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D er Bcrglm u a u f  d e r  D iisseldorfer A usstellung 1902.
W ettorfuhrung unter besonderer Berucksichtigung der Ventilatoren.

Von Bergassessor S t e i n ,  Essen.

Hierzu Tafel 52 bis 54.

Fast sąmtlichc bedoutendere Vcntilatoren-Fabrikanten 
sind auf der Diisseldorfer Ausstcllung mit ihren Apparatcn 
vertreten.

In der Maschincnhalle des Bergbauvereins hat dio 
Firma S c h i i c h t e r ma n n  & K r o m e r  in Dortmund einen 
vol!standig ausgeriistcten Rateau - Ycntilator von 4 m 
Fliigelraddurclimesser aufgesfellt, desseu Gehiiusc, soweit 
es iiber dem Boden der Ilallc liegt, ganz in Eisen- 
konstruktion hergestcllt ist. Am Bemerkenswcrtesten 
ist bei der Vcntilator-Konstruktion dic Ausfiihrung der 
Fliigel, die derartig gekriimmt sind, dafs allc plotzlięhcn 
Gcschwindigkeitsanderungen und scharfen Kriimmungen 
vermiedcn werden und mithin Stofee und Wirbelungen 
der Luft nieht eintreten konnen. (Taf. 52, Fig. 1.) Die 
Konstruktion darf im iibrigen wohl bci diesem wic bei den 
andern verbrciteten Ventilatorsystcm<!n ais bekannt voraus- 
gesetzt werden.

Da der Rateau-Vcntilator sich durch holien mano- 
metrischcn und mechanischen Wirkungsgrad auszciclinet, 
hat er sich in den deutschen Bergrcvieren aufscrordcnt- 
lich rasch cingefuhrt. Dic erste Ausfiihrung, dic im 
Sommer 1893 auf der bergmannischen Ausstellung in

Gelsenkirchen ausgestcllt war, wurde gegen Ende des- 
selben Jahres in Betrieb genommen, und seit jener Zeit 
sind aufter mehreren klcinoren Ausfiihrungen 97 griifserc 
Ventilatoren von 2— 4 m Raddurclimesśer teils fertig 
gestellt, teils in Ausfiihrung begriffen, von denen einige 
auf Oberschlesien, das Saar- und Wurm-Revicr ent- 
fallen, wahrend der grofste Teil in Westfalen Auf- 
stellung gefunden hat.

Die Firma R. W. D i n n o n d a h l  A .-G . zu Kunst- 
werkerhutte bei Steele fiihrt ihre Capell-V(‘iitilatoren in 
Ycrschiedener Konstruktion und Griifee vor. Im Frcien, 
in der Nahe des Pavillons der „Guten Hoffnungs-IIutte", 
befindet sich ein grofses Fliigelrad von 4,5 m Durch- 
messer und 1,6 ni Breitc fiir einen zweiseitig saugenden 
Gruben-Ventilator von 8 — 10 000 cbm Leistung in der 
Minutę. Diescs Rad zeigt einc Neuerung in der Form der 
iiulścrn Schaufeln, die aus Fig. 2 der Tafel 52 ersichtlich 
ist. Wahrend dic einzelnen Schaufeln friihcr ganz nach 
riickwiirts gebogen waren und spśiter am aufseren Randc 
nach vorjvarts gekriimmt wurden, gehen sie jetzt nach 
der Peripherie zu in zwei Teile auseinander und vcr- 
einigen daher, wie die Figur 2 in den punktierten
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Litiien zeigt, beide Formen mit einander. Diese cigcn- 
tiimliclie, sonst bei keinem Vcntilator vorliandene Gestalt 
ist durch Yersuchc aln zwcekmiifsig festgestellt worden 
Ein grofser Vorzug der Capell-Ventilatoren berulit auf 
der doppelten Luftzufiihrung und den grolśen Quer- 
sclinitten im Innern des Rades, wodurcli die Durchgangs- 
"Widerstande auf ein Minimum rednziert werden. Seine 
Leistungsfahigkeit in Bezug auf Lieferung grofser Wetter- 
mengen ist auf zaiilreiclien Anlagen bewiesen worden. 
W ahrend die grofsen Rader zweiseitig saugend gebaut 
werden, erhalten kleinere Apparate desselben Systems, 
die ebenfalls weit verbreitet sind, einseitig saugende 
Fliigelrader. In der Maschinenhalle des Bergbaurereins 
werden 2 dieser Apparate in Betrieb vorgefiihrt, ein 
kleiner transportabler Gruben-Ventilator von 900 mm 
Raddurchmesser, der. durch eine stehende Maschinc von 
135 mm Cylinderdurchmesser und 110 mm Hub an 
getrieben wird, sowie ein Ventilator von 600 mm Dureh- 
messer, der mit einem Elcktromotor von 4 '/2 HP. direkt 
gekuppelt ist. Aufscrdem hat die Firma noch eine 
Anzahl Ventilatoren in der Kuppclhalle aufgestellt, 
worunter ein solcher von 750 mm Durehmesser und 
angebauter Trunkkolbenmaschine fiir Dampf- oder Prefś- 
luftbetrieb mit Riemenubertragung, ferner ein Ventilator 
von 650 mm Durehmesser, direkt gekuppelt mit einer 
Trunkkolbenmaschine fiir Prefśluftbetrieb von etwa 1000 
Touren in der Minutę, zu erwahnen ist. Dort findet 
sich ferner ein Yentilator, bei dem der Antrieb durch 
eine Maschinc mit oscillierendem, sich selbst steuerndem 
Cylinder erfolgt (Taf. 52 Fig. 3), sowie ein Apparat, der 
mit einem Elektromotor direkt gekuppelt ist, und endlieh 
ein Hand-Ventilator. Die kleineren Capell-Ventilatoren 
konnen auch durch Druekwasser angetrieben wrerdcn, 
welches im Innern der Grube oft unter hoher Pressung 
zur Yerfiigung steht. Dazu wird auf • der Achse des 
Ventilators cin kleines Turbinenrad von iihnlieher Kon- 
striiktionw iediePelton-Raderangebracht. (Taf 52 Fig. 4). 
Von Intercsse ist auch die Ausfiihrung des Auswurf- 
trichters eines Capell-Ventilators in Monier Bauweise 
nach einer von Ingenieur F. S c h l u t e r  in Dortmund 
in der Gruppe fiir Bau- und Ingenieurwesen ausge- 
stellten Zeichnung.

Den Hauptgegenstand der Ausstellung der Maschinen- 
fabrik von F r i e d r i c h . P e l z e r  in Dortmund, bildet ein 
Fliigelrad mit zugehoriger garnierter Achse von 2,75 m 
Durehmesser. Die nach dem neuesten Patent aus- 
gefiihrten Pelzerrader besitzen eine gewisse Aehnlichkcit 
in der Konstruktion mit den VentiIatoren von Ratcau 
und zeichnen sich, wie diese, durcli gute Leistungen 
aus. Sic sind wesentlich verschieden von den alteren 
Pelzer Ventilatoren, dereń fehlerhafte Konstruktinn recht 
mangelhafte Resultate hervorrief. Eine Zeichnung der 
ganzen Ycntilatoren-Anlage, zu der das Fliigelrad gehort, 
befindet sich ebenfalls in der Kuppelhalle. Ferner hat 
Pelzer dort noch folgende kleinere Apparate ausgcstellt:

1. Einen Ilochdruck- Ventilator fiir eine Leistung 
von 200 cbm bei 500 mm Spannungsunterschied. 
(Taf. 52 Fig. 5 )

2. Einen Turbincn-Yentilator von 400 mm Rad
durchmesser, der mit einem Turbinenrad von 250 mm 
Durehmesser direkt gekuppelt ist. (Taf. 52 Fig. 6.) Die 
Turbinę, System Pelzer, ist eine Partial-Turbinę mit 18 
Schaufeln, von denen nur eine beaufschlagt ist. Der 
Apparat liefert geringe -Luftmengen von hoher Spannung 
und bedarf zum Uetriebe einer geringen Menge Aufschlag- 
wasser von gro&er Druckhohc.

3. Ein anderer Ventilator von 600 mm Durehmesser 
ist mit einer ahnlichcn Turbinę von 400 mm direkt 
verbunden. Dieser Apparat besitzt 24 Schaufeln, yon 
denen 4 beaufschlagt sind. Zum Anschlulś der 4 Diisen 
an die. Druckwasscrleitung dient ein Pafsstiick mit 4 
Ansiitzen, die durch Schlauehe mit den Diisen vcr- 
bunden werden. Im Gegensatz zu dem vorher er- 
walintcn Yentilator soli diese Maschine grofsc Luft
mengen bei geringem Spannungsunterschied bewaltigen 
und erfordert zum Bctriebe grofse Wassermengen von 
geringem Druck.

4. Endlieh befinden sich in der Kuppelhalle 4 Hand- 
yentilatoren, mit Leistungen von 16 — 48 cbm pro Min,

In der Maschinenhalle hat die Firma Pelzer drei 
Separat-Ventilatoren von 900, 600 und 400 mm Durchm 
aufgestellt, die im Betriebc vorgefiihrt werden konnen 
Der erste ist mit einer stehenden Eincylinder-AuspulT- 
maschine von 135 mm Cylinderdurchmesser und 180 mm 
Kolbenhub zusammen auf einem eisernen Rab men aus 
C-Eisen montiert; doch liifst sićh der Apparat zum 
Transport auseinandernehmen. (Taf. 52 Fig. 7.) Der zweitf 
VentiIator steht mit einer liegenden Eincylindcr-Auspuff 
maschine von 120 mm Cylinderdurchmesser und 160 mn 
Hub in Yerbindung (Taf 52 Fig. 8.) Der dritte endlicl 
ist durch eine Scheibenkuppelung mit einem einpferdigei 
Drehstrommotor yoii  110 Volt Spannung yerbunden (Tafe 
52 Fig 9.) Motor und Yentilator befinden sich auf einen 
gemeinsamen Rahmen. Das Gewicht des ganzen Apparate 
betriigt nur etwa 160 kg.

In der Kuppelhalle fiibrt ferner F. A. G e i s l e r  i 
Dusseldorf seinen bekannten Grubenventilator in mehrerc 
sorgfaltig ausgefiihrten Modellen vor. Die Giitc diest 
Systems geht schon daraus hervor, dafe es auf de 
grolśen und durch mustergiillige Einrichtungen ausg( 
zeichneten Gruben der Beigwerksgesellschaft Hiberni 
ausschliefslieh Anwendung findet.

Yeńtilatoren zur Versorgung ganzer Grubengebaud 
bringt endlieh noch die Firma G. S cli i c l e  &■ Co. i 
Frankfurt a. M.-Bockenheim zur Ausstellung. Dieselbe 
sind niclit in dem Gebaude des Bergbauverein 
sondern in einem zwischen dem Rheinufer un 
der Festhallc gelegenen Pavillon aufgestellt. Diese ai 
Tafel 53, -Fig. 1 dargestellten Ventilatoren, haben allei 
dings bisher im Ruhrbezirk keine Anwendung gefundei
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Dagegen sind sie namcntlich in den bolimischen 
liriiunkóiilenbergwerkcn in Ausfiibrungen bis zu 4 ni
Fliigelraddurchmesser rcclit vcrbreitet. Sie besitzen
wcite Saugoffnungen und zweckmafsig gekriiminte Fliigel 
und werden so.wohl einseitjg. wie zwciseitig saugend
hergestellt. Die Abdictitung der Fliigelrader gegen das 
aufscre Gchausc erfolgt durcli flaclie Eisenringe, die 
in das Mauergeliause eingelassen werden. Nebcn zwei 
grofsen Fliigelradern fiir Grubpnventilatoren, die auf
cincr gemeinsanien Welle befestigt sind, bringt die Firma 
noch eine Anzalil kleinerer Apparate desselben Systems in 
ilircm Pavillon zur Ausstellung, die zur Separatventilation 
im Grubenbetrieb Anwendnng finden konncn.

Im Gebiiudc des Bcrgbauvćreins sind nocli zwei 
Firmen vertretcn, die durcli Konstruktion leistungslahigcr 
Vontilatoren fiir den Betri- b in der. Grubo ■ selbst be- 
kannt sind. Dic D i n g l  e r s c l i  e Ma s c l i i t r e n f a b r i  k
A.-G. Zweibriicken stellt in dc*r Kuppelballe iliren Gruben- 
vcntilator N. G. V., der auf Tal'. 53, Fig. 2 — 3 dargestellt 
ist, aus. Derselbe ist zwciseitig saugend und mit dreli- 
barem Flugelradgeliiiuse verschen, sodafs dem Ausblase- 
Jials yprscliiedcne Lageri gegeben und die Wetterlutten 
stets oline Knick und oline Pafsstiick, an den Ventilator 
angcschlossen werden konncn Der Ventilator kann nur 
biasend verwendet werden, sein Antrieb erfolgt mittelst 
Riemeniibertragung. Unter anderen findet er auf den 
fiskalisclien Gruben des Saarreviers ausgedebnte An- 
wendung; zalilreichcyon den Konigliclicn Berginspektionen 
ausgefiilirtc Versucbc haben seine gute Leistungsfahig- 
keit bewiesen.

Riil.mlich bekannt und sehr vcrbreitet im Ruhr- 
kolilenbezirk sind die kleincn Ventilatoren der Maschinen- 
fabrik F r o h l i c h  &. Kl i i p f e l  in Unterbarmcn, dic in
11 Yerschiedcnen Exemplaren in der Mascbinenhalle des 
BergbauYereins aufgestellt sind und zum Teil im Betrieb 
vbrgpfulirt werden. Die Apparate bcsitzen angebautc 
Motoren fiir Dampf- oder Drukluft, Elektrizitat oder 
Wasserkraft. wobei der Motor eritweder dirckt gekuppelt 
oder mit Riemeniibertragung verselicn ist. Erstere Kon
struktion hat den Vorzug des billigeren Preises, wahrend 
bci Ictztcrer der Motor wegen seiner geringen Umdrehungs- 
zalil besser gescliont wird. Die Fig. 4 —10 auf Tafel 53 
gebeii einige der ausgestcllten Apparate wieder.

Eine Anwendnng grofser Ventilatoren, die zwar nicht 
mit dem eigentlichen Bergwerksbetriebe zusamnienhangt, 
zeigen einige in der Bobrlialle aufgehiingte Zcichnungen 
der Firma Ge b r .  Su l  z e r  in W intertbur iiber die von ilir 
gebauten Ventilatiónseinrichtungen beim Bau des Simplon- 
Funnels (Tafel 54, Fig. 1J. Die Anlage besteht auf der 
Nord- und Siidseite des Tunnels aus je  2 Fliigelradern 
von je 3,75 m Durcliinesscr, dereń SaugolTnung 1,25 m 
Weite besitzt. Jedes Rad ist fiir eine Luftmenge von 
~5 cbm in der Sekunde bei eincm Druck von 250 mm 
Wassersiiule bemesseń. Dabci betragen dic Umdreliungen 
3o0 in der Minutę und der Kraftbedarf 150 effect. PS.

Die Ventilatoren sind, wie Fig. 2, Tafel 54 zeigt, mit 
horizontalenTurbinen dirckt gekuppelt. Saug- und Druck- 
kanale der Anlage sind mit Drehklappen und Thiiren 
Yersehen, derart, dafs jeder Vcntilator fiir sich allein 
entweder saugend oder blascud arbeiten kann. Ferncr 
kiinnen beide Ventilatoren zusammen, und zwar entweder 
nebeneinander oder hintereinander geschaltet, dic 
Luft aus dem Tunnel saugen oder in denselben hinein 
prcss(‘ii, Endlicli kann man auch einen Ycntilator 
saugen und den andern gleiclizeitig pressen lassen.

Da in fast allen Bergwerksaniagen Wassergefalle 
vorhanden sind und durch die Bcriescliirigsrohre Druck- 
wasser sogar bis vor die einzelncn Bctricbspunkte gc- 
fiihrt wird, lag es nahe, diese Kralt fiir den Betrieb in 
Yerschicdener Wcise nutzbar zu machen. Diese Auf- 
gabe wird von der Firma G e b r .  K o r  t i n g in 
HannoYcr gelost, dereń Apparate in der Kuppelballe 
Aufstellung gefunden haben. In Bezug auf die Wetler- 
fiihrung dient das Druckwasser folgenden Zwecken: 
fiir dic Sonderbewettcrung cinzelncr Strecken und unter- 
irdischcr Mascliinenkammern werden Strahlapparate be- 
nutzt, bei denen ein durch ein Diisensystcm gefUhrter 
Wasserstrahl die Luft ansaugt, mit sich reifst und nach 
den Aibeitsorten driickt. Dic von der Firma Kiirting 
fiir diesenZweck gclicfcrtcn Apparate, sogcnanntc Wasser- 
staub-Ycntilatoren (Textfig. 1), kiinnen so ausgebildct

Fig. 1.

werden, dafs sie bei jedem Yorhandencn Wasserdruck 
die Luft unter jeder gewiinschtcn Prcssung zu fijrdern 
YermŚgen und vcrbrauchen dabei im Verbaltnis zu der 
gelieferten Luftmenge, wenig Bctriebswasser. Das 
Wasser wird bis auf unbedeutende Reste abgcfangen 
und durcli einen Wasserablauf abgefiihrt.

Statt des Wassers lafst sieli aucli Druekluft ais Be- 
triebskraft fiir die Strahlapparate vcrwenden, doch geht 
dabei der Vorteil, dafs die geforderte Luft zuglcich ge- 
kuhlt und angefeuchtet wird, verlorcn. Um mit einer 
moglichst geringen Druckliiftinenge eine grofse Leistung 
zu erzielen, ist das Dusensystem der Korting’schen 
Apparate mit einer Regulierspindcl versehen, durch 
welclie der Querschnitt der Diisen fiir den Luftaus- 
tritt verkleinert oder vergri)fscrt werden kann, oline 
Drosselung des Drućkcs der treibenden Luft.

Die Korting’schen Strahlapparate, welclie sowohl 
saugend wie biasend arbeiten konncn, zeiclfncn sich vor 
den Centrifugal-Ventilatoren durch den Fórtfall des Trcib- 
werks und aller beweglichen Teile aus und sind dalier 
ais durchaus betriebssicher anzuschen.
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Zu Bericselungsanlagen werden yiclfach Kortings 
Streudiiseu (Textfigur 2) benutzt, die mittels eines 
in ihrem Innern vorhandenen Schraubeńganges die 
hindurchstriSmcnden Wassermengen in eine drehende

Bewegung versctzcn, sodafs sie verinoge der Centrifugal- 
kraft bei ihrem Austritt aus der Diise in feinste Teile 
auseinandergeriśsen und in Staubform aufgelost werden. 
Uadureli wird niclit nur der in der Luft schwcbende 
Kohlenst.iub sicher niedergeschlagen, sondern auch cine 
gleichmalsige Befouchtung der Strccketi erreicht.

Auch die A r m a t u r o  n f a b r  ik W e s t f a l i a  in 
Gelsenkirchen hat in der Kiippelhalle ihre Fabrikate aus
gestellt. BesondereErwahnung fiir die Zwocke der Wetter- 
fiihrung yerdienen darunter die drahtlose Sclilauchyer- 
bindung, System Meyer-Shanirock (Taf. 54, Fig 3), durch 
die eine gute und dauerhafte Verbindung zwischen einem 
Berieselungsschlaueh und der Spritzduse bezw. dem 
Strahlrohr, sclbst hei liohcm Druek hergestellt wird. 
Diese Vorrichtung besteht aus einem Anschlufsstiick, 
welches nach hinten in einen Doppeleonus a endet. 
Ueber den Conns wird der Schlauch d gezogen, und 
sodami auf ersterem durch die konisch ausgebohrte 
lliilse I) und die Schraubeiunutter c feifgepre&t. Da- 
durch wird der Schlauch zwischen dem Conus a und 
der lliilse b eingeklemmt. An dem andern Endo des 
Anschlufsstiickes befindet sich ein Gewinde, welches zur 
Befestigung des Strahlrohres oder Zerstiiubers dient. Die 
Fig. 4 und 5 der Taf. 54 zeigen. wie auf diese Weise eine 
Verbindung zwischen dem Berieselungs-Schlauch und 
einem Zerstiiuber. System Winkhaus oderSteeg, hergestellt 
wird, die ebenfalls von der „W estfalia" geliefert werden. 
Fiir die Verbindung zwischen Leitungsrohr und Schlauch 
sind Schnellverbinder, System Feller, ausgestellt, die 
eine einfache und vollkommene Abdiehtung bewirken.

Die W irkung der Strahlrohre und Zerstauber, System 
Winkhaus, zeigen die Fig. 6 u 7 der Taf. 54. Durch einfache 
Einschaltung einer besonders konstruierten Zerstiiubungs- 
platte in das Mundstiiek des Strahlrohres lafst sich er- 
reichen, dafs der Wasserstrahl in łcin yerteiltem Zustande 
fast ais Nebel aus dem Rolne austritt. Die Strahldiise 
„W estfalia"(Taf 54 Fig. 8), dic zur Wetterbewegung dient, 
um fein zerstiiubtes Wasser in die Wetterlutten hinein- 
znblasen, giebt einen guten Nutzeilekt und bietet durch 
die auswechselbaren Mundstiicke den Vorteil, dafs je 
nach dcm vorhandenen Druek und der erforderlichcn 
Kraft des Wassers eine passende StrahlofTnung cingc- 
sclialtet werden kann. Eine Neuerung fiir den Bergwerks-

betrieb bilden die Wasserschleier, System Meycr-Shamrock 
(Taf. 54 Fig. 9), mittels dereń die Grubenstrccke wahrend 
des Abgebens der Sprengschusse durcli eine vollstiindige 
Wasserscheibe gegen das Durchschlagen der Explosions- 
ilanime abgesperrt werden kann. Dadureh soli der 
weiteren Fortpflanzung einer Schlagwetterexp!osion vor- 
gebeugt werden. Der Apparat besteht. wie Taf. 54, 
Fig, 10 zeigt, aus dem zum Anschlufs an die Rolirleilung 
dienenden Kiirpcr a, auf dem der Teller b und dic 
Gegenmutter c befestigt wird. Durch die OciTnungcii d 
tritt das Wasser in den durch a und b gebildeten llolil- 
raum ein und rermag durch den engen Spalt zwisclicn 
beiden in Form einer Aachen Wasserscheibe z» ent- 
weichen.

Fcrner befindet sich in der Ausstellung die Stapel- 
brause Westfalia, die dazu dient, um die Bremskanuner 
eines blinden Schachtes oder Stapels gegen Brandgefalir 
zuschiitzen. (Taf. 54Fig  Jl J .  Sie ist derartig eingpriclitet, 
dafs nur die Śchachtzimmerung in ilirem ganzen 
Umfange befcuchtet wird, wahrend Bremse und Brcms- 
scheibe, wie es zu ihrem guten Funktionieren notwendig 
ist, troeken bleiben.

Besonderes Interesse verdient dic am Ende der IJolir- 
halle von der Arinaturcn-Manufaktur Westfalia ausge- 
stellte komplete Berieselungsanlage, die aus der Rolir- 
leitung und den zugchiirigcn Armaturen, wie Schiebetn, 
Ventilen, Ilahnen und Verbindungsstiicken, sowie den ver- 
schiedenen Spezialitiiten, die bei der Bericsclung in 
Gebrauch sind, besteht. Diese Berieselungsaitlage sowie 
die einzelnen ausgestellten Apparate konnen in der Aus
stellung im Betriebe vorgefiibrt werden.

Zwei Essener Firmen liaben dic beim Bergwerks- 
betriebe gebrauchlichen W etterlutten zur Ausstellung 
gebracht. In der Maschinenhalle befindet sich eine in 
Betrieb stehende, von der Firma II. von d e r  W e p p |ji  
W etterlutten- und Rohrenfabrik in Essen, geliefertc 
Luttenleitung von 40 m Lange, welche an einen Pelzer- 
ventilator angeschlossen ist und zur VentiIation desLese- 
zimmers des bergbaulichen Vereins dient. Die Ver- 
bindung der einzelnen Rohre ist durch Innenband-Vcr- 
bindung mit Keilverschlufs nach dem Patent der Firnw 
von der Wcppen ausgefuhrt, die durch die Abbildung 
(Taf. 54 Fig. 12) veranschaulicht wird. Das Versdilufs- 
bandistm it einer gepolstertenSegeltuchauflage versehen und 
wird durch einen Keil aus einander getrieben, wodurch es 
mit seiner Polst(;rung abdichtend gegen die Innenw and 
der Rohre geprefst wird Aufser dieser in Betrieb befiml- 
lichen Leilung hat die Firma von der Wcppen in einem 
portalahnlichen Aufbau dic von ihr angefertigten ver- 

sćhiedenartigen W etteilutten, Verbindungen, Knie- und 
Drehstiicke zusammengestellt. Neben der Innenband- 
Verbindung ist darunter die Aufsenband-Verbindung mit 
Hebelverschlufs bemerkenswert, welchc dic zu ver- 
bindenden Rohrcnden von aufscn abdichtet. Sic besteht 
darin, dafs ein mit Segcltucheinlage versehenes Rolir



durch Anzieifąn eines Ilebels um die Rohrenden fest 
zusammcngezogen wird. (Taf. 54 Fig. 13).

Die R l i e i n i s ć l i e  M e t a l i  w a r e n  f a b r i k  in Essen 
hat in der Kuppelhalle in Form eines Tempcls 
Wetlerluften aus Zink und verzinktem Eisenbleeli von 
verschicdener lichter W eite und BI ech starkę ausgestellt.
Die Lutten sind an den Enden mit Verstarkungs-
wulsten und inąeren und iiufseren Verstiirkungsringen 
vcrselien, wodurch eine besondere Stabilitat erzielt 
wird. Die Verbindung der Lutten geschieht teils einfacli 
durch Ineinandęrstecken, teils durcli den von der Firma 
hergestellten Klemmbandverschlufs (Taf. 54, Fig. 14). Bei 
letzterpn wird das Klemmband f durch einen umlegbaren 
Knebel c, der durch einen Ueberlegoriegel b /estgehalten 
wird, um die Rohre g geprefst. Ein besonderer Yorteil des 
Vcrschlusses ist. dafs derselbe keine losen Teile besitzt 
und infolgedessen beim Moritieren der Lutten niehts
verloren gehen kann. Ferner zeigen ausgesteljte Modelle 
feste und lose Flanschenverbindung.

Mit der Wetterfiihrung zusammenhai gende Gegen- 
stiinde sind ferner von der Firma F r a n z  C l o u t h ,
R li e i n i s c h e G u m m i w a r e n f a b r i k in Kiiln-
Nippcs ausgcstellt, namliclt Wettertuche und Bericselungs- 
schlauche, sowie Gummitreibriemen und Gummitreib- 
scile, dic vielfach bei Ventilatorantrieb Verwcndung 
finden, Aucli II a n s M e i s w i n k e I in Essen fiihrt 
vcrschiedcnc Sorten von Berieselungsschlauchen vor.
Dic D e u t s c h e  W e t t e r l u t t e n f a b r i k  v o n
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P a u 1 W e i n li e i in e r in Dusseldorf bringt zusammen- 
lcgbare Tilchwetterlutten zur Ausstellung. Alle diese 
Objekte sind in der Kuppelhalle zu finden.

