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Verfaliren zur Herstellung und Abdiclitung yon Untersueliungshohrlochern.
Yon Bergassessor J a c o b ,  Oberhausen.

Die aufscrordentlicli unregclmafsig gestaltcte Ober- 
flache des Steinkolilengebirgcs unter der jiingeren Ueber- 
lagcrung im Grubenfeld der Zecbe Deutsclier Kaiser 
(Genieinde Ilamborn) und dic starkę ‘Wasscrluhrung 
dieser Ueberlagerung bedingen, dafs zur Feststellung der 
oberen Grenze des Steinkolilengebirgcs zablreichc 
Bolirungen von den obersten Spblen aus nacli dcm 
Deckgebirge hin ausgefiihrt werden miissen. Auf der 
genannten Zeclte bat sich im Laufe der Zeit ein sehr 
zweckmafsigcs Bohrverfaliren herausgebildet, welches bei 
entspreebender Abiinderung auch zu anderen Zwecken 
(Untersuchungsbohrungen an Storungen, in der Nahe 
von alten Bauen und Unterwerksbauen, Erschurfen von 
weniger tief gelegenen Mineralablagerungen etc.) mit 
Erfolg zur Anwendung kommen kann.

An der Bohrstclle werden zwei Stempel von 18 bis 
20 cm mittlercr Starkę derart nebeneinander zwischen 
Sobie und Firste eingebaut, dafs sie fiir den etwa 
140 : 180 mm starlcen Bohrschwcngel a (Fig. 1), welcher 
an soinem yorderen Ende mit 25 mm starkom Flach- 
eisen beschlagen ist, geniigend Zwischcnraum lassen. 
Durch den Bolzen b, 25 — 30 mm stark, wird der 
etwa 3 m langc Bohrscliwengel 0,5 m von dcm yorderen 
Ende cntfernt in eincr solchen Hohe zwischen den

beiden Stempeln befestigt, dafe cr glcichmiifsig weit hocli- 
gehoben und gesenkt werden kann. Der Eisenbcschlag 
an dcm yorderen Ende des Ilcbels ist zu einer Pfanne 
c ausgeschmiedet, in welcher sieli cin entsprechcnd 
grofses Loch zur Aufnahmo des Bohrgcstangcs befindet. 
Zur Belastung, bezw. zur Ausgleichung des Gcstiingcs 
ist an dem hinteren Ende des Bohrhebels eine Ein- 
riehtung zur Befestigung eines Gegengewichts angcbracht, 
welches je nacli Bediirfnis yerschoben und yeriindcrt 
werden kann. V2 —3A m hinter dem ersten Stempcl- 
paar wird cin zweites eingebaut, welches zur Fiihrung 
des Bohrhebels beim Auf- und Abwiirtsbcwegcn dient, 
und an wclchcm in gceigneter Ilohe ein Ilaspel mit 
Sperrrad und -klinke yerlagert wird. Dic Kctte oder 
das Seil des Iląspels liiuft iiber cinc Kolie an einem 
aus "Winkeleisen hergestcllten und mit Ilolzsehrauben 
an dem yorderen Stempclpaar nahe der Firste be- 
fcstigten Winkelsłuhl. Das Gestange besteht aus 
eisernen Vierkantstangen von 2 m Lange und 35:35 mm 
Qucrschnitt; dic erforderlichen Pafsstiicke sind 0,5 bis
1,0 m lang. Die cinzelnen Stangen werden mitein- 
ander durch Yater- und Muttcrgcwinde Tcrschraubt; 
am oberen und unteren Ende sind dic Gcstangcstiickc 
mit Ycrstiirkungswulsten yersehcn (Fig. 6 u. 7).
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Das Bohren erfolgt je nacli der Hartę des Gesteins 
dreiiend oder stofsend. Bei dcm drehenden Bohren 
werden jc nach Bedarf die Bohrer (Fig. 13, 12 u. S)

m m w -

bcnutzt; beim stolśenden Bohren kommen Meifselbohrer 
zur Anwendung. Ist das Gebirge sehr fest, so wird 
in der 1/ 2 oder i/ i  Bohrlochsweite vorgebohrt und dann

Fig. 1. Aufrifs.

das Bohrloch bis auf die beabsichtigtc Wcite nach- 
geschnitten. Die gcwohnliche Bohrlochsweite betragt 
70 — 80 mm, die bei grofeerer Bohrloehstiefe natur- 
gemiifs abnimmt..

Mit der beschriebenen Bohrcinriclitung kann so
wohl aufwarts wie abwiirts gebohrt werden. Im 
ersteren Falle wird das mit dem erforderlichen Bohrer 
Yersehenc Gcstiingc durch die Ocffnung der Pfanne 
gesteckt, und unter einem passenden Vcrstiirkungs- 
wulst des Gcstanges wird eine Keilschelle (Figur 11) 
befestigt, welche auf die Pfanne zu liegen kommt. 
Durch den entsprccliend dem Gcstangegewicht und der 
Festigkeit des Gebirges belasteten Bohrhobel wird die 
Bohrschneide gegen das Gebirge gcdriickt. Zum 
drehenden Bohren werden in passender Hohe kreuzweise 
die beiden Bohrkriickcl d (Fig. 1 u. 2) am Gestiinge be

festigt, an wclchcn dic Arbeiter drehen. Beim stolśenden 
Bohren wird der Hebel a auf- und abwiirts bewegł. 
Soli bei dcm wciterfortschreitenden Bohren das Keilschlofs 
unter cinem tieferen Wulst befestigt oder ein neues 
Pafs- bezw. Gestiingestuck eingesetzt werden, so wird das 
Haspelseil oder die Haspelkette mittelst des Ilakens um 
einen Wulst des Gestiinges geschlagen und dieses hoch- 
gezogen. Der hierdurch entlastete Bohrliebel wird am 
hinteren Ende so wcit hochgchobcn, dafe dic Pfanne unter 
einen tiefer gelegcnen Wulst fassen oder ein neues Ge- 
stangestiick zwischengeschaltet werden kann. Zum 
leichteren Auswcchseln der langen Gestangestiicke wird 
eine entsprccliend ticfe Grube unter dem Bohrloch in der 
Sohle hergestellt. — Bei dem Abwartsbohren wird das 
hangende Gestiinge mit einem Keilschlofs iiber der Pfanne 
festgelialten. Der Bohrhebel dient dann hauptsachlich —
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bcim drelienden Bohren aussclilicfslicli — zur Aus- 
gleichung des Gestangegcwiclits. Uas Ausziclien und 
Einlassen des Gestanges gescliielit mittelst des Ilaspels; 
das Abfangstiick (Fig. 3), welclies iiber dcm Bohrloch 
unter einen Gestangewulst geschoben wird, dient zum 
Fcsthaltcn des im Bohrloch hangenden Gestanges. Das 
Bohrmehl, welclies beim Aufwartsbohren selbstthatig 
aus dem Bohrlocli fiillt, nmlś bcim Abwartsbohren 
mittelst der Schlammbiichsc (Fig. 9) oder des Schappen- 
bohrers (Fig. 13) gehoben werden.
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Zur Aufstellung und Bedienung der Bohrcinrichtung 
sind in der Ilogel 2 Mann erforderlich, nur in Ausnahme- 
fallen (sehr tiefe Locher, schr festes Gebirgc) arbcitcn
3 Mann auf einer Schicht. Auf der Zcche Deutscher 
Kaiser sind zwei Kamcradschaften im Bohren aus- 
gebildct, welclie die erfordcrlichcn Bohrungen auf samt- 
lichen Schachtanlagen (auch Schiirlbohrungen auf Eisen
stein in Lothringen) ausfiihren.

Die Durchschnittsleistung pro Mann und Schicht 
(8 Stundcn) bei Bohrlochern bis zu 25 111 Hohe bezw. 
Tiefe betragt im Schiefer 1,0 m, im Sandstein oder sehr

festen Schiefer 0,80 m; bei Bohrlochern iiber 25 m 
Hohe bezw. Ticle (man hat auf Zcche Deutscher Kaiser 
schon ofters Langen von 60 — 80 m crreicht) sinkt^die 
Durchschnittslcistung pro Mann und Schicht auf 0 ,5 j 111 

bezw. 0,40 m. Die Kostcn pro Meter betragen im 
Durchschnitt bei kiirzeren Bohrungen 4 ,00— 4,20, bei 
langeren Bohrungen 6 ,00—8,00 JL

Besonderes Interesse verdient die Art und Weise, 
in welcher auf der genannten Zeche die nach wasser- 
fiilircnden Schichten gestofsencn Bohrlochcr wasserdicht 
abgcschlossen werden.

Sind nur geringe Wasscrzufliisse erschroten, so 
kommen zur Abdichtung sog. Cemcntpatronen zur An-

Fig. 14.
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wendung. Dieselben bestehen (Fig. 14) aus einem 
Cylinder aus volIkommcn trockenem guten Pitclipine- 
IIolz, iiber welchem dic in Wachspapier oder Darm 
cingchiillte Cementmasse (Cement mit feinem Zicgel- 
steinschrott zu gleichen Teilcn) befestigt ist. Um dic 
Ccmcntpatrone (0 ,5 — 0,6 111 lang) vor vorzeitiger Bc- 
schadigung beim Einbringcn in das Bohrloch zu scliiitzen, 
ist in der Mittc der Patrone ein Holzstabchen und auf 
demselben ein Hiitchen angebracht. Unter den IIolz- 
cylinder wird ein mit Widerhaken vcrsehencr, eiserner 
Rundkeil geschoben, die Patrone vorsichtig auf dem 
Gestange bis vor Ort des Bohrlochs gefiilirt und mit
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dcm Bolirlicbel festgekcilt. Durcli das Keilen bricht 
das Ilolzstabchen in der Palrone entzwci, die Umhiillurig 
platzt, die Betonniasse inischt sieli mit dem Wasser in 
dcm Bohrloch und wird durch den anscinandergctricbencn 
Ilolzcylindcr festgeprefst. — Man liifst das Gestiinge so 
lange unter der Pafrone, bis der Cement ctwas ab- 
gebunden hat. — Nachdcm in dieser Weise mehrere 
Cemcntpatronen eingcbracht sind, werden unter densclbcn 
noch einige einfache Kcilc (Fig. 15) aus trockencm 
Pitchpine-IIolz eingestampft.

Ist der Wasserzulliifs in dem Bohrloch sehr stark, 
so wird derselbe zunaclist dadurch allmahlich ver- 
ringert, dalś man mehrere einfache Ilolzkeile, welche 
an der Aulsenseito mit Auskclilungcn (Fig. 15) vcr- 
sehen sind, einstampft. Die ersten derartigen Kcilc 
sind etwa 2 0 —30 cm lang, die folgenden bis zu 50 cm. 
Damit die Ilolzpfropfen sich nicht in zwei Hiilften tcilcn, 
sondern durch den eiserncn Rundkeil gleichmafsig aus- 
einander gesprengt werden, sind sie an mehreren Stellen 
cingcrissen (Fig. 15). Die trockenen*) Holzcylinder

*) Es wird nur Holz verwcndet, welches mehrere Wochen 
lang Im Kesselhaus gut ausgetrocknet worden ist.

quellen inlolge des Keilens und der Wasseraufnalnne 
an den Bohrlochswandungen fest und sperren das Wasser, 
welches anfangs durch die Auskclilungcn an den ersten 
Pfroplcn in stets geringer werdender Starkę austreten 
konnte, sowcit ab. dafs das Dichtungsstiick (Fig. 16) 
eingcbracht werden kann. Dieses hat eine Gesamtlange 
von etwa 1,5 in; der obere Rundkeil ist mit Moos 
umwickelt, welches sich an dic Bohrlochswandungen 
pressen soli und die drei inoinander greifenden Ilolzkeile 
werden durcli die beiden Eisenkeile in- bezw. aus- 
einandergetrieben. Bei aufserordentlich starkom Wasser- 
andrang miissen mehrere dieser Dichtungsstticke cin- 
gcstamplt werden, che man den eigentlichen Dichtungs- 
pfropfen einfiihrenkann, dessen Einrichtungund Wirkungs- 
weise ohne weitere Erklarung aus Fig. 17 zu erkennen 
ist. Zur Sicherheit werden unter diesem Dichtungs- 
pfropfen noch cin oder mehrere einfache Ccmentpatronen 
(Fig. 14) und Ilolzpfropfen (Fig. 15) festgestampft. In 
dieser Weise hat man auf Zeche Deutschcr Kaiser 
Bohrlocher mit Wasserzuflusscn bis zu 1000 und 1200 1 
in der Minuto vollkoinmcn sieher abgedichtet.

Zur Gescliielitc der Wettcrlelirc.
Von Bergmeister S e r i o ,  Metz.

Die in Nr. 39 dieser Zeitsclirift enthaltenen inter- 
essanten Mitteilungen des Herm Dr. B. Neumann in 
Darmstadt aus bergmannischen Schriftstellcrn des 16. Jahr- 
hunderts iiber Grubenwetter konnen dahin erganzt werden 
dafs auch gegen den Ausgang des 18. Jahrhunderts die 
Ansichtcn iiber die Eigenschaften der Grubenwetter 
ziemlich die namliclicn gewesen sind, wie zu der Zeit, 
yon welcher der oben bezcichnete Aufsatz handelt.

Es geht dies hervor aus dem zu Leipzig bei Siegfricd 
Leberccht Crusius im Jahre 1772 erscliienenen „Bericht 
vom Bergbau'1’. Dieses Buch, wclchcs, wie im „ Vor- 
bcricht" gesagt, die den damaligen Bediirfnissen nicht 
mehr geniigenden iiltcren Werke von Agricola, v. Lohneiss 
und Roslcr ersetzen wollte und cin ausfiihrliclics Lchrhuch 
der Bergbaukunde darstellt, ist entstanden aus dem 
„Ausfuhrliclicn und griindlichen Boriclit vom Bergbau", 
wclchen Johann Gottlicb Kern, „Churfiilstl. Siichfsl. 
Edclgestcin - Inspcctor und Vorsteher des Ilalsbriickner 
vereiriigten Fcldcs bey Freiberg, naclilicriger Salzfaktor 
zu Ar tern" im Jahre 1740 verfafst und ais „ einen 
Lcitladcn bey seinem allhier (in Freiberg) gehaltenen 
niiindlichcn Unterweisungen cinigcr junger Leute in 
Bergmannischen Wissenschaften" verwcmlet hat. Dieser 
Leitfadcn von Kern ist dann durch den Oberberg- 
hauptmann von Oj)pel mit Zusatzen und Vcrbesserungen 
Ycrsehcn und nach dessen Tode unter dcm Titcl „Bcricht 
vom Bergbau" herausgegebcn worden.

Der dritte Abschnitt dieses Werkes, welcher >;von 
Bcrórdcrung des Wctterzugs" handelt, enthiilt in scinen 
ersten Paragraphen ausluhrlieherc Angaben iiber die 
Eigenschaften der Grubenwetter, w7ie sie den damaligen 
Ansichtcn cntsprachcn.

Zuniichst wird unter anderen ais eine Haupt- 
cigenschaft der Luft im allgemeinen die Flussigkeit 
bezcichnet und Lult schlicfslich kurzweg zu den Fliissig- 
keiten gerechnet, worauf sich dann die spateren Aus- 
fiihrungen iiber dic Wetterlchre stiitzen. So hcifst cs: 
§. 307. Der Luft wesentliche und von ihr unzertrenn- 
liche Eigenschaften sind, Flussigkeit, Schwere und 
Spannfederkraft oder Elasticitiit. Die Wiirme verniehrct 
ihre Flussigkeit, mindert ihre Diclitigkeit und Gewicht, 
und sezet das Yermogen sich auszudehnen in Wurksam- 
kcit. Kallo und Fcuchtigkeit aber geben der Luft 
gegentlieilige Zufalligkeitcn", und am Schlusse des dic 
Wotterfiihrung behandelnden Abschnittcs im §. 380: 
„Man wird bey Beurthcilung der hier vorgetragenen 
Lelirc, mit mehr Uebcrzeugung in dic Sachc eingehen, 
wenn man sieli die Erfahrungen bekannt macht, welchc, 
dalś dic Luft unler dic Fliissigkciten geliore, die ebenso 
ais dic fliissigen Korper bey der Kiiltc einen kleincrn 
Raum cinnclmicn, mithin auch dichtor und schwcrcr 
werden, ais sie es bey der Wiirme sind, bewciscn."

Weiter geht dann der Verfasscr auf die Gruben
wetter und deren Ycrschlechtcrung und Schadlichkcit
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ein, und liior decken sich seinc Ausfiihrungen zum 
grolśen Teile mit den oben erwahnten, von Herm 
Dr. Neumann mitgeteilten: „§. 308. Die Lult kann 
durcli Ausdiinstungen von Thieren, von Gewachsen, und 
von Mineralien, faul, giftig, todtend, und iiberhaupt 
zum Einathmen untauglich werden. Alle diese droy 
Ursachen der Verderbnis treten, bey der nnterirdischen 
Luft, iifters zusammen. Denn die Ausdiinstungen der 
Gruben-Arbciter, danipfende Grubenlichter, der Gertich 
in Fiiulnis gehender Zimmerung, und mineralische, am 
meisten aber arsenikalische, Auswitterungen, wovon die 
letztern, durch einen siissen Geschmak der Luft, sich 
am deutlichsten verrathen, nebst dem Dampfe vcr- 
schossenen Grubenpulvers, tragen, einzeln oder vereint, 
zur Schadliclikeit der Gniben-Lnft bey. Hierzu kommt 
noch, in einzeln Fiillen, die Hize, die der, durch zu- 
tretende Feuchtigkeit und Luft, aufgeschlossene Schwefel- 
kies hervorbringet; welche Hize den Bergmann, seine 
Arbeit entkleidet zu ycrrichten, nothiget; und welche, 
wenn sie die natiirliche Warnie des menschlichen Korpers 
ubertrift, keinein Menschen verstattet, sich lange in 
selbiger zu verhalten. Und zu denen Gefahrlichkoiten, 
welche die unterirdische Luft iiber den Bergmann ver- 
hiinget, gehoret auch diese, dafs selbst das Erdpech, 
welches einen Bestandtheil der Steinkohle ausmacht, 
sich mit der feucliten Luft also verbindet, dafs die 
Erscheinungen einer entziindbaren Luft, welche, boy 
Anniiherung einer Flamme, in schlagende Dampfe aus- 
bricht, zum Yorschein kommen."

Mit dem letzten Absatze ist zum ersten Małe der 
schlagenden Wetter gedacht, welche dann noch weiter- 
hin erwiihnt werden: „Aus dem 308.  § erklaret sich
auch, was faule, sowohl ais was brennende und schlagende, 
Wetter seyen. Welche letztern an einigen Orten, auch 
unter der Benennung des wilden Feuers bekannt sind." 
Wie man sich den schlagenden Wettern gegenuber zu 
ycrhaltcn hat, ist nur sehr kurz (im §. 3 1 4 )  gesagt; 
„Vor Beschiidigungen von den schlagenden Wettern 
haben sich fahrende Personen zuweilen dadurch ver- 
wahret, dafs sic sich, mit dem Gesichte gegen die Solile 
gewendet, niedergelegt, und in solcher Stellung dic 
Schlage abgewartet haben."

Ein liingerer Abschnitt ist sodann der Erklarung 
des Ausdruckes „Schwaden" und dem Verhalten 
in denselben gewidmet. Es heifst dariiber in den 
§§. 3 1 2 — 3 1 4 :  „Die, gleich einem Nebel, sichtbaren 
unterirdischen Diinste, nennet man Schwaden. Dieser 
Schwaden erhebet und senket sich, mit abwechselnden 
Auf- und Niedersteigen, iiber stillstehenden Gruben- 
Wassern, auf die er ofters, ais eine gefiirbte Haut, sich 
aufleget. Er triigt ąm meisten bey, erstickende und mit 
Betaubung todtende, Wetter zu erzeugen. — Der 
Schwaden verbreitet und verdiinnet sich mehr durch dic 
Bewegung des Arbcitcrs, ais wenn man ihm Rulie lalśt. 
Er mufs aber freylich, ehe man jemanden anmuthen

kann, bey einer nachhaltenden Arbeit in selbigem aus- 
zuhalten, schon so zertheilet worden scyn, dafs seinc 
crtragliche Empfindung nicht mehr gefahrliche W iirkungen 
befiirchten liist. — Wer einen von neuen erofneton alten 
Grubcnbau, in Welchem man giftigen Schwaden, oder 
sonst ii bel riechende faule Wetter befurchten kan, auch 
nur auf fliichtigen Augenschein, zu befahren unternimmt, 
dem ist anzurathen, bey solcher Befahrung ein in Essig 
cingetauchtes Tuch vor den Mund zu lialten, und, wenn 
er noch mehr Vorsicht nehmen will, auch ein mit 
Essig befeuchtetes Gewand, iiber seine Gruben-Kleider 
umzuhangen." Hiernach scheint die Bozeichnung 
„Schwaden" damals eine etwas andere, umfassendere 
Bedeutung gehabt zu haben ais der heutige Ausdruck 
„Nachschwaden" bei Schlagwetter-Explosionen.

