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Dic IIoclidnick-Dainpfrolii-leitung der Industrie- und Gfewerfoc-Ausstcllung zu Dusseldorf.
Von J. Br ac h t ,  Ingenieur des Kesselvereins, Essen.

Im folgcnden soli die Hochdruck-Dampfrohrleitung 
im Ilauptmaschincngebaude der am 20. d. Mts. ge- 
schlosscnen Industrie- und Gewerbe - Ausstellung zu 
Diisscldorf einer naheren Betrachtung unterworfen werden.

Dieselbe bot, abgcsehen von ihrer grofsen Ausdehnung 
und Verzweigung in den einzelnen Konstruktionsteilen, 
yiel Interessantes. Sie ist von der Firma Franz Soiffert 
& Co., Berlin-Ebcrswaldc, ausgefiilirt worden.

Ihrcn Dampf erhielt sie von den 16 Dampfkesscln 
der Hauptkesselanlagc und fiihrtc ihn 30 Maschinen von 
zusammen circa 14 000 PS. Lcistung zu. Die hochste 
Dampfspannung betrug 12 Atm., dic Temperatur des 
iiberhitzten Dampfes 250 °.

Die Leitung war ais Doppelleitung von 200 mm 
lichter Weile ausgefiilirt, da eine einfaclic Leitung zu 
unsicher, eine Ringleitung in so grofsen Dimensionen 
zu unvorteilhaft gewesen wiire. Siimtliche Maschinen 
liatten einfaclic Anschliisse, mit Ausnahme der drei grofsen 
Maschinen der Gutehofihungshiitte (3000 P S ), sowie 
der Maschinenfabriken Grevenbroicli (2000 PS.) und 
Hohenzollern (1000 PS.), von denen dic beiden ersteren 
je einen Anschlufs an einen Abzweig der zwei Haupt- 
leitungen liatten, wahrend dic Verbindung fiir dic 
Maschine der Masehinenfabrik Hohenzollern zu einem 
Dampfsammler ausgcbildct war.

Die Damplgeschwindigkeit der Ilauptleitungen betrug

20 — 25 m/sek. im Maximum, die grofste Entfernung 
zwischen einer Maschine und den Kcsseln 160 m. 
Diese fiihrtcn ihren Dampf zunachst zu drei Dampf- 
sammlern, dic untereinander ais Reserve dienen konnten. 
An zwei derselben war eine Ringleitung fiir die Speisc- 
pumpen, Wasserreinigcr, Kondcnsationsmaschincn etc. 
angeschlossen.

Die Fig. 1 auf folgende Seite giebt eine Uebersicht 
des Rohrnetzes.

Grofse Anfmerksamkeit war der Ycrmeidung von 
Kondensationsverlustcn gewidmet dadurch, dafs jeder 
Kessel und jedo Maschine besonders abgesperrt werden 
konnte. So liatten die Kessel Absperrventile am Dom 
und am Sammler. Jcde Zweigleitung, jeder stillgesctzte 
Strang konnte vom Dampf abgcschlossen werden. Die 
DoppclvorbiiKlungsleitungen und der Dampfsammler mit 
den Ilauptleitungen des Maschinenhauses waren sowohl 
an den Dampfsammlcrn selbst ais auch im Masehinen- 
gebaude abstellbar.

Die Ventilc in den Langsstrangen der Ilauptleitungen 
waren so angebracht, dafs der Dampf aus den Zufliissen 
nach beiden Richtungen gefiihrt werden konnte und sich 
eine Schaltung ermoglichen liefs, welche erlaubte, den 
einzelnen Maschinengruppen von beliebigen Kesseln 
Dampf zuzufiihren. Es war das ein wichtigcr Faktor 
fiir die Sicherheit des Betriebes.
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Fiir diii Ausfiihrung der Rdluleitmigcn waren dic 
Normcn des Yprcins deutseher Ingenieurc vom Jalire
1900 mafsgcbcnd.

Verwendet wurden pafentgeschwcifste Rolire mit 
aufgewalzten Stahlflanschen (Fig- 2), welche die Firma 
derartig her^tellt, dafs sie das Rohr in den mit Nuten

Ycrschcnen Flanseh einrollt. Dies Verfahren kann nacli 
Angaben der Firma bis zu Rohrweitcn von 400 mm mit 
gutem Erfolge angewendet werden.

Ais Dichtung wurde Asbestpackung zwischen glatten 
Flansclien ohne Eindrehung vcrwendet, welche von der 
Firma Friedrich Gocfze in Burseheid gelielert wurde.
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I)as weitverzweigte Rohrnetz war naturgemafs starken 
Ausdehnungen unterworfen. Ein Teil derselben wurde 
durch Zusammendrlieken der Diclitungen und durch

F ig. 2.

Ausbiegen der Leitungen aufgpnommen. Im Uebrigen 
wurden schmicdeeiserne Kompensatoren von 
Durchbiegungsfahigkeit angewendet (Fig. 3).

grofser

KaniUen gescliaffen, an denen die Rohrc angebracht 
wurden (Fig. 6 ). Die Ilauptleitungen waren an den 
Deckentragern aufgehiingt, um sie lcicliter zugiinglich

zu machen. Eine Bcscbadigung- der Isolierung wurde 
dadureli vermieden, dafs die Rolirsebelle innerhalb dieser 
lag und durch einen Sclilitz des mit den Tragern fest 
verbundenen Schubes gefiibrt wurde, sodafs sie sieli 
frei bewegen konnte (Fig. 7).

Fig. 5.

Fig. 3.

Die Faęonstiieke an den Abzweigverbindungen der 
Ilauptdauipfleitiingen waren in krśiftiger Kugelform aus- 
gefiihrt, welche geringen Widerstand liir die Dampf- 
stromungen aufweist (Fig. 4).

Da die gesamte Rolirleitung in Kanalen unter der 
Sobie des Masclunenliauses verlegt werden mufste, er- 
gaben sich besondere Momente fiir dio Hefesligung der 
isolierten Rohrstrange. Teilweise wurden die festen 
Punkte durch starre Befestigung von Wasserabscheidern 
erzielt (Fig. 5), teilweise Fixpunkte durch Triiger in den

Die Ventile und Scbieber wurden von der Firma 
Gebr. Reuling in Mannheim geliefert und zeigen normale 
Konstruktionen entsprechend den schon erwiihnten Regeln 
des Vereins deutscher Ingenieure. Auch waren in der 
Ilauptleitung Rohrbruchventile an den Zufuhrungs- 
leitungen vom Kesselhaus angebraclit.

Die Isolation der Leitungen war von verscliledenen 
Firinen in Asbestmasse ausgefiihrt worden Eine neu- 
artige Flanschenisolierung zeigt Fig. 8 . Zur Erkennung

Fijr, 8.
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Fig

liisson eine automatiscli wirkende Kondensalpumpe 
(Fig. 9).

In dem ovalen Sammelgefiils bethatigt ein sich mit 
dem AYasserspiegel bewegendcr Sćhwimmer das Doppel- 
sitzventil der Pumpe bis zu einem fcstgosetzten niedrigsten 
Wasserstand. Den Arbeitsdampf dieser Pumpe lieferte

Die Venvertung ron 15rem
Eine Betrachtung der gegenwiirtigen schlechten Gc- 

schaftslage, in welcher der Koks- und Kohlenbedarf der 
Industrie so sehr zuriickgegangcn ist, liifst fiir den 
Kohlenbergbau die SchafTung von der Konjunktur weniger 
abhiingiger Absatzgebiete iiulserst erwiinscht ersclicinen.

Ein solehcs Absatzgebiet stellt die Yerwendung 
der Kohle zur Elektrizitatserzeugung und Abgabe der 
elektrischen Energie zur Liclit- und Kraftversorgung

*) Unter aoszugsweiser Benutzung einer von dem Elektrizitats- 
■werk „Berggeist" T e r o f f e n t l i c h t e n  Broschure.

9.

das Sammelgcfafs. Dic Pumpe ist an dic Speiseleitung 
angeschlossen. Ein mogliches Ueberstromen des unter 
Hochdruck stehenden Kondcnswassers bei Druckabfall 
in der Leitung durch die Ventile der Pumpe hindurch 
erfordertc die Zwischenschaltung eines Belastungsvcntiles, 
das den Gegcndruck der Pumpe um 1 —2 Atm. steigerte.

>ffen an der Forderstelle.*}
der um die Kohlenbergwcrkc gclegenen Ortschaften 
dar. Aus siciicrheitliehen und saniliiren Griinden ist 
der Ersatz der Petrolcumbeleuchtung, welche auch in 
dcm hiesigen Industriereviei noch weit yerbreitet ist, 
durch elektrisches Liclit nach Moglichkoit anzustreben. 
Abgeselien von den sonstigen Vorteilen wurden dadurch 
unserm N»tionalvermogen Millionen erhaltcn, welche 
jetzt in die Taschen der amerikanischen Petroleumkonige 
fiielścn. Der allgemeinen Vcrwendung der elektrischen 
Bcleuchtung standen bisher die hohen Kosten derselben

etwaiger Undichtigkeitcn an den Flanschen wurde ein 
Kontrollrohrchen angebracht.

Von ganz bedeutendem Wcrt fiir moglichst oko - 
noinisehes Arbeiten einer Dampfanlago ist die Wieder- 
nutzbarmachung von Warnie, die durch unvcrmcidlichc

Koiidetisation verlorcn gogangen ist, einerseits in 
Leitnngen, die sich in Betrieb befindon, anderseits in 
ausgeschaltcten Leitungen, dio sich durch Undichtigkeitcn 
in don Absporrorganen mit Wasser fiillen. Die Haupt- 
Icitung besafs deshalb aufser Yerschiedencn freien Aus-
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entgegen. Dieses Hindernis wird allem Anscliein nacli 
in Zukunft versch winden. Einmal hat die Elektrotechnik 
injiingster Zeit Lampcnkonstruktioncn (Nernst-, Osmium- 
Gliihlampe u. s. w.) geschaftcn, welclie mit einem Bruch- 
teil des Stromes auskommen, den die Kohlenfadenlampen 
verbrauchten. Andererseits wird es nnter Verwertung 
der neuesten Fortschritte der Maschinenteclinik moglich 
sein, den Stroni in den Centralen weit wirtschaftlicher 
wie bislier zu erzeugen. Eine grofse Herabsetzung der 
Kosten des Stromes wird endlich die Erzeugung 
desselben an der Forderstelle des BrennstofTcs ermoglichcn. 
Es kommen dabei nicht allein die Aufwendungcn fiir 
den Transport der Kohle von derGrnbe zum Elektrizitats- 
werk in Wegfall, sondern es sind auch bedeutende 
Ersparnisse durch dic Yerwertung minderwertiger, zum 
Yersand nicht geeigneter Brennmaterialien errciclibar.

Von noch griifscrer Wichtigkeit wic dic elektrische 
Beleuchtung, ist die Einfiihrung von Elektromotoren in 
das Mittel- und Kleingcwerbe. Die Hauptvorziige des 
Elektromotorbetriebcs, welche auf der Diisseldorfer Aus
stellung so deutlich zu Tage traten, sind der geringe 
Raumverbrauch, die gefahrlośe Bedicnung, geringe 
Wartung und grofse Betriebswirtschaftlichkeit. Dazu 
kommt der Fortfall liistiger Konzessionsvorschriften, wie 
sie beispielsweise fiir Dampfkesselanlagen erforderlich 
sind. Bei diesen Vorziigcn ist es zu erwarten, dafs in 
Zukunft eine grofse Anzahl von Betricben, welche jetzt 
mit kleinen oder mittlcrenDampf-, Gasmotor- etc. Anlagen 
arbeiten, zur Vorwendung von Elektromotoren iibcrgeht. 
Neben dem Vortcil, dafs die unwirtechaftlicherc Arbeit 
kleinerer Kessel und Maschinen yon den grofsen, mit 
allen Erruiigcnschaften derNeuzeit arbeitenden Maschinen- 
siifzen einer elektrisclien Centrale iibernommen wird, fiillt 
hauptsachlich ins Gewicht, dafs der bctrelTende Betrieb 
bcim Ansclilufs an die Centrale niclit nur die gesamten 
Kosten fiir Maschinen, Kesselhaus, Schornstcin, Wasscr- 
yersorgung und Krafterzeugungsmaschincn, sondern auch 
den fiir die Bauten erforderliclien Grunderwerb crspart. 
In diesem Fallc werden dic Kosten des von der Centrale 
gelieferten Stromes weit geringer sein, ais die Ausgaben 
fiir die Verzinsung und Amortisation des Anlagekapitals, 
sowie die Unterhaltungs- und Betriebskostcn kleiner und 
mittlcrer Krafterzeugungsanlagen. Auch kommen die 
bei diesen unentbehrlichen Maschinenreserven, deren An- 
schaffungs- und Betriebskosten gerade bei kleinercn 
Mascliincnanlagen so schwcr ins Gewicht fallen, in 
Fortfall. In richtiger Erkenntnis der VortciIe, welche 
die Elektrizitiitscrzeugung an der Forderstelle des Brenn- 
stoffes bietet, hat man das Elektrizitatswcrk Essen, eine 
Mustcrccntralc in jeder Beziehung, neben die Zcche 
„Viktoria Mathias" vcrlegt. Die Energie der Kohle 
wird sobald sie zu Tage ^efordert ist, in hochgespannten 
Drehslrom umgesetzt, und dieser mit geringen Leitungs- 
verlusten zu den im ganzen Stadtgebiet verteilten Trans- 
formatoren-Unterstationen gefiilirt. Dort wird der Strom

durch die Umformer auf die niedrige, ungefabrliche 
Verbrauchsspannung lierabgesctzt.

Eine Centrale, bei der der Strom ebenfalls an der 
Forderstelle des BrennstolTcs erzeugt und noch auf weit 
grofsere E n tfe r n u n g c n  versandt wird wic in Essen, ist 
das Elektrizitatswcrk „Berggeist" in Briihl bei Koln, 
welclies Ortscliaften, Giiter und Industrien in den Land- 
kreisen Koln, Bonn, Sieg und bcnachbarten Distrikten 
mit Kraft und Liclit versorgt. Die in dem Braunkobien- 
bergwerk „Berggeist" gefiirderte Kohle lafst wegen ihres 
grofsen Wasścrgelialtcs und wegen ihrer sonstigen Eigen- 
schaften einen Versand auf weitere Entfernungcn und eine 
Konluirrcnz mit hochwertiger Steinkohle nicht zu. Die 
Kolile steht wenige Meter unterhalb der Tngesoberflache 
an. Sie cntwickelt etwa 2000 Kalorien Heizkraft und st<;llt 
sieli infolge der ąufserst geringen Aufschliefsungs- und 
Gewinnungskosten sehrbillig. Durch eine kurze, elektriscb 
angetriebenc Kettcnbahn gelangt sie aus dem Tageban 
in das Kesselhaus und wird dort autbmatisch den Feuern 
von 7 Flammrobrkesseln von je 103 qm lleizflachc und
10 atm. Ucberdruck zugefuhrt. Die Kessel sind mit 
Ueberhitzern versehen, aus denen der Dampf in 2 stchende 
Zwillingsverbundmaschincn von 475 bezw. 900 eff. PS. 
und eine dritte Dampfmaschine von 110 PS. tritt. 
Eine 1200pferdige Dampfmaschine soli deinnaclist bei 
der Erweiterung des Werkes zur Aufstellung gelangen. 
Die Dampfmaschinen betreiben 3 Dynamos, von denen 2 
(475 und 900 PS.) mit den Zwillingsverbundniaschinen 
direkt gekuppclt sind, wiihrend die dritte Mascbine 
( llO P S .)  von der Dampfmaschine durch einen Riemen 
angetrieben wird. Die Dynaniomascbincn erzeugen 
einen Drehstrom von 5000—5700 Volt Spannung, 
welcher durch 4 Kabel zu 4 in der Rhcincbene licgenden 
IIauptvcrteilungspunktcn, den Orten Bornheim, Poppels- 
dorf, Vochem und Wesseling gefiilirt wird.