Von drei wcstfalischen Zcchenverwaltungcn sind 
endlieh verschiedcne Verfahren, um einen ausziehenden 
Wetterschacht fiir dic Forderung nutzbar zu machen, 
im Modeli dargestellt worden. Die Zeche N e u m ii h 1 
bringt ihren Schachtverschlufs Patent Bentrop, der 
bereits in dieser Zeitschrift Jahrgang 1901 Seite 865 ff. 
besprochen worden ist. Die A r e n b e r g s e h e  
A k t i c n g e s e l l s c h a f t  fiir Bergbau und Iliitten- 
betrieb zeigt die auf Schacht III der Zeche Prosper 
ausgcfiihrte Wetterschleuse, die sich durcli sorgfaltige 
Ausfiihrung und geringe Wetterverluste auszeichnet. 
Endlieh fiihrt die Zeche G n e i s c n a u ,  dereń 
Ausziehschacht durch bewegliche Schaehtdeckel ab- 
geschlossen ist, die Anwendung des Schulteschen 
Dichtuiigsbodens unter dcm Forderkorb vor. Bei dieser 
Konstruktion ist der Forderkorb nach unten durch ein 
Eisengcstell yerlangert, welches mit einem sorglaltig 
abgedichteten Ilolzboden absehliefst. Ucbcr die Randcr 
des Ilolzbodens ragt nach allen Seiten hin ein Leder- 
streifen vor, der auf der die Fordertrumme im obersten 
Teile des Schachtes umgebenden IIolzverschalung schlcift. 
Dadurch werden dic Trumnie gerade in der Periode 
crogen den Eintritt der Luft von oben ber dicht ab-O D
geschlossen, in welcher der Deckel geboben ist und 
sonst die meisten Wetteiverluste einzutreten pflegen.

Nr. 24.

Das Stofsbolirvcrfahren ron Pattberg und seine Ainvendung bcim Abteufen der Sehśiclite IV und V 
der Zcclie Rheinpreufsen in loekerem Gebirge.

Von Berginspektor L. H o f f m a n n ,  Heinltz.

Hierzti Tafel 55.

Die autserordentlichen Leistungen, welche der Direktor 
der Zeche Rheinpreufsen, Ilerr Pattberg, durch dic An
wendung seines nenen Stofsbohrverfabrens bei Tief- 
bohrungen in loekerem Gebirge erzielt hatte,*) ver- 
aulafetc denselbcn nach langen und eingehenden Vor- 
vcrsuchen und Berechnungen, ein abnliches Verfahren 
auch beim Abtcufen von S c h a c l i t e n  in loekerem 
Gebirge zu benutzen. Dieses Verfabren, welches zur 
Hercingewinnung des Gcbirgcs bei der Senkarbeit im 
toten Wasser dient, gelangt seit Ju li 1901 bei dem 
Sehachte IV und seit November desselben Jahrcs auch 

ci dem Schachte V der Zeche Rheinpreufsen bei 
lomberg a. Rhein zur Ausfiihrung. Die Erfolge sind 
is jetzt ganz ausgezeicbnete gewesen; sie haben die 
r"artungen noch iibertroffen. Die Schachte werden 
as feste Gebirge bei 140 bezw. 165 m Teufc errcichen 

«nd sind zur Zeit 89 bezw. 74 ni tief.

1901^ Aufsatz Ton Kergassessor Mentzel i. d. Zeitschr.

D as W e s e n t l i c h e  des  V e r f a h r c n s  b e s t e h t  in 
d e r  s t o f s e n d e n  B e w c g u n g  e i n e s  B o h r c r s  mi t  
Hi i l f e  e i n e r  s c h w i n g e n d e n  T r o n u n e l  u n d  d e r  
kon  t i n u i c r l i c h e n  Ab f i i h r u n g  des  B o h r s c h l a m m e s  
m i t t e l s  z w e i e r  M a n i m u t p u m p e n

Der Bo b r e r  B (Taf. 55, Fig. 1 und 2) hiingt an 
dem Rohrengcstiinge von 150 111111 lichter Weite und 
15 mm Wandstarke. In dem schmiedeeisernen Mcifsel- 
tniger r, welcher von der Mitte nach den beiden Seiten 
zu schriig ansteigt, befindet sich beiderseita je eine 
rohrenformige Ausbohrung a. Von di(>ser zwcigen sich 
in senkrcchter Richtung kleine Kanale bb ab, wclche in 
entsprrehende Kanale in den stiihlernen Meifselzahnen zz 
ubergehen. Das Bohrgestange steht mit den Aus- 
bohrungen a in Verbindung und fiihrt das an der 
Schneide des Bohrcrs aussfromende Spiilwasser zu. 
Die Vertikalfiibrungen u, die Horizontalliihrung v, sowie 
die verschicdenen Verstrebungen des Bohrcrs sind aus 
IIolz hergestellt. Der Apparat, den man zuerst benutzte,
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besitzt cine Meifselbrcitc y o ii  6,4 m und in dor Mitte 
cinc Ilohc y o ii  8,2 m ;  das Gewicht betriigt 9000 kg. 
Nach dcm Einbau en g erer ' Senkcylindcr gclangtc bci 
beiden Schachten ein Bolirer von 5,80 m Moifsolbreite 
und 7500 kg Gcwicht zur Anwendung und demnachst 
wird in.in, da abernials engerc Senkcylindcr cingcbaut 
werden lniissen, sich wiedorum eines anderen Bohrers 
bedicnen.

D a man fiircłitctc, dafs die Verstrebungen und die 
Ilorizontalfiihrung des Bohrers aus IIolz sich nicht ais 
fest genug orweisen wiirden, konsfruicrte man statt des 
ersten Bohrers von 6,4 ni Breitc einen solehen, bciwelcliem 
dio betreflendenToile aus Eiscn bestchen. (Taf. 55, Fig. 3.) 
Bei dcmselben wandte man aufserdem an Stelle der 
Schrauben, durch die samlliche Tcilc bisher zusammen- 
gelialten waren, Keile an, wcil man annahm, dafs die 
Schrauben sich bei der grofsen H ubzahl (vcrgleiclie 
weiter unten) sehr bald lockern wiirden. Ferner wurde 
der Bolirer statt mit einzelnen Zalinen mit einer fort- 
laufcnden Schncide vcrsehen Die Anwendung des 
neuen Bohrers, welcher bei 6,4 m Mcifselbrcite und 
einer grofśtcn FIolio von 6,46 m 12 000 kg wiegt, hat 
sich jedoch nicht ais notwendig gezeigt.

Zu beiden Seften des Bohrgestanges befindet. sich je  
c i n e M a m m u t p u m p e .  (Fig. 5 .) Diesclben be;stelienausjc 
einer R o l i r l e i  t u n g  R (Fig. 2) von 3 .mmiW andstarke und 
140 mm lichtem Durchmcsscr, welche bis beinahe zur 
Spitze des Bohrers hinabreicht und je e i n e  z w e i t e  
R o h r t o u r  von gleicher W andstarke und 100 mm 
lichtem Durchmesser umschliefst. In dcm Zwischenraum 
zwischen beiden wird von Tage ber komprim ierte 
Luft zugpfiihrt, welche kurz iiber dcm unteren Ende 
der aufseren Rohrtour austritt und sodann in der 
inneren wieder emporsteigt. Ilierdurch entstelit cin 
Auftrieb, durch den der Bohrschlamm in der Schachtmitte 
abgesaugt und in der inneren Rohrleitung zu Tage 
gelordcrt' wird.

Das Bohrgcstange. wird im Schachtgoriist durch einen 
Schlitten geluhrt und triigt oben .einen W irbel w, an 
wclchem cin Bandseil befestigt ist. Letzteres ist um die 
schwingcndc Trommel t (Taf. 55, Fig. 4) der B o h r v o r -  
r i c h t u n g  N gewickclt. D ic Schwingung der Trommel 
und damit dic stofsende Bewegung des Bohrers wird von 
der Maschine M aus durch dic Stange p bewirkt, welche 
an der mit der Trommel vorbundenen Scheibe 1 an- 
greift. Um die Bohrvorrichtung zu cntlasten, ist das an 
dom Seil liangcnde Gcwicht durch Dampfdruck teilweise 
ausgoglichon. Dieser w irkt au f den Plunger o, welcher 
durch die Stange q mit der Scheibe 1 in Verbindung 
steht. Zum Antrieb der Bohrvorrichtung sind ctwa 
40 PS. erfordcrlich.

Das N a c h l a s s e n  d e s  S e i l e s  beim Fortschreiten 
der Bohrarbeit geschieht durch folgende Einrichtung. 
P je  Scheibe 1 ist auf der Achse e der Bohrvorrichtung

drelibar, wahrend die Trommel t und cinc hinter 1 ,be- 
findliche zweite Scheibe auf der Achse fostgekeilt sind. 
Dic hintere, Scheibe triigt cine' kreisform ige Zahnstange, 
in welche dic Zahnradcr dd  eińgreifcn. Diese konnen 
mittcls der Schneckenradgetriebe n n  und des Zahnrad- 
getriebes m von einer ebenfalls auf der Achse e dreli- 
baren Riemcnschcibe aus angetrieben werden. Der 
Riemen, welcher letztere mit einer auf der Achse der 
Maschine M befestigtcn Ricm enscheibe verbindot, ist 
gewohnlich locker. Spannt man denselben aber, so 
werden dic Zahnradcr d d  in D rchung versetzt, wodurch 
sich die hintere Scheibe der Bohrvorrichtung mit der 
Trommel gegen dic Scheibe 1 verschiebt und das Seil 
nachgelassen wird.

Fiir das U m s e t z e n  des  B o h r e r s  ist an dem 
Gestange ein Kriickel angebracht. Zum E i n l a s s e n  
un d  A u f l i o l e n  v o n  B o l i r e r  u n d  G e s t a n g e  wird 
ein der Bohrvorriclitung gcgoniiber auf der andern Seite 
des Schaclitgcrusts stehender D am pfkabel benutzt.

In sehr glucklicher und sinnreicher W eise ist die 
Aufgabc golost, wahrend der drehenden und hin und 
ber gehenden Bewegung des Bohrgestanges und der 
M ammutpumpen das Spiilwasser und dic Druckluft zu- 
zufiihren und das Schlammwasser abzufiihron.

Das S p i i l w a s s e r  tritt durch einen Schlauch und 
den Stutzen x  (Taf. 55 Fig. 5) in dic H iilse f des Ge- 
stangekoples W und vertcilt sich in dem ringfdrmigen 
Raum e ij um die Biichse g. Die Hiilse nimmt nur 
an der hin und her gehenden Bewegung des Gestiinges 
teil, wahrend die Biichse auch die D rehbew egung mit- 
maclit. In der Biichse, die m it dcm Gestange fest 
Ycrbundcn ist, befinden sich einige A usschnitte, welche 
in entsprcchende Ausschnitte Ii des Gestiinges miinden 
und das Spiilwasser in dieses gelangen lassen.

D er Zutritt der Druckluft erfolgt ebenfalls durch 
einen Schlauch und den Stutzen y Lctzteror fiilirt 
die Luft dem ringformigon Raum  i2 zu, mit wclchem 
die beiden rohrenfonnigen K anale e c dor Biichse g in 
Verbindung stehon. Aus don Kaniilen strom t dic Luft 
durch die Rohre T T  in die Cylinder L L  und hierauf 
in dem Zwischenraum zwischen den Rohrleitungon R R 
und S S bis beinahe zur Schachtsohlc liinab. Die Rohr
leitungon S S  sind durch die K lcm m vorrichtung Q mit 
dem Bohrgestange vcrbunden. Zur Erzeugung der 
Druckluft, dereń Pressung don Druck der W asscrsaule 
etwas iibersteigen mufs, wird ein 28 plerdiger Koin- 
pressor mit einer Saugleistung y o ii  9 cbm pro Min. 
benutzt.

Fiir dio Abfiihrung des Schlammwassers aus den 
Steigrohrleitungon S S  dienen dio Kriim m er E E und mit 
denselben verbundene senkrechte Rohrc (Taf. 55, Fig. 5). 
Letztere tau cli en in cinc ringformige Rinno U, aus der das 
W asscr in den Schlammsumpf ahfliofst. Nachdem das 
W asser hier gekliirt worden ist, wird dasselbe durch
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eine doppelt wirkende P lungerpum pe von 30 PS. immer 
wieder abgesaugt und im Bohrgestiinge hinabgedriickt.

Da die Mammutpumpen so kriiftig wirkten, dafs mit 
dem Schlammwasser grofserc Gorollestucke gelioben 
wurdnn und in der Steigrohrleitung stecken blieben, 
anderte man die Einriehtung im Laufe der Anwendung 
des Yerfahrens daliin ab, dafs man die innere Rohr- 
leitung heraus fiahm und dic iiufsere zur Steigleitung 
maelite. Die Druckluft w ird nunniclir durch je  eine 
45 mm weite Rohrcntour, die aufserhalb an der Steig- 
leitung entlang liiuft, im Schachte herabgefiihrt. Die 
sich hieraus ergebende K onstruktion des Fufsstiicks der 
Mammufpumpen ist aus der naclistehenden Textligur 
erSieiitlich.

Das Gesamtgewicht des Bohrgestanges und der zuge- 
horigen Rolni citungen belauft sich pro Ifd. m auf 135 kg.

Die A n z a b l  d e r  I l i i b e  pro Min. beim Bohren 
betragt 50 bis 60, d ie  H u b h o h e  18 bis 20 cm. Bei 
jedem Umgang wird der Bobrer je  nacli der W ider- 
standsfahigkeit des Gebirges 20 bis 60 mai umgesetzt.

Die B e i e g s c h a f t ,  welche sich auf drci 8 stiindigc 
Sehicliten yerteijt, bestelit im ganzen aus etwa 50 Mann, 
von denen 4 in jeder Schicht au f der Bohrbiiline be- 
schaftigt sind.

Das A b t e u f e n  d e s S c b a c b t c s  R  l i e i np  r e u f s  en 
IV begann am 15. Septem ber 1900 m it dem Nieder
bringen einer Senkm auer voi) 8 ,90 m  lichtem Durch
messer. Die Ilereingew innung des lockeren Gebirges 
geschah hierbei mittels eines Becherwerkes, das durch 
Menschenkraft betrieben wurde. Zu Anfang Dezember 
hatte die Mauer die bis etwa 17 m Teufe reichende 
Kiesscliicht durchsunken, w orauf man die Senkarbeit 
einstwoilen einstellte und dic Sobie 3 m hoch mit Beton 
auffiilltc. Nachdem man dem Beton etwa 3 Monate 
tang Zeit zum Erharten gelassen hatte, wurde cin neuer 
Senkcylindcr von 6,5 m lichtem D urchm esser eingebaut, 
der nacli der Angabe Pattbcrgs aus einem aufseren 
Kranze von Tiibbings und einem innern von Mauerung 
hcrgestellt war. Durch diese der Firm a Haniel & Lucg 
m’ ^sseldorf-Grafenberg patentierte Anordnung beab- 
siclitigte man die W idcrstandsfahigkeit de3  Senkcylinders

zu erhbhen und damit einem etwaigen Zubruehegchen 
desselben, wie s. Z. bei dem alten Schachte Hugo bei 
Holten, Y o rz u b e u g e n . Aucli konnte bei einem solchen 
Senkcylindcr dic W andstarke dor Tiibbings, welche 
wegen der Gufsspannung etwa 100 mm nicht iiber- 
steigen darf, gegen sonst wesentlieb verringert werden. 
Dem mit der neuen Anordnung verbundenen Nachteil 
einer sehr erheblichen Verminderung des Schachtdurch- 
messers lioffte man dadureh begegnen zu konnen, dafs 
es gelang den Senkcylindcr infolge seines grofseren G$e- 
wicbts bis zu grolserer Teufe niederzubringen.

Der cingcbaute Senkcylindcr oder K o m p o u n d -  
s c h a  el i t ,  (Taf. 55 Fig. 1), wie die Bezeichnung der 
Firma Haniel & Lucg lautet, bestelit aus gewobnlicbcn 
deutseben Tiibbings von 50 bis 55 mm W andstarke, 
zwischen welche in gewissen Abstandcn kastenformige 
Ringc von 650 mm Breite eingeschaltet sind. Diese 
dienen sowohl zur Yerstarkung des Senkcylinders ais 
auch zur Aufnahme der 2 Steine starken M auerung. 
Die Abstiinde der Ringe, welche durch Ankerstangen 
untereinander tind mit dcm Senkschuh verbunden sind, 
nehmen von unten nach oben zu und schwankcn 
zwischen 3 und 9 m.

Zur Abdicbtung der Tiibbings benutzte man an 
Stelle von Blei Asbeststreifcn. Es gcschah dies deshalb, 
well man beim Niederbringen des Senkcylinders den 
gufseisernen Kuvelagekranz dem Druck hydrauliseber 
Pressen aussetzen wollte. Da sich Blei hierbei zum Teil aus 
den Fugen herausprefet und infolgedessen _dic Hohe 
der Kuvelagc verringcrt wird, bestand die Gefabr, dalś 
der M auerkranz, dessen Ilobe sieli niclit verandertc, 
Risse erbielt. Durch dio Benutzung von Asbest sollte 
diese Gefabr vermiedcn werden, was auch thatsachlich 
erreicht wurde.

D er Zweck, die W iderstandsfahigkeit des Senkcylinders 
zu erb oben, wird bei dem K om poundschacht zweifcl- 
los erreicht. Dagegen hat sieli die Iloffnung, den Senk- 
cylinder infolge des grofseren Gewichtes tiefer ais sonst 
gewiibnlich einen nur aus Gufseisen bestebenden Senk- 
cylinder niederbringen zu konnen, nicht in yollem Mafse 
erfiillt.

Am 28. Ju li 1901 konnte mit der Anwendung des 
Stolsbohrverfahrens begonnen werden. Die Beseitigung 
der 3 m hohen Betonschicht nahm 4 T age, y o iii 28. 
bis zum 31. Ju li, in Anspruch. Nachdem hierauf noch 
einige Aenderungen an den Bohreinriclitungen getroffen 
waren, folgte vom 23. August ab das Abbohren im 
lockeren Gebirge. Am 5. Oktober hatte man eine Teufe 
von 60,5 m erreicht, worauf der Schacht nicht mehr 
sinken wollte. Man entscblofs sich daher zum Einbau eines 
neuen Senkcylinders von 5,9 m lichtem Durchmesser, 
den man nun wieder lediglich aus Tiibbings von 65 
bis 75 mm W andstarke herstellte, um den Durchmesser 
des Schachtes' nicht zu sehr zu vermindern. D a das 
Gebirge niclit sehr wasserreich war, zog man eś vor,
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den neuen Senkcylinder statt auf einem Betonpfropfen 
auf einer 30 m hokcn Sandscliiclit aufzubauen, die man 
nachher mittels des Greifbaggers wieder herausholte. 
D ie Fortsetzung des Abbohrens fand am 17. Marz d. J .  
statt und am 27. desselben Monats war der Schacht 
schon 89,26 m tief.

D ie  K o s t e n  s a m t l i c h e r  E i n r i c h t u n g e n  
u n d  A p p a r a t e  fiir das Abteufen im loekeren Ge- 
birge untor Anwendung des Yerfahrens von Pattberg 
stellcn sich fiir Rheinpreufsen IV  wie folgt, wobei an- 
genommen ist, dafs alles neu beschafft worden w arci

1. Schachtgerust nebst Fundamentierung .
2. S to f s b o h r e r .................................................
3. Bolirgestiiiige fiir 140 m Teufe nebst 

Mammutpumpen und sonstigem Zubehor
4. BoIirvorriciitung nebst Maschine . .
5. Spiilwasser-Pumpc . . . . . . .
6. Kompressor . . . . . . . . .
7. 14 bydraulische P r e s s e n ........................
8. Prefspumpe h i e r z u ....................................
9. Kupferne Rohrleitungen hierzu . . .

10. Gebaude fiir dic Maschinen unter 4, 5,
6 und 8 nebst Fundam enten . . .

11. Dampfkabel nebst Gcbiinde und Fun
damentierung ................................................

12 000 JO. 

16 866 „

11 730 „ 
14 300 „
6 200 „ 
7 300 „ 

24 500 „
5 500 „
3 800 „

7 095 „

6 700 „

12. Abteuffordermasehine nćbst Gebaude und
F u n d a m e n tie ru n g .......................................  30 000 JL

13. 2 Rohrenkcssel von je 200 qm Ile iz-
flache nebst Kamin und allom sonstigen 
Z u b e h o r ........................................................  34 506 „

14. Bureau, Werkstiitte und K aue . . . 11 428 „
15. Elektrische Beleuchtungsanlage . . .  4 606 „
16. Verscliiedcnes (Brunnen, Seilscheiben,

Seile, schwcbende I^iihne etc.) . . . 6 780 „
Znsammen 203 311 ^ .

D er S c h a c h t  V wurde am 13. Dezember 1900 in 
Angriff genommen. Genau in derselben W eise wie bei 
Rheinpreufsen IV  wurde bis 17 m Teufe eine Senk- 
mauer von 8,9 m lichtem Durchmesser niedergebraclit und 
sodann ein Kompoundschacht von 6,5 m lichtem Durcli- 
messer eingebaut. Das Durchbohren der 3 m holien 
Betonschicht dauerte 3 Tage und am 21. Novembcr 1901 
nahm die Bohrarbcit im loekeren Gebirge ihren Anfang. 
D er Kompoundschacht kam am 18. Jan u a r d. J. bei
74,5 m zum Stillstand. Seit dieser Z eit ist man mit 
dem E inbau eines gufeeisernen Senkcylinders besehaftigt, 
welcher aucb hier auf einer etwa 30 m liohen Sandscliiclit 
zusammengesetzt wird und einen lichten Durchmesser 
von 5,90 m erhiilt.

Die erzielten Durchsclinittsleistungen beim Abboliren 
der beiden Schiichte sind nachstehend zusammengestellt:

8 ' ii j h

Teufe, in welcher dio 
Bohrarbeit stattfand

B e s c h a f f e n h e i t
d e s

Dauer der Bohrarbeit 
einschl. kOrzerer Stillstande

D urchschnittl. Fortscliritt 
pro

Ton

m
bis
m

G e b i r g e s vom bis • Monat Tag

Rhbinpreufsen IV 16,55 60,5 sandiger Thon 23. 8. 01. 5. 10. 01. 26,7 0,95
f) 60,5 89,26 Thon 17. 3. 02. 27. 3. 02. 32,1 2,61

Rheinpieufsen. V 17 74,5 Schwimmsand, sandiger 
Thon, sandiger Mergel 

und Mergelblocke

21. 11. 01. 18. 1. 02. 29,1 0,97

Hieraus bereebnet sich eine d u r c h s c h n i t t l i c h e  
B o h r l e i s t u n g  von 1,12 m pro Tag oder von 33,6 m 
pro Monat. E s  i s t  d i  e s  m o h r  a i s  3 m a i  so v i e l  
a i s  b i s h e r  b e i  d e r  A r b e i t  m i t  d e m  G r e i f -  
b a g g e r  u n d  e t w a  5 m a l  so  v i e  1 a i s  b e i  d e r  
A r b e i t  m i t  d e m  R i i h r b o h r e r  e r z i e l t  w u r d e .  
G e g e n i i b e r  d e r  A n w e n d u n g  d e s S a c k b o h r e r s  
b e t r a g t  d i e  L e i s t u n g  s o g a r  m e l i r  a i s  d a s  
S e c h s  f a c l i e .  Ais Hochstleistung pro Tag wurden 
beim Abteufen dos Schachtes IV  von 60,5 bis 89,26 m 
Teufe an 2 aufcinander folgenden Tagen je  5 m abgebohrt.

Bei Rheinpreufsen IV  sind vom Beginn der Senk- 
arbeit bis zur Erreichung der jetzigen Teufe 18,4 und 
bei Rheinpreulśen V  13,5 Monate verflossen. Hieraus 
wiirde sich fiir den ersteren Schaclit eine Durchschnitts- 
leistung bei der ganzen Senkarbeit von 4,96 m und fiir 
Rheinpreufsen V eine solclie von 5,65 m pro Monat 
ergeben, d. i. etwa 1J/ 2 mai soviel ais die Leistungen 
betrugen, die man sonst bei neueren Senlcarbeiten und 
Teufen von 50 bis 100 m zu verzeichnen hatte.*) 
Nun sind aber von der ganzen D auer des Abteufens 
bei Schacht IV  rund 4 Monate und bei Schacht V

*) Vergi. die friihere Arbeit des Verfassers „Leistungen und Kosten 
beim ScłiPchtaM^iifcn im Ruhrbczirlc. GHickanf. 1901, S. 777.

3 Monate fiir Stillstiinde in Abzug zu bringen, die (la- 
durch entstandeh, dafs bei beiden m ehrere Kilometer 
auseinander gelegenen Schachten abwechselnd dieselbcn 
Bohreinrichtungen benutzt wurden. Beriicksichtigt m»n 
dies, so crhołit sich die D u r c h s c h n i t t s l e i s t u n g  bei 
d e r  g a n z e n  S e n k a r b e i t  auf 6,2 bezw. 7,3 m, d. i. auf 
e t w a  da s  D o p p e l t e  d e r  f r i i h e r e n  L e i s t u n g e n .  
Selbstverstiindlich werden hierdurch auch die Kosten, 
fiir die sonst bei Teufen von 50 bis 100 m etwa 8000 .//ć 
pro Ifd. m angenommen werden mufsten,*) eine wesent- 
lielie Verringerung erfahren.

Die E r f o l g e  d e s  S t o f s b o h r v e r f a h r e n s  von 
P a t t b e r g  s i n d  s o m i t  d e r a r t i g  b e d e u t e n d e ,  dafs 
d a s s e l b e  z w e i f e l l o s  a l l e  a n d e r e n  n e u e r e n  V e r 
f a h r e n  z u r  H e r e i n g e w i n n u n g  d e s  l o e k e r e n  Ge- 
b i r g e s  b e i  d e r  S e n k a r b e i t  i m  t o t e n W a s s e r  ver- 
d r i i n g e n  wi r d .

Offen bleibt noch die Frage, ob das Vcrfahren auch 
im festen Gebirge anwcndbar und zweckmafsig sein 
wird. Die giinstigen Erfahrungen, die man beim DurJh- 
bohren der Betonpfropfen gemacht hat, lassen dies nicht 
ais ausgosclilosseu orscheinen.

*) Versl. ebenda S. 787.



Die Imtische Bcrgwerksproduktion im Jalire 1901.
Im Folgendcn goben wir nacli der socben cr- 

schienenen amtlichen Bcrgwcrksstatistik Englands dic 
Ilauptergcbnisse des britisclien Bergbaubctricbes im Jahrc
1901 wieder. Dic britisclic Bcrgwcrksstatistik unter- 
sclicidet Gruben, die der coal mines regulation act 
und solche, dic der metallifcrous mines regulation act 
untcrstelien, daneben begreift sie aucli dio inehr ais 
20 Fufs tiefen Stcinbriichc unter sich, fiir welche die 
ąuarries act Geltung hat. Zu den erstgenannten Gruben 
gehoren aucli alle Betriebe, die auf geschichteten Eisen
stein, Oelschiefcr und feuerfesten Tlion bauen, sodafs 
aus den Borgwerken der coal mines regulation act 
im Jalire 1901 neben 219 037 240 t Kohlen auch 
6 849 926 t Eisenstein, 2 834 997 t feuerfesten Tlion 
und 2 354 356 t Oelschiefcr gefiirdcrt wurden. Die 
zweite Klasse ist ebenfalls vicl umfassender ais der 
Name erkennen lafst, indem aufser den Erzgruben auch 
die Kalk-, Schiefcr- und Sandsteinbriiche, die Steinsalz- 
bergwerke u. a. m. dazu gehiiren.

