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Wohlfahrtspflege auf der Diisseldorfer
Von Dr. J u n

Im Zeiclien des sozialcn Zeitaltcrs ist cs natiirlicli, 
dafe dic Industrieausstellungen mit der Darstellung des 
gewerblichen Fortschrittes auch eine Uebcrsicht iiber 
<iie Leistungen verbinden,' die wir unter dem Namen 
Wohlfahrtspfiege begreifen. Man versteht daruntcr ge- 
meinhin alle Einriclituugeri, die von Staat, Sclbstver- 
waltungskorpern, Vereinen und Privaten aus froier Ent- 
scliliefsung getroffen werden, um die wirtschaftliclie und 
soziale Lage der unbemittelten Klasse zu verbcssern. 
Doch ist der Kreis der Personen, fiir welche die durch 
eine richtige Wohlfalirtspilege gebotene Anleitung zur 
Selbsthiilfe und Fiirsorge niitig ist, viel weiter ais der 
BegrilT der unbemittelten Klasse ausdriickt, denn manche 
Kreise des Mittelstandes bediirfen in dieser Beziełiung 
gewils ebensoselir der Forderung. — Dic freie Wohl- 
fahrtspflege ist in gleicher Weise wie die soziale Gesetz- 
gebung, die man ihr ais Zwangswohlfahrtspflege gegen- 
iiberstcllen konnte, recht eigentlich ein Kind der wirt- 
schaftlichen Entwicklung unserer Zeit und bestimmt 
und dazu berufen, die auf gesetzgeberischen Mafenalimen 
beruhenden Einrichtungen fiir die allgemeine Wolilfalirt 
in bedeutungsvollcr Weise zu vcrvollstandigen und zu 
erganzen. Letztere wic erstere finden das Feld ilirer 
hauptsachlichen Wirksamkeit in den industriell lioch- 
entwickclten Gebieten unseres Yaterlandes, und so steht 
naturgcmiifs das Gcbict der Diisseldorfer Ausstellung, 
was semen Anteil an den sozialpolitischcn Schopfungen

Ausstellung uud iui Ausstellungsgebiet.
g s t ,  Essen.

der staatlichen Gesetzgebung und den Wohlfalirtsein- 
richtungen im eigentlichen Sinne anbetrifft, vor den 
meisten ubrigen Teilen des Deutschen Reiclies wreit 
voran. Dic Diisseldorfer Ausstellung legt hierron ein 
beredtes Zeugnis ab. Der hier zu behandelnde Teil der 
Ausstellung bictct allerdings kcin in sich abgoschlossenes 
und daher leicht ubersichtliclies Ganze, wohl ist eine 
besondereGruj)pe(XXI) fiir Wohlfahrtseiiirichtungen (̂ und 
Gesundheitspflcge) gęschaffen worden, in der die meisten 
der hierher geliorigen Gegenstande Unterkunft gefunden 
haben, daneben aber finden sich solehe iiber den ganzen 
Ausstellungsplatz zerstreut in, den einzelnen Aus- 
stellungsgebauden, wobei insbesondere der aufser- 
ordentlich eindrucksyoll gestalteten Abteilung fiir Wohl- 
fahrtseinrichtungen in dem Kruppschen Parillon gedaclit 
sei. Gewissermafsen al.« Erganzung dieser Darbietungen, 
denen wir in natura, Modeli, Zeichnung, graphischer 
Darstellung u. s. w. auf der Ausstellung begegnen, ohne 
dafs sie jedoch mehr ais einen Ausschnitt des auf dem 
Gebiete der Wohlfahrtspfiege in Rheinland und West- 
falen Geleistetcn darzubieten Yermiigen, haben die beiden 
Vorsitzendcn der Gruppe XXI, die Hcrren Dr. med. 
Aug. lIolTmann und Gewerbeinspektor II. Simon in 
dereń Auftrag ein Sammelwerk lierausgegeben, das 
in moglichst umfassender Weise ein Bild von der ge- 
samten Wohlfahrtspfiege im Ausstellungsgebiete giebt 
und fiir jeden, der diesem Gegenstande niihertreten
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will, eine unvcrgleichlichc Fundgrubc des Interessanten 
und Wissenswerten bildet. Das Bucli ist aucli fiir die 
nachstehenden Ausfuhrungen in ausgiebigem Mafse be- 
nutzt worden.

Der Darstellung der Wohlfahrtspflege in Rheinland

und Westfalen und ihrer Widerspiegclung auf der 
Diisseldorfer Ausstellung seien ein paar Zahlen Yoraus- 
geseliickt, welclie dic wirtschaftliche Bedcutung des 
Ausstellungsgcbietes innerlialb des preufsischen Staates 
beleucliten.

A u s s t c l l u n g s g e b i c t  
(Rheinland, Westfalon, R eg .-B ez . W iesbaden)

U e b r i g e  M o n a r c h i e

5 282 000 ha = 1 5  pCt. Flachę =  85 pCt. 29 579 000 ha
9 955 414 Personen =  29 » Bevolkerung (1900) = . 71 24 517 095 Per

23 430 600 000 JL  = 3 4 )) Vermogen (1899) =  6 6 )) 46 476 300 000 JL
3 042 700 000 =  36 » Einkommen (1901) =  64 » 5 333 300 000 »
1 890 733 786 =  34 » Sparkassen-Einlagcn (1899) =  6 6 3 6 8 6  286 365

97 445 735 t =  45 Giitervcrkehr =  55 » 117 159 296 t
2 072 949 =  83 » Baumwollspindcln =  17 » 436 503

72 187 839 t =  71 » . Steinkohlen-Forderung =  29 » 29 878 319 t
2 967 743 t = 7 0 » Eisenerzforderung. =  30 » 1 300 326 t
4 706 300 t =  81 » Roheisenerzcugung =  19 V 1 075 592 t
3 647 803 t =  8 6 » Flufseiscnfabrikate =  14 i ) 584 236 t

Ruhrórt-Duisburg-Hochfeld
11 546 993 t

H a f c n v e r k e h r  1899. 
Bremen-Bremcrhaven-Yegesack

3 703 457 t
Hąmburg-Cuxhavcn 

13 332 865 t.

Der aus vorstciienden Zahlen zu entnchmendcn 
holi en wirtscliaftlichen Bedcutung des Ausstellungs- 
gebietes innerlialb der preufsischen Monarchie und damit 
innerhalb Deutschlands entspriclit sein hervorragendcr 
Anteil an den Gesamtlcistungen der reichsgcsetzlichen 
Arbeiterversicherung. Das Reiclisversichemngsanit liat 
in Gruppe X X I der Ausstellung in einfacher, aber 
klarer W eise durch eine ausgewahlto Bibliothek und 
drei statistisch - grapbischc Tafeln Einriclitung und 
Leistungen der deutschen Arbciterversicherungvorgcfiihrt. 
Der d o rt gegebenen Darstellung sind die fo lg e n d e n  

Angaben entnommen. Bei einer Gesamtbevolkerung im 
Deutschen Reiclio von 1899: 5 5 Y4 , 1900: 56 Millioncn, 
wovon 10,5 bez w. 11,0 Millionen auf das Ausstellungs- 
gebiet (Rheinland, Westfalen und Hessen-Nassau) ent- 
fielen, waren reichsgesetzlich Y crs ich ert

im Deutschen Reich 

„ Ansstellungsgebiet 2,0

gegen
Krankheit

(1 8 9 9 )  
9,7 Mili.

gegen 
Unfall 
(1 9 0 0 )  

1 7 ,4  M ili .

n ic h t
auschcidbar

Invaliditat 
und Alter 

(1900)
13.0 Mili.

2 . 0  „

Die Versicherung erfolgte in 23 067 (Ausstellungs- 
gebiet 3704) Krankcnkassen verśchicdenster Art (1899), 
65 gewcrblichen und 48 land- und forstwirtschaftliclien 
Berufsgenossenschaften und 425 staatlichen, Prorinzial- 
und Kommunalausfiihrungsbehorden der Unfall -V e r -  
sicherung (1900), 31 (3) Yersiclierungsanstalten und 
9 zugelassenen Kasseneinriclitilngen der Invaliden- 
versichemng (1900). Es betrugen bei der Arbcitcr- 
Y ersiclierung insgesamt (Krankenversicherung 1885 bis

1899, Unfallversicherung•) 1885 bis 1900, Invaliden- 
Yersicherung 1891 bis 1900) fiir das

die Einnahmen iiberhaupt . . .
und zwar die Beitrage der

A r b e ltg e b e r ...........................................
Y e r s i c h e r t e n .....................................
der Zuschufs des Reiches . . .
die Zinsen D. sonstigen Einnahmen 
die Ausgaben iiberhaupt . . .
die Entachadigungsleistnngen . .
die Kosten der Gesamtverwaltung 
das Y e r m o g e n .....................................

Deutsche
Reichsgebiet

Snmme 
aller 

Jahre 
Mili. JL

Letztes
Jahr

Ausstellungs-
gebiet

Summę 
aller 

Jahre 
Mili. JL,

Letztes:
Jahr

4069 ,G

1841,5
1722,0

180,0
325.4  

2890,8  
2607,3

289.4
1184

469,5

208,0
181,1

30,8
49,6

372.3
338,2

34,0

821,1

373,6  
367,3

24.6
55.6 

585,2  
548,8

36,4 
237,7

93,1

40.6
39.9

4.3
8.4

72.9
68.7  

4,2.

Leider mufs ich mit Riicksicht auf den Baum und 
aus der Befiirchtung, durch allzuviele Zahlen zu erniiiden, 
darauf verzicliten, im einzelnen ein Bild von den drei 
Zweigen der deutschen Arbeitervcrsicherung zu geben, 
doch soli wenigstens die Wirksamkeit des allgemeinen 
Knappschaftsvereins in Bochum und der Sektion II der 
Knappschafts-Bcrufsgenossenschaft, wofiir ich bei den 
Lesern dieser Zeitschrift ein besonderes Interesse annehmen 
zu konnen glaube, durcli einige Daten etwas naher be- 
leuchtet werden. In einer besonderen Halle scines

*) A n m . Fur die Unfallversicherung sind beriicksichtigt die 
Sektionen I und II der Knappschafcsberufsgenossenscliaft, die 
Sudwestdeutsehe Eisen-, Rheihisch-W estfalische H iitten- und Walz- 
werks-, Maschinenbau- und K leineisenindustrie-, Rheinisch-W est- 
f alische T extil-, Hessen-Nassauische Baugewerks- und die Rheinisch- 
W estfalische Baugewerksberufsgenossenschaft.
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Ausstellungsgebaudes hat der bergbaulichc Verein auf 
35 graphischen Tafeln ein reiclihaltiges Materia! zur 
Beurteilung der wirtschaftlichen und sozialen Verha.lt- 
nisse im Ruhrkohlenbergbau beigebracht. Drei dieser 
Tafeln beziehen sieli auf den Allgemeinen Knappschafts- 
verein und 5 auf die Sektion II der KnappSchafts- 
berufsgenossensehaft.

Ersterer hatte in 1900 bei einer Einnahmo von fast 
261/2 Mili. Mk. und einer Ausgabe von 20,1 Mili. Mk. 
ein Vermogcn von 50 776 845 JL Seine Leistungen 
stellten sich im Vergleich mit den Krankenkassen des 
Reiches (1900) und des Ausstellungsgebietcs (1899) 
im Jahre 1900 wio folgt dar:

Deutsches Ausstellungs- Allg. Knapp-
Reich gebiet schaftsTerein
1900 1899 1900

A r z t .............................. 36 ,4  Mili. J i . 7,7 Mili. .41. 0,76 Mili. J i .
Arznci u. kleine Heil-

mittel . . . . . 28 ,4  „ M 6)3 j; n 0,92 n „
Kranken- 1 M itglleder. 76 ,2  „ „ 17,6 „ „ )
geld an jAngehórlge l .S  M )) 0 ,4  „ v 5,23 „ „

WSclmerinnen . . . 2,6 „ „ 0 ,4 „ n )
Krankenhaus nnd

Bekonvale3cenz . . 22,0 „ „ 4,9 „ „ 0,83 n u
Sterbegeld . . . . » n 1)2 n a 0,12 ,  „

Die Sektion 2 der Knappschaftsberufsgenossenschaft
umfafste in 1900 mehr ais die Halfte der der Knapp- 
Echaftsberufsgenossensehaft fiir das Deutsche Reich an- 
gehorenden Steinkohlenbergleute (222 421 von 403 514) 
mit einer anrechnungsfahigen Lohnsumnie von rd. 
282 Mili. Mark gegenuber einer Gesamtsumme von 
471 Mili. Mark. Ihre Entwicklung in den Jahren
1885/6— 1900 Ycransehaulicht die folgende Tabelle.

Gesamturalage

JC .

Aufwendungen 
beitodlichenu. 
nicht tódlichen 
Yerletzungen

JC.

Auf
wendungen 

pro Kopf der 
YerleUten

J i .

Gezahlte
TJnfallent-

schadlgungen

J i .
1885/6 i  214 128 248 860 254 251 280
1887 1 7 9 9  461 783 866 375 555 793
1888 2 1 2 2  369 1 556 160 493 812 408
1889 2  298 898 2  581 178 587 1 092 125
1890 2  812 240 3 973 027 685 1 450 319
1891 2 099 035 5 717 517 749 1 756 857
1892 3 415 543 7 833 672 813 2 1 1 6 1 8 7
1893 3 756 981 10 377 807 884 2 544 582
1894 3 927 481 13 233 766 939 2  859 168
1895 4 209 945 16 425 063 1005 3 351 034
1896 4 123 202 19 916 566 1057 3 514  006
1897 3 6 7 2 0 4 6 23 737 790 1099 3 843 326
1898 4 1 3 8  958 28  012 976 1137 4.280 874
1899 4 5 0 9  234 32 654 637 1181 4  641 018
1900 4  995 699 37 750 716 1232 5 102 572

So viel iiber den Anteil des Austellungsgebietes an
der reichsgesetzlichen Arbeiterversieherung. Diese, die 
Zwangswohlfahrtspflege, bedarf jedoch fiir jeden ihrer
3 Zweige einer Erganzung, und hier tritt die f r e i w i l l i g e  
Wohlfahrtspflege helfend ein. Durch die gesetzliche 
Kranken- und Unfallversiclierung ist den Versicherten 
nur eine gewisse Mindestleistung und Entschadigung 
im Falle der Erkrankung und des Unfalles gewahrleistet. 
Eine grolśe Anzahl von Krankenkassen, insbesondere 
von Fabrikkrankenkassen geht jedoch iiber die gesetz-

liche Mindestleistung wesentlich liinaus, sei es dadurch 
dafs die dreitiigige Karenzzeit fortfallt, Krankengeld 
auch fiir die Sonn- und Festtage gewahrt wird, die 
Unterstiitzung verlangert oder auf Familienangehorige 
ausgedehnt wird, Wiichnerinnen 6  Wochen lang unter- 
stiitzt werden, das Krankengeld bis zu 75 pCt., das 
Sterbegeld auf das 40 fache des Lohnes erhoht wird 
u, a. m. Aufser den gesetzlich vorgeschriebenen Kranken
kassen, sind in vielen Fiillen, insbesondere von Arbeit- 
gebern noch besondere Zuschufskassen eingerichtet 
worden, die meist mit linanzieller Unlerstiitzung der 
Betriebsunternehmer besteben und teils lediglich dazu 
dienen, die Leistungen der Krankenkasse zu erhohen, 
teils aber gleichzcitig auch dem allgemeinen Zwecke, 
im Falle der Not und Hilfsbediirftigkeit durch Geld- 
zuwendungen helfend einzutreten. So bestchen auf 
fast allen Bergwerken des Ausstellungsgebietes aufser 
den Familienkrankenkassen, die auch den Familien- 
angehorigen der Bergleute freic arztliche Behandlung ge- 
wahren, Arbeiterunterstutzungskassen, aus denen die Ar
beiter bei unverschuldeter Not aller Art Unterstiitzungen 
erhalten. Die Kassen werden in der Regel von einem aus 
Beamten und Arbeitern gebildeten Vorstande verwaltet 
und beziehen ihre Mittel aus den Strafgeldern, den 
Lohnbetragen fiir nicht vorschriftsmalsig gefiirderte 
Kohlen, den bei derLohnung uberschiefsenden Pfennigen, 
den Uebersehiissen der Naturallieferungen (Kartoffeln etc.) 
den nicht abgehobenen Restlohnen, sowie den Zinsen 
und etwaigen weiteren Zusehiissen seitens der Ver- 
waltungen. Audi die durch das Invaliditats- und 
Altersversicherunggesetz geschailene Fiirsorge kann, 
wic segensreich sie auch wirkt, doch nicht fiir voll 
ausreichend gelten. Es macht sich daher in der ver- 
schiedensten Weise das Bestreben geltend, den invalide 
gewordenen und gealterten Arbeitern auch iiber das 
vom Gesetz Gebotene łiinaus HUlfe zu teil werden zu 
lassen. In noch weit hoherem Mafee aber mufs fiir 
die Ilinterbliebenen der Arbeiter gesorgt werden, da 
wir bisher einer Witwen- und Waiscnversicherung ent- 
behren, sodafs dieser Zweig der Fiirsorge allein der 
freiwilligen Bethatigung zufallt. Besonders zahlreieh 
und vielseitig sind die von Arbeitgebern zu diesem 
Zwecke getroffenen Einrichtungen; diese besteben in der 
Mehrzahl aus einmaligen oder periodischen Stiftungen 
von Kapitalien seitens der Betriebsunternehmer, oder 
in der Unterhaltung besonderer Kassen (Pensions-, 
Wittwen- und Waisenkassen), zu denen auch die Arbeiter 
regelma&ige Beitriige leisten. In beiden Fallen tritt 
der Anspruch auf Unterstiitzung in der Regel erst nacb 
einer gewissen Dienstzeit ein, auch wird die Ilohe der 
Zuwendungen meist nach der Dauer der Beschaftigung 
in dem betreffenden Betriebe bemessen. Die Zahl dieser 
Einrichtungen ist gerade im Ausstellungsbezirke au&er- 
ordentlich grofe, doch lafst sich keine zahlenmalśige 
Uebersicht davon geben.
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Mit ein paar Worten sei in diesem Zusammonhange 
auch der Kranken-, Ileil- und Pflegeanstalten gedacht, 
die Einrichtungen sozialer Fiirsorge ersten Ranges sind. 
Diese Anstalten haben in der Ictzten Ilalfte des ver- 
gangenen Jahrhunderts eine hochst erfreulicheEntwicklung 
zu verzeiclincn gehabt, die neben den Fortschritten der 
medizinisehen Wissenschaft und der Spezialisierung der 
einzelnen Zweige der Heilbunde vor allem der sozial- 
politischen Gesetzgcbung zuzusclireiben ist, welche durch 
die Kranken- und Unfallversicherung dic Zahl der auf 
Krankenhauspflege Anspruch machenden erheblich ver- 
mehrtc. Die nachfolgcnde Tabelle giebt Aufsclilufs 
iiber den derzeitigen Stand der Anstalten im Aus- 
stcllungsgebiet, wobei die Heil- und Pflegeanstalten fiir 
Geisteskranke, Idioten und Epileptische unter dem Titel 
Irrenanstalten zusammengefafst sind.

Krankonanstalten Irrenanstalten
Anzahl Betten Anzahl Betten

Rheinland . . . .  494 26 656 52 12 319
Westfalen . . . .  273 14 694 17 5 785
Reg.-Bez. Wiesbaden 102 4 258 10 2 437

Die Gesamtzahl der in Frage stehenden Anstalten 
im Ausstellungsgebiet beliel' sich danach auf 948 mit 
6 6  150 Betten. Die Krankcnpflcge liegt an den 
meisten Heil- und Pflegeanstalten fiir korperlieh 
und geistig Kranko in Hiinden von Angehorigen 
religioser Genosscnschaften, welche im Ausstellungs- 
gebiete Mutterhauser besitzen. — Wochnerinnenasyle 
bestehen 13 im Ausstellutigsgebiet, davon 9 in der 
Rheinprovinz, 1 in Westfalen und 3 im Regierungs- 
bezirk Wiesbaden, daneben fehlt es auch nicht an Ililfs- 
einrichtungen fiir Wochnerinnen, wic sie die Haus- 
pflegcvcreine, Wandcrkorbc u. s. w. darstellcn. Bei der 
Fursorgc fiir Gencscnde ist in besonderer Weise dic 
Vcreinsthatigkcit beteiligt. Aber auch von Seiten der Ar- 
beilgeber sind yielfach derartige Yeranstaltungcn getroffen, 
wie wir sic bcispielsweise im grofsartigen Mafestab in dcm
1896 von der Firma Krupp, Essen, crrichtcten Genesungs- 
heim, „Kaiserin Augusto Victoria-Erholungshaus“ sehen.

Ein Teil der Wóhlfahrtsthatigkeit, der yielfach auf 
Sclbsthilfe beruht, betrifft dic Beschaffung von Nahrungs- 
und Genufemitteln fur die arbeitende Bcvolkerung. 
Dem Zweeke, diese in guter Qualitat bei billigen Prcisen 
der handarbeitenden Bevolkerung zu liefern, dienen in 
erster Linie dic Konsumvercine, die im Ausstellungs
gebiet in grofser Anzahl insbesondere von Arbeitgebern 
errichtct worden sind. Sie vermitteln aufser dem Bezuge 
von Nahrungs- und Genufsmitteln meist auch die Be
schaffung von allerlei Gebrauchsgegenstiinden fiir den 
Arbcitcrhaushalt. Die Gegenstiinde werden entweder zu 
einem durch den Einkauf im Grotsen ermoglichten billigen 
Preise abgegeben, oder dic Ueberschiisse werden zur 
Verteilung von Dividendcn oder zu Wohlfahrtszwecken 
yerwandt. Da in den meisten Konsumanstalten nur 
gegen Barzahlung yerkauft wird, haben sic neben

materiellcn Vorteilen noch die scgcnsreiche Wirkung, 
dafs sic dem verderblichen Kaufen auf Kredit entgegen- 
arbeiten und dic Arbeiter an eine gercgeltc Hauswirtschaft 
gewohnen. Die grofsarligste Anstalt dieser Art ist die 
scit 1868 bestehende Konsumanstalt der Firma Friedrich 
Krupp in Essen, in der die Werksangehorigcn nahezti 
alle Lebensmittcl und Ilaushaltungsgegenstande in guter 
Qualitiit und zu angemessenen Prcisen kaufen konnen. 
Der Geschaftsgewinn wird alljahrlicli unter dic Kaufer 
nacli Mafsgabc ihrer Einkaufssummc ais Rabatt yerteilt. 
Die Zahl der Yerkaufsstellen belauft sich gegenwiirtig 
auf 51. In ihrer Wohlfahrtsausstellung in Dusseldorf 
fiihrt dic Firma eine graphische Darstellung vor, dic in 
interessanler Weise dic Gestaltung der Lebensmittel- 
preise bei der Kruppschcn Konsumanstalt und des durch- 
schnittlichen Lolmes der Krupp’sclien Arbeiter in den 
Jaliren 1871 — 1900 vcranschaulicht. Wir lassen dic 
dem Diagramm zu Grunde liegenden Zahlen nacli- 
stelicnd folgen.

Jahr

Durch- 
sclinltts- 

Lólme pro 
Kopf u. Tag

Speck  

pro kg

Rlnd- 
fleisch 

II. Qual. 
pro kg

Kalb-
ileiacli

II. Qual. 
pro kg

Kartoffeln

prolOOkg

Schwarz- 
brot 

pro kg

Betrag 
in <JL Preis in  JC .