Diese Punkte sind unter sich durcli netzartig an- 
geordnete Yerteilungsleitungen mit dazwisc.hcn licgenden 
Schalt- und Unterteilungsstationen derart verbunden, dafs 
alle wichtigeren Konsumstellen durcli mindestens 2 von- 
einander unabhangige Zulcitungen ycrsorgt werden konnen, 
und dafe ferner beim Aufścrbetriebsetzcn einer der Ilaupt- 
leitungen zwecks vorzunehmender Reparaturarbeiten oder 
Revisionen das ganze Netz nach Umschaltung durch 
jedes einzclne dieser vier Ilauptspeisekabcl in Betrieb 
gehalten werden kann.

Von den Yerteilungsleitungen fiihren Abzwcige zu 
den einzelnen Tninsformatorenstationen, in welchen durcli 
ruhende Umformer dic bislier mit hoher Spannung Yer- 
teiltc elektrische Energie in niedere Gebrauchsspannung 
von 110 oder 2 x 1 1 0  Volt fiir Beleuchtung und 220 Volt 
liir Kraftzwccke umgewandelt wird. Von diesen Stationen 
werden die Konsumenten, sofern es sich um cinzelno 
Grofsbetriebe bandelt, direkt, andernfalls durch Sekundiir- 
Yerteilungsnetze mit Strom versorgt.
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Da din elektrischen Einrichtungen fiir eine Betriebs- 
spannung von 5700 VoIt gebaut sind, kann, besonders 
wenn man bcriicksichtigt, dafs bei dem billigen Brenn- 
material in den Fcrnleitungen grćifeere Energie-Verluste 
ais bei anderen Dampfcentralen wirtschaftlich zuliissig 
sind, gul ein Gebiet von rund 50 km Halbmesser durch 
dic eine Centrale yersorgt werden.

Gegenwiirtig ist die linksrheinische Ebene von der 
Stadtgrenze Ktilns bis Godcsbcrg bereits mit einem 
Y ie lm a seh ig p n  Ilochspanriungsnetz, das rund 83 km 
unterirdisclie Kabelstrecken und ebonsoriele km Frei- 
leitung enthiilt, durchzogen. Mit cinzelnen Biirger- 
meistereien auf dcm recliten Ufer des Rlieins, der an 
dem Balmtrajekte Bonn-Oberkassel mit 2 Kabeln dnreh- 
qiiert werden soli, sind Vertrage abgeschlosscn, sodafs 
das ganze Konzessionsgcbiet rund 311 qm mit 11 Biirger- 
ineistereien und 83 Ortscliaften umfassen wird.

Bei den geringen Brcnnstoffkosten war es moglieh, 
dic Strompreise wesentlich niedriger zu haltcn ais bei 
anderen Elektrizitiitswerkcn. Fiir Beleuchtungszweckc 
besteht ein Maximalpreis von 50 Pfg. fiir die EW- Stunde. 
IJntcr Bcriićksichtigung der hieranf noch gewiihrtcn 
Kabatte stelit sich die Brennstunde einer lGkerzigen 
Lampe bei tiiglich 3stiindiger Benutzungszeit auf 2,2 Pfg ,

cin Preis, bei dem diese trcffliche Beleucbtungsart der 
Allgcmeinheit. zuganglich ist. Dafiir dient zum Bew'eis, 
dafs in den Ortscliaften, in denen die Sekundarnetze 
ansgebaut sind, aut 2 Einwohner eine angcschlostcne 
Gliihlampc kommt, was iiberaus hocli ersclicint, namentlich 
wenn man bedenkt, dafs es sich hier um landlichc Ort- 
schaften mit geringer Industrie handclt. Motorbetricbe 
sind insgesamt 13 mit 736 PS. an das Elektrizitatswerk 
angeschlosscn. Der Maximalpreis fiir die KW- Stunde 
Motorstrom bewegt sich zwischen 16 und 18 Pfg., be
triigt also nur i/3 des Preises fiir Beleuchtung. Mit 
Beriicksichtigung der ziemlich hohen Benutzungsdauer- 
rabatte stelit sich die PS.-Stunde fiir einen 7,5 PS. Motor

auf 14,20 Pfg. bei monatlich 100 Std. Benutzung,
„ 13,41 „ „ „ 200 „
» 12,64 „ „ „ 300 „ „
Die Erfolge, welche das Elektrizitatswerk „Bcrggcist" 

seit scinem bisherigen, ca. 2 jithrigen Betriebe aufzuwcisen 
hat, berechtigen zu den besten Ilofinungen fiir eine 
giinstige Entwickelung des Unternclimens und eine Aus- 
delmung seines Wirkungskreises.

Die Angliedcrung von clcktrischen Centralen an 
Kohlenbergwerke erscheint fiir den Ruhrbezirk rccht 
nachahmenswert. Ba.

Dio Eisenbahnen Deutsehlands, Enjdands nnd Frnnkreichs in den Jahren 1897 bis 1899.
Seit 1892 liaben wir wiedcrholt im Gliickauf nach 

dem Archiv fiir Eiscnbalmwesen eine mehrere Jahre 
zusammenfassende, vergleichende Ueb(‘rsicht iiber die 
I laujitbetriebsergebnisse der deutschen, englischen und 
franzosischen Eisenbahnen gegeben. Die lctztc derartige 
Darstcllung, dereń Fortsetzung die nachfolgendcn Aus- 
fiihrungen bilden, findet sieli in Nr. 9, Jahrgang 1900 
S. 186 dieser Zeitschrift.

Eine volle Verglcichbarkeit der Angaben fiir die 
drei Liindcr besteht. insofern nicht, ais sich die Zahlen 
fiir die deutschen Eisenbahnen auf die vollspnrigcn 
Bahnen fiir oflcntlichen Verkelir olinc Scliinalspurbahnen 
beziclien, wahrend bei den franzosischen Angaben die 
schmalspurigeń Eisenbahnen mit einbegrifTen sind (jedoch 
ohne Industriebalincn) In der englischen- Statistik fehlen 
Angaben iiber Art und Spurweite der Bahnen, doch 
wird die Vergleichslahigkeit der liachfolgenden Zahlen 
durch diese Abweichungen nur in geringem Malse be- 
cintrachtigt, da in Deutschland die Liinge der Schmal- 
spurbahnen fiir den bffcntlichen Verkehr im Vergleich 
zur Liinge der Yollspurigen Bahnen nur unbedeutend ist 
(Ende 1899 1713 km gegen 49 041 km). Zu bemerken 
ist ferner noch, dafs die Angaben fiir Deutschland sieli 
auf das Rechnungsjahr (1. April bis 31. Marz) beziehen, 
wahrend sie bei den beiden anderen Staaten fiir das 
Kalenderjahr gelten.

Die tiachfolgendo Tabelle, dic Aufschlufs giebt iiber 
Ausdehnung und Anlagckapital, Bctriebsmittel und dereń 
Leistungen sowie iiber die finanzicllen Ergebnissc der 
Eisenbahnen der drei in Frage stelienden Liinder schliefst 
sich in ihrer Zusammenstellung nach Moglichkeit an dic 
friiheren Tabellen an (s. folg. Tab. auf nebenstch. Seite).

Das Eisenbahnnctz Deutsehlands iibertraf am Ende 
des Jahres 1899 mit 49 041 km Bahnliingc das 

Englands um 14 126 kin und das
Frankrcichs um 6  830 km.

Auf die Flachę bezogen zeigt das englisclie Eiscn- 
balinnetz mit 11,02 km auf 100 qkm gegen 9,04 km 
in Deutschland und 8,0 km in Frankrcich dic grofste 
Dichtigkcit, dagegen kommt auf die Bevblkcrung bc- 
zogen das franzosische Eisenbahnnctz an erster Stelle,
indem es auf 10 000 Einwohner 10,9 km aufwcist,
wogegen dic cntsprechenden deutschen und englischen 
Zahlen 8,89 und 8,58 km sind.

Die Zunahme der Bahnliingc in den 3 Jahren 1897 
bis 1899 betrug:

fiir Deutschland 1922 km oder 4,1 pCt.
„ England 429 „ „ 1,2 „
„ Frankreich 642 „ „ 1.5 „

Deutschland zeigt mithin wie in den friilier be-
sprochenon Zcitraumen auch jetzt wieder den absolut 
und prozentual griifsten Zuwachs seiner Bahnliingc.
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1 Bahnlange [E ieentum sl.) km 
Es kommen an Bahnlange

4 7 1 1 9 48 280 49 041 +  4,1 34 486 34  849 34  915 + 1.2 41 569 4 1 7 0 3 42  211 +  1,5

2
auf je :

100 qkm Flachę . . . km 8,70 8,92 9,04 +  4.0 10,89 11,00 11,02 + 1,2 7 .8 7,9 8 ,0 +  2 ,5  
+  1,0 
-i- 3,2  
+  1,4

3 10 000 Einwohner . . „ 8,79 8,88 8,89 +  1,1 8 ,54 8,63 8,58 + 0,4 10,8 10,8 10,9  
15 638  

37,0
4 Doppel- und mehrgleisig „ 16 546 17 158 17 584 +  6,3 18 877 1 9 1 3 4 19 271 + 2,0 15 155 15 315

in Proz. der Bahnlange pCt. 35,1 35,5 35 9 +  2,3 54,7 54.9 55,2 + 0,9 36,5 36,7

5 Staatsbahnen in Proz. der
6,4 6,4 6,4Bahnlange . . . .  pCt. 92,8 92,4 92,1 -  0,7 — — —

6 Verwendetes Anlagekapital 
fOr 1 km Bahnlange . J t . 252 832 252 037 253 614 +  0.3 632 059 651 078 660 070 + 4,4 314 638 316 182 314 874 +  0,1

7 Lokomotiven auf 10 km Be
2 ,57 2,57 -  0,05triebslange ........................ 3,57 3,64 3,72 +  4 ,2 5,65 5,71 5,86 + 3,7 2 ,58

8 Personenwagen auf 10 km
6,62 6,66 6 ,94 +  4 ,8Betriebslange . . . . 7,11 7,38 7,58 +  6,6 12,77 12.95 13,13 + 2 ,8

9 Gepack-, Gilter undsonstlge
W agen auf 10 km Betriebs

68,1 67,7 68,0 -  1,4lange ..................................... 76,4 79,3 81,0 +  6,0 192,80 198,12 202,49 + 5,0
10a Geleistete Zug-km in Schnell-

164,3 170,7 +  7 ,4u.Personenziigen MIll.Anz. 207,6 218,2 226,9 +  9,3 325,3 336,3 348,6 + 7,2 159,0
1 Ob Geleistete Zug-km in Guter-

112,4 118,5 +  10,8ziigen . . . Mili. Anz, 152,5 172,3 184,8 +  21,2 263,2 272,3 285,7 + 8.5 106,9
lO c Geleistete Zug-km iiberhaupt

327,3 340 ,4 +  8 ,2Mili. Anz. 405,3 438,2 4 6 1 ,i +  13,8 591,8 611,8 637,6 + 7,7 314,4
lOd Geleistete Zug-km durcli-

7  8R8 +  6 ,2schnittlicb auf 1 km Anz. 8 562 9 107 9 921 +  15,9 17 162 17 557 18 263 + 6,4 7 65S 8 1 3 3

11 Gesamteinnahmen iiberhaupt
Mili. J t 2)  1675,0 2) 1836,2 2) 1942,2 +  15,9 1874,7 1925,0 2033,3 + 8,4 1087,2 1119,0 1155,9 +  6,3

12 Gesamteinnahmen auf 1 km 
durchschnittliche Betriebs
lange ...............................J t . 35 775 38 414 39 741 +  11,1 54  367 55 240 5 8 2 3 7 + 7,1 26 482 26 968 27 613 +  4 ,3

13 Vou der Gesamteinnalimeent- 
fallen auf Personen- und
Gepackyerkehr . . pCt. 28,23 27,54 27,39 -  3,0 43,23 43,47 43 ,02 — 0,5 43,3 42,3 42,7 -  1,4

14 auf Gilterverkehr . . „ 67,11 64,88 64,56 -  3,8 51,05 51,14 51,26 + 0,4 55,3 55,5 55,4 +  0 ,2
15 Gesamtausgabe iiberhaupt

Mili. .41. •’)  933,4 3j 1093,7 3)  1165,1 +  24,8 4) 1061,7 43 1119,2 4)  1201,8 +  13,2 5)  570,4 5)  579,7 5)  597,8 +  4 ,8
16 Gesamtausgaben auf 1 km 

durchschnittliche Betriebs
lange ...................................K 19 937 22 881 23 841 +  19,6 30 788 3 2 1 1 6 34 421 +  11,8 13 894 13 970 14 281 +  2 ,8

17 Uebersclmfs i. ganzen Mili .J t. 6)  725,6 o) 723,2 6)  750,7 +  3,5 7)  813,1 7J 805,8 7)  831,5 + 2,3 8) 516,7 a)  539,3 8)  558.1 +  8 ,0
18 Urberschufs auf 1 km durch-

schnittl. Betriebslange Ji. 15 624 1 5 1 3 0 15 361 -  1,7 23 579 23 124 23 816 + 1,0 /  2  585 12 998 13 332 +  5,9
19 Uebersclmfs in Prozenten des

Anlagekapitals . . pCt. 6,21 6,06 6,12 -  1,5 3,73 3,55 3,61 — 3,2 3,95 4,09 4,20 +  6,3

Abweicliungeii gegen frfihere Angaben beruhen auf neueren Feststellungcn.
2) Oline Paclitzins D ie Betriebseinnahinen botragen mit Paclitzins fur 1897 =  1677,2  Mili. Mark, fur 1898 =  1839 ,8  Mili. Mark 

und fiir 1899 =  1945,6 Mili. Alark.
3} Ohne Kosten fur erhebliche Erganznngen u. s. w und oline Paclitzins. Die Gesaintausgaben betragen fiir 1897 =  951,6  MIII. Mark, 

f8r 1 8 9 8 =  1116,6 Miii. Mark und fur 1899 =  1195,0 Mili. Mark
4)  Mit Nebenausgaben. D ie Ausgaben fiir DampfscliifTe, Kanale und Hafen stellten sich ln 1897 anf 53 ,4  M ili. Mark, in 1898  

auf 53,7 MIII. Mark und ln 1899 auf 58,6 Mili. Mark.
5) Mit Nebenausgaben.
6j Unter Beruckslchtigung samtlieher Elnnahme- und Ausgabetitel des Buc.liungsformiilares. Der Betriebsiiberschufs betriigt (ohne 

Kosten fur erhebliche Erganznngen u. s w. und ohne Paclitzins) fur 1897 =  741,5  MIII. Mark, fiir 1898 =  742 ,9  Mili. Mark
und fflr 1899 =  777,1 Mlii. Mark. DaTon entfalten durchschnittlich auf 1 km im Jahre 1897 — 15 8 3 8  J t , im Jalire 1898
=  15 542  J t .  nnd im Jahre 1899 =  15 901 J t

7)  Der Betrlebsflberschufs stellt sich lilr 1897 auf 759,3 Mili. Mark, fiir 1898 auf 755 ,8  Mili. Mark und fiir 1899 auf 776,1 MIII Mark
8_) Der Betrlebsiiberschuli betrug im Jahre 1897 =  613,8 MIII. Mark, im Jalire 1898 =  500 ,8  Mili. Mark und im Jahre 1899

=  548,1 Mili. Mark.

