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Der Berglbau auf <lcr Diisseldorfer Ausstellung 1902.
Hiittenwesen.

Von HUttendirektor B e c k e r t ,  Duisburg.

Hierzu Tafel 101.

Dafs die Industrie- und Gewcrbeausste.llung Dussel
dorf 1902 in ihrer Grofsartigkeit einen unbestriltenen 
Erfolg darstellt, dariiber kann niemand im Zweifcl sein.
Hierzu haben dic Grofsgewerbe unserer beiden gewcrbe- 
fleifsigen und reichen Provinzen, der Bergbau, das 
Hiittenwesen und der Maschinenbau das meiste bei- 
getragen, obgleich von einer Yollstiindigkeit der Ver- 
tretung keine Rede sein kann. Der Steinkohlenbergbau 
zwar ist durch den Voroin fiir die bcrgbauiichen Interessen 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund auf das wiirdigste 
yertreten; dcm Hiittenwesen, insonderbeit dem welt 
uberwiegenden Eisenhtittenwesen, fchlt aber eine die 
Gesamtheit repraśentierende Organisation, sodafs die 
einzelnen Unterneliniungen auf sich selbst angewiesen 
sind und infolgedessen manchc, und zwar niclit nur 
kleinere, sei es aus Scheu vor den grofsen Kosten, sei 
cs infolgc scparatistischer Neigungen, sich ferngebalten 
haben. Dicjcnigcn Firmen aber, welche ausstellen, 
zeigen durch ihrc bervorragenden Leistungen, dafs es 
nicht die Scheu vor dem Vergleiche mit dcm Auslande 
war, welche sie vor zwei Jabren von der Teilnabme 
an der Volkcrschau in Paris ferngebalten bat.

Beginnen wir unsere Rundschau mit dem 
Mctal lh i i t tenwesen,  

das zwar gegen die Eisenindustrie in llheinland, West- 
falen und Nassau yerhaltnismafeig stark zuriicktritt, aber

docli ganz hervorragende Leistungen aufzuwclsęn hat, 
die sich mit den besten der Eisenhiitten messen kiinnen.

Der Erzbergbau ist nur schwach cntwickelt aber 
noch viel sehwacher yertreten. In der Saiumel aus-  
s t c l l ung  des S i eger l andes  (Ilalle II) haben aclit 
Gruben des Bergreviers Miisen eine priichtige Sammlung 
von Bleiglanz-, Zinkblcnde-, Kupfcrkies-, Buntkupfer- 
erz , Fahlerz- uud Antimon-Nickelkies-GangstUcken, 
Erzougnisse der Erzaufbereitung und ihre Iliittenprodukte 
ausgestellt. Die Gewinnung des letzten Jahres an 
mctallischen Erzen im Ilandelskanimerbezirk Siegen be- 
trug rund 11 000 t Zink-, 8000 t lilci-, 2700 t Kupfer- 
und Fahlerzc, 36 t Kobalt- und 8  t Nickclerze. Nur 
der kleinere Teil wird auf den beiden Metallhutten des 
Bezirks yerbiittet und zwar Bleierz auf der Roten- 
bacher Iluttc der Niederfischbacher Berg- und Hiitten- 
Gowerksclialt, Kupfercrz auf der Kunster MetallhUtte 
in Burbach. Ihre ganze Erzeugung belauft sich auf 
40 t Blei, 240 t Glatte, 967 t Blockkupfer und 673 kg 
Silber. Sechs yereinigte Erzgruben (in den Bergrevieren 
Burbach, Riindcrotb und Werden gelegen), niimlich 
Petcrszeclie, Juno, Benthausen, Wildbcrg, Blicscnbacli 
und der Selbeckcr Bergwerksverein, haben ihre Aus- 
stellung von ErzstulTcn, Aufbereitungsprodukten, Modcllen 
und Zeichnungen ziemlich versteckt in dcm der Gruppe I 
gewidmeten Anbau der Ilaupthaile II untergebracht.
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Ihre Erzeugnissc sind Zinkbltfndc und Bleiglanz. Dor 
Erzbergbau der Eifel und des Lalintliales fcblt. Dic 
Zinkhutten haben die Erzeugnissc ihres Bergbaus mit 
denen des Hiittenbetriebes vereinigt.

Im Anschlusso liieran sei aufmerksam gemaclit auf 
das Modeli einer vollstandigen Aufbereitungsanlagc liir 
Golderze, die das Grusonwerk in der Krupphalie aus- 
stellt.

K u p f e r .  Bei dem Felilen der iibrigen Hiitten 
(Stadtberger Iliitte, Duisburger Kupfcrhiittc, F. A. Hessc 
Siilinc in Heddernheim und C. IIcckmann in Duisburg) 
behcrrselit El mores  M e t a l i - A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  
in Scliladern a. d. Sieg das Fcld allein. Das noch jungę, 
erst 1891 gegriindetc "Werk bat sich jedoch durch 
dic Eigenart seiner Erzeugnissc bereits Weltruf erworben, 
und seine Ausstellung bildet unbestritten ebenso einen 
Glanzpunkt der diesjahrigen Gewerbeschau wie 1900 
in Paris. Dic Art der Reinigung des Rohkupfers auf 
elcktrolytischem Wege weicht nicht ab von der sonst 
iiblichen, das Besondere ist viclmelir die unmittelbarc 
Ilerstellung von Gebrauchsgegenstanden, vorwiegend 
eylindrischer Gestalt, wie nahtlose Rohrcn, Cylinder fiir 
Papier- und Textilmaschincn, Kondcnsatormantel fiir 
Kriegsschille, Windkessel. Gefafse u. a. Formstiickc, 
aucli vcrkupfcrtc ciserne Robrcn, Walzcn und Prefs- 
kolben.

Das IlerstellungSYcrlaliren ist folgendes: Auf dem 
Bodcn von holzernen Elektrolysierbottichcn bildet eine 
Schicht (gekornten Rolikuplers die Anodo; 3 cm dariiber 
rulit in Glaslagern ein eiserner oder kupferner, in 
stiindiger Umdrelmng bcfmdliclier Cylinder (Dorn), die 
Kathode. • Parallel zu den Langswanden des Bottichs 
liegen Sebienen, auf denen Scbiitten durch eine Schraubcn- 
spindcl hin und lier gefiilirt werden; diese Scbiitten 
tragen einen Querarm, an dem ein Glattwerkzeug aus 
Acliat befestigt ist, das Federdruck auf die entstchende 
Kupfcrschicht prefst. Dieses Werkzeug besebreibt auf 
der Oborflaehe des Niederschlages eine flachgangige 
Schrąubenlinie gleieh dcm Stahl-einer Drehbank, streicht 
das Kupfer glatt, verdichtot es und hindert die Bildung 
krystallinischen Gcfiiges selbst dann, wenn man (wie hier- 
durch moglieh geworden) mit einer zehnmal so groiśen 
Slromdiclite arbeitet, ais sonst in Kupferraffinerien iiblich 
ist. Diese Wirkung des Gliittwerkzeuges wird ver- 
Standlich, wenn man bort, dafs in der zu einem Ilin- 
und Ilergang des Acliates niitigen Zeit eine Kupfer- 
schicht von nur Y300 mm Dicke entsteht. Naelidem 
der Kupferniederscblag dic gcwiinsclite Starkę erreicht 
liat, wird der Cylinder von dem Dornę entfcrnt, was 
je nach dem Stolic des letzteren auf verschiedenc 
Weise ausgefiibrt wird. Bestelit der Dorn aus Kupfer, 
so wird dio Abliisung des Niederschlages im Bade vor- 
genomnien, solange er noch ganz diinn ist. Man ver- 
tauscht wahrend einer halbcn Stunde den Polierachat 
mit, einer Achatrolle, die durch ihren Druck das Kupfer

um ein ganz geringes streckt und so vom Dornę 
lost; bestelit der Dorn aus Eisen, so wird der fertige 
Cylinder auf ganz gleiche Weise auf einer besonderen 
Maschine durch eine angeprefste Stahlrolle um ein 
weniges erwcitcrt, sodafs er sich dann mit der Iland 
abziehen lafst. Von Domen aus leiclitschmelzigen 
Logierungen, wic sie zur Erzeugung profilierter Ktirper 
vcrwendet werden, Irennt man sie durch Erhitzen mittels 
Dampfes.

Das Werk arbeitet mit 500 PS. Wasser- und 400 PS, 
Dampfkraft, beschaftigte 1900 rund 200 Arbeiter und 
crzeugte im selben Jahre 1000 t. Seine Ausstellung 
zeigt Kuplerrohre der versebicdensten Stiirke und Lange, 
glatt und profilierf, fertige Cylinder fiir die oben er- 
wahnten Gewerbezweige, verkupferte Eiscnrolire und 
ais Glanzstiick einen Kondensatormantcl von 5 ni Lange,
2,5 m Durclimesser, 10 mm Wandstarkc und 3600 kg 
Gewicht. Aufeer einer Fcstigkeitsprobe (ein Rolir von 
296 mm lichter Weite und 2 y 2  mm Wandstarkc bat 
sich vor dem Bersten auf 396 mm erwcitcrt, stand bei 
dor Streckgrenze unter 31,2, bei der Brucbgrenzc unter 
56,6 kg/qcm Druck) spricht die Thatsache fiir die Dichte 
und Gleichmafsigkeit des Metalles, dafs dic Rolirc durch 
den Drehstahl zu diinnen Streifen geschnittcn werden 
konnen, die man ohne weiteres zu feinem Draht aus- 
ziehen kann.

K u p f e r l e g i e r u n g e n  werden, teils gegossen, teils 
mcchanisch bearbeitet, von fiinf grofsoren Werken vor- 
gefiihrt.

Die W est fal iscl i  en M c t a l l w e r k e  Go e r c k e  & Co. 
in Annen beweisen ihre Leistungsfahigkeit durcli ein 
machtiges Gufsstiick, einon 5,1 m langen Schiflswcllon- 
iiberzug, eine Mutter fiir eine groJśe Druckspindcl, 
goschmiedete Hochofonblasformen und Kiihlkasten fiir 
solche, Zahnriider u. s. w. — Gebr.  Ke mp e r  in Olpe 
stollon in Bronze gegossene Windformen, Zabnrader, 
Vcntile, Halino, Walzonlager und andere Maschinenteile, 
Tombak- und Messingbleche und Driihte, sowie Phosphor- 
kupfer mit 10 und 15 pCt. P, Phosphorzinn mit
5 pCt. P zur Schau. — Die Erzeugnisse der D e u t s c h e n  
D e l t a - M e t a l l g e s e l l s c h a f t  A l e x a n d e r  D i e k & C o .  
in Diisscldorf-Grafenberg sind seit langc ruhmlichst be
kannt durch Dichte und dio grolśe Bearbeitungsfahigkcit 
aufmochanischem Wege(Zerreifelestigkeit 38 kg, Dehnung 
35 pCt.). Ein grolśer Schillsschraubeiiflugol, ein Misch- 
fliigol fiir eine Teigknetmaschine, ein hohler Plunger- 
kolbcn, Kurbelwelle, ein maćhtiger Ventilsitz fiir eine 
Wasserhaltungsmaschine, geprelśte Stabc und Profil- 
leisten legen Zeugnis ab fiir die Leistungsfahigkeit der 
Firma. — Eine ahnlich bearheitbare Legierung wie das 
Deltametall ist das Duranametall der D i i r e n e r  M e t a l l -  
w e r k e ,  A.-G. (vorm. I l u p e r t z  & I l a r k o r t )  in 
Diircn, das in Staben, Riihren, Stanz- und Prclśstucken, 
darunter Patronenhiilsen in allen Fabrikationsstadien 
Yorgefiihrt wird. Mannstadt - Zicrleisten und fertige



Kunstschmiedearbeitcn werden auch boi dem Nielit- 
facbmann Wolilgefallen erregen. An Spezial-Bronzen 
finden wir Psickel— und Manganbronzon, Logicrungon, 
dereń Erzeugung von der I s a b e l l e n h u t t c  in Dillen- 
burg im besonderen gepflegt wird Das liervotretendste 
Lrzeugnis ist das Manganin, ein Motali von besondors 
bohem elektrischen Widerstand (spez. Widerstand 0,45 S, 
Temperatur-Koeffiziont 0,00001), neben dem noch gc- 
gossene und gewalzte Manganbronzen, Mangankupfer 
mit 30 pCt. Mn, Mangannickel, Mangnnzinn und Mąngan- 
metall ins Auge fallen.

B i c i .  Dic Blcihiittcn zu Ems und Braubacb, zu 
Cali und Mechcrnicli. sowie zu Stolbcrg fehlen samilich; 
dic Blcigewinnung wird hiernach nur durch das oinc 
Iliittcnwcrk des Siogorlandes, die Rotenbacher Metall- 
hiitte bei Muson, der Niederfisclibacher Borg- und Iliittcn- 
Gewerkschaft (s. o.) und durch einen oinsamen Bleibarrcn, 
das Nebenerzcugnis des Hocholenbetriebes der Rhoinischen 
Stalilwerke, vertretcn.

Zi nk.  In der Zinkerzougung nimmt Deutschland 
bekanntlieh den ersten Platz ein; an zwciter Stelle steht 
Belgicn, an drittor Nordamęrika; dann folgen in grofeem 
Abstande Gro&britannicn und Spanien mit Frankreich; 
die ubrigen Staaten treten ganz zuriick. In Deutsch- 
land vertcilcn sich die Zinkhiitten fast ausschliefslich 
auf Obcrschlesien und Rheinland-Wostfalen. Ent- 
sprecliend dioser Stcllung in yordorstor Roihe sind auch 
dic Zinkhiitten und die Zinkwalzwerke in der Aus- 
stcllung gut yertreten. Nur zwoi Werke haben sich 
fern gehalten. Auf der anderen Seite haben sich der 
Yercinigung der Zinkwalzwerke auch drei schlesische 
Werke angesclilosscn.

Das grolste Unternehmen auf dem Gebiete des Zink- 
erzbergbaues, der Zinkgewinnung und -Verarbeitung ist 
dic A k t i e n g e s e l l s c h a f t  des  Al t e nbe r g e s ( Vi c i  11 e 
Mo nt a g ne )  mit dcm Sitze in (Jhenec in Belgion und 
betrachtlichcm Grubenbesitz, sowie 4 Iliittenwerkcn in 
der Rheinprovinz (Pr. Moresnet, Bonsborg, Oberhausen 
und Bergc-Borbeck. 11 500 Arbeiter, von donen 2100 
im Rheinland wohnon, erzeugten 1900 69846 t Block- 
zink, 6 6  122 t Walzzink, 9111 t Zinkweifs und 24 000 t 
Schwefelsaure. Die hervorragende Ausstollung der Firma 
in der Ilauptindustriehalle legt zunachst Zeugnis ab von 
dem grofeen Alter des Bergbaues ani Altenberge durch 
bolzerne und eiserne Werkzeugc romischen Ursprungs, 
die in den alten Bauen jener Grube gefunden wurden. 
Dann bringt sic die Erzeugnissc des Bergbaues, Gang- 
und Schaustuflen von, Galmei, Willemit, Blcnden in 
ycrscliicdenen Abarten (z. B. auch Breccien- und Schalen- 
blendon besonderer Schiinheit) und in aufbereiteten Erzon 
zur Anschauung. Piane von Grubon, Aufbereitungsanlagen 
und Stammbaume dienen zur naheron Erlauterung. Die 
Hiittenerzcugnisse finden wir in vollstandiger Reilie vom 
Rohzink und Zinkstaub bis zum Zinkweife und Bloch
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yerschiedenstcr Stiirke, sowie Dachplatten und andere 
Gegenstiinde daraus.

Die vere  i n i g t e n  Zi nkwal zwerke^ namlieh die 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  fur B o r g b a u - ,  B l e i -  und 
Zi nkf abr i ka t i on  zu S t o l b c r g  und in We s t -  
f a l en  in Aachen, die A k t i e n g e s e l l s c h a f t ’ fiir 
Z i n k i n d u s t r i e ,  vorm.  W i l h e l m  Gri l l o  in Ober
hausen, der Ma r k i s c h - Wc s t f a l i s c h o  Bergwerks-  
v e r e i n  in Lctmatho, Grovc & Wol t er  in Koln, dic 
Fiirstl .  H o h e n l o h e s e h e  IIii t ten v e r wa l t u n g  in 
IIohcnlohe-Hutte, Oberschles., die Gcnoral di rekt i on  
des  Grafcn H e n c k e l  von D o n n c r s m a r k  in 
Carlshof bei Tarnowitz und dio S c h l e s i s c h e  A k t i c n -  
Gc s c l l s c ha f t  fiir Bergbau-  und Zinkhi i t t en-  
bot r i eb  in Lipine habon ein eigenes Gebąudo vor der 
Haupthallc errichtct, das durch zwoi am Eingange auf- 
gestollle Sta tu on aus Zink der Ornanionton- und Motall- 
waronfabrik von Karl  Feclit  in Oberhausen den Vor- 
iibergehonden auftallt. Die ausgcstollton Gegonstande sind 
naturgomafs fast ganz dieselben, die obon aufgozahlt 
wurden: Erze deutscher und auslandischer Horkunft 
(Galmei von Almeria, Blendęvon Linaros), Rohzink, Zink- 
bloch und Zinkwaron, teils gegossen, toils aus Blcch go- 
fortigt. Erstaunlich ist die yielseitigo Verwondung des 
Zinkes in den mannigfaltlgsten Gowerbszweigen, die durch 
gruppenweise Vorfiihrung der einzolncn Blechsorten er- 
lautert wird: Im Bauwesen zu Ornamcnton, Dacli- 
deckung, Rinncn und Riihron und ais Niigel; im Haus- 
woson zu Badewannon u. a. Gefiifson; im Handel zur 
Verpackung; in der Landwirtschaft und der Brauerei 
in Form golochtor und gcbuokoltor Bleche zu Gotroide- 
auslcscmaschincn (Trieure); im Borgbau zu Wottorlutten, 
im Hiitlenwcsen in Form von Żinkwollo, dic auf dor 
Drehbank aus dunnen Scheiben gesohnitten wird, zur 
Ansfallung von Zinn und Gold aus ihren Losungen; 
in Schiffahrt und Kriogswesen, zu Spiel- und Kurz- 
waren, sowie zu Musikinstrumontcn; in der Gerberei 
und Papierfabrikation (ausgestellt ist in dioser Gruppe 
eine Gerbertafol von 73/ 4 m Lange, ein Bloch von 5 m 
Lange und 1,53 m Broite); in dor Zinkographie und 
Ilochatzung. Ferner sohen wir da Satinierbleclio, vcr- 
nickolto, vormessingte und yerkupforte Bloche sowie 
Qualitatsproben ausgestellt, kurz ein im ganzen lioch- 
erfreuliches Bild von dem liohon Standc der Zink- 
gew'innung und Zinkverarbeitung Deutschlands.

Zinn.  Die Gewinnung von Zinnerzen und doren 
Verarbeitung beschriinkt sieli in Deutschland auf wonige 
Gruben und Hiitton des Erzgobirgcs; sie orreicht noch 
nicht 100 t jahrlic.il. Weitaus die grii&tc Menge Zinn 
wird eingoluhrt. Dio Verwendung dos moiston Zinns 
zum Verzinncn von Eiscnbloch, die Entstehung vieler 
Abfalle bei der Verarbeitung dos Weifsbleches und dor 
Wunsch, dios<‘ sowie fiir die vielon looron Blechgelafse 
fiir Dauerwaren (Konservonbuclisen) eine Verwertung 
zu finden, fiihrten in den letzten Jahrzenton zur Wieder-
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gcwinnung des auf rund 5 pCt. zu schatzcndcn Zinn- 
iiberzuges und zur Verwendung der entzinnten Blcch- 
schnitzel im EisenhiUtenwesen. Eine der wenigen Unter- 
nehmungen, welche diesen Zweig des Hiittcnwcscns 
pflegen, ist dic c h e m i s c h e  Fabr i k  von Th.  Gold-  
s c h m i d t  in Essen. Es lag nahc, die Arbcit auch 
auf dic Erzeugung des Molalles ans Erzen auszudehnen, 
so dafs sich schlicfslicli eine rcgelrechte Zinnliiitte ent- 
wiekelt hat.

Dic Loslosung des Zinns von den Eisenblechsclinitzeln 
erfolgt durch Bchandeln mit Chlorgas unter Bildung 
von Chlorzinn, oder durch Kochen mit Aetznatronlauge 
bei Luftzutritt unter Bildung von Natriumstannat (Zinn- 
soda). Beide Vcrbindungen dicnen in der Farberei ais 
Bcizen bezw. zum Beschwercn der Seide oder werden 
durch Elektrolyse auf metallisches Zinn vcrarbeitet. 
Die Ausslcllung der genannten Zinnhuttc befindet sich 
mit viclen andern hochintercssanten Dingen, auf dic 
noch zuriickzukommcn ist, in dem Payillon Goldsclimidt 
gogeniiber dcm siidlichen Ende der Halle des bergbau- 
liclien Verein8 im Oberbergamtsbezirk Dortmund und 
zeigt dem Beschauer neben dem RohstofT(Paket zusammen- 
geprefster Blechschnitzel) die Erzeugnisse, wie entzinntes 
Blech, Zinn in Barren. Stabchen (Lotzinn) und 
Komora, festes und fliissiges Chlorzinn und Zinnsoda, 
sowie Zinnsalz.

N i c k e l  und Kobal t .  Von den beiden Nickel- 
liiitten Westfalens ist nur die eine, die N i c k  cl -A kt i en-  
Ge s e l  l sch a ft vorm.  FI ci  t man n & W i tt e in Iserlohn 
yertreten, doch darf sic der Bcsucher nicht in Gruppe II 
Hiittenwcscii suchcn, sondern in Gru])pe VII, chemische 
Industrie, da ihre ITaupterzeugnisse aufser aus den 
beiden Melallcn, aus Verbindungcn dieser, Nickel- und 
Kobaltoxyd sowie dereń Salzen bestehen. In Gruppe III 
findet man dagegen dic schonen Erzeugnisse des Wes t -  
f a l i s c h e n  N i c k c l w a l z w e r k e s ,  F l e i t m a n n ,  W i t t c  
<fc Co. in Schwerte, niimlich Blcche, Driilite und Roliren 
aus Rcinnickel, sowie aus Verbindungen zweier Mctallc, 
nickelplaticrte Eiscn-, Kupfer- und Neusilberblechc und 
-Drahtc, endlich die daraus ln-rgcstcllten’ Kiichen- und 
Tafelgeschirrc. Aeltcre Fachlentc werden sich erinnern, 
welches Aufschen die. ersten nickclplatticrten Blechc 
und Drahtc auf der Diisseldorfer Ausstellung 1880 ge- 
macht haben; war es doch crst kurz vorher F l e i t ma n n  
gelungen, durch geeignete Bchandlung (namlich griind- 
liche Befreiung des metallifchen Nickels von gelosten 
Oxyden durch Zusatz von Magncsium), dcm Mctalle die 
wcrivolle Eigcnschaft der Schweifsbarkeit zu ycrleihen, 
welche seinc Verwendbarkeit aufserordentlich gesteigert 
hat und geeignet ist, dic wenig daucrhalle galvanisclie 
Vernickclung mehr und mehr zu ersetzen.