1871 3,03
3,89

1,408 — — 8,00 0,16°
1875 1,49’ 1,10 1,15 5,60 0,155
1880 3,19 1.535 1,16“ 1,20 7,945 0,18=
1885 3,64 1,443 1,20 1,20 6,118 0,149
1890 3,95 1,71 1,269 1,223 5,98° 0,145
1891 4,05 1,50 1,30 1,253 8,47° 0,17°
1892 4,06 1,55* 1,30 1,203 7,47 0,18
1893 4,09 1,510 1 ,2 1® 1,13‘ 4,86 0,133
1894 4,06 1,50 1,249 1,17’ 5,27 0,12a
1895 4,10 1,41 1,30 1,27 5,933 0, 1 2 *
1896 4,24 1,363 1,232 1,21

l ,2 5 a
5,30 0,126

1897 4,48 1,517 1,20 6,04 0,132
1898 4,57 1,63* 1,20 1,332 6,27 0,142
1899 4,72 1,47G

1,444
1,20 1,40 5,875 0,142

1900 4,78 1,2 2 9 1,40 5,56 0.139
Die Schlulśfolgcrung, die diese Zahlen an die Hand 

geben, ist nicht ohne Bedeutung, zumal sic bet der 
breiten Basis, auf der sie sich aufbaut, eine allgemcinere 
Gcltung beanspruchen darf. Dic Zahlen zeigen, dafs 
der Arbcitslohn in den Ictzten drei Jahrzchntcn cinc 
aulscrordcntliche Steigerung erfahren hat, wahrend sich 
die Lcbensmittclpreise im .ganzen auf derselben Hohe 
gehalten haben, darnach ist also, selbst wenn man die 
Erhohung des Mietsaufwandes in Betraclit zieht, eine 
starkę Steigerung des Reallohnes eingetreten, die Kauf- 
kraft des Arbeitcrs ist sehr wescntlich gewachsen.

In nahem Zusammenhang mit den Betricbskonsuman- 
stalten stchen die yielfach in Fabriken eingerichtctenSpeise- 
anstalten und Kantincn. die es den Arbeitern ermoglichen, 
Nahrungs- und Erfriscliungsmittel in den Pausen der 
Arbcitszcit zu billigen Preisen zu erwerben. Zur Hcrbci- 
schaffung des Mittagessens fiir diejenigen Arbeiter, die 
in der Mittagspause nicht nach Ilause gehen konnen, 
dienen neuerdings Yielfach besondere Speisctransport- 
wagen, in denen die zu Hausc zubereiteten Speisen yon
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den einzelnen Hauslialtungen abgeholt und mogliclist 
sclinell an iliren Bestinimungsort geschafft werden. Ein 
solcher Speisetransportwagcn ist in Gruppe X X I zu sehen.

Aufserordentlichcs liat dic freiwillige Wohlfahrtspflegc 
in Rheinland und Westfalen auf dem Gcbicte des 
Arbciterwohnungswesens geleistet, und das in dieser 
Hinsicht auf der Ausstellung Dargcbotenc redet eine 
hoclist cindrucksvollc Sprache. Ncbcn zahlrcichcn 
Modellcn und Abbildungen von Arbeiter- und Beamtcn- 
wohnhausern, Speiseliausern, Erholungsstiitten u. s. w., 
die in der Gruppe X X I zur Anschauung gebraclit sind, 
werden auch 6  Arbeiterhauscr im Original vorgefiihrt 
und zwar je ein Arbeiterwohnhaus der Gelscnkirchcner 
Bergwerksaktiengesellschaft aus der Arbeitcrkolonie 
Nicdereving, der Aktienbaugesellschaft Odenkirchen, 
der Arbeiterwohnungsgenossenscłiaft Koln-Siid, der Ak- 
tienbaugesellscbaft Rbeydt, des gemeinnutzigen Bau- 
vereins in Remscbeid und der Firma Friedrich Krupp. 
Es kann nicht meine Aufgabc sein, im Rahmen dieses 
Aufsatzes in cinc Bcschreibung der ausgcstelltcn Modcllc 
und Zoichtmngen einzutreten, noch weniger die 
besonderen Vorziige der vcrschiedcnen Originalhiiuscr 
gegeneinander abzuwagen, es soli vielmehr im Folgenden 
eine zahlcnmafeige Aufstellung dessen gegeben werden, 
was yon den vcrschiedenen Tragern der Wohlfahrtspflegc 
bis jetzt zur Yerbesserung der Wohnungsverhaltnisse 
der unbcmitteltcn Klasse im Ausstcllungsgebietc gc- 
schchcn ist. Ais solehe kommen in Betracht der Staat, 
dic Gemcinden, Stiftungen, gemeinniitzige Bauvereine 
und nicht in letzter Linie dic Arbeitgeber.

Aus den vom p r e u fs i s c h e n S t a a t  zur Yer- 
besserung der Wohnungsverhaltnisse von Staatsange- 
stelltcn und Arbeitern bisher bcrcitgestelltcn Mitteln 
in Hohc von 20 Mili. Mark, wozu neuerdings 12 weiterc 
Millioncn kommen, wurden an rhcinische Bauvcreinc 
480 000 JL . und an westfalische 360 000 JL . ais Dar- 
lchen gewahrt. Diese Summen sind fast. ausschliefelich 
Staatseisenbahnbediensteten zu gute gekommen. Laut 
einer voni Ministerium der offentlichen Arbeiten auf- 
gestelltcn Statistik waren mit Beihiilfe dieser Darlehen 
am 1. Oktober 1901 in Rheinland und Westfalen gebaut 
bezw. im Bau begriffen:

33 Einfamilienhauser mit 120 Wohnraumen
23 Zwei- „ „ 152 „
24 Drei- „ „ 208 „

393 fiir 4 u. mehr Familien „ 6529 „
Sa. 473 Hauser mit 7009 Wohnraumen

Dic Zahl der Wohnungen in diesen Hiiusern betragt 
2231. Die Ilerstellungskosten der Hauser einschiefslich 
Grund und Boden stellen sich auf 9 023 200 JL ., das Miets- 
ertriignis auf 329 927 JL ., sodafs sich also das Anlagekapital 
mit rd. 3,65 pCt. verzinst.

Eine Wohnungsfiirsorgc in grofsem Stil bat die Verwal- 
tung der im Eigentum des preufeischen Staates befindlichen 
Saarbriickcr Steinkohlcnbergwerke entfaltet, allerdings

weniger durch cigene Bauthatigkeit ais durch Gcwahrung 
von Baupramien (Geschenkc in Ilohc von 750— 900 J L .) 
und von unverzinslichen (bis zu 1500 JL.) und vcr- 
zinslichen Darlehen. Ihre segensreiche Thatigkeit in 
der Wohnungsfiirsorgc veranschaulichcn die folgenden 
Żabien.

Es wurden gewahrt:
1. aus der Knappschaftskasse von 1842

bis 1870 an 4 pCt. Darlehen . . . 2 0 6 2 1 1 7 ^ .
2. aus der Staatskasse von 1896 — 1901

an 3 ’/ 2 prozentigen Darlehen . . . 688600 „
3. aus der Staatskasse von 1865 — 1901

an zinsfreien D a r le h e n ........................ 5 572835 „
4. aus der Staatskasse von 1842— 1901

an Pramicn (Geschcnken) . . . .  4 6 7 2495  „ 
Ferner wurden mit einem Kostenauf-

wandc v o n ...............................................  2 358 472 „
Sa. 15 354 519 JO.

seitens der Verwaltung selbst 263 (uberwiegend Ein- 
und Zweifamilien-) Hauser fiir 441 Familien gebaut.

Sehr vielgestaltig ist die G e m e i n d e t h a t i g k e i t  im 
Arbeiterwohnungsbau. Von 15Krcisen und Gemeinden im 
Rheinland wurden bisher 167 Hauser mit 363 Wohnungen 
crrichtct, Yon wclch letzteren allcin fast 200 auf dic 
Stadt Dusseldorf entfallcn. Der Ilcrstellungswert dieser 
Hauser, von denen 133 jc einer, 2 je zwei Familien 
dienen, wahrend die ubrigen 32 gro&erc Mietshauser 
sind, betragt 2 150 381 JL Danebcn crstellten 5 west
falische Gemeinden — iiber wcitere liegen keine An- 
gaben vor — bisher 43 Ein- und ZweifamilicnhSiuscr 
mit 53 Wohnungen zu einem Kostenpreisc von 193 460 JL 
— Dic 5 S t i f t u n g e n ,  die im Ausstellungsgebiet fiir 
den Auf bau von Arbeiterwohnungen in Frage kommen, 
haben bisher insgesamt 84 Hauser mit 364 Wohnungen 
bei einem Kostenaufwand von 2 146 013 JL . gebaut. — 
Im Mittelpunkt der gemeinnutzigen Bauthatigkeit stehen 
die B a u v e r e i n e ,  zu dereń Griindung Angchorige aus 
den wohlhabenden Bevi)lkerungsklassen, insbesonderc In- 
dustrielle, Geistliche und hohcrc Beamte, sowie dic 
konfessionellcn Arbeitcrvcreine und die Gewerkvcrcine 
den Anstofe gegeben haben. Dic BauYereine suclien 
iliren Zweck der Beschaffung guter Wohnungen fiir 
minderbemittelte Familien zu moglichst billigen Preisen 
dadurch zu erreichen, dafs sie mit beschranktem Ge- 
winne arbeiten (die auf dic Aktien oder Geschafts- 
anteile zu zahlende Dividende darf in der weit iiber- 
wiegenden Mehrzahl der Falle nicht mehr a's 4 pCt. 
betragen) und y o ii Ansammlung eines zur Verteilung 
unter dic Genosscn beslimmten Vermogens absehen. 
Die Rechtsform der Bauvereine ist eine wechselndc, 
fiir die Auswahl der einen oder anderen Form ist inafs- 
gebend, ob auch dic Mitgliedschaft von minderbemittelten 
Personen gerechnet wird oder nicht. Von den 109 Bau- 
vereinen der Rhcinprovinz sind 20 Aklicngesellschaften,
4 Gesellschaften mit beselirankter Ilaftung, 83 ein-



Nr. 34. -  830 - 23. August 1902.

getragene Genossensehaften, und zwar 78 mit be- 
schriinkter und 5 mit unbeschriinkter Ilaftpflicht und 
2 sonstige Yereine. Yon der bisherigcn Thatigkeit der 
Bauvereine ergiebt sich das folgende Bild, dem Mit- 
teilungen von 1 0 0  rheinischen (die neun weiteren sind 
ganz jungę, noch im Anfangsstadium befindliche Vereine) 
und 37 (von 52 bekannten) westfiilischen Vereinen zu 
Grunde liegen.

I. Kheinland. II. Westfalen.
Es wurden erstellt 

Hauser . . . .  3 0 9 4  783
mit Wohnungen . 7 211 2503
und Zimmern . . 23 726 8741

Die Herstcllungs- 
kosten einschlielśl.
Grund und Boden
betragen . . .  24 207 727 Ji. 8  944 323 J i

Hierbei ist zu beacliten, daJs die Mehrzahl der Bau- 
vereine erst in den letzten 3—4 Jahren entstanden ist 
und immer 1— 2 Jahre nacli der Griindung vergehen, 
ehe die Vereine zum Hauserbau schreiten konnen; fiir 
um so bedcutungsvoller miissen daher ihre bisherigcn 
Leistungen gelten, wobei auch auf die erfreuliche Er- 
scheinung liingewiesen werden mag, daiś die Bauvereine 
durch weg, wo es die Grundstiickspreise erlauben, den 
Typus des kleinen Hauses beibelialten und durchgebildet 
haben. Um die gemeinniitzige Bauthatigkeit in der 
Rhcinproyinz mit der im ganzen Reiche in Yergleich 
zu stellen, sei bemerkt, dafs nach einer Zusammen- 
stellung von Professor Albrecht in den vom Ycrein fiir

Sozialpolitik herausgegebenen „Neuen Untersucliungen 
iiber die Wohnungsfrage in Deutschland und im Aus- 
lande" bis Ende 1899 im Reiche von Bauvereinen 8002  
Hauser mit 21 839 Wohnungen zu einem Gesamtwerte 
von 75 502 228 J i.  errichtet worden sind, wogegen bis 
zum 30. Juni 1900 in der Rheinprovinz 85 Bauvereine 
2323 Hauser mit 5037 Wohnungen zum Werte von 
17 133 250 J i.  hergestellt hatten. Es geht hieraus her- 
vor, dafs von der gemeinniitzigen Bautliiitigkeit im 
ganzen Reiche, soweit sie auf den Bauvereinen beruht, 
Vs— 7 i  au  ̂ die Rheinprovinz entfallt.

Weit mehr noch ais die eben behandelte gemein- 
niitzige Thatigkeit hat das wohlverstandene Interesse der 
A r b e i t g e b e r  in der Wohnungspflege geleistet. Aus 
Yeranlassung der diesjahrigen Diisseldorfer Ausstellung 
ist durch Yersendung von Fragebogen, die in ihrer Be- 
antwortung ein zicmlich erschopfendes Ergebnis geliefert 
haben, zum ersten Mai der Versuch gemacht worden, 
festzustellen, in welchem Umfange, mit wclchen Mitteln 
und fiir wie viele Familien und Einzelstehende Wohnungen 
und Ilospizo in Rheinland und Westfalen durcli die 
Arbeitgeber fiir ihre Arbeiter hergestellt worden sind. 
In der nachfolgenden Zusammcnstellung sind dic ge- 
wonnenen Zalilen fiir dio Hauptindustrien in beiden 
Provinzen je gesondert aufgefiihrt.

Die von Arbeitgebern erstellton Arbeiterwohnungen 
bezw. gegebenen Darlehen und Priimicn yerteilen sieli 
auf die beiden Provinzen und die nachbezeichneten 
Industriezweigc wie folgt: f

Zah

W oh-
nungen

der

Wobn-
hauser

Herstellungswert 
der Hauser einsclil. 
Grund und Boden

Summę der zum 
Hausbau gegebenen  

Darlehen od. Pramien

In den Betrleben, 
welche Arbeiter

wohnungen bauen 
liefsen, waren 

beschaftigt: Arbeiter

Zahl der nach der 
Berufszahlung vom  

14. Ju li 1895 in den 
Industriezweigen  

beschaftigten Arbeiter

I n d u s t r l e z w e i g
]

1 2 3 4 5 6 7

13 602
9 308  
4  388  
2  623  
2 2 7 4

4  552  
4 037  
1 5 7 4  

938  
890

50 121 034  
31 0 3 8 4 7 2  
10 878  392  
10 936 858  

7 483 942

I. R h  e
1 402  433  

864  280  
239 494  

1 498 221 
87  857

i n p r o v i n z .
105 673  
1 1 1 9 7 1  

37 406  
18 086  
23  521

138 238  
108 878  
180 250  

52 828  
169 189

Bergbau und Hiittenwesen. 
Eisenindustrie. 
Teitiiindustrie . 
Steinindustrie. 

Sonstige Industrlen.
3 2 1 9 5

18 794  
7 1 6 3  
2  271  
1 3 6 4  

752

11 985

5 8 6 6  
2  553  
1 129 

435  
301

110 458 698

65 708 708  
20  133 445  

6 239  508  
4  628 400  
2 1 7 0 4 5 8

4  0 9 2 2 8 5
II. -fi

6 2 1 1 3 8  
318 020  
1 5 2 4 9 3  

4  000  
190 000

296 657
f e s t f a l e n .

184 475  
59 894  
27  009  

7 254  
6 739

649 383

148 501 
62  464  
3 8 4 1 7  
19 245  
7 2  082

Bergbau und Hiittenwesen.
Eisenindustrie. ^  

Testilindustrie.
Steinindustrie.

Sonstige Industrien.
30 344 10 284 98  880 519 1 285 651 285  371 340 709 |

Summa aus beiden Prorinzen:
62  539 I 22  269 209 339 217 5 377 936 5 8 2 0 2 8 990 092

Nahezu die IIiiifte aller von Arbeitgebern erriehteten 
Arbeiterwolinungen in den beiden Provinzen entfallt 
sonach auf den Bergbau und die Hiittenindustrie, und wie 
eine Gegeniiberstellung der Spalte 6  (ihre Zahlen stammen 
allerdings aus dcm Jahre 1895 und bieten daher ein 
Jiochstens einigermafeen zutreffendes Bild) mit Spalte

1 und 2 ergiebt, hat der Bergbau in Verbindung mit 
dem Hiittenwesen nicht nur absolut, sondern auch relatiy 
die meisten Arbeiterwohnungen erstellt, was sich, wie 
auch bei der absolut mit etwa i/ i beteiligten und relativ 
dem Bergbau zicmlich nahekommenden Eisenindustrie, 
aus den yielfach aufserhalb der bewohnten Ortschaften
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belegcnen Betriebsstattcn crkliirt. An dritter Stelle 
kommt in rclativer Bczieliung die Steinindustrie, an 
vierter Stelle die Textilindustrie. Dic unter „Sonstigc 
Industrien" aufgefiihrten Gewerbezwcige sind die 
Ghemisclie-, Papier-, Leder-, Holz-, Nalmings- und 
Gcnufsmittcl- und Beklcidungsindustiie, sowie die poly- 
grapliischen Gewerbe. Nacli der obigen Aulstellung ist 
ilire Beteiligung ani Bau von Arbeitcrwolmungon weder 
absolut und noch weniger re!ativ von grofsem Belang.

Was die Wohnungsfiirsorgc der Arbcitgeber im ein- 
zelnen anbelangt, so sei vor allem die uinfangreiche 
Tbiitigkeit der Firma Fried. Krupp in Essen auf diesem 
Gcbiete riihmend !iervorgeliobcn, dic in dem Kruppsclien 
Ausstellungsgebaude durcli Zcichnungcn, Bildcr, Stcreo- 
skopansieliten und des weiteren durch ein Originalarbciter- 
wolmliaus in anschaulichcr Wcise zur Darstcllung gc- 
braclit ist. Am 31. Dezember betrug die Zahl der in 
Kruppsclien Arbeiterkoionien vereinigtcn Wohnungcn in 
Essen und Umgebung 3507, dazu kommon noch 587 
zcrslreut liegende Arbeitcrwohnungen und 180 Bcamtcn- 
wohnungen, sodafs sieli dic Gesamtzahl der in und bei 
Essen belegcncn Wohnungcn der Firma zu dcm ge- 
nannten Zcitpunkte auf 4274 bercclinct, zu gleichcr 
Zeit waren auf der Gu&stahlfabrik 25 016 Personcn 
beschaltigt. Nach einer in 1900 auf der Gufsstalil- 
fabrik Yorgcnommcnen Aufnahmc wohnten in Kruppsclien 
Hausern 8212 Angeliorigo der Firma mit 18 466 Fa- 
liiilienangehorigcn, zusamincn 26 678 Personcn.

Von dem ani Ende des Jahres 1901 vorliandcnen 
4274 Wohnungcn entfallen 191 auf ilie Invaliden- 
kolonic Altcnhof, dic iibrigen 40S3 sind an Wcrks- 
angchbrige vermietet.

Von den 4274 Wohnungcn hatlen:
2 Ilaume 1660 3 Rannie 1869 4 Rannie 448
5 „ 150 6  „ 63 7 u. mehr „ 84

Das Anlagekapital der vcrmictcten Wohnungcn bc- 
bercclincte sich ani 1. Juli 1901

fiir Gcbaudc auf 14 785 000
„ Landercien „ 1 495 000 „

(hierbci ist der urspriingliclic 
Ankaufswert zu Grunde gclegt)

Gcsamtwert 16 280 000 
Die Mietzinsen fiir dic cinzelnen Arbcitcrwolmungcn 

betragen:
fiir eine Barackcnwohnung (samtlicli Pro Ja,ir

2 r iiu m ig ) .........................................  60— 90
fiir eine sonstige 2 ranmige Wohnung 90— 108 „
„ „ „ 3 „ „ 1 2 0 - 2 2 0  „
» » »  ̂ 320 „
» » » 5 „ „ 2 i0  400 „

Der durchschnittliclic Bruttomictertrag in den zelin 
Jałircn 1890 — 1900 berechnet sich auf ca. 4 pCt. des 
genannten Anlagckapitals. Werden vom Bruttoertrag 
die Unterlialtungs- und Yerwaltungskostcn in Abzug

gcbraeiit, so bleibt ein Nettomielsertrag von ca. 2,5 pCt. 
des gesamten Anlagckapitals und von 2,75 pCt. des 
in Gebiiuden angelegten Kapitała, wobei jedoch Steucrn 
und Amortisationskostcn noch nicht beriicksichtigt werden.

Der Kruppsclien Wohnungsfiirsorgc rciht sich die 
einer grofsen Reihe anderer Firmen wiirdig an, die zu 
einem Teile auch ihrc diesbezuglichcn Leistungen in der 
Gruppe X X I der Ausstcllung oder iliren eigenen Ge- 
bauden zur Darstcllung gcbracht haben. Es wiirde zu 
wcit fiihren, hier auf die cinzelnen Darbietungen nliher 
einzugehen. Mit einem Worte sei noch des Berg- 
banes gedacht, in dem eine grofsc Anzahl von Zeehen 
im Arbeitcrwohnungsbau Grofsartiges geleistct haben 
jedoch eriibrigt sich auch hier cinc naherc Behandlung, 
da hieriiber auf cin vom Vercin fiir die bergbauliehcn 
Interesscn im Oberbergamtsbezirk Dortmund gelegentlich 
des VIII. Allgemeinen Deutschen Bcrgmannstages in 1901 
lierausgcgcbcnes Werk „Mitteilungen iibor den nieder- 
rhcinisch - westfalischcn Stcinkohlenbergbau" verwiesen 
werden kann. Der von dcm Kgl. Berginspektor Ilundt 
bearbeitete, das Wolmungswesen bcliandelnde Teil dieses 
Werkcs, ist iibrigensanlafslich der Diisseldorfer Ausstcllung 
im Separatabdruck erschienen (Tcrlag von J. Springer, 
Berlin) und stellt sich ais eine mit Pliinen und Zeichnungcn 
rcich ausgcstattete wertrolle Monographic dar. Aus 
ihrem Inhalte sei hervorgehobcn, dafs dic Forderung 
des Baues eigener Wolinhauser durch dic Arbeiter im 
Oberbergamtsbezirk Dortmund abweichend vom Saar- 
briickcr Bczirk nur geringe Bcdeutung erlangt hat; ani 
Schlusse des Jahres 1900 waren erst 775 Hauser mit 
Werksbcihiilfe von Arbcitern hier erbaut, dic Werke 
hatten in Form von Bauvorschiissen und Baupramien rund
2 900 000 JL bcigesteucrt. Scit 1893 haben die Zcchen 
dieses Gcbietes eine ganz aufecrordentlich starke eigene 
Bauthiitigkeit entfaltet. Wahrend in den vorhergchenden 
zwei Jiihrzehnlen alljahrlicli nur 234 Arbeiterwohnungen 
crstellt sind, wurden in den Jahren von 1893— 1900 
durchsclinittlich 2190 Arbeiterwohnungen in jedem Jalire 
geschaffen. Bei einer Belegschaft von 225 907 Mann 
im Jahrc 1900, wovon 124 245 (55 pCt.) einen eigenen 
Ilaushalt hatten, liatten dio Ruhrzechen 26 245 Arbeiter
wohnungen im eigenen Besitz. 21,1 pCt. der Arbeiter 
mit eigenem Ilaushalt wohnten in Hansem von 115 der 
1900 im Betrieb bcfindlichcn 169 Steinkolilenbcrgwerke. 
Die iibrigen 54 Zcchen sind von untergeordneter Be- 
deutung, da sic nur etwa lOpCt. der Gesamtbelegschaft 
bcschiiftigen, sie liegen meist in Revieren, wo sich 
dic Belegschaft nocli zum griifsten Teil aus der alt- 
cingesessenen Bevolkcrung rckrutiert; vielfach macht 
auch dic Niihe grofeerer Stiidte das Bediirfnis nach der 
Errichtung eigner Arbeiterkoionien fiir die Zechcn nicht 
so fiihlbar. Die Qualitat der Zechcnwohnungen ergiebt 
sieli ais schr giinstig, auf jedc Wohnung kommen 
durchsclinittlich 3,74 Zinimcr und nur 4 pCt. allcr 
Wohnungcn haben unter Einrechnung der allgemein ais
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Wolinzimmer mitbenutzten Kiichc weniger ais 3 Raumc, 
wahrcnd 14 790 Wohnungen (58,8 j»Ct.) aus vicr und 
inelir Zimmcrn bestehen. Im Durchschnitt liaben auch 
erstere einen Rauminlialt von 8 0 —90 cbm. eine bc- 
wohnbare FJiichc von 30 qm, sic geniigen daher don 
Bcdiirfnisscn einer kleinen Familie. Im D u r c h s c h n i t t  

hat jede Wohnung ein Anlagekapital von 3718 JL  
erfordert. Die Gesamtaulwcndungen der Industrie im 
Ruhrkohlenbecken fiir diese Zwecke werden auf 100 Mili. 
Mk. berechnet. Die Wohnungen werden den Arbeitern 
der Regel nach wenigstons 50 pCt. unter den orts- 
iiblichcn Mietspreisen iiberlassen. Die Hauser sind, wie 
dies in der Natur des Bergwerksbctriebes liegt, zumeist 
in Kolonien gruppiert, das Bcispiel einer solclien wird 
uns in dem Modeli der Kolonie Niedereving bei Dort
mund, die zu der Zeche ver. Stein u. Hardenbcrg, 
Schacht Minister Stein (Gclsenkirchenor Bergwerks- 
aktiengescllschaft) gehiirt, in der KollcktivausstelIung des 
bergbaulichen Vereins vor Augen gefiihrt. Dic Kolonie 
ist in gefalligem Landhausstil mit abwechselnden Haus- 
typen inmitten von Gartcnanlagen erbaut und bestelit 
aus 125 frcistchenden Hiiuscrn, dio 470 Familien- 
wohnungen z;i je 3 — 6  Zimmcrn enthalten, jeder Familie 
ist aufserdem ein Garten von durchschnittlich 184 qm 
zugewiesen.