Der Umfang des Staatsbalinnetzes stellte sieli Ende 
1899 fiir Deutschland auf 45 173 km (92,1 pCt. der 
Bahnlange), was gegen 1897 eine Zunahme um 1469 km 
oder 3,4 pCt. bedeutet, Frankreich hat nur 6,4 pCt. 
seines Bahnnetzes (2727 km) im Staatsbesitz, die Zu
nahme seines Staatsbalinnetzes in 1899 gegen 1897

betrug 6 6  km oder 2,5 pCt.; die englisehen Eisen- 
bahnen sind samtlicli Prhatbalinen.

Auch hinsichtlich der Yermehrung der doppel- und ; 
mehrgeleisigen Strecken węist Deutschland die giinstigste I 
Entwicklung auf. Bei diesen ergab sich im Jahre 1899 ? 
gegeniiber 1897 eine Zunahme
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in Deutscliland von 1038 km oder 6,3 pCt. 
j „ England „ 391 „ „ 2,0 „
1 „ Frankreich „ 483 „ „ 3,2 „

Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, daG? England, 
{ -was den Ausbau seines Eisenbahnnetzcs in dieser Bc- 

ziehung anlangt, Deutscliland und Frankreich weit hinter 
sich liifst. Dort sind 55,2 pCt. der gesamten Bahnlange 
doppel- und mehrgeleisig, in Frankreich 37,0 pCt. und 
in Deutscliland nur 35,9 pCt. Jlieraus erkliirt sich auch 
zum griifsten Teil die so viel bedeutendere Iliilie des 
kilometrischen Anlagekapitals fiir die englischen Balinen 
(660070 Jt. gegen 314874  in Frankreich und 253 614 
in Deutscliland), das fiir 1897/99 eine weitere Zunahnie 
um 4,4 pCt. erfahren liat, wogegen die entsprechende 
Zunahnie bei den deutschen Balinen 0,3 pCt. und bei 
den franzosischen 0,1 pCt. betriigt. Die nachsteliende 
Tabelle zeigt die Entwicklung der Holie des Anlage
kapitals auf 1 km in den 3 Staaten im Laufe der 
Jalire 1 8 9 3 -1 8 9 9 .

J a  h r. D e u t s c h l a n d . E n g l a n d . F r a n k r e i c h .

1893 253 405 534 798 316 561
1894 253  256 585 830 316 336
1895 252  153 587 696 317 078
1896 251 973 6 0 1 4 1 7 313 577
1897 252  832 632  059 314 638
1898 252 037 651 078 316 182
1899 253 614 660 070 314  S74

Danach hat England seincn Vorsprung vom Jahre 1893 
in der Folgezcit noch bedeutend yergriifsert, und die 
Erholiung des dort auf 1 km Bahnlange vcrwandten 
Anlagekapitals fiillt dadurch noch mehr ins Gewicht, 
dafs das deutsche und franzosische Anlagekapital sich 
in diesen Jaliren im wesentlichen auf derselben Ilohe 
gehalten haben, in Deutscliland ist eine geringe Steigerung, 
in Frankreich eine kleine Abnahme festzustellen.

Dic Betriebsmittel (Ziffer 7 — 9) w eisen, absolut 
genommen, fiir 1897/99 in den drei Staaten eine Ver- 
inehrung auf, die am stiirksten in Deutscliland ist 
'(8,3 pCt. bei Lokomotiven, 8 , 8  pCt. bei Personenwagen 
fund 10,1 pCt. bei Gepack- und Gii(erwagen), wahrend 
Ir sio in Frankreich so geringliigig ist, dafs sieli in der 

Zahl der Lokomotiven und Glitcrwagen, auf 10 km 
Bctricbslange bezogen, sogar ein Ruckgang (um 0,05 
bezw. 1,4 pCt.) ergiebt. England hiilt im Ganzen die 
Mitte zwischen den beiden anderen Staaten, hinsiclitlich 
jder Vcrmehrung der Guterwagen iibertrifft es jedoch 
■auch Deutscliland mit 42149  gegen 36 548 Stiick.

Fiir das Jahr 1899 ergiebt sich von den Betriebs- 
mitteln der drei Lauder das folgende B ild:

Lokomotiven. Personenwagen. Giiter- etc. 
Wagen

Deutschland . . 18 291 36 638 398 054
England . . 20  461 45 948 706 982
Frankreich . . 10 755 29 049 284 601

Dazu kom men bei Deutscliland noch 2223 Postwagen. 
die bei England und Frankreich in den Zahlen fiir

Personenwagen mitcnthalten sind. Noch offensichtlicher 
wie in diesen Zahlen tritt dic Ueberlegenheit Englands 
hervor, wenn die Betriebsmittel des Jahres 1899 zu 
der Bctriebsliingc von 10 km in Beziehung geseizt 
werden, wie dies in der folgenden Tabelle geschieht:

Lokomotiven.
Personenwagen 

auf 10 km 
Betriebslange.

Guter- etc. 
■Wagen.

Deutschland . . 3,72 7,58 81,0
England . . . 5 ,86 13,13 202,49
Frankreich . . 2,57 6,94 68,0

Ein erschoplcnder Vergleich hinsiclitlich der Giiter- 
w'agen ist leider nicht moglich, da uns dic dazu er- 
forderlichen Angaben iiber die Tragfiihigkeit dieser 
Wagengatturig fehlen. Was dic Leistungcn der Betricbs- 
mitlel (Ziffer 10 a— 10 d) anbelangt, so nimmt auch 
hier England den 1. Platz ein, die Zahl der durch- 
schnitllich auf 1 km geleisteten Zngkilometer stellte 
sich dort in 1899 auf 18 263, gegen 9921 in Deutsch- 
land und 8133 in Frankreich, doch ist die Zunahme 
in den Leistungcn seit 1897 in Deutscliland mit 
15,9 pCt. mehr auf 1 km im Durchschnitt geleistete 
Zugkilometer vicl grofser ais in England und Frankreich, 
die nur eine Zunahme um 6,4 bezw. 6,2 pCt. aufzu- 
weisen liattcn. Die Anzahl der in Giiterziigen geleisteten 
Zugkilometer stieg in Deutscliland sogar um 21,2 pCt. 
gegen 8,5 und 10,8 pCt. in den beiden anderen Landem.

Hiermit in Zusammenhang steht auch die stiirkere 
Zunahnie der Einnahmen bei den deutschen Balinen, 
welche die nachstehende Tabelle veranschaulicht.

Es stiegen die Verkehrseinnahmen im Jahre 1899 
gegen 1897:

um Mili. Mk. pCt. pro km
in Deutschland 195,0 1 2 ,2 9,5 pCt.
in England 149,5 8,5 7,1 »
in Frankreich 76,7 7,2 5,2 »

Nach wie vor war in Deutscliland das Anteilsver- 
hiiltnis des Giiterverkehrs an den Gesamteinnahmcn mit 
64,56 pCt. viel bedeutender ais in den beiden Vcr- 
gleichslandern, wo es nur 51,26 bezw. 55,4 pCt. be
trug. Ebenso wie die Einnahmen erfuhrcn auch die 
Gesamtausgabcn in Deutscliland von 1897/99 die
starksto Steigerung, namlich um 231,7 Mili. =  24,8 pCt., 
wogegen sich dic entsprechcnden Zahlen fiir England 
auf 140,1 Mili. =  13.2 und fiir Frankreich auf
27,4 Mili. =  4,8 pCt. stellten.

Der Ueberschufs (Ziffer 17— 19) betrug in 1899 bei 
Deutscliland 3,5, bei England 2,3 und bei Frankreich 
8  pCt. mehr ais in 1897, fiir 1 km durchschnittliche 
Betriebslange zeigto er in Deutscliland einen Riickgang 
um 1,7 pCt., bei England und Frankreich hingegen 
eine Steigerung um 1,0 bezw. 5,9 pCt. Dement-
sprechend stieg auch in Frankreich die Verzinsung des
Anlagekapitals von 3,95 auf 4,20 pCt., wahrend sic in 
Deutscliland sich von 6,21 auf 6,12 pCt. und in England 
von 3,73 auf 3,61 pCt. emiedrigte. Dr. J.
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Das GescMftąjalir 1901 des Allgemeinen Knappsehafts-Yercins 
zu Bochum.

(Yergl. Nr. 62, S. 1130 ff., Jahrg. 1901, daa Geschaftsjahr 1900 betreffend.)

Der Riiekgang in den allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhaltnissen, von welcliem der niederrheinisch-west- 
fiilische Bergbau in der ersten Zeit ziemlich vcrscliont 
blieb, inachte im Berichtsjahre auch auf ilin seinen Ein- 
flufs in bemerkbarer Weise geltend, sodafs die Ergebnissc 
des Berichtsjahres, insbesondere diejenigen der Kranken- 
kasse, zum erstenmale seit langen Jahren unter den 
Wirkungen eines Stillstandes oder Riickganges in der 
wirtschaftlichen Entwickelung des von dem Allgemeinen 
Knappsćhafts - Verein umfafsten niederrheinisch-west- 
falisclien Bcrgbaues standen. Dic Mitgliederzahl nahm 
zwar weiterhin zu, sie stieg yon 235 226 Mann im 
Jahre 1900 auf 253 680 Mann im Berichtsjahre, doch 
entsprachen dieser Zunalune und dem Anwachsen der 
Ausgaben bei der Krankenkasse — die Pensions- und 
Unterstiitzungskasse und die Invaliditats- und Alterskasse 
wurden von der riickliiufigen Konjunktur wenig beriihrt
— nicht in gloichem Mafse dii; Einnahmcn, sodafs der 
Ueberschulś bei der Krankenkasse hinter demjenigen der 
Vorjahre selbst dann erheblich zuriickgeblieben wiire, 
wenn auf das Berichtsjahr ein zur Einfiihrung gelangtes 
anderweitiges Verfahren bei der Verbuchung der Kranken- 
gelder nicht seine Wirkung geaufeert hatte.

Das Vermiigen betrug am Schlusse des Berichtsjahres 
boi der Kranken- und Pensionskasse J L  32263436,81, 
gegen JL  28 748 967,79 im Yorjahre, worin das Grund- 
und Mobiliarvermogen, welches sieli auf JL 859 280,78 
gegen J i. 675 604,72 im Vorjahre stel 1 te, eingereclmet 
ist, wahrend die InvaliditiUs- und Alterskasse am Jahres- 
schlusse ein Vermogen von J L  25 149 985,48 — ein- 
schliefelich des Immobiliarvcrmogens von JL. 93 333,33
— gegen J I. 22 027 877,21 im Vorjahre zu verzeiclincn 
hatte. Das Gesamtvermogen desVereins — einschliefs- 
lich des Grund- und MobiIiarvermogens — belief sich 
demnach auf JL  57 413 422,29 gegen J L  50 776 845 
im Vorjahrc.

Die Gesamtausgaben des Vereins sind von 
J L  20 109 881,45 im Vorjahre auf JL 23 985 865,20 
im Berichtsjahre gestiegen.

Da jedoeh das am Schlusse des Jalires 1901 vor- 
handene Vcrmiigen der Pensionskasse fiir die Dauer von 
3 Jahren 27,o Monaten gegen 2 Jahren Monaten
im Vorjahre ausreichte, um die zu dem gleichen Zeit- 
punkte vorhandcnen, dauernden Verpflichtungen des 
Vereins zu crfiillen, so ist trotzdem in der finanziellen 
Leistungsfiiliigkeit desselben cin erfreulicher Fortschritt 
zu Yorzeichnen gewesen.

I. K r a n k e n k a sse .
Im allgemeinen haben sich die Gesundheitsverhaltnisse 

im Berichtsjahre nicht ungiinstiger ais diejenigen im 
Vorjahre gestaltet. Trotzdem waren die Ergebnissc 
der Krankenkasse nicht so giinstig wie im Vorjahre. 
Fiir das IV. Viertcljahr mufstcn die Beitnige yon 1,4 pCt. 
auf 1,8 pCt. des Durchschnittslolmes der einzelnen 
Lohnklassen erhoht werden und auch der liir das 
laufende Jahr a u f l , 6 pCt. erhohte Beitragssatz bestehen 
bleiben. Trotzdem yerblieb bei der Krankenkasse nicht 
allein kein Ueberschulś, sondern es ergiebt die Rechnung 
sogar einen Fehlbetrag von JL. 463 212,32. Dabei ist 
jedoeh zu beachten, dalś dieser Fehlbetrag im wesent- 
liclicn das Ergebnis eines gegen friiher geanderten
Bucliiingsyerlahrens bei den Krankengeldern ist.

An Gesamtbeitriigen wurden in 1000 J L  abgerundet 
aufgebracht:

1899 1900 1901

seitens der Mitglieder 4074 4781 5199
„ „ Werksbeeitzer 3055 3586 3900

zusammen 7129 8367 9099.

Die Zahl der Mitglieder selbst betrug im Jahres-
durchschnitt:

1899 1900 1901

213 256 235 226 253 680

Der Zuwachs der Belegschaft beliiuft sich demnach 
auf 7,8 pCt. gegen 10,3 pCt. im Vorjahre.

Im Durchschnitt sind fiir jedes Mitglied an Beitiiigen 
zur Krankenkasse gezahlt worden

1899 1900 1901

JL. JL. JL.

von dem Mitgliede selbst 19,10 20,32 20,49
„ „ Werksbesitzer 14,33 15,24 15,37

zusammen 33,43 35.56 35,86

Der durchschnittlich geleistote Beitrag ist demnach 
trotz der im letzten Viertel des Berichtsjahres rorge- 
nommenen, ziemlich orheblichen Beitragserluihung nur 
miifsig gestiegen. Da der Beitrag nach Lohnklassen
bemessen wird, so mufe demzufolge in der Verteilung 
der Mitglieder auf die Lohnklassen eine Aenderung 
nach der Ilichtung hin eingetreten sein, dalś die unteren 
Lohnklassen mit Versic'iortcn stiirker besetzt waren ais 
die oberen.
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Yerfeilung dor Mitglieder auf die einzelnen Lohnklassen voni Jalire 1892 ab.

L o i n k 1 a s s e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lohn Lohn Lolm Lohn i .ohn Lohn Lohn Lolm Lohn Lohn Lohn Lohn Lohn Zusammen
bis 1,41 1,81 2,21 2,61 3,01 3,41 3,81 4,21 4,61 5,01 5,41 uber

1,40 bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 5,80
1,80 2,20 2,60 3,00 3,40 3,80 4,20 4,60 5,00 5,40 5,80

./t JL JL. JL JL. u. JL. JL. JL. JL. J i . J i. JL. Mitirlierler

1892 4 385 2 692 5 328 11261 15 583 15 902 19 064 2 1 3 2 6 19 047 14 060 8 1 0 0 3 758 4 4 4 1 144 947
1893 4  503 2  989 6 014 12 612 15 812 17 948 22  346 2 4 3 1 1 19 294 11 934 5 671 2 304 3 272 149 104
1894 4 518 2 943 6 401 13 127 16 641 18036 23 280 26 808 21 102 12 400 5 576 2 236 3 1 8 1 156 249
1895 4  532 2 693 6 293 12 978 16 434 18 083 2 4 1 2 5 27 885 2 2 1 6 9 12 867 5 719 2  421 3 373 159 571
1896 4 678 2 260 5 1 5 8 11 232 15 933 16 680 2 1 3 0 2 26 678 25 701 18 040 9 644 4 429 4 934 166 262
1897 4 774 1 931 3 812 8 7 8 5 15 701 1 6 0 1 9 16 904 20 652 25 141 25  453 19 339 11 626 1 2 1 0 4 182 141
1898 4  948 1 965 3 1 3 6 7 213 14 959 16 711 17 594 18815 23 000 27 889 25 255 17 258 19 544 198 287
1899 5 229 1 941 2  172 5 2 1 3 11 354 15 477 17 248 17 400 18 625 24 470 28 053 25 641 40 433 213 256
1900 5 460 2 274 186 4 4 160 9 106 14510 17 944 18 091 17916 21 521 25 624 28  501 68 255 235 226
1901 | 6 404] 2 499 2  705 5 722 12 302 17 850 20 532 20 777 22 630 29 957 34  604 32 717 44  981 253 680

An Krankengeld wurden durch die monatlichen
Krankenlisten angewiesen (abgerundet in 1000 Jć.~).

i 899 1900 1901
4450 5352 6140

Das diirclisclinittliche Krankengeld fiir den Kranken 
geldbezugstag stellte sieli auf JL 2,46 gegen JC. 2,18  
im Vorjahre, ist also, trotzdem die Verteilung der Mit- 
glieder auf die unteren stiirker ais auf dic hoheren 
Lohnklassen war, im Berichtsjahre weiterliin gestiegen.