Von den wichtigcrcn Mineralien liefcrt dic Statistik 
y.fuf die beiden letzten Jalire dic folgenden Vergleichs- 

I zahlen in t zu 1016 kg:
■— ' ' 7 "  1900 1901

Kohlen 219 046 945 t
Eiscnerz . . . 14 028 20S „ 12 275 198 „
Tlion- und Thonschiefer 14 049 694 14 161 877 ,,
Oelschiefcr . . 2 282 221 „ 2 354 356 „

: Salz . . . , ,  . 1 861 347 „ 1 783 056 „
Scliiefer . . 488 772 „

; Kupfererż . . . 9 108 „ 6 216 ,,
Bleierz 27 976 „

■ Zinnerz . . . 6 800 „ 7 288 „
Zinkerz . . 24 675 „ 23 752 „

Die Abnahme in der Kohlenlorderung um 6 134 355 t 
ist selir belrachtlich, sie hiingt aufs engste mit dem wirt- 
seliaitliclicn Niedergang im letzten Jahrc zusammen 
und entfiillt, wennschon niclit gleichmiifsig, auf fast alle 
Distrikte; nur Ostschottland und CardifT liaben eine 
kteine Stcigcrung zu verzeiclinen.

Die Gesamtzahl der im britisclien Bergbaubetrieb 
beacliaftigten Personen betrug 839 178, von denen allein 
806 735 auf die 3397 coal mines act-Gruben entlielen, 
wahrend die 731 Betriebe unter der metalliferons act 
nur 32 443 Arbeiter zahltcn. Erstere hatten in .1901 
iine Zunahme um 26 683, letztere eine Abnahme um 
2022 Personen zu verzeiclinen. Melir ais 80 pCt. der 
Ilelegacl-.aft der coal mines act-G ruben, namlich

47 822 Personen, arbeiteten unter Tage, von den 158913 
lagesarbeitern waren 5195 oder fast 3,3 pCt. Frauen.

or Steigerung der Belegschaft der Kohlengrubcn 
Um Mann stelit eine Abnahme der Forderung
Um me'ir als 6 Mili. t gegeniiber, sodafs die Jalires-

durchschnittslcistung des Arbeitcrs, die schon im Jalire 
zuvor von 400 t auf 382 t gesunken war, in 1901 mit 
357 t einen weiteren noch betrachtlichercn lluckgUng 
aufzuweisen hatte. Diese Erseheinung erklart sich in 
erster Linie aus der grofseren Anzalil von Feierschiehten, 
z. T. auch aus einer Verkiirzung der Tagcsschicht.

Die Zalil der todllchen Unfalle zeigt eine niclit 
unbetriichtlichc Zunahme; es crcigncten sieli in den 
Kohlengrubcn 951 (1900: 940) todlichc Unfalle mit 
einer Gesamtzahl von 1101 (1012) Getotcten. Die 
Zahl der Getotetcn unter der mctalliferotis mines act 
betrug 30 (38), und beim Betriebe der Steinbriiche. 
die 94 188 Personen beschaftigten, biifstcn 98 (127) 
Arbeiter ihr Lebcn ein. Auf 1000 Arbeiter iiber und 
unter Tage kamen in den Kohlengrubcn 1,36 Todcs- 
fallo gegen 1,30 im Vorjahre, dagegen /.cigten die Erz
gruben mit 0,92 Todcsfallen auf 1000 Beschiiftigtc ein 
giinstigeres Bild.

Auf die einzelnen Unfallursaehen yerteilen sich die 
1101 Todesopfcr der coal mines in 1901 im Vorglcich 
mit dem Yorjahrc wie folgt:

Es kamen zu Tode durch
■
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Anzalil der 1900 45 493 80 281 113 1012
Personen 1901 125 482 71 272 151 1101
Auf 1000 1900 0,07 0,79 0,13 0,45 0,73 1,30
Arbeiter 1901 0,19 0,74 0,11 0,42 0,95 1,36

Fiir Vcrgleicliszwecke ist zu beachtcn, dafs die 
coal mines der englischen Bergwerkstatistik, worauf 
schon hingewiesen wurde, einen niclit unerheblichcn 
Prozentsatz von Erz- und Schiefergrubcn u. s. w. 
einschliefsen.

Die nichttodlichen Unfalle im Bergbau werden vori 
der englischen Statistik nur ganz unzureichend erfafet. 
Wenn fiir das Jalir 1901 3747 nichttodliclie Yer- 
letzungcn in den coal mines, 248 bezw. 1027 in den 
metallifcrous mines und den Steinbriichcn angegeben 
werden, so bicten diese Ziflern fiir die Zahl der wirklieh 
vorgckommencn Unfalle, die oline todlichcn Ausgang 
verliefen, niclit den geringsten Anhalt, da von niclit 
todlichcn Yerlctzungcn nur die aus Schlagwettcr- und 
Kesselexplosioncn und der Verwendung von Spreng- 
mittcln herriihrenden der pflichtmafsigen Anzeige an den 
Mineninspektor des Distrikts unterliegen, wahrend eine 
Anmeldung der iibrigen insoweit ganz in dem Belieben 
des Unternehmers stelit, ais ihm allein dic Beurteilung 
der Schwere des Unfalls, von der die Anzcigcpflieht 
abbiingig gemacht ist, iiberlassen ist. Dr. J.
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Yerdiente Bergarbeiter-Lolme in den Ilauptbergbaubezirkcn Prenfsens im I.  ̂ierteljahr 1903.
Mit AussehlaŁ der fest besoldeten Beamten tmd Aufseher.

Tabelle I. DurełłscŁnitts-Lóline s a m t l i c h e r  Arbeiter im L Ylerteljahre 1902.

A rt nnd B ezirt
G esamt-Beleg-sćhaft 

im

Ycrikhrene 
Arbeits- 

scbichsen u f  
! Arbeiter im

Verdieote rcine Lohne {nach ALmg aller Aibeitifcosten, sowie 
óa KnappKbafts-, der Inralidilatt- and 

A  nerrrerŁicbeniEgs-Beitrige}

des
Jahr»-

L
Y.-J.

IV.
Y.-J.

insgesamt im 1 Schichi im beiier im

Bcrgbanes isce
IY.Y.-J.

1501
mitte!
1901

i m  : l » i
(ibgernr,det 
»nf rinie 

Żabien)

I. V.-J 
192 
Jt-

IV. V.-J.
tw i

L
Y.-J.
19U2 i 
U L  |

IV.
Y.-J.

‘3 !

Jihres-
mittel
1901
U L

L
Y.-J.
1902
X

IV.
Y.-J.
1951
X

L 2. 3. *■ 5, 6. 7. 8. 9. 10. 1L 12. 13.

a. Steiiikohlenbergbau. 
in O b ersch lesien ....................... s o i e s 80 649 77 1S3 66 69 15S79 144 17 124 967 2,93 3,06 3.10 19S 212
In Niederschlesien . . . . 24 527 24 372 24 107 70 74 4 739 923 5 190 051 2,7. 2,33 2,92 193 213
Sm O.-B.-B. Dortmund:

1 . Nórdliche ReTiere1)  . . 174 611 174 53S 171 073 69 74 47 622 424 52 616 34S 3,95; 4.05 4,13 273 301
b. Sudiicbe Reriere*) . . 64128 64 931 64692 70 74 16751461 1S4S1 304 3,72; 3.S3 3.93 261 235

SumnaeO.-B.-B.DDrtmun j  (a , b 
nnd Re-rier OsnabrSck) . . 239 723 240 477 236 769 69 74 64 574 962 71 303245 3,38 3,98 4,07 269 297

bei Saarbrucken (Staatswerke) 42 014 42169 41923 72 74 10 693 607 11022 037 3.56 3,55 3,54 255 261
bei A a ch e n .................................. 123S3 12 181 11 746 73 i t 3370145 3 491874 3,72 3,74 3,7S 272 287

b. Bracnkohlenbenrban. 
im O.-B.-B. H alle ....................... 34 553 36 515 36 3S7 73 75 7 273 927 S 349 530 2.S7 3,03 .3,06 211 229

e Salzberghao.
im O.-B.-B. H alle....................... 5 726 5 775 5 705 73 75 1 535 502 1 635 335 3,65 3,76 3,81 263 233

d. Erzbergban. 
in Mansfeld (Kapferschiefer) . 14 719 14 652 14 272 74 76 3 196 700 3 686 601 2.93 3.31 3.30 217 252
im O b e r h a r e ............................. 3133 3126 3 067 72 76 J)  516 655 *) 537 366 3)2,23 3)2,27 3)2,26 3)165 s)172
in S ie ren -N ass iu ....................... 17 906 17 966 19 244 70 71 3 670 236 3S9S1SS 2.95 3.06 3,19 205 217
sonstiser rechtsrbeinischer . . 7 536 7S35 8 133 72 71 1460 345 1 525 457 2,72 2.76 2,87 195 195
l in t s r h e in is c h e r ....................... 4 113 4119 4 0-25 70 72 631 79S 732551 2,38 2,46 2.48 166 178

1) c u d  2) śelie A cm erfcang 5) n s d  6) d e r  n  2 teren ?śxciw e isu n g . S) Hi ulu tritt der W e rt d e r  B ro tk o r a r a l ig e : im  I .  Y ie r te ljah r  
1902 *» C$6 im  IV . Y ie rtó łjah r 1*01 *=0,1$.^., im  Jaiłresmittel S&Oi == 0*11 fo r  1 SchicŁt-

Tabelle IL Zahl nnd D nrchscha 1 tis-LóŁn9 der e i n z e l n e n  Arbeiter-Klassen auf 1 Schicht

A rt nnd B ezirt
jjż ~  "siT ć  k.

Untcrird. beschiftigte 
eigeaŁl. BergŁrbeiler

Sons:ige msterirdiscił
beschiftigte Ar beiłer

Ueber Tsge bescha fi., 
erwachs. mann!. Arb.

Jagerdl. mascl. Ar
beiter (ust- 16 Jibr.) Weibliche Arbeiter

.T  c u • st reiaes Loha -  . ^ reiaes Loiin Ł- » JS rein€H Loirn - J- ~ reines Lołm h • ^ reiaes Lobu
des

B ergbaaes

u * -  i>£ 
| s | |  

Stnsdea

= 1 1  c  S 0 >OT

W

im
I.

Y.-J.
193
-A .

im
Jaire.-
mitlel

J t .

U f

w

im
L

Y.^J.
1902

im 
J zhres- 
mi::e! 
IW i  
U L

~  E*o
§ ! l  
> 0  ~Z

O/o4)

Im im 
I. Jibres- 

Y.-J. | mittel 
1902 i 1901

“  z  ~
§ 1 1

*/o9

im
I.

Y.-J.
1502
UL

im
Jibrer-
mittei
1901
UL.

" 1 Sz = u c - =» 
>ć =

O/o1)

im
1-

Y.-J.
19(2

im
Jxhres*
miitel
1901
UL

1. 2. 3. 4 - 5- 6. - & 9. 10. : u . 12. 13. 14. 15. 16. 17.
a. Steinkohienbergb. 
in Oberschlesien . . 5 )8 -1 2 £>5,0 3,36 3,52 16,0 3.06 3.17 20.6 2,63 2,69 2,5 1.06 1,09 5,4 i , i i 1.14
in Niederschlesien . ł)3 — 12 50,7 2.94 3,15 13,7 2 £ 7 3,03 26,4 2,62 2,68 2.8 1,09 112 1.4 1,49 1,56
im O.-B.-B. Dorunttnd 

a, X5rdl. R eriere5) 8 - 9 50,2 4.76 5.03 29,2 3,30 3,38 17,5 3.29 3,34 3,1 i » 1.28
b. SudL R eriere5) . 8 - 9 50,9 4,41 4,73 27.6 3,15 3,28 17,8 3,21 3,30 3.7 1,18; 1,22 — — —

Se.O.-B.-B. Dortmund 
(a, b nnd R ener 
Osnabruek) . . . 8 - 9 50,4 4,66 4.98 28,8 3,26 3,35 17.6 3,26 3.32 3,2 1,23 1,9R

bei Saarbrucken 
(Slaatswerke) . . 9,0 59,1 4,07 4,OS 24,1 2,91 2 3 9 13,7 3.02 3,01 3,1 1,13 1.13

bei Aachen . . . 9,3 59,9 4.21 4,34 15,0 3.33 3.36 2 i,3 3,11 3,10 3,6 1,18 1,21 0 2 1,76 1,75
b. Brannkohlen-Bgb. 
im O.-B.-B. Halle . 11,3 31,1 3,24 3,56 7 3 2 ^ 4 3,00 53,9 2,73 2,90 1,2 1,51 1.56 1„ó 1,48 1,63

c, SalzbeTgban. 
im O.-B.-B. Halle . 8,4 46,2 3.86 4,07 20.6 3 5 6 3,73 30.6 3,60 3,70 2,6 1,2.7 1,2,5 1,04

d, Enbergban. 
in Mansfeld (Kupfer- 

schiefer) . . .  . 8,9 70,7 3,05 3,50 3.6 3,23 3,58 20,0 2.96' 3.21 5,7 1,24 136 ---
im 0  herbarz . . . 10,0 4Ó.4 ’)2.59 ;) 'i5 8 14,3 ■)2.66 7)'159 34,9 ’) 2 ,0 0 7)1,99 ")0,70 lo .o a — _ —
in Siegen-Jfassau S,o 63,5 3,16 3.44 5.2 2.99 3,16 19,0 2.76 2,96 5,7 1,43 1,55 1,6 i T3 i 1.41
sonstiger rechtsTh. . 8,2 63,2 2,93 3.14 4.2 2.97 2,93 25,4 2,44 2.65 5,0 1.30 1,43 2,2. 1»2S 1,32
linksrheinischer . . 8,7 44,4 2.61 2.73 4.2 2,00 2,64 46.8 2,23 2.3S 2,5 1,08 1,10 2,1 1,25 1,29

1) EinschlieŁlieli Ein- r a i Ausfahrt. I) Gessml-Beiejselaft Tergl. Spalte 2 Tm I. S) Fur 10,5 O/n: S Sm-aien; fur 57,6 % : 10 Sinndeu i 
fiir 31.90/*: I2$tMden. «)Far 68,0 : S S t u l i ł f u r 31,9«/„; lOStanden; far 0,1 <!*: 12 Standen. -'1 X o rd lich e  E eT iere: OsS-KecŁlicghaasen,
Vj>«-E«klir'gŁiOien, Dortmand U, Dortmund UL Sord-Botiam, Hem;, Gelsenkirchen, Watienjcheid, Git-Essen, Wesl-Eweo, Oberbaa*en. 
«} S S d lie h e  S e r ie r e :  Dortmund I, Witien, Hł iiingCT, Sud-BocŁum, Sad-Esen, Werden. ") Siehe Anmertnng 3) bei L
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Strciks nnd Aussperrungen in der Kohlenindustrie der Yereinigten Staaten 
in den 20 Jaliren 1SS1—1900.

In der nordamerikanischen Union, dic in vieler Hin- 
siclit auf statistischem Gebiete ais Vorbild dienen darf, 
werden schon seit einer Reilie von Jaliren Streiks und Aus
sperrungen zum Gegenstand fortlautender Erhebungen ge- 
inacht; die Erkenntnis von der grofsen Bedcutung dieser 
Arbeitskonflikie fiir das wirlschaftliche Leben hat ilire niihere 
PMorschung ais dringend geboten erscheinen lassen, und 
das amerikanische Beispiel konnte sich mit der Zeit in 
den meisten Kulturstaaten der Nachfolge erfreuen. So 
kennen wir auch im Deutschen Ueiche seit dem Jahre 1899 
eine Statistik der Streiks und Aussperrungen.

In dem kiirzlich erschienenen 16. Jahresbericht des 
Coinmissioner of Labor fiir 1901 finden wir eine Ver- 
arbeitung der Ergebnisse der amerikanischen Streikstatistik 
der zwanzig Jahre  1881 — 1 90 0 ,  aus der wir im Nacli- 
stehenden die liir unsern Leserkreis Interesse bietenden 
Angaben Iiber die Kohlenindustrie in der Hauptsaehe 
wiedergeben. Gegenstand der Erhebungen bilden in erster 
Linie Zahl, Grtinde und Dauer der Streiks, die Zahl der in 
Milleidenschaft gezogenen Betriebe und Personen, der In- 
halt der gcstellten Forderungen, der Ausgang der Konflikte, 
die Veiluste fiir Arbeiter und Unternehmer u. a. m.

Was zuniiehst die Z a h l  der aufser Beschiiftigung ge- 
selzten Personen anlangt, so kommt unter den von 1881 — 
1900 von Streiks betrofienen Industrie!) der Union der 
Kohlenbergbau bei weitem an erster Stelle. Yon den 
insgesanit in dies<'m Zeitraum von Streiks in Mitleidenschaft 
gezogenen 6 105 6 9 4  Augestellten entfielen auf ihn allein
1 892 435, mithin mehr ais 31 pCt., sodafs d ie niichst- 
folgenden Industrien: das Baugewerbe mit 665  94 6 ,  die 
IliHtciiindustric mit 511 33 6  und das Transportgewerbe 
mit 484  4 54  Personen weit hinter ihm zuriickblieben. 
llinsichtlich der Zahl der Streiks wurde jedoch der Kohlen- 
bergbmt tur die in Frage stehende Periode von dem Bau
gewerbe iiberlroffen; dessen 4 4 4 0  Streiks von 1881 — 1900

standen 2 5 1 5  im Kohlenbergbau (  =  11,03 pCt. von
2 2  7 9 3 )  gegenUber, die sich auf 14 5 75  ( =  12,40 pCt. 
vo:i 117 5 0 9 )  Betriebsunternehmungen erstreckten, sodafs 
jeder einzelne Streik iin Durchsohnitt 5 ,8  Betriebe umfafste. 
Auch die durchschnittliche Dauer der Betriebseinstellungen 
ist im Kohlenbergbau mit 44 ,9  Tagen sehr lioch und zeigt 
nur in der Glasindustrie (5 4  Tage) und Topferei (93  Tage) 
hohere ZifTern. Entsprechend dieser vcihaltuisinifsig langen 
Dauer unii der aufser o r d e n 11 ic li grofsen Zahl der Stieikenden 
im Kohlenbergbau sind auch die Verluste der Arbeiter an 
Lohn und der Unternehmer an entgangenem Geschiifts’- 
gewinn sowie die Aufwendungen fiir Unterstiilzungen sehr 
liohe. Die entsprechenden Zahlen sind in dem zwanzig- 
jahrigen Zeitraum fiir

Ver)ust Verlust Unter-
an Arbeitslobn der Onturnelimer stUtzungen 

Doli. Doli. Doli.
Samtl. Industrien

der Union . 257 8 63  478  122 731 121 16 174 7 93
Kohlenbergbau. 106 503  470  30 8 7 0  466 2 393  107

llinsichtlich der Aussperrungen zeigt der Kohlenberg
bau ein vicl gilnstigeres Bild, insofern ais in den 20
Jahren nur 45 Aussperrungen (4 .4 8  pCl. von insgesamt 
1 00 5 )  auf ihn entfielen, wovon 56 (0 ,5 7  pCt. von 9 0 3 3 )  
Unternehmungen und 12 879  (2 ,5 5 4  pCt. von 504 3 0 7 )  
Personen betroffen wurden.

Des weiteren giebt die amerikanische Streikstatistik auch 
iiber die Frage Aufschlufs, wie oft und mit welchem Er- 
folgc neben den unmittelbar Beteiligten auch weitere Kreise 
von Berufsgenossen an der Durchfiihrung gewisser For- 
derungen ein Interesse geliabt und es auch praktisch be- 
thiitigt haben. Zu dem Behufe scheidet sie die Arbeits- 
einstellungen in solche, die von Gewerkschaften angeordnet 
sind und solche, die die* nicht sind. In der nachfolgeuden 
Tabelle ist wiederutn die Kohlenindustrie mil der Gesamtzah.l 
der Industrien in der Union in Yergleieh gebracht.

Von Gewerkvereinen angeordnete Streiks 

Zahl der 

Streiks 

18S1 — 1900

Nicht yon Gewerkyereinen angeordnete Streiks

Zahl der Bet iebe, in denen Streiks Zalil der Zalil der Betriebe, in denen Streiks

•vollen | teilweisen | keinen
Insgesamt Streiks vollen | teilweisen | keinen

Insgesamt
Erfolg halten 1881-1900 Erfolg hatten

Samtliche Industrien Abs. 14 457 54 690 14 066 34 699 103455 8326 4947 1259 7707 13 913
" U pCt. — 53,86 13.60 33,54 — — 35,56 9,05 55,39 —

Kohlenindustrie . . Abs 1303 214 7 3 891 5 544 11582 1209 967 296 1629 2 892
» pCt. — 18,54 33.59 47,87 — — 33,44 10,23 56,33 —

Danach ist die Zahl der Betriebe der Kohlenindustrie, 
in denen von Gewerkvereinen angeordnete Streiks mrkamen, 
yergleichsinafsig sehr betriiehllich, und es wurden von 
jedcm einzelnen derartigen Streik durchschnittlich 8 ,89  Be
triebe betroffen, dagegen stellt sich dieser Durchschnitt 
bei den Streiks, die nicht auf unionistische Einwirkung 
zurutkzufliłiren sind, auf nur 2 ,4 9  Betriebe, woraus der 
^°hl in den meisten Fiillen rein lokale Charakter dieser 

ewegUUgeil jjęn X2i-r0lg anlangt, so zeigen die
Ueiks der zweiten Art in einer verhiiltnismafsig grofseren 
"f e'_lie,> volU>n Erfolg ( 3 3 ,4 4  gegen 18 ,54  pCt.), doch wird 
ns wieder einigermafsen dadurch ausgegliehen, dafs ihnen 

( i n  *)9' leil 'v,!iser. Erf°Ig soviel seltener zu teil wurde 
(- ,~3 gegen 33 ,59  pCt.).  llinsichtlich des Ergebnisses der

nichtunionislischen Streiks zeigt sich fUr den Kohlenbergbau 
und die Gesamtheit der Industrien eine fast vollige Ueberein- 
stimmung, dagesen ist die Abweichung bei den von Unions 
veranlafsten Streiks eine aufserordentlich grofse, indem einem 
vollen und teilweisen Erfolg der betr. Arbeitskonflikie in 
der Kohlenindustrie von 18,54 und 33 ,59  pCt. fiir die 
Gesamtheit der nordamerikanisclien Industrien ein solcher 
von 5 2 ,86  bzw. 13,60  pCt. gegeniibersteht.

Die Streikveranlassuugen lagen wic in den anderen 
Industrien so auch iin Kohlenbergbau fiir die letzten 20  Jahre  
in erster Linie in der Forderung hBherer Lóhne (in 5979  vou
14 575  Unternehmungen), damit zusammenhangeud in dem 
Verlangen nach Annahme einer neuen Skala (1 2 8 6 )  und 
in der Abwehr von Lohnherabsetzungen (3 3 0 1 ) ;  ais weitere
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in Betracht koinmcndo Slreikvcrnnlassungen mogcn noch dic 
Forderungen geriiigcrerArbeilszeit uml der Ancrkennungder Ge- 
werkvereine genannt werden. Auch die Aussperrungen nahmen 
iii der Mehrzahl der Kiille ihrcn Ausgangspunkt vou der Lolm- 
frage, sei es dafs dio Uuternchtner damit direkt eine Lolinherab- 
setzung erzwiiigen (2 2  von 56) ,  sei es dafs sie auf diese Weise 
der Forderung einer Lohnerhohung begegnen wollten; mehr- 
fach hatten sie ihre Veranlassung auch in dem (iegon- 
satze des Unternehmeriums und der Arbeitergcwcrkvercine.

Was die drtliche Verbreitung der Streiks bctrifft, so 
entspricht naturgemiifs ihre Verteilung auf die einzelnen 
Bundesstanteii im ganzon der Bedeulung dieser fiir den 
Kohlenbergbau. An der Spitzc stebt daher Pennsylvanicn 
mit 885  Streiks (von insgesamt 2 5 1 5 ) ,  es folgen Illinois 
mit 389 ,  Ohio mit 356, Jow a mit 151, Westyirginien 
mit 111,  Alabama mit 103 und Indiana sowie Tenessee 
mit je  8 8  Streiks. Dr. J.

Tcclmik.
W a s s e r z o r s t a u b e r .  Bei dcm Kgl. shchsischen Stein- 

kohleiiburgwcrk Zaukcroda und der Kgl. Berginspektion 
Clauslhal stehen von der „Siichsischen Armaturen-Fabrik

Figur
Aktiengesellschaft, vorm. W. Michalk" in Deubcn bei 
Dresden hcrgestelltc Wasserzerstauber in Verwendung. Der 
Zerstiiuber Figur 1 ist fiir dic Befeuchtung trockener Luft 
bcatimint und mit dem aus der Figur ersichtlichen Yenlil

ausgerlistet.
Figur 2.

Bei der Kohlenstaubberieselung wird die mit
Figur 2einer Vertcilungskugel versehene Ausliihrung der 

benutzt.

^  Y o l k s w i r t s c f i a f t  und S t a t i s t i k .

Jah resbeteiligu ngsziffern  der im  R heinisch-W est- 
fa lisch en  K oh len  - S y n d ik a t verein igten  Zeehon am
1. Jan uar 1 9 0 2 . (Die ZilTern liir 18 9 9  bis 1901 zmn 
Verglcich daneben.)

Gcwerkschaft 1902 1901 1900 1899
bezw. Gesellscliaft t t  t  t

A ls ta d e n .......................  350 000 350 000 350 000 350 000
A lten d o rf .......................  240 000 240 000 240 000 240 000
Aplcrbecker Akt.-Ver. 263 558 263 558 263 558 263 558
Arenbergsche Akt.-Ges. 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 233 916
Baakcr Muldę (:etzt

Friedl. Nachbar) . . 210 000 210 000 210 000 210 000
Ter. Bickefeld Tiefbau 160 000 160 000 1 55 000 155 000
Biankenburg . . . .  135000 135000 135000 135000
Bochumer l)ergw.-A.-G. 315 700 315 900 315 900 315900
Bommerbanker Tiefbau 175 000 175 000 175 000 175 000
Bonifaci us(Gelsenkircli.

B . - A . ) .......................  — — — 560 000
B o r u s s ia .......................  194 760 194 760 1 94 760 194 760
C a r o l i n e .......................  130 000 130 000 130 000 120 000
Carolmengliick . . . 300 000 300 000 300 000 300 000
Carolus Magnus . . .  300 000 300 000 300 000 283 999
C e n t r u m .......................  995 524 875 524 875 524 875 524
Charlotte . . . . .  120000 120000 120000 120000
C oncordia.......................  1 070 000 1 070 000 953 097 953 097
Consolidation. . . . 1 620 000 1 560 578 1 500 578 1 380578
Constantin der Grofse. 1004  504 764 504 764 504 689 504
Courl (Jlarpen. B.-A.) — — — 355 672
C r o n e ............................. 204 000 204 000 204 000 204000
Dalilbusch.......................  1 210 000 1 090 000 970 005 970 005
DahUiauser Tiefbau . 180 000 180 000 150 000 120 000
Dannenbaum (Differd/) 847 741 847 741 847 741 847741
Deutschlaiid . . . .  130 500 130 500 130 500 130500
D o rs tfe ld .......................  600 000 600 000 600 000 650 000
E ib e rg ............................  335 000 300 000 300 000 245000
Eintracht T iefbau . . 500 000 500 000 500 000 450 000
E w a ld ............................. 1 003 000 1003  000 762 988 762 988
FreieVogelu.Unverhofft 180 000 180 000 180 000 180000
Friedrich der Grofse . 588 977 588 977 588 977 588977
Friedrich Ernestine . 300 000 240000  240 000 197199
Fróhliche Morgensonne 450 000 450 000 431 264 431264
Gelsenk. Bergw.-A.-G, 6 094 000 5 814 000 5 389 213 4 514 213
G e n e r a l .......................  158806 158 806 158 806 158 806
General Blumenthal . 1 036 500 916 500 796 500 696 500
Gluckswinkelbnrg . . 100 000 100 000 100 000 60 000
Gottessegen . . . .  180000 180000 180000 153408
Graf Beust . . . .  434 97 1 434 97 1 434 971 434 971
Graf Bismarck . . . 1279 688 1 279 688 1 279 688 1 179 688
Graf Moltke (N >rdstern) — — — 541 650
Graf Schwerin . . . 468 400 468400 468 400 468 400
Hamburg und Franziska 704 392 704 392 704 392 473 504
Hannibal (Krupp) . . 410 000 410 000 377102 347102
HarpenerBergb.-Akt.-G. 5 690 000 5 450 000 6 322 910 4 787 238
H e in r ic h .......................  165 000 165 000 150 000 120 000
Ilelene & Amalie . . 860000  800 000 800 000 800 000
H e r k u le s .......................  470 000 350 000 315 000 300 000
Herzkiimper Muldę (s.

