipulationen des Chargierens, Abschlackens und 
so weiter nicht mit der nötigen Raschheit vollzogen, 
wodurch der Ofen unnötig einen Teil der Hitze verlor, 
mit welchem Verluste jedoch im kurrenten Betriebe nicht 
mehr zu rechnen ist. 

Die erzielten Raffinationsergebnisse bei der Um
schmelzung in dem ersten Ofen stimmten vollkommen mit 
jenen überein, wie sie in den bisher errichteten Elektro
Stassano-Anlagen konstatiert wurden, wobei noch hervor
zuheben ist, daß die erreichte Hitze des Materiales trotz 
des niedrigen Kohlenstoffgehaltes, der oftmals bloß O·l 0/ 0 

beträgt, das V ergießen von kleinen und dünnwandigen 
Stücken anstandslos ermöglichte. 

Auch das völlig stoßfreie und ruhige Arbeiten des 
Stassano-Ofens in Bezug auf Stromentnahme aus dem 

Fig. 2. 

die behufs Sicherung des elektrischen Kontaktes zwischen 
den beiden Elektrodenteilen (dem Metallteil des Kohlen
trllgers und der Elektrode) in wassergekühlten Zylindern 
geführt sind, als auch der Rollenkranz deutlich zu sehen, 
auf welchem der Ofen drehbar angeordnet ist. Die 
Stromzuführung und der Antrieb für das Drehwerk sind 
in den Raum unterhalb der Gießereisohle verlegt. 

Hinsichtlich der Details des Drehofens von Stassano 
sowie seiner Vorteile, wird auf Weddings Eisenhütten
kunde (vierter Band, S. 161) verwiesen. 

Die erste Anlage nach diesem System in Österreich 
findet in der Fachwelt begreifliches Interesse, um so mehr, 
als bereits die Errichtung einer Anzahl von Stassano·
Öfen in beiden Reichshälften, sowohl für die Erzeugung 
von Stahlformguß als auch von Qualitätsstahl in nächster 
Zeit bevorsteht. 
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Das Krakauer Kohlenbassin. 
Referat von Bergrat Franz ßartonec. 

(Schluß von S. 722.) 

Der nun nachfolgende 

dritte und vierte Teil 

der Monographie wird von Prof. Dr. J. Grzyh o w ski behandelt. 
Im dritten Teile wircl de.s Verhältnis cler Karpe.then zu 

dem Kohlenbecken ausführlich beschrieben und dargetan, daß 
die nördliche Begrenzung derselben durch die - wenn auch 
nur sporadisch - auftretenden Kulm- und Devonschichten 
markiert wird, gegen Süden fehlt jede Andeutung einer Be
grenzung, denn es tauchen die Karbonschichten unter die 
jüngeren Gebilde des Vorlandes der Karpaten unter und nur 
durch Bohrungen wurde das Kohlengebirge südlich der Weichsel 
konstatiert - abgesehen von den Schächten in Brzeszcze und 
einem Punkte bei Grojec südlich Oswiitcim, wo das Karbon 
zutage tritt. 

Weiter südlich ist ein neues geologisches Element zu 
beobachten, u. zw. mit seiner, im Vergleiche zum Krakauer 
Gebiet abweichenden Zusammensetzung und Streichungsrichtung. 
Es ist dieses die Bogenform der Karpathen und die allgemeine 
Überschiebung ihres nördlichen Vorlandes. 

Im weiteren wird e.uch der in der Literatur öfter er
wähnten Zempliner Karboninsel in Oberunge.rn gedacht 
und die Faciesentwicklung näher besprochen und durch eine 
graphische Darstellung (ne.ch Uhlig) weiter erläutert. 

Die gebirgsbildenden Überschiebungen bestehen aus drei 
Deckengebilden, u. zw. aus einer inneren Zone, dann aus den 
sub- und hochte.trischen Decken. 

Im Karpe.thenflysch lassen sich zwei Faciesgebilcle -
gleichen geologischen Alters - unterscheiden, nämlich die beski
dischen und subbeskidischen. 

Als jüngstes Glied der Ke.rpathen werden die miozänen 
Schichten angeführt, welche größtenteils aus Mergeln -
untergeordnet e.us Sandsteinen - bestehen und in welchen 
die reichen Salzahle.gerungen Galiziens ·eingebettet sind. 

Das schlesisch-krakauer Kohlenbecken stellt ein gegen 
Norden geschlossenes, gegen Süden offenes Bassin de.r und 
~lt die Mitte einer pe.läozioschen Geosynklinale aus, deren 
ideale Achse in südöstlicher Richtung verläuft. 

In der Gegend von Weißkirchen berühren die Kulm
schichten direkt den Karpathenßysch und werden von dem
selben bedeckt, es ist de.her das Verhältnis im Westen ein 
sichtbares, wogegen im Osten dasselbe durch die bedeckenden 
miozänen Schichtei: oft ganz verschleiert wird. 

Im weiteren wird das Auftreten der exotischen Blöcke 
besprochen; viele dieser Findlinge lassen sich nicht zu den 
karpatischen Vorkommnissen einreihen, z. B. die Granite von 
Bugaj und Grojec, dann die mährischen Chloritschiefer und 
endlich die Stre.mbergrr Kalke; andere lassen jedoch ganz 
gut die geologische Provinz erkennen, aus welcher sie stammen, 
z. B. devonische Kalke, Kohlenke.lke mit Productus, Karbon- . 
schiefer mit Pflanzenresten, Steinkohlenblöcke und Brocken, 
Porphyre und endlich Jure.kalke mit Perisphinctes. Das Vor
kommen von exotischen Steinkohlenblöcken längs dem Nordrande 
der Westke.rpathen bis Przemysl z.B. bei Re.dziszöw, Lichwin, 
Domarad, Bircze., Dynöw deuten e.uf die Nähe des Mutter
gesteins, denn so gebrechliche und mürbe Gesteinsarten -
wie Kohlen - würden einen weiten Transport nicht vertragen. 

Es muß als erwiesen angenommen werden, daß das 
sudetische Vorland bis unter die Karpe.then reicht und es 
drängt sich die Frage auf, wie weit das de.zugehörige Karbon
gebirge nach Süden ansteht; die Beantwortung dieser Frage 
ist aus rein theoretischen, aber auch praktischen Gründen, sehr 
wichtig, weil sich de.bei ergeben würde, wo es möglich und auch 
günstig wäre, das Karbon unter der Ke.rpathendecke zu erreichen. 

Im weiteren bespricht der Verfasser die variszischen 
Faltungen und deren Richtung, weiter die Bildung der Sättel 
und Mulden und die mögliche Ausfüllung der letzteren durch 
jüngere Sedimente, endlich erwähnt er die durch Dionys 
Stur bekanntgewordene Karboninsel im Zempliner Komitat 
und schließt daraus auf eine Fortsetzung des galizischen 
Karbons gegen Süden. 

Es werden nun die jünger~ Glieder - von den per
mischen Schichten aufwärts - beschrieben und die gebirgs
bildenden Ursachen hervorgehoben; weiteres berührt der 
Verfasser die Teschenitdurchbrüche, beschreibt die Ablagerung 
des Flysches sowie die nördliche Grenze derselben und kehrt 
zu der Frage - wieweit sich das Karbon nach Süden unter 
den Karpaten fortsetzt - zurück, und bespricht endlich einige 
~ohrungen und die dadurch konstatierten Mächtigkeiten der 
Uberle.gerung südlich der Weichsel. 

Weiters erwähnt er die Aufschlüsse von Pe.skau und 
Pogwizde.u, wo die Flyschgesteine der Überlagerung inklusive 
der obersten jüngeren Schichten 400, beziehungsweise 475 m dem 
Karbon auflagern. Die letztangeführte Kote von 475 m dürfte 
auf einem Druckfehler beruhen, denn das Karbon wurde in 
Pogwizdau tatsächlich erst bei 745 m erreicht. 

Dr. Grzybowski hält jene Gegenden des Karpe.then
vorlandes für Bohrungen am geeignet.~ten, wo die sogenannten 
geo!pgischen Fenster vorhanden sind und befindet sich damit 
in Ubereinstimmung mit Dr. Uhlig. 

Im vierten Teile behandelt der Verfassu die Möglichkeit 
weiterer östlicher Kohlenbe.ssins und meint, daß man bisher 
den Devonrücken von Ditbnik bei Krzeszowice ale östlichen 
llluldenrand des bekannten schlesisch-krake.uer Kohlenbeckens 
angesehen habe. 

Dieser Rücken reicht gegen Süden jedoch nur bis zur 
Rudawa und weiter habe man keine näheren Anhaltspunkte 
iiber dessen Fortsetzung, außer es wiirden die Porphyrdurch
brüche von Sanka dieselbe markieren. 

Der Devonrücken von Ditbnik bildet eine flache Weile, 
von welcher sowohl nach West e.ls auch nach Ost die 
jüngeren Schichten abfallen. 

Gegen West bildet sieh in einem flachen Kohlenbecken 
das produktive Karbon aus und gegen Ost? 

Erst in einer Entfernung von 150 km gegen Nordost 
begegnet man wieder paläozoischen Schichten des polnischen 
Mittelgebirges, einer variszischen Falte, welche die .Richtung 
Kielce-Sandomierz hält. 

Dieser Aufbruch besteht zum geringen Teile aus Kam
brium, zum größeren Teile e.us Silur und Devon; Kohlenkalk 
wurde nicht beobachtet. 

W e.s für einen Charakter die östliche Synklinale zwischen 
dem Dtibniker Devonrücken nnd dem Lisag6rAer Zug bei 
Sandomierz hat, bzw. mit welchen Sedimenten diese Depression 
ausgefüllt ist - dieses entzieht sich gegenwärtig jeder 
Beurteilung. 

Östlich von Dtjbnik ruhen auf dem Devon bzw. Kohlen
kalke direkt permische und auch triadische, je. im südlichsten 
Teile sogar jurassische Schichten auf. Auf dem Kielce
Sandomierzer Gebirgszuge bemerkt man nur e.n einer Stelle 
(bei Kajete.n6w) Perm, sonst nur unter- und mitteltriadische 
Schichten. 

Weiters bespricht der Verfasser die Transgressionen 
der Meere in verschiedenen geologischen Perioden und ge
langt zu der Annahme, daß das produktive Karbon in einem 
Teile der Geosynklinale zwischen Ditbnik und Se.ndomierz 
auftreten könnte. Diese Annahme habe bereits Zarticzny und 
Teisseyre vertreten. 
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Wie der Verfasser ausführt, wird diese Hypothese auch 
noch durch die neueren Funde des Dr. W 6 j c i k bekräftigt, 
welchem es gelungen ist ö km südlich von Przemysl - bei 
Kurhel wielk.i - im Flyschschiefer diverse exotische Blöcke 
aufzufinden. 

In dieser Lokalität wurden nachfolgende Gesteinsarten 
beobachtet: dunkle devonische Kalke, identisch mit denen von 
D~bnik, Kohlenkalke mit Spiriferen und Korallen, permische 
myslachowicer Schotter, Triasdolomite, und Oolithe des 
braunen Jura. 

Eine Fauna aus den unteren Oxford-Mergeln (Kordatus
Schichten), dann oberen Oxford mit Perisphincten und endlich 
aus den Stramberger Kalken (Thiton) eine Dicerasfauna. 

Man begegnet auf dieser sekundären Lagerstätte einer 
ganzen Serie von Gesteinsarten und Versteinerungen aus dem 
Krakauer Gebiete, welches über 200 km entfernt ist. 

Unter den Bruchstücken befinden sich auch große schwach 
r.:ementierte Permkonglomere.te, dieselben konnten daher keinen 
weiten Transport mitgemacht haben, worauf auch die vor
handenen scharfen Ecken und Kanten hindeuten würden. 

Nach den weiteren Ausführungen des Verfassers hat 
sich in der paläogenen Zeitperiode ein weiter Landstrich der 
Krakauer Provinz gegen Slldosten erstreckt, welcher als 
nördliches Ufer des Flyschmeeres aufzufassen wäre. 

Dieser Landstrich wurde von den Brandungen des Flysch
meeres benagt und teil weise zerstört, worauf die Serie der 
abgebrochenen und in Flysch eingebetteten exotischen Blöcke 
- sudetischer Provenienz - hindeutet. 

In der Nähe mußte auch folgerichtig das produktive 
Karbon entwickelt gewesen sein, was durch das hii.ufige Auf
treten von Kohlenblöcken im Flysch als erwiesen erscheint; 
solche kommen z. B. bei Przemysl, Domore.dz, Dynd6w und 
Bircza vor; in der letzteren Örtlichkeit waren die Kohlen
blöcke so groß, daß sie Veranlassung zu Schurfe.rbeiten ge
geben haben. 

Betreff der Blöcke und der Fortsetzung des Karbon
gebirges in östlicher Richtung nimmt Dr. Grzybowski drei 
Eventualitäten an, und zwar: 

a) Die exotischen Blöcke liegen in der Nii.he ihres Mutter
gesteines und würden also dann von einem Gesteinswalle -
ähnlich dem D~bniker ausgebildet - stammen. 

In Rllcksicht auf die ve.riszischen Faltungen der paläo
zoischen Lyse.g6ra - Erhebung, welche die Richtung 7 h, 
also Slldostost einnimmt - würde parallel zu dieser Richtung 
der angenommene östlichste Muldenrand laufen und durch 
folgende Linie markiert werden: von Przemysl geht diese 
Linie zwischen Rzesz6w-D~bica durch und verquert die 
Weichsel in der Richtung gegen Korczyn. 

Diese Linie würde, nach Annahme des Verfassers, einer- · 
seits den östlichen Rand des unterkarbonischen Meeres, 
andrerseits zugleich den lluldenrnnd der oberen karbonischen 
Ablagerungen bezeichnen. 

b) Die exotischen Blöcke von Kurbel wurden auf die 
heutige sekundäre Lagerstätte gleichzeitig mit der vordringenden 
Überschiebung des Flysches, in welchem sie eingebettet waren, 
über das alte autochthone Festland hereingeschoben, mußten 
daher vorher einen kürzeren oder längeren Transport durch
gemacht haben. 

Als Gegend, aus welcher die Exotica des Kurbel 
stammen könnten, bezeichnet Dr. G r z y b o w s k i die Fläche 
zwischen J aslo und Sanok. 

Den D«:bniker paläozoischen Rand denkt sich der Ver
fasser in diesem Falle ebenfalls nach 7 h gegen Südost bis 
Sanok verlängert und könnte nach seiner Ansicht das Karbon 
stl.dlich dieser Linie entwickelt sein. 

Bei diesen beiden Varianten dürften dem Verfasser die 
Nah· und Fernüberschiebungen Dr. Uhligs vorschweben. 

Die Divergenz zwischen dem heutigen Streichen des 
D~bniker Rückens, (mehr weniger Nord-Sild) und dem angenom
menen ursprünglichen (7 h) erklärt der Verfasser als durch 

nachherige Translokationen hervorgerufen und zum großen 
Teile im Süden durch Erosionswirkungen wieder abgetragen 
oder zumindest verwischt oder durch Aufle.gerung jüngerer 
Gebilde ganz verdeckt. 

c) Der D~bniker Aufbruch behält seine bisherige Richtung 
- Südost - auch weiter bei und wäre dann seine Fort· 
setzung weit über den Karpathen zu suchen. 

Der Verfasser bezeichnet den schon mehrfach erwähnten 
pe.lii.ozoischen Aufbruch im Zempliner Komitat als Gegen
punkt zu D~bnik und kommt nach ausführlicher Behandlung 
des Stoffes zu dem Schlusse, daß seine vorgebrachten Korn· 
binationen und Varianten betreffs der Erweiterung des Kohlen
beckens sowohl in südlicher als auch in östlicher Richtung 
gewisse Berechtigungen haben. 

J'rlan mag auf welchem Standpunkte immer stehen, stets 
wird die Frage des Vorhandenseins des Produktivkarbons 
im zentralen Galizien als konsequentes Postulat auftauchen, 
welches zu beantworten sein wird. 

Der Verfasser schließt seine Ausführungen mit dem 
Wunsche der ehebe.ldigen Lösung dieses Problems nnd be
zeichnet insbesondere das Studium der Ablagerungen von 
exotischen Blöcken für die Erkenntnis und Beurteilung dieser 
Frage als hervorragend wichtig. 

Was nun die Berufung auf den möglichen Zusammen
hang der galizischen Ablagerung mit der Zempliner Karbon
insel betrifft, so muß der Verfasser dieses Referates bemerken, 
daß er in diesem Frühjahr Gelegenheit hatte, die Gegend zu 
besuchen, und die Annahme des Vorhandenseins von Karbon
schichten durchaus bestätigt fand. 

Die vorgefundenen Versteinerungen würden sogar auf 
einen höheren Horizont des Kohlengebirges hindeuten, denn 
es wurden dort beobachtet: Stigmaria, Sigillaria, Sphenopteris, 
Pecopteris, Neuropteris Cordaites, ferner Calamites, Astero· 
phyllites und Annularia; der Erhaltungszustand ist ein minderer, 
die Pßanzenreste sind durch einen weißen talkartigen Überzug 
schwach angedeutet, doch ist eine Bestimmung immerhin 
möglich ; das Material ist ein lichtgrauer, stellenweise auch 
dunklerer meist glimmerreicher Schiefer. 

Auch Kohlenschichten wurden de.selbst beobachtet und 
sollen auch solche durchbohrt worden sein, doch hat es den 
Anschein, daß die Zempliner Ke.rboninsel mehr Anklänge an 
die alpine Fe.cies hat; übrigens wird dieser Gegenstand 
voraussichtlich anderweitig besprochen werden. 

Herr Dr. Grzybowski hat sich redlich bemüht, in seine 
Arbeit möglichst viele interessante Daten einzußechten und 
uns mit seinen neuesten Forschungen und Ansichten bekannt
zumachen. 

Es wäre nur zu wünschen, daß seine Auffassungen 
puncto der Erweiterung des Kohlenbeckens sich bestätigen 
würden und daß er Recht behält gegen jene, welche bisher 
eine gegenteilige Meinung vertreten. 

Am Schlusse des zweiten Teiles ist noch ein Anhang 
des Herrn Bergrates Jastrz«:bski angefügt, welcher bereite 
in der Besprechung des ersten Teiles berllcksichtigt wurde. 

• 
Durch die Herausgabe der vorliegenden Monographie 

hat sich der Verband der polnischen Berg- und Hüttenmii.nner 
und insbesondere die Redaktion und alle Beteiligten große 
Verdienste erworben und sie sind zu dieser Arbeit, welche 
uns nicht nur über die Ausdehnung der Felder und Schurf· 
terrains informiert, sondern auch wertvolle Einblicke in den 
Schichtenbau dieses östlichsten Karbongebietes gewährt, zu 
beglückwünschen. 

Diese Arbeit hat einen theoretischen, aber auch einen 
praktischen Wert und, wenn auch noch die Frage nicht exakt 
beantwortet werden kann, ob und inwieweit die Annahme 
der Fortsetzung des Kohlenbassins nach Stl.den, bzw. nach 
Osten ihre Bestätigung finden wird, so bildet sie doch eine 
intensive Anregung zu weiteren Forschungen und, was noch 
wichtiger ist, ftl.r die Einleitung von Schurfarbeiten. 
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Sollten die Schurfarbeiten auch nur einen gewissen 
Teil der Voraussetzungen und Annahmen bestä~jgen, dann 
würde Galizien o.ls das kohlenreichste Kronland Osterreichs 
bezeichnet werden müssen. 

Die zwei bisher, u. zw. in polnischer Sprache erschie
nenen Teile der Monographie des Krakauer Gebietes sind mit 

den beigelegten vier Karten inklusive Postversand um den Preis 
von 32·60 Kronen durch den Rerlaktions-Vorstand k. k. Berg
rat Ferdinand Jastrz~bski, Krakau, Johannesgasse 13 zu 
beziehen. 

Nach dem Erscheinen des dritten Teiles soll anch darüber 
referiert werden. Glück auf! 

Freiheitso.u, Ende September 1909. 

Internationaler Kongreß für Bergbau, Hüttenwesen, angewandte Mechanik und 
praktische Geologie, Düsseldorf 1910. 

Der während der Lütticher Weltausstellung ver
sammelt gewesene Internationale Kongreß für Bergbau, 
Hüttenwesen, angewandte Mechanik und praktische Geologie 
hat in seiner Schlußsitzung am l. Juli 1905 beschlossen, 
der Einladung der rheinisch-westfälischen Montanindustrie 
nachzukommen und den nächsten Kongreß in Rheinland
Westfalen abzuhalten. 

Auf Grund dieses Beschlusses wird der Kongreß, 
der sich in die vier Abteilungen für Bergbau, Hütten
wesen, angewandte Mechanik und praktische Geologie 
gliedern wird, für die letzte Juniwoche 1910 nach 
Düsseldorf einberufen werden. 

Nach der Einladung, die der Arbeiterausschuß zur 
_ Vorbereitung und Durchführung des Kongresses soeben 

ergehen Hlßt, werden die Mitglieder des Kongresses 
unterschieden in: 

1. Förderer, welche einen Beitrag von mindestens 
M 100· - stiften; 

2. Mitglieder, welche einen Beitrag von M 20·
zu zahlen haben. 

Die erstgenannten Mitglieder, die Förderer des 
Kongresses, erhalten die gedruckten Berichte aller 
Verhandlungen und Abteilungen, die letztgenannten Mit
glieder dagegen nur die Berichte derjenigen Abteilung, 
zu der sie sich angemeldet haben. Wünschen diese auch 
die Berichte der anderen Abteilungen zu erhalten, so 
ist für jede Abteilung ein Zuschlag von M 5·- zu ent
richten. 

Die Arbeiten des Kongresses werden erledigt: 

1. In Gesamtsitzungen, für die mehrere allgemein 
interessierende Vorträge vorgesehen sind; 2. in Ab
teilungssitzungen behufs Erörterung wichtiger Fragen 
aus dem Gebiete des Bergbaues, des Hüttenwesens, der 
angewandten Mechanik und der praktischen Geologie; 
3. durch Besuche wissenschaftlicher Anstalten und in
dustrieller Anlagen usw., durch Exkursionen in geologisch 
bemerkenswerte Gebiete. 

Es wird ein Damenausschuß gebildet werden, 
der es sich zur Aufgabe machen wird, den Damen der 
Kongreßangehörigen den Aufenthalt während des Kon
gresses so angenehm und genußreich wie möglich zu 
gestalten. 

Wegen aller näheren Mitteilungen wolle man sich 
an den Arbeitsausschuß des Internationalen Kon
gresses, Düsseldorf 1910, in Düsseldorf, Jacobi
.straße 3 bis 5, wenden. 

Übersicht über das von den einzelnen Ab
teilungen aufgestellte vorläufige wissenschaft

liche Programm. 

Abteilung I: Bergbau. 

l. Schachtabteufen, insbesondere Zementierungs
verfahren, Gefrierverfahren und Tübbingausbau in größeren 
Teufen sowie Sehachtausbau in Beton und Eisenbeton. 

2. Gewinnungsarbeiten, Abbaumethoden, Gruben
ausbau, insbesondere Spülversatz, Anwendung von Eisen
beton, Holzkonservierung, Beleuchtung. 

3. Schacht- und Grubenförderung, insbesondere 
Förderseile, Fangvorrichtungen, Streckenförderung und 
Förderung vor den Abhauen. 

4. Wasserhaltung. 
5. Schlagwetter-, Kohlenstaub- und Brandgefahr und 

ihre Bekämpfung. 
6. Kohlen- und Erzaufbereitung, Nebengewinnung, 

Brikettierung, Verwertung minderwertiger Brennstoffe. 
7. Neuerungen auf dem Gebiete des Markscheide

wesens. 
8. Statistik. 
9. Wohlfahrtseinrichtungen. 

Abteilung II: Hüttenwesen. 

A) Darstellung des Roheisens. 

1. Kokereibetrieb: a) Öfen; b) mechanische Ein
richtungen; c) Gewinnung der Nebenprodukte. 

2. Erzversorgung: a) Neuere Erzvorkommen; b) neuere 
Entwicklung und Aussichten der Erzbrikettierverfahren. 

3. Metallurgie des Hochofenverfahrens: a) Einfluß 
von. Fremdkörpern; b) Zusammensetzung der Schlacke. 

4. Der Hochofenbetrieb: a) Erztransport, Lagerung, 
Begichtung; b) Gasreinigung und Abwässerklärung; 
"c) Windtrocknung; d) Gießmaschinen und Mischer. 

5. Verwertung der Abfallstoffe: a) Gase; b) Gicht
staub; c) Schlacke (für Spülversatz, Zement, Steine, 
Beton). 

B) Darstellung des schmiedbaren Eisens. 
1. Fortschritte auf dem Gebiete der Eisen- und 

Stahlbereitung in metallurgischer und konstruktiver 
Hinsicht; a) Windfrischverfahren; b) Herdfrischverfahren; 
c) Elektrostahlverfahren. 

2. Herstellung und Behandlung von Spezial- und 
Legierungsstählen. 
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C) Formgebungsarbeiten. 

l. Fortschritte auf dem Gebiete der Eisen- und 
Stahlgießerei. 

2. 'Veiterverarbeitung des schmiedbaren Eisens: 
a) Schmieden und pressen; b) walzen; c) adjustieren; 
d) Entwicklung der Schweißverfahren. 

3. Der motorische Antrieb der vValzenstraßen in 
technischer und wirtschaftlicher Beziehung (Dampf, Gas, 
Elektrizität). 

D) Prüfung des Eisens und der übrigen 
Metalle. 

1. Chemische Prüfung. 
2. Mechanische Prüfung. 
3. Metallographie und Metallmikl"oskopie. 

E) Wirtschaftliche Fragen der Eisenindustrie. 

1. Eisenstatistik. 
2. Arbeiterverhältnisse und Arbeiterfürsorge. 
3. Patentfragen. 

F) Fortschritte auf dem Gebiete des Metall
hüttenwesens. 

Abteiiung III: Angewandte Mechanik. 

1. Geschichte des Maschinenbaues im Berg- und 
Hüttenwesen. 

2. Dampferzeugung. 
3. Elektrische Zentralen: a) Kolbenmaschinen 

(Dampf, Gas); b) Turbomaschinen. 
4. Zentralkondensation. 
5. Fördermaschinen: a) 

b) elektrische Fördermaschinen; 
~ignal vorrichtung. 

6. Wasserhaltung. 

Dampffördermaschinen; 
c) Sicherheits- und 

7. Ventilatoren und Kompressoren. 
8. Gebläsemaschinen für Hochöfen und Stahlwerke; 

a) Kolbengebläse; b) Turbogebläse. 
9. Walzwerksantriebe. 

10. Walzenstraßen und ihre Hilfseinrichtungen. 
11. Transporteinrichtungen im Berg- und Hütten

wesen: a) Für Massengüter (Erz, Kohle, Koks); b) Spe
zialkrane und Gießwagen; c) Verladeeinrichtungen. 

Abteilung IV. Praktische Geologie. 

l. Bedeutung der praktischen Geologie für Wissen
schaft und Volkswirtschaft. 

2. Tektonik und Genesis der nutzbaren Lagerstätten 
sowie Schätzung der zu erzielenden Förderung. 

3. Erdbebenforschung, Erdmagnetismus und Erd
wärme. 

4. Hydrologische Fragen. 
5. Ausnutzung von \Vasserkräften, Talsperren. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 34.990. - Gesellschaft für Elektrostahlanlagen mit 

beschränkter Haftung in Berlin-Nonnendamm. - Einrichtung 
~.ur Erzielung düunßilssiger Schlacke in elektrischen 
Ofen. - Bei der Gewinnung von Metallen aus ihren Erzen, 

beim Frischen von Roheisen und ähnlichen hüttentechnischen 
Arbeiten ist es sowohl für den Verlauf des Prozesses, als 
auch für die Gilte des erstrebten Produktes von wesentlicher 
Bedeutung, daß die Schlacke in einem möglichst heißen und 
diinnfliissigeu Zustande erhalten w.erde. Bei elektrischen 
Widerstandsöfen ist man bisher zur Erreichung dieses Zweckes 
vielfach in 1ler ·weise vorgegangen, daß man die zur Strom
zuführung dienenden Elektroden oberhalb der Schlackenschicht 
endigen ließ, so daß der Strom seinen Weg durch einen 
Luftspalt und dann durch die Schlackenschicht nehmen mußte, 
wodurch die Schlacke stark erhitzt wurde; bei dieser An
ordnung eines Luftspaltes ging viel Energie ungenützt ver
loren und die Elektroden wurden stark a~genützt. Gemllß 
vorliegender El"jindung soll bei elektrischen Ofen nach Patent
schrift N1·. 3B.681 eine hilweichend hohe Erhitzung der auf 
dem Schmelzgut schwimmenden Schlackenschicht erreicht we1·den 
durch die Anordnung dammartiger Bodenerhöhungen im „ 

Fig. 1. 

Schmelzraum und Beschickung des Ofens derart, daß über der 
Oberkante der dammai·tigen Bode11el"höhungen nur die Schlacken
schicht zu stehen kommt. Bei <lieser Anordnung ist der Strom 
gezwungen, au den betreffenden Stellen des Schmelzraumes 
seinen Weg durch die diinne, verhllltnismäßig schlecht leitende 
Schlackenschicht zu nehmen, die infolgedessen hoch erhitzt 
wird. Die Zeichnung verans<•haulicht die Einrichtung o.n 
einem solchen in Fig. 1 im Grundriß und in Fig. 2 im 
Schnitt nach Linie a bis b dargestellten elektrischen Ofen, 
bei dem der Transformator samt der Bewicklung in den 
Ofenteil c derart eingesetzt ist, daß die Schmelzrinnen 

_Fig. 2. 

in kreisförmiger Anordnung die Transformo.torschenkel um
schließen, und bei dem die in dem Raum zwischen den beiden 
Schenkeln gelegenen Teile der Schmelzrinnen zu einem 
Schmelzherd erweitert sind; infolge der induzierenden Wirkung 
des Transformators wird in bekannter Weise in dem in den 
Rillen eingeschlossenen, eine Art sekundärer Windung dar
stellenden Schmelzgo t ein starker Strom wachgerufen, durch 
dessen in Wärme iibergefl\hrte elektrische Energie das 
Schmelzgut verßü~sigt wird; um o.uch dem im erweiterten 
Herd eingeschlossenen Schmelzgut die für die Verflüssigung 
erforderliche Hitze zuführen zu können, wird gemäß der An
ordnung obiger Patentschrift durch die Vermittlung der in 
die Ofenwand eingelassenen Elektrodenplatten e ein besonderer 
Strom durch diesen Herd hindurchgesandt, welcher Strom in 
den unmittelbar auf die Schenkel des Transformators ge
wickelten sekundären Spulen induziert wird. Die Abstich-
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öffnung für den Ofen soll in einer der Längswände des Ofens 
angeordnet sein; die in diese Längswand eingelassene Elek
trodenplatte muß zu diesem Zwecke in der Mitte eine Durch
brechung aufweisen. Die Einrichtung, um die Schlacke selbst 
streckenweise als 'l'eil des sekündären Stromkreises nutzbar 
zu machen, besteht darin, daß der Boden des Schmelzraumes 
oder der Schmelzrinnen an geeigneten Stellen rn hoch gelegt 
wird, daß an diesen Stellen über dem Boden lediglich die 
Schlackenschicht steht, die eine Verbindungsbrücke (Schlacken
briicke) zwischen den zu beiden Seiten des erhöhten Boden
teiles befindlichen l'!Ietallmassen bildet. Fig. 1 der Zeichnung 
veranschaulicht zwei dera.rtige im Schmelzraum zwischen den 
beiden Schenkelu des Transformators ange•mlnete Boden
erhöhungen g. Das Querprofil derselben ist aus Fig. 2 er
sichtlich. Wie Fig. 1 in punktierten Linien bei h veranschaulicht, 

können die Bodenerhöhungen bei der dargestellten Ofenart 
auch in den die Transformatorschenkel umgebenden Schmelz
rinnen d ang·eordnet werden. Der von der Elektrode e un
mittelbar durch das Schmelzgut gehende bezw. der infolge 
Kurzschließung der Schmelzrinnenmasse in letzterer kreisende 
sekunlläre Strom muß infolge der Bodenerhöhungen g oder h 
an diesen Stellen seinen Weg durch die über der Bodenerhühung 
allein befindliche Schlackenschicht nehm<m. Dadurch wiril in 
der Schlackenbrücke eine sehr hohe Stromdichte untl somit 
auch eine sehr hohe Temperatur erzielt, die vrrflüssigend auf 
die Schlacke einwirkt. Die in der Bodenerhöhung g ausgesparte 
Schlitzöffnung hat clen Zweck, clen Durchtritt lies zwischen 
den Bodenerhöhungen g, h eingeschlossenen Schmelzgutes nach 
der Abstiehöffnung zu ermöglichen. 

Nachweisung über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im Oktober 1909. 

(Zusammengestellt Im k. k. Ministel'ium für öffeutlicbe Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 

1. Ostrau-Karwiner Revier 
2. Rossitz-Oslawaner Revier 
3. Mittelböhmisches Revier (Kladno-Schlan) 
4. Westböhmisches Revier (Pilsen-l\lies) 
ö. Schatzlar-Schwadowitzer Revier 
6. Galizien . . . . . 
7. Die iibrigen Bergbaue . 

1 Hohkohlo (Ge· , 
1 sam tfö~<lcrung') ' 

i 
1 6,239.522 

369.062 
2,330.392 
1,169.321 

348.186 
537.992 

! 101.299 i 

Brikott• Koks 

q q 
:1_ -= 

36.355 1,680.410 
R0.000 40.207 

55.450 20.200 
8.666 

-150 

Zusammen Steinkohle im Oktober 1909 11,095.774 ' 172.2ö6 l,7•9.488 

" 
1908 11,829.419 118 588 1,659.658 

Vom .Jänner bis Ende Oktober 190\J 
1908 

114,5-15.111 
118,474.995 1 

1,527.175 16,739.307 ') 
1,:U ~.309 15,837.876 

B. Braunkohlen: 

1. Brl\x-'replitz-Komotauer Revier . . 
2. Falkenau-Elbogen-Karlsbader Revier 
3. Wolfsegg-Thomasroither Revier 
4. Leobner und Fohnsdorfer Revier 
ö. Voitsberg-Köflacher Revier 
6. Trifail-Sagorer Revier 
7. Istrien und Dalmatien 
8. Galizien . . . . . 
9. Die übrigen Bergbaue 

10. II n n 

der Sudetenliinder 
„ Alpenländer 

i llohkohlc (Ge- ! IJrikclt• \i Koks (Kaumazit, 
1 8omtförderung) 'i Krudo u. dgl.) 

1 

q ' q q 
~-~- _______ l_ -- ----;--- - - ---_------- :___:_::_::.;;: ---~- --
i 1-5~067~152-rl-- - -6~7~3- \ -- - 26.210 · 
1 3,115.041 140.780 

344.506 
782.877 1 

691.358 1' 

846.080 
220.500 ' 

11.854 
289.031 
658.547 1.888 

Zusammen Braunkohle im Oktober 1909 22,026.946 
22,853.104 

149.421 
106.637 

26.210 
15.869 

" " " II 1908 

Vom Jänner bis Ende Oktober 1909 
1 

213,507.888 ! 
223,438.322 : 

1,483.908 
1,554.864 

204.777~) 
241.780 

" " " " " 
1908 

l) Mit Berücksichtigung der nachtrii.glich erhobenen Produktionsmenge bei einer Koksanstalt im Ostrau-Karwiner Reviere 
per 1,106.805 q vom Jänner bis inklusive September dieses .Jahres. 

2) Mit Berücksichtigung der nachträglich erhobenen Produktionsmenge pro September d. J. per 25.488 q. 

Notizen. 
Auszeichnungen. Mit ihren Patent-Heißdampf-Lokomo

bilen und Dreschmaschinen hat die Firma R. Wolf, Magdeburg
Buckau, in diesem Jahre auf folgenden Ausstellungen wieder 
die höchsten Auszeichnungen errungen: St. Petersburg, Kasan, 
Taschkent, Dorpat, Linz, Wiesbaden, Lübeck, Graudenz, 
Eutin, Leipzig; dies sind sprechende Beweise für <lie hervor
ragende Güte der Erzeugnisse dieser Weltfirma. 

Zur Silber· und Goldbestimmung nuf trockenem 
Wege. Die von Herrn Hauptprobierer Rudolf G r u n tl in der 
Nr. 45 der österreichischen Zeitschrift fiir Berg- und Hütten
wesen mitgeteilten Erfahrungen über die Verwendung von 
Magnesit-Kapellen können in ihrem vollen Umfange bestätigt 
werden. Solche Kapellen werden im Laboratorium ller Ein
lösungsabteilung cles k. k. Hauptmünzamtes bereits seit 
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dem Sommer 1905 mit dem besten Erfolge verwendet und 
seit dieser Zeit im Hauptmünzamte selbst erzeugt. Die Presse, 
mittels welcher diese llagnesit-Kapellen hergestellt werden, 
unterscheidet sieh im Prinzip von jener in Pfibram in Ver
wendung stehenden nur dadurch, daß der Druck in Ptibram 
mittels eines Schraubenrades, im Hauptmünzamte aber durch 
einen Hebel ausgeübt wird. Letzteres dürfte eine größere 
Leistungsfähigkeit der Maschine ermöglichen. Die Maschine 
wurde von einem Beamtenfunktionär des Hauptmilnzamtes 
beim Goldbergwerke in Roudny beobachtet und von der Lon
doner Firma Johns Griffen et Sons Ltd. um den Preis von 
161 Kronen angekauft. Per Stunde können zirka 200 Kapellen 
hergestellt werden. Im Jahre 1907 hat auch die Berliner 
Münze, durch das Wiener Hauptmünzamt aufmerksam gemacht, 
diese zweckmiißige Maschine eingeführt. K. 

Literatur. 
Dlo Volkskrankheiten und ihre Bekämpfung. Von 

Dr. Werner Rosenthal, Privatdozent an der Universität 
Göttingen, 1909. Verlag von Quelle und Mayer in Leipzig. 
51. Bändchen der Sammlung: Wissenschaft und Bildung. 

Dieses Bl1chlein mit 160 Kleinoktavseiten Text und 
32 Illustrationen, enthält in wirksamer populärer Darstellung 
die Ergebnisse der neuesten Forschungen über alle Infektions
krankheiten, welche als Volkskrankheiten in Betracht kommen 
und auch über diejenigen Krankheiten, welche von Tieren 
auf }lenschen und über solche Volkskrankheiten, welche nicht 
durch lebende Erreger übertragen werden. 

Die Art der Verbreitung, das Wesen der Infektions
krankheiten, die Entdeckung ihrer Erreger werden geschichtlich 
in interessanter und fesselnder Form wiedergegeben, um daraus 
durch logische Folgerungen die GrundHätze zu entwickeln, 
welche vom heutigen Standpunkte aus sowohl jeder einzelne 
als auch die Gesellschaft zu befolgen hat, um sich gegen jede 
der Infektionskrankheiten wirksam zu schützen. 

An der Hand auf der staatlichen Statistik des Deutschen 
Reiches basierender graphischer Darstellungen sind vergleichend 
die Erfolge dargestellt, welche mit den einzelnen älteren und 
modernen Schutzmethoden bei Bekämpfung der verschiedenen 
Volksseuchen im Deutschen Reiche, namentlich in Preußen 
erzielt worden sind; es werden die Aussichten auf weitere 
Erfolge erörtert, welche sich an den Fortschritt der Forschung 
und der Volksaufklärung namentlich aber an die zielbewußte 
Mitwirkung der weiteren Bevölkerungsschichten knüpfen; auf 
die giinzliche Besiegung vieler Seuchen, wie dies z. B. bereits 

in Europa in Bezug auf Pest, Cholera und Pocken fast ge
lungen ist. 

Die Darstellungen behandeln die Pest, Cholera, den 
Typhus, die Diphterie, die Malaria, das Tropenfieber, die Pocken 
und die Schutzimpfung, die Tuberkulose, Scharlach, Masern, 
Keuchhusten und die Geschlechtskrankheiten, in einem Anhange 
die Trichinose, die Wurmkrankheit, die Pellagra, Lepra, 
Beriberi, Rachitis und die Folgen der Trunksucht als Volks
krankheit. 

Als Volksbelehrung für weitere Kreise sowohl für den 
einzelnen zum Selbstschutze als auch besonders für diejenigen, 
welchen kraft ihrer Stellung ein Teil der Fürsorge für das 
Wohl von ganzen Gruppen von Individuen (Arbeitern, Schul
kindern usw.) obliegt, wird dieses Büchlein ein wertvolles und 
wirksames Hilfsmittel als leichtfo.ßliche, meisterhaft dar
gestellte uud zugleich hochinteressante Anleitung sein. 

Dr. A. Kiiz. 

Amtliches. 
Kundmachungen. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Emil 
Stanek hat laut Anzeige vom 9. Oktober 1909 den Standort 
zur Ausübung seines Befugnisses von Ladowitz bei Dux in 
Böhmen nach Treibach-Althofen in Kärnten verlegt. 

Klagenfurt, am 15. November 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur August 
Heinrich hat nach Anzeige vom 23. Oktober 1909 seinen 
Standort zur Ausübung seines Befugnisses von Peterswald 
in Schlesien nach Trifo.il in Steiermark verlegt. 

l\.lagenfurt, am 3. November 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Ladislaus 
Alexander Graf S k a r b e k hat seinen Standort von Krzeszowice 
nach Krakau verlegt. 

Krakau, 13. November 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Berichtigung. In Nr. 47 der Zeitschrift, S. 717, erste 
Spalte, Zeile 22 von oben lies CH4 statt Cll4 • 

Seite 720, erste Spalte, Zeile 19 von oben lies 1907 8 im 
statt 1907 /08 im Betriebe. 

Hetallnotierungen In London am 19. November 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 20. November 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 
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Bemerkungen über einige Erz- und Phosphatbergbaue im zentralen Tunis 
und im Küstengebiet Algeriens. 

Von Dr. ß. Granigg, 
(Hiezu Tafel IV bis VII.) 

Von den so überaus zahlreichen Erz-, (Eisen-, Blei-, 
Zink-, Kupfer-) und Phosphatbergbauen in Algerien und 
in Tunis, die später im Zusammenhang in übersichtlicher 
Weise dargestellt werden sollen, seien in den folgenden 
Zeilen einzelne Typen kurz beschrieben. Wegen der 
häufigen Wiederholung der wirtschaftlichen, technischen 
und der geologischen Verhältnisse in den beiden ge
nannten Ländern lassen die in einem Gebiete gemachten 
Beobachtungen und Erfahrungen auch für andere, nicht 
weiter beschriebene Bergbaue eine ziemlich weitgehende 
Anwendung zu, so daß es unnütz erscheint, die immer 
wiederkehrenden Vrrhältnisse bei jedem Bergbau ge
trennt zu beschreiben. 

[. Die I„age des Bergbauterrains. 
Die Bergbauregion, deren wirtschaftliche, technische 

und geologische Verhältnisse zunächst dargestellt werden 
sollen, befindet sich im zentralen Tunis, 235 km in süd
westlicher Richtung von der Stadt Tunis entfernt, in 
einer wenig bevölkerten, wasser- und vegetationsarmen 
Gegend, in 35° 50' nördlicher Br. und 8° 40' östlich v. Gr. 
rVgl. Fig. 1]. 

Eine monotone, im Mittel 600 111 über dem .Meer 
gelegene Ebene beherrscht das Landschaftsbild. Nur 
einzelne Grasbüschel, niedriges Gestrüpp oder die spär-

liehen Saaten der von der arabischen Bevölkerung äußerst 
schlecht und mangelhaft bebauten Äcker drängen sich 
zwischen den die Humusschicht bedeckenden Geröllen 
hervor. Seichte, gewundene Furchen von nicht sehr 
wasserreichen Flüssen „ 0 u e d s ", deren ·w asserführung 
außerordentlich schwankend ist, durchqueren diese Ebene. 
Eine sehr :arme, anspruchslose und träge Bevölkerung 
bewohnt dieselbe äußerst spärlich in ärmlichen, schmutzigen 
Zelten oder in runden, niedrigen, fensterlosen Bauwerken, 
die mit Stroh oder mit einem Lappen Tuch bedeckt 
werden. 

Dieses monotone Bild einer armen, verwahrlosten 
Ebene wird durch zahlreiche Berge unterbrochen, die 
·untereinander in keinem sichtbaren Zusammenhang zu 
stehen scheinen und die sich als wahre Inseln mit 
steilen Gehängen, scharfen Graten und pittoresken Nadeln, 
oder als isolierte Hochplateaus aus dem ebenen Unter
grunde erheben. (Vgl. beigegebene Karte 1: 100.000.) 
Jeder Einzelne dieser 900 bis 1200 m hohen Berge, die 
etwa je 20 km voneinander abstehen, und deren geolo
gische Beschreibung weiter unten gegeben wird, ist der 
Sitz mindestens eines Bergbaues. Der Fall, daß ein 
Berg an einer Stelle Eisen, an einer anderen Blei und 
an einer dritten Stelle Bleizinkerze in bauwürdigen 
Mengen führt, ist übrigens auch nicht selten. 
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Im äußersten Südosten unseres Kartenblattes (Taf. IV) 
ragt als kleines Hochplateau der Kalaat Djerda (83:) m) 
aus der Ebene hervor. Er beherbergt Phosphatlager
stätten, die weiter unten beschrieben werden sollen. 20 km 
n. n. östlich vom Kalaat Djerda sehen wir als Insel 

.... , : 
--~ ,...L., • •. ~~ l!J· Hamera 

• • • ~ Ain Kha.mou.da 

.. 
! . 
) 

Z ei rhen erk läru ng: 

= geschotterte Straße, 
_ - - - - = Bergbau-Weg, 

Eisenbahn in Betrieb, 

·----• „ „ Bau, 
• Kupferbergbau, 
~ Blei- und Zinkbergbau, 
D in ~Verleihung" befindlicher Bergbau, 
~ Eisenerzlagerstätte, 
• = Phosphatlagerstätte. 

wir ferner noch Bleigfanz- und Galmei vorkommen, die 
wegen geringer Mächtigkeit allerdings bisher ein11 Aus
beute nicht zugelassen haben. 

den Djebel-Zrissa, oder Djerissa (899111) aus der 
Ebene hervorsteigen. Hochprozentige Roteisensteine 
werden daselbst abgebaut. Im Kleinen-Zrissa oder 
„Zrissa-Serira", der an den Djerissa unmittelbar süd
östlich anschließt, sowie auch in diesem selbst finden 

I' CanJ 

Fig. 1. 

? Xuriot 
0 

·~ 

~ 

Übersichtskarte der Bergbaue von Nord- 11r.d Zentral
Tunis. 1 : 2,000.000 (nach K. Robert y, 

„L'inrlustrie extractive en Tunisie. - Mines et 
carrieres"). 'l'unis, 1907 . 

In dem dem D je riss a nördlich vorgelagerten Gebirgs
zug „Kef es Slougui" treten wieder Phosphate auf, 
die allerdings noch nicht in Abbau genommen sind. 

In steilen Graten steigt 17 km weiter im Westen 
der "Slata" (1103111) zu einem spitzen Horn aus der 
Ebene hervor. Er bildet im Grundriß ein Dreieck, an 
dessen Südostecke sich der Bleiglanzbergbau „Sidi-A m or" 
anlehnt. An der Westecke des genannten Dreiecks 
baut man in „Slata" Eisenerze ab, und in der Nord
ecke dieses Berges ist der Galmeibleiglanzbergbau „Mines 
des Charren" im Entstehen begriffen. Noch weiter 
im Westen zeigt uns die Karte eine letzte Erhebung 
im „Dj. Hamaima" (683 111). Daselbst ist ein Berg-
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bau auf Eisen verliehen, Blei und Zink sind jedoch 
ebenfalls nachgewiesen worden. Gehen wir vom Slata 
aus gegen Süden, so treten uns als erste Erhebungen 
der „Kef Er Rbib" (1081 m) und das Hochplateau des 
„Kalaat Es Snam" (1271 m) entgegen, woselbst aus
gedehnte Phosphatlagerstätten abgebaut werden. 

Im äußersten Südwesten unseres Kartenblattes, und 
zum Teil schon auf algerischem Gebiet, wird uns als 
letzter Bergbau der „Dj. Bou-J ab er" (1086 m), der wieder 
Lagerstätten von Zink-, Blei- und Eisenerzen führt, be
schäftigen. Der Satz, daß jeder aus der Ebene her
vorragende Berg mindestens eine Lagerstätte führt, 
findet aber auch noch außerhalb des Kartenblattes seine 
Bestätigung, denn weiter westlich vom „Bou Jaber", 
bereits auf algerischem Gebiet begrenzen der „ D j. 0 u e n z a" 
und der „Bou Kadra", jeder wieder als mächtige 
Insel aus der Ebene hervorragt-nd, den Horizont. (Vgl. 
das Kärtchen Fig. 1 und die Fig. 2, Taf. V.) 

Im erstgenannten Berg sind neben einer Kupfer
lagerstätte mehrere Millionen Tonnen (nach verschiedenen 
Mitteilungen 60 bezw. 100 Millionen Tonnen) Roteisen
stein aufgeschlossen und auch im „ B o u K ad r a" sind 
bereits (angeblich 4 Millionen Tonnen) Roteisenerze 
nachgewiesen. 

Wenn man auf einem der genannten Berge steht 
(infolge der klaren, durchsichtigen Luft scheinen sie 
einander sehr nahe zu liegen) und das ganze Gebiet 
überblickt, so bekommt man eine Vorstellung von der 
Großartigkeit der Mineralisation, die, wie später gezeigt 
werden wird, in geologisch junger Zeit dieses Terrain 
ergriffen hat, und die auf den ersten Blick um so auf
fälliger erscheint, als man 200 km weit gehen muß, um 
von diesem, aus Kalk, Mergeln und Sandsteinen auf
gebauten Terrain zu den ersten anstehenden Eruptiv
gesteinen zu gelangen, die wir als „Erzbringer" zu be
trachten gewöhnt sind. 

II. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des er
wähnten Bergbaudistriktes. 

Den meisten Bergbauen von Algerien und von Tunis 
kommt neben der Wichtigkeit, die jeder Bergbau als 
Mehrer des Nationalvermögens für ein Land hat, noch 
eine ganz besondere kolonisatorische Bedeutung zu. Unser 
in der Karte dargestelltes Gebiet liefert ein treffliches 
Beispiel hiefür. Wie eingangs erwähnt, ist die an und 
für sich unter der Trockenheit sehr leidende Ebene 
unseres Gebietes äußerst arm und verwahrlost. 

Derzeit liefert sie kaum das notwendige Getreide 
und Gras, um die anspruchslose, spärliche Bevölkerung 
der Araber und ihre Kameele, Rinder und Ziegen zu 
ernähren. Unter normalen Verhältnissen hätte es gewiß 
noch sehr langer Zeit bedurft, bis europäische An
siedlungen in diese sterile, aller besseren Verkehrsmittel 
bare Gegend gekommen wären. Hier ist es vor allem 
der Bergbau, der der Kolonisation einen gewaltigen 
Schritt nach vorwärts erzwungen hat, und zwar zunächst 
durch die Schaffung von Eisenbahner.. Die Lebensfähig
keit aller erwähnten Bergbaue war wegen des relativ 

geringen \V ertes ihrer Erze (im Vergleich mit den 
Edelmetallbergbauen anderer Kolonien) und wegen der 
großen Massenbewegungen von der Errichtung billiger 
Transportmittel zu einem Absatzgebiet, d. h. vom Bau 
von Eisenbahnen, die das Bergbauterrain mit den Häfen 
des Mittelmeeres verbinden, abhängig. Ohne Eisenbahn 
wäre ein Betrieb der Bergliaue vollkommen unmöglich 
und ohne Bergbau wäre an einen rentablen Betrieb der 
Bahnen nicht zu denken. Einige Zahlen mögen das 
Gesagte in das richtige Licht stellen. Bei der Be
urteilung dieser Zahlenwerte muß jedoch berücksichtigt 
werden, daß alle unten angeführten Bergbaubetriebe 
außerordentlich jugendlich (5 bis 0·5 Jahre) und im 
vollen Aufschwunge sind. 

Ziehen wir nun die oben angeführten, auf ein kleines 
Terrain beschränkten Bergbaue in Betracht. 

Der Phosphatbergbau „ K a 1 a a t D je r da" liegt im 
äußersten Süden der 235 km langen Linie Tunis-Kalaat 
Djerda. 13 km nördlich von Kalaat-Djerda zweigt in 
Oued-Sarrath eine 28 km lange Linie nach Westen 
ab, um die Phosphate von „Kalaat Es Snam", von 
Majouba, Ain-Taga, von Bou-Gamouche und von 
Bir-El-Afou nach Tunis zu führen. (Vgl. Taf. IV.) 
Wegen dieser Linie sei bemerkt, daß sie einen bedeutend 
größeren als den bisherigen Frachtenverkehr dadurch zu 
erwarten hat, daß die zuletzt genannten, zwischen Oaed 
Sarrath und Kalaat es Snam gelegenen Bergbaue erst im 
Entstehen begriffen sind, und daß weiters eine Verlll.ngerung 
dieser Linie nach Westen, gegen den Bergbau des Bou
J aber hin geplant ist. Endlich zweigt von der Linie 
Tunis-Kalaat Djerda in Fedj-Et-Tameur eine vor 
einigen Monaten vollendete 25km lange Linie nach Westen 
ab, um die Bergbaue Djerissa (Eisen) und Slata (Eisen) 
zu bedienen. 

Auf diesen Linien kommen aus dem in der Karte 
dargestellten Gebiet derzeit (Februar 1909) folgende 
Erzfrachten zur Beförderung. 

Kalaat-Djerda-Oued Sarrath (13 km): pro Tag 
70 Waggons a 10 t = 700 t Phosphate aus dem Berg
bau von Kalaat Djerda. 

Kalaat-Es-Snam Oued Sarrath (28km): pro Tag 
60 Waggons a 10 t = 600 t Phosphate aus dem Berg
bau von Kalaat es Snam. 

Kalaat-Es-Snam Oued Sarrath (28km): pro Tag 
12 Waggons lt lüt = 120t Phosphate aus den anderen 
erst im Entstehen begriffenen Bergbauen. 

Slata-Fedj-Et-Tameur (25 km): pro Tag 
10 Waggons a 25 t = 250 t Eisenerze aus dem Bergbau 
von Slata. 

Slata - Fedj - Et - Tameur (25 km): pru Tag 
5 Waggons a 10 t = 50 t Bleierze aus dem Bergbau „Sidi 
Amor" (Slata). 

Slata-Fedj-Et-Tameur (25 km): pro Tag 
10 Waggons a 10 t = 100 t Phosphate aus dem im 
Entstehen begriffenen Bergbau „ Salsala". 

Slata - Fedj -Et- 'rameur (25 km): pro Tag 
35 Waggons a 25 t = 875 t Eisenerze aus Bergbau von 
Djerissa. 
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Somit im ganzen pro Tag 2695 t. 
Nimmt man als mittleren Frachtsatz für die Tonne 

Frs. 8 · - an (die Fracht von Kalaat Djerda und auch von 
Kalaat es Snam nach Tunis beträgt Frs. 8·50), so er
gibt sich schon aus den derzeitigen Erzfrachten allein 
für die Bahn eine Einnahme von F1·s. 2695 X 8 = 
= Frs. 21.560 pro 'fäg. Das hier gegebene Beispiel 
ließe sich mit analogen Ergebnissen auch für andere 
Gegenden durchführen. Nebenbei sei nur erwähnt, daß 
z. B. für die Eisenerze des Dj. Ouenza, von denen, sobald 
die Transportmittel hergestellt sind, eine Million Tonnen 
im Jahre abgebaut werden soll, eine neue Eisenbahn 
gebaut wird, die ebenfalls Leben in eine öde, verlassene 
Gegend zu bringen bestimmt ist. Auch für die Eisenerze 
des benachbarten Bonkadra ist der Bau einer Bahn bevor
stehend. 

Die ganzen Bedürfnisse des Bergbaues an Betriebs
und Baumaterialien (mit Ausnahme der Bausteine), endlich 
die ganze Verproviantierung der Beamten- und der Arbeiter
schaft muß derzeit infolge der Unfruchtbarkeit der Gegend 
von Tunis aus erfolgen, wodurch der Bahn wieder ganz 
beträchtliche Frachten zufließen. Daß schließlich auch 
der allerdings noch nicht sehr bedeutende Personen
verkehr (Arbeiterbewegungen usw.) ganz und gar nur 
durch den Bergbau hervorgerufen wird, erklärt sich 
von selbst. 

Der Bergbau ist somit in Tunis vor allem der 
Schöpfer und Erhalter eines ausgedehnten Eisenbahn
netzes. 

Daß aber die Bahn die Besiedlung eines Gebietes, 
das wie Zentraltunis gewiß die Möglichkeit bietet, bei 
sachgemäßer Bearbeitung auch ein Ackerland zu werden, 
ganz außerordentlich befördert und beschleunigt, bedarf 
keiner weiteren Bestätigung. 

Für die Besiedlung und Bebauung des Gebietes gibt 
aber der Bergbau nicht nur mittelbar durch die Schaffung 
von Eisenbahnen Anlaß, er bewirkt vielmehr die 
Besiedlung in den Bergbaukolonien direkt. In Kalaat
Djerda sind z. B. derzeit etwa 1200, in Djerissa 650, 
in Slata (Eisen) 120 Beamte und Arbeiter beschäftigt, 
die soweit sie Europäer sind, nur von Tunis aus ver
pflegt werden. Selbst die primitivsten Nahrungsmittel 
(Hemüse, Milch usw.) müssen zugeführt werden. 

In der Anlage von Gemüsegärten machen sich die 
ersten bescheidenen Bebauungsversuche dieser jugend
lichen Bergbaukolonien bemerkbar. Weitere Bepflan
zungsversuche (Aufforstung) bringt der Bergbau selbst 
mit sich. Das für die Grubenzimmerung benötigte 
Holz wird z. B. im Eisenerzbergbau Djerissa teils ans 
Norwegen, teils aus Österreich bezogen. In Kalaat 
Djerda stellen sich die Grubenstempel auf Frs. l·O bis 
1 ·3 pro laufenden Meter. Um sich nun für spätere 
Zeiten selbst mit Holz zu versehen, hat man z. B. in 
Djerissa in einer geeigneten, nicht unter Wassermangel 
leidenden Gegend vor kurzer Zeit eine erste Baum
pflanzung versucht. 

Weiters erschließt der Bergbau in manchen Gruben 
genießbares Wasser oder aber er sieht sich zu Quellen-

fassungen und \Vasserleitungen aus feruer gelegenen 
Gebieten gezwungen, wodurch er eine rationelle Wasser
wirtschaft anbahnt, die so außerordentlich wichtig für 
die Wiederbebauung dieses einst viel fruchtbareren Acker
landes ist. 

Es genügt schließlich, noch darauf hinzuweisen, 
daß der Bergbau außer dem Ackerbauer auch nach und 
nach Handwerkern und Gewerbetreibenden an Ort und 
Stelle Beschäftigung und Verdienst gibt, um die außer
ordentliche Bedeutung zu würdigen, die der Bergbau in 
einer wenig bevölkerten, vernachlässigten Gegend, wie 
es Zentraltunis ist, für die Besiedlung und Wieder
belebung des Landes teils mittelbar, teils unmittelbar hat. 

Verfolgt man die volkswirtschaftliche Bedeutung 
des Bergbaues in Tunis von der Produktionsstelle des 
Erzes weiter längs der Eisenbahnen zu den Exporthäfen, 
so sieht man Schritt auf Tritt, wie tief und bedeutungs
voll der Bergbau in das wirtschaftliche Leben einer 
jungen K o 1 o nie, wie Tunis für Frankreich dem Wesen, 
wenn auch nicht der Form nach ist, einzugreifen vermag. 

So recht deutlich zeigt sich das auch im Streit, 
der augenblicklich zwis(jhen den beiden Häfen Bizerte 
in Tunis (als wichtigster französischer Kriegshafen im 
Mittelmeer in Aussicht genommen) und Böne in Algerien 
wegen der Ausfuhr der Eisenerze des Dj.-Ouenza und 
des Bou-Kadra ausgefochten wird. Jeder der beiden 
Häfen will der Exporthafen für die erwähnten Erze 
sein und dieser Rivalitätsstreit erfüllt nicht nur die 
Spalten der algerischen und der tunesischen Tagespresse,1) 
er beschäftigt auch in intensiver Weise die kolonialen 
Verwaltungskörper und schließlich die französiche Kammer 
und den Ministerrat. 

Die beiden nachstehend angeführten Diagramme Fig. 3 
und 4 (sie sind entnommen den von der Direction 
Generale des Travaux Publics herausgegebenen Ta
bleaux statistiques des Jahres 1907) geben ein Bild der 
Bedeutung des tunesischen Bergbaues. Das Eisen und 
das Kupfer erscheinen darin wegen der Jugendlichkeit 
der Eisen- und der Kupfererzbergbaue noch nicht aus
gewiesen. 

Die aus Tunis jährlich ausgeführten Blei- und Zink
erze von 1892 bis 1908 ergeben sich aus Fig. 3, während 
die jährlich ausgeführten Phosphate und ihr Wert aus 
Fig. 4 ersichtlich sind. 

Ergänzend sei hiezu bemerkt, daß im Jahre 1908 
die Ausfuhr an Erzen den Betrag von 12·5 Millionen 
Francs jene von Phosphaten die Summe von 38 Millionen 
Francs erreichte, daß somit diese beiden Ausfuhrartikel 
allein 36 % des Wertes der gesamten Ausfuhr 
(140 Millionen Francs) ausmachten. Diese Zahlen sind wohl 
geeignet, die Bedeutung des tunesischen Bergbaues im 
Staatshaushalt in das richtige Licht zu stellen. Nach
stehend seien noch einige Ziffern iiber Aus- und Ein
fuhr in Tunis gegeben. 

1) Vgl. auch die in Österreich sehr verbreitete „Illu· 
stration" vom 13. und vom 27. März 1909. 



Im Jahre 

1886 
1895 
1905 
1907 
1908 

GesRmte 
Einfuhr in 

füllionen Frcs. 
29 
44 
91 

103 
118 

Als Abnehmer für die Erze 
und Phosphate erscheinen vor 
allem Eng land, Deutschland, Belgien, 
Italien und Frankreich.~) 

Schließlich sind die tune
sischen Bergbaue auch insoferne 
interessant, als es ja zu den vor
nehmsten Endzielen der praktischen 
Geologie gehört, auf Grund einer 
möglichst genauen Inventur der 
Mineralschätze eines Landes fest
zustellen, ob und auf wie lange 
Zeit ein Land seinen Metallbedarf 
durch eigene Erze decken kann 
und falls sich für das eine oder 
das andere Metall ein Defizit ergibt, 
darauf hinzuweisen, welches Land 
für das heimische Hüttenwesen als 
Erzlieferant in Betracht zu ziehen 
wäre. Auf solche ausländische 
Lagerstätten inländisches Kapital 
aufmerksam zu machen, muß als 
eines der praktischesten Ziele der 
praktischen Geologie betrachtet 
werden8). 

ID. Das Auffinden der Lager
stätten und die Entwicklung 

des ßergbaubetriebes. 
Die Erzlagerstätten des zen

tralen Tunis waren bereits den 
Römern bekannt. Am Djerissa, 
am Slata, und zwar an allen 
drei Ecken dieses merkwürdigen 
Berges, am Bou-Jaber, kurz in 
allen Erzbergbauen, die in unser 
Gebiet fallen, finden wir neben 
Überresten von Tongeräten usw. 