A l u m i n i u m .  Obgleich eine Gewinnung von Alu
minium in den ausstellendcn Provinzen nicht stattfindet, 
so kann der Huttcnmann doch nicht glcichgiltig an 
diesem Mctalle yorbcigehen, da die Erfindung auch

dieses zu schwcifscn (obgleich es bei Schwe i f s -  
t e mp e r a t u r  nach der gewohniichen Auflassung langst 
gcschmolzen isi) ebenso grofees Aufsehen zu erregen ge- 
cignet ist wie vor 22 Jahren die Erfindung Fleitmanns. 
Wir yerdanken sie der in der chemischen Industrie seit 
Jahrzehnten hochangesehenen Platinschmelze von W. C. 
H er au s in Hanau. Das Verfahren beruht auf der 
bis dahin nicht bekannten Eigcnsclmft des Aluminiums, 
bei einem bestimmten Hitzegrad, der noch unter dcm 
der Gliihhitze zu liegen schcint, wcich wird und sich 
in diesem Zustandc durch Hammera derart yerbinden 
liifst, dafs ein yollstandig gleichartiges Ganze entstelit. 
Die Einhaltung dieser, nur durch genaue Beobachtung 
festzustellcnden Temperatur ist unbedingt erforderjich, 
da zwischen ilir und dcm Schmelzpunkt (600°) das 
Aluminium, ahweichend von den anderen schwcifsbaren 
Metallen aber in Uebcrstiminung mit dem Zink, einen 
Zustand besitzt, in dem es bei der leisesten Beriihrung 
in Stiicke zerfallt. Da os sich ferner in der fraglichcn 
Temperatur nicht mit Oxyd bedcckt, ist auch die An
wendung eines Schweifspulvcrs iibcrfliissig. Es ist 
nunmehr die Moglichkeit gegeben, sclbst selir ycrwickelt 
gestaltclc Apparate fiir die- chcmischc Industrie aus 
Aluminium herzustellcn, dic durch Loten, ein boi 
Aluminium selir schwieriges und zudem unsicheres 
Verfahrcn, nicht angefertigt werden konnten.

Aufser den vorbcsprochcnen Metallen werden neuer- 
dings einige andcrc, teils rein, teils in Legierungi‘n auf 
einem von dem gowohnlichcn Verfahren abweichenden 
Wege erzeugt, namlich durch Verwendung des Alumi- 
niums statt des Kohlenstofles ais Rcdiiklionsmittel, 
Obgleich schon yorher zu wisscnschaftlichen Zwecken 
von Zink, Magnesium und Aluminium zur Reduktion 
anderer Mctalloxyde Gebrauch gemacht wurde, so ist 
es doch das unbestrittene Verdienst von Dr. Hans Gold- 
schmidt in Essen, das Verfahren durch geeignete Ab- 
anderung fiir die Technik nutzbar gemacht zu haben. 
Die ungeheure Warmemcnge, welche durch die Oxydation 
von Aluminium frei wird, gestattet nicht nur, sclbst 
selir schwer reduzierbare Oxyde in Metali umzuwandcln, 
sondern auch die bis dahin nur auf elektrischen) Wege 
zu yerfliissigenden Metallc, wie Chrom und Wolfram zu 
schmelzcn.

Die Erzeugnisse dieses, von der A l l g e m e i n e n  
T h e r m i t g c s e l l s c h a f t  ausgeiibten gliinzenden Ver- 
fahrens im Payillon Goldschmidt erregen die Be- 
wunderung aller Fachmiinncr. Wir finden da Mangan 
und Chrom, frei von Kohlenstoff, was auf anderem Wege 
nicht zu erreichen, aber fiir die Verwendung dieser 
Sloffe zu wertvollen Eisenlegierungen von hochstcr Be
deutung ist, ferner Nickel und Kobalt, Borcisen, Va- 
nadiumeisen, Titancisen, Bormangan, Titanmangan, 
cisenfreies Mangankupfer, Bariumblei, also eine ganze 
Reihe neuer Legierungcn und ais Nebencrzeugnis ge- 
schmolzcne Thonerde, die unter dcm Nainen Corubin ais
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Schleifmittel in don Handel gebracht wird. Ihrer autscr- 
ordentlichen Hartę wegen, die.selbst die des natiirlichon 
Smirgcls iibersteigt, *mag sie in Zukunft mit dem Naxos- 
smirgel wohl in ernsthaften Wettbewerb treten.

E i s e n Ii ii 11 e n w e s e n.
Der grofse Umfang und die liohe Bedeutung des 

Eisenliiittenwesons im Ausstellungsgebiet maclien selbst- 
vcrstiindlich, dafs cs auf der Industrieschau eine geradezu 
beherrschende Stellnng einnimmt, und z war in allen 
Zweigen von der Erzeugung des Roheisens bis zu den 
entfcmtesten Stadion der Yerarbeitung der mannigfaltigen 
Sorten des sehmiedbaren Eisens.

Von den Proben von Erzen und Masseln bis zu den 
Ulirfedorn und von der griifsten Panzerplatte der Welt 
bis zu Scheren von nur 15 mm Lange diirfte allcs ver- 
treten sein, was ans Eisen Iiergestellt werden kann. Es 
iiillt aufserhaib des Rahmeńs eines kurzeń Bericiites 
iiber das Hiittenwcsen, aucli nur cinem geringon Teil 
aller dieser tausend Dinge zu erwiilinen; er bat sieli 
yiclmehr auf dic Metallerzeugung zu beschranken und 
eine Seliilderung der Weiterverarbeitung ist nur gestattet, 
soweit sie herkommlicherweise auf den Eiscnliiitten 
selbst erfolgt.

R o h e i s c n .  Am Niederrhein und in Westfalen 
(einschliefslich des liannoversclien Teils) am Mittelrliein 
und im Siegerland, an der Dill, der Lalin und der Saar 
giebt es nach dcm Verzeielinisse in der vonv Ycrein 
deutseber Eisenhlittcnleutc lierausgegebcnen gemeinfafs- 
licben Darstellung des Eisenhiittenwesens 59 Ilochofen- 
werke mit 155 Hocliofen und einer łagliehcn Leistungs- 
fahigkcit von ungcfiihr 8000 t. Fehlen in der Aus- 
stellung das Saargebiet yollstiindig und von den rheiniscli- 
westfal isclien Iliitten einigc der bedeutendsten, so sind 
wieder andere Bezirke, namcntlich das Siegerland, in 
grofser Vollstandigkeit vcrtretcn. Das Bild, welches 
der Besebauer von der Robeisenerzeugung Westdeutsch- 
lands gewinnt, ist deshalb durcliaus ricbtig.

Erze, Koks und Rolieisen sind wenig geeignete 
Ausstellungsgegenslande fiir das Auge des Laien. Sie 
treten stark zuriick gegen die iibrigen Erzeugnisse 
der Hiittcnwerke, und es crfordert schon eine reclit 
gcscliickte Anordnung, wenn sie melir ais fliichlige 
Aufmcrksamkeit erregen sollen und selbst der Faclimann 
hiilt sich mit ihrer Betrachtung nicht lange auf, da in 
den meisten Fiillen die fiir ihn wichtigen Angaben iiber 
die Zusammensetzung fcblen.

Schiiner K o k s ,  stanglich, bart, klingend und silber- 
weifs findet sich an zablreiehen Stellen, bei den Kohlen- 
gruben, den Ilocliofenwcrkcn und bei der cliemischen 
Industrie. Manch fremder Ilocliofner wird dic hiesigen 
beneiden um dieses ausgezeichnete Rohmaterial, das 
die auf die Durchbildung des Koksofens und des Koks- 
ofenbetriebes, vornehmlich seitens der Firma Dr. C. Otto
& Co. geleistetc, jahrzehntelange Arbeit glanzend Jolint 
und kaum einem anderen Koks in irgend einer Be-

zielmng nacbstchen diirfte. Auf die Ausstellung der 
oben genannten Firma im PavilIon 74, wo ein Koksofen 
neuester Bauart in wirklicbcr Grofse aufgestellt ist, sei 
deshalb besonders hingewiesen.

Seine Er z e  bringt naturlicli jedes Hoehofenwcrk 
zur Anschauung. Sic erregen unsere Aufmerksamkeit 
nur an einigen Stellen in holierom Mafee. In dem 
Eingangsvorraum zur Halle von Krupp sind 2 Grottcn- 
aufbauten aus Erzwanden der Kruppschen Eisenstein- 
gruben, Qnnrzit- und Kalksteinbriiehe errichtet, sowie 
drei Schranke mit Erzstuffen aus den Gruben des 
Westerwaldes und des Siegcrlandes, des Lahntliales, 
Lothringens und von Bilbao aufgestellt, dic ein gutes 
Bild von der Mannigfaltigkcit der zu versebmelzcnden 
Erze liefern.

Diese Mannigfaltigkcit ist bezeichnend (tir den 
niederrlicinisch-wcstfiilischen lliitti-nbezirk und bedingt 
durch seine Lage abseils von jedem Erzgebiete, aber 
in der Niilic von Wasscrstrafsen, sodas ihm die Roh- 
stolTe aus allen Teilen der Erde zugeMhrt werden 
kiinnen. Ein vierter Schrank birgt eine grofse Zabl 
liochst interessanter Stuffen, zum Teile mineralogiscbe 
Seltenheiten ersten Ranges, ebenfalls den Kruppschen 
Gruben entstammend.

Ein noch cindrucksvollcres Bild von der Unzalil 
Erze (dner Hiitte am Rhein bietet die Ausstellung der 
Niederrheiniselien Iliitte in Duisburg; sie bat don grofsen 
Vorzug vor allen anderen, dafs von samtlichen Erzen dic 
Analysen angegeben sind.

J3io dritte und schonste Schaustcllung von Erzen 
findet sich in der einen Glanzpunkt der Gruppe II 
bildenden Siegerliinder KoIlektivausstellung. NaturgemUfe 
iibcrwiegt hier der Spatelsenstciri von maehtigcn Wiinden 
bis lieiab zum feinkornigen Aufbereitungsprodukt, daneben 
der spiilige Rotcisenslein und Eisenglanz sowie Braun- 
eisenstein, dic 1900 zusaminen in einer Menge von 
naliezu 2 Millionen t gefiirdert wurden. Der Reichtum 
des Siegerlandes an Mineralien wird durch die sclione 
Auswabl aus den Sammlungen der Siegcncr Bergschule 
aufs praelitigste illustriert.

An eben derselben Stelle gewinnt der Laie und der 
jungę Hiittenmann ein Bild von den grofsen Fortscliritten, 
welche der Hocl i ofen  in Bau, Ausrlistung und Leistung 
wahrend des letzten lialben Jahrhunderfs gemaelit bat. 
Zwci Ilochofengestelle sind da in natlirlicher Grofse 
einander gegenubergestellt, eins aus den fiinfziger Jahren 
des vorigen Jabrhunderts .und eins aus der Gegenwart; 
jenes mit offener Brust und Scblackenabflufs unler dem 
Tiimpel ber iiber den Wallstein mit ofTenen Formcn, 
Windleitung unter der Hiittensolilc und demzufolge 
aufsteigendcm Diisenstocke, dieses vom Bodenstein an 
volls(andig freigestellt, mit Eisenpanzer umhllllt und mit 
zahlreichen gekuhlten und in gekublten, am Rastpanzer 
aufgehanglcn Kiisten liegenden Windtormen, ausgiebiger 
Kiihlung des Mauerwerkes, liocliliegender, ausgemąucrtcr
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Windleitung, modcnien, gegen Warmercrluste moglichst 
geschiitzten Diiscnstocken u»d cndlich mit Schlacken- 
abflulś durch die von Fritz W. Ltirman erfundene 
Scłilackenform, welche neben der Vorwarmung des Ge- 
blasewindes und der Anwcndung des Gichłgases zum 
Mascłiinenbetrieb einen der griifsten und folgenreichsten 
Fortscliritte im Ilochofenbetrieb bildet. Dieses un- 
scheinbare, gekiihlte Bohr fiir den Schlackenabflufs ist 
es, das dic riosige Stcigerung der Erzcugung eines Ofens 
(von 260 auf 7SOO kg in 1 Stunde) in erster Linie 
ernioglicht liat.

Fig. 1 u. 2 Taf. 101 stellt dieses moderneOfengestellnach 
derZeiclinungdesKonstrukteursF.W.LiirmaninOsnabriick, 
dar und zcigt gleichzeitig die Einzclheiten eines neuen, 
durch Seitwiirtsdrehen dcnZugang zur Form erleichternden 
Diiscnstockes. In Fig. 3 Taf. 101 ist ein anderer moderner 
Dusenstock von van Yloten, aus doppelwandigem Rolir mit 
Warmeschutz aus Asbest und mit Kugelhahn (Fig. 4 — 6  

Taf. 101) von Boeckcr abgcbildet. Alle Armaturteile 
des Gestclles sowie die Stichlochstopfmaschinc sind von 
Dango & Dienentlial in Sicgen gefertigt und ausgestellt; 
das Stiick einer IIoehofen-Gasleitung mit Esplosions- 
klappcn und Reinigungsvorrichtung besonderer Artneben 
dcm Holzkohlen-IIochofcngcstell liat dagegen die Firma 
Heinrich S ta  h i e r  in Weidenau geliefert.

Oben wurde ais einer der jiingstcn grofsen Fortscliritte 
im Hochofenbetrieb der Verwcndung des Gichtgases zu 
motorisclien Zweeken erwiihnt. Ein hervorragendes 
Beispiel dafiir, wie weit man in wenig Jaliren auf diesem 
Wege schon gelangt ist, bildet der 1000 PS Gicht- 
gasmotor der Gafinotorenfabrik Deutz, welcher ein 
Hocl i  o f e n g c b l a s c  der Gutehoflnungshultc in Sterkrade 
antreibt (Taf. 101, Fig. 7). IJeide miteinander gekuppelte 
Maschinen sind in der grofsen Halle der GutcholTnungsliutte 
ausgestellt. Das Geblase besitzt zwei Windcylinder von 
lSóOmm Durchm. und 7ó0inm Hub; bei 135Umdrchungen 
in der Minutę saugt es 1000 cbm Luft an und driickt sic 
auf 0,5 Atm. Spannung zusammen. Ein Regnlierapparat 
eigener Art ernioglicht es, bei veraridertem Ansaugc- 
Yolumen und bei gleicher Motorleistung die Luft auf
0,75 Atm. zu komprimieren. Der Luftaustritt erfolgt 
durch riicklaufige Ventile nach Patent Strimpf, der Luft- 
eintritt durch gesteuerte Bundschiebcr. — Eine niihere 
Wiirdigung dieser hervorragenden Maschine mufe dem 
Sonderfachmann liberlassen bleiben.

Um einen Einblick in die Mannigfaltigkeit des Ho cli - 
o f e n b e t r i e b e s  zu geben, ist in der Ausstellung des 
Siegerlandes ein Obelisk aufgebaut, der in seinem seclis- 
seitigen Soekel aus den zur Erzeugung von je 1 t der 
sechs Jiauptsachlichsten Boheisensorten erforderliehen 
RohstofFen in den Mengenrerliiiltnissen der betr. 
Mollerungen, in der Siiule aus den Boheisenarten selbst 
aufgebaut ist. Zahlreichen R o h e i s o n p r o b c n ,  teils mit, 
teils ohne Angabe der Zusammensetzung begegnet man 
selbstYerstandlich in jeder Ausstellung eines Hochofen-

werkes, aber besonders reich ist in dieser Hinsicht die 
Ausstellung der Niederrheinischen Hiitte, welche sysle- 
matisch alle die zahlreichen, ton ihr erblasenen 
gewohnlichen und Spccialmarken in den verschiedcnen 
Abstufungen Yorgcfuhrt und in einer Tabelle die 50 zu- 
gehorigen Analysen mifgeteilt liat. Die Gelegenheit, 
an einer so sorgfiiltig zusnmmengestellten und reichen 
Sammlung Bruchausschen und Zusammensetzung des 
Roheisens eingehend yergleichen zu konnen, diirfte recht 
selten wiederkehren.

Von dem ersten Haupterzeugnisse des Ilocliofcn- 
betriebes, dem Roheisen, wenden wir uns zum zweiten, 
der S c h l a c k e .

Der Laie sieht in ihr noch lieute nur einen Abfall, 
ein liistiges, durch Beforderung und Lagcrung nur Kostcn 
vcrursachendcs Nebenerzeugnis: mag das auch noch 
fiir viele Hochofenwerkc zutreffen, so bildet sie doch 
auf anderen schon seit yiclcn Jaliren den RohstolT fiir 
hochwcrtigc, ehemals dem Hochofner recht lernlicgcnde 
Erzeugnissc. Alt ist dic Verwendung der Klótzschlackc 
zum Strafsenbau, dor schon mit mancher Halde auf- 
geriiumt liat, und die Erzahlung, dafs zur Zeit des 
griifsten Darniederliogcns des deutschen Ilochofcngewerbes 
vor einem Yierteljalirhundert ein in stcinarmer Gegend 
gelcgenes grolścs Ilochofcnwcrk an seinen Schlacken 
mehr verdient habe ais am Roheisen, klingt nielit un- 
glaublich. Bekannt ist auch die Ilerstellung von Bau- 
stcinen aus einem Gcmische von Kalkbrei und durch 
Einfliclśen in einen Wasserstrom gckdrnter Schlacke, 
dic in den scchziger Jaliren des yorigen Jalirhunderts 
von F. W. Liirniann in Deutscliland zucrst. eingefiilirt 
wurde. Jiinger und wegen der Ilochwertigkeit des 
Erzeugnisses wichtigcr ist aber die Verwendung von 
Ilocholenschlacke zur Erzeugung von Portlandcement 
(obonfalls eine Erfindung deutscher Ingcnieure, Dr. Bender 
und .Narjes in Kupferdreh), der sich allmahlich zu 
einem Ncbenbetriebe der Ilochofenwerke cntwickcln diirfte.

Um dem Publikum die Vcrwendbarkeit der Sehlacken- 
Bausteine und des Schlacken - Portlandcemcntes recht 
deutlich vor Augon zu fiihren, liat die Niederrhcinischc 
Hiitte ihren AusstelIungspavillon ganz aus diesen 
Matcrialien erbaut. Im Gegensatze zu den anderen 
Bautcn der Ausstellung, welche fast alle modernę Formen 
zeigen, liat hier der Architekt die im Rheinland zahlreichen 
mittelalterlichen Baudenkmalern eigenen romanischen 
Formen gewahlt. Sic machen durchaus den gewohnten 
altertiimlichen Eindruck verwitterten Granites oder 
Porphyres, von dem auch der Fachmann sie nicht auf 
den ersten Blick zu untcrscheidcn vermag. Diese 
Wirkung ist erziclt durch zweckmalśige Mischung 
(1 Cement und 10 Sand fiir die Hauptmasse, 1 Cement 
und 3 Sand fiir die zu bearbeitende Oberilache der 
ornamentalen Teilc) und spatere Charrierung. Sowolil 
dic BeschafFenheit der aus Cementmasse hergestelltcn 
Teile, wie Saulen, Treppenstufen, Friese u. s. w., wic
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die Ergebnissc amtlicher Untersuchungen beweisen, dafs 
der Schlacken-Portlandccment volle Volunienbcstandigkeit 
und holie Festigkeit besitzt, sich also (und das bat 
aucli dic Erfahrung bereits gelclirt) fiir alle noch so 
schwicrigcn Cenientarbcit.cn ebensogut eignet wie die 
besten Marken des aus den sonst gebrauchlichen natiir- 
lichen RohstoiTen, Thon und Kalle, bergestclltcn Portland- 
Ccnicntes. Ebensolche Schlaćkcnsteine und solchen 
Cement haben iibrigens aucb die Buderusschen Eiscn- 
werke in Wetzlar a. d. Lahn zu ihrer Ausstellungshalle 
verwcndet und ausgestellt. Diese Halle enthalt ais 
Hauptgcgenstand das sehenswerte Modeli eines ganzen 
Ilochofenwcrkes.

E i s c n g i e f s e r c i .  Im Anschlufs an die Erzeugung 
des Roheisens mufs aucb dessen Vcrwendung zu 
Gebrauchsgcgenstanden kurz gedacht werden. Da aber 
dic Erzeugnissc der Eiscngiefserci in der Ausstellung all- 
iibcrall verbreitct sind, ais Teile der Bautcn wie der aus- 
gesfelltcn Maschinen, so kann nur auf wenige, besonders 
in dic Augen fallende Gcgenstande hingewiesen werden.

In der Halle der G u t eho f f nungs  hi i tte finden 
wir ais Erzeugnissc der Abteilung Sterkradc neben 
Blockformen verschicdcncr Grofsc eine Kokillo fiir 
Stahlbliickc von 30 t Gewicht, die bereits 90 Giisse aus- 
gehalten liat und noch inimer gcbrauchsfahig ist (eine 
ganz erstaunlicbc Ilaltbarkeit), ais Teilc der ausgc- 
stellten Maschinen einen aus einem Stiick bestchenden, 
in Lchmiorm gcgosscnen Iloch- und' Niedcrdruckcylinder, 
eine riesige Sciltrommol (Lchmgufs) und Scilsehciben 
von 6  m Durchincsser mit cingcgossenen schmiede- 
eisernen Armen, ein in Sand gegossenes Induktor- 
geliausc und in einem Schaukasten aufser Zerreifs und 
Bicgeproben fiir Kokillen- und Maschinengufs, auch 
eine Zusammenstellung der fiir die vcrschiedcnen Zwecke 
benutzten Eisenmischungen.

Auch im Pavillon der Ni e de r r he i n  iscli  en Il i i tte  
begegnen wir Gufsstiiekcn, darnnter gleichfalls Stahl- 
Kokillcn, fiir deren ausgczciehnete Ilaltbarkeit der 
grofec Absatz (iiber 10 000 t i. J. 1900) spricht.

Wcitor sind vrertreten die I s s e l b u r g e r  Il i i tte  
mit Bau- und Ziergufs in einem klcincn geschmack- 
vollen Bauwerk gegcniibcr der Krupphalle, die Budc-  
r u s s c h e n  E i s e n w c r k c  in Wetzlar mit Gas- und 
Wasserleitungsrohrcn, in der Haupthalle dic Apler-  
b e c k e r  I l i i t te  in Aplerbeck mit Belegplatten eigenen 
Systems, Achslagerkasten furEisenbahnwagcn, Zahnradern 
und sonstigen mit Hand und mit Maschine geformtcn 
Gcgenstanden, die E i n s c h e r h u t t e  in Laar mit grofsen 
Pfannen und Kcsseln fiir dic chemische Industrie 
und mitSchiffsśchraubcn, dic F a h r e n d e l l e r  Hi i t te in 
Bochum mit Zahnradern, Koksofentiiren, Walz- und 
Hammcrwerksteilen u. s. w., dic Firma G. u. J. J a g e r  
in Elberfeld mit Achsbiichsen fiir Eisenbabnfahrzcuge, 
Baugulś, Rbhren und Kanalisationsartikeln, sowie noch 
manclie andcrc Firmen.

Unter den Sondcrartcn von Eiscngufs liebt sich durch 
seine massige Erschcinung der Hartgufe  von anderen 
ab. Die Zahl der Firmen, welclie sich mit dor Ilart- 
giefserei befafst, ist in Deutschland nicht grofs, was 
cinmal in der Schwicrigkeit des Yerfahrens, das besonders 
lange Erfahrung erfordort, ein andermal in der 
beschrankten Verwcndung der Erzeugnissc begriindet ist.

Dio Zahl der Ausstellungon in Hartgufs bcscliriinkt 
sich desbalb auf zwci, die des Grusonwerkes in dor 
Krupphalle und die der Siegencr Walzengiefsereien. — 
Dic Erzeugnisse des G r u s o n w e r k e s  dicnen don vcr- 
sebiodensten Zweckcn; im Vordergrunde, steht aber das 
Kriogsmatcrial in Gcstalt von Hartgufspanzcrtiirmen; 
fiir das Gewcrbe wichtiger sind abor die zahlreichen 
Teile von Maschinen fiir Ilartzcrkleinerung, wie Brech- 
backen fiir Steinbrecher, Mahlscheiben fiir Dolomit- und 
Excelsiormiililcn, Walzcnmantel, Laufcrringc fiir Kollcr- 
giinge, Brikcttprefsstcmpel, Ilerzstiicke fiir Eisenbahn- 
geleise, Walzcn fiir Getreidcmiillerci, Papicrfabrikation 
und andere Zwocko. — Um den nicht sachvorstandigen 
Beschauorn ein Bild vom Wcscn des Ilartgusscs zu 
Ycrmittcln und den Sachverstiindigen von der Voll- 
kommenheit der Gufsstiicke zu iiberzeugen, ist eine 
mechanisch gesprengte Hartgufsvorpanzerplattc fiir einen 
15 cm Panzcrturm ausgestellt, deren Bruchflachen deutlicli 
erkennen lassen, wic allmahlich dor graue weichc Kern 
in die barto weifse Schale iibergelit.