Von Interesse diirfte hier schliefslich noch der letzte 
Absatz des §. 314 sein: „Ob und welche, obwohl nicht 
nachhaltende, jedocli bey einem nur erwehnten Falle 
zustatten kommende, einsweilige Hiilfe in Verbesserung 
boser Wetter, nach ihrer vitriolischen, arsenikalischen, 
faulen oder andern Beschaffenheit, entweder von dem 
Anziinden verbrennlicher Dinge, oder von dem Abgliihen 
und Verpuffen einiger Salze, zu erwarten sey? und ob 
solchergcstalt ungesunde Diinste durch gewisse Dampfe 
unschadlicher gemacht werden konnen? davon sind an- 
gestellte Versuche noch zu wenig bekannt, um etwas 
belehrendes dariiber hier mittheilen zu konnen." —

Aus den wenigen angefiihrten Stellen, mit denen 
indes das iiber die Eigenscliaften der Grubenwetter und 
das Vcrfahren bei Gegenwart schlcchter Wetter in dem 
„Bericht vom Bergbau" Gesagte erschbpft ist, lafst sich 
erkennen, dafe man am Ausgange des 18. Jahrhunderts 
in Bezug auf die Kenntnis von der Wetterlchre noch 
ziemlich weit zuriick war, und dafs dieselbe seit Ab- 
fassung der 200 Jahre friiher erschienenen Schriftcn von 
Agricola, Mathesius und Cyriacus Spangenberg nur 
geringe Fortschritte gemacht hatte.

Dies beweisen auch die ferneren Ausfiihrungen im 
„Bericht vom Bergbau" iiber die „Boforderung des 
Wetterzuges", in welchen zunachst der „eingekiinstelte" 
Wetterzug yermittelst eines „tiichtig geschlagenen Triig- 
werkes", durch Schachtscheider, „Wetterlotten" und 
Windfange, alsdann der „gekiinstelte Wetterwechsel" 
mit Blasebalgen, Windladen, Wetterradern, Wettersatzen, 
„Wassertrummeln" und Wetterofen behandelt wird.

Es wurde zu weit fiihren, an dieser Stelle auf dic 
erwahnten Angaben iiber die Wetterfiihrung naher ein- 
zugehen. Immerhin bicten diese, wie auch die iibrigen 
Abschnitte des Buches und dic beigegebenen Tafeln 
mit den sauberen Zeichnungcn manches Interessante, 
sodafs es sich vielleicht verlohnen wiirde, spiiter ein- 
mal ausfiihriicher auf die iibrigen Teile des anscfieinend 
nur wenig bekannten „Berichtes vom Bergbau" zuriick- 
zukommen.
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Kohlcnbiinkcr- Anlatrc (ler Berebau- Gfesellscliaft ,,Ncu-JEssen“ Schacht Fritz bei Altencssen.
Von Ingenieur £

Die Bckolilung grofser Kesselhauser ist von Einflufs 
auf dio Wirtschaftlichkcit der Kesselanlage und auf dic 
Sauberkeit im Kcsselhause. Bei dor Walii unter den 
vielcn bcstchenden Systcmon sprechen nebon den ortlichcn 
Verfialtnissen besonders Art und Korngrofee der zu 
verfeuernden Kolilen mit. Dic laufenden Ausgaben fiir 
den Werktransport von der Anfuhrstellę dor Kolilc bis 
zu ihrem Vcrbraucbsort und fiir dio Zerkleinerung, wonn 
solche niitig erscheint, wird man moglichst licrabzudriicken 
suchen. Fiir dic Lagerung vor der Feuerstclle hat ein 
gutes Bekohlungssystem dic Bcdingung zu erfullen, dic 
Kobie olinc Slaubcntwicklung dcm Heizer schaufelreclit 
zuzufiihrcn, falls selbstthaiige Rostbeschiekung nicht 
anwendbar ist.

Auf Kohlenzechon liegen die Yerhaltnissc insolern 
giinstig, ais dic Hiingebanke rucksicbtlich Aufbereitung

t a c h ,  Bochum.

und Bahnverladung eine solche Holie iiber Tcrrain habem 
dafe die Kohle den Bunkcrn auf einer in gleicher Hohe 
mit der Hangebank liegenden Transportbriicke ohne 
Elerator zugefiihrt werden kann, wenn Forderkohle oder 
Siebgrus verstocht wird. Die Kohle gelangt dani: 
gcwohnlięh in Taschen, welche hinter dcm Hcizerstand 
liegen und aus Mauerwerk oder Eisenblecli liergestellt 
sind. Infolge der geringen Gcstehiingskosten der hier 
verstochtcn Kohlen hat man meistens geglaubt, von be 
sonders zwcckmafsigcnBunkcranlagen absehen zu konnen.

Es diirfie nun ein neues Bekohlungssystem Intercsse 
crweckcn, welches bei ungemeinerEinfachheit die eingangs 
erwahnten Bcdingungcn crfullt und auch sonst in mancher 
Hinsicht bemerkenswert ist. Fiir dic weiteren Er- 
lauterungen dienen die nachstehenden Figuren 1—3.

Dic Kolilenbunker werden aus zwei Cylindern vcr- 
schiedencr Weitc mit kcgclformigem Uebergangsstiick 
gebildet, dienen der Zufuhr Ton Kohle fiir je zwei 
Kessel und bilden gleichzeitig die Unterstiitzung des 
Kesselhausdaches und der Transportbriicke iiber dem 
Kessclhaus. Die Kohle wird von der Ilangebank bezw\ 
Sicbcrei auf der Briickc in Krciskipper gefahren und 
gelangt durch ein Sieb von bciliłufig 80 mm Maschen- 
weite, wrodurcli wertvollere Kohlenstiickc zuriickgehaltcn

werden sollen, in die grofsen Behaltcr. Diese fassen 
bei der genannten Anlage etwa 15 t Gruskohle. Bei 
gewohnlichem Kcsselbetrieb wird die Kohle ans den 
unteren Ocffnungen entnommen, welche so angeordnet 
sind, dafs der Heizer nur eine Yiertelwcndung nacli 
rechts oder links auszufiiliren braucht, um den Rost 
der Zweiflammrohrkesscl zu beschickcn, sodafs der Gang 
hinter dem Heizerstand frei und sauber bleibt,

Hierin liegt schon eine wesentliche Yercinfaehung

F ig. 1. Yorderansicht. /ig. 2. Querschnitt.
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und Erleichterung der Arbeit des Heizers, welclier bei den 
sonst auf den Zechen gebraućhlichen Bunkcranlagcn eine 
lialbc W cndung ausfiihrcn und dann nocii die Koiile  
weit werfen mufs, wobei nicht zu Ycrihciden ist, dafs 
Koiile von der Schaufel fallt und.bei der iiblichen offenen 
Asclicnfallanordnung grofstenteils verloren ist.

Bilduhg und somit Ablagerurig von Kohlcnstaub in 
dem mit den beschriebenen Bunkern versehenen Kcssel
hause ist vollkommcn ausgcschlossen, da nur sovicl  
Kohle aus den Oeffnungen nachfallt, ais der Hcizcr vor 
diesen fortnimmt. Ilangenbleibcn der Kohle ist durch 
dic Form der Behiilter bei Stiickgrofsen unter 80  mm 
kaum moglieh.

Soli vor einer mehrtagigeh Forderpause zum Kessel-  
betrieb eine grofsere Kohlenmcnge aufbewahrt werden 
ais die Bunker fassen, so kann der Inhalt des oberen 
weiten Cylindcrs und eines Teiles des K egcls  durch 
eine in letztercm befindliche Oeffnungiri  das Kesselhaus  
entleert werden: In diesem Falle wird man etwas Staub- 
bildung mit in den Kauf nehmenmiissen; infolge dcsgro&en  
Fassungsvermi)gens der Bunker hat man auf Scliacht 
Fritz eine solche Mafsregcl bisher vermeiden konnen.

D ie  Lage der Bunker zu den K esseln  und dic g c -  
ringe W eitc  des unteren Teiles  derselben gestattet aufser
dem eine beąueme Demontage der Flammrohrc auch sind 
dio Bunker bei Reparaturen an K esseln  oder Maucrwcrk  

in kciner W eise  hinderlich.
Bei der heute vielfach iiblichen Anlagc freiliegender  

Flammrohr - K cssel und Ueberdachung lediglich des 
Ilcizcrstandes bieten diese Bunker eine becjucmc Unter-  
stiitzung der shedartigen Dachcr, w elche  man zur Yer-  
meidung von Zugluft bis aul die K esse l vcrglast.

Ais besonderer Vorzug mufs abCr dic Ausbildung  
der Bunker ais Saulcn fiir die Transportbrucke gelten,  
da hierdurch eine wesentliche Platzersparnis vor dem  
Kesselhaus, dic Miiglichkcit, iu der W and am Ileizer-  
stand Fcnster anzubringen und nicht zuletzt eine w esent-  
lichc Verbilligung der ganzen Anlagc erreicht wird.

D ic  Anordnung durch Yorratsbchalter untcrstiitzter  
Transportbriicken ist der Gcwerkschaft Orangc in B ulm ke  
durch Gcbrauchsmustcr geschiilzt und fiir die B .-G . N eu -  
Esscn zum ersten Małe mit bestem Erfolg ausgefiihrt  
worden.

Versuchc und Vcrhesserungen hcim Bergwerkshetriche in Prcufsen wiihrend des Jahres 1901.
Auszugsweise aus der Zeitschrift fur Berg-, H iitten- und Saliuenwesen. Berlin, W ilhelm Ernst und Sohn.

(Schlufs.}

E r z a u f b e r e i t u n g .

A b s c h l o i f c n  v o n  W a l z e n  i m W a l z w e r k .  Um  
bei dem hiiufiger erforderlichen Nachschleifen von Erz- 
walzen das zeitraubende und umstandliche Auseinander- 
nelmien des ganzen W alzw ciks  unnotig zu machen, ist 
auf Grube Liiderich (Bcrgrcvier D eutz-R iinderoth) mit 
Erfolg eine Einrichtung getroffen worden, die das Nach
schleifen im W alzwerk selbst gestattet. An dem W alz-  
werksrahmen ist eine Hiilfsachse wagereelit vcrlagert, 
die von der Haupitransmission aus angetrieben M'crden 
kann und eine mittelst Feder und N ut auf ihr ver-  
schiebbare Riemscheibc tragt. D iese  ist in einen  
Rahmen verlagert und treibt mit Iliilfe eines kurzeń 
Ricmcns cinc in dem Rahmen fest yerlagerte kleine  
W elle ,  die an ihrem den W alzen zugckehrtcn Ende 
mit einer Schmirgclscheibe ausgeriistet ist. Der ganze  
Rahmen liifst sich mit einer Handschraube auf einer 
Sehlittenfiihrung in der Richtung der Hiilfsachse ver-  
scliieben. D ie  Sehlittenfiihrung selbst ist um die Iliilfs-  
achsc drehbar. Beim Gebrauch wird dic Schlitten- 
ftihrung so gedreht, dafs dic Schmirgelschcibe nach 
geniigender Yerschiebung des Ralmiens dic zu be-  
arbcitende W alze  beriihrt. Der durch das Gewieht  
des Rahmens erzeugte Druck zwischen Schmirgel-  
scheibe und W alze kann durch cin Gegengewicht  
veriindcrt werden. Yor dem Anlegen der Schcibe

wird der Walzenmantcl durch einen kriiftigen W asser-  
strahl gereinigt.

M a g n c t i s e h e  S e h e i d e a p p a r a t e .  Von der Claus-  
thaler Berginspektion werden seit kurzem spateisen-  
steinhaltige B lendeschliege und -schlam m e versuchsweise  
mit einem sog. Mcchernicher magnetischen Aufbcreitungs-  
apparat verarbeitet, und zwar mit einem 5 0  cm -D op pel-  
apparat, dem das Gut in getrocknetem und feingesiebtem  
Zustandc zugefiihrt wird. Er wird von einem Strom von
4 Amp. erregt, liefert konzentrierte Blende, Spateisenstein  
und ein Mittelprodukt und arbeitetc bisher zufrieden-  
stellcnd, indem er eine wesentliche Anrcichorung des Zink-  
gehaltes im ersten Produkte ermogliehte. So erzielte man 
aus 1 5 3 6 4  kg Schlammblende (Trockengewicht) mit einem  
Zinkgehalte von 2 8 ,8  pCt., entsprechend einer Gewichts-  
menge von 4 4 2 4 ,8 3  kg Zn, und mit einem E isengchalte  
von 14 ,96  pCt. naclistehendc Ergebnisse:

P r o d u k t

Men

kg

ge 
pCt. 

d. Roh- 
erzes

Geha

Zn

pCt.

It an 

Fe 

pCt.

Gesamtge- 
halt an Zn

kg

Konzentrierte Blende . . 
Mittelprodukt . . . .  
Spateisenstein . . . .  
Yerluste bei der Aufgabe 

und im Entstauber

9 471,5  
1 6 0 0  
4 1 5 9

133,5

61,6
10,4
27,1

0,9

41,55
8,71
2,49

4,13
23 ,08
32,54

-

3935,41
139,36
103,56

15 364 100 4178 ,33
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Das fiir sieli noclimals durchgcsetztc Mittelprodukt 
von 1600  kg lieferte folgende Produkte:

P r o d u k t

Mengo
i pCt. 

kg d. Roh- 
erzes

Geha

Zn

pCt.

lt an 

Fe 

pCt.

Gesamtge- 
halt an Zn

kg

Konzentrierte Blende . . 
Mittelprodukt . . . .  
Spateisenstein . . . .

196,5
340

1063,5

12.3
21.3
66.4

36,10
7.6
2.6

5,5
24,10
31,20

70,94
25,84
27,65

Eine weitere Yerarbeitung des Mittelproduktes er
schien mit Riicksicht auf seincn geringen Blendegehalt  
nicht melir lohnend. Im ganzen lieferte die Scheidung  
hiernacli 9 4 7 1 ,5  kg Blendę von 4 1 ,5 5  pCt. Zn und 
4 ,1 3  pCt. F e  und 196 ,5  kg Blende von 36,1 pCt. Zn 
und 5 ,5  pCt. F e ;  oder beide Sorten gemisclit 9 6 6 8  kg 
von 4 1 ,4  pCt. Zn und 4 ,16  pCt. Fe, cin Produkt, das 
zu befriedigenden Preisen yerkauflich ist, und rd. 90 pCt. 
des im Roherz befindlichen Zinks enthalt. Der Apparat  
kann 15 t Roherz in 10 Stundcn gut durcłiSetzen.

K o h l e n a u f b e r e i t u n g .

F e i n k o h l e n r e i n i g u n g s b a n d  v o  n K a r l i k .  D a  in 
der Kohlcnwasche des Egmontschaclites der Cons. Carl 
Georg Victor-Grube (Bergrcvier W est-W aldenburg) eine 
Baekkohle verarbeitet wird, deren Staubgelialt bis 8 0  pCt. 
betriigt, mufste der Ruckgewinnung der von der W asch-  
triibe fortgcschwemmtcn Feinkohle besondere Aufmcrk- 
samkeit geschenkt werden, die Yorhandene Feinkohlen-  
wasche wurde deshalb durch einen Anbau vcrvoll-  
Standigt. D ie  neue Anlago besteht aus mehreren Spitz-  
kastenreihen, die von der Waschtriibe durchilossen 
werden und vier Sorten glcichfalligcn Feinkohlenkornes  
erzeugen. Da dieses Korn in Folgę seines hohen 
Aschengchaltes (1 5  pCt.) ais Beimischung zur Koks-  
kohle nicht yerwandt werden kann, werden dic vier 
Sorten in dickfliissigeni Zustande mittelst Kettenpumpen  
auf je  ein rotierendes Band, Patent Karlik, D . R. P. 
122  655 ,  gebracht, das mit einem dcm betreffenden

Korn entsprechenden Gazesiebe belegt ist, und mit 
Wasscrbrausen abgebraust. Durch die mechanische  
Wirkung des aufschlagenden Wassers werden in dem 
gleichfiilligen Korn die spezifisch schwereren, also 
kleineren Schwefelkies- und Schieferteilchen durch das 
Sieb durchgeschlagen, wahrend die Kohle au f  dem Sieb-  
band liegen bleibt und infolge seiner Bewegung aus-  
getragen wird. Durch diese Bchandlung sinkt der 
Aschcngehalt der Feinkohle auf 10 pCt; das gewonnene  
Gut kann nunmchr der Kokskohle oline Nachteil zu- 
gemischt werden. Der Koks gewinnt dadurch sogar an 
Dichtigkeit. Yon den vier Siebbandern, deren jedes  
kaum 4 qni Ranni erfordert, werden jetzt taglieh im 
Durchschnitt 2 4 0 0  Ctr. trockene Kokskohle erzeugt. — 
Der Siebverschleife und die Bedienungskosten sind 
gering.

K o k s b c r c i t u n g .
N e u e r e  K o k s o f e n .  Auf Schachtanlage I I I /IV  der 

Zeehe Holland (Bergrevier W attenschcid) sind neben 
den vorhandenen 60  Collinofen weitere 20  gebaut, und 
zwar 5 nach einem ganz neuen System, das sich bis- 
her ausgezeichnet bewahrt hat. Das Heizgas wird bei 
ihnen von der Kopfseite aus durch Steinrohre von ver- 
schiedcner Lange unter die Ofcnwand gefiihrt, trifTt an 
den Miindungcn dieser Steinrohre mit in den Kiihl- 
kaniilcn vorgewarmter Luft zusammen und verbrennt 
in scnkrecht aufstcigenden Ziigen. Diese miinden in 
einen von beiden Kopfenden aus leicht zu bcobachtenden  
Abhitzekanal, aus welchem die Vcrbrennung8gase durch 
eine besondere Abzugswand nacli den Rcgulierschiebern  
und endlich durch den Hauptkanal zu den Dampf-  
kesseln gelangen. Es wird durch diese Bauart eine  
aufserordentlich gleichniafsige Beheizung der Ofcnwiinde  
bei selir sparsamem Gasverbrauch infolge der Vor-  
wiirmung der Yerbrennungsluft erzielt. Der Koks ist 
in 2 2  bis 2 4  Stunden gar, ein Ofen liefert 5*/2 t Koks  
taglieh.

Die Steigerung der Tragfiihigkeit der Giitei-wagen auf den Eisenbalmen der Yereinigten Staaten 
yon Ainerika.

In der Nr. 76 vom 2 7 .  September der Zeitung des 
Vereins Deutscher Eisenbahnverwaitungen veroffentlicht unter 
dor obigen Ueberschrift der konigl. preufs. Regierungs- 
und Baurat Giasenapp in New York einen Aufsatz, der 
einen interessanten Beitrag zu der im Gliickauf schon des 
ofteren (s. u. a. die Nummer v. 30. Nov. 1 9 0 1 )  beliandelten 
Frage der Erhohung der Ladefiihigkeit der Giiierwagen 
liefert. Wir lassen den Aufsatz hier ungeklirzt folgen.

Die Steigerung der Tragfiihigkeit der Giiterwagen hat, 
allgemcin genommen, hauptsiichiich die nachstehenden 
Vor- und Nachteile im Gefolge. Unter Annahme gleichcr 
Verkehrsmengen ergibt sich fur die Wagen grofserer 
Tragfiihigkeit:

1. eine Verminderung der Anzahl der Giiierwagen;
2. eine Verminderung des Kohlenverbrauchs bei der 

ZugfOrderung;
3. eine Erhohung der Leistung auf den vorhandenen 

Gleisanlagen;
4. eine Yerminderung der Verschiebearbeiten;
5. eine Veriinderlichkeit in den Unterhaltungskosten der 

Giiterwagen ;
6. eine Veriinderlichkeit in den Unterhaltungskosten des 

Oberbanes;
7. eine Erschwerung der Ausnutzungsfiihigkeit der 

Giiterwagen.
Es soli im Nachstehenden untersucht werden, welche
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Ergebnisse in den vorgenannten sieben Punkten auf den 
Eisenbalmen der Vereinigten Staaten mit der daselbst 
bekanntlięh vorgenommeuen Steigerung der Tragfiihigkeit 
erzielt worden sind.

Zu 1. Die einzigen zuverliissigen und das ganze Eisen- 
bahnnetz der Vereinigien Staaten von rund 3 1 0  0 0 0  km 
einschliefsenden Angaben liefern ilie Jahresbericbte des 
Bundesverkehrsamts. Diese sind jedoch so allgemein 
gehalten, dafs fur den vorliegenden Zweck keine umnittel- 
baren Ergebnisse erhiiltlich sind. Die Anzahl der alljahrlich 
vorhanden gewesenen GUterwagen ist seit 1894  festgestellt, 
die Zuńalime der Tragfiibigkeit mufs indefs aus einer 
Gegeniiberstellung der Ve.rkehrszunahine, der Steigerung 
der durchsclmittlichen Zuglast und der Yermehrung der 
Wagen fiir einen angemessenen Zeitraum unter mbglichster 
Berlicksiclitigung der sonstigen Umstiinde abgeleitet werden. 
Wegen der hierzu notwendigen Anzahl der Wagen seien 
aus dem letzten. das Jalir 190 0  einschliefsenden Jahres - 
bericlit des Bundesverkehrsamts die Ergebnisse von 1900  
und 1894  gegeniibergestellt:

a) Der gesammte GUtervcrkehr betrug:
19 00  141 599  157 2 7 0  t/m
18 94  8 0  335  104  702  „

Zunahmc 61 2 6 4  0 5 2  5 6 8  t/m, 
d. i. der Giiterverkehr hat 1900  seit 18 94  um 7 6 ,2  pCt. 
zugenommen, eine an sich sehr bemerkenswerte Thatsache.

b) Die durchschuitt iche Gliterzuglast betrug:
1 900  2 70 ,8 5  t/m 
1 8 9 4  1 7 9 ,8 0  „

Zuńalime 9 1 ,05  t/m, 
d. i. die durchschnittliche Gutcrzugslast hat 1 9 0 0  seit 1894  
um 5 0 ,6  pCt. zugenommen.

c) Die Anzahl der GUterwagen betrug:
1900  1 365  531 StUck 

1894  1 205  169 » 
Zuńalime 160 3 6 2  StUck, 

d. i. die Anzahl der GUterwagen war 190 0  seit 1894  um 
nur 13,3 pCt. vermehrt worden.