Genmte 
A nsfuhr in 

)Jillionen Frei. 
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1/ 

historischer Zeit bedeutend fruchtbarer war, als mau 
anzunehmen geneigt wäre, wenn man es in seinem heutigen 
Zustande sieht. Die römischen Einbaue waren es vielfach 
auch, die die Aufmerksamkeit auf diese Gebiete lenkten, 
sie führten in einzelnen Fällen direkt zur Entdeckung 
der Lagerstätte. 
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Schächte, Zechen und Schlacken
halden, die auf die intensive römische 
Bergbautätigkeit in diesem Gebiete 

Fig. 3. Aus Tunis jährlich ausgeführte Blei- und Zinkerze von 1892 bis 1908. 
- - - - - - Zinkerze. - --- .Bleierze. 

hinweisen. Sie geben neben den Überresten von \Vasser
bauten und Tempeln Zeugnis, daß dieses Gebiet noch in 

2
) Vgl. über Ausfuhrstatistik auch "Les Richesses mine

rales de l'Algerie et de Ja Tunisie" von P. F. Chalon, Paris 1907. 
") Vgl. dariiber besonders die zahlreichen Aufsätze 

M. Krahmanns in der Zeitschrift für praktische Geologie sowie 
die „Denkschrift betreffs Einrichtung einer bergwirtschaftlichen 
Aufnahme des Deutschen Reiches" vom gleichen Verfasser, 
ferner P. Kruschs Erörterungen ilber das i\[11.ugan in „ Un
tersuchung und Bewertung von Erzlagerstätten". 

Anders allerdings war es mit den schichtförmigen 
Lagerstätten der Phosphate, die den Römern in ihrer 
Eigenschaft als nutzbare Mineralien unbekannt geblieben 
sind. Hier hat die französische Regierung durch ein 
systematisches Studium der Gegend viel zur Auffindung 
der Lagerstätten beigetragen. Die durch die Regierungs
organe aufgefundenen und aufgeschlossenen Phosphat
lagerstätten wurden dann dem privaten Kapital gegen 
angemessene Beträge zur Ausbeute übergeben. 
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Außer den berufsmäßigen Geologen finden wir mit 
der geodätischen Landesaufnahme betraute Offiziere, 
ferner Zollbeamte, endlich spekulative „Prospecteurs" 
und die Gegend durchziehende Bergarbeiter unter den 
Entdeckern der Lagerstätten. 

Nach der Auffindung der Lagerstätte richtete sich 
die weitere Entwicklung der Arbeiten wesentlich nach 
bergrechtlichen Bestimmungen, nach Lage, Form und 
Stoff der Lagerstätte und nach der finanziellen Kraft 
des Entdeckers. 

Ein vom „Directeur general des travaux publics" 
in Tunis dem Einsehreiter gewährter „Permis de Re
eherches" räumt dem Schürfer dem Wesen nach für 
eine bestimmte Fläche dieselben Rechte ein, die in Öster-
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Fig. 4. Aus Tunis jährlich ausgeführte Phosphate in Tonnen 
und ihr Wert in Francs. 

reich dem Freischürfer zukommen. Allerdings ist die 
Erlangung eines „Permis de Recherches" an wesent
lich strengere Bedingungen geknüpft und mit wesent
lich höheren Kosten verbunden, als in Österreich die 
Erlangung eines Freisehurfes, und daß sehr viele An
suchen um einen Permis de Recherches abgewiesen 
werden, zeigt nachstehende Tabelle Fig. 5, die neben
bei auch eine recht interessante Darstellung über die 
Bewegung der Schurflnst in Tunis innerhalb der Jahre 
1881 bis 1908 gibt. Besonders jene Bestimmungen, 
die sich gegen die Feldsperre wenden und die die Be
nützung von bergbaulich voraussichtlich wertlosen Terrains 
zu reinen Spekulationszwecken hintanhalten, werden von 
der berufenen Behörde4) schon deshalb strenge gehaud-

habt, um den Rnf der tunesischen Lagerstätten nicht zu 
schädigen und das Vertrauen des Kapitals für diese 
Unternehmungen zu gewinnen. 

Erst mit der Erlangung der „Coucession", die 
dem \V esen nach unserer Verleihung gleichkommt, 
erhält der Schürfer das Eigentumsrecht über die von 
ihm erschlossene Lagerstätte. Als Stadien zwischen dem 
Permis de Recherches und der Concession kann 
in berücksichtigungswürdigen Fällen dem Schürfer ein 
Perm is de Ven te zugestanden werden, der ihn berechtigt, 
eine gegebene Menge des beim Schürfen gewonnenen 
Erzes zu verkaufen, und der somit unserer östeITeichischen 
Verfügungsbewilligung entspricht. 

Endlich sieht das tunesische Gesetz im Permis 
d'Exploitation eine Art Verleihung mit geringeren 
Lasten vor, die bei armen Lagerstätten Anwendung 
findet, deren geringes, sonst unbauwürdiges Erzvermögen 
durch die Schurfarbeiten gut aufgeschlossen und vor
gerichtet ist, und daher mit geringen Kosten gewonnen 
werden kann. 

Das Diagramm Fig. 5 stellt die Schurflust in Tunis 
von 1881 bis 1908 durch die Anzahl der Gesuche um 
einen „Permis de recherches" und durch die Zahl der 
erteilten "Permis de recherches" (nach den „ Tableaux 
statistiques" der „Direction generale des Traveaux 
pnblics") dar. 

Die technische Entwicklung des Bergbau
betriebes, von der Entdeckung der Lagerstätte bis zum 
Abbau und zur Ausfuhr der Erze, richtet sich nach 
Qualität, Quantität und Lage der Lagerstätte und nach 
der finanziellen Kraft des Sr.hürfers bezw. des Kon
zessionswi:irbers. 

Zwei Beispiele mögen das Gesagte illustrieren. 
Bei dem später zu beschreibendem Roteisensteinbergbau 
„Djerissa" ließ sich eine kapitalkräftige Unternebmung 

· in einer öden unkultivierten, von der Eisenbahn 5·2 km 
entfernten Gegend nieder. Mit dem Ziehen von Röschen, 
Anlegen von Schurfstollen und Schächten, Abstoßen von 
Bohrlöchern und mit der Ausführung der Vermessungen 
setzte gleichzeitig eine intensive Bautätigkeit ein, die 
viel mehr Arbeitskräfte absorbierte, als das Aufschließen 
der Lagerstätte. 

Die Zelte der allerersten Tage müssen zunächst 
Holzbaracken Platz machen und auch diese räumen 
alsbald das Feld vor den gemauerten Häusern der ent· 
stehenden Kolonie. Zahlreiche Maultierkarawanen schaffen 
von der Bahnstation die ans Tunis kommenden Bau
materialien (mit Ausnahme der an Ort und Stelle ge
wonnenen Bausteine) herbei. Anmutige Einfamilienhäuser, 

') Es kann nicht die Aufgabe dieser Mitteilungen sein, 
die berggesetzlichen Bestimmungen, die in Tunis Geltung 
haben, eingehend zu erörtern. Es sei diesbezüglich auf das 
Buch von K. Roberty „L'lndustrie Extractive en 
Tunisie" Mines et Carrieres Tunis 1907 verwiesen, das 
auch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen anführt. 
In Algerien hat das französische Bergrerht Gültigkeit. De. 
die Phosphate nicht zu den vorbehaltenen Mineralien gehören, 
unterliegt ihre <tewinnung anderen Bestimmung·en als jene 
der Er:r.c. 
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in Reihen geordnet, für die europäischen Arbeiterfamilien, 
Mannschaftshäuser für die ledigen Europäer entstehen 
in bewegter Eile. (Der Preis eines Einfamilienhauses 
schwankte am Djerrissa zwischen Frs. 7000und14.000). 

Etwas abseits vom Europ!ierviertel schießen die 
einfacher gebauten, für die Araber bestimmten ·wohn
häuser aus dem Boden hervor, an noch anderer Stelle 

Kanzleien, 

spielige Einrichtungen erfordert und wo die kleinere 
finanzielle Kraft des Unternehmers denselben veranlaßt, 
langsamer, aber mit möglichst geringem Risiko und mit 
geringen Kosten den Aufschluß zu betreiben, dort nimmt 
die Entwicklung des Bergbaues allerdings andere 
Formen an. 

Daß sich bei solchen Bergbauen die für Unterkunft 
und Verpflegung aufgewendeten Summen auf ein Minimum 

f!JOO 

f800 

ist für die Unterkunft der Tripolitaner gesorgt. 
Laboratorien, Direktionsgebäude, Beamten
wohnhäuser mit entstehenden Gartenanlagen, 
Apotheke, Spital, ·warenmagazin (der Verkauf 
der \Varen an die Arbeiter erfolgt in allen 
Bergbauen unter Kontrolle und Preisvor
schreibung seitens der W erksinhabung), die 
Werkskantine und endlich die Unterkunft für 
den Polizeiwachposten, für das künftige 
Postamt und die künftige europäische Werks
schule werden in aller Eile angelegt. 

+' - - -- 1 ~- --- -

Die Lehrer und die Postbeamten werden 
den Werken von der Regierung unentgeltlich 
beigestellt, die Werke haben nur für die 
Instandhaltung der Gebäude Sorge zu tragen. 
Für den Schulunterricht der arabischen 
Kinder, soferne ein solcher überhaupt erfolgt, 
ist wie Fig. 6 auf Taf. V zeigt, ein Ge
bäude nicht notwendig. Abgesehen von den 
Marabous der einheimischen Araber ist für 
die Ausübung irgend eines religHisen Kultes 
keine Vorsorge getroffen. 

\Vasserleitungen, Straßen, Bremsberge 
und so weiter werden geschaffen, bevor noch 
eine Tonne Erz den Bergbau verlassen hat. 
Die Abräumarbeiten, Aus- und Vorrichtung 
werden emsig betrieben und mit der Voll
lendung der Eisenbahn ist der Bergbau im
stande, eine mehr hundertköpfige Arbeiter
menge zu beherbergen und zu beschäftigen 
und sozusagen mit einem Schlage in die volle 
Produktion zn treten. Was in diesen 
verlassenen Gegenden in kürzester Zeit an 
bergbaulichen und an Wohlfahrtseinrichtungen 
geschaffen wurde, ist gewiß beachtenswert. 
Allerdings muß hiezu bemerkt werden, daß 
die freie Lage eines Teiles der Lagerstätte 
am Tage den Aufschluß einer großen Erz
menge sehr erleichterte, weshalb die für 
jede Investierung notwendige Vorbedingung: 
„Nachweis eines entsprechen den bau
würdigen Erzvermögens der Lager
stätte" mit Anwendung geringer Arbeiten 
leicht und rasch erfüllt werden konnte. 

* * 
* 
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Fig. 5. 
Darstellung der Schurflust in Tunis von 1881bis1908 durch die Anzahl der 
lTesuche um einen „Permis de recherches" und durch die Zahl der erteilten 

„Permis de recherches". 
(Nach "Statistiques" der „Direction generale des Travaux publics".) 

Dort, wo wegen der Natur der Lagerstätte zum 
Aufschluß größerer Erzmengen langwierigere Arbeiten 
notwendig sind, also z. B. bei den absätzigen Blei-Zink
lagerstätten mit ihren Adelszonen und tauben Regionen, 
wo ferner die Aufbereitung des Erzes im großen kost-

beschränken, ist selbstverständlich, und daß man von 
W ohlfahrtseinrichtnngen, so weit dies nur immer möglich 
ist, absieht, braucht nicht hervorgehoben zu werden. 
Zelte und fensterlose Lehmhiitten weichen hier nur '1ebr 
langsam wohnlicheren und gesünderen Unterkunfthäusern. 
Im Bestreben, den Bergbau von allem Anfang an und 
somit schon im Schurfstadium „ frei zu bauen" und 
ihn möglichst rasch ertragsfll.hig zu gestalten, wird 
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mit tunlichster Vermeidung von Auslagen für Gebll.ude usw. 
sofort an die Verwertung der bei den Aufschluß
arbeiten gewonnenen Erze geschritten. Hiebei nehmen 
die Aufächlußarbeiten in reicheren Partien der Lager
stll.tte oft geradezu den Charakter eines Abbaues an. 
Durch möglichst billige Arbeitskräfte (arabische Knaben 
mit 40 Centimes Schichtlohn) werden die bei der Aus
richtung gewonnenen Erze geschlägelt, die Stuferze 
ausgeklaubt, die Mittelerze von Hand aus gequetscht 
und von Hand aus gesetzt. In Sä.cken verpackt, werden 
die so erzeugten Erze zur nllchsten, oft bedenklich weit 
entfernten Bahnstation geführt. (Vgl. Fig. 7 und 8, 
Taf. V.) 

Wenn die auf diese Weise ausgeführten Arbeiten 
- die sich in manchen Fällen nicht nur selbst bezahlten, 
sondern sogar noch ein Ertrll.gnis abwarfen - zur Er
schließung eines beträchtlichen Erzvermögens geführt 
haben, dann ist es in der Regel nicht schwer, das Kapital 
für solche Bergbaue zu interessieren und zu ernsten 
Einrichtungen zu schreiten. 

Daß sich in Tunis neben ehrlicher Arbeit auch 
unehrliche Spekulation da und dort einzuschleichen ver
suchte, bedarf keiner besonderen Erwähnung, da ja kein 
für den Bergbau neues Land vor dieser Erscheinung 
verschont bleibt. 

* 

Abgesehen von der abgeschiedenen Lage, vom derzeit 
geringen Ertrll.gnis des Bodens und von den Schwierig-

keiten, mit denen an einzelnen Orten das Trink-, Speise
und Aufbereitungswasser beschafft werden müssen - in 
Slat.a und am Bou-Jaber z. B. muß das Wasser mehrere 
Kilometer weit zugeführt werden - arbeiten die Berg
baue in Zentraltunis unter technisch sehr günstigen Be
dingungen. Bei der Jugendlichkeit der Bergbaue bewegen 
sich die Abbaue fast ausschließlich üb er dem Niveau 
der Ebene. Künstliche Wasserhaltung und Wetterführung 
bestehen in der Regel nicht. Die Förderung zu den 
im Niveau der Ebene gelegenen Verladeplätzen ist einfach 
und benötigt keine motorische Kraft. Infolge der später 
zu beschreibenden geologischen Verhll.ltnisse verlangen 
die Gruben nur ausnahmsweise einen Ausbau in Holz 
oder Stein. Infolge des äußerst geringen Wertes des Ober
tagterrains, und infolge des Fehlens von zu schützenden 
obertlltigen Objekten entfällt hier eine Belastung des 
Bergbaues, die für Kulturgegenden charakteristisch ist. 

* * 
* 

Da sich weiters die Bergbaue wegen ihres geringen 
Alters noch in den obersten Lagerstättenteilen bewegen, 
herrschen die reinen, hochwertigen und milden oxydischen 
Erze des eisernen Hutes (z. B. Djerissa, Slata Eisen) oder 
die an Edelmetallen so reichen Bleiglanze der Zemen
tationszone vor (z. B. Sidi-Amor am Slata), ein Umstand, 
der für die Entwicklung der tunesischen Montanindustrie 
nicht hoch genug angeschlagen werden kann. 

(l<'ortsetzung folgt.) 

Blaue Eisenhochofenschlacken. 
Von August Harpf, Max Langer und Hans }'leißner in PHbram. 

(Fortsetzung von S. 731.) 

Die Ergebnisse dieser Analysen und Versuche sind 
in der spll.ter folgenden Tabe 11 e II zusammengestellt. 

Die nachstehenden Figuren 1 bis 7 stellen Bruch
flächen der von uns untersuchten Schlackenstücke dar und 
verhalten sich zur natürlichen Größe derselben wie 2: 3. 
Diese Schlacken wurden hier abgezeichnet, da wir ur
sprünglich die Absicht hatten, die einzelnen verschieden 
gefärbten Schichten voneinander zu trennen und gesondert 
zu untersuchen. Wir mußten jedoch bald bemerken, daß 
die Trennung nur sehr schwer möglich war und niemals 
vollstll.ndig gelang, ja wir sind überhaupt zur Ansicht 
gekommen, daß ein getrenntes Analysieren der einzelnen 
Schichten, weil deren Farbstoffgehalt ja sicher sehr gering 
sein wird und da außerdem beim Abkühlen ja stets auch 
eine anderweitige Seigerung im Schlackenkörper stattfindet, 
nicht zur Klärung unserer Frage führen wird. Gleichwohl 
mögen die Zeichnungen hier stehen bleiben, da wir von 
den verschieden gefärbten Schichten sprechen wollen und 
da sie der eine von uns (Adjunkt Fleißner) für eine 
später folgende Veröffentlichung, in welcher auch Dünn
schliffe beschrieben werden sollen, benötigen wird. 

1. Schlacke A, vom Ferrosiliciumschmelzen in 
Witkowitz, Fig. l. 

Diese Schlacke erhielten wir im Jahre 1897 in 
dem genannten Werke selbst. In einem der dortigen 
bekanntlich mit Koks betriebenen Hochöfen werden Schweiß-

'::··~~ 1„ , ... , 
(!.„. .-~== .... c 

dL.~~~4 
f" , <-e 

Fig. 1. 

schlacken und J eckelsdorfer Magneteisensteine ver
schmolzen; letztere Erze sind besonders reich an Kiesel
sll.ure. Dabei wird ein Siliciumeisen erzeugt mit einem 
Siliciumgehalt von etwa 180/o. Nach Angabe des Be
triebsbeamten fällt die Laufsehlacke um so blauer, je 
saurer sie ist, vorausgesetzt, daß sie vom heißen Ofen
gang kommt. Bei kaltem Ofengang werde sie gelb, 
braun und schwarz. Die Windtemperatur betrllgt durch
schnittlich 850 bis 900°, mit Lechateliers Pyrometer 
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gemessen. \Vie wir weiter erfahren haben, ist die durch
schnittliche Zusammensetzung dieser Schlacke folgende: 
40 bis 33% Si02 ; 0·3 bis 0·89% MnO; 0·28 bis 1 ·77%; 
FeO; 10·29 bis 16·50% Al20,1 ; 33·56 bis 48·57% CaO; 
2·11 bis 5·38% MgO, 1·78 bis 2·580/o S. 

Die Schlacke ist achatartig gebändert. Die Ober
ßäche a ist gekrümmt und besitzt eine teils heller . ' teils dunkler graue, auch wohl graubraune Farbe; bei 
einigen Stücken ist dieselbe glatt und zeigt einen 
schwachen Glanz, während sie bei anderen rauh, porös 
und glanzlos ist. Die parallel zur Oberfläche a ver
laufendt>. Schichte b ist glasig, an den Kanten und in 
kleinen Stücken durchscheinend, ferner graubraun 
gefärbt, besitzt starken Glasglanz und ausgesprochen 
muscheligen Bruch. Darauf folgt die Schichte c; dieselbe 
ist im allgemeinen undurchsichtig, steinig, bei kleinen 
Stiicken an den Kanten durchscheinend, ferner bläulich
weiß und fettglänzend, besitzt ebenfalls einen muscheligen 
Bruch und zeigt eine sehr deutliche, zur Oberfläche 
parallele Schichtung in mehr oder weniger bemerkbaren 
Unterschieden in Bezug auf die Intensität der Farbe. 
Nun reiht sich die deutlich blaugefärbte, undurch
sichtige, steinige Schichte d an, welche ebenfalls Fett
glanz und muscheligen Bruch hat; innerhalb dieser 
Schichte sind noch andere feinere Schichten zu erkennen, 
deren Farbenintensitltt gegen f hin im allgemeinen zu
nimmt., wobei aber zwischen den dunkleren Lagen auch 
hie und da ein hellerer Streifen eingelagert erscheint. 
Die untersten Lagen sind deutlich dunkelblau; diese un
tersten Lagen erinnern in ihrer Farbe an lndigodisulfonsäure, 
wenn man letztere auf weißem Papier ausgießt, nur 
ist die Schlacke stumpfer gefärbt, sie zeigt mehr ein 
grauliches Blau. 

Zwischen d und der unteren Begrenzungsfläche f 
findet sich bei einigen Stücken eingelagert, bei anderen 
wieder fehlend oder stellenweise aussetzend, noch eine 
glasige, durchscheinende, graubraune Schichte e von 
ähnlichem Aussehen wie b. 

Die Fläche f selbst ist uneben und entsprechend 
der Oberfläche gekrümmt; sie ist glanzlos, porös und 
von schmuzig weißer, graulicher, oft auch schwarzer 
Farbe; im letzteren Falle ist sie mit Eisenabbrand 
bedeckt, welcher, heruntergekratzt, vom Magneten an
gezogen wird; folglich lag die Schlacke mit der Fläche 
f auf dem Eisen auf. 

Die einzelnen Schichten dieser Schlacke haben 
meistens deutliche und scharfe Grenzen, wobei allerdings 
innerhalb von c schmale Streifen von b und d, und 
innerhalb von d schmale hellblaue Streifen zu erkennen 
sind. Auch feine Poren lassen sich längs der Grenz
linien schon mit freiem Auge erkennen. 

Die ganze Schlacke ist, wie bereits bemerkt, achat
artig gebändert; zweifellos hat die verschieden rasche 
Abkühlung die Farbenunterschiede und die Unterschiede 
in Glanz und Durchsichtigkeit hervorgerufen. Die rasehest 
abgekühlter. Teile an der Oberfläche sind glasartig 
graubraun, die darunter liegenden opak und bläulich-

weiß, endlich die noch langsamer abgekühlten Teile 
aber sind opak und dunkelblau geworden. · 

Zur qualitativen chemischen Untersuchung wurde 
sowohl bei dieser als auch bei den folgenden Proben 
die ganze Schlacke gepulvert und verwendet, indem wir 
dabei von der Ansicht ausgingen, daß ein wesentlicher 
qualitativer Unterschied zwischen den einzelnen 
Schichten wohl kaum bestehen dürfte. Zur quantitativen 
Untersuchung wollen wir jedoch, soweit dies möglich 
ist, die einzelnen Schichten voneinander trennen. 

Das Pul ver der Schlacke .A ist h e 11 bläulich -
grau und zeigt beim Glühen im Platintiegel folgendes 
Verhalten: Beim ersten Mal (im offenen Tiegel) bildete 
sich ein lose zusammenhängender Kuchen von dunklerer 
Farbe, als die ursprüngliche Probe und mit einem Stich 
ins Violette; nach dem zweiten Glühen (im bedeckten 
Tiegel) war die Schlacke etwas mehr zusammengebacken, 
hatte aber eine hellere, schwach bläuliche Farbe an
genommen. 

Das Pulver ist in Salzsäure unter Abscheidung 
einer Kieselgallerte löslich. Die qualitative Untersuchung 
ergab: Si02, Schwefel (als Sulfid und Sulfat vorhanden), 
P20~, Fe, Al, Mn, Ca, Mg, Na und K. 

Es wurde stets auf alle hier zu erwartenden Be
standteile, und zwar auf Sulfide und Sulfate, Titan, Va
nadinm, Kieselsäure, Phosphorsäure, Kupfer, Eisen, Alu
minium, Mangan, Zink, Erdalkalien, Magnesium und 
Alkalien gepriift, aber in den Beschreibungen sind nur 
die positiven Ergebnisse angegeben. Von den Erdalkalien 
war mit Ausnahme von H, welches auch eine Spur 
Baryum enthält, immer nur Calcium zu finden. Die 
negativen Ergebnisse können aus der später folgenden 
Tabe i l e II entnommen werden. 

Auch eine quantitative Untersuchung dieser Schlacke 
A wurde begonnen und teilweise zu Ende geführt. Die 
Ergebnisse sind in der umstehenden Tabe 11 e 1 niedergelegt. 

Hiezu ist folgendes zu bemerken: 
Der Gesamtschwefel wurde derart bestimmt, daß 

die Schlacke mit Soda und Salpeter geschmolzen und 
die durch Oxydation des Schwefels entstandene Schwefel
säure nach der Abscheidung der Kieselsäure mit Chlor
baryum gefällt wurde. Dabei konnte auch gleichzeitig 
die Menge der Kieselsäure festgestellt werden. 

· Der Sulfidschwefel hingegen wurde in der Weise 
bestimmt, daß die Schlacke im Kohlens!l.urestroru in 
Salzsäure unter Kochen aufgelöst und das entweichende 
Gas in essigsaures Cadmium eingeleitet wurde. Das 
gefällte Schwefelcadmium wurde dann nach dem Ver
fahren von S eh ul te in Kupfersulfid übergeführt und 
dieses als Kupfersulfür gewogen. In der erhaltenen 
salzsauren Lösung der Schlacke konnte nach Abscheidung 
der Kieselsäure noch eine Reihe anderer Bestandteile, 
wie z. B. Phosphorsäure, Eisenoxydul, Manganoxydul, 
Kalk, Magnesia usw. nach den bekannten analytischen 
Methoden bestimmt werden. 

Aus der Differenz zwischen Gesamt- und Sulfiu
schwefel läßt sich die Menge der Schwefe]s!ture in der 
Schlacke leicht berechnen. 
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Tabelle 1. 
Einige q 11 anti ta ti v e Unter~ u eh 11nge11 ile r Schlacke A v o 11 W i tko w i tz. (Figur lJ. Hun<iertteile. 

Schichte 

b 

c 

d 

8i0, i P,o. FcO J MnO i 

4~~;;-_J ----- cc:to~c--~-- ------- • 

4fl'l 7 o·o4 

48·08 0·04 

0·11 0·06 

0·32 

0·07 

0·03 
0·05 

Diese nicht zu Ende geführten quantitativen Unter
suchungen gestatten uns folgende Vermutungen: Das Eisen
oxydul scheint bei der Abkühlung nach innen, in den 
dunkelblauen Teil, zu wundern, dieselbe Beobachtung 
hat Ledebur 01) gemacht. Calciurnoxd war ebenfalls im 
Innern in größerer Menge vorhanden, L e de b ur aber 
machte die entgegengesetzte Beobachtung, denn bei ihm 
war die äußere Schichte kalkreicher. Die Analysen 
'furners 02) geben darauf keine deutliche Antwort. 
Der Gehalt an Sulfidschwefel nahm nach unseren Be
stimmungen von außen nach innen ab. Turner fand 
umgekehrt, daß die blauen Teile am meisten Schwefel 
enthielten; er gibt allerdings nicht an, wie er den Schwefel 
bestimmt hat. 

Diese quantitativen Analytien der verschiedenen 
Schichten wurden aufgegeben, und zwar deshalb, weil 
sie, wie bereits bemerkt, keine Aussicht auf Lösung 
unserer Frage boten. Der färbende Stoff, sei er nun 
Ultramarin oder ein anderer Körper, wird jedenfalls in 
so geringer Menge in der übrigen Schlackenmasse 
verteilt vorhandev sein, daß er, wenn er nicht ein be
sonderes Element, wie z. B. Titan oder Vanadin ist, 
wohl kaum die Analysenergebnisse wesentlich beeinflußen 
kann. Diese werden von den anderweitigen Seigerungen, 
die in der Schlacke während der Abkühlung stattfinden 
und welche noch gar nicht genügend studiert sind, jeden
falls viel mehr beeinflußt werden. Außerdem ist es in 
den meisten Fällen schwer, in vielen geradezu unmöglich, 
die verschieden gefärbten Schichten einer Schlacke 
ordentlich voneinander zu trennen. 

2. Schlacke ß von Rhonitz in Ungarn, Fig. 2. 
Diese Schlacke stammt von einem Holzkohlenhochofen, 

der früher {bis 1876) in Rhonitz (Komitat Sohl) in Ober-

6 ') Handbuch der Eisenhiittenk11n<le, IT. Aufl. (1894) 
S. 189; bereits oben zitiert. 

~2) Stahl und Eisen 26 (1906) S. 172; siehe auch oben. 

--- ----· -: . Snlfidscbwofol 

CaO 
; Gesammt- ~--· 

MgO 1 schwefol i Einzelne i im 
__ j_ _ _ _ _ _ _ jBestin1_1~ungen/ Durchsc~initt 

· ---1 ·-·- --~--r--- ----- -
1 ·84 1'75 

40"10 2-52 

42·76 

1•98 
1•83 

1'98 

1•75 
1'71 
1·58 

1•51 
1•44 
1·69 
1·68 

1"69 
1"58 
1'54 
1"52 

ll 
1 

1'70 

) l'f>8 

1"58 

ungam in Betrieb gewesen; heute besteht dort kein 
Hochofenwerk mehr. 

Die Schlacke zerfällt im wesentlichen in zwei 
scharf voneinander getrennte Schichten a und b. Die 
Schichte a hat eine hellgraue Farbe mit einein spuren
haften Stich ins Gelbliche; sie ist undurchsichtig, steinig, 
glanzlos, von unebenem Bruche und besitzt zahlreiche 
Löcher und Poren sowie eine sehr unregelm!l.ßige Ober
fläche mit scharfen Kanten und tiefen Höhlungen; ihr 
ganzes Aussehen ist ein bimssteinartiges. Die Schichte 
b hingegen ist im großen und ganzen mehr oder weniger 
intensiv blau gefärbt, sieht emailartig aus, hat lebhaften 

Glasglanz und muscheligen Bruch. Das Blau ist nicht 
rein, sondern ein grünliches Blau, etwa meerblau. Sie 
ist undurchsichtig, au den Kanten und in dünnen Stücken 
aber durchscheinend, und zwar mit bouteillengrüner 
Farbe, so daß sie ihre blaue Farbe nur im auffallenden 
Lichte zeigt. 

Die Schichte b wird nun durch einen schmalen, 
auch im auffallenden Lichte griinlich gelblichen 
Streifen c, der langsam nach oben und unten in blau 
übergeht, in zwei ungleich große Hälften d und e geteilt. 
Die obere Hälfte d ist oben, wo sie an a grenzt, am 
dunkelsten und zwar deutlich blau, diese blaue Farbe 
wird gegen den Streifen c hin heller, iu der Nähe des· 
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selben erscheint die Schlacke deutlich blaugriin. In d 
befinden sich außerdem teils lang gestreckte, zur Schichte 
c parallele, teils runde Hohlräume, welche mit einer 
grauweißen Schlackenmasse von ganz gleichem Aus
sehen wie a ausgefüllt sind. Dieselben sind schwarz 
eingezeichnet. Die untere Hälfte e ist aui ihrer untersten 
Begrenzungsfläche f schwarz und glänzend. An f 
schließt sich eine sehr dunkle, schwarzblaue Zone g an, 
welche durch blau und blaugrün ebenfalls gegen c hin 
verläuft. In der ganzen Schichte b sind kleine Eisen
körner zu erkennen. 

Sowohl das ganze Aussehen der Schlacke wie auch 
einige in f eingeschlossene Holzkohlenstiickchen lassen 
erkennen, daß die Schlacke fliissig iiber die Hiittensohle 
gelaufen ist und dabei mit f auf derselben aufruhte; 
a ist infolgedessen die obere Schichte und diese hat 
ihr Aussehen wahrscheinlich durch Bespritzen mit \Vasser 
erhalten, während b langsam erkaltet ist. 

Das Pulver dieser Schlacke ist sehr hell griin
lichgrau gefärbt und bildete nach dem ersten Glühen 
im Platintiegel einen ockergelben, schwach zusammeu
gebackenen Kuchen, der an der unteren Fläche eine 
braunrote Farbe besaß. Nach dem zweiten Erhitzen 
war der Kuchen fest zusammengebacken und tief schwarz
braun. gefärbt. 

In Salzsäure ist die Schlacke· ß nur teilweise 
löslich; sie enthält Si02 , P 20 6, Fe, Al, Mn, Ca, Mg, Na, 
K, Sulfide und Sulfate. 

3. Schlacke C von Libethen in Ungarn, Fig. 3. 

Diese Schlacke stammt von einem kleineren Holz
kohlenhochofen der in Libethen, Post- und Bahnstation 
Luczatö, Komitat Sohl in Oberungarn, im Betriebe steht. 
Zur Verschmelzung kommen schwer schmelzbare Eisen
erze von kaum 30 bis 32°1o Eisengehalt, das Produkt 
aber ist ein vorzügliches Gießereiroheisen. Zur Luft
erhitzung dient ein eiserner \Vinderhitzer.r.8) 

l\.:flll .. li 
e L /Wiffiif1~~{ 

,~ 

Fig. 3. 

Die Schlacke C zeigt eine auffallende Ahnlichkeit 
mit der friiher beschriebenen Schlacke B. Sie besteht 
aus einer blauen, email- oder opalartigen Hauptmasse b, 
welche aber ebenfalls nur im auffallenden Lichte blau, 
im durchfallenden Lichte hingegen durchscheinend und 
bouteillengrün erscheint; jedoch auch im auffallenden 
Lichte ist sie nicht rein blau, sondern grünlich blau, 
etwa meerblau; sie hat ferner starken Glasglanz und 
muscheligen Bruch, c ist ein gelblichgrünlicher Streifen, 

''') Näheres über 1las ganze Werk siehe in der Broschüre: 
"Das Eisenhüttenwesen in Ungarn zur Zeit des Milleniums." 
Vortrag von Kerpely, 1896, S. 6. 

welcher b in zwei ungleiche Teile d und 1' teilt. 
Die untere Fläche f ist schwarz, glänzend und uneben 
und man bemerkt darin Sand u. dgl.; y ist schwarzblau 
und wird gegen c 11in immer lichter, endlich blaugrün; 
ebenso ist d oben am dunkelsten und wird gegen c hin 
ebenfalls lichter blau. Die in d eingezeichneten schwarzen 
Flecken und Streifen bedeuten wieder Hohlräume, die 
mit graulichweißer Schlackenmasse ausgefüllt sind. 
Ebenso sind kleine Eisenkörner in die Schlackenmasse 
eingeschlossen. Die obere natürliche Begrenzung fehlt 
bei dem in unserem Besitze befindlichen Schlackenstiicke, 
sie ist abgeschlagen. 

Die auffallende .:\hnlichkeit zwischen den beiden 
Schlacken B und C ließ uns vermuten, daß hier vielleicht 
zwei von einem und demselben Hochofen stammende 
identische Schlackenstiicke vorliegen könnten, obwohl sie 
im Produktenverzeichnis unserer hüttenrnännischen Lehr
kanzel unter verschiedenen Nummern eingereiht sind. 

Die königlich ungarische Eisenwerksdirektion in 
Zolyom-Brezo, welcher der noch im Betriebe befindliche 
Libethener Hochofen untersteht, gab uns jedoch auf 
unsere diesbezügliche Anfrage am 9. März Hl04 folgende 
Auskunft: 

In Rhonitz waren bis zirka 1876 zwei Hoch
öfen in Betrieb; dieselben wurden in dem genannten 
Jahre wegen Erzmangel abgetragen. Der Hochofen in 
Libethen aber steht noch in Betrieb. 

"Demzufolge ist es für sicher anzunehmen, daß die 
Schlacke ß vom Rhonitzer und die Schlacke C vorn 
Libethener Hochofen stammt. Die Ähnlichkeit dieser 
zwei Schlacken ist wahrscheinlich auf die 
gleiche Beschickung zurückzu!ühren." 

Beide Orte befinden sich in derselben Gegend, Rhonitz 
4·5 km, Libethen 23·5 km von Zolyorn-Brezo entfernt, der 
erstere am Granflusse, der letztere in einem Seitentale 
dieses Flusses. 

Die genannte Direktion war außerdem noch so 
freundlich, uns weitere Schlackenrnuster von Libethen 
zu senden. Darunter sind solche aus den Sechziger
J ahren und solche vom Jahre 1903. Beide Sorten sind 
deutlich blau und sind in ihrem ganzen Aussehen den 
hier beschriebenen Schlacken B und C sehr ähnlich. 
Im Jahre 1903 wurden Eisenstein von Libethen und 
Brauneisenerz von Zeleznik-Vashegy, ferner etwas Puddel
schlacke unter Zusatz von Kalkstein im Libethener 
Hochofen mit Holzkohle verschmolzen. Wir behalten 
uns die Untersuchung dieser letzteren blauen Schlacken 
für später folgende Veröffentlichungen vor. 

Das Pulver der Schlacke C ist lichtgrau mit grün-
1 ich er Nuance uud bildet beim ersten Glühen im 
Platintiegel einen losen, ockergelben Kuchen, der nach 
dem zweiten Glühen fest zusammengebacken und an der 
oberen Fläche gelblich grau, an der unteren hingegen 
tiefschwarz gefärbt erscheint. 

Wie U ist auch C in Salzsäure nur zum Teile 
löslich und enthält außer Si02 , P2 0~, Fe, Al, Mn, Ca, 
Mg, Na, K, Sulfiden und Sulfaten noch geringe Mengen 
von Kupfer. 
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4. Weißer Muffelscherben von Cilli. 

5. Blauer Muffelscherben von Cilli. 

Bereits in der Einleitung haben wir bemerkt, daß 
Kersten auf schlesischen Zinkhütten beobachtet hatte, 
daß die gewöhnlichen gelblichweißen Tonmuffeln durch 
den Gebrauch im Zinkdestillationsofen blau geworden 
seien, und daß er Titan als die Ursache dieser Blau
färbung bezeichnete habe. 

Die gleiche Beobachtung macht man auch auf der 
Zinkhütte in Cilli (Steiermark). Die getrockneten nnd 
g·ebrannten Muffeln haben, bevor sie zur Zinkgewinnung 
benützt werden, durchaus keine außergewöhnliche Farbe, 
sie sind gelblichweiß, wie alle anderen Gegenstände aus 
feuerfestem Ton. Wenn die 11Iuffeln jedoch einige Zeit 
im Ofen in Betrieb sind und in denselben wiederholt 
Zinkerze zum Zwecke der Zinkgewinnung erhitzt worden 
sind, so nehmen sie eine blaue Farbe an, welche mit 
der Länge des Gebrauches an Intensität zunimmt. Auch 
sieht man an zerschlagenen 11Iuffeln deutlich, wie die 
blaue Färbung von der Innenwand der Muffel nach 
außen zu fortschreitet. Ist bei der Erhitzung kein 
Zinkerz zugegen, so wird auch der Ton nicht blau. 

Wegen dieser interessanten Erscheinung, welche 
unserer Hauptfrage, der Blaufärbung der Hochofen
schlacken, gewissermaßen nahestand, wurden auch solche 
l\Iuffelscherben, die wir im Jahre 1896 in Ci 11 i erhalten 
hatten, in den Kreis dieser Untersuchungen einbezogen. 

Weißer Muffelscherben Dw von Cilli. 

Zur Erzeugung der Zinkdestillationsmnffeln benützt 
man in Ci 11 i ein inniges Gemenge von ein Drittel rohem und 
zweiDrittel gebranntem Ton. Man benütztzumTeilfeuerfesten 
Ton von Flöhau bei Podersam in Böhmen, zum Teil 
solchen von Rann in Untersteiermark. Die fertig 
geformten Muffeln werden ein halbes Jahr getrocknet, 
dann glasiert und endlich gebrannt. Die Glasur besteht 
aus einem Gemenge von Lehm und gemahlenen Glas
scherben. 

Unsere Probe Dw ist ein solcher, noch nicht mit 
Zinkerzen erhitzter Scherben. Derselbe ist gelblichweiß 
und ist von dunkleren und helleren Körnchen durch
setzt; er ist außen glasiert, innen rauh. 

Das Pulver ist weiß, mit einem Stich ins Gelb
liche. Glühversuche wurden als zwecklos unterlassen; 
es ist in Salzsäure nur teilweise löslich und wir fanden 
darin: SiO'!, Fe, Al, Mg, Na, K, eine geringe Menge 
Calcium und eine Spur Phosphorsäure. 

Blauer l\Iuffelscherben Db von Cilli. 

Es befinden sich solche von verschieden starker 
Blaufärbung in unserer Sammlung: ganz dunkelblaue, 
dann solche, die an der inneren Muffelseite deutlich blau, 
an der äußeren aber heller, bHl.ulichschmutzigweiß sind, 
endlich solche, die innen hellblau, außen aber grünlich 
erscheinen. 

Die Zinkerze, die in Cilli zur Verwendung gelangen, 
sind bekanntlich Galmei und Blende von Raibl in Kärnten, 

sowie Blende vom Schneeberg bei Klausen in Tirol. 
Der Schwefel wird vor der Verhüttung durch Röstung 
weggeschafft, jedoch bleiben in der Raibler Blende noch 
etwa 5·0 bis 5·5°/o, im Schneeberger Erz 0·5 bis 0·6°/0 

Schwefel zurück, welche sich nicht entfernen lassen. Die 
Raibler Blende enthält Kalk, welcher beim Rösten Gips 
bildet und sich beim Glühen mit Kohlenstoff in den 
Muffeln in Schwefelcalcium verwandelt. 

Die gleichmäßig dunkelblauen Scherben stammen von 
Muffeln, welche längere Zeit in Betrieb gewesen sind. 
Die eigentliche Muffelmasse besteht dann aus einer 
dunkelblauen, bei manchen Proben ins Violette ziehenden, 
festen, steinartigen Grundmasse, in welcher zahlreiche 
weiße Chamottekörner verstreut sind. Die Außenseite 
trägt eine dunkelgrün bis schwarz gefärbte Glasur, auf 
der Innenseite aber klebt oft eine blasige, unregelmäßig 
geformte, bl'aun oder schwarz gefärbte Schlackenkruste, 
ein Ansatzprodukt von den in der Muffel erhitzten Erzen. 

Zur Untersuchung wurde nur die duukelblaue 
Grundmasse verwendet. Das Pulver ist deutlich grau
blau mit einem Stich ins Violette, es ist in Salzsäure 
nur zum geringen Teile löslich und läßt sich auch nur 
sehr schwer aufschließen. Es enthält SiO~, Fe, Al, Mn, 
Zn, Cu, Mg, Na, K, P20~, wenig Calcium, ferner Sulfate 
und Sulfide und endlich eine Spur Titan. 

Erst längere Zeit nach Abschluß dieses Manu
skriptes kam uns eine ausführliche Studie von Schulze 
und StelznerM) über die Blaufärbung der Zinkdestil
lationsmuffeln in die Hände. Diese Arbeit, welche in 
einem seltener von Chemikern zu Rate gezogenen Jahr
buch erschienen ist, scheint auch in hiittenmännischen 
Kreisen leider nicht die Beachtung gefunden zu haben, 
welche sie verdient. Die genannten Autoren haben 
durch sehr mühevolle Untersuchungen nachgewiesen, daß 
die aus kieselsaurer Tonerde bestehende lluffelmasse 
durch die in dieselbe eindringenden Zinkdämpfe, sowie 
durch die lange andauernde Erhitzung eine chemische 
und morphologische Umwandlung erfährt und nach 
einiger Zeit im wesentlichen aus blauem Zinkspinell 
und Tridymit miteinergeringen Menge einer Glasmasse 
besteht. Zinkspinell, auch Gahnit oder Automolit genannt, 
ist Zinkaluminat, Tridymit ist freie Kieselsäure, die Glas
masse aber enthält hier kieselsaures Zink, Eisen, Alu
minium usw. 

Auch natürlich vorkommender Zinkspinell ist be
kanntlich dunkelblau oder dunkelgrün. Das chemisch 
reine Zinkaluminat aber ist, wie Ebelmen nachgewiesen 
hat, farblos. 

Woher die blaue Farbe der in den Muffelscherbeu 
sich ausbildenden Zinkspinellkristalle kommt, konnten 
Schulze und Stelzner nicht finden. Schwefel (ent
sprechend einer Ultramarinbildung) ferner Titan (welches 

M) „ Über die Umwandlung der Destillationsgefäße der 
Zinköfen in Zinkspinell und Tridymit"; siehe „Neues Jahrbuch 
für Mineralogie, üeolo"gie und Paläontologie" von Benecke, 
Klein und Rosenbusch, 1881, I. Band, S. 120. 
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Kers te n als Ursache angibt6·">), und ebenso irgend einen 
anderen Körper, welchem die Blaufärbung zuzuschreiben 
wäre, haben die genannten . .\.utoren in den von ihnen 
untersuchten blauen Muffelscherben von Freiberg, Bens
berg und Lipine nicht gefunden. 

In den Cillier blauen Scherben haben wir, allerdings 
in nur geringen Mengen und bei sehr peinlicher Unter
suchung Sulfidschwefel und eine Spur Titan gefunden. 

Auch wir glaubten ursprünglich, für die Blaufärbung 
sowohl der Schlacken als auch der Mufl'elscherben die 
gleiche Ursache: Ultramarinbildung verantwortlich machen 
zu dürfen. 

Da die blauen Muffelscherben aber doch auf ganz 
andere Weise, nämlich durch Einwirkung von Zink
dämpfen auf stark erhitzte kieselsaure Tonerde, ent
standen sind, als die blauen Eisenhochofenschlacken, so 
haben wir uns entschlossen, die weitere Untersuchung 
über diese Frage hier vorläufig auszuschalten. Wir 
hoffen bei Gelegenheit nochmals darauf zurückzukommen. 

(Schluß folgt.) 

M) Nach Gintl findet sich Titan im blauen Saphir; ver
mutlich sei es dieses Element, welclles die blaue, beim 
oxydierenden Erhitzen verschwindende Färbung des g·enannten 
Minerals veranlaßt. Siehe Erdmann: Lehrbuch der an
organischen Chemie, IV. Auflage 1906, Seite 607. - Nach 
anderer Auffassung soll diese organiscllen Ursprung~ sein. 
Vgl. Ztschr. für angewandte Chemie, 1909, Heft 45, S. 2180. 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 35.045. - Frederic llarie Chaplet in Laval (Mayenne) 

und „La Neo-Metallurgie" Societe anonyme in Paris. - Elek· 
trischer Schmelzofen. - Es sind elektrische Schmelzöfen 
mit zwei oder mehreren Kammern bekannt geworden, welch 
letztere durch einen unterhalb der Sohle liegenden Kanal 
miteinander verbunden sind. Gemäß vorliegende,· Erfindung 
dient 11u1· eine dieser Kammeni als Schmelz- odet· Reduktions-
1·aw111 wogegen die andere Kammer nur zur Zuflihrung des 
Stromes zum Schmelzgut dient, indem in derselben eine Elek
trode angeo1·dnet ist 1 die in das flllssige Schmelzgut hinreicht. 
Diese zweite, zur Stromzuführung dienende Kammer, in welcher 

ein Lichtbogen nicht zustande kommt, ist derart seitwärts 
angeordnet, daß sie stets kühl erhalten bleibt, so daß an 
dieser Stelle die Elektrode keinerlei schädlichen Einfluß auf 
die Zusammensetzung des Schmelzgutes haben kann, da die 
Bildung eines Lichtbogens sowie eine Wärmebildung unmöglich 
ist. Die Schrnelzkammer A (Fig. 1 
und 2), in welche die eine Elektrode C 
hineinragt, ist durch den unter der 
Ofensohle liegenden Kanal D mit 
der zweiten Kammer B verbunden, 
in welcher sich die Zuleitungselek
trode C' befindet. In der Höhe der 
Sohle befinden sich die Abstichlöcher E .L 
bez'"· E'. Die Elektrode C' ragt in 
das in der Kammer B befindliche 
füissig·e Metall hinein, welches durch 
das in dem Kanal D enthaltene 
Metall mit dem der Kammer A in 
Verbindung steht. Diese Kammer 
ist clie Schmelz- oder Reiuktions
kammer, in welcher die Kohlen
elektrode für die Bildung des Licht
bogens in einer gewissen Entfernung 
von der l\Ietallschicht angeordnet 
ist. Da die Kammer 13 seitwärts in 
größerer Entfernung der Kammer A 

Fig. 1. 

f 

D 

Fig. 2. 

angeordnet ist, so bleibt sie stets kühl, so daß das darin be
findliche Metall unverändert bleibt, wogegen durch die Elektrode C' 
die leitende Verbindung mit dem Metall hergestellt ist. Um 
die ·wärme in der Kammer A zusammenzuhalten, ist ein Deckel F 
vorgesehen. 

Amtliches. 
Der Minister für öffentliche Arbeiten hat im Stande der 

staatlichen Montanverwaltungsbeamten den Probierer Josef 
Hummel in Pfibram zum Hüttenverwalter in Raibl und den 
Hüttenmefater Ferdinand Kadlec in Raibl zum Probierer~
adjunkten in Pfibram ernannt. 

Kundmachung. 

Der behördlich autorisierte Bergbauingenieur Felix 
Dr ob n i a k hat seinen Standort von Boryslaw nach Zwierzyniec 
bei Krakau verlegt. 

Krakau, am 16. November 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 

Vereins-Mitteilungen. 

Montanverein für Böhmen in Prag. 
Protokoll über die Ausschußsitzung alll lS. November 1909. 

Anwesend: K. k. Oberbergrat Scherks als Vor
sitzender, Bergdirektor Berge r, Bergdirektor Fitz, 
Bergdirektor Herrmann, Oberingenieur Srb in Vollmacht 
des k. k. Oberbergrates Ren tter, Bergdirektor Svestka, 
Oberbergverwalter Wunderlich, Bergdirektor Wurst, 
k. k. Hofrat Zdrä.hal, Dr. Pleschner als Schriftführer. 

Entschuldigt: K. k. Bergrat Bauer, General
direktionsrat Hvizdal ek. 

1. Vom Zentralvereine der Bergwerksbesitzer 
Österreichs ist die Abschrift der Eingabe zugekommen, 
welche derselbe über die Durchführung des Pensions
versicherungsgesetzes hinsichtlich der Bruderladenmit-

glieder an das k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten 
· gerichtet hat. 

Es wurde beschlossen, im Einvernehmen mit dem 
Zentralvereine bei demselben Ministerium um Einberufung 
einer Enquete und Zuziehung zweier Delegierten des 
Montanvereines für Böhmen einzuschreiten; zugleich wird 
allen Mitgliedern empfohlen, derzeit nichts Definitives in 
dieser Hinsicht zu veranlassen. 

2. Der Verein für die bergbaulichen Interessen im 
Oberbergamtsbezirke Dortmund-Essen teilt mit, daß der 
königl. preuß. Bergassessor Bus k ü h 1 eine Studienreise 
in die österreichischen Bergbaubezirke unternimmt. Die 
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p. t. Mitglieder werden gebeten, dem Herm jedtl er
wünschte Förderung zuteil werde11 zn lassen. 

3. In der letzten .Juniwoche 1910 wird in Düsseldorf 
ein internationaler Kongreß fiir Bergbau, Hüttenwesen, 
angewandte Mechanik und praktische Geologie abgehalten 
werden. 

Die Interessenten können bis 1. März 1910 ihre 
Anmeldung mit dem Beitrage von K 20·- an den Arbeits
ausschuß Jacobistraße 3/5 einsenden. 

4. Zur Kenntnis gebracht wurde die Entscheidung 
des k. k. Verwaltungsgerichtshofes, wonach das Gesetz 
über die Genossenschaften beim Bergbaue keine Be
stimmung enthält, welche den Mitgliedern eine Pflicht 
zur Ausübung des Wahlrechtes auferlegt. 

5. Nach Beratung mehrerer Fachfragen wurden be
hördliche und gerichtliche Erkenntnisse besprochen. 

Geschlossen und gefertigt. 
Scherks m. p. Pleschner m. p. 

D~e Turbinenfabrik der A. E. G. Union Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin. 
Exkurslonsbericht des Montanistischen Klubs fllr die Bergreviere Teplltz, Brttx, Komotau. 

Über Einladung der A. E. G. Union Elektrizitäts
Gesellschaft, Wien, besichtigten die Mitglieder des Klubs am 
1. und 2. November l. J. die Fabriken des deutschen 
Stammhauses der allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft, 
Berlin, der obigen Firma. 

Obwohl die A. E. G. Union Elektrizitäts-Gesellschaft 
in Wien als selbständiges Tochterunternehmen eine 
eigene Fabrik in Wien XXI (Stadlau) besitzt, erfolgte 
die Einladung nach Berlin hauptsächlich wegen der 
Turbinenfabrik, da derzeit Turbinen in Wien noch 
1.1icht erzeugt werden. Die Fabrikation von Generatoren, 
Motoren-Transformatoren usw., die in der Wiener Fabrik 
zu sehen ist, ist ·vohl Bergingenieuren heute nichts 
mehr Neues, dagegen erweckte die Möglichkeit der Besich
tigung einer großen Turbinenfabrik das größte Interesse, 
wie dies die Zahl von 7 5 Exkurierenden beweist. Die 
Mitglieder des montanistischen Klubs trafen Sonntag den 
31. Oktober mittags in Berlin ein. Montag den l. November 
früh um 9 Uhr wurden die Teilnehmer vom Hotel 
Reichstag in Automobil-Omnibusen der Berliner Straßen
bahn abgeholt und fuhren zunächst zum Verwaltungs
gebäude der A. E. G. Im Verwaltungssaale begrüßte 
Herr Direktor Trei tl die Gäste im Namen seiner 
Gesellschaft und erläuterte in ungefähr einstiindigem 
Vortrage das System der A. E. G. Curtis-Turbine sowie 
die Entwicklung der Dampfturbinen-Fabrikation bei der 
A. E. G. an Hand zahlreicher Tafeln Schnittzeichnungen, 
Photographien. Aus diesem hochinteressanten Vortrage 
wollen wir im nachstehenden das Wichtigste heraus
greifen. 

Die A. E. G. nahm im Jahre 1904 nach mehrjährigen 
Versuchen und vielen Probeausführungen den fabriks
mäßigen Bau von Dampfturbinen und zugehörigen Gene
ratoren auf. Zu diesem Zwecke wurde die Fabrik iu 
der Huttenstraße der Union Elektrizitäts-Gesellschaft, 
welche durch Fusion in den Besitz der A. E. G. übergangen 
war, für Dampfturbinenbau eingerichtet. 

Der bisher in der Fabrik betriebene Bau von 
Generatoren, Motoren usw. wurde den gleichen Abteilungen 
der A. E. G. Maschinenfabrik Bruuneust.raße angegliedert. 

Die A. E. G. Curtis-Turbine ist eine reine Gleich
druckturbine (Aktionsturbine) und lehnt sich an die 
Konstruktionen der General-Electric-Comp., Schenec
tady, New-York, an. Während jedoch in Amerika die 

Curtis-Turbine mit vertikaler Weile bevorzugt wird, 
wird die .~. E. G. Curtis-Turbine ausschließlich mit 
horizontaler Welle gebaut. Da die •rurbinen vorwiegend 
für den Betrieb elektrischer Generatoren Verwendung 
finden, und von diesen wieder die Mehrzahl für Drehstrom 
50 Perioden verlangt wird, war die Tourenzahl von 
3000 in der Minute (zweipoliger Generator) gegeben. 
Bis 2000 KW Leistung werden diese Aggregate so 
gebaut, und haben in diesem Falle die Dampfturbinen 
zwei Räder (Druckstufen), in getrennten Kammern, auf 
je.lern Rade sind zwei Schaufelkränze (Geschwindigkeits
stufen); der hochgespannte überhitzte Dampf expandiert 
im ersten Düsensatz (1. Druckstufe) auf zirka 2 at und 
tritt mit hoher Geschwindigkeit auf den ersten Schaufel
kranz des ersten Rades. Er gibt einen Teil seiner 
Geschwindigkeit an diesen Schaufelkranz ab, wird durch 
feststehende Leitschaufeln in seiner Richtung geändert 
und beaufschlagt den zweiten Schaufelkranz des ersten 
Rades, an welchem er die restliche ihm innewohnende 
kinetische Energie abgibt. 

Wir stoßen hiebei auf die charakteristischen 
Merkmale der Aktionsturbine. Die Umsetzung der poten
tiellen Energie in kinetische erfolgt nur in der fest
stehenden Düse. In den Schaufeln des rotierenden Rades 
erfolgt keine Expansion, daher besteht auf beiden Seiten 
des Rades der gleiche Druck, deshalb der Name Gleichdruck
turbine im Gegensatz zur Überdruckturbine (Reaktions
turbine). Die Vorteile, welche sich daraus ergeben, 
sind die nachstehenden: 

Kein sdtlicher Schub, große Zwischenräume zwischen 
rotierenden und feststehenden Schaufeln, da zufolge des 
gleichen Druckes keine Dampfumleitungsverluste eintreten. 
Ein spezieller Vorteil der starken Expansion in dem 
ersten Düsensatz ist der niedrige Druck in d~r ersten 
Druckstufe (leichte Abdichtung mit Labyrinthdichtungen) 
und daß selbst bei höchsten Überhitzungsgraden des 
Dampfes die Schaufeln des Rades nie mit überhitztem 
Dampf in Berührung kommen. Das erste Rad ist teil
weise (partial) beaufschlagt. Durch Änderung der Düsen
zahl kann die Leistung der Turbine verschiedenen 
Verhilltnissen angepaßt werden. Es kann z. B. eine 
Turbine, die für Kondensationsbetrieb ausgeführt ist, 
auch bei Auspuff die volle Leistung durch manuelle 
Zuschaltung von Hilfsdüsen erreichen. Nach der ersten 
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Stufe passiert der Dampf die Düsen der zweiten Druck
stufe und expandiert hiebei auf Kondensatorspannung. 
Das zweite Rad hat abermals zwei Schaufelkränze wie 
das erste,· die Schaufeln haben entsprechend dem größe1·en 
Dampfvolumen eine größere Länge, die Beaufschlagung 
des Rades erfolgt auch nicht mehr teilweise sondern am 
ganzen Umfang (voll beaufschlagt). 

Die Verwendung von nur zwei Rädt'lrn (zwei Druck
stufen) hat eine außerord1mtlich gedrängte Baulänge 
zur Folge. Die Dampfturbinenwelle mit diesen beiden 
Rädern wird gewissermaßen fliegend an die Hauptlager 
des Generators angebaut und erhält außen kein Trag
lager, sondern nur ein leichtes Zentrierlager. Der Gasamt
aufbau eines Turbodynamoaggregates dieser Ausführung 
hat also nur zwei Hauptlager und ein Nebenlager. 
Dieses innige Aneinanderschmiegen des Krafterzeugers 
und Verbrauchers ist die natürliche Folge des Grundsatzes 
der A. E. G., Turbine und Generator in einer Fabrik 
zu erzeugen, zusammenzubauen und auszuprobieren. 
Kein anderes Fabrikat kann auf diesen Vorteil hinweisen, 
weil sonst überall die Dampfturbine einer Maschinen
fabrik und der Generator einem anderen elektrischen 
Etablissement entstammt. Die Lager werden mit ge
kühltem Preßöl geschmiert. Auf der verlängerten 
Turbinenwelle sitzt eine kleine Schnecke zum Antrieb 
des Regulators und einer kleinen Zahnradölpumpe, welche 
das Drucköl für Lager, Regulator usw. erzeugt (zirka 
3 at). Der Regulator betätigt einen Steuerkolben, welcher 
Drucköl entweder ober oder unter einem Kolben (auf 
der Spindel des Regulierventiles sitzend) eintreten läßt. 
Das Regulierventil reguliert den Dampfzufluß zur Turbine 
durch Drosselung. Neuerdings wurden jedoch Versuche 
gemacht, die Drosselung zu vermeiden und die Dampf
zufuhr durch Absperrung von Düsen automatisch zu 
regulieren (manuelle Düsenregulierung bereits ohen 
erwähnt). Die Versuche haben ein glinstiges Resultat 
gehabt, weshalb diese automatische Düsenregulierung 
namentlich bei großen Aggregaten wiederholt ausgeführt 
worden ist. Weil die Dampfverbrauchsziffern bei Teillast 
wesentlich günstiger sind als bei Drosselregulierung, 
stellt die automatische Düsenregulierung namentlich für 
stark schwankende Betriebe einen wesentlichen Fortschritt 
dar. Nebst dem Hauptregulator ist ein sogenannter 
Sicherheitsregulator gegen Durchgehen der Turbinen 
vorhanden. Dieser kleiue Gewichtsregulator tritt bei 
zirka 10 bis 15°/0 iger Tourenüberschreitung der Dampf
turbine über das Normale in Funktion, indem das Haupt
absperrventil schließt. Sollte es daher z. B. vorkommen, 
daß der Hauptregulator hängen bleibt oder das vom 
Hauptregulator betätigte Drosselventil durch irgend 
etwas am Schließen gehindert wird, so schließt der 
Sicherheitsregulator das Hauptventil bei zirka 3300 bis 
3500 Touren selbsttätig. 

Da die rotierenden Bestandteile der Turbine 
(Räder, Anker usw.) in der Fabrik mit 4000 Touren 
erprobt werden, ist durch diese Einrichtung vollkommene 
Sicherheit gegen Ubermäßige Beanspruchung geboten. 
Zu erwähnen ist femer noch, daß das von den Lagern, 

Regulatoren usw. abfließende Öl in einem Ölkühler mit 
Wasserkühlung gesammelt wird, aus welchem oberwähnte 
Ölpumpe das gekühlte Öl von nr.uem ansaugt. Es wird 
daher immer dasselbe Öl von neuem durch die Lager 
getrieben und dadurch die höcl1ste Ökonomie im Öl
verbrauch erzielt. Fassen wir die Vorteile der vor
beschriebenen Normaltype bei 3000 T. p. M. zusammen, 
so ergeben sich als solche: 

l. Sehr geringe Baulänge mit zwei Hauptlagern und 
einem Nebenlager für Dampfturbine und Generator und 

2. hiedurch große Betriebssicherheit (keine Vibra
tion der Welle, da kurz gelagert). 

3. Unempfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen 
(starke Expansion im ersten Düsensatz). 

4. Kein Vorwärmen sondern schnelles Anlassen und 
stete BetriebsbereitschaJt. 

5. Einfache Wellenabdichtung (niedriger Druck in 
den Kammern). 

6. Kein seitlicher Schub (Fortfall von Entlastungs
organen). 

7. Günstige Regulierung, eventuell durch automatisches 
Abschalten von Düsen. 

8. Überlastungsfähigkeit, eventuell durch manuelle 
Zuschaltung von Hilfsdüsen bei gering·erem Dampfdruck 
oder Auspuffbetrieb. 

9. Einfachster Aufbau, nur zwei Kammern und 
zwei Räder. 

Auf die Konstruktions- und Ausführungsdetails wird 
bei Beschreibung des Rundganges durch die Fabrik 
zuriickgegriffen werden. 

Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß an 
dieser Normaltype seit 1903 keine prinzipielle Kon
struktionsveränderung vorgenommen wurde. Änderungen 
an kleinen technischen Details wurden innerhalb der 
letzten 5 bis 6 Jahre allerdings vorgenommen, doch 
hat die A. E. G. das ursprüngliche Curtis-Sy1:1tem nicht 
verlassen. Als Beweis hiefür wurde den Exkurierenden 
mitgeteilt, daß der Ellyschacht in Seestadt! bei Brüx im 
Jahre 1904 eine A. E. G. Turbine bestellt hatte, im 
Frühjahr 1909 eine Nachbestellung einer zweiten gleichen 
Type machte, welche allerdings mehrfache Änderungen 
von kleinen Konstruktionsdetails aufweist, während jedoch 
die Gesamtkonstruktion (Räder, Stufen.zahl usw.) die 
gleiche wie jene vom Jahre 1905 blieb. 

Dagegen war es nötig, für den Antrieb von Gleich
stromgeneratoren, ferner Drehstrom- und Wechselstrom
generatoren von größerer Leistung als 2000 KW, endlich 
für Schiffszwecke (Antrieb von Propellern) Dampfturbinen 
von niedrigerer Tourenzahl zu bauen. Hiebei kann mit 
obiger zweistufiger Normalturbine das Auslangen aus 
Gründen der Dampfökonomie nicht gefunden werden. In 
diesen Fällen ergibt sich eine mehrstufige Konstruktion, 
bei welcher das erste Rad auch mehrkränzig (Curtis) 
ist, wogegen die weiteren Räder e!nkränzig sind. Also 
auch bei diesen Typen sind die Vorteile der A. E. G. Curtis
Normaltype vorhanden. 



- 754 

Weitere Details übel' Konstruktionen, Dampfdl'uck 
und Geschwindigkeitsdiagramm usw. sind den jedem Teil
nehmer ausgefolgten Beschreibungen zu entnehmen. 

Der Vortragende ging hierauf auf den elektrischen 
Teil, den Generator über. Die Mehrzahl aller Aus
führungen sind Drehstromgeneratoren. Die Vorteile des 
Drehstromes gegenüber Gleichstrom und Wechselstrom, 
sind dem Bergingenieur geläufig. Die Drehstromgene
ratoren werden ausschließlich mit stehender Armatur 
und rotierendem Feld gebaut. Das Gehäuse, in welchem 
clie Induktionswicklungen (stehende Armatur) untergebracht 
sind, bietet wenig Neues gegen die friiher von bekannten 
Ausführungen. Bei denselben fällt jedoch der gedrängte 
Bau auf, ferner die solide Verankerung der \Vickelköpfe 
(gegen starke Kurzschlüsse im Netz) und die besondere 
Sorgfalt bezüglich Ventilation und Kühlung. Sehr in
teressant ist dagegen der Rotor (Feld). Derselbe wird 
bei 3000 Umdrehungen pro Minute (Normaltype) für 
00 Perioden zweipolig. Äußerlich hat er das Aussehen 
einer \Valze, eine Polbildung ist nicht zu erkennen. Die 
Spulen sind mehrfach unterteilt, um sie solid verlagern 
und befestigen zu können. Besonders hervorzuheben ist, 
claß die fertigen Erregerspulen in schwalbenschwanz
förmigen Nuten eingeschoben und verkeilt werden. 
Hiedurch wird jede manuelle Wickelarbeit am Rotor 
selbst erspart; ferner ist es möglich, die fertige Spule 
vor Aufbringen derselben auf den Rotor mit hoher Spannung 
zu prüfen. Auf beiden Seiten des Rotors sind Ventilator
flügel eingebaut, durch welche Luft angesaugt wird. 
Fliegend am Außenlager angebaut ist eine kleine Er
regergleichstromdynamo, welche den nötigen Erregerstrom 
liefert. (Fortsetzung folgt.) 