Dic Beschaffung von W o h n u n g e n  fiir ( Jnvor
li c i r a t c t e  beiderlei Geschleclits ist aufser von kon- 
fcssionellen und anderen gemeinniitzigen Vereinen in 
besonders umfassender Weise von Arbeifgcbern betrieben 
worden. Sic zcigte sieli iiberall da erforderlicli, wo in 
angemessener Entfcrnung von der Arbcitsstiitte ander- 
weit koili Unterkommen zu beschaffen war, vielfacli lag 
ilir auch das Bestreben zu Grunde, dcm sclion fiir 
vielc Familien so verderblich gewordcnen Kostgangcr- 
wesen nach Miiglichkeit zu ste.uern. Auf der 
Ausstellung werden uns mehrere Beispiele derartiger 
Hiluser fiir unverhciratete Arbeiter vorgefuhrt; 
um nur eines zu nennen, sei auf das Diorama des 
grofsen Kost- und Logicrhauses des Boehumer Vereins, 
in dessen Ausstellungsgebaude hingewiesen. Was die 
Zechen des Ruhrkohlenreviers betrifft, so sind nach 
den Angaben der schon erwahnten Festschrift des 
bergbaulichen Yereins zuln VIII. Deutschen Bergmanns- 
tag in Dortmund 1901 z. Z. im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund 14 Schlafhauser zur Untcrbringung von ins- 
gesamt 500 Arbeitern Yorhanden. Ferner bestehen 
20 Menagen, die zusammen 1820 Arbeiter beherbergen 
und bekostigen konnen, doeh sind sie anscheinend nicht 
selir beliebt, denn sie sind nicht voll besetzt, obwohl in 
ihnen fiir volle Pension einschliefslieh Instandhaltung der 
Leibwiischc nur 1 JL  bis 1,30 JC pro Tag berechnet 
wird, wiihrend sich dic Unterkunft in Familien auf etwa 
45 JC pro Monat stellt. Im Saarrcsier sind auf fast 
allen fiskalischen Gruben fiir diejenigen Bergleute, denen 
es wegen zu grofser Entfcrnung ihrer Wohnungen nicht

moglich ist, wahrcnd der Woche nacii Ilause zu gehen, 
Schlafhauser eingcrichlet, in denen gegenwartig etwa 
4000 Personen Unterkunft finden. — Der voriiber- 
gehenden Beherbergung orlsfremder, zuzichcnder oder 
wandernder Arbeiter dienen die Ilerbergen zur Heimat, 
Volksgasthiuiser auf cliristlichcr Grundlage, ohno Trink- 
zwangund unter Aussclilufs desBranntweins. Es bestanden 
im Jahre 1900 in Westfalen 29 Herbergen zur Heimat 
mit 338 Betten, die 139 141 durchwanderhden Personen 
in 203 333 Nachten Verpflegung gewahrten, das Rhein
land zabite im Jahre 1900 32 Ilerbergen zur Heimat 
mit iiber 1300 Betten; im Jahre 1898 logierten in 
den rheinischen Herbergen 178 035 Personen in 239879  
Nachten. IIervorragendcs in der Beherbergung zuge- 
rcister Ilandwerker und Arbeiter wird von den katholischen 
Gescllenvereincn gcleistet, von denen iu Rheinland und 
Westfalen 83 eigenc sogenannte Gescllenhauser besitzen.

In ahnlicher Weise wie die Beschaffung guter billiger 
Wohnungen, hat auch die Bereitstcllung besonderer 
Rannie zum Aufenthalte wahrcnd der Arbeitspausen, 
von Ankleidc- und Waschraumen an den Arbeitsstatten 
einen hiichst giinstigen Einflufs auf das korperliche und 
sittliche Wolil der arbcitenden Klasse. Soweit jugend- 
liche Arbeiter unter 16 Jahren in Frage kommen, kann 
liir diese die Beschaffung von Aufenthaltsraumen unter 
Uinstanden auf Grund der Gewerbeordnung gefordert 
werden, wiihrend sie im iibrigen neben der iirtlichen 
Regelung durch Polizeiverordnung in der HauptsacKc 
der freiwilligen Fiirsorge der Betriebsunlernehiner iiber- 
lassen ist, die sieli auf diesem Gebiete auch schon in 
vielen Fallon bethiUigt hat. Beziiglich der Umkleidc- 
und Waschriiumc ist die Sachlage insofern eine andere, 
ais diese und zwar nach Geschlechtern getrennt durch 
die Gewerbeordnung allgemein fiir solclic Anlagen vor- 
gesehricbe.n sind, deren Uetricb es mit sich bringt. dafe 
dic Arbeiter sich umkleiden und nach der Arbeit sieli 
reinigon. Aufserdem hat der Bundesrat auf Grund der 
ilim durch die Gewerbeordnung beigelegten Befugnis 
fiir Ycrschiedcne Bciriebe, in denen die Arbeiter be- 
sonderen Gefahrcn ausgesetzt sind, fiir dic Einrichtung 
der Waseh- und Ankleideraumc eingehende Vorschriften 
erlassen. Teils unter der Einwirkung dieser und anderer 
behordlicher Vorschriften. teils aus der freien Initiative 
vorstiindnisvoller Arbeilgeber lieraus, sind im Aus- 
st(‘llungsgebiet zahlreiche Anlagen der in Rede stclienden 
Art entstanden, dic nicht einzeln anfgefiihrt werden 
konnen. Ein aufserordentlieh erfreuliclier Fortsehritt 
ist in den letzten 10— 15 Jahren in der Eiiifiihrung 
yoii Fabrikbadern zu verzcichnen und zwar ist es liier 
das Brauscbad, welclies sich wegen seiner mannigfachen 
Vorziigc, geringer Anlage- und Unterbaltungskosten, ge- 
ringen Raumbedarfs, scbneller Abfertigung des Badenden, 
bequemer und miiheloser Keinigung, fiir diesen Zweck 
ais besonders geeignet erwiesen hat. Die Zahl der- 
jenigen Fabriken, welclie fiir ihre Arbeiter Badeanstalten
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eingerichtct haben und diesen entweder kostonlos oder 
gegen eine goringe Yergiitung zur lienutzung iiberlassen, 
ist gegenwiirtig schon sehr grofs und nimnit forlgesctzt 
zu. Auf den Berg  w e r k s a n l a g c n  ist fiir jede Schacht- 
anlage, wo Bergleute regelniiiJsig ein- und ausfahren, 
ein der Starkę der Belegschaft entsprechender Raum, 
in dem die Arbeiter sich umkleiden und aufhalten 
konnen, behordlich vorgeschrieben. Er bildet gewohn- 
licli einen Teil der Waschkaue, teils abgetrcnnt von 
dem eigentjjchen Baderaume, teils gleichzeitig Umkleidc- 
nnd Badezweckcn dienend. ITaufig ist die Kaue mit 
der Ilangebank durch einen verdeckten Gang verbunden, 
um der erhitzt oder mit feuchten Kleidern ausfahrenden 
Belegschaft Schutz gegen Erkaltungsgefahr zu bieten. 
Boi den Badeeinrichtungen auf den Zechen ist besonders 
bomerkenswert, dafs zwecks Bekampfung iibertragbarcr 
Krankheiten (Trachom, Wurmkrankhcit, Typhus u. s. w.) 
durch Vcroidnung des Oberbergamts zu Dortmund 
gemeinschaftliche Badcbassins vollstandig verboten 
sind und der Gebrauch von Brausebadern vorge- 
schriehen ist. Dic Brausebaderanlage mufs der Starkę 
der Belegschaft entsprechen und so eingerichtet sein, 
dafs die Arbeiter, welche das 18. Lcbensjahr noch nicht 
yollendet haben, getrennt von den iibrigen baden. Die 
Anzahl der Brausen ist auf den meisten Zechen so 
bemessen, dafs auf 10— 12 Mann der am starksten 
belegten Schicht eine Brause entfallt. Dem Bcispiel 
einer solchen Waschkaue begegnen wir in der Kollektiv- 
ausstellung des bergbaulichen Vereins in dcm von der 
Ilarpencr Bergbau A.-G. ausgestellten Modeli der Wasch
kaue ihrer Zeche Scharnhorst.

Dic Wohlfalirtspflegc bescliriinkt ihre Bestrebungen 
keincswcgs auf das korpcrliche Wohl der unbemittelten 
Volksklasse, sondern lafst sich nehen dereń sittlichem 
auch die Fordcrung ihres geistigen Woliles angelegon 
sein. Diese Bestrebungen sind vielfac.il auf konfessionellcm 
Bodcn erwachsen, es sei in dieser Beziehung der 
Bildungsvercin fiir das katholische Deutschland er- 
wahnt, der allcin in Rheinland und Westfalen fast 
100 000 Mitglieder zahlt und durch Volksversamm- 
lungen, Schriftenverbreitung, eine sozialwisscnschaftliclic 
Bibliothck und dic sozialc Auskunftstelle in M.-Glad- 
bach seinc Zwecke zu erreichen suclit. Auf 
eyangelischer Seite ist in dieser Hinsicht vor allem dic 
Wupperthaler Traktatgcscllschaft in Barmen zu nennen, 
die in Gruppe X X I eine Sammlung der Von ihr ver- 
triebenen Schriften aufgelegt hat. Losgeliist von kon-

fessioncllen Schranken sucht der Verband rheiniscli- 
westfalischcr Bildungsvereiuc, der 1868 in Dusseldorf 
gegriindet ist und 8 8  kiirperschaftliche Yeroinc mit 
23 500 Veroiiisinitgli(idcrii umfafst, auf humanitiirer 
Grundlage durch Abhaltung von volkstumlichen Vortriigcn, 
Volksunterhaltungsabendcn, Biichcreien u. a. m. auf 
Yerbreitung und Vertiefung der Volksbihlung hinzuwirken. 
Dem glcichen Zwecke dicnen die von viclen Vereinen 
gcpflegten Yolkskonzerte, die Vcranstaltung von Volks- 
theaterabenden, von popular-wisscnschaftlichen Vortriigen 
und dergl. mehr. Ein ganz bedeutender Faktor der Ycr- 
mittlung weiterer Kcnntnisse cinerseits und einer gnten 
Untcrhaltung andererseits ist eine jedermann zuganglichc 
Bibliothck, dic am zweckmafsigsten mit einer Lcsehalle 
Yorbundcn ist, wo jedermann beąuemę Gelegcnheit 
findet nach scincm Wunsche der Lektiire obzuliegen. 
AYir stehen in der Entwicklung dieses Zwcigus der 
Wohlfahrtspllcge vor andern Landem, vor allem vor den 
Vereinigtcn Staatcn einigermafsen zuriick, sind aber auf 
dcm Wege, das Versaumte naclizuholen; in den Stiidten 
des Ausstcllungsgcbietes besitzen wir bereits 128 kleinere 
Bibliothcken, dic Volksbildungszwcckon diencn, dazu 
kommen die von dem katliolischen Barromaus Verein 
und von der innern Mission gcschallcnen Vereins- und 
yolkshibliothekcn, von woleli letzteren es in Rheinland 
328 und in Westfalen 299 giebt. Auch grofsere Arbeiter-, 
Gesellcn- und iihnliche Vercino haben ihre. cigenen
Bibliotheken. Vor allem ist aber auch noch der ThUligkcit 
der Arbeitgebcr auf diesem Gebicti' zu gedenken, 
die in der Schailung vori Bibliotheken fiir ihre Arbeiter 
schon recht Erfreuliches geleistet haben. An crster 
Stelle verdient hier wiederum die. Firma Friedrich Krupp 
genannt zu werden. Die Kruppschc Biicherlmllc in 
Essen, die uns auch in einem Ausschnitte auf der Aus
stellung Yorgefiihrt wird, stelit. allcn Wcrksangehorlgen 
unentgeltlich zur Benutzung frei und ziihlt gegenwiirtig 
otwa 30 000 Bandę, wobei sich der tiigliche Biicher- 
umsatz auf fast 900 Bandę stcllt.

Ich bin am Schlusse meiner Ausfiihrungen, die nur
in grofsen Ziigcn unter Hinweis auf das in der Aus
stellung Dargebotene ein Bild der Leistungen auf dem 
Gebietc der Wóhlfahrtspllogc im Diisseldorfer Aus- 
stellungsbezirkc geben solltcn. Dabei bediinkt es
mieli, ais ob dieses Bild nicht minder crfreulich, nicht 
minder erhebend ist, ais der Anblick des gewaltigen 
tcchnischcn Konncns, den die Ausstellung dem Be- 
schauer gewahrt.
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Der Bergman auf der Diisseldorfer Ausstellung 1902.
H u tte n w e s e n .

Yon Hiittendirektor B e c k e r t ,  Duisburg.

(Sclilufs.)

Fl u f s c i s e n .  Alle die Massenerzeugnisso, welche 
im Jahrc 1880 noch aus Schweifscisen gefertigt wnrdcn, 
wic die Baueisen, Grob- und Fcinbleche, Draht und 
Staboisen, erzcugt man heutc ganz oder doch zum weit- 
aus grofśtcn Teil aus Flulścisen. Dic ziemlich scharfe 
Grenze in der Verwcndung von Birnen- und Flamin- 
ofcnflufseisen ist weggefallen, wahrend friiher das Birnen- 
flufseisen fiir die grolśen Massenerzeugnisse, Schienen 
und Schwellen, Baueisen, Blech und Draht, yerwendet, 
die Qualitatsware, wie Aehsen und Radreifen, Kessel- 
bleche u. s w., aber aus Martinflulśeisen gcfertigt wurde, 
dient letzteres heutc auch zur Erzeugung jener. Eine 
Trcnnnng der zahlreichen Erzeugnisse nach der Herkunft 
des Rolistoffes ist deshalb undurchfiihrbar; sic miissen 
zusaiuinengcfafst werden, und bei der Vielseitigkeit der 
Werke hinsicliłlich ihrer Erzeugung ist auch eine Be- 
trachtung der Ausstellungen nach Grnppen yon Erzeug- 
nissen ohne hanfigc Wiederliolungen nicht durch- 
zufiihren. Der Bericht wird deshalb im Folgenden von 
Aussteller zu Aussteller das hervorheben, was besonders 
bemerkenswort ist. Um Abseliwcifungen zu yermciden, 
soli alles das weggelassen oder nur kurz erwiilmt werden, 
was nicht in das Gebiet des Hiittenwcsens Tallt, obgleich 
das griifetenleils ganz heryorragende Leisturigen sind.

Schon vor der grolsartigcn Ausstellungslialle von 
K r u p p  erregen Walzstiicke yon aufsergcwohnliclier 
Grofse, die Panzerplatten mit der grofsten bisher er- 
zcugten von 13,15 m Lange, 3,40 m Brcitc, 0,30 m 
Dicke und 106 t Gewicht an der Spilzo unsere Bc- 
wunderung. Wie dic Beschulśproben zeigen, bcstchen 
sie mcist aus glcichartigem Metalle (Nickelstahl), zum 
Teil sind sie Yerbnndplattcn aus weichcr Untcrlage 
und harter Deekschicht. Im Innern der Halle fallen 
machtige GescKiitze in Panzertiirmen, zahlreiche leichtere 
Artillerie nebst Zubelior, Schillsmodelle, eine Torpedo- 
bootsmaschine u. s. w. am meisten in die Augcn. Den 
Hiittenmann interessieren aber mehr die gewaltigen 
Schmiedestiicke, in erster Linie eine 45 m lange Welle 
yon 450 mm aufeerem, 120 mm innercm Durchmesser 
und 52 t Gewicht, der aus ihr herausgebohrte Kern, 
eine vollstandige znsammengesetzte Welle fiir den 
Schnelldampfer Kaiser Wilhelm II. und eine Reihe 
anderer schwierig Iierzustellender Maschincnteile ais 
heryorragende Erzeugnisse der Schmicdekunst, daneben 
die zahlreichen kleinen Teile an Gescliiifzen und Lafetten, 
die in Gesenken geschmiedet oder aus Blech geprelkt 
wurden, sowie die zu Geschosscn yerarbeiteten nahtlos 
gezogenen Rohre verschiedensten Materials und Durch- 
messers.

Der Stahlformgufs der Gulśstahlfabrik in Essen und 
des Stalilwerkes in Annen z.alilt, wie in Fachkreisen 
allgemein bekannt ist, zu den yorziiglichsten Leistungcn 
auf diesem schwierigen Gebietc des Iluttenbelriebcs. 
Zwei riesige Polgehause von 4,67 und 3,525 m Durch
messer, der machtige, dreiteilige Vordcr- und der aus 
einem Stiick gegossene Hinterstcven mit Ruderrahmen 
fiir ein Linienschiff der deutschen Kriegsinarinc, sowie 
ein Ilintersteyen mit Ruderrahmen fiir cin HandelsscliifT, 
SchifTsmaschinenteile, Kammwalzen aller Grofsen his 
1330 mm Durchmesser und 1200 mm Lange, eine Reihe 
kaliberierter Walzen, ein gewaltiges Panzerplattcnwalz- 
werk mit geschmledeten Walzen, ein Ileifswindschiebc- 
geliause fiir eine Ilochofenwindleitung, ein Konyerter- 
ring fiir einen 20 t-Konvertcr, Ilerzstiickc, Wagcnriider 
und sogar gegossene Panzerplatten bewcisen dic Be- 
rcchtigung dieses gunstigen Urteils.

Nehen der Krupphalle erhebt sich der Kiippclbau 
des I l order  B e r g w e r k -  und II ii tten vcrcins,  
welcher nicht weniger heryorragende Zeugen von dem 
hohen Stan dc der Eisenerzeugung und Verarbeitung um- 
scłiliefst. Dic unter Ilammern und cincr grofsen Schmiede- 
jiresse fiir 2500 t Druck licrgcstcllten schwercn Wellen 
fiir Sehill- und Gichtgasmotoren sowie andere ge- 
śclimiedetc Maschinenteile belegcn die raschc Ent- 
wickelung der erst im letzten Jalirzehnt in griifserem 
Umfange aufgenommenen Schmicdcrei. Seine Ilaupt- 
starke entwickelt das Werk aber in der Walzwerk- 
teclmik, von deren Leistungen ganz erstaunlichc Proben 
yorgefiihrt werden. Unter den stabformigen Erzeugnissen 
erregen eine Eisenbahnschiene von 76 m Liinge, 3116 kg 
Gewicht, in einem Stiick gcwalzt und kalt gebogen zu 
einem Gclander um das Mittelfeld der Halle, cin I- 
Trąger von 500 mm IIolic, 24,6 m Liinge und 3480 kg 
Gewicht, zwei in einer Hitzc ausgewalzte und zu Pyra- 
miden aufgewickelte Stahlkniippel yon 146 und 152 m 
Liinge, 50 mm □Querschnitt und zusammen 6585 kg 
Gewicht, ein zusammengerolltes Flacheisen 55 X 6  mm, 
167 m Lange, 420 kg schwer, und cndlich ein gleich- 
schenkliges Winkeleisen, 4 0 x 5  mm, 121 m lang und 
362 kg schwer, unsere Aufmerksamkeit. — Das Grob- 
blechwalzwerk ist aufser mit einem in der Kuppcl auf- 
gehangten Blech von 22,5 m Lange, 3,2 m Breite,
17 mm Dicke und 9800 kg Gewicht mit zahlreichen 
Kcsselbijden von 19—26 mm Dicke und bis zu 4,5 m 
Durchmesser wiirdig yertreten. An der Riickseitc der 
Halle hangt iibrigens noch ein zweites grofses Blech 
yon 25 m Liinge, 2,4 m Breite, 17 mm Starkę und 
8150 kg schwer. Geschweifete Blecharbeiten, mehrere
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gebordeltc und gelialste Kesselboden, Langtriiger fur 
Eiscnbabnwagen, Domdeckcl, Konsolen u. p. w. zeigen 
gleicbzeitig die Leistungcn des Blechprcfe werkes. — 
Das Feinblechwalzwerk liat Tafeln von 0,35 bis 3,5 mm 
Starko, 1600— 1900 mm Breite und 4,3 bis 17,0 m 
Lange, daneben Riffel-, Waffel- und Wellblcche von 
den grofstcn Abmessungcn ausgestellt. — Neben den 
Erzeugnisscn des Rcifenwalzwerkcs finden wir ge- 
walztc Scheibenrailer aus Flufscisen; die ausgezeiclincten 
mechanischen Eigenschaften beider werden durch 
Matcrialprobcn (Keifen in kaltem Zustandc unter einem 
Fallwerk, Sehcibenrader kalt unter der hydraulischen 
Pressc gebogen) belegt. — Den Walzwerkserzeugnissen 
rcihen sich die Stahlgufsstiicke wiirdig an. Ein fast
5 t schwcrer Cylinder fiir eine hydraulische Oelprcs.se, 
der mit 600 Atm. Wasserdruck auf Dichtigkeit gepriift 
wurde, saubere Zahnriidcr und Kammwalzen ver- 
schicdcner Grofse, ein Konvcrterring nebst Windkasten 
fiir dic cigenen 18 t Birncn, Speichenrader fiir Lokomo- 
tiren und Wagen, das Ventilgchausc einer Druckpumpe 
und ais kompliziertcstes Stiick cin IIiutersteven mit 
Ruder, Schraubenwelle (diese geschiniedct), Schraubc 
voti 4,8 m Durchmcsser und Storenrohr von zusammen 
29 t Gewicht, bezeugon sowohl durch ihr sauberes 
Aeufsere an den unbearbcitctcn wic durch dic Frćihcit 
von Porcn an den bcarbeiteteu Stellen, dafs sich das 
Werk mil den iibrigen angeschcnen Stahlgiefśorcicn 
durehaus messcn kann. Das Ventilgęhausc hat zwar 
vcrhaltnisniafśig geringe Wandstarken und beweist damit 
abermals die Giite der Arbeit, es erreicht aber in 
dieser Beziehung (und das gilt fiir alle anderen 
deutschen Stahlgicfsoreien in gleicher Weise) noch 
nicht dic ganz erstaunlichen Leistungcn der schwe- 
dischcn Stahlgiefscreien. — Auf eine Besomlerheit 
scien die Bcsueher der llordcr Halle noch aus- 
driicklich aufmcrksam gomacht, d. i, ein Strafeen- 
bahnradsatz mit Radern, die nacli dem IIuth’schcn 
Cen trifugal>Giefsverfali ren liergestellt wurden und sich 
gut bewahrt haben. Dic iiufsęre Sehicht ist wie beim 

• Hartgufs sehr bart, das Innere weich. Hier grenzen 
sich aber beidc Schichten scliarf ab, denn sie bestehen 
aus verschiedenen, nachcinander eingegossencn Mctallen. 
Bruchprobcn soleher Gufsstiickc sind links vom Ein- 
gange an der Wand in Glaskiisten ausgestellt.