Hiernach stehen in den vorbezeichneten sieben Jahren : 
einer Zunahtne des GUtervcrkehres von 7 6 ,2  pCt.
cine solohe der durchschnittlichen Zuglast von 50,6  
und eine Vermehrung der GUterwagen von nur 13,3  

gegenUber.

»
»

Hierzu mufs jedoch bemerkt werden, dafs das Jahr 1894  
in den Vereinigten Staaten das eines schweren wirt- 
schaftlichen Riickganges war. Der GUterverkehr belief sieli 
im Jahre (in Billionen Tonnenmeilen): 1 8 9 1 :  81 .  1 8 9 2  : 8o ,  
1 8 9 3 : 9 3 ,  1 8 9 4 : 8 0 ,  1895: 85, 1 8 9 6 :  9 5  u. s. w. steigend; 
Es ist deshalb anzunehmen, dafs lin Jahre 1 8 9 4  die GUter- 
zuge nur unvollkommen ausgelastet und die yorhandenen 
GUterwagen nicht siimtlich ausgenutzt gewesen sind. Auch 
wird wohl die sehr bedeutende Zunahme der durch- 
sclinittlichen Zuglast zum Teil eine Folgę der gesteigeiten
l,eistungsfahigkeit der Lokomotiven gewesen sein. Trotzdem 
kann doch auf eine sehr ausehnliche Mehrleistung der 
GUterwagen, die hiernach hauptsiichlich eine Folgę der 
Steigerung der Tragfiihigkeit ist, geschlossen werden. Der 
unmittelbare flnanzielle Gowinn dieser verminderten Ver- 
mehrung der Wagen ist die Ersparnis an Beschaffungskosten. 
Festgestellte Angaben liegen daruber nicht vor; da aber 
der Preis eines Wagens im Verhiiltnis zur Tragfiihigkeit 
nur wenig ansteigt, so mufs sich auch eine ausehnliche 
Ersparnis an jiihrlichen BeschafTungskosten ergeben.

Es sei hier noch henorgehoben, dafs die durch eine 
derartige rapide Steigerung des GUterverkehres herbei- 
gefUhrten Schwierigkeiten der Wagengestellung eine sehr 
glUekliche Losung gefunden haben, trotz der vielen Einzel- 
verwaltungen, die einheitlicher Oberleitung entbehren.

Zu 2. Eine Verminderung des Kohlenverbrauchs, des 
Hauptfaktors der Zugfbrderungskosten, tritt ein, wenn das 
tote Gewicht eines Zuges im Verhiiltnis zur Nutzlast ver- 
ringert wird. Die Eigengewichte der amerikanischen Giiter- 
wagen vcrschiedener Tragfiihigkeiten schwanken, und da 
hierfUr keine anderen zuverliissigen Werte yorliegen, so 
mogen die Angaben einer Verhandlung des New Yorker 
Eisenbahnvereins Uber diesen Gegenstand meiner eigenen 
Schatzung yonrezogen und hier zu Grundę gelegt sein. Es 
haben hier zwecks Feststellung des Kohlenverbrauchs bei 
der Beforderung von ZUgen, die aus Wagen von verschiedener 
Tragfiihigkeit

2 0  25  30  4 0  5 0  t (amerik.)
18,1 2 2 ,8  2 7 ,2  3 6 ,3  4 5 ,4  t (deutsch)

zusammengesetzt sind, Versuchsfahrten auf derselben Strecke 
und unter moglichst gleichen Umstiinden stattgefunden, dereń 
Ergebnisse in der nachstehenden Tabelle I zusammen- 
gestellt sind.

V e r s u c h s e r g e b n i s s e  u b e r  d e a  K o h l e n  v e r b r a u c h  be i  Z U g e n ,  d i o  aua W a g o n  v o n  v e r i c h  i e d e n  e r
T r a g f i i h i g k e i t  z u s a m m e n g e s e t z t  s i n d .

T a b e l l e  I. W i r k i  i c h e  Y e r s u c l i s e r g e b n i s s e .
1 2 3 4 5 6 7

Nummer
des

Yersuchs-
zuges

Zahl
der

beladenen
Wagen

Normale
Trag-

fahigkeit

t

Gewicht
eines

bbladenen
Wagens

t

Gesamt-
zuggewlcht

beladen

t

Gesarnt-
wagen-

gewirht,
leer

t

Nutzlast

t

1 36 50 70,0 2  500 676 1 8 2 4
2 37 40 60,0 2  207 680 1 5 2 7
3 47 30 42,5 2 000 636 1 364
4 55 25 36,4 2 003 649 1 354
5 66 20 30,5 2 0 1 2 676 133 6

T a b e l l e 11. A b g e l e i t e t e  E r g e b n i s s e  fii
1 36 50 70,0 2 500 676 1 824
2 37 40 60,0 2  207 680 i  5 '7
3 47 30 42,5 2  000 636 1 3 6 4
4 52 25 36,4 1 873 607 1 2 6 6
5 61 20 30,5 1 8 6 5 627 1 2 3 8

8

Kohle,,-
verbvauch
wahrend

des
Versuchs

Pfund

10 11 12
Gesamt-
zuglange

Kohlen- ausschl.
verbrauch Lokomotive

und Pack-
wagen

% Fufs

Gesamt- 
gewioht in 

Prozenten 
des Gesamt- 

gewiclites 
des Zuges 3

1 8 2 6 4 100 1 209
18457 100 1 249
18 242 100 1 540
19 511 106,5 1 632
19 659 107,3 1 9 5 8

g 1 e i c. li e n K o h l e n v  e r b r
1 8 2 6 4 100 1 2 0 9
18 457 100 1 2 4 9
18 242 100 1 540
18 321 100 1 5 4 3
18 321 100 1 8 1 0

Nutzlast
in

Prozenten  
des Zuges 3

125.00
110.35
100.00 
100,15  
100,60

125.00
110.35
100.00 

93,65  
93,25

133,70
111,95
100,00

99,37
97,95

133,70
111,95
100,00

92,82
90,76



Nr. 43. -  1054 - 25. Oktober 1902.

Es sind daselbst in Spalić 2 dic Anzahl der Wagen, 
Spalić 3 die Tragfahigkeit, Spaltc 4  das durchschnittliche 
Gewicht der voll beladcnen Wagen, Spalte 5 die Zug- 
gewichte, Spalte 6 und 7 die toien und die Nutzlastcn 
und Spalte 8 der fcstgestellte Kohlenverbrauch bei jedem 
der flinf Versuchsziigc angegeben. Verghicbshalber sind 
hieraus in der obigen Tabelle II die vorgenannten Werte 
auf eine gleicho Einhcil, den Kohlenverbrauch des aus 
30  t-Wagen bestehenden Zuges, umgerechnet und damit 
gleichsam Zilge von gleichem Zugwiderstand gebildet. 
Demniicbst sind in Spalte 10 die verschiedenen Ztigliingcn, 
in Spalte 11 die Prozentsiitze des Gesamlgewichts (Spalte 5 )  
der einzelnen Zlige im Verhiillnis zu dem Gesamtgewiclit 
des Zuges 3 und desgleichcn in Spalte 12 die Piozent- 
siitze der Nutzlasten (Spalte 7 )  der einzelnen Zlige im 
Veigleich zn denen des Zuges 3 festgcetelli. Hiernae.h 
ergiebt sich fiir den gleichen Kohlenverbrauch die Nutzlast 
des Zuges aus 50  t-Wagen um etwa 43 pCt. grofser ais 
desjenigen aus 2 0  t-Wagen und ferner des aus 40  t-Wagen 
um rund 21 pCt., aus 30  t-Wagen um rund 10 pCt. und 
aus 25 t-Wagen um nur 2 pCt. grofser ais des aus 2 0  t- 
Wngen bestehenden Zugrs, Daraus folgt unmittelbar die 
Kraftersparnis, die fiir die gleichc Nutzlast bei Vcrwendung 
von Wagen mit grofserer Tragfilhigkcit eintritt, oder aucb 
dic Mehrleistung bei gleichem Kohlenverbraiich. In Spalte 
10 ist die vermindeite Zuglitngc und in Spalte 2  dic 
verringerto Anzahl der Wagen dieser Zlige von gleichem 
Kraftbedarf fiir die Beforderung angegeben.

Wenn auch fiir diese Versuche keineswegs der A nspruch 
auf grofse Genauigkeit und unbedingte Zuverliissigkeit 
erlioben werden soli, so liegt doch kein Grund vor, sie 
fiir -wertlos zu halten. Dic Angaben bieten hinsiclitlic.il 
der Eigengewichte und Zugliingen kaum anzuzweifelnde 
Durchschnittswerte, und im iibrigen geben sie einen 
ungefiibren Mnfsstab fiir die Herabminderung des Kolilcn- 
verbrauchs bei gleicher Nutzlast oder fiir die Steigerung 
der Nutzlast bei gleichem Kolilenverbrauch.

Beililufig sei hier erwiihnt, dafs in der genannten Ver- 
bandlung des New Yorker Eisenbabnvereins auch auf die 
Einwirkung hingewiesen wurde, die die Bauart und Instand
haltung von Einzelleilen der Wagen auf den Kohlen vcrbraucli 
ausliben. Insbesondere wirke die Flanschenreibung, ver- 
ursacht durch zu stcife Laeerung der Achsen in den Dreh- 
gcstellen —  die amerikanischen Giiterwagen besitzen 
siiintlieh Dreligestelle —  oder die seitliche Unterstiitzung 
der Wagenkasten auf den Drehgestclien statt der sorg- 
fiiltig gesebmierten Mittclauflagerung, sebr ungunstig auf 
den Zugwiderstand, also auf Leistung und Kohlenver- 
brauch ein, wic durch eine Reilie von Versuchen fest- 
gcstellt sei. Die Beseitigung dieser Miingel wiirde 
andererseits die Erhohung der Nutzleistung zulassen. Die 
Kurvenbeweglicbkcit von Drebgestellwagen bietet ferner fiir 
Gleisanschliisse, die nicht mit Lokomotive und ganzen Ziigen 
befahren werden, also (lir Giiterschuppengleisc und dergl., sehr 
bitriichtliche Vorteile, indem hier der klcinste Gleishalb- 
messer angewendet und „um dic Ecke“ gefaliren werden 
kann, wiilirend uns unser klcinster zuliissigcr Gleishalbmesser 
eine grofse SchwerfiUligkeit aufnotigt.

Zu 3. Mit der Verminderung der Zahl der Wagen fiir 
die gleiche Nutzlast iritt, wic aus der vorgenannten Tabelle II 
ersichtlich, eine Verkiirzung der Zugliinge ein, so dafs die 
vorhandenen Lade- uud Entladegleise, die Yerschiebe- und

die Aufslellungs- und Ueberholungsgleise noch fiir eine 
entsprecliende Sleigerung des Verkehrs ausreichen.

Zu 4. Im Verhaltnis zur Verminderung der Zahl der 
Wagen, die fDr Zlige von gleichem Kraftbedarf aus der 
vorstehenden Tabelle II zu ersehen isl, vcrmindert sich 
aucb das Verscbicbegeschafl, oder es kann mit den gleichen 
Aufwendungcn an Verschiebearbeiten eine grbfsere Nutzlast 
bewłiltigt werden.

Zu 5. In welchem Mafse die Unterbaltungskosten der 
Wagen mit der Sleigerung der TragfiŁbigkeiŁ beeinflufst 
werden, kann hier zahletiniiifsig nicht festgestellt werden, 
weil dafiir statistischc Angaben nicht vorliegen. AUgemein 
genommen,■■ ist mit Verininderung der Zahl der Wagen auch 
eine solche der Einzelteile verbunden. Erfahrungsgemiifs 
verniindert sich damit auch die Zahl der Beschadigungen, 
wiilirend die Ausbesscrungs- und Erneueruiigskosten be- 
scbiidigter Teile schwererer Wagen sich nur um ein Geringes 
erhóhen. Der Mchrbeanspruchung der Einzelteile stehen, 
theoretisch genommen, Verstiirkungcn gcgeniiber. In der 
Praxis haben mich Angaben, die nur vou der PennsyWania- 
Eisenbahn gemacht wurden, die Unterbaltungskosten der 
50  t-Trichterwagen aus geprefsten Blechen seit den letzten
2 — 3 Jahren ihrer Einliihrung keine merklichen Ver- 
Hnderungen gezeigt. Die von einzelnen Babnen angegebenen 
jiihrlichen Unterbaltungskosten fiir einen Giiterwagen 
schwanken so bedeutend, dafs daraus einen Schlufs zu 
ziehen uninoglich ist. Zu erwabnen bleibt hier nocli, dafs 
mit der Veunindeiung der Anzahl der Wagen und der 
Zugliiiigc auch eine verminderte Beanspruchung der Aus- 
besserungs^leise in den Werksliilten eintritt oder die 
Leistungen der letzleren, bezogen auf die Verkebrsmengen, 
erhoht werden.

Zu 6. Die Wirkung, die die erhohte Tragfiihigkcit 
der Wagen auf den Oberbau ausiibt, ist zahlenmiifsig ebenso 
wenig festzustcllen, ais diejcnige unter 5. Fiir die gleiche 
Nutzlast nimmt das Gesamtzuggewiclit bei gesteigerter Trag- 
fiihigkcit ab, demnacb miifste aucb die Einwirkung auf den 
Oberbau geriuger sein. Andererseits sind aber die Einzel- 
raddrlicke griifser. Thalsache ist, dala bei allen bedeuten- 
deren Eisenbabnen die Unterbaltungskosten des Oberbaues 
fUr die Zugmeile in den Jahren 1 8 9 8  bis 1901 um 20  
bis 25 pCt., vereinzelt sogar bis 30  pCt., ges liegen sind. 
Mit einzelnen Ausnahuien bewegen sie sich zwischen 15 
und 20  D. fiir die Zugmeile. Wievicl von dieser Steigerung 
auf die von allen kapitalkraftigen Babnen in dieser Zeit 
des Aufschwungs vorgenommenen Streckcnyerbcsserungen 
die Ennafsigung oder Beseitigung vcrloreuer Steigungen, 
Streckenveischiebungen etc., ferner auf die Verkebrszunahme, 
d. i. die Liinge der Ziige, oder endlich auf die aufser- 
oidentlicbe Steigerung der RaddrUcke, besonders der Loko- 
motiven, entfiillt, kann auch nicht annahernd beurteilt 
werden.

Zu 7. Die Erschwerung der Ausnutzungsfabigkeit der 
Wagen ist bekanntlicb ein Moment, das alle Berechnungeii 
iiber die grofsen und unanfechtbaren Vorteile der ver- 
grofserten Tragfiibigkeit der Giiterwagen iiber den Haufen 
werfen kann. Die Ausnutzungsfabigkeit hiingt, allgemein 
geuommen, hauptsachlich ab von der Art, der Menge und 
der Wegeliinge des Verkebrs und ferner von dem Verhalten 
des Publikums. In beiden Beziehungen liegen hier die 
Vcrhiiltnisse glinstig.

Was zunachst den Verkelir anlangt, so bat die Kohle, 
ais Hauptartikel fUr Massentransporte, bestimmend auf die
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Erlioliung der Tragfiiliigkeit eingewirkt. Die Wagen wurden ; 
zuerst liir die. Kohlentransporte vergrofsert, und lieule ist 
liier, einzciiie Spezialwftgfn fiir Erztransporte a.usgęnoinmen, 
der 5 0  t*)-Kolilenwagcn der einzige Wagen der grofsten 
Tragfiiliigkeit. Mit den anderen G liter wagen ist man be- 
zUglich der Tragfiiliigkeit scliritlweise gefolgt, und z. Zt. . 
ist man liir offene, Plaltform- sowie gewohiiliche bedeckte 
Giitcrwagen allgemein auf 4 0  t Tragfiiliigkeit ąngcjangl. 
Selir bemerkenswert ist das, soweit mir bekannt, noch 
vereinzelto Vorgehen der Pennsylvania-Ei$ęiibahn, aucli dic 
lętztgenaunten Wagen kiiuftig nur noch von 50  t Trag- 
fiihigkeit zu be>chaffen.

Der bezeichnete 50  t-Kohlenwagen, bei weitem hiiufiger 
ais der bekańnte „Pressed 8lcel“-Trichterwagcii mit Boden- 
klappe, wird z. Zi. fast austchliefslich in den oatlichen 
Staaten vei wendet, und zwar zum Vcrbringen der Kohle 
von den Giuben des A lleghańy-Gebirges nach den atlan- 
lisclien Hiifen, nach den Schillsverladestelleii des Eiiesees 
(Cleveland) und auch bereits nacli s&mtlicheu Stiidten und 
sonsiigen Verbrauchsoiteu des Ostens; er isi hier in stetig 
steigender Vi:rwendung. Die Kolile wird von den die 
Gruben mit den lliifen verbindenden Eisenbahneii in regel- 
iniifsigen gefrclilossenen ZUgen, also auf Eutfernungen von 
2 0 0  bis 400  Meilen, d. s. rund 3 ?0  bis 6 4 0  km, gcfahien. 
Von den atlantischeu lliifen keliren dic Ziige leer, von den 
Eriehiifen mit Eiscnerzen, die von den Gruben des oberen 
Sees mit SchifFen zugefiihrt werden uud fiir dic Eisen- und 
Stahlweike des Pittsburger lteviers bestimmt sind, wieder 
zurUck. Mit dieser Art der Beforderung haben die be- 
treHenden Bahnen aufserordentliche Erfolge erzielt. Wiihrend 
oben unter 1. die durchschnittlicliu Znglast flir siiintliche 
Bahnen im Jahre 1900  zu 2 7 0 ,8 5  t/m angegeben ist, hat 
z. B. die Chesapeake &. Ohio-Eisenbahn 1 9 0 0  eine solche 
von 487 ,5  t/m und 1901 sogar 5 11 , 2  t/m erreicht.

Fiir dic Entladung der Kolile aus den Triehterwagen 
unmittclbar in die Schiffe sind in den atlantischeu Hiifen, 
in New York, Philadelphia, Baltimore, Newport etc. in den 
letzten Jahren ausgedehnte Pieranlagen entstanden. Diese 
bestehen aus hohen, auf Pfahlrosten aufgeatellten und weit 
in die Hiifen hineinragenden Holzgeriisten, an deren beiden 
Langsseiten die zu beladcnden Seliiffe anlegen. Die in 
ganzen Zugen angeschobenen Wagen passieren zuniichst eine 
Waage, auf der wahrcnd des langsamen Durchschiebens 
das Gesamigewicht jedes Wagens festgestellt wird. Dann 
roi len dic einzelnen Wagen auf einer leichteu Neigung bis 
zu den Entladeslellen vor. Ilier sind an jedem Wagen 
sechs Mann beschiiftigt; zwei Mann olTuen die Trichter, 
wiihrend vier Mann die Kohle von oben mit Stocheisen 
die geneigten Ebenen des Wagens lierabstofsen. Durch 
Sohliltrinnen des Piergerlistes wird die herabgleitende Kohle 
in dic Schiffe geleitet. Die Dauer des Entladens eines 
Wagens betragt nacli meinen Feststellungen im Durchschnitt
5 Minuten. Dann rollcn die Wagen weiter nacli dem Ende 
des Pierś, wo das Gleis wiederuw anstcigt, und von dort 
rollcn sie nacli Ablcnkung durch eine Federweiche auf 
einem geneigten Gleis untcrhalb des oberen Entladegeleises 
zurUck zur Waage, wo wiederum das Gewicht jedes Wagens, 
jcizt leer, festgestellt wird, Das durchschnittliche Gewicht 
einer Anzahl von Wagen belief sich beladen auf 140 000

*3 Diese Gewichtsangaben beztelien sich stets auf amcrikanisches 
Gewicht; 50 t (amerik.) =  45 ,4  t (deutsch), 40  t (amerik.) 
=  36,3 t (deutsch) etc., s. oben.

P fund und leer  au f 38  8 0 0  P ftin d , so dafs der G cw ich ts-  

inhal t  101 2 0 0  P fu n d , d . h. 50 ,6  t betrug .
Den YOrgonanntcn T r ieh terw a g en  und den  te ils  se ith er  

in V erw en d u n g  b efin d lieh en  W agen  m it B od en k lap p en  sin d  
aucli d ie  brtlichcn  K o h lcn en tIad evorrich tu n gcn  im  ganzen  
Osten angepafst w orden . D ie  W agen  w erd en , w o eben  nur 
in o g lich , unter B enu tzu u g  von B od en sen k un gen  u. d erg l. 
a u f ein erhoht angeord n etes G le is  g esch o b e n , unter dem  
sich  e in e  A nzah l durch Q uerwśindo a b g ete ilter  e in ze ln cr  
Bausen von etw a  5 ui H ohe und 3,5  m B reite b e lin d en , 
d ie  nacli der e in en  L a n g sse ite  durch  e in e  seiijcrechte W an d  
g esch lo ssen , nach der anderen  L iin gsse ite  aber offen s in d .  
In d ie se  w ird  d ie  K oh le ab gestu rzt und d ie  W agen  dann  
zu ru ck gezogcn , w iihrend d ie  E m pfanger d ie  Ko h l e  d em -  
niiclist abzufahren  h ab en . M eistcn s w ird  h ier  d ie  Ko h l e  
an H andler g e lie fer t , d ie  ih rcrseits en lsp re ch cn d e  K o h le n -  
liofc m it den n otigen  h ochgefiihrten  G leisen  b e s ilz e n .