Notizen. 
K. k. Geologische Reichsanstalt, Wien, III., Rasnmofsky· 

gasse 23. Sitzungen im Wintersemester 1909/10, li Uhr 
abends: 7. und :H. Dezember 1909, 2ö."') Jiinner 1910, 1. und 
1!2. Februar 1910, 8. und 22. llä.rz 1910, 5. April 1910. 

"') Jahressitzung. 

Die größte Lokomobile der Welt. In der Zeit des 
internationalen Rekorrls diirfte es interessieren, daß die größte 
bislang gebaute Lokomobile deutschen Urs1Hunges ist, und 
zwar ist sie von der bekannten Firma R. Wolf, Magdeburg· 
Buchau, gebaut worden. Beiliegendes Flugblatt zeigt eine Ab
bildung dieser Riesen-Lokomobile, die aueh in wirtschaftlicher 
Beziehung alle Wettbewerberinnen, wie Dampfmaschinen, 
Dampfturbinen usw. weit hinter sich läßt. Es sei hiebei 
daran erinnert, daß R. Wolf die hinsichtlich der Y.~rringerung 
des Kohlenverbrauches so iiberaus erfolgreiche Uberhitzung 
des Dampfes zuerst bei Lokomobilen angewemlet hat. 

Kupferschmelzen im Schachtofen in Anaconda. 
C. 0 ff er haus. Während der Flammofen hauptsächlich zur 
Verschmelzung feiner Materialien (geröstete Konzentrate, Flug
st:iub) sich eignet, kann der Schaehtofen feines Material nur 
dann verwenden, wenn dasselbe vorher brikettiert ist. Beim 
Schachtofensclunelzen unterscheidet man drei Arten, gewöhn
liches Schmelzen, Pyritschmelzcn und halb1iyritisches Schmelzen. 
In Anaconda ist die letztere Art in Anwendung, wobei 
sowohl Koks wie FeS als Brennstoff dienen; man verwendet 
das vorhandene Roherz ohne Röstung oder Anreicherung. 
U rsprilnglich waren 7 Wassermantelöfen von 15 Fuß Länge 
vorhanden, die 21 Fuß voneina.~1der entfernt standen. lila t
the w son verband zwei solche Ofen zu einCln 51 Fuß langen 
Ofen, und dieser lang~ Ofen bedeutete einen Erfolg; es sind 
dann noch 2 bzw. 3 Öfen zu noch einem 51 Fuß, und einem 
87 Fuß langen Ofen verbunden worden. .Piese Riesenöfen 
bieten allerlei Vorteile gegenüber kurzen Ofen; die Seiten
wassermantelkonstruktion fällt weg, die Konstruktion ist 
billiger, die Kühlverluste geringer, der Durchsatz filr .. die 
Flächeneinheit größer, der Ofenbetrieb einfacher. Diese Ofen 
haben 2 bzw. 3 Tiegel, und deruen tsprechend auch Sammel
gefäße für Stein und Schlacke. Der Verfasser bespricht dann 
das Einsatzmaterial genauer. Man arbeitet auf einen Stein 
von M1°/0 Kupfer mit einer Schlacke von 41°10 Si02 , 30°10 CaO, 
17 °/0 FeO und gibt dabei normal 11 °10 Koks auf (bisweilen 
erreicht man auch mit 9 °lo Koks einen Stein von 48 bis 50°10 
Kupfer.) Weiter sind noch besprochen die Chargenberechnung, 
die Chargierung, Steinabstich, Schlackenbeseitigung. (Eng. and 
Mining. Journ. 1909, Bd. 88, S. 243; - durch Chem.-Ztg. 1909.) 

Behandlung von Schlacke. St. B. Ladd, Washington. 
Beim Kupferschmelzen bleiben in der Schlacke Kupferstein
teilchen, welche sich schwer absetzen. Eine bessere Trennung 
von Schlacke und Stein will der Verfasser dadurch erreichen, 
daß beide Produkte in ein Sammelgefäß fließen, in dessen 
Wandungen unterhalb der Schlackenoberßiiche Kohlenpole 
eingelagert sind, so daß ein durchfließender Strom die Schlacke 
dllnntlilssig hält. (V. St. Amer. Pat. 929·142 vom 27. Juli 
1909, angem. 2. Juni 1906; - durch Chem.-Ztg. 1909.) 

Metallnotierungen In London am 26. November 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 27. November 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 
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„ Best selected. 
1

1 21
/ 2 li 63 0 0 il 64 0 01 °" 62:7? „ Elektrolyt. . . 

1 

netto I' 64 0 0 'I 64 10 0 g 63 4375 „ Standard (Kassa). , netto ! 59 12 6 !
1 

59 12 6 ..... 59·1875 
Zinn Stra.its (Ka~sa) . netto :1 142 10 0: 142 10 0 J .... 140·515625 
Blei Spanish or soft foreign 2'/2 ,, 13 1 31 13 2 6 ~ 13·078125 

English pig, common . 31
/ 2 

1

1[ 13 5 0
1 

13 7 6 j ~ 13·335937/i 
" Zink . 

Antimon . 
Qnecksllber 

Silesian, ordinary brande netto I 23 
1 

0 0 23 li 0 I ~ 23·09375 
Antimony (Regulus) . . . . . 31/„ . 29 1 01 0 30 0 0, Z 29·25 
Er~te") u. zweite Haml, per Flasche 3 - ill 9 i 15 0 9 15 0 \ h9·621i 

1 

1 

1 1 
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Bemerkungen über einige Erz- und Phosphatbergbaue im zentralen Tunis 
und im Küstengebiet Algeriens. 

Von Dr. B. Granigg. 
(Hiezu Tafel IV bis VII.) 

<Fortsetzung von S. 746.) 

IV. Die Arbeits- und die Arbeiterverhältnisse. 
Die im folgenden behandelten Bergbaue befinden 

sich in gesunder, fieberfreier Lage, in der nicht die 
Winterk!tlte - es gibt zwar auch hier fast jeden 
\~'inter Schneefälle - wohl aber die Sommerhitze be
sonders wegen der Vegetations- und der Wasserarmut 
der Gegend bitter empfunden wird. 

Als Arbeiter finden in den Bergbauen teils Europäer 
und zwar vorwiegend Italiener (Sarden) teils Tripolitaner, 
Kabylen, Marokkaner und Araber Verwendnng, so zwar, 
daß auf einen Europ!ler drei bis zehn und noch mehr 
Nichteuropäer kommen. (Vgl. Fig. 9, Taf. V.) 

Seiner größeren Verläßlichkeit und Intelligenz 
halber wird der europäische Arbeiter bei verantwortungs
volleren Arbeiten und vor allem als Vorhäuer (Chef 
de chantier, Capo cantiere) verwendet, während die 
Hll.uer Förderer, Siöbsetzer usw. der nicht europllischen 
Bevölkerung entnommen werden. Übrigens sollen nach 
den an einzelnen Orten gemachten Erfahrungen die 
Kabylen, Tripolitaner und die Marokkaner dem Europäer 
an Tüchtigkeit kaum nachstehen, so daß jene die Europll.er 
in einzelnen Bergbauen (z. B. Slata und Bou-Jaber) 
immer mehr verdrängen. Unverläßlich und auch in seiner 

physischen Leistung hinter den anderen nachstehend ist 
nur der tunesische Araber, der außerdem noch die 
Ordnung im Bergbaubetrieb insoferne erschwert, a.ls er 
sich in der Regel nach einigen Tagen der Arbeit wieder 
einige Tage der Ruhe und Erholung gönnt. Der in 
Tunis oft gehörte Ausspruch: "Der tunesische Araber 
ist ein Weib, der Kabyle ein Mann und der Marokkaner 
ein Krieger" scheint sich in den Bergbaubetrieben 
wenn auch in milderer Form - zu erfüllen. Es ist 
jedoch begründete Aussicht vorhanden, daß auch der 
einheimische Araber die Wohltat der Arbeit, die ihn 
itn Falle schlechter Ernten vor dem Hunger bewahrt, 
kennen und schätzen lernen wird, daß er zu den euro
päischen Unternehmungen Vertrauen gewinnen wird und 
bei richtiger Behandlung zu einem tüchtigen Arbeiter 
erzogen werden kann. 

Am Bou-Jaber wurden diesbezüglich schon recht 
gute Resultate erzielt, was auch im Verhältnis der dort 
beschäftigten europäischen Arbeiter zu den arabischen 
= 1: 14 seinen Ausdruck findet. 

Die Schichtdauer beträgt in den meisten Fll.llen 
10 Stunden. In der Regel arbeitet nur der Vorhäuer 
im Gedinge. Die ihm zugeteilten Häuer und Förderer 
sind im Schichtlohn angestellt. Vielfach wird auch der 
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Vorgang gewählt, daß sich der Vorh!iuer die Leute für 
seine Küre selbst sucht, und nach eingeholter Geneh
migung seitens der ·w erksleitung aufnimmt. 

Entsprechend den verschiedenen Arbeitsleistungen 
sind auch die Löhne sehr verschieden. Sehr gute euro
päische Vorhäuer erreichen einen Tagesverdienst von 
Frs. 4·- bis 7·-. Sonst schwanken die Schichtlöhne für 
Europäer zwischen Frs. 3·- bis 4·50, Kabylen, Tripolitaner 
und Marokkaner werden mit Ji'rs. 3·- pro Schicht und 
auch dariiber entlohnt, während die tunesischen Araber 
nur etwa Frs. 1·75 bis 2·25 Schichtlohn erhalten. 
Jugendliebe Arbeiter und Kinder, die in der Aufbereitung 
und obertags beschllftigt sind, verdienen meist nur 30 
bis 50 Centimes in der Schicht. 

Die Kündigung ist täglich. Unterkunft und Lebens
verhältnisse sind nicht teuer, wenn auch nicht immer 
gut. Krankheit- und Altersversicherungen bestehen nicht. 
Im Falle der Krankheit werden jedoch ärztliche Pflege 
und Medikamente aus der Werksapotheke unentgeltlich 
beigestellt. Krankenschichten werden allerdings nicht 
bezahlt. Die Bestimmungen über Schadenersatzanspriiche 
und über Ansprüche auf ärztliche Pflege bei Betriebs
unfällen werden durch das Dekret des Bey von Tunis 
vom 1 7. Juli 1908 geregelt. 

(Vgl. auch das Dekret über die Sonntagsruhe vom 
17. Juli 1908.) 

Die unteren technischen und Verwaltungsbeamten 
auf den einzelnen Werken sind in der Regel Italiener, 
der Direktorposten wird fast ausnahmslos von einem 
Franzosen eingenommen. 

V. Die geologischen Verhältnisse. 
(Vgl. beiliegende geolog. Karte, 1: 100.000.) 
Die drei Elemente (Ebene, Hochplateau und isolierter 

Inselberg) welche das Landschaftsbild unseres Gebietes 
beherrschen, gehören drei verschiedenen Formationsgruppen 
an. Die Ebene besteht ausschließlich nur aus alluvialen 
und aus pliozänen Ablagerungen. Die Hochplateaus 
werden, wie ein Blick auf die Karte mit aller Deut
lichkeit zeigt, in ihrem Sockel aus Bildungen der oberen 
Kreide aufgebaut, während die oben aufruhende Platte 
stets dem U ntereozlin angehört. (Vgl. das Bild des 
Kalaat es Sn am und des Kef er Rbib Taf. V, Fig.10.) 

Da die Phosphate diesem Niveau angehören, verdient 
es eine besondere Beachtung. 

Am Aufbau der inselförmig aus der Ebene auf
ragenden Kuppen, die uns wegen ihrer Erzführung im 
speziellen Teil zu beschäftigen haben, beteiligen sich 
Ablagerungen der uuteren Kreide und solche der Trias. 
Besonders der Trias scheint an einzelnen Punkten für 
die Genesis der Lagerstätten eine wichtige Rolle zuzu
kommen. 

Das in unserem Blatte behandelte Gebiet wurde 
zuerst im Jahre 1892 von Aubert in der „Carte 
geologique provisoire de Ja Regence de Tunis" im 
Maßstab 1 : 800.000 dargestellt. Diese Karte ist heute 
vergriffen. Eine eingehende Darstellung in Wort und 
Bild hat unser Gebiet durch L. Pervinquiere erfahren, 

der dasselbe in den Jahren 1897 bis 1900 (allerdings 
mit gewaltigen Unterbrechungen) studierte. 

Die Ergebnisse seiner mühevollen, exakten Unter
suchungen sind in dem von ihm verfaßten Werke: 
„Etude geologique de la Tunisie centrale" niedergelegt. 
Unsere Karte stellt im großen ganzen eine Vergrößerung 
der Karte Pervinquieres dar, und nur die auf den 
Bergbau bezüglicl1en Einzeichnungen und einige tektonische 
Details wurden vom Verfasser nachgetragen. 

1. Stratigraphie.~) 

Die Trias ist die älteste Formation, die in unserem 
Gebiet und überhaupt im ganzen Tunis bisher anstehend 
gefunden wurde. Sie besteht aus buntfllrbigen, ab und 
zu Gips- und Kochsalz führenden Mergeln, ferner aus 
Sandsteinen und aus dolomitischen Kalken. Die tria
dischen Sandsteine bestehen (nach Gentil) aus Quarz, 
Mikroklin, Plagioklas, einem weißen Glimmer, ferner aus 
Turmalin und aus Zirkon. Sie stellen somit den Detritus 
eines Granulitmassivs dar, das von den Wogen des 
Triasmeeres umspült wurde und von dem heute jede 
Spur fehlt. Die Altersbestimmung der triadischen Ge
steine erfolgte auf Grund von Miophorien und Ostreen, 
welche außerhalb unseres Gebietes gefunden wurden und 
die Ablagerungen als Äquivalente der mittleren Trias 
charakterisieren. Übrigens sind die Ausbisse der triadischen 
Schichten recht spärlich. 

Am Bou-Jaber haben die „Galerie du Four" und 
die „ Galerie de Ja Plaine" unter dem fest verkitteten 
Gehängeschutt bunte Mergel angefahren, die zur Trias 
gestellt werden. Sie treten mit den Kreidekalken in 
tektonischen Kontakt, der zugleich die erste erzführende 
Zone des Bou-Jaber vorstellt. (Vgl. weiter unten im 
speziellen Teil.) Obertags wird die Trias durch Gehänge
schutt überlagert. 

Einen zweiten, wieder von tektonischen Linien um
grenzten Triasausbiß verzeichnet Pcrvinquiere im Süd
westen des Slata (Mergel). Schließlich werden im Bergbau 
Sidi-Amor (am Südostfuß des Slata) jene dolomitischen 
Kalke, die das Liegend des unter dem Namen „Gite de 
contact" bekannten, N-S streichenden Bleiglanzganges 
bilden, auch zur Trias gerechnet. Pervinquiere erwlLhnt 
letzteres Vorkommen nicht. Damit sind die übrigens 
in ganz Tunis nicht sehr ausgedehntca Triasablagerungen 
unseres Gebietes erschöpft. 

Das aus der Trias hervorquellende Wasser ist 
wegen seines hohen Salzgehaltes ungenießbar. 

Die im Nordosten von Tunis so mächtigen Gebilde 
der Juraformation reichen in unser Gebiet nicht 
mehr herein. 

Wohl aber ist die Kreide, sowohl als Unter- als 
auch als Oberkreide in unserem Gebiet äußerst mächtig 
entwickelt. Wenn wir die einzelnen Glieder dieser 
Formation von unten nach oben durchgehen, so müssen 

~) Wir folgen hier im wesentlichen der zitierten Arbeit 
Pervinquieres. Dem Zweck der Studie entsprechend wird 
jedoch hier auf stratigraphische Details nicht eingegangen. 
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wir zunächst feststellen, daß das Neokom wohl in der 
Nähe unsP.res Gebietes, nicht nrnhr aber in diesem selbst 
bekannt ist. Als unterstes Glied der Kreideformation 
sehen wir in unserem Gebiet das Aptien, das den Kern, 
das Geriist aller Inselberge bildet., und das zugleich an 
vielen Orten der Träger der Lagerstätten ist. Die 
zahlreichen Verwerfer, welche diese Kuppen durchsetzen, 
haben den innersten Kern derselben schön bloßgelegt, 
und gestatten somit, Beschaffenheit und Lage des Aptien 
gut zu beobachten. Dem petrographischen Charakter 
nach besteht das Aptien in den untern Partien aus 
Mergeln. Gegen oben hin treten Kalkbänke in den 
Schichtenverband, die schließlich die Mergel vollständig 
verdrängen. Einen sehr schönen z. T. im Bilde (Fig. 11, 
Taf. V) wiedergegebenen Aufschluß des Aptien zeigt die 
Falaise des Djerissa. Wir begegnen hier an der Basis 
Mergeln, in denen sich gegen oben hin einige Kalkbänke 
einschieben. Der darauf folgende, mächtige Komplex 
dunkelblaue1·, sehr harter Kalke, ist zum Teil durch 
Roteisenstein verdrängt und bildet den Gegenstand des 
Bergbaues. 

Einen analogen Aufschluß zeigt der Slata (Fig. 12, 
Taf. VI). Auch hier bilden die harten, der Verwitterung gut 
widerstehenden Kalke des Berges, die die Kanten und Spitzen 
einnehmen, die Sclrntzdecke fiir die darunter liegenden 
weicheren Mergel. Der Hamaima und der Bou-Jaber 
zeigen analoge Aufschlüsse, die bei Besprechung der 
Bergbaue weiter unten genauer beschrieben werden 
sollen. Nebenbei sei bemerkt, daß das Alter der Schichten 
Durch zahlreiche Fossilfunde außer Zweifel gestellt ist. 
darauf jedoch einzugehen, scheint hier nicht der Platz 
zu sein. 

Das Albien überlagert an allen erwähnten Orten 
das Aptien in voller Konkordanz. In der Tiefe schwarze, 
an der Oberfläche gebleichte bituminöse und sehr harte 
Mergel von oft splittrigem Bruche sind in unserem 
Gebiet für das Albien charakteristisch. Das in ihm auf
tretende Wasser ist kaum genießbar. 

Das Cenoman, dessen Verbreitungsgebiet aus der 
Karte ersichtlich ist, besteht aus einer Serie von dunklen, 
verhältnismäßig leicht zersetz baren Mergeln, weshalb es 
vielfach auch den Übergang zwischen den steilen Terrain
forruen des Aptien und der alluvialen Ebene bildet. 
Pervinquiere stellt im Cenoman des zentralen Tunis 
folgende Typen auf: 1. Den Nordtypus, charakterisiert 
durch wiederholten Wechsel von Mergeln und Kalken. 
Er ist nur an der Basis fossilfülirend; 2. den zentralen 
Typus, der vorwiegend mergelig entwickelt und sehr · 
fossilreich ist; 8. den siidlichen Typus mit ausgedehnter 
Entwicklung von Dolomiten. Die Typen 1 und 2 sind 
durch eine Übergangstype miteinander verbunden. Über 
die Einzelheiten und die Fossilführung der bereits an
geführten und der nachfolgenden Formatiousglieder sei 
auf die Arbeit Pervinquieres verwiesen. 

Das Turon, wird wieder durch eine Serie von 
wechselnden Mergel11 und Kalken vertreten, die sich 
wegen ihrer größeren Härte und der schwereren Zersetz
barkeit gegenüber den Bildungen des darunter liegenden 

Cenoman und des darüberfolgenden Senons gewöhnlich 
als Terrainstufe aus der Umgebung hervorheben. (Siehe 
Fig. 11, 'fäf. V.) 

Das Senon, das seinerseits wieder allmählich und 
ohne i\Iöglichkeit einer Trennung in das Untereozän 
übergeht, ist in der Gegend des Kalaat es Snam am 
besten entwickelt. Wir geben hier folgende zutreffende 
Schilderung Pervinquieres wieder. (Vgl. Profil Fig. 13.) 

„ Wenn wir uns gegen Norden bewegen, so bietet 
uns die Umgebung des Kalaat es Snam eines der in
teressantesten Profile, das überdies leicht zu studieren 
ist. Vom Kt. Fretissa zum Dj. bou Afna und zum 
Kalaat es Snam steigt man die ganze Kreide vom Aptlen 
an aufwärts. Man durchschneidet alsdann das Cenomanien 
in der Form schwarzer Mergel und das Turon und 
schließlich das Senon jenseits des Kt. Fretissa. Die 
zuletzt genannte Stufe fängt durch eine Ablagerung 
brauner, lehmiger, pyrithältiger Mergel an (1), die 
manchmal eine gewisse Menge Gips enthält, der zuweilen 
Blättchen bildet .. 

An der Basis sieht man einige Bänke sandigen 
Kalkes (1 a), die reich an Fossilien sind (besonders 
Lamellibranchiaten, Gastropoden und selbst Cephalopoden), 
die aber leider zu schlecht erhalten sind, um bestimmt 
werden zu können. Zwei oder drei sehr harte und ein 
wenig dolornitische Kalkbänke (1 b) kennzeichnen die 
Spitze des Kudiat. Die oberste Bank ist reich an Ostrea 
vesicularis Lamk. 

In den dazwischen eingeschalteten i\Iergeln findet 
man Hemiaster, Modiola, Cardium hillanum Sow., Natica 
cf. subexcavala Tu. et P. 

Weiter hinauf haben mir die etwas härteren 
Mergel (2) nur einige Inoceramenabdriicke in ihrer oberen 
Partie gezeigt (50 m). Diese großen, aber schlecht er
haltenen Inoceramen sind in 5 bis 6 Kalkbänken (2a), die 
durch Mergelbänke voneinander getrennt werden, sehr 
häufig. Sie liegen am Fuße des Dj. bou Afna. Über 
ihnen befinden sich 40 bis 50 m feinen, milden Mergels 
(3) mit einigen Zwischenlagen von Mergelkalken. Mi
craster Peini Coq. vergesellschaftet mit Micraster Heinzi Gh. 
sind hier sehr häufig. Auch findet man Rhynchonella 
plicatilis Sow., Var. Woodwardi Davidson und einige 
Nautilen. Das Gehänge des Berges wird dann steiler, 
denn an die Stelle der Mergel treten nunmehr weiße, 
in. großen Bänken abgesonderte 20 111 mächtige Kalke, 
zwischen denen nur selten eine Mergeleinlagerung besteht. 
Große Inoceramen sind hier besonders in der oberen 
Partie sehr häufig, die durch die Anwesenheit von 
Bostrichoceras polyplocum Roemer charakterisiert ist. 
Dieses Fossil nimmt ein sehr konstantes Niveau ein, 
da.s einen ausgezeichneten Leithorizont bildet; man findet 
es in der ganzen zentralen Region (von Tunis) wieder. 

Dann folgen wieder wechsellagernde Kalke und 
Mergel [5], (letztere vorherrschend), die in der Topographie 
durch eine leichte Einsenkung gekennzeichnet sind, die 
die beiden Gipfel voneinander trennt (50 m. Vgl. Profil 
Fig. 13). Der Hauptgipfel des Bou Afna wird durch 
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weiße, in regelm!l.ßige B!l.nke abgesonderte Kalke ge
bildet (40 m ungefähr). 

Diese Kalke, die kleine Quarzkörner enthalten, 
erinnern sowohl mit freiem Auge als auch mit dem 
Mikroskop betrachtet an die Kreide. 

Man findet in ihnen verstümmelte Echiniden, die 
sich auf den Micraster Peini Coq. zu beziehen scheinen, 
ferner einige Hemiaster verrucosus Coq., weiters sehr 
verbreitete Formen von Inoceramen aber keinen einzigen 
Ammoniten. Diese Kalke bilden den ganzen Nordwest
abhang des Dj. Bou Afna und des Dra-Ain Anek; sie 
steigen in einem unter 15 ° geneigten Geh!l.nge in das 
Tal des Oued bou Salah herab, der auf ihrer Ober
seite füeßt. Am anderen Ufer des Oued begegnet man 
\Vechsellagerungen von weißen Kalken nnd aschgrauen 
Mergeln (7), die noch immer Micraster Peini führen. 
An der Basis sind die Inoceramen noch zahlreich, sie 
werden aber immer weniger häufig. Gleichzeitig nehmen 
die Mergel an Wichtigkeit zu und es bleibt von den 
Kalken nur mehr eine 4 bis 5 m dicke Bank. 

Das ist die schon durch Thomas bekannt gewordene 
Fossilienlagerst!l.tte (Pentacrinus peroni de Loriol, Balano-

crinus africanus de Loriol, Adelopneustes Lamberti Th. und 
Gh. Serpula umbonata Sow. Terebratulina chrysalis 
Schoth, Radiolites ). Diesi> Fossilien, wenigstens die 
Crinoiden trifft man bis gegen hundert Meter über der 
Basis der Mergel, obschon sie nur in den unteren Partieu 
häufig sind. In den darauf folgenden Mergeln (8) tritt 
keine Kalkbank mehr auf. Diese Mergel sind etwas 
toniger, oft gebl!l.ttert, von etwas dunklerem Blau und 
sie werden an der Luft eher braun als gelb. Diese 
Sedimente setzten sich während nahezu 200 m ohne 
Abänderung und ohne Fossil fort, worauf das Niveau 
der Phosphate (Eoz!l.n) erreicht, ohne daß etwas die 
Grenze zwischen Kreide und Tertiär erkennen ließe." 

Das Eoz!l.n. Wie das soeben besprochene Profil 
zeigt, schalten sich in den oberen Partien zwischen den 
Mergeln einige kalkreichere und somit härtere Partien 
ein (a). Dann folgen schwächere und dann wieder stärkere 
Phosphateinlagerungen, die mit Mergel und mit milderen 
Kalkbänken wechsellagern. Dieses Phosphatniveau (Ph) 
wird durch weiße, etwa 30 m m!l.chtige Kalke über
lagert, die in dünnen B!l.nken abgesondert sind (b). 
Darüber liegt endlich die große Hauptmasse der oberen 

Fig. 13. Profil zwischen Kt Fretissa und Kalaat es Snam (nach Pervinquiere). 1 : 60.000. 

Kalke. Diese sind grau oder rötlichweiß, kompakt, 
spröde und unfähig, eine Faltung zu ertragen, ohne zu 
zerbrechen. Verschiedene Nummuliten treten in ihnen auf. 

Die jungterti!l.ren und die quarternären Ab
lagerungen stehen außerhalb des bergbaulichen Interesses 
und können deshalb übergangen werden. 

Für den Bergbau verdienen höchstens die pliozänen 
Sande und Sandsteine und die alluvialen Schotter und 
Sandbecken als Wasserbassins einige Beachtung. 

2. Tektonik. 

Auf den ersten Anblick hin scheint in der An
ordnung der isolierten Dome und der Hochplateaus 
vollständige Regellosigkeit zu herrschen. 

Betrachtet man aber einen größeren Abschnitt von 
Zentraltunis, so erkennt man deutlich, daß von Südwest 
nach Nordost streichende Faltenzüge vorliegen, deren 
Bau allerdings durch ein zweites Faltensystem gestört 
wird. Dieses zweite System steht zum ersten nahezu 
senkrecht, und es hat zur Folge, daß die Faltenachsen 
des ersteren nicht mehr als gerade Linien verlaufen, 
sondern als gewellte Kurven sieh bald unter das Niveau 
der Ebene senken, um sich dann wieder zu einem iso
lierten Berg zu erheben. Durch die Interferenz zweier 
zu einander senkrechten Faltenbewegungen entstehen auf 
diese Weise aus zwei interferierenden Antiklinalachsen 
einzelne Dome mit periklinal von der Spitze abfallenden 
Schichten. L!l.ngs der ursprünglichen Synklinalachsen 

reihen sich schüsselförmige Becken an. Durch die Inter
ferenz einer Anti- mit einer Synklinalachse kann je nach 
der Stärke des einen oder des anderen Impulses eine 
Wölbung sowohl nach oben als auch nach unten ein
treten. 

Zahlreiche Verwerfer stören dieses in seiner Gesamt
heit immer noch recht deutliche Bild, das wir uns vom 
Bau unseres Gebietes machen können. 

Der auf der beigegebenen Karte dargestellte Terrain
ausschnitt ist allerdings etwas zu klein, um die Inter
ferenz der zwei Faltenbewegungen deutlich erkennen zu 
lassen. Immerhin sieht man die erste Antiklinalachse 
durch die Dome Bou-Jaber und Slata ausgedrückt. Auf 
dieser Achse liegt ferner noch ein kleiner Kreideaufbruch 
bei Hir es Smumna (Siehe geolog. Karte 1:100·000). 
Als nächstes tektonisches Element folgt im Südosten 
eine Synklinale, der die Eozänmulden des Kalaat es 
Snam, Kef er Rbib, Majouba und des Kef es Slougui 
angehören. Auf der nun weiter im Südosten folgenden 
Antiklinalachse liegen die Kreideaufbrüche des K o u d i a t 
el Afna und des Djerissa (Zrissa). Von der letzten 
in unser Gebiet fallenden Synklinalachse ist allerdings im 
Bereich der vorliegenden Karte nur die in sich wieder 
stark gestörte Schale des Kalaat Djerda erhalten. 

Die so angedeuteten Linien geben die Achsen der 
Hauptfalten. Durch einen zweiten, zum ersten nahezu 
senkrecht gerichteten Schub wurden die beschriebenen 
Hauptachsen deformiert, und ein zweites Faltensystem zur 
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Ausbildung gebracht, das im Ban unseres Gebietes un
zweideutig durchschimmert. 

Der im Nordwesten außerhalb unseres Gebietes 
gelegene Dj. Harraba, verbunden mit dem Slata und 
mit dem wieder außerhalb des Kartenrandes (im Südosten) 
gelegenen Bou el Haneche liefert eine Antiklinalachse, 
die diesem zweiten Faltensystem angehört. 

Kalaat es Snam und Kalaat Djerda miteinander 
verbunden, dürften eine Synklinalachse andeuten und der 
Bou-Jaber liefert mit dem Dj. Ouenza verbunden wieder 
eine dem zweiten Faltensystem angehörende Antiklinal
achse, die sich nach Südosten noch weit über den Rand 
unseres Kartenblattes hinaus verfolgen läßt. Es hat 
somit die Interferenz von zwei aufeinander, nahezu 
senkrechten Antiklinalachsen zur Ausbildung von isolierten 
Domen geführt, während interferierende Synklinalachsen 
die Bildung von Schalen hervorgerufen haben. Gleich
zeitig scheint eine Anzahl wichtiger Verwerfer mit der 
Richtung des zweiten Faltensystems parallel zu sein. 

Dies sind die markantesten Züge im geologischen 
Bau unseres Gebietes, deren Entschleierung vor allem 
den schönen Arbeiten Pervinquieres zuzuschreiben ist. 

s.o. 
Kalaat 

Schließlich sei noch bemerkt, daß im zentralen 
Tunis selbst das Pliozän noch stark gestört ist, ein 
Beweis, daß die nachweisbaren Bewegungen in unserem 
Gebiet bis in die jüngste Vergangenheit heraufreichen. 

1. Die Phosphatlagerstätten von Kalaat Djerda. 
Wie im geologischen Teil (Abschnitt Tektonik) 

ausgeführt wurde, gehört die Phosphatlagerstätte von 
Kalaat Djerda einer großen, von Südwest nach Nordost 
streichenden Synklinale an, von der infolge der Inter
ferenz zweier Faltenbewegungen und der darauf folgenden 
Erosion nur einzelne schüsselliirmige Becken erhalten 
geblieben sind. .Ein solches Becken stellt die Phosphat
lagerstätte von Kalaat Djerda dar. 

Einige Verwerfungen verzerren dieses Bild der 
einfachen Lagerung ganz wesentlich. Diese Verwerfungen 
sind auch die Ursache, daß die einheitliche Phosphat
lagerstätte in drei voneinander räumlich getrennten 
Bergbauen abgebaut werden muß, und daß die Ge
winnungsverhältnisse bei jedem dieser Bergbane, die 
alle derselben Gesellschaft gehören, andere sind. Der 
Südostrand des Beckens ist im Kef-Souetir (682 m) 

N.W. 

V /Jjerrfa V Sif. 

Sou~~: .. :.· .. ::~ 
Fig. 14. 

Die gegenseitige Lage der drei Muldenteile, skizziert von der Eisenbahn aus. 

:r;r = Nummulitenkalk. - -- = Phosphatflöz. - V = Verwerfer. 
(Ohne Berücksichtigung der kleineren Störungen, die den Horst des Kalaat Djerda 

zerstücken.) 

sichtbar, woselbst die Ausbißli.nie des Phosphatflözes 
nahezu auf der ganzen Länge des kahlen, sanften Hügels 
aufgeschlossen ist. 

Man beobachtet daselbst ein deutliches Nordwest
fallen der Schichten. Gegen Nordost und gegen Südwest 
taucht die Ansbißlinie unter die Ebene nntrr. 

Der zweite Teil des Beckens, der uns einen Teil 
des Mnldentiefsten vorstellt, ist in einem Rest noch 
in der horizontal, oder nahezu horizontal liegenden Platte 
des Kalaat Djerda (857 m) erhalten geblieben. 

Souetir und Kalaat Djerda sind durch eine Serie 
von Verwerfern voneinander getrennt und die Platte 
des Kalaat Djerda stellt einen durch Staffelbrüche aus 
der Umgebung losgelösten Horst dar. 

Den Gegenflügel dieses Beckens treffen wir im 
dritten Teil der Lagerstätte, im Kalaat es Sif (805 m), 
Wo die Schichten bereits wieder gegen Südost einfallen. 
Auch Sü und Kalaat Djerda sind voneinander durch 
Verwerfungen getrennt. (Siehe Fig. 14 und 15.) 

Im Sonetir sind bisher größere Störungen noch 
nicht angetroft'en worden, Diese1ben müssen jedoch1 wie 

die Karte zeigt, bei der weiteren Ausdehnung des Berg
baues angefahren werden. 

Der Kalaat Djerda hingegen stellt eine außer
ordentlich zerstückelte Platte dar. Staffelbrüche und 
Flexuren haben hier das Flöz in einzelne Schollen 
zerlegt, die oft nur einige hundert bis einige tausend 
Tonnen Phosphat enthalten und den rentablen Abbau 
außerordentlich verteuern und erschweren. (Vgl. Fig. 15.) 

Der Sif ist weniger gestört als der Kalaat Djerda. 
·Die in ihm auftretenden Verwerfer bilden hie und da 
eine nicht unwillkommene Abbaugrenze. 

·wie beim Kalaat es Snam, so ist auch hier der 
Übergang zwischen Senon und Eozän ein allmählicher. 
In den dunklen Mergeln, die die direkte Fortsetzung 
des oberen Senon bilden, schalten sich einzelne schwächere 
Phosphatflöze ein. Das Hauptflöz, das allein derzeit im 
Abbaue ist, hat eine Mächtigkeit von 2·5 bis 3 m. 

Über demselben folgen zunächst Kalke mit zahl
reichen Feuersteinknollen, die mitunter durch Phosphat 
verkittet werden, weiters noGh 11-b und zu ein kleiner 
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Phosphatschmitz und der Abschluß nach oben hin wird 
durch harten Nummulitenkalk gebildet. 

Die chemische Zusammensetzung der Phosphate ist 
einigermaßen schwankend. Wie die nachstehenden Ana
lysen zeigen, sind die Phosphate des Sü die ärmsten 
des Reviers. Zum geringen Teil mag daran auch der 
Umstand schuld sein, daß im Sif das Phosphatflöz ein 
dolomitisches Zwischenmittel von 30 bis 40 cm Mächtig
keit besitzt, das mit dem Phosphat ziemlich fest ver
wachsen ist und ein Aushalten der tauben Stücke 
erschwert. Bei den anderen beiden Bergbauen ist das 
ganze Flöz rein und auch nicht die einfachste Auf
bereitung notwendig6). 

Nord-Ost 

Die- chemische Zusammensetzung der Phosphate des 
Kalaat Djerda (nach freundlichen Mitteilungen aus dem Werks
laboratorium daselbst): 

Bestandteile . [j Souetir 1 Kalaat Djerda / Sif 
==-=.==:..--- -- :--=---------·--------1---=--=--=-=-...:........=..--=-----=--- _____ _:_-_::_:__ _ _:_ -- -- ----------

Phosphorsäure . . . . . 11 29·54 29·05 1 27·79 
Auf Calciumphosphat um- 1· 

gerechnet . . . . 64·50 63·40 60·70 
Calciumcarbonat . . . 22·80 22·30 · 1:!1"00 
Calciumsulfat . . . . . 5·30 4·80 4·1">0 
Eisen und Alum. Oxyd 1·10 1"10 0·90 
Kieselsäure . . . . . 1·90 3·20 7.50 
Geb. Wasser u. org.-Subst. 2·10 2·60 3·20 
Magnesia . . . . . . Spur 
Fluor u. Nichtbestimmtes 2·30 2·60 2·20 

lfalaat JJjerdiJ 

Süd-West 

Fig. 15. 
Skizze des Kalaat Djerda zur Veranschaulichung der Störungen in der Richtung senkrecht zum Profil Fig. 14. 

Die Phosphatflöze bestehen aus einer grauen bis 
bräunlichen, feinkiirnigen Masse, in der sich nicht selten 
Haifischzähne aus der Gattung Lanma (nach einer 
freundlichen Bestimmung des Herrn Prof. V. Hilber in 
Graz), Koproliten und schlecht erhaltene Steinkerne von 
Lammellibranchiaten eingebettet finden. Das Phosphat 
gibt beim Anschlagen oder beim Reiben einen starken 
bituminösen Geruch und ist sehr mild. In der Praxis 
hört man oft die Äußerung, „je reicher ein Phosphat 
ist, desto milder ist es". Am Aufbau der reichen, bau
würdigen Phosphatbänke beteiligen sich neben dem 
Tricalciumphosphat, das in gerundeten Körnern in einer 
dichten Kalkmasse eingebettet liegt, noch einzelne Quarz
körner und Gipsnadeln. Sekundäre Kalzitgänge, die die 
Phosphatbänke durchsetzen, sind nicht selten. Schwan
kungen in der Zusammensetzung kommen innerhalb der 
Abbaufelder nicht in störender ·weise vor. 

* * 
Die Gewinnung der Phosphate ist die denkbar 

einfachste. Die Phosphatflöze bieten in Bezug auf 
Lagerung und Zusammensetzung dieselbe Regelmäßigkeit 
wie Kohlenflöze und haben vor diesen in technischer 
Hinsicht IWCh den Vorteil der Abwesenheit von hohen 
Temperaturen, von bösen \Vettern, von Brand und 
Explosionsgefahren. 

In Souetir, das durch eine elektrische Schmalspur
bahn mit der Zentralstelle am Bahnhof von Kalaat
Djerda verbunden ist, geschieht die Förderung (elektrisch) 
mittels eines Schachtes und mittels eines nach dem 

8) Über Phosphat-Analysen vgl. auch Pervinquiere 
1. c. p. 158 ferner Dr. 0. 'l'ictze. llic Phosphatlagerstätten 
von Algier und Tunis in Zeitsch.r. f. prakt. Gcol. 1U07 p. 229. 

Einfallen der Lagerstätte getriebenen Bremsberges. 
Der Abbau ist ein streichender Pfeilerbau mit schwebendem 
Pfeilerverhieb. Das in der Grube erschroteue Wasser 
wird in ein obertägiges Reservoir angehoben und wieder 
verwendet. 

In der Platte des Kalaat Djerda ist der regel
mäßige Abbau wegen der zahlreichen dort auftretenden 
Verwerfer allerdings fast unmöglich, da jeder dieser 
Lappen, in die das Flöz zerteilt ist, andere technische 
Vorkehrungen erheischt. Durch die Nähe des Tages 
und durch die Zerkliiftung der über dem Flöz liegenden 
Kalkplatte macht sich bei den hohen Holzpreisen der 
Druck besonders unangenehm bemerkbar. Dagegen sind 
die Phosphate dieses Flözes von außerordentlich guter 
Qualität. Ein Bremsberg mit anschließender Pferdebahn 
verbindet die Grube des Kalaat Djerda mit der Zentrale 
am Bahnhof. Diese Platte ist von der Gesellschaft 
einem -Subunternehmer übergeben, der gegen einen festen 
Preis sein Hauwerk an die Zentralstelle abliefert. 

Im Sif, der ebenfalls durch eine elektrische Schmal
spurbahn mit der Zentralstelle verbunden ist, ist man 
mit dem Abbau noch nicht unter das Niveau der Ebene 
hinabgekommen. An den Ausbissen angesetzte, im Streichen 
des Flözes vorgetriebene Stollen bilden die Förder- und 
Abbauhorizonte, die durch entsprechende Bremsberge 
miteinander verbunden sind. 

* * * 
Das hereingeschossene Hauwerk kommt aus der 

Grube direkt in die Sammelstelle am Bahnhof von Kalaa.t 
Djerda. Nur im Sif ist wegen des Zwischenmittels 
eine oherflächlichc Handscheidung erforderlich. In der 
Zent.ralstelle werden die groben Pho~phatbrocken in 
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Backenquetschen gequetscht, durch Paternosterwerke 
angehoben und in Drehöfen entleert, in denen eine 
Trocknung des Materials vorgenommen wird. Das aus 
den Drehöfen fallende Phosphat ist bereits Handelsware. 
Zur Bedeckung des Bedarfes an motorischer Kraft be
stehen in Kalaat Djerda zwei durch Gasmotoren betriebene 
Gleichstromanlagen. Zwei neu erbaute Wechselstrom
anlagen werden in der nächsten Zeit dem Betrieb über
geben werden. (Vgl. Fig. 16, Taf. VI.) 

Die in Tunis eintreffenden Phosphate werden auf 
große Haufen gestürzt. 7) 

Das Entleeren der aus dem Inneren eintreffenden 
Waggons erfolgt durch Araber, die das Phosphat in 
geflochtenen Körben zu Haufen tragen. Hier fassen die 
Verladekrane (vgl. Fig. 17 und 18 der Tafel VI) das 
Material auf, um es auf einen "Beltconvoyer" zu entleeren. 
Letzterer trägt das Phosphat über ein Gerüst auf einen 
zweiten Konveyor. Das Band dieses Konveyors ist ver
stellbar und läßt nach Bedarf an einer beliebigen Stelle 
das Fördergut in Fülltrichter fallen, die durch geneigte 
Rohre in den Laderaum des zu ladenden Schiffes aus
münden. 

Genetische Bemerkungen. Die Phosphatflöze 
unseres Gebietes erscheinen als normale Glieder im 
Schichtenverband an der Basis des Eozäns und müssen 
ali syngenetische Bildungen aufgefaßt werden. Sie 
unterscheiden sich dadurch wesentlich von einem großen 
Teil der spanischen und von einzelnen wenigen franzö
sischen Phosphatlagerstätten. 8) 

Die in den Phosphaten angetroffenen Fossilreste 
und das Auftreten von Gipslamellen und von ganzen 
Gipsbänken in den Phosphatflözen verweisen die Bildung 
dieser an den Strand des Meeres bzw. an Lagunen. 
Gleichzeitig mit dem Absatz von reinem Kalkschlamm 
oder von mehr oder weniger tonigen Sedimenten er
folgte in den Lagunen, in denen sich die Phosphat
lagerstätten bildeten, auch die Zufuhr von Phosphorsäure. 
Daß diese Zufuhr vom Lande aus erfolgte und etwa 
anorganischen Ursprungs sei, ist aus verschiedenen 
Gründen nicht anzunehmen. Die beobachteten Er
scheinungen sprechen vielmehr für eine Abscheidung der 
phosphorsauren Salze aus jenen ·organischen Wesen, die 
das Strandgebiet bzw. die Lagunen bewohnten. Nach 

7) Die hier kurz angedeutete Phosphatverladung bezieht 
sich auf die Phosphate von Kalaat es Sliam. 

8) Vgl. 0. Tietze. Die Phosphatle.gerstätten Frankreichs. 
Zeitschr. f. pro.kt. Geol. 1907 p. 117 und L. de Launay: Les 
Richesses Minerales de l'Afrique, l'or, les metaux, le diamant 
les Phosphates, le sel, les combustible~, les sources thermales etc. 
Paris 1903 (mit zahlreichen Literaturaugabeu), ferner Doktor 
J. A h l b ur g: Die nutzbaren Mineralien Spaniens und Por
tugals, Ztschr. f. p. Geol. 1907, p. 183. 

den Zusammenstellungen Pervinquier es kommen als 
Quellen phosphorsaurer Salze in Betracht: a) Die heute 
zum großen Teil umgewandelten und nicht lnehr er
kennbaren Knochen der die Lagunen belebenden Wirbel
tiere: b) die Zähne derselben. Diese sind wegen des 
sie schützenden Emails sehr oft erhalten geblieben, was 
ihre relative Häufigkeit erklärt. Diese beiden Phosphat
quellen lieferten bereits Tricalciumphosphat: c) die 
Koproliten: d) die Gewebe, wie denn überhaupt die 
Weich teile der Wirbeltiere. Diese liefern durch ihre 
Zersetzung Ammoniumphosphat, das in Lösung geht. 
Kommt dieses mit Kalk in Berührung, so bildet sich 
je nach den Bedingungen Bi- und T ricalcium
phosphat. 

Letzteres wird niedergeschl11.gen, ersteres bleibt in 
Lösung und verwandelt sich unter geeigneten Bedingungen 
(Kontakt mit bereits abgeschiedenen oder anstehenden 
Kalkmassen) in Tricalciumphosphat. Außer den Wirbel
tieren waren für die Bildung der Phosphatlagerstätten 
noch die wirbellosen Tiere, besonders e) die Mollusken 
von großer Bedeutung. Die Wichtigkeit dieser kann 
wegen der geringeren Anzahl der erhalten gebliebenen 
Reste leicht unterschätzt werden. Als letzte Phosphat
quelle kämen nach Pervinquiere noch die die Lagunen 
belebenden Algen in Betracht, die besonders als Fällungs
mittel eine wichtige Rolle spielten. 

Der Reichtum der entstehenden Lagerstätte war 
außer von der vorhandenen Phosphatmenge vor allem 
noch von der Menge der gleichzeitig abgeschiedenen 
mechanischen Sedimente abhängig. 

Durch den Wechsel in diesen Mengenverhältnissen 
waren alle Bildungen von den reichen Flözen mit über 
60 ° / 0 Tricalciumphosphat bis herab zu den Phosphat
führenden Mergeln mit oft weniger als lO°lo Ca11 (Po4)~ 
möglich. 

Da auf der ganzen Strandlinie des untereozänen 
Meeres Nordafrikas analoge Bedingungen geherrscht zu 
haben scheinen, kamen die Phosphate längs dieser 
ganzen Linie zur Ausbildung, was in ihrer weiten, 
bekannten Verbreitung von der marokkanischen Grenze 
durch Algerien bis an die Ostküste von Tunis zum 
Ausdruck kommt. - Allerdings sind sie nicht überall 
bauwürdig entwickelt. 

So weit die Phosphate von Nnmmulitenkalken 
· überlagert werden, sind sie praktisch leicht aufzufinden, 

weil die harten, spröden Kalke unter dem Einflusse der 
Erosion aus den darunterliegenden weicheren Kreide
mergeln sehr deutlich herausgeme.ißelt werden und sich 
dadurch im Landschaftsbild sofort verraten. (Vgl. Fig. 10, 
Taf. V.) (Fortsetzung folgt.) 
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Blaue Eisenhochofenschlacken. 
Von August Harpf, Max Langer und Hans Fleißner in PHbram. 

(Schluß von S. 751.) 

6. Weißes Schlackenpulver Ew von derKonkordia
hütte in Sulzau. 

Diese und die folgende Probe stammen aus dem 
Jahre 1896, u. zw. von dem der „Eisengewerkschaft 
Sulzau-\Verfen" gehörigen, in Sulzau stehenden Hochofen, 
welcher ein Holzkohlenhochofen älteren Systems ist. Zur 
Verwendung gelangt Brauneisenerz von ·werfen, u. zw. 
wird dasselbe zu zwei Dritteln roh, zu einem Drittel vor
geröstet, gegichtet. Das Erz enthält Gips, welcher als 
Schwefelcalcium größtenteils in die Schlacke geht. Als 
Zuschlag benützt man kieselsäurereichen W erfener Schiefer, 
um viel Silicium in das Roheisen zu bekommen. Zur 
Winderhitzung dienen eiserne \Vinderhitzungsapparate. 

Das \Verk erzeugt als Spezialität ein tief dunkel
graues, grobkörniges, siliciumreiches Roheisen, welches 
besonders für Gußwaren, von denen hohe Feuerbeständigkeit 
gefordert wird, z. B. Koquillen, Winderhitzungsröhren, 
Roststäbe u. dgl. Verwendung findet. Insbesondere die 
Koquillen sind in Stahlwerken sehr beliebt, weil sie 
eine große Zahl von Güssen aushalten; so werden 
W erfener Koquillen beispielsweise nach Böhmen, Ungarn 
und Bosnien geliefert. 

Die Schlacke ist gewöhnlich glasig grau oder steinig 
grünlichgelb; nach dem Granulieren mit Wasser aber 
ist sie weiß, manchmal mit einem geringen gelblichen 
Stich, und selbstverständlich bimssteinartig. 

Das uns vorliegende Muster .Ew ist eine solche weiße, 
granulierte, bimssteinartige Schlacke vom übergaren Gange, 
in gepulvertem Zustande. Das Pulver hat eine weiße 
Farbe mit schwach gelblichem Stich, ist in Salzsäure 
teilweise löslich und entwickelt bei Behandlung mit dieser 
Säure Schwefelwasserstoff, der von dem darin enthaltenen 
Sulfidschwefel stammt. Außerdem wurden noch darin 
gefunden: Si02 , P201;i Fe, AI, Mn, Ca, Mg, Na und K. 

7. Violettes Schlackenpulver Ev von der Konkor-
diahütte in Sulzau. 

Dieses ist aus dem vorigen Pulver durch einfaches 
Glühen oder Brennen entstanden; zu dem Zwecke wurde das 
w.eiße Schlackenmehl auf einem feuerfesten Steine in 
den in Betrieb befindlichen Winderhitzer hineingeschoben 
und so mit erhitzt. Die Schlacke änderte dabei ihre 
Farbe von weiß in ein helles Violettrot. Wrgen dieser 
violetten Farbe haben wir die beiden Proben Ew und Ev 
hier aufgenommen. 

Die chemischen Bestandteile des violetten Schlacken
pul vers sind die nämlichen wie diejenigen des weißen 
Schlackenpulvers; es enthält auch Sulfidschwefel, außerdem 
aber noch Sulfate. 

8. Schlacke F vom Bessemer-Martin-Roheisen
schmelzen in Witkowitz, Fig. 4. 

Dieselbe stammt, wie bekannt, von einem Koks
hochofen. 

Das Eisenwerk Witkowitz ist genötigt, sehr ver
schiedene und vielerlei Eisenerze zu verwenden, 11. a. solche 
aus Schweden, Steiermark, Ungarn, Galizien, auch Kies
abbrände usw. Das von dem einen Hochofen gelieferte 
Roheisen enthält für den reinen Bessemerprozeß zu viel 
Phosphor, hingegen aber wieder nicht genug an diesem 
Körper, um es dem Thomasprozeß zu unterwerfen. Der 
Phosphorgehalt. beträgt 0·3 bis 0·5 % ; das betreffende 
Roheisen wird daher zuerst gebessemert, dadurch werden 
Silicium und der überschüssige Kohlenstoff entfernt, 
sodann wird es in den basischen Martinofen gebracht, 
dort vom Phosphor befreit und so in Stahl verwandelt. 

Fig. 4. 

Eine Probe der Schlacke, welche bei der Erzeugung 
des für diesen Prozeß geeigneten Roheisens fällt, erhielten 
wir im Jahre 1897; sie ist in Fig. 4 dargestellt. Die 
Grundmasse a derselben hat eine stumpfgraue Farbe 
ohne jeden Glanz, ist vollkommen steinig, undurchsichtig 
und von großen Poren durchsetzt. Dieselbe ist rings 
herum, soweit die natürliche Oberfläche reicht, von einer 
blaugrauen Schichte b umgeben. Diese Schichte ist 
bei b1 deutlicher und dunkler, an den übrigen Stellen 
weniger deutlich hervortretend, manchmal wohl auch 
aussetzend. Mit der unteren Seite b1 lag die Schlacke 
auf dem Eisen_auf, wie einige magnetische Abbrandstückchen, 
die dortselbst hafteten, erkennen ließen. Im übrigen 
ist b von gleicher Beschaffenheit wie a, d. h. steinig, 
undurchsichtig und von Poren durchsetzt. Die Begrenzung 
zwischen a und b ist keine scharfe, sondern die blaue 
Farbe verläuft langsam• in die graue. Überhaupt ist 
das Blau nicht schön, sondern nur matt, ein stumpfes 
Bläulichgrau. 

Die Schlacke läßt auch, allerdings nur schwach, 
eine Schichtung erkennen; rechts sieht man nämlich 
einige nur wenig hervortretende bläuliche Streifen c, 
welche der allgemeinen Kontur folgen. Die natürliche 
Oberfläche d ist auf der Oberseite schmutzig braungrau, 
auf der Unterseite mit einem Stich ins Rötliche, im 
übrigen matt und rauh, stellenweise porös. Der Bruch 
ist teils eben, teils uneben und scharfkantig. Kleine 
Eisenteilchen sind in der Masse zu erkennen. 

Das Pulver hat eine deutlich graue Farbe mit 
einem Stich ins Brä unliebe und verfärbt sich beim 
Glühen zuerst ins Violette; später wird der Kuchen etwas 
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dunkler. Dasselbe löst sich fast vollkommen in Salzsäure. 
Die Untersuchung ergab: Sulfidschwefel, Si02 , P2 0

61 
Fe, 

Al, Mn, Ca, Mg, Na und K. 

9. Schlacke G vom Gargange, Konkordiahütte 
in Sulzau, Fig. 5. 

Die Betriebsverhältnisse, unter welchen diese Schlacke, 
die wir im Jahre 1896 erhielten, erzeugt worden ist, 
sind bereits oben unter Nr. 6 (Schlacke Ew) kurz besprochen 
worden. Das in unserer Sammmlung befindliche Stück 
dieser Schlacke entbehrt jeder Regelmäßigkeit in Bezug 
auf Zeichnung und Färbung. 

Bei genauer Betrachtung kann man zweierlei 
Grundmassen in der Probe unterscheiden. Die eine, 
mehr auf der linken Seite angehäufte und mit g be
zeichnete ist grünlichgelb gefärbt, emailartig, un
durchs~chtig, von starkem Glasglanz und flachmuscheligem 
Bruch. Auch finden sich grünlichgelbe, steinige Stellen 
ohne Glanz. Die andere, größtenteils auf der rechten 
Hälfte befindliche Grundmasse, welche wir mit b be
zeichnet haben, ist braungrau gefärbt, glaBig, in dicken 
Schichten undurchsichtig, in dünnen Splittern deutlich 

t 
Fig. 5. 

durchscheinend bis durchsichtig, von starkem Glasglanz 
und teils ebenem, teils ßachmuscheligem Bruch. Die 
beiden Grundmassen durchdringen sich jedoch in vieler 
Beziehung, so daß wir ganz links ~ine dreieckige Zeichnung 
von braungrauer Masse (b), rechts hingegen Flecken von 
grünlichgelber Masse (g) antreffen. Auch sonst sind die 
beiden Massen vielfach durcheinander geflossen. 

Der größte Teil der Schlacke ist ferner von blauen 
Schlieren und Fäden, mit s bezeichnet, durchzogen. Links 
und in der Mitte, knapp unter der Oberfläche o, 
verlaufen die blauen Streifen parallel zur Oberfläche, 
eine eigentliche Schichtung der Schlackenmasse wird 
dadurch jedoch nicht hervorgebracht. Bei genauerer 
Besichtigung zeigt es sich, daß die blauen Schlieren, 
welche beide Grundmassen durchziehen, in der grünlich
gelben Grundmasse von braungrauen Schlieren und in 
der braungrauen Grundmasse von grünlichgelben Schlieren 
begleitet sind und überhaupt an den Grenzen zwischen 
den beiden Grundmassen auftreten. Sie scheinen also 
den Übergang von einer Grundmasse zur anderen zu 
bilden. Die blauen Schlieren sind im auffallenden Lichte 
blau, im durchfallenden Liebte braun, durchscheinend 
und sind nicht glasig, sondern opalartig. Ihr Farbenton 
läßt sich nicht gut beschreiben, da sie nicht in größeren 
Partien auftreten, sondern ·immer grünlichg"elbe und 

braungraue Teile zur Seite haben; er erinnert auch 
einigermaßen an die erwähnte Indigotin.ktur, nur erscheint 
er heller. 

Mit br sind hellbraune von vielen Poren durch
setzte, glanzlose Partien bezeichnet. Das Zeichen: ge 
deutet eine näherungsweise kreisrunde, von braungrauen, 
glasigen Bestandteilen durchsetzte Partie an, bestehend 
aus gelber und bräunlicher, fettglänzender Schlacken
masse; w endlich ist eine kleine, weiße, glanzlose, poröse, 
bimssteinartige Partie. 

Die obere Begrenzungsfläche o ist wellig geflossen, 
hat Glasglanz und zeigt teils graue, teils grünlichgelbe 
Färbung mit vielen blauen Streüen, die allmählich in 
die anderen genannten Farben übergehen. Die untere 
Fläche u ist größtenteils ebenso gefärbt wie o, ist stellen
weise rauh, mit zahlreichen großen Poren bedeckt, in welche 
Sandkörner, Kohle, Eisengranalien u. dgl. eingelagert 
sind, so daß die Schlacke also mit dieser Fläche auf 
der Hüttensohle aufgelegen ist. 

Das Pulver dieser Schlacke ist graulichweiß, 
wird beim Glühen zuerst schwach rötlich unter Bildung 
eines Kuchens, der an den Rändern braun gefärbt ist. 
Nach dem zweiten Glühen war die Schlacke geschmolzen 
und hatte eine rosenrote Farbe angenommen. Das Pulver 
ist löslich in Salzsäure. Die Analybe ergab: Sulfide, 
Si02 , Fe, AI, Mn, Ca, Mg, Na und K. 

10. Schlacke H von Lölling in Kärnten, Fig. 6. 

Dieselbe stammt aus dem Jahre 1876 und zwar 
von einem Holzkohlenhochofen, in welchem das in der 
genannten Gegend gewonnene Erz verschmolzen wurde. 

Fig. 6. 

Die Schlacke wurde beim Abstich zugleich mit dem 
Eisen auf das Flossenbett herausgelassen, wo beide zu
sammen erstarrten. Die Schlackenschichte wurde nach 
der Abkühlung mit schweren Hämmern vom Eisen ab
geschlagen. 

Die Oberfläche a und eine ganz dünne dazu ge-
. hörige Schichte sind braun gefärbt, rauh, steinig, ohne 

Glanz und blasig. Die Hauptmasse der Schlacke besteht 
aus den zwei vielfach ineinander übergreifenden Schichten 
b und c. Beide sind steinig, b hat einen unebenen Bruch 
und ist glanzlos, während c einen ebenen und scharf
kantigen Bruch besitzt und Fettglanz erkennen läßt, 
b ist blau und zwar am schönsten und deutlichsten 
oben, knapp unter a; c hingegen ist deutlich grün ge
färbt, wie eisenhaltige Schlacken häufig sind. Der 
Farbenton von b erinnert in den blauesten Teilen kaum 
etwas an die lndigolösung, er ist stumpfer und besitzt 
einen grünlichen Stieh. ' 
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Die beiden Schichten b und c sind nicht scharf 
_gegeneinander abgegrenzt; es erscheint vielmehr zwischen 
dem Blau von b und dem Grün von c eine Zwischen
partie eingelagert, die fleckig und streifig, zum Teil 
blau, zum Teil grün ist. Wir haben versucht, dies in 
der Schraffierung unserer Zeicha.ung auszudrücken. Die 
untere Fläche d endlich sieht aus wie c, d. h. sie ist 
grün und hat Fettglanz; sie zeigt aber außerdem noch 
einige bläulich grüne Flecken, endlich sind auch Eisen
körner in d eingeschmolzen, woraus sich ergibt, daß die 
Schlacke mit der Fläche d auf dem Eisen auflag.' 

Das Pulver ist hell grünlichgrau; es gab beim 
Erhitzen im Platintiegel zuerst einen lose zusammen
hängenden Kuchen von gelblichgrauer Farbe, welcher 
nach dem zweiten Erhitzen mehr zusammengebacken und 
schwach violett erschien. In Salzsäure war die Schlacke 
nur wenig löslich, entwickelte dabei jedoch Schwefel
wasserstoff. Die Untersuchung ergab außer den so naeh
gewiesenen Sulfiden noch Si09 , Fe, Al, Mn, Ca, Mg, 
Na, und K. Auf spektralanalytischem Wege wurde 
eine Spur Ba nachgewiesen. 

11. Schlacke J von Hallberg, Fig. 7. 
Diese Schlacke war auf der Wiener Weltausstellung 

und gelangte von dort in den Besitz der Lehrkanzel 
für Hüttenkunde an unserer Hochschule. Näheres über 
deren Entstehung usw. ist uns leider nicht bekannt. 

Fig. 7. 

Die Hauptmasse a ist grau, steinig, undurch
sichtig, von unebenem Bruch, kristallinischem Gefüge 
und sehr schwachem, fettllhnlichem Glanze. Die obere, 
natürliche Begrenzungsfläche ist abgeschlagen. Auf die 
Masse a folgt eine sehr schmale Schichte b, eigentlich 
nur ein Streifen von 2 mm Stärke, in unserer Fig. 7 
durch dicke Schraffen dargestellt. Die Schichte b ist aus
gesprochen und schön blau, ebenfalls steinig, kristalli
nisch, von unebenem Bruch, undurchsichtig und fett
glänzend. Dieser bla~e Streifen kommt in seiner Färbung 
der auf weißem Papier ausgegossenen lndigodisnlfon
säurelösung, welche schon mehrfach erwähnt wurde am 
nlLc.hsten. ' 

Unter b befindet sich die unterste Schichte c, in 
unserer Zeichnung ganz schwarz dargestellt· diese ist in 
der Draufsicht sehr dunkel brlunliehgrau, 

1

tast 1chwarz, 

glasig, von muscheligem Bruch, starkem Glasglanz, in 
dicken Schichten undurchsichtig, in dünnen hingegen 
grau durchscheinend. 

Die untere Fläche d hat dasselbe Aussehen wie c, 
sie ist bräunlichgrau, wellig geformt, teilweise mit glatten, 
glasglll.nzenden, muscheligen Bruchflächen, teilweise rauh 
und porös, dann ohne Glanz. Daß die Schlacke mit d 
nach unten erstarrt ist, ergibt sich daraus, daß in b 
und im unteren Teil von a sich Eisenkörner ein
geschlossen finden. 

Die drei Schichten sind nicht scharf voneinander 
abgegrenzt, indem sowohl a und b, als auch b und c 
vielfach ineinander übergreifen. In der nächsten Nähe 
von c ist das Blau der Schichte b am dunkelsten und 
schönsten; es verliert sich dann allmählich nach aufwärts 
in das Grau von a. 

Das Pulver ist graulichweiß und verändert die 
Farbe beim Glühen nicht. In Salzsäure ist die Schlacke 
sehr leicht löslich; sie enthält: Sulfide, Si0111 P201p Fe, 
Al, Mn, Ca, Mg, Na und K. 