Die mittlere Starkę der Belegschaft betrug . . .
auf dieselbe entfielen K rankheitsfalle...................................
mit Tagen des Krankengeldbezugs (also ausschliclślich der

3 ersten Tage und der Sonn- und Feiertage) . . .
fiir welche ein Krankengeld gezahlt wurde von 
Die Dauer des Krankengeldbezugs betrug auf einen Fali 

(also ausschliefslich der 3 ersten und der Sonn- und
Feiertage)...................................................................................

mit einem Krankcngclde v o n ...............................................
auf 1 Tag Krankengeldbezug entfallt mithin ein Kranken

geld v o n ...................................................................................
Auf 100 bescliiiftigte Mitglieder entfielen an Krankheits-

f i i l l e n .........................................................................................
und. zwar a) auf 100 A k t i v e ...............................................

b) „ 10 0  Invalidcn...............................................
Die Dauer des Krankengeldbezugs auf 1 Kranjcheitsfall war

a) bei A k tiv e n ...........................................................
b) „ I n v a l id c n .....................................................

mit einem Krankengeld von
<a) bei den A k t i v e n ................................................
b) „ „ In y a lid en ................................................

Auf 1 Tag Krankengeldbezug entfallt mithin an Krankengeld
a) bei den Aktiven . . . .  .
b) „ „ In y a lid en ................................................

Auf den Kopf der gesamten Belegschaft wiirde ein Kranken
geld entfallen v o n .................................................................

An Beitriigen sind fur jedes Mitglied durchschnittlich gc- 
zahlt worden

a) von den Mitgliedern s e lb s t ..............................
b) v » W erksbesitzern.....................................

yon a) und b) zusam m en.........................................

Doch ist hierbei bemerkenswert, dafs die Inanspruch- 
nahme der Krankenkasse in den beiden hochsten Lohn
klassen, namentlich aber bei der 13. Lohnklasse, starker 
war ais im Yorjahre.

Ein Vergleich der Ziflern der Vorjahre mit denen 
des Berichtsjahres hinsichtlich der Zahl der Krankheits
falle, der Dauer des Krankengeldbezuges und der Hohe 
des Krankengeldes ergiebt nachstehendes Bild.

1899 1900 1901

213 256 Mann 235 226 Mann 253 680 Mann
128 737 148 8 8 8  160 923

2 110 6 8 8  Tage 2 402 818 Tage 2 651 741 Tage
4 383 152,27 JL 5 231 581,45 JL 6  508 338,65 JL

16.4 Tago
34.05 JL

16,1 Tage 
35,14 ../i.

16,5 Tage 
40,44 JL.

00oof 2,18 „ 2,46 „

60,4 Falle
61
41

63,3 Falle 
64 „ 
56 „

63,4 Falle
64
37

16 Tage 
27 „

16 Tage 
26 „

16 Tage 
26 „

33,17 JL 
39,29 „

35,07 J i. 
39,88 „

40,43 Ji. 
41,19 „

2,09 „ 
1,45 „

2,19 „ 
1,53 „

2,50 „ 
1.61 „

20,55 „ 22,24 „ 25,66 „

19,10 „ 
14.33 „

20,32 „ 
15,24 „

20,49 „ 
15,37 „

33,43 J i.  35,56 ^i. 35,86
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Ais Difleronz zwischen dem nach dem Unfall- 
Versicherungs - Gesetz vom Beginn der 5. Woche bis 
zum Ablauf der 13. Woche nach Eintritt des Unfalls 
zu zahlenden erliohten und dem gewohnlichen Kranken
geld sind von den Zechen JL. 187 985,45, gegen 
JL . 156 807,68 im Vorjalire, erstattet worden.

An Krankengeld von der 14. bis 24. Woche wurden 
von der Pensionskasse JL 453 446,90 gegen JL 354409,85  
im Vorjahre erstattet.

An Begriibniskosten wurden fiir 1620 Sterbefalle 
insgesamt JL 1298)4,06, gegen JC. 124726,68 bei 1663 
Sterbefallen im Vorjalire, gezahlt. Auf einen Sterbeiall 
entfallt demnach durchschnittlich eine Zahlung von 
J L .  80,16, gegen JL. 75,00 im Vorjahre.

Die gesamten Kassenergebnisse der Krankenkasse 
stellten sieli wie folgt fin 1000 JL. rd.):

1899 1900 1901
J C . j c  . JL .

Einnahmc 7532 8985 9861
Ausgabe 6911 8149 10325
Ueberschufs 622 835 — 463

Ein Riickblick auf die Ergebnisse zeigt, dafs die 
Krankenkasse im Bcriclitsjahre — sielit man selbst von 
den Wirkungen des erwahnten Verbuchungsverl;threns 
ab — entschieden ungiinstiger, ais im Vorjahre ab- 
geschlossen hat, dafs an diesem ungiinstigen Ergebnis 
mitgewirkt haben nicht nur die erheblich vermehrten 
Ausgaben infolge der weiteren Zunahme der Mitglieder, 
sondern auch der Stillstand oder Riickgang der wirt- 
schaftlichen Verhaltnisse, der zur Folgę hatte, dań 
diesen vermehrten Ausgaben Mindcreinnahmen gegen- 
iiberstanden.

II. P e n s io n s -  und U n te r s tu tz u n g s k a s s e .
Die Zahl der Mitglieder bei der Pensions- und 

Unter.'tiitzungskasse erfuhr im Bcriclitsjahre eine weitere 
erhebliche Zunahme, wenn sie auch nicht so grofs ist, 
wic bei der Krankenkasse. Das Verhaltnis der standigen 
zu den beitragenden unstandigen Mitgliedern stellte sieli 
seit 1892 wie folgt:

Jah r Standige Unstandige Zusammen
1892 78 227 52 900 131 127
1893 8 6  345 46 246 132 591
1894 95 061 39 337 134 398
1895 97 319 39 367 136 6 8 6

1896 98 124 42 724 140 848
1897 100 905 50 600 151 505
1898 104 006 58 658 162 664
1899 111 253 60 731 171 984
1900 121 637 60 785 182 422
1901 125 998 70 410 196 408

Es entfallen somit von 100 Mitgliedern der Pens
kasse iiberhaupt:

im Ja h re  auf Standige au f Unstandigo

1892 59,06 40,94
1893 65,12 34,88

im Ja lire auf Standige auf Unstóndige

1894 70,73 29.27

1895 71,20 28,80
1896 69,67 30,33
1897 66,60 33,40
1S98 63,94 36,06
1899 64,69 35,3 1
1900 6 6 , 6 8 33,32
1901 64,15 35,85

Sielit man von Schwankungen ab, so zeigt sich an 
den vorstehenden Ziffern, dafs sich vom Jahre 1895 ab 
das Verh;iltnis der standigen zu den unstiindigen Mit
gliedern fortgesetzt zu Ungunsten der ersteren ver- 
schoben hat. Diese Erscheinung ist nicht nur daraul 
zuriickzuluhren, dafs der Arbeiterbedarl des Bergbaus 
in den letzten Jahren der Pensionskasse eine grofse 
Zahl unstandiger Arbeiter zufiihrte, sondern im wesent- 
liclien auch darauf, dafs ein grofser Teil der unstiindigen 
Mitglieder die erheblichen Vorteile der stiindigen Mit- 
gliedschaft nicht in gebuhrender Weise wiirdigt, sich zu 
den Einschreibungsterminen nicht meldet und dalier 
in der unstiindigen Klasse verbleibt, obwohl er in die 
Standige Arbeiterklas.se. aufriicken konnte. Dieser Stand- 
punkt der Mitglieder ist um so unverstii,ndlicher und 
unerfreulicher, ais der Beitrag sowohl fiir die standigen 
ais fiir die unstiindigen Mitglieder gleichmafsig auf 
80 Pfg. fiir jede Beitragswoche bemessen ist, ais die 
unstiindigen Mitglieder — abgesehen von dem Falle der 
Verungluckung bei der Bergaibeit — irgendwelche An- 
spriiche an die Pensionskasse nicht haben, und ais da
durch der Ycrein in die Lage kommt, dic Milglieder 
oder dereń Angehorige mit Rentenanspriichen allein aus 
dem Grunde abweisen zu miissen, weil aus Unkenntnis 
iiber den Wert der standigen Mitgliedschaft oder aus 
Geringscbatzung derselben satzungsgeinafs ein Unter- 
stiitzungsanspruch nicht erworben wurde.

Wie bereits oben erwahnt, sind nicht samtliche Mit
glieder der Krankenkasse zugleich Mitglieder der Pcnsions- 
und Unterstutzungskasse. Wie sich das Verhaltnis der 
vom Beitritt. zur Pensionskasse befreiten zu den dieser 
angehorenden Mitgliedern gestellt hat, ist aus folgcnden 
Ziffern ersichtlich.

M itglieder M itglieder M ithin beitragsfrei
der K rankenkasse der Pensionskasse bei der Pensionskasse

1899 213256  171 984 * 41 272
1900 235 226 182422 52 804
1901 253 680 196 40S 57 272

Von 100 Mitgicdern der Krankenkasse entfielen 
demnach

auf M itglieder au f n ich t der Pensioni-kasse 
der Pensionskasse angehorende M itg lied er

im Jahre 1899 80,6 19;4
„ „ 1900 77,5 22^5
„ „ 1901 77,4 22,6

Der Anteil der der Pensionskasse angehorenden Mit
glieder an den Mitgliedern. der Krankenkasse hat sich
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demnach im Berichtsjahre weiteriiin, namlich um 0,1 pCt., 
crinafeigt und demgemafs der Anteil der zur Pensions- 
kasse gePallefreien Mitgiieder entsprechend erlioht. Der 
Anteil der von Beilragen zur Pensionskasse befreiten 
Mitgiieder an den Mitgliedern des Yereins iiberhaupt ist 
seil dem Jahre 1892 in einer bestandigen Zunahme 
bcgriffcn. Wiihrend im Jahre 1892 noch die Zahl der 
beilragsfreien Mitgiieder sieli auf nur 13 820 belief, stieg 
sie bis zum Jahre 1895 auf 22 885 und erreichte im 
Berichtsjahre 57 2 i2 ; und wiihrend der prozentualc Anteil 
der beitrags/rcien Mitgiieder an den Mitgliedern des 
Yereins iiberhaupt sich im Jahre 1892 auf nur 9,5 pCt. 
belief, wuchs derselbe bis zum Jahre 1895 auf 14,3 pCt. 
und bis zum Berichtsjahre auf 22,6 pCt.

Aus diesen Ziffern gelit hervor, in welch erheblichem 
Mafse die andauernd giinstige Entwickelung des Berg- 
baues diesem Arbcitskriifte zufiihrte, die, bereits in einem 
vorgeriickteren Lebensalter standen. Sie sind aber aueli 
insolern bemerkenswert, ais die von der Pensionskasse 
befreiten Mitgiieder, obgleicli sie zu derselben keine 
Beitrage zahlen, doch in dem Falle der Verungliickung 
bei der Bergarbeit sowolil fiir sich selbst ais fiir ihre 
etwaigen Witwen einen Unteratiitzungsanspruch der 
Pensionskasse gegeniiber haben. Aus dem erheblichen 
Anwachsen der beitragsfreien Mitgiieder geht somit auch 
hervor, in welchem Umfange solche Verpilichtungen des 
Vereins gestiegen sind, welche durch Beitrugszahlungen 
der betreffenden Mitgiieder keine Deckung finden.

An regelmiilśigen Beitragen wurden aufgebracht (ab- 
gerundet in 1000 JC.):

seitens der Mitgiieder seltensder Werksbesitzer zusammen

1899 JL. 6420 JO. 4711 11161
1900 „ 7415 „ 5561 „ 12 976
1901 „ 7844 „ 5883 „ 13 727

DieGesamt-Beitragseinnahme der Pensionskasse belief 
sich auf JC . 13 806 486,84 gegen JC . 13 048 011,31 im 
Vorjahre. Die Beitragseinnahinen, und damit die ge- 
samten Einnahmen der Pcnsions- und Unterstiitzungs- 
kasse haben demnach gegeniiber dcm Vorjahro eine 
Zunahme um Jl. 758 475,53 erfahren.

Fast in  gleichem Mafse ist jedoch auch bei den 
Ausgaben der Pensions- und Unterstiitzungskasse eine Zu
nahme zu Y e r z e ic h n e n  und zwar insbesondere bei don 
dauernden Ausgaben fiir Invaliden, Witwen und Waiscn.

Es wurden gezahlt an Berginvalidenrente 
JL 3 371 706,91 gegen j l . 3 448 556,77 im Vorjahre. 
Wie die Zahl der Berginvalidenrentner, so ist demnach 
auch die Ilohe der fiir diesclben geleisteten Aufwendungcn 
zuriickgegangen. Dagegen sind dic Zahlungen an 
Zusatzrente, von j , l . 1729 215,95 im Vorjahre gegen 
JC. 2 22S 672,84 im Berichtsjahre, wiederum erheblich 
gestiegen. Die Ausgaben an Witwenrente sowie fiir 
Kinder und Waiscn haben gleichfalls eine ansehnliche

Zunahme erfahren. Die dauernden Leistungen der 
Pensionskasse an Invaliden, Witwen, Kinder und Waisen 
zeigen die nachstehenden Ziffern. Es wurden gezahlt:

im

Jahre

an Berg- 
iiiT a lid en - 

uud 
Zusatzrente

an
Witwenrente

an Kindergeld 
(einschl 

Waisenrente)
Zusammen

JL. JL. JL. .Jl.
1897
1898
1899
1900
1901

3 3G9 742,60
3 456 895,65
4  425 724,53
5 177 772,72  
5 600 379,75

1 710 797,75  
1 780 475,U0
1 970 31,6,15
2  158 208,87  
2  267 551,49

1 386  532,86  
1 677 870,00  
1 668 366,92  
1 747 563,90  
1 827 375,14

6 467  073,21 
6 915 240,65
8 064 397,60
9 083 545,49  
9 695 306,38

Auf den Kopf der cntsprcchenden, im Jahresmittel 
vorhandenen Empfanger entfielen durchschnittlich:

im Jahre

Berginvaliden-
und

Zusatzrente
JL.

Witwenrente

JL.

Kindergeld
(einschl.

Waisenrente)
.JL.

1897 ...............................
1898 ...............................
4899 ..............................
1900 ..............................
19 0  1 ..........................

221,24
215,84
259,41
283,71
286,96

124,81
154,13
163,52
171.08
171.09

45 98 
54.40  
51,16  
49,38  
48,27

III. I n v a l id i t a t s -  u n d  A lte r sk a sse .

Gleich wie bei der Krankenkasse und der Pensions- 
und Unterstiitzungskasse, so liat aucli bei der Invaliditats- 
und Alterskasse die Zahl der Mitgiieder eine weitere 
Zunahme erfahren. Doch ist dieselbe liier aus dem 
Grandę nicht so lioch, wic bei der Krankenkasse, weil 
die jugendlichen Arbeiter sowie die ein Gehalt von mehr ais 
2000 JL jiihrlich beziehenden Beamten bei der Invali- 
ditiits- und Alterskasse nicht versicherungspllichtig sind.