G anz anders lie g e n  aber d ie  V er liiiltn isse  im  m ittleren  
und w cstlich eren  T e il  der V crc in ig ten  Staaten  und a n -  
sch e in en d  iiberhaupt a u f a llen  d en  B ah n en , d io  n ich t e in en  
rcgelm iifsigen  K óh len lra iisp ort nach den Hiifen h ab en . D iese  
B ahnen b esitzen  • te ils  eb en fa lls  e in e  beschriinkte A n zah l 
w olil nur zur P rob e besćliatTtcr 5 0  t -W a g e n ;  d ie  n eueren  
vo n  d iesen  B ahnen beschaffien  und auch  zum  K o lilen -  
transport v erw e«d eten  W agen sin d  au sn ah m slos g e w S lin lic h e  
offene G iitcrw agen  von 4 0  t T r a g fiiliig k e it  m it U n ter-  
g este llen  und W a geu k asten  aus H olz. Im  O sten haben  
d ie se  W agen , der yprliandeneu  K o h len en tla d ev o rr ich tu n g en  
w eg en , B od en k lap p en  oder B od en trich lcr , im  W cstcn  haben  
s ie  w ed er B od en k lap p en  noch  S e iteń tlilircn , d a  h ier  k e in e  
besonderen  E n tlad evorrich tu u gen  vorhanden s in d . D ie  Kol i l e  
w ird  h ier daher au sn ah m slos von Hatid a b g e la d en .

W ie  bereits erw a h n t, crh alten  je tz t  siiin tlich e  neu  
beschaffte g ew S h n lich e  b ed eck te  G iiterw agen  so w ie  d ie  
P lattform w agen  40 t T ra g fiiliig k e it. L e tz tere  k o n n en  flir 
S ch ien en - und E isen transp ortc  s te ls , ersterc w o lil  nur zum  
T e il fiir g ew isse  W aren , w ie B a u m w o lle  und G e lre id e , vo ll 
ausgcn u tzt w erd eii. D as G etreid e  Wi l d n ich t in S iickch , 
sondern lo se  e in g e fu llt , w o b ei d ie  SeitcnolT nungen der  
SehiebethU ren durch V orsatzb rettcr a b g ed ich te t  w erd en . 
FUr S tuck gu tlad un gen  w i i d  w oh l der L ad erau m , n ich t aber  
d ie  T ragfiiliigk e it d ie se r  W agen  v o l l  a u sgcn u tzt. Ob dem  
erw iihnten B e isp ie l der P e n n sy lv a n ia -E is e n b a h n , d ic  T rag- 
fiih igk eit auch d ie se r  W agen  zu  er liS h en , g efo lg t w erden  
w ird , steh t noch d a h in . E iu stw e ileu  stofst m an s ic h  sehr  
an den grofsen B eansp ru ch u ngen  der Z u gvorr ich tu n gen  d ie se r  
schw eren  W agen  und b esch iiftig t s ie li  y ie lfa c li  m it d er A u s-  
findung e in es e in fach en  Z u gap p arates, d er d ie  S tofse u n d  
B eanspruchungen beim  A n z ie b e n  und A n h a llen  der Z U ge  
in iidert. A u ch  sc h e in t m an m it e in em  m o g lic lien  N ie d e r -  
gang des V erkehrs zu  rechncn  und  d esh a lb  in  grofseren  
U ntcrnehm ungen  v o r s ic h tig  zu  s e in . U n m o g lic h  ist es in d efs  
n iclit, dafs e in e  n eu e V erk e lir sw e lle  auch  e in e  E rh o h u n g  
der T ragfiiliigke it a ller  W agen  auf. 5 0  t, und d an n , w ie  
h ier Ublich, a llg em ein  m it sich  bringt.

Wras en d lich  das bei d er E in s te llu n g  und B enu tzu n g  
grofser W agen  sehr m itsp reclien d e Y erh a lten  d es P u b lik u m s  
an langt, so steh en  P ub lik u m  und E isen b ah n eii liie r  iu e in em  
freu u d lich en  G egen se itig k e itsv erh iiltn is . Der se ith e r ig e  W e tt-  
bew erb der e in ze ln en  B ahnen hat d ie se n  m an ch e d r lic k e n d e  
P flich ten  a u ferleg t, d ie  s ic  n ic lit  absehU tteln  k o n n e n , D io  
Bahnen m iissen , um ihre a lten  K unden  zu b e h a lte n  und  
neue zu  g ew in n en , selir en ig eg en k o m m en d  se in , u n d  d ie s
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geschieht dadurch, dafs sie ihre Bestimmungen, Tarife etc. 
nicht oline, sondern mit Ansehung der Person handhaben. 
Die in allen bedeutenderen Orten bestelllen Frachtagenten 
der Bahnen wissen das Publikuin zu behandeln, indem sie 
ilini allerlei Gcfiilligkeiten erweisen und sich, wo es von 
Yorteil erscheint, sogar unter Zugesteliung von Opfern, 
d. h. Bewilligungen iiber die gewohnlichen Leistungen hin- 
aus, den WUnschen anpassen. Diese Art des Weltbewerbs 
hat naturlich auch mancherlei Auswiichse gezeitigt. So 
betragt beispielsweise die Entladefrist ganzer Wagenladungen 
ausnahmslos 4 8  Stunden, und guten Kunden werden noch 
liingere Fristen bewiiligt. Ebenso haben die Bahnen einen 
Teil ihrer grofsen Gliterschuppen ais Lagerrauin fiir niclit 
gleich abgeholte SlUckgflter iliren Kunden unentgeltlich vor- 
zuhalten. Auch mag an die in leizter Zeit vorgenommenen 
Untersuchungen erinnert sein, die das Bundesvcrkehrsauit 
bei vielen Bahnen gefuhrt hat gegen die hestimmungswidrige 
Bewilligung von Tarifermafsigungen an ihre ganz grofsen 
Yerfracliter, unter denen die kleinen zu ieiden haben. 
Dieses Entgegenkominen, diese Willfahrigkeit der Bahnen 
hat andererseits bei dem Publikuin die Wirkung ausgeiibt, 
dafs es gegen die Bahnen freundlich gesinnt ist, dafs es 
allgemein stolz ist auf seine Eisenbahnen ais die „besten 
in der Weil" und die oft offcnkiindigcn schweren Mangel 
und Mifsstiinde entschuldigt und Ubersieht. Wahrend das 
Publikuin an allen Einriclitungen, so der Entladefrist, ais 
an Gerechlsamen festhii.il, ist es andererseits auch gegen die 
Forderungen der Bahnen willfiihrig. So wird von der 
Pcnnsylvania - Eisenbahn die EinfUhrung der erwiihntcn 
5 0  t-Wagen dadurch vorbereitet, dafs die Frachtagenten 
lange im voraus bei dem Publikuin auf die alsbaldige 
Inbetriebnalime solcher Wagen anfangs leiser, spiiter aber 
bestimmter, ais auf etwas unabweislicli Bevoistehendes auf- 
merksam und dafiir auf geeignete Weise Stiinmung inachen. 
Werden die Wagen dann wirklich eingestellt, so ist man 
nicht mehr iiberrascht und nimmt sie hin. Zugestiindnisse 
durcli Frachtermiifsigungen, wie dies stellenweise geschieht, 
werden von der genannten Bahn nicht gemacbt.

Die Durchfllhrung so bedeutender Mafsnahmen ist hier 
wesentlich erleichlert durch den aller Orten so gewaltig 
iinwachsrnden Verkehr, durcli das leichle Rollen des Geldes 
und das gauzliclie Niclitvorbandensein jeglicher kleinlichen 
Pfennigfuchserei.

Technik.
D ie  W ie d e n f e ld - S ic h e r h o i t s la m p e .  Dem striiflichen 

Beginnen gewissenloser Bergleute, die verschlossenon 
Sicherheitslampen zu offnen, hat die Technik eine grofse 
Anzahl Verschlufskonstruktionen entgegengesetzt. Leider 
haben sich, wie die Unfalluntersucliungen vielfach ergeben, 
nur wenige vou diesen den oft mit Ausdauer und grofsem 
Rafflneuient ins Werk gesetzten OefTnungsversuchen gegeniiber 
ais brauchbar erwiesen. Eine neuere Verscblufskonstruktion, 
welche bei grofser Einfachheit der Verschlufsleile ein un- 
befugtes Oeflnen der Lampe siclier zu verhindern scheint, 
ist der von dem Direktor Wiedenfeld der Rheinisch-West- 
fiilischen Maschinenbauanstalt und Eisengiefserei, Abt. Metall- 
warenfabrik, Bochum, erfundene Magnetverscblufs.

Wie die Figur 1 zeigt, ist der Verschlufs seitlich am 
Lampentopf angebracht. Er setzt ticli aus 2 Teilen zusammen:
1. dem Verschlufsriegel, 2. dem zur Zuieitung des Magne- 
tismus dienenden Eisenstift. (Figur 2 .)  Der Yerschlufsriegel

kajin in einer Aussparung des Lampentopfes (wie bei der 
gezeichneten AusfUhrung), oder des aufgeschranbten Korb- 
gestelles verlagert sein. Der llagnetstift sitzt im ersten 
Ful 1 e im Verschlufsring des Korbgestelles, im zweiten im 
Lampentopfgehiiuse.

Fig. i .  Fig. 2.

Der Sperrriegel (F ig. 2 )  ist ais doppelnrmiger Hebel 
ausgefUhrt und in der Mitte so verlagert, dafs er eine 
wiegende Bewegung ausfUhren kann. An einem Ende triigt 
er den Sperrliaken, welcher in den gegenliberliegenden Ring 
eingreift, an dem andern Ende ist eine Blattfeder angenietet, 
welche den Riegel in der Verschlufsstellung festha.lt. Die 
gewijhnlichen Praktiken, den Sperrliaken des Magneten 
durch ein Aufscblagen des Lampentopfes oder die schnellende 
Wirkung einer mit dem Faustel geschlagenen Schiene zur 
AusIBsung zu bringen, konnen bei diesem System niclit 
verfangen, da der Riegel so unterstiitzt ist, dafs sein 
Schwerpunkt bei geschlossener Lampe in der Mitte liegt, 
und die Komponentę der bei einem Stofs nach unten oder 
oben ausgelibien Kraft in den untersiUtzten Punkt fiillt. 
Deshalb kann sie eine Lageveriwiderung des Riegels niclit 
hervorrufen. Die Losung des Verschlusses erfolgt in der 
Weise, dafs der iiber dem freien Ende des Sperrriegels ver- 
lagerte Eisendtift unter den Magnet gelialten wird. Der 
Eisenstift leitet den Magnetismus fort und zieht den Ver- 
sclilufsriegel nach Ueberwindung der entgegenwirkenden 
Federkraft an, wobei der Sperrliaken aus dcm Sperrloch iritt.

Yolkswh-tscliaft und Statistik.
A u s  d e m  G e s c h a f t s b e r i c h t e  d e r  H a r p e n e r  B e r g 

b a u  -  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  en ln eh m en  w ir n achstehende  
M itte ilu n g e n : D ie  in dem  vorjahrigen  B ericht bereits
erw iihnte A bnahm e d es A b satzes verscliiirfle s ic h  in fo lge  
d es a llg em ein e n  w irtsch aftlicb en  R U ckganges w iihrend des  
B etriebsjabres noch  w eiter , sodafs e in e  starkę E inschriink iing  
d er K oh len ford erun g  n o tw en d ig  w urde. U nter d iesen  Y er-  
h iiltn issen  w iirde ein  schrauk en loser  W ettbew erb  der Zechen  
u n terein and er fiir d ie  g a n ze In d u strie  von den verd erb licb sten  
F olgen  gew esen  se in , w ah ren d  je tz t  thatsach lich  das K oh len -  
S yn d ik a t au f se in er  w oh lb ew iih rten  G rundlage durch d ie  
gem iifsigte und ste tig e  P reisb a ltu n g  fiir das gesam te W irt-  
sch aftsleb en  e in e  feste S tiitze  gew ord en  ist. D ie P re is-  
ste llu n g  se lb st, n am entlich  d ie jen ig e  fiir K oks, hat a llerd in g s  
y ie lfa ch e  B em iingelung erfaliren. W ill aber der K o lilen -
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bergbau se in e  A ufgaben  erfu llen , unter grofsen Opfern d ie  
A'npkssung an den B edarf zu regeln , den A rbeitern an- 
gem essene hohc L o lin 6 zu  za h len , d ie  Ausfuhr des E isen -  
gew erb es und anderer zu  unterstiitzen , so ist e in e  P reis-  
ste llu n g  erforderlich , w elch e  e in en  gew in n b rin gen den  Betrieb  
erm O glicht, auch fiir d ie  w en iger  von der Natur bevorzugten  
U nternehm ungen des B ergbaues. D ie  B ete iligu n gsziffer  der 
im R h e in isch -W estfa lisch en  K o h len -S yn d ik at verein igten  
Z echen  betrug am 1. J u li 1901 56 9 28  007  t, am 1. J u li
1902 60 2 5 8  0 0 0  t. D ie w irk lich e  K oblenforderung
b lieb  um 17,44  pCi. gegen  d ie  B eteiligu n gsziffer zuriick  
(g e g e n  6 ,12  pCt, im V orjah r). —  Im  W estfa lisch en  K oks- 
S y n d ik a t betrug d ie  B ete iligu n gsziffer  am  1. J u li 1902
8 610  5 4 4  t, der A bsatz (lir das Ja h r  J u li 1 9 0 1 /0 2
6 2 7 6  122 t. D ie Z ahl der K oksofen im K ok s-S yn dik at
betrug am 1. J u li  1902 8 9 0 7  Stiick . —  B eim  B rikett-
S yn d ik at betrug d ie  H erste llu n g  des Jah res 1 9 0 1 /0 2
1 643  9 8 0  t. D ie  U m lagen  b e tru g en : beim  K oh len -S yn d ik at  
5 ,2 2  pCt. (3  pCt. im V orja h r), beim  K ok s-S yn dik at 2 ,73  pCt. 
(3  pCt. im  V orjah r), beim  B rik ett-S yn d ik at 1,48 pCt. 
(1 ,1 3  pC t. im V orjah r).

D u rch  E rw erb der restlichen  K u xe der G ew erkschaft 
„Scharnhorst"  g in g  d ieser B esilz  in  unser a lle in ig e s  E ig en -  
tum iib er, m it einer B eteiligu n gsziffer im K oh len -S y n d ik a t  
von 6 0 0  0 0 0  t, und zw ar: 3 6 0 0 0 0  t ab 1. O ktober 1902,  
120 0 0 0  t ab 1. A p ril 1903 , 120 0 0 0  t ab 1. A pril 1904.
Die Beteiligungsziffer unserer Gesellschaft betrug zu Ende des 
Geschiiftsjahres, 30. Juni 1 9 0 2 :  beim Kohlen-Syndikat
6 0 5 0  0 0 0  t, beim Koks-Syndikat 1 301 4 0 0  t, beim Brikett- 
Syndikat 45  0 0 0  t. Die Netto-Verkaufspreiso fiir Kohlen 
zeigen eine Ermiifsigung von 3Vs pCt. gegen das Vorjahr, 
fiir Koks eine solche von 7 1/3 pCt. und fiir Briketts eine 
solche von 2 4/s pCt.

Die Gesamt-Kohlenforderung unserer Zechen betrug
4 8 7 4  553  t, der Bestand am 30. Juni 1901 belief sich 
auf 12 257  t zusammen 4 88 6  8 1 0  t. Es gelangten davon 
zum Vcrkauf 3 2 7 2  8 8 2  t, zur Koksbereitung 1 29 8  717  t, 
zur Brikettbereitung 3 8 8 5 4  t, zum Selbstverbraucli 1 9 7 9 1 9  t, 
in Summa 4 8 0 8  3 7 2  t, sodafs ais Bestand verblieben 
78  4 3 8  t. Dic hergestellte Menge Koks betrug 941 6 4 0  t, 
das Ausbringen der Kohlen 72,51 pCt. Die hergestellte 
Menge Briketts betrug 41 7 3 5  t. Der Selbstverbrnuch 
berechnete sich auf 4 ,06  pCt der Forderung. Die Arbeits- 
lohne waren im Durchschnitt 5 ,14  pCt. niedriger wie im 
Vorjahre. Die Gesumtzahl der Belegschaften aller Zechen 
betrug im Jahresdurcliscbnitt 2 0  4 8 3  Mann (2 0  2 3 8  im 
Vorjuhr), die Arbeitsleistung 0 ,87 3  t (0 ,8 7 7  im Vorjahr), 
der durchschnittliche Arbeitslohn JL  4 ,07  netto pro Mann 
und Schicht (4 ,2 8  im Vorjahr). Es wurden verausgabt 
unter anderem an Lohnen < ^ .2 7  7 1 2  568 ,  fiir Grubenholz 
JC 3 89 0  4 1 0 ,  fiir Ruhrwasser 243  9 19 ,  fiir Pferdeforderung 
72 6  07 0 .  Die Gewinnungskosten der Kohlen, auf die 
Nettoforderung berechnet, stellten sich im Durchschnitt fur 
alle Zechen auf JL  7 ,09  pro t (7 ,1 9  Vorjahr), die General- 
kosten betrugen JL  0 ,5 2  pro t (0 ,4 3  Vorjahr), und berechnen 
sich die Selbstkosten somit auf ^C. 7 ,61 pro t (7 ,6 2  Vorjahr). 
Die Herstellungskosten fUr Koks betrugen im Durchschnitt 
JC. 1,13 pro t inki. Frachten auf Kohlen und Reparaluren 
der Oefen. Die Herstellungskosten fiir Briketts betrugen im 
Durchschnitt JC 3 ,9 2  pro t bei einem Zusatz von 7 pCt. Brai. 
Der durchschnittliche Erlos betrug fur Kohlen JC. 10,29  
( 1 0 ,7 0  Vorjahr), fiir Koks 16,01 (1 7 ,2 8 ) ,  fiir Briketts 
13 ,08  ( 1 3 ,4 6 ) .  Die Gesamteinnahmeu betrugen fiir Kohlen

JC. 33  667  3 1 0 ,4 8 ,  fur Koks JC. ‘ 5 08C> 2 4 3 ,9 1 ,  f“r
Briketts JL  5 45  9 5 3 ,3 0 ,  zusammen JC. 49 > 29 35 0  v Dl e 
Gesamtausgaben betrugen JL  3 4  4 06  6 7 9 , 0 ( ,  bleibt Ue cr- 
s c h u f s ^  14 88 6  8 2 8 , 6 2 ,der Brutlogewinn aus den reeroten- 
Anlagen ../ć. 2 0 4  9 4 4 ,6 4 ,  sodafs sich ein Ueberschufs er
giem* von JL  15 091 7 7 3 ,2 6  Unter Hinzurechnung des
letzfjahrigen Rechnungsvortrages und vcrschiedener Ein-
nahmen aus Mieten, aus der Ziegelei etc., und nach Ab-
setzung der Generalkosten, aufsergew5hnlichcn Kosten und 
Abschreibungen eriibrigt cinReingewinn von JL Ó 1 0 1 1 8 - ,5 4 ,  
dessen Yerteilung der Aufsichtsrat der GeneraWersammlung 
vorschlagen wird. Durch Ęinstellung der Bilanzwcrte der 
Gewerkschaft „Scharnhorst", welche in Aktiva und Passiva 
mit JL. 8  7 5 6  3 5 1 ,2 4  per 1. Januar 1 9 0 2  abschliefsen, 
ist in unserer Bilanz das Konto: Kuxbesitz der rlarpencr
Gesellschaft, JL 5 3 0 2  0 5 9 ,2 5 ,  beglichen worden, und 
weiter unter die Passiven aufgenommen: Die Anleihe der
Gewerkschaft von ^ . 2 5 0 0 0 0 0 ,  das Darlehns-Amortisations- 
Konto fiir den Bau von Arbeiterhiiusern von JL  (0 5  4 4 6 , 1 1, 
wahrend die laufenden Konten (Lohne und Steuer-Konto, 
Zinsen-Konto, Kreditoren) in den cntsprechenden Konten 
unserer Bilunz Aufmihme gefunden haben. Die General
kosten stellten sieli gegen das Vorjahr um JL  2 8 9  6 4 0 ,3 4  
hoher, hervorgerufen durch erhohte Steuerabgaben von rd. 
JL 2 0 0  0 0 0 ,  sowie durch Verzinsung der Anleihe „Scliarn- 
horst". Eine weitere starkę Belastung erfuhr unser Beitrag 
zur Unfall-Berufsgenossenschaft in H8he von JL  16 2  0 0 0  
infolge der Bestinimungen des Gewerbe-Unfall-Versicherungs- 
Gesetzes vom 30. Juni 190 0  iiber die Ansainmlung des 
Reservefonds, wonach innerhalb derimGcsetz vorgeschriebenen 
Jahre von den gewerblichen Berufsgenossenschaften zu dem 
bereits vorhandenen ein weiterer Reservcfi)nds von iiber 
4 0 0  Millionen Mark zusammengebracht werden mufs, welcher 
enorme Betrag der Industrie verloren geht. Die Genossen- 
schafts-Versammlung vom 2 0 .  September d. J. hat daher 
den Genossenschaftsvorstand beauftragt, beim Reichstag und 
Bundesrat die baldmoglichste Aenderung des genannten 
Gesetzes zu beantragen. Dcm Agiosteuer-Reservekonto  
wurden JL. 79 6 6 0 ,2 0  entnommen, wiilirend nach der im 
August d. J. uns zugestcllten Entscheidung der Agiogewinn 
der Besteuerung nicht mehr unterliegt. Es wird daher in der 
niichsten Bilanz die vorgenannle Summę, sowie der Reserve- 
rest von JC. 167 7 0 7  auf den gesctzlichen Reseryefonds 
Ubertragen werden.