Stock u. Sclierenb.) — — — 90 000
l l i b e r n i a .......................  3 790 000 3 550000  3 250 000 3127  958
Johann Deimelsberg . 240 000 240 000 240 000 240 000
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Gewerksclialt 1902 1901 1900 1899
bejw. Geęellschaft t t t t

Julius Philipp . . . 302 000 302 702 302 702 302 702
Kaiser Friedrich . . 240 000 240 000 240 000 240 000
Kólner l!ergw.-Yerein . 904 438 904 438 904 438 784 438
Kónig Ludwig . . . 712 000 592 000 592 000 592 000
Kónig Wilhelm . . . 1 040 000 1 040 000 1 040 000 920 000
Kónigin Elisabetli . . 780 000 660 000 660 000 600 000
Kónigsborn . . . . 764 776 644 776 644 776 544776
Lotiiringen . . . . 540 000 540 000 420 000 420 000
Louise Tiefbau . . . 503 089 503 089 503 089 503 089
L u d w ig ...................... 225 000 225 000 195 000 173 637
Magdeburger B.-A.-V. 550 000 550 0C0 510 000 480 000
M a r k ............................ 130 000 130 000 130 000 120 000
Massen............................ 600 000 000 000 600 000 528 000
Matliias Stinnes . . . 680 000 680 000 600 000 503 151
Mont Cenis . . . . 820 000 760 000 700 000 480 000
Mulheimer Bergw.-Ver. 945 000 945 000 945 000 814 926
Neu-Esscn . . . . 650 000 650 000 650 000 555 380
Nofdstern...................... 2 500 000 2 140 000 2 021 050 1-120 000
Pauline (s. Rhein. An- 

thracit-Kolilenw.") 120 0"0 120 000
Pluto (Schalker Gr.) . 1 037 146 917146 917 146 857146
ver. Portiiigssiepen . . 205 000 205 000 205 000 135 901
Ithein. Anthr.-Kohlenw. 360 000 310 000 120 000 120 000
R ic lira d t...................... 120 000 120 000 120 000 120 000
Ringeltanbe (Hamburg 

u. F r . ) ...................... 110 888
Roland............................ 300 000 300 000 270 000 230 000
ver. Rosenblumendelle 255 000 255 000 240 000 240 000
Ter. Sellerbeck . . . 180 000 180 000 180 000 180 000
Siebenplaneten . . . 300 000 300 000 278 582 278 582
Schflrbank u Cliarl. . 180 000 180 000 180 000 180 000
Steingatt . . . . 216 376 216 376 216 376 216 376
Stock u. Scliert nberg . 195 000 165 000 165 000 75 000
T e r . Trappe . . . . 150 000 150 000 150 000 150 000
Trcm onia...................... 294 981 294 981 294 981 294 981
Unser Fritz . . . . 700 000 700 000 650 000 650 000
Viklor . . 770 000 650 688 650 688 650 688
viktoria ...................... 135 000 135 000 120 000 120 000
Wiktoria Matliias 313 308 253 308 253 308 253 308
Wa!lflsch(Hamb. u. Fr.) — — 120 000
Tor, Westfalia (Hoe.schJ 758 000 758 000 753 000 758 000
Wleiidahlsbaiik (Louise 

T.) . . . . .  . 125 463 125 463 125 463 125 463
Zoiiverein . . 1 755 507 1 755 507 1 755 507 1 755 507
Spruckhófel . . . . 100 000 — — —

58 983 007 56 029 273 53 734 084 50 506 559 

D as V o r k a u f s s y n d i k a t  d e r  K a l i w e r k e  i n  L e o p o ld s -  
h a l l - S t a f s f u r t  t(!*h lniL tlnfs im Jahre  1901 durch die 
Mitglieder dis Syndikats zur Abladung gelangten:

 ̂ ^41 ,92  D.-C. Chlorkalium fi 8 0  pCt.
281 590 ,32  
117 50 1 ,84  ,  

7 512,89 
1 406 8 33 ,80  „ 

3 608 ,52  _ 
267 2 6 5 , -  „

13 473 22 9 ,13  .  
852 445 ,73  „ 

Die . Zunahme

Bchwefelsaures Kali ii 90 pCt, 
kalc.schwefelsaureKalimagnesiaa48pCt.

» „ »40 ,,krysl. „
Kalidiingesalz,
Kieserit, kalciniert,

„ in Blocken,
Kainit und Sylvinit;
Carnallii und Bergkieserit.

des Absatzes vou Chlorkalium betrug 
Segcn das Ja h r  1900 6 0 5 2 6  D.-C. Chlorkalium ii 80  pCt.

,S wiirde aber irrig sein, aus dieser Absatz/.unahme auf
einen Mehrvcrbrauch von Chlorkalium 

aire zu schliefsen, im Gegenteil,
1 orkalium blieb hinter deiujenigen 

p“rUck’ naraentlich in Deutschland und Grofsbritannien, wo 
Ind° ■̂1Um vorw' e8CII(i au f andere Artikel der chemischen 
p r u*lr' e weiter vcrarbeitet wird. Die Ursache fiir diese 

eniung ist in der allgemeincn Depression zu suclien, 
j  welcher das ganze Geschiiftsleben seit liinger ais

a 'rcsfrist sowohl im Inlande ais auch im Auslande lcidet.

im vergangencn 
der Verbrauch von 

von 1900  wesentlich

In den Monaten Oktober und Novcmber erreichte der 
Chlorkalium-Absatz ailerdings cine frliher nie dagewesenc 
Holie; es war dies aber nicht die Folgę einer Gesundung 
des Geschiifts, soderii im Gegenteil die Folgę davon, dafs 
der Gewerkscliaft Kaiseroda, mit welcher die Verhandlungen 
iiber dereń Kintritt in das Syndikat gesclieitert waren, auf 
dem oflenen Markte in Wettbewerb gcgeniibcrgetrelen und 
dalier zu einer bedeutenden Preisherabsctzung gegriffen 
werden mufste. Die Kundschaft ergritT naturlich diese
Gelegenheit, Chlorkalium billig einzukaufen und versorgte 
sich weit iiber ihren Bedarf, indem sie die gekauften
Mengen zu Lager iiahm, um dicselben erst im laufenden 
Jahre  zu verwendcn. Lediglich diesem Umstande ist der 
Mehrabsatz zuzuschreiben.

In s c l i w e s e l s a u r e m  K a l i  ist der Absatz im ver- 
gangenen Jahre  gegen 190 0  um 30 9 6 0  dz a 90  pCt. 
zurllckgegangen. Dieser Minderabsatz enlfiillt lediglich auf 
Frankreich, denn wiihrend dahin im Jahre  1899 bercits
47 045  dz, im Jahre  1900  53 4 0 4  dz. geliefert worden
waren, welche zum grofsten Teil im SUden Frank-
reiclis nainentlićli zur Diingung von Weinbergen benutzt 
wurden, sind im verflossenen Jahre  nach genanntem Landu 
nur 13 679  dz. abgesetzt worden. Der verminderte Ver- 
brauch von schwefelsaurem Kali in Frankreich ist dem 
Umstande zuzuschreiben, dafs daselbst 1900 cine tlberreiche 
Ernte von Weintrauben statigelnnden hat, dereń Qualitiit 
aber so geringwertig war, dafs ein grofser Teil des daraus 
erzeuglen Weines entweder iinvcrkauflich gewesen ist, oder 
nur r.u so geringen Preisen verwertet werden konnte, dafs 
die Winzer ihre Auslagen nicht wieder eingebracht haben 
und es in diesen Kreisen daher an Mut, hauptsiichlich 
aber wohl an Mitteln gefehlt hat, Aufwendung fiir klinst- 
liciie Dlingemiitel zu machen. In andern Landern hat der 
Vcrbrauch von schwefelsaurem Kali dagegen wieder zu- 
genounnen, so z. B. in den Vereinigteu Staaten um etwa
16 00 0  dz; es ware hierdurch wohl anniihernd ein Aus- 
gleich herbeigefUhrt worden, wenn nicht die billigen 
Chlorkaliumpreise, wiihrend der Kampfperiode mit der Ge- 
werkschalt Kaiseroda den Absatz von schwefelsaurem Kali, 
dessen Preise auch wiihrend dieser Zeit nicht herabgesctzt 
worden sind, ungllnstig beeinflufst hatten.

K a l c i n i e r t e  s ch  w e f e l s a u  r e K a l  i m a g n  e s i a  wurde 
im vergangenen J ah r  3999 dz. weniger ais 1900  abgesetzt. 
Dieser Minderabsatz entfallt auf die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika. Eine einfache Erkliirung findet dieser 
verminderte Verbrauch durcli die vermehrte Anwendung 
von hochprozentigem schwefelsauren Kali in Nordamerika. 
In Holland steigt der Verbrauch von schwefelsaurer Kali- 
mugnesia fortdauernd; derselbu betrug in Belgien und 
Holland zusammengenommen im Jahre  1896 nur 4 2 6 3  dz,
190 0  schon 2 4  7 4 0  dz und ist im vergangenen Jah r  auf 
32  8 3 4  dz angewachsen.

K ry s  t a  11 is  i e r  t e s c h  we f c l s a u r e  K a l i m a g n e s i a  
wird zur Alaunlabrikation im Inlande aber nur in geringen 
Mengen verwandt; der Verbrauch ist von 8816  D.-C. im 
Jahre  190 0  auf 7 5 1 3  D.-C., also um 1303  D.-C. zurtick- 
gegangen.

Der Absatz in K a l  i d ii n g e s a l  z e n  ist im verflossenen 
Jahre  gegen 1 9 0 0  um 155 9 4 8  D.-C. gewachsen. Diese 
Mengen entfallen der Hauptsache nach auf Deutschland, 
Oesterreich-Ungarn, Skandinavien und namenllich auch auf 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika. In Deutschland 
ist der Yerbraucli von 579  2 6 0  D.-C. im Jahre 1900 auf
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6 1 6  6 95  D.-C. gestiegen, wilrde aber oline Zweifel cr- 
heblich grofser geworden sein, wenn die Landwirte im 
vcrgangehen Herbst nicht die Kalirohsalze, welclie in 
Konkurrenż gegen die Gewerkschafien Kaiserroda und 
Einigkeit selir billig verkauft werden inufsten, besonders 
bevorz'ugt liiilten.

Von K i e s e r i t  in B I S c k e n  wurden im vergangenen 
Jah re  17 8 1 0  D.-C. weniger nls 1900 abgesetzt, und zwar 
hat dieser geringere Verbrauch in Grofsbritannien statt- 
gefunden. Die. Ursache ist auf den schlechten Geschiifts- 
gang in der Testilbranehe zurttckzufUhren, in welcher der 
Kieserit bezw. das daraus liergestellte Bittersalż zur Apprelur 
von bauinwollenen Geweben Verwendung flndet.

Die Entwickelung des Geschiifts in K a l i r o h s a l z e n  
darf, was die Zeit von Januar bis E"de September v. J. 
anbelangt, der bisherigen aufsteigenden Richtung entsprechend 
ais nonnal bezeiclinel werden, denn der Melirabsatz belief 
sieli bis Knde September fluf

1 604  704  dz Kainit und Sylvinit und 
63 26 6  „  Carnallit und Bergkieserit.

Die dann noch auf dic letzten 3 Monate vergaogenen
Jahres cntfallende Zunahme des Absntzes von 

8 7 2  211 d■/. Kainit und Sylvinit und 
2 0 5  600  „ Karuallit und Bergkieserit 

ist der Hauptsaelie nacli auf die schon mehrfach erwahnte 
Herabsetzung der Rohsalzpreise zurlickzuflihren, die ais 
Kampfmafsnahme gegen die Gewerkschaltcn Kaiseroda und 
Einisjkeit geboten erschien.

Hiemach betrugen die im vergangenen Jahre gegen
19 0 0  melir zur Abladung gebraehten Mengen

2 476  915  dz Kainit und SyWinit und 
268  866  „ Karńallit und Bergkieserit.

Von cr8teren entfalleli
auf das Inland . . .  1 342  939  dz
auf das Ausland . . .  1 133 976  dz.

Die von Karńallit und Bergkieserit melir verkauften 
Mengen liaben fast ausschliefslich im Inlande zu Diinge- 
zwecken Verwendung gefunden

Die Zunahme des Gesamtabsatzes im Jahre  1901, auf 
reines Kali bereuhnet, betrug 386  3 5 0 ,3 8  dz.

D ie  P r o d u k t i o n  d e r  U n i t e d  S t a a t e s  S te e l  C o r 
p o r a t i o n  im  J a h r e  1901/02. Naeli einem kurzlich ver- 
olTentlichten Nachtrag zu seinem Jahresbericht forderte der 
amerikaniśche- Riesenstahltrust in seinem ersten, . Ende 
Mitrz d. J .  abgelaufenen Geschiiftsjahrc aus seinen eigenen, 
am Oberen Sec gelegenen Gruben 13 326  705  t Eisenerz, 
die sich in. folgender Weise auf die einzelnen Dislri'(te 
verleilen:

t
Marąuette Bezirk . . .  1 336  215
Menominee
Gogebic
Yermillion
Mesabi

1 951 160 
1 8 1 0  792  
1 8 7 2  214  
6 356  3 24

13 326  705
Aus dieser Erzmenge, die sieli auf etwa 64 °/o der 

gesamten Eisenerzgewinnung der Union stellt, gewann der 
Trust unter Zuhilfenahine von 9 0 7 9  142  in eigenen 
Kokereien hergestellten Koks an Hochofenprodukten 
6 961 543  t Rolieisen, 1 3 4 0 6 4  t Spiegeleisen und 56 514  1 
Manganeisen, zusammen 7 1 52  121 t Eisen, eine Menge, 
die etwa 7/s der englischen und 9/io der deutschen Eisen-

produktion im letzten Jahre  gleichkommt. Die Vereinigten 
Staaten produzierten im Kalendcrjahr 1901 15 878 354 t 
Roli- und Spiegeleisen, sodafs also die entspreeliendc Pro
duktion des Stahltrustes etwa 45 %  hiervon betrug, 
Grofscr war der Anteil des Stahltrustes an der amerikanischen 
Stahlerzeugung, weshalb er zur ausreichenden Versorgung 
seiner Stalilwerke mit Rolieisen noch bedeutende Mengen 
dieses Rohmaterials hiuzukaufen inufste, um aus eigeuom 
und gekauftem Hoheisen 6 2 6 2  2 0 2  t Bessemer- und
2 772  378  t Offenherdstahl, zusammen also 9 034 580 t 
Rohstahl oder 67 °/o der Gesamterzeugung der Union her- 
zustellen, die 13 369 613  t Stahl betrug.

Die naohstehende Tabelle zeigt die Menge in Tonnen 
der in den Werken der Korporation hergestellten Stalil- 
wareu und verkauften llalbprodukte:
Schienen ........................................................................  1 675 628
Bloonis, Billets und Brammen (zum Verkauf) 2 481 227
P l a t t e n .............................................. . . .  742 508
Handelsstahl, Stangeii, Bandstahl . . .  i 1 236 343
B l e c h e ........................................................................ 415 209
W e i f s b l e c h ................................................................. 404 746
Dralit und D r a h t w a r e n ........................................ 1 078 838
R o h r e n .......................................................................  693 655
Achsen und S c l im iedea rb e i t ................................. 90 6a9
E c k s c h i e n e n ............................................................ 127 582
K onstruk tionseisen ...................................................  489 506
Andere Waren ..........................................................  50 877

9 486 868
An Stahlproduklen versandte die Korporation, die Ver- 

sendungen zwisclien • iliren vetschiedenen Anlagen ein- 
gereclinet, im ganzen 10 023  837  t int Verkaufswerte vou 
41 0  643 625 Doli. bei einer 315  6 6 2  881 Doli. bc- 
tragenden llohe der Herstellungskosten, sodafs sich hieraus 
ein Gewinn von 94  980  793  Doli. ergiebt. Die Koks- 
Yersendungen beliefen sich auf 10 9 7 0  7 6 8  t zu einem 
Herstellungswert von 12 453 346  Doli. und einem Verkaufs- 
werte von 18 936  301 Doli. und ergaben mitliin einen 
Gewinn von 6 482  955 Doli. Die Transportgesellschaften 
des Trust erzielten bei einer Roheinnahme von 29 511 012 
Doli. und Betriebskosien von 16 431 0 06  Doli. einen Rein- 
gewinn von 13 0 8 0 0 0 6  Doli. Von den 2 4  541 689 Doli. 
betragenden Aufwendungen fiir die Inslandhaltung und Ver- 
besserung der Werke entlielen auf die Siahlwerke 19 2 0 8  336 
Doli., auf die Kokereibetriebe 881 736  Doli. und auf die 
Transportunternehmungen 4 451 689 Doli. An Fracht wurden 
in dem Geschiiftsjahr den angeschlossenen Transportgesell
schaften, ungerechnet die Fraehtkosten fiir die Iirzver- 
sendungen aufTrustbahnen und-SchifTtahrtalinien, 54 147567 
Doli. bezahlt. Die Zaht der durchschnittlich im Laufe des 
Jahres von dcm Trust beSchaftigten Personen betrug 185 263 
mit einem Lohneinkommen von insgesamt 1 1 2 8 2 9  198 Doli.

Dr. J .

Kohlenproduktion Pennsylvaniens im  Jahre 1901.
Pennsylvanien ist unter den Staaten der nordamerikanischen 
Union der bei weitem grofste Kohlenproduzeut, im 
Jahre  1901 belief sich seine Kohlenproduktion mit 
140 820  187 t auf etwa 45 pCt. der gesamten Kohlen- 
gewinnung der Union. An dieser Menge war Anthracit- 
kohle mit 59 905 951 oder 42 ,5  pCt., biluminose Kohle 
mit 80  914  2 3 6  t oder 57,5 pCt. beteiligt. Die nach- 
folgende, dem „Engineering and Mining Jo u rna l” vom
10. Mai entnommene Tabelle giebt eine Gegeniiberstellung
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der pennsylvanischon Antliracitkohlenpioduktion der beiden 
letzten Jahre nacli ihrer Verteiluug auf die einzelnen 
Absatzarten:

1900 1001
t pCt. t

Gesamtproduktion 51 2 1 7  318 100 59 905 951
Daron

Selbstverbrauch 4 8 8 0  933 9,6 5 279 375
Landdebit 1 0 6 4  777 2,1 1 178 674
Yersand 45  271 608 88,3 53 447 902

Die Zunalune betrug 17 pCt.; allerdings war die 
Produklion im Jahre  190 0  infolge eines grofsen Berg- 
arbeilerstreiks gegen das Voijalir zurlickgegangen,' aber 
die Zalilen fiir 1901 ubertreflen aucli die fiir 1899 noch 
um 5 871 727 t oder 10,9 pCt. und sind bislier nocli 
niemali erreicht worden. Die Zalil der Arbeiter belief 
sieli in 1901 auf 147 651 ,  38 25  mehr ais im Voijahr, 
die Anzahl der verfahrenen Schichten pro Arbeiter betrug
194,5 und die Jahresleistung 4 0 6  t oder 2 ,09  t pro 
Schicht und Kopf. An Pulver kamen 1 520  804  kg (md 
an Dynamit 4 155  68 3  Pfund zur Verwendung, auf 1 kg 
Pulver entflelen mitliin 3 9 ,4  t Kolile. Bei der Sirecken- 
fOrderung spielt in dem Anthracitrev!er die DampflokomotWe 
immer noch die Hailptrolle, von den 1901 in den doriigen 
Gruben in Gebrauch bcfindljclicn 453  Lokomotiven waren 
362 durch Dampf, 51 durch komprimlcrte Luft und 40 
durch Eleklricitiit betrieben. Die Zahl der Maultiere und 
Pferde in den Gruben betrug 16 039 .  Der Lieferung der 
bewegenden Kiaft in den Anthracilgruben dienten 5300  
Dampfkessel, 4 1 8 3  Dampfmaschinen, 66 Dynamos .und 
140 Luftkompressoren.

Die in diesem Kohlendistrikt zu bcwiiltigende Wasser- 
masse is t sehr belrachllich, 8 5 8  Pumpen waren in Bctrieb 
mit einer GesamikiipaeitiU von 785  4 89  Gallonen 
( I G a l l o n e  =  4 ,5 4 3  1) pro Minutę und einem thatsiich- 
lichen Effekt von 4 5 3  255  Gallonen pro Minutę, sodafs fiir 
jede Tomie Kolile 3977  Gallonen Wasser zu hebeu waren.

Von dem pennsylvanischeu Gebiete der b i t u m i n S s e n  
Kolile liegen fiir die  beiden lelzten Jahre die folgenden 
Yergleichszahlen vor:

1900 1901
t pCt. t pCt.

Gesamtproduktion 79 318  362 100 80  9 1 4  2 3 6 100
Davon

Selbstverbrauch 1 327 2 56 1,7 1 43 5  661 1,9
Zur Kokserzeugung 18 7 0 2  721 23,6 18 495  487 22,8
Landdebit 7 2 3  731 0,9 1 008  457 1.2
Yersand 58 5 6 4  6 5 4 73 ,8 59 974  631 74,1

Die Gesamtproduktion slieg dem nach nur um 1 595 874
oder 2 pCt. Diese geringe Zunalune ist hauptsaclilich auf 
die Unzuliinglichkeit der Transportmittel zurUckzufijhreii, 
die besonders in der zweiten Jahreshiilfte hervortrat uud 
eine betriichtliche Einschrankung der Produktion zur Folgę 
hatte. Die Gruben waren durcligehends fiir eine sliirkere 
Produktion eingerichtet und hatten ilir Personal dement- 
sprechend (um 9 ,6  pCt.) vermelirt. Die Durchschnitts- 
jahresleistung des Arbeiters stellte sich auf 688  t, dies 
bedeutet pro Schicht und Kopf eine Leistung von 3 ,1 8  t. 
Die zur Verwendung gelangten Sprengmittel setzten sich 
zusammen aus 3 1 4  0 6 0  kg Pulver und 693  801 Pfund 
Dynamit. Bei der Streckenforderung stehen im Gegensalz 
zur Anthrazitregion die mit Klektrizitiil betriebenen Loko- 
motiven mit 231 gegenuber 134 Dampflokomoliven und
23 durch komprimierte Luft bewegten weit voran. Aufser-

dem dienlen der StreckenfOrderung noch 10 108 Pferde und 
Maultiere. Die Zahl der Dampfkessel betrug 1893 , da- 
neben waren 1372  Dampfmaschinen, 241 Dynamos uud 
255  Lufikompressorein Tliiitigkeit. Die 7 0 2  Pumpen, die in 
Betrieb waren, besafsen eine Kapacitiit von 2 5 2  523  Gal
lonen pro Minutę und eine Nutzleistung von 132 603  Gal
lonen pro Minutę. Danach ergiebt sieli pro t Forderung. 
eine Wassermenge von 861 Gallonen, mithin ein wesentlich 
gttnstigeres VerhaUni8 ais in der Anthracitregion. Die 
Kokserzeugung zeigte iu 1901 gegen 1900 eine Steiserung 
um 7,7 pCt., die Zahl der Koksilfen betrug 31 84 5 ,  zu 
einer Tonne Koks waren 1,41 t Kolile erforderlich gegen
1,53 in 1900. Dr. J .

K o h l o n p r o d u k t i o n  i n  B r i t i s c h . - In d ie n .  Von siimt- 
lichen englischen Besiizungen bat Britisch-Indien, welches 
sehr bedeulende Vorriite von Kohlen in seinem Inneru 
birgt, die grfifste Kohlenausbeute aufzuwclsen, wenn auch 
Neii-SUd-Wales, da9 pro Jah r  5 Millionen Tons dieses 
Minerals fórdert, mit seiner Pioduktiou nur wenig hinler 
der Indischen zuriickbleibt.

Stark zugenoinmen hat der Konsuin der indischen Kolile 
im L inde  selbst. Auf fast allcn indischen Bnhnen wird 
nur die heiinische Kolile rcrwendet, und es steht zu erwarten, 
dafs, wenn erst dic VeikelirsverliiUtnisse sich besser und 
und vor allem billiger gestaltet liaben, auch industrielle 
Unternehmungen in Indien mit Iliilfe der inlandischen Kolile 
eine erhebliche Ausdeluiung erfahieu werden. Dies gilt 
nameiitlich von der Slahl- und Gisenindustrie, fiir dereń 
Entwickelung bei dem grofsen Iieichtuui Indien? an Eisen- 
erzen gute Gelegenheit vorlianden ist. Nach privaien 
Mitteilungen soli auch bereits ein Syndikat zusammengetreten 
sein, welches Stahlwerke und Eisenschmelzeręien nacli 
modemem Muster in Bengalen einzurichten gedenkt.

Der Aufscliwung der indischen Kohlenforderung ist 
nacli der Ansicht in Interessentenkreisen kein vorllber- 
gehender, sondern verspricht auch in Zukunft anzudauern. 
Man ist, da Indien, wie man glaubt, den eigenen Bedarf 
an Kohlen selbst decken kann, bestrebl, mit allcn Mitteln 
die Kohlenproduktion zu unterstlitzen und im Iuteresse der 
Industrie nutzbar zu mnehen. Trotz der Klagen iiber die 
ungiinstige wirtschaftliclie Lage Indiens haben die Finanzen 
des Landes doch in den drei letzten Jaliren Ueberschlisse 
aufgewiesen. Dicselben sollen in erster Linie zum Ausbau 
und zur Vervollstandigung des rollenden Bahnmaterials 
bestehender Bahnen verwendet werden. Man beabsichtigt 
aber auch, mit ilirer Iliilfe nach den grofsen Kolilen- 
distrikten neue Bahiilinien anzulegen.

Die Kohlenausbeute Britisch-Indiens stellte sich wahrend 
der vier letzten Jahre  auf:

Tons . Mehr gegenuber dem Vorj

Tons pCt,
1898 . . . 3 618  0 5 2 — —
1899 . . . 4 031  380 4 13  328 11
1900 . . . 4  971 427 940  047 23  V ,
1901 . . . 5 839  510 8 6 8  083 17.

Die Mehrforderung im Jahre  1901 betrug somit dem 
Jahre  189 8  gegenliber 61 pCt. Diese Steigerung basiert 
nicht etwa auf einem kiinstlichen Emportreiben der Kohlen- 
industrie, sondern auf einer stabilen und gesundeu Aus- 
dehnung des Kohlengeschiifts, denn die Produktion richtete 
sieli nur nach dem Uinfang der Nachfrage, und unverkiiufliche 
Vorriite an Kohlen blieben nicht zuriick.