Eine grofse Ausstellungshallc in der Gestalt einer 
Kirchc mit hohem Glockenturm, dessen harmonisclics 
Geliiute fast allstundlich erschallt, gehiirt dem Bo c h u me r  
V e r c i n  fiir B e r g b a u -  und G u fsst ab 1 fabrikat io  u 
in Bochum; die Bauart des Gebaudes steht in enger 
Beziehung zu einem Erzeugnis, dafs unseres Wissens 
seit 50 Jaliren eine Bcsonderheit der genannten Firma 
geblieben ist, zu den Gufestahlglockcn, welche zucrst 
den Ruf des Stahlformgusses, einer Erfindung des Be- 
griinders und er.-ten technischcn Direktors des Bochumcr 
Yereins, Jakob Mayer, in alle Welt getragen haben.

Die Ausstellung gehort, der Bedeutung des Werkes 
entsprcchcnd, zu den hervorragendsten der Gruppe II 
und unifafst alle die zahlreichen Erzeugnisse eines grofsen 
Iliittenwcrkes: nur eine geringe Zahl derselben kann 
hier crwiihnt werden. Beginnen wir wieder mit den 
Schmiedestucken. Ais Ilauptstiick ist auch hier eine 
50 m lange SchilTswellenleitung fiir das italienisclic 
Kriegsschiff Regina Marghcrita vorgcfiiltrt; sic bestelit 
aus 4 Stiick cinfach gekropften Kurbclachseti, einer 
Druckwelle und einer 32 m langen, aus einem Błock 
geschmiedctcn Schraubenwelle. Der ausgebohrte Kern 
ist unter der Welle gelagert. Gewicht der ganzen Lcitung 
8 6  t. Das zwcite aufsergewohnliche Stiick, das iibrigens 
seinesgleichen nicht hat, ist ein hohlgeschmicdcter Slahl- 
cylinder von 1100 mm Durchmesser; 4,5 m Lange und 
etwa 50 mm Wandstarkc, das dritte eine hohlgebohrte 
Blockwalzc von 1100 mm Durchmcsser, drei weitero ge- 
kropfte Kurbelachsen fiir Schiffsinaschincn und eine 
Fordermaschine, Dainpfkolbcn fiir Lokomotiven und fiir 
grtifsere Maschinen von 900— 2400 mm Durchmcsser, 
Lokomotivtcilo u. s. w. vervollstandigen das Bild von der 
Leistungsfahigkeit des Hammer- und Prefswcrkes.

An Walzwerkserzeugnissen sind vorwiegcml Eisen- 
bahnbau- und Bctriebsmaterialien, Schicnen undSchwellen, 
Wcichen, Radreifen, Scheibcnriider und ganze Radsatzc 
fiir Lokomotiven und Wagen ausgestellt. Aus der 
mechanischen Werkstatt sind aufserdem zahlrciclie Giitcr- 
wagen fiir die verschicdcnsten Zwecke und dement- 
sprechcnd hochst verschiedener Bauart hervorgegangen.

Unter den Erzeugnisscn dor Stahlformgiefeerei sind 
zuerst die Glockeii, insbesoniiere Kirchenglockcn, zu 
erwahnen. Drei Prachtstlicke mit rcichon Flaclirelief- 
yerzierungen von 2,8, 2,35 und 2,2 m Durchmcsser, 
23,35 t Gesamtgewieht, hangen in einem gemeinsamen 
Glockcnstuhl am wcstliclien Ende der Halle; sic erregen 
dic Bewunderung der Bcsucher und rufen jcdcsnial eine 
grofse Ansammlung derselben Jiervor, wenn ihre roi len, 
tiofen und reincn Tonc dio Halle durchklingcn. Ueber 
den grofsen Glocken hangt noch eine reiche Auswahl 
grofserer und kleincrer Kirchen- und wcltlichen Zuecken 
dienender Glocken. Nalie am Eingange staut sich die 
Menge, sobald das clektrischc Lautcwerk das hoch im 
Tunne aufgehangtc, harnionische Golante in Bewegung 
setzt. — In tcchnischer llinsicht sind aber andere Gufe- 
stiicke unserer Aufmcrksamkcit in hohercm Malśe wert. 
Ein 15 m holier und 87 t schwcrer Scliiffs-IIinterstCYcn 
fiir einen Doppclschrauben-Schnelldampfet', eine vier- 
fliigeligo Schiilsschraubc von 1500 mm Durchmesser, 
ein Ruderjoch und 2 Anker, sowric das Magnetrad einer 
Wechselstrommaschine wetteifern mit den gleichartigen 
Stiicken der anderen Werke; ein Konverterring von
4 m Durchmcsser und 18 l Gewicht, sowie der Cylinder 
zu einer Druckwasser-Schmiedepressc fiir 5000 t Druck,
34 t scliwcr, beides fiir den cigenen Bedarf, rcrinitteln 
einen Begrifl von der Ausriistung des Werkes, und
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zahl reiche kleinerc und griifserc gegossene Lokomotiv- 
Speichenrader, cin Walzwcrkszahnrad mit Winkelzahnen 
von 3000 mm Durchmesser, 16,5 t Gewicht, Zahnrad- 
satzc fiir Zahnradlokomotiven und vielcs mehr bcweisen 
den liolien Stand dieser altcsten Stahlfornigicfi-erei. Die 
Giitc des Materials bezeugt ein Lokomotiv-Speichenrad, 
dessen Unterreifen aufgeschnitten ist; die Halfte der 
Ringstucke mit den zugehorigen Speichen ist in kaltctn 
Zustande um 90 0 vcrdreht und nirgends zeigt sich eine 
Spur von Wrletzung.

Wahrend die bishi-r angefiihrten Stahlwerke im 
grofsen und ganzen Erzcugnisse gleicher Art (abgesehen 
natiirlich von Kriegsmaterial) ausgestellt liaben, treffen 
wir in dem Hanse der Rh cin  i sch  en - Metal i  war  en - 
und M a s c h i n c n f a b r i k  auf vielc Gegenstande ab- 
wcichender llerstellung. Alan darf wolil sagen, dafs 
das von dieser Firma bcsonders gepflcgtc und durch- 
gebildctePrelśyerfahrenseincganze Ausstellung behcrrscht. 
Das nach dem Erfinder und Griinder der Fabrik be- 
nannte E h r h a r d t s d i  e Prefercrfahren besteht im wesent- 
lichen in der gleichzeitigen Bearbeitung des Mctalls 
mittels Matrizc und Dorn. Um einen cylindrischen 
Ilohlkijrper zu crhalten, bringt man in eine cylindrisch 
ausgebohrtc Matrizc einen yierkantigen Stahlblock \*on 
solcher Dicke, dafs die Kanton die Innenwand beriihren. 
Nach dem Yerschliefsen der Matrizc mit einem Dcckel 
wird durch diesen der cylindrische Dorn eingefiihrt und 
mittels Druckwasserpresse achsial in den kirschrot 
gliihenden Błock hineingedruckt. Das durch den Dorn 
vcrdriing(e Materiał mufs die zwischen Blockflachen und 
Matrizenwand befindliclien vier leeren Segmente gerade 
ausfiillen, was durch entsprechende Dimensionicrung des 
Dornes erreicht wird. Der nocli heifse Hohlcylinder 
wird nun mittels desselben Dornes und immer enger 
werdender Kaliberringe weiter gestreckt zu einem Ilohl- 
kiirper von immer geringerer Wandstarke, selbst bis
2 mm. Lange Stiicke. wie Rohrc, werden noch in der
selben Hitze auf der Ziehbank gestreckt. Giebt man 
der Matrize andere, z. B. prismatische Form, so lassen 
sich auch entsprechend gestaltete Ilohlkorper erzcugen, 
nur mufs immer der leer bleibcnde Ilohlranm der Matrizc 
dem Yolumen des Dornes gleich sein. Dic Erzcugnisse 
dieses Vcrfahrcns sind iiufserst mannigfaltig, vom 
Geschiitzrohr bis zum Shrapnell von nur 2 mm Wand- 
stiirke und vom Behiilter fiir hochgespanntc Gase bis 
zur hohlen Wagendeichsel. Die Yerrollkommnung der 
Maschinen gestattet heute Rolire ohne Naht mit einer 
Genauigkeit von 0,1 mm in Durchmesser oder Wand- 
stiirke zu erhalten.

Ais Rohstoff dient Flufscisen und Flufsstahl von 
3 2 — 100 kg Zerreifsfestigkeit und 15—30 pCt. Dchnung.

Yon den zahlreichen Ausstcllungsgegenstanden sollen 
die Feld- und Positionsgeschiitze eigner Bauart, die 
Geschosse und sonstiges Kriegsmaterial z. B. dic rcich- 
haltige historische Entwicklungsreihe des Infanterie-

gewehres aus dcm oben angefiihrten Grtmde aulścr 
Belracht blciben. — Zunaehst fallt cine reichhaltige 
Gruppe von Gcfaiścn fiir hochgespannte Gase und von 
Kohlensaureflaschen aller Abmessungen ins Auge; auf- 
geschnittene Flaschcn bczcugen die Gleichmalśigkeit der 
Wandstiirke. Ihr schlielscn sich dekorative Aufbauten 
von nahtlosen Siederohrcn, Masten aus solchcu Rohr- 
abschnittcn, Kesselschiisse, glatte und gewelltc Fiamm- 
rohre, Cylinder und Plunger fiir hydraulische Pressen, 
Gliih- und Schmelztopfe, Tiefbohrgestange, eine liolile 
Stahlwalzc, 4 m lang, von 530 mm Durchm. und 35 mm 
Wandstarke und viele andere, immer nach dcm Prefs- 
verfahren crzeugte Gegenstande an. Doch ist das cr- 
wahnte Yerfahren nicht das einzige von der genannten 
und mehreren mit ihr in Vcrbindung stehenden Fabriken 
geiibte; auch Schmicdestiicke und Walzwcrkserzcugnisse 
finden wir in reicher Auswahl, Wagen- und Lokoniotiv- 
radrcifen, Speichen und Scheibenrader, Kurbclwellen 
und Plcuelstangen u. s. w., ferner spiralgeschwcifste 
Rolire fiir Dampf-, Luft-, Gas- und Wasserleitungcn, 
ais Schaustiick cin nach diesem ebenfails der Fabrik 
cigenen Verfahren hergestelltcs Riesenrohr von 25 m 
Lange, 622 mm Durchm. mit nur 5 mm Wandstarke, 
aber doch von 2200 kg Gewicht, das fiir einen Betriebs
druck von 12,5 Atm. bestimmt ist.

Die Fabrik in Zclla St. Blasii in Thiiringen hat eine 
Rcihe von Wcrkzeugmaschincn, bcsonders Kreis- und 
Bandsagen fiir Eisen, Schleif- und Siederohr-Schweifs- 
maschincn, eine Ktigclpresse fiir Bleikugeln, cine 
Festigkeitspriifungsmaschine nach Pohlmeyer u. a. aus- 
gcstellt. Die noch jungę Fahrzeugfabrik in Eisenacli 
ist durch Kraftwagen fiir Lasten- und Personenbc- 
fdrderung, Fahrrader mit und ohne maschinellen 
Antrieb, Kriegsfahrzeuge u. a. vertrcten. Kurz gesagt, 
die Reichhaltigkeit und die Besonderheiten der Aus- 
stellungsobjektc machten dic Halle der oben unter dem 
Namen des Hauptwerkes zusammengefalśten zahlreichen 
Fabriken in und bei Dusseldorf, in Sommerda, Zella 
St. Blasii und Eisenacli zu einer der sehenswertesten 
der ganzen Gewcrbeschau.

G u t e h o f f n u n g s h i i t t c .  Dic Erzcugnisse der 
Stahl- und Walzwerke Oberhausen und Neu-Oberhausen 
fallen zwar samtlich der Art nach durchaus in das 
Gebiet der gewohnlichen Massenartikcl, stellcn sich aber 
sowolil nach Giite wie nach Grolśe denen der anderen 
Werkc ebenbiirtig an die Seite. Zwei Schaukasten in 
der rechten Seitenhalle des grofsen Ausstellungsgebaudes 
enthalten dic Giitcproben der yollstandigen lOstufigen 
Harteskalen von Martin- und Thomasflulseisen, zwei 
weitere Actzproben von Schienen, Formeisen und Rad- 
sternen, und in einer liingcren Rcihe anderer sind 
samtliche Walzprofilc durch Abschniitc vertreten.

Von grofsem Interesse sind ferner zwei Aufbauten 
aus den Entstehungsreihen von Achsen, Radrcifen, Rad- 
sterncn und Scheibcnradern, an denen das Herstellungs-
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verfahren Schritt fiir Scliritt vcrfolgt werden kann. — 
Die Blechwalzwerke sind mit zwei grofsen Tafeln von 
je 20 m Lange, 3,05 bezw. 1,35 m Breite, 32 bezw.
7,5 nim Dicke nnd 15,5 bezw. 1,6 t Gewiclit, einer 
runden Sclieibe von 4 m Durchm , 24 mm Dicke und
2,4 t Gewiclit sowie durch Feinbieclie und gekiimpelte 
Biide.n wiirdig vertreten.

Die Hamnierschmiedc und die Kettensclimiedo fiihren 
einen Giefspfannenring, gerade und gekriipftc Kurbel- 
wellen, eine Blockwalze und eine ganze Reihe Scliiirs-, 
Anker-, Kran- und Forderketten vor, dereń vorziigliclie 
Eigenscliaften an einer, 6  Jahre bei einem Briililsclien 
Braunkohlen- und Brikettwerk in Gebrauch gewesenen 
Fiirderkette erkaniit werden konnen. In dieser Zeit 
sind 4 270 000 Forderwagcn =  1 780 000 t Gewiclit 
mit der Kette gefiirdert worden und doch betriigt die 
Abnutzung in den Gelenken nur 2,5 bis 3 nim, an den 
Langseitcn der Glieder durch Schleifen der Leerkette 
auf dem Bodcn nur 4 — 6  mm.

Die Slahlgiefserei in Stcrkradc kann sich mit den 
friiher Betrachteten in jeder Ilinsicht messen. Wir 
finden dieselben Erzengnisse in gleiclier Giite wie in 
den anderen Ausstellungen; einen Prelścylinder fiir eine 
Wasserdruckpresse von 2500 t Druck, einen Vordcr- 
und einen Hintcrsteven mit Ruderschaft, Ruderrahnicn 
und Schraube, feitig bearbeitet fiir den Danipfcr Sophie 
Rickmers, ein Polgehause von 3836 mm Durchmesser, 
den Cylinderkopf fiir eine 500 P S- Gaskraftmaschine, 
Lokomotivrader, Zahnrader u. a. Maschinenteile, einen 
Walzenstiinder von 12 t Gewiclit u. s. w. — Dic Er- 
zeugnisse der iibrigen Werkstiittcn der Abteilung 
Sterkrade, der Kesselsehmiede, der Maschinenfabrik, 
der Briickenbauanstalt, sollen hier, ais anderen Gebieten 
zugehiirig, iibergangen werden, obgleich sie zu den 
bedeutendsten Leistungen, besonders des Maschinenbaues 
gehoren.

Wenden wir uns nun in die Industriehalle II, so 
finden wir hier im siidlichen Fliigel noch eine ganze 
Reihe reelit bedeutender Ausstellungen, dic aber, soli 
der Bericht nicht zu ungebuhrlicher Liinge anwachsen, 
nur kurz erwahnt werden konnen.

Gleich ain Eingange stofsen wir auf die A k t . - G e s .  
Pb o n i x ,  dereń zahlreiche Werke mit ihren mannig- 
faltigen Erzeugnissen einen grofsen Raum einnehmen. 
Da treten uns entgegen aus den Walzwcrken in Laar 
Rillenschienen, Strafsenbahngeleise, Weichen, Radreifen, 
aus dem Prefswerk Kohlensaureflaschen und Geschosse, 
ferner Radsatzc und schwere Bleche. aus Eschweiler, 
blaue, sehwarze und verzinnte Feinbieclie aus Naclirodt, 
Zaun- und Telegraphendrahte, blankgezogene, gegliihte 
und verkupferte Driilite, Dralitstifte und Nieten, Stachel- 
draht, Drahtgeflechte, Sprungfedcrn, gezogene Stangon 
und Wellen aus den iibrigen Abteilungen der mit dem 
Phonix vereinigten Wes t f i i l  i s chen Uni o  n in Hanim, 
Lippstadt und Belecke, dic zusammen rund 85 000 t

Draht und Drahterzeugnisse liefern, was auf dem Fest- 
lande Europas wolii dic hochste Jahreserzeugung eincr 
Firma sein diirfte.

Unmittelbar liinter der Aussteliung der Phonix liegt 
ani wcstlichen Liingsgangc die des Biechwalzwerkes 
Sc h u I z - K n a ud t in Essen, die fast ausschliefslicli 
aus Materiał fiir Land- und Schiffskcsseln besteht. In 
erster Linie fallen die bekannten Wellrolirc ins Auge, 
dereń griifstes bei 1200 mm Durchm. und 11,5 mm 
Wandslarke eine ganze Liinge von 11,26 m besitzt und 
4400 kg wiegt. Diese Rohrc sind gebildet aus Blech- 
tafelri, welche iiber der Wassergasflaiiime zunaclist 
maschinell zu cinzelnen Schiissen gcschwcifst sind, 
hernach aber auf gleiche W eisc durch Rundnahte zu 
einem glatlen Rohre vereinigt wurden. Erst das ge- 
schweifste Rohr wird gewellt, und durch diese Arbeit 
gleichzeitig der Beweis fiir die vorziigliche Schweifsung 
erbracht, denn nicht tadellose Nahte reifsen beim 
Wellen auf. Demnachst errćgen grofse ebone, geflanschie 
und gehalste Kesselboden tinsere Aufmerksamkeit. Das 
griifste Stiick ist der Unterteil eines SchilTskessel-Vorder- 
boilens von 30 mm Starkę und 5,85 ni Durchm. mit
4 grofsen, in einem Vorgange eingepre&ten Feuerrohr- 
lijchern und 8  Fahr- und Putzlochern.

Ganz ahnliche Leistungeu iiaben die D u i s b u r g e r  
E i s e n -  und S t ahl  w e r k e  aufzuweisen, dereń Er-, 
zcugnisse sieli unmittelbar an die vorige Aussteliung 
anschlicfsen. Auch hier steht das KeSSelmaterial im 
Vordergrund und zwar gleichfalls geschweifste und ge- 
wellte Feuerrolire, von denen zwei Stiick in einen 
SchilTskessclboden von 4,8 m Durchm. eingesetzt sind; 
Kcsselbiiden von betrachtlicher Griifse, darurtter eine 
Blechscheibe von 3,94 m Durchm. und 14 mm Siarkę 
und Blcchschweifsarbeiten vcrvollstiindigen die Gruppe 
dieses Werkes, das iibrigens auch im Freien eine seheris- 
werte Ausstcllung besitzt, namlieh eine Auswahl von 
Masten alier Art aus nahtloscn Rohren mit Liings- 
rippen, die nach dem auf diesem Werke erfundenen 
Verfahren des Flachwalzens hohl gegossener Blocke und 
nachherigen Aufweitens durch Ziehen iiber den Dorn 
hergestellt sind

Zu diesen beiden hcrvorragenden Bleehwalzwerken 
gesellt sich die G c w e r k s c h a f t  Gr i l l o ,  F u n k c &  Co. 
in Schalke, in dereń Aussteliung man gelangt, wenn 
man sich zwischen den beiden eben bcschricbenen 
hindurch an Peter Harkort & Solin vorbei nacli dem 
kinteren- Teile der Halle wendet. Dic ausgestellten 
Gegenstandc des Grobblechwalzwerkes sind meist un- 
geschwcifete und geschwei&te Kesselteile und Kessi‘1 
(flachc und verticfte Biiden, Stutzen, Mannlochdeckel, 
glatte und gewellte Feuerrolire, Feucrbiichsen und Wasser- 
kammern), Teile von Destillierapparaten, ein kugelformigcr 
Cellulosekocher, eine geschweifste Verzinkplanne und 
ein geprcfsier Schmelzkessel von 25 mm Wandstarke, 
ein Rahmcnblech von 1 0 , 0 x 1 , 3 x 0 , 0 3  ni, Blechtafcln
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Gas- und Dampfieitungen, Damplkessel u. a. m., Rohr- 
forinstUcke, Schlangen uiid Maste ausgestellt. Zum 
Teile befassen sie sieli, wie das erste, zweite und vierte 
Werk, auch mitBlechschweifs- und -Prefsarbeitcn(Kessel- 
teile, Kugelkocher, Ricmscheiben u. s. w.); die Diissel- 
dorfer Rohren- und Eisenwalzwerkc zeigen nebeu Rohren 
mit kreisrundem Querschnitt aucli ovale, Dreikant- und 
Vierkaritrohre, dic Mannesmannrohrenwerke auch Be- 
halter fiir hochgespannte Gase. Den Erzeugern eiserner 
Rohre schliefst sich die E i s e n i n d u s t r i e  zu  Menden  
u n d  S c h w e r t e  mit solchen aus Kupfer, Messing und 
Tombak an.

Die Drahterzeugung wird durch den P h o n i x ,  
Abt. We s t f a l .  Un i o n ,  durch B o c ke r  & Co. in 
Schalke, die E i s e n i n d u s t r i e  zu  M e n d e n  und  
S c h we r t e ,  den A a c h e n e r  H i i t t e n v e r e i n  Rot e  
Er d e ,  sowie durch den D r a h t s t i  ften verban d wurdig 
yertreten. Walzdraht und gezogene Drahte, rund und 
profiliert, ans Eisen, Kupfer und Messing, blank und 
gegliiht, verzinkt und yerkupfert, Drahtnagel und Dralit- 
geflechte, Springfcderri und Seile, Nieten und Schiencn- 
nage! u. s. w. sind die cinschliigigen Erzeugnisse, und 
wenn wir endlieli noch die Werkzeuggufśstahle von 
Kr upp,  S i i d i ng  & I l a l b a e h  in Ilagen, dem L i i u -  
h u r g e r  F a b r i k -  und I i i i t t e nve r e i n ,  Ed. Dijrren-  
berg Si ihne in Riinderoth und F e l i s  & B i s c h o f f  
in Duisburg in Stangen aller mogliehen Profile und in

fertigen Werkzeugen erwilhneh, so diirfte der fliiehtige 
Ueberblick iiber das Gebiet des Eisenhiittenwesens hier- 
mit beschlossen werden. Wohl wiire manche Ausstellung 
einer cingehenderen Betrachtung Wert gewesen, doch 
konnte auch damit Vollstiindigkeit nicht erreieht werden, 
da recht viele Firmen, dereń Erzeugnisse den; Eisen- 
hiittenwcsen zugerechnet werden diirfen oder wichtige 
Hulfsmittel und Werkzenge der Eiscnliiitten bilden, in 
anderen Gruppen ausgestellt haben, so besonders in der 
Maschinenhalle, wo die Hammer und Prcssen, die Walz- 
werke und Forinmaschinen und vieles andere sich be- 
iinden. Nur cinige hervorragende Gegenstande seien 
genannt: Die Dampfhammer von B a n n i n g  in Ilamm 
und Br i n k m a n n  in Witten, die Lufifederhamnier von 
B e c h e  & Gr o h s  in Iliickeswagen, schwere Scheren 
von I l a n i e l  & Lu eg,  Prcssen der K a l k e r  Werlc-  
z c u g m a s c h i n e n f a b r i k  vorm.  B r e u c r ,  S c l i u -  
ma c he r  & Co. in Kalk und ein maehtiges Univcrsal- 
walzwerk mit Ilebetischen und allem sonstigen Zubehiir 
einsehliefslieh KammwalzongerUst und der Walzenzug- 
mascliincYon de r Dui s b u r g e r Ma s c h i n e n b a u - Ak t i c n -  
g e s e l l s c h a  ft vorm. Be c h  em & Keet  m an in Duisburg. 
Diese hervorragcnde Anlage (Siehe Fig. 1) besteht aus 
dem Arbeitsgeriist mit den Ilebetischen, einem Karnm- 
walzgcrttst und den verbindenden Zwischengliedern, 
der Ilauptknpplung, den Muffen, den Sohlplatten, den 
Spindeln und den zu diesen gehiirigen Spindelstiihlen.

Fig. 1. Uniyersalwalzwerk.