Die Walzcngicfserei ist ein Zweig des Giefsorci- 
gewerbes, der erst mit der Ycrdrangung des Hammers 
durch Walzwcrke ontstehen konnte. Die ersten Walzcn 
wurden, wie alle Gufsware bis zu Ende des 18. Jahr- 
hunderts, aus dem Hochofen gegossen; das manganhaltigc, 
phosphorarmc und wenig siliciumreiche Siegener Roli- 
oisen eignete sieli dazu in bohem Maiśo. Wahrond die 
Eiscnblcchwalzworke mit diosen heutc ais „Weiehwalzen" 
bezeicbnelcn Walzcn auskamen, bedurft.cn dic harteren 
Rohstoff bcarbcitendcn Mossingwalzworkc auch harterer 
Walzcn. Die orsten davon wurdon in den 30or Jahren 
von Achcnbach in bart gebrannten Lebniformcn gegossen, 
aber nicht mchr aus dem Hochofen, sondern aus dem 
Flammofcn, den ebonfalls Achonbach 1830 in dic 
Giciścrci cingefiihrt bat Heute giefst man Hartwalzen 
allgemein in eisernon Gufsschalen, deren abschreekondc 
Wirkung durch Ueborzichcn mit einer diinnen Schicht 
schlechtleitendcn Formstoffos nach Bedarf gomiifsigt 
werden kann. — Acht Walzengiefsereien des Sieger- 
landes stellen jahrlich rund 45 000 t Walzcn im Wert 
von etwa 9 Millioncn Mark ber und versorgon damit 
nicht nur Deutschland fast ausschliefslich, sondern fiihren 
auch erheblichc Mcngcn aus, bis in den ferncn Osten 
Asiens. An der gemcinsamen Ausstellung haben sich 
beteiligt: die altcstc Gicfseroi wirklicher Ilartgufswalzen 
von Herm. Irlc in Deuz bei Siegcn (1820), Eug. 
Achcnbach sei. Sohne in Buschhiittcn (1832), Gustav 
Gontermann in Sicgen (1848), Carl Buch in Weidenau
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(1855), dic Kommanditgcsellschaft Emil Peipcrs & Co. 
in Sicg<*n (18S2), Akt.-Gcs. vorm. Kolsch & Co. ebenda 
(1893) und Spics & Co., G. m b II. in Weidenau ( i  900). 
Ausgestellt sind kalibriertn Wcichwalzen, Hartgu6 -Bleche 
und -Kaliberwalzen, Polierwalzcn fiir alle Meta1|e und in 
allcn Grofsen, fertigkalibcricrt, bezw. gcscbliffenund polii rt.

Eine zweite Sondcrart des Eisengusscs ist der 
s c b m i c d b a  rc oder Te mp  ergu fs, der uns vorwiegend 
in der Klcineisenindustrie bcgcgnct; denn nur verlialtnis- 
mafeig kleine Stiicke konnen dcm Tempem unterworfen 
werden. Dic Haupterzeugnisse sind Rołirverbindung6 tucke 
(Gebr. Inden in Dusseldorf), Mascliinenteilę fiir landwirt- 
sehaftliclic, Spinnerci- und Webcreimaschinen, Automobil- 
Falirrad- und Nahmaschinenteile, Waggon-, Kutschwagcn- 
uud Pfcrdegescbirrbescliliigc (II. Bovcrmann Naelifolgcr 
in Gcvclsberg, F. W. Killing in Hagen), Teile von 
Wcrkzeugeri, Schlittschuhcn, Schliissem, (Sammclaus- 
stcllungen der markischen Klcineisenindustrie, der 
Rcmscheider Fabrikantcn und der Vclberter Schlofs- 
industric). Gcgossenc Ilufcisen und gegossene Schuh- 
niigel bat das Siilzer Eisenwcrk Fremerey & Stamm 
in Koln ausgestellt.

In der neueren Zeit hat sieli noch eine dritte Unter- 
art des Eisengusscs herausgcbildet, die, weil vom Stahl- 
formgufs ausgcgangcn, auch diesem zugcrechnct werden 
konnte, der sog. W c i e l i -  oder Mi t i s guf s ,  dcm von 
den Fabrikantcn auch alle moglichen anderen schonen 
Namen (Reformgufs, Ilabcrlandgufs u. s. w.) gegeben 
werden. Die Fortschritte in der Fcucrungstechnik ge- 
statten uns heute, im Tiegcl selbst die strengstfliissigen 
Eisenartcn (kohlenstoffarmcs Schniiedceiscn) zu schinclzen. 
Es leuchtct ein, dafs Gufcstiicke hieraus, ebenfalls 
so gut wic kleine Maschincnteile, hinsiclitlich der 
meclianischen Eigenscliaften dcm Tempergufs schr 
iiberlegen sein miissen. Das ist auch der Grund, dafs 
sie trotz des hohen Preises da Verwendung finden, wo 
naehtraglich noch eine meehanisclie Formvcranderung not- 
wendig werden kann, oder wo die Sichorhcit gegen Bruch 
alle anderen Riicksichten iihcrwiegt. Ausstcllcr solcher 
Weicligufswarcn sind dic Bonner Masehinenfabrik, das

Eisenwcrk Klcttenbcrg in Koln-Siilz, Emil Spennemann 
in Remscheid und Ferdinand Bonniver in jMcttmann.

S c h w c i f s e i s e n .  Unaufhaltsam ist die Vcrdrangung 
des Sehweifseisens durch Flufsciscn vorangescliritten, im 
Aiisstellungsgebicte stiirker ais in den anderen Hiitten- 
bezirken Deutschlands. Wahrend im ganzen Rciclic das 
Verhallnis zwischen Schwcifseisen- und Flufseisen- 
erzeugnissen sich auf 1 015 6 0 0 : 4  756 800 t stcllt, ist 
es im Rheinlande, Westfalen und Nassau gesunken auf 
561 2 3 0 : 3  647 800 t. Von den 56 in diesen Provinzen 
bestchenden Puddelwerken haben uur ganz wenige ihre 
Erzeugnisse zur Schau gestellt, in erster Linie wieder 
dic des Siegcrlandes, die mit geschmiedeten Wagcn- 
achsen,Stabeisen, Grob- und Feinblechen, sowie mit Draht J
vcrtreten sind, dann die Prinz Leopoldshiitte in Empel 
mit ihrem Qualitatśstabeiscn und einem Spczial-Weich- 
cisen und dic Schontalcr Stahl- und Eisenwerke vorm.
Peter Harkort & Solin in Wettcr, welche auf knappem 
Raume aus ilircn aufserst mannigfaljigcn Erzcugnissen 
einen rccht geschmackrollcn Pavillon errichtet haben.
Wir sehen da neben gewóhnlichein Stabcisen qucr- 
gewalzte Rundstiibe, ilire Glanzblcchc zur Umhiillung von 
Maschinen und Dampfkesscln, eine Garbe RalftnicrstKlil 
aus 276 Ruten, ihren besonders im Auslandc Ruf bc- 
sitzenden Milanostahl (ein Erzeugnis, dem man sonst kaum 
noch begegnet), die Panzerblcchc aus mchreren Lngen 
weichcm Eiscn und hartestem Stahl zum Bau von Geld- 
schranken und Stahlkammern, sowie Verbundst'abe aus 
Stahl mit Eisenkern und uingekchrt Eisen mit Stahlkćrn 
zu unzerstorbaren Fenstcrgittcrn von Geningnissen und 
Bankgebiiuden. Sonst begegnet man noch verarbeitetem 
Schweilśeisen, besonders in Form geschweifster Riihrcn, 
von Draht und endlich in der Ausstellung des IIocli- 
felder Walzwcrkes Ankerkettcn von den griifstcn Ab- 
messungen bis zu 82 mm Eisenstarke und 48 kg 
Gcwicht eines einzigen Gliedes. In Schweifsltahl 
(Raffmierstahl) haben J. C. Siiding & Halbach in Ilagen, 
sowie Ed. Diirrenberg Siihnc in Riinderotli Ausstcllungen 
geliefert, dic dem grofsen Ansehcn ihrer Firmen yoll 
entsprecher. (Forts. folgt.)

Spiritus und Flotte.*)
D ie  ^ D e u ts c h e  T a g e sze i tu n g "  braclilc in i In er diesjalir igen  

N um m er 207 vom 4. Mai unter der oben wiederlio lten  
U eberschrift  e inen  Artike),  w e le h e r  s ich  mit  den Aussichten  
der V er w e n d u n g  d es  Brennspiritus a is  HcizsIofT fiir unsere  
Kriegsflolte beschiiftigt.  D ieser  A rt ike l  hat  in anderen  
T a g c sze i t i ing e n  I irwiderungen  nach s ich  g ez o g e n ,  w e lc h e  in 
ihrer G esam lh e i t  e igen t l ic l i  schon d ie  aufgew orfene  F rage  
e r led ig en .  Es diirlte aber n icht  unniitz se in ,  a l le  d ie  in

*3 A n m. <]. R e<i. A uf unsere Anregung hin beleuchtet Herr 
Ingenieur Wolff-Magdeburg die Frage der Yerwendung des Spiritus 
ais ISrennmaterial fur unsere Kriegsflotte in folgenden Aus- 
fiihrungen.

ihnen beriihrten P uuktc  einmal an e iner  S te lle  zusammen-  
zufiissen, und e iner  nuchternen E r w a g u n g  zu unterziehen,  
da d ie se  Prefsauserungen z e i tw e is e  e in e  Beunriih igung ver-  
sc h ie de ne r  K te ise  hervorgerufen haben .

Eine  kurze  R ekapitu lat ion  der  bisherigen Erorterungen  
wird  sich zu  d iesem  Z w e c k  e m p feh len .

Den A u sgang  b ietet  d ie  d em  N ordd. L lo y d  durch Se.  
Majestat den Kaiser  g eg eb eu e  A nregung zu V ersuchen  mit 
Spiritus a is  Heizm ateria l  fiir e in e  Hafenbarkasse.

A n  d ie  T h atsach e  dieser A n regu n g  w erden nun von 
der „ D eu tsc l i .  T a g e sz lg ." ,  noch ehe  etwas iiber den Y er lau f  
der Y e rs u ch e  bekannt ge w o r d e n ,  d ie  weitsiclit igsten
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PerspeklWen gekniiplt, indem bereits von der #idrangung  
der Steinkolile in der Kricgsflotte durch den Spiritus gesprochen 
wird. AufGrund zweier — leider unbrauchbarer —  llaupt- 
zahlen fiir die kalorisohen Eigenschaften beider Brennstofle 
wird die Folgerung entwickelt, dafs der Aktionsradius der 
Kriegsschifie, also diejenige Fahrstrecke, die ein solches bis
zum vollsUindigen Verbrauch des von i hut bei vol!er Be-
ansprucłiung aller in Bctracht kommenden Laderiiuine raitfiihr- 
baren Brennstoffes hochatens zurllcklegen kann, ehe eine
Ergiinzung seines Vorrats uotig ist, bei S p i r i t u s  d o p p e l t  
so grofs  s e i  w i e  be i  S t e i n k o l i l e ,  ja mehr ais doppelt 
so grofs. Diese ais Thatsache hingeslellie Tliese wird ais 
hinreichende Begrlindung angeselien fiir dic Forderung, den 
Spiritus in die Flotte einzufiihren, was technisch durcli- 
aus durclifiihrbar sei. Die bekannten und unleugbaren Vorteile 
und Annehmlichkeiten, welche der reinliclie Spiritus gegen- 
Uber der Steinkolile mit sich bringi, so die Ergiinzung 
der Vorriite, die bequeme Feuerung, dio Ersparnis an
lleizcrn und Trimmern, die Rauchlosigkeit, die bessere 
Erhahung der Kesselblechc auf der Feuerseite, und 
dann die Thatsache, dafs der Bezug von Spiritus im 
cigeneii Lando geschehe, ferner noch die Beliauptuug, bei 
Spiritusfeuerung falle das stundenlange Anheizen weg und 
es wurden im Auslande weniger Depots fiir Spiritus, ais 
fiir Steinkolile gcbrauclit, — alles dies dient zur Nieder- 
schlagung des iibrigens ziemlich kurz bcliandelten Hinwandea, 
dafs die Spiritusheizung teurcr sei, ais die Sleinkohlen- 
heizung.

Auf diese Auseinaudersetzungen erwidert das „Beri. 
Tagebl.“ in Nr. 2 26  voin 5. Mai, die fiir Steinkohlen 
ang‘igebene kalorische Zahl sei nicht richtig, ebenso die 
Behauptung, das Anheizen konne bei Spiritus wegfallen. 
Das Anheizen besteht ja nicht im Anbrenneu der Heiz- 
stotTteile, sondern in der Anwarmung des Kesselwassers bis 
auf die fiir den Dampf notwendige Temperatur, was in 
beideu Fiillen —  Spiritus und Koiile —  dieselbe Zeit 
gebrauclie. Die Beąuemlichkeit der Vorrats-Erganzung und 
der Rauchlosigkeit werden fiir Spiritus zugegeben, dagegen 
ais Nacliteil angefiihrt, dafs derselbe keinen schfltzeiiden 
Bunkerinhalt bilde, im Gegcnteil wegen seiner leicliten 
Eutflammbarkeil eher gefiihrlich fiir das Scliiff werden konne.

Dann wird aber ein ganz anderer Weg angedeutet, der 
mit jenem von der „D. T / ‘ empfohlenen an sieli nichts 
zu tliun hat, welclier eventuell zur Einflihrung des Spiritus 
in die Kriegsmarine fiiliren konnie. Es ist der, den Umweg 
iiber den Dampfkessel zu vermeiden und den Spiritus statt 
ais Heizmittel direkt ais Treibmittel im Maschineiicylinder 
zu verwenden. .Da aber auf diesem Wege zur Zeit noch 
fiir dic Flotte untiberwindliche Schwierigkeiten entgegen- 
stunden, so kiime er nicht in Betraclit, jener erste aber 
ebensowenig, denn bei Spiritusfeuerung stellten sich die 
Brennstoffkosten zelmmal so hoch, ais bei Steiiikolilen- 
feuerung.

Hierauf folgt die „Koln. Ztg.“ in Nr. 357  vom 8. Mai. 
Ihr Standpunkt ist etwas unbestimmt, sie geht auf die 
Sache eigenllich wenig ein und betritt einen dritten Weg, 
wenn tnan so sagen darf; sie raeint niiinlich, es gelie mit 
Petroleumruckstanden selir gut, wenn uian die Steinkolile 
von den Scliiffen verdrangen wolle. Dieser Feuerung kiimen 
alle Vorteile jener mit Spiritus auch zu gute

Darnit ist naturlich der „D. Tagesztg.“ nicht gedient, 
sie will  ja gerade Spiritus verwendet wissen und bekainpft 
daher unterm 9. Mai in Nr. 2 1 4  die Masut- oder Oelfeuerung

mit der Erwiiguug, dafs das Masut nicht wie der Spiritus 
aus dem Inlande, sondern vom Auslande kotnme, dafs es 
uns also im Kriegsfalle abgeschnitten werden konne, wodurch 
unsere Flotte wehrlos wttrde, und dafs wir bis dahin fiir 
Masut dem Auslande tributpflichtig wurden, statt das Gchi 
unserer Landwirtscliaft zuzuwenden. Im iibrigen stehe bei 
einer Frage der L a n d e s  v e r t e i d i g u n  g die Riicksicht 
auf den Kostenpunkt keineswegs in erster Linie.

Schliefslich ilufsert sieli die „Uhein.-Westf. Ztg.“ in 
Nr. 3 6 0  vom 10. Mai dahin, sie liabe auch vom Sland- 
punkt der Landwirte keine Hoffnung, dafs sich der Traurn 
der „Dt. Tagesztg." eiftilleji werde. Diese liabe selbst 
schon zugestandeu, dafs zum Kesselheizen der Spiritus 
schon heute teurer zu stelien komme ais die Steinkolile, 
also miisse er billiger werden. Das konne er aber nicht, 
weil dann das heute vermittelst des Preisunterschiedes 
zwischen denaturiertem und geniefsbarem Spiritus miihsam 
erzielte, sehr labile Gleicligewicht umgeworfen und der 
Brennereizweig ganz unrentabel werden miisse. Zum 
Kartoffelbau gelioren Menschenkrafte; wiirde er noch weiter 
ausgedelint, so ginge es ohne Masseneinwanderung ost- 
licher Arbeiter gar nicht mehr und solche konnte noch 
dazu eines Tages unmoglieh werden.

Soweit der zum Teil recht werlvolle Meinunggaustausch. 
Aus ihm und einer ruhigen Betrachtung der Frage liifst 
sich im ganzeu wohl folgende Stcllung zu ihr ableiten.

Der Ausgangspunkt der Diskussion ist leider in zwei
—  wie oben gesagt wtirde —  unbraticlibaren Zalilen ge- 
geben. Nach dem Sachverstandigen der „Dl. Tagesztg." 
erzeugt

1 kg Steinkolile p r a k l  i s c l i  3 5 0 0  Wiirmeeinheiten 
per Stunde,

1 kg Brennspirilus dagegeu 7 0 0 0  Warmeeinheiten.
Der Zusatz „per .Stunde" ist v0llig unvenjtamllich. 

Man muf8 ilm weglassen, um so wenigslens zu technisch 
zu behandclndcn Ausdruckeii zu kommen. Aber die dann 
iibrigbleibenden Behauptungen sind leider falsch undmiissen, 
wie folgt richtig gestellt werden:

1 kg guter Steinkolile hat einen sog. unteren lleiz- 
wert von 7 ,5  K-C. (Kilo-Calorien zu 1000  
Warmeeinheiten),

1 kg Brennspiritus von 85 pCt, Gehalt hat einen 
unteren Heizwert von 5,5 K-C., 

d li. diese Wiinnemengen wurden sich, wenn aufser den 
mit den lieifsen Scliurnsteingasen entweichenden Wiirme- 
mengen keine weiter verloren ginge, aus diesen BrennstolT- 
mengen in das Wasser eines Dampfkessels libertragen und 
somit gewinnen lassen. Das Wertverlialtnia beider Brenn- 
stolTe ist also anders, ais die „Dt. Tagesztg,“ angiebt 
(liier muls ilir ein Irrtum untergelaufen sein), namlieh g e r a d e  
u mg e k e h r t .  Gehen wir, wie sie will,  auf gleiche Raum- 
beanspruchung ein, so bietet uns

1 cbm Steinkolile ( =  8 0 0  kg) 6 0 0 0  K-C.,
1 cbm Spiritus ( =  8 5 0  kg) 4 6 7 5  K-C., 

d. h. der gleiche Schiffsraum bietet bei Flillung mit Spiritus 
nur knapp 8 0  pCt. des Wiirmevorrats dar, welchen er bei 
FUllung mit Steinkolile entlialten wiirde. Von einer Ver- 
liingerung des Aktionsradius ist also aus diesem Grunde 
keine Rede. Dabei ist das Schiff durch den Spiritus 
schwerer beladen ais durch die Kohle, niimlich pro cbm 
Bunkerraum um 50 kg, was offenbar ein Nacliteil ist. Der 
Aktionsradius wiirde durch beides verkleinert, aber nicht 
yergrfifsert uud damit fiillt dic Stiitze der weiteren Aus-
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fuhrungen der „ D l .  T a g e sz tg ."  D csw eg en  aber g le ie l i  den  
ganzen  Gegensland fallen zu lassen ,  wttrde nicht_ riclitig  
erseheinen , w ei l  er m anche , in den angefuluten  w eiteren  
Aeufserungen beriihrle,  beaclitensw erte Seilen  liat.

Zuniichst sind ja die Vorteile, die der Spiritus ais 
fliissiger Biehiiśloff den Steiiikolilen gegcniiber liat, bekauut 
und unbestreitbar, auch unbestritten. Sie liegen haupt- 
siichlich in der Reiniichkeit, in der Beąuemlichkeit der 
Vorrats-Ergiinzung, in der Sclbstlhiiligkeit und leichten 
Kegulierbarkeit der Feucrung, also in der Mannschalts- 
Eisparnis, nicht aber in der Rauclilosigkeit. Denn rauchlos 
liifst sich bei normaleni Betriebe auch mit Steinkohlcn feuern, 
bei slarkein Feuern alleidiiigs mit den lieutigen Millet u 
nicht (vielleiclit mit Linde-Luft?), aber gewisse Brenn- 
slotle, niclit blofs lliissige, konnen selbst forcirt rauchlos 
brennen, z. B. alle Koksarten. 1 kg guter Koks enlhiilt 
auch 7 K-C, 1 i bui iimnerhiu bei 5 0 0  kg Eigengewicht 
3 0 0 0  K-C.

Von den vorhin an g eg cb en en ,  in den Brentisloffen 
enlhaUenen Warineinengen lassen s ich  nun info lge  der 
V erluste  durch den  Schornste in ,  durch L e itung  und Stralilung  
und  durch U nverbrannles  in guten Anlagen  bei  festen  
Brennstoffen etwa 70  pCt., bei fl iissigen e b e n so  le iclit  e twa  
80  pCt. praktiscli ,  w ie  d ie  „ D .  T . “  sagt, im K esse lw asser  
auffangen und dann der weiteren  A usnutzung zufuhren.  
D ieser  nutzbare T e i l  betriigt dem nach  pro cbin.

S te in k o h lc n ...................................  4 2 0 0  K-C,
S p i r i t u s .......................................... 3 7 4 0  „
K o k s ................................................  2 8 0 0  „

d. h. e iu  K ubikineter Spiritus g ieb t  e tw a  90  pCt. der aus 
e in em  cbm S te in k o h le  nutzbar zu m a ch en de n  Wiirme an das  
K esselw asser  tl iatsiichlich ab.

Der Unterschied ist so gering, dafs er gegenliber den 
vielon unleugbaren Vorteilen einer Fenc;ung mit Spiritus 
gegenliber einer solchen mit Steinkohle rollkoinmen ver-
schwinden wlirde, wenn niclit die Kostenfrage hier einen 
gar zu dickon Stiicli durch die Reelinung machte.

Ein Liter des denaturieiteu Brennspirilus kostet heute etwa 
2 0  Pfg., und er kann nach der „Rhein.-Westf. Zlg.“ auch 
niclit billiger werden, 1 cbin kostet demnach 2 0 0 ^ ,  fiir 
1 Pfg. erhiilt man aus Spiritus 187 Warnie-Einheiten.

Eine Tonni' Steinkohlcn kostet, hochgerechiiet, heute 
elwa 25  *Jl. und 1 cbm daher 2 0  litr 1 Pfg. erhiilt
man aus Steinkohlcn 2 1 0 0  W.-E. oder rund 11 mai so 
viel, wie aus Spiritus. Wenn die deulsche Fiotte jiilirlich 
5 Millionen Tonnen Steiiikolilen mit 125 Millioneu Mark 
bezahll, so mlifste s i e ,  falls sie zum Spiritus iibergiuge, 
fiir dieselbe nutzbar genmchte Eneigie 137 5  Mili. Maik
jiusgeben, wofiir ihr die deutsche Landwirtschaft iiber
08  Millionen Hektoliler Brfnnspiritus liefern mlifste.