Die Zahl der Mitgiieder betrug 242 319 gegen 
225 318 in 1900. Sie hat demnach um 7,5 pCt. gegen
15,6 pCt. im Vorjahre zugenommen.

Da die Mitgiieder nach wie vor allgemoin in der 
hochstcn, der Y. Lohnklassc versichert waren und 
demnach der Beitragssatz derselbe geblieben ist, so ist 
auch eine Zunahme in den Beitragseinnahinen zu ver- 
zeichnen. Die buchmafsige Beitrags-Einnahme cinschl. 
der Nachzahlungen betrug in 1000 JC. rd. :

1899 1900 1901

seitens der Mitgiieder JC . 1526 JC . 2051 JL 2181
„ „ Werksbesitzer „ 1526 „ 2051 „ 2181

Zusammen JL 3052 JC . 4102 JC . 4362

Dic Gesamt-Einnahme der Invaliditats- und Alters
kasse stellte sich unter Einschlufs der Einnahmen aus 
der Abrechnung mit dcm Reich und den Versicherungs- 
anstaltcn, auf JL. 4 942 445,71, gegen JC . 4 414 946,21 
im Vorjahre und J C .  3 932 735,S6  im Jahre 1899.

Wie demnach die Zahl der Mitgiieder und die Ein
nahmen bei der Invałiditats- und Alterskasse eine nicht 
unerhebliche Steigerung erfahren haben, so haben 
andererseits auch die Rentenempfanger und dement- 
sprechend die Ausgaben zugenommen.



Es sind gezahlt worden (in 1000 J i.  rd.):
1899 1900 190J

an Altersrenten 48 55 57
an Invalidcnrcntcn 945 1890 1761
an Beitragserstattungen 39 52 65

Zusammen 1042 1497 1883

Im Durchschnitt des Berichtsjahres cntfallen auf 
1 E/npfiingcr Yon Altersrente J i.  185,74
1 „ „ IiiYalidcnrente „ 205,70
1 Beitragserstattung „ 68,76

Zusammen J t.  153,40

Wie dic folgenden Zahlen ausweisen, ist der Wcchst 
der Belegschaft zuruckgegangen.

Auf 100 Mann der Gesamtbclcgscbalt cntfielen
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Im  Jalire Zugange Abgiinge Zusammen

1896 49 40 8 !)

1897 59 45 104
1898 59 49 108
1899 63 51 114
1900 6 8 52 1 2 0

1901 54 47 1 0 1

In dem Ruckgang der Ziffern des Jahres 1901 
macht sich unzweifelhaft der Einflufs des Umstandes 
geltend, dafs dic wirtschaftliche Stockung, die allmahlicb 
auch beim Bergbau eintrat und den Bedarf an Arbeits- 
kriiften vcrringertc, teilweise sogar zu einem Ueberflulś 
an Arbeitern fiihrte, diese mehr an ihrer Arbeitsstellc 
festhielt, wabłend in den friiberen Jahren bei der starken 
Inanspruchnahme des Bcrgbaus und dcm damit 
bundenen Mangcl an Arbeitskriiften die Moglichkcit, 
auf einer anderen Zeche leiclit wieder unterzukommon, 
auf den Wechsel der Belegschaft von erheblichem Einflufs 
gcnvescn ist. Bcschcinigungen iiber dic an den Yerein 
geleisteten reichsgesctzlichen Beitriige fiir Personen, dic 
sich von dem Bergbau abwandlen, wurden im Berichls- 
jabre 7737, gegen 6264 im Vorjahre, 6570 im Jalire 
1899 und 6550 im Jahre 1898 ausgestellt. Die Zahl 
der voni Bergbau abgckehrten Arbeiter ist demnach im 
Vergleich zu den Vorjahren erheblich gestiegen, was 
wiederum auf dic weniger giinstige Lage des Bcrgbaus 
zuriickzufiihrcn sein diirfte.

Der Wechsel der Belegschaft innerhalb der einzelnen 
Bergrevicre erhellt aus der folgenden Tabelle.

2 ■ g
W e c h s e l  i n  d e r  B e l e g s c h a f t

B«rgrevler
S n  a 

•g-S " I , Y ierteljah r 11. V lerteljah r I I I .  Y ierteljah r IV  Y ierte ljah r

Gesam t-W echsel 
im Jah re  1901

d u r c h s c h n i t t ] .  
Belegsch aft en tfallen

j  s  IO **-l

Q SS

19

Zu'-'arif

31

Abgang

1901

ZugangjAbgang

19

Zugang

31

Abgang

1901  

Zugangl ib g an g Zugang Abgang
Zu-

gango
Ab-

gange
Geanint-
Wcchsel
mitbin

O st-Recklinghausen . . . 15 485 2 003 2  004 2  781 2  547 2  813 2 1 1 2 2  224 1 5 7 7 9 821 8  240 63 63 116
W est-Kecklinghausen . . 12 858 1 193 1 170 1 9 4 5 1 683 18 7 1 1 543 2  935 1 4 5 2 2  944 5 848 62 45 107.
Dortmund 1 ........................... 15 973 1 916 1 7 6 0 2  730 2  066 2 1 2 4 1 964 2 266 1 968 9 036 7 758 56 49 105

18 080 2  577 2  401 3 349 3 290 3 227 2 504 3 434 2 340 12 587 10 535 70 58 128
Dortmund I I I ........................... 17 445 2  420 3 023 3 219 2  790 3 1 0 0 2 433 2 512 2 003 1 1 2 5 1 10 249 64 59 123
W i t t e n ........................................ 12 389 966 1 1 0 9 1 538 1 489 1 136 1 0 5 4 1 2 0 3 1 164 4 843 4 8 1 6 39 39 78

11 268 1 5 8 8 1 2 9 0 1 769 1 6 2 3 1 638 1 6 6 2 1 464 1 320 6 459 5 895 57 52 109
S f ld -B o c h u m ........................... 12 124 1 0 9 0 1481 1 741 1 8 1 6 1 4 6 9 1 1 1 5 1 2 4 2 997 5 542 5 409 46 44 90
N o rd -B o ch u m ........................... 13 737 13 4 4 1 406 1 892 1 7 5 1 1 587 1 4 5 9  1 594 1 2 0 2 6 417 5 818 47 42 89
I l e r i i e ................................. . 17 544 1 6 7 3 1 664 2  427 2  459 2  571 17501 2  337 1 689 9 058 7 562 52 43 95
G e lse n k irch e n ........................... 17 640 977 14 3 1 2 086 2  344 2  093 1 906 1 3 8 2 1 2 2 4 6 538 6 905 37 39 76

16 253 141 9 1 409 1 976 1 733 1 884 1 326 1 7 5 4 1 0 2 9 7 033 5 497 43 34 77
O s t - E s s e n ................................. 14 905 944 1 3 4 5 1 944 1 592 1 403 1 463 1 2 5 8 1 039 5 549 5 439 37 37 74
W e s t - E s s e n ........................... 1 9 1 1 3 1 910 2  054 2  545 2  620 2  389 2 1 7 5 1 924 i 893 8 768 8  742 46 46 92
S f ld - E s s e n ................................. 14 537 1 8 7 8 1 7 3 2 2  297 2 161 2 206 1 608 1 710 1 3 6 9 8  091 6 870 56 47 103
W e r d e n ........................................ 3 894 540 617 623 609 579 546 523 629 2  265 2  401 58 62 120
O berhausen.................................. 20 435 3 1 0 6 2  850 3 871 3 573 4 422 3 096 3 700 2  574 15 099 12 093 74 59 133

Zusammen 253 680 27  544 28 746| 38 733 36 146| 36 512| 29 716| 33 512| 25 469| 136 3011 120 077| 54 4 7 1 101

Unter Einsclilufs der Generalkosten, von denen jede 
Kassenabteilung mit einem Drittcl belastct wird, stellt 
sieli das Gcsamtergebnis (in rd. 1000 JL) wie folgt:

1900 1901 1900 1901 1900 |1901

Einna me Ausgabe U eber-
schufs

Krankenkasse . . . .  
Pensionskasse . . . .  
Invalid i tats- u. Alterskasse

8 9S5 
13 048  
4 4 1 5

9 861 
13 806  

4 942

8 1 4 9
1 0 2 1 3

1 7 4 8

10 325 
10 962  
2  699

835
2835
2667

-4 6 3
2845
2243

Zusammen 26 448 28 610 2 0 1 1 0 23 986 6338 4625
Einnahmen und Ausgaben haben demnach dem Vor- 

jalire gegeniiber bei samtlichen Kasscnabteilungcn zu- 
gehommen, wahrend der Uebcrschufs nur bei der Pensions- 
und Ijnicrstiitzungskasse eine Zunahme, bei den iibrigen

Kasscnabteilungcn hingegen eine Abnahmeaufzuweisenhat. 
Bei der Krankenkasse iibersteigen sogar die Ausgaben dic 
Einnahmen, sodafs dieselbe mit einem Defizit abschlicfst. 
Doch beruht dieses Defizit, wio weiter oben schon erwahnt, 
nicht auf einer thatsacblichen Unzuliinglichkcit der Ein
nahmen gegeniiber den Ausgaben, sondern auf derEinfiihrung 
eines anderen Verbuchungsverfahrcns bei den Krankcn- 
geldern, das in den Ziffern des Berichtsjahres zum ersten 
MalczurGeltung kommt. Krankengeldzahlungcn, dic friihcr 
erst auf das folgende Jahr verbucht wurden, ihrer Ursache 
nach aber in die Rechnungs-Uebersicht des vorher- 
gehenden Jahres geboren, sind zum ersten Małe auf das 
Berichtsjahr iibernominen worden und zwar sind im
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Gesaintbetrage diese Zahlnngcn so crheblich, dafs sie das 
Ergebnis der Krankenkasse ungiinstig beeinflufśtcn.

Wie in dem vorjahrigen Bericht bereits erwahnt, 
nehmen an den Ueberscłiiissen des Vereins und daher 
an dem Anwachsen des Verinogensbestandes niclit siinn- 
liche Bezirke in gleicliem Mafse teil. Der Bergbau des 
siidlielicn ist iilter ais derjenige des nordlichen Vereins- 
bezirks. Infolgedessen stehen in ersterem den beschaf- 
ligten aktiven Mitgliedern eine unvcrhaltnismiifsig grofee 
Zahl von Pensionsempfangern gegeniiber, wahrend in 
dem in der Entwickelung begriflenen nordlichen Vcreins- 
gebiet sich das Verhaltnis der Pensionsempfangcr zu den 
beitragenden Mitgliedern sehr zn Gunsten der letzteren 
gestaltet Die Folgę ist, dafs der siidliche Vercinsbezirk 
an Beitriigen niclit das aufbringt, was an seine Invaliden, 
Witwen und fiir seine pensionsberechtigten Kinder und 
Wais on zu leisten ist, dafs hingegen der mittlere und 
nordliche Yereinsbezirk die Aufgabe erfiillt, diese

ungiinstigen Ycrhaltnisse ausziigleichen und aufserdem 
nocli die Ueberschiisse des Vereins lierbeizufiiliron. Diese 
Thatsąche ist um so bemerkenswerter, ais sic die Not- 
wendigkeit einer starken Riicklage des Vereins fiir seine 
dauernde Leistungsfahigkek beweist. Denn einmal ist 
damit zu reclinen, dafs sieli mit der Zeit auch in den 
giinstiger gestellten Bezirken das Yerluiltnis der akliven 
Mitglieder zu den Pensionsempfangern zu Ungunsten der 
ersteren verscliiebt, dann aucli mit der Mogliclikeit eines 
wirtschaftlichen Riickganges, der zur Folgę hatte, dafs 
mit der Vcrminderiing des Bestandes an aktiven Mit
gliedern eine Erliiiliung der Zahl der Pensionsempfiingęr 
und damit der Leistungen desVercins Iland in Hand geht.

Das Gesamt-Vermogen des Vereins betrug am Ende 
des Berichtsjahres — unter Einschlulś eines Betriebs- 
fonds von 3 Millionen Mark — rund 57413000  
gegen 50777 000 im Yorjahre.

Yoraussichtliche Gcstaltmig

Der Londoner Economist vom 25. Oktober kniipft 
an die Meldung von der Beilegung des Stieiks der 
amerikanischen Hartkohlengraber eine reclit pessimistisch 
gehaltene Betrachtung iiber die Aussichten des Kohlen- 
gcschiiftcs und fiihrt dabei seinen Lesern auch wieder 
das in der letzten Zeit etwas verblichene Gespenst der 
„amerikanischen Gefahr" vor Augen. Den Ausgangspunkt 
fiir seine diistere Auflassung findet das genannte Blatt 
in den Bedenken, die einer Betricbseinstollung von 
Kohlenzechen entgegenstelien und dic Aufrechtp-rlialtung 
der Forderung auch bei Verlust bringenden Preisen zur 
Folgę haben. Diese Lage der Dinge werde es ver- 
liindern, dafs in der riordamerikanischen Union, wenn 
dort erst der unausbleibliche wirtsehaftliche Niedergang 
eingetreten sei, die Kohlenproduktion in entsprechendem 
Mafse wie der Verbrauch sinken werde, sodafs cin 
Ueberschufs iibrig bleibe, der wie mit Sicherheit zu 
erwarten stehe, auf den auslandischcn Markteń fiir 
englische Kohle seinen Absatz suclien werde.

Bei einer Produktion yon etwa 261 Millionen long t 
stellte sich der Kohlenverbrauch der Vereinigten Staaten 
im letzten Jahr auf rund 256 Mili. t. Im laufenden Jahre 
wird er sich infolge der aufserordentlich gesteigerten 
ThiUigkeit der Hocliofen, der Eisen- und Stahlwerke etc. 
noch bedeutend hoher belaufen und vielleicht den des 
Vorjahrcs, das seinerseits den Verbrauch von 1900 um
20 Mili. t hinter sich liefs, um 30 Mili. iibortreffen. 
Seit 1890 ist der Kohlenverbrauch in den Yereinigten 
Staaten mit alleiniger Ausnalime des Jahres 1894, das 
gegen 1893 einen Riiekgang um 11 Mili. t aufzuweisen 
hatte, standig gestiegen. In England betrug der Yerbrauch

des Weltmarktcs fiir Kohle.

im letzten Jahre 161 271 000 t, wird aber von dem des 
Vorjahres noch um etwa 5Y2 Mili. Tonnen iiber- 
holt. Dio Steigerung des Verbrauchs belief sich von 
1890 — 1900
in E n g la n d ............................. auf 18,5 Mili. Tonnen
in den Vereinigten Staaten . „ 116 „ „

Der Unterschied zwischen dem grofstcn und kleinstcn 
Jahresverbrauch in den beiden letzten Jahrzehnten er- 
reichte in England nicht ganz die Hohe von 40 Mili. 
Tonnen, in der Union ging er iiber 156 Mili. Tonnen 
liinaus, in Ietzterer ist mithin der Spielraum fiir die 
Bewegung des Verbrauchs eine viel griifsere. Es ist 
dalier durchaus nicht unwahrscheinlich, dafs, wenn erst 

_ die derzeitige wirtsehaftliche Hochflut abgelaufen ist, 
der jiihrlich(! Verbrauch mit cinem Małe um 30 bis 
40 Mili. Tonnen zuriickgeht. Mit einem solchen Riick- 
gang kann die Einschrankung der Produktion schwcrlich 
gleichen Schritt halten, und so wird sich aller Voraussicht 
nach ein betraehtlicher Produktionsiiberscliufs einstellen, 
der zu Ausfuhr driingt. Dieser kommen im ubrigen 
auch die erheblieh giinstigeren Produktionsbedingungen 
zu gute, die den amerikanischen Grubenbesitzcr vor 
seinen Berufsgenossen in anderen Landem auszeichnen. 
Die naclistehende von dem Economist den letzten Zu- 
sammenstellungcn des britischen Handelsanites ent- 
nommene Tabclle macht dieses Verhaltnis crsichtlich. 
Geben die folgenden Zahlen auch nicht die eigentlichen 
Produktionskosten, sondern schon Verkaufspreise wieder, 
so bieten sio doch eine geniigende Handhabe zur Er- 
kennung des Unterschiedes in den Produktionskosten 
der einzelnen Lander '
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L a n d :

Grolśbritannien . .
Vereinigte Staaten . 
Deutschland . . .
Belgien . . . .  
Frankreich . 
Ocsterreich-Ungarn

Durchschnittspreis 
an der Zeche 
s. d.