(Nach The Coal Trade Journa l.)
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EngliBche K o h lenem fuhr in  H am burg . lin Alonat 
Al a i 1902 kamen licran von:
Northmnberland und

Durham . . . 130  921 t gegen 145 047  t in 1901
Alidlands . . .  49 5 0 2  t „ 40  7 2 8  t „ „
Schottland . . 64  2 4 3  i „ 60 987 t „ „
Wales . . . . 8  773 t „ 20 431 t „ „
K o k s ........................  3 6 4  t „  537  t „ „___

2 5 3  8 0 3  t gegen 267  7 3 0  t in 1901
Westfalen . . . 158 397  t „  140 199 t „  „
Amerika . . . .  1 007  t „  — t „ __

zusammen 41 3  207 t gegen 407  929  t in 1901
lis kamen somit 527 8  t inelir heran ais in derselben 

Periode des Vorjalires.
Dic Gcsainlzufuhren von Grofsbritannien, Westfalen 

und Amerika betrugen in den ersten 5 Alonaten des Jahres 
1902 I 781 8 9 0  t gegen 1 690 4 6 4  i im gleichen Zeit- 
rauni des Vorjnhrcs, mitliin 1902 91 426  t mehr.

Das uugewohniich kalle Wetter, welches bis gegen 
linde des Alonats vorherrsclitc, beeinflufstc das Geschiift
in Hauslialtkolilcu giinstig; die Frage nacli diesen Sorten 
war wesemlich liblier ais in cewohuliehen Jahren. 
Maschincukohleii jeglicher Alt waren dagegen reichlicher 
augeboton, zum Teil wohl deswegen, weil die Eroffnung 
der nordlichen Ostseehiifen sich selir lange verzbgerte und 
die giofsen Quantitiilen, dic sonst in diesem Monat nach 
Cronsiadt und anderen Pliilzcn verladen werden, zu einem 
wesentlichen Teil frei wurden mid anderweitig disponiert 
weiden in u Ti-len. Naclidem diese Behinderung inzwischen 
aufgehoben ist, hal sich das lisportgescliaft in England 
reclit lebhaft entwickelt, und es stelit zu hofTeii, dafs auch 
unser Markt darauf hin sich bessern wird.

S e e f r a e h t e n  sind nach wie voraufserordentlich gedriickt.
F I  u f s f r a c h t e n .  Das Angebot in Kalinraum ist an- 

dauernd ein selir reichliches, und da der Wasserstand bis- 
lier ein glinstiger ist, so blieben Raten niedrig.

Alitgetcilt von H. W. H e i d m a n n  in Hamburg.

F o r d e r u n g  d e r  S a a r g r u b e n ,  Die staatlichen Stein- 
kohlengruben liaben im Alonat M ai in 24  Arbeitstagen 
749  515  t gefordert und eiuscłiltefslich des Selbstverbrauches 
767 611 t abgesetzt. Wahrend des gleichen Zeitabschnittes 
im Vorjahre mit 25  Arbeitstagen beli uf sich die Forderung 
auf 772  521 i, dei Absatz auf 7 8 4  906  t. Mit der Eisenbahn 
kamen 50 4  160  t, auf dem Wasserwege 53 6 30  t zum 
Versand, 34  021 I wurden durch Landfuhren entuoitnnen, 
143 161 t den im Bezirke gelegenen Kokereien zu- 
gefiihrt.

M im zpragung. Auf den deutsclien Alunzstiitten sind 
im Alonat M a i  1902  gepriigt wordeii: 6 377  940  <słL 
in Doppelkronen , 2 5 9 8  175 *JL in Filnfmarkstucken,
2 706  586  ts/i. in Zwcimarkstiicken, 79 3 53 ,2 0  JC. in 
Zelinpfenigstiicken und 65 4 5 5 ,3 0  in FUnfpfennigstucken. 
Die Gesamtauspriigung an Ileichsmiinzen, nach Abzug der 
wieder eingezogenen Stiicke, bezifferte sieli Eude Mai 
dieses Jahres auf 3 8 0 6  745  72 0  Jt, in Goldmiinzen, 
5 8 0 0 8 0  169 ,80  JU in Silbermiinzen, 68 8 3 7 2 1 4 1 0 ,7 5  ^-/'. 
in Nickclmdnzen und 15 749  9 0 0 ,3 8  JL  in Kupfer- 
miinzen.

Yerkclirsiresen,
D ie  E i s e n b a h n e n  d e r  E r d e  i m  19. J a h r h u n d o r b .

Alljahrlieh veroffcntliclit das „ Arcliiv fiir liisenbahn- 
wesen" eine nach den besten zumeist amtliclieh Qucllen

bearbeitete Abhandlung Uber die Eisenbahnen der Erde. 
Das soeben erschienene Maiheft d. J .  enthąlt eine Statistik 
der Eisenbahnen, die am 31. Dezembor 19 00  in den fu uf 
Erdteilen in Betrieb waren. Aufserdem bringt die Ab- 
handlung dicsmal einen Iiiickblick auf dic Entwickelung 
der Eisenbahnen seit ihrer Entstehung, die durch besondere 
Zusammenstellungen und durcli eine selir iibcrsichtliclie 
bildliche Darstcllung veranscliaulicht wird.

Am Schlusse des Jahres 1840 waren im ganzen rund 
7 7 0 0  km Eisenbahnen im Betrieb. Die weitere Ent
wickelung des Eisenbahnnetzes der Erde in den seclis Jalir- 
zclintcn von 1840  bis 1900 ergiebt sich aus der folgenden 
Uebersicht: Es betrug die Liinge der im Betriebe befind-
fichen Eisenbahnen

am Schlusse des Jahres

i 11 1840 1850 1860
]

1870 | 1880 
i 1 o m e t e r

1890 1000

Europa . . . 2925 23 504 51862 104 911 168 983 223 869 283 525
Amerika . . 4754 15 064 53 935 93139 174 666 331 417 402171
Asicn . . . — — 1 393 81 8 5 16 287 33 724 60 301
Afrika . . . — — 455 1786 4 646 9 836 20111
Australien . . — — 367 1 765 7 847 18 889 21011

zus. auf iler 
Erde . . 7679 38 568 108012 209 789:372499 617 285 <90125

oder rund . 
i n

Deutscliland .

7700 38 600 108 000 209 800 372 400 617 300 790100

549 6 044 11633 19 575 33 838 42 869 51391
Oesterreieh- 

Ungarn . . 144 1579 4 543 9 589 18 512 27113 36 883
Grofsbritannien 

u. Irland 1348 10 653 16 787 24 999 28854 32 297 35 18G
Frankieich . 497 3 083 9 528 17 931 26 189 36 895 42827
Iłufsland und 

Finnland 26 601 1589 11243 23 857 30 957 48107
Italien . . . 8 427 1800 613 4 8 715 12 907 15787
Belgien . . . 336 854 1729 2 997 412 0 5 263 6 345
Ver, Staaten . 4534 14515 49 292 85 139 150 717 268 409 311094
Canada . . . 26 114 3 359 4018 11087 22 533 28607
Brit. Ostindien — — 1350 7 683 14 977 27 000 38235

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, dafs der 
Zuwachs der Eisenbahnliinge der Erde im ganzen vom 
Jalirzehnt 1 8 4 0 — 50 bis 1 8 8 0 — 90 stetig und zwar in 
betritchllichem Mafse zugenommen, im lelzteu Jalirzehnt 
( 1 8 9 0 — 1900) dagegen sich bedeutend vermindert hat. 
Der Zuwachs stieg von 30  900  km im Jalirzehnt 1 8 4 0 — 50 
auf 69 4 0 0  km in 185 0  — 60, wciter auf 101 S 00  km in 
1 8 6 0 — 70, auf 162 600  km in 1 8 7 0 — 80, auf 2 4 4  900  km 
in 1 8 8 0 — 90 und sank dann im letzten Jalirzehnt auf 
172  8 0 0  km, also um iiber 70  0 0 0  kin. In Europa wai 
bcreils im Jalirzehnt 1880  — 90  ein Riickgang der Bau- 
thiiligkeit gegen das vorhergeliende eingetreten, wiilirend 
diese zu derselben Zeit in Amerika einen in gleicher Hohc 
vorher niclit dagewesenen Aufscliwung aufweist. Dagegen 
zeigt sich bei letzterem lirdteil aucli im letzten Jalirzehnt 
der stiirkste Riickgang —  um 86  0 0 0  km — , ein Riick
gang, der, nacli einer im „Archiv liir Eisenbahnwesen" 
gegebenen vergleichenden Uebersicht der Zunahine der Balin- 
liinge in den einzelnen Landem, ausschliefslich von den 
Vereinigten Staateu lierriihrt, wo der fruhere rasche Auf- 
schwung zum Teil auf ungesunder Grundlage berubte. — 
In Deutscliland findet sich der stiirkste Aufscliwung im 
Eisenbahnb.au in den Jahrzehnten 18 7 0  —  18S0 mit einer 
Zunahine von 14 2 0 0  km; der darauf in den letzten zwei 
Jahzehnten eingetretehe Riickgang ist nur miifsig. In Grofs
britannien und Irland hat der Zuwachs an Eisenbahnliinge 
bereits im Jalirzehnt 18 4 0 — 50 mit 9 4 0 0  kin seine grófste 
Hiilie erreicht, die nur anniihernd im Jalirzehnt 1 8 6 0 — 70



14. Juni 1902. 565 - Nr. 24.

mit 8 2 0 0  km wieder erreicht wurde; spiiter zeigt sich ein 
stetiger sehr belriichtlicher Riickgang. Rufsland dagegen, 
das allerdings im Verhaltnis zu seiner Fliichengrijfse nur 
sehr sparlich mit Eisenbahnen versehcn ist. weist am 
Schlusse des Jahrhunderis eine sclir betriichtliche Thiitig- 
keit im Eisenbalinbau auf.

Am Ende des Jahrcs  19 00  waren auf der ganzen 
Erde 790 125 km Eisenbahnen im Betrieb, eine Liinge, 
die nahezu dcm 20fachen des Umfangs der Erde am 
Aequator (40  0 7 0  km) gleichkommt und das doppelte 
der miltlcren Entfernung des Mondes von der Erde 
(384 420 km) noch um mehr ais 21 000  km liber- 
trifft. Die fllr die Eisenbahnliingc angegebenen Zahlen 
bezeichnen, wie hier bemerkt werden miige, die Bahn-, 
nicht die Glcisliingen, die bei den vielen namentlich in 
Europa und in Nord-Amerika sich findenden zwei und 
mehrglcisigen Eisenbahnen bedeutend grofser sind. Ferner 
sei bemerkt, dafs in den angegebenen Zahlen aufser den 
Yollspurigcń Hauptbahnen auch die fiir offentlichen Vcrkehr 
bestimmten sclimalspurigen, sowie die voll- und dic schmal- 
spurigen Nebenbahnen, dagegen nicht die unter den Begriff 
„Kleinbalmen“  fallenden Eisenbahnen, namentlich stiidtische 
Strafsenbahnen u. dergl., einbegriffen sind.

Von den einzelnen Erdteilen steht in Bezug auf die 
fiisenbahnlange, wie auch in den Vorjahren, Amerika mit 
402 171 km, also mit mehr ais der Hiilfte der gesamten 
Liinge der Eisenbahnen der Erde, obenan. Dann folgen 
Europa mit 2 8 3  525  km und mit wesentlich kleineren 
Zahlen Asicn, Australicn und Afrika. Unter den einzelnen 
Staaten haben die Vereinigten Staaten von Amerika in 
ilirem weit ausgedehnten Gebiet das grGfste Eisenbalmnetz — 
311 0 3 4  km. Das zweitgrofste Netz hat Deutschland mit 
51 391 km. Darauf folgt das europiiische Rufsland mit
48 107, Frankreich mit 42 8 2 7 ,  Britisch-Ostindien mit 
38 235 ,  Oesterreich-Ungarn mit 36  883, Grofsbritannien 
und Irland mit 35  186, Britisch-Nordainerika mil 28 697 km 
Eisenbahn. Die Iibrigen Staaten haben durchgangig wesentlich 
kleinere Netze.

Die Dichligkeit des Eisenbahnnetzes, d. h. das Yer- 
hiilmis der Eisenbahnliinge zur Flachengrofse, ist am 
grofsten in dem industriercichen, dichtbevolkerten Konigreich 
Belgien, wo nahezu 22  km Eisenbahn auf je  100  qkm 
Flachę kommen. Nicht viel weniger dicht ist das Netz 
im Konigreich Sachsen mit 19 km Eisenbahn auf 100  qkm. 
Dann folgen in Bezug auf die Dichtigkeit des Netzes: 
Baden und Elsafs-Lothringcn mit je  13 km, Grofsbritannien 
und Irland mit 11 ,4  k m ,  das Deutsche Reich 
im Durchschnitt und die Schweiz mit je  9,5, die Nieder- 
lande mit 8 ,6 ,  Frankreich mit 8  km Eisenbahn auf je  
100 qkin Flachę. Die geringste Dichtigkeit findet sich in 
Euiopa in dem weit ausgedehnten diinn bevolkerten 
Norwegen mit nur 0 ,6  km Eisenbahn auf 100 qkm Flachę. 
Nur wenig grolśerc Dichtigkeit hat das Eisenbalmnetz des 
europiii8chen Rufsland, wo 0 ,9  km Eisenbahn auf dieselbe 
Fliiclie kommen. Von den aufsereuropiiischen Liindern 
stehen in Bezug auf Dichtigkeit die Vereinigten Staaten 
mit 4 km auf 1 00  qkm obenan. Nach diesen folgen die 
australische Kolonie Viktoria mit 2 ,3 ,  Portugisisch-Indien 
mit 2 ,2 ,  die britische Kolonie Natal mit 1,7  km auf je 
100 qkm. In allen iibrigen Liindern ist die Dichtigkeit 
des Eisenbahnnetzes wesentlich geringer.

Das Yerhithnis der Eisenbahnliinge zur Bcvolkerungs- 
zalil ist in Europa am grofsten in dem in einzelnen Landes- 
teilen diinn bevolkertcn Konigreich Schweden, wo 22 ,4  km 
Eisenbahn auf je 10 0 0 0  Einwohner entfallen. Dann folgen 
Danemark mil 12,3 , die Schweiz mit 11,4 , Frankreich mit

11,1, Baycrn, Baden und Elsafs-Lothringen mit je 11 km 
Eisenbahn auf je 10 000  Einwohner. Aufsereuropiiische 
Staaten, in denen sich bei geringer Bevblkerung schon ein 
ausgedehnteres Eisenbalmnetz findet, weisen fiir dieses 
Verhaltnis zum Teil wesentlich hohere Zahlen auf, wie die 
Kolonie Westaustralien 130,6 , die Kolonie Qucensland 93, 
SUdaustralien 83  km Eisenbahn auf je 10 00 0  Einwohner.

In einer letzten Ucbersicht des „Archivs fiir Eisen- 
bahnwesen" sind noch Angaben iiber die in verschiedenen 
Landem auf die Eisenbahnen rerwandten Geldbctriige, die 
Anlagekostcn, gelrcnnt fiir dic Eisenbahnen in Europa 
und in aufsereuropiiischen Liindern, zusammcngestellt. Die 
Eisenbahnen in Europa sind, wenigstens in den wichligstcn 
Eisenbahnlandcrn, in ihrer gesamten Anlage sorgfiiltiger 

, ausgefiilirt und wesentlich besser mil Doppelgleiscn, Sicher- 
heitseinrichlungen, Betriebsmittel u. s. w. ausgestattet und 
daher auch betriichtlich teurer ais die der aufsereuropiiischen 
Lauder. Die durchschnittlichen Kosten eines Kilometcrs 
Balmliinge waren am hfichstcn in Grofsbritannien und Irland, 
sie betrugen bei dessen Gesamtuetz 660  07 0  bei den 
Staatsbahncn Belgiens 3 64  1 1 3 . ^ ,  in Frankreich 3 16  3 19c^i, 
bei dem Gcsamtnetz Oesterreichs 277  611 dl., bei dem der 
Schweiz 272  585  d l ,  bei dem Iialiens 261 174 dl., bei 
dem Gesamtuetz Dcutschlands 255 605 -JL , bei den Staats- 
balmen Ungatns 242 5 56  dl., bei dem Gesamtuetz Spaniens 
2 3 2  551 d l., bei dem der Niederlande 2 15  614  , bei
dem Rumiiniens 182 920  d l ,  bei dem Gesamtuetz Rufslands 
(ohne Finland) 175 165 d l ,  bei dem Serbiens 165 130 dl., 
bei den Staalsbahnen Bulgariens 125 988  J t . ,  bei dem 
Gesamtuetz Diinemarks 107 2 0 0  d i.,  bei den Staatsbahncn 
Sohwedens 103 1 4 1 ^ ,  bei denen Norwegens 90 789  d l .  
bei den schwcdischen Privatbahnen 5 6  586 dl., und in 
Finland 55 065  d l ,  in Europa 292  3 22  d l.,  dagegen in 
den iibrigen Erdteilen 143 691 dl., und zwar in den 
Verei»igten Staaten von Amerika 158 0 7 0  ^ . ,  in Britisch- 
Ostindien 149 2 3 0  d i., in Canada 146 196  d l:  Das
gesamte Anlagekapifal der am Schlusse des Jahres 1900 
in Europa in Betrieb gowesenen 2 8 3  525  km wird auf 
82 8 8 0  5 95  0 5 0  dL  berechnct, das der aufsereuropiiischen 
Eisenbahnen (5 0 6  6 00  km) auf 72  793  8 6 0  600  d l i, das 
Anlagckapital der Eisenbahnen der Erde am Schlusse des 
Jalire 190 0  auf 155 6 74  45 5  6 50  dl. oder rund 1 5 5 */3 
Milliarden Mark. „Eine Rolle von ZwanzigmarkstUcken, 
die diesen Betrag enthielte", bemerkt dazu das „Archiv", 
„wiirde eine Liinge von etwa 10 9 0 0  km haben, und zu 
ihrer Verladung, ebenfalls in ZwanzigmarstUcken, wiirden 
etwa 6 2 2 0  Eisenbahnwagen von je 10 0 0 0  kg Tragfiihigkeit 
erforderlich sein.

W a g e n g o s t e l l u n g  i m  R u h r k o h l e n r e v i o r e  fiir die 
M l  vom 1. bis 7. Ju n i  1902 nach Wagen zu 10 t.

Datum

Ks sind 

T er lan g t  | gestellt

Die Zufuhr nacli den 
Uheinhafen b a tru g :

Monat Tag

Im Essener 
and

Klberfelder liezirke

aus dem 
Rezirk nach Wagen 

zu 10 t

Juni 1. 1326 1 326
2. 14 853 14 853 Essen Ruhrort 8 796
3. 15411 15 411 Duisburg 6148
4. 15 692 15 692 tt Hochfeid 1761
5. 16143 16143 Elberleld Ruhrort 59
r, 16188 16 188 Duisburg 32
7. 16 731 16 731 n Hochfeid 14

/'.usatnmen: 16 810
Essen Dortm.

Zusammen: 96 344 96 344 Hafen 36
D urchschnitti.: 16 057 f, and. Giiter 23
Yerhaitniszahi 16 298
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K o h ie n - ,  K o k s -  u n d  B r ik e t t v e r s a n d .  Von den
Zechen, Kokereien und Brikettwerken des Ruhrbezirks sind 
vom 1. bis 7. J uni  190 2  in 6 Arbeitstagen 96 3 44  
und auf den Arbcitstag durcliechnittlich 16 057  Doppel- 
wagen zu 10 t mit Kohien, Koks und Briketts beladen und 
auf der ISiseiibalm versandt worden gegen 84  873  und

auf den Arbeitslag 15 431 Doppelwagen in demselben 
Zeitraum des Vorjahres bei 5 1/* Arbeitstagen. Es wurden 
deninach vom 1, bis 7. Ju n i  des Jahres 1902 auf den 
Arbeitslag 626  und im ganzen 1 1 4 7 1  D.-W, oder
13,5 pCt. melir gefordert und zum Versand gebracht ais 
im gleichen Zeitraum des Yorjahres.

K o h ie n -  u n d  K o k e w a g e n - V o r k o h r  i m  M o n a t  M a i  1902.

1.— 15. Mai 16.—31. Mai Im ganzen 
Monat MaiWagen- W agen-

8 e 7.1 r k e An-
forderung

An-
fordernng

Au
forderung

An-
forderungGestellung Gestellung Gestellung Gestellung Wagen-

insgesamt pro Fordertag durch- 
schnittlich insgesamt pro Fordertag durch- 

schnittlich
An-

forderung Gestellunt

R u h r :
a. Staatsbahnen . 1002 192 397 192 397 15 910 15 910 199 550 199 550 16 060 16 060 391 947 391 947

1901 210 951 210 951 16227 16 227 201 232 201 232 16 769 16 769 412 183 412 183
b. Dortmund-Gron.- 

Knsch. Eisenb. 1902 fi 897 fi897 491 491 6 239 6 239 480 480 12136 12 136
1901 710 4 7104 547 547 6 603 6 603 550 550 13 707 13707

Obersclilesien . . 1902 63 623 63 628 5 288 5 288 64 057 64 057 5 367 5 367 127 685 127 685
1901 74 390 74 390 5 706 5 706 66 171 66171 5 491 5 491 140 480 140 480

tflederschlesien . 1902 l i  675 12 675 ; 056 1 056 12 283 12 283 948 948 24 958 24 958
1901 12 298 12295 948 948 11 106 11 106 926 926 . 23 404 23 401

Etsenfc.-Direkt.-Bezirke 
Cóln and Saarbrucken 
a) S a a rh e t ..................... 1902 28 636 286.35 2370 2 370 28 423 28 414 2355 2 364 67 059 57 010
b) K nhlenbez. A achen J902 sssr 62S7 513 513 6 530 6530 552 552 12 787 12 787
«) K ob len i. i. Ilom berg  1902 2 020 a 020 ies 168 2138 2138 164 164 4 158 4 15S
d) R h. B raunkoh l. . 1902 4 SOI 4 SOS 400 400 5 488 5488 458 458 1 10 29S | 10293

insgesamt 1902 41 718 41 718 3 451 3 451 42 579 42 570 3 529 3 528 84 297 84 588
1901 42 350 42 586 3 279 3 279 40 232 40 481 3 336 3 357 82 582 83 067

M a g d e b u r g  ( E i s e n b . -  
P l r . - I i e z .  M a g d e b ., 
H a l l e  u .  E r f u r t )  . 1902 11 364 41364 3 447 3 447 45 481 45 481 3 265 3 265 86 845 86 845

1901 43 462 43 449 3 340 3 339 39 572 39 572 3 238 3 283 83 034 83 021
Htsenb.-Dlr.-Hezirke 

Cassel . . . .  1902 884 1034 74 86 994 1 14 5 76 88 1878 2 179
1901 888 1032 59 69 711 824 45 51 159 9 1856

I la n n o T e r  . . . 1902 1 433 1 433 119 119 l 660 1 660 128 123 3 093 3 093
1901 1566 1566 120 120 1475 1475 123 123 3 041 3 041

Kdnigreich Saclisen 
a) Z w iekau  . . . .  1902 esei B5S1 547 547 6 776 6 776 521 521 13 337 13337
b) L ugau -O elsn itz . . 1902 4 784 4 787 399 399 4 863 4 853 374 373 9647 9640
c) Mcugelwitz . . . 1902 5 305 6 909 492 492 6 161 6 169 474 475 12 066 12 078
d) Iłreśden . . . .  1902 1 329 1 329 111 111 1304 1304 100 100 2 633 2 633

tnsg. Konigr.Saclisen 1902 18 579 18 586 1 5 49 1 5 49 19 104 19 102 1 469 1 469 37 683 37 688
1901 19 730 19 835 1518 1526 16631 16501 1386 1375 36 361 36 336

Kónigrcich Bayern 1902 2039 2 334 169 194 2 023 2 254 168 188 4 062 4 588
1901 2191 2531 166 193 22 7 5 2 429 188 200 4 466 4 960

Elsafs-Lothringische 
Eisenbahnen 

aj S aarb ez irk  . . . 1902 4 713 t  743 39S 398 5 094 5 094 393 393 O 837 9 837
b) R h e in h a fe n . . . 1902 1 815 1811 151 151 1 784 1 784 137 137 3 599 3 599

insgesamt 1902 6 558 6 558 547 547 6 878 6 878 53'1 530 13 436 13 436
1901 7 529 7 529 579 579 6 054 6 054 508 503 13 583 13 583

Insgesamt in den vorstehenden Bezirken im Monat Mai 1902 788 020 788 843
pro Fordertag durchschnittlich 32 164 32 198

Insgesamt im Monat Mai 1901 814 440 815 635
pro Fordertag durchschnittlich 32 578 32 625

A m tlic h e  T arifveranderungen. G ruppeu tari f IV, 
G r u pp e n w ec  h s e it a r i fe  IV/V, IV/VI und IV/VII, 
w es t d e u tsc h e  r und m it te ld e u ts c h e r  P r iv a tb a h n -  
v e r k e h r . Mit Giiltigkeit vom 1 0 .6 .  19 02  wird folgender

Ausnahmetarif eingefiihrt: Ausnahmetarif ftir den Ueber-
gangsverkehr mit der Steinhuder Meerbahn. 1. Dieser 
Ausnahmetarif gelangt zur Anwendung fur Steinkohlen und 
Braunkoiilen wie im Speziallarif III genannt, wenn diese
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GDter in Wagenladungen mit direkten Frachtbriefen nacli 
Siationen der oben genannlen Kleinbahn oder uingekehrl 
versandt werden. 2. Fiir dic BefBrderung der unter 1 
genannten Giitcr nacli oder von der StaatsbahnUebcrgangs- 
station Wunstorf werden dic um 0 ,0 2  JL. fiir 100 kg 
gekttrzten Frachtsiitze dieser Station bereclinet. Ausnahme- 
siitze jedoch nur bei Erfiillung der liir den betreffemlen 
Ausnalnnetarif geltenden Bedingungen. 3. Dic Bef5rdcrung 
auf der Kleinbahn erfolgt auf Grund der Bestimmungen 
und zu den Frachtsatzen des BinnengUtertarif9 dieser Balin. 
Hannover, den 28 . 5. 1902 . Kgl. Eisenb.-Dir.

R h e i n. - w es i f. - B e r l i n  - S t c 11 i n - o s t d e u t s c l i e r  
KoliIenverkehr. Am 1. 6. d. J .  crscheint zum Ausnahine- 
tarif 6 vom 20. 8. 1900  der Naclitrag V, welcher u. a. 
neue bezw. andorweite crmiifsigte Frachtsiitze fiir Krlilen
u. s. w. in Einzelsendungeii mich den Stationcn Greifcnberg 
i. Pm.. Nnugard, Plailie, Rcgenwalde und Treptow a. R. 
der Alt-Damrn-Kolberger Eisenbahn, ferner von den Siationen 
Duisburg-Hochfeld Nord, Mulheim a. d. R., Recklinghausen 
und Recklinghausen - Brueh sowie nach verschiedencn 
Siationen des Direklionsbeziiks Stettin enthiilt. Nachtrags- 
abdriicke sind bei den beteil. Giiterabfertigungsstellen liir 
je 20 Pf. zu haben. Essen, den 28. 5. 1902. Kgl. 
Eisenb.-Dir.