* * 

In der nebenstehenden Tabelle II sind die Ergebnisse 
unserer bisherigen Untersuchungen übersichtlich zusammen
gestellt. In den Rubriken, in welchen die Farben der 
Schlacken besprochen sind, beziehen sich die eingeklam
merten lVorte immer auf den Stich, den die betreffende 
Farbe in eine andere Färbung zeigte, z. B.: "Db graubl~U 
(schwach violett)" bedeutet: Das Pulver von Db ist 
graublau mit einem Stich ins Violette. Die Prob_en 
Dw und Db wurden nicht mehr geglüht, da sie ohnedies 
bei der Erzeugung und im Betriebe scharf geglüht 
worden waren. Ew und E1· wurden nicht mehr geglüht, 
da ja ET durch Glühen aus Ew entstanden ist. Die 
Einser in den übrigen Rubriken bedeuten, daß die be· 
treffenden Substanzen in den Schlacken aufgefunden 
wurden. Die wagrechten Striche in denselben deute~ 
hingegen an, daß die dort angegebenen Stoffe woh 
gesucht, aber nicht gefunden wurden. 

Aus der Tabelle II ergibt sich folgendes: 

1. Bezüglich der Schlacken: 
E & ~ in deutlich bläuliches Pulver besaß an r J 

violetten ET nur die Schlacke A. .A.lle Proben auße! 
änderten, wenn sie im Platintiegel geglüht wurden, ibf8 
Farbe, einige darunter ins Bläuliche, Violette oder .~te~ 
Das Blänlichwerden erinnert an das Verfahr~n bei_sli~ 
ffitramarinfabrikation. In Salzsäure sehr leicht lo 
waren nur A, G und J; die übrigen mußten aufgescblossellr 

k wa werden. In allen untersuchten Schlac en,., Uat-
Sulfidschwefel vorhanden, in einigen auch :;u alle 
schwefel. Auf Titan und Vanadium wurden te 
Schlacken wiederholt und sorgfältigst geprüft, dieseEiemen re 
wurden aber nirgends nachgewiesen. }[ehre ur 
Schlacken enthielten auch Phosphorsäure; Kupfer .war n ill 
in C vorhanden; die übrigen Bestandteile sind meisteus · 
jeder Schlacke zu finden. 

2. Bezüglieh der lluffelscherben1 



- 765 

Dw als gewöhnlicher weißer Chamottescherben 
enthielt selbstverständlich keinen Schwefel, während in 
dem blau gewordenen Scherben D b Sulfide und Sulfate 
aufgefunden wurden. Ebenso traten durch das Glühen 
der Zinkerze in den Muffeln Kupfer und Zink in die 
Muffelmasse ein und wurden in Db gefunden. Titan und 
Vanadin wurden in Dw nicht gefunden, in Db war zwar 
kein Vanadin, wohl aber eine deutliche Spur Titan 
vorhanden. Daß letztere die Blaufärbung verursacht, 
halten wir für unwahrscheinlich. Vielleicht haben wir, 
wie schon bemerkt, später noch Gelegenheit, uns ein
gehender mit der Ursache der Blaufärbung der Muffel
scherben zu beschäftigen. 

m. Schlußfolgerungen. 
Obzwar die in diesem Aufsatz niedergelegten Un

tersuclrnngen noch keineswegs abgeschlossen sind, so 
lassen sie doch im Verein mit den oben gebrachten 
literarischen Studien in Bezug auf die Schlacken einige 
Schlußfolgerungen zu, welche im nachstehenden· gezogen 
werden sollen. 

Weder Titan noch Vanadin ist die Ursache der 
Blaufärbung der hier untersuchten blauen Schlacken. 
Andere in der Literatur angegebene Ursachen wie: 
phosphorsaures Eisen, Eisenoxyd, Schwefelmangan und 
end.lieh gar Blausäure(!) sind wohl von vorneherein als 
unwahrscheinlich oder gar unmöglich zurückzuweisen. 

Ob das Eisenoxydul wie Dralles Untersuchungen 
an Glasftüssen gezeigt haben, eventuell auch die Färbung 
mancher blauen Schlacken verursacht, können wir hier 
noch nicht entscheiden. Solche Schlacken sind aber 
dann wahrscheinlich eigentliche Gläser, also durchsichtig, 
glasig und nicht steinig; oder sie sind doch wenigstens 
glasähnlich, und müßten dann auch im durchfallenden Lichte 
blau oder blaugrün erscheinen. Es wäre möglich, daß 
das Eisenoxydul bei den Schlackenproben B und C an 
der Färbung mitwirkt, da diese •im auffallenden Lichte 
blau oder besser gesagt grünlichblau, meerblau, im durch
fallenden Lichte aber bouteillengrön erscheinen. Dies 
soll später durch Analysen und synthetische Versuche 
noch weiter verfolgt werden. 

Die blauen Teile der Schlacken .! , F, H und J 
aber sind steinig und wirklich, mehr oder weniger 
rein blau. Sie erscheinen aber nur im auffallenden 
Lichte blau, während sie im durchfallenden Lichte, so 
Weit dies zu erkennen war, ganz andere Farben, meistens 
braun oder grau zeigen. Auch die Schlacke G, deren 
blaue Teile opa.lartig sind, zeigt nur im auffallenden 
Lichte die blaue Farbe, im durchfallenden Liebte sind 
diese Teile braun. Bei allen diesen letzteren Schlacken 
(.!, F, G, H und J) ist eine Blaufärbung durch Eisen
oxydul als sehr unwahrscheinlich zu bezeichnen. 

Was end.lieh das Ultramarin anbelangt, so muß 
bemerkt werden, daß wir sehr lange an der Ansicht 
festgehalten haben, daß es dieser Stoff sei, der die Blau
färbung der Schlacken verursache. Und gerade diese 
Ansicht und die Hoffnung, deren Richtigkeit zu erweisen, 
haben uns veranlaßt, uns eingehender mit der gestellten 
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Frage zu beschäfti~en. Gegen dieselbe wurde ja aller
dings schon von Percy-Knapp und dann auch von 
Wedding der schwerwiegende Grund ins Feld geführt, 
ilaß das Ultramarinblau sich bei den Temperaturen, bei 
welchen die Schlacke schmilzt, längst zersetzen müßte. 
Dieser Einwand muß bei den Muffelscl1erben als berechtigt 
anerkannt werden, welche Monate lang im Zink
ofen in ~· eißglut erhalten werden. Für die Eisen
hochofenschlacken aber kann man ihn mit Recht bestreiten. 
Die Schlacken schmelzen ja gewiß bei Temperaturen 
(etwa 1100 bis 1400°), bei welchen ein Ultramarin
farbstoff sich nicht mehr halten könnte - aber sie ent
halten sämtliche zur Ultramarinbildung nötigen Be
standteile: Kieselsäure, Tonerde, Schwefel und Alkalien, 
oder zum Ersatz der letzteren das Calciumoxyd. Es 
erschien uns immerhin möglich, daß diese Bestandteile 
nach dem Herausfließen, während des langsamen Er
starrens und Abkühlens vielleicht zu Ultramarinblau zu
sammentreten könnten; sie haben, so lange die Schlacke 
erstarrt und sich abkiihlt, gewiß Zeit genug dazu und 
durchschreiten dabei auch die für die Ultramarinbildung 
günstige Temperatur, d. i. Rotglut. Der genannte Farb
stoff könnte dann nach dieser Vermutung in der übrigen, 
mehr oder weniger hell gefärbten Schlackenmasse verteilt 
sein und dadurch die Blaufärbung derselben verursachen. 

Allerdings taucht hier sofort das große Bedenken 
auf 1 daß solche Schlacken dann wahrscheinlich auch im 
durchfallenden Lichte blau erscheinen müßten. 

Aber für die Anschauung, daß vielleicht doch 
Ultramarin in den Schlacken vorhanden sein und deren 
Blaufärbung verursachen oder doch wenigstens daran 

mitwirken könnte, sprechen gewiß nachfolgende Umstände: 
l. Alle blauen Schlacken, welche wir hier untersucht 
haben, enthalten alle obengenannten für die Ultramari.n
bildung nötigen Bestandteile. Wir haben Sulfidschwefel, 
Tonerde, Alkalien und Kalk, selbstverständlich auch 
Kieselsäure darin gefunden. 2. Das Blau ist in allen 
hier untersuchten Proben niemals in den rein glasigen, 
sondern immer nur in den steinigen und in den email
oder opalartigen, also den ganz oder halb entglasten, 
daher verhältnismäßig langsam erstarrten Schlacken
partien zu finden. 3. Das Blau befindet sich, wie die 
beigelegten Zeichnungen erkennen lassen, in den weitaus 
meisten Fällen in den inneren Partien der Schlacken
masse, also wieder in den langsam erstarrten Teilen 
derselben; - endlich 4. die blauen Schlacken verhalten 
sich, soferne sie in Salzsäure löslich sind, bei dieser Auf
lösung gerade so wie Ultramarinblau; sie zersetzen sich 
unter Entfärbung, Kieselsäureabscheidung und Schwefel
wasserstoffentwicklung. Einige blaue Schlacken zeigen 
allerdings eine solche Zersetzung nicht; diese sind aber 
überhaupt nur teilweise und wenig in Salzsäure löslich; 
solche Schlacken enthalten jedenfalls viel Kieselsäure und 
man könnte annehmen, daß die färbende Substanz in den
selben von unlöslichen Silikaten eingehüllt und dadurch 
vor dem Angriff der Salzsäure geschützt ist. 

Der dritte von uns (Fleißner) hat es übernom
men, diese Fragen weiter zu studieren; er wird die Er
gebnisse seiner Untersuchungen in Kürze veröffentlichen. 

Pfibram, Chemisches Laboratorium der k. k. mon
tanistischen Hochschule. 

Metall- und Kohlenmarkt 
im Monate November 1909. 

Von k. k. Kommerzialrat W. Foltz. 
Die stilrmische Aufwärtsbewegung des amerikanischen 

Eisenmarktes hat auch die kontinentalen Märkte gilnstig be
einflußt, so du.6 mit einer langsamen Erholung, welche in 
der allgemeinen wirtschaftlichen Situation bemerkbar wird, 
auch der Eisen- und Metallmarkt sich aus seiner gedrilckten 
Lage zu befreien beginnt. Freilich hat der teure Geldstand 
die Entwicklung verlangsamt, aber immerhin ist der Konsum 
wieder angeregt worden und kam etwas Leben und Bewegung 
in den Markt. Auf dem Kupfermarkte kamen Anzeichen einer 
Wendung zum Vorscheine, welche für diesen wichtigen Markt 
von Bedeutung werden können, wenn neben den zweifellos 
spekulativen und börsetechnischen Maßnahmen an der geplanten 
Produktionseim;chränkung festgehalten wird. Mit einer durch
greifenden Besserung filr Kupfer kann auch eine solche filr 
alle übrigen Metalle erwartet werden, zumal diese sich in 
ganz gesunder Entwicklung befinden. 

Eisen. Die Situation des öst~,l:'r.-ungar. Eis5mmarktes 
hat im abgelaufenen Monat eine Anderung nicht erfahren. 
Schon die innerpolitischen Verhältnisse, hier vor allem die 
Stockung jeder parlamentarischen Tätigkeit hat auf eine Er
starkung der Produktion und de$ Absatzes, auf welche in der 
letzten Zeit so starke Hoffnung zu setzen mancherlei Umstände 
hinwiesen, nicht fördernd eingewirkt, ja dieselben sogar ver
mindert. Man gab sich der Hoffnung hin, d&.ß die in mancher 
Beziehung gebesserten Verhältnisse des deutschen Eisenmarktes 

mit seinen nicht unwesentlich gesteigerten Preisen auch auf 
unsere Preisbildung einen günstigen Einfluß finden wird. Die 
Karteileitung der hiesigen Werke beabsichtigt, mit Beginn des 
neuen Jahres gilltig, eine Erhöhung der Eisenpreise eintreten 
zu lassen. Die dahin zu Tage getretenen Kartellbeschlüsse haben 
aber die Aufrechterhaltung der bestehenden Preise angezeigt, 
jedoch eine neue Relationstabelle aufgestellt, in welcher die 
Frachtveränderungen, welche mit Beginn des neuen Jahres in 
Kraft treten werden, Berücksichtigung finden werden. Der Verkauf 
zu den bisherigen Preisen nur filr das erste Quartal 1910 
wurde freigegeben, und zwar filr die Händler, während die 
Fabrikanten das Recht haben, ihren Bedarf für das erste 
Semester zu den bisherigen Preisen zu decken. Bezilglich der 
Erhöhungen der Frachtentarife wurde der Beschluß gefaßt, 
daß diese Erhöhung in gleicher Höhe auf die bisherigen Eisen
preise hinzuzurechnen ist. Dieser Zuschlag ergibt eine Er
höhung um 20 h auf die jetzigen Preise, welche den Werken 
nicht zu gute kommt, weil sie den gleichen Betrag an Fracht· 
erhöhungen abführen müssen. Nur in den Verkäufen nach 
Freistadt bleibt die Basis unverändert und dort werden die 
Frachten bei der Preisrelation nicht berücksichtigt, so daß 
effektiv eine Ermäßigung eintritt. Dieser letztere Entschluß 
erfolgte, um dem außerhalb des Kartells stehenden Werke in 
Freistadt, welches seit dem vorigen Jahre in vollem Betrieb 
steht und zirka lo0.000 q Walzware erzeugt, die Produktions· 
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bedingungen zu erschweren. Dieser Beschluß des Kartells, 
die Preise dermalen nicht zu erhöhen, entspringt ausschließlich 
den Erwägungen, daß der inlänclische Absatz sehr geschwächt 
ist. Der Eisenverkauf ist nämlich in der letzten Zeit Anfang· 
Oktober nicht gestiegen, sondern eher zurückgegangen und die 
Anfang Oktober gehegten Hoffnungen auf ein lebhafteres 
Herbstgeschäft haben sich nicht verwirklicht. Seit der Ein
stellung der parlamentarischen Tätigkeit haben sich die Auf
träge wesentlich vermindert. Der Staat kann, da er nicht die 
nötigen Mittel besitzt, keine Aufträge erteilen uud man er
wartet auch pro 1910 verminderte Aufträge. Auch von den 
Lokomotiv- und Waggonfabriken laufen keine neuen Ordres 
ein und die Händler, die in Erwartung einer Preiserhöhung 
größere Ankäufe machten und ihre Lager ko:nplettierten, haben 
jetzt die Bestellungen reduziert. Die Preiserhöhung in 
Deutschland hätte es den Werken ermöglicht, gleichfalls die 
Preise heraufzusetzen. Auch die· ungarischen Werke haben 
sich diesen Beschlllssen angeschlossen und von einer Preis
erhöhung Abstand genommen. - Der Absatz im Monat Oktober 
bezifferte sich wie folgt: 

Stab- und Fai;on-
eisen . 

Träger . 
Grobbleche . 
Schienen 

im Monat Oktober 
1909 gegen 1908 

183.116 - 53.426 q 
101.750-- 1.900„ 
56.228 - 0.208 „ 
31.842 - 35.022 " 

seit 1. Jänner 
1909 gegen 1908 

2,709.208 - 473.738 q 
1,129.820 + 19.439 " 

453.823 - 5.343 " 
808.759 - 145.011 " 

Es zeigt sich aus diesen Ziffern, daß im Monat Oktober in allen 
Fabrikaten der Absatz zurückgr,gangen ist; der Rückgang bei 
Stabeisen gegen den Monat September beträgt 13.104 q. Die 
Ursachen dieses Rückganges wie des bei den übrigen Sorten 
entspringen den oben angeführten Vorgängen. Das Budget pro 
1910 enthält als außerordentliche Aufwendung für Bauten 
und Fahrbetriebsmittel auf das Gesamtnetz der Staatsbahnen 
99 Millionen gegen 85 Millionen pro 1909. Von diesen 99 
Millionen sollen 59 Millionen für bauliche Herstellungen und 
40 Millionen für Anschaffung von Fahrbetriebsmitteln dienen. 
Von den baulichen Herstellungen im Betrage von 59 Millionen 
Kronen sollen 11·5 Millionen für zweite, dritte un1l vierte 
Gleise, 20·2 Millionen flir Stu.tionserweiterungen, 13·3 Millionen 
für Ergänzungsbauten am Oberbau und 3·1 Millionen für den 
Unterbau verwendet werden. Die 40 Millionen für Fahr
betriebsmittel zerfallen in 21 ·4 Millionen für Anschaffung von 
190 Lokomotiven und Tendern, in 17·7 Millionen für Anschaffung 
von 286 Personen-, 190 Dienst- und 1255 Güterwagen. Die 
Wu.ggonfu.briken arbeiten daher, um wenigstens die Kontinuität 
des Betriebes aufrecht zu erhalten, heute schon Waggons für 
die zweite Hälfte des Jahres 1910 im voraus, während die 
Lokomotivfabriken ihre Aufträge größtenteils effektuiert haben 
und neue Bestellungen um so dringender erwarten, als bereits 
mit Arbeiterentlassungen vorgegangen werden mußte. Bei den 
Geschoßfabriken besteht ein Unterschied, ob dieselben noch 
frühere Aufträge der Marineverwaltung besitzen odernicht für die 
Marinearbeiten, sondern Feldgeschos~e (Schrapnells und Granaten) 
erzeugen. Jene haben noch einige Ar~eit, diese haben wenig 
Beschäftigung und dürften, falls eine Anderung nicht eintritt, 
mit Arbeiterentlassungen vorgehen. Die österreichischen Ge
schoßfabriken befinden sich übrigens auch noch im Nachteil 
dadurch, daß hier eine größere Anzahl dieser Fabriken existiert, 
während in Ungarn nur sehr wenige Fabriken bestehen, denen 
gleichwohl ein Drittel aller Lieferungen quotenmäßig in Be
stellung gegeben werden. - Der Geschäftsgang der böhmischen 
Maschinenfabriken läßt eine durchgreifende Besserung auf 
industriellem Gebiete noch nicht erkennen. Einzelne Fabriken 
waren mit der Einrichtung von einigen neuen Zuckerfabriken 
beschäftigt. Aus anderen Industriezweigen laufen aber nur 
wenig Bestellungen ein. Das gilt von der Textilindustrie und 
dem Bergbau, die mit Neuanschaffungen zurückhalten. Einzelne 
Maschinenfabriken mußten eine Verkürznng der Arbeitszeit 
eintreten lassen. Bei Vergebung von großen Anlagen begegnen 
die kartellierten Fabriken der ausländischen Konkurrenz und 
müssen, um zu reussieren, niedrige Preise gewähren. Für das 

nächste Jahr rechnen die Fabriken auf reichlichere Bestellungen 
der Zuckerindustrie, da auch einzelne Neugründungen in Aus
sicht sind. Auch der Export von Maschinen zur Bearbeitung 
hat bedeutend abgenommen. - Die Verhandlungen, welche 
seit einiger Zeit zwischen den Interessenten der Pra()'er 
i\Iaschinenfabriks-Gesellschaft vormals Ruston & Co. und der 
Prager Jllaschinenfobrik Brumowsky, Schulz & Sohn schwebten, 
sin<l zum Abschlusse gelangt, wodurch die Fusion der beiden 
Etablissements bewerkstelligt wurde. - Der Bericht der 
Generalversammlung der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft 
konstatiert, daß die anha.\tende Leblosigkeit des Eisenmarktes 
im Geschiiftsjahre eine Anclerung nicht erfahren hat, doch 
scheinen alle Anzeichen dafür zu sprechen, daß der Tiefpunkt 
der Depression überschritten ist: -o-

Der de u ts ehe Eisenmarkt behält seine aufsteigende 
Tendenz bei, wenn auch die Verteuerung des Geldes das Tempo 
der Bewegung wesentlich verlangsamt hat. Sowohl der Ver· 
brauch als auch besonders der Handel, sind sehr zurückhaltend 
geworden, wodurch die Abrufungen etwas abgenommen haben. 
Die Stimmung bleibt aber fest, da die giinstige Entwicklung 
in Amerika anhält und von dort Anfragen nach Roheisen, 
Schrot, Rohstahl sowie nach Walz- und Profilstahl einlangen. 
Wichtig erscheint die Nachfrage nach Erzen seitens des Ostens 
der Vereinigten Staaten, 1vobei in erster Linie mo.nganhu.ltige 
Erze in Betracht kommen. Der Erzmarkt ist du.her, wie in 
allen Gebieten, auch in Deutschland sehr fest. Wenn auch 
in Schweden die Förderung der Gruben zum Teil wieder be
gonnen hat, so kommt von dort nur eine geringe Entlastung, 
da alles Verfügbare Amerika aufgenommen hat. In Roheisen 
ist der Markt wesentlich fester geworden. Die gemischten 
Werke haben nur geringe Mengen frei und fordern hiefiir 
bessere Preise. Das Geschäft mit Amerika hat sich noch 
nicht voll entwickelt, doch sind schon verschiedene Abschlüsse 
gemacht worden. Der Konsum ist übrigens fast durchgehends 
bis Mitte 1910 gedeckt. Gegenwiirtig notieren Spiegeleisen mit 
10 bis 12 °lo Mn M 64.- bis M 65.- ab Siegen, Qualitäts
Puddeleisen M57.- bis M58.-, Stahleisen M59.- bis M60.-, 
Hämatit-Gießereieisen M 62.- bis M 63.-, Gießereieisen I 
M60.- bis M 61.-, Nr. III llf 5\:J.- bis M 60.- ab West
phalen, Luxemburger Puddeleisen M 47.- bis M 48.-, 
Gießereieisen III M 51.- bis M 52.- ab Luxembnrg. 
Halbzeug ist fester. Die heimischen W erkc rufen stärker 
ab. Für das erste Quartal 1910 erwartet man unveränderte 
Preise. Der Stu.beisenmarkt ist in günstiger Verfassung. 
Die Werke haben reichlich Arbeit vorliegen und sind für 
das erste Quartal, zum Teil darüber hinaus, verschlossen. 
Die erhöhten Preise werden gut eingehalten und lassen, 
wenn sie auch erst im nächsten Jahre zur 'Virknng kommen, 
dem Zwischenhandel einen guten Nutzen. Die Preisstellung 
ist nicht einheitlich. Manche verkaufen zu M 102·50, andere 
geben nicht unter III 105·- ab. Filr Martinwu.re und sorg
fältige Wu.lzung werden M 110·- erzielt. Die Exportfrage 
ist lebhaft und es kamen beträchtliche Geschäfte zum Ab
schlusse. Unter llf 100·- bis 102·50 frei Seehafen ist nicht 

·mehr anzukommen. Schweißeisen wird auf einem Richtpreise 
von M 125·- gehalten. Auch in Trägern hat der heimische 
Bedarf weiter zugegriffen, da noch Nachtragslieferungen für 
den Herbst herauskamen. Man erwartet fl\r das erste Quartal 
1910 unveränderte Richtpreise, wogegen aber Nachlässe für 
den Winterbezug entfallen dürften. Der Export geht gut; es 
halten die Preise auf M 105·- frei Seehafen. Auch Grob
bleche gehen stärker. Die Preise sind, Stabeisen folgend, 
gebessert. Zur Lieferung über Jahresschluß notieren Behälter
bleche M 110·- bis M 112·50, Mu.rtinbleche M 112·50 bis 
M 115·-, Kesselbleche M 112·50 bis M 125·- In Mittel
und Feinblechen hat sich die Lage gebessert. Arbeit ist 
reichlich vorhanden. Eigentliche Feinbleche notieren M 125·
bis 130·-. Fiir Eisenbahnbedarf sind die Aufträge noch immer 
nicht ausreichend. Die Ausfuhr muß über die schlimmste Zeit 
hinüberhelfen. Zwischen den preußischen Staatsbahnen und 
dem Stahlwerksverbande ist für die beiden nächsten Etatsjahre 
ein Vertrag über Lieferung von Schienen, eisernen Schwellen 
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und bestimmten Kleineisensorten zu stande gekommen. Der 
Grundpreis für Schienen wurde mit M 116 - (gegen M120·-
1907), für Schwellen auf M 107·- (M 111) festgesetzt und 
auch der Kleineisenpreis ermäßigt. In rollendem Eisenbahn
materiale haben nur die Lokomotivfabriken eine gi\nstige 
Situation, während die Waggonfabriken an Aufträgen Mangel 
leiden. Deutschland hat in den ersten zehn Monaten 10.622.800 t 
Roheisen (gegen 9,866.247t 1908) erzeugt. - Der franzö
sische Eisenmarkt, der stets konservativer als die übrigen 
Märkte war, ist bis nun von der allgemeinen durch starke 
Exporte begünstigten Aufwärtsbewegung nicht in gleichem 
Maße berührt worden, doch zeigen sich auch hier Ansätze zu 
Preiserhöhungen. Stabeisen und Bleche sind höher gegangen, 
in Trägern wurden die Wintervergütungen nicht gewährt. Die 
Hoheisenerzeugung steigt. Der Absatz in Fertigeisen nimmt 
zu. Preis ist sehr fest und Preiserhöhungen werden für die 
nächste Zeit erwartet. - Auch in Belgien ist der Markt 
wesentlich fester geworden. Die ·werke haben in allen Er
zeugnissen reichlich Arbeit vorliegen. Angeregt durch die 
Haltung des deutschen Eisenmarktes hat die Spekulation stark 
bestellt und damit rlie Aufwärtsbewegung eingeleitet. Die 
Werke sind trotz der erhöhten Preise nicht gewillt, sich auf 
sehr lange Fristen zu decken. Die Exportfrage steigt, wo
durch die Stabeisenpreise wesentlich befestigt werden. Schweiß· 
stabeisen Nr. II notiert im Inlande Frs. 130·-, Nr. HI 
Frs. 132·50, Flußstabeisen Frs. 127·- pro Tonne für große 
Quantitäten und sofortige Spezifikation. Träger sind auf 
Grund der Vereinbarung der deutschen, französischen und 
belgischen Werke fiir die Ausfuhr um 4 sh pro Tonne erhöht 
worden. - Der englische Eisenmarkt war recht still, jedoch 
fest. Einerseits stärkt ihn die gute Frage aus Amerika, von 
wo ziemlich bedeutende Aufträge auf Nr. 3 Jlliddlesborough 
Roheisen zur Verschiffung anfangs 1910 einlangten, anderseits 
bedrückte ihn der hohe Geldstand, der die Spekulation voll
kommen hemmte. Die Grundstimmung ist aber gut und 
zuversichtliche, da ja. auch die bessere Gestaltung des deutschen 
Jllarktes fördernd einwirkt. In Glasgow notieren Nr. 3 Jlliddles
borough Warrants 51 sh 4 d. In fertiger Ware ist die Lage 
noch nicht befriedigend. Wenn auch der Schiffbau in bessere 
Lage kommt, so bleibt doch noch Stabeisen schwach und leidet 
unter billigen Anboten belgischen Stabeisens. - In Amerika 
ist der Markt außerordentlich fest. Der Ausweis des Stahl
trusts über das dritte Quartal 1909 bestätigt die günstigen 
Berichte. Während die Monatsüberschüsse in den vier Quartalen 
1908 $ 91,847.711 betrugen, erreichten sie in den abgelaufenen 
drei Quartalen 1909 schon $ 90,508.759, werden also bis Jahres· 
schluß zirka. $ 130,000.000 ausmachen. Im Monat Oktober 
betrug die Roheisenerzeugung 2,593.000 t gegen 1,567.000 t 
1908, die wöchentliche Herstellungsfähigkeit ist von 565.000 t 
im September auf 594.000 t vom 1. November gestiegen. Der 
Stahltrust erzeugte im Oktober 1,219.000 t Roheisen und 
1,398.000 t Ingots. Infolge des unvermindert anhaltenden 
Einlaufes von Aufträgen bei den Stahlwerken kamen weitere 
reichliche Käufe vou Roheisen zu sta.nde und wurden Preise 
bis $ 19 für Lieferung bis Mai 1910 zugestanden. Die Werke 
kommen bereits in Lieferungsrückstände. Hiedurch wird der 
Markt zu etwas ruhigerer Auffassung gedrängt und es zeigen 
sich bereits Bestrebungen, weitere Steigerungen zu hindern. 
Die Schienenverkäufe für 1910 werden bis jetzt auf 1,500.000 t 
geschätzt. 

Kupfer. Bereits im letzten Berichte konnte da.rauf hin
gewiesen werden, daß Bestrebungen im Zuge sind, den Kupfer
markt zu sanieren. Denn die stetig wachsenden Vorräte und 
die unverändert hohe, den Konsum überschreitende Produktion 
haben einen Zustand herbeigeführt, der nicht gesund genannt 
werden kann. Derselbe hat auch eine durch die im Knpfer 
investierten Kapita.Iien weit über den Kupferhandel hinaus
gehende Bedeutung, wie dies auch aus den täglichen Berichten 
der maßgebenden Börsenplätze zu entnehmen ist. Wie die 
Berichte aus A.merika melden, ist die gepla.nte Vereinigung 
noch nicht zustande gekommen, aber man scheint noch intensiv 
daran zu arbeiten und stellt sogar die Perfektionierung für 

Anfang Dezember in sichere Aussicht. Inzwischen vollziehen 
sich a.uf dem effektiven Kupfermarkte recht auffallende Be
wegungen. Trotz des enormen Kupferstocks trat eine vehe
mente Preissteigerung ein. Die Londoner Notiz für Standard 
Jlfüte Oktober von ilJ 57 . 15 . 0, welche sich Ende Oktober 
noch auf fll 56 .10. 0 ermäßigte, ging plötzlich hinauf und 
erreichte am 19. November fit 60. 15. 0. Man brachte dies 
in Zusammenhang mit dem guten Fortgange der vorerwähnten 
Bestrebungen und man machte ferner geltend, daß in Amerika 
das Geschäft beträchtlich zunehme, sowie daß die Zunahme 
des Konsums auch ohne ausdrückliche Einschränkung der 
Produktion diese bald überflügeln werde. Der Druck der Vor
räte wurde tatsächlich etwas gemindert, weil große Posten 
von einem Konsortium gekauft wurden. Wie immer unter 
solchen Verhältnissen, deckte auch diesmal der Konsum seinen 
nächsten Bedarf, so daß bei den steigenden Preisen ein leb
haftes Geschäft stattfand. Der Rückschlag konnte aber nicht 
ausbleiben und so ging die Notierung am 23. November auf 
flf 68. 12. 6 zurück, um sich dann wieder etwas zu erholen. 
Zusammenfassend kann man nur so.gen, daß die Lage noch 
völlig ungeklärt ist und daß die stattgehabte Hausse lediglich 
eine Episode bildet. Zum lllonatsschlu&se notieren Tough cake 
fB 63.0.0 bis llf 64.0.0, Best selected ff: 63.0.0 bis fit 64.0.0, 
Standard fit 59. 12. 6 bis 111 59 12. 6. Die Vorräte betrugen 
lllitte November 102.952 t gegen 99.357 t Ende Oktober 1909, 
51.532 t 1908 und 12.728t 1907. - Hier war der Jllarkt äußerst 
belebt, da. der Konsum schwach gedeckt war und die amerika
nischen Eigner endlich aus ihrer Reserve und an den Jllarkt 
traten. Es kam bei llen steigenden Preisen zu belangreichen 
Käufen. Zum lllonatsschlusse notieren: Lake Quincy K 154·50, 
Electrolyt K 152·-, Walzplatten und Ia Blöckchen K150·50. 

Blei hat sich nicht viel verändert. Erst gegen Monats
ende brachte der Kohlenarbeiterstreik in Australien, der nicht 
nur den Grubenbau und die Schmelzwerke, sondern auch die 
Verschiffung der Waren ernstlich bedroht, in <las Bleigeschäft 
etwas mehr Zug. Die Zufuhren auch aus anderen Gebieten 
sind nicht allzu reichlich und die Vorräte werden allgemein 
für gering gehalten. Die Preise konnten infolge dessen etwas 
anhielten und schließen Spa.nish lead fB 13 . 1 . 3 bis il: 13 . 2 . 6, 
English pig common fß 13. 5. 0 bis fi 13. 7. 6. - Hier 
war regulärer Bedarf, der glatt zur Deckung gelangte. Schle
sisches Blei schließt K 37·50 netto Wien. 

Zink. Nachdem der Konsum sich bis tief in das Jahr 
1910, teilweise für das ganze Jahr gedeckt ha.t, hat er 
momentan nur wenig Interesse a.n dem Markt. Die Preise sind 
fest, die Werke mit Aufträgen gut versehen. Silesian spelter 
schließt fi 23. 0 . 0 bis fi 23. 5 . 0 pro Tonne. - Hi er war 
der Markt fest. Die Verbraucher haben sich durch Fix· und 
Skalaabschlüsse für längere Zeit gedeckt. Das laufende Ge
schäft ist mäßig, wodurch die Preise ohne Anregung zu einer 
wesentlichen Besserung bleiben. Es schließen W. H. Giesches 
Erben K 61 ·30, Hohenlohe K 58·90 netto Wien. 

Zinn. Trotz der von vielen Seiten prognostizierten Preis
besserung blieb Zinn bis nach Monatsmitte in fast unver
änderter Position. Namentlich wurde ostindisches Zinn, u. zw. 
vorwiegend Banka, ungeachtet der Festigkeit des Straits-Zinns 
unter Parität des letzteren ausgeboten. Dies bewirkte eine 
partielle Kontremine des Strait-Zinns, welche üble Folgen nach 
sich zog. Es gelang einerseits nicht die feste Haltung der 
Eigner im fernen Osten zu erschüttern, sondern diese beant
worteten andrerseits die Untergebote stets mit neuen höheren 
Forderungen. In diesen blieben sie durch die nachhaltige· 
Aufnahmswilligkeit Amerika.q bestärkt und errangen in ver
hältnismäßig kurzer Zeit nicht erwartete Erfolge. Die zu stark 
engagierte Kontremine mußte zu bedeutenden Deckungskäufen 
schreiten und so trat die vorhergesagte Preissteigerung 
friiher und nachhaltiger auf, als man erwartet ha.tte. Straits 
schließen fit 142. 10. 0 bis ilt 142 .10. 0. - Hier ne.hm der 
}larkt bei regulärem Geschäft dieselbe Entwicklung und 
schließen Banka Billiton und Straits K 35ö·- bis K 3ö7·-, 
englisches Lammzinn K 342·- bis K 345·- um zirka. K 15·
höher e.Is zu Monatsbeginn. 
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Antimon war bis gegen Monatsschluß sehr vernach
lässigt, besserte sich dann aber ein wenig, als mehr Interesse 
auftrat. Antimon schließt fil 29. 0. 0 bis llf 30. 0. 0. - Hier 
war das Geschäft in Regulus recht belanglos. Die Preise 
blieben bis K 61"1i0 stationär. Schließlich trat aber eine kaum 
wahrnehmbare Besserung insoferne ein, als man dem Artikel 
einiges Interesse entgegenbrachte. 

Quecksilber blieb weiter außerordentlich fest. Bei 
starkem Geschäfte rückten die Preise in erster Hand auf 
llf 9 . 5 . 0, ii 9 . 10. 0 und fi 9 . 15 . 0 vor, während die zweite 
Hand bald genötigt war, die gleichen Kurse zu halten. Ver
einzelte Käufe kamen auch zu höheren Preisen zu stande; es 
wurden solche zu iE 9 . 17. 6 gemeldet. Dieser Kurs konnte 
sich aber noch nicht einbürgern. Gegen Monatsschluß notieren 
die erste Hand ff 9 . 15 . O, die zweite !f 9 . 15 . 0. In den 
ersten zehn Monaten wurden in London 41.44 7 Flaschen (gegen 
42.241 Flaschen 1908) ein- und 15.708 Flaschen (20.563) 
ausgeführt. - I drian er Quecksilber war außerordentlich fest. 
Bei dem Umstande, als seit Beginn der Hanssebewegung stark 
gekauft worden war, ließ die stürmische Frage etwas nach, 
zumal der hohe Preis zu spekulativen Einkäufen oder Vor
käufen nicht animiert. Am Monatsschlusse halten die Preise 
auf fi 9 . 15 . 0 pro Flasche und fi 29 . 3 . 6 pro 100 kg in 
Lageln. 

Silber eröffnet 232/16 d und rückte langsam bis 2310/ 18 d 
vor. Die allgemeine Stimmung ist ruhig, der Bedarf der 
Silberindustrie dabei aber ein sehr starker. Derselbe ist aber 
im Vergleiche zur kolossalen Produktion zu geringfügig, um 
eine Preisbesserung herbeizuführen. Im Monate Oktober waren 
zu verzeichnen: 

Londoner bar silver-N otierung 
pro ounce in pence 

Devise London Paritii.t für 

höchste niedrigste Durchschnitt 
in Wien 1 kg Feinsilber 

Kronen 
231a/io 23 1/ 10 23·5024 240·37 81·81 

gegen K 82·47 im September 1909. 
Hamburger Briefnotierung 

pro 1 kg Feinsilber in Mark 
höchste niedrigste Durchschnitt 
70·50 68·75 70·02 

Markkurs Parität für 
in Wien 1 kg Feinsilber 

Kronen 
117·65 82·38 

gegen K 82·89 im September 1909. 

Kohle. Der österreichische Kohlenmarkt ist in fester 
Position, welcher in den stärkeren Abnahmen begri\ndet ist, 
wodurch die Förderungen glatt versorgt werden. Außer den 
durch die Saison bedingten Mehrabnahmen in Gaskohlen sowie 
an Kokskohlendurch die gebesserte Lage der Eisenindustrie, trägt 
auch die mit 1. Jänner 1910 in Kraft tretende Erhöhung der 
Tarife viel dazu bei, daß der Konsum sich jetzt reichlicher 
zu decken sucht. Der Eintritt der kälteren Witterung hat 
auch den Verkehr in Hausbrand plötzlich und ganz wesentlich 
gehoben. - Im nord wes tb öhm i sehen Braunkohlengebiete ist 
der Rückgang der industriellen Konjunktur noch immer sehr 
zu verspüren, da sich diese sowohl im Inlande als auch im 
Auslande stark fühlbar macht. Dazu kommt noch, daß durch 
den ungünstigen Wasserstand der Elbe die V elirachtungen 
sehr behindert waren und hiedurch der rasch fortschreitenden 
und die böhmische Braunkohle in · ihrem deutschen Absatz
gebiete bedrängenden Brikettfabrikation noch schwerer ent
gegenzutreten war. Endlich hat die abnorm warme Witterung 
auch die Y,ersorgung mit Hausbrand stark hinausgeschoben. 
Zu allem Uberß.usse trat noch ein empfindlicher Wagenmangel 
bei den Staatsbahnlinien ein, weil allem Anscheine nach ein 
großer Teil des rolienden }1aterials zum Abtransport der 
Rllbenernte nach Mähren instradiert wurde. Nun verlautet auch 
noch, daß die sächsischen Staatsbahnen als Gegenmaßregel 
gegen die Erhöhung der österreichischen Kohlentarife auch 
ihre Tarife erhöhen wollen, durch welche Maßnahme die 
böhmische Braunkohle sehr empfindlich getroffen werden würde. 
- In Deutschland ist auf dem Kohlen- und Koksmarkt 
eine kleine Besserung zu verzeichnen, de. die Industrie 

etwas flotter abruft und durch den Zuwachs im Hausbrand
verkehre die Förderungen etwas schlankeren Absatz finden. 
Freilich wird dieses Mehr zum 'l'eile wieder aufgewogen durch 
einen Rückgang des Versands nach dem Oberrhein, weil die 
dortigen Lager gefüllt sind. Der Eintritt der kälteren Witterung 
wird auch da etwas Wandel schaffen. In einigen Sorten, wie 
Feinkohlen und Nuß IV hielten die Absatzschwierigkeiten an. 
In Fettkohlen hat sich der Versand auf letzter Höhe ge
halten. Gas- und Generatorkohlen gingen lebhafter. Dagegen 
hat der Absatz in Hochofenkoks nicht unwesentlich zugenommen, 
da die Abrufe der Hüttenwerke eine erfreuliche Zunahme 
zeigten. In Briketts ist eine durch die Inbetriebsetzung mehrerer 
Fabriken momentan zu hohe. Erzeugung. Die statistischen 
Ziffern für die ersten zehn Monate ergaben folgendes Bild: 

Steinkohlenförderung . 
Braunkohlenförderung 
Kokserzeugung . . 
Brikettserzeugung . . 

123,611.118 t gegen 124,560.667 t 
65,762.053 t gegen 55,086.244 t 
17,637 .527 t gegen 17 ,650.854 t 
15,526.980 t gegen 15,277.922 t 

Da die Einfuhr an Steinkohle 9,891.418 t gegen 9,765.314 t, 
die Ausfuhr 19,064.296 t gegen 17 ,442.980 t betrug, ergibt sich 
ein Verbrauch von 114,438.240 t gegen 116,883.001 t, während 
bei Koks die Einfuhr 549.560 t gegen 466.082 t, die Ausfuhr 
2,816.428 t gegen 3,009.630 t und sonach der Koksverbrauch 
15,370.659 t gegen 15, 107 .306 t erreichten. - Der fr an z ö -
sische Kohlenmarkt war im ganzen recht fest. Von günstig 
einwirkenden Momenten sind zu erwähnen: Die langsam fort
schreitende Besserung des Eisenmarktes, das Ergebnis der 
letzten belgischen Staatsbahnverdingung sowie die Aufwärts
bewegung der wirtschaftlichen Lage Deutschlands. Zunächst 
haben die außer den Verbii.nden stehenden Werke ihre Preise 
auf das Niveau der offiziellen Notierungen gehoben und hoffen 
die Zechen mit 1. Jänner 1910 eine Preissteigernng der ver
schiedenen Kohlensorten vornehmen zu können, welche bei 
Andauer der gebesserten Verhältnisse in Deut!chland mit 
Frs 1·50 per Tonne geschätzt wird. Gegenwärtig notieren 
Fettkohlen: Förderkohlen mit 60 6/ 0 Stücken Frs 20·ö0, mit 
40 bis 45 °fo Frs 19·50, Feinkohlen 5111111 Frs 16·25, gewaschene 
8 bis lOmm Frs 17·-; Magerkohlen und Viertelfette notieren 
für solche mit 25 6/0 Stücken Frs 14·- bis 17·-, für Fein
kohlen von 5mm Frs U·- bis 13·50, Briketts Frs 18·- bis 21·
per Tonne je nach Zone. Industriekohlen gehen besser, 
Hausbrand sehr lebhaft.. - In Belgien hat sich der Markt 
im Verfolge der günstigen vormonatlichen Kohlenverdingung 
der Staatsbahnen weiter gehoben. Die günstigere Lage der 
Eisenindustrie hat das übrige beigetragen. Die Nachfrage 
nach Industriekohle steigt langsam, der Abruf geht flotter 
vor sich. In Hausbrand nimmt der Absatz zu. Die Verlän
gerung des deutsch-belgischen Koksabkommens auf weitere 
drei Jahre ab Jänner 1910 hat besonders gute Stimmung ge
macht, da bei einem Scheitern der Verhandlungen mit starker 
Kokseinfuhr von Deutschland zu rechnen gewesen wäre, welche 
auch auf den Kohlenmarkt nicht ohne schlechte Wirkung ge
wesen wäre. Die Kokspreise von Frs. 19·50 für gewöhnliche, 
Frs. 23·50 für halbgewaschene und Frs. 27·50 für gewaschene 
Koks dürften in nächster Zeit keine Veränderung erfahren. 
Dagegen rechnet man mit einer Erhöhung der Kohlenpreise, 
zumal die Zechen nur auf kurze Fristen schließen wollen. -
Der englische Kohlenmarkt war anfänglich in ziemlich 
lustloser Stimmung, welche auch zum Teile wegen Erneuerung 
der Kontrakte durch starke Zurückhaltung des Konsums künstlich 
erzeugt wun\e. Die milde Witterung unterstützte noch diese 
Politik, die Stürme verzögerten die Ankunft der Schiffe, so 
daß die Werke auch unter Preis abgaben. Trotzdem haben 
die Preise nur wenig gelitten, da die Mehrzahl der Zechen 
so stark sind, einen Preisfall aufzuhalten. Es wurden große 
Abschlüsse gemacht um zirka 2 sh höher als die laufenden 
Kontrakte, u. zw. zu 16 sh bis 16 sh 3 d für beste Uardiff
marken, 15 sh 3 d für zweite. In Feinkohlen wurde wenig 
gemacht, da die Zechen zu hohe Preise fordern. 
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Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 35.063. - Eugen Assar A.lexis Gri:inwall, Axel 

Rudolf Lindblad und Otto Stälhane in Ludvika (Schweden). 
- Elektrischer Schmelzofen. - Für die Gewinnung von 
1\Ietallen aus ihren Erzen auf elektrischem W cge, beisp.~els
weise für die Reduktion von Eisenerz, hat man bereits Ofen 
benutzt, bei denen der elektrische Strom durch Kontakte dem 
1\Iaterial zugeführt wird, welches erhitzt.,oder geschmolzen 
werden soll, und wobei die Wärme in diesem Material durch 
Einwirkung des elektrischen Stromes auf Grund des Leitungs
widerstandes des ~lateriales entsteht. Eine Schwierigkeit hat 
bei diesen Öfen in der Art der Stromzuführung, d. h. in der 
eigentlichen .. Kontaktvorrichtung, be~.tanden. Weitere sind 
elektrische Ofeu zum Schmelzen und Uberhitzen von Metallen 
und anderen Stoffen bekaP_nt, wobei die Zuführung bezw. Ab
leitung des Stromes durch in Rinnen oder Vertiefungen in 
der Sohle angeordnete, aus l\letallstiiben bestehende Elektroden 
erfolgt, welche 1\leta.llstäbe außerhalb des Schmelzraumes„mit 
einer Elektrizitätsquelle verbunden sind. Bei diesen Ofen 
erstrecken sich diese Rinnen jerloch nicht bis außerhalb des 
Schmelzraumes, sondern es sind diejenigen Teile der die 
Elektroden bildenden Matallstäbe, welche außerhalb des 
Schmelzraumes reichen, im ~Iauerwerke des Ofens eingemauert. 
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ofenkonstruktion, bei 

Fig. 1. Fig. 3. 
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welcher die erwö.hnten Übelstände vermieden werden. 1 ist 
der Ofenraum oder Schacht, der mit dem Material. welches 
geschmolzen werden soll, beschickt wird. Der un'tere Teil 
des Schachtes ist durch eine Zwischenwand 3 aus feuerfestem 
Material in zwei Hälften geteilt, so daß hiedurch zwei Ver
tiefungen oder llinnen 6 gebildet werden, in welche das ge
schmolzene Material hinabfließt UDll sich sammelt. Die Ver
tiefungen oder Rinnen erstrecken sich dui·ch die Öffnungen 2 
im Mauerwerk bis außerhalb des Schachtes, wo das in ihnen 
befindliche geschmolzene Material durch zwei Kolilenbllicke 5, 
welche in die an den Enden der Rinnen 6 angeordneten weiteren 
Vertiefungen 4 hinabreichen, mit der Zuleitung filr den elek
trischen Strom in Ve1·bindu11g gesetzt u;frd. Um im Innern 
des Ofens das geschmolzene 11Iaterial in konstanter Höhe 
halten zu kiinnen, kann man, wie auf der Zeichnung angegeben, 
das ge~cbmolzene Produkt in dem Maße der Fertigbildung 
durch Öffnungen 7 in einen Behälter 8 fließen lassen, von wo 
es später durch die A.uslaßöffnung 9 abgelassen werden kann. 
Die Wirkungsweise eines Ofens von vorstehend beschriebener 
Konstruktion in elektrischer Hinsicht ist während des Dauer
zustandes in der Hauptsache folgende: Der elektrische Strom 
wird von dem einen der Kontakt.bl!lcke 5 durch das in der 
entsprechenden Vertiefung oder Rinne 6 befindliche Produkt, 
welches aus dem zu behandelnden l\laterial gewonnen wurde, 
in den Ofen hineingeleitet. Hier wird der elektrische Strom 
über die Zwischenwand 3 durch die im Schacht befindliche 
Beschickung (welche mit dem in beiden Rinnen 6 befindlichen, 

als Elektroden dienenden Produkt Kontakt bildet) und durch 
das in der anderen Rinne 6 befindliche Material nach dem 
anderen Kontaktblock 5 geleitet, wobei das von dem elek
trischen Strom durchflossene, in dem Schachtofen befindliche 
J\Iaterial infolge seines elektrischen Widerstandes stark erhitzt 
und geschmolzen wird. Das in den innerhalb des Ofens ge
legenen Teilen der Rinnen 6 befindliche geschmolzene Material 
bildet also die eigentlichen Elektroden des Ofens. Beim Be
ginn des Schmelzprozesses bringt man für den beabsichtigten 
Zweck geeignetes Elektrodenmaterial von gleicher Art, wie 
das darzustellende Produkt in die genannten Rinnen 6 ein. 

Literatur. 
Organisch präparatives Praktikum. Von Doktor 

F. W. Henle. Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 
Leipzig. 

Diese Anleitung für das organisch präparative Arbeiten 
reiht. sich den bekannten Anleitungen von Fischer, Gatter
m ann und Levy würdig an und dürfte sich infolge ihres 
reichen Inhaltes und ihrer zweckentsprechenden Zusammen-
stellung bald einige Freunde erwerben. Dr. E. K. 

Über den Ersatz 1les Schwefelwasserstoffes in der 
qualitativen chemischen Analyse. Von Prof. Ed. Don a th. 
Verlag S. Hi rz el. Leipzig. 

Jedem analytischen Chemiker sind die Unannehmlichkeiten, 
welche da8 Arbeiten mit Schwefelwasserstoff bietet, bekannt. 
Das vorliegende Buch, welches eine ausführliche Zusammen
stellung der Methoden bringt, die den Zweck haben, das 
Arbeiten mit Schwefelwasserstoff in der qualitativen Analyse 
zu beseitigen, wird allen, die ein Interesse an dieser Frage 
haben, wertvolle Anregungen und .Aufklärungen geben. 

Dr. E. K. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Aller

höchster Entschließung vom 19. November l. J. allergnädigst 
zu gestatten geruht, daß dem mit dem Titel und Charakter 
eines Hofrates bekleideten ordentlichen Professor an der 
montanistischen Hochschule in Pribram, Adolf Hofmann, 
aus Anlaß der auf sein Ansuchen erfolgten Versetzung in den 
dauernden Ruhestand für seine vieljährige ausgezeichnete 
Dienstleistung die Allerhöchste Anerkennung bekannt ge
geben werde. 

Seine k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Aller
höchster Entschließung vom 23. November 1909 den Gruben
wesensvorstand bei der Bergdirektion in Idria, Bergrat 
Josef Korsic, zum Oberbergrate im Stande der staatlichen 
Montanverwaltungsbeamten allergnädigst zu ernennen geruht. 

8eine k. u. k. Apostolische Uajestät haben mit Aller
höchster Entschließung vom 15. Oktober 1909 dem Bergrate 
Josef Schwarz den 'fitel und Charakter eines Oberbergrates 
und dem Landesgeologen Dr. Friedrich Katzer den Titel 
eines Bergrates allergnädigst zu verleihen geruht. Ferner 
hat das k. u. k. gemeinsame Finanzministerium in Angelegen
heit Bosniens und der Herzegowina den k. k. BergkommiBs!l.r 
Dr. Karl Kurz in Mährisch-Ostrau zum b. h. Oberbergkommissär 
der Berghauptmannschaft in Sarajewo ernannt. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den Bergrat 
in provisorischer Eigenschaft, Thaddäus Ha r aj e w icz in Krakau, 
und die Oberbergkommissäre Jaroslav Mas lo in Prag, Doktor 
Theodor Rudi in Brüx, Anton Mießl in Teplitz, Dr. Kasimir 
Midowicz in Krakau, Dr. Johann Fischer in Prag und 
Dr. Anton Meyer im Ministerium für öffentliche Arbeiten 
zu Bergräten, die Bcrgkommissäre Wilhelm Seefeldner 
in Komotau, Otto Santopasso in Leoben, Eugen Durych 
im Ministei:ium fllr öffentliche Arbeiten und Dr. Viktor Tomas 
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in Falkenau zu Oberbergkomruissären, ferner den Bergingenieur
adjunkten Josef Schoppek in Sedlnitz und die Adjunkten 
Arnold Jekel in Falkenau, Edmund Berndt in Graz und 
Dr. Franz Knourek in Mies zu Bergkommissären, sämtliche 
im Stande der Bergbehörden, ernannt. 

Bergrat Masl o wurde zum Referenten und Votanten 
bei der Berghauptmannschaft in Prag bestellt und Bergkommissär 
Schoppek dem Revierbergamte in Mähr.-Ostrau zugeteilt; 
die übrigen beförderten Beamten wurden in ihrer gegenwärtigen 
Dienstesverwendung belassen. 

Der Minister für öffentliche Arbeiten hat den im 
Ministerium für öffentliche Arbeiten in Dienstesverwendnng 
stehenden Oberbergverwalter der Staatsmontanwerke Hugo 
Stefan zum Bergrnte und den Olerbergverwalter in provi
sorischer Eigenschaft Oskar Mayer in Brüx zum Oberberg-

kommissär, beide im Stande der Bergbehörden, ernannt und 
der Bergwerksinspektionsabteilung in diesem Ministerium zu
geteilt. 

Der Minister für öffentliche "Arbeiten hat die Kanzlei
offiziale Franz Motycka beim Revierbergamte in Mähr.-Ostrau 
und Adam Metzger beim Revierbergamte in J aslo zu 
Kanzleiadjunkten, dann die Kanzlisten Josef Zucker beim 
Revierbergamte in Elbogen, Johann Sadu beim Revierberg
amte in Cilli und Alois Du 18.r beim Revierbergamte in 
Laibach zu Kanzleioffizialen im Stande der Bergbehörden unter 
Belassung in ihrer gegenwärtigen Dienstesverwendung ernannt. 

Das Präsidium der ober1isterreichischen Finanz-Direktion 
hat den Salinenverwaltungs-Aa°junkten Rupert Birnbacher 
zum Hüttenverwalter und den Bergeleven Karl Krieger zum 
Salinenverwaltungs-Adjunkten im Personalstande der al1iinen 
Salinenverwaltungen ernannt. 

Vereins-Miiteilungen. 

Die Turbinenfabrik der A. E. G. Union Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin. 
Exkursionsbericht des Montanistischen Klubs rur die ßergreviere Teplltz, Brttx, Kornotau. 

(Fortsetzung von S. 754.) 

Als letzten Gegenstand berührte der Vortragende 
die Kondensationsanlagen. Für Dampfturbinenbetrieb wird 
die Oberfl!l.chenkondensation der Einspritzkondensation 
gegenüber sehr bevorzugt. Da bei der Dampfturbine 
mangels reibender Abdichtungsfl!l.chen eine Schmierung 
des Dampfes ganz entfällt, ist bei Trennung des Konden
sates vom Kühlwasser (Oberflächenkondensation) das 
Kondensat vollkommen ölfrei und kann es sofort für 
Kesselspeisezwecke verwendet werden. Anfangs wurden 
die Kondensationsanlagen für Dampfturbinen verwendet, die 
bei Dampfmaschinen sich durch Jahre bewährt hatten; 
die übliche ist jene mit Trockenluftpumpe. Diese 
besteht außer dem Oberflächenkondensator aus drei Pumpen, 
und zwar einer Kühlwasserpumpe, meistens Zentrifugal
pumpe, direkt gekuppelt mit Antriebsmotor; ferner aus 
der Trockenluftpumpe und endlich aus der Kondensat
pumpe. Um die gesamte Kondensation mit einem Motor 
antreiben zu können, wurde von dem Motor, welclier mit 
der Kühlwasserpumpe (Zentrifugalpumpe) direkt gekuppelt 
ist, die Luft- und Kondensatpumpe meist mittels Riemen 
angetrieben. Als erste Verbesserung der Kondensations
anlagen kam die Type mit Naßluftpumpe, welche zwei 
Pumpenaggregate hat; zunächst wieder die Kühlwasser
pumpe direkt gekuppelt mit einem. Elektromotor, neben 
dieser die Naßluftpumpe, eine hochtourige Kolbenpumpe 
(zirka 250 Touren) ebenfalls direkt gekuppelt mit einem 
Elektromotor. Bei dieser Kondensationsanlage sind also 
bereits Zahnräder und Riemen vermieden. Auch ist das er· 
zielbare Vakuum bei einer Naßluftpumpe wesentlich höher, 
wie bei der vorher beschriebenen Kondensationsanlage mit 
Trockenluftpumpe. Die Naßluftpumpe fördert gleichzeitig 
das Kondensat. (Keine Kühlung des Zylinders nötig.) 

Das Bestreb11n s1imtlicher Konstrukteure ging dahin, 
überhaupt bei der Kondensation von Dampfturbinen jede 
Kolbenpumpe durch rotierende Pumpen zu ersetzen. 
Dieses Bestreben verwirklicht zuerst die Westinghouse 

Leblanc-Kondensation, welche nurmehr rotierende Pumpen 
hat, und zwar sowohl Kühlwasserpumpe als auch Kon
densat- und Luftpumpe. Zu dem Betriebe der 'Vesting
house Leblanc-Kondensation sind zwei Elektromotoren 
notwendig. Es hat sich nun bei größeren ·werken 
als nachteilig im Betriebe gezeigt, daß die Konden
sation von der elektrischen Stromlieferung abhängig 
ist. Durch kräftige Kurzschlüsse im Netz funktionieren 
manchmal die Sicherungen der Generatoren und werden 
in diesem Falle die Motoren der Kondensation stromlos. 
Obwohl Einrichtungen getroffen sind, daß bei plötzlichem 
Stillstand . der Kondensation die Dampfturbine nicht 
gefährdet werden kann, ist dies in einem solchen Moment 
sehr unangenehm, da das Betriebsperso11al zu dieser 
Zeit am Schaltbrett sehr viel zu tun hat und auch noch 
die Kondensation wieder in Betrieb br~ngen muß. Als 
Neuestes bezüglich Kondensationsanlagen, wodurch vor
stehendem Übelstand ganz abgeholfen wird, ist der Antrieb 
der Kondensation durch eine kleine Dampfturbine, so daß 
die Kondeneation selbst von der elektrischen Anlage 
und der Schalttafel vollkommen unabhängig ist. In 
einem solchen Falle besteht die Kondensationsanlage 
nebst dem Oberflächenkondensator aus einer kleinen 
Dampfturbine, welche nur ein Rad mit mehreren Schaufel
kränzen hat. Sie ist mit der Kühlwasserpumpe, der 
rotierenden Luftpumpe und der Kondensatpumpe gekuppelt, 
welch zwei letztere in einem Gehäuse vereinigt sind. 
Vorteile dieser Kondensationsanlagen siud: Geringer Raum
bedarf, vollkommene Unabhängigkeit von elektrischem Be
triebe, wie oben schon erwähnt, Anlaufen der Dampfturbine 
mit Kondensation, was bei elektrisch betriebenen Konden
sationen nicht immer möglich ist. Da in der kleinen 
Dampfturbine mit einem Rade das gesamte Druckgefälle des 
Dampfes nicht ausgenützt werden kann, ohne die Gesamt
Ökonomie (Dampfverbrauch per Kilowattstunde einschließ
liche Kondensation) zu verschlechtern, wird der Abdampf 
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derselben der Hauptturbine in die erste Kammer (erste Stufe) 
zugeleitet und im zweiten Rade der Hauptturbine nochmals 
ausgenützt. Der Vortragende schloß seine Ausführungen 
mit dem Hinweis auf einzelne Spezialausführungen, wie 
Dampfturbinen mit Gegendruckbetrieb (Abgabe von Dampf 
für Heizzwecke, z. B. in Brikettfabriken) ferner Ver
wertung von Abdampf von Fördermaschinen und anderen 
Auspuffmaschinim in sogenannten Abdampfturbinen. 
Letztere werden hauptsächlich als kombinierte Frisch
dampf-Abdampfturbinen ausgeführt, nachdem nicht immer 
Abdampf zur Verfügung steht. Der Regulator hat 
dann doppelte Einrichtung und zwar derart, daß, wenn 
das Regulierventil für den zuströmenden Abdampf bereits 
völlig geöffnet ist, ein zweites Frischdampfventil geöffnet 
wird, worauf Dampf der ersten Stufe (Hochdruckstufe) 
zuströmt. Für diese Kombination eignet sich besonders 
die Aktionsturbine nach dem System A. E. G. - Curtis. 
Im Vortrage konnte zufolge der beschränkten Zeit nur 
auf die wichtigsten Merkmale des Turbinensystems 
hingewiesen werden, und von diesen konnte im vor
stehenden auch nicht alles genau detailliert aufgenommen 
werden. Es sei jedoch diesbezüglich nochmals auf die 
jedem Teilnehmer überreichten Broschüren und die 
vielen Veröffentlichungen über die Konstruktionen, Kon
sumversuche und Ausführungen von A. E. G. -Gurtis 
Turbinen hingewiesen. - Nach Beendigung des Vor
trages wurde die Fahrt in die Turbinenfabrik angetreten. 
Nachdem zufolge der großen Zahl von Teilnehmern 
Gefahr vorhanden war, daß einzelne Teilnehmer zufolge 
Andranges einzelne Details nicht deutlich sehen, erwarteten 
beim Eingang in die Turbinenfabrik die Gäste 8 bis 10 
Ingenieure und wurden die Teilnehmer in ebensoviel 
Grufipen eingeteilt. Jeder Ingenieur hatte einen Plan 
der Turbinenfabrik mit genau eingezeichnetem Weg, wie 
er seine ü-ruppe zu führen habe. Durch diese vor
zügliche Einteilung sahen die einzelnen Gruppenteilnehmer 
(in jeder Gruppe zirka acht Herren) alles sehr genau, 
ohne daß die eine oder andere Gruppe sich während 
des Rundganges getroffen hätte. Die Turbinenfabrikation 
ist, wie oben erwähnt, in der ehemaligen Fabrik der 
Union Elektrizitäts-Gesellschaft Berlin, N. Huttenstraße, 
untergebracht. Die Fabrik besteht aus einer großen 
Montagehalle in welcher die größten und schwersten 
Teile (Induktoren, Gehäuse, Wellen usw.) bearbeitet 
werden, während in den Seitentrakten Räderbau, Düsen
bau, Regulatorenbau usw., ferner Wickelei, Generatoren
bau usw. untergebracht sind. An die Montagehalle 
anschließend befindet sich das Versuchsfeld, welches jede 
Dampfturbine samt Generator vor dem Verlassen der 
Fabrik passieren muß. 

Zunächst wurde das Kraftwerk, welches für den 
Betrieb der Turbinenfabrik dient, besichtigt. Dieses 
besteht aus dem Kessel- und Turbinenhaus. Im Kessel
haus sind fünf Babcook- Wilcoxkessel von je 250 m2 

Heizfläche untergebracht. Die Dampfspannung beträgt 
15 at die Dampftemperatur 350 bis 400° C. Die 
mit Ranchgasvorwll.rmern versehenen Kessel liefern bei 
forciertem Betrieb per Quadratmetel' Heizfläche 40 kg 

Dampf, was einer gesamten Dampfmenge von 50.000 kg 
per Stunde entspricht. Durch Aufstellung eines sechsten 
Kesels ist es möglich, die Dampfmenge auf 60.000 kg 
per Stunde zu ,steigern. Die Kessel sind mit Wander
rosten versehen; die Speisung erfolgt durch eine mittels 
Dampfturbine angetrieben Kesselspeisepumpe von 45 m3 

stündlicher Leistung: Vorstehende Dampfkesselanlage 
wird keinesfalls für den Betrieb der Turbinenfabrik 
selbst benötigt, sondern ist nur deshalb so reichlich 
gebaut, um selbst die größten Dampfturbinen-Aggregate 
auf dem Priiffeld voll belasten und ausprobieren zu 
können. Auf die Wichtigkeit dieser Erprobung kommen 
wir später nochmals zurück. An das Kesselhaus ist 
die Turbinenanlage angebaut. Sie besteht aus zwei 
Drehstrom-Aggregaten von je 2000 KW, von welchen 
jedoch in der Regel immer nur eines in Betrieb ist. 
Die Aggregate arbeiten mit 3000 Touren, sind also 
noch von der oberwähnten normalen Type (zwei Räder) 
und haben automatische Düsenregulierung. Der Drehstrom
Generator ist direkt gekuppelt, wodurch ein kurzer 
Zusammenbau re!lultiert, dessen Vorzüge in dem ober
wähnten Vortrag angeführt wurden. Das Aggregat von 
2000 KW (rund 3000 PS Leistung) hat eine Länge 
von zirka 5 m und eine Breite von zirka 3 m. Im 
Souterrain sind als Hilfsmaschinen aufgestellt, die Ober
flächenkondensation mit Kühlwasser-Luftpumpe und Kon
densatpumpe, angetrieben durch Dampfturbine; ferner 
Kesselspeisepumpe ebenfalls angetrieben durch Dampf
turbinen; endlich ist ein Luftfilter eingebaut, um die 
Kühlluft für den Generator von Sand, Staub und Ruß 
(zufolge des nebenliegenden Kesselhauses) zu reinigen 
und eine Verschmutzung der Wicklungen des Generators 
zu verl1indern. Die gesamte Anlage stellt sich als 
Muster eines modernen Maschinenhauses dar, um so mehr 
als auch Kondensationsraum usw. von Tageslicht voll
kommen beleuchtet werden. Der Vollständigkeit halber 
muß noch der übersichtliche Aufbau der Schalttafel, 
nach dem Schaltwagensystem, erwähnt werden. Die 
ge!lamte Anlage mit 3000 PS Leistung oder falls aus
nahmsweise beide Turbinen mit zusammen 6000 PS Leistung 
arbeiten, hat zur Bedienung einen Mann. Schon bei 
diesen Turbinen konnten sich die Teilnehmer von dem 
absolut ruhigen Gang der Aggregate überzeugen. Die 
Dampfturbine ist mit dem Drehstromgenerator auf 
einem Gußrahmen zusammen montiert und verschraubt, 
wogegen. der Gußrahmen selbst auf dem Fundament 
respektive den Traversen des Fundamentes frei, ohne 
jede Befestigungsschraube aufliegt. Für untergeordnete 
Zwecke ist eine Gleichstrom-Dampfturbine von 150 KW 
noch in dem Maschinenhaus untergebracht. 