Das Trio-Arbeitsgeriist besitzt zwei Horizontalwalzen 
von 700 mm Duchmesser nnd 1200 mm Ballenliinge, 
sowie eine Mittelwalze von 560 nim Durchmesser. Die

Yertikalwalzen, -welche nur auf einer Seite und zwar 
hiriter der Einsteckseite angeordnet sind, haben einen 
Durchmesser von 500 mm. Die gro&te Walzweito
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betragt 1000 mm, die kleinste 150 mm. Dic griifste 
Maulweite der Horizontalwalzen ist mit 850 mm 
bcmessen. Der Antrieb der Ilorizontal- und Vertikal- 
walzen erfolgt von dem 660 er Kammwalzcngcriist 
aus, und zwar fiir die letzteren mittelst Zwischcn- 
rad, Ritzel und 2er Kcgclraderpaare, von welchcn je 
ein Rad auf einer aufścrst kriiftig gehaltenen Vierkant- 
aclise yerscliiebbar angeordnet ist. Der durcli den 
Zahndruck der Kegclriider in den Vertikalwalzachscn 
auftretcndc Druck nacli unten wird durcli reieblieb 
beniesscnc Spurlagcr aufgcnommen, welche aufserdem 
durcli Nachslellen in einfachstcr Weise gestatten, einen 
im Laufe der Zeit entstandenen Verschleifs auszu- 
gleichcn. Die Vcrtikalwalzcn selbst konnen bei ein- 
seitiger Abnutzung umgedreht wieder eingebaut werden 
und sind aufeerdem durch eine einfache Vorrichtung 
verhindert in der Liingsrichtung der Achse zu wandern.

Die vertikalen, wic auch die horizontalen Druck- 
schrauben werden gesondert angestellt durch je eine 
Zwillingsreversiermaschine von 160 mm Durchmesser 
und 240 mm Hub, und zwar mittelst eines zwischen- 
gesehaltcten Vorgeleges mit zweierlei Geschwindigkciten 
mit Vor- und Riiekgang der Sclirauben. Ais grofser 
Vorzug mag hier erwiihnt sein, dafs jede Schraube 
behufs genauer Einstellung durch einfaches Losen einer 
Kupplung unabhangig von den andern Schrauben fiir 
sich gedreht werden kann.

Die Grofse der Anstellung wic auch dic vcrbleibende 
Maulweite werden sowohl fiir die, Ilorizontal- wie auch 
fiir die Vortikalwalzen mittels geeigneter Zeigervor- 
richtung dem Beobachtcr gut sichtbar gemacht.

Das Heben der Mittelwalze und die Ausbalanzierung 
der Obcrwalze erfolgt hydraulisch, wogegen die Zwisehen.- 
spindeln durch Gewichte ausbalanziert sind.

Vor und hinter der Walzc sind kriiftig konstruicrtc 
Ilehetischp, von ca. 7 m Ijiingc und 1200 111111 Breite 
angeordnet, die durch einen Dampfcylindcr, teilweise 
aber auch hydraulisch gehoben werden.

Beziiglich des zur Verwendung gelangenden Materials 
sei noch darauf hingewiesen, dafs samtlichc Rader aus 
bestem Stahlgulś und allc schwereren Achsen aus S M.

Stahl vorziiglichstcr Qualitat hergestellt sind. Zur 
Sicherung der Anlage d. h. um Briiche wertvoiIerer Teile 
zu verinciden, sind bei den Kraftiibcrtragungselcmenlen 
die Nebenkuppelmiiflen aus Gufseisen angefertigt.

Fiir eine sicherc und beąuemc Schmicrung ist durch- 
weg Sorge getragen.

Bei Verwendung von nicht zu leiehten Bliicken ver- 
mijgen auf dem vorliegenden . Walzwerk in 10 stiindiger 
Schicht mit Leichtigkeit 160 t fertiger Ware hergestellt 
werden.

Zum Antrieb des Universaltrios dient eine Tandcm- 
walzcnztigmaschinc von 750 und 1060 111111 Cylinder- 
durchmesser. Die Maschine macht 70— 100 Um- 
drehungen in der Minuto und ist fiir einen Betriebs- 
druck von 10 Atm. konstruicrt. Die Normalleistung 
derselben betragt bei 10 Atm. Uebcrdruck und 100 
Umdrehungen in der Minutę ca. 1100 PS, doch ist 
dieselbe bis iiber das Doppelte, steigerungsfahig.

Di(! Steuerung am Hochdruckcylinder ist eine vom 
Regulator beeinflufste Doppelkolbenschiebersteuerung. 
Derselbe, ist mit cinem vcrschiebbaren Gewicht versehen, 
um die Umlaufzuhl der Maschine auch wahrend des 
Ganges regeln zu konnen. Zur Steuerung des Nicder- 
druckcylinders dient ein cinfacher Kolbenschieber mit 
Trickkanal. Die Cylinder sind mit Dampfliemd vcrselien 
haben geheizte, Deckel und Mantel aus poliertem Stahl- 
blech. Dic Kolben sind sclir brcit gchaltcn und mit 
durch Federn angcdriickten, geteilten gufscisernen Spann- 
ringen versehen. Der Kreuzkopfkiirper besteht aus 
Stahlgufs, wahrend dic Gleitbacken aus Gufseisen sind. 
Das Materiał der Kurbel ist ebcnfalls aus Stahl
gufs, und das Gewicht der hin und her gehenden 
Massen ist teilweise ausgeglichen. Das Schwungrad hat 
7,8 111 Durchmesser bei einem Gesamtgewicht von 53 t. 
Der Mascliinist befindet sich auf einer kleinen Steuer- 
biihne, von wo er sowohl das Eintrittsventil, das Lauf- 
gewicht des Regulators, wie auch die Ilahnziige bc- 
dienen kann. Ais Walzenzugmase.hine ist die Maschine 
selir kriiftig und gediegen gebaut und dabei aufscr - 
ordentlich regulierfiihig. Ihr Gwicht betragt aus- 
schliefslich des Schwungrades ca. 82 t.

Entwicklung der Ilheiuiscli - wcsllalischcu Kohlcnerzeugung wShrend des rerfiossenen Jalirlnuiderts.
Yon B. S c h  u Iz -  Br io s e  11. 

Hierzu 1'afel 102.

Dic auf Tafel 102 wiedergegebene graphische Dar- 
stellung der Kolilenerzcugung, welche den Zeitraum von 
1820 bis 1900 umfafst, diirfte nicht olme Interesse sein, 
da sie dic wachsende Bedcutung unserer Kohlenindustrie 
im Laufe des verflossenen Jahrhunderts iibersichtlieh 
yeranschaulicht.

Ich heschranke mich darauf der.-elben einige er- 
liiuternde Bemerkungen beizufiigcn.

Dic Erzeugung, welche im Jalire 1820 nicht ganz 
1/ 2 Million Tonnen betrug, hat liir 1900 eine IIolic von 
nahezu 60 Millionen Tonnen erreicht.

I111 Laufe der ersten 30 Jahrc, von 1820— 1850,
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war (lic Zuńalime der Forderung eine selir geringe, sie 
stieg von i/ 2 Million Tonncn auf nicht ganz 2 Millionen 
Tonncn, begann aber von da ab infolge der Lrschliefsung 
des Bozirkcs durch Eisenbahnen in cine lebhaftcre Auf- 
wartsbewegung einzutreten, welche vom Jahre 1860 bis 
1895 eine aufserordentlich regelmafsige Linie darstellt, 
die fiir dic letzten 5 Jahre bis 1900 eine steilore 
llichtung annimmt; ware dieselbe dem Durchschnitte 
der vorhergehenden 20 Jahre entsprechend verlaufen, so 
wiirdc dic Erzeugung im Jahre 1900 nur 50 Millionen 
Tonncn gegen nahezu erreiclite 60 Millionen Tonnen 
betragen haben. Legt man der zukunftigen Ent
wickelung des Bergbaus die 25 jahrige Knrvc von 1875 
bis 1900 zu Grunde, so gelangt man zu dem Ergcb- 
nisse, dafs dic ErzeugungszilTer von 100 Millionen Tonncn 
pro anno etwa bis zum Jahre 1920 errcicht sein wird, 
entsprechend einer durchschnittlichen Zunahmc von rund
2 Millionen Tonnen pro Jalir.

Es ist indessen durchaus nicht ausgeschlossen, dafs 
dic Vcrmchrung in dcm Tempo der letzten 5 Jahre 
Yoranschrcitct, in welchem Falle man bercits fiir das 
Jalir 1910 mit einer FordcrungszifTer von 100 Millionen 
Tonnen zu rcchnen haben wiirde, entsprechend einer 
jahrlichen Zunahmc von durchschnittlicli 4 Millionen 
Tonnen.

Beriicksichtigt man die zahlreichen im Bau und in 
der Entwiekclung begrilTonen Schaehfanlagen, sowie die 
Neuerwerbungen von Bcrgbcrechtsamen scitcns der 
grofsen Hiittcnwerke, wie Krupp, Stumm, Maximilians- 
liiitte, Mansfeldcr Gewerksehaft und andere mehr, sowie 
last not least diejcnigen des prcufsischen Bergfiskus, 
so gcwinnt die letztere Annahmc eine grofse Walir- 
sehcinlichkeit.

Es ist zu hoffen, dafs der Konsum mit einer solchen 
Entwickelung gleichcn Schritt liiilt. Wenn auch der 
lieimische Bedarf an Erzeugnisscn unscrcr Industrie wohl 
nicht im Verh'altnissc einer Produktions-Vermehrung, 
wie die in Aussicht genommene, wachsen wird, so hat 
jedoch die Erfalirung der beiden letzten Jahre, bcsonders 
auf dem Gebietc der Eisen- und Stahlindustric, gelehrt, 
dafs bei normalen Produktionsbedingungen und bei billigen 
Preisen dic Ausfuhr wohl im stande sein wird, den 
Erzeugungsiiberschufs aufzunehmen.

W ie clastisch die Aufnahmefaliigkeit derauslandisehen 
Miirkte ist, miigen naclistehende Ausfiihrungen zeigen. 
Unter dcm Drucke der schwercn Krisis im deutschen Eisen-

und Stahlgewerbe hat sich die Ausfuhr an Stahl und Eisen 
und den daraus erzeugten Zwischen- und Fertigprodukten 
von 1 547 000 t im Jahre 1890 auf 2 346 000 t im 
Jahre 1901 oder um 51 pCt. erlioht, wahrend die Atis- 
fuhr der analogen Produkte aus Ęngland von 3 540 000 t 
auf 2 900 000 t, also um 18 pCt, zuriickging. Die Ver- 
minderung der amerikanischen Ausfuhr war noch wcit 
erheblicher und betrug im Verglcich der beiden Jahre 
rund 39 pCt.

Bei dem Gange der Entwickelung der Eisen- und 
Stahlindustric in den Vereinigten Staatcn wird jedoch 
ohne Frage die Zcit kommen, wo die Ausfuhr wieder 
in schncllcm, yielleicht ubcrschncllcm Tempo wachsen 
wird. Es ist indessen zu erwarten, dafs bis dahin die 
deutsche Erzeugung zu normalen Gestchungskosten 
zuriickgekehrt und im stande sein wird, den zu or- 
wurtenden verscharften amerikanischen Wcttbewerbe dio 
Wage zu haltcn.

Diescs Bild der zukunftigen Entwickelung der vater- 
landisćhcn Industrie weist jedoch gebioteriseh darauf 
liin, den mit dieser Entwickelung verbundcncn Gefahrcn 
und Absatzschwierigkciten fest ins Auge zu sehen und 
fiir Zusammenschlufs der einzelnen Zweigc unscres 
grofsindustriellen Bctriebes in feste Yerbiinde beizciton 
zu sorgen, um gcmeinschaftlich dic schwercn Opfer 
tragen zu konnen, welche der Kainpf auf dem Wclt- 
marktc unzweifelliaft s. Zeit erheischcn wird.

•Dic Kohlcnindustrie insbesondcrc, welche die Bildting 
einer geschlossenen Gemeinschaft zuerst wirksam durch- 
gefiihrt hat, mogę vor allen bedenkon, dafs sic in der 
Zukunft vor der Altcrnative steht, entweder dic herrschcnde 
Stellung, welche ihr der Zusammenschlufs im Kohlen- 
syndikate seit dessen Bestehen gewahrleistet hat, zu er- 
lialten, oder wieder wic in den Epochcn von 1860 bis 
1870 und von 1875 bis 1888 zur Stellung ais dienende 
Magd der ubrigen Industrieen hinabzusteigen. Ein 
dritter Weg steht m. E. nicht offen.

Wird der Anschlufs, das Syndikat zu einer dauernden 
Institution zu gestalten, vcrsaumt, so braucht man kein 
grofser Prophet zu sein, um im Geiste das Triimmcr- 
feld eines in seincn wirtschaftlichen und sozialcn Grund- 
festen erschiitterten Industriegebietes zu iiberschauen, 
dessen Wiederaufrichtung dann ganz andere Opfer ver- 
langen wird ais diojenigen, welche heute von einzelnen 
Bctciligten fiir zu schwer erachtet werden, um sich der 
Gemeinschaft anzuschlicfsen.

Weltproduktion in 6fol(l und Sil ber im Jahre 1901.
D er neueste Band der „M in era ł In d u stry"  enthalt 

sta tistisch e  T ab ellen  von  der G old- und S ilberproduktion  
der w ich tig sten  Liinder in den letzten  drei Jab ren , 
so w ie  z w e i grap h isc lie  D arstellu n gen , d ie  in in teressanter  
W eise  vera n sch a u lich en , in w elch em  U nifange d ic  H aupt- 
p rod u k lion sliln d er  von G old und S ilb er  im  letzten  Y ierte l-

jahr liu n d ert an der W eltproduktion  der beiden  E d el-  
m etn lle teilgenom m en haben . D ic nachfoigenden  A ngaben  
sin d  dem  „ E n g in eer in g  and M ining Jou rn a l"  entnoim nen, 
das in d er L age i s t ,  d ic  erw iilin ien T a b e llen  und 
grap h isclien  D arstellungen  bereits in sc iner N uinm er vom  
5. J u li  zu  bringen .
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D i e  G o l  d - P r o d u k t i o n  d e r  W e l t  i n  d e n  J a l i r e n  1899,  1900 u n d  1901 n a c h  M e n g e  u n d  W e r t .

L a n d e r
1899 1900 1901

fcg JC. kg JC. kg JC.

Nord-Amerika: Ver. Staateiu/^ - . .
Canadaju.—Neufandlaiid.
Mexico y / .........................
Centr.-Amerika . . .

S iid -A m e r ik a .................................................
Europa: R u f t l a n d / . ...............................

Afrika: T r a n s v a a l / . ...............................

105 471,0  
31 755,5
13 960,1

790.0  
18 353,8  
36 056,3

3 861,2  
109 7S2.6

3 915,1 
' 8  501,4
14 214.0
4  970,6  

11S 500,0
677.1

2 94  403 28S  
88  634 582
38 9 6 4 8 7 4  

2 2 0 5  143
5 1 1 2 1  367  

100 644 667  
10 777 095  

306 4 3 8  304  
1 1 0 9 5  841 
23 730  000
39 675 821 
13 8 7 4 2 6 3

330 772 562  
1 890  000

117 604,6  
4 2 0 6 7 ,0
14 158,3  

1 203,7
19 207,8  
33 354,2  

6 942,4  
10 846,9  

6 038,4  
6 470,1

15 946,0  
6 837,9

110 978,5  
677,1

3 2 8 2 7 0  643  
117 422 596  

39 5 1 8 0 6 5  
3 360 000  

53 615 339  
9 3 1 0 2 2 4 4  
19 3 7 8 8 8 4  
30 277 250  
16 855 028  
18 060 000  
44  510 390  
19 087 081 

309 776 565  
1 890 000

120 691,0  
36 873,0  
15 554,2  

1 549,8  
18 702,2  
38  988,5

6 836,4
7 432,9  
8 2 1 0 ,1  
4 514,0

14 178,2
8 351,8  

115 947,8
677.1

336 8 8 8 4 8 9  
102 924 507  
43 383 127 

4 326 000  
52  203 955 

10S 829 325
19 083 334
20 747 765
2 2  917 283  
12  600 000  
39 575 991
23 312 688 

323 647 540
1 890 000

Zusammen | 470 SOS,7  | 1 314 227  S09 j. 392 331,8 1 095 124 086 398  507,0 1 112 330 003
D io W eltp rod u k lion  von G old  hat d anach  im  a b ge-  

lau fenen  J a h re  gegen iib er  1900  um ein  G crin ges zugenonnnen , 
indem  sie  von 3 9 2  3 3 1 ,8  kg im W erle  von 2 6 0  7 4 3  83 0  
D ollar auf 3 9 8  507  k g  im  W erte von 2 6 4  8 1 0  4 7 7  D o li.  
s lic g , dam it b lieb  s ie  je d o c h  nocli w e it  h in ter dem  b isher  
h och slen  E rgeb n is des J a h res 189 9  zm lic k , das sich  au f

4 7 0  8 0 8 ,7  kg im Werte von fast 31 3  Mili. Doli. stellte. 
Von 1893  bis 1899  sind, wie die nachstehende graphische 
Darslellung erkeunen liifst, die Vereinigten Staaten', 
Australicn und Transvnal die 3 hauptsiichliclisten Gold 
erzeugenden Liinder, Rulsland, das bis dahin andauernd 
den dritten Platz inne hattc, mufste ihn in dem genannten
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Juhr an Transvaal abgeben. In diesem Zeilraum bewegte j von Gold zwischen 65  und 7 4 ° /o ,  in 19^ 0 liefs der 
sich der Auteil der drei Liinder an der Weltproduklion I Buret.krieg die ProduktionszifTer Transvaals auf die vec-



23. August 1902. -  848 - Nr. U .

gleichsweise unbcdeutende Zahl von 10 84 6 ,9  kg sinken, 
dii; in 1901 noch einen weilereri RUckgang auf 7 432 ,9  kg 
erfuhr. In 1900 und 1901 erzeugten die Vereiniglen
Staaten und Australicn zusamineu 5 8  bezw. 59°/o der
Weliproduktion, Rufslands Goldgewinnung schwankte ilirem 
Wcrte nach in den lelzten 25 Jaliren zwischen 1 8 ‘/2 Mili. 
Doli. in 1883  und 30 ,5  Mili. in 1895 ,  die durclischnill- 
liclie jiihrliclie Ausbeute betrug etwa 25  Mili. Doli.

Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der cinzelnen
Krdteile an der Goldproduktion der Welt im Jahre 1 901:

Unzen fein Wert in Mark pCt.

Nordamerika . . . . 5 615 709 487 522 123 43,2
Siidam erika........................ 601 331 52 203 955 4,5
E u r o p a .............................. 1 473 409 127 912 659 11,3
A f r i k a .............................. 502 971 43 665 048 3,6

869 544 75 488 679 6,0
A u s tr a l ie n ........................ 3 728 057 323 047 540 29,2
Nicht einzeln angoseben 21 771 1 890 000 1,6

Zusajmnen 12 812 792 1 112 330 003 100,0

Das Verhaitnis der Goldproduktion (1 2  8 1 2  792  Unzcn) 
des letzicn Jahres zu der Silberproduktion (1 7 4  851  391  
UnzeiO stellt sieli der Menge nach wie 1 : 13,65, dcm

Werie nach dagegen wie 1 : 0 , 4 1 3  ( 2 6 4  8 4 0  477  Doli. 
: 103 0 7 4  891 Doli.).

Nach wie vor nclimen die Vereinigten Staaten unter 
den Edelmelall erzeugenden Landern der Welt die erste 
Stelle ein, im Jahre 1901 crreichte ihre Goldproduktion 
mit 3 8 8 0  578  Unzcn im Werte von 8 0  211  5 45  ilire 
bislier hochste ZifTer. Auch die australische Goldgewinnung 
zeigte im lelzten Jahre nach einem crhcbliclien RUckgang 
in 190 0  wieder eine betriichtliche Steigerung, blieb jedoch 
iinmer nocli hinter dem Ergebnis von 1899  zurUck. Die 
folgende Tabelle zeigt fUr die beiden letzten Jahre den 
Anteil der einzelnen auslralischen Staaten an der Gold
produktion dieses Erdteils:

Staaten

1900 1901

Unzen
fein

"Wert 
in Mark

Unzen
fein

Wert 
in Mark

Neu Sud-W ales . . 
Queensland . . . .  
Siid-Australlen . . 
Tasmania . . . .

W est-Australien . . 
New-Seeland . . .

281 207  
676 029  

25 713  
73 578  

700 142 
1 4 1 4  273  

338 902

24  412 664  
58  689 691 

2  232 295 
6 387 641 

65 990 988  
122 778  739  

29 421 433

216 874  
576 920  

21 939 
52 627 

743 467  
1 700 980  

412 189

18 827 697  
50 0 8 4 7 3 1  

1 904 582  
4 508  760  

64 5 4 3 3 4 5  
147 668 879  

35 783 777
Insgesaint 3 569 844 309 913 456 3 724 996 323 381 772

D ie  Si 1 b e r - P  rod u k l i o  n d er  W e l t  in  den  J a h r e n  19 00  u n d  1901 n a ch  M e n g e  und H a n d e l s - W e r t .

L a u d e r
1900

kg J t .
1901

kg .SC.

NordAm erika: Ver. S t a a t e n ........................
M e x i c o ..............................
Canada und Centr.-Amerika

S iid -A m e ilk a ............................................................
Kuropa: D e u tsc h la n d ..........................................

S p a n i e n ................................................
ilbr. E u r o p a ..........................................

A s l e n ........................................................................
A u atra llen .............................. ...................................
u n b e 9 t i m m t ..................................................................

1 8 5 2  564,4  
1 735 697,7  

183 976,2  
8 08  313,7  
168 349,0  
183 802.0  
2 1 1 3 5 5 ,9  

61 245,0  
437 412,3  

1 500,0

153 422 850  
143 744 374  

15 236 260  
67 130 309  
13 939 918  
15 221 833  
13 776 979  

5 072 096  
36 224  950 

124 223

1 855 425,6  
1 7 1 5  416,0  

191 297,7  
769 691,9  
168 349,0  
183 802,0  
154 295,1  

61 245,0  
337 420,9  

1 500,0

147 696 788  
136 551 677 

15 227 800  
61 209 524
13 401 028
14 631 128 
12 2 8 2 2 9 5

4  875 263  
26  859 605 

119 402
Zusammen 5 599 216,2 463 894 250 5 4 3 8 4 4 3 ,2 432 914 542
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Dic Produktion von Silber lici im Jahre 1901 gegen 
das Vorjahr von 5 599  2 1 6 ,2  kg auf 5 4 3 8  4 4 3 ,2  kg,
was dem Wcrt nach einen Itiickgang um 10 8 5 9  723  Doli.
bedeutet. Diese Produktionsabnahmc diirfic im engsten 
ursiichliclien Zusammenhang mit dem wciteren Preisriick- 
gang des Si 1 bers in 1901 slelien, in 1 9 0 0  notierte es
im Jahrcsdurchschnitt in Ncw-York per Unze fein noch
6 1 ,3 3  Cts., in 1901 dagegen nur noch 5 8 ,9 5  Cenls. In 
1875  stand, wie auch die graphische Darstellung ersicht- 
lich maclit, der Londoner Preis (fiir die Unze standard 
== 0 ,92 5  fein) noch hDher ais 1 ,20  Doli., seildein befindet 
er sich in fast stiindigem Fallen.

Tcelmik.
D ie  n e u e  f i s k a l i s e h e W a s s e r l e i t u n g  in  O b e r s c h le s ie n  

ist in ihrer Hauptstrecke Adolfscliacht-Chropaczow- Lipine- 
KonigsliUtte bis auf die Arbeit weniger Tage, welche noch 
zwischen Chropaczow und HubertushUtte zu verrichten bleibt, 
Yollendet. Der Bau der 3 5 0  m Nebcnleitung Lipine-Morgenroth 
wird imSeplember in Angriff genommen werden. Dem Betriebe 
soli die gesamte Leitung erst am 1. April 19 0 3  iibergeben 
werden, da der Bau der auf Adolfscliacht „unter Tage" aus- 
ziifUhrcuden Maschinenstubrn und die Montierung der 
Wasserptimpmaschinen nicht vor dieser Zeit beendet sein 
kann. Es soli ferner auf Adolfscliacht eine lirweiterung 
der elektrischen Beleuchtungsanlage bis dahin ausgefiihrt 
werden.