Fiir Neuanlagen wurde im yerflossenen Geschiiftsjahre 
die Summę von e-/̂ . 12 6 1 6  4 8 2 ,7 0  yerausgabt, wovon ent- 
fallen auf Grunderwerb JC. 27 5  5 7 3 ,1 6 ,  neue Schachtanlagen 
JL 3 5 6 0  2 2 2 ,2 3 ,  Arbeiter- und Beamten - Wohnhauser 
JL  2 169 9 6 3 ,6 0 ,  sonstige Neuanlagen JL. 6 6 1 0  7 2 3 ,7 1  
Auf der anderen Seite der Bilanz erhohte sioli das Darlchns- 
Amortisations-Konto fiir den Bau von Arbeiterwohnungen 
auf JC. 4  9 3 4  0 0 0  [JC. 2 9 5 4  0 0 0  im Vorjahr). Diese 
Summę setzt sich zusammen wie folgt: Kolonie Buer, Zeche 
„Ilugo" Jl. 1 2 4  0 0 0 ,  Kolonie Altenderne-Oberbecker, Zeche 
„Preufsen I“ JC. 6 8 6  0 0 0 ,  Kolonie Hochlarmark, Zeche 
„Recklinghausen I la JL. 5 7 2  5 00 ,  Kolonie Scharnhorst 
JL. 7 0 5 :44 6 ,17 .  Der Aufsichtsrat hat die Abschreibungen 
auf JC. 7 586  5 3 6 ,0 1  festgesetzt und der Riieklage wegen 
schwebender Verpnichtungeu JL  5 0 0  0 0 0  uberwiesen. Der 
Besitz an Effekten betriigt JC. 8 5 4  1 7 6 ,7 5  ; es zeigte der 
Kurswert der Effekten am 3 0 .  Jur.i gegen die Buchungen 
einen Mehrwert von JC. 81 0 0 0 ;  durch Verkauf eines 
Peiles des Ijffekteubestandes wurde ein Gewinn von
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J t. 107 8 0 7  erzielt. Die Gesellschaft liatle an Abgabcn 
zu zali Ten: Bergwerkssteuer an den Herzog von Arenberg 
J t. 1 0 8 4 6 1 ,6 0 ,  Staatssteuer J t. 1 5 3 5 0 0 ;  Kominunalsteuern : 
Einkommensteuer Jt. 376  5 3 9 ,0 6 ,  Gewerbesteuer inki. be- 
sonderer Gemeinde-Gewerbesteuer ,.>#.232 4 2 2 ,9 4 ,  Grund- 
und Gebiiudesteuern J t.  42  2 4 4 ,8 4 ,  zusammen Kommunal- 
steuern <^.651 3 0 6 ,8 4 ;  Beitrag zur Berggęwerkschaftskasse 
^  30  3 82 ,54 ,  Beitrag zur Unfallgenossenschnft c /£664  177 ,71 ,  
Handelskaimnerbeitrag J t. 5 3 0 8 ,2 1 ,  Beitrag zum Dampf- 
kessel-Ueberwacliungsvercin J t. 12 6 4 6 ,4 5 ,  Aichgebiihren 
J t. 6 31 ,6 7 ;  Knappschaftsbeitriige der Gesellschaft: a) zur 
Pensions- und Unterstutzungskasse J t. 5 3 3  9 5 8 ,6 5 ,  b) zur 
Krankenkasse J t .  3 5 2  9 4 6 ,5 8 ,  cj zur lnvaliditiits- und Alters- 
versicherung „/ć. 1 9 5 8 6 7 ,3 4 ,  zusammen Jt. 2 7 0 9  187,59 ; 
Knappschaftsbeitriige der Arbeiter: a) zur Pensions- und 
Unterstutzungskasse .yć 698  8 1 2 ,9 8 ,  b) zur Krankenkasse 
J t. 4 7 0  593 ,6 4 ,  c) zur Inyaliditiits- und A 1 tersversicherting

195 8 6 7 ,2 2 ,  zusammen ^ . 4  0 7 4  4 6 1 ,4 3 .

Der Beitrag der Gesellschaft fiir die Lebens- bezw. 
Altersversicherung der Beamten, welche 50  pCt. der Priimic 
betriigt, erforderte die Suinuie von Ji. 52  5 0 8 ,5 5 ,  wiilirend 
die Priimie fUr allgcmeine Unfallversieherung der Beamten 
(aufser der berufspflichtigen Versicherung) mit .//?. 12 3 09 ,6 9  
von der Gesellschaft allein gclragen wurde. Die freie 
iirztlichc Behandlung der Familienangehorigen der ganzen 
Beiegschaft sowie der Beamten erforderte dic Summę von 
J t. 86  4 9 9 ,0 3  Die Zahl der eigenen Beamten und Arbeiter- 
wohnhiiuser der Gesellschaft vermehrlc sich auf 8 6 2 ,  welche 
4 17  Beamten- und 2 6 7 0  Arbeiterwohnungen enthalten. Die 
Bauvorschiissc an Arbeiter zum Bau von eigenen Hiiusern be- 
tragen ^/t. 766  00 0 .  An Grundeigentum besafs unsere Gesell
schaft am 30. Juni 1902: 6 1 8  ha 71 a 30  qm, an Gruben- 
fcldern: 1 3 0 8 8 2 5 3 5  qm =  rd. 60 preufsischcn Maximal- 
fcldern. Yon den im Bau begriffenen neuen Schachtanlageń sind, 
bezw. werden in Betrieb genoinmen : „Hugo 1", Schacht II 
am 1. April 1902 mit 120 0 0 0  t Beteiligung, „Preufsen II", 
Schacht I am 1. Januar 190 3  mit 120 0 0 0  t, „Preufsen 11“ , 
Schacht II am 1. April 1903 mit 2 4 0  0 0 0  t, „ScHarnhorst" 
am 1. April 1903 mit 120  0 0 0  t, „Recklinghausen I“ , 
Schacht II am 1. Oktober 1903 mit 120  0 0 0  l, „Gneisenau", 
Schacht III am 1. Oktober 1903  mit 1 2 0  0 0 0  t, „Scharn-

Herstcllungskosten der neuen Schiichtc und sonstigen Neu- 
anlagen auf den iilteren Zechen, sowie Uebernahme der 
Zeehe „Scharnhorst" haben in den letzten zwei Jahren 
neben den grofsen Abschreibungen noch ca. Jt. 6 0 0 0  000,  
den Betriebsmittelu der Gesellschaft entnommen werden 
miissen. Nach den aufgcstellien Berechnungen werden fiir 
Neuanlagcn wahrend der niichstcn zwei Geschiiflsjahre und 
zur Fertigslellung der im Bau begriffenen Anlagen 
Jt. 10 0 0 0  0 0 0  crforderlich sein. Weiter wird zur Ueber- 
nalune einer bei der Zeehe „Preufsen I" von der Firma 
Dr. C. Otto & Co. erbauten Fabrik zur Gewinnung der 
Ncbenerzeugnisse aus den Koksgasen ein Kapitał von 
J t  1 0 0 0  0 0 0  beansprucht, sodafs ein Gesamtbedarf vou 
ca. Jt. 16 0 0 0  0 0 0  vorliegt. Die aufserordcntliche General- 
versainmlung voin 29 . Juli d. J. hat beschlossen, zur 
Deckung des Geldbedarfes eine Erhohung des Grundkapitals 
der Gesellschaft um J t  8  0 0 0  0 0 0 ,  also auf Jt. 60 0 0 0  000  
vorzunehmen, und weiter den Vorstand zu ermachtigen, zu 
einem von dem Aufsichtsrat festzusetzenden Zeitpunkte die 
in der G.eneralversammlung vom 3 0 .  Oktober 1897  
genchmigtc, gegen Verpfiindung der Zeehe „Hugo" siclier- 
zustellende vierprozentigc Anleihe von J t .  6 0 0 0  0 0 0  zu 
begeben. Dic Kapitalerhohung ist berechtigt, da durcli 
die neuen Zechen dauernde Werte geschalTen werden, welche 
zur entsprechenden Erhohung der Ueberschiisse beitragen.
Dic DurclifQhrung der GcncralvcrsammlungsbeschtUsse hat
inzwischćn stattgefunden. Die neuen Aktien sind den 
allen Aktioniiren zum Kursę von 140  pCt. angeboten und 
siimlliclt ubernommen worden. Die SchatTung einer gesunden 
finanziellen Grundlage ist bei einem so grofsen Unternehmen 
wie dem unsrigen, um so mehr geboten, ais die Lage der 
Industrie eine schwierige geworden ist. Das Kohlen- 
Syndikat hat, dank der strengen Durchfiihrung der Anpasssung 
der Forderung an den Bedarf, gesunde Verhiiltnisse auf
dem Kohlenmarkt aufrecht erhalten, aber auch zugleich 
die udtigen Preisherabsetzungen vornehmen miissen. Dic 
Folgen dieser Mafsnahmcn kommen naturgemiifs in den 
Ueberschiissen zum Ausdruck. Auf der anderen Seite 
erscheint eine Hcranziehung der Ueberscliiisse zur Deckung 
von Abschreibungen in der aufserordcntlichen Ilbhe der
beiden letzten Jahre nach der jetzigen Kapitalbeachaffung 
auch nicht mehr crforderlich.horst" ara 1. April 190 4  mit 1 20  0 0 0  t, „Caroline",

Schacht II am 1. April 19 0 4  mit 120  0 0 0  t. Fiir dic

Ergebnisse des Stein- und Braunkohlen-Bergbaues im Oberbergamtsbezirk Bonn im 1. bis 3. yiertel
jahr 1902, vergliohen m it dem gleichon Zeitraum des Yorjahres.

14X3
Im 1. bis 3. Yierteljahr 1902 In den gleichen Yierteln des Yorjahres
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Yiertel des Vorjahres 
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Stoinkohle. . 1.
2.
3.

28
28
28

2  945 087
2  971 726
3 174 111

346 377| 2  844 848  
329 0971 2  881 569 
345 2 4 9 1 3 121 605

5 5 1 8 9  
55 021 
55 646

27
27
28

3 009 082
2  8G7 664
3 141 492

333 937  
308 942
3 34  563

2  919 702
2  841 568
3 063 269

52  635  
54 641 
54 906

-  63 995 
+  104 062  
+  3 2  619

-  74  854  
+  40  001 
+  58 336

+ 2 5 5 4  
+  380  
+  740

Summę 
Braunkohle . 1.

2.
3

42
42
41

9 090 924j 1 020 723| 8  8 4 8  022  
1 405 052! 493 0521 929 546  
1 152 671! 416 5671 753 356 
1 173 981| 396 1261 780 759

6 501 
5 172 
4  957

44*
43

44**

9 018 238  
1 506 532  
1 441 205  
1 599 161

977 442  
501 192 
474  430  
534 616

8  824  539  
996 793  
9 64  386  

1 064 207

7416*
7417
7405**

+  72  686
— 101 480
— 28S 534
—  425 180

+  23 483
-  67  247  
- 2 1 1 0 3 0
-  283 448

—  915 
- 2 2 4 5  
- 2 4 4 8

Summe| 3 731 701|1 305 745 | 2  463 661 1 4 546 898 |1510  238 3 025  386 - 8 1 5 1 9 4 — 561 725

*) In der Uebersicht fiir das 1. Vierteljahr 1901 war e in  Braunkolilenbergwerk m it e i n e m  Arbeiter zu wenig angegeben.
**J In der Uebersicht fiir das 3. Yierteljahr 1901 war e in  Braunkohlenbergwerk m it s e c h z e l i n  Arbeitern zu wenig angegeben.
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(Jebaraicht der Steinkohlenproduktion im Oberbergamtabezirk Dortmund im III. Yierteljahre 190g^
-----  . jn m  Dalier im HI. Yierteljalire 1902
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Osnabriick inki.
Staatsw. Ibben- 
bilren . . .

Dortmund I 
Dortmund II 
Dortmund III .
Ost-Recklingh. .
West-Recklingli.
Witten . . .
Ilattingen . .
Sud-Bochum  
Nord-Bochum .
Herne . . .
Gelsenkirchen .
W attenscheid .
Ost-Essen . .
W ost-Essen . .
Sild-Essen . .
Werden . . .
Oberhausen .
Se. i. ganz. Ober- 
bergamtsbezirke

In Wirki. { +

Dazu 1. V .-J. .
Dazu 2. Y .-J . .
Demnacb in den 

3 ersten Y .-J . .

Wiihrend die SteinkohlcnfSrderung im Oberbergamtsbezirk Dortmund im 3. Yierteljalire ds. Js. 
den entsprcchenden Zeilraum des Vorja!ircs gestiegcu ist, ist sie in den 3 ersten Vicrteljahren 1 9 0 2  
die 3 ersten Yierteljalire des Jalircs 1901 zuriickgebliebcn.

Ein- und Ausfu.hr von Erzeugnissen der Bergwerks- und Huttenindustrie aufser Steinkohle, Braunkohle
und Koks im deutschen Zollgebiet.

(Nacli den monatl. Nacliweisen iiber den auswiirtigen Handel des deutschen Zollgebieles voin Kaiserliclien Statistischcn Anit.)

um 0 ,4 2  pCt. gegen 
um 2 ,8 7  pCt. gegen

E i n f  u h A u s f  u h r

G e g e n s t a n d 1902 1901 1902 1901
Januar bis Januar bis Ganzes Januar bis Januar bis Ganzes
September September Jahr September September Jahr

Itolies Biel, Bruohblei und t t t t t t
Bleiabfallo . . . . 28  897,4 38  102,8 52 886,4 17 310,7 14 650,8 20  819 ,8

K o b e i s e n ......................... 113 816,6 223 350,1 267 503,3 225  118,0 96 287,9 150 447,5
Eisen und Eisenwaren

(ohne Rolielsen) . . 94 349,6 106 414,7 133 153,6 2146 907,2 1503 188,8 2196  793 ,6Bleierze ............................... 56 906,2 73 380,0 100 195,8 1 430,8 622,9 891,0E i s e n e r z e ......................... 3110 468,1 3513 350,0 4370 021,7 2135 180,2 1792 617,2 2389 269,3K u p fer erzo ......................... 11 105,3 3 109,6 4 613,5 12 977,3 19 911,5 27  278,8M anganerzo......................... 172 174,7 1 8 2 2 8 4 ,0 222 009,7 3 837,6 1 887,9 5 583,6Schlacken von Erzen,
Schlackenwolle . . . 641 794,7 563 304,8 733 930,7 16 738,3 23  311,6 27  269 ,3S i l b e r e r z e ......................... 4 893,2 4  944,9 8 2 7 8 ,7 4 ,2 4 2Z in k erze ...............................

Gold (abgesehen vom ge-
50 858,3 60 744,2 75 533,4 35 564,7 29 532.9 41 002’,2

m iin zten ).........................
Silber (abgesehen vom

18,996 18,878 43,084 6,251 4 ,050 8,661

gemilnzten) . . . . 193,645 143,182 197,855 278,815 235,490 328.723Kupfer (unbearbeitetes) . 58  817,5 45 352,9 58 620,0 3 497,1 3 596,1 5 090.5Nickelmetall . . . 969,2 1 492,6 1 947,1 506,4 255,1 389,5Q necksilbor......................... 466,9 485,2 650,5 88 ,2 18,2 27 ,0T e e r .....................................
Zink (unbearbeitetes)

27  348,7  
18 515,3

27 440,3  
15 067,7

37 508,0  
20  180,1

21 575,1  
54  311,3

23 780,1  
37  447,6

31 432 ,8  
53 312  9Zinn (unbearbeitetes) . 10 023,9 9 524,8 12 909,9 1 616,0 1 1 9 9 ,3
\JU W 1 VJU

1 683,4
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Ein- und Ausfuhr von Steinkohle, Braunkohle und Koks im deutschen Zollgebiet.
(Nach den monatlichon Nachweisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Zoilgebietes vom K aiserlichen Statistischen  A :nt.)

E i n f  u li r.

V o n :

1. Januar bis 30. September 1902 1. Januar bis 30 September 1901. Ganzes Jahr 1901.

Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks

*

Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks
t

Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks
t

Frelhafeii Hamburg . .
B e lg i e n ...............................
F ra n k r e ich .........................
Grofebritannien . . .
N iederlande.........................
Oesterreich-Ungarn . . 
Britisch Australien . . 
Ver. Staaten v. Anierika .

360 1R9.6 
4 676,6  

3 8 0 0 6 1 4 ,3  
128 154,2  
382 620,9  

1 074,8  
4 810,8

5 8 2 7 1 7 2 ,0

55 307,3  
135 690,8  

42 644,8  
15 342,2

20 090,1

330 342,7  
2 832,9  

3 877 881,5  
92 654,7  

365 383,7  
5 078,8  

316,7

6 103 174,5

35 750,8  
178 715,3  

44 310,5  
23 163,2

2 0 7 1 3 ,6

457 622,6

5 205 663,9  
127 108,3 
484  129,6  

8  153,4 
5 694,2

8  108 906,7

51 439,7  
226 625,6 

58  133,0 
33 178,7

29 381,7

Ans allen Landem insges 4 686 032,6 5 827 175,8| 269 866,4 4  678 712,7 6 103 209,9 303 474,6 6 297  388 ,7j 8  108 942.7 400 197,4
A u s f u h r.

N a c h :

1 Januar bis 30. September 1902. 1. Januar bis 30. September 1901. Ganzes Jahr 1901.

.Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks
t

Steinkohlen
t

Brnunkohlen
t

Koks
t

Steinkohlen
t

Braunkohlen
t

Koks
t

Frelhafeii Hamburg . . 489 858,1 — 4 058,2 532 718,4 3 975,7 720 904,6 __ 5 675,6
Frh.Bremerhaveii,Geestem. 158 029,4 — — 159 232,6 — 201 474,4 _
B e l g i e n ............................... 1 618 564,8 — 122 848,0 1 185 934,7 — 92 710,1 1 761 790,5 — 113 679,7
Daneinark 56 878,9 — 12 374,0 36 238,8 — 10 241,5 50 915,0 — 14 359,5
F r a n k r e ic h ......................... 595 5 )5 ,9 — 451 062,1 602 265,5 — 588 648,0 796 987,4 — 753 646,8
Grlechenland . . . . _ _ _ _ _ _
Grofebritannien . . 21 116,6 — --- 22  409,5 __ _ 32 236,4 _ __
I t a l i e n ............................... 26 126,4 — 20 846,1 2 2  836,2 — 21 762,5 31 858,1 — 32 695,0
N iederlande......................... 3 265 644,0 615,1 125 314,9 2  905 729,*5 896,0 89 122,0 4  025 631,3 1 1 7 5 ,0 130 164,2
Oesterreich-Ungarn . 3 903 200,2 14 547,2 404  419,8 4 1 1 7  346,5 1 5 1 6 1 ,9 455  635,4 5 671 172,9 19 901,7 607 280,6
R u iu a n ie n ......................... 16 168,9 — — 41 Oi 5,6 — 48 460,6 — —
R ufeland............................... 410 978,7 — 137 209,4 674  473,0 ■ — . 137 305,2 838  949,9 — 186 324,2
Finland . . 4  978,5 — — 5 773,2 — _: 7 202,9 — —
Schweden 2 8 2 5 4 ,3 — 18 027,6 19 136,2 — 20 630,3 25 132,3 — 25  385,3
Schweiz .
C h in a .....................................

755 322,2 — 88 406,1 774  469,2 — 94 806,6 1 028 598,6 — 129 232,0

Kiautschou 14 391,0 __ __ 845,0 _ _ 4 997,5 __ ' _
C h i l e ..................................... — _ _ _ __ __ _
Norwegen 4 434,6 — 9 829,2 5 049,6 __ 7  977,9 7 224,1 _ 10 697,9
Britisch Australien — — 2 465,0 — _ 7 535,0 __ --- 7 925,0
Spanien . . , — — 15 030,5 — — 1 875,3 — --- 2  627,8
M e x i k o ......................... — — 62 218,0 — — 50 052,2 — --- 60 602,2
Ver. Staaten v. Anierika . — — 10 812,5 — — — — — —
Nach allen Landem insges. 1 1 3 7 9 0 6 4 ,1 15 554,1 1 501 057,9|11 114883,11 16 639,0 1 594 835,2 15 2 6 6 2 6 6 ,6 | 2 1 7 1 7 ,5 2  096 930.9

P rod u k tion  der d eu tsch en  H ooh ofen w erk e im  
S ep tem b er 1902. (Nacli Mitteilung des Vereins Deutscher 
Risen- und S'ahl-Indu9trielIeO

B e z i r k

/--N
M 1
s  §

£v-->

Produktion 
im Sept. 