9 4 V,
5  6 3 /4

9 4Va
1 3  l l ‘/ 4
12 0

7  5

Jahresleistu ng 
pro Bergarbeiter 

t

278
548

U S T '
177
206
163

Der aulśorordentliche Vorsprung der Yereinigten 
hinsiehtlich der Hohe der Produktionskosten fallt iti 
die Augen, er hat nicht zum wenigston seinen Grund 
darin, dals in der Union infolge der giinstigen Lagerungs- 
verhaltnisse und der Miichtigkeit der Flotze, die einen 
leichten Abbau und weitgehende Yerwendung von 
Maschinen gestatten, die Jahresleistung auf den Kopf 
der Belegschaft das Doppclte und Mehrfache betragt 
wie in den europaischen Landem. Wenn nun aber 
auch zur Zeit der amerikanische Kohlenpreis noch um
etwa 3 3/ 4 sh. hinter dcm englischen zuriickbleibt, so
zeigt er doch unverkennbar eine steigende Richtung,
dagegen ist das Preisniveau fiir englische Kohle schon 
seit zwei Jahren wieder ein weichendes, wie das die 
nachstehende Tabelle zeigt.

T . P reis der
englischen am erikanischen Kohle
a. d. s. d

1896 . . .  5 1 0 y 4 4 9V4
1897 . . .  5 11 4 7 ‘/ a
1898 . . .  6 4 7 4 4 5
'8 9 9  . . .  7 7 4 8 |

^  . . .  10 9V4 5 33/ 4
101 . . ' . 9 4Va 5 6 3 /4

a laufenden Jahre hat sich in beiden Landem die 
ab- bezw. aufstcigende Preisbewegung noch fortgesetzt; 
infolge uinfassendor Lolmherabsetzungen haben sich in 
England die Produktionskosten vermindert, wahrend in 
Amerika Lolmsteigerungen und das aus der lebhaften

Geschaftstluitigkeit im Zusammenhang mit Wagenmangel 
und dem grofsen Anthracitbergarbeiterstreik resultierende 
Versagcn des Angebots zu dem entgegongesetzten Er- 
gebnis gefiihrt haben Diese VerhaltniSse sind in 
doppelter Weise dcm englischen Kohlengeschiift zu 
statten gekommen. Einmal hat eine gesteigerte Ausfulir 
von Kohle selbst aus England nach der Union stattgefunden, 
sodann hat die iiberaus grofse Naclifrage nach Eisen 
und Stahl in den Yereinigten Staaten, der dio heimische 
Produktion nicht zu geniigen im stande war, ein Zuriick- 
greifen auf den europaischen, in erster Linie den eng-'' 
lischen Markt bewirkt, wodurch cs England moglieh 
war bei dem starken Bedarf seiner Ilochofen sowie der 
Stahl- und Eisenwerke, seine Kohlenforderung auf der 
Hohe des Vorjahrs zu halten. Ist jedoch erst in der Union 
der unabwendbarc Riickschlag eingetreten und horen damit 
die Eiscnversendungen — den Kohlenverschiffungen kam 
nur eine ganz yoriibergehende Bedeutung zu — Englands 
nach der Union in ihrem jetzigen Umfange auf, so 
wird alsbald dcm UeberflSis an Kohle in den Vereinigten 
Staaten ein ebensolcher in England zur Seite treten. 
Und wahrend es sich bisher blofs um tastende Versuchc 
der Amerikaner handelte, auf dem europaischen Kohlen- 
markt Platz zu fassen, wird ilinen alsdann die bittere 
Not gebieten, den Kampf mit allcr Energie aufzunehmen, 
wobei die Losung der Frachtkostenfrage kaum ein un- 
iiberwindliches Ilindernis abgeben diirfte. Es ist 
nicht anzunohmen, das der deutsche Kohlenberg- 
bau hiervon unberiihrt bleiben wird. Stelit auch zu 
liofTen, dafs es den Amerikanern nicht gelingen wird, 
in unserem Lando selbst festen Fufs zu fassen, so wird 
ihr Vorgehen doch auf alle Fiille das deutsche Kolilcn- 
gescliaft auf seinen auswiirtigen Markten beeinilussen 
und es ferner auch durch eine Stcigerung des englischen 
Wettbewerbs in unseren Scestadten in Mitleidenschaft 
zielion. Dr. J.

Tceluiik.
B lase r .  Ein Bliisor von seltener Dauer wird zur Zeit 

auf Zeche Hansa bei Dortmund zur Kesselheizung verweudet. 
Derselbe wurde zu Beginu des Jahres 1898 beim Auffaliren 
eines Querschlages in bis dahin unverritzt anstehendem 
Gebirge auf der 664 m Solile angetroffeu und anfiinglieh 
zur Beleuchtung dem Fiillort zugeleitet. — Eine von den 
ausstromenden Gasen danmls gemachte Analyse ergab neben 
1,03 pCl. C02, 0,93 pCt. Sauerstoff und 12,59 pCt. Sliek- 
stoff — 85,45 pCt CII4. Der Druck entsprach einer Wasser- 
siiule von 1,5 m Hohe. Nachdem der Blaser etwa ein
balbes Jahr zur Beleuchtung des FUllortes gedient hatte, 
entschlofs man sieli, ihn zu Tage zu leiteu und bei 
der Kesselheizung zu verwenden. Seitdem stromt er 
ohne Unterbrechung und mit derselben Stiirke, wie zu 
Beginn seines Auftrelens unter einem Flammrohikessel aus, 
und liilft diesen heizen. Infolge der Gefiihrlichkeit der Yersuclie

hat die Verwaltung davon Abstand genoinmen, durch ge- 
eignetere Vorrichtungen ihn vollkominener auszunutzen, jedoch 
auch trotz der primitiven Anordnung entwicktelt er soviel 
Heizkraft, dafs der Verwaltung tiiglich 2 1 Kohle erspart 
werden. W. D.

Yolkswirtsehaft und Statistik.
D as  o rs te  J a h r  d e s  e n g l i s c h e n  K o h le n a u a f u h r z o l l e s .

Der sooben erschienene Bericłit der englischen Zoll- 
kommissare fiir das mit dem 31. Marz 1902 abge- 
laufene Finanzjahr liefert einige Angaben iiber dic 
Wirkungen des englischen Kohlcnausfulirzolles im 
ersten Jahre seines Bestehens. Vom 19. April 1901, mit 
woleliem Tage der Ausfuhrzoll in Ilohe von 1 Schilling 
fur die Tonne in Kraft trat, bis zum 31. Marz ds. Js,
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im Finanzjahr 1899/00 12 299 000
„ „ 1900/01 11 827 000

„ 1901/02 13 966 000
Unter dem Einflnfe des Zolles stiegen mithin die 

Versendungsziilem fiir Bunkerkohle in einem Jahre um 
iiber 2 Millionen Tonnen. Und will man selbst 1900/01 
ais ein Ausnahmejahr gelten lassen, so betragt doch auch 
gegeniiber 1899/00 die Steigerung noch annahernd
1 700 000 t. Die Erklarung fiir diese Erschcinung 
liegt sehr nalic. Um der Entrichtung des Zolles zu 
entgehen, nehmen jctzt die Dampfer yielfach so grofse 
Mengen von Bunkerkohle an Bord, dats sie damit nicht 
nur die Aus- sondern auch die Ileimreise bestreiten 
konnen, dadurch eriibrigt sich dic Aufnalime von 
Feuerungsmaterial an den Kohlenstationen und diese 
letztercn bczichcn jctzt weniger Kohle ais bislicr. Dafs 
dieser Zustand, der dic Rhcder niitigt, ihre Dampfer
mit grofeeren Kohlcnmengen ais thatsachlich erfordcrlich 
ist ausfahren, sic mithin eine totc Last befiirdern zu lassen, 
dem Gebotc der Wirtschaftlichkeit entspriclit, mag billig 
bczweifelt werden. Dr. J.

Ergebnisse des Stein- und Braunkohlen-Bergbaues im Oberbergamtsbezirk Halle a. S. im 1. bis 3. Yiertel
jahr 1902, verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Yorjahres.
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Steinkohle . . i . i 2  603 557 1 783 47 i 3 123 498 2  454 47 —  520 -- 671
12. i 2  454 394 1 8 3 9 39 i 2 274 521 1 408 43 +  180 + 431 -  4

3. i 2 1 6 7 434 2 1 8 8 39 i 2 668 687 2  322 45 -  501 — 134 -  6
1 7 224 1 3 8 5 5 8 1 0 8  065 1 7 0 6 6 1 8 4 —  841 — 374

Braunkohle . 1. 272 6 765 984 1 470 238 5 132 379 36 909 274 7 425 023 1 553 809 5 675 731 3 7 1 1 3 -  659 039 _ 543 352 -  204
2. 269 6 796 112 1 462 125 5 399 671 34 376 275 6 822 947 1 449 771 5 431 693 3 8 1 6 3 —  26 815 -- 32  022 - 3 7 8 7
3. 264 7 324 028 1 613 868 5 718 375 34 470 275 7 467 083 1 552  820 5 9 2 8 4 1 5 37 853 -  143 055 - 210 040 - 3 3 8 3

20 886 124 4 546 231 16 250 425 2 1 7 1 5  053 4 556 400 17 035 839| | -  828  929 -  785 414

Ergebnisse des Stein- und Braunkohlenbergbaues im Oberbergamtsbezirk Clausthal im 1. bis 3. Vierteljahr 
1902, verglichen m it dem gleichen Zeitraum des Yorjahres.
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S te in k o h le ........................................ 1. 6 160 081 8 707 151 379 3573 6 177 055 7 923(170 348 3538 -  16 974 | — 18 969 +  35
2. 6 163 965 8 6781155 490 3583 6 155 437 7 880 150 657 3545 +  8 528 1 4- 4833 +  38
3. 6 175 290 9 175;465 201 3624 6 172 148 7 899 164 310 3577 4- 3142 ! 886 + 47

Sum m ę 499 336 26 560 472 070 504 640 23 702 485 320 -  5 304 -  13 250
B r a u n k o h l e .................................. 1. 27 137 281 20 207 116 362 1670 29 173 816 28 591 139 253 2181 -  36 535 - 2 2  891 - 5 1 1

2. 26 127 186 18 029 111 384 1459 28 133 096 22 044 118 679 1948 -  5 910 -  7 295 - 4 8 9
3. 26 156 260 18 198 139 073 1476 27 166 704| 24 423 148 304 1776 — 10 444 -  9 231 — 300

Summę | |420 727| 56 434 366 819| 473 616| 75 058,406 236 -  52 889 - 3 9  417

belief sich die Kohlenausfuhr Englands — Bunkerkohle j 
ungerechnet — auf rund 41 200 000 t, fast cin Drittcl 
hiervon, namlich 14 896 491 t, blieb von dem Zoile 
befreit, in der Hauptsache, weil die betreffenden Ab- 
schliisse vor der Einfiihrung der Abgabc gethatigt worden 
waren, 891 860 t entgingen dem Zoll, weil die Kohle 
unter dem Werte von 6 Schilling pro Tonne stand und 
431 543 t blieben unverzollt, weil sie fiir Reichszwccke 
ausgefiihrt wurden. In der gleichen Zeit kamen 
13 966 000 t ais Bunkerkohle zur Yerschiffung, sodafs 
der Zoll im ganzen auf nicht weniger ais 28 862 000 t 
keine Anwendung land, mehr ais die Iliilfto der aus- 
geliihrtcn Kohlenmcnge (55 166 000 t) blieb mithin 
zollfrei. Das finanzielle Ergebnis bedeutete eine Brutto- 
einnahme von 1 859 000 L. oder eine Reineinnahmc 
von 1 311 706 L. fiir das Zollamt. Die Frage wieweit 
die Wcttbcwerbsfahigkeit Englands auf dcm Kohlen- 
markte durch den Kohlenzoll beriihrt wurde, wird in 
dem Benchte nicht behandelt, dagegen wird darin auf 
die auflallcnde Steigerung der VerscliifTungen Von Bunker- 
kolilo ais cinc Folgę des Zolles hingewiesen. Die Aus
fuhr von Bunkerkohle betrug
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Brennm aterialien- Verbrauch der Stadt Berlin fiir das y ierteljahr Juli/Septem ber 1902,

Nr. 44.

Eng-
lische

W est-
falische

Sach-
sische

Ober-
schlesische

Nieder-
schlesisclie

zusammen
B6h-

mische

Preutś. u . Sachsische
zusammen

Briketts Kohlen

in Tonnen

I. E m p f a n g  dei

a. Eisenbahnen . . .
b. Wasserstralśen . .

im Weich

2 44  
130 302

bilde von

13 714  
3 9 1 3 9

Herlin liege 

3 848

nden Statio

142 394  
155 202

n e n :

56 023  
2  615

216 223  
327 258

3 448  
1 4 0 1

250  204  
1 130

1 3 6 3
25

255 015  
2  556

Summę des Empfanges 

II. V e r s a n d  de

a. Eisenbahnen . . .
b. Wasserstra&en . .

130 546

im Weicl

1 0 4 3  
3 924

52 853

bilde von

20
500

3 848  

Berlin liege

297 596

nden Statio

9 306  
9 1 6 2

58 638  

n en :

2  818

543 481

13 187  
13 586

4  849  

180

251 334  

923

1 388  

709

257  571

1 632  
180

Summę des Yersandes 4  967 520 — 1 8 4 6 8 2  818 2 6  773 180 923 709 1 8 1 2

Bleib. im Vierteljahr Juli 
bis Sept. 1902 iri Berlin 125 579 52 333 3 848 279 128 55 820 516 708 4  669 250  411 679 2 5 5  759

Im glelchen Yierteijahre 
1901 blieben in Berlin 169 345 47 981 1 0 0 8 2 8 1 6 1 8 5 2 1 5 6 552 108 10 060 234 485 2  852 247  397

Mithin ( +  Zunahm e, 
— Abnahme) . . . -  43 766 +  4 352 +  2  840 - 2  490 +  3 664 -  35 400 —  5 391 +  15 926 - 2 1 7 3 +  8  362

III. E m p f a n g  der nicht im Weichbilde von Berlin llegenden Stationen, abzuglich des Versandes:
a) auf der Eisenbahn.

Z u sa m m en ........................ 3 506 22 071 235 9 1 4 0 6 30 606 147 824 2  452 90 486 973 93 911
Yiertelj. Juli/Sept. 1901 4 003 1 1 6 0 2 50 82  379 33 981 132 015 3 326 80  825 982 8 5 1 3 3
Mithin (  +  Zunahme, 

— Abnahme) . . . —  497 +  10 469 +  185 +  9 027 - 3  375 +  15 809 —  8 7 4 +  9 661 —  9 +  8  7 7 8
b) auf dem Wasserwege.