U nser S te inkoh lenbergbau  w u rd e  d iesen  A usfall  von  
5 M ill ion en  T o n n e n ,  der nur e in ig e  P rozen te  se iner  
F orderung  ausm achen w iirde,  oh n e  grofse Schmąrzen tragen 
und unserer L andw irtschaft  wiirde d ieser  Z ugang  wahr-  
sc lie inI ich  h och l ich st  erwiinsclit  vorkoiiimen, w ie  s ie  sieli  
m it ihm abflnden wiirde,  m ag  ais ihre Saclie betrachtet  w erden.  
N ur darf  b i l l ig  b e z w e ife l t  w erd en ,  dafs s ich  e ine  F lo t len ver-  
w a ltu n g ,  ein  P arlam ent oder  e in e  R egierung  findet, w e lc h e  fiir 
d en  U e b e r g a n g  von  der S te ink oh le  zum  Spiritus zu haben  
ist . E inen  P re isu n iersch icd  von 50, se lbst  100 pCt. liilst 
man s ich  bei  sehr grofsen N eb en vorte i len  v ie l l e ic h t  nocli

gefallen, nicht mehr aber einen solchen von mehr ais
10 00  pCt. Ueber solche Żabien mufs man sich erst eintnal 
wirklieh klar werden, ehe man weitgeliende Folgerungen 
zieht, und es ist anzunehmen, dafs diese Forderung der 
einfachen Ueberlegung von der „l)t. T." nicht erfiillt 
worden ist. So selir jeder Einsichtige den deutschen 
Landwirten, namentlich den sehweier bedraugten der ostlichen 
Provinzen, eine Erleichieiung ihrer Lage wiinsclit, so mufs 
doch zugestandeu wetdon, dafs der von der j;Dt. T.“ 
gezeigte Weg, wenigsteiis so weit man heute seln n kann, 
durch niclit iibersteigbare llindeinisse ungangbar geinaclit 
ist. Eine Hinwcgraumung dieser Uindernisse wiirde 
zugleicli mit so grolsen Umwiilzungen in unsereii
Produktionsverhaltnissen, ja in unserer Kultur verbunden 
seiu , dafs niemand ein rasches Tempo daliir wiinsćliea 
kann. Bei einem langsamen Fortschreiten, bei organischer 
Entwicklung miissen wir die Zeit abwarten, in welchi‘t 
solche Pliine keine Luftschlbsser mehr sind.

Die andere, vom | ;Berl. Tagebl." berlihrte Mdgliclikei1 
der Spiritus-Yerwendung in der Kriegsflolte ist die der 
Umgeliung des Dampfkessels mit Hilfe des Exp!osious- 
motors. Auf diesem Gebiete sind in den Ictzten Jaliren 
gunz gewaltige Fortscliritte gemacht worden, wie die
tausend- und mehr-pferdigen Grofsgasmotoren beweisew. 
Auf dem Wege iiber den Dampfkessel macht man mit
Iłiilfe der Dampfmascliine aus dem Brennstofif vielleiclit 
10 pCt. seines Energiegehaltes nutzbar, dagegen auf 
dem Wege der Explosion im Maschinencylinder ent- 
sprechend vielleiclit 25 pCt. also zweieinhalb mai so viel. 
Dazu sind beim lieutigen Staude der Technik die festen 
Brennstoffe von dieser Art der Verwendung ganz uus- 
gesohlossen. Man erhiell also hierdurch aus 1 cbm Spiritus 
mittelst des Spiritusmoiors etwa 0 ,25  . 4 ,6 7 5  =  1,17 K-C, 
dagegen mittelst der Dainpfinascliinc Iiber den Dampfkessel
0 ,1 0  . 4 ,6 7 5  =  0 ,47  K-C in Form von effektiver Arbeit. 
Wie es wegen des hervorgetrcienen BedUrfnisses bei den 
Kleiniiioioren gelungen ist, das Gewicht der motorischen 
Anlage bei Explosionsarbeit w esen 11 i cli unter das ent- 
sprechende bei Dampfarbeit heruiiterzudriicken, so wiirde 
alinliches auch bei Grofsspiritusmotoren durehaus mljglicli 
erseheinen. Aber auch dann wiire der Wiirraepreis nocli

1 1numer das =  iiber 4fache gegeniiber demjenigen bei

Dampfanlagen. Audi dieser Unterschied scheint, wenn er 
tur die ganze Fiotte ins Leben treten sollte, noch uneilriiglicli 
grofs zu sein. Aber fiir besondere Gebiete wiirde sich 
schon jelzt dariiber reden lassen, und es wiire deslialb 
nicht gui, wenn man die Augen davor verschlosse. Es 
giebt Fiille genugj in denen es in der Tliat niclit so selir 
auf die Kosten, ais vielmehr nur auf den Erfolg ankoinmt, 
weil ein einziger Erfolg die Kosten vieler Jalire aufwiegen 
kann, So ist wohl schon heute durehaus ernslhaft diskutierbar, 
ob niclit einzelne fiir besondere Zwccke bestiiuinte Scliifie, 
z. B. auch Torpedobote, mit nach dem Voigange — e« 
so 11 niclit gesagt werden nach dem Musler —  der Aulo- 
mobilmotoreu gebaulen Maschinen vorteilhaft auszuruslen 
wiiren. Versucht ist das vieIleiclit nocli niclit, jedenlalls 
ist niclit bekannt, dafs die mil jenen Landmascliinen 
gesammelten Erfahrungen schon im Schiflswesen zu verwerten 
yersucht worden wiiren. Die einzelnen Induslriezweige 
scliliefsen sich — dariiber hal schon manclier sich gewuudert
— viel zu selir gegen einander ab, weil es zu wenig 
Techuiker giebt, welche aus ihrem Gebiet lieraus iii ein
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ganz andcrcs iiberlreten, um liier vcrbindcnd und iiber- 
tragend zu wirkcn.

Die vom „B. T.“ aufgeworfene Frage der Gefahr- 
crhohung fiir das SchifT durch den Spiritus scheint fiir 
Schiffe solclicr Soudcrzwecke nicht in Betracht zu kommen, 
Spczialtruppcn haben aucli immer iiire Spezialgefahren, 
ohne gerade viel Wcsens dayon zu machcn, man denke 
z. B. nur an dic LuftschifTertruppe.

Der „Koln. Ztg.ff brauclit mnn in ihrcn Darlegungen nicht 
zu folgen, weil sie nicht zur Saclic „Spiritus" gehorcn, der Kr- 
widerung der„D .T .“ hierauf ist wolil im ganzen beizupflichlen,

Aber nocli ein Punkt mochte der kurzeń Bertihrung 
wert sein, die Rauchlosigkcit. Sie crleichtcrt das Heran- 
kommen und das Entwcichcn, ist also schon deshalb fiir
die grofsen SchlachlschifTe viel weniger you Bedeutung ais
fiir dic kleinen Schiffe. Sichtbare, grofse Wolkcn koniien 
aber von Rniichgasen auch gebildet werden, weisn sic 
keinen „Raucli", sondern dafiir viel Wasserdainpf cnthaltcu 
und die Temperatur im Freicn niedrig ist.

1 kg Steinkohle entsendet, auf 0 °  C. bcrechnet, aus 
dcm Schornsteinc etwa 17 cbm Abgase bei 50 °/0 Luft - 
uberschufs, enthaltend etwa 6 60  g Wasser, wovon etwa 
60 g zur Sattigung des Volumens mit Dampf nbtig sind 
(s. „Bręnnstoff-I5isparnisff in dor Zuckerindustric" in den 
Mittcilungen aus der Praxis, Breslau, 1900, Nr. 16— 18).  
Dic librigen 6 0 0  g bilden bei l<alter Luft Nebel, bei 
warmer losen sic sieli rasch in dcm sieli aufserhalb des
Schornsteins durch Zumischung der Aufsenluft vergr0fserndcn
Volum der Gase trotz der AbkUhlung, ehe sic Zeit Imben, 
sichtbar zu werden, oder sie bleiben nur ganz kuize Zeit 
ais rasch verschwindendc Wijlkclicn sichtbar. Diis s i elit 
man an Lokomotiven im Sommcr resp. im Winter alle Tagc.

Ebcnsoviel Warnie wic 1 k g . Sieinkolilcn liefern
7 5 , 0 7
r '.~ 0 8 =  ^  Spiritus nutzl)ar a" <las Kosselwasscr ab.

Nacli der Gleichung
C2 1I5 . 011 +  6 0  =  2 C02 +  3 1J2 O 

Alkohol
46 +  96 =  88  4 -5 4

liefern 46 kg Alkohol 54  kg Wasser aus ihrer Yerbrennung 
(aufser der daraus entstelienden Wiirme). Bei 85prozcntigcm 
Spiritus stellt sich die Rechnung so:

85 Alkohol 4 -1 5  W asser= 85  * ^ C 0 2 4- (8 5  *“ 4 - 1 5)Wasscr,

'  H 5  '

1 kg Spiritus giebt 1,15 kg W asser und 4,4  K-C nutz-  
barer Wiirme. 1,2 kg Spiritus geben also 1,38 k g  Wasser.  
Bei 40 %  Luftiiberschufs verbrauchen sie

1 , 2 .  1 , 4 .  0 , 8 5 - =  14 ,2  kg Luft

und liefern damit 15,2  kg  A bgase ,  also  fast eben so viel  
w ie  vorher d ie  Ste inkohle  (1 k g ) ,  aber je tz t  m it  1,38  
oder, da die  Luft auch W asser  eu thic lt ,  rund 1,4 kg  
Wasser statt vorher nur 0 ,6 6 0  kg, d. h .  j e tz t  etw a  2,1 mai 
so viel  w ie  d ie  S te inkohle  lieferte. Solci ie  grofseren M en g en  
konuen selbst  an warmen T agen  nicht so schn el l  ver-  
schw in d en  w ie  j e n e  k lc incren , s ie  werden v ic l  le ichter  
W olk en zl ige  b i lden , w e lc h e  d ic  Aufmerksamkeit  auf  sich  
z ieh en .  Man wird also  suclien miissen, s ie  zu verhliten,  
vie l le ich t  indem man das W asser n iedersch lagt ,  che  es 
aus dem Schornsteine kommt, und wird wahrscheinl ich  d ic  
dadurch frei w erdende Wiirme (0 ,S  K-C =  ' /r  d :r o h n e-  
dic8 nntzbar geinacliten)  zu g ew in n en  suclien .

Das aufserdem fiir d ie  V ern ichtung  des  Auspuffschalles  
gesorgt werden mlifste, ist  an sich k lar;  besonders bei 
N acht wiire das wie lit ig .

D ie  HoiTnuiigen fiir d ie  deutschc  Landwirlschaft ,  w e lc h e  
die  „ D .  T . “  an die V erw e nd u n g  von Spiritus ais H e iz -  
materiiU fiir unsere Flotte  kniipft,  miissen nach V orsteliendem  
also wolil  um ein Betrachtlichcs zurlickgeschraubt w erd en .

Der K ohlcnbergbau brauclit sich dann iiber sie  n ich t  
zu  beunruhigon und andererseits beliiilt d ie  Landwirtscliaft  
eine,  wenn auch nicht melir i ingemessene,  aber dafiir um  
Einiges sic iiercre Auss ich t  auf Vcrmelirting ihres Absatzes  
in Grcnzen, w e lc h e  ilire Kriifte n icht ubersteigen.

Jahrcsbericlit (los Yercins fiir (lic bergbtiuliehcn Intercsscn Nicdcrschlesiens fiir das Jahr 1901.

I. P r o d u k t i o n  u n d  G p s c l i a f  t s l a g e .

Dic B ete i l igung  des niederschIes iscKen S ie inkohlenrev iers  
an der rund 101 Millionen T on n en  betragenden Gesaint- 
forderung im prcufsischcn Staate wahrend des Jalires 1901 
und ihr Verhiiltnis zur Produktion der drei grofsen K ohlen-  
bezirke is-t aus der nachstehendcn Uebersicht zu  ersehen,  
die  z u g le ich  d ic  Vcranderuugen gegen  d ie  vorjiihrige 
F orderung  erkennen liifst.

B e z i r k
Tomu

1901

inzalil

1900

Mithin 1901 
m elir (+ ) wenig.(— )

t 1 %

Niedersclilosien . . . 
Oberschlesien . . . 
Saarbesirk . . . 
llubrbczirk . . . .

4 7 09 ISO 
25 25 1 943  
12 101 902 
68 447 057

4 767 454 
24  829 ‘284 
•12 005 880  
59 6 1 8 9 0 0

-  58  2 7 4 ; -  1,22  
+  4 :2 659 4* 1,70

96 076 | t  0,80
— 1 1 7 1 ‘2 4 3 i -  1,96

(Auszugswelse.)

D ic  Forderung im Oberbergamtsbczirke Breslau, d ie  
sich mit  rund 8 4  pCt. auf  Oberschlesien  und 16 pCt. auf  
N ied e isch le s ien  verteiltc ,  lieferte  e inQ uantum  von 2 9 9 6 1  123 t 
und iibertraf dam it  d ie jen ig e  des Vorjahres um 364  3 8 5  t 
oder 1 ,2  pCt.

An der Zunahm e ist das n iedersch lcs ische  Revier nicht  
betcil igt ,  es  bat vie lm chr,  w i e  d ie  ob ige  Uebersicht lehrt, 
se ine .  Forderung um den eben genannten Prozcntsatz e in -  
schriinkcn miissen.

Ein  noch ungiinstigeres Bild bietet der A b s a l z ,  der  
nach der oberbergaint l ichen  Statist ik gegen  den voijahrigcn  
um 4 ,0 7  pCt. zur iickgeblieben  ist  unii sich,  w ie  folgt,  ge-  
staltet  bat:

1901 1900 1901 weniger
3 987  50 5  t 4 156 5 68  t 169 0 6 3  t =  4.07 pCt.
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Von dem Gesamtabsatze an niederschlesischer KoliIc
verblieben 2 9 0 0  5 9 9  t oder 7 2 ,7 4  pCt. ( 1 9 0 0  7 4 ,3 2  pCi.) 
im Inlande, 1 086  9 0 6  t oder 27 ,2 6  pCt. (1 9 0 0  25 .68  pCt.) 
gingen ins Ausland.

Der Eisenbahnversand innerhalb des Inlandes bezifferte 
sich auf 1 8 0 5  31 5  t oder 4 5 ,2 7  pCt. des Gesatntabsalzes 
gegen 4 7 ,01  pCt. im Jaliru 1900 .  Hiervou wurden 
18 421 t, und zwar 8 9 4 7  t von Urcslau und 9 4 7 4  t von 
Maltseh aus im Uinschlagverkehre zu Wasser weiter versandt.'

Die HofTnungen auf eine Verbesseriing der Absaizver- 
liiiltnisse fiir niederschlesische Kolile, d. s. Zt. auf die im 
Jahre 189 8  dem Verkehr iibergebene Umschlagstelle zu 
Maltseh gesetzt worden sind, haben sieli bislier nicht er- 
fiillt. Es liegt dies neben anderen, das Revier spezieli 
beriihrenden Griinden an dem hiiufigen Felilen des erforder- 
liclien Kahnraums, wodurch eine Verteuerung gegeniiber 
der VerschilTniig ab Breslau lierbeigefiihrt wird.

Bemerkenswert wegen der auffallendeu Untersehiede ist 
ein Vergleicli der Erzeugung und des Absatzes an Koks 
mit den Ziffern der Jahre 190 0  und 1899.

Zu Koks wurden verarbeitit: 
im Jahre 1901 . . . . 715  163 t Sieinkohlcn
„ „ 1 9 0 0  . . . .  7 2 4  0 1 8  t „
„ ,, 1 8 9 9  . . . .  638  3 3 2  t „
Hieraus wurden gcwonnen

im Jahre 1901 ........................................  513  63 9  t Koks
„ * 1 9 0 0  ..................  53 5  562  t „
„ „ 1899  ..................  4 6 0  03 8  t „
Danach liat die Koksproduktion im Berichtsjahre eine 

Einschriinkung von 4,1 pCt. erfa.liren, nachdein sie im 
Jahre 1 9 0 0  um 16 ,40 ,  im Jahre 1899  um 6,97 pCt. ge
sliegen war.

Der Gesamtabsatz im Berichtsjahre beliuift sich auf
4 7 5  2 4 3  t. Daran war das Inland mit 3 4 ,2 7  pCt., das 
Ausland mit 65 ,7 3  pCt. beteiligt.

Im Inlande wurden abgesetzt
iui Berichtsjahre. . . . 1 62  88 6  t Koks
„ Jal.re 1 9 0 0  . . . .  247  3 1 2  t „
,, „ 1899  . . . .  2 0 3  0 9 3  t „

Das bedeutet einen Riiekgang um 34,1 pCt., nachdein 
im Jahre 1900  eine Zunahme von 2 4 ,2  pCt. gegeniiber 
dem Vorjahre und im Jahre 18 9 9  eine solclic von 2 2 ,2  pCt. 
gegen 1 8 9 8  eingetreten war.

Ausgefiihrt wurden insgesamt
im Jahre 1901 ...................................  3 1 2  357 t
„  „  19 0 0  .................................... 291 9 3 4  t
„ „ 18 99  ...................................  2 6 3  531  t

I)avon erliielt Oesterreich 271  166  t, Rufsland 41 192 t. 
Die Ausfuhr nach Oesterreich, die 18 99  um 1 ,2  pCt.,

190 0  um 11,7  pCt. gestiegen war, iibertraf im Beiichts- 
jalire diejenige des Vorjahres noch um 1 7 ,2  pCt. Nach 
Rufsland dagegen ist der Absatz, der 18 99  und 1900  eine 
Vergrofserung um 2 ,8  und 7 ,4  pCt. erfaliren hatte, um 
3 2  pCt. zuriickgegangen.

Von der schlesischen Steinkohleniiidustrie ist nur das 
niederschlesische Revier durch den wirtscliaftlichen Um- 
schwung, der das Jalir 1901 keniizeichuet, uuguustig be- 
einflufst worden.

Kaum war liier der zu Neujahr mit grofser Kalle ein- 
setzende und bis in den Februar anhaltende Winter in 
ein milderes Stadium getreten, so zeigten sich auch die 
Folgen des allgemeinen wirtscliaftlichen Niederganges, der

im letzten Viertel des Vorjahres bemerkbar geworden war. 
Die stark zuruckgeliende Konjunktur in der Eisen- und 
Metalliudustrie maclite sich zuerst im Koksgeschiift fulilbar 
und wirkte liihmcnd auf den Absatz. Bald trat die'Ab-  
tlauung auch auf dem Steinkohlenmarkte zu Tage. Der 
in jeder Hinsieht unbefriedigende Geschiiftsgang, unter dem 
fast alle Industriezweige litten, beuirkte namentlich nach 
Eintritt der wiirmeren Jahreszeit einen Ausfall im Absatze, 
der zuiiiichst zum Fallenlassen der nocli vereinzelt ver- 
fahrenen Bei- und Ueberschichten liihrte und im weiteren 
Verlaufe dazu notigte, grofse Mengen Kohle auf Halden zu 
stiirzen. Schliefsiieh salien sich angesiclits der anlialtendcn 
Verschlechterung im Absatze und des Anwachsens der 
Haldeubestiinde die Grubenverwaltungen Yeranlafst, der 
Produktion durch Einlegen von Feierschichten Einhalt zu tlmn.

Es leuchtet  oline weiteres e in ,  dafs unter solchen Ver-  
hiiltnisscn die  K ohlenpre ise  s inken  mufsten. Denn bei der 
schw achen  Naclifrage war es nur unter Preisopfern mBglich, 
Geschiifte zu standc zu bringen.

Eine nennenswerte Besseriing in der Marktlage (iilirte 
auch das letzte Vierteljahr 1901 nicht herbei, einmal weil 
der Bedarf an Hausbrandkohlen bei der ungewolinlicli 
milden Witterung wiihreud dieses ganzen Abscliiiittes eine 
irgendwie ins Gewicht fallende Steigerung niclit erfulir; 
sodami weil die den Betrieb aufnehmenden Zuckerfabriken 
und einige andere bedeutende Abneluner von nieder- 
schlesischer Kohle noch vom Jahre 1900, dem Jahre der 
sogenannteu Kohlennot, her beirachtliche Vorriite auf Lager 
liatten und desbalb mit Bestellungen ausflelen.

So schlofs das Jalir 1901 nicht nur fiir sieli recht un- 
erfreulich ab, sondern es waren an seinem Ende auch 
keinerlei Anzeichen wahrzuneliinen, welche die Annahine 
einer giinstigeren Gestaltung der wirtscliaftlichen Lage im 
herannahenden Jahre gerechtfertigt erscheinen liefsen.

Im Anschlufs an vorstehende AusfUhrungen ist eines 
Umstandes noch zu g ed en k en ,  der neben der schwierigen  
wirtscliaftl ichen L age auf den R iiekgang in Forderung und 
Absatz ungiinstig  e in gew irk t  liat: der  schon im vorigen 
Jahresberichte  ais b ed en k i ich  bezeic l ineten  Aufrechterhaltung  
des Rolistofftarifes fiir d ie  E infuhr ausl i indischer Kolile.

Der niederschlesische Steinkohlenbergbau ist wegen der 
geographischen Lage des Reviers, sowie weil es in seinem 
Absatzbereiche an einer Eiseninindustrie mit Hoehofenbe- 
trieb fehlt, zur gedeihlichen Fortentwickelung vornelimlich 
auf den Absatz nach Oesterreich angewiesen. Das Fort- 
bestehen des RohstofFtarifs mufste ilin um so scliwerer 
treffen ais das Ende der Kohlennot, unter deren Eindrucke 
ja jene Tarifmafsregeł getrofien war, sowie der Beginn des 
iiidustriellen Niederganges zeitlich nicht gar weit ausein- 
ander lagcn. Der auslandischen Konkurrenz blieb dadurcli 
selbst nach der Riickkehr zu normalen Verhaltnissen im 
Kohlenhaudel die Mogliclikeit erhalten, ihre Produkte in 
das Inland zu werfen, ais dieses ibrer niclit nur nicht 
melir bedurfte, sondern sogar fiir die Erzeugnisse der 
hcimischen Kohlenindustrie ausreichende Absatzgelegenheit 
nicht mehr bieten konnte.

Der P re is  fQr K ohle  liat nach der oberbejgaintl ichen  
Statist ik fiir 1901 im D urchschnitt  1 0 ,2 4  dL auf die  
T o n n e  berechnet ,  betragen. K o k s  braciite im Durchschnitt  
2 0 ,2 2  „/i. fiir d ie  T o n n e .  Das ergiebt  eine ErliShung  
um 1,07 b ezw .  0 ,2 6  y/L. gegen  das Vorjalir. Bei  
d iesen  A ngaben  ist  iudessen  zu beriicksicl it igen,  dafs in
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i li n en die erhuliLeu Weilu der Schliisse aua dem gulen 
Ja l ire  1900 mit zum Ausdrucke kontmen.

Die Preise fiir Rohstoffe liaben sieli im allgemeinen 
nocli erlioht; iesbesotidere ist fiir Dynamit eine Erhohung 
um etwa 57 pCt. fiir Grubenholz um et- a 50 Pfg. fiir 
den Kubikmeter eingetreten.

II. A r b e i t e r -  und L o li n - V e r li ii 11 n i s s e.
Wiihrend im Vorjahre namentlich von jungorn Berg-  

arbcitern hiiufig Anlafs  zu Klagen iiber geringe Aibeitslust  
g e g e b e n  w urde ,  und cs n icht se iten vorkai»,  dafs von der 
G esamtbelegseliafi  der Gruben vornehmlic li  am Anfange  
der W oclie  ein erbebiielier T e i l  ohne Entschuld igung von 
ilirer Arbeitsstiitte fernblieb, sind im Berichtsjahre der- 
gle ieh en  K lagen nicht laut geworden.