K o h l e n y o r k e h r  n a c h  d e n  R h e i n h i i f e n  b e i  
D u i s b u r g  e t c .  Mit dem 5. 6. d. J .  wird die Zeche 
Sprockhovel bei Sprockhovel mit folgenden, nach allen drei 
Hiifen giiltigeo Frachtsiitzen in den Ausnahmelarif vom 
1. 7. 1897 aufgenommen, niiinlich fiir

10 t .......................... 19 ,50  JL
12,5  t ........................... 23 ,50  JL
15 t ........................... 27 ,50  JL.

Essen, den 30. 5 . 1902 .  Kgl. Eisenb.-Dir.
O s c h e r s l e b c n - S c h o n i n g e r  E i s e n b ah n g e s e 11- 

s c h a f t .  Am 1. 6. d. J .  tritt in unserem B|nnenverkehr 
zwischen den Stationen Kauzlebcn und Schoningen ein 
Ausnalnnetarif fiir Kohlen in Kraft. Niihere Auskunft 
erteilen die Stationen. Oscherslcben, 29. 5. 1902. Der
Yorstand.

Vereine uiul Yersainmlungcn.
D e u t s c h e  G - e o lo ń s c h e  G e s o l l s c h a f t ,  (Sitzung am

7. Mai.) Vorsitzender Herr Gcheiinrat B r a n  co. Herr 
Dr. B l a n c k e n h o r n  sprach iiber einige Beobachtungen, 
die er bei der Aufnalime des Blattes Ostheiin in der RhSn 
gemacht hat. Im dortigen Chiroteriumsandstein fand er 
Fiihrtenabdriicke, die nicht wie sonst auf der Untcrseile 
der Schicht ais Relief, sondern auf der Oberseite ais Yer- 
tiefungen erhalten waren und den Eindruck von Nagcl- 
spuren machten. Herr Dr. Z i m m e r i n a n n  hielt diese 
Eindriicke nicht fiir Spuren eines Tieres, sondern fiir 
Thongallen, welche, wie dies ofter vorkommt, im Sandstein 
nicht horizontal liegen, sondern aufrecht stehen und spiiler 
auswittern, wahrend Herr Prof. J a e k e l  dieses Gebildc 
in der That fiir Nagelspuren zu halten geneigt war. 
Weiter berichtete der Vortragende iiber eine Stalactitenhohle 
im Schaumkalk, die besonders dsshalb bemerkenswert 
scheint, weil Iidhlenbildungen im Muschelkalk zu den 
Seltenheiten gehoren. Danii trug Herr Blanckenhorn Iiber 
Fundę von plioziinen Ablagerungen vor. In der frucht- 
baren Umgebung von Mellrichstadt . lagern unter dem 
Dilviviura bis 15 m mlichtige Sande, welche in tiefen

Wasserfurcheu oder in kunstliclien Griiben aufgcschlossen 
sind und daselbst sich ais intensiv rote, eisenreiche Sande 
erweisen, wie sic in iihnlichcr Art auch bei Ostheim vor- 
koinmen. In diesen Schichtcn sollten, nach Angabe der 
Arbeiter, schon hitufig Knochen gefunden sein, aber eine 
genaue Untersuchung ergab, dafs hier in der Mehrzahl der 
Fiille eine irrtiimliche Deutung knochenahnlichcr Gebildc vor- 
lag. In einer oberen Schicht dieser Sande liegen niiinlich rohren- 
formige Konkretionen von Sandstein, welche sich um liingliche 
Holzsliicke heruiri gebildet haben und min nach Vcrwesung 
des llolzes Rohrenknochen von Wirbelthieren zu sein scheinen. 
Dagegen gelang es aus einem tieferen Horizonte thatsiichlich 
organische Resti* zu erhalten und zwar vorztlglich erhaltenc 
Ziihne von Mastodon arvernensis, durch wclchen Fund das 
plioziinc Alter dieser Sande mit Sicherheii erwiescn wird. 
Nachdem der Vortragende sich in ausftihrlichcr Weise iiber 
die Gliederung des europaisclieii Plioziins verbreitet hatte, 
schlofs er mit cinigcn Bemcrkungen Iiber dic Tektonik des 
von ihm aufgenommeuen Gebietes,

ilerr Dr. M i c h a e l  legte Pflanzen aus dein Muschel
kalk und der Kreide von Oberschlesien vor. Aus einem 
Steinbruch bei Crappitz, der schon friiher Yoltzia und 
Knorria geliefert hat, erhielt er aucli jetzt wieder llolzer, 
die vielleicht zu Voltzia gehoren. Ein anderer pflanzcn- 
licfernder Fundort ist Oppeln und zwar dasselbe Gebiet, 
in dem auf der Kreide cin mioziiner, landsclincckcnfUltrendcr 
Kalk lagert, dessen Fauna jiingst von Andreae beschrieben 
jat. Unter diesem Laiiiischneckenkajk findet sich eine 
Triiimnerschicht, in welcher senone Spongien in Menge sich 
finden; in i lir stand ein StaminstUck aufrecht, halb im 
Mioziin und halb in der Kreide cingebcttet, dessen Alter 
sichcr nicht turon ist.

Herr Baron v. R e h b i n d e r  sprach iiber die Gliederung 
des polnischen Jura .  Der Vortragende gab zuniiehst eine 
historische Schilderung iiber die Entwickelung der Kenntnis 
dieser Formation und besprach sodami die Verbreitung der 
einzelnen Abteilungen. Er gelangte zu dem Ergebnis, dafs 
die Ansichten der Autoren in zahlreichen Punkien bezuglieh 
der Verbreitungeinzelner Artenundllorizonteinstarkem Wider- 
spruch stehen, und dafs eine sehr genaue geologischeKartierung 
dieses Gebictes zur Klilrung der Pragę erforderlich wiire. 
Insbesondere seien Bedcnken zu erheben gegen die an- 
gebliche weite Vcrtikalverbreitung der Parkinsonia Parkinsoni 
und des Macrocephalitcs macrocephalus, die vielfach nur in 
Jugcndformen zu finden sind, deren Bestimmung mit grofsen 
Schwierigkeiten verkniipft ist. In der Debatte wies Herr 
Dr. Michael auf die wundervoIle Erhaltung und grofse Hiiufigkeit 
der Fossilien hin und machte darauf aufmerksam, dafs in 
den Sammlungsexemplaren eine gewisse Vi.'rwirriing in Bezug 
auf die Fundorte und die Horizonte hcrrschte, weil ein guter 
Teil der Fossilien nicht an Ort und Stelle gesammelt ist, 
sondern erst auf den Pochwerkcn aus den eingelieferten 
Eisencrzen herausgeklopft ist.

Herr Dr. M i i l l e r  sprach iiber das Vorkommen von 
Zechstein und Trias an der holliindischen Grenze in der 
Gegend von Vreden. Dort wurde bei Aarhaii9 von der 
Deutschen Tiefbohrgesellschaft eine Tiefbohrung auf Kohlen 
niedergebracht, welche unter dem Diluvium Thonmergel 
des Wealden antraf; dann foluten 38  m Kalk und hierauf 
138  in blinie Mergel und Letten mit Gypsschniiren und
25 m Steinsalz. Diese Schichten hielt man schon fiir 
Zechslein, es war aber in Wirkliclikeit Roili, und erst 
nachdem man von 2 1 1 — 965  m im Buntsandstein gebohrt
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halle , wur de  der Z echslein  erreichi, in welcliem bei 1229 m 
m ifgehórt w urde , nachdem  m an noch Ober 100 m Steinsalz 
festgestellt hatte .

Weiter sprach Dr. Muller Ober das Vorkommen von 
Kupferschiefer in Westfalen. Dieses von Ibbenburen bcreits 
bekannte Glied der Zechsteinformaiion wunle zunachst auf 
Zeche Gladbeck mit Palaeoniscus Freieslebens und dann 
iu einer Tiefbohrung bei Wesel gefunden. Lelztere wurde 
von der Firma H. Lubisch in kurzer Zeil mil einpm solchen 
Durchmesser niedergebrachl, dafs man noch aus den grófsten 
Teufen bestimmbare Fossilien erhielt. Es wurden dort 
folgende Schichten durchbohrt:

17 m Rhein-AIIuvium,
81 m Marines Miozan,
4 0  m Oberoligozan,
86  m Mittel- und 17 m Uńleroligozan,

7 4 2  m Bundsandstein.
2 45  in Zechsiein.

In diesem Carbon wurden 169 in machtige Salze
angetrofFen und die letzten 5 durchbohnen Decimeter bc- 
standen aus Kupferschiefer mit Fisch- und Pflanzenrestcn. 
Die eigenartig ciitwickclle Trias diese" Gebieies bildet 
vielleiclit ein Uebergangsglied zwischen der deutschen und 
cuglischen Trias.

G e n e r a l  v e r s a m m l i m g e n .  G e w e r k s c h a f t  M esso  1. 
21 . Juni d J ,  vorm. 11 Uhr, im Lokale des Herrn
Ferdinand Hauck, zu Frankfurt a. M., Bórsenstr. 131.

S a l  z we r k  C a r l s h a f e n  A.-G. 24 . Juni d. J . ,  naclim.
2 ‘/2 Uhr, am Sitz der Gesellschaft zu Strafsburg.

M ou t a n g e s e l I s c l i a f t  L o t h r i n g e n - S a a r .  24 . Juni 
d. J „  miltags 1 2 1/* Uhr, in den Bureaux der Gesellschaft 
zu Metz.

K ó li 1 en - I m p o r t  u n d  S t e i  n k o h  1 e n - B  r i k e t  t f a b  r i k  
A.-G. 25 . Juni d. J . ,  vorm. 11 Uhr, im Geschaftslokale
der Gesellschaft zu Kónigsberg, i. Pr. Lizenlstr. 13.

S t e i n k o h l e n  -  B e r g b a u  - G e s e l l s c h a f t  „ H u m 
b o l d t " .  26 .  Jun i d. J . ,  vorm. 10Vz Uhr im Gcschafts- 
lokale der Gesellschaft zu Frankfurt a. M.

W a l d a u e r  B r a u n  k o h l e n - I n d u s t r i e  A . -G .  zu  
W a l d a u  be i  O s t e r f e l d ,  B ez. H a l l e  a. S. 26. Juni 
d . J . ,  nachm. I Uhr, im Hotel „zum mutigen Ritter“  zu 
Kósen.

N a u m b u r g e r  B r a u n k o h l e n  A.-G. 26. Juni d. J . ,
nachm. 4 Uhr, im „Hatskeller" zu Nauunburg a. S.

W e r s chi! n -  W e i fse n f e l s  e r B r a u n k o h l e n  A .-G .  
27. Jun i d. J . ,  nachm. 1 Uhr, im Grand Hotel Bode zu 
Halle a. S.

„ G o t t  m i t  u n s - G r u b e “  A.-G. f u r  S t e i n k o h l e n -  
b e r g b a u .  2 8 .  Jun i d. J . ,  vorin. 12 Uhr, in der Ge- 
schaftsstelle der Gesellschaft zu Berlin, Wilhelinsir. 4 6 /4 7 .

Marktbericlite.
E s s e n e r  B ó rse .  A intlicher Bericht vom 9. J u n i  1902, 

nulgestellt von d e r B órsen-Kom raission.
K o h l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  

P re isn o tie ru n jen  im O berbergain tsbezirke Dor t mund.  
Sorte. Pro Tonne loco Werk

1. G a s -  u n d  K I a m  i n k o h  I e :
a )  G a s IB rd e rk o h le ........................... 1 1 ,0 0 — 12,50  JL
b )  t^asflam m fórderkohle . . . 9 ,7 5 — 11,00  „
c j  K laram fórderkohle . . . .  9 ,2 5 — 10 ,00  „

d)  S t u c k k o h le ....................................1 3 ,2 5 — 14,50
e )  H alb g esieb te .................................... 12,50— 13,25 m
f j  Nufśkohle gew . Korn I) 1 2 ,5 0 __ 13 50

n n v
„ . * *  III 1 1 ,2 5 — 12,0 „

,  „  IV  . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  r
g ) N ufsgruskohle 0 — 20/30 tnm 6,50—  8,00 ,,

0 - 5 0 / 6 0  „  8 .0 0 —  9 ,00 ,
h) Gruskohle . . . .  - 4 , 5 0 — 6,75 T

II. F e t t k o h l e :
a )  F ó rderkohle  . . . . .  9,00 — 9,75 ,
b j  Bestm elierle Kohl e  . . . 10,75 — 11,75 m
c j  Stuckkohle . . . . . .  12,75 — 13,75 _
d j  Nufśkohle gew . Korn 11 12 7 5 __13 75

» n n
„  III . 1 1 ,0 0 — 1 2 ,0 0
» 1V • 9 ,7 5 — 10,75 „

e j  K o k s k o l i l e .................................  9 ,5 0 — 10,00 v
III. M a g e r e  K o h  l e :

a j  F ó r d e r k o h le ...................................  8 ,0 0 — 9,00 „
b j F órd erk o h le , m elicrte  . . 10,00— 10,50 „
c j  F ó rd erk o h le , aufgebesseite , j e

nach dem S tu ck g eh a lt . 11 ,00  — 12,50 „
d) S t i i c k k o h l c ................................ 1 3 ,0 0 — 14,50  „
e j  A o lh razit Nufs Korn I . . 17 ,50  — 19,00 „

„  „  II - . 1 9 ,5 0 -2 3 ,0 0  „
fj  F ó r d e r g r u s ................... 7,00— S,00 „
g )  G ruskohle unt er  10 mm . . 5 , 0 0 —  6 ,25  „

IV.  K o k s :
a )  Hochofenkoks . . . .  15 ,0 0  „
b ) G i e f s e r e i k o k s ............................ 17,00 — 18,00 „
c j  Brechkoks I und U . . . 1 8 ,0 0 — 19,00 „

V. B r i k e t t s :
Briketts je  nach Qualitat . . 1 1 ,0 0 — 14 00  ,

Markilage keine Aenderung. Nachste ltórsenversammluii“ 
fml< i am Mont iK, den 16. Jun i  1902 ,  naclnuittags 4 Ulu. 
im „Berliuer llof“ , 1 loiel Hartmann. stan.

R h e i n i s c h -  W e s t f a l i s c h e s  K o h l e n  - S y n d i k a t .  Es 
b e tru s  im M onat M ai:
die B e t e i l i g u n g  . . . .  4 8 4 6  871 t, arbeitstagl. 199871 t

im Y o rm o n a t .......................  5 042641 „ ,  200 702 ,
im gleichen Monat d.Yorjahr. 4 7 2 4 4 5 3  ,  „ 188 9 7 8 ,

die F o r d e r u n g .......................  3 966 090 ,  „ 163 550 ,
im V o r m o n a t .......................  3 915 364 „ ,  155 835 „
im gleichen Monat d.Vorjahr. 4 289 269 ,  „ 1 7 1 5 7 1 ,

Die Forderung ist gegen die Beteiligung zuruckgeblieben 18,t7pC t.
im Y o rm o n a t.......................................................................... "22,35 ,
im gleichen Monat des Yorjahres ...................................9,21 ,

/  E n g l i s e h e r  K o h l e n m a r k t  Der englische K ohlen- 
m ark t ist in den m eisten IMstriktcn fest. Der w eichendeu 
T endenz, w elche a>.fangs Mai in den m eh r H ausbraud 
produzierenden  M idlands eingesetzt ha tte , ist einigerm afsen 
E in h a lt getlian worden durch d ie  haufigen U ntcrbrcchungen  
d e r Forderung, wio sie die Pfingsttage und  die F riedens- 
feierlichkeilei> brachten uud w ie sie bald  w iederu in  init 
der K runungsfeier zu erw arten sind . Diese M iirkte werden 
d ah er gegenw artig , D erbyshire  v ic llę ich t ausgenom m en, 
w eniger von uberflussigen M engen b e lastet, uud d ie  V orrate 
fiir den W interbedarf diirften in diesem  J a h re  spiiter ais 
sonst angesam m elt w erden. So b eh au p te t sich je tz t Haus- 
brandstU ckkohle trotz der verm inderten  N achfrage gut. 
G eringeie Sorten Stuckkohle zu Industriezw ecken  w erden
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einen bessercn Markt haben, wenn die optimistische Auf- 
fassung, die sieli in den verbrauclienden Industricn an den 
Friedenssclilufs kniipft, ihre Gultigkeit behiilt; einstweilen 
sind die Aussicliten unbestiinint. Kleinkolile und Abfall- 
koliie liaben in bessercn Sorten einige Festigkeit erlialten 
durch dic vermindcrte Erzeugung, . geringere Sorten sind 
rcichlicher yorlianden und leiden durcli den Wettbewerb 
der Distrikte untereinander. Maschinenbrand ist auf der 
ganzen Linie stetig und hat fur die niichsten Monate be- 
griindete Aussicht auf weitere Festigkeit. Dic AusfuhrzifTein 
licfsen im ganzen noch zu wtinschcn. In N o r t l m m b e r -  
l a n d  hat sich in einigen Sorten die Nachfragc neuerdings 
verlangsamt, und die Prcise liaben zum Teil nachgeben 
mlissen. Fiir die niichsten Woclien tiegen gute Aultriige 
nach den Ostsce- und Mittelmeerhiifen vor. Mascliinen- 
brand geht in bessercn Sorten flott und behauptet sich 
fest auf 11 S bis 11 S .  6 d. f.o. b. Tyne. Schwiicher 
sind zweite Sorten zu 9 s. 9 d. bis 10 s. 6 dr, auch 
ungesiebte gingen um 3 d. auf 8 s. 6 d. bis 8 s. 9 d. zuriick. 
Maschinenbrand-Kleinkohle stellt je tzt auf 5 s. bis 5 s. 
6 d.t was einen Riickgang um 6 d. bedeutet. Gaskohle 
geht mehr auf Grund der frtiheren Kontrakte regelmiifsig 
ab und schwankt im Preise zwischen 8 s. 6 d. und 9 s. 3 d. 
Ungesiebte Bunkcrkohlc geht schleppend zu 8 S . 4Y 3 d. bis
9 s. Hocliofenkoks ist stetig zu 15 s. 3 d., Giefsereikoks zu
17 s. f.o.b. Tyne. In L a n c a s h i r e  zeigt Hausbrand jetzt die 
ubliche Physiognomic des Soiirtnergeseliiiftes. Einige Gruben 
arbeiten mit beschriinktcr Forderzcit, doch ist im ubrigen an 
die obigen Bemerkungen zu erinnern. Beste Stiickkohle erzielt 
noch immer 14 s. 6 d., mittlere 13 S. G A ,  geringere
10 s. 6 d. bis l i s .  Industriekohle und Schinicdcbrand ist 
zu 9 s. nur miifsig begehrt. Das AusfuhrgeschHft ist 
schleppend. In Bunkerkohle sind geringere Preisnachlasse 
gewiilnt worden, nominell blieben beste Sorten auf 11 s. G d., 
geringere gelien. herab bis zu 9 5. 9 d. Gewohnliche 
Kleinkolile fiililt den Wettbewerb der Nachbardistrikte, 
bessere behauptet sich leicliter auf 7 s. In Y o r k s h i r e  
behauptet sich in Hausbrand eine gute Durchschnitts- 
nachfrage, und da die Gruben keine Vorriite liaben, be- 
stehen sie fest auf den bisherigen Satzen. Der Versand 
ist nach allcn Seiten rege. Gute Silkstonekohlc erzielt 
13 s. bis 13 s. 6 d., zweite l i s  6 d. bis 11 s 9 d., 
bester Barnsleyhausbrand 11 s. 6 d. bis 12 s , geringere
10 S . 6 d. bis 10 s. 9 d. Mascliinenbrand hiilt sich bei 
beschriinkter Forderung auf 9 s. bis 9 s. 3 d. fiir Ausfuhr. 
Kleinkolile und Abfallkolile kam zuletzt in geringeren 
Mengen auf den Markt und war daher stetiger im Preise . 
Die Besserung in Koks hiilt an; guter Hocliofenkoks geht 
zu 11 s. 6 d. bis 12 s. In C a r d i f f  diirfte Maschinen- 
brand fiir die beiden niichsten Monate grofse Festigkeit 
zeigen. Fiir Ju l i  und August bestehen dic Produzenten 
auf 16 s. fiir beste Sorten. Es wird sich ein starker Be- 
darf ergeben durch die Riickkehr der Truppen, und 
gleichzeitig mufs die hiiufige Unterbrechung der Forderung  
festigend wirken. Zum  Teil werden die kiinftigen 
Bedingungen auch von den Verhaltnissen am Tyne 
abhangen; denn gegenwiirtig besteht zu den dortigen 
Siitzen eine anormale Difierenz von 3 S. bis 4 s. 
Zweite Sorten crzielen 14 s. 6 d. bis 15 s. 3 d. Klein- 
kolile ist etwas schwiicher zu 7 s. 3 d. bis 7 s. 6 d. 
Moninouthshirer lia lbbitum inSse Kohle wird von den Z w ischen- 
hiindlern zu 12 s. 6 d. bis 13 s. abgegeben, von den 
Produzenten um 6 d. bis 9 d. hoher. Bitum inose Rhondda

Nr. 3 hiilt sich auf 14 s. 3 d., Nr. 2 auf l i  s. fiir beslc 
Sorten. Giefsereikoks ist stelig zu 18 s. 6 d. bis 23  s. 6 d.

F r a n z ó s i s c h e r  K o h l e n m a r k t .  Aus den uns vor- 
liegenden Berichten entnehinen wir, dafs die allgcmeine 
Lage des franzosischen Kohlenmarktes im Verlaufe des 
vergangenen Monats, was die Naclifrage bctriffi, elier Stiller 
gewesen ist ais im Vonnonat. Ganz ungewSIinlicli bei 
dieser Jahreszeit war im Anfang des Monats, durcli die 
kalle Wilteiung liervorgerufen, der Absatz an Hausbrand- 
kohlen. Die hauptsiichlichen Verbraucher des Industric- 
brandes verhalten sich immer sehr zuiiickhaltend beziiglich 
der Bcliitigung grofserer AbschlUsse. Auf liinger wie
3 Monate wollen sie sich nicht binden, da der Geschiifts- 
gang des Eisenmarktcs zu unsicher ist. Die Preise werden 
von den Zechen in der Erwarlung besserer Zeiten mogliclist 
fest gehalten.

Man notiert augenblicklich fiir Forderkohle (fett) 20 
bis 2 5  pCt. Stlicke 1 8 — 19 F rcs . ; dto. 3 0 — 35 pCt. Stiicke 
1 9 — 20  Frcs.; dto. 4 0 - 4 5  pCt. Stucke 2 0 — 2 2  Frcs.; 
fiir Nufskohle (halbfett) 2 0 /3 0  2 7 — 29 Frcs.; fiir tiHes de 
moineau.K 3 0 /5 0  3 0 — 32 Frcs. Bei Magerkohlen ist die 
Preislage schwankend.

Ueber den Brikett- und Koksmarkt sind wesentliclic 
Veranderungen nicht zu berichten. Dic Produktion geht 
YCrlialtnisniafsig zu giinstigen Preisen flott ab.

Die Kohlen- und Kokseinfuhr fiir das erste Quartal der 
Jahre  1902 und 1901 ergiebt folgendc Bcsultate.

K o h 1 e n - E i n f u h r.
1902 1901

t  t
E n g l a n d .......................................  1 586  4 3 0  1 88 2  8 80
B e lg i e n ..............................................  924  7 40  981 360
D e u t s c h l a n d .................................  181 2 7 0  157 7 2 0
Vereinigtc Staaten . . . .  2 5 4 0 0 )  non
Andere Liinder . . . ______  19 12o) 16 280

Summa 2 7 3 6  9 6 0  3 0 3 8  2 4 0
K o k s - E i n f u  h r ..........................  2 7 2  24 0  39 4  910

K o h l c n - A u s f u h r .
1902 1901

t  t
B e l g i e n ....................................................  114  6 7 0  80  0 60
Italien ....................................................  3 940  3 09 0
S c h w e i z ....................................................  30  2 7 0  30  2 1 0
Algier . ................................................  270  10
Andere L i i n d e r .......................................  26 750  10 960
Franzosische SchifTe ................................. 21 25 0  43 750
Ausliindische .................................  13 5 90  10 150

Sarnina. 2 1 6  7 4 0  184 23 0
K o k s - A u s f u h r .............................  20 220 10 000

Die Preise sind zur Zeit folgendc:

P a r i s e r  Ma r k t .  Die Preise vcrstehen sich ein-.
schliefslich des Octroizolles

pro 1000 kg
Stiickkohle Markę G ....................................... 5 7 ,—  Frcs.

» » G G ........................................................... ”
„ „ G G G .....................................61,

Briketts in N u f s g r o f s e ....................................... 4 6 ,—  „
„ „ A p fe lg ro f se ....................................... 4 6 ,—  „

Anthrazitkohlen aus Belgien * 61, )y
Monskolile Markc G M B .................................48, — „



Nr. 24. 570 - 14. Juni 1902.

49,50 Frcs.
38 ,50 »
5 6 ,— »
38,50 V
36,50 »
34.50 n
5 3 ,— »
5 2 ,— »
i, Anzin und

Stiickkohle fiir Caloriffcres.........................
Forderkoble „ „ . . . . .
Feinkohle „ „ .........................
Forderkoble 6 0 — 70 pCt. T V 1 .

4 0 - 5 0  „  „  2 . . .
» 2 0  25 „ „ 3 .

Brcchkoks Nr. 1 ...........................................
» » 2 ............................. .....

Die Wasserfracliten pro t von Saint-Gliislain, Anzin und 
Lens nacli den unten angegebenen Bestimmungsorlen stellen 
sieli zurzeit folgcnderniafsen:

t.en s (Pas-de-Calais): Paris 5,30  Frcs., Rouen 5,30, 
Elbeuf 5,30 ,  Ainiens 3,40 ,  Arras 1,80, Douai 1,30, Cambrai 
1,35, Ham 2 ,80 ,  Pćronne 3 ,00 ,  Saint -  Quentin 1,70 
Cfinuny 2 ,10 ,  Compibgne 2 ,50 ,  Reitns 3,70 , Soissons 8,80, 
Lille 1,60, Bćthune 1,60, Saint-Omer 2,00, Dunkerąue 
1,40, Calais 1,90, Kpernay 3 ,70 , Saint-Dizier 3,70, Nancy
4 ,00 ,  Gand 2 .65 ,  Brilssel 2 ,90 ,  Anvers 2 ,8 0  Frcs.

A n z in : Paris 4,65  Frcs., Rouen 4 ,80 , Elbeuf 4,80, Ainiens 
2 ,90 , Arras 2 ,00 ,  Douai 1,60, Cambrai 2 ,00 ,  Ham 2,50, 
Pćronne 2 ,55 ,  Saint-Quentin 1,90, Chauny 2,20, Com- 
pitgne 3,00, Reims 3 ,20 , Soissons 3 ,80 ,  Lille 2,10 , 
BĆthune 2 ,10 ,  Saint-Omer 2,20, Dunkerąue 2,20 ,  Calais 
2 ,50 , Kpernay 3,85, Saint-Dizier 4,50 , Nancy 4 ,50  Frcs.

Sai n t-G li i s.l a i n : Paris 5,30 Frcs., Rouen 5,30,
Elbeuf 5 ,80 ,  Douai 1 ,7 0 ,  Cambrai 1,50, Ham 2 ,40 ,  
Pdronnc 2 ,90 ,  Saint-Qucntin 1,60, Cbauny 2,60 , Compifegne 
2 .65 ,  Soissons 4 ,10 ,  Saint-Omer 2,20, Dunkerąue 2,00, 
Courtrai 2 ,10 , Ypres 3,40 , Bruges 2 ,90 , Anvers 2 ,30 , 
Gand 2 ,40 , Boom 2,50 .