Z u sa m m e n ........................... 25  318 1 440 — 145 335 2  032 174 125 1 7 7 8 — 60 1 8 3 8
Y ie rte lj. Ju li/S ep t. 1901 39 721 17 035 — 97 085 180 154 021 3 497 — 5 67 4 064
M ithin ( +  Zunahm e, 

—  A bnahm e) . . . -  14 403 -  15 595 _ +  48 250 +  1 8 5 2 +  2 0  104 —  1 7 1 9 _ —  507 —  2  226

K o h le n p r o d u k t i o n  d e r  V e r e in ig te n  S t a a t e n  im  
J a h r e  1901. Nacli dcm soeben von der Gcological Survey 
ver3fTentlichten Berichte Uber die Kohlenproduktion der 
Union im letzten Jahre unterliegen die bereits in der 
GlUckauf-Nummer vom 19. Juli d. J .  darUber gebrachten 
Gesamtzahlen einer klcinen Abanderung, indem sich die 
Produktion um ein Gcringes hiiber stellt ais dort angegeben 
ist, namlich auf 225 826 849 sh. t Weichkohle und 
67 471 667 sh. t Ilartkohle. Die Gcsamterzeugung betrug 
mithin 293 298 516 sh. t, im Werte von 3 4 8 9 1 0 4 6 9  Doli. 
oder 1,19 Doli. pro Tonne; bei Ilartkohle ergiebt sich ein 
Tonnenwert von 1,67 Doli. und bei Weichkohle ein soleher 
von 1,05 Doli. Die Zahl der im Kohlcnbergbau der Union 
besehaftigten Personen betrug 485  544, deren jede durch- 
schuittlich 216 Schichten verfuhr; gegen 1900 nahm die 
Arbeiterzahl um 36 963 zu. In den Anthrazitgrubcn 
arbeiteten 145 309 Mann und in den Weichkohlengruben 
340 235 Mann. Die Zahl der auf einen Mann in 1901 
entfallcnden Arbeitstage war in letzteren mit 225 Tagen 
betrachtlich hiilier ais im Anthrazitkohlengebiet, wo sie 
sich auf nur 196 Tage belief. Dr. J .

Yerkehrswesen.
K o h l e n -  K o k s -  u n d  B r i k e t t v e r s a n d .  V o n  den

Z eohen , K okereicn  und B rikettw erken  des Ituhrbezirks sind  
vom  16. b is 22. O ktober 1902 in  6 A rbeitstagen  105 502 und  
au f den  A rbeitstag  d u rch sch n ittlich  17 584  D o p p eiw a g en  zu  
10 t mit K oh len , K oks und B riketts b e la d en  u n d  a u f der

E isen b ahn  versan dt w orden  geg en  95 858  und a u f den  
A rb eitstag  15 976 D op p eiw a g en  in  d em selb en  Z eitrau m  des  
Vorjahre8 bei g le ic h c r  A n zah l A rb eitsta g en . Es w urden  
dem nach vom  16. bis 22. O ktober d es J a h res  1902 auf den  
A rbeitstag 1608 und im g an zen  9644  D .-W . od er  10,1 pC t. 
m ehr geford ert und zum  V ersan d  geb rach t a is im  g le ic lie n  
Z eitraum  d es Y orjah res.

FUr a n d ere  Gttter a is K o h len , K oks und B rik etts w urden  
im  R u lu b ez irk  in  der Z e it  vom  16. b is 22. O ktober 1902 
18 704  oflfene W agen  g egen  17 142 in d erse lb en  Z e it  im  
Jah re  1901, m ith in  in d iesem  J a h re  1562 W agen  oder  
9,1 pCt. offęne W agen  m ehr g este llt  und b elad en  a b gcfah ren .

W a g e n g e s t e l l u n g  i m  B .u h r k o h l e n r e v i e r e  fUr d ie  
Z e it  vom  16. bis 22. O ktober 1902 nach  W a g e n 'z u  10 t.

Es sind D ie Zufuhr nach den

Datum verlangt gestellt Rheinhafen betrug:

Monat Tag

im  Essener 
und

Klberfelder Bezirke

aus dem  
Bezirk nach W agen  

zu 10 t

Oktober 16. 16 791 16 791
» 17. 18 033 18 033 Essen Ituhrort 8  410
n 18. 17 106 1 7 1 0 6 •} Duisburg 5 969
n 19. 1 8 1 2 1 8 1 2 Hochfeld 1 3 8 0
» 20. 16 784 16 784 Elberleid Ruhrort 12
9 21. 17 422 17 422 Duisburg 43
n 22. 17 554 17 554 n

Essen

Hochfeld
Usammen
Dortm.
Hafen

16
15 830

Zusammen: 105 502 105 502 2
D urchschnittl.: 
Yerhaltniszahl:

17 584  
16 229

„ f. and. Giiter 12
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Yereinc und Yersaininlungen.
Generalversammlungen. S c h l e s i s c h e  Ko h l e n *  

und  K o k s w e r k e .  7. November d. J..  \orm. 10 Uhr, 
im Sitzungsaale der Prager Eisen-Industrie-Gesellschaft zu 
Wien I, Landskrongasse 1.

C o 1 ii - M ii sen er B e r g w c r k s - A k t i c n - Y e r e i n .
8 . November d. J .  mlttags 1 2 V2 Uhr im Geschiiftslokale 
des A. SchaatThausenschen Bank-Vereins zu Coln, Uuter- 
Sachsenhatisen 4.

Marktbericlite.
Essener Borse. Amtlicher Bericht vom 27. Oktober

1902, aulgestellt von der B8rsen-Kommission.
K ohlen , Koks und B rik etts . 

Preisnolierungen  iin O berbergam tsbezirke D ortm und . 
Sorte. Pro Tonne loco Werk

I. G a s -  u n d  K l a m m k o h l e :

a) GasfBrderkohle.......................... 11 ,00— 12,50 JL
b) Gasflatninforderkolile . 9 , 7 5 - 1 1 , 0 0 ))
c) KlammfSrderkohle . . . . 9 ,2 5 — 10,00 ))
d) Stiickkohle . . . . . . 13 ,25— 14,50 »
e) Halbgesiebte................................ 1 2 , 5 0 - 1 3 , 2 5 »
f) Nufskohle gew. Korn 1) 

Tli 1 2 ,5 0 — 13,50 »» » » 1A/
» » » m 11 ,25— 12,00 »

IV» » » 1 v 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5 »
gj Nursgruskohle 0 — 20/3 0  min 6 , 5 0 -  8,00 *»

0 - 5 0 / 6 0  „ 8 , 0 0 -  9,00 n
4 , 5 0 -  6,75 n

F ę t t k o h l e :
a) Forderkohle . . . . . 9 , 0 0 -  9,75 ))
b) Bestmelierte Kohle 1 0 , 7 5 - 1 1 , 7 5
c) S t i i c k k o h le ................................ 12,75 — 13,75
d) Nufskohle gew. Korn 1)

Ul 1 2 ,7 5 — 13,75 »» n v ll)
n » » BI 1 1 ,0 0 — 1 2 ,0 0 »

IV» » » 1' 9 ,75— 10,75
e) K o k s k o h l e ................................ 9 , 5 0 - 1 0 , 0 0 V

M a g e r e  K o h l e :
a) K8 rd e rk o h le .......................... 8 , 0 0 -  9 ,00 »
b) Forderkohle, melierte . 1 0 , 0 0 - 1 0 , 5 0 V

c) Forderkohle, aufgebessene, je
nach dem StUckgehiilt . 1 1 ,00— 12,50 yy

d) Stiickkohle . . . . . 1 3 ,00^-14 ,50 »
e) Arlhrazit Nufs Korn 1 1 7 , 5 0 - 1 9 , 0 0 V

» » n B 19,50— 23,00 »
f) F f t r d e r g r u s ................................ 7 , 0 0 -  8,00 n
g) Gruskohle unter 10 mm . 5 , 0 0 -  6,25
K o k 8 :
a) Hochofenkoks . . . 15,00
b) G ie f s e r e ik o k s .......................... 1 7 , 0 0 - 1 8 , 0 0 a

c) Brechkoks I und II 18,00— 19,00 M

B r i k e t t s :
Briketts je nach Qualitiit. 1 1 ,0 0 -  14,00

Markt ohne Aenderung. Niichste Korsen-Versaminlung 
findet ani Montag, den 3. November 1902, nachmittags 
4 Uhr, im „Berliner Hol**, Hotel llartmann, slatl.

Z in k m a rk t .  Von Paul Spo i  e r ,  Breslau. R o h z i n k .  Der 
Markt zeigte wieder me lir lachę Schwankungen; der Scliwer- 
punki liegl weiter im Export nach Grofsbritannien. Ver-

minderte englische Nachfrage giebt zweiler Hand stels Anlafs 
zu Realisierungen; der schwache Inlandskonsum vermag 
freiwerdende QuantiUiten nicht aufzunehmen. Schon im 
September maclite sich jene Abhiingigkeit zeitweilig recht 
fiihlbar und liefs die Situation ziemlich klar erkennen. 
Wiilirend im Juni  3302  t, im Juli 4032  t und im August 
3641 t von Grofsbritannien bezogen wurden, fiel im September 
bei einer Gesamteinfuhr von 6942 t der Anteil Deutschlands 
auf 1580 t. Der Kurs nahm denn auch riickliiufige Bewegung, 
hob sich dann bei etwas besserer Frage, flaute aber gegen 
Mitte des Monats wieder ab. Ais indes die Galvaniseure 
wieder iebhafter in Aktion traten, befestigte sich die Ten- 
denz sclinell bei guter Prcishaltung. Hier wurde je nach 
Termin, Quantum und Markę 19,00— 19,50 bis 19,00— 
19,25— 19,50 OC. die 50 kg frei Waggon Breslau gezahlt. 
Ein schiirferes Anziehen der Notiz dlirfte kaum zu ge- 
wiirtigen sein.

Am Empfange aus Deutschland waren in den erslen neun 
Monaten beteiligt in Doppelcentnern u. a.:

1002 1901 1900
G rofsbritannien . . . 263 788 114 882 99 379
O esterreich-U ngarn  . . . 116 685 109 521 114 290
R ufsland . . . . 64 850 83 060 55 967
N ied erlan d e . , 2 2  808 11 809 16 166
Frankreich . . 24 283 11 473 23 140
Ita lien  . . . . 18 009 15 770 15 156
Schw eden 12 835 8 257 9 379
Jap an  . . . . 8 320 7 368 16 799

D ie Produktion der sch lesisch en Hiitten betrug im
ersten Semester nach der Statistik des Oberschlesischcn 
Berg- und Huttenuiiinnischcn Vereins 57 493 t gegen 
52 312 t im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Preis 
stellle sich fiir das dritte Quartal cr. nach der ul ten Methode 
auf 350 JL. die Tonne ab Oberschlesien gegen 340 JL. im 
zweiten und 320 JC. im ersten Quartal c r . ; nach der 
neueren, genaueren Methode, wobei die tiiglichen Londoner 
Notierungen berttcksjchtigt sind, auf 360 ,/C. gegen 346 JL 
in den Vor-Quarialen. Im Kaukasus sind im Gouvernement 
Wladikowka sthilich von der Eisenbahnstation Tarkoch 
umfangreicho Erzvorkominen konstatiert worden, die Giinge 
trelen in Granit und Gneis auf. Einzelne dieser Giinge 
zeigen am Ausgehenden eine Miichtigkeit von l 1/ 2 his 3 m; 
dieselben treten an verschieaen<'ii Stellen mit Quarz und 
wenig Kalkspat ais Gangmasse zu Tage und fUhren in der 
ganzen Miichtiukeit in deiben Partien und eingesprengt 
Zinkblende, Blei- und Kupfererze.

Zur Beseitigung grofser Staub-, Gas- und Dampfmengeu 
hat man in den Zinkhutten, insbesondere zur Vermindernng 
des Einflusses der Diimpfe auf die Arbeiter, die ver- 
schiedensten Vorkehrungen grtrolTen. Nach Kiefsling soli 
besser ais Rauchfiinge, verschiebbare Bleche, Aschenfall- 
trichter u. s. w. eine Einrichtung sein, welche jetzt auch 
in der Zinkhiltte Oveipelt in Betrieb gekommen ist. Das 
Verfahren besteht darin, dafs die Gase mittelst Ventila(ors 
nach unten durch den Aschenkeller abgesaugt werden. Die 
Zinkofen in Overpelt sind dreietagig, die Riitiniaschen fallen 
durch Asehenfalltrichter in hohe Keller. Bisher waren die 
Abfalltrichter geschlossen, und die Slatibwolkcn sollten 
durch die Rauchfiinge abziehen; jetzt fallen die Aschcn 
unmiltelbar in die Keller, die durch eiserne Thliren ge- 
schlosseu sind, und aus denen der Ventilator durch einen 
Kanał die Gase absaugt und durch einen hohen, eisernen
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K am in in s F re ie  bliist. Der A rbeitsraum  ist j e tz t  auch  
w iihrend des ManiWers v o lI ig  staubfrei.

B ez iig lich  e lek tro ly tisch er  Z in k g ew in n u n g  aus Erzen  
sc liliig t Sadtler, bekannt durcli se in e  R etorte , vor, durch  
E lek lro ly se  von K och sa lz lly p o c h lo r it  zu erzeu gen , m it 
diesem  Z ink  oder Z in k b len d e  zu losen  und d ie  en lsteh en d e  
N atrium zinkatlB sung zu zer leg e n , w ob ei Z in k  a b gesch icd en  
w ird  und g le ic liz e it ig  Chlor w ied er  frei w ird , um H yp o-  
ch lorit zu b ild en .

In E rgiinzung ein er  vorm onatigen  M itteilu n g  bem erke  
ich , dafs der F iirstl. H olien lohcsclien  Berg- und HUtten— 
verw altu n g  in H olien loh eh iitle  d ie  K on zession  zum  Bau 
ein er  neuen Z in k h u tte  m it 6 z w e ie la g ig e n  D op p elo fen  m it 
j e  192 M uffeln erte ilt  ist. D ie Iliitte  tst b ereits im  Bau 
begrifFen und w ird bis E nde 1903 in B etrieb gen om m en .

Z i n k b l e c h e .  D ie  N ach frage ist e tw a s a b g esc liw iich t;  
P reis u nverandert. D ie  P ro d u k tio n  betrug im ersten Sem ester  
19 219 T onnen  gegen  16 4 7 5  T on n en  im  g le ic h e n  Z eitraum  

des V orjahres.
Z i n k e r z .  Aus den V ere in ig ten  Staaten  w u rd en  im  

Septem ber ab G alvcston  5147 T o n s nach E uropa  a b g e la d e n , 
w ovon 2598 T on n en  a u f D eu tsch lan d  en tS e len . E in fu lir  
und  A usfuhr ergaben in den ersten 9 M onaten ein  in  
D eu tsch lan d  v erb lieb en cs Q uantum  von  15 293 T on n en  
gegen  3 1 2 1 1  T onnen  im  V orjah re und 2 4 4 6 1  T on n en  

in 1900.
Z i n k s t a u b  (P o u ss ib r e ) . D er M arkt is t  in a n h a lten d  

flauer T e n d en z .
D ie E infuhr und A usfuhr D eu tsch lan d s betrug iu D o p p e l-  

centnern  :

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

1901 1902 1901 1902

Septem ber Jan .-S ep t. Scptem ber| Ja n .-S ep t. Septem ber Ju n .-Sep t. Septem ber Ja n .-S e p t.