(Schluß folgt.) 

Nekrolog. 
Hofrat Rudolf Knapp t. 

Am 8. ·oktober l. J. verschied in Klagenfurt nach langem 
schweren Leiden infolge Schlaganfalles der in den montanistischen 
Knisen der Alpenländer allbekannte und allbeliebte Hofrat d. R. 
Rudolf Knapp im 70. Lebensjo.hre. . 
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Zu Gmünd in N.-Ö. e.m 13. April 1840 als dreizehntes 
Kind einer angesehenen Bürgerfamilie geboren, bezog Knapp 
nach Absolvierung des Gymnasiums in Budweis die Universität 
in Wien unrl wurde Jurist. Nach Beendigung der juridischen 
Studien ging derselbe an die Bergakademie in Leoben, wo er 
die montanistischen Studien mit großem Eifer und bestem Er
folge betrieb. 

Noch im Hüttenkurse wurde er, und zwar am l. August 
1866 als Konzeptspre.ktikant der vorme.ligcn Berghaupt
mannschaft Leoben in den Staatsdienst aufgenommen und nach 
Vollendung der montanistischen Studien in gleicher Eigenschaft 
zur Berghauptmannschaft in Komotau überstellt. Bestrebt 
seine geologischen Kenntnisse zu erweitern, ergriff er g·ern~ 
die sich darbietende Gelegenheit zu einer längeren praktischen 
Verwendung bei der Geologischen Reichse.nstalt in Wien zu 
deren korrespondierendem Mitgliede er später ernannt w~rde, 
und beteiligte sich während dieser Zeit an den geologischen 
Dete.ilaufnahmen in der Bane.ter Militärgrenze. 

Nach mehr als einjähriger Betätigung in dieser Richtung 
wurde Kne.pp zur Dienstleistung in das Ackerbauministerium 

als oberster Bergbehörde einberufen und ave.ncierte während 
dieser Verwendung im August 1870 zum Berggeschworenen 
und im Juli 1872 zum Bergkommissär. 

. Infolge seiner vorzüglichen Verwendbarkeit und gediegenen 
Kenntnisse wurde K n e. p p, obwohl noch in verhältnismäßig 
jugendlichem Alter stehend, im November 1874 als Berg
kommissär zum Vorstande des Revierbergamtes in Graz ernannt. 
Diesen verantwortungsvollen Posten versah er durch nahezu 
16 Jahre und hatte wiihrend dieser langen Zeit reichlich 
Gelegenheit., das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen 
und sich auf allen l1ehieten seines schwierigen Dienstes hervor
zutun. Seiner Energie und seiuem unenuiidliehen Eifer gelang 
es schon nach wenigen Jahren die bei seinem Dienstantritte 
namentlich im Voitsberg-Köflachcr Braunkohleure\·iere infolge 
der zahlreichen Kleinbetriebe herrschenden desolaten Verhält
nisse sowohl iu sichcrhcitlichcr wie auch in ökonomischer 
Hinsicht wesentlich zu verbessern. Besondere Schwierigkeiten 
und Gefahren waren namentlich bei der Bekämpfung der häufig 
auftretenden Grubenbrämle zu überwinden. Seine Erfolge in 
dieser Richtung sind hauptsächlich dem Umstande zuzuschreiben, 
Ua.B er den Werksleitern nichtall~in ein strenger Aufsichtsbeamter 
sondern auch ein wohlmeinender Berater war, welchem sie 

bald großes Vertrauen entgegenbrachten und dessen Anord 
nungen sie sich gerne fügten. Infolge dieses Entgegenkommens 
brachte Knapp auch mehrfache gemeinnützige Einrichtungen 
zustande, wie die Festlegung einer Mittagslinie, die Anfertigung 
einer Revierskarte usw. Besondere Verdienste um sein Revier 
erwarb er sich anläßlich der Landesausstellung in Graz im 
Jahre 1880 und des damals stattgehabten Kaiserbesuches. 
Aber auch auf sozialpolitischem Gebiete entwickelte Knapp 
eine für die damalige Zeit besonders bemerkenswerte und 
hervorragende Tätigkeit. Auf diesem Gebiete ist namentlich 
die Einführung zeitgemiißer Dienstordnungen und Betriebs
vorschriften und vor allem die Vereinigung der kleinen Bruder
laden durch Errichtung der gem«Jinsamen Voitsberg-Köflacher 
Bruderlade hervorzuheben. In dankbarer Anerkennung der 
erfolgreichen Bemühungen um die Besserung der Bruderladen
verhiiltnisse wurde er im Jahre 1886 zum Ehrenmitgliede der 
vorgenannten Bruderlade ernannt, was ihn mit berechtigtem 
Stolze erfüllte. Zahlreiche Anerkennungsdekrete seitens seiner 
vorgesetzten Behörden und Dankschreiben verschiedener Kor
porationen lohnten seine unermüdliche und vielseitige Tätigkeit. 

Während seiner Dienstzeit in Graz wurde Knapp im 
August 1877 zum Oberbergkommissär und im Juni 1886 zum 
Bergrat ernannt, als welcher er sodann der Berghauptmannschaft 
in Klagenfurt e.ls Reforent zugeteilt wurde. Welch großer 
Beliebtheit sich Knapp im ganzen Revierbergamtsbezirke und 
seitens der Grazer Gesellschaft erfreute, zeigte das glänzende, 
zahlreich besuchte Abschiedsfest, welches ihm aus diesem An
lasse bereitet wurde. 

Als Referent der Berghauptmannschaft befaßte er sich 
vielfach mit theoretischen Studien und litere.rischen Arbeiten. 
Im .Jänner 1892 erschien sein Hilfsbuch für die Anwendung 
des neuen BruderlRdengesetzes vom 28. Juli 1889 und des 
Bruderladen-Musterstatutes, welches ob seiner Zweckmäßigkeit 
unrl Reichhaltigkeit bei allen Interessenten freudige Aufnahme 
fand. Und als im Jahre 1896 das Gesetz über die „Errichtung· 
von Genossenschaften beim Bergbau" erlassen wurde, war es 
wieder Knapp, der durch Herausgabe eines Hilfsbuches für 
dieses Gesetz die Durchführung desselben wesentlirh förderte 
und erleichterte. Fiir diese beiden literaristhen Arbeiten wurde 
ihm auch seitens des Ackerbauministeriums die vollste An
erkennnng ausgesprochen. 

Für seine vielfachen Verdienste als Referent der Berg
hauptmannschaft wurde Knapp, nachdem er schon im August 
1891 zum Oberbergrate ernannt worden war, von Sr. Majestät 
im Dezember 1901 durch Verleihung des Ordens der Eisernen 
Krone III. Klasse und im April 1906 durch Verleihung des 
'l'itels und Charakters'. eines Hofrates e.usgezeichnet. Als 
er im Oktober desselben Jahres ne.ch mehr als vierzigjlihriger, 
an Erfolgen und Anerkennungen reicher Tätigkeit e.ls Staats
beamter in den Ruhestand trat, wurde ihm aus diesem Anlasse 
von Sr. Majestiit für seine vieljiihrige, ausgezeichnete Dienst
leistung abermals die Allerhöchste Anerkennung ausgesprochen 

Knapp war aber nicht allein ein ausgezeichneter Be
amter, sondern auch ein edler Gatte und liebevoller Vater, ein 
treuer Freund, ein stiller Wohltäter und ein wegen seines 
Humors und treffenden Witzes stets gern gesehener Gesell
schafter. 

Er vermählte sich schon als Konzeptspraktikant im 
Oktober 1867 mit der Tochter Malvine. des aus dem Waldviertel 
nach J assy ausgewanderten und dort namentlich als Chirurg 
berühmten Arztes Dr. Ruß, welche er als Sturlent in der 
Heimat kennen und lieben gelernt hatte. Mit ihr lebte er 
durch 43 .Jahre, bis zu seinem Tode in glücklichster Ehe, 
obwohl dieselbe auch von schweren Schicksalsschlägen heim
gesucht wurde. Die junge Frau erkrankte schon im ersten 
Jahre nach ihrer Vermählung an einem schweren Nerven
leiden, welches sie nicht mehr verließ und wiederholt monatelang 
ans Krankenlager fesselte. Zwei Mädchen starben im zartesten 
Kindesalter und von den drei Söhnen verunglückte der zweit
gcborene Rudolf im Alter von 27 Jahren als Lloydarzt auf 
einer E:xpetlition zu Darjeling am Fuße des Himalaya durch 
Sturz vom Pferde. Der Schmerz über den Verlust dieses 
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hoffnungsvollen Sohnes nagte stänclig an den Herzen der Eltern. 
Während bis dahin trotz des stets leidenden Zustandes der 
Gattin im Hause ein reger gesellschaftlicher Verkehr geherrscht 
hatte und namentlich die Musik von allen Familienmitgliedern 
mit besonderer Vorliebe und großer Kunstfertigkeit gepflegt 
wurde, so daß die musikalischen Abende im Hause Knapp 
allen Teilnehmern einen großen Genuß boten, hörte nach dem 
Tode Ilmlolfs diese durch Jahre geübte Gepflogenheit auf und 
Knapp nahm seitdem die Geige uie mehr in die Hand. Noch 
an dem Tage, an welchem ihn der letzte Schlaganfall dauernd 
der Sprache beraubte, gedachte er dieses schweren Schicksals
schlages. Dagegen erlebte er an seinen beiden anderen, 
gleichfalls hochbegabten Söhnen viele Freuden. Der älteste 
Sohn Ludwig ist dermalen a. o. Universitätsprnfessor an der 
deutschen medizinischen Fakultät in Prag und ein auch in 
hiichsten Kreisen vielgesuchter G,Ynäkolog und der jüngste 
Sohn Hans, Artillerieleutnant in Klagenfurt, ein wegen seiner 
gesell~chaftlichen Talente allseits beliebter Offizier. Und noch 
ein großes Glilck ist dem Verstorbenen zuteil geworden: Er 
wurde während seiner letzten Lebenste.gP. in der langen Zeit 
seines schweren Siechtumes von seiner standhaften Gattin und 
aufopfernden Schwiegertochter auf das liebevollste gepflegt 
und tat seinen letzten Atemzug unter den wachsamen Augen 
dieser beiden edlen Frauen. 

Mit bergmännischem Geleite, unter zahlreicher Beteiligung 
aller Gesellschaftskreise Kle.genfurts machte K n a. p p seine 
letzte Grubenfahrt und die Stätte seiner Ruhe wird folgende 
von seinem Sohne Hans verfaßte Inschrift zieren: 

„Erloschen ist dein Grubenlicht. 
Vollendet ist die letzte ichicht, 
Steig' Bergmann froh zum Himmel auf, 
Gltick auf, Glück auf, Glück auf!" W. 

Notizen. 
Andrew Carnegle Stipendium. Der frtihere Präsident 

des Iron and Stecl Institute, Herr Andrew Carnegie, bat 
diesem Institut eine Summe von 100.000 Dollars zu dem 
Zwecke übergeben, jährlich ein oder mehrere Stipendien, deren 
Höhe dem Belieben des Vorstandes überlassen bleibt, an 
geeignete Bewerber, ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Nation 
zu verleihen. Bewerber, welche das 35 ste Lebensjahr noch 
nicht erreicht haben, mtissen sich unter Benützung eines be
sonderen Formulares vor Ende Februar beim Sekretär des In- 1 
stitutes anmelden. Zweck dieser Stipendien ist es nicht die ge-' 
wöhnlichen Studien zu erleichtern, son1lern solchen, welche ihre 1 

Studien vollendet haben, oder in industriellen Etablissements 
ausgebildet wurden, die Möglichkeit zur Durchführung von 
Untersuchungen auf eisenbüttenmännischem oder verwandtem 
Gebiete zu gewähren, welr,he die Entwicklung derselben oder 
ihre Anwendung in der Industrie fördern dtirften. Die Wahl 
des Ortes, wo die fraglichen Untersuchungen ausgeführt werden 
sollen (Universitäten, technischen Lehranstalten oder Werke) 
wird nicht beschränkt, vorausgesetzt, daß derselbe für die 
Durchführung metallurgischer Untersuchungen passend ein
gerichtet ist. Jedes Stipendium wird für ein Jahr verliehen, 
doch steht es dem Institutsvorste.nd frei, daaselbe auf eine 
weitere Periode zu verlängern. Die Untersuchungsergebnisse 
sollen dem Iron and Steel Institute bei seiner ,Tahresversammlung 
in Form einer Abhandlung vorgelegt werden. Der Vorstand 
wird, wenn er die Abhandlung genügend wertvoll findet, dem Ver
fasser die goldene Andrew Carnegie Medaille verleihen. Sollte 
keine genügend wiirdig befundene Arbeit vorliegen, so unter
bleibt in diesem Jahre die Verleihung der Medaille. 

Apparat zum Chargieren von Zinkmntreln. E. Dor
Delattre. An Stelle der umständlichen Chargierung der 
.Muffeln durch Handarbeit hat der Verfasser eine Einrichtung 
erfunden (Engl. Pat. 13.822 1908), welche das La.den selbst
tätig besorgt. An einem Laufkran ist der Cbargiera1iparat 
verschiebbar; er besteht in der Hauptsache aus einem Füll
trichter, der auf einer flachen Trommel aufsitzt. In letzterer 
rotiert ein aus zwei Scheiben und dazwischen liegenden 
Schaufeln bestehendes Schaufelr11.d, in welches de.s Material 
seitlich eingetragen wird und welches die Ladung durch ein 
am Boden angesetztes Horizontalrohr in die Muffel befördert. 
(Eng. and Min. J ourn.1909, Bd. 87, S. ll!72, und nChem.-Ztg." 1909.) 

Die geologischen Unterlagen des Radiums. 
F. Simmersbacb. Den Gedanken, daß die primäre Radio· 
aktivität an die Eruptivgesteine gebunden sei, sucht Verfasser 
noch etwas näher zu präzisieren, indem er ein bestimmtes 
Verhältnis zwischen Silicium und Radium nachzuweisen versucht. 
Die plutonischen Formationen zeichnen sich vor den Eruptiv
gesteinen durch das Vorwiegen des Siliciums aus. Noch nahe 
an der Erdoberfläche haben sich Siliciumdämpfe in die Poren 
des bereits in der Erstarrung begriffenen Orthoklas hinein· 
gedrängt und niedergeschlagen. Mit den Siliciumdämpfen 
kam neben anderen schweren Elementen auch Radium zum 
Auftrieb; Siliciumdämpfe sind stete und notwendige Begleiter 
des Radiums, weil dort die höchste feuerßttssige Temperatur 
herrschte. Die ältesten plutonischen Tiefengesteine ilind in
folge ihrer Quarzführung die eigentlichen Träger des Radiums; 
der Gehalt an Radium sinkt und steigt mit dem Gehalt an 
Silicium. (Berg- und httttenmänn. Rundschau 1909, S. 251; 
- durch "Chem.-Ztg." 1909.) 

Metallnotierungen in London am 3. Dezember 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 4. Dezember 1909.) 
Preise per englische Tonne ä 1016 kg. 
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Eine neue Epoche im Eisenhüttenwesen und in der Eisenindustrie. 
Von Oberingenieur Albert Sailler. 

Seit dem Siege drr Darwinschrn W eltansrhannng 
ist die Ühcrzengung, daß clrr widerslanclsfühjgerc', 
leb·nskriiftigere. kmz clPr fiir clic aufst.eigenclP Fort
enlwicklnng tauglirherc Organismus den minder taug
lichen 11111.rrdrückt oder vernichtet, Clemeingnt aller Gc
bilcleten geworden. Dieses l\'aturgesetz ist aber nicht 
nur für organische \V esen gültig, sondern es erstreckt. 
sich auch auf jene anorganü;chen Gebilde, welche die 
:\lenschen \\'illkürlich erzeugen, um ihre Bedürfnisse 
immer vollständiger befriedigen zu können, nämlich 
auf die Erzeugnisse ihrer Industrien. 

Auf die Eisenindustrie ange,Ycndet heißt das: Das 
für die Zwecke der Eisenbahnen, des Schiffsbaues, der 
Maschinen, des Hochbaues und der vielen anderen 
Verwendungsgebiete des Eisens und Stahles besser 
geeignete Hüttenprodukt kommt früher oder spätPr zur 
ausschließlichen Verwendung; der Zeitpunkt, 111 

welchem dies eintritt, ist nur abhängig von der Er
reichung solcher Produktionskosten, welche die bei 
früheren Erzeugungsarten bereits erreichten nicht 
allzusehr überschreiten. Daß die bessere Qualität sich 
selbst bei wesentlich ungünstigeren ökonomischen Be
dingungen der Erzeugung nicht ganz verdrängen läßt, 
haben wir gesehen, nachdem der Puddelprozeß den 
Großteil der Erzeugung dem Herdfrischverfahren ab
genommen hatte. 'Die Herdfrischfcuer konnten, wie auch 
der teure Tiegelofen, selbst nach Verlauf von Dezennien 
nicht völlig verdrängt werden. Als später der Bessemer-

1n·ozt•ss C'in in viclPr Beziehung Yollkumn1em·n·:-. l 'rn
dukt. zu erziclc>n Nmöglichlt', war es zunächst nichL 
die billigPrc lfrrstellungs\Yeisr', sornlcrn clie höhPre 
Qualität, \\'eiche seine \'erbreitung förderte und allc·r
dings durch die bei der Ausübung ge11·un11cnpn Er
fahrungen und \' erbessernngen auch zur ükono111isrht'll 
überlegenhrit führte. Ebenso rrlangte der SiPlllPns
Martinprozeß zuerst nicht durch ßilligkeit, sond(•l'Jl 
durch die größere Sicherheit in der Einhallung he
stimmler Qualitäten Geltung, bis auch er 1Yiedcr d111'l'h 
Venrollkommnung der Gaserzeugung und zweck
mäßigerer Wärmeausnützung bezüglich des wirlsrhaft
lichen Ergebnisses mit dem Uessemerprozeß in den 
Erzeugungskosten konkurrieren konnte. Der Yorgang 
wiederholte sich bei Einführung des basischen HessPmN
prozesses und des basischen Herdprozesses. Auch hier 
war die Erhöhung der Qualität des Produktes durch 
die Entfernung des Phosphors bis zu einem früher 
nicht erreichbaren Grade von Reinheit in erster Linie 
entscheidend. Die Ausübung im großen brachte nebst 
anderen Erfolgen auch den ökonomischen. Wird nun 
derselbe Fall sich wiederholen bei der Stahlerzeugung 
mit Hilfe der Elektrizität? 

Wir können die Frage znYersichllich mit 
Ja beantworten. 

Die Tiegelstahlerzcugung hat sich neben allen 
anderen Arten der Eisen- und Stahldarstellung trotz 
hoher Produktionskost<'n wegen tlC'r besonderen Güte des 
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erzeugten Stahles erhalten; es liegt somit der Schluß 
nahe, daß sie bei minder kostspieligen Produktions
bedingungen alle anderen Methoden der Stahlerzeugung 
vollständig verdrängt hätte. Aber die Verwendung von 
Tiegeln verursachte selbst ein unüberwindliches 
Hindernis einerseits für eine rationelle Brennstoff
ausnützung, andrerseits für die Erzeugung weichen 
Eisens. Dieses Hindernis kann nun umgangen werden, 
wenn die Wärmeerzeugung beim Garmachen des Stahles 
oder Eisens im offenen Herde nicht unter dem störenden 
Einflusse der Verbrennungsgase, sondern durch Um
setzung der elektrischen Energie in Wärme erfolgt und 
wenn die Kosten der auf diesem Wege erzeugten 
Wärme wesentlich geringer sind, als die für den 
Schmelzprozeß im Tiegel erforderlichen und wenn 
außerdem die Kosten der Tiegel selbst erspart werden. 

Diese Bedingungen werden schon in den gegen
wärtig angewendeten elektrischen Schmelzöfen erfüllt. 
Noch ist der Kampf zwischen Widerstands-Lichtbogen
und -Induktionsofen nicht entschieden und auch die 
Kombination im Röchling-Rodenhauser-Ofen nicht ge
nügend erprobt, aber es scheint, daß der Zeitpunkt 
gekommen ist, in welchem die Erzeugungskosten nicht 
mehr jene Höhe erreichen, welche ein dauerndes 
Hindernis der allgemeinen Verwendung des eine höhere 
Qualität erzielenden Prozesses sein könnte. Wenn zu
nächst davon abgesehen würde, den Schmelz- und 
Frischprozeß im elektrischen Ofen durchzuführen, und 
nur das Garmachen diesem überlassen bliebe, dann 
könnte schon jetzt kein Zweifel darüber bestehen, daß 
in kurzer Zeit der elektrische Ofen allgemein für die 
Beendigung des Prozesses - sei dieser nun Besseme-r-, 
Thomas- oder Martinprozeß zur Anwendung 
kommen müßte. Die unmittelbare Darstellung des 
Eisens und Stahles aus den Erzen ist nur zum Teile 
gelöst, da in der bereits erprobten Lash-Mischung auf 
103 kg Erz noch immer neben 19·5 kg Koks, 40·7 kg 
Roheisen kommen; sie ist aber nicht so wichtig, als 
vielfach angenommen wird, und zwar schon aus dem 
Grunde nicht, weil dieser Fortschritt nur eine Frage 
der Ökonomie lösen, nicht aber eine Verbesserung des 
Produktes herbeiführen würde. Die Bedeutung des Gar
mache ns im elektrischen Ofen wird noch dadurch 
erhöht, daß damit die Sicherheit der Darstellung von 
Legierungen, welche ein Kind der neuesten Zeit und 
die Hoffnung des Präzisionsmaschinenbaues, der Auto
mobil- und Luftschiffindustrie ist, aufs innigste zu
sammenhängt. Daß Materialien für diese Zwecke, welche 
den höchsten Anforderungen zu entsprechen vermögen, 
bald auch vom allgemeinen Maschinenbau, von den 
immer höhere Sicherheit und Dauerhaftigkeit fordern
den Eisenbahnen und von den Armeeverwaltungen für 
Geschütze, Panzer usw. verlangt werden müssen, wird 
niemand bezweifeln, der weiß, daß für alle diese 
Zwecke das Beste eben genügt. In der Tat beweisen das 
große Interesse, welches in der letzten Hauptversamm
lung der American Electrochemical Society den Ver
handlungen über die Elektrometallurgie des Eisens und 

Stahles von allen anwesenden Fachleuten entgegen
gebracht wurde, und die dort gemachten Mitteilungen 
über die in der letzten Zeit auf diesem Gebiete er
reichten Fortschritte, daß die Wichtigkeit derselben 
für die Eisenindustrie allgemein erkannt wird. Es gibt 
wohl noch immer Skeptiker, welche vor Überstürzung 
warnen; wir glauben aber, daß die Zeit des untätigen 
Zuschauens und Abwartens vorüber ist, wenn der 
Schaden, welcher aus Rückständigkeit in Verwertung 
technischer Fortschritte unausweichlich entspringt, ver
mieden werden soll. Vor Überstürzung sich zu schützen, 
ist gerade in diesem Falle nicht schwer. 

Die elektrische Roheisenerzeugung befindet 
sich in Californien und Schweden im Stadium vor
gerückter Versuche; in Californien verfügt die Noble 
Electric Steel Company über sehr reiche und reine 
Erze mit 69·9 O/o Eisen bei O·Oll O/o Phosphor und 
0·0090;0 Schwefel sowie den nötigen Kalkstein und 
elektrische Kraft; sie ist aber wegen des enorm hohen 
Kokspreises, trotz eines Roheisenpreises von 96 bis 
M 110·- für die Tonne, nicht im stande, den Hochofen
betrieb selbsl aufzunehmen, sondern kauft das Roheisen 
aus dem Osten. Es sind dabei die Bedingungen für das 
V er.schmelzen der Erze im elektrischen Ofen besonders 
günstig, da durch Anwendung der Elektrizität zwei 
Drittel der für den Hochofen erforderlichen Menge 
Kohlenstoff erspart werden könnten. Weshalb die Noble 
Electric Steel Company aus den reinen reichen Erzen 
nicht direkt Stahl, sondern Roheisen in einem durch 
elektrisch erzeugte Wärme unterstützten Hochofen dar
stellen will, ist nicht recht verständlich, es wäre denn, 
daß es sich ihr um Erzeugung von Roheisen für 
Gießereizwecke handelt. Jedenfalls sind mit Koks be
triebene Hochöfen in ihrer gegenwärtigen hohen Aus
bildung den elektrischen Ofen bezüglich Roheisen
erzeugung weit überlegen und werden es in den Eisen
industrieländern, welche genügende Mengen kokbarer 
Kohle besitzen, voraussichtlich noch sehr lange 
bleiben. 

H ä r den berechnet nach einem V ersuche Heroulds 
in Canada die Kosten für Reduktion und Erhitzen bei 
einem Holzkohlenpreise von Äf 48·- für die Tonne im 
Hochofen mit M 27·36, davon entfallen auf die Re
duktion M 19·36, auf die Erhitzung M 8·-; im elek
trischen Ofen dagegen auf M 38·96, wovon für Kraft 
zur Erhitzung M 15·60, auf die Reduktion .M 19·36 
und für Elektrodenverbrauch M 4·- entfallen; somit 
bleiben zu Gunsten des Hochofens M 12·60. Dazu 
kommt noch als weiterer Vorteil des Hochofens der. 
Wert der überschüssigen, ausnützbaren Gichtgase mit 
M 2·95 für die Tonne Roheisen, woraus sich eine 
Differenz zu Ungunsten des elektrischen Ofens von 
M 12·60 + M 2·95 = M 14·55 ergibt, das ist 800/o der 
Brennstoffkosten des Hochofens. Dieses eine Beispiel 
zeigt, wie weit der Weg ist, den der elektrische Ofen 
für Roheisenerzeugung noch zurücklegen müßte, um 
den alten Hochofenprozeß in ökonomischer Hinsicht zu 
erreichen. Viel hoffnungsreicher lauten die Nachrichten 
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aus Schweden, wo in Domnarvfet ein lOOOpferdiger, 
dem Hochofen nachgebildeter elektrischer Ofen er
richtet wurde, in welchem infolge der Ausnützung der 
Gichtgase der Koksverbrauch für 1000 kg Eisen auf 
275 kg Koks heruntergegangen ist; außerdem findet 
eine Herabminderung des Schwefelgehaltes von 0·5o;o 
auf 0·0050/o statt. Der Ofen hat zur Zeit der Anwesen
heit Prof. Neumanns sehr gut gearbeitet; ein weiterer 
offizieller Bericht von Dr. Haanel dürfte in nicht 
zu langer Zeit erscheinen, welcher es ermöglichen wird, 
ein sicheres Urteil über den Stand der Roheisen
erzeugung im elektrischen Ofen in einem Lande, 
welches besonders günstige Bedingungen für seine 
Lebensfähigkeit bietet, zu erlangen. 

Inzwischen gewinnt der E 1 e kt r o s t a h 1 prozeß 
immer größere Bedeutung und Verbreitung. Die Unitcd 
States Steel Corporation baut in den Süd-Chicago
Werken und auf den Werken der American-Steel and 
Wire Company in \V orcester je einen 15 t-Heroult
ofen und nimmt den Bau weiterer Öfen in Aussicht. In 
Süd-Chicago soll das Material für den Elektroofen flüssig 
dem Bessemer-Konverter entnommen, in Worcester von 
zwei 50 t-Martinöfen geliefert werden_ Das Produkt der 
ersten wird zur Schienenerzeugung, das der letzteren 
für Drahterzeugnisse verwendet werden. In „Stahl und 
Eisen", welchem diese Mitteilungen entnommen sind, 
wird mit Recht hervorgehoben, daß, nachdem sich 
Amerika bis dahin merkwürdig zurückhaltend gegen
über dem Elektrostahlofen gezeigt hatte, nun über
raschend mit einem Schlage in die Reihe der Länder 
tritt, die dem Elektroofen schon eine nicht mehr zu 
übersehende Stellung in den metallurgischen Prozessen 
gegeben haben; er tut dies in amerikanischer Art 
gleich im größten Stile und nimmt den Großbetrieb mit 
der Erzeugung von Schienenstahl auf. Um der geschicht
lichen Wahrheit treu zu bleiben, muß gesagt werden, 
daß ein deutsches Werk mit der Herstellung von 
Schienenstahl im Elektroofen vorangegangen ist. 

„Die Frage der Schienenstahlqualität hat in 
den letzten Jahren, besonders in den Vereinigten 
Staaten, eine außerordentliche Rolle gespielt, und die 
Absicht, ein Schienenmaterial zu erzeugen, das 
in seiner Güte einem Werkzeugstahl gleich
wertig ist, läßt für die Zukunft die Erfüllung noch 
mancher Hoffnungen erwarten." Mit diesen Worten aus 
der eben genannten Zeitschrift kommen wir zurück zu 
dem Punkte, von welchem wir ausgegangen sind und 
an welchen wir nun noch einige Bemerkungen zu 
knüpfen haben_ Es gibt keinen Stahl, der für die 
Verwendung bei Eisenbahnen zu wertvoll wäre ; man 
hat sich daran gewöhnt, für Material, aus welchem 
Massenartikel, wie Schienen, Achsen, Radreifen, Träger, 
selbst Bleche, erzeugt werden, Ginen für seltene Artikel 
nicht erlaubten und geübten, roheren Maßstab anzu
legen, einerseits, weil man durch kostbares Material 
den Bau der Eiseilbahnen nicht zu sehr verteuern 
und die Verzinsung der Anlagekapitalien nicht er
schweren wollte, andrerseits, weil es an den tech-

nischen Mitteln fehlte, die erforderlichen großen Mengen 
ohne großen Zeitaufwand mit sorgfältig gewählter 
Qualität zu liefern. Man war sehr froh, durch die Er
findung Bessemers einen für Massenerzeugung be
sonders geeigneten Prozeß zu erhalten, durch welchen 
nebstbei eine größere Homogenität des Materials er
reicht werden konnte, als durch den Puddelprozeß. 
Die Konkurrenz, welche ihm später durch den Martin
prozeß erwuchs, übte jedenfalls auch auf das Streben 
nach besserer Qualität einen" günstigen Einfluß aus. 
Ebenso bewirkte der von Geschäftsleuten vorzugsweise 
wegen der durch ihn geschaffenen Verwendbarkeit weit 
verbreiteter, billiger Erze geschätzte Thomasprozeß und 
sein Nebenbuhler, der basische Martinprozeß eine 
wesentliche Verbesserung der Qualität von Massen
artikeln aus Stahl und Eisen. 

Inzwischen erhielten die Eisenbahningenieure durch 
den von Prof. Bauschinger in München ins Leben 
gerufenen internationalen Verband für die Material
prüfungen der Technik, an welchem auch Eisenhütten
leute sich lebhaft beteiligten, eine wertvolle Unter
stützung ihrer Bemühungen, die Massenstahlerzeugung 
unter die Kontrolle entsprechender Prüfungsmelhoden 
zu stellen, welche allerdings anfangs von den Er
zeugern oft mehr verlangten, als im damaligen Können 
begründet war; dennoch fühlten die Eisenhüttenleute 
selbst das Bedürfnis und den Wunsch, ihre Produkte zu 
verbessern und den an sie gestellten Anforderungen 
anzupassen. Diese konnten bald mit der wissenschaft
lichen Ausbildung der Prozesse und einem Schatze 
von Erfahrungen nach und nach immer höher gestellt 
werden. Aber jene Sicherheit und Güte, welche man 
bisher nur beim Tiegelgußstahl kannte, war bei der 
Massenerzeugung nicht erreichbar. 

Nun eröffnet sich mit der Ausbildung des Elektro
stahlofens die Möglichkeit, ein dem Tiegelgußstahl 
gleichwertiges, aber weit billigeres Massenprodukt zu 
erzeugen und die vorgeschrittenen Eisenindustrieländer 
sind eifrig an der Arbeit, diesen Fortschritt praktisch 
zu verwerten. Er besteht im wesentlichen darin, daß 
das im Konverter oder im Martinofen erzeugte 
reine Flußeisen in einem dem Einflusse von 
Ve-rbrennungsgasen entzogenen, die höchsten 
Temperaturen gestattenden Ofen - im Elektro
ofen - gargemacht wird, wie in einem Tiegel
ofen, nur mit dem Unterschiede, daß der nachteilige 
Einfluß des Tiegels eliminiert wird. Das Garmachen 
besteht: 

1. Im ruhigen Stehenlassen des sehr dünnflüssigen, 
weil hoch erhitzten Schmelzgutes, wobei Gasen und den 
Resten verschlackter Beimengungen des Eisens Zeit 
und Gelegenheit gegeben ist, aus dem MetaIIbade auszu
treten. 

2. In der Herstellung bestimmter, dem Ver
wendungszwecke entsprechjemder Legierungen durch Ein
schmelzen genau dosierter Zuschläge, welche, da weder 
Luftsauerstoff noch Oxyde im Metallbade auf sie ein
wirken, in der zugemessenen Menge voll zur Geltung 
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kommen und Zeit zu inniger Mischung mit dem dünn
flüssigen Eisen finden, die auch durch dessen mecha
nische !Jewegung gefördert werden kann. 

3. Im Abwarten des gewünschten Zustandes, 
welcher durch Entnahm<' untl Untersuchung von Proben 
ohne Beschränkung der hiefiir erforderlichen Zeit, selbst 
bei kohlenstoffarmen Produkten genau bestimmt werden 
wird können. 

4. In der Einhaltung einer für den Abguß er
wünschten Temperatur, welche wahrscheinlich durch 
l\lessung der Stromstärken besser als durch den er
fahrenen Schmelzcr oder die bisher üblichen Pyrometer 
eingehalten und reguli<'l't werden wird. 

Giroei glaubt zwar festgestellt zu haben, daß der 
im elektrischen Ofen fertighehantleltc, vom Konverter 
Oller l\lartinofcn stammende flüssige Stahl nicht von so 
guter Qualität ist, wie der direkt aus kaltem Einsatze 
im elektrischen Ofen hergestellte Stahl, obwohl er eine 
genaue Erklärung dieser Erscheinung nicht geben kann; 
er zieht deshalb vor, W crkzeugstähle aus kaltem Ein
satz herzustellen. \'il'lleirht beruht seine l\leinung doch 
auf einer Täuschung, \\'eiche ihren Grund darin haben 
kann, daß für tlas Garmachcn des flüssig eingeführten 
l\letallcs nicht die zur äußersten Reinigung und ßc
ruhigung erforderliche ZPil. verwendet wurde. Jeden
falls ist der Vorteil tles Garmachens im elektrischen 
Ofen einleuchtend und so bedeutend, daß man durch 
Girods Bemerkung sich nicht abhalten läßt, Anlagen 
für im Uesscmerkonvcrter vorgeblascncs Metall auszu
führen, für welche eine Tageserzeugung (in einem Ofen) 
von 240 t, ja sogar von 500 t, in Aussicht genommen 
wird. \\'eiche Erhöhung die Güte des Stahles im 
Elektroofen erreicht, kann aus den Hcsultaten der 
Festigkeilsproben mit im Höchling-Ilodcnhauser-Ofen er
zeugtem Schierwnstahl ersehen werden. Drei Proben 
eines Schicncnmaleriales ergaben eine IJruchfestigkeit 
von 8G·9, 88·9 und 8G·5 kg Iwi 12·25, 12·25 und 13·500/o 
Dehnung. 

Die Schienen brachen erst beim sechsten Schlage 
mit einem Fallbär von 800 kg aus 5 bis 8·5 m Höhe, 
zeigten also ein Material, fiir clas die Eisenbahnen 
gern einen etwas höheren Preis bewilligen werden, 
wenn es in gleicher Qualität regt>lmäßig geliefert 
werden kann. Die Eisenbahnverwaltungen würden zur 
Förderung einer raschen Einführung des Fortschrittes 
viel beitragen, wenn sie die erreichbare höhere Güte 
und Sicherheit des von ihnen zu verwendenden Stahles 
von den Eisenwerken verlangend, die erforderlichen 
höheren Preise bewilligen würden. Dort, wo die Eisen
bahnen sich in den Händen des Staates befinden, 
darf dies um so mehr erwartet werden, als die an
spornende Konkurrenz privater Eisenbahnunterneh
mungen fehlt, und als es Pflicht des Staates ist, jeden 
großen Fortschritt zu fördern und Rückständigkeit seiner 
auch für die Wehrkraft wichtigen Industrie nicht zu 
dulden. 

Die Zahl der ausgeführten Elektrostahlöfen wird 
bald die Ziffer 100 erreichen; darin liegt wohl eine 

gewisse Bürgschaft dafür, daß das Stadium des Tastens 
bereits überwunden ist und praktische Bauarten ge
funden sind, nach welchen die Ofen der verschiedenen 
Systeme ausgeführt werden. \V as noch fehlt, das sind 
Erfahrungen in Dauerbetrieben und damit zusammen
hängend sichere Angaben über die Betriebskosten; diese 
sind um so schwerer zu erlangen, als die Geheimhaltung 
der betreffenden Daten eine allgemeine Gepflogenheit 
der industriellen Unternehmungen ist und bei neuen 
Prozessen noch das Interesse der Erfinder und Lizenz
nehmer mit in Frage kommt. Während der Erfinder nur 
die günstigsten Daten zu verbreiten wünscht, un
günstige verschweigt, ist der Besitzer des Ausübungs
rechtes oft beslrcbl die Konkurrenz von der Erwerbung 
gleicher Rechte abzuhalten, also günstige Resultate zu 
verheimlichen. So sind nach den neuesten Berichten 
auch die von Dr. Haancl über den Betrieb des elek
trischen Hochofens in Schweden erwarteten Mit
teilungen aus dem offiziellen Regierungsbericht ohne 
Einzelheiten geblieben. Auch Stassano brachte nichts 
neues über seinen Elektrostahlofen. Etwas mitteilsamer 
ist Herr Paul Girod, der den Stromverbrauch für 
Schmelzen, Frischen und Fertigmachen einer kalten 
Schrottcharge in einem 8 bis 12 t-Ofen mit 700 J(w/Std. 
für die Tonne Stahl angibt; doch kann dieselbe höher oder 
niederer sein, wenn es sich um Spezialstahl handelt, 
oder die Frischperiode kürzer ist. Er macht auch Mit
teilungen über Elektrodenvcrbrauch, Auskleidung, 
Löhne, Zusätze und Abbrand. Im Falle des Frischens 
eines flüssigen Stahleinsatzes beträgt nach ihm die 
Dauer der Charge nur 20 bis 30o;o der Dauer bei 
kaltem Einsatze und die Schmelzkosten gehen auf 
20 bis 300/o herunter. Nach n. Turnbulls Bericht 
über den Heroultofcn beträgt der Stromverbrauch in 
einem 15 t-Ofen voraussichtlich nur 100 J(w/Std. bei 
flüssigem Einsatze und !Jeschränkung der Arbeit auf die 
Rückkohlung, die Entschwefelung und Desoxydation des 
Stahlbades. Bei einem Preise von M o·g für 1 J(w/Std. 
würde somit der Strom für das Fertigmachen 1 t flüssig 
eingebrachten Stahles rund M 1 ·-*) kosten; rechnet 
man für feuerfestes Material, Löhne, Zuschläge, All
gemeines, reichlich M 3·-, so würde das Garmachen 
flüssigen Stahles einen Mehraufwand von M 4·- für 
1000 kg besten Stahles bedingen und den Schienen
preis um höchstens M 5·- (J( 6·-) per t erhöhen, 
wenn die Hoffnung der Unitcd Statcs Stcel Corporalion, 
mit einem Ofen in täglich 16 Chargen rund 240 t her
stellen zu können, in Erfüllung geht; bei wirklich voll
ständiger Durchführung des Garmachens dürfte dies -
wohl nicht der Fall sein. Einstweilen zahlt die deutsche 
Eisenbahnverwaltung für die Tonne Elektrostahlschiene 
einen Überpreis von M 17·-, was gewiß eine wesent
liche staatliche Unterstützung für die Förderung der 
Elektrostahlindustrie bedeutet. \V enn die obige Rech
nung auch nur annähernd richtig ist, so begreift man, 

*) Nach anderen Quellen soll 1 KW/Std. im günstigsten 
Falle M 2·5 kosten. Es würde dann der Mehrpreis für 1 t 
Schienen 8 bis 9, rund K 10·- betragen. 
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daß die Amerikaner, welche in dem Streben, besseres 
Schienenmaterial zu erhalten, selbst Nickelstahl
schienen in größerem Maßstabe erzeugt und auf die 
Strecken verlegt haben, mit voller Energie die Ein
führung des Elektrostahlofens für das Garmachen flüssig 
eingebrachten Metalles aufgenommen haben. Selbst
verständlich wird dann auch für alle anderen Konstruk
tionszwecke künftig kein minderes :Material verwendet 
werden. 

Wenn im vorstehenden der Elektrostahlofen zu
nächst als Ofen für das Garmachen des in 
anderen Prozessen erzeugten, flüssig ein
gebrachten Metalles empfohlen wird, weil er auf 
diesem Wege die bestvorbereitctcn Pfade und die l\fü
wirkung mächtiger finanzieller Interessen findet, so soll 
damit nicht den weiteren Versuchen der direkLen Stahl
erzeugung aus hiefür geeigneten Erzen, oder der fioh-

eisenerzeugung im 'Elektroofen entgegengetreten werden. 
[m Gegenteile möchten wir besonders e-mpfchlen, 
flüssiges lloheisen für Gießereizwecke einer 13ehandlung 
im Elektroofen zu unterwerfen; es sprechen dafür sehr 
viele Gründe, welche teilweise mit jenen für das Gar· 
schmelzen des Stah!Ps zusamrn<>nfallen: Legicrungs
gelegenheit, Ilegulierbarkeit dPr Gicß!Pmperalur und un
beschränkte Probenahme. Dieselben \' orzüge des 
Elektroofens für das Fcrligmachen \\·erden auch, und 
zwar in hervorragendem Maße, der Herstellung YOn 
Stahlfassonguß zu gute kommen und sein Anwendungs
gebiet erweitern. 

überhaupt beginnt mit clcr Einführung des elek
tri,schen Ofens eine Periode der Qualitiilsn~r

besserung und eine neue Epoche in der Eiscn
indust rie. 

Bemerkungen über einige Erz- und Phosphatbergbaue im zentralen Tunis 
und im Küstengebiet Algeriens. 

Von Dr. B. Granigg. 
(Hiezu Tafel IV bis VII.) 

(Fortsetzung von S. 761.) 

II. Der Roteisensteinbergbau am „Djerissa". 
Wie bereits im geologischen Teil erwähnt wurde, 

bildet der Djerissa einen längs der Verwerfer zum Teil 
abgesunkenen Dom, dessen sichtbarer Kern aus Kalken 
und .Mergeln des Aptien besteht. (Vgl. geol. Karte 
und Fig. 20, Taf. VI.) Der obere 'feil dieser Kalk
bänke ist zum Teil durch Rot- und Brauneisenstein ver
treten und diese bilden die Lagerstätte. In ihrer 
ungestörten Lage würde somit die Lagerstätte etwa die 
Form einer Glocke nachahmen, deren Scheitel mit der 
vom überlagernden Kalk eingenommenen Spitze des Berges 
allerdings nicht ganz zusammenfällt. 

Beim Kopf des unteren Bremsberges (siehe Fig. 19) 
sind die Kalke tief genug erodiert, um hier die Lager
stätte zum ersten Male zu Tage tret'iJI zn lassen. Der 
hier angesetzte Querschlag Q1 schließt die Lagerstätte 
in ihrer ganzen Mächtigkeit auf. Die im gleichen Horizonte 
längs des Liegend getriebene Ausrichtung zeigt durch ihre 
Wendungen recht deutlich das periklinale Fallen der 
Lagerstätte. Mehrere Verwerfer machen das Bild etwas 
verwickelter. Diese Ausrichtung zeigt weiter, daß der 
östliche und westliche Teil der vermeintlichen Glocke 
entweder abgerissen oder überhaupt nicht vorhanden sind. 
Verfolgt man die Ausbißlinie vom erwähnten (~uerschlag 
aus gegen Osten, so sieht man überall die Eisenerzmasse 
unter den Kalken verschwinden. Steigt man vom 
erw!llrnten Querschlag zum Kopf des oberen Bremsberges 
an, so bemerkt man ein allmähliches Flachlegen der 
Schichten. Die beiden hier in diesem Niveau zum 
Zwecke der Förderung aus den Etagen der angelegten 
parallelen Querschläge Q2 und Q11 (vgl. Fig. 19) stehen 
in ihrer ganzen Länge (250 m) in Roteisenstein an. Wir 

befinden uns hier im Scheitel des Erzkörpers. Ein 
großer Teil der nächsten Umgebung der Bergspitze wird 
hier vom Erz eingenommen, was dem Berge sein dunkles 
Aussehen verleiht. Von dem nach Siiden fallenden Teil 
der „ Glocke" ist obertags nur ein kleiner Teil sichtbar, 
der alsbald unter dem Kalk verschwindet. Der natür
liche Aufschluß ist zu mangelhaft, als daß man sicher 
entscheiden könnte, ob die Lagerstätte an dieser Stelle 
unter den Kalken fortsetzt, oder ob sie durch einen Ver
werfer abgeschnitten ist. 

Die westliche Grenze des Erzkörpers wird durch 
die „Falaise" gebildet. (Vgl. Fig. 11, 'faf. V nnd 
Fig. 20, Taf. V l.) 

Die Lagerstätte wird somit in folgender Weise 
begrenzt: 

Im Norden und im Osten verschwindet sie unter 
den Kalken. Im Süden wird sie vermutlich durch einen 
Verwerfer abgeschnitten und im Westt>n ist sie durch 
den Abbruch der Falaise begrenzt. Das dem Verfasser 
zugängliche Matrrial erlaubt die Frage nicht zu ent
scheiden, ob die unter den Kalken verschwindende Lager
stätte unter denselben noch fortsetzt oder ob ein Aus
keilen, ein Vertauben oder ein Abschneiden der Lager
stätte durch Verwerfer eintritt. Desgleichen ist die 
südliche Fortsetzung der Lagerstätte und ihr weiterer 
Verlauf über die Falaise hinaus noch nicht sicher fest
gestellt, so daß man die für die Beurteilung des Erz
vermögens bedeutsame Frage „ob hier ein glockenförmiger 
Erzkörper vorliege, oder ob man es nur mit einem auf
gewölbten Teil einer Erzlinse zu tun habe" noch 
nicht mit Sicherheit beantworten kann. Nach den dem 
Verfasser bekannten Daten scheint es ihm wahrschein-
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licher, daß die ganze Lagerstätte eine mit den Schichten 
anfgewölbte Linse vorstelle, deren Erstreckung nach 
Fallen und Streichen verhältnismäßig beschränkt ist. 

Zeichenerklärung : 
~Stollen in !/er lagersfätle rorgelriebcn 

p Stollen im Kalk 
o Bohrloch 
„ Schurfschachf 
• Sturzschach! 

Daß hier nur ein Teil und nicht eine ganze Kalkschicht 
durch Roteisenstein vertreten ist, dafür spricht auch der 
Umstand, daß die Verfolg·ung der Lagerstätte in der 

Fig. 19. Der Roteisensteinbergbau Zrissa oder Djerissa. 
Grundriß 1 : 5000. 

Falaise recht deutlich den Übergang von Roteisenstein 
in Kalk und somit eine Vertaubung der Lagerstätte 
nach der Tiefe zu aufweist. 

Diese gewölbte Erzlinse, von der etwa 15 Millionen 
Tonnen aufgeschlossen sind, besteht aus einem sehr reinen 

und mürben Roteisenstein (z. T. Pseudomorphosen nach 
Spateisenstein) mit 55 bis 60 °1o Eisen. Kleine Kalzit
drusen, Äderchen von Spateisenstein sowie lokale Aus
scheidungen von Braunstein und von Waad treten im 
zentralen Teil der Lagerstätte nicht sehr häufig auf. In 
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den Randpartien zeigen sich mancherlei Wechselbeziehungen 
zwischen der Lagerstätte und ihrem Nebengestein. Un
mittelbar unter der Spitze des Zrissa beobachtet man in 
der obersten Abbauetage eine äußerst scharfe Grenze 
zwischen Kalk und Roteisenstein. (Vgl. Fig. 21, Taf. VI.) 
Es folgen hier in den über der Erzmasse liegenden Kalken 
noch kleinere Einschaltungen (0·5 bis 2·5 m mächtig) 
von Roteisenstein, die aber vom Kalk scharf getrennt und 
nicht durch Übergänge mit demsalben verbunden sind. In 
der Falaise (Fig. 11, Taf. V) ist die Vertaubung dem 
Verflächen nach aufgeschlossen. Die im oberen Teil der 
Falaise noch erdigen Roteisensteine, die hier zum Teil 
schon von den Römern abgebaut worden sind, gehen dem 
Verßächen nach in massive Bänke über, deren Schicht
köpfe mit einer kaum millimeterdicken Schichte von Rot
eisenstein überzogen sind, wodurch der Eindruck erzeugt 
wird, als hätte man sehr mächtige Roteisensteinbänke vor 
sich. In Wirklichkeit aber stellen die unteren Teile der 
Falaise bereits ziemlich harte und arme Brauneisenerze 
dar, die durch fortschreitende Vertaubung zu den Kalken 
des Hangend, bzw. zu den Mergeln des Liegend hinüberleiten. 

In der Nähe des Ostrandes der Lagerstätte kann 
man ferner noch beobachten, daß der Kalk von einem 
Netzwerk von Spateisensteingängen durchschwärmt wird 
(0·5 mm bis mehrere Zentimeter m!ichtig), die ihrerseits 
wieder an den Salbändern und an der Oberfläche in Rot
eisenstein umgewandelt sind. Es entstehen auf diese Weise 
mannigfaltige Netz - oder Maschenstrukturen. Weiters 
sieht man an einzelnen Stellen nahe dem sichtbaren Ost
rande der Lagerstätte eine deutliche Verroh wandung 
derselben. 

In diesem östlichen Randgebiet der Lagerstätte 
treten außerdem noch große Butzen von Calciumcarbonat 
auf, deren milchweiße Spaltrhomboeder oft 1 dm Länge 
erreichen und selbst wieder von Spateisensteinschnüren 
durchzogen sind. Letztere sind an der Oberfläche wieder 
in Roteisenerz umgewandelt. 

In diesen östlichen Randpartien (Schacht 5 der 
Textfig. 19) finden wir weiters mit den Kalzit- und Siderit
rhomboedern noch Galmei vergesellschaftet. Außerdem 
treten hier noch lokal Bleiglanz und Kupferkiesein
sprengnngen und deren karbonatische Verwitterungs
produkte auf. Am kleinen Zrissa wurden größere Unter
suchungsarbeiten auf Galmei ausgeführt. Sie haben hier 
ebensowenig wie in den Randpartien des eigentlichen· 
Zrissa bauwürdige Massen erschlossen. 

Im Hangendkalk des Zrissa konnten weiters vom 
Verfasser noch Schwefelkieseinsprengungen aufgefunden 
werden. Indes scheinen diese Sulfide und ihre Oxydations
produkte der Hauptmasse des Roteisensteins vollkommen 
fremd zu sein, so daß sie den Handelswert des Erzes in 
keiner Weise beeinträchtigen. 

Schließlich sei noch erwähnt, daß der Erzkörper 
oberflächlich oft von einer mehrere Millimeter dicken 
Kalkkruste iiberzogen wird, wodurch das Erz oft ganz 
unansehnlich aussieht. 

Die Genesis dieser Lagerstätte ist offenbar die 
gleiche wie die der benachbarteu Eisen-, Blei- und Zink-

erzlagerstätten des Slata und des Bou-Jaber. Darauf 
wird weiter unten zurückgekommen werden. 

Die Lagerstätte wird durch Etagen im Tagbau ge
wonnen. Der Roteisenstein ist so miirbe, daß ein Häuer 
durchschnittlich 7 11t Bohrloch in der Schicht erbohrt 
(gegen 1 ·5 m im überlagernden Abraumkalk). Das 
hereingeschossene Erz wird durch kurze Sei.~erschächte 

auf das Niveau der beiden Querschläge Q
2 

und Q,
1 

ge
stürzt und von hier aus durch zwei Bremsberge in das 
Erzdepot abgebremst. Vom letzteren aus erfolgt die 
Ladung der Eisenbahnwaggons (vierachsig und zu 25 t). 
Die ganze Erzeugung etwa (35 Waggons a 25 t pro Tag) 
wird nach La Goulette (äußerer Hafen von Tunis) geführt 
und durch eine provisorische Verladevorrichtung auf 
Schiffe verladen. Die übrigen Verhältnisse des Bergbaues 
wurden bereits im allgemeinen Teil besprochen. (Lage, 
wirtschaftliche Bedeutung, Arbeits- und Arbeiterverhält
nisse usw.) Der Bergbau ist seit Juni 1901 verliehen, 
der Abbau wird jedoch kaum erst ein Jahr betrieben. 

III. Die Eisen-, ßlci- und Zinkerzbcrgbaue 
am „Slata". 

A) Der Rot- und Brauneisensteinbergbau. 
Dieser nimmt die Westecke unseres dreiseitigen 

Berges ein und er liegt nahe an der Stelle, wo die nach 
Südwest ausstreichende Gebirgskante unter die Ebene 
untertaucht. 

Wenn man beim Zrissa wegen der konformen 
Lagerung von Erz und Kalk noch verleitet werden könnte, 
an eine syngenetische Lagerstätte zu denken, so ist dies 
beim Slata vollkommen ausgeschlossen. Hier liegen echte 
Rot- und Brauneisensteingänge vor. Der praktisch 
wichtigste Gang ist der Gang Nr. 2. (Vgl. beiliegende 
Karte Fig. 23 und die Fig. 25 der Taf. V II.) Er 
fällt mit 62° widersinnisch gegen das Berggehänge nach 
Nordosten ein (Verflächen 3 h 12 '), wogegen die Kalk
bänke ein südwestliches Verfl!lchen aufweisen (16 h 0 ', 
Winkel 37°). Ein kleiner Verwerfer lenkt bei VV den 
Gang etwas ab. Die Mächtigkeit dieses Ganges beträgt 
an der Oberfläche 2 bis 4 111. In der Tiefe scheint sie 
zuzunehmen, denn ein tieferer Einbau hat den Gang mit 
8' m horizontaler .Mächtigkeit angetroffen. 

Nahe der nach Südwest streichenden Gebirgskante 
schart sich der Gang Nr. 2 mit dem Nordost- nach Süd
west streichenden Gang Nr. 1. An der Scharung hat 
sich eine außergewöhnlich mächtige Erzsäule (50 m hori
zontaler Mächtigkeit) gebildet, die gewaltige Kalkblöcke 
(bis zu 3 m Durchmesser) in sich einschließt. Ob die 
Gänge über die Scharung hinaus fortsetzen und ein 
Gangkreuz bilden, ist bei diesem jungen Bergbau noch 
nicht nachgewiesen. 

Parallel mit dem Gang 1 ist der durch römische 
Arbeiten gut aufgeschlossene Gang Nr. 3 (siehe Fig. 22, 
'raf. VI), der sich mit dem Gang 2 schart. Der nur in 
seinen Anfängen bekannte Gang Nr. 6 könnte wohl 
als die durch den Gang 2 verworfene Fortsetzung des 
Ganges 3 aufgefaßt werden. Zum Gange Nr. 2 sind 
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ferner noch die Glinge 4 und 5 parallel. Es liegen hier 
somit zwei aufeinander nahezu senkrecht stehende Gang
systeme vor, von denen das eine durch die Gänge 1, 
3 und 6, das zweite durch die Gänge 2, 4 und 5 ver
treten ist. Alle Einzelheiten der Lage sind aus der 
Karte ersichtlich. 

Die Füllung der Gangspalten besteht der Haupt
masse nach aus Rot- und Brauneisenstein, deren Eisen
gehalt zwischen 50 bis 62 °/0 schwankt. Kleine, farb
lose Kalzitkriställchen kleiden die zentralen Drusen und 
die übrigen zahlreichen kleinen Hohlräume in der Erz
masse aus. Große, milchweise Spaltrhomboeder von Kalzit 
treten hier in derselben Form wie am Zrissa auf. Roten 
und braunen Glaskopf trifft man ebenfalls häutig als 
nierenförmige Überzüge. Sehr selten und daher ohne 

I 
1 

\ 
\ 

1 

\ 

Nord Castr) 

1 

\ 

Einfluß auf den Wert der Lagerstätte ist der Kupferkies 
mit seinen Verwitterungsprodukten. 

Von Salbändern kann man an vielen Stellen der 
Gänge nicht reden, weil häutig die Erzmasse mit dem 
Nebengestein innig verwachsen ist. Es ist, wie das im 
Kalk fast immer zutrifft, mit der Gangfüllung eine 
metasomatische Verdrängung des Nebengesteins Hand in 
Hand gegangen. Die feinen Risse und Spalten des Kalkes 
haben hier wieder die Angriffs:flächen geliefert und wo 
es nicht zur vollständigen Verdrängung der durch die 
Spaltrisse umgrenzten Kalkstücke gekommen ist, dort ent
stehen Bildungen, die das Aussehen von Breccienstrukturt:n 
haben, die ihrer Entstehung nach aber keine solchen sind, 
weshalb für sie in der Folge der Ausdruck als Maschen
und Netzstrukturen beibehalten wird. Sehr häufig treten 

Fig. 23. Die Ausbisse~der Roteisensteingänge in Slata-Eisen. 1: 10.000. 

in den Randpartien der Gänge kleine Kalzit-Limonitdrusen 
auf. Gegen die Gangmitte zu trifft man neben der massigen 
auch die ebenlagenförmigen Gangstrukturen mit zahl
reichen, durch Glaskopf und Kalzit erfüllten Zentral
Jrusen. Auch durch den Wechsel von reicheren und 
ärmeren Erzen werden lagenförmige Gangstrukturen 
hervorgerufen. 

Schließlich sei noch erwähnt, daß ein dem ge
schilderten paralleles Gangsystem in einer höheren Lage 
des Berges angetroffen und bisher allerdings nur sehr 
mangelhaft aufgeschlossen wurde. (Siehe Karte Fig. 23.) 
Der Abbau der Lagerstätte, von der etwa 3 Millionen 
Tonnen aufgeschlossen sind, bewegt sich derzeit noch 
weit über dem Niveau der Ebene. Durch einen Stollen 
wird der abzubauende Gang an einer passenden Stelle 
unterfahren und dann streichend ausgerichtet. (Vgl. 
Textfig. 24 und Fig. 25 der Taf. VII.) 

Von dieser Grundstrecke aus werden in Abständen 
von 30 m nach dem Verflächen Überhöhen bis an den 
Tag getrieben. Von diesen Überhöhen aus wird mit 
dem Hereinschießen der Lagerstätte begonnen, so zwar, 
daß sich diese Überhöhen trichterförmig erweitern. Das 
hereingeschossene Material fällt infolge der steilen Lage 
der Gänge (60 bis 70 °) von selbst auf das Niveau 
der Grundstrecke. Wird die Neigung der seitlichen 
Trichterwände schon zu gering und fällt das Hauwerk 
nicht mehr freiwillig auf die Grundstrecke, so wird zwischen 
zwei Überhöhen ein drittes eingeschoben. (Vgl. Fig. 24.) 

Infolge der steilen Lage der Lagerstätte ist eine 
Abbauzimmerung normalerweise nicht notwendig und auch 
die stehen gelassenen Stützpfoiler können klein und weit 
voneinander entfernt sein. Da hier ebenso wie am Zrissa 
von einer künstlichen Wasserhaltung und Wetterführung 
keine Rede ist, da ferner die Lagerstätte sehr mild ist, 
stellt sich der Betrieb äußerst billig. Die Häuerleistung 
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beträgt im Abbau durchschnittlich 3 t Erz pro Schicht, 
das sofort Handelsware ist (siehe dazu Fig. 26, Taf. VII). 
Auf die ganze Belegschaft (30 Sarden und 90 Tri
politaner, Kabylen und Araber = 120 Mann) über
tragen, erreicht die Erzeugung (10 Waggons a 25 t = 
= 250 t) noch immer die beneidenswerte Höhe von über 
2 t pro beim Bergbau beschäftigten Arbeiter. Der Versand 
der Erze ist ähnlich wie am Zrissa. Eine unangenehme 
Beigabe dieses Bergbaues ist der völlige Mangel an 
Wasser. Dieses muß mit der Eisenbahn in Zisternen
wagen von der Statione 'radjeroine herbeigeführt werden. 
Der Bergbau kam am 2. Jänner 1906 zur Verleihung 
und gehört der „ Societe anonyme des Min es de fer du 
Dj. Slata et Dj. Hameima". 

Schutzpfeiler 

Fig. 24. 
Abbau des Ganges Nr. II auf Slata-Eisen. 

(Flachriß.) 

B) Der Bleiglanzbergbau „Sidi Amor" am 
Südostfuß des Slata und der Bleiglanz-Zink
blendebergbau „Mines des Charren" am Nordfuß 
des Slata. 

Beim soeben besprochenen Bergbau Slata-Eisen folgt 
der Gang 1 dem nach Westen geneigten Gehänge dieses 
dreieckigen Berges. (Vgl. die geol. Übersichtskarte.) Der 
Gang 2 und seine parallelen Gänge folgen dem Südgehänge. 
Etwas ganz Ähnliches sehen wir beim Bleiglanzbergbaue 
Slata-Blei oder Sidi-Amor. Auch hier liegen zwei 
Gangsysteme vor. Die „Fractures" oder italienisch 
„Fratture" genannten Gänge (es sollen ihrer 14 bekannt 
sein) fallen mit ungefähr 60 ° nach Norden, also wider
sinnisch in das Gebirge ein. Diese Fratture werden im 
Osten von einem bis zu 9 m m!tchtigen Gang, dem „ Gite 
de contact" abgeschnitten. Dieser Gang, der den der" 
zeitigen Hauptreichtum dieses Bergbaues ausmacht, fällt 
bei starkem Wechsel in der Streichungsrichtung gegen 
Westen, also abermals widersinnisch gegen den Berg ein. 
Er hat in seinem Liegend Dolomit, der für Trias an
gesprochen wird, während das Hangend vorn Kalk des 
Aptien gebildet wird. 