Mineralogie und Geologie.
G e o l o g i s c h e r  K u r s u s .  FUr den diesjiiłirigeu geo- 

logischen Unterweisungskursus fiir Bergassessoreu und Berg- 
referendare ist der Monat September festgesetzt worden. 
Die Teiluehmer finden sich am 31 . August d. J. in 
Zellerfeld zusaimnen, um zuniichst dic erste Halfte des 
Kursus unter Leitung des Landesgeologen Professor Dr. Koch 
und des Piofessors Dr. Benshausen am Oberharzer Griin- 
steinzuge und sOdostlicli hiervon, in der Gegend zwischen 
Lcrbach und dem Polsterberge, Bstlich von Claustlial, 
durclizumachen. Von dort begeben sich am 15 . September 
die Teilnehmcr nach ThOringen, wo der zweite Teil des 
Kursus unter Leitung des Professors Dr. Scheibe und des 
Landesgeologen Dr. Zimmermiinn in der Umgegend von 
Kaipinerberg bei Ilmenau abgehalten wird. Am 27 . September 
schliefst der Kursus,

Yolkswirtseliaft uiul Statistilc.
D e r  K o h l e n a b b a u  i m  l i o r d l i c h o n  C hin  a. The 

Japan Times vom 1. Juli bericlitet, dafs der japanische 
Ingenieur Wada, der friiiierc Direktor des japanischen 
Stalilwerks in Yawatainura, von einer Studienreise durch 
das nordliche Cliina zurUckgekelirt ist. Seine Beobaclitungen 
durften, soweit sie sich auf den Kohlcnabbau im nordliclien 
Cliina beziehen, nicht ohne Interesse sein; wir geben sit* 
dalier in Nachfolgendem wieder.

Die Kaiping-Grube hal seit ihrem Uebergang in eng- 
lische Hiinde einen bemerkciiswerten Fortschritt in ihrem 
Betriebe erfahren. Ihre Ausbeute betriigt zur Zeit 50  0 0 0  
Tons Kohlen im Monat und diirfle nach Fertigstellung der

riistig fortschreitenden Fordeiungsvorrielitungen mindestens 
auf 170 0 0 0  Tons steigen, sodafs man in nicht zu ferner 
Zeit auf eine jiilirliche Ausbeute von etwa 2 Millionen 
Tons rcclmen kann. Die Grube enlhalt 13 FIOlzc von 2 
bis 25 Fufs Miichtigkeit. Obgleich die Qualitiit der Kolile 
je nach den Ablagerungen eine verschiedene ist, kann sie 
doch im allgemeinen ais eine gute angesehen werden und 
einen Vergleich mit der japanischen Chikuzenkohle von 
Kiuschiu wohl aushalten Der Betrieb der Grube steht 
unter englischer Kontrole; ein Teil der Aktien befindet 
sieli auch in den Hiindcn bober chinesischer Beamten und 
fremder Grubenbeamten, was dazu beitriigt, der Gesellschaft 
gewisse Transport- etc. Erleichlerungen zu verschafien. So 
betriigt die Eisenbahnfracht von der Grube bis Chinwangtao 
nur 1 Sen pro t, sodafs es fiir die japanische Kohle un- 
moglich werden wird, mit der Kaipingkohle in Nordchina 
in Wettbewerb zu treten. Die Eiscnbahnverbindung zwischen 
Kaiping und Chinwangtao ist bereits auf einer grofseu Streckc 
fertiggestellt. Die Anker-, Lade- und L5schverhaUnisse 
sind selir gul, sodafs, wenn nile diese Werke fertiggestellt 
sind, in Nordchina ein vorziiglicher Hafen enlsteht.

Der Kohlcnabbau in der Niihe von Kiautschou, weleher 
sich in deutsclien Handeii befindet, schreitet ebenfalls 
schnell vorwiirts. Da man bereits auf der Cliangloyuen- 
Grube mit dcm Betriebe begonnen hat, so diirfle diese Kohle 
Yoraussichtlich in zwei bis drei Monaten auf den Markt 
koimnen. Die Qualit;it dieser Kohle ist eine weit bessere ais 
die derKaipingkohle, und das Flotz mifst 12 Fufs. Cliangloyucn 
liegt etwa 150  englische Meilen landeinwiirts von Kiautschou.

Etwa 100  englische Meilen landeinwiirts hinter dieser 
Grube liegt eine andere, Pohslian genanntc Grube, dereń 
Kohle ebenfalls in vorziiglichem Rufę steht. Wenn sieli 
letzteres bestiitigt, und die Untersuchung des Grubenfeldes 
ist bereits deutscherseits in die Hand genommen, so diirfle 
sich, da sich auch Eisenerz an derselben Stelle findet, eine 
Yorteilhafte Verwertung der Kohle an Ort und Stelle erotTneii.

Dic Kohle in Changting und Shishan, welche zur Zeit 
in primitiver Weise von den Eingeborenen abgebaut wird, 
ist von armer Qualitiit. Die Ausbeute ist eine so geringe, 
dafs sie kaum Erwiihnung verdient.

K o h e i s e n p r o d u k t i o n  in  G r ie c h e n la n d .  In Griechen- 
land wurden bisher trotz der bedeutenden Eisenerzproduktion 
und des betriichtlichcn Roheisenbedarfs seiner Mascliinen- 
industrie keine EisenhiUtcn erriclitet, da es keine Steinkohlen 
gab und der Bezug von Brenmnatcrial aus Grofsbritannien 
zu grofse Kosten verursacht. Seitdcm aber in Eregli an 
der bithynischen KUste des Schwarzen Meeres Steinkolilen- 
lager ausgebeutet werden und das Problem der Benutzung 
der llocliofengase zum Betriebe von Maschinen gelost worden 
ist, bescliiiftigt man sich mit dem Piane, die auf der 
attischcn Halbinsel Laurion gewonnenen Rot- und Mangan- 
eisenerze an Ort und Stelle zu verschmelzen und tiiglich 
ungcfiihr 100  t Spiegeleisen zu erzeugen. Ilierbei soli 
Schmelzkoks aus Eregli verbraucht werden, dessen Fracht 
pro t nur 6 Franken betriigt, wahrend englischer Koks
14 Franken pro t kostet. Die Hochofengase werden bestiindig 
eine Betriebskraft von 2 5 0 0  Pferdekriiften llefcrn, von 
denen 5 0 0  ftir das Hochofcngeblase und die librigen Ein- 
richtungcn der HUtte genugen werden, wahrend der Rest an die 
franzSsisclie und griechischc Bergbaugesellschaft im Laurion- 
Distrikt abgegeben werden kann.

(Oeślerreich. llandels-Museuin.)
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Bestand ani 
Anfange des 

Vierteljahres

t 1 kg

Neue Forderung 

< kg

Zusammen 

t 1 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9

In demselben Zeitranm 1901 . .

2
(5 )
10

467

929

301

657

362

989

289

582

83 917 

81 847

310

143

84  279  

82 836

599

725

180

88

4 567  

1 3 1 0

273

335
B. K a l i s a l z ..........................................
In demselben Zeit.ii.nn 1901 . .

11
7

5 317 
4  944

3 988 
3 748

1 1729
8 782

158
032

289 633  
383 147

19S
806

301 362 
391 929

356
838

56
78

13 790 
1 8 1 6 2

006
219

C. 8 i e d e s a l  z.
a) Speisesalz....................................

In demselben Zeitraum 1901 . .
6
6

657
669

207
223

1 1 5 3 8  
7 883

203
203

23  151 
25  878

60'ł
0 %

34 689 
33 761

806
289

35
39

12 008  
9 034

635
650

b) Vieh- u. Gewerbesalz . . . 
In demselben Zeitraum 1901 . .

--- --
I  |

253
176

485
297

1 516  
1 8 1 5

013
600

1 7691  
1991  |

498
897

-  2271 935
— 3 5 3 |175

Hic Forderung betrug 
(8 7 9  366),  an Siedesalz: 1.

m itliin  im  1. ila lb jn h r 1902 nu S le in sa lz  158 550 t (147 005'), an K alisa l/. 
S p e isesa lz  50 109 t (54 765), 2. V ie li-  un i G ew erbesn lz 3231 t (3871).

713 245 t

*)  Bei der Berechnung der Durclischnittsleistung sind nur die Werke beruekslchtigt worden, welche iiberhaupt in Forderung standen.

D io  I f o h l e n p r o d u k t i o n  d e s  L o i r o - B o z ir k s  i m  
1. H a l b j a l i r  1 9 0 2  betrug nacli vorlilu ligi‘ii K im illi lu n g e n : 
an Steinkohlen 1 770 050 t gegen 1934 3 7 6 t im  1. Halbjahr 1901,
„ Koks 32 1 2 8 1 „ 51 8 2 9 t  „ „ „ „
„ Briketts 9 1 5 1 4 t  ,, 104 7 6 9 t  ,, „ ,, „

P r o d u k t i o n  d e r  d e u t s c h e n  H o c h o f e n w e r k e  im

J u l i  1 9 0 2 .  (N a cli M ilie ilu n g  des V<‘ri‘ins Deulsdier Hiscn- 
und .S ia lil-In d u str ie lle O
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Prod uktlon 
im Juli 

1902 
t

Puddel-

Rohoisen

und

Splegeleisen.

Rlieluland -  W estfalen, olme 8aar- 
bezirk und olme Siegerland . . 

■Siegerland, Łalmbezlrk und Hessen-

S c h le s ie n ........................................... ......

IIannover und Braunschwelg . . 
Bayern, W'irttemberg u. Tliiiringen 
Saarbezlrk, Lutliriiigen u. I.uxcuiburg

1S

17
9
1

1
7

19 602

30 077  
32 630  

3 358

950  
21 060

Piiddel-Roheisen Summa 
im Juni 1902 
im Juli 1901

53
51
62

107 677  
98 723  

107 444

Bessemer-

Itolielsen.

Rheinland -  W estfalen, olme Saar- 
bezirk und oline Siegerland . . 

Sieger'and, l,ahnbezirk und Hesscn-

llannuyer und Braunschwelg . .

4

2
1
1

25 000

2 1 4 1  
4 113 
6 660

Hessemer-Roheisen Summa 
im Juni 1902 
lin Juli 1901

8
7
5

37 914  
3 4 8 9 3  
37 707

Thonias-

Itohelsen.

Itlielnland -  Westfalen, oline Saar- 
bezirk und oline Siegerland , . 

Siegerland, Łalmbezlrk und llessoń- 
N a s s a u .................................................

llannover und Braillischweig . . 
Bayern, Wilrttemberg u. Tliiiringen 
Saarbezlrk, Lothrlngen u. Luxembiirg

10

1
2
1
1

15

160 781

790  
1 8171  
19 725  

8 2 10  
229 637

t e w i

Thomas-Roheisen Summa 
im Juni 1902 
im Juli 1901

30
31 
34

437 314  
435 308  
383 609

B e z l i k
Oł —

•  s
& SV--'

Produktion 
Im Juli 

1902 
t

Rheinland - Westfalen, oline Saar- 
bezirk und oline Siegerland . . 13 64 673

Glefserel-
Siegerland, Lalmbczirk und llesson-

4 11 530
liolietseu 6 4 801

P o m m e r u ................................................. 1 7 262
u. Gtifswaien Hamiover und Braunschwelg . . 2 4 030
1. Schmelziing Bayern, Wiirttemberg u. Tliiiringen 2 2  330

Saarbcr.lrk, Lothrlngen u. Luxemburg 9 28  390
Glefserel-Rohcisen Summa 37 123 016

im Juni 1902 37 126 149
im Juli 1901 39 120 879

Z u s a m m e n s t e 11 u n g.

Puddel-Rnlifilipp und 8plegcleisen . . .
Hessemer- ltolielsen .....................................
Thomas-Rohuisen ..........................................
G ie lśe r e i-R o h e iso n ...........................................
Produktion im Juli 1902 ..............................
Produktion im Juni 1902 ..............................
Produktion mi Juli 1901 .........................

G e s a m t e i s e n p r o d u k t i o n  im  
N acli M ilt. d . Y ere in s D eulsclier Ki.-fn

107 677  
37 914  

437 314  
123 016  
705 921 
695 073  
649 539

D e u t s c h e n  R e i c h e .  
- u. S ta lilin d iistr ie llu r .)

1W J.

Puddel- 
Roiieisen 

und 
Spiegel • 

eisen B
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I n T o n li e ii
Jaliuar . . 108 338 3 6 2 1 2 371 821 140 317 656 688
Februar . . 95 715 29 059 344 990 127 570 597 334
Marz . . 103 386 29 445 4 1 4 1 5 4 134 364 681 349
April . . 4 . 95 701 27 912 422  917 126 382 672 912

94 622 33 471 446 937 135 390 710 420
98  723 34  893 435 308 126 149 695 073

Juli . 107 677 37 914 437 314 1 2 3 0 1 6 705 921
Jan. b. Juli 1902 704 162 228 906 2 873 441 913 188 4 719 697

1901 836 220 276 638 2 610 083 880 377 4  603 318
H »  *> 1900 9 IG 792 272  868 2 7 0 7  347 849 763 4 746 770

(ianzes Jahr 1901 11 356 794 464 036 4 452 950 1 512 107 7 785 887
** V 1900 I 612 664 496 790 4 826 459 1 487 929 8 422 842
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K o h le n a u s f u .h r  G - r o f s b r i t a n n ie n s  1 9 0 2 .  (J ia ch  U c h .  

T rade S u p plem en t des K conoraist.) D ie  IJeihenfo lge ist 
nach der H ohe der A usfuhr im  J a h re 1901 gew iih lt.

N ach:
Monat Juli 

1902 | 1901

Jan. bis Juli incl. 

1902 | 1901

Gesamt- 
ansfulir im 
Jahre1901

in 1000 t*J in 1000 t

Frankreich . . . . 021 616 4  239 4  667 7  975
D e u tsc h lim d  . . . 5SÓ 604 3 2 3 8 3  3 >8 5 9 4 8
I t a l i e n ............................... 053 581 3 737 3 312 5 815
S c h w e d e n ........................ 333 326 1 4S6 1 4 8 9 2  903
Spanien u. kanar. Inseln 231 215 1 625 1 056 2 7 0 9
R u f s la n d ......................... 411 413 1 319 1 422 2 5 1 6

197 203 1 150 1 219 2 1 7 8
210 177 1 181 1 2 3 5 2 1 2 7

N o r w e g e n ......................... 91 113 776 754 1 374
03 99 430 667 1 113

Portugal, Azoren und
76 82 533 471 828

B r a s i l i e n ......................... 76 00 547 483 826
Brit. O st-lndien . . . 25 35 425 299 532
M a l t a ............................... 41 33 34S 258 485

40 30 261 236 407
16 28 126 167 296

anderen Landem . . 524 558 3 978 3 8 1 6 6 4 3 4
Zusammen an 

K o h le n ............................... 4 030 4 003 24 400 24 420 42 548
Koks u. Zinder . . . 58 66 349 440 821
B r i k e t t s ......................... 111 104 650 619 1 097

Ueborhaupt 14 199 4 173 25  399 25  479 44 467
Wert In 1000 JL. . . 51 063 57 827 314 873 367 SCO 619 776
Kohlen etc. f. Dampfer 

imauswSrtigen Handel 1371 1 332 8 670 7  860 13 804

*1 1 t =  1000 kg.

K o h l e n - A u s f u h r  n a c h  I t a l i e n  a u f  d e r  G o t t h a r d -

b a h n  i m  M o n a t  J u l i  1 9 0 2 .

Ueber Ueber
Y e r s a n d s t a t i o n e n Plno Chiasso Total

t t t

— 20 20
— 50 50

470 — 470
— 50 50
— 45 45
45 — 45
80 20 100
50 250 300
20 190 210
— 85 85

—
1 Z\)
\ 150 170

— 60 60
50 100 150
30 120 150

490 660 1150
Ueckendorf-W attenscheid • . 120 260 380
W a n n ę ...................................... . . 92,5 110 202,5

Total: 1 447,5 2 1 9 0 3 637,5
Yom 1. Jan. bis Ende Juli 1902 11 572,5 12 742,5 24  315
Ganzes J a h r ......................... 1901 22  510 26  678,5 49 188.5

Yerkelirswesen.
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 .  Yon den 

Zeclien, Kokereien und Brikeltwcrken des Ruhrbezirks sind 
vom 8. bis 15. August 1 9 0 2  in 7 Arbeitstagen 111 366  
und auf den Arbeitstag durchschnittlich 15  9 0 9  Doppel- 
wagen zu 10 t mit Kohlen, Koks tind Briketts beladen

und aut der E isenbahn  veisn n d t w orden  gegen  110 301 
und au f den A rb eitstag  15 757 D op p elw agen  in  dcm selben  
Z eitrainn  des V orjahres bei g le ic h e r  A n zah l A rbeitstage. 
Es w urden dem nach voin 8 . bis 15. A ugust des Ja lires  
1902 a u f den A rbeitstag  152 und im ganzen  1065 D .-W .  

oder 1,0 pCt. m elir gefordert und zum  V ersand gebraclit 
a is im  g le ich en  Z eitraum  des V orjahres.

Der Y ersand  an K oh len , K oks und Briketts s te llte  sic.h 
a u f der E isen b ahn  vom  1. bis 15. A u gu st 1902:
im  R uhrbezirk  auf 206 225 D .-W . gegen  203 037 i. V.
im Saarbezirk  a u f 32 322 „ „ 31 067 „
in O b ersch lesien  auf 79 890 „ „ 79 6 8 8  „
und in den  drei B ezirken
zusam m en au f 318 437 D .-W . g eg en  313 792 i. V 
und war d em n ach :
im Iiu lirb ezirk  . . .  3 188 D .-W . od er  1,6 pCt.

hiilier
im Saarbezirk  . . . .  1 255 „ „ 4, 4 „

hoher
in O bersclilesien  . . . 202 „ „ 0, 3 „

hoher

uml in den drei B ezirken
zusam m en . . . .  4 645 D .-W . oder 1,5 p O .

hoher a is in d erselb en  Z eit d es Y orjahres.

W a g e n g e s t e l l u n g  im  R u h r k o h l e n r e v i e r e  fiir d ie  

/.e it  vom 8 .  bis 15. A u gu st 1902 nach W agen zu 10 t.

Ks alnd Die Zufuhr nach den

Datum verlangt [ gcstellt Rhoinhafen betru ir • 
o  •

Monat Tag

im Essoner 
und

Klberfelder Bczirke

aus dem 
Bezirk nach Wagen 

zu 10 t

August 8 1 6 1 9 7 16 197
9. 15 692 15 692 Essen Ruhrort 10 183

10. 1 445 1 445 Duisburg 7 437
11. 14 584 14 584 Hochfeld 1813
12. 15 782 15 782 EUierleld Ruhrort 68
13. 15 741 15 741 n Duisburg —

V 14. 16  021 16 024 Hochfeld 48
n lo . 15 901 15 901 z

Essen
Usainmen

Dortm.
19 549

Zusammen: 111 366 1 1 1 3 6 6 Hafen 62
Durchschnittl.: 
Yerhaltniszahl:

15 909
16 288

f. a n d . G u te rj 9

K o h l e n -  u n d  K o k s b e w e g u n g  i n  d e m  R u h r o r t e r  

H a f e n .

A . A n f u h r .

auf der 
Eisenbahn. 

Tonnen

auf der 
Ruhr. 

Tonnen

Summę.
Tonnen

im Juli 1902 ......................... 4 3 4  623,50 — —
,  „ 1901 . . . . 5 1 1 1 9 3 ,0 0 — —

Y. l.J a n . bis inki. Juli 1902 2 5 1 1  721,50 — —
» 1. •  » „ 1901 2 8 0 1 4 4 7 ,5 9 — —

B . A  b f u h r.

Coblenz Cóln Dusseldorf Ruhrort
u. oberhalb. u. oberhalb. u. oberhallj. u. oberhalb.

Tonnen Tonnen Tonnen Tonnen

im Juli 1902; 270  648,85 1 975.30 17 1 5 ,0 0 3 704.00
„ „ 1 9 0 L  302  7S5.75 507 ,00 480,00 4  761,00

V. 1. Jan. b i s ]
inki. Juli 1902 1 429  333,40 14 667,80 1 1 5 1 9 ,0 0 16 933,00
Entap. Yorjahr 1 693 826,15 9 655,75 3 507,00 25 039,60
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N o ch : B. A b f u h r .

Bis zur 
holi. Grenze. 

Tonnen

Holland.

Tonnen

Belgien.

Tonnen

Summę.

Tonnen
Im Juli 1902  
„ ,  1901

V. 1. .Tan. his 
Inki. Juli 1902 
Entsp. Torjahr

4 0 7 4 ,6 0  
4  148,15

19 932,85  
19 365,80

99 013,80  
121 308,45

539 424,45  
604 712,20

94  055,65 
69 281,25

479 216,10  
331 256.60

475 187,20 
503 271,60

2 5 1 1  026,60  
2 6 8 7  363,10

K o h le n -  u .  K o k a b e w e g u n g  in  d e m  D u is b u r g e r  H a fen .
A.  A n f u l i r .

auf der 
Eisenbahn. 

Tonnen

anf der Ruhr. 

Tonnen

Summę.

Tonnen

im Ju li 1902 . . . .
„ 1901 . . . .  

V. 1. Jan. bis inki. Juli 1902 
„ 1. n n » u 1901 

B

368 973 
316 388  

1 849 211 
1 790 948  

A b f u h r .
—

—

Coblenz 
u. oberhalb. 

Tonnen

C31n 
u. oberhalb. 

Tonnen

Dfisseldorf 
u. oberhalb. 

Tonnen

Duisburg 
u. oberhalb. 

Tonnen

lm Juli 1902 
„ » 1901

V. 1. Jan. bis 
Inki. Juli 1902  
Entsp. Yorjahr

300 983 
266 526

1 407  897  
1 524 552

Nocli

642
1 9 3 9

3 803  
8 463

: B . A b  fu tr .

550

140
3 985

Bis zur 
holi. Grenze. 

Tonnen

Holland.

Tonnen

Belgien.

Tonnen

Summę.

Tonnen

lm Juli 1902 
„ „ 1901 

V. 1. Jan. bis 
inki. Juli 1902
Entsp. Yorjahr

2 8 2 5  
2  503

1 1 5 3 4  
12 742

51 527  
27 895 '

245 680 
146 704

29 934  
18 653

172 842  
96 262

385 911 
318 066

1 841 896  
1 792 708

A m tU c h e  T a r ifv e r a n d er u n g en .  S a a r k o h l e i i t a r i f  
Nr. 7 n a c h  W u r t t e m b e r g .  Mit Wirksamkcit vom
1. 10. d. J, werden die in diesem Tarife enthaltenen Fracht- 
siitze der Stationen Bernhauaen, Degerloch, Echterdingen, 
Neuhausen a. d. Fildern und Plieningen-Hohenheim ohne 
Ersatz aufgehoben. Vorkommende Sendungen werden ferner 
auf MBhringen a. d, Fildern abgefertigt, wodurch teilweise 
geringe Frachterhohungen eintrelen. Unser Yerkehrsbiireau 
erteilt auf Befrngen niihere Auskunft. St. Johann-Saarbriicken,
12. 8. 1902. Kgl. Eisenb.-Dir., namens der beteiligten 
Verwaltungen.

N i c d e r s c h l e s .  S t e i n k o h l e n v e r k e l i r  n a c h  
S t a t i o n e n  der  R e i c h e n b e r g - G a b l o n z - T a n n w a l d e r  
E i s e n b a h n .  Die in dcm vom 1. 11. 18 9 7  giiitigen 
Ausnahmetarif fiir die Beforderung niederschles. Steinkohlen, 
Steinkohlenbriketts und Koks von Stationen des Eisenb.-Dir. - 
Bez. Breslau (Waldcnburger und Neuroder Grubenbezirk) 
nach Stationen der 5sterr. Nordwestbahn, siid-norddeutschen 
Verbindungsbahn etc. und in den dazu gehBrigen Nachtriigen
1 bis 4  enthaltenen Frachtsatze nach den Stationen der 
Rcichenberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn treten mit dem 
30. 9. d. J. aufser Kraft, Beslau, 13. 8. 1902. Kgl. 
Eisenb.-Dir.