Der Grund fiir d iese  an sich crfreuliche W endung ist 
zuniichsl  in der verniinderten Arbeitsgelegenheit  zu suchen,  
d ie  ein starkes Arbeiterangebot zur F o lgę  hatte und den 
Gruben d ie  M oglichkeit  bot, sich an Ste lle  ungeeigneter  
und unerwunschter,  im Vorjahre nur w egen  des lierr- 
schenden  M angels  an Arbeitskriifien eingestellter Leute Er-  
satz zu schaffeh. Ferner haben die  veriinderten Markt- 
verłialtnis9e mit ihren notw endigen  Folgeerscheinungen in 
Gestalt von Einschrankung der Forderung, RUckgung des Ab-  
satzes und der K ohlenpreise,  geringe Herabsetzung der Loline  
z w e i f e l lo s  auf den Erwerbssinn der Arbeiterschaft gewirkt.

Das yerh i i l tn is  zu ilir darf denn auch ais zufrieden-  
s te l len d  bezeichnet  werden.

Arbeitse inste l lungen  in grofserem Umfange sind nicht 
vorgekom m en.

V on  dem im ersten Viertcljahre s te l lenw eise  nocli vor-  
handenen  Arbeitermangel war im weiteren Verlaufe des  
Jahres  nichts mehr zu spliren, zumal nachdem der W eg -  
zug  von Bergleuten nach Westfalen giinzlich aufgehort  
hatte. Der Grund hierfiir diirfte ebensow ohl in dem Ueber-  
flusso an Arbeitern in den westl ichen  Proviuzen ais in 
den iiblen Erfahrungen der dorthin Abgewanderleu  zu 
suchen se in.

Indessen diirfteii auch Erwiigungen anderer Art den 
Bergmann von einer w eiteren Beteil iguug an dcm Zuge  
nach dem  Westen zuriickgehallen  haben.

D ie  W erksverw aitungen , insbesonders diejenigen mit 
ausgedehntem  Grundbesitze, liaben im Berichtsjahre ganz 
w esen tl ieh  zur Besserung der soz ia lcn  Lage der Arbeiter
schaft,  nam entlich  durch Errichtung von Farailienwohn-  
hitusern beigetragen, bei dereń A nblicke  sich der Arbeiter  
der E insicht  nicht wird verschliefsen kSnnen, dafs in anderen  
R evieren  in der Fiirsoige fiir ihn nicht wolil  weiter ge-  
gangen werden kann. Und wenn auf die  W eise  sehon  
vie les  zur A b ste l lu n g  des dri ickendsten Wohnungsiriangels  
gethan worden  ist, so werden d ie  Grubenverwnltungen  
g le ic h w o h l  nicht ruhen, fiir d ie  BeschafTung gesunder, be-  
qucmer und prciswiirdiger W ohnung?gelegenheit  so w ie  fiir 
die  F orderung der G esundheit  und des W oh les  ilirer 
A rbeiter  tiberhaupt noch weitere Opfer zu bringen.

Ueber den Gesundheitszustand der Arbeiter ist N ach-  
te i l iges  n icht bekannt gew orden.

D ie  Belegschaft  des Ileviers ist von 22 146 Kopfen 
im Jalire 1900 auf 24 107 im Jalire 1901, also  um 1961 
g es t ieg en ,  d ie  Forderung dagegen um iiber 58000 t zu -  
rlickgeblieben . Es ist daher erkliirl ich, dafs bei g le ich -  
zeit iger  Erhohung der an der Forderung beteiligten Arbeiter-

zahl und Verringerung des Forderąiiantum s d ie  D |irch-  
sc lin itts le istung und das I)urch8chiiittsverdienst  au f  den  
Arbeiter und das Jalir  berechnet, gegen  friiher niedriger  
werden mufslen.

D ie  Zahl der im Jalire 1901 verfahrenen Schichten  
hat s ich  gegen das Vorjahr um 5 verringert und hat 299 
betragen, e ine F o lg ę  der tnangeluden A rbeitsge legenheit .  
Der rcine Lolm (nach  A bzug aller Arbeitskosten,  
so w ie  der Inval id itiits- und Altersversicheruńgsbeitri ige)  
auf  einen Arbeiter und e ine  Schicht  berechnet sieli  im 
Durchschnitte  au f  2,92 <JL. gegen  3,00 und au f  einen
Arbeiter im Jalire 1901 auf 871 gegen 910 im
Jalire vorher. Ausdrucklich  liervorgehobcn sei h ierbei ,
dafs d iese  Betriige sich aus dem  Durchschnitte der in siimt-
lichen 5 Arbeiterklassen der amtlichen Lehnstatist ik  ver-
dienten G ed inge-  und S ch ich t lo h n e  ergeben .

III. S t a t  i s t  i s c h  es .

A.  F o r d e r u n g ,  A b s a t z  e t c .

1. Steinkohlen .

Innerhaib des die  Regieruugsbezirke Breslau und L iegnitz
umfassenden Ste inkohlenrev iers  wurden ge f i ird cr t :

1 9 0 1 .................................................... 4 709 180 t
1900 ..................................................... 4 767 454 t

milhin  w en ig er : 58 274 t
oder 1,22 Prozent

Der Absatz durch Y erk a u f  ( e insch l ie fa lich  desjen igen
an d ie  e igenen K okesansta lten )  hetrug:

1 9 0 1 ..................................................... 3 987 505 t
1900 ..................................................... 4 156 568 t

also  w en iger: 169 063 t
oder 4,07 Prozent.

Die G eldeinnahm e fiir verkaufte Kohlen betrug:
1901 ..............................................  40 829 010 . / i
1900 ..............................................  38 110121 „

fo lg lich  mehr: 2 718 889
D ie  D urchschnitts-E innahine fiir d ie  T o n n e  verkaufter

Kohlen stellt  sich somit:
1 9 0 1 .............................. au f  10.24 J L
1900 .............................  9,17 „

Der L anddebit  (eirischliefsl ich  der an d ie  ei genen Kokes-
anstalteu abgegebenen  K o h len )  bezifTerte s ic h :

1901 a u f ............................................................. 1 095 284 i
1900 „  ............................................... 1 135 274 i

milhin weniger: 39 990 t

Der Eisenbahnversand betrug:
1 9 0 1 ..................................................... 2892  221 t
1900 ..................................................... 3 003 757 t

demnach w en iger: 111536 t
Hiervon g ingen:

zur W asserver ladung:
J a)  i i b ’r Breslau . . . . 8  947 t

1901 > b) »  Maltach . . . . 9 474 t

) zusammen: 18421 t
1900 ..................................................... 31643 t

folglich w en iger: 13 222 t
nach O esterreich-Ungarn:

1 9 0 1 ..................................................... 1 086 400 t
1900 ..................................................... 1066 037 t

fo lg lich  m ehr: 20 363 t
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nach Rufsland:
1901 ............................................................  506 t
1 9 0 0  ............................................... 1 25 5  t

folgi ich weniger: 749  t

2 .  K o k s - F a b r i k a l i o n .
a) Koks.

Ks slaiidm im B -triche:
Kokso fen mit Gewinnung von Nebenprodukten 31G 

ohne „ 630n umie. )y ^
zusammen: 946

1900  ............................................................^  ■ ■ 9 4 8
lolglich weniger: 2

lis wurden gewonnen an Koki:
1901 .....................................................  . 5 1 3 6 3 9  t
190 0  .............................................. ......  535  562  t

lniiliin weniger: 21 92-3 t
DasAusbrin^fn betrug 7 1 ,8 2  p Ct , der Werl 10 385  8 63  ofL 

oder fiir die Tomic 2 0 ,2 2  vft., d. i. 0 ,2 6  inelir ais 1900.
Abgesetzt wurden : 

nach dem lulande (mit der Eisenbahn):
1901 ............................................................ 1 6 2 8 8 6  t
1 9 0 0  ............................................ ........  . 2 4 7  3 1 2  t

folglicli weniger: 8 4  426 t
nach Oesterreich-Ungarn:

1901 . . - ........................................  271 166 t
1 9 0 0  ............................................ ......... ■ 231 347 t

milhin mehr: 39 819  t
nach Rnfsland :

1 9 0  1 ...................................................  41 191 l
1 9 0 0   _________ 60 5 87  t

folglicli weniger: 19 396  t
b) N e b e n p r o d u k t e. 

aa) Teer.
1001: 7586 t, abgesetzt 7739 t, im Werte von 181 549 JL
1 9 0 °:  7 3 47 t. _________ 7 4 9 2 1, „ „ „ 1 8 0 2 5 2  „■
nielir: 239 t, abgesetzt mehr 247 t, im Werte mehr 1 2 9 7  JL

b b )  schw efe lsau res  Am m oniak .
1901: 2350 t, abgesetzt 2448  t, im "Werte v on  500 367 JL
1900: 1977 1, ____________1 8 47 1, „ „ 3 7 8 1 51
mehr: 373 t, abgesetzt mehr 601 t, im Werte mehr 122 216 J i

cc)  sonstige N ebenprodukte  (T e e r p c c h ) .

1901: 334 t, a b g e se tz t 308 t ,  im  Werte yoii 8 1 7 5  JL
1 9 0 0 : 376 t, „ 361 t, „ „ __ „_______  9 4 90
weniger: 42 t, abgesetzt weniger 53 t, im Werte weniger 1 310 JC

3. S o n s t i g e  R o l i s t o f f e .

a )  T h o n e isen ste in .

1901: 6821 t, abgesetzt 4439 t, im Werte Ton 48 8S6-/Ć
1 9 0 0 : 8648  t,___  4922  t,  „____ ____„______ (U 2S3 o
wenig: 1827 t, abgesetzt wenig. 483 t, im Werte wenig. 15 397 . /£

b )  F e u c r f e s t c r  T h o n .
1901: roli 85 365 t, abges. gebr. 5 5 8 6 8  t, i. W. von 843 351 JL
1900; , _ l l 7 4 9 n , ___ „ 8 2 433 t, ,  „ „____1191553  „
wenig.: 3 2 1 3 2  t, „ wenig. 2 6 5 6 5  t, i. W. wenig. 348 202 JL

B. A r b e i t e r - V e r h i i  1 t ni  s s e .  

a. D ie Gesamtzali l der  auf  den niedersciilesisclien  
Steinkoli lenbergwerken beschafi igten  Arbeiter u. s. w, 
b e t r u g  24 107
1900 ................................................................. 22 146

folglicli  mehr: 1 961
Unter den Arbeitern iiber T a g e  befanden sich:

1901 248 w eib l ich e  und 774 ju g c n d l ich e  Arbeiter

1 9 0 0  1 01 _________ «___718 ________
w e n ig e r :  61 w eib l ic l te ,  inelir 56 ju g e n d l ic h c  Arbeiter

C. K o l i l e n - A u s f u h r - V e r e i n  S i r i u s .

Dieser zur A usnutzung g ew isser  Ausnahm elarife  begriiiidetc 
V ere in  versandte:

a. nach Stetl in und den yorpom inerschen  Kiislenslationcn :
1901 ......................................... . 1 7  693 Tonnen
1900 ................................................  17 256 „

b. nach  W arnsdorf  ( looo ,  transito)  und Ebersbach 
( tranaito)
1901 ................................................  22 379 Tonnen
1900 ................................................  25 144 „

Technik.
■KTagnotiache B e o b a c h t u n g e n  z u  N ie d e r  H e r m s-  

dorf ,  Reg.-Bez. Breslau. Die westliebe Abweichung der 
Magnetiiadel vom ortlichen Meridian betrug:

1902
um 8  Ulir um 2  Uhr um 8 Uhr um 2  Uhr

vorm. nach m. vorm. nachrn.

Monat Tag « s Tag £
* 14

Juli 1. 8 3,6 8 10,7 17. 8 6,1 8 10,5 .0 8 7,3 8 12,9 18. 8 4 5 8 12,3
£ 8 6,0 8 13,0 19. 8 6 3 8 12,8
4 8 6,3 8 15,3 20. 8 fc',1 8 14,5
5. 8 5,0 8 13,2 21 8 4,5 8 13,6
6. 8 5,5 8 14,6 22. 8 5,2 8 12,7
7. 8 5,7 8 14,3 23 8 5,2 8 13,7
8. 8 4,8 8 15,4 24. 8 6,5 8 13,5
9. 8 6,2 8 14,1 25. 8 5,5 8 1 4 5

10. 8 5,5 8 15,1 26. 8 4,4 8 11,8
11 8 6,4 8 13,4 27. 8 3,2 S' 11,9
12. 8 5,4 8 16,2 28. 8 4,8 8 10,7
13. 8 5,4 8 13,2 29. 8 5,1 8 11,4
14. 8 5,2 8 15,0 30. 8 6,6 8 12,6
15. 8 4,8 8 10,9 31. 8 5.0 8 11,5
16. 8 5,3 11,2

Mittcl 8 6,40 8 13,13
Mlttol 8 ®  9,26 ■* =  hora 0. 4 .  5,5.

D ie  C e n tr a to r -K u p p lu n g .  Eine neue Kupplung,
welche auf einfache Art das llerabsetzen der Toureuzahl 
schnelllaufender Maschinen, insbesondere der Elektroinoloren 
ermoglieht, ist die Centrator-Kupplung, welche von der 
Kirinn Welter, Elektrizitiits- und Hebezeug-Werke, A.-G., 
Koln, hergestellt und auf der Diisseldorfer Ausstellung in 
Betrieb vorgeliihrt wird. Uebcr das Wellenende der schnell- 
laufenden Maschine, (1 )*  welche bei normalei; Ausfiilirung 
die Riemenscheibe triigt, wird eine Siahlbuclise (2), die 
sogenannte Laufrolle geschobeu. Gegen diese LaufroUe
driicken je nach der Grofse der Kuppelung 3 oder 4 federnde 
Stalilringe (3 ) .  Das ganze umschliefsl der Kleimnriug (4). 
Werden die Lagerkappe ( 5 )  und das Schlufsstiick (6)  
durch Anziehen der Schrauben ( 7 )  am Umfange einander 
geniihert, so wird der Kleimnriug gezwungen, an den scliriigen 
Anliegefliichen von (2  und 3 )  abwiirts zu gleiten. Der 
Sclilitz ( 8 )  wird kleiner, es tritt eine Umlangsvcrminderung 
ein und die Federringe werden gegen die Laufrolle geprefst. 
Wird die Laufrolle in Bewegung gesetzt, so rotieren die 
Federringe in gleicher Ricbtung und setzen die Tourenzahl 
entsprecliend dem Umfangsverhiiltnis lic rab. Die Bewegung

*) Siehe dic Schnittzeichnung.
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der Federringe wird zunachst den Leitrollen ( 1 0 )  mitgeteilt I sclieibc ( 1 2 )  und dadurch auf die langsam laufende Welle  
und von diesen durcli die Bolzen ( I I )  auf dic Mitnehmer- J  (1 3 )  Ubertragen. Die arbcitenden Teile der Kupplung

Arbeiten in Aufnalnne gekoimnenen Bezeiclinungen der iiber 
den SattelfliMzen gelegenen Scliichtcnsruppe ais „Orzesclier" 
uud der daiunlcr gelegenen ais „Kybuiker Schichten" niclit 
begrlindet ist. Er schliigt dafiir dic Bezeiclinungen ,,Mulden- 
gruppe" and „Uandgruppe" \or, die allerdings wesentlicli 
cliarakteristischer sind. Fiir die weitere Teilung der 
Muldengruppe beliiill Verfasser die Gaeblerschen Lokaluaineii 
„Nicolaier" und „Rudaer Schichten" „vorliiufig" bei, wie 
er sagi, „mit Riicksiclit auf die eingehenden Zusammen- 
telliiiigen Gaeblers." lis mag dahingcstellt bleiben, ob es 
nicht richtigcr gewesen wiire, aucli diese falleu zu lassen, 
lin die Einheillichkeit der Gliedernng vollslandig zu inuclien. 
uin librigen sind die Uiilerabtcilungen der Ilauptgruppen 
nur durcli „ober" und „unter" bezw. „uiiitel" bezeichnet, 
sodafs sich folgende ltęllie ergiebt:

C. Mul d e n - G r u p p e .
(Karwiner Scliicliten im weiteren Simie.)

b) Nicolaier Schichten 
Obere Stufe 
Milllere Stufe 
Uutere Slufe

a) Rudaer Schichten 
Obere Stufe 
Uutere Stufe

B. S a t t c l - G r u p p c .
(Sattelflćłtzsch icl iten)

Obere Stufe 
Untere Stufe

A. R a n d g r u p p e 
(Ostrauer Schichten im weiteren Sinue.)

sind aus bestfm Materiał; d ie  Laufrollen aus selir hartem 
Gufsstahl,  d ie  F ederringe vou schw edischem  Holzkohlenstalil

hcrgęsle l lt  und auf P r i iz is ions-M aschinen  bis zu einem  
Genauigkeitsgrad von V 2q0 mm geschliffen . Das U eber-

8etzuugśverliiiltnis betriigt, bei den normalcn Typen 1 : 12 
bis 1 : 5. Die Vorziige der Kupplung sind: Geriiuschloser 
Belrieb, geringe Abnutzung, Staubsicherheit, geringer Haum- 
bedarf, kompakte Koiislruktion und bequeuie Schmicrung. 
Da nur rollende Reibuug auftrilt, ist der Wirkungsgrad ein 
reclit guter. Er soli bis zu 96 pCt. betragen.

Mineralogie mul Geologie.
D ie  G l ie d e r u n g  d er  o b e r s c h le s i s c h e n  S te in k o h le n -  

fo r m a t io n .  Unter diesem Titel isl eine Abliandlung des 
Bezirksgeologen Dr. Micliael zu Berlin ais Sondernbdruck 
aus dcm Jalirbuch der Kgl. Preufs Geologischen Landes- 
austalt (1 90 1  Bd. XXII, Heft 3 )  crsoliienen, welche ais 
bemerkenswert hcrvorgehoben zu werden verdicnt. Der 
Verfasser unterzieht sich der Aufgabe, die durch die Auf- 
schlilsse der letzten 12 Jalire nunmehr fast vollstandig 
bekannte Scliiclitenfolge des gesamlen oberschlesischen Beckens 
in inoglichst einfacher Weise zu gliedern und die einzelnen 
Schichlengruppen logiscli und zweckentsprechend zu benennen. 
Dafs liierzu ein dringendes Bediirfnis vorlag, erhellt am 
besten aus der am Sclilufs der Abliandlung beigefiigtcn 
Tabelle, in welcher die verscliiedenartigen in der Litteratur 
gebrauclilichen Bezeiclinungen der Schiclilengruppen zu- 
saimncngestellt sind. Man sielit, dars sogar die einzelnen 
Schrifistcller mit den Bezeiclinungen einer und derselben 
Gruppe wechseln. Zum Teil mag dies durch die hiiuflgc 
Verwendung von Lokalnamcn herbeigefliiiil sein, dereń 
Walii ofi ctwas willkflrlich slattfand. Zulrellend fiih11 der 
Yerfasser aus, dafs die durch die Gaeblcrschen u. Ebeitschen
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b) Obere Ostrauer Schichten 
Obere Stufe 
Untere Stufe

a) Untere Ostrauer Schichten 
Obere Stufe 
Untere Stufe

Iu diese Einteilung lassen sich etwaigespater durch weitere 
Forschung abztitrennende Untergruppen leiclit eingliedern.

Es ist dringeod zu wDnschon, dafs numiielir diese neuen 
Bezeiclinungen allgemein in der I.itteratur sich einbiirgern.

Yolkswlrtscftaft uud Statlstik. 
E r g e b n is s e  d e s  S te in -  u n d  B r a u n k o h le n b e r g -  

b a u e s  i n  P r e u l ś e n  i m  I. H a lb ja h r  1902 , verglich.en  
m i t  d e m  I .  H a lb ja h r  1901.

I. S t e i n k o h l e n :

Ober-
t- Im I. Halbjahr 1902 Im I. nalbjahr 1901

Berganits- | "5 1 ° o

Bezirk i ~ i j~ -a: I v 5 Forderung ic 3 Forderung *• d
! > U O

t g - t ' O W

Breslau. . . i . 72 6 8 3 6 5 1 3 107 779 75 7 734 371 102 921
2 . 71 6 8 9 S 7 9 9 104 473 73 6 947 842 102575
Sa. 72 13 735 312 106 126 74 14 6 8 2 2 1 3 102 748

Halle . . . 1. 1 2  603 47 1 3 1 2 3 47
2 1 2 454 39 1 2  274 43

Sa 1 5  057 43 1 5 397 45
Claustlial . . 1. 6 160 081 3 573 6 ■177 055 3 538

2 . 6 163 965 3  583 6 155 437 3 545
Sa. 6 3 2 4  0461 3 578 6 332 492 3 542

Dortmund . . 1. 168 1 3 4 5 5  6991245 969 169 14 636 501 242 892
2 . 164 14 157 641 |239  769 167 14 295 034 241 344
Sa. 166 27 613 340 2 4 2 8 6 9 168 28  931 535 2 4 2 1 1 8

Bonn . . 1. 28 2  945 087 55 189 27 3 009 082 52  635
2 . 2S 2 971 726 55 021 27 2  867  664 54 641

Sa. 28 5 9 1 6 8 1 3 55 105 27 5 876  746 53 638
Zusammeu

in PreuŁeu 1 . 275 23 399 983 412  557 278[25 560 1321402 033
2 . 270 24 194 5S5;402SS5| 2 74 |24  268  2 5 1 1402 148
Sa.) 273 4 7 5 9 4  568J407 721 276 |49  828  383 |402  091

II. B r a u n k o h l e u :
Breslau . . 1. 31 231 197 1 9 7 0 32 2 5 0  212! 1 9 9 0

2 . 31 217  157 1 935 32 213  935 1 8 9 6
Sa. 31 44 8  354 1 953 32 464 147 1 943

Halle . . . 1. 272 6 765 984 36 909 274 7 425 023 37 113
2 . 269 6 796 112 34 376 275 6 8 2 2  947 38  116

Sa. 270 13 5 6 2  096 35 642 274 1 4 2 4 7  970 37 614
Claustlial . . 1. 27 137 281 1 6 7 0 29 1 7 3 8 1 6 2 1 8 1

2 . 26 127 186 1 4 5 9 28 133 096 1 948
Sa. 27 264  467 15 6 4 29 306  912 2 064

Bonn . . . 1. 42 1 405 052 6 501 44 1 506 532 7 416
2 . 42 1 152 671 5 172 43 1 441 205 7 417

Sa. 42 2  557 723 5 837 43 2 947 737 7  417
Zusammen
in Prcufsen 1. 372 8  539 514 4 7  050 379 9 355 583 48 700

2 . 368 8 293 126 42  942 378 8 611 183 49 377
j Sa. 370 1 6 8 3 2  640 44  996 378 17 966 766 49 038

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 haben im Monat J u l i  in 26  Arbeitstagen 
8 1 5  0 1 6  t gelordert und einschliefslich des Selbsiverbrauches 
807  4 1 9  t abgesetzt. Wahrend des i>leichi'ii Zeitabschuittes 
im Vorjalire mit 2 7  Arbeitstagen belief sich dic Forderung 
aut 8 5 7  911 t, dei Absatz auf 8 3 3  0 1 9  t. Mit der Eisenbalin

kamen 53 6  165 t, auf dem Wasserwege 55  134  t zum 
Yersand, 2 8  188  i wurden ilurch Landfuhren emnommen, 
152 451 t den im Bczirke gelegenen Kokereit-ii zugefulirt.