1902 
t

Rheinland -  W estfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 18 18 848

Puddel-

Siegerland, Lahnbezirk und H essen- 
N a s s a u .................................................. 17 27  725

9 29 514
Roheisen 1 3 297

und
Kónigreich S a c h s e n ......................... —
Ilannover und Braunschweig . . — —

Spiegeleisen. Bayern, WOrttemberg u. Thurińgen 1 960
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg 6 17 833

Puddel-Roheisen Summę 52 98 1"<7
im August 1902 51 93 418

im September 1901 G2 97 164
Rheinland -  W fstfalen, ohne Saar

bezirk und ohne Siegerland . . 4 21 064

Bessemer-
Sieger'and, Lahnbezirk and Hessen-

1 1 275

Roheisen.
1 3 992

Hannover und Braunschweig . . 1 7 020
Bessemer-Roheisen Summę 7 33 351

Thomas-

Roheisen.

Rheinland -  Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 10 180 031

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
— —

2 17 298
Hannover und Braunschweig . . 1 19 038
Bayern, Wurttemberg u. Thflringen 1 8  480
Saarbezirk, Lothringen u. Luxeinburg 15 225 881

Thomas-Roheisen Summę 29 450 728
im August 1902 30 473  433

im September 1901 34 362 120
Rheinland - W estfalen, ohne Saar

bezirk und ohne Siegerland . . 13 65 791
Siegerland, Lahnbezirk und H essen-

5 13 041
6 6 409
1 7  525

Hannover und Braunschweig . . 2 2  885
Bayern, Wfirttemberg u. Thurińgen 2 2  402
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg 10 38 393

Giefserei-Roheisen Summę 39 136 446
im Augugt 1902 40 138 104

Im September 1901 38 125 759

Giefeerei- 

Roheisen 

u. Gufewaren 

1. Schmelzung

Z u s a m m e n  s t e l lu n g .

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen . .
Bessemer- Roheisen ...............................
Thomas-Roheisen .....................................
G ie fe e r e i-R o h e ise n .....................................
Produktion Im September 1902 . . .

98 177 
33 351 

450 728  
1 3 6 4 4 6
718 702
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Gesamtoisenproduktion im Deutschen Reiche.
(N ach  M ilt. d . Y ere in s D eutseher E is e n -  u . S ta h iin d u slr ie lle r .)
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Jan u ar . . 108 338 36 212 371 821 140 317 656 688
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 . . 95 701 27 912 422 917 126 382 672 912
Mai . . . 94 622 33 471 446 937 135 390 710 420
Juni . . . 98 723 34 893 435 308 126 149 695 073
Ju li  . .  . 107 677 37 914 437  314 123 016 705 921
A ugust .  . 93 418 3 1 8 8 1 473 433 138 104 7 36  836
Septem ber . 98  177 33 351 450  728 136 446 718  702
Jan. b. Sept. 1902 895 757 294 138 3 797 602 1 187 738j6 175 235

1901 1 037 795 359 868 3 350 970 1 123 226 5 871 859
» n » 1900 1 179 306 360 441 3 547 346 1 0 9 1 1 2 1 |6  178 214

Ganzes Ja h r 1901 11 356 794 |464  036)4 452 950 1 512 10717 785 887
V t) 1900 |l 612 664)495 790 |4  826 459 1 487 929 |8  422  842

Kohlen-Ausfuhr nach. Italien auf der Gotthard-
bahn im Monat September 1902.

Ueber Ueber Zu

V e r s a n d s t a t i o n e n Piuo
t

Chiasso
t

sammen
i

_ 110 110
— 75 75
80 210 290

330 190 520
— 50 50
— 100 100
— 60 60
20 150 170
10 — 10
70 — 70
90 60 150
10 140 150

555 690 1 2 4 5
Ueckendorf-W attenscheid . , lfO 250 440

185 140 325
50 50

Zusammen • 1 5 4 0 2  275 3 815
Vom 1. Jan. bis Ende Sept. 1902 14 247,5  

22  510
16 687,5 30  935

Ganzes Jahr ......................... 1901 26 678,5 49 188.E

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

a )  Y ere in ig te  P reu fs isch e  und H essische S taatsbah n en .

B etriebs-

Lange

km

E i n n a l i m e n .

Aus P ersonen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
G flteryerkehr Aus sonstigen 

Q uellen 

J i .

G esam t-Elnnahm e

iiberhaupt

J i .

auf 
1 km
J i .

iiberhaupt

.a .

auf 
1 km
J i .

iiberhaupt

.M,.

auf 1 km

J i .
Sept. 1902 .............................................................

gegen Sept. 1901 . { wenlger . .

Voin 1. A pril bis Ende Sept. 1902 . . 

Gogen die entspr. Z eit 1901 j “®J,rger *

31 751,21  
599,10

36 198 000 
1 272 000

226 351 000 
1 418  000

1171
22

7350

104

77 831 000  
566 000

448  997 000  
5 325 000  

-

2  465

25  
14 275

117

6 933 000  
102 000

40 719 000  
599 000

120 962 000  
1 940 000

716 067  000  
7  342 000

3 815  

10
2 2  673  

2 52

b) S iim tlic lie  d eu tsch en  S taa ts- und P r iv a tb a h n en , e in sc h lie fs lich  der p reu fsisch en , m it A u sn a ln u e d er b a y er isch en  B ah n en .

E n n a h m e n .

Betriebs-

Lange

km

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem  
Gilterverkehr Aus sonstigen Gesamt-Einnalime

uberhanpt

J i .

anf 
1 km
J i .

iiberhaupt

J i .

auf 
1 km
J i .

Quellen

J i .

iiberhaupt

J i .

auf 1 km

J i .
Sept. 1902 .............................................................. 45 669,81 48 742 155 1094 99 482  632 2 1 8 7 10 226 159 1 5 8 4 5 0  946 3 473
gegen Sept. 1901 . j ^ , ' e r '  ! !

1 090,37 1 639 343 15 2 378 639 3 121 876 4  139 858 9

Vom 1. A pril bis Ende Sept. 1902 (bei 
den Iiahnen m it Betriebsjah r vom 1. A pril) __ 255 503 437 6736 499 477 259 12 925 45 951 267 8 0 0  931 963 20  659

Gegen die entspr. Zeit 1901 j “ gnigor ! __
1 798 505

123
7  609 210

125
684  112 10 091 827

274Vom 1. Ja n .  bis Ende Sept. 1902 (bei 
Bahnen mit B e trie b s jah r vom 1. Ja n u a r J* ) __ 62 224  437 9574 104 3 1 8 4 6 2 15 796 2 0  742  043 187 314  942 2 8  329

Gegen die entspr. Z eit 1901 j ^ ‘jger * —
1 070 513

141
2 043 495

200 846  406
2  267 602

585

*) Zu diesen gehóren u. a. d is sachsischen u. badischen Staatselseubahnen, die Main-Neekarbahn u. die Dortmuud-Gronau-Ensoheder liahn.
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W a g e n g e s t e l l u n g  i m  R u h r k o h l e n r e v i e r e  fiir d ie  
Z eit vom  8 .  bis 15. O ktober 1902 nacli W agen zu 10 t.

Ks sind Die Zufulir nach den

Datum verlangt 1 gestellt Rhoinhafcn betrug:

Monat Tae

Im Essener 
und

lilberfelder liezirke

au* dem 
Bwzlrk nach Wagen 

zu 10 t

Oktober 8. 10 449 16 449
9. 16 775 16 775 Essen Ruhrort 8  570

10. 1 7 0 1 6 1 7 0 1 6 >? Duisburg 5 570
11. 15 733 15 733 V Hochfeld 1 7 6 5

tf 12. 1 7 0 1 170 1 Elborleld Uuhrort 13
W 13. 15 750 15 750 7) Duisburg 33

14. 16 660 16 660 „ Hochfeld 9
» 15. 17 223 17 223 2

Essen
Usammen
Dortm.

15 960

Zusammen: 117 307 117 307 Ilafen 51
Durchschnitt).: 
Yerhaltniszahl:

16 758  
16 229

f. and. G u te r 13

K o h l e n - ,  K o k a -  u n d  B r ik e t t v e r a a n d .  V on  den  
Z eclien , K okereien  und B rikeltw erken  d es R ulirbezirks sind  
vom 8 . bis 15. O ktober 1902 in 7 A rbeitstagen  117 307 
und auf den A rbeitstag  d u rclisch n iltlic li 16 758 D o p p e l-  
w agen zu 10 t m it K oh len , K oks und Briketts b elad en  
und auf der E isenbahn  yersnndt w orden  gegen  111 711 
und auf den A rbeitstag  15 959 D op p elw agen  in dem selben  
Zeitraum  des V orjnlires bei g lc ich er  A n zah l A rbeitstagen . 
E s w urden dem nach vom  8 . bis 15. Okt. des J a h res 1902 
auf den A rbeitstag  799 und im ganzen  5596 D .-W . oder
5.0  pC t. m ehr gefdrdert und zum  V ersand gebracht a is im 
g le ich en  Zeitraum  des V orjahres.

D ie hochste T a g e sle istu n g  in  der W a g en g este llu n g  im  
R uhrbezirk  betrug in dem  vorb ezeich n eten  Z e ita b sch n itte  
am 15. O ktober 17 223 D o p p e lw a g en , an w elch em  letzteren  
T a g e  d ie jcn ig e  des V orjahres um 1538 D o p p elw a g en  iiber— 
lio lt  w urde.

Der V crsand an K oh len , K oks und B riketts ste llte  sie li 
a u f der E isenbahn vom  1. bis 15. O ktober 1902:
im R uhrbezirk  auf 213 076 D .-W . gegen  204 258 i. V .
im Saarbezirk au f 31 932 „  „ 30 974 „
in O b ersch lesien  au l 80 544 „ „  77 075 „
und in den drei B ezirken
zusammen auf 325 552 D .-W . gegen 312 307 i. V. 
und war demnach:
im  R uhrbezirk  . . .  8 818 D .-W . od er  4,3 pCt.

hoher
im Saarbezirk . . .  958 „  „  3,1 „

hbher
in  O bersch lesien  . . 3 469 „ „  4,5 „

hoher

und in  den  drei B ezirken
zusam m en . . . .  13 245 D .-W . oder 4,2 pCt.

lio lier  a is in d erselben  Z e it  des V orjahres.
F iir  andere S en d u ngen  ais K oh len , K oks und Briketts 

w urden im  R uhrbezirk  in  der Z e it vom  1. bis 15. Okt. 
d . J .  40 884  offene W agen  g egen  38 215 in  d erselben  
Z eit im  J a h re  1901, m ithin  in d iesem  J a h re 2669 oder
7.0  pC t. offene W agen  m ehr g este llt  u n d  b elad en  ab- 
g efah ren .

A m t l i c h e  T a r i f v o r a n d e r u n g e n .  M it G iiltigk eit vom  
20. d. M is. ab b is 30. 9. 1905 w erden im  U eb erg a n g s-  
verkehr zw isch en  den S tation en  der K lein b ahn  K rotosch in - 
P lesch en  und den S tationen  der E ise n b .-D ir .-B e z . B reslau, 
K attow itz , P o sen , A lton a , H annover, M linster, M agdeburg,

H alle , a. S ., Erfurt, E lb erfe ld , E ssen , Coln u n d  St. Joh an n -  
Saarbriicken u. a. fiir S te in k oh len  und K oks in W agen-  
lądungen  von 5000 und 10 000  kg oder b ei F rachtzah lung  
hierfiir din Frachtsiitze der S taa lsb ah nstation en  K rotoschin  
und P lcsch en  um 2 Pf. fiir 100 kg erm iifsigt P osen ,
10. 10. 1902. K gl. E ise n b .-D ir . nam ens der beteilig ten  
V erw altu n gen .

Mit G iiltigk eit vom 1. 11. d. J . w erd en  im U eb ergan gs-  
yerkehr zw isch en  den S tationen  der voIlspurigen  S to lp eth a l-  
bahn und der schm alsp u rigen  S tolper K reisbahnen  e in erseits  
und den S tationen  der p reu fsisch -h essisch en  Staątsbalinen , 
so w ie  Station  H am burg der L iib eck -B u clien er  E isenbahn  
an dererseits u . a . fiir S te in k o h len , B raunkohlen , Briketts 
und Koks in W ag en la d u n g en  von m ihd estens 10 000 kg  
oder bei F rach tzah lu n g  fUr d ie se s  G ew ich t d ie  Frachtsiitze  
der Staatsbalm  w id erru flich  um  den Bel rag von 2 Pf. fiir
100 kg erm afsigt. D anzig , 7. 10. 1902. K gl. E ise n b .-D ir .,  
nam ens der b e te il. V erw a ltu n g en .

O b e r s c h l e s .  -  B e r l i n - S t e t t i n e r  K o h l e n  y e r k e h r .  
Mi t  G iiltig k e it vom  15. 10. d . J .  w erden  d ie  Stationen  
A lt-B a n z in , G iirke, H enkenhagen  i. P o m ., K asiinirsburg, 
P a p en lia g en , Speck und V orb ah n h of-K olb erg  der A lt-D jtnim - 
K olberger E isenbahn  in obengenannten  V erk eh r e in b ezogen . 
U eb er d ie  H ohe der Frachtsiitze erte ilen  d ie  b e te il. D ien st-  
ste llen  niihere A uskunft. K attow itz, 13. 10. 1902. K gl. 
E isen b .-D ir .

Yercinc und YersainmUuigen. 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n .  G e w e r k s c h a f t  „ G r a f  

R e n a r d " .  29. O ktober d . J . ,  naclim . 4 U hr, zu Berlin , 
H otel M onopol.

B c r g i s c h e r  G r u b e n -  u n d  H U t t e n - V e r e i n .  
30. O ktober d. J . ,  nachm . 2 U hr im  G esch iiftslok ale des  
V ere in s zu H ochdnhl.

W i s s e n e r  B e r g w e r k e  u n d  I l i i t t e n .  30. O ktober  
d . J . ,  m ittags 12 U hr, im  L okale des A . Schaaffhausenschen  
B an k v eie in s zu K oln .

H a r k o r t s c h e  B e r g w e r k e  u n d  c h e m i s c h e  
F a b r i k e u z u S c h w e l m  u n d  H a r k o t e n  A . -  G.
30. O ktober d . J . ,  vorm . 10 U hr, im  H otel W lin sch er  
in  G otlia .

B e r g b a u  A . - G .  „ M a r k "  z u  S o l d e  i n  W e s t f .
30.  O ktober d . J., naclim . 4 U hr, im  G asthof „Z u m  
R oin ischen  K aiser"  zu  D ortm und.

H o e r d e r  B e r g w e r k s -  u n d  H t t t t e n  v e r e i  n.
31. O ktober d. J . ,  vorm  11 U h r, im  G esch aftslok a le  des
A . Schaaffliauscii8cheu  B an k vere in s zu  K oln .

Marktbericlite.
E s s e n e r  B o r s e .  A m tlich er  Bericht vom  20. O ktober

1902, a u fg este llt  von  der B S rsen -K om m ission .

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 berbergam tsbezirke D ortm und. 
Sorte. Pro Tonne loco 'Werk

1. G a s -  u n d  F l a m m k o h l e :
a )  G a sIB r d e r k o h le .................................  11,00— 12,50 JL
b ) G asflam m forderkohle . . . 9 ,7 5 — 11,00 „
c )  F lam m ford crkoh le . . . .  9 ,2 5 — 10,00 „
d )  S t i i c k k o h l e ........................................  13 ,25 — 14,50 „
e )  H a lb g e s ie b te ....................................... 1 2 ,50— 13,25 „
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f) Nufskohle gew. Kom
»
»
»

»
»
»

»
»
»

. i l
in
IV

1 2 , 5 0 - 1 3 , 5 0  JL.

1 1 ,25— 12,00 „ 
9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  
6 , 5 0 -  8 ,00  „ 
8 .0 0 — 9,00 „

c l  Nufsgruskolile 0 — 20/3 0  mm 
0 - 5 0 / 6 0  „ 

li) Gruskohle . . . . • ■  4 ,5 0 — 6,75
P e t t k o h i e :
n) Forderkohle . . . . .  9 ,0 0 — 9,75
b) Bcstmelierte Kohle . . . 10,75 — 11,75
c) S tU c k k o h le .... 1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5
d) Nufskohle gew. Korn

»
»

»
»
»

i)II
III
IV

1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5

11,00— 12,00
9 , 7 5 - 1 0 , 7 5
9 ,5 0 — 10,00

III.

e) Kokskohle 
M agere K oh le:
a) FBrderkohle .
b) Forderkohle, melierle
c) Forderkohle, aufgebesseite, je 

nach dem Sttickgehalt
d) StUckkohle . . . .
e) Acthrazit Nufs Korn I 

» » » ^
f) Fordergrus . . . .
g) Gruskohle unter 10 min 
Ko k s :
a) Hochofenkoks
b) Giefsereikoks
c) Brechkoks I und II 

V. B r i k e t t s :
Briketts je nach Qualitiit .

Marktlage durch Nachfrage aus den franzosisch-belgischen 
Slreikgcbieten angeregler, besonders sind bessere Haus- 
brandkoblen noch immer lebhaft gefragt. Niichste BBrser-

IV .

8 . 0 0 -  9 ,00
1 0 . 0 0 - 1 0 , 5 0

1 1 . 0 0 - 1 2 , 5 0
1 3 . 0 0 - 1 4 , 5 0
1 7 .50— 19,00
19 .50— 23,00

7 . 0 0 -  8 ,00
5 . 0 0 -  6,25

15,00
1 7 . 0 0 - 1 8 , 0 0
1 8 . 0 0 - 1 9 , 0 0

1 1 . 0 0 - 1 4 , 0 0

Versammlun° findet am Montag, den 27. Oktober 1902, 
nachmittags 4 Uhr, im „Berliner Hof", Hotel llartmann, 
statt.

M e ta l lm a r k t .  Der Markt war grofsen Schwankungen 
unterworfen, gleichwohl hielt die bessere Stimmung an, und 
es konnten, wenn aućh teilweise unerheblich, samtliche Preise 
mit Ausnahme desjenigen. fUr Silberbarren, weiter anziehen.

K u p f e r  veranderlich. G. H. L. 52. 7. 6 . bis L. 5 2 .1 2 .  6 ., 
3 Mt. L. 52. 12. 6 . bis L. 52. 17. 6 .

Z i n n  veranderlich. Straits L. 1 1 8 .1 5 .0 .  bis L. 119. 5. 0., 
3 Mt. L. 117. 10. 0. bis L .  118. 0. 0.

Bl e i  stetig. Spao. L  10. 16. 3., Engl. L. 1 1 . 0 .  0.
Z i n k  ruhig. Gew. Marken L. 19. 5. 0., bes. Marken 

L. 19. 10. 0.
S i l b e r b a r r e n  2 3 5/i6.
N o t i e r u n g e n  a u f  d e m  e n g l i s c h e n  K o h le n -  u n d  

F ra o h te n m a r k t .  (Borse zu Newcastle-on-Tyne.)  Ob- 
gleich von Frankreich noch gule Nachfrage nach Kohle 
vorhanden war, hatte der Markt in der Berichtswoohe 
einen RUckgang sowohl im Absatz, ais auch in den Preisen 
zu verzeichnen, welcher wohl durch die Beilegung des 
amerikanischen Kohlenstreiks herbeigefiihrt wurde. Es 
wurde gezahll: Fiir beste northumbrische steam - Kohle 
11 s. 9 d. bis 13 s., fiir zweite Sorlen 10 s. 6 d. bis l i  s.,
fUr steam smalls 6 bis 7 s. Gaskolile erzielte 10 bis 11
je nach Qualitiit, ungesiebte Bunkerkohle 9 s. 6 <J. bis 
10 s. 3 d. In Koks war der Markt fest. Hochofenkoks 
kostete 16 s. 3 d. bis 16 s. 9 d„ Ausfuhrkoks 18 bis 
19 s. f.o.b.

Auf dem Frachtenmarkt herrschle gule Nachfrage. Das 
Angebot von Schiffsraum war zu Anfang der Woclie etwas 
Uberreichlich, jedoch fanden spiiter samtliche Dampfer 
Beschiiftigung. Die Frachlsiitze blieben, wie nachstehend 
ersichtlich, gegen die Vorwoche unveriindert. Tyne bis 
London 3 s. 6 d., Tyne bis Rouen 5 s. 9 d. bis 6 s.,
Tyne bis Genua 4 5. 6 d. bis 4 s. 9 d.

M a r k tn o t i z e n  i ib e r  N e b e n p r o d u k t e .  (Auszug aus dcm Daily Oommercial Report, London.)

15. Oktober 2 2 . Oktober

i .  i
von

d. L.
bis 
8. d. L.

von
i. d. L.

bis
a; •' d.

__ __ 16/ r __ __ 1% __ _ I7 a '_ __ 174
A m m oniuinsulfat (B eck ton  term s) p. t o n ........................... i i u ■ 3 11 12 6 11 11 3 --- —
Benzol 90 pCt. p . g a l i o n ............................................................. — — 8 ‘A 8 1/? --- — —

ir 50 ,, „ ,, ........................................................ — — 7 ‘/? --- — — — — 7 1/? --- — —
Tolu ol p. g a l i o n ................................................................................. — — 7 67? --- — —
Solvent-N aphtha 90 pCt. p. g a l i o n ........................................ — — 7 1/? --- — 8 7 , — — 7 7? --- — 8 7 7
Karbolsaure 60 pCt................................................................................. — i 8  V? --- 1 9 — 1 8 1/? --- 1 9
Kreosot p. g a l i o n ................................................................................. — — 1Vt --- — P U — — 1 7 h --- — 18/ł
Anthracon A 40  pCt. u n i t ............................................................. — — l 1/ , --- — — — 17? . --- — 18/<
Anthracen B 3 0 — 36 pCt. u n i t ............................................... — — 1 --- — — _ l _ _
Pech p. ton f.o .b ...................................................................................... — 53 6 — 55 — — 65 — 56 —

Pateiit-Bcriclite.
P a t c n t - E r t e i l u n g e n .