M arktnotizen iiber N ebonprodukte

M e t a l l m a r k t .  Der Markt zeigte rucklaufigc Tendenz, 
der Riickgang der Preise bielt weiter an.

K u p f e r  still. G. H. L .  54. 10. 0.,  3 Mt. L . 54. 7. 6.

Z i n n  weichend. Straits L .  130. 10. 5 . ,  3 Mt. 
L .  125. 10. 0.

B l e i  inatt. Span. L . 11. 6. 0., Erigl. L. 11. 1 1 .3 .

Z ink  anziebend. Gew. Marken L .  18. 13. 0 ,  bes. 
L .  18. 15. 0.

N otioru ngen  a u f dem  en g lisch en  K ohlen- und 
Frachtenm arkt. (Borse zu Newcastle-on - Tyne.) Der 
Kohlcnmarkt zeigte keine Aenderung, am meisten verlangt 
waren erste Sorten. Es wurde gezablt fur beste northum- 
brisebe steam Kobie l i s .  3 d .  bis l i s .  6 d . und fiir 
zweite Sorten, dereń Produktion infolge geringer Nacbfrage 
eingesebrankt wurde, 9 S  3 d .  bis 10 S. 6 d  : steam 
smalls blieben auf 5 s .  6 (Z. In Durham Kobie ist iminer 
noch bedeutender Vorrat vorbanden; dieselbe bat einen 
kleinen Riickgang im Preis erfabren. Die Notierung fiir 
ungesiebte Sorten war 8 S. 3 d . bis 8  s. 9 d .  Gaskoble 
sebwankt zwisclicn 8 s.  6 d .  und 9 s . 3 d .  f.o.b. Koks 
war fest, Ausfubrsorten kosteten 17 s .  bis 17 s .  3 d,,
Hocbolenkoks 15 S . 3 d . bis 15 S  6 d .

i
Das Frachtgeschaft war gegen die Vorwoche etwas un- 

regelmiifsiger. Die zur Verfligung stebenden Dampfer be- 
friedigten die grofse Nacbfrage, wesbalb die Preise nicbt 
bober gihgen, Tyne bis London 3 s. 1 V* d .,  Tyne bis 
Kronstadt 4  s., Tyne bis Hamburg 3 S. 6  d . bis 4 s., Tyne 
bis Genua 5 s. 9

(Auszug aus dem Daily Coinmercial Report, London.)

4. Juni 11. Jun i

h.
von
8. d. L.

bis
$: | d. L. |

von 
«. | d. L. !

bis 
*. 1 d.

Teer p. g u l lo n .......................................................................... _ __ IV? 1V- __
Ammoniumsnlfat (London Beckton terms) p. ton . . n 17 6 — — — 1?, 15 __ —
Bemol 90 pCt. p. g a l i o n ................................................... — — 8 —- — 8Vi 8 -- —. 8V4

„ 50 „ ,, ,, . . . . . . . . . . — — 7 — — v u — — 7 --- — l lU
Toluol p. g a l i o n .................................................................... — — 9 9 _
SoWent-Napbtlia 90 pC t p. g a l i o n .................................. — — 9 1/? — — 10 _ __ 9 »/* __ __ 10
K&rbolsaare 60 pCt............................................. .....  . . . — 1 11 _ _ _ __ 1 11 — __
Kreosot p. g a l i o n .................................................................... — — 1V| 1 Vi __ __ __
Anthracon A 40 pCt. n n i t ................................................... — — IV? — — l 3/4 __ _ IV , — _ i 3u
An*hracon B 30—35 pCt. u n i t ........................................ — — 1 1 _ —
Pech p. ton Ło.b.................................................................. — 45 47 6 — — —

Patcnt-Bericlite.
P a t e n t - E r t e i l u n g e n .

El. I b .  Nr. 129 240 . M. 17 778. Vom 2. Februar
1900. V erfahren der elektrom agnetisehen. Auf- 
bereitun g zur g le ich ze itig en  Trennung m ehrerer 
StoflFe von verseh iedener m agnetischer Erregbarkeit; 
Zus. z. Pat. 127 791. — Gesellscbaft zur Einftthrung und 
Yerwertung des Mechernicher Magnetiscben Aufbereitungs- 
verfabrens m. b. H., Frankfuit a. M.

KI. 5 a .  Ńr. 1 2 8 5 2 7 .  K. 1 9 9 7 6  Yom 6. Juli 1900. 
S tetig  arbeitende HTachlafsvorrichtung fiir stofsendes  
T iefbohren . C. Kobrich, Darmstadt, Grafenst. 45.

KI. S a. Nr. 1 2 8 5 9 9 .  S. 13 965. Vora 17. August 1900. 
G esteinsbohryorrichtung m it drehender B ew egu ng

der B ohrkrone zum  B ohren  in  senk reoh ter B ich tung . 
August Saupe, Richmond, Auslr.; Vertr.: Ernst Hcrse, 
Pat.-Anw., Berlin SW. 29.

KI 5 b . Nr. 128529. N.5020. Vom 14. Junuar 1900. 
S chlagvorrich tim g fiir G este insbohrm asch inen  u n d  
derg l. Albert Neupert, Eisleben.

Kl. 5b . Nr. 128 530. S. 13 734. Vom 6. Juni 1900. 
H andb o h rm asch in e  fiir K ohle, G estem  o. dergl. 
Friedrich Sommer, Essen, Rulir, Viehoferstr. 64.

Kl. 5 c. Nr. 129 065. L. 15 164. Vom 9. Februar 
1901. E in ric h tu n g  zum  
sehw im m enden G ebirge.
Welzow, N. L.

Kl. 5 o. Nr. 129 066. L. 15 640. Vom 9. Februar

S ch aeh tob teu fen  
August Lehmann,

i m
Neu-



1901. S c h a c h t z i m m e r u n g .  August Lclunnnn, Neii 
.Weissów, N. L.

KI. 5 c. Nr. 129 101. H. 25 883. Vom 30. April 
190 i . A uthangung d erS ch u tzb iilin o  fiir abzuteufende  
Schachte an einem  e in z ig en  D rathseil. Friedrich 
Heinpel, Waldenburg i. Sclil.

KI. 10 a Nr. 128862. B. 27 865. Vom 16. Oktober
1900. Schaehtofen  zu m  V erk oh len  von Torf.
A. J. Buli, Ryliby, Georg Cloiitta, Riippe u. W. C. Giiiitlier, 
Ilyfeby, Schweden; Verlr. Dagobert Tiinąr, Berlin NW. 6.

KI 35 a. Nr. 128 400. li. 15 517. Vom 21. Mai
1901. V orrich tun g zu r 'V erhiitung des harten  Auf- 
setzens der F órd ergestelle  a u f d ie A ufsetzatiitzen. 
Johannes Romer, Zwickau, Albertsir. 3.

KI. 35 c. Nr. 1 28?48 . K. 2 1 5 3 8 . Vom 29. Juni
1901. F ord erh asp el m it  s te tig  in  einer R ichtung  
um laufenden M otor. Otto Kammerer, Charlottenburg, 
Ber] inerstr. 148.

KI 38 h. Nr. 129 003. St. 5925. Vom 11. April 
1899. V erfahren  zu m  Im pragnieren  yon H olz Dr. 
I). H. Strascluin, Warschau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm 
Pataky, Berlin N. W. 6.

til 78  c. Nr. 129284 . B. 26001 . Vom 7. Dezeinber
1899. V erfahren zu r H e rste llu n g  eines Sprengstoffs. 
George Benekć, Kingsbury Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. 
Wilhelm Pataky, Berlin NW. 6.

G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .
KI. 4 a. Nr. 166207 . 9. Dezember 1901. B. 18260. 

D ichtungsring fiir G rubenlam pen, b estehend  aus 
zw ei A sbestrin gen , d ie  d urch  ein  B lech  getrennt 
sind, w elch es d urch  Z fórm ige U m bórtelung federnd  
wirkt. Bocliuni - Lindener ZUndwarenfabrik C. Koch, 
Linden a. ri. R.

KI 4 a. Nr. 165 874. 24. September 1901. F. 7985. 
D ichtheitspriifer fiir G rub en sicherh eitslam psn  aus 
einem  durch  S au len- u n d  h oh le  B ogenstu ck e ge- 
bildeten  G ehauso, w o b e i e in e  Saule an ihrem  unteren  
Ende ais H ah n k ege l a u sg eb ild et u n d  fest m it dem  
Boden verbunden ist. Fnemann & Wolf, Zwickau i. S.

KI. 4 d .  Nr. 166 155. 11. Dez. 1901. G. 9092.
Mit excentrischer, in  der G ob rau ch sstellu n g gegen  
den R eiber d riick en d er S ch eib e versehene Ziind- 
vorrichtung fiir  G rub en sicherh eitslam pen . Grllmer 
& Grimberg. Bochum.

KI. 5b . Nr. 165634 . 23. Oktober 1901. K. 15226. 
Zum ab w ech seliid en  K erben u n d  Sehram en ver- 
w endbare G estein sb oh rm asch in e m it au f den be- 
w eglich en  T e il au fgesetzter . n ur a u f einer Soito 
m itS tu fe  versehener, u m stellb arer U nterlagsscheibe. 
Heli. Korfmann jr., Witten.

KI. 5 b .  Nr. 128 528. 18. Juli 1899. L. 13320.
M u tterschlofs fiir d ie  S ch rau b en sp in d el einer Ge- 
stein sh and boh rm aseh in e. f i  Lolise, Briissel; Verir.: 
Georg Wohlfahrth, Pat.-Anw., Bei lin SW. 12.

KI. 5b . Nr. 1 66002 . 23. Oktober 1901. K. 15228. 
Das B ohrerende im  B ohrerkopf fest pressender senk- 
recht d u rch loch ter P refsb lo tz , a u f d essen  nach  
aufsen verlan gertem  G ew in d eb olzen  eine M utter 
m it aufserem  G ew in d e goringeror S teigung auf- 
gesetzt ist. Heli. Koufinami jr., Witten, Ruhr.

KI. 5 b . Nr. 1 6 6 7 1 7 . 5. Dezember 1901. S. 7838. 
H andbohrm asch ine m it regulierbarem  V orschu b  fiir 
B e rg w e rk e ,  m it einer rotierend en , sch liefsbaren  Bohr-
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m utter. w elch e zw ecks Y orschiebens der Bohr- 
sp in d el gebrem st w ild . Friedrich Sommer, Essen, Ruhr, 
Vielioferstr. 64.

KI. 5 b. Nr. 166 823. 27. November 1901. W.
12 070 Steinbohrer aus R u n d stah l, m it sp ira l-  
fórm iger, im  Frofll dreikantiger, n achsch leifbarer  
Schneide, Max Wiiiterhoff, Werraelskircheii.

KI 5 d . Nr. 166 301. 14. November 1901. L. 9151. 
L aufbrem so fiir den Grubenbetrieb, m it S e ilr ille  
u n d  in nen  liegen dom  B rem sring. Oskar Lintz, 
Maschineulabrik, Braunschweig.

I ii  20  c. Nr. 166 123. 36. Nov. 1901. T. 4360.
K ontrollvorrichtung fiir Fórderw agen, b ei w eleher  
das F órderzeichen  m it einer D urchbrechung fiir  
einen  in  einem  Gehśiuse befind lichen , federgo  
stiitzten  F a llr ieg e l versehen ist. Anton Toiiiis, Leo 
Eliasch und Karl Eliasch, Kar.wiu; Vertr.: Dr. B, Alexaner- 
Katz, Pat.-Anw. Gorlitz

KI 20 d Nr. 166 716 4. Dezeinber 1901. K.
15 504. R adsatz fiir G rubenw agen u. d g l , m it  
hohler a is Schm ierbehaltor d ienender Tragachse  
m it darin  untergebraehten K ugeln  zur Zufuhrung  
d es Schm iorm aterials nach  den  Lagerflachen. Albert 
KnUttel, Kemscheid, liauluststr. 5.

KI. 82 a. Nr 166 670. 8. Dezeinber 1900. J .  3241. 
V orrich tun g zum  Trocknon von Rohtorf, Torferdo, 
Torfgrufs. B rik etts-u nd  B raunkohlon-R ohstoffeneto  , 
b esteh en d  aus einem  durch  ein e neben dem  F u ch s  
einer K esselan lage angeordneto Trockenkam m er  
gefiihrten  en d losen  T isch  m it unterhalb  dor TiBch- 
oberflache angeordneten  W an doffn uu gen  zum  An- 
sau gen  der im  F u ch s erhitzten  L u ft durch das  
T rockengut m itte lst  E sh au stor  etc, Gusiav Jak o b s , 
Malchow i. M.

KI 35 a. Nr. 166 273. 7. Dezeinber 1901. li. 18 241. 
A ufsatzvorrichtung fiir F ord ersch alen  m it zuriick- 
ziehbarem  A ufsatzriegel. A. Beien, Herne i. W.

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .

KI. 4  a. Nr. 126 050. G rubensichorheitslam pe. 
l)avid Foulis in Bei lin. Vom 6. Januar 1901.
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Die Zeichnung stellt eine Oberansicht ilar. a ist eine 
Loschplatte, welche unter dem Einflufs der Federn c um 
die Achse b deiart zu schwingen bestrebt ist, dafs sie sich 
auf den Docht legt und dessen Flamme losclit. Indesseii 
wird diese Bewegung vcrhindert durch die Nase f des um 
g drehbaren Sliickes h, i udem f iiber den Ansatz c der 
Platte a greift. h wird, entgegen der Feder o, nus der Sperr- 
steilung bewegt, wenu der Hebel i durch die Aussparung n
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(U‘s Geslellrinas tu beim Absehrauben des letzteren mit 
seinem inneren Ende nucli links bewegt wird uud gegen ii 
storst, wobei eine Nase p (an li) die  Zlindvprrii-!ituiij; r sperrt 
und in derseiben in eine Falle einschnappt. Dus OeITneii 
der Lampe liat also sofoitiges Loschen der Klamme und 
Sperren der ZQndvorrichluug zur Folgę. Beim Zerbrechen 
des Glases l wird die Dralhspirale u zusainmengedrOckt und 
dadurcli Hebel x so bewegt, dafs li gelost uud die Flamme 
geloscht wird. Vor dem Srliliefsen der Lampe wird-a durch 
f veiriegelt, naclidem p mittelst eines besouderen Scliliissels 
aus der Falle in r bcfreit ist. Beim Aufsćlirauben weiclit 
der mit Feder k verb'iudeue Hebel i dem Gestellripg aus 
und sclmappt sciilieTsIic.ii mit seinem nufeeren Ende in 
u ein.

KI. 5 a . Nr. 126 731 .  R o h r f a n g e r  f u r  T ie f-  
b o l i r u n g e n  m i t  d u r c h  e in e n  C o n u s  a u s e i n a n d e r -  
s p r e i z b a r e n  K l e m m b a c k e n ,  Vou Josef Vo“i in Nieder- 
bruck bei Masiulinster, O.-Kls. Vom 19. Januar 1900.

Der Rohrfanger besitzt zwei oder mehrere radial ver- 
schiebbare gezabnte Klemmbacken b, die durch Federn a 
zutiirkgelialten werden. Die Klemmbacken werden durch 
einen Dorn d vermittelst eines hydraulischen Kolbens g 
gegen die innere Rohrwand geprefst. Dadurch, dafs der 
cylindrische Teil des Dornes zwischen die Backen tritl, 
ist ein Zurtickgehen derseiben uuniSglich gemacht. Soli 
der Rohrfanger gelost werden, so wird durch die Ver- 
rohmng und durch die Loclier k der Cylindei wandung f 
Druckwasser auf die unlere Seite des Kolbens g geleitel.

Der Dorn wird aufwarts bewegt uud gestattet den Federn c, 
die Backen b zuriick zu drucken. Der Rohrfanger ist 
gelost. Damit iiber Tage erkaunt werden kann, ob der 
Rohrfanger gefafst bat, sind in der Cylinderwandung mehrere

Oeiruuiigen 1 derart vorgesehen, dafs nach erfolgter Keat- 
kllminung der Backen das Wasser durch sie austritt uud 
infolgeilessen der Druck im Gestange und iib■:r Tage ab- 
nimint.

KI. 5 c. Nr. 125 852. S i c h e r h e i t s v o r r i c h tu n g  
f i i r  d ie  G e f r i e r r o h r e  b e i  A u s f u h r u n g  von  Tiof- 
b a u t e n  m i t  d e m  G e f r i e r v e r f a h r e n .  Kismnschinen- und 
interuationale Tiefbau-Gesellschaft vou Gebhardt & KSnig, 
G. in. b. H„ in Nordhausen. Vom 20. Februar 1900.

Die einzelnen Teile des zerlegten Gefrierstranges sind 
durch bei Warinęjeitungen bekannte Ąusgleichstopfbuclisen 
so mit einander yerbunden, dafs sie sich unter der Kiiltc- 
wirkung zusammenziehen konnen, wobei auf die aufein- 
ander Ireffenden, mit einander durch Stopfbuchsen ver- 
bundenen Teile ein- bezw. aufgezogenu Kingę sich beim 
Niederbringen des Roliisiranges auf einander aufsctzen, 
beim naehherigen Zuziehen der Ilohru infolge der Abkiililung 
jedoch sich von einander entfeinen.

KI. 10 a  Nr. 126 329. V e r f a h r e n .  sc h le c h t -  
b a c k e n d e  K o h l e n ,  i n s b e s o n d e r e  B r a u n k o h l e n ,  ver- 
k o k u n g s f a h i g e r  z u  m a c h e n .  Von Alplions Custodis in 
Dusseldorf Vom 24 . November 1900.

Die zu verkokenden Kohlen erhalten einen Zusalz von 
dem sich beim Kisenhiiitenprozefs ergcb' nden Gufsstaub 
oder ahniichen metallischen Abfallen und werden mit diesen 
inuig vermischt. Bei der iu den Koksófen herrschenden 
hohen Temperatur sclunilzt das in den belreffenden Ab- 
(liilen entlialtene Eisen und bildet in dem sich bildenden 
Koks ein feines Gerippe, welches die Drurkfestigkeit des 
Koks bedeutend erhoht.

KI. 12 k .  NTr. 124 978. A b l r e i b e a p p a r a t  fiir 
A m m o n i a k w a s s e r .  Berlin - Anlialtische Maschinenbau- 
Aktiengesellschaft in Berlin. Vom 28. Miirz 1901.

Um die Rolne a, welche den Ueberlauf des abzutreibenden 
Wassers aus einer Zelle in die andere bezw. den Ausluuf

vermitteln und w eg en der sich bildenden Ablagerungeu 
haufiger Reinignng bediirfen, leiclit zuglinglich zu machen, 
werden diese zweckmiifsig in die Wandung des Apparates 
verlegt und mit einer durch einen Deckel b o. dgl. ver- 
schliefsbaren, die  Reinigung von aufsen ermiiglichenden 
OefTnung versehen.

K I .  35 a .  Nr. 126 123. S i c h e r h e i t s b r e m a e  f u r  
M a s c h i n e n  m i t  w e c h s e l n d e r  U m d r e h u n g s r i c h t u n g ,  
F o r d e r m a s c h i n e n  u .  d e r g l .  Von Paul Blofsfeldt in 
Leipzig. Vom 23. Dezember 1900.

Bei dieser Breinse sind zwei Fallhebel a vorhanden, 
die, je  nachdem die Maschine in der einen oder anderen 
Richtung arbeitet, iu Thiitigkeit treten. Der segmentartige 
Zahnbogen b wird alsdann von dem Zahnkranz c erfafst 
und angszogen, sodafs die Bremsung mit HUlfe der Brems-
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klotze li erfolgt. Ks fiillt stets nur der eine Fallhebel 
in den Zahnkranz ein, wiihrend der andere Fallliebcl,

trotzdem sieli die Welle, aui (lei er gelagert ist, drelit, 
in seiner llohenlage in Iiiilie vcrharrt.

E l  35 a. Nr. 126 735. V e r s c h l u f s t h u r  f i ir  
F o rd e r s c ł i a le n .  Paul 11 rivko in Wien. Vom i .  Marz
1900.

Zwisclien zwei in den Ober- und Unterteilen (c bezw. a) 
des Thlirralunens geflihrten, verśchiebbaren senkrecliten 
Stangen m einerseits nnd den diesen Stangen zuniichst
liegenden Liingsteilen b andererseits sind Dralbnetze
gespannt. Diese Dralilnetze sind so eingerichtet, dafs sie
sich beim Versi:hieben der senkrecliten Stangen nach den
Sęiten in sich zusainmenschieben lassen.

Submissioiien.
18. Juni d. J. D i r e k t i o n  d e r  K g l .  G e f a n g e n -  

a n s t a l t ,  C h e m n i t z .  Lieferung des fiir die Gefangenanstalt 
in der Zeit voin 1. Ju li cr. bis dahin 1903 erforderlichen 
Heizungs-Materials an gewaschener Pechknijrpelkohle, ge- 
waschener Pechwtirfelkohle I und bSInn. Nufsglanzbraunkohle.

23. Juni d. J. Der La n d g e r  i ch  t s - P  r iis i d e n t, 
D e s s a u .  Lieferung von bońmischen Braunkohlen, MUtel- 
kolile I. Sorte, fiir das Herzogliche Gerichtsgebiiude hierselbst 
liir das Ktatsjalir 1 9 0 2 /1 9 0 3 .

24. Juni d .  J. K gl.  Ge fan g en  a n s  ta  11, L e i p z i g .  
Lieferung von ungefiihr 180 Doppelwagen ii 200  Ctr. 
Meuseiwilzer oder Zwenkauer Braunkohle — Nufskohle — 
fiir dcii Danipfkesselbettieb der Gefangenanstalt.

26. Juni d . J., inittags 12 Uhr. D i e  G e r i c h t s -  
sc li re i b e r e i G r o f s h .  A ni t s e e  r i c llts I. A b t e i l u n g  
d e r  s t r e i 1 i g e u (• e r i c h t s b a r k e i  t, D a r i ii  s I a d  I. 
Liefermm von 20 t gewaschenen Nufskohlen 1 fiir das Giolsh, 
Amtsęericht Darmstadt

26  Juni d. J., nachin. 5 Uhr. Kgl .  D i r e k t i o n  
d e r  S l r a fa n s t a  11 M o a b i t ,  B e r l i n .  Lieferung von 
ca. 2 10  0 0 0  kg Fbrdersleinkolilen, . 00 000  kg Nufskolilen 
und 180 00 0  kg Brauukohlen fiir die Kgl. Direktion der 
Stralanstalt Moabit.

30. Juni d. J. Kgl .  A m t s ge  r i c. lit, L e i p z i g. 
Lieferung des Jahresbediufs J 90 2 /3  an Kohien (etwa 
3 0 0 0 0 0  kg Steinkohlen, 50 0 0 0 kg bohinische Braunkohlen, 
5 0 0 0  kg englische Anthrazilkohlen)

itiiclierscliau.
Das Schachtabteufen zur Zeit der Diisseldorfer- 

A usstellung 1902. Von Oberingenieur J .  k i e  me r .  
Gewidmet von Haniel & Lueg, Dusseldorf. Text 
67 Seiten mit 13 Abbildungen, 2 Tabellen und
18 Tafeln.

Der Verfasscr, welcher bereits durcli seine in dem vom 
Verein fiir die bergbaulichen Interessen im Oberbergamts- 
bezirk Dortmund herausgegebenen Bericht iiber den VIII. AII- 
gemeinen deutschen Bergmannstag in Dortmund nieder- 
gelegten VerofTentlięliung „Ueber die neuesten Fortscliritte 
im Schachtabteufen" bekaniu ist, liefeit in voiliegendem 
elegant gebuudenen und mit wohlgeluiigenen Abbildungen 
ausgestatteten Werk abermals einen beaclitensweiten Beitrag 
zur Kenntnis vom Schai htabteufen nach den veischiedenen 
Methoden. Neu und ansfiilirlich wird dabei (las Schacht- 
al teufen nach dem Poetsch’schen Gefrierverfahren behandelt, 
mit welchem in den letzten Ja lnen auf dem Gebiete des 
Abteufens groTse Erfolge errungen worden sind.

Verfasser hat sich bei der Bcsprecliung der Erfalirungen, 
welclie man beim Abteufen der zahlreiclien von ihm in 
den Bereich der Betrachtung gezogenen Schachte gemacht 
hat, nach Moglichkeit jeder verlelzenden Kritik enthalten 
und seinem Werkcheu auf diese Weise eine freundliche 
Aulualmie seiten- der Interessenten gesicliert.

l)a< Buch kann Faclileuten, welche vor dem Abteufen 
eines Schachtes stehen, ais Naclischlagcbuch nicht warm 
genug emplolilen werden.
T abellen zur Gesteinskundo liir Geologen, Minera- 

logen, Bergleute, Cliemiker, Landwirte und Techniker, 
zusammengestellt von Dr. G. L i n k ,  o. o. Professor 
fiir Mineralogie und Geolonie an der Universitiit Jena. 
—  Jena, Verlag von G'ustav Fischer. 1902.

Wie in allen Zweigen der Naturwissenschafteu liaben 
auch auf dem Gebiete der Mineralogie und Geologie die 
N a m  en nianche Verwirrung angerichtet. Wenn z. B, Scin Hel 
in seinem Ekkehard von dem Klingstein des Holientwiels 
schreibt: „In weifsrotlicher Druse liafleten Opalkrystalli!,
die gelehrten Miinner liaben den Stein spiiter Niitrolitli ge- 
tauft," so zeigt das, welche Summę von Vei wechselungen 
selbst der sonst so gut linterrichtete. Dichter des Ichlliyo- 
saurus in so wenige Worte zu legen verstand. Auf dem
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Gebiete der P  c t r  O g r a p h . i e  hat dieSprachverwirrung am 
liuigsten auch unter Faclileuten bestanden und die auf- 
fallendston Blliten uetrieben. Erst iii den Mzten Jahr-  
zelinten ist es ja  gelungeri, vermitieist des Mikroskopes die 
Zusammensetzuiig der Gesteine sicher festzustellen. Man 
braucht sieli daher nicht zu wundern, wenn man nocli 
je tz t ab und zu in Saminlungen unter den Itubriken Granit. 
Porphyr und last not least Melaphyr dic  buntesten Gesteins- 
zusammenstellungen findet.

Der Verfasser der „Tabeilen zur Gesleinskunde“ liat 
siclier in seinen Vorlesungen iiber Petrogrnphie die Er- 
fahrung gemacht, dafs nur eine streng systematiscli durch- 
gefiihrie und in die knappe Korin einer Tabelle zusammen- 
gefafsle Uebersicht seinen Sciilllern eruibgliehte, sich in 
dem Labyrinlii von Gesloinsnamen zurechtzufinden.

lir unterscheidet p r i m i i r e  und s e k u n d ii r e Gcsteine, 
unter den priniiiren Gesteinen versteht er die E r u p t i v -  
g e s t e i n e  und dereń Tuffe, unter den sekundareil die. 
hieraus durch Vei witterung, Auslaugung und Absalz aus 
Luft und Wasser entstandenen Gesteine. Ais besondere 
Giuppe werden die k r y s  t a 11 i n i so  li e n S c h i e f e r  be- 
handelt, die ilirerseits mis primiiren oder sekuiidlircii Ge- 
steineu durcli M e t a iii o  r p li o s e hemirgegangen sind.