Yerkehrswesen.
E r m a f s ig u n g  d e r  E r a c h t e n  fu r  E ise n e r z  u n d  

K o k s  z u m  H o c h o f e n b e tr ie b .  Der am 1. Juni 1901 
eingefuhrte ermiifsigte Ausnalimetarif fiir Eisenerz zum zoll- 
irilandischen Hochofenbetrieb sowie fiir Koks von der Ruhr 
nach den Hocliofenbezirken an der Saar und iu I.othringen- 
Luxembutg liat fiir den Eisenerzversand aus dem Lahn-, 
Dill- und Sieggebiet nach der Rulir bekannllich keinerlei 
Ermafsigung gebracht, vielmehr ist dadurcli der Fracht- 
vorsprung, den die genannten Erzversandgebiete fiir den 
Yerkehr nach den Hochofenwerken des Rulnbezirks durch 
den sogen. Notstandstarif vom 1. August 1886 genossen, 
erheblich abgeschwiiclit worden. Der Minister der offentlichen 
Arbeiten liat nunmehr zur Unterstiitzung des Eisenerz- 
bergbaues an der Lahn, Dill und Sieg sowie im Bezirk desBerg- 
amts Brilon eine weitere Ermafsigung der Eisenerzfrachten aus 
diesen Gebieten im Verkehre nach der Rulir, der Saar," 
Lotliringen-Luxemburg und dem Aachener Bezirk auf Gruud 
des Einheitssatzes von 1 ,25 Pfg. fiir das Tonnen-Kilomeler 
mit einer AbfertigungsgebUhr von .0 ,60  Jl. fiir die Tonne 
genehmigt. Da der bisherige Ausnahme - Tarif fiir die 
genannten Verkehrsbeziehungen auf dem Einheitssalze von
1,5 Pfg. fiir das Tonnen - Kilometer und 0 ,60  JL Ab- 
fertigungsgebuhr fiir die Tonne berulite, ergiebt sich durch 
die neuen Tarife eine Ermafsigung im Betrage von 2,5 JL 
Ilir je  100 km Entfernung des Beforderungsweges. Zur 
Ausgleichung der Vorteile, die den Hochofenwerken an 
der Ruhr, der Saar und in Lothringen -  Luxemburg. durch
die ermśifsigtcn Frachten des Ausnahinetarifs vom 1. Juni
1901 sowie durch die oben erwiihnte weitere Ermafsigung 
der Eisenerzfrachten zu leil geworden ist, ist zu Gunsten 
der Hochofenwerke an der Lahn, Dill und Sieg, am Mittel- 
rhein, zu Vienenburg und Georgsmarienhiitte zu Osnabriick 
eine Ermiifsigung der bestelienden Frachten fiir den Bezug 
von Koks und Kokskohlen zum Hochofenbetrieb von der
Ruhr vorgesehen. Die liier eintretenden Ermiifsigungeii 
stel len sich flir Entfernungen bis 1 0 0  km auf 3 JL, fur 
101 bis 2 0 0  km auf 4  i . und tiir weitere Entfernungen 
auf 5 ^/l. fiir 10 t. Die neuen Frachten gelangten am
10. August d. J. zur Einfiihruiig. Koln. Z.

W n g e n g e s t e l lu n g  im  R u h r k o h le n r e v ie r e  liir die 
/ e n  vom 1. bis 7. August 1902 nach Wagen zu 10 t.

Daturn

Es sind D ie Zufulir nach den 
Rheinliafen betrug:verlangt gestellt

Monat l'aa

lm Essener 
nad

Klberfelder Bezirke

aus dem  
Bezirk nach Wagen 

zu 10 t

August 1 . 15 915 15 915
2 . 15 455 15 455 Essen Ruhrort 8 572
3. 1 365 1 3 6 5 Duisburg 6 839
4. 14 773 14 773 ,, Hochfeld 1419
5. 15 713 15 713 Elber/cid Ruhrort 38
6 . 15 817 1 5 8 1 7 n Duisburg 17

.j 7. 15 821 1 5 8 2 1 . Hochfeld 20

Zusammon 16 905
Essen Dortm.

Zusammen: 9 4 8 5 9  | 9 5 8 5 9 Hafen 2
DurchsChnittl.: 15 810 f. and. Giiter 10
Yerhaltniszahl: 16 288
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K o h l e n -  K o k s -  u n d  B r i k e t t v e r s a n d .  V on den  
Z echen ,  Kofcereien und Briketlwprken des Ruhrbezirks sind  
vom 1. bis 7. August 1902 in 6  Arbeitstagen 94 859 und 
auf den  Arbeitstag durchsclinittl ich 15 810 Doppeiwagen  zu
10 t mit K ohlen , Koks und Briketts beladen und aut' der 
Eisenbahn versandt worden gegen 92 736 und auf den

Arbeitstag 15 456 D oppeiw agen  in dem selben  Zeitraum des  
Vorjahres bei g le icher  A nzahl  Arbeitstagen. Es wurden  
demnach vom 1. bis 7. August  des Jahres  1902 auf den  
Arbeitstag 354 und im ganzen 2123 D .- W .  oder 2,3 pCt. 
mehr gefordert und zum Versand gebracht ais im gle ichen  
Zeitraum des  Yorjahres.

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

1.— 15. Juli 1 6 . - 3 1 . Juli |
i Im ganzen 

Monat JuliWagen- W agen-
B e 7.1 r k e An-

forderung
An

forderung
An-

forderung
Gestellung forderung Gestellung Gestellung Gestellung Wagen-

insgesamt pro Fórdertag durch- 
schnittlićh insgesamt ;>ro Fórdertag durch- 

schnittlicli
A n-

forderung Gostellun ■

Huhr:
a. Staatsbahnen . 1902

1901
b. Dortmund-Gron.- 

Ensch. Eisenb. 1902
1901

203 285 
208 673

6 495 
6 213

203 285 
208 673

6 495 
6 213

15 63 7
16 046

5 00 
478

15 637 
10 046

500
478

213 145
217  997

6 776 
6 755

213 145
217 997

6 776 
6 755

15 225 
15 624

484
482

15 225 
15 624

484
482

416 430
426 670

13 271
12 988

416 430 
420 670

13 271
12 968

Obersclilesien . . 1902 
1901

74 515
77 443

74 515
77 443

5 732 
5 957

5 732 
5 957

81 969
83 709

81 969 
83 709

5 848 
5 966

5 848 
5 966

156 484 
161 152

156 484 
1 6 1 1 5 2

'flederschleslan  . 1902 
1001

14 353 
14 774

14 343
14 726

1 103 
1 137

1 102
1 133

14 816
15 652

14 814
15 652

1059  
1 1 1 8

1 059 
1 118

29 169
30 426

29 157
30 378

Elsenb.-Direkt.-Be7.lrke 
Coln und Saarbriicken
a) Snarbc*.................. 1902
1)1 Knlilcnhe?.. Aachen 1902 
ol Kolilen*. 1. Ilomberg 1902

38 163 
7 381 
3 338 
1 183

28 163 
7 281 
2338  
1183

3 363 
669 
180 
338

2363
669
180
33S

33897  
7 679
3 667
4 666

33 897 
7679  
2 667 
1666

2113
618
183
329

2112
64S
183
329

63 360 
14 960 
4 895 
8 719

62 350 
11960  

1 89 5  
8 719

insgesamt 1902  
1901

42 255
43 883

42 255 
4 4 2 8 8

3 429
3 368

3 429
3 398

48 699 
4 8 2 1 2

48 699 
48  503

3 472
3 436

3 472 
3 457

90 954 
92 095

90 954 
92 791

M agdeburg(Elsenb.- 
I)Ir.-Bez. Magdeb.,
Halle u. Erfnrt) . 1902 

1901
44 580
45 306

44 580
45 306

3 429
3 485

3 429
3 485

49 356
47 983

49 331 
47  977

3 525 
3 428

3 524 
3 427

93 936 
93 289

93 911
93 283

Eisonb.-Dir.-Bezirke 
Cassel . . . .  1902  

1901
97 7
995

1 U l
1 129

75
76

85
86

/  072 
1 0 9 0

1 214
12 4 5

76
77

87
88

2 049 
2  085

2 325 
2  374

Hamiover . . . 1902  
1901

1 7 71 
1797

1 771
1 797

136
138

136
138

1 440 
1 7 4 6

1 446
1 746

103
125

103
125

3 217
3 543

3 217
3 543

Konigreicli Sachsen
a) Zwlckau . . . .  1902
b) Lugfm-Oelsnitz. . 1902
c) Meusolwitz . - - 1902

7 068 
4 863 
6 666 
1 38G

7 068 
4 817 
6 669 
1 38e

613
373
437

99

643  
373 
12 8 

99

7463  
6 280 
62 6 0  
1361

7 463 
6 378 
6 261 
1261

633
377
416

89

633
377
117

89

U  530
10 133 .
11 806 

2 537

11520
10 136
11 813 

2537

Insg. KSnlgr.Saclisen 1902 
1901

18 753 
2 0 1 7 3

18 750 
2 0 4 9 4

1 442
1 5 5 2

1 443
1 5 7 7

20 243 
20 765

20 245
21 143

1 445 
1 483

1 446 
1 5 1 0

38 996 
40 938

38 995 
41 637

Konigreicli Bayern 1902 
1901

2 221 
2  042

2 351 
2 1 7 1

170
155

179
166

2 386 
2  394

2 675 
2  598

168
169

189
184

4 607 
4  436

5 026 
4  769

Elsafs-Lothrlngische
Eisenbahnen

a) Saarbezirk . . . 1902
b) Hheinliafen. . . 1902

insgesamt 1902 
1901

1 919 
3 213

1 919
2 313

378
171

378
171

6 696 
1619

6 696 
16 1 9

408
116

108
116

10 611 
3 832

10 611 
3 832

7 132
7 292

7 132 
7 292

549
560

549
560

7 314
7  456

7 314
7  456

5 24 
536

524
536

14 446 
14 748

14 446
14 748

Insgesamt in den vorstelienden Bezirken im Monat Juli 1902
pro Fórdertag durchsehnittlich 

Insgesamt im Menat Juli 1901 

pro Fórdertag durchschnittltch

863 559 864 216
31 984 32 008

882 350 8 84  313

32 680 32 752

A m t l i c h e  T a r i f v e r a n d e r u n g e n .  S a a r k o h l c n -  
v e r k e h r  n a c h  B a d ć n .  Au Stelle  des Kohlcntarifs ?sr. O 

1. 5. 1895 nebst Nachtriigen erscheint am 1. 8 . d. J .  
K ohlentarif  Nr. 5. Yerkaufspreis 1 JC . Der

vom
ein neuer

neue T ar if  enthatt ab den pfi ilzischen Grubenstationen nach  
e inze lnen  badischen  S tat ionenE rhohungen  von 0,01 b i s 0 ,0 2^/t 
fiir 100 kg.  Die erhohten Fraehtsiitze erhalten jed och  erst 
W irksainkeit  vom 15. 9. d .  J .  ab. St. Johann-SaarbrUcken,
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30. 7. 1902 .  Kgl. Eisenb.- Dir. nameus der beteiligleu 
Verwaltungen.

N i e d e r l a n d .  G i l t e r v c r k e h r  ini t  B a  s o l  und  
n i e d c r l a n d .  - s f l d w e s t d e u t s c h e r  G f i t c  t v e  r k e  lir. 
Am 1. 10. 190 2  wird der Ausnahmetarif fiir Kohlen vom
1. 6 . 1S96 hiissiclitlich des Verkehrs mit der Slatiou 
Simpelveld der niederliindisclien Staalsbalin aufgelioben. 
Cóln, 1. 8. 1902 . Numens der beleil. Vcrwahungen: kgl. 
Eisenb.-Dir.

R h e i n . - w e s t f . - n o r d w e s t - d e u t s c h e r  K o h l e n -  
vc  rke  lir. Am 5. 8. d. J . wird die Slalion Wasbek des 
Dir.-Bez. Altona ais Empfangsstalion in die Abteilungen A 
und C des Tarifs fur den vorgenannlen Yerkehr anfgenommen. 
Niiheres bei den beleil. Giiterabfertigungsstellen. Essen,
31. 7 . 1 9 0 2 .  Kgl. liisenb.-Dir.

Yereiue mul Ycrsaiumlungen.
G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n .  B e r g w e r k s - A . - G .  J u n o  

in D u s s e l d o r f .  2 . Sept-mber d. J . vorm. 10 Uhr, im 
Sitzungssaal des Bankliauses C. G. Trinkaus Dusseldorf.

Marktbericlitc.
EB Bener B orso .  An.tlicher Bericht vom 11. August 

1902, aulgestellt von der BSrsen-Komniission.
K o h l e n .  K o k s  un d  B r i k e t t s .  

Prei8notierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 
Soite. Pro Tonne loco Werk

I. G a s -  und K l a m m k o h l e :
a) Gasfbrderkohle........................... 11,00— 12,00
b) Gasflammforderkolile . . . 9,75— 11,00 „
c) KlammfSrderkohle . . . .  9,25— 10,00 „
d) S t i i c k k o h le ................................  13,25— 14,50 „
e) Halbgesiebte.............................  12,50— 13,25 „
o  Nufskohle gew. Korn 11 1 2 ,5 0 -1 3 ,5 0

» » » UJ
„ HI . 1 1 ,2 5 -1 2 ,0 0  „

„ „ IV  . 9 ,7 5 -1 0 ,7 5  „
g) Nufsgruskohle 0 — 20/30 mm 6,50— 8,00 „

0 - 5 0 / 6 0  „ 8 ,0 0 — 9,00 „
h) G r u s k o h l e ................................. 4,50 — 6,75 „

II. F e t t k o h l e :
a) Forderkohle . . . . .  9 ,0 0 — 9,75 „
b) Bestinelierte Kohle . . . 10,75— 11,75 „
c) S t t l c k k o h l e ................................  12,75 — 13,75 „
d) Nufskohle gew. Korn Ii _ 1 2 ,7 5 -1 3 ,7 5  „

»  n »  II)
„ III . 1 1 ,0 0 — 1 2 , 0 0  „»

» I V 9,75— 10,75
e) K o k sk o h le ..............................  9 ,50— 10,00 „

III. M a g c r e  K o h l e :
a )  F o r d e r k o h l e ......................................  8 ,0 0 —  9,00 „
b )  F Srderkohle ,  m el ier te  . . . 10,00— 10,50 „
c )  F o rd erk o h le ,  aufgebesserte ,  j e

nach dem  StU ckgehalt  . 11,00— 12,50 „
d )  S t O c k k o h l e .......................................  13,00— 14,50 „
e )  A nthrazit  Nufs K o m  I . . 17,50— 19,00 „

„ H . . 19,50— 23,00 „
f )  F o r d e r g r u s .......................................  7,00—  8,00 „

g )  G ruskoh le  unter 10 m m  . . 5,00 —  6,25 „

I V.  Koks:
a)  H o c h o f e n k o k s ...............................  15,00
b )  G i e f s e r e i k o k s ..............................  17,00 — 18,00 „
c )  Brechkoks I und II 18,00— 19,00 „

V . B r i k e t t s :
Briketts je nach Qualitat . . . 11,00— 14,00 )t

Markilage unveriindert. Niichste Borsenvetsanimlunu  
findet am Monia", den 18. August  1902, nachmittags 4 Uhr 
im , Berliner H ol", Hotel Harlmanp, stall .

R h e i n i s c h . - W e s t f a l i s e h e s  K o h l e n - S y n d i k a t .  Es
belrug im Monat Jul i :

die B e t e i l i g u n g  . . . .  5 416 789 t, arbeitstagl. 200 G22 t
im V o r m o n a t ......................... 5 005 633 „ „ 200 225 „
im gleichen Monat d.Vorjahr. 5 1 0 7 1 3 0  ,  „ 189 153 „

die F o r d e r u n g ........................ 4 151 142 „ ,  153 746 , ,
im  V o r m o n a t ......................... 3  978 596 „ ,  159144 „
im gleichen Monat d.Vorjahr. 4  406 283 „ „ 163 196 „

Die Forderung iet gegen die Beteiligung zuruckgeblieben 23,37pCt.
im V o rm o n a t...............................................................................  20,52 ,
im gleich»n Monat des Y o r ja h r e s .....................................13.72 „

M a r k tb e r ic h ter g a n z u n g .  S c l i w c l c l s a u r e s  A m 
in oni a k. Die Marktlage fiir schwefelsaures Ammoniak 
bekundete im Juli nacli wie vor grofec Festigkeit. Die 
Preisc erfuhrcn weder in England noch auf dem Fest- 
lande eine Aendorung. Man vcrlangte in England fiir 
Oktober/Miirz-Lieferung 11 L  15 s. bis 11 L. 17 s. 6  d. 
Im Inlande slanden fiir genannten Zeitraum freie Mengen 
von Bedciitung nicht mehr zur Verfugung. Der Absatz 
nimmt die Erzengung volI in Anspruch, sodafe eine 
Lagerung nicht erforderlich ist.

Tc er. Die Herstcllung an Teor im hiesigen Bezirk 
fand schlanke Aufnahme; eine Aenderung der Preise 
ist nicht eingetreten.

Be n z o l .  Der Markt fiir Benzole neigtc in England 
weiter zur Schwache; 50 er Benzol war scliwer ab- 
zusetzen und auch fiir 90 er Benzol war die Naclifrage 
gering. Man notierte in England fiir 9 0 er Benzol 73/ 4 

bis 8  d., fiir 5 0 er Benzol 7 d.
Im Inlande erlolgte die Abnahme der hergestellten 

Mengen 90 er Benzol regelmiifsig.
F r a n z o s i a c h e r  K o h l e n m a r k t  Im Verlaufe des ver- 

flossonen Monats hat d ie  Lage des franzosischen Kohlen-  
marktes bem erkensw erte  V eriinderungen nicht zu ver- 
ze ic lm en .  Die noch unsichere Haltung des Eisenmarktes 
wirkt anschcinend  hemniend a u f  d ie  Kauflust der Ver-  
braucher, w e lch e  nur d ie  a l lernotw end igs ten  Mengen ab-  
schliefsen  und inógliclist  b i l l ig e  Preise  zu e m e l e n  ver-  
su ch en .  D ie  bei den letzten be lg ischen  Staatsvcrgebungen  
erzielten P reise  w erden  von den  Produzenten ais Mafsslab 
a n g en o m m en ;  es ist soruil fiir das dritte Quartal eine  
feste Norm  geschafTen, d ie  durchaus nicht nach einem  
Pre isruckgange  aussiclit  und d ie  Kaufer in keiner Weise  
befriedigt.

Die meisten Zechen  haben im Laufe des Jahres zum 
T e i l  bed eu len d e  Mengen Industr iebrand gelagert; auch die  
Lagerbesii inde an H ausbrandkohle  so l len  nicht unbedeutend  
se in .

D ie  L age  des K oks-  und  Brikettinarktes bleibl,  was  
Naclifrage und Yersand anbelangt,  o l ine  nennenswerte  Ver-  
anderung.
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D ic  Preise  s ind aur Z e it  fo lgcnde:

N o r d -  u n d  P a s - d e - C a l a i s .
Pro 1000 kg 

Fett Halbfett
Frcs. Frcs.

StUckkohle 18 c m .................—  30 ,00
„ 8 — 18 cm . . . .  —  30 ,00

Tćtes de moineaux (gewasclien) —  3 1 ,00
Gesicbic 5 c m .........................  2 3 ,0 0  —

„ 15 m m .......................... 2 3 ,5 0  20,00
Industrie! 3 0 — 35 pCt. Stlicke . 19 ,50  23 ,00

„ 2 0 - 2 5  „ „ . . 17 ,50  16,00
Feinkolilc 40 m m ............. 14 ,50  15,00

15 „ ..............19,50 15 ,00
K e s s e l b r a n d ................................  —  25 ,00
Ntissc 1 8 /3 0  gcwaschen . . .  —  27 ,00
Sclimiedckohlc 1. Qual. . . . 29 ,00  —

„ 2. Qual. . . . 2 5 ,0 0  —
B r i k e t t s .......................................  —  32 ,00
K o k s ............................................  3 5 ,0 0  38 ,00
Breclikoks.......................................  4 3 ,0 0  —

„ gesiebt 1 8 /3 0  . . . 2 3 ,0 0  —

Gard - B e z  irk.
Frcs.

StUckkolile........................................................... 24 ,50
Nufskohlc IL gew asclien .................................21 ,50
Schmiedegrua ..................................................... 19,50
Koks........................................................................ 29 ,00

Lo i re - B ez  irk.
Frcs.

B r ik e t t s ........................................ 24 ,00  — 28 ,00
Niissc III gewasclien . . . 2 1 ,0 0 — 26,00

„ I V  „ . . .  2 0 ,0 0  — 23 ,00
M a lb r o u g h ................................. 2 0 ,00  — 24 ,00
Grus 0 — 3 ................................. 1 9 ,0 0— 21,00
Gaskohle . ...........................1 7 , 5 0 — 21, 00
Sch m ied ek o h le ........................... 1 9 ,0 0 — 24,00
K o k s ................................................  . 3 2 ,0 0 — 38,00

Dic Wasscrfrachten pro t von Saint-Gliislain, Anzin und 
Lens nacli den untcn angegebencn Beslimmungsorten stellen 
sich zurzeit folgendermafscn:

S a i n t - G l i i s l a i n :  Paris 5 ,60  Frcs., Rouen 5,60,
Elbeuf 5 ,60 . Douai 1 ,80 ,  Cambrai 1,55, Ham 2 ,90 ,  
Pćronne 3 ,00 , Saint-Quenlin 1,80, Cliauny 2 ,80 , Compflłgne
2 ,75 , Soissons 4 ,10 , Saint-Oraer 2 ,40 ,  Dunkerąue 2 ,30,

Courtrai 2 ,30 , Ypres 3 ,70 , Bruges 3 ,00 , Anvcrs 2,50, 
Gand 2 ,50, Boom 2 ,60.

A n z i n : Paris 5 ,20  Frcs., Rouen 5 ,2 0 ,Elbeuf5,20, Amiens 
3 ,00 , Arras 2 ,60, Douai 2 ,25 , Cambrai 2 ,60 , Ham 2 ,90,  
Pćronne 2 ,30, Saint-Quentin 2 ,00 , Chauny 2 ,30 , Com- 
pifcgne 3 ,30 , Reims 3 ,30, Soissons 3 ,90 , Lille 2 ,30 ,  
Bćthune 2 ,40 , Saint-Omer 2 ,40 , Dunkerąue 2 ,40 , Calais
2 ,75, Epernay 3 ,80, Saint-Dizier 4 ,60 , Nancy 4 ,50  Frcs.

L e n s  (Pas-de-Calais): Paris 5 ,80  Frcs., Rouen 5 ,60,  
Elbeuf 5 ,60 , Amicns 3 ,40 , Arras 2 ,10 , Douai 1 ,60 , Cambrai 
1,60, Ham 3 ,10, Pćronnc 3 ,20 , Saint -  Quentin 2 , 0 0 : 
Chauny 2 ,20, Ćompifegne 2 ,80 , Reims 3 ,85 , Soissons 3 ,9 0 ,  
Lille 1,90, Bćthunc 1 ,90, Saint-Omer 2 ,30 ,  Dunkerąue 
1,70, Calais 2 ,00 ,  Epernay 3 ,90 , Saint-Dizier 3 ,90 , Nancy 
4 ,15 ,  Gand 2 ,85 , Brtisscl 3 ,00 , Anvers 3 ,00  Frcs.

M e ta l lm a r k t .  Der Markt war ruhig, die Preise
wichen siimtlich.

Ku p f e r  ruhig. G. H. L. 51 . 8. 9. bis L. 51. 13. 9.,
3 Ml. L. 51. 15. 0. bis L. 52 .  0. 0.

Z i n n  stel ig .  Straits L. 124. 15. 0. bis L. 1 2 5 .5 .  0., 
3 Mt. L. 122. 15. 0. bis L. 123. 5. 0.