KI. 4  a. Nr. 1 3 1 4 9 9 .  D. 11 549. Vom 16. Mai 
1901. B a jo n e t tv e r s e h lu f s  f i i r  G r u b e n l a m p e n  m i t  
z w e i  f e d e r n d e n ,  m a g n e t i s c h  z u  lo s o n d e n  S p e r r -  
s t i f te n .  G uslav D iis icr lo h , S p rock h ovel.

KI. 5 a. N r. 131 412. T . 7471. V om  4. A pril 
1901. B o h r s c h u tz r o h r  a u s  z w e i  m i t  v e r se tz te n  
L a n g s n a h t e n  z u s a m m e n g e n i e t e t e n  B le c h c y l in d e r n .

Claus Joliann Tiiomssen und Peter Hinrieh Tliomssen, 
Rendsburg.

KI. 5 a. Nr. 131 411 . P. 11 452. Vom 3. April
1900. S t e u e r u n g  f i i r  h y d r a u l i s c h  b e t r i e b e n e  T ie f -  
b o h r a p p a r a t e .  Władysław Pruszkowski, Schodnica, Gal. ; 
Vcrtr.: Arthur Baerniann, Pat.-Anw., Berlin N.-W, 6 .

KI. 5 b. Nr. 1 3 1 4 1 3 .  L. 14 642. Vom 6 . Sept.
1899. G e t r ie b e  a n  e l e k t r i s c h e n  G e s te in s - S to f s b o h r -  
m a s c h i n e n  z u r  U e b e r t r a g u n g  d e r  B e w e g u n g  d e r
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M o to rw e lle  a u f  d ie  H a m m e r a n t r i e b s w e l l e  Sam uel 
Legom, D enver, V . St. A .;  V e i ( r .: Arthur Baerm ann, P a t.-  
A n w ., B erlin N .-W . 6 .

KI. 5 c .  Nr. 1 3 1 4 1 7 .  Sch. 17 131. V om  3. A pril 
1901. V e r fa h r e n  z u r  H e r s t e l l u n g  d e r  C e m e n t  - 
u n d  B e to n a u s k le id u n g e n  von S c h a c h ie n .  J u lin s  
Schim etschek , W ie li;  V e r tr .: .). J e r z y k o w sk i, P a t.-A n w ., 
Nlirnberg.

Der Patentinhaber nimnit fiir dieses Patent die Reclite 
aus Ar(. 3 und 4 des Uebereinkommens zwischen dem 
Deutschen Reiclie und Oesterreich-Ungarn vom 6 . Dezember 
1891 auf Grund einer Anmeldung in Oestereicli vom 
27. Februar 1900 in Anspruch.

K I. 1 0  b .  Nr. 131 500. W. 16 081. V om  16. Miirz
1900.  B i n d e m i t t e l  z u r  H e r s t e l l u n g  w e t t e r b e -  
s t a n d i g e r  B r i k e t t s  a u f  k a l t e m  W e g e .  E duard W iesn c r  
& Bruder und W ilh elm  F isch er , W i e n : V e r tr .: R ichard  
Lttders, GBrlitz.

K I . 21 d .  Nr. 131 458. H. 26 543. Vom 25. A ug.
1901. E le k t r i s c h e r  F u n k e n g e b e r  f i ir  M in e n -
z i in d u n g e n .  Wilhelm Herrinann, Berlin, Nollendorfstr. 28.

G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .
KI. 5  a. Nr. 173 374. 19. Miirz 1902. R. 10 495. 

A b fa n g g a b e l  f u r  B o k r g e s ta n g o  m i t  D re h s c h ie b e r -  
versch lu fs .  A nton Kaky, Erkelenz.

KI. 5 a. N r. 173 375. 10. Miirz 1902. It. 10 496. 
A b fa n g v o r r i c h tu n g  f i ir  B o h r g e s ta n g e  m i t  d r e h b a r o m  
V e rsc l i lu f s r ie g e l  A nton R a k y , E rkelenz .

KI. 35 a. Nr. 172 239. 10. Miirz 1902. D. 6603.
F a n g v o r r i c h tu n g  f i ir  S c h a c h t f ó rd e rg e s te l le ,  b e i  
w e lc h o r  b e im  B e i f se n  d e s  Seiles  e x c e n t r i s c h e  
S ch e ib en  d u r c h  G e w ic h t s b e la s tu n g  a n  d ie  L e i tu n g  
g e d r i i c k t  w e rd e n .  Joh an u  D rafs, B isk up itz , O./S. und 
J o s e f  Z ym ek , B orsigw erk .

De u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .
KI. 5 a  Nr. 128 527. S te t ig  a r b e i t e n d e  N ac h -  

l a f s v o r r i e h tu n g  f i ir  s to f se n d e s  T ie fb o h r e n .  Von 
C. Kobrich in Darmstadt. Yom 6 . Juli  1900.

D ie  z w e i durcli Q uerstiicke d , e , f  p ara lle l g eh a lten en  
S p in d e ln  a sin d  mit R ech ts- und L in k sg e w in d e  yerseh en . 
A u f den S p in d eln  kutinen m itte lst e in es H andrades h und  
ein er  Z ahnradU bersetzung 1, m  zw o i w eitere  Q uerstlicke b, 
c versch ob en  w erd en . D ie h-tzteren d ien en  a b w e c h se ln d  
zum  N ach lassen  des B ohrgestiinges.

KI. 5 b .  N r. 128 529. S c h . la g v o r r ic h . t u n g  f i ir  
G e s t e i n b o h r m a s c h i n e n  u .  d g l .  Von A lbert N eupert in 
E isleb en . V oin 14. J an u ar 1900.

E in  oder m elirere H am m erstie le  b m it daran g e len k ig  
befestigten  Hiiinmern a sitzen  auf ein er  sich  drehenden

W e lle . D as den H am m er^tragende am unteren T e ile  je d e s  
S tie le s  g e len k ig  befestig te  G abelstiick  e ist in fo lg e  des A n -  
satzes h nur nach e in er^ S e ite  um legbar und w ird  durch  
d ie  S ch ien e i und d ie  F ed er k nach ausgefUhrtem  S ch lag  
w ied er in  d ie  S ch la g ste llu n g  zu riick geb rach t.

KI. 5  c .  Nr. 129 066. S c h a c h t z i m m e r u n g .  Y o u  
A ugust L ehm ann in  N e u -W e lz o w , N .-L . Voin 9. F ebr. 1901.

M it ein er  N ase oder A u fsen le iste  verseh en e P fiin d latten  
sin d  so an den S cliach tgev ierten  zur S ich eru n g  d erselb en  
befestig t, dafs a u f der nach aufsen g eb o gen en  N a se  oder  
aufsen angeordneten  L e iste  d ie  S tofspfiih le  a u fsetzen , um 
das R utschen  der Sch ach tstofse und das Z usam m engehcn  
d es S ch aclites zu  yerh liten .

KI. 3 5  a . N r. 128 6 8 6 . G e s c h w i n d i g k e i t s a n -  
z e i g e r  f i i r  F o r d e r m a s c h i n e n ,  Y on A n d reas R a d o v a n o v ic

in Z u ric li. V om  1 
111 305 vora 9. M ai 1

zum Patenie
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Dic Begrenzungsleiste x ist mit ZiUincn versclien, 
mittelst welcher bei Ueberschreitung der zuliissigen Masimal- 
geśchwindigkeit der Zeiger u mitgenommcn wird, der da
durch auf die Abstellvorrichturig c, d einwirkl. Der 
Zeiger a giebt bei der Mitnalimc durch die gezahnte Leistc 
eine Warnungsscheibe e frei.

K l  35 a ,  Nr. 127 620. S ch ac h ty o rso h lu fs .  Anton 
Padour und Vik(or Sperling in Bruch, Bbhmen. Vom 29. 
Mai 1901.

Auf den Wellen k sind Reibungsscheiben befesligt, welche 
durch an den Fahrstiihlen vorgesehene Anlauffliichen r in 
Umdrehung versetzt werden. Dadurch wird der Schnurztig d 
entweder in der einen oder der anderen Riclitung bewegt 
und so eine der beiden Thilren a geSITnet.

Eiichci-scliau.
R o fo rm v o rs c h la g e  z u r  O rg a n is a t io n  d e r  d e u t s c h e n  

K a l i i n d u s t r i e  ( F is k u s k a r te l l ) .  Von Dr. Ca r l  
T h e o d o r  St ofsel .  Halle a. d. Saale 1902.

Der Ti lei der Schrift verspricht viel und das Vorwort 
des Vcrfassers noch mehr. Nach seiner Angabe bildet 
namlieh die Arbeit den Schluisabschnitt eines umfangreichcn 
Buches iiber Deutschlands Kaliindustrie und Kalikarlell, 
eine volks- und slaatswirtschaftliche Siudie.

Es sollen darin geologische und geographische Vcr- 
hiiltnisse der Kalisalzlagęr und die Geschiifle der Kali
industrie in ihrem wirtschnftlichen Aufbau gesohildert 
werden, ais dessen „Hohepunkt die gegenwiirtige Syndi- 
cierung" und die „immer mehr steigende Abhangigkeit der 
Kaliindustrie von der deutschen Handelspolitik" zu be- 
trachien sein wird. Der jetzt ver8ffentlichtc Schlufsabschnitt 
soli ais Hauptinhalt Rerormvorschliige entlialten und das 
„Fiskuskartell" behandcln.

Der Gedanke, den lelzten Abschnitt eines Buches zuerst 
erscheinen zu lassen, ist zwar bei unseren litierarischen 
Gepflogenheiten etwas nicht ganz Gewohnliches, aber man 
kann sich das Neue gern gefallen lassen, wenn es gul isl.

Wenn der Verfasser der Ansicht ist und beweist, dafs 
unsere Kaliindustrie in Bedriingnis geraten ist und die

Wege weist, wic dcm abzuhclfen ist, warum soli man 
dann sonderlichcn Anstand daran nelimen, dafs cr, um den 
Zeitverlust der Fertigstellung des ganzen Werkes im Interesse 
der bedrangten Industrie zu ersparen, den kritischen und 
die Reformen bchandelnden Teil vorweg ver8ffentlicht? 
Die Eingeweihten werden das wiinschcnswertc Verstiindnis 
ja besitzen und dic anderen, fur welche die Kenntnis der 
sachlichen Unterlagen, die Herr Stofsel zu seincn Schlufs- 
ergebnissen geliihrt haben, weniger entbehrlich w.ire, kotnmen 
vielleicht zuniichst nicht so sehr in Betracht. Eines liiille 
man aber unter diesen Umstiinden billigerwcise vom Ver- 
fasser erwarten diirfen, niiinlich —  Reformvorschliige. 
Solche sind aber in dem Buche schwer zu finden. Die 
jetzige unter staallicher Beteiligung bestehende Kartell- 
organisalion, vom Verfasser mit niiherer Begrundung ais 
„Fiskuskartell" bezeiclinet, findet ja  seinen Beifall! Die 
Entwicklung des Begriffes „Fiskuskartell" ist bemerkenswert.

Der Verfasscr sagt: „D a nun gegeniibcr dem jetzigen 
Stande der Industrie eine ganze FUlle von Rcformvor- 
schliigen aufgetaucht ist, so konnten auch diese um so 
weniger iibergangen werden, ais ihre kritische Besprecliung 
cin wirksames Relief fiir eine neue Seite des Kalikartells 
bot, niimlich fiir seine s l a a t s w i r t s c h a f t l i c h e  Be-  
d e u t u n g .  L e t z l e r e  glaubten wir kurz mit dem Ausdruck 
F i s k u s k a r t e l l  (!) bczeichnen zu konnen und „ d i e s e “ 
bildet den Hauptinhalt der jetzt der Oeffentlichkeit Uber- 
gebenen Arbeit, welche zugleich der Ietzle Abschnitt unseres 
Gesamtwerkcs ist." Nach Mafsgabe dieser Bcgriffsentwicklung 
hat der Verfasser den neuen Kartelltypus entdeckt, der 
nach ihm „vou der Wissenschaft bisher ganz ignoriert 
wurde". (S. 99 .)  Im Gegenteil sind gerade in aka- 
deiriischen Kreisen derartige Kartelle schon lange zu einem 
yielerorlerten Problem geworden.

Anstatt der erwarteten Reformyorschlage, dic auch auf 
den anderen besprochenen Gebieten kaum hcrvortreten, ist 
nun eine Reihe anderer Gegenstiinde in dem Buche be- 
handelt worden, auf die nile einzugehen, hier unmiiglich 
ist. U. a. hat der Verfasscr dic hinsichtlich der Kalisalze 
von den cinzelnen Bundesstaaten eingeschlagcnc Bergbau- 
politik einer Kritik unterzogen, die sich besonders scharf 
gegen Braunschweig und Mecklenburg wendet. Wir wollen 
mit dem Verfasscr nicht dariiber streiten, ob und inwiefern 
etwa die Regicrungen erspriefslicher fiir ihr Land hiitten 
vorgchen kiinnen. Die Entwicklung der Kaliinduslrie ist 
etwas sprunghaft und von vornhercin nicht immer leicht zu 
beurteilen gewesen; die technische und wirlschaftliche 
Unsichcrheit der Untcrnehmungcn mufste die Entschliefsungen 
iiber die zu beschreitenden Wege naturgemiifs erschweren, 
manclies ist auch reine Geschmacksache. Jedenfalls wirkt 
der absprecliende, manchmal verletzende Ton des Yerfassers 
unangenehm, uberdies ist gerade bei ihm eine Ueberhebung 
um so weniger berechtigl, ais der Mangel der elemenlaren 
Vorkenntnisse fiir die Beurtcilung der behandelten berg- 
baulichen Fiagen durch das ganze Buch hindurch fiihlbar 
ist. Manche Irrlttmer miissen geradezu komisch wirken. 
Hierfur einige Beispiele: Den breitspurigst behandelten
„braunschweigischen Konsilidierungsvertrag vom 19. Mai 
1894"  giebt es gar nicht. Es handelt sich hierbei nicht 
um einen zufiillig untergelaufenen Fchler, sondern die ganze 
scharfe Kritik des Verfassers baut sich auf diesen wiederholt 
angefiihrten Vcrtrag auf!

Das Braunkohlenwerk Hercynia bei Wienrodc soli ais 
„Gewerkschaft" das „Kalisalzbergwerk gleichen Namens bei
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Vienenburg nebenbei betrieben haben". Es bandelt sich 
liier um die bekannle, rechilich viel umstriitene Nutzbar- 
inacliung der Gewerkschaflsveifassung durcli Gesellschaften 
anderer Art. Ein Zusammenhang zwischen den beiden 
Wcrken hat n ie  bestanden!

Seite 39: „Bis zum Jahre 1902 waren von Schachtanlagen 
der Asse nur hiiclist rudimenliire An liinge zu sehen. “ DerSchachl 
stand einen Teil des Jahres 1901 bereits in Forderung.

Wir empfehlen dem Verf«sser bei noch beabsiclitigten 
weiteren Erscheinungen etwas vorsichtiger zu Werke zu 
geben. Es sind trolz der gut organisierten Fachpresse 
walirlich schon genug Irrtumer Iiber die Kaliindustrie im 
Publikum verbreilet.

In welchem Zusammenhang dic eingehend behandelte 
„Abwiisserfrage" mit dem ubrigen StofF steht, ist trotz der 
gegenteiligen Begrundung nicht ersichtlich. P.

Daa Wasser, seine Verwendung, Reinigung und 
Beurteilung m it besonderer Beriicksichtigung 
der gewerbliehen Abwasser und der Flufs- 
reinigung. Von Dr. Ferd. Fischer,  Professor an 
der Universiliit Gottingen. 3. umgearbeitete Auflage. 
Berlin. Verlag von Jul. Springer.

Der Verfasser, auf dem Gebiete des Wasserversorgungs- 
wesens ais Autoritiit bekannt, giebt in der 3. Auflage 
seines erschopfende.n Werkes viele neue Gesichtspunkte und 
praktische Winkę, alle gestutzt au( Analysen. Der Wert 
der letzteren selirumpft zwar vielfacli unter der scharfen 
kritisclien Beleuchtung des Verfassers zusammen. Unver- 
niinftig angestellte, oft nicht zusainmengehorige und doch 
einander gcgeniibergestellte Analysen beweisen, dafs — Zahlen 
oft sehr wenig beweisen. Verfasser cntwiekelt eingehend 
die Gesichtspunkte unter denen m a f s g e b e n d e  Analysen 
anzuslellen sind. Dic ersten Kapitel entwickeln Vor- 
kommen, Zusammenselzung der in der Natur vorha»denen 
Wasser und deren Eigcnschaften. Interessant besonders ist 
die giftige Wirkung des chcmisch reinen Wassers. Dann 
folgen Kapitel, in denen dic Bedingungen fiir die Brauchbar- 
keit der verscliiedenen Wasser fiir gcwerbliche Zwecke ein- 
gehend dargclegt werden. Im naturlichen Ansclilufs daran 
folgen die geselzlichen Bestimraungen iiber dic Verun- 
reinigungen der F liisse , die Flufsvcrunreinigungen und die 
sogenannte Selbstreinigung der Flufswiisser. Das wichligste 
Kapitel befafst sich mit der Abwasscrreinigung. Es 
werden die V orzlige und Miingcl der einzelnen M ethoden  
in moglichst objektiver W eise  besprochen. Mechanische 
Reinigung, Absetzen, Filtration und das Kohlebreiverfahren 
von Degener, d. h. Z usatz von feingeinalilencr Braunkohle. 
Letzteres ist auch in Essen u. a. liir einen der 4 Reinigungs- 
cylinder erprobt worden. Interessant ist das biologische 
Verfaliren, demzufolge man die Abwasser faulen liifst 
(Dibdin), um  darin Bakterien zu ziichten zur Verfliissigung 
der Sinkstoffe. Eine theoretiscli vorziiglichc Id ee  entwickelt 
G. O sten, der erst Bakterien zUehten will, damit Krustaceen 
und mit diesen Fische erniihren will. Der praktischen 
Durchfiilirung steilen sich zuniichsl doch einige Schwierig- 
keilen entgegen. Dann wird noch eingehend der R ie se i-  
feldcr. gedacht. D ie Erfolge werden mit einer grofsen 
A n za h l Beispielen ausgefiihrter Anlagen beległ. Schliefslich 
wird die Wirkung verschiedener Chemikalien ais Zusiitze  
zu den zu rcinigenden Abwassern besprochen. Dio meisten 
Methoden zur R ein igu n g  der Abwasser liefern nach den 
zuverliissigen, vom Verfasser zi(fernmiirsig b eleg ten  A ngaben  
nur sehr zweifelhafte Ergebnisse, die Jallungsvcrfahren sind

u n ok onom isch , w iihrend den R iese lfe ld ern  w ied eru m  von  
S eilcn  der L andw irtschaft d ie  u n yo llsta n d ig e  A usnutzung  
der in stad tisch en  A bw assern  en th a llen en  D ungstoffe vor- 
gew orfen  w ird . D ie  U bertriebene B esch u ld igu n g , dafs d ic  
In d u strie  fiir d ie  V eru n rein igu n g  der W asserliiu fe ver-  
an tw ortlich  zu  m aclien  se i, w ird  an der Iland von T lia t-  
sac lien  a u f ihr r ich tiges Mafs zurtickgefiihrt. W ertv o ll sin d  
d ie  A ngaben  iiber d ie  R ein ig u n g  des fUr h a u slich e  und  
in d u str ie lle  Z w e ck e  bestim m ten  W assers. E in ig e  M ethoden  
liefern  reclit fragw iird ige E rgeb n isse . Schr lehrreich  sin d  
d ie  S ch lu fsk ap itel „ B e u r te ilu n g  des W assers" . F iir a lle  
hier e in sch liig igen  F ragen  w i l l  V erfasser, w ie  d ies e ig en t-  
lich  sc lb stverstiin d lich  ist, nur den  m it d iesen  A n gcleg en h eilen  
sp e z ie ll  vertrauten C hem iker, n ich t den A rzt en tsch eid en  
lassen . D ie  B ehorden und n am entlich  „ d e r  griine T isc li"  
erhalten e in ig e  reclit d eu tlich e  W in k ę. D io  a llz u  grofsen  
A nspriiclie  der F isch ereien  w eist V erfasser auf ihr rich tiges  
Mafs zuriick . F lu fsw asser a is T r in k w asser  zu  gebrauchcn  
ist nacli F isch er  nur ein  N o tb eh clf. Nur Q u ellen  und  
Brunnen k onnen  zu verliiss ig  gu tes W asser  liefern . Man 
s ie lit  aus a lled em , dafs d ie  Uberaus k lar und verstiind lich  
geh alten en  A u se in an d ersetzu ngen  m it ihrem  rcich h altigen  
M ateriale, ibren e in geh en d en  L itteratu rn ach w cisen  berufen  
sin d , in a llen  F ragen  w ertv o lle  F in g er ze ig e  zu g eb en . Dafs 
d ic  Frage der R ein igu n g der A b w asser noch n ich t en d g iiltig  
en tsch ied en  ist, mufs zu gegeb en  w erd en , a lle in  w er d ie  
A u sein an d ersetzu ngen  des V erfassers m it A ufm erksam keit 
verfo lgt, w ird  vor a llen  au ssich tslosen  V erfahrcn behiitet. 
Er w ird  zuniichst aus dem  B uclie lernen , dafs in d iesen  
h y g ien isc lien  F ragen  n icht das E sp erim en t im  R cagen sg lase , 
sondern erst der in griifserem  Mafsstabtt durchgefiihrte V ersu cli 
a u ssch laggcb en d  ist. D ie  B eschreibung und k ritisch e  B e- 
sp rcch un g ein er  grofsen A nzah l b ereits au sgefiihrter A nlagen  
und d ie  b e igefu gten  A n a ly sen  -  Z ah len  bieten  ein  selir  
schiitzensw ertes M ateriał zur B eurte ilu n g . Dr. Ls.