Dieser von den Römern schwunghaft betriebene Berg
bau (die römischen Zechen verteilen sich auf eine Seiger
teufe von 170 m) lieferte bisher nur Bleierze. Die Zink
blende scheint nach den bisherigen Aufschlüssen der 
Lagerst!ttte fremd zu sein, das Kupfer ist (als Kies) in 
Spuren vorhanden. Das Blei findet sich vorwiegend als 
Bleiglanz mit einem Silbergehalt von 400 g pro Tonne 

Bleiglanz. In sehr schönen, wasserhellen Kristallen bricht 
der Anglesit ein. Wenig Quarz, Kalzit und Ankerit 
finden sich als Gangart in beiden Gangsystemen. W!thrend 
aber in den Fractures die rhomboedrischen Karbonate die 
fast ausschließliche Gangart bilden, treten sie im Gite 
de Contact sehr zurück. Hier ist der Baryt die fast 
ausschließliche Gangart. Die bisherigen Aufschlüsse der 
Lagerstätte lassen bereits sehr deutlich die Ausbildung 
von Adelszonen gegenüber ".Öllig tauben Barytmassen 
erkennen. Reine Stuferzlinsen von 8 m Uächtigkeit sind 
keine zu große Seltenheit. Im allgemeinen rechnet man 
beim Gite de Contact für die jetzt im Verhieb stehende 
Adelszone in den Teufen zwischen 60 und 180 m pro 
l m 3 anstehende Lagerstätte 1800 !.:g Handelsware mit 
einem durchschnittlichen Bleigehalt von 67°/0 , eine Zahl, 
die den Reicllitum dieser Adelszone genüg·end charakterisiert. 

Das zutage geförderte Hauwerk wird geklaubt, ge
schlägelt und von Hand aus gesetzt. Die Errichtung 
einer mechanischen Aufbereitung ist im Zuge. 

C) Der Bergbau Mines des Charren. 
Geht man von Slata-Blei aus in der Streichungs

richtung der als Fractures bezeichneten Gänge nach 
Westen, so kommt man nach 5 krn ungefähr zum Gang 2 
von Slata-Eisen. Verfolgt man hing·egen von Slata-Blei 
aus das Gite de Contact in seinem Streichen nach Norden, 
so kommt man, von römischen Einbauen geleitet, am 
Nordfuß des Slata zu einem im Entstehen begriffenen 
Bleiglanz-Zinkblendebergbau den „Mines des Charren". 
Leider war es dem Verfasser nicht ermöglicht, die da
selbst in Ausführung befindlichen Arbeiten zu besichtigen. 
Aus der Lage der Einbaue scheint jedoch hervorzugehen, 
daß hier wieder zwei Gangsysteme vorliegen, von denen 
das eine in die Richtung des Gite de Contact von Slata
Blei fällt, während das zweite System eine Lagenbeziehung 
mit Slata-Eisen erkennen läßt. Bemerkenswert ist, daß 
hier neben Bleiglanz auch Zinkblende und etwas Galmei 
einbrechen. Die wichtigsten Gangarten sind wieder 
Karbonsp!tte und Baryt. 

Schließlich muß noch eines im Aufschluß be
findlichen, aber den Römern ebenfalls schon bekannten 
Vorkommens, der "Recherche de Plomb" Erwähnung 
getan werden, die sich auf dem Nordwestgehänge des 
Slata, in der Fortsetzung des Gite I von Slata- Eisen 
befindet. Der Verfasser konnte daselbst mehrere schmale 
Gängeheu feststellen, die mit 85° nach 4h, also abermals 
widersinnisch in den Berg hineinfallen. Die Mächtigkeit 
der hier vorliegenden Gangspalten betr!tgt nur 2 cm. 
Sie sind mit Kalzit, der z. T. durch Kupfer blau ge
färbt ist, teilweise ausgefüllt und enthalten in den 
Zentraldrusen schöne Kalzitkristalle. Auf eine Ent
fernung von etwa 1/ 9 m vom Salband dieser Gänge kann 
man feine Bleiglanzimprllgnationen im sonst normalen 
Kalk wahrnehmen. Es entsteht auf diese Weise der 
durch Bleiglanz gefleckt erscheinende Kalk (Calcaire 
mouchete), den wir im Bou-Jaber so oft antreffen. 

* * * 
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Aus den vorstehenden Beobachtungen geht hervor, 
daß der Slata in seiner Südwestecke zwei Systeme 
normaler Rot-Brauneisensteingänge führt. Die Südostecke 
beherbergt zwei Systeme von Bleiglanzgängen, von denen 
das eine (die Fractures) der karbonspätigen, das andere 
(Gite de Contact) der barytischen Zink-Bleiformation 
einzureihen wäre. Der zuletzt genannte Gang führt 
uns an die Nordecke dieses Berges, die abermals Gänge 
der barytischen Zink-Bleiformation zu enthalten scheint. 
Zwischen dieser Nordecke und Slata-Eisen ist die Re
cherche de Plomb eingeschaltet. Sämtliche Gänge fallen 
widersinnisch in den Berg ein, dessen dreiseitigen Grund
riß sie umrahmen. 

Was den Slata so interessant macht, ist die gegen
seitige Lage der stofflich voneinander so verschiedenen 
Gänge. Leider fehlt bisher die zur genaueneFeststellung 
der gegenseitigen Lage der Gänge notwendige mark
scheiderische Grundlage. Sollte der Gang 2 von 
Slata-Eisen und die Fractures von Slata-Blei (Sidi Amor) 
auf ein und derselben Spalte liegen, sollte ferner das Gite 
de Contact von Slata-Blei (Sidi Amor) und das Süd 
streichende Gangsystem von Mines des Charren wieder 
einer gemeinsamen Spalte angehören, wie dies mit freiem 
Auge betrachtet, der Fall zu sein scheint, so würden 
sich beim weiteren Fortschritt der Aufschlußarbeiten 
außerordentlich lehrreiche Beziehungen über den Wechsel 
der Gangfüllung in ein und derselben Gangspalte er
geben. Es wäre damit wieder ein Beispiel dafür erbracht, 
daß längs einer und derselben Spalte zu gleicher Zeit 
Lösungen von verschiedener Zusammensetzung zirkulieren 
können. Der kurze, durch verschiedene Mißverhältnisse 
gestörte Besuch des Verfassers in diesem Bergbauterrain 
erlaubte es nicht, an die Lösung dieser Aufgaben näher 
heranzutreten. (Schluß folgt.) 

Erteilte österreichische Patente. 
Nr. 35.201. - Jee.n Re.ptiste TrillC'n und Ste. electro

chimique du Gitire in St. Jeoire (He.ute Se.voie, Frankreich). 
- Elektrischer Ofen. - Der e.ls W e.nne ausgebildete Ofen 
A besteht in bekannter Weise aus feuerfestem Materie.! und 
ke.nn mit einer Abstichötinung versehen sein. Von oben her 
re.gen in den Ofen die beiden Elektroden B und E, welche 
une.bhiingig voneino.nder e.uf mechanischem Wege oder mit 
der He.nd verstellbar sind, um die Intensität des Lichtbogens 
in entsprechender Weise zu regeln, indem die Entfernung 
zwischen der Elektrode und dem Boden C des Ofens oder 
e.uch der Oberfläche des leitenden Be.des D verändert wird. 
Der Strom fließt von zwei hindereinander geschalteten Gene
ro.toren zu einer Elektrode, durchströmt de.s Bad D, den 
Boden C de~ Ofens und wird zu den Generatoren durch die 
zweite Elektrode zurückgeleitet. Der Strom kann nun beim 
Abnehmen oder beim gdnzlichen Abreißen eines Lichtbogens 
zum Teil bezw. zur Gttnze du1·ch einen dritten Leiter G zu
geführt oder auch abgeführt werden, welcher den Boden C 
des Ofens mit einem Punkte des Stromkreises zwischen den 
beiden Generatoren verbindet. Dieser Boden kann aus eine1· 
metallischen Platte oder dgl. bestehen, an 1oelcher die mittlere 
Leitung befestigt wird und die mit einem feuerfesten 1 gut 
leitenden Material bedeckt ist, welches zugleich, wenn möglich, 
ein schlechter Warmeleiter ist, wie z. B. eine Mischung von 
Graphit mit Retortenkohle. In dem Fe.He, wo durch die Be
rülirung des Graphits mit dem Mete.11 oder dem de.s Be.d 

bildenden Me.terie.l e.m Boden des Ofens sich Nachteile ergeben 
sollten, kann e.uch eine andere Anordnung für die Ableitung 
des Stromes vorgesehen sein. Der Ofen kann nun je nach 
Erfordernis mit einem Deckel versehen sein, der Öffnungen 
für die beiden Elektroden besitzt. Letztere können entweder 
vertikal oder e.uch geneigt angeordnet sein. In dem Ofen 
selbst kann auch eine isolierende Scheidewand F aus feuer
festem Material vorgesehen sein, die oberhalb des Be.des eine 
BrüC\ke bildet und für den Stromdurchgang von einer Elek
trode zur e.uderen einen Widerstand bildet, damit der Strom 
durch den zu schmelzenden oder zu reduzierenden Einsatz 
geht und nicht etwa über das Be.d hinweg. Die Regelung 
des Betriebes erfolgt durch Verstellung der Elektroden ent
sprechend der Zeigerstellung der Amphemeter H und I, die 
in die beiden Außenleiter J bezw. K eingeschaltet sind, so de.ß 
möglichst in den Leitern gleiche Stromstilrke vorhanden ist. 
Es ke.nn indes zwischen den beiden Außenleitern J und K 
auch ein Voltmeter L eingeschaltet sein, welches die Gese.mt
spe.nnung zwischen denselben e.nze,!gt. Gegenüber den bisher 
bekannten Systemen elektrischer Ofen he.t der vorliegende 
Ofen folgende Vorteile aufzuweisen, und zwe.r l. gegenllber 
Öfen mit nur einem Lichtbogen oder mehreren pe.re.llelen 
Lichtbögen: e.) eine wesentliche Verminderung der Anlo.ge
kosten fllr die Leitung, da fllr die zwei Lichtbögen o.n Stelle 

zweier Rllckleitungen nur eine vorhanden ist; b) eine Ver
ringerung der Verluste durch Widerstand in der Leitung, de. 
ein zweifacher Lichtbogen angewendet wird und der Strom 
nur zwei Leitungen zu durchfließen he.t; c) bei Anwendung 
von Wechselströmen eine Verringerung der Selbstinduktions
wirkung durch die Tatsache, daß me.n tlie Leitungen e.uf ihre 
ge.nze Länge einander sehr nähern und konzentrisch zueinander 
verlegen ko.nn,, bis in die unmittelbare Nähe der Elektrode. 
2. Gegenüber Öfen mit zwei hintereinander geschalteten Licht
bögen: e.) eine sehr große Sicherheit und Gleichmäßigkeit des 
Betriebes, Fortfall schädlicher Einwirkungen auf die Gene
ratoren infolge von Unterbrechung eines Lichtbogens, ins
besondere wenn die Generatoren mecho.nisch gekuppelt sind; 
b) die l'llöglichkeit, nacheinander die Elektroden einzeln aus
zuwechseln, ohne den Betrieb zu unterbrechen; c) die Möglichkeit, 
ne.ch Belieben die Stromstilrke der Lichtbögen zu verändern 
und je ne.ch Bedarf die Gesamtmenge oder einen Teil des 
Stromes durch nur eine der Elektroden und die geschmolzene 
Me.sse hindurch treten zu Jassen, wobei die Rückleitung des 
Stromes durch den Boden und den dritten Leiter erfolgt, sei 
es um de.s Bad e.n einem bestimmten Punkte stärker zu er
hitzen oder sei es um eine bessere Verteilung der Wärme in 
dem Be.de herbeizuführen, wenn die Masse im Flusse ist. 

Nr. 35.582. - Ste.nislaw Prus Szczepanowski in Wole.nke. 
(Ge.lizien). - Fördereinrichtung fl1r Tiefbohrnngen. -
Bei der immer zunehmenden Tiefe der gegenwärtig in Aus
führung begriffenen Bohrlöcher wird die Bremsung beim 
Senken des Bohrmeißels, Sl'hmantlöffels oder Förderkolbens 
immer schwieriger, vere.nle.ßt viele Beschwerden und beein
trächtigt bedeutend die Betriebssicherheit, wird sogar lebens· 
gefährlich für die bei der Bohrung beschäftigten Arbeiter. 
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Diese Übelstände sind darauf zurückzuführen, daß bei der 
großen Belastuno· (mehrere tausend kg) und den bedeutenden 
Tiefen (iiber 1000 m), durch die Bremsung sehr viel Arbeit 
vernichtet in Wärme um..,.ewandelt werden muß, wodurch das 
Bremsband zu sehr erhit~t wird und schließlich sehr oft das 
Funkensprühen eintritt, was mehrmals bereits Brände verursacht 
hatte besonders dann, wenn sich im Bohrturme Erdöl und 
Grub~ngase vorfinden. Die Bandbremsen, die heute bei Tief
bohrungen allgemein Anwendung finden, haben außerdem noch 
den Nachteil daß die Senkgeschwindigkeit nur nach freiem 
Bemessen de

1

s Bohrmeisters reguliert wird und bei unvor
sichtio·er Handhabung, durch zu schnelles Senken, wieder 
viele "Übelstände und Gefahren veranlaßt werden können. 
Beim vorliegenden Bohrkran wird der Bandbremse die Rolle 
der Stopp- und Halt-Bremse belassen, wäh1·end fiir das 
Senken Nachlassen, eine hydraulische Bremse (Kolbenpumpe 
und Kapselwerk mit Drosselung, Wirbelbre111s.e oder irgend 
eine dei· bekannten hydraulischen Bremsvorrichtungen) an
gewendet wird. Durch hydr~ulische Hre!llsung w!rd ein~rseits 
die zu vernichtende mechamsche Energie ohne Jede storende 
Erscheinung aufgenommen, andrerseits die Vergrößerung der 
Senkgeschwindigkeit begrenzt, da bei wachsender Geschwindig
keit die hydraulischen Widerstände im quadratischen Ver
hältnisse zunehmen. Es wird also die störende Wärmeent
wickluug und auch die rasche Abnützung der Bremsbänder 
beseitigt und die Geschwindigkeitsregelung bewirkt. Die 
hydraulische Bremse kann entweder an derselben Welle 
angeordnet wenlen, an welcher sich die zu bremsende Seil-

trommel befindet oder an einer anderen unabhängigen Welle. 
In beiden Fällen muß eine Vorrichtung vorhanden sein, um 
zwecks Bremsung die Trommel mit dem Kapselwe~k nach 
Belieben kuppeln zu können; im ersten Falle also erne aus
rück bare Kupplung, besser eine konaxiale Reibungsk~pplung 
im zweiten Falle eine ausriickbare Zahnradverbmdung, 
Reibungsräder, Riemen und Spannrolle: oder eine andere 
gleichwertige Vorrichtung. Es können sJCh au~h Kupplungen 
als zweckmäßig erweisen, die nur in der Senkrichtung wirken 
und sich beim Lastheben selbsttätig auslösen, deren mehrere 
bekannt sind. Zu diesem Zwecke kann irgendeine der vielen 
bekannten Kupplungsvorrichtungen Anwendung find.en, ohne das 
Wesen der vorliegenclen Erfindung zu ändern.-;--- Die Kupplung 
muß von der Bohrmeisterbank aus, durch em Hebelsystem, 
eine Schraube oder dgl. betätigt werden können. Auf der 
Welle 1 sitzt die Seiltrommel:! auf welcher das den Bohr
meißel Schmantlöffel oder Förderkolben tragende Seil aufgehängt 
ist. Eine Kupplungshälfte 3 ist ver8chiebbar auf der Welle 1 
und kann durch den Hebel 4 ein-und ausgerückt werden. Die 
andere auf der Welle 5 ang·eordnete Kupplungshälfte 6 ist direkt 
oder mittels Übersetzung mit einem Kapselwerk 7, Kolbenpumpe 
oder dgl. verbunden; außerdem ist .o.n der Seiltromrnelsch~ibe 
eine Bandbremse 8 angebracht. "\Vird nun der Bohrmeißel 
in das Bohrloch eingeführt, so is~ die. Kuyplungsh~lfte 3 
des Hebels 4 in die andere Hälfte 6 m Emgriff zu bringen, 
wodurch die Welle 5 mitgedreht und das ~o.~sel.'!Verk 7 betätigt 
wird. Als Bremsflüssigkeit wird zweckmaßig Ol ':'erwendung 
finden· es könnte auch die Anordnung so getroffen werden, 
do.ß d'urch die Pumpe oder das Kapselwerk eine nützliche 
Arbeit verrichtet wird. 

Literatur. 
Physikalische Chemie der Metalle. Von Dr. phil. 

Rudolf Schenk, o. Professor der physikalischen Chemie an 
der Königl. techn. Hochschule zu Aachen. Sechs V?rträg~ iiber 
die wissenschaftlichen Grundlagen der ?iletallurgie. Mit 114 
in den Text gedruckten Abbildungen. Druck und Verlag von 
Wilhelm Knapp in Halle a. S. 1909. Preis M 7·-. 

Diese Vorträge behandeln die physikalischen Eigenschaften 
der Metalle der Legierungen, der Legierungen von .Metallen 
mit Karbid~n, Oxyden und Sulfiden und die wisseuschaftlicl~en 
Grundlagen der wichtigsten metallurgischen Prozesse sehr ern
gehend und übersichtlich. Sie bilden ~ine Dar~tel.lung der 
chemischen Gleichgewichtslehre an zahlreichen Beispielen und 
eine Übersicht der wertvollen Resultate, welche durch phy
sikalische und chemische Untersuchungen der Metalle und 
Metallverbindungen in den letzten Jahren erzielt worden sind. 
In zwei großen Abschnitten wird das Lösungsvermöge.n. ~er 
.Metalle für Karbide, Phosphide, Oxyde, Sulfide und. Sihc1.de 
erklärt und die Ausscheidung der einzelnen Bestandteile beim 
Erstarren und beim Abkühlen der erstarrten Massen durch 
Diagramme und zahlreiche schöne mikroskopische Gefügebilder 
erläutert. In den weiteren Abschnitten werden die Grundlagen 
der Oxydatiou, der Reduktion und der Röstr~ak~ion behandelt 
und die Wirkung und das Verhalten der wichtigsten Reduk
tionsmittel erklärt. 

Das vorliegende Buch wird dem Chemiker und dem 
Hüttenmanne nicht uur die Einarbeitung in die wissenschaft
lichen Grundlagen der Metallurgie erleichtern, sondern auch 
zur Aufklärung der zahlreichen Probleme beitragen. 

R. Vambera. 

HUttenwesen. Von Dr. W. Borchers, geh. Regierungsrat, 
o. Professor der Metallurgie und Vorstand des Laboratoriums 
für Metallhüttenwesen und Elektrometallurgie an der König!. 
techn. Hochschule zu Aachen. Kurze Übersicht über die 
heutigen Verfahren zur Gewinnung der wichti~eren Metalle. 
Mit 218 Abbildungen. Druck und Verlag von Wilhelm Knapp 
in Halle a. S. 1908. Preis M 8·-. 

Das Buch ist eine kurzgefaßte Zusammenstellung der 
angewendeten, der versuchten sowie auch der. vor~eschlagenen 
Gewinnungsmethoden der Metalle: Gold, Platm, Silber, Queck
silber, Kupfer, Wismuth, Blei, Zinn, Antimon, Nickel, ~~sen, 
Chrom, Wolfram, Kadmium, Zink, Mangan und Alummrnm. 
Zuerst werden die wichtigsten zur Gewinnung dienenden Roh
stoffe, dann die Anreicherungsarbeiten, die Gewinnung d~r 
Rohmetalle, das Raffinieren der Rohme~alle. und zuletzt. die 
Eigenschaften der Metalle beha~delt. Di~ ernzelnen ~rbe1~en 
sind kurz aber sehr übersichtlich beschrieben und die Em
richtungen sind durch schlin ausgeführteZeichnungen dargestellt. 
Auch die wichtigsten Diagramme und die mikroskopischen 
Gefügebilder, welche die Eigenschaften der erstarrenden Metalle 
und das Verhalten der Reduktions- und Reaktionsmittel er
klären, wurden aufgenommen. Insbesondere aber erhöhen die 
bei der Gewinnung auf nassem un•l elektrolytischem Wege 
und bei der Gewinnung und Haffination der .Metalle in elek
trischen Öfen gesammelten wertvollen Erfahrungen des Ver
fassers den Wert des vortrefflich zusammengestellten Hilfsbuches, 
welches den Studierenden und den in der Praxis stehenden 
lugenieuren sehr gute Dienste leisten wird. Es ist nur auf
fallend, warum die Schachtöfen mit eingeschichtetenBrennstoffen 
bei der Quecksilbergewinnung nicht erwähnt werden und warum 
die Vorteile der Schachtöfen und Flammlifen in einigen Fällen 
nicht hervorgehoben, sondern beide Arbeiten als gleich~ertig 
dargestellt werden. Auch die Ausdrücke Verkupfern, Versilbern, 
Vernickeln analog dem Verbleien, ferner Nichtgold, Feinkupfer, 
Reinquecksilber dürften kaum Anwendung finden. 

R. Vambera. 

Lehrbuch der chemischen Technologie der Energien. 
Von Hans von J ü p t n er, o. ö. Professor an der k. k. Tech
nischen Hochschule in Wien. Dritter Band. Die chemische 
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Technologie der strahlenden und der elektrischen Energie. Mit 
203 Abbildungen, 393 Seiten. Verlag und Dru~k von Fre.nz 
Deuticke in Leizig und Wien. 1908. Preis K 12·-. 

Dieser Band bildet den Abschluß des Lehrbuches und 
behandelt die Beleuchtung und die Erzeugung der angewendeten 
Leuchtgase.rten sehr eingehend. Der erste Teil umfe.ßt die 
Einrichtung des Auges, die Helligkeit, die Entstehung der 
leuchtenden Flamme, die Einrichtung der Brenner und Lampen 
und die JUessung der Lichtstärke. E!:i der Leuchtgaserzeugung 
werden nicht nur die Retorten, die Ofen und deren Beheizung, 
die Gasreinigung und Aufbewahrung des Gas~s, sondern auch 
das Fortbewegen und 1l1essen der Gase und ihre Verteilung 
in Wohnhäusern seh;i: gründlich beschrieben. Es finden auch 
Holzgas, Torfgas, Olgas, Gas aus verschiedenen Abfällen, 
Azetylen und insbesondere das Wassergas die gebührende Be
rücksichtigung. Der zweite Teil bildet eine Zusammenstellung 
der theoretischen .. Grundlagen der elektrischen Generatoren, 
der elektrischen Ofen, der elektrischen Größen und Einheiten 
und der Gesetze, welche bei der Elektrolyse in Betracht 
kommen. De.s vorliegende Buch ist durch zahlreiche Tabellen, 
Analysenresultate und wertvolle Betriebsdaten ausgestattet 
und bildet eine Zusammenstellung nicht nur der theoretischen 
Grundlagen, sondern auch der praktischen Erfahrungen, welche 
den Technikern sehr gute Dienste leisten wird. 

R. Vambera. 

Der Verkehr mit Materialprilfungsämtern. Von 
Dr. Oscar Kron. Bibliothek der gesamten Technik. 123. Band. 
Mit 22 Abbildungen im Text. Preis M 2·50. Hannover 1909, 
Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung. 

Von den 100 Druckseiten des Werkchens beziehen sich 
nur 32 Seiten auf den Verkehr mit den Materialämtern, indem 
hier darüber die Aufklärung gegeben wird, wie der Prüfungs
antrag zu stellen und das Probematerial zu entnehmen und 
vorzubereiten ist. Die restlichen Seiten des Büchleins sind der 
Schihlerung der für das Maschinen- uncl Bauwesen in Betracht 
kommenden V ersuchse.usführungen gewidmet. 

Der erste Teil bezieht sich nur e.uf die Verhältnisse im 
Deutschen Reiche, während der zweite Teil des Bu~hes ein 
mehr allgemeines Interesse besitzt. G. K. 

Haßllbuch der Sodaindustrie und ihrer Nebenzweige. 
Yon Dr. Georg Lunge, vormals Professor der technischen 
Chemie am eidgen. Polytechnikum in Zürich, Dr. ing. h. c. 
(Karlsruhe). Dritte umgearbeitete Auflage. Braunschweig, 1909. 
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn. Preis 
geheftet M 34·-, gebunden M 36·6. 

Im zweiten Bande des „Handbucl1e8", welches 848 Druck
seiten umfaßt, mit 326 Textabbildungen und neun Tafeln aus
gestattet ist, werden Sulfat, Salzsiiure, Leblanc-Verfahren und 
kaustische Sode. behandelt. 

Da die vorletzte Auflage dieses Bandes im Jahre 1894 
erschienen ist, so war eine Neubearbeitung des Stoffes, be
stehend in der Aufnahme der auf diesem Gebiete iu den vielen 
Jahren ste.ttgehabten Neuerungen und Weglassung des mehr 
Veralteten, notwendig. 

Anlangend den Umfe.ng der Kiirznng des Inhaltes der 
zweiten Auflage - insbesondere hinsichtlich des Leble.ne
Verfahrens - we.ren verschiedene Gesichtspunkte maßgebend. 
Für die Grenzen dieser Kürzung waren bestimmend sowohl 
die Rücksicht auf die technisch-historische Entwicklung der 
Verfahren als e.uch die vom Verfasser ausgesprochene Absicht 
„eine Hinweisung auf das zu geben, was schon früher de.gewesen 
ist", um den Fachmann „davor zu behiiten, Patente zu nehmen, 
die sachlich keinen Wert haben und clie e.uch formell um
gestoßen werden können". 

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, de.ß Lunges Werk, 
das eine we.hre Fundgrube von Anregungen bildet, ne.ch wie 
vor ein zuverläßlicher Berater nicht nur für den Studierenden, 
sondern e.uch für den in der Praxis stehenden Fachmann 
bleiben wir1l. 

Die Ausstattung des Buches in Pe.pier, Druck und Ab
bildungen entspricht vollkommen seinem gediegenen Inhalte. 

G. Kroupa. 

Vereins-Mitteilungen. 

Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereines in Wien. 

Bericht Uber die Versammlung vom 18. November 1009. 

Der Vorsitzende Oberbergrat Sauer eröffnet die 
Sitzung und läßt die Wahl von Mitgliedern, bzw. die 
Aufstellung von Wahlvorschlägen für den W ettbewerbungs
ausschuß, Bibliotheksausschuß, Preisbewllrbungsausschuß 
und den ständigen Zeitungsausschuß vornehmen. Hierauf 
referiert beh. aut. Ingenieur Iwan über die neuen 
Honorarvorschriften der Berg- und Hiitteningenieure namens 
des zur Beratung dieses Tarifes eingesetzten Komitees. 
Es wird beschlossen, die Diskussion über das vorliegende 
Elaborat auf die Tagesordnung der Fachgruppenver
sammlung vom 2. Dezember d. J. zu setzen. Der Vor
sitzende teilt nun mit, daß die diesjährige Barbara-Feier 
am 4. Dezember d. J. stattfinden wird und erteilt dem 
Schriftführer das Wort zum Berichte über das Vortrags
programm der laufenden Tagung. 

Die nun beginnende Diskussion über die Reform des 
Montanistischen Hochschulunterrichtes wird dadurch ein
geleitet, daß der Schriftführer den in Nr. 25 1909 der 
"Österr. Ztschr. für Berg- und Hüttenw." erschienenen 

Aufsatz von Oberingenieur A. Sailler "Über die Aus
gestaltung des Montanistischen Hochschulunterrichtes" 
zur Verlesung bringt. Hierauf ergreift Oberingenieur 
Sailler das Wort zu den folgenden Ausführungen: 

Das soeben Vorgelesene verdankt seine Entstehung 
nur dem lebhaften l nteresse am Gedeihen unserer Hoch
schulen und an der Entwicklung des österreichischen 
Berg- und Hüttenwesens. Einzig und allein die Absicht, 
dieses Interesse zu betätigen, war die Veranlassung, 
meine Gedanken darüber in unserer Fachzeitschrift mit
zuteilen und heute vor ihrem Forum zur Diskussion zu 
stellen. Es liegt mir aber vollkommen fern, auf U nfehl
barkeit oder Vollständigkeit Anspruch zu machen; ich 
werde mich im Gegenteile freuen, wenn neue Gedanken 
und Anregungen hinzukommen und lrrtümer durch eine 
sachliche Kritik aufgedeckt werden. 

Es wurde schon vor längerer Zeit hier dariiber 
debattiert, ob eine Vereinigung der montanistischen Hoch
schulen mit der technischen Hochschule in Wien für das 
Studium nicht vorteilhafter wäre, als die Beibehaltung 
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der bisherigen Stätten der montanistischen Hochschulen. 
Die Mehrheit der Herren verhielt sich zu einer solchen 
Änderung ablehnend. In der Tat ist, wie in den eben 
vorgelesenen Ausführungen hervorgehoben wurde, speziell 
für das bergmännische Fach Leoben und auch Pi-ibram 
der Residenz vorzuziehen. Anders verhält es sich mit 
dem hiittenmännischen Fachstudium. Die Gründe 
hiefür habe ich mitgeteilt und möchte sie nicht wieder
holen; sie werden, wie ich aus privaten Äußerungen er
fahren habe, auch von vielen Fachgenossen geteilt. Doch 
möchte ich mir erlauben, in Kürze auch einige statistische 
Belege dafür zu geben. Seit dem Jahre 1900 11aben an 
der Leo bener Hochschule 275 Bergleute und 113 Hütten
leute, in PHbram 154 Bergleute und 48 Hüttenleute 
das Studium als ordentliche Hörer absolviert. Zusammen 
429 Berg- und 161 Hüttenleute in acht Jahren, also 
zirka 54 Berg- und 20 Hüttenleute im Jahresdurchschnitt. 
Die geringe Anzahl von Absolventen der hüttenmännischen 
Fachschule findet ihre ErkHtrung nicht allein in der ge
ringeren Nachfrage nach Hütteningenieuren, sondern zum 
großen Teile auch in dem Umstande, daß in Hüttenwerken 
fast ebensoviel Absolventen von technischen Hochschulen 
Anstellung finden als Absolventen der montanistischen 
Hochschulen. Diese Tatsache ist gewiß ein Beweis für 
die Übereinstimmung vieler Gegenstände des Hüttenwesens 
mit jenen der technischen Hochschulen. Das gesamte 
Hüttenwesen ist eben zur Erzeugung der Metalle an
gewandte Chemie und zur Verarbeitung der Metalle 
angewandter Maschinenbau. Kenntnis beider Fächer 
braucht daher jeder Hüttenmann, nicht aber jeder Chemiker 
und Maschinenbauer. Es wäre also naheliegend, nur die 
für den Hüttenmann noch nötigen besonderen Fachkennt
nisse durch Vorlesungen über Eisen-, Metall- und Sud
hüttenkunde auf einer technischen Hochschule zu ergänzen. 
Wenn man berücksichtigt, daß im Jahresdurchschnitt 
nur 20 Hörer der hüttenmännischen Fachschulen die 
beiden montanistischen Hochschulen in Österreich absol
vieren, so erscheint es begreülich, wenn der Staat für 
diese geringe Zahl Studierender nicht alle jene kost
spieligen Hilfsmittel und Lehrkräfte beistellen kann, 
welche heutzutage jede auf der Höhe stehende technische 
Hochschule besitzen muß; unter der notwendigen Be
schränkung aber muß der Wert und das Ansehen der· 
österreichischen Hütteningenieure und des montanistischen 
Hochschulstudiums leiden. 

Denken wir uns nun die hüttenmännischen 
Fächer an eine oder mehrere technische Hochschulen 
verlegt, so bleiben für Leoben zirka 43, für PHbram 19, 
zusammen 62 Absolventen der bergmännischen Fächer 
pro Jahr. Auch der bergmännische Hochschulunterricht 
erfordert derzeit eine solche Ausgestaltung wie die andere11 
technischen Hochschulen, in mancher Richtung sogar 
mehr, in anderen Richtungen wieder weniger als diese 
Hochschulen, welche chemische und physikalische Labo
ratorien, Sammlungen, Kraftanlagen, ausgedehnte Gebäude, 
Einrichtungen und teure Instrumente bedingen. Das zu 
leisten in zwei getrennten Hochschulen mit 43, resp. 19 
Absolventen pro Jahr kann dem Staate, den Ländern und 

Gemeinden nicht zugemutet werden. Und doch halte ich 
dafür und bin Ihrer Zustimmung sicher, daß nichts Halbes, 
sondern nur das Vollkommenste für den Bergbau, dieser 
wichtigen Säule unserer Volkswirtschaft geleistet werden 
soll. Das zu erreichen scheint nur möglich, wenn beide 
Fachschulen für Bergwesen in einer montanistischen 
Hochschule, welche auf das Vollkommenste eingerichtet 
ist, vereinigt werden. 

Erlauben Sie mir ZUlll Schlusse noch ein Wort. 
Gefühle der Einzelnen müssen unterdrückt werden, wo 
es sich um das \V ohl des Ganzen handelt. In unserem 
Falle werden vorzugsweise zwei Gefühle in Mitleiden
schaft gezogen. Das eine geht hervor aus dem lands
männischen Interesse derer, welche heute eine der beiden 
montanistischen Hochschulen besitzen - und jeder Billig
dekende muß das verstehen; diese natürliche Sympathie 
ist aber insofern nicht ganz begründet, als doch die 
meisten Länder Österreichs eine eigene montanistiscche 
Hochschule auch schon jetzt entbehren müssen. Aus 
zwei privilegierten Nutznießern würde dann eben nur 
einer werden und, wenn dieser eine Leoben wäre, so 
muß man gerechterweise anerkennen, daß die Gemeinde 
Leoben auch bisher für ihre Hochschule bedeutende Opfer 
gebracht hat. Das nationale Moment aber soll in 
technischen Berufen, wie in der Wissenschaft keinen 
Einfluß haben. Deutsche, englische, französische, czechische, 
italienische und schwedische, Ingenieure arbeiten für die 
Kultur und für ihr eigenes Vorwärtskommen in Rußland, 
China, Japan, Brasilien, Afrika usw. Der Techniker als 
solcher ist eben Kosmopolit. 

Das zweite Gefühl entspringt aus der besonderen 
Intimität von Zwillingsbrüdern. Berg- und Hüttenwesen 
sind solche Zwillinge, sind miteinander aufgewachsen und 
werden auch in alle Zukunft durch die engsten Freund
schaftsbande verbunden bleiben, wenn sie, nachdem sie 
Männer geworden, auf getrennten Wegen 11inausgehen 
müssen, ins feindliche Leben zum Kämpfen und Streben. 
Sie werden sich doch stets wiederfinden in den Berg
und hüttenmll.nnischen Vereinen und in unserer Fach
gruppe. 

Hofrat Poech, der nun das Wort ergreift, hält 
die Idee seines Vorredners für eine glückliche, bezweifelt 
aber, daß die Angliederung des Hüttenwesens an jede 
technische Hochschule möglich sei. Es wäre mit sehr 
bedeutenden Kosten verbunden; die Mittel hiezu würden 
kaum bewilligt werden und er glaubt auch, daß es über 
das Bedürfnis hinausgeht. Die Konzentration des Hütten
wesens zunächst in Wien in Form eines metallurgischen 
Instituts wie in Aachen erscheint ihm das Richtige. 
Es wäre also die Errichtung eines metallurgischen In
stitutes anzustreben, für dessen Einrichtung die !lchon 
bestehenden Institute als Muster zu dienen hätten. Ober
ingenieur Sailler stimmt den Ausführungen des Vor
redners zu. Aachen habe ja ein vorzügliches hütten
männisches Institut. Auch die Br.denken wegen der 
großen Zahl der hüttenmllnnischen Institute wären 
gerechtfertigt. In Wien soll ein solches errichtet werden 
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und vielleicht auch in Prag. Er beantragt, zum Zwecke 
der Vorstudien ein Komitee zu wählen. 

Senatspräsident Dr. Haberer ist ebenso wie Ober
ingenieur Sailler der Anschauung, daß die Verbindung 
von Berg- und Hüttenwesen nur mehr eine Gefühlsache 
ist. Auch die Regierung selbst habe dadurch, daß zur 
Erlangung eines Absolutoriums nicht mehr die Ab
solvierung der beiden Fachabteilungen der montanistischen 
Hochschule erforderlich ist, zu einer Trennung den 
Anfang gemacht. Es liegt also die Frage nahe, warum 
beide Abteilungen an einer Anstalt verbunden werden 
sollen. 

Bei der Gründung der Montan-Lehranstalt in 
Vordernberg gab es keinen Vorunterricht an der 
Anstalt selbst. Man ist aber später daraufgekommen, 
Vorstudien an die Bergakademie zu verlegen. Man hat 
nämlich geglaubt, daß jemand, der die Technik schon 
absolviert hat, sich schwer entschließt, an die Berg
akademie zu gehen, und außerdem wußte man, daß an der 
Technik die Vorstudien nicht so sind, wie sie für das 
montanistische Studium passen. Der Vorkurs wurde später 
aufgehoben, aber wieder eingeführt, weil es nicht möglich 
war, in zwei Jahren den gleichen Stoff an der Technik zu 
absolvieren und andrerseits einzelne Disziplinen an der 
Technik nicht ausführlich genug vorgetragen werden. 
Wenn man drei Jahre Vorbereitungsstudien an der 
Technik gemacht hat, entschließt man sich nur mehr 
schwer, an eine andere Anstalt zu gehen. Wenn das 
Hüttenwesen fürderhin an den technischen Hochschulen 
gelehrt werden soll, dann bestehe die Gefahr, daß sich 
wenige Hörer für das Hüttenwesen qualifizieren werden. 
Wenn einer einmal die Vorstudien an der Technik 
absolviert hat, dann geht er den Weg, der ihm augen
blicklich als der lukrativste erscheint. Anders ist es bei 
Spezialanstalten, wo derjenige, der sich einer Sache 

gewidmet hat, wohl auch bei der Sache- bleibt. Der 
Redner besorgt, daß also etwa ein Mangel an hütten
männischen Beamten eintreten könnte. Das wäre eine 
mißliche Sache, wenn auch im Prinzip gegen die be
antragte Trennung heute nichts einzuwenden ist. Die 
Sache muß also jedenfalls sehr sorgfältig angefaßt werden. 
Oberingenieur Sailler meint, daß der Vorkurs für die 
Bergleute ja belassen wird, für den hüttenmännischen 
Unterricht an der Technik muß der Vorkurs eigens 
gemacht werden. Die wechselnde Konjunktur könne 
aber kein Hindernis für die beantragte Trennung bilden. 
\ 11/ esentlich sei, daß die Einrichtungen für den hütten
männischen Unterricht immer teurer werden und daß 
man weniger Hörer wegen nicht so bedeutende Ausgaben 
für den hüttenmännischen Unterricht machen kann. 
Der Redner glaubt daher, daß durch eine Konzentration 
des Unterrichtes für diesen Unterricht viel mehr getan 
werden könnte. Er empfiehlt daher seinen Antrag der 
Würdigung der Fachgenossen. Hofrat Poech macht nun 
darauf aufmerksam, daß es bei der Errichtung des 
metallurgischen Instituts notwendig sei, sich die Er
fahrungen zunutze zu machen, welche jüngst mit dem 
elektrotechnischen Institut an der technischen Hochschule 
gemacht worden sind. 

In das Komitee zur Beratung der Angelegenheit 
werden berufen die Herren Hofrat Poech, Oberingenieur 
Sailler und Hütt~ninspektor Ölwein. Das Komitee 
wird mit dem Rechte der Kooptierung ausgestattet. 

Der Vorsitzende drückt nun Herrn Oberingenieur 
Sailler für seine ausgezeichneten Ausführungen den 
wärmsten Dank aus und schließt die Sitzung. 

Der Obmann: Der Schriftführer: 
J. Sauer. F. Kiesllnger. 

Die Turbinenfabrik der A. E. G. Union Elektrizitäts-Gesellschaft in Berlin. 
E:x:kursionsbericht des Montanistischen Klubs ftir die Bergreviere Teplltz, Brn:x:, Komotau. 

(Schluß von S. 772.) 

Anschließend an die Besichtigung der Kraftstation 
erfolgte der Besuch der einzelnen Abteilungen der Fabrik. 
Vom dampftechnischen Teil des Turbinenaggregates ist 
wohl das Interessanteste die Herstellung der Turbinen
räder. Die RH.der werden aus gepreßtem Stahl von 
Eisenhüttenwerken beigestellt. Zwecks Einsetzens der 
Schaufeln wird in selbe eine schwalbenchwanzförmige 
Nut eingefräst. Das Schaufelmaterial selbst ist eine 
Spezialbronze, welche in den Metallwalzwerken der 
A. E. G. (Kabelfabrik) in Stangen in jenem Profil gewalzt 
wird, welches die Schaufel ungefähr bekommen soll. Diese 
Stangen von zirka 4 m Länge werden in der Fabrik anf 
genaues Profil gezogen. Hierauf erfolgt die Stanzung in 
Stücke der richtigen Länge, wobei auf der einen Seite der 
Schwalbenschwanz, auf der andern Seite ein kleiner 
Vorsprung für einen Nietkopf ausgepreßt wird. In der 
Schaufelerzeugung und im Räderbau wurden den Teil-

nehmern mehrere solche Stanzmaschinen gezeigt. Die 
Bedienung der Maschinen erfolgt durch Frauen. An 
der Schaufel selbst wird nicht die geringste Nacharbeit 
vorgenommen. Das Einsetzen der Schaufel samt Zwischen
stücken in die schwalbenschwanzförmige Nut des Rades 
erfolgt ebenfalls maschinell. Ist die ganze Zahl der 
Schaufeln im Rade untergebracht, so wird die Ein
bringungsstelle verschraubt und verstemmt. Über die 
Schaufel kommt außen ein Deckband, welches durch die 
Nietköpfe der einzelnen Schaufeln gehalten wird und 
den Schaufeln einerseits nochmals gegenseitigen Halt 
bietet, andrerseits eine Zersplitterung des Dampfstrahles 
verhindert. Wie bereits oben erwähnt, ist das Schaufel
material vorwiegend eine Spezialbronze. Besonderes 
Interesse erweckte die Einrichtung zur Ausbalancierung 
der Räder, ferner das Ausprobieren derselben bei zirka 
4000 Touren. 
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Es wurde den Teilnehmern eine Fabrikationsab
teilung nach der andern gezeigt, wie Regulatorenbau, 
Dreherei von Wellen und Lagern usw., so daß sie bei 
Eintritt in die Montagehalle über die Herstellung jedes 
einzelnen Stückes bereits vollkommen orientiert waren. 
Von all diesen Detailabteilungen muß besonders hervor
gehoben werden der Generatoren bau, und von diesem 
wieder der Bau der Rotoren für Drehstromgeneratoren. 
In allen Werkstätten wird das einzelne Detailstück der 
Dampfturbine nicht auf Bestellung, sondern auf Fabriks
Ordre erzeugt, nach Normalien gearbeitet; bei Eingang 
einer Bestellung erfolgt der Abruf jedes einzelnen 
Teiles vom Lager. Hiedurch ist es möglich, Aufträge 
mit kurzen Lieferterminen zu erledigen, andrerseits ist 
hiedurch die Gewähr geboten, daß bei Nachbestellung 
von Reserveteilen diese Stücke stets ohne Nacharbeit 
genau passen. Das Imposanteste selbst ist jedoch die 
Montagehalle und das Versuchsfeld. In der Montage
halle und auf letzterem waren verschieden große 
Aggregate zu sehen. Es seien speziell mehrere Dampf
turbinen fiir die Rand-Minen-Gesellschaft (Südafrika) mit 
je einer Leistung von 12.000 KW erwähnt, ferner 
ähnliche Aggregate für die Berliner Elektrizitii.tswerke, 
für die Viktoria Fall Power Company usw. Es waren 
aber auch einzelne Turbinen für unsere Heimat vorhanden, 
wenn auch kleinere Aggregate, wie z. B. von 1000 KW 
für die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarn
spinnerei in Neudek bei Karlsbad und dgl. mehr. 

Wie bereits oben erwähnt, muß jede Turbine, wenn 
sie die \Verkstätte verläßt, das Versuchsfeld passieren. 
\V enn diese Erprobung in der Turbinenfabrik auch ganz 
außerordentliche Einrichtungen erheischt, so ist diese 
Prüfung vor Aufstellung an dem Bestimmungsorte doch 
von ganz besonderem Vorteil, denn die Maschine verläßt 
das Werk wirklich vollkommen fertig, so daß die 
Arbeit des Monteurs an Ort und Stelle sich nUI· auf 
den ordnungsmäßigen Zusammenbau der gelieferten Teile 
beschränkt. Hiedurch entfällt das für den Besteller so 
lästige und dem Lieferanten so kostspielige Herum
probieren. Zur Versorgung dieses großen Prüffeldes 
wurde zunächst das bereits oben beschriebene leistungs
fähige Kesselhaus erbaut. Außerdem mußte jedoch eine 
Zentral-Kondensation geschaffen werden (zur Prüfung von 
mittleren und kleinen Maschinen), während die Prüfstände 
für die großen Maschinen eigene Kondensatoren und 
Luftpumpen haben. Die Zentralkondensation enthält. in 
zwei Gruppen je drei große und drei kleine Konden
satoren, deren Rohrschaltung gestattet, daß sowohl 
mehrere Maschinen gleichzeitig gemessen als auch die 
betriebsmäßigen Prüfungen von Auspuff, Gegendruck, 
oder Anzapfturbinen ohne Verlust des Kondensates durch
geführt werden können. Über den Kondensatoren sind 
die geeichten Meßgefäße angeordnet, in welche das Kon
densat von der Kondensatpumpe gefördert wird. Die 
Beschaffung des nötigen Kühlwassers geschieht durch 
zwei elektrisch betriebene Zentrifugalpumpen aus 18 Tief
brunnen. Endlich ist ein Kühlwerk mit künstlichem 
Zug für 1500 ms stündliche Leistung vorhanden. 

Da nicht sämtliche Turbinen mit Dynamos gekuppelt 
sind (z. B. Turbinen für Schiffszwecke), wurden eigene 
\Vasserbremsen konstruiert, um auch diese Turbinen 
unter Vollast auszuprobieren. Die größte Propeller
turbine, welche am Versuchsfeld derart geprüft werden 
kann, ist für 12.000 PS bei zirka 350 Touren. Trotz 
dieser vorzüglichen Einrichtung ist eine Vergrößerung 
des Prüffeldes notwendig und sind in der neuen Turbinen
halle drei weitere Prüfstände für Maschinen bis 20.000 KW 
im Bau. Die bisher erwähnte Montagehalle ist durch 
den Bau kleiner, mittlerer und Aggregate bis 10.000 KW 
so besetzt, daß die A. E. G. sich gezwungen sah, eine 
zweite große Montagehalle zu erbauen. Diese ist im Bau 
zwar fertig, jedoch ist die innere Einrichtung noch in 
Montage. Bei dieser neuen Halle, welche derzeit 126 m 
lang ist und eine Höhe bis zu ::30 m erreicht, wurde 
nur Eisen und Beton als Material verwendet. Zufolge 
der bedeutenden Höhe ist es möglich, durch Krane die 
großen Aggregate über andere große Maschinen hinweg 
zu heben. In dieser Halle werden speziell die größten 
Aggregate und Kondensationsanlagen gebaut werden und 
deswegen schließt sich an sie das Prüffeld für 
Turbinenaggregate bis zu 20.000 KW. - Durch die vor
zügliche Einteilung in der Führung war die Besichtigung 
nach zirka 2 1/ 2 Stunden beendet und hatte .. wohl jeder 
Teilnehmer beim V erlassen der Fabrik die Uberzeugung 
gewonnen, die größte und leistungsfähigste Turbinen
fabrik des Kontinents gesehen zu haben. Die Turbinen
fabrik, welche, wie oben erwähnt, im Jahre 1903 mit 
500 Arbeitern eröffnet wurde, hat derzeit einen Arbeiter
stand von 2500 Mann. 

Nachdem vormittags der Bau und die Fabrikation 
von Turbinen auf so instruktive Weise gezeigt wurde, 
fand nachmittags ein Ausflug in eine der neuesten 
Zentralen der Berliner Elektrizitätswerke, Zentrale Rummels
burg, statt. Das neue Kraftwerk Rurnmelsburg hat die 
Bestimmung, die östliche Hälfte Berlins gemeinsam mit 
der Zentrale Oberspree der Berliner Elektrizitätswerke 
mit elektrischer Energie zu versehen. Der Bau wurde 
im Jahre 1907 begonnen. Der Bauplatz liegt außer
ordentlich giinstig an der Spree und steht infolgedessen 
für die Kondensationsanlage stets genügend Kühlwasser 
zur Verfügung. Das Kesselhaus wird in ausgebautem 
Zustande 24 Dampfkessel mit einer gesamten Heizfläche 
von 10.200 m11 aufnehmen. Die Kessel sind in zwei 
Reihen aufgestellt; dazwischen liegt ein 8 m breiter 
und 5 m hoher Bedienungsraum, über welchem ein 
Kohlenbunker mit einem Fassungsraum von 150 Waggon
ladungen Kohlen sich befindet. Die Kohle wird meistens 
auf der Spree zugebracht und mittels einer sehr interes
santen Kohlenentladung und Förderanlage auf den Depöt
platz und den Kohlenbunker geschafft. Die Kessel arbeiten 
mit einem Dampfdruck von zirka 14 at, ferner ist Überhitzung 
auf 350 ° Cels. vorgesehen. Das Maschinenhaus enthält 
derzeit vier Turbodynamos, wovon drei je 4000, eine 
6000 KW leistet. Die Tourenzahl der Turbinen ist 
1500, die Spannung 6000 V, die Periodenzahl ist 50 per 
Sekunde. Von den zwölf Hochdruckdüsen der Turbinen 
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sind neun abstellbar eingerichtet. Durch Ventile können 
vier Gruppen von je zwei Düsen einzeln abgespel'rt 
wel'den, um bei Dl'eiviertel- und Halblast günstig 
arbeiten zu können. Unter jeder Turbine befindet sich die 
zugehörige Oberflächenkondensation. Zufolge der gün
stigen Wasserverhältnisse ist das erzielte Vakuum 95 bis 
98 °/0 des jeweiligen Barometerstandes und wurde infolge
dessen bei Abnahmeversuchen durch den Dampfkesselüber
wachungsverein die außerordentlich günstige Dampf
verbrauchsziffer von 5-31 7.:g Dampf per Kilowattstunde 
bei Halblast und 5·49 kg per Kilowattstunde bei 
Vollast erzielt. Daß bei Halblast ein günstigerer Wert 
erzielt wurde wie bei Vollast, liegt einerseits in der 
Möglichkeit der Düsenabspe.crung bei Halblast, andrerseits 
in der günstigen Kondensationsanlage (siehe „Glück auf" 
Nr. 15/1909). 

Am Dienstag den 2Jl 1. wurde vormittags die 
Apparatefabrik in der Ackerstraße und die Maschinen
fabrik in der Brunnenstraße besichtigt. Die Apparate
fabrik in der Ackerstraße befaßt sich mit Erzeugung 
sämtlicher Apparate, welche in elektrischen Anlagen 
benötigt werden, wie: Meßinstrumente, einschließlicl1 
Zähler, Sehaltersicherungen, Fassungen, Bogenlampen, 
kleinste Ventilatoren usw. Zufolge der geringen zur 
Verfügung stehenden Zeit konnte nur eine kurze Be
sichtigung der einzelnen Fabrikssäle vorgenommen 
werden. Die Fabrik bescl1äftigt im ganzen 5000 Arbeiter, 
wovon ungefähr die Hälfte Frauen sind. Unmittelbar 
daran angrenzend ist die Maschinenfabrik Brunnenstraße, 
in welcher Generatoren für Drehstrom, Gleichstrom
motoren, 'I'ransformatoren, elektrische Lokomotiven 
usw. erzeugt werden. Die Zahl der bescl1äftigten Arbeiter 
beträgt 8000. Zu erwähnen ist insbesondere die große 
Maschinenhalle, in welcher die verschiedensten Typen 
der großen Masclünen erzeugt werden; so waren auch 
mehrere Drehstromgeneratoren von einem Durchmesser 
von ö bis 7 m im Bau (3000 PS). Diese großen Aggregate, 
welche hauptsächlich zur direkten Kupplung mit Dampf
maschinen und Gasmotoren gebaut werden, werden heute 
viel seltener verlangt, da die Dampfturbinen diese 
großen Aggregate immer mehr verdrängen. Auch große 
Motoren und Dynamos für IJgner-Umformer (elektrische 
Fördermaschinen) waren einige in Ausführung, so daß 
auch in dieser Fabrik für den Bergingenieur viel In
teressantes zu sehen war. Besonders muß der Trans
formatorenl.Jau und der Bau von elektrischen Lokomotiven 
für Grubenzwecke hervorgehoben werden, jedoch waren 
auch Vollbahnlokomotiven, unter anderem eine von 600PS, 
im Bau zu sehen. 

Leider war die Zeit viel zu kurz, um die interessante 
Fabrik im Detail zu besichtigen, da der größte Teil 
der Zeit von vornherein dem eigentlichen Zweck des 
Ausfluges, der Besichtigung der Turbinenfabrik und 
Turbinenstationen gewidmet war. Es konnte daher durch 
den Besuch dieser beiden Fabriken nur ein allgemeiner 
Überblick über die Größe nnd Leistungsfähigkeit aller 
Fabriken der A. E. G. gewonnen werden. Außer den 
besichtigten drei Fabriken (Turbinen-, Apparate- und 

Maschinenfabrik) betreibt die A. E. G. in Berlin noch 
ein Kabelwerk, eine Glühlampenfabrik und eine Automo
bilfabrik. 

Letztere Anlagen konnten die Exkurierenden leider 
nicht mehr besichtigen. 

Es sei noch erwähnt, daß die A. E. G. in allen 
ihren Fabriken ungefähr 30.000 Arbeiter und Beamte 
beschäftigt. 

Wie sehr auch die Exkursion anstrengend war, 
wird dieselbe doch bei allen Teilnehmern in bester 
Erinnerung bleiben. Die Fülle des Gesehenen, die 
Freundlichkeit des Empfanges und die Gastfreundschaft 
war geradezu überwältigend. 

Nicht unerwähnt darf es bleiben, daß auch die 
30 Damen, welche die Exkurierenden begleiteten, voll 
auf ihre Rechnung kamen. 

Es war ihnen Gelegenheit geboten, unter der freund
lichen Führung eines Ingenieurs der A. E. G. durch 
zwei Tage die Sehenswürdigkeiten der deutschen Metro
pole besichtigen zu können. 

Der montanistische Klub ist der A. E. G. für die 
freundliche Einladung zur Besichtigung der Turbinen
fabrik in Berlin zum besten Dank verpflichtet. 

Nekrolog. 
Professor Karl Haberrnann t. 

Es we.r sein letztes A.bschiednehmen, als sich Professor 
He.berme.nn ne.ch der Schlußsitzung rles Professorenkollegiums 
der k. k. montanistischen Hochschule in Leoben am Ende des 
vorigen Studienjahres von seinen Kollegen unter gegenseitigen 
Wünschen für angenehme Ferien trennte. Er sollte diese 
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nicht mehr volla.uf genießen, na.chdem ihm in bester Ma.nnes
kraft und im Vollbesitze seiner anscheinend festen Gesundheit 
ein Herzschlag am 19. August 1909 in Teplitz, wo er mit 
seiner Familie zur Erholung weilte, ein jähes Ende bereitete. 

Der Lebensgang des Verstorbenen ist, soweit dem Schreiber 
dieser Zeilen, welcher mit dem De.hingegangenen die ersten 
Jahre im Monta.nstaa.tsdienste und das letzte Dezennium e.n 
der Leobner Ahne. mater verbrachte, die Angaben zur Ver
fügung standen, in gedrängter Skizze folgender: 

Habermann wurde a.m 11. Fcbrua.r 1858 zu Neutitschein 
in Mähren geboren, absolvierte die k. k. Oberrealschule unter 
Ablegung der Ma.turitätspriifung zu Troppe.u und bezog, um 
seine Ausbildung zu vollenden, im Herbste 1876 die k. k. Berg
akademie in Leoben. Der Genuß eines Staatsstipendiums 
sowie die Unterstützung seines Bruders, der sich zu jener 
Zeit schon in einer verhältnismäßig hohen Staatsanstellung 
im Montandienste befand, ermöglichten Haberma.nn sich den 
Unterrichtsgegenständen eingehender zu widmen und die 
Studienzeit in Leoben für das Berg- und Hüttenfach auf 
fünf Jahre a.uszudehnen, wiewohl damals eine Absolvierung 
beider Fächer a.uch noch in vier Jahren ausführbar war. 
Habermann oblag seinen Studien in Leoben mit großem 
Eifer und Fleiß und verließ die Bergakademie im Juli 1881 
mit sehr guten Absolutorien. Als Hörer leistete er durch 
kurze Zeit Aushilfsdienste bei der Lehrkanzel für allgemeine 
Maschinenbaukunde, welcher damals Professor Bö ck vorstand, 
der Haberme.nn auch den Rat erteilte, sich dem Maschinen
fache zuzuwenden. 

Im Spätsommer 1881 bewarb er sich beim k. k. Acker
bauministerium um eine Bergelevenstelle im montanli.rarischen 
Dienste. Er wurde im September dieses Jahres als k. k. Bergeleve 
aufgenommen und der Bergdirektion in Pfibram zur Dienst
leistung zugewiesen. Diese Direktion teilte Habermann 
dem Kunst-(Maschinen-)wesen zu, zu dem er große Vorliebe 
hatte und von welchem Fe.ehe er sich im späteren Leben 
nicht mehr trennte. 

M.it Anfang 1885 substituierte er als Bergeleve die Stelle 
des damaligen dritten Bau- und Maschineningenieurs in Pribra.m, 
dem die Tischlerei und Zimmermannswerkstlitte unterstand 
und vom September desselben Jahres an wurde Hab erm an n 
mit der substituierenden Leitung der dortigen Drahtseilfabrik 
un1l mit der Führung der übrigen Dienstgeschäfte des zweiten 
Ingenieurs beim Bau- und Maschinenwesen betraut. 

Mit seiner Ernennung zum Bau- und ~le.schineningenieurs
adjunkten in der zehnten Rangsklasse, welche noch im selben 
Jahre erfolgte, übernahm Habermann die definitive Leitung 
der Pfibramer Drahtseilfabrik. Für seine eifrige Tätigkeit 
und ersprießliche Dienstleistung in Pfibre.m, wurde Haber
m e.nn wiederholt die Anerkennung des k. k. Ackerbau
ministeriums ausgesprochen. 

Als er mit Erlaß vom 30. Mai 1890 zur Dienstleistung 
in dieses Ministerium nach Wien einberufen wurde und nach 
nahezu neunjährigem Aufenthalte in Pfibram von hier schied, 
drückte ihm die Pribramer Bergdirektion die volle Anerkennung 
namentlich für die mit Umsicht und Fleiß geführte erfolg
reiche Leitung der dortigen Drahtseilfabrik aus. 

Mit Erlaß vom 8. März 1892 wurde He.bermann zum 
Bau- und Maschineningenienr in der neunten Rangsklasse 
ernannt und auf seinem Posten im Ministerium zur weiteren 
Dienstleistung belassen. Von dieser Stelle aus hatte Hab er
man n wiederholt Gelegenheit, die maschinellen Einrichtungen 
l1er monte.närarischen Werke eingehender kennen zu lernen. 

Von 1890 bis 1898 bekleidete er die Stelle eines Schrift
fjihrers in der Fachgruppe der Berg- und Hüttenmä.nner des 
Österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines in Wien 
und beteiligte sich an dem Vereinsleben der genannten Fach
gruppe außer durch das Schriftfi\hreramt auch noch mit 
mehreren interessanten Vorträgen über das Maschinenfach. 

Als der Professor filr Berg- und Hüttenmaschinen
baukunde und Encyklopädie der Baukunde an der Leobner 
k. k. Bergakademie, Hofrat Professor Julius R. v. Hauer, im 
Sommer 1898 um einen längeren Urlaub ansuchte Ullll nach 

dessen Ablauf im Frühjahre 1899 in den Ruhestand trat, 
wurde Habermann im Herbste 1898 zuerst mit der Supplie
rung von v. Hauers Lehrkanzel betraut und nach dessen 
Pensionierung am 1. März 1899 zum ordentlichen Professor 
für die genannten Fächer ernannt, mit welcher Ernennung 
gleichzeitig auch seine Berufung als Prüfungskommissär in 
die Prüfungskommission für die zweite Staatsprüfung für 
Berg- und Hüttenwesen erfolgte. 

Bei der Reform des Studienplanes an der k. k. Berg
akademie in Leoben wurde die Encyklopädie der Baukunde 
von den erwähnten anderen beiden Fächern abgetrennt, so 
de.ß die Berg: und Hüttenmase<hinenbe.ukunde samt den ein
schlägigen Übungen allein bei Habermanns Lehrkanzel 
blieben, welche er mit großem Interesse bis zu seinem Tode 
inne hatte. 

Während seiner lehre.mtlichen Tätigkeit verfolgte 
Ha.bermann die Literatur seiner Lehrfächer in eifrigster 
Weise, um in seinen Vorlesungen den mannigfachen Neue
rungen im Berg- und Hüttenmaschinenwesen Rechnung zu 
tragen und damit auch seine Hörer vertraut zu machen. 

Für die beiden Studienjahre 1899/1900 und 1900/1901 
wurde He.berme.nn die höchste akademische Würde verliehen, 
indem das Professorenkollegium ihn für diese Zeit zum Rektor 
der k. k. Bergakademie wählte. 

In den Jahren 1900 bis 1908 gehörte er auch dem 
Ausschusse der Sektion Leoben des berg- und hüttenmännischen 
Vereines für Steiermark und ~ärnten als Mitglied an. Er 
war ferner Mitarbeiter der "Österreichischen Zeitschrift für 
Berg- und Hiittenwesen" und von Höfers "Taschenbuch für 
Bergmänner", in welchem er den a.uf Bergme.schinenbaukunde 
bezugnehmenden Teil des Buches bearbeitete. 

Als tüchtiger Fachmann erwarb sich Professor Haber
m an n durch sein umfangreiches Wissen vielseitige .Achtung 
und Anerkennung. 

An seinem Grabe trauern seine Gattin, mit der er eine 
glückliche Ehe teilte und sein Sohn, dessen Erziehung dem 
Vater ganz besonders am Herzen lag; in dem weiten Kreise 
seiner Fachgenossen, Kollegen und Schiiler wird ihm ein 
ehrendes Andenken bewahrt werden. R. i. p. W. 

Notizen. 
DJe EJn- ood Ansfohr von GrapltJt seewllrts Ober 

Hamburg in den Jahren 1907 und 1908. 
(Alles per Tonne= 1000 kg.) 

A) Einfuhr: 
Von: 
Britisch-Ostindien . . 

. den Vereinigten Staaten am Atlant. Meer 
Japan 
Cllina 
Cane.de. . 
Australien (Festland) 
Großbritannien 
Italien . 
Bremen . 
Belgien . . . 
Russische Ostseehäfen 
den Niederlanden 
Frankreich 
qer Rheinprovinz 
Ubrige Einfuhr seewärts 

Zusammen seewärts 
Von der Oberelbe . . 
Itlit den Eisenbahnen . 