B l e i  fest. Span. L  11. 3. 9.,  Engl. L. 11 . 7. 6.
Z i n k  triige. Gew. MarkenL. 18. 6. 0. bis L. 18. 15. 0.,  

bes. Marken L . 18, 18. 9.
S i l b e r b a r r e n  2 4 3/i6.
N o t ie r u n g e n  a u f  dem. e n g l i s c h e n  K o h le n -  u n d  

F r a c h te n m a r k t .  (Borse zu Newcastle-on -  Tyne.) Eine 
Aenderung auf dem englischen Kolilenmarkt ist gegen die 
Vorwoche insofern eingetreten, ais der Vonat an Kohle 
grofser geworden war, sodafs derselbe ais normal bezeichnet 
■werden konnte. Die in der letzlen Zeit berichtete gute 
Nachfrage nach Kohle, vorwiegend nach ersten Sorlen, hielt 
an, und auch dic durch die Kriinung hervorgcrufencn 
Fesltage haben den Verkehr nicht weaentlich bceiuflufst. 
Die Preise waren wie folgt: Beste northumbrische stcam 
Kolile andauernd l i s .  6 d., zweite Qualitiiten 9 s. 9 d. 
bis 10 s. 6 d., steam smalls 5 s .  bis 5 s. 6 d. Gaskohle, 
welche ziemlich fest war, schwankte zwischen 9 und 10 s., 
je nach Qualil:it. In Bunkerkohle blieb der Preis (9  S. 3 ii. 
bis 9 S. 9 d. fiir ungcsieble Sorlen) gegen die Vorwocho 
unvcriindcrt. Der lebhaftc Verkehr in Koks hielt an, die 
Notierungen gingen nufwiirts. Ausfuhrkoks 17 s. 6 d. bis 
18 s. Gd., Hochofenkoks 15 s. 6 d. bis 15 s. 9 d. f. o. b.

Der Franhtenmarkt zeigte immer noch keine Besserung, 
die Preise blieben im Verhiiltnis die gleichen der Vorwoche. 
Tyne bis London 3 s. IV2 d., Tyne bis Kronstadt 3 s. 6 d. 
bis 3 S. 9 d , Tyne bis Genua 4 s. 3 d. bis 4 s. 4V» d.

M a r k tn o t iz e n  i ib er  N e b e n p r o d u k te .  (Auszug aus dem Daily Commcrcial Report, London.)

6 . August 13. August

L .
von

d. L .

bis
3. d.

von
0. d. L .

his
d.

— — l 4/s
_ — — — — l s/s — -

Ammoniuinsulfat (Beckton terma) p. t o n ........................ 11 I b — 11 17 6 11 Ib ---- 11 IV
— — --- — 8 --- — --- — —
— — 7 ---- — — — 7 *
— — 8 ---- — — “ “ 8 '

— — 8 ---- — 9 — 8 9
— 1 8 */* ---- — — ---- 1 8 V2 ---- — —

— — lV a ---- — IV* ---- — lVa ----  • — l ‘/4
— — i ‘/a ---- — i*/« -- — IV* --- — i 3/<
— — i --- — — --- — 1 --- — —
— 50 -- — 5‘2 o -- bO — 52 6
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Paienf-BtrJehte.
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 .

K L  5 b .  Xr. 169  163 . JI 12 203 . 17. Okiober 1901. 
S c b r a r n k o p f  b e s t e h e n a  a u s  z w e i  g e z a b n te n ,  a u f  
e in e r  A c h s e  b e f e s t ig t  e n  u n d  i n  e in e r  L e n k s ta n g e  
l a u f e n d e n  S c b e ib e n ,  in  d e r e ń  V e r t ‘e fu n g e n  z w e e k s  
E r z i e l u n g d e r  B e w e g u n g  k o m p r im ie r t e  L u f t  g e d r u c k t  
w e r d e n  k a n n .  Anion Meyer, >'ibelungensłrafse 8  und 
Fr: :rich X51Ie, Korzretrafr-? 4 . Bochum.

K ł . 2 0 a  Kr. 1691 5 6  K. 1 5468 . 29  Norember 1901. 
F u r  S e t te n b a h n e n  d r e b b a r  g e la g e r te r  K e tte n g re ife r  
m i t  a b g e b o g e n e m  S ch  a f t  u n d  in  V e rb in d u n g  m it  
A u s ló se ro lle .  Arthur Koppei. Berlin, N>-ue Friedrich-

38/40.
D e u ts c h e  R e lc h s p a te n te .

K I 5 d- Xr. 127 2 4 8 . V e r£ a h re n  sram  W e g fa lle n  
lo sg e sc b o s se n e n  G eb irg e s . Friedrich Radu inColmar i. EU. 
Yom 2 7 . J!arz 1901.

Urn die Arbeilen vor Ort durch das Wesschiffen des 
Ips;estbfi»eneii Uebirges nicht zu verz5gern. wird vor den 
Ort&słofs eine bewegliche Pritsche Yorgeschobcn, um das 
abzt >rha«sene G ebirje sanz oder teilweise abzufsngen.

Die bewesliche Pritsche kann mil Seitenwacdeo rersehen 
s<*in, dereń obere Teile mitlelst Scharnieren mngeklappt 
werden. Auch kóocea am Torderen und hinleren Ende 
tburu tige  Klappen angeordnet sein, um den Zwischenraum 
zwUchen Pritsche und Stollenwand bezw. Sohle abzuschliefeen.

K I. 2 0  a .  Nr. 126 097 . S e ilk le m m e  f u r  S e il-  
b a n g e b a b n e n  Aktiengesellschaft lur Feld- und Klein- 
bahnenbedarf Tormals OreaMein Jc Koppel in Berlin. \  om
1. Jlarz 1901.

Die r ia  Zansenmaal mit festem Drehpunkt n bildenden 
Klemmbacken a b bilden mit Hebeln d f, die durch Laschen c 
drelibar mit einacder rerbunden *ind, Kniehebel a, b, f, d, 
welche durch Escenter s, h. in dereń Rillen Fortsaize l

d r r  H> bel  i i ,  f g re i fen ,  zu m  Oeffnen b e z w .  Schliefcen der  
K le m m e  ę r b e u g l  b e z w .  gestreckt  w erd en .

Subniisslonen.
22. A u g u s t  d. J .  K g I. R e s i  erti n g, S t e t t i n. 

l.i>Trroił" il• r im Winter 1 9 0 2 /0 3  erforderliclien, etwa 
1 3 0  t nbersclil<-si»cher Steinkohlen (Wurfelkohlen).

lificherscLan.
H a n d b u c b  d e r  I n g e n i e u r w i s s e n s c b a f t e n .  Erster B and:  

Vorarb-*iten. E r d- ,  G r u n d - ,  Strafeen- und T u n n e lb a u .  
F un fte  A b t e i lu n g :  D e r  T u n n e l b a u .  Bearbeitet von  
K M a c k c n s e n ,  G eh .  Baurat iu Berlin ,  herausge-

geben von L. von  W i l l  m a n n ,  Prof. a d. Techn. 
Hochschule in Darmstadt Drille vermehrte \uflase. 
Yerlag von Willi. Kngelmann, Leipzig 1902. Geli.
16 JL, geb. 1 9 ^ .

Das vorliegende Werk hat unter Beibehaltung der drei 
Abschnilte:

1. Die bergmannischen Arbeilen und ihre Hulfsmittel iin 
allgemeinen,

2 .  Die Ausfuhrung des Tunnelbaues,
3 . Hulfsanlagen und Yorarbeiten fur die Ausfuhrung von 

Tunnelbaulen,
mit dieser Auflage eine Erweiterung erfahren, indem der 
zweite Abschnitt eine neue Unterabteilnng: „Tunnelbauten 
mil Yerwendung besonderer Hulfstnittel1* erhalten hat.

Fur die beibehaltenen Kapitel ist das Beslreben leitend 
gewesen, den seil Erscheinen der letzlen Anflage bemerkens- 
werten Fortschritten in der Tunnel-. Bergbau-, Spreng- und 
Maschinenlechnik gerecht zu werden, wobei die Krganzunsen 
in mehreren Fallen leider nicht uber die mit Kiler zu- 
sammengestelllen Litteralurubersichten hinausgekoinmen und 
im Test verarbeitet sind.

So haiien beispielsweise die zweistufigen Koinpressoren 
eine woitgeliendere Behandlung verdienl, ais der Yerlasser 
ihnen zuweisl; auch die gewahlien Abbildungen zeigen 
veraltete T ypen , und ein neuerer Yentilkompressor ist 
nirgends zu finden.

Das Kapitel Forderung hatte mit Bezug auf die ?e- 
wahllen lestlichen und bildlichen Erlauterungen eine Neu- 
gestaltung sehr wohl verlragen; in der jetzigen Geslall hat 
dieser Abschnitt vorwiegend historisches Interesse. Ebenso 
vermifst man neuere Liiteraturangaben iiber Forderung.

Aehnlicli crseht es den Besprechungen iiber Ycntilatoren 
und Wasserhallung, wahrcnd das Maschinenbohreo mit 
grofser l.iebe behandelt ist.

Fur den Inhalt des rein fachmannischen Teiles des 
Workes biirgen die Namen des Yerfassers, sowie der Pro- 
fessoren Winkler und Dolezalek, dereń teilweise nicht 
veroifentIichten neueren Arbeilen verwertet worden sind. 
Es wurde zu weit gehen, an dieser Stelle auf Einzelheiten 
des reichen Materials einzugehen. Yom bergmannischen 
Siandpunkt aus móchten wir nur einige Begrifie ais nicht 
sanz einwandfrei erlautert hier anfuhren, so z. B. „Stollen" 
ais ein in wagerechler oder rielmehr „flach geneigter“ 
Lage in das Innere des Berges fuhrender Yerbindungsweg, 
wofur besser in ^schwach ansieigender Lage“ gesagt ware. 
Die Bezeichnungen „Abbaue“ und ^Haufwerk*' sind geradezu 
falsch erlautert.

Bei Besprechung der Herslellung von Bohrlóchern fiir 
die Sprengarbeit ist des beim Tunnelbeirieb von óster- 
reichischen und italienischen Bergleuten eingefuhrten und 
von dort in den Bergbau ubernommenen Schlenkerbohrens 
nicht Erwahnung gelhan.

Bei Behandlung der Sprengarbeit ist manches Wesent- 
liche unrichtig dargestellt, wiihrend Unwesentliches einen 
zu breilen Raum einnimmt.

Hinsichtlich der Anordnung des Stoffes wurde es uns 
richtiger erscheinen, wenn im zweiten Abschnitt das
III. Kapitel: „Allgemeines uber die Ausfuhrung des Tunnel- 
baues“  einleitend gegeben ware. ' Sonderbar beruhrt es 
a'uch, wenn man ein Kapitel: „Bearbeitung des Bauplanes“ 
an letzter Stelle trifft.

Abgesehen von den beregien Miingeln entliiilt das Werk 
eine Fulle des Interessanten, so namentlich umfangreiches,
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statistisches Materiał. Die Illustration liat ihren Schwer- 
punkt im Test, aufserdem sind nocli 11 Tafeln beigegrben. 
Ausstattung und Druck sind gut. Das Werk reiht sieli den 
seitlier in neuerer Bearbeitung erechienenen Abteilungen 
des bekannlen „Handbuchcs" wiirdig an. -es-

Zeitschriftenschau.
(W e*on der Tltol-Abkfir7.imgen vttrgl. Nr. l.J

M in e r a lo g ie .  G eo lo g ie .
U e b e r  d i e  G e o l o g i e  d e r  U m g e g e n d  von  

S u m n l a t t a  a u f  N o r d - C e l e b e a  u n d  i i ber  d i e  d o r t  
v o r k o m  me n  de ii go ld f li li r e n de  ii E r z g i i n g e .  Von 
Molengraaf. Z. f. pr. Geol. Aug. S. 2 4 9 /5 7 .  Ueber das 
Auftreten der Gesteins- und Erzgiinge und den Abbau der 
letzteren.

P l a l i n g c h a l t  im n or w e g i  s ch en Ni  o k e l  crz .  Von 
Vogt. Z. f. pr. Geol. Aug. S. 2 5 8 /6 0 .  Plalin wie auch 
Gold isl in siimtliclien bislier auf diese Metalle unter- 
suclitei) Nickelerzen nacligewieseii worden, und zwar ist 
Uberall ziemlich genau dasselbe Verhaltnis zwischen Nickel 
und Silber, Gold und Platin vorhanden gewesen.

V o r k o m m o n  u n d  G e w i n n u n g  von Gol d  in  
N i ed er Iiiii d i s c l i -  Os t -  Ind i en. Von Liebenam. Z. f. 
pr. Geol. Aug. S. 2 6 0 /6 8 .

D i e  S c h U r f u n g e n  a u f  G o l d  und S i l b e r  in de m  
B e z i r k  C u c e w o  i m Ko n i g r e i c h  S e r b i e n .  Oesl.-Ung. 
M.-Ztg. 1. Aug. S. 3 4 5 /7 .  Am Peckflusse, einem Neben- 
DUf8chen der unteren Donau, wurde schon zu Romerzeiten 
viel Gold gewaschen; besonders war dies in der Niihe von 
Cucewo der Fali. Die Alluvionen, in denen das Gold 
gefunden wird, sind meist vón Humusboden llberlagcrt, so 
dafs die Gewinnung des Goldes kostspielig ist. Aufserdem 
koinmt das Gold in Quarzgiingen, welche Glimmer und 
Chloritschieferscłiichten weilhin durchbrechen, ais Freigold 
oder mit Galenit, Chalkopyrith und Zinkblende vcrgesell- 
schaftet vor. Die Scliurfbaue sind selir ausgedehnt und be- 
finden sich bei Stoinowpotok, Jabukowacky potoek, unler- 
halb des Markowa krćraa Berges, im Tliale des Ceslobrodiza- 
baches u. s. w.

B e r g b a u te c h n ik  (einschl. Aufbereitung etc.).
I n s t r u c t i o n  p r a t i ą u e  p o u r  1’e mp l o i  d e  1 ’a p p a r e i l  

a u t o c a p t e u r ,  s y s t e m  P e t i t .  Compt. Mens. St. fil. Juli. 
S. 180. Anleitung zur Entnahme von Wetterproben.

M a sch in en - ,  D a m p f k e s s e lw e s e n ,  E le k tr o t e c h n ik .
D i e  B e r g w e r k s -  und l l u t t e n m a s c h i n e n  a u f  der  

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 .  9. Aug
S. 5 0 6 /1 1 .  (Forts.) 7 Abb. Wasserhaltungen.

K r a f t -  o d e r  Ge ne r a t o r g a s a n  1 agen fiir D r u c k -  
und S a u g g a s .  Von Korting. J. Gas-Bel. 9. Aug. 
S. 5 7 9 /8 4 .  Die Entwickelung der Generatorgasanlagen. 
Der Vorteil bei Zufiihrung von feucluer Luft besteht in 
einer Abnalime des Kohlenoxydgelialtes und einer Steigerung 
des Kohlensiiure- und WasserstofFgehaltes des erzeugten 
Gases. Beschreibung einer neueren Kortingachen Kraftgas- 
anlage. Ein prinzipieller Unterschied zwischen einei Druck- 
und Sauggasanlage besteht nicht, die Kraftgasanlage mit 
Druckgaserzeugung braucht ebensowenig einen Gasbeliiilter 
ais die Sauggasanlage.

T h e  i m p r o v e d  F r o u d e  wa t e r  d y n a m o m e t e r .  
Ir. Age. 31. Juli. S. 1 /2 . Die Yorteile des neuen Kraft-

messers fiir schnelllaufende Maschinen und Motoren liegen 
in seiner Anpassungsfahigkeit und Transportierbarkcit.

Soni e  e x p e r i m e n t s  on s t e a m - e n g i n e  e c o n o m y .  
Von Weigthon. Engg. 8. Aug. S. 197/9 . Versuclie aa 
Dreifaoliexpansionsuiaschiiien lassen im Hinblick auf Doppel- 
und Vierfachexpansions-Mascliinen den Sclilufs zu, dafs die 
Wirkung des Kondensatora desto holier ist, je  geringer die 
Zahl der Cylinder zwischen Dainpfzuleitungsrohr und Kon
densator ist.

L u b r i c a t i o n  o f  gas  e n g i n e .  Von Lyon. Am. Man. 
31. Juli. S. 121 /2 .  Ratschliige fiir eine gule Iustand- 
lialtung der Gasmaschinen durch sorgfiiltige Schmierung.

M e c h a n i c a l  a p p l i a n c e s  in mi nes .  Von Wainford. 
Coli. G. 8. Aug. S. 2 8 6 /9 1 .  15 Textfig Veisćhvedene
Systeme von Schriim- und Bohrmaschinen werden bc- 
schrieben und Resultate angegeben. Die Verwendutig von 
Schriimmascliinen wird empfohlen. Die auf Saarbtlicker 
Gruben mit der Schriimmaschine von Friilieh &. Kllipfel 
erzielten Resultate werden mit Resultaten verglichen, die 
in Rngland mit englischcn Schrammascliinen erzielt sind. 
Ein derartiger Vergleich ist wertlos, weil die aufsereu 
Verhilltnisse, unter denen in den beiden Fiillen gearbeitet 
wurde, nicht berUcksichtigt sind.

T h e  e c o n o m y  o f  m e c h a n i c a l  s t o k i n g .  Vori 
Christie. Eng. Mag. Aug. S. 7 1 7 /3 2 .  Beschreibung der 
verscliiedenen iii Anwendung stehenden automatischcn Be- 
schickungsarlen von Feueriingsanlagen. Angaben aus der 
Praxis iiber Ersparnisse und erzielte Rauchfrciheit.

P e r s o n e n -  und  L as ten a u fz ligę mit e l e k t r i s c h e m  
A n t r i e b .  Dampfk. Ueb. Z. 6. Aug S. 5 7 0 /2 .  4 Abb. 
Brauohbarkeit des elektrischen Antriebs zu AufzUgen. Be
schreibung von Aufzugsanlagen, welche von der Elektrizitiils- 
Aktien-Gesellschaft vorm. Schuckert & Co., Nlirnberg, und 
der Firma C Haushahn, Stuttgart, ausgefuhrt wurden.

T h e  n ew  g e n e r a t i n g  p i a n i a  o f  tl ie N i a g a r a  
f a l l s  p o w e r  Co mp a n y .  V oii Buck. Ir. Age. 31. Juli. 
S. 10 /4 .  Beschreibung einer im Bau begriflfenen Kraft- 
station der Niagarafall-Kraftgesellschaft. 8  Abb.

1500 k i l o w a t !  t u r b o - a l t e r n a t o r  at  the  Ne  p tu u e 
Ba n k  po w e r - s  tat  i o n. Engg. 8. Aug. S. 178 /9 .  Die 
Dampflurbine isl mit einem Obeiflachenkondensator ver- 
bunden. Der Dampfverbrauch bei voller Leistung betriigt 
nur 18 Pfund pro Kilowattsiunde. Die direkt mit der 
Turbinę gekuppelle Dynamomaschinc inaclit 1200 Um- 
drehungen/Min.; 5 0 0 0  — 6 0 0 0  Volt Spannung.

H u t te n w e s e n ,  C h e m is c h e  T e c h n o lo g i e ,  C h em ie ,  
P h y s ik .

U e b e r  d e n  C a d m i u m g e li a 11 (1 c r Z i n k e r z e , i n s - 
b e s o n d e r e  der  o b e rs cii 1 e s is cli e u , d as  V e r h a l t e n  
c a d m i u m h a l l i g e r Z i n k e r z e  und Z i n k 1 e g i e r u n g e n 
v o r  d e m L o l h r o h r e  und d i e  N a  cli w e is u n g des  
C a d m i u m s  u n d  d e s  Z i n k e s u u f t r o c k e ii e m W e g c. 
Von Biewend. B H. Z. 8. Aug. S. 4 0 1 /3 .  Forts. folgt.

T h e  d i r e c t  p r o d u c t i o n o f  s t e e l  b y  e l e c t r i c i l y .  
Jr. Age. 17. Juli. S. 4 /5 .  Angaben iiber die Herstellung 
von Elektro Stahl in Gysinge. Ein neu erriehteter Ofen 
soli mindestens 1 6 0 0  tons im Jahre liefern. Fiir Schweden 
aoll die elektrische Schmelzmelliode infolge billiger Wasser- 
krilfte und geeigneler Erze grofse Bedeutung haben. Die 
BeschafTcnheil des Stahls ist vorzuglich.

T h e  m a n u f a c t u r e  of s o f t  c e n t e r  s t e e l .  Von 
Blackislon, Ir. Age. 31. Juli. S. 3. Die Weichstahl- 
hcrslellung in Amerika. Der Stahl enlhiilt 1 ,3 0 — l ,5 0 p C t .
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Kohlenstoff, 0 , 3 5 — 0 ,4 5  pCL Mangan, 0 ,2  pCt. Silicium, 
0 ,0 4  . 0 ,0 6  pCt. Pliospor und 0 ,0 2  pCt Schwefel.

P r o c e s s  f o r  e x t r a c t i n g  a l u m i n u m .  Am. Man. 
31. Juli. S. 12 3 /4 .  Aluminiunigewiunung in den Ver- 
einigten Staaten. Art der Fabrikation, Preise und Pro- 
duktionsmengen.

T h e  m a n u f a c t u r e  of  c e m e n t  f roni  s l ag .  Ir. Age. 
17. Juli. S. 1 5 /1 6 .  Der Curtin-Prozefs. Schlacke zur 
Cementfabrikation mufs weniger ais 12pCt. Schwefel und 
weniger ais 3 pCt. Magnesia enthalten, zugesetzt wird reiner 
Kalkstein. Beschreibung einer Anlage zur Zementdarstellung 
auf einem amcrikanischen Hochofenwerk,

N e u e r e V e r s u c h e  a n K ii h I m a s c h i n e n 
v e r s c h i e d e n e r S y  s t e m e i m p r a k t i s c h e n  
B e t r i e b e. Von H. Lorenz. Z. D Ing. 9. Aug.
S. 1 1 9 1 /9 3 .  Die Versuche ergeben das Resultat, dafs die
3 Hauptgaltungen: Ammoniak-, Kohlensaure- und SchweAig- 
siiure-Kompressionsmascliinen unter gewohnlichen Betriebs- 
verhiiltnissen z. Z. ais praktisch gleichwertig gelten konnen.

S a u e r s t o I f g e w i n n u n g m i t t e l s t  f r a k -  
t i o n i r t e r  V e r d a m p f u n g  f l i i s s i g e r  L u f t .  
Von C. Linde. 8 . Abb. Z. I). Ing. 9. Aug. S. 11 7 4 /6 .  
Das Yerfahren beruht auf der Thatsache, dafs sich flussige 
Luft bei der Verdainpfung an Sauerstoff anreichert. Die 
Kiilteverlnste sind auf ein sehr geringes Mafs beschriinkt.

A n s c h a u u n g e n  i i ber  d e n  S c h w e f e l s a u r ę k o n t a k t -  
p r o ze fs .  Von Dr. Keppeler. Z. f. ang. Cli. 12. August.
S. 8 0 9 /1 1 .  Jede Kontaktmasse mufs 2 Bedinghngen er- 
flillen. Die Reaktion 2  S02 +  0 2 =  2 S 03 verlauft 
sehr langsam. Die Boschleunigung durch Kontaktsub- 
stanzen beruht auf Zwischenreaktionen, welche schneller 
yerlaufen und zum Kndprodukt S 03 haben. Die O ab- 
gebenden Substanzen miissen bei derselben Temperatur, 
bei welcher sie von der S 0 2 reduciert werden, auch wieder 
durch Einwirkung von O auf das Reduktionsprodukt entstehen.

V o lk s w ir ta c h  a f t  u n d  S ta t i s t ik .

D i e  M a n g a n e r z f o r d e r u n g  in Ru f s t a n d .  Von 
Bronn. B. H. Z. S. Aug. S. 4 0 3 /5 .  Die Forderung stieg 
von 10 0 0 0  t im Jahre 1 8 8 0  auf 164 0 0 0  t im Jahre 
1900 . Angaben iiber Zahl der Manganerzbergwerke, 
der Arbeiter und der Gewinnungsorte. Analysen einzelner 
Erze. Ausfuhrstatistik.