Sallngs Borsonpapiere. Zweiter flnanzieller Teil. 
S a lin g s B orsen -Jahrbu ch , 26. AuQ. B earb eitet von  
Ernst I le  in  e m a n  n ,  Dr.  O.  L a n g f e l d  und Th. 
S t c g e m a n n .  L e ip z ig , 1902. V er la g  flir B orscn- 
und F in an zliitera tu r.

Das bewiihrte Borsen-Jahrbuch hat in seinem neuen 
Jalirgang wiederum eine betrachlliche Verstiirkung aufzu
weisen, insbesondere hat die Abteilung dcutsche und aus- 
liindische Staatspapicre eine wesentliche Bereicherung 
erfahren, da die Ausgabclhiiligkeit auf dem Gebiete der 
festverzinslichen Anlagewerte von Ende Juni 1901 bis 
Juli 1902 eine sehr rege war, wogegen die ungiinstige Ver- 
fassung des Marktes der Industricpapicre die Neueinfiihrung 
von solchen an der Berliner Borse in sehr engen Grenzen 
hielt. Aufserdem haben auch die zahlreichen Sanierungen 
in Verfall geratener Gesellschaften sowie die neuerdings 
in Flufs gekommene Vereinigung kieinerer Unternehmungen 
mit grofseren den Raum stark in Anspruch genommen. 
Eine Ncuerung, die allseitigera Beifall begegnen wird, ist 
die neu aufgenommcne Uebung, die Namen s i i mt l i ch  er  
Milglieder des Aufsichtsrates mitzuteilen, es wird dadurcli 
dem Anlage suclienden Publikum ein besserer Mafsstab fiir 
die Beurteilung eines Unternehmens in die Hand gegeben 
ais ihm blofse Satzungen und Instruktionen zu bieten vcr- 
mogen. Die anerkannte Zuverlassigkeit und Unparteilichkeit 
des „Saling" hat ihn schon lange zu einem unentbehrlichen 
Handbuch fiir Borsen- und Kapitalistenkreise gemacht, 
sodafs sich eine besondere Empfelilung erlibrigt. Dr. J .
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S cłL a ltungsbuch  f u rS c ł r w a c h s t r o m a n la g o n .  Zusammen- 
geslellt von Max L i n d n e r ,  Elektrotechniko-, Leipzig. 
Verlag von Iloclimeister & Thiel, 1902.

Das Blichlein giebt in guten Zeichnungen, welche durcli 
kurze, klar gehaltene Beschreibungen crliiutert werden, alle 
fur die Praxis erforderlichen Schaltungsschemata fiir Haus- 
telegraphen-, Sigoal-, Fernsprcch-,Wassermclde-, Feuermelde- 
und Kontrollanlagen, elektrische Uhren und Element- 
beleuchtung.

Zeitsclirlfteuseliau.
(W egen  der Tltel-Abkiirzungen yergl. Nr. l.J  

Mineralogie. Geologie.
D i e  m i o c ii n c B r a u n k o h l e n  - F o r m a t i o n  d e s  

Z i t t a u e r B e c k e n s  in d e r  s i ich s  isc  hen  Obe r ]  a i is i tz .  
Von Heinicke. Braunkolile. 19. Okt. S. 349/55 .  Schlufs folgt.

Z we i  E rz vo r k o m m en i m w e s t l i c h e n  Bos n i c n .  
Yon Rauscher. Ocs(.-Ung. M.-Ztg. 15. Oki. S. 463/5. 
Beide Erzvorkommen finden sich im siidwestlichen Teile 
Bosniens, das eine ist cin Kiesvorkominen in der Nillie vou
Prisjekc, das andere eine Eisenerzlagersliitte oberhalb des
Jezerinagrabens.

T h e  D u c k t o w n  c o p p e r  m i n i n g  d i s t r i c t .  Von 
Mc Callie. Eng. M. J .  4. Okt. S. 439 /40 .  5 Textabb. Ent- 
wicklung des genannten, an Kupfervorkommen reichcn
Gcbiets. Geologische Verliiiltnissc. Die Erzablagerung. 
Die Erze selbst, ihre Gewinnung und VcrhiiUung.

T h e  C u m b e r l a n d  P l a t e a u  c o a l - f i e l d .  Von Duffleld 
Eng. M. J .  4. Okt. S. 442/3 .  2 Text0g. Der geologische 
Aufbau und das Kohlcnvorkominen des in Tennessee und 
Stid-Kentucky gelegencn Gcbietes.

T h e  m i n i n g  a n d  o c c u r r e n c c  of  g o l d  in t he  
Du t c h  E a s t  I n d i e s .  Von Truscotl. Eng. Min. J .
4. Okt. S. 444/5 .  1 Textfig. Goldvorkommen und -gewinnung 
auf den westindischen Inseln Sumatra und Borneo. Forts. f. 

Bergbautechnik (einschl. Aufbereitung etc.). 
D i s t r i b u t i o n  of p o w e r  in E n g l i s h  mi nes .  Von 

Walker. Min. & Miner. Ok(. S. 109/10. Die Anwendung 
von Ketlen und Seilen zu Forderzwecken in englischen 
Gruben. Ursachcn des Kraftverlustes bei ihrer Anwendung.

T o w - s t i c k  t i m b e r i n g .  Min. & Miner. Okt. S. 133/4 .  
Verschiedenc Zimmerungsarten mit zwei Holzern zur Strecken- 
sicherung.

P r a c t i c a l  p o i n t s  for  p i c k - m a c h i n e  r u n n e r s .  
Von Daft. Min. & Miner. Okt. S. 134/6. Praktische Winkę 
fiir die Bedicnung der Schrammaschine.

Die A u f b e r e i t u n g  von B l e i e r z e n  i m F l a t e  
R i v e r  Di s t r i k t e  Mi s s o u r i .  Von Bilharz. B. U. Zlg.
17. Okt. S. 325. Der zum Teil in dolomitisierten Kalk- 
stein eingesprengle Bleiglanz, dem wenig Schwefplkies und 
zuweilen auch Kupferkies beigeinengt sind, wird unter Ver- 
nieidung der Selzarbeit bis auf 4 mm zerkleinert und dann 
direkt auf einem dreielagigen Bartlett-Herd verarbeitet. Der 
Erfolg des Verfalirens ist recht giinstig.

Ma n u f a c t u r e  of  cokc  f rom c o m p r e s s e d  fuel .  
Von Darby. Min. & Miner. Okt. S. 120/2. Wirkung des 
Stampfens der Kokskohlen auf die Beschaffenheit des Koks. 
Beschreibung von Stampfmaschinen.

Masobinen-, Dampfkesselwesen, Elektrotechnik. 
Ki i h l  w a s s e  r a k k u  m u l a t o r  f i i r  K o n d e n s a t o r e n .  

Yon Wcifs. Z. D. Ing. 18. Okt. Schlufs von S. 1499.

S. 1591/95. Gegenstromkondensator mit zwei Aufsen- 
behaltern und ununterbrochener Wassermischung bei hohem 
und niedrigem Dampfverbrauch; Parallelstroinkondensator 
mit 1 und 2 Aufscnbehiiltern und ununterbrochener uud 
unterbrochener Wassermischung bei hohem und niedrigem 
Dampfverbrauch. 10 Textfiguren.

Z u r  T h e o r i e  d e r  E x p  1 o s i o ns g a s k r a f t  • 
m a s c l i i n e n ,  Von Aksnefs. Dic Gasinotoicntechnik, 
Juni. S. 51 /56 .  Berechnungen der Zustandsverlinderungen 
im Explosionscylinder und der Wiirmeabgabe an das Kiihl- 
wasser.

D ie  P r e f s l u f t e r z e u g u n g .  Von Heinel. Forts. 
Z. f. koinprimierte und flussige Gase etc. Sept. S. 85 /9 .  
2 Abb. Der Arbei(sverbrauch des Kompressors.

Z w a n g 1 ii u f i g e V e  u t i 1 s t e u  e r u u g P a t e n t  
E l s n e r .  Dampfk. Ueb. Z. 15. Okt. S. 777 /78 .
2 Abb. Beschreibung der Steuerung Patent Elsner.

Z e r s t B r u n g  v o n D a m p f k e s s e 1 n a u s  F 1 u fs - 
e i s e n .  Von Piepers. Dampfk. Ueb. Z. 15. Oktober. 
S. 774. 2 Abb. Mitteilung von zwei Fiillen, bei denen
wahrend einer Wasserdruckprobe dic Kesscl aufgcrissen 
sind. Besprechung der mutniafslichcn Ursaclien und des 
Untersuchungsbefundes des Bleches eines der Kessel.

T h e  P  i n t s c h p o w e r  g a s  p l a n t .  1 Abbild. 
Ir. Coal Tr. R. 17. Oktober. S. 975 /6 .  Beschreibung 
und Bereclinung der gen. Generatoranlagen, welche oline 
Gasbehiiltcr, nur mit Druckregler arbeiten.

T e s t  of  s t e a m  t u r b i n ę  at  Ha r t f o r d .  Ir. Age.
9. Okt. S. 1/2. Untersuchungen Uber den Dampfverbrauch 
einer grofsen Dampfturbine. Die Versuche erstreckten sich 
auch uuf liberhitzten Dampf.

Los s  of p o w e r  in g a s o l i n e  e n g i n e .  Von Slritt- 
matter. Am. Man. 9. Okt. S. 405 /7 .  Verschiedene Ursachen, 
welche bei liinger in Betrieb befindlichen Gasinaschinen 
einen grofseren Krafiverlust verursachen.

Ri s e  of  e l e c t r i c a l  t r a n s m i s s i o n .  Von Adams. 
Min. & Miner. Oktober. S. 101/4. Beschreibung einiger 
der liingsten elektrischen Kraftubertragungsanlagen der Welt.

Hiittenwesen, Chemisohe Technologie, Chemio, 
Physik.

D i e F o r t s c h r i t t e  i m E i s e n h ii 11 e n w c s e n i n d e n  
l e t z t e n  fii n f J a h r e n .  Von Brisker. (Forts.) Dingl. P. J .  
18. Oklbr. S. 664 /5 .  III. Die Fortschritte in Bezug auf 
die Produkte der Schiniedeeisen-Darslcllung. 1. Das 
Schmiedeeisen. 2. Das Flufseisen. 3. Tiegelflufseisen. 
(Forts. folgt).

Die E l e k t r o c h e m i e  a u f  d e r  I n d u s t r i e -  u n d  
Gew <jr be - A u s s t e l l u n g  D u s s e l d o r f  1902. Von Dr. 
Peters. Dingl. P. J. 18. Okt. S. 66 7 /7 5 .  2 Abb.

F o r t s c h r i t t e  d e r  E l e k t r o m e t a l l u r g i e .  
Von Peters. B. H. Ztg. 17. Okt. S. 5 2 6 /8 .  Kurze
Ileferate uber Grapbitelektroden im elektrometallurgischen 
Ofen. Unterbrochene Elektrolyse von Metalllosungen.
Elektrolytische Fallung von Gold und Silber. Reduktion 
von Metallen aus ihren Erzen in elektrisch geheizten Oefen. 
Elektrolytische Darstellung neuer Legierungen. Die elektrische 
Reduktion vou Blei. Ein Verfahrcn zur elektrolytischeu
Gewinnung von Zink aus seinen Erzen. Verfahren zur
Gewinnung von Zinn.

D io  R e a k t i o n e n  d e s  Zi  e r vo ge 1 - P r o ze ss es 
u n d  s e i n e  T e m p e r a t u  r g r e n z e n .  Von Bradford.
B. II. Ztg. S. 529/31 .
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D i e  B e w c r t u n g  v o n  E i s e n e r z c n  u n d  a n d e r e n
5 c h m e 1 z s t o f f c n, (Sclilufs.) Von Osann. St. u. E.
15. Oki. S. 1101/10. Koks-(Holzkohlen)Kosten, Gedinge- 
Iohne, Ausgaben fiir Dampferzeugung und Maschinen, all- 
gemeine Unkosten.

S l a g  a n d  me t a l  l a d l e s .  (Forls.) Ir. Coal Tr. R.
10. Okt. S. 913/4. 15 Abb. Besclireibung der Giefs-
pfannen von Stevenson, Necland, Barrow, Jones und Lang- 
licin, Trcadwell, Cressou und Hunt.

D i e  U n t e r s u c h u n g  v o n  G r u b e n w e t t e r  n. 
V on A n d row sky. Z. f. ang. Ch. 21. Okt. S. 1089/91.
2 A b b . V erb esserun g des Schom lorfschen  W etterunter- 
suchungsapparales, w e lch e  darauf h in z ie lt, bei der Sauerstoll- 
bcstim m ung d ie  A enderung der B lire ltcn cin tc ilu n g  und  
U n g cn au igk citen , w elch e  d ie  D iffusion bei der erforderlichcn  
V erd iinnung sliirkercr M cthangem ischc vetU rsachte, zu 
v erm eid ęn .

T e s l i  n g  m i n ę  e x p l o s i v e s .  V on  W arw ick . M in.
6  Miner. Okt. S. 97/98.  Ueber die Schwierigkciten, fiir 
die Praxis allgemein giiltigc Angaben iiber Ansatzpunkt 
und Tiefe der Bohrlocher sowie Iiber die erfordcrlichen 
Sprengstoffe zu geben. Sprengsloffunlersuchungen im Abci- 
Bleicylinder.

T h e  h e a t i n g  e f f ec t  of  gas .  Von Crane. Min. & 
Miner. Okt. S. 105/7. Eine verbesscrte' Methode zur 
Bestimmung des Ilcizeffektes von Gasen.

D ie  Be r e i  tu  ng von  K a l k m o r t e l ,  i n s b e s o n d e r e  
z u r  He r s t e l l u n g  voti  Ka l k s a  n d s te i n en. Von Steger. 
Dingl. P. J .  18. Okt. S. 665/7.

V o lk s w ir t s c l ia f t  u n d  S ta t i s t ik .
T h e  p r o d u c t i o n ,  e o n  s u m p t i o n , i m p o r l s  a n d  

e x p o r t s  of  t h e  w o r l d  c o a l  t r a d e ,  Ir. C oal. T r. R.
10. Okt. S. 909/10.

No t e s  on Bt i t t e,  Mo n t a n a .  Eng. Min. J .  4. Okt. 
S. 440/1 .  Mitteilungcn iiber Kupfergruben in Montana.

U n i t e d  S t a t e s  m i n e r a ł  expo r t s .  E n g. Min. J .
4. Oki. S. 446. Der Wert dieser Ausfuhr belief sich fiir 
die ersten 8 Monate dieses Jalires auf 177 423 116 L. 
gegen 176 415 107 L. fiir den gleichen Zeitraum des 
yorhergehenden Jalires.

V erkehrswesen.
D er  S c h m i e r 31 v e r b r a u c li f i i r  d i e  L o k o m o t i v c n  

d e r  P r e u fs i s c h e n S t a a t s e i s e n b a h n o n. Yon Baum. 
(Sclilufs). Gl. Ann. 15. Okt. S. 159/61. Uebersicht iiber 
den inonatlichen Schmierverbrauch und Erniiltelung der 
Ersparnisse. Verbraueli fiir 1000 Lokomotivkilometer
23,0 kg im Mittel. Tabel larische Zusammenstclluilg des 
inonatlichen Verbrauehes. Wirtschaflliche Gesichtspunkle. 

H i g h  c a p a c i t y  w a g o n s .  (Forts.) Ir. Coal Tr. R.
17. Oki. S. 973/4 .  4 Abb. Besclireibung der 30 bezw. 
25 l-Wagen der Midland- und der Caledonian-Eiscnbahn.-

Yerschiedenos.
D i c  W a s s  e r w i  r t s c h a f t  i m G c b i e t  d e r  R u  lir 

u n d  d i c  E n t w i c k e l u n g  d e r  W a s s e r  v c r s o  r g  u n g 
v o n  D o r t m u n d  u n d  U m g e b u n g .  V on R eese . J .  G asbel.
18. Okt. S . 783/9 .  1 K arle. (S c lilu fs .)  E n tw ick e lu n g
der T halsperrcn frage im  G ebiet der R ulir.

R h e i n i s c h - w e s t f ii 1 i s c h e I n d u s t r i e -  
A u s t e l l u n g .  (Sclilufs.) Sl. u. E. 15. Okt. S. 1119. 
Die Maschinenhalle, Eisenbahnwcsen, feuerfeste Materialien.

G e s c h i i t z e  a u f  d e r  D i i s s e l d o r f e r  A u s 
s t e l l u n g  1902. (S c lilu fs .)  V on  Castner. St. u . E .
15. Okt. S . 1110/9. 11 A b b . B esprechung der K ruppschen  
und E hrhardschen  F e ld g e sch iilzc  m it F edersporn  und R olir- 
riick lauf, so w ie  der P a n zersch ild e .

Personalicii.
Dein Gencraldireklor des Horder Bergwerks- und Htlttcn- 

Ycreins, Koinmerzienrat T u l i  in Dortmund und dem General- 
direktor der Gelsenkirchetier Bergwerks-Aktiengesellschaft, 
Koinmerzienrat Ki rdo r f in Rheinclbe ist der Charakter ais 
Geheimer Koinmerzienrat, dem Generaldirektor der Harpener 
Bergbau-Aktlengesellschaft M iise r in Dortmund, der Charakter 
ais Koinmerzienrat yerliehen worden.

Dem Bcrgwerksdirektor a. 1)., Bergrat I f s me r  zu Bres
lau, bisher zu Waldenburg i. Sclil., ist der Rote Adler- 
orden dritter Klasse yerliehen worden.

Dem Generaldirektor Bergrat B e h r e n s  zu llerne sowie 
dem Bergwerksdirektor Bi n g e l  zu Ueckendorf im Kreise 
Gelsenkirchen ist der Rote Adlerorden IV. Klasse Y erliehen  
worden.

Dem Fiirstlicli Slolbcrgschcn Bergrat a. D. W e b e r s  zu 
Munster i. W., bisher zu Ilsenburg im Kreise Grafschaft 
Wcrnigerode, ist der Rote Adlerorden IV. Klasse yerliehen 
worden.

Den Oberbergriiten L o e r b r o k s  zu Bonn und S y m p h c r  
zu Clauslhal ist der Charakter ais Geheimer Bergrat yer
liehen worden.

Der Berginspeklor Dr. Da n t z ,  Leitcr des Handels- 
bilreaus der Centralverwaltung zu Zabrze, ist zum Berg- 
werksdirektor ernannt worden.

Der Bergassessor S t a h l e r ,  bisher technischer IIli 1 fs- 
arbeiter bei dem Koniglichen Bergrcvicrbeamten zu Halber- 
sladt, ist vom 1. November d. J .  ab mit der Verwaltung 
der bei dem Sleinkohlenbergwerke G5ttelborn im Bezirkc 
des Koniglichen Oberbergamts zu Bonn erlediglen Betriebs- 
inspektorstelle beauftragt worden.

Der bisher beurlaubte Bergassessor K i e r  ist mit Wahr- 
nehmung der bei der Koniglichen Berginspektion zu Claus- 
t hal erledigten Betriebsinspektorstelle bis auf weiteres 
beauftragt.

Der bisher beurlaubte Bergassessor H u h n ist dcm 
Oberbergamt zu Clausthal bis auf weiteres ais Hiilfsarbeiter 
Ubcrwiesen.

Mit der Verwaltung der bei der Koniglichen Grubenver- 
waltung zu St. Andreasberg erledigten Berginspekiorstelle 
ist der bisher am Oberbergamt Clausthal ais Hiilfsarbeiter 
beschiiftigte Bergassessor W e r n e r  bis auf weiteres auftrags- 
weise betraut worden.

Der Bergassessor v o n  K o e n c n ,  bisher technischer 
Hiilfsarbeiter beim Kollegium des ICiSniglichen Oberberg- 
amts zu Halle, ist von dem gleichen Tage ab mit der 
Verwaltung der bei dein Steinkohlenbergwerke von der 
Heydt itn Bezirke des Koniglichen Oberbergamts zu Bonn 
erledigten Betriebsinspektorstelle beauftragt worden.

Der Bergassessor J u n g e b l o d t  ist vom 1. November 
d. J .  ab dem Kiiniglichen Bergrevierbeamten zu Ilalber- 
stadt ais technischer Hiilfsarbeiter Uberwiesen worden.

Der Bergassessor L i n d e n b c r g ,  Hiilfsarbeiter bei der 
Berginspektion I, Grube Kronprinz scheidct am 1. November 
d. J .  aus dem Słaatsdienste.