1908 

5.208 
279 
44 

1 

1 
268 
87 
19 
23 
12 
21 
6 

15 
8 

o.987 
2.06!'i 

221 

1907 

4.829 
583 

7 
17 
33 
86 

278 
50 
47 

0 

13 
2 

9 
o.414 
3.299 

146 
~~~~~~~~~~~ 

Zusammen mit den Eisenbahnen 
und von der Oberelbe 2.786 8.444 
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B) Ausfuhr: 
~ach: 1908 1907 

den Vereinigten Staaten am Atlant. Meer 653 670 
Bremen . 933 1.110 
Großbritannien 1.571 2.303 
Russischen Ostseehäfen 424 314 
Belgien 152 89 
Dänemark . 151 109 
Schweden 170 171 
Frankreich 67 27 
den Niederlanden 83 113 
Spanien . . . . . . . 50 40 
Russ. Häfen am Schwarzen und Asow. Meer 65 56 
der Rheinprovinz 31 25 
Norwegen 32 39 
Portugal 11 20 
Italien 14 7 
{\ltpreußischen Ostseehäfen . 14 9 
Übrige Ausfuhr seewärts . 73 123 

Zusammen seewärts 4.494 5.225 
Nach der Oberelbe 2.402 2.741 
Mit den Eisenbahnen . 1.195 600 

Zusammen mit den Eisenbahnen 
und nach der Oberelbe 3.597 3.341 

Karl Barth. 

Zur Schwefelbestimmung In Kohlen und Koks. 
M. Rolliger. Die vergleichenden Untersuchungen über die 
Be,tirnmung des Gesamtschwefels ergaben folgendes: Die 
Methode von Eschka eignet sich in Verbindung mit der 
titrimetrischen Bestimmung der Schwefelsäure sehr gut zur 
Schwefelbestimmung in Koks. Die Hundeshagensche Ab
änderung der Eschkaschen Methode bedeutet keine Ver· 
bcsseruag derselben. Die Bestimmung des Gesamtschwefels 
durch Kombination der Sauersehen Methode für den ftiichtigen 
Schwefel mit der Ermittlung des Schwefelgehaltes der Asche 
liefert richtige Werte, ist aber sehr zeitraubend. Bei der 
A ufächließung der Kohlen mit Natriumsuperoxyd wird die 
gravimetrische Bestimmung des Schwefels nie genau, wohin
gegen das vom Verfasser abgeänderte Verfahren von Pennock 
und Morton mit titrimetrischer Bestimmung der Schwefel
säure da zu empfehlen ist, wo es mehr auf Raschheit als 
absolute Genauigkeit ankommt. Die Schwefelbestimmung in 
der kalorimetrischen Bombe ergibt bei nicht zu aschereichen 

Kohlen richtige Werte für den Gesamtschwefel, und erlaubt, 
wenn die Schwefelsäurebestimmung titrimetrisch erfolgt, eine 
schnelle Ermittlung der richtigen Werte. Das ursprüngliche 
Verfahren von Brunck weist einige Mängel auf, die Ver
fasser durch Abänderung der Methode aufgehoben hat. Er 
verbrennt bei gasreichen Kohlen die abziehenden Gase voll
ständig und absorbiert die Verbrennungsprodukte; ferner wird 
der nach der Verbrennung erhaltene Rückstand nicht aus
gelaugt, sondern direkt in Salzsäure gelöst, von der Asche 
abfiltriert und im Filtrat die Schwefelsäure gefällt. Eine 
Beeinträchtigung der Fällung durch die Kobaltrnlze findet, wie 
eingehende Versuche ergaben, nicht statt. Bei Ausführung 
der Brunckschen Methode in dieser Form ergibt sie in allen 
Fällen und in verl1ältnismäßig rascher Zeit richtige Resultate. 
- Beim Vergleich der Methoden zur Bestimmung des ver
brennlichen Schwefels· berücksichtigte Verfasser die Verfahren 
von Sauer, Dennstedt und Pfeiffer. Der Wert der Be
stimmung des verbrennlichen Schwefels ist nach Verfasser 
für die Zwecke der Praxis zweifelhaft, dagegen ist die Er
mittlung notwendig bei der Elementaranalyse, wo die Be
stimmung von Sauer oder Dennstedt angezeigt erscheint, 
da bei der Pfeifferschen Methode die Verbrennungsverhältnisse 
nicht die nämlichen sind wie bei der Elementaranalyse, obgleich 
jene ziemlich rasch und leicht ausführbar ist. Als zuverlitssigste 
Methode zur Bestimmung des flüchtigen Schwefels sieht Ver
fasser die modifizierte Sauerscbe Methode (mit Platinkontakt) 
an. (Ztschr. angew. Chemie 1909, Bd. 22, S. 436-449, 
493-497; durch „Chem.-Ztg." 1909.j 

Sitzung des Ständigen Komitees zur Untersuchung 
von Schlagwetterfragen am 18. Dezember 1909 In Miibrlsch· 
Ostrau im Bergschulgebäude. Verhandlungsgegen
stände: 1. Pro.tokoll der letzten Sitzung- vom 23. Oktober 1909. 
2. Gntächtliche Außerung der Leitung der Wiener Freiwilligen 
Rettungsgesellschaft über die Wiederbelebungsapparate im 
allgemeinen und insbesondere über den Apparat "Pneumo" 
nach Dr. Diem. 3. Antrag auf Interpretation des § 16, 
Absatz 3 der Schlagwetterveronlnung der k. k. Berghaupt
mannschaft Wien vom 20. Oktober 1902, Z. 3142. 4. Antrag 
auf Interpretation des § 15, Absatz 4 und 5 der Schlagwetter
verordnung. 5. Antrag auf Interpretation des § 10, Absatz 3; 
§ 12 und § 15, Absatz 1; § 16, Absatz 2; § 18 lit. d, Absatz 2; 
R 18 lit. d, Absatz 5; § 18 lit. e, Absatz 2; § 2~, Absatz 1 ; 
§ 23, Absatz 1; § 39 lit. e, Absatz 2; § 39 lit, f, Absatz 2 
und 3; § Hi, Absatz 5 und § 27, Absatz 2 der Schlagwetter
verordnung. 6. Mitteilungen, Anfragen, Anträge. 

Metallnotierungen In London am 10. Dezember 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 11. Dezember 1909.) 
Preise per englische Tonne 9. 1016 kg . 

.. 
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„_ 

11~ 
Q" Notierung Letzter 
"" Oo Monats-

Metalle Marke """ 
II ""' von bis Durchschn. 

1 

o·~ 

..;iO 

0/o iC sh d II iC l sh 1 d' ilon. l i 
---·-- --- . .. . 

1 g/ Kupfer Tongh cakc . 21/2 63 0 63 10 0 6 ·625 „ Best selected. 2119 63 0 63 10 0 62·75 
Elektrolyt. netto 63 10 gl 64 0 0 CD 63·4375 „ 0 
Standard (Kassa). netto 59 16 59 17 6 CD 59·1875 „ ..... 

Zion Straits (Kallsa) . netto 147 5 g\ 147 7 6 „ 140·515625 
Blei Spanish or soft foreign · j 2

1
19 13 0 13 1 3 

Q.) 

13•078125 .0 

English pig, common . . 3119 13 2 61 
13 5 0 e 13·3359376 „ Q.) 

Zink Silesian, ordinary brande . netto 23 0 0, 23 2 6 =-- 23"09375 0 
Antimon Antimony (Regulus) . . . . · 1 3'/9 28 0 011 30 0 0 z 29·25 
Quecksilber Erste•) u. zweite Hand, per Flasche 3 9 17 6 

li 
9 15 0 r)9·625 

1 

w. 'F. 
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Bemerkungen über einige Erz- und Phosphatbergbaue im zentralen Tunis 
und im Küstengebiet Algeriens. 

Von Dr. B. Granigg. 
(Hiezu Tafel IV bis VII.) 

(Schluß vou S. 784.) 

IY. Die Hlci-Zink- uml Eisencrzlagersfätten 
des Hou-.Jnber. 

Der Bou-Jaber bildet eine Bogenfalte, deren kon
vexe Seite nach Süden gekehrt ist. (Vgl. die geologische 
Übersichtskarte). Die ganze nördliche Hälfte dieser 
Antiklinale ist Htngs eines V erwerfers abgesunken, so 
daß der aus Mergeln bestehende Kern der Falte gut 
aufgeschlossen ist. Nach Pervinquiere sind diese Mergel, 
die etwa bis zu Ziffer 1 der Fig. 27, Taf. VII, reichen, 
der Trias zuzurechnen. Außer diesem nach Nordwest 
mit 75° einfallenden Bruche, der sich längs des Innen
randes des Bou-Jaber hinzieht, fallen obertags mehrere 
radial angeordnete Verwerfer auf, von denen zwei in 
den Bildern (Fig. 27 und 28 der Taf. VII) deshalb 
wiedergegeben wurden, weil man an ihnen die V er
werfung so deutlich sieht. Diese V erwerfer sind deshalb 
für den Bergbau wichtig, weil sie jünger als die Lager
stätten sind und diese davon verworfen werden. Der 
Randbruch hingegen diirfte 11.lter als die Lagerstätte sein 
und mit ihr genetisch insoferne zusammenhängen, als 
er für die Zirkulation der Lösungen (Kontakt-Mergel
Kalk) maßgebend war, 

Die dem Verfasser zugänglichen Aufschliisse, deren 
gegenseitige Lagerung wegen des Mangels einer ent
sprechenden markscheiderischen Grundlage nicht exakt 
ermittelt werden konnte, lassen sehr deutlich folgende 
Erzzonen erkennen. 

1. Hohlraumausfiillungen und metasomatische Galmei
bleiglanzblende-Lagerstätten. Sie sind in der mittleren 
Partie des Berges nahe der algerischen Grenze sowohl 
in Tunis als auch in Algerien am besten entwickelt und 
waren bereits den Römern bekannt. 

2. Lagerstätten der barytischen Zink-Bleiformation. 
Diese finden sich am Siidostrand des bogenförmigen 
Berges. Auch sie wurden sr.hon von den Römern er
schlossen. 

3. Rot- und Brauneisenstein-Lagerstätten mit bary
tischer Gangart und spärlichen Einstreuungen von Kupfer
erzen. Diese ebenfalls den Römern wohl bekannten 
Lagerstätten liegen ausschließlich nur im algerischen 
Teil des Bou-Jaber. 

Die zuerst genannten, als Hohlraumausfüllungen 
und z. T. auch als metasomatische Bildungen zu betrach
tenden Lagerstätten werden augenblicklich am intensivsten 
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aufgeschlossen und abgebaut. Ihre gegenseitige Lage 
ist in großen Zügen (im Detail kommen wesentliche 
Abweichungen vor) aus nachfolgender Skizze (Fig. 30) 
ersichtlich, die eine Ergänzung zur Fig. 29, Taf. VII, 
bildet 

Wir begegnen von Nord nach Süd gehend, folgenden 
Schichten und Lagerstätten: a) Gehängeschutt. Dieser 
ist so fest verkittet, daß in ihm jeder Stollen frei steht; 
b) roter, grauer und gelber Mergel. (Nach Pervinquiere 
Trias.) Dieser Mergel wird durch den oben erwähnten 
Randbruch abgeschnitten, so daß der Kontakt zwischen 
ihm und den Kreidekalken ein tektonischer ist. An 
diesem Kontakt liegt die erste Galmeilager
stätte. (I der Fig. 29 auf Taf. VII.) Und zwar sind 

-----------...... ----

-----.-... 
_....- ----

...... ----...... 

Nord 

sowohl der Mergel als auch der Kalk galmeiführend. 
Die Durchtränkung des Mergels macht sich auf eine 
Entfernung von 0·5 m vom Kontakt hin geltend und 
nimmt von einem Maximalgehalt von 1Wgeblich etwas über 
100/o Zink auf 0 allmählich ab. 

Der Kalk ist infolge seiner mechanischen und 
chemischen Eigenschaften viel intensiver mineralisiert als 
der Mergel. Zahlreiche Spaltrhomboeder von milchweißem 
Kalzit durchschwärmen in Schnüren den zu einer Breccie 
aufgelösten Kalk. Sie wachsen oft zu mächtigen Butzen 
an, in denen noch einzelne Brocken des normalen Kalkes 
schwimmen. 

Bleiglanz und Zinkblende finden sich an diesem 
Kontakt seltener. Wohl aber tritt stellenweise der Galmei 

-- ....... 

' ' \ 
\ 
\ 
1 

' I 
I 
I 

/ 

Süd 

N ru n 
Fig. 30. Profilskizze durch den mittleren Teil des Bou-.J aber. 

a = Gehllngeschutt. 
b = Triasmergel. 

I, I = Erste Galmei-Lagerstätte (siehe Fig. 29, Tu.f. VII). 
II = Zweite " „ (gite de l'Esp6rance). 

III= Bleiglanzgang (als schwarzer Strich) dolomitischeGangart. 

in Butzen von mehreren Metern Mächtigkeit auf. Sowohl 
hier als auch an anderen Stellen des Berges trifft man 
in der Lagerst!Ltte Grotten (von oft mehreren Metern 
Durchmesser), die mit Galmeikrusten und mit Arragonit 
ausgekleidet sind. Sehr lehrreich sind die in diesen 
Grotten ab und zu anzutreffenden außergewöhnlich großen 
Pseudomorphosen des Galmeis nach Kalzit. Die Fig. 31 
auf Taf. VII zeigt ein Rhomboeder von 18 cm Kanten
länge, das ursprünglich aus reinem, wasserhellen Kalzit 
bestanden hat. (Ein Stiick eines solchen Kalzitrhomboeders, 
das von einer anderen Stelle dieser Lagen1tll.tte herrührt, 
liegt in der Mitte der Photographie.) In isomorpher 
Schichtung verdrängten, dem Wechsel in der Zusammen
setzung der Lösung entsprechend, verschieden zusammen
gesetzte Galmeischichten das uri;,prüngliche Kalzit
rhomboeder, von dem jetzt nur ein faustgroßer wasser-

IV = Bleiglanzgang (weiß gelassen) mit Karbonspaten. 
V = 10 m mächtige Zone aus Kalkspatrhomboedern bestehend. 

VI= Zone mit „Fleckenkalken". - Die Flecken bestehen 
e.us Bleiglanz. - Im Osten stellt sich in dieser Zone 
Be.ryt ein. 

heller Kern K erhalten geblieben ist. Dieser zeigt keine 
geometrische Umgrenzung mehr, sondern bildet eine un
förmliche, am Rande stark zerfressene Masse. Das 
Ganze ist ein gutes Beispiel für eine mitten in ihrer 
Bildung stecken gebliebene Umwandlungspseudomorphose. 
Hier ist demnach der Galmei jünger als der farblose 
Kalzit, aber andrerseits wieder älter als die kleinen 
weißen Kalzitkrist!lllchen, die das ganze Rhomboeder 
überkrusten. Wieder an anderen Stellen sieht man sehr 
große pseudomorphe Galmeirhomboeder, deren Inneres 
hohl ist. (Auf der Photographie Fig. 31, Taf. VII rechts.) 
Hier wurde wohl der Kalzit aufgelöst fortgeführt und 
teilweise durch Galmei ersetzt, die Lösung enthielt aber 
zum Schluß keinen Galmei mehr, der an Stelle des 
Kalzits hätte treten können. An anderen Stellen dieser 
Lagerstätte konnten nahe am Triaskontakt Ortsbilder be· 



-- 795 -

obachtet werden, die eine deutliche Sukzession vom Galmei 
zu den Karbonspäten und zu einer zweiten jüngeren 
Galmeigeneration erkennen ließen. (Vgl. Fig. 32.) 

\Venn auch die Umgrenzung dieser Lagerstätte 
noch keineswegs festgestellt ist, so sprechen doch alle 
sichtbaren Merkmale für die Anwesenheit einer Linse. 

Weiter im Süden begegnen wir einer zweiten, der 
beschriebenen analogen Lagerstätte, dem sogenannten 
Gite de I'Esperance. (Nr. II der Profilskizze 30 und 
der Fig. 29. Taf. VII.) In der Kalkzone, die die beiden 
Lagerstätten trennt, tritt eine größere Anzahl von kleinen 
Gängchen auf, die mit rhomboedrischen Karbonaten 
ausgefüllt sind. Wenige Meter im Liegend der Espe
rance liegt ein Mergelni veau, das eine Depression 
in der Kammregion hervorruft und so zur Ausbildung 
von zwei Kammlinien Anlaß gibt. Dieser Umstand 
läßt die Verwerfungen, von denen oben die Rede war, 
sehr deutlich erkennen. Im Liegenden des Mergelniveaus 

1 2 3 3 21 
Fig. 32. Ortsbild, symmetrische Gangfüllung darstellend. 

I =Normaler Kalk (nur im linken Ulm sichtbar). - Ia =Kalk 
mit 15 bis 18 °lo Zink und mit kleinen Ka.Izitnestern. -
II= Galmei in jedem Ulm anders entwickelt: Linker Ulm: 
1) =gebänderter Galmei, 2) = (Ju.lmei-Drüsen, 3) = l); rechter 
Ulm: 1) =gebänderter Galmei, 2) u. 3) = radialstrahliger 
Galmei. - III= Große milchweiße Kalzitrhomboeder. 

IV= Zentraldrusen, mit Galmei ausgekleidet. 

und bereits wieder im Kalk setzt ein Querschlag ein, 
der einen südfallenden Bleiglanzgang mit do)omitischer 
Gangart aufgeschlossen hat. (Nr. III der Photographie 
Fig. 29 und der Skizze Fig. 30.) Im gleichen Profil, 
aber bereits jenseits des Kammes, ist die vierte, vor
wiegend aus Bleiglanz mit karbonatischer Gangart be~ 
stehende Lagerstätte aufgeschlossen. (Nr. IV der Skizze 
Fig. 30.) Weiter am Südgehänge des Berges absteigend, 
findet man eine etwa 10 m mächtige Zone (Nr. V der 
Skizze), die vollständig aus großen Kalkspatrhomboedern 
besteht und nur äußerst spärliche Einsprenglinge von 
Bleiglanz aufweist. Auch an diese mächtige Zone schließt 
sich eine mit Stalaktiten erfüllte Grotte. Endlich treffen 
wir als letzten bekannten Aufschluß in diesem Profil 
noch zwei weitere Zonen (Nr. VI der Skizze), die im 
Kalk Einsprengungen von Bleiglanz aufweisen. 

Während somit in den Lagerstätten 1 und 11 der 
Galmei mit etwas Blende und sehr wenig Bleiglanz 

vorherrscht, tritt in den übrigen Lagerstätten (III bis VI) 
der Bleiglanz stark in den Vordergrund und die Gangart 
verschwindet immer mehr, so daß ein mit Bleiglanz 
durchsetzter Kalk resultiert. (Die Lagerstätte Nr. IV 
macht hievon eine Ausnahme.) Solche Lagerstätten 
zeigen dann alle Übergänge von den Anhäufungen 
reinsten Stufbleies bis zu den armen „ calcaires mouchetes ", 
d. s. Kalke, in denen sich nur sehr spärliche Bleiglanz
würfel eingesprengt vorfinden, die dem Kalke ein ge
flecktes Aussehen verleihen. 

Der Form nach zeigen die erwähnten Lagerstätten 
einen sehr starken Wechsel in der Mächtigkeit und 
eine verhältnismäßig geringe Ausdehnung im Streichen. 
Es dürften, so weit die bisherigen Aufschlüsse ein 
Urteil erlauben, Erzlinsen und Stöcke von sehr wech
selnder Ausdehnung vorliegen. 

Die Verteilung dieser Linsen ist im Gebirge keine 
regellos willkürliche. Eine erste Lagerstättenzone bleibt 
an den Triaskontakt gebunden und auch die Lager
stätte Nr. II, das Gite de I'Esperance, läßt sich wenige 
Meter im Hangend des zweiten Mergelniveaus in einem 
großen Teil des Berges streichend verfolgen. Allerdings 
zeigt die Lagerstätte hiebei im Streichen Unterbrechungen, 
die nicht von den Verwerfern allein herbeigeführt 
werden, sondern von Vertaubungen innerhalb der Zone 
herrühren. 

Auch die mit VI bezeichnete Bleiglanzlagerstätte der 
Skizze Fig. 30 vertritt eine Erzzone, die sich wenige 
Meter vom Mergelschieferniveau mm entfernt, weit 
gegen Osten hin verfolgen läßt. Allerdings tritt hier 
im Streichen eine wesentliche Änderung in der stoff
lichen Zusammensetzung der Lagerstätte ein. Im 
zentralen, nahe der tunesisch-algerischen Grenze ge
legenen Teile dieses Erzznges liegen einfach mit Blei
glanz imprägnierte Kalke vor. Geht mau aber weiter 
nach Osten, so findet man etwa alle 300 bis 600 m im 
gleichen Streichen einen römischen Einbau, wodurch 
eine Lagerstätte verfolgt wird, die aus wenig Bleiglanz, 
etwas Galmei und aus sehr viel Baryt besteht. Im 
Osten nimmt der Baryt immer mehr zu, bis er schließlich 
in Stöcken von 18 m horizontaler Mächtigkeit auftritt, 
in denen man Baryttafeln mit 10 cm Kantenlänge antrifft. 
Die Mineralisation dieses tunesischen Teiles des Bou 
J aber ist, nach den bisher erzielten Aufschlüssen zu 
urteilen, äußerst intensiv. Allerdings hat sie sich 
vorwiegend auf den Absatz von Karbonspliten (im zen
tralen Teil des Berges) und von Baryt (im südöstlichen 
Teil des Berges) beschränkt und die Sulfide nicht 
in der Menge abgesetzt, wie man es aus der Menge 
und Ausdehnung der Gangarten erwarten könnte und 
wie es für den Bergbau wünschenswert wäre. Nach 
Westen, auf das algerische Gebiet des Bou-Jaber scheint 
neben der Lagerstätte am Triaskontakt auch das Gite 
de l'Esperance überzusetzen. Weiters findet man am 
Westgehänge dieses Berges noch eine große Anzahl von 
Ausbissen, die aus Galmei, Bleiglanz und aus Karbon
späten bestehen und in der Regel an Spalten und an 
Blätter gebunden sind. Diese Spaltenausfüllungen zeigen 
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eine deutliche Sukzession Sulfide-Karbonate. ·weiters 
verdient noch eine Rot- un<l Branneiseuerzlagerstätte 
erwiihnt zn werden, die am Nordwestfuß <les Bou-J aber 
ebenfalls auf algerischem Gebiet auftritt, und die eben
falls schon von den Römern z. T. abgebaut wurde. Im 
Liegend von (Trias?) Mergeln ist hier ein Eisenerzlager 
aufgeschlossen, das 40 m horizontale Mächtigkeit besitzt. 
Einzelne große Kalkblöcke schwimmen in der ans Rot
und Brauneisenstein bestehenden Lagerstätte. Im Lie
genden dieses nach Norden fallenden Lagers stößt man 
auf Kalk, der von Bleiglauzeinsprengungeu durchsetzt 
ist, und darunter liegt ein zweites ähnliches Eisenerz
lager. Spuren von Kupferkies, ferner von Bleiglanz 
und von Blende sind auch dem erstgenannten Lager 
nicht fremd. Schwerspatmengen durchschwärmen die 

ganze sichtbare Lagerstättenmasse und setzen deren 
\Vert ganz wesentlich herab. 

* * 
* 

Yergleicbt man alle bisher beschriebenen Erzlager
stätten miteinander, so findet man neben einigen V er
schiedenheiten eine große Anzahl von wichtigen Er
scheinungen, in denen alle Lagerstätten vollständig· 
miteinander übereinstimmen. Man wird deshalb wohl 
mit Recht für alle geschilderten Lagerstätten dieselbe 
Entstehungsursache annehmen dürfen und die auftretenden 
Unterschiede durch lokale Einflüsse zu erklären suchen. 
Stellt man die wichtigsten geologischen Merkmale der 
Lagerstätten in einer Tabelle zusammen, so ergibt sich 
folgender Überblick. 

Vergleichstabelle der geologischen Merkmale der beschriebenen Erzbergbaue. 

Berg 1111d Bergbou 

Zrissa 
(oder Hjerissa) 

1

1. Slata Eisen 

= 2. Slat.a Ost 
.... o<ler Sidi = 
111 13. Sl~::lO:Ortl 

(:\lines des 
Charren) 

1. Zentraler 
Teil 

2. Üstlicher 
Teil 

3. Westlicher 
Teil 

Form 
der 

Lagerstätte 

Stoff der Lagcrstiittc 
1: 
1--

Banwiirdigcs 
F.rz 

Uubauwiirdigcs 
Erz 

: Spnren von ! 
1 Galmei Blei- : 

Ein Rot-Brauneisen- 1 gla~z u: Kupfer-
1

1 

Lager stein 
1 

kies m den 
t Randzonen der 

;

1 

1 Lagertitätte 
1 

· Zwei . Hot-Brauneisen-1 Spuren von 
Gangsysteme 1 stein Kupferkies 

Bleiglanz ! 
Zwei !~(auffallende Ab-

GangRysteme:: wesenbeit des 

Wahr
sclll'inlich 

Gänge 

" Zinkes) 

Bleiglanz, 
Zinkblende, 

Galmei 
1 1 

! G1tlmei, Zink- 1 

. blende Bleiglanz : Linsen 
•. 1 

Linsen, 
Stöcke uml ,' 

Impräg
nationen 

Bleiglanz 
Galmei 

! Lager(Eisen)" Galmei 
und Im präg-· Bleiglanz Blende 

nationen, Rot-Braun-
kleine Gänge : eisenstein 

:I 

1 

? 

Spärlich Rot
und Spat
eisenstein 

Kupferkies 

Onngnrt 
(Luger) 

In der Haupt
masse Kalzit 

(sehr spiirlich) 
in den Rand

zonen Karbon
späte 

Karbonspiite 

Baryt 
Karbonspiite 

Baryt und 
Karbonsplite 

Karbonspäte 

i 
Baryt und i 

Karbonspiitc 1 

Heim Eisenlager 
Baryt und 

Karbonspäte 

i 

Für die Zirkulution von 
Flti•sigkeitcn wichtige 

1 

Erscheiuungen 
Anmerkung 

lm Liegend 
<ler 

Lagermasse 
Mergel 

lllächtige 
Gangspalten 

und V erwerfer 

lfächtige 
Gangspnlten 

In nächster Niihe 
des Kontaktes 
Mergel-Knlk 

Am Kontakt 
Kalk-Mergel

scl1iefer 

Im Hangend des 
Eisenerzlagers 

Mergel im Liegend 
Kalk 

Konnte nicht 
jl besucht wer<len: 
11 zwischen 1 und 3 
I, liegen Gänge mit 

PbS und Cu FeS~ 

Über den \V echsel 

1
' in der Lagermasse 
:,vgl. das Profil Fig. 32 

Die Lager
bezeichnung der 

kleinen Aufschliisse 
ist noch nicht 
völlig geklärt. 

In Bezug auf die Form treten zwei wesentlich 
verschiedene Typen auf, und zwar konkordant liegende 
Eisenerzmassen (Zrissa und Bou-J aber) und reine Gänge. 
(Slata Eisen, Slata Blei usw.) Die metasomatischen 
Blei-Zinklinsen und Stöcke des Bou-J aber weisen im 
großen insofem eine gewisse Konkordanz auf, als ihre 
Anordnung bestimmten, konkordant znm Schichtenverband 
liegenden Zonen entspricht; im einzelnen zeigen sie aber 
wesentliche Diskordanzen. Übrigens sind diese eine not
wendige Folge ih1·er Entstehungsart. 

Recht eigenartig zeigen sich die einzelnen Berge 
in Bezug auf den Stoff, aus dem ihre. Lagerstätten 
bestehen. Die Metalle Eisen, Blei und Zink finden wir 
in jedem Berg in solchen Mengen vertreten, daß mit 
Ausnahme des Zrissa, wo Blei und Zink in bauwürdigen 
Mengen nicht bekannt sind, jeder Berg räumlich getrennte 
Bergbaue auf die Metalle der erstf'n und der zweiten 
Gruppe nach obenstehender Grnppiernng enthält. Hiebei 
ist die ökonomische Form der Eisenerze die oxydische 
und Karbonate kommen praktisch nicht in Rechnung. 
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Blei und Zink sind als Sulfid11 und als Karbonate 
wichtige Erze. Das Kupfer ist wohl überall vorhanden, 
jedoch nur spurenhaft. Bei diesem Zusammenvorkommen 
der genannten Metalle im gleichen Bergstock, muß 
aber doch wieder ihre räumliche Trennung sehr 
auffallen, die es bedingt, daß aus keiner Grube beide 
Metallgruppen gefördert werden können. Man wird 
besonders auf Grund der Verhältnisse beim Slata ge
zwungen sein, für die einzelnen Lagerstätten eine gemein
same Entstehung anzunehmen. Dabei fällt es nun auf, 
daß das Eisen sich stets an einer anderen Stelle nieder
geschlagen hat als das Blei und das Zink, und daß im 
allgemeinen auch unter den Gangarten eine deutliche 
Lokalisierung der einzelnen Mineralien und keine 
V er m i s eh un g derselben eintritt. Beim Zrissa, besonders 
aber beim Slata und beim Bou-Jaber wurde auf diese 
Erscheinung schon ausführlich hingewiesen. Abgesehen 
vom geologischen Interesse ist diese Erscheinung auch 
praktisch schon deshalb bedeutung~voll, weil in Tunis 
eine Konzession für ein bestimmtes Metall verliehen 
wird und daher eine Konzession auf Eisenerze ganz gut 
durch eine solche auf Blei-Zinkerze überlagert werden 
kann, wodurch die mannigfaltigsten Kollisionen unter 
den Konzessionswerbern entstanden sind. Praktisch 
nimmt man heute von vornherein ein und dieselbe Kon
zession gleichzeitig für mehrere Metalle. 

Die weiteren Aufschlüsse am Slata dürften sehr 
lehrreiche Beziehungen zwischen den Eisen-, Blei- und 
Zinkerzgängen aufdecken. 

Endlich sei noch auf die eigenartige Lage der 
Lagerstätten im Schichtenverbantle hingewiesen. Alle 
Lagerstätten gehören den Kalken des Aptien an. Aber 
nur die Eisenerzgänge des Slata haben dasselbe Hangend 
und Liegend. Alle übrigen oben beschriebenen Lager
stätten treten am oder nahe am Kontakt zwischen 
Mergel und Kalk auf. Es kommt im ganzen Gebiet 
den Mergeln eine außerordentlich wichtige Rolle als 
W asserscheider nicht nur für die atmosphärilischen 
Gewässer, sondern auch für die aus der Tiefe kommenden 
Lösungen zu. Längs des Kontaktes Mergel-Kalk (dieser 
Kontakt ist in einigen Fällen tektonischen Ursprungs, 
in anderen entspricht er einer normalen Schichtfuge) 
erfolgte die Ausbreitung der Erze führenden Lösungen, 
deren tieferer Zufuhrkanal wohl wahrscheinlich durch 
tiefreichende Verwerfungen gegeben war. Der primär_e 
Ausgangspunkt dieser Lösungen bleibt unbekannt.. Von 
diesem Kontakt aus erfolgte auch die Einwirkung auf 
das Nebengestein, wobei der mechanisch und chemisch 
widerstandsfähige Mergel nur wenig verändert (impräg
niert) wurde, während der Kalk infolge seiner Zer
kliiftung schon mechanisch und dann aber vor allem 
chemisch leicht angreifbar und verdrängbar war. 

Wir kommen auf diese Weise zum Schlusse, daß 
die oben beschriebenen Eisen- und die Blei-Zinklager
stätten ep i genetisch sind. An eine gleichzeitige Bildung 
von Lagerstätte und Nebengestein könnte wegen der 
Lage nur beim Zrissa gedacht werden. Da aber diese 

. Eisenerzlagerstätte mit jenen des Slata und des Bou
J aber in allen übrigen Punkten iibereinstimmt, wird 
man wohl auch für sie die gleiche (epigenetische) Ent
stehungsweise annehmen müssen. In Slata Eisen lieg·en 
reine Gangbildungen vor, bei denen nur eine geringe 
Attacke und Verdrängung des Nebengesteins stattfand. 
In Slata Blei (Sidi Amor) sind die Lagerstätten zwar 
noch gangförmig, doch hat hier bereits eine ziemlich 
weitgehende Verdrängung· des Kalkes über die Gang
spalte hinaus stattgefunden. . Die Blei-Zinklagerstätten 
des Bou-Jaber sind der Hauptsache nach metasomatische 
Lagerstätten. Die Ausfüllung von kleinen Gängen und 
von nicht unbedeutenden Grotten können als Begleit
erscheinungen bei der Bildung dieser Lagerstätten auf
gefaßt werden. 

Da die Wiederaufnahme der von den Römern ver
lassenen Betriebe bei allen beschriebenen Berg·bauen 
erst in jüngster Zeit geschah, lassen sich infolge Mangels 
an Aufschliissen viele Fragen, vor alfon aber die Teufen
frage, nicht sicher beantworten. Die Blei-Zinklager
stätten dürften in der Tiefe nur eine Abnahme des 
Silbergehaltes und der karbonatischen Erze auf Kosten 
einer Zunahme der Sulfide aufweisen. Schwerer ist aber 
das Verhalten der Eisenerze gegen die Tiefe zu voraus
zusehen. Beim Zrissa ist es z. B. nicht ausgeschlossen, 
daß man die Linse in der Tiefe in einen Gang iibergehen 
sieht. Was endlich die Beschaffenheit der Erze in der 
Tiefe betrifft, so ist L. de Launay8) geneigt, die Eisen
erzlagerstlttten dieser Region als eisernen Hut eines 
primären komplexen Sultidganges der Sulfide von Blei, 
Zink, Eisen und Kupfer zu betrachten. 

Je nach dPn obwaltenden Umständen läg·e unter 
diesem eisernen Hut e11tweder direkt die Zone der pri
mliren Sulfide, oder aber der Übergang wiirde durch 
eine Zone von Spateisenstein vermittelt. Ist die Erosion 
rascher gegen die Tiefe vorgedrungen als die Oxydation 
der Erze, so tritt der primäre Gang zutage. Im um
gekehrten Fall beißt die Oxydationszone aus. Bei dieser 
Erklärungsweise muß es aber auffallen, weshalb in den 
oxydischen Eisenerzlagerstlitten die Sulfide, Oxyde od<'r 
Karbonate der übrigen Metalle (besonders der so schwer 
löslichen Bleisalze), die den komplexen Gang in der Tiefe 
·zusammensetzen sollen, fehlen. Lägen in der Tiefenregion 
der Roteisensteinlagerstätten k o rn p 1 ex e Sulfidgänge vor, 
so dürfte man die übrigen Metalle auch im eisernen Hut 
erwarten. Dies war bisher nicht der Fall, im Gegenteil, 
die räumliche Trennung der Metalle, an der Oberflltche 
wenigstens, ist eine der markantesten Erscheinungen im 
betrachteten Gebiet. Das Alter der beschriebenen Lager
stätten läßt sich nicht genau feststellen. Vor allem sind 
sie jünger als die Unterkreide, die sie zum Teile meta
somatisch verdrängen. Da weiter die Lagerstätten zum 
größten Teil an Verwerfer gebunden sind, die tektonischen 
Bewegungen sich aber im zentralen Tunis bis in das 
Pliozän hinein fortsetzten, so scheint es höchst wahr-

8) L. de Launay, Les richesses rnini;rales de l'Afrique, 
Paris 1903. 
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scheinlich, daß die beschriebenen Lagerstätten tertiären 
(vielleicht sogar jungtertiären) Alters sind. Eine ge
nauere Eingrenzung des Alters ist derzeit nicht möglich. 

Der Bergbau auf sulfidische Zink-, Blei- und 
Kupfererze von Oued Bou Doucka im algerischen 

Küstengebiet. 

Die an Kreidekalk gebundenen, weiter oben be
schriebenen Lagerstätten des zentralen Tunis setzen 
ebenso wie die Phosphatlagerstll.tten des Untereozäns in 
ähnlicher Entwicklung auf algerisches Gebiet über. 
Auch die an kristalline Schiefer gebundenen Eisenerz
lagerstätten von Tunis finden in Algerien ihre Analoga. 

Es tritt aber weiters in Algerien noch eine Type 
von Lagerstll.tten auf, die an tertiäre Tiefengesteine 

Nord 

1 

•' 

,• 

gebunden sind und deren Charakter von dem der bisher 
geschilderten Lagerstätten wesentlich abweicht. Der 
Regentschaft Tunis ist diese Lagerstättentype fremd. 

Längs der algerischen Mittelmeerküste reiht sich 
eine Anzahl von Granit- und Syenitkuppen, die hier 
Tiefebengesteine tertiären Alters sind und die vom Cap 
de fer im Osten über Collo und Cavallo nach Bougie 
und über Menerville bis gegen die Stadt Algier ziehen. 
(Vgl. Fig. 33, Taf. VII und Carte geologique de l'Algerie 
1 :800.000 3. Aufl. 1900.) 

Südlich dieser 1. Zone, und von ihr teilweise durch 
Tertiärschichten getrennt, liegt 2. eine Zone kristalliner 
Schiefer, und erst im Süden dieser liegt 3. das Gebiet 
der tertiären und der mesozoischen Schichten mit den 
oben beschriebenen Lagerstätten. 

Zeichenerklärung 
, : ~:;\\\ 6röm~ ;/s Neoenpesleln der lJgers/iitte 

~\ 1 Serililschiefer • • 
T li!gerslJlte • 

Fig. 35. Der Bergbau Oue1l Bou Doucka. 1: 5000. 

Von den an die tertiären Eruptivgesteine gebun
denen Lagerstätten soll hier nur ein Beispiel, und zwar 
der Bergbau von Oued Bou Douckazwischen Tamaloue 
und E 1 Mi li a, 45"6 km Luftlinie westlich von der Hafen
stadt Philippeville kurz geschildert werden. 

Die klimatischen Verhältnisse und das Landschafts
bild sind hier ganz anders als im zentralen Tunis. 
Ausgedehnte Wälder von Korkeichen, die den Haupt
reichtum der Gegend ausmachen und deren Stämme auch 
zur Grubenzimmerung verwendet werden, prägen der 
Landschaft ihren Charakter auf. (Fig. 34 der Taf. VII.) 

Ein stark konpiertes Terrain mit wohl entwickelten 
Tälern, deren Flüsse auch im Sommer nicht versiegen, 
und eine üppige Vegetation dürften wohl die Haupt
ursache sein, daß die Bevölkerung hier nicht mehr ein 
Nomadenleben führt, sondern ansässig ist. Allerdings 
sind die Talniederungen so fi.ebergP-fährlich, daß sie un-

bewohnt blP-iben miissen. Für die Arbeits- und Arbeiter
verhältnisse gelten die im allgemeinen Teil gemachten 
Angaben. 

Als Verladestation für die Erze dieser Region kommt 
der kleine Hafen von Co 11 o oder aber jener von Philipp e
v ill e in Betracht. Verläßt man die Eisenbahn der 
Strecke Constantine-Philippeville in der Station Robert
ville, so erreicht man auf einer guten Straße nach etwa 
31 km die kleine Kolonie Tamalous. Von hier aus führt 
eine Straße nach Collo. Auch nächst dieser Stadt be
finden sich mehrere Lagerstätten sulfidischer Erze, die 
an Eruptivgesteine gebunden sind. Eine zweite Straße 
führt von Talamous über Aine Keschera (Quelle) und 
über den Bergbau 0 u e d B o u D o u c k a nach der kleinen 
Kabylenstadt EI Milia. Von hier aus führt eine Straße 
weiter nach dem Hafen Djidjelli (73 km ungefll.hr von 
El .Milia) und von Djidjelli aus erreicht man auf einer 
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landschaftlich hervorragend schönen Küstenstraße die 
Hafen- und Eisenbahnstadt Bougie, wo der Anschluß 
nach Algier per Bahn und zur See möglich ist. Auf 
dieser ganzen Strecke von Robertville bis Bougie ist 
ein staatlicher Postwagen-, z. T. auch Automobilverkehr 
eingerichtet. 

Die Lagerstätte von Oued Bou Doucka, deren 
praktisch wichtigste Erze die Zinkblende neben etwas 
Bleiglanz sind, gibt in den verschiedenen Punkten, in 
denen sie bisher aufgeschlossen ist, ein etwas wechselndes 
Bild. Del' durch die Descenderie 1 und durch die daran 
geschlossenen Ausrichtungen und Abteufen aufgeschlossene 
Lagerstättenteil fällt zunächst durch die fast völlige 
Abwesenheit einer Gangart auf. (Vgl. nebenstehende 
Kartenskizze Fig. 35.) 

Das Abteufen schließt zuerst die an Oxyden und 
Karbonaten reiche, 4 bis 5 m nach der flachen Teufe 
reichende Zone des eisernen Hutes auf. 

Diese Zone geht ziemlich unvermittelt in die pri
märe Lagerstätte über. Letztere besteht aus einer 30 
bis 70 cm mächtigen Masse von grauschwarzer, metallisch 
glänzender Zinkblende, die manchmal von kupferhältigen 
Schwefelkieskristallen durchsetzt ist. Quarz als einzige 

... ' t ' „ t 

Gangart ist selten und durchsetzt die Zinkblende in 
unregelmäßiger Weise. Der "Gang" fällt mit 30° nach 
Norden ein. Hangend und Liegend werden von einem 
sehr stark zersetzten Granit gebildet. Die milchig trüben 
Quarzkörner und der weiße Glimmer dieses Granites 
sind noch einigermaßen frisch, der Feldspat hingegen 
ist sehr stark zersetzt und schon durch die Finger zer
reiblich. Mit der Entfernung von der Lagerstätte nehmen 
die Frische und die Festigkeit des Granites sehr rasch 
zu. Die Zinkblendemasse ist vollständig in diesem Granit 
eingebettet. Sehr häufig bildet die Zinkblende Schnüre 
von einigen Zentimetern Mächtigkeit, die zusammen 
wieder ein Netzwerk bilden, dessen Maschen von dem 
zersetzten Granit ausgefüllt werden. Auch sieht man 
hie und da ein sich Zerschlagen eines einzelnen Ganges, 
der sich alsdann in fingerförmig auseinander laufende 
Schnüre teilt, deren Mächtigkeit schließlich unter 1 mm 
herabsinkt. Es sind überhaupt Partien von stark zer
setztem Granit, die von Blendeäclerchen ohne jede Gangart 
durchsetzt werden, eine ziemlich häufige Erscheinung. 
(Vgl. Fig. 36.) 

Von einem Salband, einem Besteg, von lagenförmigen 
Strukturen, von Zentraldrusen usw., kurz von den nor-

• • t 
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Fig. 36. Ulmbild aus der Descenderie 1. (Oued Bou Doucka, Algerien.) 
/ / / / =Zinkblende. - t t \ t =Zersetzter Granit. 

malen Merkmalen eines Ganges ist nichts zu sehen, 
weshalb man wohl geneigt sein könnte, diese Lagerstätte 
als magmatische Ausscheidung oder als eine injizierte 
Blendemasse anzusehen. Die Beobachtungen an anderen 
Teilen der Lagerstätte sprechen aber gegen eine solche 
Auslegung der Tatsachen. 

40 m westlich der Descenderie 1 und im selben 
Niveau liegt die Descenderie 2, die offenbar im gleichen 
"Gang" ansteht. Die Verhältnisse liegen hier ganz 
ähnlich wie bei 1. Auffallend sind hier die schönen 
Kupferplatten, die gewöhnlich im Hangend der Zinkblende, 
allseitig vom zersetzten Granit umgeben, auftreten. 
Platten von gediegenem Kupfer mit 15 cm Seitenlänge 
sind keine Seltenheit. Der Bergbau soll bisher an
geblich eine Tonne (?) solcher Platten geliefert haben. 
Seltener finden wir das gediegene Kupfer in kleinen 
strauchförmigen Aggregaten in die kleinen Hohlräume 
innerhalb der Zinkblende hineinragen. Fein gekörnelte 
Überzüge von gediegenem Kupfer über Zinkblendekristalle 
oder Zinkblendestücke, die von Kupferkörnern durch
setzt sind, sind nicht selten. Es wäre wohl denkbar, 
daß die Platten im Granit anderer Entstehung sind 
(vielleicht primär) als das die Blende überkrustende und 
durchsetzende Zementationskupfer. 

Letzseres muß unbedingt der Zementationszone zu
gezählt werden. Kupferhältiger Schwefelkies, ferner 
Bleiglanz und Quarz treten manchmal in nicht un
beträchtlicher Menge neben Zinkblende im Granit auf. 

Außerdem zeigt der beistehende Grundriß Fig. 35, 
daß zwischen den Punkten 1 und 2 (der Descenderie II) 
eine größere Anzahl von kleinen Gängchen parallel dem 
Hauptgang auftreten und daß ferner ein anderer Gang dem 

. Hauptgang senkrecht zuschart. Bemerkt möge noch werden, 
daß man bei dem weiter im Hangend noch auftretenden 
Gang 3 eine Verdrängung der Zinkblende auf Kosten 
einer Zunahme des Schwefelkieses bemerken kann. Die 
Mächtigkeit dieses Ganges schwankt zwischen 90 und 
1 cm. Beim Punkt 8 (Descenderie 2) t.ritt ein Gang 
plötzlich in die Peripherie des Granitstockes und 
folgt sodann auf eine kurze Strecke hin dem Kontakt 
zwischen Granit und Schiefer. Im weiter nordwestlich 
gelegenen „ Chantier des Carbonates" trifft man ver
mutlich denselben "Gang" vollstll.ndig von einem Serizit
schiefer umgeben. Deutliche Lettenbestege und eben
lagenförmig entwickelte Strukturen sprechen hier für 
einen echten Gang. An die Salbänder legt sich zunächst 
die Zinkblende an; ihr folgt der Schwefelkies als Kruste, 
oder in einzelnen Würfeln, und die Quarzkristalle ragen 
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in den Drusenraum hinein. Einzelne Granitapophysen 
sind an den Salbändern sichtbar. Ähnliche Verhältnisse, 
nur mit etwas schwächerer Blendeführung, findet man 
endlich auch im „ Traversbanc Chab la Kamik". Auch 
hier tritt der Gang (bzw. die Gänge) im Serizitschiefer 
auf und vom Granit konnte nur eine Apophyse beobachtet 
werden. 

Außer den genannten Aufschlüssen kennt man am 
rechten Ufer des Oued (arabisch Fluß) noch mehrere 
kleine Schwefelkiesgänge. An anderen Stellen treten 
im Schiefer unweit vom Granit Roteisensteingänge auf. 
Der Granit selbst ist auf seinen Absonderungsflächen 
oft von Schwefelkieskristallen übersät. Das üppige 
Pflanzenkleid erschwert hier das Auffinden der Auf
schliisse wesentlich. 

Die Schurfarbeiten haben in Oued Bou Doucka vor 
2 1/ 2 Jahren bPgonuen und so gute Resultate geliefert, 
daß sie sich selbst reichlich bezahlten. (Über die tech
nischen Einrichtungen usw. vgl. das im allgemeinen 
Teil Gesagte und die dort gebrachten Bilder.) Derzeit 
beschäftigt der Bergbau, der sich noch immer im Stadium 
des Aufschlusses befindet, 50 Araber und 8 Europäer. 
Die Löhne sind außerordentlich niedrig, und zwar ver
dit•nen die beim Schlägeln der Erze, beim Siebsetzen 
usw. besch!iftigten ambischen Knaben 30 bis 50 Centimes 
in der Schicht, die erwachsenen Araber 60 Centimes. 
Etwas teuer strllt sich der Transport der Erze zum 
Hafen. Von Oued Bon Doucka bis zur kleinen Küsten
stadt Collo erfolgt der Transport auf Karren. (Ladung 
4·5 bis i) t pro h'.anrn, Bespannung 5 .Maultiere). In 
Collo werden die Erze auf kleine Barken überladen und 
znr \' erschiffung nach Philippeville gebracht. 

Zwei Kilometer östlich der Einbaue von Oued Bou 
Doucka befinden sich die Einbaue der Bergbaue "Aine
Kechera" (aine =arabisch Quelle) mit scheinbar ganz 
änhlichen Lagerstättenverhältnissen. Der Besuch dieses 
Bergbaues war dem Verfasser leider verwehrt. 

Endlich liegen 7·5 !.·in südöstlich von Oued Bon 
Doucka die Kupferkiesgänge des Bergbaues „Achaiches". 

Wie erwähnt, wäre man auf Grund der Beobachtungen 
in den Descenderien 1 und 2 versucht, die Lagerstätte 
des Oued Bou Doucka als eine magmatische Ausscheidung 
aus dem Granit zu betrachten. Verfolgt man aber die 
Lagerstätte aus dem Granit in den Schiefer - und 
daß die im Chantier des Carbonates und im Travers
banc Chab la Kamik auftretenden Lagerstätt1:m mit 
denen der Descenderien genetisch zusammengehören, ist 
wohl sehr wahrscheinlich - so sieht man sie den Charakter 
echter Gänge annehmen. Die Förderung der Erze dürfte 
deshalb erst nach der Verfestigung des Granites statt
gefunden haben. Als Förderwege dienten Klüfte in der Kähe 
der Peripherie des Granites. Daß die Erze zum Teil 
wenigstens in schmelzliüssigem Zustand in den Granit 
eingedrungen sind, ist allerdings auf Grund der beobachteten 
Verhältnisse sehr wahrscheinlich. Durch die eindringenden 
Erzmassen wurde der Granit selbst ziemlich stark 
angegriffen, weshalb ei· in der Nähe der Lagerstätte 

sehr mürbe ist. In größerer Entfernung vom Granit, in 
seiner "Schieferbiille" (Chantier des Carbonates und Chab 
la Kamik) ist der Erzabsatz aber jedenfalls auf hydro
thermalem Wege erlolgt. 

Da zu einer besseren Verwertung der im Terrain 
gemachten Beobachtungen die mikroskopische Verarbeitung 
des aufgesammelten .Materials unerläßlich ist, die Aus
führung solcher Arbeiten dem Verfasser jedoch derzeit 
unmöglich ist, möge einstweilen von einer genaueren 
Behandlung dieser genetischen Fragen Abstand genommen 
werden. 

* * * 
Die hier veröffentlichten Mitteilungen geben die 

auf einer kurzen Reise (Februar 1909) gemachten 
Beobachtungen wieder. An vielen Punkten macht sich 
die Unvollständigkeit der Mitteilungen, besonders der 
Mangel einer chemischen und mikroskopischen Verarbeitung 
des reichlich aufgesammelten Materials, übel bemerkbar. 
Die hier mitgeteilten Ausführungen wurden im Laufe 
einer geologischen Terrainaufnalune in Untersteiermark 
im jeweiligen Standquartier nach Maßgabe der verfüg
baren Zeit und mit den Hilfsmitteln einer „ Rucksack
ausrüstung" durchgearbeitet. Leider konnte bei dem 
dadurch gegebenen Mangel an Zeit und an wissenschaftlichen 
Hilfsmitteln nicht das gebracht werden, was angestrebt 
wurde und was wünschenswert erschienen wäre. 

Der Verfasser behält sich vor, bei günstigerer 
Arbeitsgelegenheit anf den einen oder den anderen der 
hier geschilderten Bergbaue zurückzukommen. Daß die 
vorliegenden .Mitteilungen überhaupt zustande gekommen 
sind, verdankt der Verfasser vor allem dem hohen 
k. k. .Ministerium für öffentliche Arbeiten, das in hoch
herziger \Veise die Ausführung der Studienreise förderte 
und unterstützte. Hiefür öffentlich zu danken ist dem , 
Verfasser die angenehmste Pflicht. Die k. k. Bergwerks
produktenverschleißdirektion in Wien und durch ihre 
Vermittlung die Metallgesellschaft in Frankfurt a./M. setzten 
den Verfasser mit im Montanwesen einflußreichen Per
sönlichkeiten in Tunis und in Constantine in Verbindung. 

Die Herren R. Ignazi und Aug. Garat waren 
dem Verfasser bei der Beistellung von Erlaubnisscheinen 
fiir den Besuch der Bergbane und mit vielen wertvollen 
Ratschlägen, das Reiseprogramm betreffend, außerordentlich 
behilflich. Weiters genoß der Verfasser bei allen er
wlthnten Bergbauen die weitestgehende Gastfreundschaft 
im Hause der Herren Bergbaudirektoren und Betriebs
leiter. Wenn den so überaus anregenden Grubenbefahrungen 
und Terrainbegehungen Stunden der Erholung folgten, 
in denen die sprich wörtliche französische Zuvorkommen
heit die Zeit in angenehmer Plauderei verrinnen ließ 

' so wurde man dessen kaum gewahr daß man sich in . ' emer von der Kultur noch so wenig berührten Gegend 
befand. 

Allen den Genannten dankt der Verfasser für die 
ausgiebige Förderung seiner Reise. 

Cilli, im Juni 1909. 
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Fortschritte und Verbesserungen beim Bergbaubetrieb in Österreich.*) 
(Schluß von S. 196.) 

Der Erdölbergbau in Galizien. 
Im Jahre 1906 standen 322 Erdölbergbaue (gegen 

304 im Jahre 1905), darunter 89 (88) im Revierberg
amtsbezirke Jaslo, 210 (192) im Revierbergamtsbezirke 
Drohobycz und 23 (24) im Revierbergamtsbezirke Stanislau 
im Betriebe. 

Die Rohölerzeugung betrug: 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

in gnnz Galizien: 

4,046.624 q 
5,208.470" 
6,725.078" 
8,239.431 II 

7,943.912" 
7,371.942 " 

in Boryslaw allein: 

911.009 q 
2,335.604 II 

4,316.300" 
5,178.302 II 

b,543.518" 
2,523.309" 

Beim Erdölbergbaue waren beschäftigt: 
iu Galizien: in Boryslaw allein: 

1901 5787 Arbeiter 1185 Arbeiter 
1902 5889 

" 
1838 

1903 5107 II 2242 II 

1904 6271 II 2581 
1905 6650 

" 
2924 

1906 6446 2142 II 

In Tustanowice standen im J altre 1906 14 70 Arbeiter 
in Verwendung. 

Im Jahre 1906 ereigneten sich 5 tödliche und 130 
schwere Arbeiterverunglückungen. Auf 1000 Arbeiter 
entfielen Verunglückungen: 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

tödliche 

0·690 
1"700 
O·!J80 
o·640 
0·900 
0·776 

schwere 
10·720 
15·810 
10·780 
11·850 
15·980 
20·167 

zusammen 

11"410 
17·510 
11"760 
12·490 
16·880 
20·942 

Von den 5 tödlichen und 130 schweren Arbeiter
verunglückungen entfielen auf Boryslaw 2 tödliche und 
55 schwere, auf Tustanowice 3 tödliche und 37 schwere 
und auf die übrigen Bergbaue keine tödlichen und 
38 schwere, sonach auf 1000 Arbeiter: 

tödlicho schwere zusammen 

in ßoryslaw . . . . . 0·934 25·677 26·611 
„ Tustanowice . . . . 2·041 25·170 27·211 

auf den übrigen Betrieben 13·409 13·409 

Wie eine nähere Untersuchung ergibt, hängt d.ie 
Zahl der Unfälle hauptsächlich von der Intensität des 
Bohrbetriebes ab, weder das Lebensalter noch die Dauer 
der Beschäftigung beim Erdölbergbaue besitzen einen 
bemerkenswerten Einfluß, dagegen . tritt der ungünstige 
Einfluß des starken Wechsels der Arbeiter von Betrieb 
zu Betrieb besondeis hervor, indem 68·15°/0 der Ver
unglückten auf dem Bergbau, wo sich der Unfall er
eignete, kürzer als ein Jahr beschäftigt gewesen sind. 

Bei 52 Verunglückungen waren die beim Bohrbetriebe 
verwendeten Geräte die veranlassende Ursache, bei 5 Gas
explosionen im Bohrturme, bei 8 Maschinen und bewegte 
Maschinenteile; 15 Unfälle ereigneten sich durch Sturz 
oder Fall, 12 bei der Schmiede- und Schlosserarbeit, 10 
beim Pumpenbetriebe, 8 beim Dampfkesselbetriebe und 
16 infolge anderer Ursachen: 

Die weitaus meisten Verletzungen erfolgen durch 
die bei der Bohrarbeit verwendeten Geräte; je intensiver 
sich der Bohrbetrieb gestaltet und je mehr die Bohr
lochtiefen zunehmen, je zahlreicher, schwerer und unhand
samer sonach die Bohrgeräte werden und einen je 
größeren Zeitaufwand ihre Handhabung, wie das 
Einlassen und Ziehen des Bohrgestänges, das Löffeln 
und das Verrohren gegenüber der reinen Bohrarbeit in 
Anspruch nimmt, desto mehr wachsen die mit der Hand
habung der Bohrgeräte verbundenen Gefahrenmomente. 
Im Jahre 1906 war der Bohrbetrieb, namentlich in 
Tustanowice, ein besonders reger, Bohrlochtiefen von mehr 
als lOOOm gehörten zu den gewöhnlichen Erscheinungen, 
7 Bohrlöcher in Boryslaw und 2 in Tustanowice über
schritten bereits eine Tide von 1200 111 und ein Bohrloch 
in Boryslaw hatte im Berichtjahre die bisher beim gali
zischen Erdölbergbau größte Tiefe von 1278·5 m erreicht. 

Eine weitere Gefahrenquelle ist die Unzulänglichkeit 
des in Verwendung stehenden kanadischen Bohrkrans, 
der. sich bei geringeren Bohrlochtiefen wohl sehr gut 
bewährt hatte, welcher aber bei sehr großen 'riefen und 
bei seiner Verwendung zu der in Boryslaw infolge des 
Nachlassens des Gasdruckes und des hiedurch verursachten 
Versagens der Spring·quellen eingeführten Förderung des 
Rohöls mittels des sogenannten "Kolbens" den an ihn 
gestellten Anforderungen nicht mehr entspricht und einer 
gründlichen Rekonstruktion, namentlich der Seilrollen, 
Seiltrommeln, Lager und hauptsächlich der Bremsvorrich
tungen bedarf. Sowohl die Durchmesser der Bremsrollen 
als auch die Breiten der Bremskränze und der Brems
bänder besitzen verhältnismäßig geringe Dimensionen und 
die Bremsbänder umfassen einen zumeist nur geringen 

. Teil des Umfanges der Bremsrollen, welche vorwiegend 
aus Schmiedeeisen hergestellt und nicht vollständig rund 
sind, so daß der bei plötzlichem Bremsen auf die wirk
same Reibfläche ausgeübte Druck mit Rücksicht auf die 
in Betracht kommenden großen Gewichte und Geschwindig
keiten mitunter ein außerordentlich großer wird. Es 
wurden beim plötzlichen Bremsen wiederholt Funken und 
förmliche Funkengarben beobachtet, denen in einigen 
Fällen die Zündung der im Bohrturme und dessen Neben
gebäuden angesammelten Gase zugeschrieben werden muß. 
Der bergpolizeilich vorgeschriebene Belag des Brems
bandes mit Vulkanfiber, der sich bei großen Durchmessern 

"') .A.us „Die Bergwerksinspektion i~ Ö~terreich". Berichte der k. k. Bergbehörden über ihre Tätigkeit im Jahre 1906 bei 
Ha.ndliabung der Bergpolizei und Bcaufs1cht1gung der Bergarbeitcrverliältnisse. 15. Jnlirgang. 1906. Wien, 1908. Verlag der 
Manzschen k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung. 
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der Bremsrollen und größeren Bremsbandbreiten sehr 
gut bewährt, versagt bei den ungenügend dimensionierten 
Einrichtungen, bei denen selbst eine Entflamrnung des 
sehr hygroskopischen, bei normaler Beanspruchung wider
standsfähigen Belagmateriales beobachtet worden sein soll. 
Sowohl das Löffeln des Bohrschmandes als auch das 
„Kolben" des Rohöls, ein den sonst üblichen Pumpen
betrieb in Boryslaw-Tustanowice in nicht eruptiven Bohr
löchern wegen des großen Paraffingehaltes des Rohöls 
ersetzendes Schöpfen mittels eines mit einem Ventile 
versehenen, in der Röhrentour des Bohrloches auf und 
ab bewegten Kolbens, erfolgt mit Rücksicht auf die großen 
Tiefen mit der möglichst größten Geschwindigkeit, die 
bei den kleinen Durchmessern der Seiltrommeln, Seilrollen 
und ihrer Zapfen zum Heißlaufen der letzteren und bei 
den teilweise noch üblichen hölzernen Lagern selbst zur 
Flammenbildung und zu vielen anderen Unzukömmlich
keiten Anlaß gibt. Die Bremswirkung der zumeist un
zulll.nglichen Bandbremsen wird sehr oft durch ein möglichst 
straffes Anspannen der Treibriemen der kanadischen Treib
vorrichtung unterstützt, wobei Riemenrisse vorkommen, 
die ebenfalls Gefahren zur Folge haben. Ein weiterer 
Übelstand ist mit der exzentrischen Anordnung der Seil
trommeln beim kanadischen Bohrkran älterer Konstruk
tion verbunden. 

Da sich das Austreten von Gasen ans dem Bohr
loche in den Bohrturm während gewisser Phasen des 
Bohrbetriebes nicht vermeiden läßt und die üblichen Bohr
lochverschlüsse namentlich bei stark paraffinhältigen Roh
ölen zu vielen Unzukömmlichkeiten Anlaß geben und 
aus diesem Grund nicht allgeir.ein oder wenigstens nicht 
ununterbrochen benützt werden, so vergrößern sich die 
mit der Anwendung der kanadischen Bohreinrichtungen 
verbundenen Gefahren hauptsächlich dort, wo, wie in 
Boryslaw-Tustanowice, das Rohöl von außerordentlich 
großen Gasmengen begleitet wird. Die Bergbehörde hat 
die Versicherung des Standortes der bei der Regulierung 
der Seilaufwicklung bei exzentrischen Seiltrommeln be
schäftigten Arbeiter, die Verlegung des Standortes der 
Bohrmeister beim Löffeln in Bohrlöchern, in denen bereits 
größere Gasmengen auftreten, und beim „Kolben" auf 
eine größere Entfernung vorn Bohrloche sowie die An
ordnung von Fluchttüren verfügt, um die bei Gasexplo
sionen und Bränden bestehenden Gefahren herabzurnindern. 
Diese Einrichtungen haben sich auch bereits wiederholt in 
Ernstfällen bewährt. 

Da die Entstehung von Funken bei der Bohrarbeit 
trotz aller Vorsichtsmaßregeln kaum vollständig zu ver
meiden sein wird, ist es von der größten Wichtigkeit, 
das Eintreten der Gase aus dem Bohrloche in den Bohrturm 
und dessen Nebengebäude nach Möglichkeit zu verhindern. 
Die gegenwärtig in Anwendung stehenden Bohrloch
verschlüsse entsprechen, namentlich bei Bohrlöchern mit 
paraffinreichem Rohöl, ihrem Zwecke nur sehr unvollständig 
und müssen außerdem beim Löffeln, V errohren, Instru
mentieren und „ Kolben" teils völlig, teils periodisch oder 
teilweise offen gehalten werden. Hier können, ebenso 
wie rücksichtlich der erforderlichen Verbesserungen des 

kanadischen Bohrkranes, die nötigen Erfahrungen nur 
durch wiederholte und eingehende Beobachtungen und 
Versuche erworben werden. 

Bei der Anwendung von Wasserspülmethoden ver
mindert sich die Explosions- und Brandgefahr, da während 
der eigentlichen Meißelarbeit das Bohrloch vollständig 
abgeschlossen ist, das Löffeln des Bohrschrnandes wegfällt 
und außerdem entsprechend starke, zweizylindrige Dampf
maschinen mit Umsteuerung zur Anwendung gelangen, 
welche die kanadische Bohrtransmission entbehrlich 
machen, der die bereits geschilderten Mängel und Ge
fahrenmomente anhaften. Beim Verrohren und Instru
mentieren bleiben auch hier die Bohrlöcher offen, während 
die eigentliche Rohölförderung von der Methode der 
vorangegangenen Bohrarbeiten vollständig unabhängig ist. 

Erteilte österreichische Patente. 
35.750. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft in 

Berlin. - Gcsteinbohrmaschine. - Gegenstand der Erfindung 
ist eine Vorrichtung, durch welche bei Gesteinbohrmaschinen 
der Bohrdruck, d. h. der Druck des Bohrers gegen das Gestein, 
unter einem gewissen noch zulässigen Betrag gehalten werden 
soll, um eine Überanstrengung der Bohrer, der Bohrmaschine 
und der Antriebmaschine zu verhindern. Gegenüber den bisher 
bekannten Vorrichtungen dieser Art soll durch die Erfindung der 
Vorteil erzielt werden, daß auch bei unabhängig vom Bohrdruck 
durch andere Ursachen hervorgerufenem zu großem Drehmoment 
ein Schutz der Bohrmaschine und deren Antrieb erreicht wird. Die 
Bohrspindel .A., welche auf ihrer ganzen Länge mit Gewinde 
versehen ist und an ihrem vorderen Ende den zur Aufnahme 
des Bohrers dienenden Bohrkopf B triigt, wird in Drehung 
versetzt mit Hilfe eines z. B. durch einen Elektromotor C 

mittels Zahnräder c1 und c2 angetriebenen Mitnehmerrohres E, 
das mit einem Keil F in eine ll.ber die ganze Länge der 
Bohrspindel .A. sich erstreckende Längsnut G eingreift. Die 
Bohrspindel wird durch Drehung der sie umfassenden Vor
schubmutter H gegen das Gestein vorgeschoben, und zwar 
muß unter der Voraussetzung, daß der Bohrer mit Rechts
drehung arbeitet, die Vorschubmutter H wenn die Bohrspindel 
Rechtsgewinde besitzt, sich mit geringerer Umdrehungszahl 
als diese, jedoch in gleichem Sinne, wenn aber die Bohrspindel 
Linksgewinde hat, sich mit größerer Umdrehungszahl, jedoch 
wiederum im gleichen Sinne drehen. Der Antrieb der Vor
schubmutter H erfolgt mittels der Zahnräder c3 und c4 von 
einer die Fliehkraftreibungskupplung enthaltenen Vor
gelegewelle K, und zwar unter Vermittlung der lose auf 
dieser Vorgelegewelle sitzenden Kupplungshälfte Kl" Die 
antreibende Kupplungsbii.lfte K2 liegt in axialer Richtung 
verschiebbar in der Hülse L, wird jedoch durch den Keil M 
gezwungen, an der Drehung der Hll.lse L teilzunehmen. Die 
letztere ist auf der Vorgelegewelle K fest aufgekeilt und ist 
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von dem Elektromotor C angetrieben. Die Hülse L trägt 
mehrere Fliehkraftgewichte N, welche drehbar an Scharnier
bolzen O aufgehängt sind. Bei Drehung der Hülse L suchen 
sich die Gewichte N von der Welle ]( zu entfernen und rücken 
dabei die Kupplung ein, indem sie mit Nasen P di~ Kupplungs
hälfte K

2 
verschieben. Der Kupplungsdruck wird nun auf 

folgende Weise vermindert ?der_, wenn das zu bo.~re~de 
Gestein vollkommen undurchdrmghch oder der Bohrer ganzhch 
stumpf ist, ganz aufgehoben .. Die Vorschubmutter H wird 
durch eine Feder Q in der Richtung des Bohrervorschubes 
gegen das Kugellager R am v?rderen Dec~el S d~s ~~aschinen
gehänses gedrückt, während die Feder Q ihrerseits sICh gegen 
das Lagerschild T mittels des Kugellagers U sti\tzt. Bei 
einem den Druck der Feder Q iiberschreitenden Bohrdruck 
wird die Vorschubmutter H, dem Druck der Feder Q entgegen, 
nach rückwärts gcdriickt, wobei der Bund V der Vorschub
mutter gegen die am doppelarmigen Hebel W angeordnete 
Rolle W, driickt. Dieser Druck wird durch den doppelarmigen 
Hebel W mit Hilfe der Rolle W 2 und des Stellringes X, auf 
rlie Kupplungshälfte K 2 übertragen und wirkt dem durch die 
Fliehkraft der Gewichte N erzeugten Kupplungsdruck entgegen. 
Somit findet eine Verminderung des Kupplungsdrucks statt, 
1lie so lange andauert, bis das dadurch verminderte Reibungs
moment der Kupplung das augenblicklich zu überwindende 
Drehmoment (hervorgerufen durch die infolge des Bohrdrucks 
auftretende Reibung in der Gewindemutter H) unterschreitet und 
die Kupplungshälften anfangen, aufeinander zu gleiten. Die 
Reibung in der Vorschubmutter sucht nunmehr den Unterschied 
zwischen den Umdrehungszahlen der Bohrspindel A und der 
Vorschubmutter H zu vermill!lern. Da aber die Größe des 
Vorschubes proportional diesem Umdrehungsunterschied ist, 
findet solange eine Vermindeuung des Vorschubes statt, bis 
der Bohrdruck wieder auf seine normale Höhe gebracht ist. 
Bei undurchdringlichem Gestein oder bei gänzlich stumpfem 
Bohrer kann der Vorschub bis auf Null herabgesetzt werden. 

Nr. 3ö.910. - Georg Heinrich Stelling in Neukloster 
(Mecklenburg). - Fangvorrichtung fllr Fahrstühle, Förder· 
körbe u. dgl. - Das Hauptmerkmal de1· E1:ftndung besteht 
darin, daß bei Seilbruch eine a111 Fahrstuhl angeordnete 
. <Jespannte Feder, ein Gewicht ode1· ein ähnliches Organ 
freigegeben u11d hiedurch zweckmäßig kegelförmige Sperrkörper 

c 

„ 

l 

„ n 
a 

aus vergleichsweise weichem Material (z. B. Blei) oder dergl. 
zwischen die Leitschienen des Fahrstuhls und den Fahrstuhl 
selbst gebracht werden, wobei die Spen·~'örper sie/~. in der 
Gleitbahn festklemmen und unter entsprechender Andenmg 
ihrer F'01·m den Raum zw·ischen Leitschienen und Fahrstuhl 
derart ausfüllen, daß dieser vor dem Sturz in die Tiefe 
bewahrt ist. a ist der Fahrstuhl, b sind seine Leitschienen 
und c ist das Förderseil, 1las an den Za~fen d greift. 
Letzterer ist in der Decke des Fahrstuhls gleitend gelagert. 
Über ihn ist, noch innerhalb des Fahrstuhls liegend, die 
Feder e geschoben. An das unter~ Ende ~es Zapfens d sind 
:zwei Doppelhebel f, g angelenkt, die Ulll die Drehpunkte h, i 

schwingen und an ihren anderen Enden mit zwei zweckmäßig aus 
Kupferdraht hergestellten Zugstangen k, l in gelenkiger Ver
bindung stehen. Auf das untere Ende der Stangen k, l sind 
zwei kegelförmige Sperrkörper 111, n gezogen bzw. dort 
angegossen, indes derart, daß die untersten Enden der 
Stangen k, l uoch frei bleiben. Diese untersten Enden greifen 
in zwei Rohrstutzen o, p ein. Die Teile l, n einerseits und 
k, m anderseits sind in je ein nach den Leitschienen b hin 
offenes Gehäuse q, r eingeschlossen. Die ·w andungen s, t 
dieser Gehäuse verlaufen nicht senkrecht, sondern schräg, 
so daß sie beim Hochgehen der Sperrkegel 111, n diese nach 
den Leitschienen b hindrängen. Sobald das Förderseil c reißt, 
hört natürlich auch der Zug !Ill dem Zapfen d auf. Daher 
wird im gleichen Augenblick die bis 1lahin auf Druck gespannte 
Spiralfeder e freigegeben. Diese Feder, die bis dahin das 
Gesamtgewicht des ganzen Fahrstuhls nebst seiner vollen 
Belastung aufzunehmen hatte und daher durch eine ganz 
außeror1lentliche Kraft bis zum Reißen des Seiles unter Druck 
gehalten wurde, tritt im Augenblick des Seilbruchs blitzschnell 
in Aktion. Sie schleudert den Zapfen d abwärts und reißt 
hiedurch unter Vermittlung der Teile f, l bezw. g, k die 
Sperrkegel n, in mit außerordentlicher Kraft und Schnelligkeit 
zwischen die beiden Leitschienen des Fahrstuhls und diesen 
selbst. Hierbei verlieren die zweckmäßig aus Blei, einem 
ähnlichen Weichmetall oder dergl. hergestellten Sperrkegel 
allerdings ihre Form, indem sie aich genau dem Querschnitt 
der Gleitbahn, 11. h. dem Raum zwischen Fahrstuhl und 
Leitschienen, anpassen. Gerade hierin aber liegt das Wesent
Iich~te ihrer Wirkung; denn durch diese Anpassungsfähigkeit 
füllen sie die Gleitbahn darart a.us, daß nicht nur ein Klemmen 
in der Gleitbahn eintritt, sondern deren vollkommene Ver
stopfung und daher die Gefahr des Absturzes gänzlich 
beseitigt ist. 

Literatur. 
Der Graphit.. Eine technische Monogra.phie von Ingenieur 

A. Haenig. Mit 29Abbildungen. Wien und Leipzig. A. Hart
lebens Verlag·. 1910. Preis K 4·60 . 

Das Werk umfaßt auf 221 Seiten hau11tsächlich folgende 
Kapitel: 1. Wesen und Eigenschaften des Graphites; II. Bildung 
des Graphites und Entstehung der Graphitlagerstätten; III. die 
Graphitvorkommen; IV. die Zusammensetzung der Graphite; 
V. Gewinnung, Aufbereitung und Reinigung des Graphites; 
VI. die Verwendung des Graphites: 1. Zur Herstellung von 
Bleistiften, 2. zur Erzeugung von Schmelztiegeln, 3. sonstige 
technische Verwendungen des Graphites; VII. die Wert
bestimmung und Untersuchungsmethoden des Graphites; 
VIII. die Graphitproduktion und IX. der künstliche Graphit. 

Die Eigenscha.ften des Graphites und sein Wesen werden 
ziemlich ausführlich behandelt und gerade dieser Teil scheint 
mir recht interessant und lehrreich; ebenso bringt A. Ha e n i g bei 
der Bildung des Graphites uns viele Anschauungen und bespricht 
die Ansichten Weins eben ks etwas genauer. Bei dem Kapitel 
Graphitvorkommen h!i.tte man die niederösterreichischen und 
steirischen, ebenso die mährischen Graphite etwas eingehender 
besprechen sollen, besonders das alte Werk Mühldorf, dann 
Voitsau, Rastbach, Loosdorf usw., während Marbach a. d. D. mit 
diesen Vorkommen nicht verglichen werden kann, wogegen 
Brunn-Taubitz (nicht Taubnitz) ausführlicher behandelt wird, wo 
nie ein größerer Betrieb und Abbau stattfand. Auch Ceylon 
hätte eine größere Beachtung verdient. Die hier (Seite 52) an
gegebene Jahresproduktion des eiern Fürsten Schwarzenberg 
gehörigen Werkes mit nur 90.000 kg ist gewiß nicht richtig, 
ebenso die Ausfuhr Ceylons mit nur ö0.000 kg, wie dies ja die 
nachfolgenden Ziffern sagen. Ausführlicher sind die a.merika
nischen Vorkommm~.n besprochen unrl durch übersichtliche 
Tabellen ergänzt. Uber die Zusammensetzung des Graphites 
geben viele Tabellen guten Aufschluß. Die chemische Reinigung 
wird ziemlich ausführlich behandelt, dagegen ist über die Ge
winnung und mechanische Reinigung leider viel zu wenig 
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gesagt. Bei der Verwendung des Graphite& wird der Bleistift.
fabrikation (acht instruktive Abhildungen der Fabrik Faber), 
der Verwendung <les Graphites zu Sd11nelztiegeln, in der 
Elektrotechnik und als Schmiermittel gedacht, es wurde aber 
auf die heute sehr ausgebreitete Verwendung als Putzmittel, 
Ofensch wärze und <ler dabei in Anwendung kommenden Maschinen 
ganz vergessen. 

Ferner werden wir mit einer Reihe von Graphitbestim
mungsmethoden vertraut gemacht und wir<l auch das Stad
lersche Verfahren erwähnt, wo es sich darum handelt, nur den 
Aschenhalt des Graphites zu bestimmen, um dannauftlen Wert des 
Graphites rückzuschließen. Aus den im Buche zitierten Dat~n 
iiber die Graphitproduktion entnehmen wir, daß dieselbe stetig 
steigt, besonders Ceylongraphit wird sehr verlangt und es 
betrug die Ausfuhr im Jahre 1896 nach den: 

Vereinigten Staaten 
Großbritannien und Irland 
Deutschland 
Belgien . 
Japan 
Andre Länder . 

Cwts. 

309.898 
187.692 
127.253 

6-1-.024 
2.617 

12.202 

Auch Italien beteiligt sich bereits lebhaft am Wel~markte. 
Hervorzuheben ist die rasche Zunahme der Protluktlon des 
kllnstlichen Graphites, so daß sie die Produktion des Flocken
graphite; bereits übersteigt.. Im Jahre 1897 erzeugte man 
162.382 pounds (1 t = 2240 pounds = ~016 kg) im Werte V?n 
10.149 Dollars urnl im Jahre 1907 bereits 6,f>!J0.000 pounds nn 
Werte von 481.239 Dollars. Beim kllnstlichen Graphit werilen 
die Versuche von ll1oissan, Wagner, Pauli, Er1lmann, 
Frank Depretz, Berthelot besprochen, tlie dann zur 
Bildung von Graphit durch direkte Einwirkung elektrischer 
Entladungen, bzw. des Lichtbogens a) nnf Kohle, b) ~uf 1:ras
förmige Kohlenwasserstoffr, c) durch Zersetzung von Carbulen 
bei hohen Temperaturen, führen. Es wird das Verfahren von 
A eh es o n besprochen u111l die entsprechenden Öfen werden 
durch Abbildungen versinnbildlieht, endlich wird das neue 
Verfahren von John Ru1lolfots und Johannes Harden erwähnt 
und den Schluß bildet die jilngste Erfin«iung (1907), der ölige 
A ches on-G raphi t. 

Das Buch ist lesenswert. Karl Barth. 

Die Steinkohle. Ihre Gewinnung und Verwertung. Von 
A. Haenig. Verlag Dr. JHax Jänecke, Hannover. Preis 
M 5·-. 

Als 82. Band in die von Dr. J än ecke edierte „Bibliothek 
der gesamten Technik" ringe~eiht, wird in de!n vorli~ge1_1:den 
Werkchen in großen Zligen ern recht anschauliches Bild uber 
die Art und Weise der bergmännischen Erschließung, sowie 
der industriellen Verwertung der Steinkohle gegeben. Im 
Gegensatz zu populiiren Darstellungen ähnlichen Stiles kann 
diese trotz der konzisen Form, zu welcher der enge Hahmen 
zwingt, nicht der Oberflii.chfühkeit geziehen werden. Die ein
~chliigige Fachliterat~r i~t viel~ehr, auch die !et~ten Jahre 
her nicht unberllcksichtigt geblieben, wovon die rn den be
züghchen Kapiteln aufgenommenen Abrisse tlber das Splilv_ersatz
verfahren die elektrische- und Benzinförderung sowie der 
unter „Rettungswesen" beschriebene „Aerolith", Zeugnis geben. 

Von den drei Hauptabschnitten befaßt sich der erste mit 
der Erläuterung einiger geologischer Daten und gibt eine ge
driingte Charakteristik der europäischen Stein~ohleuvork~mmen; 
der mittlere, umfangreichste, behandelt emgehend die. ver
schiedenen Gewinnungsweisen der Steinkohle und unterläßt es 
nicht auf neuere Verfahren und lllaschinen hinzuweisen; der 
dritt~ Abschnitt endlich, stellt sich als ein auch für Fachleute 
willkommener Annex dar, indem er das Welthandelsprodukt 

in nationalökonomischer Hinsicht wilrdigt, wobei die gebotenen 
Statistiken und Tabellen durchwegs auf den neuesten Forschungs-
resultaten basieren. Töpfer-Fohnsdorf. 

Die Entwicklnng der deutschen Eisenindustrie in 
den letzten Jahren. Festrede gehalten an der königlichen 
technischen Hochschule in Aachen von Prof. Dr. F. W U s t. 
Halle a. S. 1909. Verlag von W. Knapp. Preis M HiO. 

Nach einer geschichtlichen Darstellung der Erfin1lung 
und Entwicklung des Bessemer-, Thomas- und Illartinprozesses 
und deren Einwirkung auf die Eisenindustrie von Deutschland, 
England, Frankreich und 1ler Vereinigten Staaten von Nord
amerika wird der Thomasprozeß mit den Erzfrischprozessen 
im Martinofen (Bertrand-'l'hielprozeß in der Höscher llfodifi
kation und Talbotprozeß) verglichen. Der Vergleich fällt 
.trotz der sechs bis acht mal größeren Erzeugungsmöglichkeit 
der Thomasbirne zu Ungunsten derselben aus, weil sie ein 
Roheisen von bestimmter Zusammensetzung verlangt, ein an 
Wasserstoff und Phosphor reicheres Pro1lukt und ein kleineres 
prozentuales Ausbringen (zirka 88°/0 gegen 103 bis 108°/o) 
liefert als der Erzfrischprozeß im Martinofen. Infolge der zu 
erwartenden Verteuerung des Roheisens wird der bisherige 
Vorteil der kleineren Gestehungskosten des Thomasstahles 
allmählich verschwinden und ist als Zukunftsprozeß der Erz
frischprozeß im Martinofen anzusehen. 

An Diagrammen wird dann 1lie verschiedene Entwicklung 
des Erz- und Luftfrischverfahrens in den letzten 18 .Jahren 
in den vier obengenannten Staaten gezeigt und aus der in 
weiteren Diagrammen dargestellten Hoheisenerzeugung· und 
dem Verbrauch per Kopf 1ler Bevölkerung, Quadratmeter der 
Fläche und in Summa wird die zukünftige Roheisenerzeugung 
dieser Länder geschätzt. 

Soll jedoch diese zukünftige Roheisenerzeugung wirklich 
einitehalten werden, muß Deutschlund imstande sein, die Er
zeugnisse in derselben Qualität mindestens ebenso billig zu 
liefern als die Konkurrenz. Da uber der Thomasstahl der 
Qualitiit nach dem Jlfortinstuhl nachsteht, den Kosten nach, 
hauptsächlich wegen des kleineren Ausbringens, einer Steigerung 
entgegenschreitet, darf die wirtschaftliche Bedeutu.ng der 
Erzfrischverfahren nicht unterschätzt werden, damit mcht der 
gleiche Fehler begangen werde, welchen sich die Eisenhlitten
leute Englands im Jahre 1880 durch die Unterschätzung des 
Thomasprozesses zu Schulden kommen ließen. F. Castek. 

Amtliches. 
Seine k. u. k. Apostolische llajestlit haben mit Aller

höchster Entschließung vom 23. November 1. J. dem provi
sionierten Bergarbeiter Sebastian Schönegger in Dienten das 
silberne Verdienstkreuz allergnädigst zu verleihen geruht. 

Seine k. u. k. Apostolische l\lajestii.t huben mit Aller
höchster Entschließung vom 11. Dezember 1909 dem Ober
bergrate und Vorstande der So.linenverwaltung in Ebensee, 
Josef W a II n er, den 'rite! und Uharakter eines Hofrates mit 
Nachsicht der Taxe allergnii.digst zu verleihen geruht. 

Der i\linister für öffentliche Arbeiten hat die Bergeleven 
Otto Schneider und Dr. Max Kraus von der Bergdirektion 
Brüx zur Bergverwaltung Ruibl überstellt. 

Kundmachung. 
Herr Johann lll es a. n y, Oberingenieur in llfährisch-Ostrau, 

hat am 8. November 1909 hieramts den Eid als behiirdlieh 
autorisierter Bergbauingenieur abgelegt und ist von diesem 
Tage an zur Ausübung seines Befugnisses berechtigt. 

Wien, am 11. Dezember 1909. 
K. k. Berghauptmannschaft. 



- 805 -

Nachweisung über die Gewinnung von Mineralkohlen (nebst Briketts und Koks) 
im November 1909. 

(Zusammengestellt im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.) 

A. Steinkohlen: 

1. Ostrau-Karwiner Revier . . . . . 
2. Rossitz-Oslawane1· Revier . . . . . . 
3. llittelböhmisd1es Revier (Kladno-Schlan) 
4. Westböhmisches Revier (Pilsen-Mies) 
ö. Schatzlar-Schwailowitzer Revier 
6. Galizien . . . . . . . . . 
7. Die übrigen Bergbaue . . . . . . 

Rohkohle (Ge- i 
se.mtfördcrung): 

q ! 

6,658.941 
385.348 

2,411.551 
1,223.472 

339.537 
1,353.518 

106.267 

Briketts 
1 Koks 

q 
1 

q 
_::~-~--;-;:::: 

1 
22.985 .1,579.835 
83.000 

1 

40.523 
153 

31.656 
1 

20.400 

1 

7.407 

Zusammen Steinkohle im November 1909 12,478.684 
11,875.244 

187.804 
1 

1,648.165 

" 1908 122.014 1,520.036 

Vom Jänner bis Ende November 1909 127 ,023. 745 
130,350.239 

1,664.979 
1,340.323 

i 18,387.472 
i 17,357.912 " " " " " 1908 

B. Braunkohlen: 

l. Brilx-'l'eplitz-Komotauer Revier . . . 
2. Fnlkennu-Elbogen-Karlsbader Revier . 
3. Wolfsegg-'l'homasroither Revier 
4. Leolmer und Fohnsdorfer Revier 
5. Voitsberg-Köfle.cher Revier . 
6. Trifnil-Sng·orer Revier . . . . 
7. Istrien und Dalmatien . . . . 
8. Galizien . . . . . . . . . . . . 
9. Die übrigen Bergbaue der Sudetcnliinder 

10. „ „ „ „ Alpenländer . 

1 
Rohkohle (Ge- / Briketts 
sa.mtfö~derung) J _ q 

15,655.446 i 
3,334.347 

331.010 
813.941 
719.167 
873.970 
212.500 

18.ö44 
289.162 
749.153 

5.690 
158.677 

6.977 

Zusammen Braunkohle im November 1909 22,997.240 1 
22,866.788 

171.844 
194.142 

" " " 
1908 20.860 

Vom Jänner bis Ende November 1909 
1

236,505.128 1 

245,805.060 
1,655.252 
1,749.006 

204.777*) 
262.640 

" " " " " 
1908 

*) Die Produktionsdaten sind noch nicht bekannt. 

Vereins-Mitteilungen. 

Sektion Klagenfurt des Berg- und hüttenmännischen Vereines für Steiermark und Kärnten. 
Protokoll 1ler A.nsscbußsitzung vom 8. Dezember 1909. 

Vorsitzender: Bergrat Pies eh u tznig; Mitglieder: 
Brunlechner, v. Ehi·enwerth, Hinterhuber, Hof
bauer, Kazetl, Mühlbacher, Rieger, Saup, Schmid, 
Schreyer, Steinebach. 

L Einläufe: K. k. Revierbergamt Wels ersucht um 
Einsendung der Vereinsstatuten. Wurde entsprochen. ~ 
Der internationale Kongreß für Bergbau, Hüttenwesen, an
gewandte Mechanik und praktische Geologie in Düsseldorf, 
der in <len 'I'agen vom 20. bis 23. Juni k. J. zusammen
tritt, übersendet sein vorl!l.utiges Programm mit der Ein
ladung zur Beteiligung. Wird zur Kenntnis genommen. -
Die 

11 
Union der Bergarbeiter Österreichs" übersendet ein 

11 Offenes Schreiben an die Unternehmer", in welchem sie 
KlagP. übe1· die agTarische Wirtschaftspolitik und die 
dadurch hervorgerufene Verteuerung der notwendigsten 
Lebensbedürfnisse führt. Zur Kenntnis genommen. 
, 2. Der Zentralverein der Bergwerksbesitzer Österreichs 

ubersendet mit Zuschrift vom 27. Oktolier l. J. den Text 

einer Eingabe an das k. k. Ministerium für öffentliche 
Arbeiten, in welcher er auf die Übelstll.nde aufmerksam 
macht, welche sich bei Durchführung des Gesetzes vom 
16. Dezember 1906, betreffend die „Pensionsversicherung 
der in privaten Diensten und einigen in öffentlichen Diensten 
Angestellten" ergeben haben, und deren Berücksichtigung 
er bei Durchführung des Gesetzes fordert. Dieses ist 
nachteilig für jene versicherungspflichtigen Bruderlade
mitglieder, welchen die Provisionskassen der Bruderladen 
günstigere Anwartschaften oder geringeres Entgelt bieten 
als die Pensionsanstalt; ebenso für jene, welche schon 
mit ihrnr Brnderladeeinzahlung die Quote für die Unfalls
gefahr entrichten, nach dem Pensions-Versicherungsgesetz 
jedoch für letztere neuerlich belastet werden. 

Der Ausschuß pflichtet bei, daß die in der Eingabe 
angeführten Schwierigkeiten tatsächlich bestehen und daß 
es wünschenswert sei, dieselben zu beseitigen. 

3. Der Bund „Österreichischer Industrieller" teilt 
mit, daß er in Verbindung mit anderen intere:osierteu 
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Vereinen einen „ Wasserwirtschaftsverband der öster
reichischen Industrie" zu schaffen im Begriffe sei, welcher 
die Aufgabe haben wird, eine Zentralstelle für die Be
handlung aller die industrielle Wasserwirtschaft betreffenden 
Fragen zu bilden. Er übersendet den Statutenentwurf 
und ladet die Sektion ein, sich dem Verbande als dele
gierende Korporation anzuschließen. 

Über diesen Gegenstand entwickelt sich eine ein
gehende Wechselrede, in welcher unter anderen auch die 
Anschauung zum Ausd,rucke gelangt, daß es eine Ge
wohnheit mancher Korporationen geworden sei, Fragen, 
die ganz gut in dem Rahmen der eigenen Statuten be
handelt werden könnten, durch Gründung neuer Spezial
vereine so zu differenzieren, daß nicht nur die Kompetenz
frage eine verwickelte werde, sondern den Interessenten 
nicht unbedeutende Mehrkosten aufgebürdet werden. 

Direktor Rieger weist darauf hin, daß die Sektion 
schon vor 12 Jahren die Initiative in Bezug auf die 
Reform des Wasserrechtes ergriffen und sich seither in 
verschiedenen Ausschußsitzungen damit befaßt und positive 
Vorschläge an mehrere Landtage und Handelskammern 
erstattet habe. Er beantragt, daß die Sektion auch 
gegenwärtig, wo die ganze Reformaktion greifbare Formen 
angenommen hat, sich an den zu lösenden Aufgaben be-

teilige und sich dem zu bildenden Verbande als „ delegierende 
Korporation" anschließe. 

Der Ausschuß beschließt, sich an die Schwestersektion 
Leoben mit der Anfrage zu wenden, ob dieselbe geneigt 
wäre, dem Vorschlage zuzustimmen, daß der Gesamtverein 
einen Delegierten in den Verband entsende. Bis zum 
Eintreffen der Antwort wird die Angelegenheit in Schwebe 
gelassen. 

4. Da in maßgebenden montanistischen Korporationen 
keine Geneigtheit zur Gründung eines Zentralverbandes 
der montanistischen Vereine, bzw. eines gemeinschaftlichen 
Zentralorganes vorhanden ist und die Voraussetzungen, 
welche zu dem Beschlusse des Zentralausschusses in seiner 
Sitzung vom 6. Juni 1. J. geführt, sich also nicht zutreffend 
erwiesen haben, so wird beschlossen, die Schwestersektion 
Leoben zu ersuchen, bezüglich des Weitererscheinens der 
Vereinsmitteilungen schleunigst die nötige Vorsorge zu 
treffen. 

5. Hierauf kommen noch einige Personalangelegenheiten 
zur Besprechung und Beschlußfassung, worauf der Vor
sitzende die Beratung nach Erschöpfung der Tagesordnung 
schließt. 

Der Sekretär: Der Obmann: 
W. Hofbauer. F. Pleschutznlg. 

Fachgruppe der Berg- und Hütteningenieure des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereines in Wien. 

Bericht llber die Versammlung vom 2. Dezember 1909. 
Der Vorsitzende Oberbergrat Sauer eröffnet die 

Sitzung und erteilt Herrn beb. aut. Bergingenieur Iwan 
das Wort zum Referate über den Honorartarif für Berg
und Hütteningenieure. In der Diskussion über dieses 
Referat regt Herr Hofrat Poech an, bezüglich des Zeit
honorars die alten Bestimmungen zu belassen. Es werden 
schließlich die Referentenanträge angenommen. 

Hierauf ladet der Vorsitzende Herrn Sektionsgeologen 
Dr. W. Petrasch ek ein, die angekündigten Vorträge zu 
halten. Der Redner bemerkt einleitnngsweise, daß die 
beiden auf der Tagesordnung stehenden Themen nur das 
eine gemeinsam haben, daß sie den böhmischen Steinkohlen
bergbau betreffen. Zunächst spricht Dr. Petraschek über 
„ Den Untergrund der Kreideformation in Nord
böhmen ". 

Vor einigen Jahrzehnten plante der Staat Bohrungen 
im Gebiete der einen großen Teil des nördlichen Böhmens 
einnehmenden Kreideformation, weil es nicht unmöglich 
erschien, unter der Kreide produktives Karbon zu erschließen. 
Die damals vorgeschlagenen Bohrungen wurden nicht aus
geführt, jedoch sind seitdem für Wasserversorgungsanlagen 
eine Anzahl tiefer Bohrungen abgestoßen worden, von 
denen etliche die Kreide durchörtert, und ihre Unterlage 
aufgeschlossen haben. Über die interessantesten dieser 
Bohrungen berichtet der Vortragende. Eine solche hat 
unweit Lobositz die hangendsten Schichten des Kladno
Schlaner Karbons angetroffen · und damit einen wichtigen 
Anhaltspunkt über die Fortsetzung des dortigen Karbons 

gegen Norden erbracht. Eine andere Bohrung in der Gegend 
von Jungbnnzlau erschloß Schichten vom Aussehen des 
Rotliegenden. Sie gibt einen Fingerzeig über die Möglich
keit einer Fortsetzung des Kladnoer Karbons über die 
Moldau hinüber. Es wurde erwähnt, daß bis jetzt noch 
keine stichhältigen Gründe dafür bekannt geworden sind, 
daß das Karbon nicht über die Moldau hinüber gehen solle. 
Die Einschlüsse im Basalte des Kunetitzer Berges und 
die Semtiner Basaltbreccie geben Auskunft über die Be
schaffenheit des Untergrundes der Kreide bei Pardubitz. 
Zu Josefstadt wurde Phyllit als Unterlage der Kreide 
festgestellt. Die zahlreichen Bohrungen bei Königinhof 
und Hofitz haben ergeben, daß dort schon vor der Ab· 
lagerung der Kreide Verwerfungen vorhanden waren, deren 
Spalten nach der Kreidezeit nochmals aufrissen. Nun 
spricht Dr. Petraschek über „ Die floristische 
Gliederung der Schatzlarer Schichten bei Schatz
lar und Sch wadowitz ". 

Auf Grund der Flora waren in den Schatzlarer 
Schichten des erwähnten Steinkohlenrevieres zwei und 
später sogar drei Unterabteilungen unterschieden worden. 
Die älteste umfaßt die Flöze von Schatzlar, die nächst 
jüngere die Flöze des Xaveri-Stollens bei Markausch und 
die jüngste die Flöze der Wilhelminengrube zu Zdarek. 
Bei der geologischen Aufnahme des Gebietes hat sich nun 
gezeigt, daß diese drei Unterabteilungen, speziell aber 
die Flöze, welche die verschiedene Flora geliefert haben, 
alle in ungefähr dem gleichen Abstande unter einer 
charakteristischen Leitschicht liegen. Und da die drei 
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verschiedenen Floren nur an drei verschiedenen Orten 
vorhanden sind, die entsprechenden Flözgruppen nirgends, 
nicht einmal in Repräsentanten übereinander liegen, ist es 
sehr wahrscheinlich, daß die drei Flözgruppen trotz der 
etwas verschiedenen Flora gleichalterig sind. 

Der Vorsitzende spricht Herrn Dr. Petraschek für 
seine hochinteressanten Ausführungen den besten Dank 
aus und schließt die Sitzung. 

Der Obmann: Der Schriftführer: 

J. Sauer. F. Kleslinger. 

Nekrolog. 
Dr. Albert Bayer t. 

Samstag, den 23. Oktober d. J., veranstalteten die 
deutschen Hörer der Ptibramer montanistischen Hochschule 
zum Gedenken des im August!. J. so plötzlich dahingeschiedenen 
Professors Dr. Albert Bayer eine feierliche Trauerkundgebung. 
Nach dem Absingen des stimmungsvollen Weiheliedes „Vom 
hoh'n Olymp herab" ergriff Professor Dipl. Ingenieur Stör 
das Wort zu folgender Gedenkrede: 

Hochverehrte Anwesende! 
Liebwerte Kommilitonen! 

Ein jäher Tod hat einen Mann aus unserer Mitte ge
rissen der uns stets unvergeßlich bleiben wird, und dem eine 
Stund~ dankbarer Erinnerung zu weihen, wir uns heute ver
sammelt haben. Es ist dies Professor Dr. Albert Bayer. 
Fast zwei Monate sind es her seit jenem Tage, der die 
erschlltternde Kunde von Bayers Tode brachte, und noch 
heute höre ich den dumpfen Ton der Glocken, unter deren 
Geläute er am 27. August d. J. zu Grabe ~etragen wurde, 
und noch heute empfinden wir alle so lebhaft wie damals den 
Schmerz, den diese Trauerbotschaft uns verursacht hat. Und 
gerade heute wird unser Sinn beherrscht und unser Gemüt 

auf das tiefste bewegt durch die Erinnerung an den treuen 
Freund, den geliebten Lehrer, durch das Andenken an den 
geschätzten und hochgeachteten Kollegen, an den schaffenden 
Ingenieur und nieht zuletzt durch die Erinnerung an den 
wackeren, deutschen Mann. Lassen Sie mich, hochverehrte 
Anwesende, Ihnen in wenigen, kurzen Worten den Lebens
gang des leider so früh Verstorbenen schildern, damit sein 
Bild sich mit unserem Gedenken um so fester vereinige. 

Bayer wurcle am 28. Mai 1869 in Pilsen geboren und 
absolvierte im Jahre 1887 das dortige Obergymnasium, an 
welchem er auch die Maturitätsprüfung ablegte. Vom Jahre 
1887 bis 1893 war er mit Unterbrechung durch das Einjährig
Freiwilligen-J ahr ordentlicher Hörer der k. k. technischen 
Hochschule in Prag, wo er auch Vorlesungen über Bergbau
kunde besuchte. Dort legte er auch an der Maschinenbauschule 
die zweite Staatsprlifung mit Auszeichnung ab und bf::gab sich 
dann zwecks besonderer Ausbildung in der Elektrotechnik an 
das eidgenössische Polytechnikum in Zürich. Dort setzte er 
seine Studien von 1893 bis 1896 im elektrotechnischen und 
wissenschaftlichen Laboratorium fort und war gleichzeitig 
Hörer der Universität in Zürich, wo er auf Grund einer 
Inaugural-Dissertation und nach Ablegung der schriftlichen 
und mündlichen Prllfungen zum Doktor der Philosophie pro
moviert wurde. Am 1. Jänner 1897 wurde Bayer als In
genieur der A. E. G. im Baubureau der Kraftübertragungswerke 
Rheinfelden in der Schweiz angestellt. Im Oktober desselben 
Jahres schlug er auch das ihn ehrende Angebot, die Assi
stentenstelle an dem elektrotechnischen Laboratorium in Zürich 
zu übernehmen, nur aus dem Grunde aus, um sich weiterhin 
praktisch betätigen zu können. Nach der Inbetriebsetzung 
der Kraftllbertragungswerke in Rheinfelden wurde Bayer von 
der Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, vormals Schuckert und 
Comp„ für deren Projektierungsbureau in Köln engagiert 
und später mit der selbständigen Leitung eines der Firme. 
Johann Wülfling und Sohn in Lennep gehörenden Elek
trizitätswerkes mit ausgedehntem Fernleitungsnetze betraut, 
welches die zwischen Barmen und Remscheid liegenden 
Gemeinden mit elektrischem Strome versehen sollte. Nach 
Fertigstellung und Inbetriebsetzung dieser Anl~ge trat Bayer 
am 15. Jiinner 1900 in den Dienst der Österreichischen 
Siemens-Schuckert-Werke in Wien und war daselbst mit 
der Ausarbeitung von Projekten elektrischer Kraftübertragungs· 
e.nlagen verschiedenster Art beschäftigt und durch 16 Mone.te 
dem Baubureau der Wiener städtischen Elektrizitätswerke 
zugeteilt. Vom 15. Jiinner 1903 bis 30. September 1904 war 
Bayer Ingenieur der A. E. G. Union Elektrizitätsgesellsche.ft 
in Wien, wo er ebenfalls Projekte elektrischer Kraftiiber
tragungen und Beleuchtungsanlagen für Städte, Fabriken, 
Berg- und Hüttenwerke und dergleichen ausarbeitete. Während 
des Studienjahres 1904/05 war er Dozent für Elektrotechnik 
an der k. k. montanisti8chen Hochschule in Piibram, und am 
19. Dezember l!:l05 wurde er zum außerordentlichen Professor 
dieses Faches ernannt. 

Also eine scheinbe.r glatte Laufbahn! In Wirklichkeit 
war es aber ein mühseliger Lebensweg, und es gehörte die 
ganze unermüdliche Arbeitskraft und der geradezu staunens
werte Fleiß des Verewigten dazu. 

In ihm war mithin die Theorie mit der Praxis in glück
lichster Weise verbunden, und auf diese Art waren alle jene 
Vorbedingungen erfüllt, die zu einem wissenschaftlichen 
Erfolge führen. 

Schon seine Dissertation, „ Theorie der Transformatoren 
für dreiphasige Wechselströme" (Zilrich 1898), behandelt eines 
der schwierigsten Kapit~l der Elektrotechnik; als Dozent ver
öffentlichte er in der Österr. Zeitschr. f. B. u. H. eine Ab
handlung "Über den elektrischen Antrieb von Walzwerken." 
Und noch unmittelbar vor seinem Tode, als er sich Sprach
studien halber in England aufhielt, teilte er schriftlich mit, 
daß er in einer neuen Arbeit zu einem wertvollen Resultate 
gelangt sei. 

Der Verstorbene war aber nicht nur ein Me.nn der 
Wissenschaft, sondern auch ein begeisterter Lehrer. Schon 
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daraus, daß er seine hochentlohnte Praxis aufgab, um mit der 
bedeutend geringer dotierten Doze"Qtur, beiw. außerordentlichen 
Professur vorlieb zn nehmen, ist zu ersehen, wie stark es ihn 
zum Lehrberufe hinzog. Nehmen wir seine Gewissenhaftig
keit und seine Pflichttreue hinzu, die sieb in schönster Weise 
mit einem hervorragenden Lehrgeschicke einten, so erklärt es 
sich von selbst, daß er bei seinen Schülern ga.r treffliche 
Erfolge erzielte, und daß er gar bald deren Zuneigung, deren 
Liebe und Verehrung gewann. In dieser, ach, nur zu kurzen 
Wirksamkeit als Lehrer hat er weiters durch die Errichtung 
des elektrotechnischen Laboratoriums und durch dessen -
trotz der genngen ihm zur Verfügung gestandenen Mittel -
musterhafte Ausgestaltung, durch seinen fortwährenden Kontakt 
mit der Praxis, die des öfteren an sein facbmiinnisches Urteil 
appellierte, uns noch viele schöne Erfolge hoffen lassen, und 
um so schwerer trifft uns daher sein Verlust. 

Wir deutsche Professoren rühmen ihn als Kollegen voll 
Liebenswlir<ligkeit und Herzensgüte. Seine milde, versöhnliche 
Art, sein durchaus gerader, offener Charakter gewannen ihm 
sogleich unsere Herzen. 

Und was er mir war, ich fasse es in die wenigen, aber 
inhaltss~hweren Worte: „Er wa.r mir ein Freund voll Wahr
heit und Treue." 

Harmlos heiter konnte der Verstorbene sein, und wenn 
er a.uch, besonders im geselligen Leben, bei allem Frohsinn 
und bei aller Fröhlichkeit doch eine gewisse Zuri\ckhaltung 
bewahrte, so zeigte er im Freundeskreise und besonders im 
Kreise seiner Familie, wie tief un<l innig sein Denken und 
Fiihlen wa.r. 

Diese Zurückhaltung, diese Sehe~ vor lauten, kräftigen 
und tönenden Worten war es auch, die eine andere Wirk
samkeit des teueren Verblichenen, eine für uns Pribramer 
Deutsche wichtige, oft nicht genugsam wi\rdigen ließ. Ich 
meine sein Wirken und ~treben a.ls echter, deutscher Mann. 
Mit Begeisterung und Liebe widmete er seine Ta.tkrnft seinem 
Volke, und da.ß wir Deutsche in Pfibram diesen wackeren 
Ma.nn nunmehr entbehren müssen, läßt uns die ganze Wucht 
seines Verlustes doppelt schwer empfinden. Und nicht besser 
können wir sein Andenken ehren, als daß wir mit vereinten 
Kräften in seinem Sinne weiter arbeiten. 

Hochverehrte Anwesende! Liebwerte Kommilitonen! Diese 
Weihestunde werden wir, einem alten, studentischen Bra.uche 
folgend, mit einem Trauersalamander schließen. Und wenn 
Sie a.uch da.nn Thr Glas erheben und es den Manen des Ver
storbenen weihen, so fordere ich Sie nichtsdestoweniger auch 
jetzt auf, die Worte des studentischen Sängers zu beherzigen 
und mit mir in dessen Aufruf einzustimmen. Ich schließe 
mit des Sängers Worten: 

Denket des Entschlafenen ehrend,. 
Denket seiner freundlich mild! 
Ruft, die vollen Gliber leerend, 
Euch zurück im Geist sein Bild. 
Brüder, hebt Euch in rler Runde, 
Rufet dem Geschiedenen zu: 
Schlaf' in Ruhe, schlaf' in Ruh'. 

Fiducit! 

Dann sprach noch der Assistent des Verstorbenen, Herr 
Ingenieur Ha.ns Giebitz, einige tiefempfundene und herzliebe 
Worte, in denen er den Verblichenen in seinem Wirken als Chef 
und Lehrer wiirdigte. Schließlich pries Herr stnd. mont. Franz 
H ii bn er in schwungvoller, von tiefem Gefühl diktierter Rede 
die Verdienste des Verstorbenen als Lehrer und trefflicher 
Freund der Studenten, und mit einem feierlichen Trauer-
salama.nder schloß dann weihvoll die Gedenkfeier. .d. Stör. 

Notiz. 
Über einige elektroannlytlsche Sclmellfällungen 

und ·trennungen. H. Alders und A. Stähler. Die elektro
lytische Schnellbestimmung des Quecksilbers mit einer 
Quecksilberkathode liefert gute Resultate. Als Zelle ver
wendet ma.n ein Stehkölbchen mit einem nach oben gewölbten 
Boden, in dem das Quecksilber eine ringförmige Ge~tallt 
annimmt; es steht auf drei eingeschmolzenen Platindrähten, 
mit denen es auf ein blankes, mit der Kathode der Blltt.erie 
verbundenes Kupferblech gestellt wird. Die rotierende Anode 
besteht aus einer Platindrahtspirale. Mit Kupfer und Silber 
werden ebenfalls günstige Resultate erhalten, doch machte 
bei Zink, Blei nnd Eisen da.~. Auswachsen der Kathode, wozu 
nur reinster Alkohol und Ather verwendet werden dilrfen, 
Schwierigkeiten, da. stets eine Oxydation des abgeschiedenen 
llfetalls zu beobachten war. Quecksilber läßt sich neben 
Arseniat in schwach salpetersaurrr Lösung schnellelektrolytisch 
bestimmen. Um Blei in Gegenwart von Phosphorsäure zu 
bestimme1,1., fügt man zur Lösung eine bekannte Menge Queck
silbersalz und fällt das Blei als festes Amalgam. Die quan
titative Fällung des Bleies in Gegenwart von Arsen, das a.ls 
Arsensäure vorliegt, erfolgte in phosphorsanrer L1isung in 
Oegenwart von Mercuronitrat als festes Amalgam. Eine 
Trennung des Bleies von Antimon und Selen und eine schnell
elektrolytische Bestimmung von Zink und Thallium als feste 
Amalgame konnten noch nicht mit befriedigenden Resulta.1 en 
durchgeführt werden. (Ber. d. ehern. Ges. 1909, Bd. 42, 
S. 2685, durch Chem.-Ztg. 1909.) 

Metallnotierungen In London am 17. Dezember 1909. (Laut Kursbericht des Mining Journals vom 18. Dezember 1909.) 
Preise per englische Tonne ä. 1016 kg. 

------- ------------

_ _J 
„..., 
"'= Notierung 

1 
LetztJr =" Oo :&Ionats-""" --------. ---, .Metalle .Marke ""' von \i ______ bl;- Durchsl"hn. o·-

~Cl 

0/o t l sh 1 a II )i 1 sh : a 11100. JI ~ 
-------- . - --- - ---- ------------ ---- ---------

J9'1 ;~ f 6 .,; Kupfer Tongb cakc . 2112 63 0 0 ! 64 0 11 
" 

Best selected . 2'/„ 63 101 011 64 10 0 62·75 

" 
Elektrolyt. netto 64 () 0 ·1 64 10 01 3 63"4375 

" 
Sta.nda.rd (Kassa). netto 59 16 3 1 59 17 6 ~ 59·1875 

Zion Straits (Ka11sa.) netto 149 12 61\ 149 15 0 „ 140·515625 
Blei Spanish or soft foreign 2'/„ 13 13 2 6 

Q) 

13·078125 
1 •11 

..0 

English pig, common . 31/g 13 13 7 6 s 13·3359376 " 5 o, Q) 

Zink Silesian, ordinary brands netto 23 0 0, 23 5 0 ~ 23•09375 
Antimon Antimony (Regulus) . . . . . 3'/i 29 0 O' 31 0 01~ 29•25 
Quecksilber Erste•) u. zweite Hand, per Flasche 3 9 15 0\1 !J 12 

61 r)9·625 

W. li'. 



ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÜR BERG~ UND HÜTTENWESEN 1909. Nr. 14. Tafel 1. 

Mittel zur Verhütung von Schlagwetter~ und Kohlenstaubexplosionen. 
Versuch Nr. 13. Es sollte geprüft werden , ob die aus 369 Fuß Kohlenstaub 

entstandene Flamme eine 175 Fuß lange staubfreie Zone auf der Einzieh
seite und eine 158 Fuß lange Gesteinstaubzone auf der Ausziehseite über
springen würde. 

Unteres Ende :;~ 

"' c::: 
0 

N 

"' ~ 0 
N 

..0 

"' t;i .., 
rn 

"' ~ .g 
~ 

Klappe 9 

Tonne 

176' 

c::: 
~ 
0 .., 
rn .., 
A 

"' t;i 

~ 

369' 

10 

Halb er Kessel. 

Alles Holz hier gefun den 

Neu gestampft und feuch t. 

'J _· 15' zusammengesetzte Kessel. 

Klein er l\Iörser 90 F uß vom g roßen. 

Beginn der Zimmerung . 

Großer Mörser 95 Fuß vom Auszieh
stoll en. 

Gesprungen u. 8i t0tto· l'e111il n1or 
lloti z. llnsthine. eingesaugt. -·~ 

W etter t iir ·· -Ä_e!~~E:--:-=~ 

Gesprungen u. 5 59 F uß 
eingesaugt. •\ii .»·-- -

Mit Latt.en zum Auihalten des "" 
Ges teinst aub es versehen. ~ t~ 

Auszi ehstollen. m 

lriia••••m~~~~~~~'1.>.>~'>- Gesteinstaub auf 165 F uß 
Ges teinst a ub 185 F uß. ··"' herausgetri eben. 

F lamm e g ri ff. 44 Fuß üb er . 

Versuch 14. Es sollte geprüft werden. ob die aus 100 Fuß Kohlenstaub ent
standene Flamme durch eine 177 Fuß lange staubfreie Zone zum Erlöschen 
gebracht werden könnte. 

"' "' 0 
N 

177 Fuß ·~ ... -..0 

~ ..., 
U1 

10 

Unter es E nde. 

Feuer 11 F uß vom k leinen Mörser. 

K lein er Mö rser 56 F uß vom g roßen. 

Feuer 5 F uß vom kleinen Mörser . 

Gr oßer l\Iörser 95 F uß vom Ausziehstoll en. 

1 

·w etter tiir A~ 
.Q. 59 F uß 

.:s·~H1E , ·ti~~ CO 

Ltinge. -~ 2 - K ...., 
F lamme über die ganze 

Ausziehstollen . lt ~ 
Bllll!ll!Bl~--IJt.:;~c, 

9 158 F u ß -~· 

Nitooto 1·1nlilalot l 
111orl1. Jlnstliiu1. 

~B W etter tnr 
J': 
~ 
~' 

weit o·eworfen 
. "' 

F ig. 1. Grundriß. F ig . 2. 

Versuch Nr. 22. Bei 240 Fuß Kohlen- und 300 Fuß Schmutzstaub sollte geprüft 
werden , ob die Flamme die Schmutzstaubzone überspringen und die 50 Fuß 
Kohlenstaub am unteren Ende entzünden würde. 

.a 
::::: 
a:: 
""' "' "' .._, 

"' 8 
..Q .., 
U1 

.a 
"' t;i ..., 
"' 

50' 

300' 

~ 

"' 

§ 240' 
:a 
0 

i:<:I 

~ein 
K ohl en- 40' 

.t aub 

10 

'r onne 54 F uß w eit 
} geschl eud er t. 

f~ 'fü. Unteres E nd e. 
·' { T onn e 

''f, 

Anm erkung: chmutzsta11b uU!l Gestein-
staub ist dasselbe - d. h. der Ha ngend
schiefer des Diamondfiözes in der 
iibli chen ·w eise zum , 'taub g emahl en. 

L etzte Spur nach F lamme. 
Dieselbe drang 135 Fuß in di e 

Schmutzstaubzone hinein . 

Kl ein er Mö rser 75 F uß vom g1·oßen . 

Großer Mörser 75 .F uß vom 
Ausziehstollen. 

W et ter tür 
Die 'chießbaumwolle unverbrann t. = 'B W etter tiir 

d:: 
5 =-=: 6„_„E3 

59 F uß 4 

Ausziehstollen. 

9 . 158 F uß . 

Holzstücke aus der Klappe 7 
hera usgeflogen. Beachte die 
Klappen 1, 2, 3 usw. Klappe 7 
stark zerschlagen, Stiicke davon 
wurden nach Turnen auf 75 F uß 
in cler Ri chtung zum unteren 
E nde hineingezogen. K lappen 6, 
3, 4 gesprungen. W et tertiir B 
konn te nicht geöffnet werden. 

Versuch Nr. 23. Es sollte geprüft werden ob die aus 367 Fuß Kohlenstaub 
entstandene Flamme d11rch eine 317 Fuß lange staubfreie Zone zum Er
löschen gebracht werden könnte . 

"' ~ 
0 

N 

"' 

. $.: T onne 318 F uß wei t geschleudert. 
(~{ Si e schlug in 340 Fuß an einen Wagg·on an 
~@~i un d prang 22 F uß zuriick. 
i#:: 
)<~-.~ 

"•!f:.i!i 
~~~~~ 
~~~· 
~'J; 69 Stempel hen1nsgeworfen. 

1i~t 
~~\ 
~i" 

Unter es E nde. 
Tonn e. 

Im Rohre ein Nieder chlag 
von sonderbar g rauer Fa.rbc. 

·03 317' 

Alle 
K lammern , die 
di e J.Jeisten 
hi elten, 

..'.::; 

.a 
~ ..., 

v.J 

wurJen zu den 
Kessel wiinden 
flachgebogen 
gefund~ 

264' 

--- --t• Große Gewalt von 420' o-e•"en das nn tcre E nde. 

::::: 367' 
"' 

Klappen 9 u. 
10 auf 381 
uncl 394 F uß 
E n tfernung 

weg
geschleuder t. 

K leiner l\'Cörs r GO F 11ll vo m gro ß n. 

Großer Mörser 90 Fuß vom Ausziehstollen. 

A B Wettert iir 
5 

6 

Ansziehstollen. 

158 F uß. 

F ig. 3. 
G r·u rt d riß. F ig. 4. 

Buchdruckerei der Ma n zschon J,, u. k. Uof-Verlngs· nnd Uni vers itäts-Buchl1ancl ln ng in 'Vien. 
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Übersichtskarte. 

s 
l • • • •• „ 

"""aoun : Jrort/Al!im 

~&h.lki.n~ck 
; IOZG ;, 

Maßstab 1'125.000. 

Vertikalschnitt auf das Gan~streichen. 

Gang- Profi I. 
1:144-. 

Rosa-Stollen. Sehachtlauf. 

Max von Jsser; beh. aut. Bergingenieur : Die Wiederaufnahme des 

.Maßstab i :lii.400 . 
t!)O 5" 0 1.00 200 3'fl0 400 SUOm. 

11111111111 1 1 T 1 1 
dnnach voijüntt .KaW1mmaß. 

Bergbaubetriebes in Rabenstein. 

Schurfbau 

~ 
1. 