P i g  i r o n  p r o d u k t i o n  f or  s i x  mo n t h s .  Ir. Age. 
3 1 .  Juli. S. 2 0 .  Statistische Angaben ubir dic Roheisen- 
produktion der Vereinigten Staaten im ersten Ilalbjahr
1 9 0 2  nach Swank.

B r i t i s h  i r o n  a n d  s t e e l  p r o d u k t i o n .  Am. Man.
3 1 .  Juli . Die dem Berlchte der British Iron Trade 

^.Association entnommenen Zahlen zeigen eine betrachlliche 
Abnalime der Roheisenproduktion.

Zuscliriften an die Redaktion.*)
Zu den  A uslassu n gen  des  H erm  M eyersberg in Nr. 22  

d es  „ G lu c k a u f^  m ó ch te  der  Verfasser e in ig e  Bemerkungen  
m ach en ,  n a ch d em  ein  vom V erfasser an f  dem  Y erbandstage  
D eutscher E lektrotechn iker  in D u sse ld orf  geh a lten er  Yor-  
trag i iber „ d a s  A nlassen  e lek tr ischer  Fórdermascłi ineti"  
in z w is c h e n  in Heft 2S der Elektrotechn ischen  Z e itsd ir if t  
ersch ienen  ist  und in  Heft 27 des G lu ck au f  Hecker uber

*) Fur die A rtiksl unter dieser Rubrik ubeinimmt die Redaktion 
keine Yerantwortung.

diesen Vortrag berichtet hal. Das hier vorliegende sacli- 
liche Materiał zeigt, dafs die Darstellung des Herrn Meyers
berg nicht zutreffen.

Der Aufsatz in der Elektrotechnischen Zeitschrift be- 
liandelt unter anderem auch die konstruktiven Einzelheiten 
des Steuerapparates fiir die grofse, in Dusseldorf ausgestellte 
Fordermaschine fiir Zollern II, welchen Herr Meyersberg 
zu umfangreich und zu kompliziert findet. Zuerst sei be- 
merkt, dafs eine Anląumaschine von der Grofse, wie sie 
fiir die Zollern-Fordermaschine erforderlich wiire, durehaus 
nicht geringeren Umfang erhalten, sondern bedeutend grofser 
ausfallen wiirde. Aus dem Aufsatz in der Elektrotechnischen 
Zeitschrift geht nun hervor, dafs der Stufenschalter des 
Steuerapparates dadurch eine besonders grofse Dauerhaftigkeit 
erhalten liat, dafs die sog. Kupferkohlen-Kollkontakte ver- 
wendet sind. Bei dieser Anordnung bewegen sich Kupfer- 
rollen uber feststehende Kohlenkontakte von 2 cm Breite. 
Es leuchtet ein, dafs eine solcli" Ausfiihrungsform stets 
Betriebsbereitschaft gewahrlcistet. Des w ei teren sind iii 
diesem Aufsatz die Schalter erlautcrt, welche die einzelnen 
Batteriegruppen einschalten, von denen Herr Meyersberg 

ja  wohl anninimt, dafs sie besonders hocli beansprucht seien, 
da diese Schalter Stronie bis 2 0 0 0  Amp. ein- und aus- 
zuschalten haben. Die von zahlreichen Faclileuten, Elektro- 
techuikern, Maschineningenieuren nnd Bergleuten in Dussel
dorf Torgenommene Besichtigung der Maschine hal wohl 
gezeigt, dafs die Beansprucliung des Steuerapparates, der 
iibrigens von Anlang an sofort nach Inbetriebselzung oline 
irgend welche Anstiinde gearbeitet hat, eine so geriuge 
ist, dafs Abnutzungen, die ein Nacharbeiten notwendig 
machen, nur in verschwindend kleinem Jlafse auftreten, 
sodafs die Wartung nicht grofser sein wird wie diejenige 
der Kommulatoren und Biirsten der Anlafsmaschinenanker. 
Leider hat erst nach Erseheinen der Bemerkungen des 
Herrn Meyersberg dieser Gelegenheit genommen, den 
Steuerapparat der Zollernmaschine in Augenschein zu 
nehmen. Der Verfasser hiitte Herrn Mi-yersberg ebenso 
gern eine solohe Besichtigung friiher ermOglicht, um ihn 
eingehend iiber die Konstruktion des Apparates, iiber die 
Beansprucliung der einzelnen Teile die geringe Wartung 
und das gute Arbeiten des Apparates zu unterrichten. In 
Wirklichkeit kann sich ja auch jeder Besucher der Berg- 
bauausstellung uberzeugen, dafs die Steuerung der Maschine 
samtliclie Man5ver gestattet, welche mit grofsen Fórder- 
mascliinen gemacht werden uiOssen, vor alletn ein ent- 
sprechend gules Anfahren, ein entsprechend prazises elek- 
trisches Bremsen, ein langsames Fahren und ein Halten 
genau auf Markę.

Die Kritik des Herrn Meyersberg iiber den Zollern- 
Steuerapparat beruht auf einer subjektiven Auffassung eines 
einzelnen. Die iibrigen Bemerkungen des Herrn Meyers
berg basieren aber auf objektiv falscher Grundlage, wie im 
einzelnen der Aufsatz der Elektrotechnischen Zeitschrift 
bezw. der Heckersche Bericht im Gluckauf zeigt.

Herr Meyersberg bemerkt, dafs die verschiedenen Re- 
servesclialtungen bei der Zollernmaschine angewandt worden 
waren, weil man nur auf diese Weise die erforderliche 
Betriebssicherheit halte erreichen konnen. Dies trifft niclit 
zu. Bei der Zollernmaschine wurden 2 Motoren rerwandt, 
weil man im Anfang bei der geringen Schachtteufe von 
2 8 0  m die beiden Motoren hintereirander schalten und 
so mit halber Geschwindigkeil fahren wollte, es war 
daher das gegebeue, jedem Motor seinen besonderen An-
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lasser zu geben. Wird mit parallel geschalteten Motoren 
gefahren, also mit 20  in pro Sekundo (Fig. 7, Gliickauf Nr. 27} ,  
so werden beide Anlasscr benutzt. Man bat os also niclil 
fiir notwendig crachtet, fiir diesen Fali Reserve vorzusehen. 
Ilerr Meyersberg glaubt weiter, es seien besondere teuere 
Reservewiderstande beschaITt worden fiir den Fali, dafs ohnc 
Batierie gefahren wird. Auch dies trifft nicht zu. Wenn 
obne Batterie gefahren w’ird, so werden beide Anlafs- 
widerstandehintereinandergeschaltet(Fig. 10, Gliickauf Nr. 2 7 )  
und die Maschine kann mit 10 m pro Sek. arbeiten. lis 
ist fiir diesen Fali absolut kein neues Widorstandsmaterial 
beschalft worden, da man durch Hintereinanderscbalten der 
beiden Anlasser das genUgend grofse Widerstandsmatorial 
erliu.it.

Es diirlte wobl zu verslehen sein, dafs Konslrukteur 
wie Abnehmer bei der ersten Ausflihiung einer so grofsen 
Fordermaschine Wert darauf logten, die verscliiedeiien 
Reseruembglichkeiten auszufllhren, da dieselben durch dic 
Anordnung an sich gegeben waren und keinen besonderen 
Mehraufwand an Materiał erforderten. Wird eine Forder
maschine nach der Zollern-Anordnung spiiter, wie es die 
llegel bilden wird, mit nur einem Motor ausgefiihrt, so 
wird allerdings der Steucrapparat weniger umfangreich, da 
nur ein Anlasser notwendig ist, wo jetzt 2 Anlasser zu 
verwenden waren. Alsdann wird auch der Preis des 
Steuerapparates so gering, selbst incl. der kleinen Batterie- 
lademaschine, dafs bcziiglich des Preises eine Anordnung 
mit Anlafsmaschine niclu konkurrioren kann. Schon bei 
der Anordnung wie fiir Zollern II ist der Preis des 
Steuerapparates bedeutend geringer wie der Preis einer 
gleichwertigen Anlafsmaschine.

N icht  i ni Preis  und nicht in der Einfachheit  l iegt  dor 
Vorteil  der Anlafsmaschinen, sóndern in betriebstechnischen  
Vorzligen ,  w ie  unten des Niiheren erortert werden soli .

Herr Meyersberg glaubt nun weiter annehmon zu konnen, 
dafs die vom Vcrfasser in Nr. 14 des „Gliickauf" erwiihnte 
Anlafsinaschiue der Siemens & Halsko-Aktiengescllscliaft 
keine „Verbesserung" gogeniiber der sogenannlen Union- 
Anlafsinaschine darstellt, die librigons, wie ja  Ilerr Meyers
berg selbst sagt, von jeder anderen Firma ausgefiihrt werden 
kann und ja auch von der Firma Schtickert boi der in 
Dlisseldorf aufserhalb der Ausstollung montierten Fbrder- 
maschine ausgefiihrt ist. Vor allem glaubt Herr Meyersberg, 
dafs die beiden Anker der Siemens-Anlafsmaschine doppelt 
so grofs waren wie diejenigen der Union-Anlafsmaschine. 
Diese ganzen Annahmen sind irrigo, wohl deslialb, weil 
Herr Meyersberg gar nicht die voin Verfasser erwiihnte 
Anlafsmaschine kannte. In dom Aufsatz der elektrotech- 
nischen Zeitschrift vergleicht der Verfasser im ganzen
4 Anordnungen von Anlafsmaschinen (Fig. 13 — 16,  
Gliickauf Nr. 27 ) .  Aus dor Behandlung im einzelnon geht 
hervor, dafs die beiden A nker der S iem ens-A nlafsm asch ine  
(Fig. 1 6 )  genau die gleichen Strome und die gleichen 
Spannungen zu liefern haben w ie  die beiden A nker der 
U nion-A nla fsm aschine  (Fig. 14).  Da aber nun dic Anker  
der Siem ens -  Anlafsmaschine nach Beendigung dor Be- 
sclileunigungsperiode stromlos sind und auch die Feld- 
wicklungen der S iem ens-A nlafsm asch ine  weniger hoch be- 
ansprucht sind wie diejenigen der Union Anlafsmaschine, 
so geht hieraus hervor, dafs die Wiirmebeanspruchung der 
Siemens-Anlafsmaschine geringer ist wie diejenige der Union- 
Anlafsmaschine. D ie  Anker der S ie m e n s - A n la f s m a s c h in e  
konnten also thatsachlich sogar kloiner sein. In dem Aufsatz

der E lektrotechnischeu  Zeitschrift  ist w eiter durch graphische  
Darstellungen e ingehend  geze ig t ,  dafs thatsachlich d ie  V e r -  
luste bei der  S iem ens-A nla fsm asch ine  bedeutend geringer  
sind w ie  d ie jen igen  bei der U n ion -A n la fsm asch in e ,  und  
zw ar s ind d iese lben  nach Beendigung der Anfahrtsperiode  
nur circa ein vierte l  so  grofs.

E in e  S iem ens-A nlafsm asch ine  nach dieser A nordnung  
ist ebentalls  in D usseldorf  bei  der Fordermasohine fiir 
Zollern II montiert  und in Betrieb genom m en, so dafs li ier 
ab w cch se lnd  der Haupistouorapparat und d ie se  Anlafs-  
maschino im Betriebe vorgefiihrt  worden kann.

Der VolIstiindigkeit  halber sei d a ia u f  h in g ew iese n ,  dafs  
die*S iem en8-A nlafsm asch ine  das Vorhandensoin  e ines  Drei-  
leitornotzos voraussetzt , w elches  librigons durcii Aufs le l lung  
der boi Fbrdormaschinenbetriob j a  so  w ie  so sohr z w e c k -  
miifsigcu Akkumulatorenbatterie  ohno weiteres geschaffen ist. 
Des weiteren sei darauf h in gew iesen ,  dafs boi dor U n io n -  
A nlafsm aschine  e ine  V erd op p elu n g  der N etzspannung r-talt- 
fmdet, da bei  normalem Betrieb die S pa im ung  des Zusatz-  
ankors zur N etzspannung addiert  wird. D a  man nun bei 
Bergwerksanlagen mit  Riicksicht auf d ie  Entfernungen d ie  
N etzsp an n u n g  mindestens zu 5 00  Volt w ah leu  w ird ,  so folgt 
daraus, dafs der FSrdormotor 1000  V olt  S pannung  erhii lt. 
D iese  Spannung, w e lc h e  bei Drehstr .m nichts Aufsergewbhn-  
l iches darstel lt , geht bei Gleichstrotn jodoch  Iiber die  Grenzo  
dos Ublichen hinaus. Man mufs deslialb  dem Fbrdermotor  
nicht nur besonders gute Isolalion gegen  Erde geben , sondern  
man ist auch g e zw u n g en ,  fiir don Fbrdermotor zw ei  K om m u-  
talorcn bozw. zwei Fordermotoren an zu w en d en ,  wodurch  
dor Prois nicht unbetrachtlich erhoht wird. So besitzt  
auch die  von Sehuckert nach dcm  sogenannten  U n io n -  
Anlafssystem in Dlisseldorf montierte  F orderm asch ine zw e i  
Antriebsmotoren. Aus den ganzen AusfUhrungen geht  also 
hervor,  dafs e ine Fordermaschine  nach dem U n io n -A n la fs -  
m aschinonsystem  ein gutes T e il  teurer wird w ie  e ine  so lche  
nach dem Sieinens-AnlaCsmaschineiisyslom, bei  w e lc h e m  man  
mit nur e inem Fordermolor auskommt.

U eb er  Prioriliit zu stroilen, ist an sich miifsig, besonders  
w enn zur g le ichen  Zeit  an verschiedenen  Ste llen  auf  dem  
gle ich en  Gebioto gearboitet  und g le iche  oder i lhn liche  A n 
ordnungen mit geringer Zeitdiffercnz u n abhangig  von oinander  
gefunden worden . T rotzdem  sei darauf h ingew iesen ,  dafs 
nicht Herr Meyersberg os ist, w elcher zuerst PulTennaschinon  
mit S chw ungm assen  zur A u sg le ic hu n g  der E n erg ie sch w an -  
kungen vorgesch lagen  hat, sondern dafs so lc he  Maschinen  
schon vor langor Z e it  von Kapp in E ng land  angew andt  
wurden. Auch bez ieh t  sich d ie  Anordnung des Herm  
M eyersberg nicht auf d ie  p r in z ip ic l lc  A n w en d u n g  von  
S chw ungm assen , sondern nur auf  e ine  Spezia lausfulirung,  
um d ie  Schw ungm assen  in e iner gew issen  W eise  zur Ent-  
laduug zu bringen.

Da nun aber die  A n w en d u n g  von Schw ungm assen  zum  
t e i lw e isen  oder evontl vol ls tand igen  Ersatz der Pufferbatterie  
g ew is se  V orteilo  bringl,  soi bei dioser G elegonheit  auf  e in e  
neuo A nordnung fiir F iirdefm aschinenbetr ieb  h in gew iese n ,  
w e lc h e  von Horrn O bęringenieur I lgner (am  Schlufs des  
H eckerschen Berichtos schon orw alm t)  horstammt. Ilgner  
v erw e nd et  einen eiufachen Umformer, w e lch er  mit  e iner  
grofsea S chw ungm asse  verbunden ist, dereń Kapazitiit in 
kgm e in ig e  Małe grofser ist w ie  der Hubarbci l e ines Hubes  
in kgm  entspricht. D ie  Sekundiirseite d ieses  Umformors  
besteht aus einer G leichslrom m aschine,  w e lc h e  in ihrer 
Spannung von Nuli bis zu e inem  m axim alen  Wert reguliert
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werden kann. Die Primiirseite des Umformers ist durch 
einen Antriebsinolor nach irgend einem Stromsystem (Gleicli- 
slrom, Drehstrom oder sogar einphasiger Wechselstrom) 
ausgebildet. Die Kordermaschine selbst crhiilt wiederum 
einen Gleichstromanlricbsmotor mit Nebenschlufswicklung, 
welcher dadurch angelassen und in seiner Geschwindigkeit 
reguliert wird, dafs man die Sckiindiirseite des Umformers 
allmiihlich in ihrer Spannung in die HiShc setzt. Wird 
nun bei Ingangsetzen der Fordermaschine der Umformer 
bclastet, so wird die verbrauchte Energie zum grofsen Teil 
aus dem schwcrcn Schwungrad entnommen mul nur ein 
kleiner Teil wird von dem antreibenden Motor, also vom 
Netz gcliefert.

Durch ein elektrisches Beeinllussen des antreibenden 
Motors kann sogar erreicht werden, dafs die Strom- 
aufnahmc des Motors einen gewissen Wert nicht iiber- 
schreitet, sodafs man in der I.agc ist, die ganzen Energie- 
Maxima dem Netze fernzuhalten. Hieraus folgt, dafs die 
Primiirstation nur fiir den mittleren Stromverbrauch, be- 
rechnet aus der ganzen verbrauchten Energie fiir die 
Forderung, gleichmiirsig verteilt iiber die Zeit, zu bemessen 
ist. Da einerseits in den Schwungmassen ein Vielfaches 
an Arbeit aufgespeichert ist, wie eineiii Hube entspricht, 
und da Widerstandsverluste nicht auftreten, der Mascliinist 
bei einem Hube also nie mehr Energie aufwenden kann, 
wic der reinen Nutzarbcit dividiert durch den Wirkungs- 
grad der Anlage entspricht, so kann man, selbst wenn die 
Stromlieferung etwa durch Brach der Leitung unterbrochen 
werden soli te, stets noch den angefangenen Zug yollenden. 
Bei einer auf der Donnersmarckhiitte in Oberschlesien aus- 
gefiihrten Versuchsanlage ist dieses deutlich bestiitigt worden, 
da man hier nach Abschalten des Netzes allein aus den 
Schwungmassen heraus noch vier Zuge mit der Forder
maschine machen konnie.

Ist diese Anordnung an sich schon selir einfach, and 
fiir alle Verliiiltnisse anwendbar, so gewinnt sie noch 
einen besonderen Wert in Verbindung mit einem Sicherheits- 
und Retardier-Apparat der Siemens & Halske A.-G., welcher 
von Herm Oberingenieur Dr. Meyer angegeben wurde. 
Dieser Sicherheitsapparat basiert auf der Thatsache, dafs 
bei allen Anlafsmaschinen, also auch bei der Ilgnerschen 
Anordnung, jeder Stelluug des Steucrhebels eine ganz be- 
stimmte Geschwindigkeit entspricht, ganz einorlei, ob die 
Maschine belastet ist, oder ob etwa, z. B. beim Kinhiingen 
y o i i  Versatzmaterial, die Maschine angetrieben wird. Wird 
der Sleuerhcbel zurilckbewegt, so findet je nach der 
Schnelligkeit des Zuriickbewegens eine mehr oder weniger 
starkę elektrisehe Bremsung durch Strom - RUcklieferung in 
dic Schwangmassen statt.

Bei dem Sicherheitsapparat werden nun die beiden 
Muttcrn des doppelt ausgefiihrten Teufenzeigers mit je einem 
Kurvenschub in der Weise versehcn, dafs bei geniigender 
Anniilierung der Maschine an die Hiingebauk der Steuerhebel 
allmiililich zurUckgelegt, die Maschine also gebremst, und 
dic Geschwindigkeit verringert wird. Der Karvenschub ist 
so ausgebildet, dafs die Maschine nur mit stark reduzierter 
Geschwindigkeit und zwar mit */* —  3/ i  m/sec., in der 
Hiingebank einfahren kann. Hierdurch ist also die Auf- 
gabc der bei Dampflorderniaschinen yielfaeh eingebauten 
besonderen Sicherheitsapparate in einfachster Weise erfiillt.

Der Mascliinist hal es natUrlich jederzeit an der Hand 
durch Zuriickbewegen des Sleuerhebels die Maschine im 
richtigen Moment vollstandig stillzusetzen, da ja der Kurven- 
schub nur die Bewegung nach einer Richtung hindert. 
Solltc der Mascliinist nicht von selbst siillsetzen, sondern 
die Maschine Iiber die Hiingebauk hinaus treiben lassen 
so schiebt etwa 1 m iiber der Hiingebank ein zweiter 
kleiner Kurvenschub den Steuerhebel vollstandig in die 
Nullstcllung und stellt somit die Maschine still. Man er- 
sielit hieraus, dafs ein Ungllicksfall bei diesem Sicherheits
apparat iiberhaupt nicht vorkommen kann und dafs, wenn 
die Maschine erst angelassen ist, der Maschinist olme 
weiteres seinen Stand veiiasscn konnic, olme dafs ein Un- 
fall zu befiirchten wiire.

In der Eigenschaft, dafs jeder Stellung des Steuerhehels 
eine bestimmte Geschwindigkeit entspricht, welche Thalsnche 
dic Durehfiihrung eines so einfachcn Sicherheiisapparates 
ermoglicht, Iiegl der Hauptvorzug der Anlnfsmaschinen; 
denn es liegt auf der Hand, dafs eine Sicherheit, wie 
sie auf diese Weise erreicht wird, durcli kein Mittel 
bei einer Dampffordermaschine erziehlt werden kann, bei 
welcher es ganz von dem Belieben des Maschinisten ab- 
hiingt, welche maximale Geschwindigkeit bei jedem einzelnen 
Zuge erreicht wird und welche bei nicht genligend reduzierter 
Geschwindigkeit gegen Ende des Hubes durch das harte 
Einfallen der Sicherheits - Fallgewichtsbremse stillgesetzt 
werden mufs. KSt tgen.

Personalien.
Am 13. d. Mts. starb nach liingerem Leiden in 

Bochum der Direktor der Aktien-Gesellschaft Wcst- 
fiilisches Kokssyndikat

O t t o  L e y
im Alter von 47 Jahren. Der Aufsichtsrat und Vor- 
stand der Gesellscliaft widmen dcm Yerstorbenen folgenden 
Nacliruf:

„Seit der Griindung des Westnilischen Kokssyndikats 
an der Spitze der Gcschaftsleitung stehend, hat der 
leider zu friili Yerstorbene sich durch unerdmiidliclic 
Arbeitskraft und heryorragende Tiichtigkeit, yerbunden 
mit seltener Fachkenntnis und Energie, ein bleibendes 
Verdicnst um dic Entwickelung und das Gedeihen der 
Gesellscliaft erworben."

Dem Bergrevierbeamten, Bergmcister B a s e l t z u  Kottbus, 
L a s k c  zu Gorlitz, R i c h e r t  zu Goslar, R e m y  zu Wilten 
und L a u t e  zu SaarbrUckcn, dem Salinendirektor Erte l  zu 
Inowrazlaw, sowie den Bergwerksdirektoren A l i l i a  na zu 
Luisenthal, B a e u m l e r  zu Dillenburg und W a l  the  r zu 
Liineburg ist der Charakter ais Bergrat mit dem pcrsBnlichen 
Rangę der Riite IV. Klasse yerliehen worden.

Dem Generaldirektor Eduard O t li b er g in Eschweiler 
im Kreise Aachen, sowie dem Mitgliede der Bergwerks- 
direklion zu Saarbrucken, Bergrat Z B r n e r ,  ist der Hole 
Adler-Orden 4. Klasse yerliehen worden.

Die Versetzung des Bergasscssors L i n d e n b e r g  von 
Grube „Kronprinz/1 zu Ensdorf (Reg. Bez. Trier) nach dem 
Bergrevier Nord-Bochum ist zurlickgenommen worden.
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3. Diiscnstock nus dojipdwandigcm Rolir von van Ylotcn,
Fig. 1.

1 und 2. Ofengpsfcll nacli F. W. Liirmann, Osnabriick Fig. '4 — C. Kugclschiobcr yoii Dnngo &■ Diencntlial.
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