Die Eruptivgesteine werden nach ihrem Kiesclsiiurege- 
halt in Abteilungen nnd nach den vorherrsćliendeii Basen in 
Unterabteiluugen gegliedert. Die zu den Tiefengesteinen 
geluirlgen besonderen Ganggesteine — Aplit, Miriette, 
Kersantit u. s. w — sind in einer besonderen kleinen 
Tabelle angefiihrl.

Der Gliederung der sekundiiren Gesleine liegt der Vor- 
gang ilirer Enlstehuug zu Grunde: die Gesteine mit un- 
gelbsleu Beslandteilen (Sehoner, Sa.iide, Tlione, Liifs, 
Konglomtratę, Arkosen, Grajiwacken, Morgel u. s. w.) 
werden ais m e c h  a n i  s c l i  o S o d  i me  ii t e  ypjangestellt. 
Dann folgen die Seditnente mit gelbsten Beslandteilen, zu 
denen der Veifa>.ser nicht nur ‘die „c li eni i s c h - p li y  s i- 
k a  l i s  cli e n  Sedimente", wie Anhydrit,  Stein- und Kali- 
salze, Spateiscnstein, Kieselsinter, sondern aucli die o r» a -  
n o g e n e n Sediuienle rechuel. Unter diesen orgaiiogeuen 
Gesteinen sind wieder zoogene (Kreide, Spongiensandstein, 
Erdoi, Gnano und ahnliche^ und phytogene Sedimente 
(Torf, Brnunkolile, Steinkohle, Anthracit, Kieselgultr u.s.w.) 
untcnęhieden.

Die krystallinischen Schiefer bilden die dritte Gruppe 
der in den Tabeilen behandelten Gesteine: sie sind nach 
dem wesentlichen Mineralbestand in zum Teil recht um- 
langreiche Familien gegliedert: Gneifs, Granulit, Schiefer, 
Amphibolit, Pyroxenit u. s. w., Quarzit, Marmor, Dolomit 
mul Magtieteisenerz. Die grofsen Familien der Gueifse 
und Schiefer lassen sich nun we ii er nacli den farbigen 
Gemengleiloii (Amphibolitgneifs), nach charakieristisclien, 
uuwesentliclieii Gemengteilen (GranatgliiiimerschieferJ und 
nach dei Struktur (Augengneifs) in Untergruppen teilen.

Nicht ubergangen sind die einzelnen B.jstandteile, 
welche die Gesteine zusammeiisetzen: Auf der ersten
Seite linden wir die wichtigsten Eleniente nacli dem 
Prozenigehalte, in dem sie ani Aufbau der Erdrinde be- 
teiligt sind, zusammengestellt. Ferner ist jeder Tabelle 
in den drei grofsen. oben genannlen Gruppen eine Ueber
sieht der wichtigsten Mineralien nebst Angabe von dereń 
chemi-cher Zusammensetzuiig vorangestellt. Vielleicht ent- 
schliefst sich der Yeifasscr in einer kOnfligen Auflage, auch

die kontaktiiietamorphen Gesteine fiir sich in Form einer 
Tabelle zusamjnenzustellen.

Euie Tafel mit 12 Abbildungen der wichtigsten Struk- 
turformen bildet den Schlufs.

Die „ Tabeilen zur Gesteinskunde" befriedigen ein recht 
fUhlbares Bediirfnis, dabei sind sie kurz, handlich und 
billig genug. um von jedem Interessenten erworben zu 
werden, auch von solchen, die sich vor der AnschalTuiig 
der Lehrbiicher von Rosenbusch und Zirkel aus begreif- 
lichen Grlinden scheuen. Mz.

T k e o r e t i a c h e  u n d  p r a k t i s e h e  A n l e i t u n g  z u m  N i- 
v e l l ie r e n .  Von S. S t a m p f e r .  Zehnte Auflage, 
umgearbeitet von E d u a r d  D o l e z a l ,  o. b. Professor 
an der k. k. Bergakademie in Leoben.

Das Werk zeichnet sich vor vielen Lehrbuchern der 
Mefskunde durch feine, einfache, leicht vcrstandliche Spraclie 
und BeweislUhrung aus.

I ii 8 Abschnitten, auf 257  Seiten, behandelt der Ver- 
fasser in iibersichtlicher Weise das ganze Weseu der 
Nivellierkunst.

Im 1. Abschnittc werden kurz die BegrilTe des Ni- 
vellierens und IlOhenmessens, des scheinbaren und waliren 
Horizontes und der Refraktion gegeben.

Der 2. Abschnitt behandelt die Hiilfsmittel zum Vertikal- 
uud Horizoutalstellen, sowie zum Visieren. Eingehender 
werden liier die Hauptteile der Nivellierinstrumente, die 
Libelle und das Fernrohr, bespiochen undaeren Koristruktionen 
und Wirkungen gezeigl.

Der 3. und giofste Abschnitt beschiiftigte sich mit den 
Niyellierlatteii, Stativen und hauptsilchIich mit dem Bau 
verschledener, neuerer Nivcllierin$trumente. Es werden In
strumentem mit fixcm Fernrohr, Taschen-Nivelliemistrum,eute 
mit festem Fernrohr, Nivellierinstrumente mit umlegbnrein 
und mit drelibarem Fernrohr und Doppellibelle sehr ein- 
geliend bespiochen und Anleitungen zu dereń Priifung und 
Bericlitigung gegeben. Es folgt dann eine Untersiichuiig 
iiber allgemeine Eigenscliaften der NiveHierinstruniente und 
eine Beschreibung einer Einrichtung bei Nivellierinstrumenten 
mit umlegbaretn Fernrohre zur Absteckung von Vc:tikal- 
ebenen. Der Schlufs des Abschnittes behandelt die Universal- 
Niyellier-lnstruuiente.

In Kiirze werden im folgenden 4. Abschnitte die 
Nivellieriiistruinente von geringer Leistuiig<fiihigkeit, wie 
die Kanalwage, die Nivellier-Diopter u. s. w. besprochen, 
dereń Wirkungsweise gezeigt und erliiutert.

Im 5. Abschnitt bespricht der Yerfasser wieder ein- 
gehender die Ausfiihrung der Yerschiedcnen Nivelleinents 
und dereń weitere zeichuerisehe Darstellung.

Der 6. Abschnitt behandelt die Einrichtuug und lelirt 
den Gebrauch des Stamplerśchen Nivellier • Instriimentes, 
auch dessen Verwenduiig zur Situationsaufnahine, bespricht 
die ti igonoinetrische Iloheninessung und giebt Beisp ele zum 
Nivrllieren aus den Enden und aus der Mitte.

Den grofseren Anfordernngen der Neuzeit entgegen- 
kommend bespricht der Verfasser in dem folgenden inter- 
essnnien ? .  Abschnitte die Genaufgkcit und die Ausgleiclmng 
der verschiedenen Nivellenientsausfi)hningcn.

In sehr zweekcntsprechender Weise wird im 8. letzten 
Abschnitte die Behaudlung und Pflege de r  Nivellierapparate 
angegeben.

Ais Anhang sind dem Werke noch HiiIfstafeln zur 
Bestinimung der llorizontaUiistanz und Hohe der NWrllier- 
lnslruuiente mit Stampferscher Mefs-Scluaube, ferner zur
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lleduktiou vom scheinbaren auf den wahren Horizont mit 
Beriłck8iclitigung der Refraktion und eine Selinentnfel fiir 
den Hnibmesser =  1000  bcigefligt.

Wie aus vorstehender Inhaitsnngabe hervorgeht, wurde 
viel StoS auf kleinem Raum verarbeitet. Dadurch ist das 
Bucli sehr liańdlich gewordeu und sprir.ht sehr durch den 
klaren, knappen Ausdruck an. Der Druck ist sauber; 
die Zeiclmungen sind iibersiciitlich und verstandlich.

Zu wUnschen wiire, der Verfasser hatte niclit nur die 
Instrumente der Firma Starkę und Kammerer in Wieii, 
sondern auch anderer weltbekannter Firinen in den Bereicli 
der Besprechung gezogen.

Wenn aucli in dem Werke niclit speziell die Nivellements 
in der Grube behandelt worden sind, so kann dasselbe doch 
wie jcdem Ingenieur, Kulturtechniker, Landmesser, auch 
dem Markscheider wiirmstens empfohlen werden, besonders 
aber dem Mnrkscheider-Zogling, der sich in eingehender 
Weise iiber das Nivellieren unterrichten will. Sclil.

Zeltscliriftenscliau.
(Wegen der Titel-Abkiirzungen vergl. Nr. l.J 

M ineralogie. Geologie.
D ie  B r a u n k o h l e n l a g e r  v o n  V e r c s c r o v a  i u 

U n g a r  i i . B. H. Ztg. 6. Jun i .  S. 27 7 /8 .
D ie  E r z l a g e r s t a t t e n  f o n  B r o s s o  u n d T r a v e r -  

s o l l a  i n P i e m o n t .  Von Novarcse. Z. f. pr. Geol. JunL 
S. 179/87. 4Text(ig. Allgemeine geologisclie Verhiiltnisse. 
Die Magneteisenerzlager9tatten des Bersellathales. Die Eisen- 
glanz- und PyritlagcrstiUicn von Brosso. Die Erzgiingc.

D ie  T i e f b o h r u n g e n  a u f  S t e i n s a l z  i n B a d  en 
im V e r g l e i c h  m i t  d e n e n  in F r a n k e n .  Von Reis. 
Z. f. pr. Geol. S. 1 8 7 /9 0 .  Vergleich der durchsunkenen 
Horizonte in Bohrlochern bei Diirrheim und Schwenningen 
mit. den sich aus den Bohrprofilen von Klein Langheim 
und Bergrheinfeld ergebenden Schichten.

B e r g b a u t e o h n i k  (einschl. Aufbereitung etc.).
D ie  E i n  w i r k u n g  d e s  B e r g b a u s  i m  o b e r -  

s c l i l e s i s c h e n  B e r g r e v i e r  a u f  d i e  O b e r f l i i c h e ;  
i n s b e s o n d e r e  a u f  G e b i i u d e .  Von Blau. Centralblatt 
der Bauverwaltung. 2 2 .  und 29 .  Marz. Verfasser sucht in 
seinem Aufsatze zu beweisen, dafs durch Wasserentziehung 
oder Abtrocknung wasserfiihrender Sandschichten eine 
Volumeuanderuiig und eine Senkung der Oberfliiche herbei- 
gefiihrt werden kann. Ais Beispiel wird eine Senkung des 
Balindammes in der Niilie der Cleophasgrube bei Kattowitz 
angefiihrt,

D ie  V o l u m e n v e r i i n d e r u n g  v o n  d u r c h  d e n  
Be r gb a u  a b g e t r o c k n e t e n  S a n d s c h i c h t e n .  Von Bern- 
hardi. Z. Obersciik*s.V. Mai. S. 19 2 /5 .  Entgog nung Bern- 
hardis auf eine Ver8frentlicliung des Baurats Blau Ub e r  
d i o  E i n w i r k u n g  d e s  B e r g b a u s  i m o b e r s c h l e s i s c h e n  
B e r g r e v i e r  a u f  d i e  O b e r f l i i c h e ,  i n s b e s o n d e r e  a u f  
G e b i i u d e  (Centralblatt der Bauverwaltung 22. uud 29. 
M;irz). Bernhardi fiihrt die auf der Eisenbahnstrecke bei 
der Cleophasgrube entstandenen Snnkungen lediglich auf 
den Zusammenbruch des die Kohle uberlagernden Gebirges 
zuriick und M i t  die  friiher schon von ihm aufgestellte 
Tlieorie aufrecht, dafs Sandschichten infolge Abtrocknung 
keine bezw. nur so unwesentliche Volumenveriiiidcrungen 
erfahren, dafs selbe keine Senkungen der Erdoberfliiche 
hervorzurufen vermogen.

S t i io k k  o h 1 en g e w i  n n u n g , S ch r ii inm as c h i n e n 
u n d  d i e  B r a u o h b a r k e i t  d e r  G e s t e i n s b o h r -  
m a s c h i n e  a i s  S c l i r a m m a s c l i i n e .  Von Knackstedt.
B. H, Ztg. 6. Juni. S. 285/9 . 5 Abb. In dem Aufsatz
wird ais eine zur Verminderung des FeinkohlenfalU 
geeignete Abbaumetliode der streichende Stofsbau empfohlen, 
der Firslenbau verworfen. Die Kritik der bestehenden 
Schraminaschinensysteme diirfte in inanclien Punkten sehr 
berechtigten Zweifeln begegnen. UerVorschIag des Verfassers, 
eine Frankc’sohe Sclirammascliine oline Umselzung und mit 
grofserem Hube beim Kolilenschriimen zu verwenden, dilrfte 
kaum ausfUhrbar sein, da die Stbfse, welche bei dem 
geringen Hube schon sehr einpfindlich waren, dann nicht 
inclir von dem Arm des Schriimers aufgenommen werden 
konnen.

L e s  l i ou i l l f e r e s  h l’e x p o s i t i o n  de  1900 . Forts. 
La revue noire, 8. Juni.  S. 21 3 /2 1 .  27 Abb. llaspel,
Pumpen, Morticrventilatoren, Kompressoren, Bohrmaschiiien, 
Brechkeile, Riittcr und Kreifs’sche Forderrinnen nach Aus- 
flilirungen der Maschinenfabrik Galland in Chalon sur Marne.

P e r f o r a t r i c e s  „ L a b o r  e t  Si  m p l e x ff d e  M. M. A. et 
J . F r a n ę o i s .  La revue noire. 8. Juni. S. 2 2 3 /6 .  12 Abb.

P r o g r e s s  of  c . o a l - c u t t i n g  m a c h i n e r y  in G r e a t  
B r i t a i n ,  Coli. G. 6. Juni. S. 1221 . Im letzten Jahre 
waren in Scliottland schon 49 SchrKmmaschinen im Betrieb.

M asobinen-, D am pfkeaBelwesen, E loktroteohnik.
D ie B e t r i e b s m a s c h i n e n  a u f  d e r  D i i s s e l d o r f e r  

A u s s t e l l u n g .  Dingl. P. J .  7. Juni.  S. 36 3 /7 1 .  10 Abb, 
(Forts. folgt.)

Z u r  B e s t i m m u n g  u n d  B e u r t c i l u n g  d e s  V e n t i l -  
e r h e b u n g s v e r l a u f e s  u n d  d e r  K r a f t w i r k u n g e  n in 
V e n  t i I s t e u e  r un g e n .  Von Schenker. Dingl. P. J .  7. Juni.
S. 3 5 7 /6 3 .  4 Abb. Einleitung. 1. Die Ableitung der
Geschwindigkeits- und BcschleunigungskurYen fiir eine 
gegebene Ventilkurve. 2. Zur Beurtcilung der Form der 
Ventilwegkurve. 3. Die Art der Stofswirkungen im Ventil- 
anliub. 4. Der Ventilfederdruck. (Schlufs folgt.)

B r e m s v e r s u c h e  an e i n e r  N e w  A m e r i c a n -  T u r 
b i n ę .  Z. D. Ing. 7. Juni. S. 8 4 5 /5 2 .  10 Textfig. 5 Tabellen. 
Beschreibung der Turbinę, Versuchseinrichtuiig, Versuche, 
Versuchsergebnisse. Vergleich zwischen Versuchen in 
Sundhausen und Holyoke.

A p o l y p h a s e  m o t o r  s y s t e m  f o r  t r a c t i o n  p u r p o s e .  
El. world. 24. Mai. S. 9 0 8 /1 0 .  4 Abb. Bei dem System
kommen zwei verschiedenpnlige Motore zur Vei'wcndring, 
dereń Anker auf einer gemeinschaftliclien Achse sitzen. 
Die Statorwindungen des Motors mil hoherer Polzahl stehen 
mit der Stromquelle in Verbindung. Die Rotorwiiidungen 
endigen in drei Schleifringen, dereń Ableituiigen zu den 
Statorwindungen des zweilen Motors von niederer Polzahl 
fiiliren. Der Rotorstrom des letzteren kann durch einen 
Widerstand geregelt werden, Die Kombinalion gestaltet 
eine Herabsetzung der Tourenzahl ohne grofse Stromverluste 
in den Widerstanden.

D as H a m b u r g e r  W a s s e r w e r k  u n d  d i e  E n t -  
w i c k c l u n g  s e i n e r  M a s c h i  ne n an  I a g e  n. Vou Schrbder. 
Z. D Ing. S. 7 8 5 /9 7 .  27 Textlig. Das Scliopfwerk auf 
der Billwiirder Insel, Das Filterweik auf Kaltehofe. (Forls. f.)

V e r e i u f ii r E i s e n b a lin k u  n d e z u B e r l i n .  Ver- 
sammlung am 8. April 1902 . Gl. Ann. 1. Juni. 2 Taf.
6 Abb. Vortrag von Lochner. Die Versuclisfahrten der 
Studiengesellschaft fiir elektrische Schnellbahnen auf der 
Militarcisenbahn zwisohen Marienfelde und Zossen in den
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Monalen Seplember bis November 1901. (Sclilufs.) Ver- 
lauf dor Versuchsfahrten; Bestiuimung der Zeitcn und Wogc 
fiir das Anfnhren; Brerasversuche; Kraftverljraucli; Luft- 
widerstand; Sicherlieitseinriohlungen fiir den Belrieb. 
Diskussion.

H iitten w esen , C hein isohe T ech n o lo g ie , C hem ie, 
P h y sik .

D ie Ver h i i t t ung  de r  Ku p f e r e r z e  des Mount  
Lye l l  auf  Ta s ma n i a .  B. H. Ztg. 6. Juni. 2 Abb. Der 
Metallgehalt der Erze wird nacli der Methode einer teil
weisen Pyritsclimelzung (Versclimelzen mit heifsera Wind 
und 1,5— 5 pCt. Koks unter Nutzbarmachung der bei der 
Oxydation des Eisens und Schwefels erzeugteii Ilitze) auf 
einen Stein konzentriert. Der Konzentratlonsstein wird in 
einem Gebiiiseofen geschmolzen und dann im Konverter 
verblasen.

F o r t s c h r i t t e  auf  dem G e b i e t e  der  M e t a l i - 
ana l yse .  Von Brunck. Chem. Ztg. 7. Juni. S. 515/20.

P u d d l e d  i ron a n d  me cluin i c a l me ans fo r  i t s 
p r odnc t i on .  Von Roe. Ir. Age. J29. Mai. S. 1/5. Be- 
schreibung der Roeschen Puddelmaschine und ihrer Arbeits- 
weise. Vergleich mit dem Hiindpuddelprozefs und Angabe 
einiger Resultale des maschinellen Puddelns.

T he T r e a d - K i l l  c i n d e r  car.  Ir. Age. 29. Mai.
5. 14/5. Kónstruktion eines Schiackenwagens von 16 t 
Fassungsvermogen.

An a l y s i s  of b r i t i s h  c o a l s  and  coke etc. Coli. G.
6. Juni, S. 1209. Forts. Analysen der Silkstonc-Kohle.

U n t e r ś u c h u n g e n  I iber  d i e  Ex p l o s i  o n s g r e n z e n  
b r e n n b a r e r  Gase  und Dampfe .  Von Eitner. j ;  Gas- 
bel. 7. Juni. S. 397/400. Dissociation der Kohlensiiure, 
Zusammenfassung der Wiirmeverluste, Forstpflanzungsge- 
schwindigkeit der Verbrennung, Schlufsbemerkungen.

U e b t  r neuer e  Be l e uc h  t u n g s a r t e n .  Von Meyer. 
J . Gasbel. 7. Juni. S. 400/2. Neue Gasbrenner. Bei dcm 
Salzenbergschen Kugellicht wird das Gas in einer be- 
sonderen Kompressionsanlage auf 1,1 Atm. geprefst. Bei 
dem Lukaslicht wird die Saugwirkung der Flamme zu 
einer Verstaikung der Luftzufuhr benutzt. Bei dem 
Gruppenbrenner der Auergesellschaft sind eine Reilie ge- 
wbhnlicher Auerbrenner um einen Innenreflektór angeordnet. 
Der Brenner von Tresenrcuter und der des Selaslichts ar
beiten mit Geinischen von Gas- und Prefsluft.

E l e c t r i c a l  c o n d u c t i  vi ty of a l u m i n i u m .  Von 
Morrisson. Am. Man. 29. Mai. S. 646/8. Wird das 
Leitungsveimi5gen des Kupfers mit 100 angenommen, so 
betragt das des Aluminiums 61 ,4 ; die Durehmesser der 
Driihte beider Metalle von gleicliem Leitungsvermogen ver- 
halten sich wie 1 : 1,28, die Gewichte der Driihte wie 
1 : 0,485.

R h e i  n i s c h  - w e s t f ą l  i s ch  e I n d u s t r i e - A u s s t e l -  
l u n g :  Di e  G u t ehof fn  u n gsh li t te. St. u. E. 1. Juni.
S. 605/10. 3 Abb. Geschichte und jetzige Ausdehnung der 
Gutehoffnungshiitte. Beschreibung des AusstelIungspavillons 
und der ausgestellten Gegenstiinde.

A r s e n i e  in coal  and coke. Von Chapmann. Am. 
Man. 8. Mai. S, 547/9. Verfahren zur Bsstimmung des 
Arsengehaltes in Kohlen- und Koksproben.

Coke oven t e mpe r , i t u  res. Ir. Age. 22. Mai.
S. 8. Messungsresultale an einem Otto-Hilgenstock-Ofen.

Die n e u e  F o r d e r r i n n e  fiir g l i i h e n d e  Kokę in 
d e r  s t i i d t i s c h e n  G a s a u s t a l t  zu K a s s e l .  Von Mer/,. 
J .  Gasbel. 31. Mai. S. 377/82. 7 Abb. In der fest- 
liegenden Forderrinne bewcgt sich eine in kurzeń Absianden 
mit Grcifrechen versehene Gliederkctte. Antrieb durcli 
Elektromotor, der vermittelst eines Schneckenrad-Glieder- 
kettenvorgeleges angekuppelt ist.

Un t e r ś u c h u n g e n  i iber  d i e  E x p l o s i  o n g r e n z e n  
b r e n n b a r e r  G a s e  u n d  D a m p f e .  Fors. ' Von Eitner. 
J. Gas. Bel. 31. Mai. S. 382/4.

T h e  f i x a t i o n  of  n i t r o  gen .  Ir. Age. 15. Mai. 
S. 12/13. Stickstoff direkt aus der Luft mit Hiille der 
lilektrizitiit w ird . von der Atmospheńc Product Co. of 
Niagara Falls gewonnen.

V o l k s w i r t s c h a f t  u n d  S t a t i s t i k .

A c o m p a r i s o n  of coa l  r e s o u r c e s  a n d  coa l -  
ge t t i ng .  Von Ackermann. Eng. Mag. Juni. S. 357/62. 
Vergleich zwischen amerikanischen und englischen Kohlen- 
bergw erksan 1 agen. Statistisch es.

Mi n i n g  c o n d i t i o n s  in the Nome r e g i o n ,  Al aska .  
Von Collier. Eng. Min. J . 31. Mai. S. 762. RUckgang 
der Golderzeugung. Begrundung desselben.

Mi n e r a ł  p r o d u c t i o n  of  N e w f o u n d l a n d .  Eng. 
Min. J . 24. Mai. Die Produktion an Kupfererfcen stieg 
im Jahre 1901 gegen 1900 um 4700 t auf 75 300 t; 
an Eisenerzen wurden 417 700 t mehr, iiberhaupt 738 000 t 
gefordert.

Die K o li 1 e n p' r o d u k t i o n I n d i e n s. Ost. Cli. T. Ztg. 
(Org. Bohrt.) I. Juni. Die Produktion betrug im Jahre
1900 iiber 6 000 000 t, von denen 4/s in den 287 Gruben 
Bengalens gewonnen wurden. Der Kohlenexport nach 
Coloinbo, Singapore, Aden und anderen Pliitzen bis nach 
Natal belief sich auf 541 000 t. In Bombay wurden 
864 000 t abgesetzt. Der Preis der inliindischen Kolile 
stellt sieli auf 4,40 J L  pro t, der der englischen in den 
indischen Hafen auf 32,10 J L  Beschiiftigt sind in den 
indischen Gruben 89 000 Hindus, Miinner und Frauen. 
Todliche Unfiille ereigneten sich im Jahre 1899 1,32 au£ 
das Tausend. Fiir Bengalen stellte sich diese Zahl auf nar
0,52, fiir die Regierungsgruben in Beludschistan auf 
112,64.

T h e  U n i t e d  S t a t e s  s t e e l  C o r p o r a t i o n .  Eng. 
Min. J . 10. Mai. S. 653. Statistische Angaben iiber die 
Produktiousraengen im Fiskaljahre, welches am 31. Miirz 
ablief.

V e r a c h i e d e n e s .

E l e c t r o l y s i s  of  cas t  i r on  p i p e .  Am. Man. 29. Mai 
S. 640/2. Ueber den Einflufs elektrischer Strome auf gufs- 
eiserne Rohren. An Abbildungen wird der Z ersto rungsgrad  
nacli liingerer oder kiirzerer Einwirkung der Elektrizitiil 
deutlich nachgewiesen.

Pcrsonalien.
Der Oberbergrat Ne u s t e i n  in Dortmund ist bei dem 

ScbiedsgericlU fiir Arbeiteryersicherung des Allgemcinen 
Knappschaftsvereins in Bochum zum stellvertretenden Vor- 
sitzenden ernannt worden.
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Fig. 4. Fig. ó.
Fig. 4 u. 5. Vt*ntilator von Frolilicli &, KHipfel m it indirektcm MotorantriebGruben-Yentilator von G. Scliiclc & Co

Fig. 8.
Ventilatoren von Frohlicli & Kliipfcl m it vcrschiedenen AntricbsurtenGrubcnventilator der Dinglcrsclien Maschinenfabri!;

„G liickauf", B erg - u n d  H iitte n m a n n isc łie  W o c h en sch rif t 1902. Taf, 53 .

Di ucU vr.n O. D. Bacdekcr in E ::cn .



Tafel 54,
B erg - u n d  H u tte n m a n n isc h e  W o c h e n sc h r if t  1902G liickau f'

Drahtlosc Schlauchverbindung System Meyer-Shamrock,

Fig. 4 —5. Yerbindung zwischen Sclilaucb und Zorstaubcr fiir Berieselungszweckc

Stralildiisc „W estfalia

Fig. 6 —7. Stralilrohre und Zcrstauber, System W inkliaus

Fig. 1.
1 u. 2. Vuntila(ionscinriclitung von Gebr. Sulzer, W intertliur beim Bau des Simplontunnels, W m m ,

Fig. 9— 10. W aśsersclileier, System Meyer-Sliamrocli

F ig. 11. 
Stapelbrause ,/W csifalia1

Luttenvert>indung m it Keihersclilufe

m---- j

Fig. 2. Fig. 13.
Liittcnvcrbindung m it Hcbelvcrsclilufs.

Fig. i i .

Luttenvcrbindung mit Klemnibandyersclilufr,
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Fig. 4.
Bolirvorriclitung nebst Maschine. Mafsst. 1 : 7 5

(i/dr. Presser, ■

Fig. 2.
Stofsbolircr mit Fiihrungen und Ycrslrcbungen aus IIolz 

Mafsst. 1 : 75.

Martin \ 'h p .u m p p

20,00

Fig. 1.
Einrichtungcn fiir das Abteufen 
dor Schiichte Rheinprciifsen IV 
und V nach dem Stofsbołirver- 

fahrcn von Pattberg.

Compound-
' sehacht

Kopfstiick des Bohrgestiinges und der Mammulpumpc, 
Mafsst. 1 : '25.Mafest. 1 : 50.Stofsbolircr aus Eisen

i