~~~975i 
(,;{/" 

Slerzing 

8dr1M5w.1.sserlt!lt1111 

Situations-u. Grubenkarte . 

MANZsche k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung in Wien . Techn.art .Anslaltv. F.Hierhammer ,Wien X.Vll/
1 

120·09 



ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÜR BERG~ UND HÜTTENWESEN 1909. Nr. 35. 

Versuche mit Kohlenstaub im Versuchstollen des Rossitzer Steinkohlenrevieres. 
Von Oberbergkommissär Dr. Czaplinsky und Werksdirektor J. Jicinsky. 

::. 
~. g ~ 

~ ~ 
FLAMMENLÄNGE US "' 

KOHLENSTAUB-ZONE: 90 "" 20 kg KOHLENSTAUBFREIE ZONE 

F ig. 17. Versuch Nr. 154. 
Analyse des Kohlenstaubes : Wasser 1·45 °/0 ; Asch e l5 ·2 0fo. 

Auf 11 60 Maschen pro 1 cm~ Iö °lo Riicksfände. 
„ 3480 „ „ 1 „ 18·5°/0 „ 

Analyse der Nach chwad en: '0 2 : 6·45 0/o; CO: 3·2 °/0 ; 0: 10·95 °io. 

FLAMMENLÄNGE 147"' 

KOHLENSTAUB-ZONE : 90"" 30 kg 

Fig. J 9. Versuch Nr. 157. 
Analyse des Kohl en taube : Was er 1·55 0/o ; Asche 9·80Jo. 

Auf 3480 i\faschen pro 1 cm2 5°/0 füi ckstände. 

KOHLENSTAUB-ZONE: 90 '" ., 24 kg 

Fig. 20a. Versui:h Nr. 153. 
Analyse des Kohl enstaube : Wa ser 1·45 °/0 ; Asche 15·2°/0 • 

Au [ 1160 l\Iaschen 160/„ Riickstände. 
Analyse der Nachschwaden: CO~: 5·Qf)0 /11 ; CO : 2·\l5 °/0 ; 0: 12·55 °/,'" 

ßuchdrucl<croi der )f 1t nY. schcu 1;: 11. k . H of-\'erl ags- und n iversitä ts-lluchhandlung in Wien . 

::: 
ci: „ 
c:i 

t;. -.WET1'ERSTROMRICDTUNO Cl 
~ SC H USS RI CRTU NO :~ 

rt..AMMENLÄNCE :!1.,. CIJ 
Cl: 

6 15 ~ 

20 ,,.. 

OHLENSTAUB-ZONE :;r,orn Bk 

.... .... 

Fig. 21. V ersuch ~r. 11 8. 
- Analyse 1lr Kohlenstaube : Wasser 2 °10; Asche 12·9 0fo . 

Anf l! GO Afa eben pro 1 c111 2 l ·lfl 0
/ ,1 Riickstände. 

.... .... 

FLAMMENLÄNGE 14 „; -
OHLENSTAUB-ZONJ~_:-~~ • .'w 

Fig. 22. Versuch Nr. 39. 
Analy e des J<ohl nstaubes: Was er 1·04 0/„; Asche 11 ·30 0fo. 

Auf 11 60 Maschen pro 1 cm~ 7·85°/0 Rückstände. 

KOID..ENS'l'AUB-ZONE: 54 m 

Fig. 23a. Versuch Nr. 127 . 

;I ;1 „ „ 
c:i c:i 
D D 
« ~ 

~I /f ~ 
~ ~ 
N N 

KOHLENSTAUB-ZONE:54 m 

.... .... 

Fig. 23b. Versuch Nr. 128. · 
·w asserschleier in 10 und 15 111 • 

.... .... 

OHLENSTA UB-ZONE :54 "'24 t 

· Fig. 24a. Ver uch Nr. 162. 

::::: 

!KOHLENSTAUB-ZONE: 54 

FLAMMENLÄNGE 105 m. 

Fig. 24b. Ver uch Jr . 163. 

Tafel III. 



.. 
Geologische Ubersichtskarte eines Teiles von Zentraltunis nach einem Teil der Karte Pervinqui ere 's 

ergänzt von B. Granigg. vergrößert und 

OESTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÜR BERG- UND H~TTENWESEN. 1909. No49. Maßstab 

MANZsche k. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung in Wien. 

,,.~-----

tektonische} 
Form.atiorisgrenz,e 

nornu:zle 

1 : 100,000. 

DMi.Hd-Bo~ rn suwn 

Hauplf~.stern 

.Anüldinal~ ------------
s~ -------

--------------
Sy~ -------

Tafel N . 



ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÖR BERG- UND HÜTTENWESEN 1909. Nr. 49. Tafel V. 

Bou-Jaber Dj. Hameima. Dj. Quenza 

Fig. 2. Ebene und Inselberge von „ lata·Eisen" aus gesehen. Im Vordergrunde 
rechts Arbeiterhäu er, links Kaufladen und Beamtenwohnhaus und Bahnhof. 

Fig. 7. cburfschacht und Auf ch lägeln des Hauwerks ; Blei-Zinkbergbau 
Oued-Bondouka (.A.lgerien). 

Fig. 9. Arbeiter in Oued-Boudouka, Algerien. (Blei-Zinkbergbau.) 

N 

1 l 

Fig. 11. Die „Falai e~ de Djerissa. 
a = Ka~bänke de A.ptien : b = Mergel de A.ptien ; c= in Rotei·en tein umgewandelte 
Kalkbanke: h~. h~ =Halden des Ber!!'baue-. Im Hintergrunde Hiigel de Turon (T) 

und te1Iabfälle de Eozii.n'. Xummulitenkalke .1) im Kef e· douigi. 

Fig. 6. Arabische cbule in Duquesne (Algerien). 

Fig. 8. r. Laverie .. arde" ( ieb~etzen) im Blei-Zinkbergbau Oued-Boudouka (Algerien). 

Kef er Rbib Kalaat es nam 

Fig. 10. Kalaat-e -:nam und Kef-er-Rbib (Tunis). 
An der Ba is der Kalkplateau treten die Pho ·phate auf. 

Bemerkungen 
über einige Erz- und Phosphatbergbaue im zentralen 

Tunis und im Küstengebiet Algeriens. 

\ Ton Dr. B. Grani.,.g. 



ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÜR BERG~ UND HÜTTENWESEN 1909. Nr. 50. Tafel VI. 

Bleiglanzbergbau „Sidi Amor" V 

4.,„„ 
...l.1-~~;h .. _.„ .......... .--..,0. 

Bergbau „i\I!nes des Charrens" 

N 

Fig. 12. ~atiirliches Profil des „Slata", aufgenommen im Osten des Berges„ von der Straße „llfines des Charrens" 
Tadjerouin e. - Im Vordergrunde Vegetationsbild der Ebene und de Gehängescbuttes. 

V 
k"' ....: - '~ = chichtfallen. - 1 = Großer Verwerfer. - Eiu zweiter Verwerfer geht nahezu parallel zur Bild-

'f 'f 
ebene nnd ennöo·Jicht dadurch den Einblick in den Bau des :lfa sivs. - (Vgl. auch die geol. Karte.) 

F ig. 16. Zerkleinern und Trocknen des au der Grube geförderten Phosphates 
(Drehofen , ßackenquetsche und Paternoster) am Bahnhof in Kalaat Djerda. 

'] 

F io" 18. Der Beltko11veyo1"' ( · h F" · · · 0 • . „ 1e e ' 1g. 17) entladet S!Ch durch einen Trichter 
bei ,f ~uf 1~en Konveyor Bu und di e~er entladet sich durch die Trichter T 

bzw. ·1 ll1 c ie geneigten Rohre, H1 und B~, die in den Schiffskörper einmünden. 

Fig. 22. , la.ta-Eisen" von ..,üdwest aus "'e ehen 
a,a,a=Au bißlinie de Gange II ; b = charung d:r Gän;e iundII : 

. c = Gang III / schrä"' aufwärts auf II zu trei cbe~nd , 
(der honzoutale weiße trich ist k~ine .Ausbißlinie, ondern ein Bahnkörper); 

d = cbarung von Gang V und III. 

Fig. 17. Verladekrane im Hafen von Tuni. 
P, P = Phosphathaufen. - B1 Beltkonveyor. - Der weiter im Vordergrunde 
stehende Kran I hat sieb soeben in den, dem Konveyor aufgesetzten Trichter 

entleert. - Der Kran II (weiter im Hinterg runde} entleert sieb gerade). 

Fig. 20. Der Bergbau „Djeri ssa" von Weste n aus ge eben. 
(Durch die Falaise teilweiser Einblick in den Bau des Dome .) 

Am Fuß des Berge die _.\ rbeiterkolouie. 

Rotei ensteiu Kontakt Kalk 

Fig. 21. Die oberste Etage des „Zri sa". 
Rechts Kontakt von Kalk (licht) 1wd Roteisen tein (dunkler). 

Bemerkungen 
über einige Erz- und Phosphatbergbaue im zentralen 

Tunis und im Küstengebiet Algeriens. 

Von Dr. B. Granigg. 



ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FÜR BERG- UND HÜTTENWESEN 1909. Nr. 51. Tafel VII. 

Bemerkungen 
über einige Erz- und Phosphat

bergbaue im zentralen Tunis 
und im Küstengebiet Algeriens. 

Yon Dr. B. Grani"g. 

Fi~. 23. lata-Eisen. Der Gting r. II vorn östlichen 
För<ler tollen aus gesehen. Widersinnisc!Jes Einfallen. 

(Tm Vordergrunde tripolitani ehe Arbeiter.) 

Kef er Rbib Kalaat e nam 

Nl l 
1 / 

S; 

Fig. 27. Natürliche Profil de Bou-Jaber. einen Hauptverwerfer \'1 \ 1 , 

durch die Wiederholung der chicht erie (Kalk-)lergel-Kalk) = (1, 2, 3 ; 1, 2, 3) 
und die Hau1iteinbaue dar teilend. - Bei a die Bergbaukolonie harpinville. 

Im Binterj!'runde die Tafelberge mit den Phosphatlagerstätten. 
(Kalaat es nam, Kef er Rbib .) - Die römischen Ziffern haben die elbe Be

deutuno- wie in Fig. 29. 

N Kalk Mergel Kalk 

Xatürliche Profil eines Teile des Bou-Jaber und Haupteinbaue 
de Bergbaues. 

I = E: te Ga~mei-Lagertätte {Kontakt Tria mergel-Kalk). 
Il = G1te de 1 E p · rance. 
III= Querschlag Traver banc des attaque du Plomb··. 

"'ap "'avalio "teinbruch unten "traße nach Bougie u. Djidjelli 

1 

Fi · 33. " rr.rnitkuppen- von _ aYallo~ (zwi-chen Djidjelli nnd Bougi \ 
D" . an der alireri • hen .llitt lme rkü ·te. · 
~e~~-t:~Ber~te A_rmut die·e- „<.~r-.lnite. - an Q~arz und an Gl~mer g enüber dem 

l t fallt ehr auf. - Erne mikro -koprche und chenu ·ehe A..nahse konnte 
jedoch ni ht us eführt w rden . · 

Kalaat e n::un ·- l 
/V. 

Fig. 2,. Zwei radial angeordnete Verwerfer V1 und V~, längs denen die erie Kalk (l , 
Mergel (2), Kalk (3) abgeri en und horizontal verschoben wurde. 

Im Hintergrunde die eozänen Tafelberge Ralaat e nam und Kef er Rbib. 
(Ppo phate.) Die römischen Ziffern haben die·elbe Bedeutung wie in Fig 29. 

Kalzit Galmei 

Fig. 31. P eudomorpho en vou Galmei nach Kalzit. 
K = Wa erb ller Kern von reinem Kalzit. - I = chwarze 
porö e Ma "e, mit pätigemBruch enthaltend: 1-.12Fe, ß·50Zn, 
3 ·f>O CaO. - II =Gelber, kompakter Galmei enthaltend: 
0·92 Fe, 4.5·20 Zn und pur von aü. - III = Lichtgel her, 
porö er Galmei, enthaltend: 0·99 Fe, 4.6·20 Zn und pur von 

aü. - IV= Weiße, kleine Kalzitrhomboeder, die P· udo-
morpbo e überkrustend (jüngere Generation). 

(Die Analy en von I, II und III wurden vom Herrn k. k. Probierers
adjunh.1:en Emil Pet)' r ek im Laboratorium der k. k. Zinkhütte 
in Cilli ausgeführt, wofür ihm an di er t lle nochmal 

gedankt ei.) 

Fig. 34. Korkeichenwald :rni· cben Tamalou;; und El-.llilia 
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