O b e r s c h l e s . - o s t d e u t s c h e r  K o h l e n  v e r k e h  r. Mit 
Gliltigkeit vom 15. 8. d. J. bezw. vom Tage der Betriebs- 
eroffnung werden Frachtsiitze nach den Halu-stellen Damerkow

ł
(Kreis Stolp), Jassener See, Gr.-Massow und Wussow 
sowie ermafsigte Frachtsatze nach den Stationen Finkenbruch, 
Holenhof und Zewitz derNebenbahn Blitow-Lauenburg i. Pm. 
des Dir.-Bez. Danzig zur EinfUhrung gebracht, Iiber deren 
H5he die beteil. Dienststellen Auskunft erteilen. Kattowitz,
9. 8. 19 02 .  Kgl. Eisenb.-Dir.

S a a r k o h l e i i t a r i f  Nr.  8 n a c h  B a y e r n .  Die im 
Saarkohlontarif Nr. 5 nach Baden vom 1. 8. 1902
enthaltenen niedrigeren Frachtsatze nach den Stationen 
Heidingsfeld, Wertheim und Wlirzburg gelten auch fUr die  
gleichnamigen Stationen der bayerischen Staatsbahn (Kohlen- 
tarif Nr. 8) .  St. Johann-Saarbriicken, 14. 8. 1902 .  Kgl. 
Eisenb.-Dir., namens der beteil. Verwaltungcn.

F r a n k f  urt-hes  s i s c  h- s  iid w e s t d e u t s c h e r  V e r b a n  d. 
Die in den Tarifheften A 1 und B 1 enthaltenen Fracht
satze des Ausnahmetarifs 6 fiir Steinkohlen werden mit 
Wirkung vom 1. 10. d. J. ab aufgehoben. Frankfurt a. M.,
16. 8. 1 90 2 .  Kgl. Eisenb.-Dir.

Nr. 34.

Yereine und Yersammlungen.
In t e r n a t io n a le r  V e r b a n d  d er  D a m p f k e s s e l - U e b e r -  

w a c lm n g s - V e r e i n e .  Die 31 . Delegierten- und Ingenieur- 
Yersammlung tagte am 7. und 8. Juli d. J. in Ziirich 
unter dem Vorsitz des Herm Fabrikdirektor Oberst Naville, 
Ziirich. Aufser von fast allen deutsclien Vereinen waren 
Delegierte erschienen aus Belgien, Frankreioh, Italien, 
Oesterreich, Schweden, Schweiz.

Vertreter hatten auch entsendet die Bundesregierung, 
die Stadtverwaltung und die Technische Hochschule in 
ZUricli.

In dem g e s c h a f t l i c h e n  Teil der Ver8ammlung 
legte Herr Oberingenieur Vogt vom Bariner Verein dcm 
geschiiftsflihrenden Verbandsverein Reohnung Uber dieKassen- 
fiihrung vor und berichtete weiter iiber die geschiiftliche 
Thiitigkeit des verflossenen Jahres. Einwendungen wurden 
nicht erhoben und der Barmer Verein wiederum ais ge- 
schiiftsfUhrcnder Yerein gewahlt.

In den Hauptausschufs wurden gewahlt die Herren: 
BScking-Dlisseldorf, Gyssling-MUnchen und Zwiauer-Wien. 
Zur Unterstlitzung des Ausscliusses sind in erster Linie 
hinzuzuziehen die Herren Delegierten Bach-Stuttgart, Ecker- 
mann-Hamburg, Vinęotte-Briissel.

Die Umlagc wird fiir das laufendc Jahr auf Rm. 120  
fiir jeden Verein festgesetzt und ais Ort der nachstjśihrigen 
Versammlung auf besondere Einladung der schwedischen 
Vereine Stockhohn angenommen.

In dem t e c h n i s c h e n  Teil folgte zuniichst ein inter- 
essanter Vortrag Uber das Erfordernis der Yersteifung und 
Verankerung ebener Rohrbiiden bei Heizr8hrenkes9eln.

Eine ganze Reihe von AbiinderungsantrBgen zu den 
WUrzburger und Hamburger Normen sind eingebracht worden, 
und es soli ein Teil derselben beim Neudruck der Hamburger 
Normen berlicksichtigt werden. Eine ErhBhung der zu- 
liissigen Beanspruchung soli jedoch nicht stattfinden. Von 
den weiteren Referaten seien erwiihnt: ^Bemessung und 
Berechnung geinauerter Schornsteine", „Ausbreitung und 
Verwendung der Dampfliberhitzung" und J}Die weitere Not- 
wendigkeit von Versuchen zur Klarstellung des wlsgeu- 
schaftlichen Wertes fiir Dampfilberhitzung fiir den Maschinen- 
betrieb", vNeuere Untersuchuugen der Warraetransmission 
durch Kesselbleche", „Geschweifste Liingsniihte bei Kesseln 
mit hoher Dampfspannung11. Eine niihere Besprechung und
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ErBrterung der einzelnen Referate ist erst zuliissig nacli 
Erseheinen des offlziellen Protokolls, und wird nicht unter- 
lassen werden, im Ansclilufs hieran, eingehender zu 
berichten.

Eine Reihe interessanter Fragen ist fiir die niichste 
Ver8atnmlung bereits vorgeraerkt, darunter auch die „Entolung 
des Kesselspeisewassers“ , mit dereń Beantwortung der 
Essener Yerein betraut ist. Bt.

Mnrktberlchte.
E s s e n e r  B o r s e .  Amtliclier Bericht vom 18. August 

1902, autgestellt von der BOrsen-Kommission.
K o h l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  

P reisn otieru n gen  im  O b erb ergam tsb ezirk e D ortm und . 
Sorte. Pro Tonno loco Weik

I, G a s -  u n d  F l a m m k o h l e :
a) GasOrderkohle...........................  1 1 ,0 0 — 12 ,5 0  -JL
b )  GasflamraRSrderkohlo , . . 9 , 7 5 — 1 1 ,00  „
c )  F lam m ford erkoh le . . . .  9 ,2 5 — 10 ,0 0  „
d) S tU c k k o h le .................................. 1 3 ,2 5 — 1 4 ,5 0  „
e) Halbgesiebte..................................  1 2 , 5 0 — 13,25  „
f) Nufskohle gew, Korn IJ . 1 2 ,5 0 — 1 3 ,5 0  .,

» a » UJ
„ „ HI • 1 1 , 2 5 - 1 2 , 0 0  „
„ „ IV . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  „

g) Nufsgruskohle 0 — 2 0 /3 0  mm 6 ,5 0 — 8 ,0 0  „
0 - 5 0 / 6 0  „ 8 , 0 0 —  9 ,0 0  „

li) G r u s k o h l e ................................... 4 , 5 0 — 6 ,75  „
II. F e t t k o h  l e :

a) Forderkohle . . . . .  9 , 0 0 — 9 ,7 5  „
b) Bestmelierte Kohle . . . 10 ,75  — 11,75  „
c) S t U c k k o h le ..................................  1 2 ,7 5 — 13,75  „
d) Nufskohle gew.- Korn I | ^  __j g  75

” 111 . 11,00— 12,00 „
„ IV . 9 ,7 5 — 1 0 ,7 5  „

e) K o k s k o h l e ..................................  9 ,5 0 — 10,00  „
III. M a g e r e .  Ko l i  I <>:

a )  Forderkohle.................................  8 , 0 0 — 9 ,0 0  „
b) Forderkohle, melierte . . . 1 0 ,0 0 — 10,50  „
c) Forderkohle, aufgebesserte, je

nach dem Stuckgehalt . 1 1 ,0 0 — 12,50  „
d) S tU c k k o h le .................................. 1 3 ,0 0 — 1 4 ,50  „
ej Anthrazit Nufs Korn I . . 1 7 ,5 0 — 1 9 ,0 0  „

„ „ II . . 1 9 , 5 0 - 2 3 , 0 0  „
f) F o r d e r g r u s .................................. 7 , 0 0 —  8 ,0 0  „

g )  Gruskohle unter 10 mm . . 5 , 0 0 — 6 ,2 5  „
IV . K o k s :

a )  H ochofenkoks
b) Gielseteikoks . . . .
c) Brechkoks I. und II

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

Stille unveriinderte Marktlage. Niicliste B5rsen -V ei-  
sammlung findet am Montag, den 2 5 .  August 1902 ,  nacli- 
inittags 4 Gbr. im „Berliner Hofw, Hotel llartinanii, stall.

B o r s e  z u  D u s s e l d o r f .  Amtliclier Kursbericht von. 
21. August 1902 , aulgestellt vom Borsen-Vorstand uutei 
Mitwirkung der vereideten Kursmakler liduard Thielen 
und Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

»
»
»

»
»
»

15 ,00  „
1 7 . 0 0 - 1 8 , 0 0  „
1 8 .0 0 — 19,00  „

A. K o h l e n  u n d  K o k s .

1 G a s -  u n d  F l a m m k o h l e n :

a) GaskohlefurLcuchtgasbereitung 11 ,00— 1 3 , 0 0 . /Z
b ) G e n e r a t o r k o h le ............................  1 0 ,5 0 — 11,80 ,
c) Gasflammforderkohle . . . 9 ,7 5 — 1 1 ,00  „

2. F  e 11 k o h 1 e n :

a )  F o r d e r k o h le .................................... 9 , 0 0 -  9 ,80  „
b )  b este  m e lier te  K o h le  . . . 1 0 ,5 0 — 11,80  ,
c) K o k s k o h l e ................................ 9 ,5 0 — 10,00

3. M a g e r e  K o h l e :

a )  F ord erk o h le  . . . . . .  8 ,0 0 — 9 ,80 „
b) melierte K o h l e ..........................  1 0 ,0 0 — 12,50 „
c )  N u lsk o h le  K orn II (A n th r a z it )  1 9 ,5 0 — 2 4 ,0 0  „

4.  K o k s :

a )  G i e f s e r e i k o k s ................................ 1 7 ,50 — 18,00  „
b )  H o c h o f e n k o k s ................................................. 15 „
c )  N u fsk o k s, geb roch en  . . . 18 — 19 „

5. B r i k e t t s ........................................  11 ,00 — 14,00 „

B. E r z e :

1. R oh sp at je  nacli Q u a lif! it . 10,80 „
2.  S p a te ise n ste in , gerosteter . . 15,00 „
3.  Som orrostro  f. o . b . R otterdam  — n
4.  N a ssa u isc h e r  R o te isen ste in  m it

e tw a  5 0  pCt. E isen  . . .  - — „
5.  R a seu erzc  franco . . . .  —  ,,

C. R o h e i s e n :

1. Spiegeleisen la. 10 — 12 pCt.
M a n g a n ........................................

2. Weifsstrahliges Qual.-Puddel- 
rolieisen:
a) Rliein.-westf. Marken
b) Siegerliinder Marken

3. S t a h l e i s e n .................................
4. Englisches Bessemereisen cif

R o t t e r d a m .................................
5. Spanisclies Bessemereisen,

Markę Mudela, cf. Rotterdam
6. Deutschcs Bessemereisen .
7 . Thomaseisen frei Verbrauclis-

stelle ...............................................
8. Puddeleisen, Luxemb. Qual.

ab L u x em b u r g ...........................
9.  Engl. Roheisen Nr. III ab

R u h r o r t ........................................
10. Luxemburger Giefsereieisen 

Nr. III ab Luxemburg
11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
1 2 . „ „ » H
13. „ „ „ H I
14. „ Hiimatit . . . .
15. Spanisches Hiimatit Markę 

Mudela ab Ruhrort

E. B l e c h e :

1. Gewohnl. Bleche aus Flufseisen 1 3 0 — 140 „ 
„ „ „  Schweifseisen —  „

71

»

60 9)

60 »
62 »

61 sh

_ JL
64 »

5 7 ,50 n

46 V

69 V

50 V
65 »

»
61 i)

65 »

»

2.
3. Kesselbleche aus Flufseisen .
4 . „ „ Schweifseisen

160

i)
p 
»

5. F e in b l e c l i e ........................................  — ,
Notierungen iiber Stabeisen und Draht fehlen.
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Auf dcm Kohlen- und Eisenmarkt ist eine Bcsserung 
nicht eingetreten. Niichste BBrse fur Wertpnpierc am
Donnerstag, den 28. August, ftir Produkte am Donnerstag, 
den 4. September 1902 .

M e ta l lm a r k t .  Die Lage des Marktes hat sich ge- 
bessert; die Preise gingen nicht unbedeutend aufwarts, nur 
Blei erlitt einen Abfall.

Ku p f e  r miifsig. G. H. L. 51. 17. 6. bis L. 52. 2. 6.,
3 Mt. L. 52. 5. 0. bis 5 2 .  10. 0.

Z i n n  fest. Straits L. 126. 15. 0. bis L. 1 27 .5 .  0.,
3 Mt. L. 123. 5. 0. bis L. 123. 15. 0.

B l e i  ruhig. Span. L  11. 2. 6. ,  Engl. L. 11. 5. 0. 
bis L. 11. 7. 6.

Z i n k  stetig Gew. Marken L. 18. 17. 6. bis 19. 0. 0.,  
bes. Marken L. 19. 2. 6. bis L. 19. 5. 0.

S i l b c r b a r r e n  2 4 3/i6.

N o t ie r u n g e n  a u f  d e m  e n g l i s o h e n  K o h le n -  u n d  
F r a c h te n m a r k t .  (BBrse zu Newcastle-on - Tyne.) Wie

bisher waren erste Sorten besonders stark gefragr, wiihrend 
der Bedarf an geringeren nur ein beschriinkter war. Die 
Produktion hielt mit dem Absatz ziemlich gleic-hen Schritt. 
Es wurde geznhlt: Fiir beste northumbrische steam Kohle
11 s. 6 d., fiir zweite Qualitiit 9 s. 9 d. bis 10 s. 6 d. t 
fiir steam smalls 5 s. bis 5 s. 6 d. In Gaskohle bcgann 
die Nachfrage etwas besser zu werden; dic Preise bewegten 
sich zwischen 9 s. und 9 S. 9 d., je nach Qualitiit. Bunker- 
kohle war stark vertretcu; die Notierungen fiir ungcsiebte 
Sorten waren 9 s. bis 9 5. 9 d. Nach Koks herrscht bei 
feslen Preiscn andauernd gule Nachfrage. Es kostete Aus- 
fuhrkoks 17 S. 6 d. bis 18 S. 3 d., Hochofcnkoks 15 s. 6 d. 
bis 15 s. 9 d. f.o.b.

Im Frnchtverkehr war eine ziemlich rege Nachfrage 
nach Schiffsraum. Dieselbe konntc aber durch geniigende 
Dampfer leicht befriedigt werden, sodafs die Preise nicht 
in die Hohe gehen konnten. Tyne bis London 3 s. 1 l 'i d., 
Tyne bis Kronstadt 3 S. 9 d. bis 3 S. 10Vz d., Tyne bis Genua
4  s. 3 d ., Tyne bis Hamburg 3 s. 6 d. bis 3 s. 7‘/2 d.

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

13. August 20. August

L.
von
s. d. L.

bis
8. I d. L.

von
8. d. L.

bis
i. d .

1s/r 1% __ __ —
Ammoniumsulfat (Beckton terins) p. ton . . . . . 11 15 11 17 — 11 17 G --- — —
Benzol 90 pCt. p. g a l i o n ....................................................... __ — 7 3/4 73/4 — — —

»l ^0 H II »» ........................ ...... — — 7 7 --- — —
Toluol p. g a l i o n ......................................................................... —-  • — 8 8 --- — —
Solyent-Naphtlia 90 pCt. p. g a l i o n .............................. ...... — — 8 — — 9 — — 8 — — 9

— 1 8 1/? — — — — 1 8 --- 1 8  7?,
Kreosot p. g a l i o n ................................................................... ...... — ■ — 1Vr — — iV 4 — 1Vb --- —■ 17«
Anthracon A 40 pCt. u n i t ....................................................... — — IV , — — l a/4 — — l  V, --- — l a/4
Anthracen B 30— 35 pCt. unit .......................................... — — 1 — — — — 1 --- — ---

— 50 — — 52 G — 50 — --- 52 6

Patent-Bcriclitc.
P a t e n t - E r t e i l u n g e n .

KI. l a .  Nr. 129 517 .  B. 28  2 17 .  Vom 13. Dezember
1900 . S ieb tro m m el. Frilz Baum, Herne i. W.

KI. 4  a. Nr. 129 605 .  S. 14 6 24 ,  Vom 20 . Februar
1901 . G ru b e n s ic h e rh e its la m p e  z u r  E rm it te lu n g  
a e h la g e n d e r  W e tte r .  Eduard Simon, Darmstadt, Grafen- 
strafse 33.

KI. 4  a  Nr. 129 6 06 .  J. 6 2 0 4 .  Vom 4. Mai 1901 .  
M a g n e tv e rsc h lu fs  f iir  G ru b e n s ic h e rh e its la m p e n . 
Willi Jiikel, Oberhausen.

KI. 4  a. Nr. 129 407 .  C. 9 8 3 7 .  Voin 5. Mai 1901.  
M a g n e tv e r s e h lu fs  fiir  G r u b e n s ic h e r h e i t s la m p e n .  
Guslav Cremer, Gelsenkirchen.

KI. 1 0  a. Nr. 129  42 5 .  B. 26 463 .  Vom 2 8 .  Febr.
1900 .  K o k s a u s d r i ic k m a s c h in e .  Alezander E. Brown, 
Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Walter Reichau, Berlin N. W. 7.

KI. 26  a. Nr. 129 607 .  B. 28  4 8 0 .  Voin 25 .  
Januar 1901. V e r fa h r e n  zu r  V e r w e r t u n g  von  W a s e h -  
b e r g e n  u n d  a h n l i c h e n  K o h le  e n t h a l t e n d e n  A b f a l l e n  
d e r  K o h le n g r u b e n .  Adolf Blezinger, Duisburg und 
Oskar Waldthausen, Essen, Ruhr.

KI. 3 5 a l  Nr. 129 493 .  S. 14 7 47 .  Vom 9. Januar
19 01 .  A n la fsv o r r ic h tu n g  f iir  G le ic h s tro m m o to re n  
von  z w e itr i im ig e n E o rd e rm a s c h in e n . Siemens &, Ilalske, 
Akt.-Ges., Berlin.

KI. 7 8 c. Nr. 129 4 8 1 .  S. 13 007 .  Vom 29.

Oktober 1899 ,  V e r fa h r e n  zu r  H e r s t e l lu n g  von  
A m m o n ia k sa lp e te r sp re n g s to fT o n .  —  Sprengstoff A.-G. 
Carbonit, Hamburg.

G o b r a u o h s m u a t e r - E i n t r a g u n g o n .
KI. 4 a .  Nr. 167  366 .  13. Dezember 1 90 1 .  E. 4991 .  

Z u r  P r u f u n g  vo n  G r u b e n s ic h e r h e i t s la m p e n  a u f  
D ic h t h e i t  d ie n e n d e  V o r r ic h tu n g ,  b e i  w e le h e r  d er  
d r e h b a r  a n g e o r d n e te ,  d u r c h  e in e n  m i t  G e w ic h t  
v e r se h e n e n  H e b e l  b e e in f lu f s te  T e l l e r  m i t  G riffen  
v e r se h e n  is t .  Eisenberg & Schmoger, Dortmund.

KI. 4 a. Nr. 168 061 .  31 . Oktober 1901 .  It. 9 94 7 .  
M a g n e tv e r s c h lu fs  m i t  K l in k e n s p e r r u n g  fiir  G r u b e n -  
la m p e n .  Otto von Roetel, Unna i W.

KI. 4 a. Nr. 168  062. 2. November 1901 . R. 9 95 4 .  
M a g n e t  z u m  OefFnon d e s  M a g n e tv e r s c h lu s s e s  v o n  
S ic h e r h e i t s l a m p e n  m i t  a u fw a r t s  g e r ic h t e t e m  P o l -  
s e h u h .  Otto von Roetel, Unna i. W.

KI. 2 6 b. Nr. 167 4 8 8 .  30. Dezember 1901 .  St. 5065 .  
A c e t y le n - G r u b e n s i c h e r h e i t s la m p e  m i t  v e r s t e l lb a r e m  
W a s s e r b e h a l t e r .  Heinrich Stuchlik, Peifsenberg.

Subuiissionen.
26. A u g u s t  d. J.,  vorm. 10 Uhr. Kgi .  B e r g f a k t o r e i ,  

St.  J o h a n  n a. d. Saar .  Liefcrung von 5 0  00 0  kg 
MineralSl (Lagerschmierol).
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29. A u g u s t  d. J.,  vorm. 11 Uhr. K a i s e r 1 i c h e 
O b e r - P o s t d i r e k t i o n ,  S t e t t i n .  Lieferung von ungefiihr 
3 4 0  t Wurfelkohle und 3 0  t Nulskohle fiir das Postamt 1 
Stettin, Griine Schanze Nr. 20 , und die Stadtpostanstalten.

1. S e p te m b e r  d. J . V e r w a l t u n g  d e r  K g l .  F r a u e n -  
k l i n i k ,  D r e s d e n .  Lieferung des fUr die hiesige Frauen- 
klinik vom 1. Oktober d. J. an bis zu der vorauagichtlich 
am 1. Aprit niichsten Jalires erfolgenden Uebersiedelung in 
die neuen Anstaltsgebiiude erforderlich werdenden Bedarfs 
an Heizmaterial, und zwar etwa 20  0 0 0  hl bohmischen 
Mittelbraunkohlen II und 500  hl obersclilesischen Nufs- 
steinkohlen.

2. S e p te m b e r  d. J . ,  yorm. 11 Uhr. Kg l .  R e g i e r u n g ,  
K o b l e n z ,  Lieferung des Kohlenbedarfs zur Beheizting 
der Geschaftsraume der Kgl. Regierung fUr das Winterhalb-
jahr 1 9 0 2 /1 9 0 3 .

3. S e p te m b e r  d. J . ,  vorm. 11 Uhr. K a i s e r l i c h e  
O b e r - P o s t d i r e k t i o n ,  H a n n o v e r .  Lieferung des Bedarfs 
an Steinkohlen und Koks fUr die hiesige Ober-Postdirektion 
und die Post- und Telegraphenamter in Hannover und in 
Hannover-Linden fiir die Zcit bis Ende Miirz 1903  und 
zwar 3 6 0  t Steinkohlen und 2 2 0  t Koks.

5. S e p te m b e r  d .  J . ,  mittags 12 Uhr. Kgl .  K o n -  
Bjistorium der  P r o v i n z  P o r a m e r n ,  S t e t t i n .  Lieferung 
des Bedarfs an Braunkohlen oder Briketts zur Ileizung 
der Geschiiftsriiume fUr das Winterhalbjahr 1 9 0 2 /0 3 .

18. S e p te m b e r  d .  J. K r i e g s - M i n i s t e r i u m  in 
B u k a r e s t .  Lieferung von 3 4 7 2  6 1 2  kg Cardiff-Kohlen.

Biicherscliau.
G e o lo g i s c h e  K a r tę  v o n  P reuTsen u n d  d e n  b e -  

n a c h b a r to n  B u n d e s  - S t a a t e n  im Mafsstabe von
1 : 2 5  0 0 0 ,  lierausgegeben von der KOnigliclien 
Preufsischen Geologischen Landesanstalt und Berg- 
akademie. Lieferung 9 7 .  Bliittcr Graudenz, Okoniu, 
Linowo und Gr. Plowenz, Grad-Abteilung 33  Nr. 33,  
34 , 35 , 36, nebst Bohrkarte zu jedem der 4 Bliitter. 
Berlin. Im Vertrieb bei der Koniglichen Preufsischen 
Geologischen Landesanstalt und Bergakademie,BerlinN,4, 
Invalidenstraf8e 44. 1901 .

Die vier beigegebenen Hefte Erliiuterungen umfassen 
zusammen 148  Seiten geognostische und agronomische Er- 
liiuterungen, 71 Seiten Bohrregister und je  4 0  Seiten eines 
allen 4 Heften gleichmiifsig beigegebęnen analystischen 
Teiles. Dazu kommt auf besonderer Tafel eine graphische 
Darstellung der aus den 4 Blattern bekannt gewordenen 
Tiefbohrprofile, sowie in den Erliiuterungen zu Blatt 
Graudenz eine Tafel mit Lichtdruckbildern, welche ein 
lypisclies Beispiel der in ihren Reizen und Ilohenverhiilt- 
nissen noch nicht hinreichend allgemein gewUrdigten Weichael- 
Landschaft yeranschaulichen.

Die vier durchweg yon Professor Dr. Alfred Jentzsch 
bearbeiteten Bliitter reihen sich westlich an einander. Sie 
umfassen die Weichselufer bei Graudenz und ostwiirts 
davon das Tlial der Ossa aufwiirts bis in die Niihe des 
an der Thorn-Insterburger Eisenbahn gelegenen Stadlchens 
Bischofswerder.

Dort ist das miichtigste vordi!uviale Profil des Gebietes 
zu Hermannshohe Blatt Gr. Plowenz, erbohrt. Dasselbe 
zeigt in den Hauptstufen volle Uebereinstimmung mit der 
durch Jentzsch (Jahrbuch d. Geologiach. Landesanstalt f. 1896 ,

S. 94  — 1 0 3 )  fiir die Stadt Thorn aufgestellten und in- 
zwischen in weitein Umkreise bestiitigt gefundenen Gliederung :

Posener T l i o n ..................................................... 12 ,8  m
Posener Braunkohlenbildung (Miociiu) . 39 ,5  „
Thorner Tlion, unten mit etwas Formsand-

E in la g e r u n g .................................................... 19,6 „
Glaukonitischer sandiger Kreidemergel mit 

Pcntacrinus Agassizi, Cyphosoma sp.,
Asteriden, Bryozoen u., s. w., jedoch
ohne B e l e m n i t e n ........................................17,1 „

Die Bliitter Linowo und Okonin liaben keine vor- 
diluvialen Aufsohliisse. Dagegen sind bei Graudenz ganz 
ahnliche Kreidemergel unter gleiclien Tertiiirschichten er
bohrt worden. Zunachat liegt auch dort darUber der 
Thorner Tlion, welcher in Thorn 14  m, in Graudenz
2 0 ,5  m, in Schwetz 31 m Miichtigkeit erreicht. DarUber 
folgt die Posener Braunkohlenbildung (Miociin) in Thorn
20 m, in Graudenz 32 ,4  m, in Schwetz 58  m machtig, 
Uber welche sich dann weiterhin der Posener Tlion 
(Flainmenthon) legt.

Der bei HermannshBlie frUher gefundene GrUnthon 
wurde noch in raelireren kleinen Vorkommen nachgewiesen, 
welclie sich in einer 5 4 0 0  m langen Linie von Lippinken 
bis Ossowken anordnen, die dic Richtung N\V. bis SO. 
einhiilt. Obwohl zweifellos tertiiiren oder vortertiiiren 
Alters, liegen sie dooh auf und im obersten Diluvium, 
erweisen sich mithin ais yerschleppte Schollen.

In der Diluyiallandschaft werden die bis 120 m auf- 
ragenden Gipfelpunkte ais StUcke von Endmoriinen auf- 
gefafst und die Anordnung der Scen wie der lebenden und 
toten Thiiler geschildcrt.

Im Diluvium wird insbesondere der yertikalen Gliederung 
eine eingehende Darstellung gewidinet und an der Hand 
von Ge sch  i e be z i i  h 1 u nge  n der Nachweis gefUhrt, dafs, 
wie bei Marienburg, so auch bei Graudenz, Kreidegeschiebe 
in den untersten Diluvialschichten nur schr sparlicli auf- 
treten (0  bis 0 ,5  Prozent der ausgesiebten Gescliiebe im 
Mittel 0,1 Prozent), dafs dieselben aber in den jUngeren 
Schichten allmahlich hiiufiger werden und in den jUngsten 
bis 14,9 Prozent der Gescliiebe ausmachen. Das Obere
Diluvium zeigt die fUr die Weichselgegend gewolinliche 
Zusammensetzung. Unter der Thalsandstufe, wo cin Theil 
seiner Schichten, insbesondere der Obere Gescliiebemergel, 
durch Thal-Erosion zerstort ist, ergiebt sich unter dem 
Thalsande, also iin Liegenden des Oberen Diluvialgrandes 
und des Oberen Geschiebemergels, bei Graudenz folgende 
diluviale Schiclitenreihe von oben nacli unten: 

l)  Ge8chiebefrcier hellgelblichgrauer Thon-
m e r g e l ....................................................1— 5 m

k) Sand ) 4 7
i) Grand, kreidearin J .................................  ”

h) hellgelblichgrauer Thonmergel . . . 3 — 5 ,2  „
g) gclber Diluvialsand von gewohnlichein 

Kalkgehalf, nach unten in grauen kalk-
armen Sand u b e r g e h e n d ...........................2 ,8  — 9 ,5  „

f) SUfswa8serthon mit Pflanzenresten und 
Blaueisenpunkten, ais Zeugen verwester
Organismen......................................................

e) grauer S a n d ...............................................
d) grauer M e r g e l ...............................................
c) grauer S a n d .....................................................
b) 0 ,9  in D i a t o m e e n e r d e ...........................
a) Diluvialgrand ...............................................

11,1 m 
Sufswasser- 
Interglazial

18 m.
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Das erwiihnte Interglazial wurde in mehreren, gut zu- 
saminenstimmenden Bohrungen nachgewiesen, eine aus kalk- 
freiem Thon und Diatomeenmergel aufgebaute Interglazial- 
scholle auch zu Tage tretend unter Geschiebemergel in der 
Stadt Graudenz aufgefunden und beschrieben. Die Reste 
der in Ostdeutschland selteuen Diluvialthicre Saiga prisca 
Nehring und Megaceros hibernicus liegen bei Graudenz, 
vcrmischt mit anderen Diluvialthieren, in oberdiluvialem 
Grand, welcher eine der jilngslen Diluvialbildungen ist und 
bereits einer hochgelegenen Thalstufe angehort. Die Thal-  
stufen sind insofern bemerkeuswert, ais sie tlieils der Ossa 
und dereń Nebenthalern, tlieils der grofsen Graudenzer 
Weitung des Weichselthales angchoren, welche, von mehreren 
Diluvialh5hen durchragt, die auffalligste Erscheinung des 
preufsischen Weichselthales bildet.

Im Alluvium sind, neben den gewohnlichen, fast all- 
gemein verbreiteten Bildungen, besonders bemerkenswert 
die betriichtlich entwickelten Tlialdiinen, ein zur Ziegel- 
labrikation in ganz diinner Scliicht auf grofse Fliichen hin 
abgebauter Thon und der Moormcrgcl, welcher auf Blatt 
Graudenz grofse Verbreitung erlangt; ferner auf Blatt 
Gr. Plowenz ein schneckenreicher Kalktuff und ein fiir 
westpreufsische Verhiiltnisse selteneres Profil, welches 1,8 in 
Wiesenkalk ais Einlagerung unter und l l b e r  Torf zeigt, 
endlich die Abrutschmassen, welche an der Weichsel stellen- 
weise zu grofsercn Bergrutschen anwachsen.

In praktischer Hinsicht werden die landwirtschaftlich 
oder technisch nutzbaren Bodenarten geschildert und die 
Grundwasserverhiiltnisse durch Mitteilungen von Brunnen- 
profllen und Wasseranalyaen beriicksichtigt.

Der Analytische Theil bringt neue mechanische und 
cheinische Anasysen von Geschiebemergel, Diluvialgrand, 
Diluvialsand, diluvialem Thonmergel, Diinensand, sowie 
von alluvialen Abschlemminassen, Wiesenthon, Moorerde, 
Torf mit Schalresten, Moormergel, Wiesenkalk und Kalk- 
tuff. Fiir die gleichen und eine Anzahl anderer Diluvial- 
und Alluvial-Bildungen werden noch Mittelwerte aus den 
Nachbarbliiltern mitgeteilt. Da diese Mittelwerte aus dem 
gesamten Analysenmaterial der Lieferungen 43, 6 5 ,  85  
und 86 vom Verfasser berechnet wurden, geben sie, im 
Verein mit den Analysen der vorliegenden 97 .  Lieferung 
eine Anschauung davon, welche mechanische und chemische 
Zusainmensetzung man von den auf den geologischen 
Karten des preufsischen Weichselgebietes unterschiedenen 
Bildungen durchsclinittlich zu erwarten hat.

Zeitschriftenschau.
(W egcn der Tltcl-Abkiirznngen vergl. Nr. 1.)

M i n e r a l o g i e .  G e o l o g i e .

U e b e r  den Cad mi u m g e l i a l t  d e r  Z i u k e r  z e ,  
i n s b e s o n d c r e  d e r  ob e r s c h  I e s i s c h e n ,  d a s  V e r -  
h a l t e n  c a d mi u i r i h a l  t i g e r  Z i n k e r z e  u n d  Z i n k -  
l e g i e r u n g e n  v o r  dem L o t r o h r e  u n d  d i e  N a c h -  
w e i s u n g  d e s  Ga d mi u ms  un d  d e s  Z i n k e s  auf  
t r o c k e n e m  We g e .  Von Biewend. B. II. Ztg. 15. Aug. 
S. 4 1 3 /6 .  (Forts.) Das Verhalten der cadmiumhaltigen 
Zinkerze und Zinklegierungen: 1. vor dem Lotrohre auf 
Koiile und die Nachweisung des Cadmiums auf derselben,
2 . beim Erhitzen in der einseitig geschlossenen Glasrohre 
und die Nachweisung von Cadmium und Zink in derselben. 
(Schlufs folgt.)

G e o l o g i s c h e  E i n t e i l u n g d e r  P e t r o l e u m f e l d e r  
R u m a n i e n s .  Von L. Mrazec. B. H. Zig. 15. Aug. S. 4 1 6 /9 .  
Ablagerungen im Paliiogen in Moldau und Mountćnie; 
Ablagerung im Neogen, die jungtertiiiren Petrolemnab- 
lagerungen in Moldau, Mountćnie und Ollćnie.

Z ur T h e o r i e  der  S t e i n  ko li l en  bi  l dung .  Von 
Hoffmann. Z. f. ang. Cli. 19. Aug. S. 8 2 1 /3 1 .  1. Die
Wannegleichungen der Kohleabscheidung aus Kohlehydraten 
und einige Folgerungen. 2. Die gegenwiirtigen Ansichten 
bezuglich der Steinkohlenbildung. GrUnde.fur ihre Unzu- 
langlichkeit. Weitere Grlinde fiir die Mitwirkung holier 
Temperaturen. Nach den Untersuchungen des Verfassers 
soli es keinem Zweifel unterliegen, dafs die Vorg;inge der 
Selbsterwarmung und Selbstentziindung bei der Steinkolilen- 
bildung von grofser Bedeutung gewesen sind.

B r i t i s h  C o l u m b i a  i ron a n d  c o a l ,  Von Brewer. 
Min. & Miner. Aug. S. 1/4. Beschreibung der verschiedenen 
bekannten Vorkommen von Eisenerzen und Kohle in Britisch 
Kolumbia, Fundorte, Beschaffenheit der Mineralien und 
Fossilien, sowie der Entwickelung des Bergbaues.

O il  in B o o k  Cl i f f  r e g i o n  o f  C o l o r a d o .  Min. & 
Miner. Aug. S. 5. Geologische Beschreibung der Forma- 
tionen ain Rifleflufs im nordwestlichen Teile Colorados, 
welche Zeichen von Petroleumvorkommen aufweisen. 2  Abb.

M i t t e i l u n g e n  i i ber  b r a s i l i a n i s c h e  G o l d e r z e .  
Von Derby. Eng. Min. J. 2. Aug. S. 1 4 2 /3 .  Verschiedene 
Arten von GoldlagcrsUitten in Brasilien werden kurz be- 
schriebcn.

D ie  I( a i p i n g - K  o h l e  n -  G rube n in N o r d c h i n a .  
Von IIoover. Eng. Min. J. 2 . Aug. 2  Testfig. Kurze 
geologische und technische Beschreibung.

B e r g b a u t e o h n i k  (einschl. Aufbereitung etc.).
D ie  e l e k t r i s c h e n  A n l a g e n  dus  e r z h e r z o g i i c h  

F r i e d r i c h s c h e n  E i s e n s t e i n  b e r g b a u e s  i n Z a k a f a l u .  
Yon Drolz. Oest. Z. 16. August. S. 4 2 7 /3 2 .  1 Textfig.
2 Tafeln. Schlufs folgt.

D e r  B e r g b a u  auf  s i 1 b e rh a l  t i g e  n B l e i g l a n z  
b e i  K a l t e n e g g  in S t e i e r m a r k .  Von Setz. Oest.-Ung. 
M.-Ztg. 15. Aug. S. 3 6 9 /7 2 .  I. Geographische Lage und 
Geschichte. II. Die erzfiihrenden Schiefer am Prinzenkogel. 
III. Erzflihrung und Lagerungsverhiiltnisse.

D i f f e r e n t  m e t h o d s  of rnine h a u l a g e  c o m p a r e d .  
Von Jones. Min. & Min. Aug. S. 8 /1 2 .  Der EinOufsder rollenden 
Reibung, des Wagengewiclites und der Kurven auf den Lauf 
der Forderwagen. Vorzlige der Maulthierfdrderung vor der 
Pferdefbrderung. Verfasser hiilt von allen mechanischea 
Forderinethodeii diejenige mit Lokomotiven fUr die beste, 
weil sie die billigste und anpassungsfahigste ist und der 
ZugfUhrer immer an Ort und Stelle ist. Je liingcr der 
Forderweg ist, desto vorteilhafter ist die Anwendung der 
Lokomotiven gegetiUbcr der Seilforderung. Ueber die 
Verwendbarkeit von Dampflokomotiven, elektrischen- und 
Prefsluftlokomoliven. Diedrei-Schienenlokomotive Uberwindet. 
Steigungen bis zu 10 oder 15 pCt. Beleuchtung der ver- 
schiedenen Seilfordermethoden.

N e u e  F a n g v o r r i c h t u n g  an F a h r k O r b e n .  Von 
Schrader. Z. D. Ing. 16. August. S. 1 2 3 7 /3 9 .  Die Fang- 
vorrichtung hat den Namen Wippenfangvorrichtung erhalten, 
eignet sich zur Massenherstellung, entbehrt der Fehler der 
Federfangvorriclitungen und tritt bei einer bestimmten Ge- 
schwindigkeit in Thiitigkeit. Sie sitzt auf einem oberen Quer- 
stiick, welches aus zwei 3'Eisen besteht, dereń Enden durch
2 Gufskorper miteinander verbunden sind. Die Gufskorper
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liaben einen keilformigen Ausschnitt, in welcliem die 
Fangkeile iiegen. Diese 8ind naclistel 1 bar an Hebeln auf- 
gehangt, welche auf den Enden einer durchgehenden Welle 
befestist sind. In der Mitte zwiscln-n den ]  - Eisen 
ist eine Wippe mit geradem oberen lliieken drelibar ge- 
lagert und auf der durchgehenden Welle sitzl ein Hebel, 
der auf dem Itiicken dieser Welle aufliegt. Wird die 
Wippe gedreht, so liebt sie mit ihrern RUcken diesen 
Hebel und drelit die durcligeliende Welle, deren Endliebel 
die Fangkeile in die Hohe ziehen und gegen die Fiilir- 
schienen pressen. UnterstUtzt wird das Einbeifsen der 
Keile noch durch das Gewicht des Fahrkoibes.

E l c v a t o r  s a f e t i c s  Von Pratt. Am. Man. 7. Aug. 
S. 1 5 9 /6 2 .  Eine neue Fangvorrichtung des Amerikaners 
Pratt. Dieselbe sclieint sich bei Freifallversuchen sehr gut 
bewiihrt zu liaben.

R ed  r i v e r  t i ii s t r e a m  C o r n w a l l .  Von Skewes- 
Eng. Min. J. 9. Aug. S. 1 7 8 /8 0 .  Die Zinnerzgruben im 
Camborne- und Illogan-Distrikt in West-Cornwall, England, 
lassen die Abgiinge aus ihren Waschen in einen Bach 
fliefsen, der durcli die gehobenen Grubenwasser, etwa
18 cbm pro Minutę, gebildet wird. Die Abgiinge sind 
reicli, weil die auf den Gruben zum Waschen zur Ver- 
fiigung stehenden Wasser unrein sind. Die im Baclibelte 
sich ansammelnden Abgiinge werden in Sammelbehiiltern, 
die in einer Liinge von 1 0 0  bis 25 0  Fufs, einer Breite von 
6 bis 10 Fufs und einer Tiefe von 6 bis 10 Fufs aus- 
gegraben werden, aufgefangen und von Unternehmern durch 
Verarbeiten auf verschiedenen Herdsystemen mit Gewinn 
zu gute gemaclit.

M a so h in e n - , D a m p f kosso lw oson , E le k tro te c h n ik .

Rh e i n i s c h -  we  s t f i i l  i sc l i  e I n d u s t r i e - A u s s t e l l u n g .  
St. u. E. 15. Aug. S. 8 8 6 /9 2 .  X . Bocliumer Yerein, 
XI. Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik, XII. 
Niederrheinische Hiilte, XIII. Maschinenbau-Aiistalt Ilumbold.

Dii ;  I l e b e z e u g e  a u f  d e r  D U s s e  I d o rfer A u s -  
s t e l l u n g .  Von v. llanflstengel. Dingl. P. J. 16. Aug. 
S. 5 2 1 /8 .  (Forts.) 17 Abb. (Forls. folgt.)

A b s p e r r v e n t i  1 mi t  S e l b s t s c h l u f s v e n t i l  fiir 
U o h rb r u c h  u n d  mi t  F  e r n s c h l  u fsvor  r i oh tu ng fi ir 
a n d e r e  G e f a h r e n .  Kotnp. 20 . Aug. S. 1 50 .  Ein neueres 
selbstthiitiges Rohrbruchvenlil der Firma A. L. G. Dehne, 
Halle a, S.,  soli sich sehr gut bewiihrt liaben.

C o r r o s i o n  a n d  p i t t i n g  o f  s t e a m  b o i l e r s .  Von 
Groth. Am. Man. 7 . Aug. S. 165. Das W e - F u - G o -  
System zur Kesselwasserreinigung.

D ie  Be s t  i iii m u n g  d e r  S t u f e n z a h l  u n d  d e r  
S t u f u n g  d e s  l i e g i e r s  e i n e s  N e be  n s c h l u f s g e  ne ra  tors  
mi t  S e l b s t e r i  e g u n g .  Von Dick. E. T. Z.

D ie  S tark s t rom t ec  luii k a u f  d e r  I n d u s t r i e - ,  
G e w e r b e -  u n d  K u n s t a u s s  t e l l  u ng in D u s s e l d o r f
1902 .  Von SeyfTert. E. T. Z. 14. Aug. S. 7 1 1 /5 .  Be- 
schreibung der Stromerzeugungsanlage. 4  Abb. (Forts .folgt.)

H u tte n w e s e n , C h e m iso h e  T e c h n o lo g ie , C h em ie , 
P h y s ik .

V e r w e r t u n g  d e r  H o c h o f e n g a s e  i n  G a s -  
iii a s c  h i n e n  a u f  d e r  I l s e d e r  H i i t t e .  Von 
Lurmann. St. u. E. 15. Aug. S. 8 9 8 /9 0 1 .  Es wird be- 
absichtigt, eine elektrische Centrale mit Gasmaschinen zu 
betreiben und 6 0 0 0  PS. an das Peiner Walzwerk ab- 
zugeben, 1 Abb.

D e r  E i n f l u f s  de s  Gl Ul i e n s  u nd  A b s e h r e c k e n s  
a u f  d i e  Z u g f e s  t i g k e i t  v o n  E i s e n  und St ahl
St. u. E. 15. Aug. S. 8 8 1 /6 .  2  Abb.

M o d e r n  de  ve 1 o p m e n t s i n  t h e  p r o d u c t i o n  of 
o p e n  h e a r t s  s t e e l .  Von Christie. Ir. Age. 7. Aug
S. 2 1 /2 3 .  Der Bertrand-Tliiel-Prozefs, der Talbol-Prozefs 
und der Monell-Prozefs.

M ec  l i an i c a l  p r o d u c t i o n  o f  p u d d l e d  iron.  
Von Roe. Am. Man. 7 . Aug. S. 1 5 1 /5 4 .  Beschreibung 
eines mechanischen Puddelofens von Roe und seine Wirkungs- 
weise. Das Ofenprodukt soli besser sein ais auf gewohn- 
licbem Wege hergestelltes Puddeleisen.

T h e  B a l d t  c a s t i n g  p r o c e s s .  Ir. Age. 7. Aug.
S. 13. Methode fiir Kettengufs nach Frederik Baldt.

U e b e r  A n i  a g e  un d  B e t r i e b  v o n  G a s o f e u  mit  
g e n e i g t e n  R e t o r t e n .  Von Merz. J. Gas-Bel 16 Au» 
S. 5 9 7 /6 0 3 .

T h e  f i  x a  t i o n  of a t m o s p h e r i c  n i t r o  gen . El. 
world. 2. Aug. S. 1 5 9 /6 1 .  Beim Durchgang des elektrischen 
Funkens durcli Luft bilden sich Oxyde des Stickstolls, 
welelie in Wasser aufgefangen, salpetrige und Salpetersiiure 
ergeben. Beschreibung einer nacli diesem Prinzip arbeitenden 
Fabrik am Niagara-Fall. 6 Abb.

V o lk 8 w ir ts o h a f t  u n d  S ta ti s t ik .
D i e  M o n t a n - I ii d u s t r i e i n R u m ii n i e n im 

J a l i r e  1901 .  Oest.-Ung. M.-Ztg. 15. Aug. S. 372/75,  
Statislische Angaben Uber den Salzbergbau und die Petroleum- 
industrie nach amtlichem Materiał.

S o m e A m e r i c a n  in i n i n g a n d  e n g i n e e r i n g  
m e t h o d s .  M i n i n g  e d u c a t i o n .  Coli. G. 15. Aug.
S. 3 4 1 .  5 Textflg. Die Ausbildung der Bergingenieiire 
in Amerika w’ird beschrieben und die YorzUge derselben 
hervorgehoben. Bei Vergleich derselben mit der Aus
bildung englischer Bergingcnieure wird angefUhrt, dafs bei 
letzteren die wissenschaftliche Ausbildung oftmals dadurch 
in den Hintergrund gedriingt wurde, dafs fUr Leitcr von 
Kohleiigruben eine lunfjiilirige praktische Thiitigkeit ge- 
setzlich vorgeschrieben sei.

D ie  H e r s t e l l u n g  v o n  D u n g s t o f f e n  in den 
V e r e i n i g t e n  S t a a t e n .  Eng. Min.-J. 9. Aug. S. 183/84, 
Auszug aus einer Veroffentlichung des Census-Bureau vom 
25 . Jiini. Die Zusnmiuenstellung der Mengen und des 
Wertes der in Amerika produzierten verschiedenen Dung- 
stoffc ist um so wertvoller, ais in den letzten 10 Jahren 
eine derartige Statistik nicht veroffentlicht ist.

G e se tz g e b u n g  u n d  V o rw a ltu n g .
D i e  E i s e n z o l l e  in de r  I. L e s u n g  der Z o 11- 

t a r i f  -  K oinm i s s i o n .  St. u. E. 15. Aug. S. 861/77. 
Zusammenstellung und Kritik der betr. BeschlUsse.

V e rsc h ie d e n e s .
R e s u l t s  w i t li e l e c t r i c  c a n a l  to w a ge  in 

B e l g i u m .  5 Abbild. El. world. 2. Aug. S. 161/2. Die 
elektrischen Lokomotiven werden mit Drehstrom von 
6 0 0  Volt betrieben und sind im stande, je 5 Scliiffe, 
a 70  t, mit einer Geschwindigkeit von 2Vz Meilen pro 
Stunde fortzubewegen.

Pcrsonalien.
Dem Bergrat ZOr ne r ,  Mitglied der Bergwerksdirektion 

zu Saarbriicken, ist der Rote Adlerorden IV. Klasse ver- 
llelien worden.

Dem Grubendirektor R e in  b a r d  zu Dortmund ist der 
Konigliche Kronenorden vierter Klasse verliehen worden.
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