1 8 1 3 6 150 677 19 700 185 153 60 355 374 476 45  512 5 4 3 1 1 3
30 1 701 131 847 18 659 115 728 12 229 127 956

B r u c b z i n k ............................................... t 289 8  339 1 923 8 053 817 8  512 3 621 17 826
Z i n k e r z ...................................................... 66 041 607 442 52 856 508  583 40  451 295 329 35 453 355 647
Zinkweilś, Zinkasehe, Zinkstaub . 2  323 29 176 4 976 28 432 14 770 118 587 15 393 154 730
Mthopone ............................................... — 174 1 161 6 832 50 975 7 404 62 103

M e t a l l m a r k t .  Der M arkt war bei erh eb liclien  
S cliw ankungen  z iem lich  b eleb t, trotzdem  g ingen  m it A u s-  
nalune fiir Z in n , dessen N otieru n g  stieg , fast siiin tliche  
P reise  etw as zurllck .

Ku p f e r  ziemlich belebt. G. II.L. 52. 0. 0. bis i .  52 .5 .0 . ,
3 Mt. L. 52. 5. 0. bis L. 52. 10. 0.

Z i n n  fester Slraits L. 120. 15. 0. bis L. 121. 5. 0., 3 Mt. 
L. 119. 10. 0. bis i .  120. 0. 0.

B l e i  matt Span. L  10. 16. 3., Engl. L .  11. 0. 0.
Z i n k  ruhig. G ew . M arken L .  19. 5. 0., bes. M arken  

L. 19. 8 . 9.
S i l b e r b a r r e n  234/ie.

N o t i o r u n g o n  a u f  d e m  e n g l i s c h e n  K o h l e n -  u n d  
I T r a c h te n m a r k t .  (B o rse  zu  N e w c a s t le - o n - T y n e .)  Der 
schon in der vorhergelicnden  W oohe bem erkbar g ew esen e  
R iiekgang aul dem  en glisch en  K ohlenm arkt h ie lt  auch  
d iese  W oelie  an. D ie Ordres g ingen  spiirlicli e in , d ie  
Gruben waren aber trotzdem  ein igerm afsen  beschiiftigt.

Man hofft, dafs bei weiterem Fallen der Preise bald
grofsere Auftrlige eingehen werden. Die Notierungen 
stelIten sieli wie folgt: Beste northumbriselie steam-Kohle
11 s. 3 d.  bis 11 s.  6 d. ,  zweite Sorten 10 s. bis 10 s.  6 d. ,
steam smalls 5 s. 6 d.  bis 5 s  9 d.  Gaskohle zeigte grofse
Nachfrage, aber der Vorrat war nur gering. Dic Preise
schwankten je nach Qualitiit zwischen 9 s. 3 d  und
10 S. 3 d.  In Bunkeikohle waren grofse Vorriite vor- 
handen bei schwaclier Nachfrage; es erzielten ungesiebte 
Sorten 9 s.  3 d.  bis 9 s.  9 d.  Koks erfreute sich guler 
Nachfrage. Es wurde gezahlt: Fiir Hochofenkoks 16 s.  3 d.  
bis 16 s.  9 d. ,  fiir Ausfuhrkoks 18 bis 19 s.

D ie  N achfrage nach Schiffsrauni au f dem  F rachtem narkt 
hatte gegen  d ie  V orw o ch e  n a c h g e la sse n , w iihrend das
A ngebot z iem lich  grrfs w ar. D ie  F rachtsiitze sch w a n k ten , 
b lieb en  im D urchschnitt aber gegen  d ie  V o rw o ch e  u n -  
verandert. T y n e  bis London 3 s .  3 d.  bis 3 S. 7 V2 d .,
T y n e  b is G enua 4 s.  G d .  b is 4 s.  9 d  , T y n e  bis S w in e -
m linde 4 s. 3 d.  bis 4 s.  7 ‘ /2 d.

M a r k t n o t i z e n  i i b e r  N e b e n p r o d u k t e .  (A u szu g  aus dem  D a ily  C om m ercial R eport, L o n d o n .)

T eo r p. g a l i o n .........................................
Am m oniuinsnlfat (B eckton  term s) p. 
Benzol 90 pCt. p. galion . . . ,

II 50 11 11 l> • • •
Tolnol p. g a l i o n ........................................
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. galion
Karbolsaure 60  pCt..................................
Kreosot p. g a l i o n ..................................
Anthracon A 40 pCt. unit . . .  
Anthracen B 3 0 — 35 pCt. unit 
Pech p. ton f.o.b................................... .....

ton

22. Oktober 2 9 . Oktober

von bis von bis
L. d. L. 1 d. L. 8. d. L. d.

— — l ‘/s — — — _ 13A _
1V r

11 u 3 — — — 11 11 3 -- _
— — 8V* 8 7 ? -- — 9
— — 8 -- — 8V j
— — e y 2 6 7 ? -- —
— — V‘/2 — — B‘/ ł — — 7 7 . -- _ 8
— i »*/* — 1 9 — 1 87? -- 1 9
— — 1V8 — — K U

— — 15/r -- i* /t--- — i  v 2 — — l»U — — 1 v» — l 3/4--- — 1 — — — — — 1 -- _
--- 65 — — 56 — — 65 — 56 —
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Pa t en t-Bcri ch te. 
P a t e n t - E r t e i l u n g e n .

K I. la .  Nr. 131 881. Z. 3294. Vom 23. Aug. 1900. 
V o r r i c h t u n g  z u r  B e f o r d e r u n g  d e s  E n t w a s s e r n s  v o n  
l e t t e n r e i c h e m  K o h l e n k l e i n  i n  A u f b e r e i t u n g s b e h a l t e r n  
f u r  K o h l e n t r i i b e .  R ichard Z oruer, M alstatt b. Saarbrucken.

K I . l a .  Nr. 131 969. S cli. 16 658. Vom  14. D ez.
1900. V o r r i c h t u n g  z u r  A u f b e r e i t u n g  v o n  E r z e n ,  
K o h l e n  u .  d g l .  i n  e i n e m  a u f s t e i g e n d e n  F l i i s s i g k o i t s -  
s t r o m e  m i t  n a c h  o b e n  h i n  a b n e h m e n d e r  G e s c h w i n d i g -  
k e i t .  Henri S ch ep rn s, T erinonde, B e l g ;  V ertretcr: M.
M inlz, P a t.-A iiw ., B erlin  W . 64.

K I. l a .  Nr. 131 989. G. 14 684. Vom  24. Jul i
1900. E n t w a s s e r u n g s t h u r m  m i t  d u r c h l t i s s i g e n  
W a n d e n ,  f i i r  K o h l e n ,  E r z e  u n d  a n d e r e  S t o f f o .  A lbert 
G erlach , Dortm und, K ronprinzenstr. 28.

KI 5a. Nr. 131 972. J . 6105. Vom  28. F e b .\ 1901. 
V erfah ren  z u r  E rk en n b a rm a ch u n g  d e r A rt dor 
d u rch b o h rten  G eb irg ssch ich ten  bei T ie fb o h ru n g en . 
Ernst Jahr, Breslau, V or\verksstr 17.

KI. 6o . N r. 131801. H. 26 934. V om  3 N ov 1901. 
E i n s t e l l v o r r i c h t u n g  a m  o b e r e n  u n d  u n t e r e n  E n d o  
v o n  u n t e r  W a s s e r  a b z u s e n k o n d e n  S c h a c h t a u s -  
k l e i d u n g o n .  llu n ie l &. L ueg , D U sscldorf-G ralenbcrg.

Submissionen.
7 . N o v e m b e r  d .  J .  D i r c k  t i o n d e s  S t a a I s -  

M u s e u m s  i n A m s t e r d a m .  L iefcrung von 500 000 kg  
zcrk leinerlem  K oks, 10 000 kg A nthrazit etc.

8 . N o v e m b e r  d .  J  , vorm . 1 0  U hr. K g  1. B e  r g f a k t o  r e i 
St .  J o h a n n  a.  d.  S a a r .  L iefcru n g von 500 t S tabeisen  
(H a n d e lse isen ), 400 000 kg m asch in ell liergcsle llter  H aken- 
niigel (G ru b en sc ltien en n iig e ln ), 50 000 k g M ineraliil (L a g er -  
sch m iero l) , 5000 kg gek oclitem  . L e in o l, 30 000 kg  
fliissigcr W agensclun icre, 3000 kg W a sch sc ile  (K ern se ife ) ,  
100 000 kg R ingen  brauner G uttapercbazU ndsclinur und 
50 000 R ingen  G uttaperchazlindschnur m it u n verb ren n lich em  
w eifsen  B an d sch u lz.

1 0 . N o v e m b e r  d .  J . ,  vorm . 11 U hr. S t i i d t i s c h e  
KI e k tr i z i t ii t s w  e r k  e M U n c h c n .  L ieferung des Bedarfs 
an B rennm aterial im  B etrage von ca . 12 000 t S te iiik o lilen  
—  S liick k o h le  —  oder 12 000 t R u h rk o lilcn b r ik ells , a lle n -  
fa lls auch nur d ie  H iilfte h icrvon .

Biicherschau.
D i e  D r a h t s e i l e .  Al l e s  N o t w e n d i g e  z u r  r i c l i t i g e n  

B u u r t e i l u n g ,  K o n s t r u k t i o n  u n d  Be r e c h n u n g  
d e r s e l b e n .  Eine der Prnxis angepafste wissen- 
schaftliclii* Abhaiidlutig von Josef Hr a b i i k ,  k. k. 
Hofrat, einer. Professor der k. k. Bergakademie in 
Pribram. Mit 72 Textfiguren und 14 Tafeln. Berlin. 
Verlag v. Julius Springer 1902.

E in  sto lzer  T ite l fiir ein  B uch, das, w en n  es halten  
w iirde, w as es versp rich t, e in e  k laffende L iicke in der 
Litteratur a u sfilllen , den T h eoretik ern  und P raktikern , 
w elch e  sie li m it der B erechnung und A n fertigu n g von  
D rah tseilrn  b eschiiftigen , noch  m elir d en en , d ie  la g lic li  
D rah tseile  benutzen  und iliren  guten Z ustand Uberwachcn  
m iissen , e in e  w iilk o m m en e und n icht g en u g  zu sch iitzende  
G abe, ein „ form lich er  T hesaurus der D ra h tse ile" , w ie  es

V erfasser in  der E in le itu n g  nennt, se in  w iirde. L eider  
verd ien t das Buch n ich t d iesen  T ite l, w e il d ie  v ie len  um- 
fangreichen  T a b e llen  zum  grofsen T e il  au f G enauigkeit 
k ein en  A nspruch  m achen k on n en , und w e il auch son st in 
den theoretisch en  A b handtungen  m anche Irrtiim er enthnlten  
sin d .

D er V erfasser des B uches b e lia n d elt in den ersten drei 
K ap itelu  zuniichst d ie  G esch ich te  der D rah tseile , dann g ieb t  
er e in ig e  a llg em ein e  A ngaben  Iiber d ie  D rahtseilkonstruktionen  
und iiber das M ateriał und sc h lie fs lic h  Uber d ic  S e ilflech t-  
m asch inen  und d ie  F le c h tr e g e ln ; zu d iesen  K apitelu  gehiiren  
e in ig e  A bb ildu n gen  von F le ch tm asch in en . In dem  A bschnitt  
iiber d ic  P iiifu n g  des S eild rah tes sagt V erfasser  S. 26: 
„ D ie  T orsion sp rob e sch e in t von m inderer W ic litig k e it  ais 
d ie  B iegungsprobe zu se in , da ja  der D raht w eder bei 
dem  Seilflechtcn  noch auch bei der V crw cn d u n g  der S e ile  
irgend uine B eanspruchung a u f T orsion  er le id et, s ie  ist 
je d o c h  dazu  g cc ig n et, Uber d ie  H óm ogcn itat des Dralit- 
m ateria ls ein  Z eu gu is a b zu g eb en ."  W enn man in der 
T orsion sp rob e ein M ittel lia t, d ic  D rah tąu a litiit zu piUfen, 
so sol 1 te man m cin cn , ist d ies  von em in en ter  W ic litig k e it , 
und w enn  trotzdem  b ish er  au f T orsion sp rob en  w en iger  
G ew ich t g e leg t w ird , so hiitlo V erfasser gerade darauf 
dringen  m iissen, dafs d iese  Proben eingefU hrt w erden . Der 
V erfasser irrt aber, w enn er beh au p tet, dafs der Draht 
w eder bei dem  S eilflec lilcn  nocli bei der V erw end u n g auf 
T orsion  beanspruclit w ird . P rofessor R ud eloff w eist in den  
M itteilungcn  aus der m ech a n isch -tec h n isch en  V ersuclisanstalt  
1889 durch e in g eh en d e  V ersu ch e n ach , dafs T orsion s-  
spannungen  bei den aus dem  S e il eiitnom m enen  S ta lil-  
driihten tlia tsiich lich  vorhanden  sin d , es erfo lgt „ b e i B e- 
lastung von freiau fgeh an gten , u n gerich tc len  Driihten stets 
ein e  V erd rehu u g im S innc der sie li au fl5senden  S p ira le , 
und zw ar triu  d ic  V erdrehung unter d erjen igen  Last ein , 
w elo h e  h in reic lit, den Draht gerade zu strecken ."  Dafs 
d ie  F o r d e ise ile  auch b ei der V erw en d u n g  auf T orsion  
beanspruclit w erden und zw ar in b ed eu ten d em  M afse, kann  
man daraus seh en , dafs ein  freih iingender, n iclit gcfUhrter 
K ubel sich  beim  H erablassen in den  S chacht w ie  ein  
K reisel um se in e  A ch se  dreht, beim  H eraufziehen  m acht 
er dann d ic  um gekelirte  B cw eg u n g . A ber auch  bei 
gefiihrten  K orben ist d ie  T orsion sb ean spruchu n g e in e  niclit 
zu u n lcrscbatzen d e, denn d ie  V erw in d u n g sza h len  des 
D rahtes nchm en b ei den zur F orderung gebrauchten  Seilen  
ungem ein  nisch  ab, d ie  A rb eitsfiih ig k e it des D rahtes auf  
T orsion  sc h w in d et. W enn das G esetz d ieser  A bnahm e der 
T orsion sfestigk eit beim  G ebrauche festg cste llt  w erden  kann, 
oder es g e lin g t, den Z usam m enhang zw isch en  der T orsion s-  
arbeit und der F estigk eitsarb eit, w e lc h e  ein  D raht zu leisten  
liat, aufzukliiren, dann w erden  verm u tlich  an S te lle  der 
B iegeproben  von den B eliorden  T orsion sp rob en  gefordert 
w erden. D ic  V erw in d u n g sza lilen , w c lc h e  der V erfasser  
au f S eite  28 a is m in im a lc  a n g ieb t, ge lten  nur fiir neue, 
nocli n ich t gebrauchtc S e ile , bei den  liingere Z e it h indurch  
zur F orderung benutzten  S e ile n  w erden  s ie  se lten  crreicht 
w erd en .

Das v ierte K ap ite l en tlu ilt a u ssc lilie fs lich  e in e  Haupt- 
ta b c lle  iiber den su inm arisohen  D ra h tą u e isch n ilt  der S e ile  
fur a lle  D rah tzah len  und D rahtstiirken. —  E s ist d ies  
sozusagen  das k le in e  und grofse E in m alein s m it der Z ah l Tt. 
A us d ieser  au f 5 D ruckseilen  sehr U bersichtlich  angeordneten  
T a b e lle  kann m an ohne w eitere  R ech n u n g den  tlia tsach lić lien  
D rah tą u eisch n ilt  fiir a lle  m og lich en  aus R unddriihten
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bestehenden Seile direkt eiitnelimeii. Diese Tabelle bildete, 
wie Verfasser in der Einleitung angiebt, urspriinglich das 
llaiiptziel seiner Arbeit.

Im funftcn Kapitel beliandelt Vcrfasser die Beslimmung 
der Seildicke und andere Grofsen, welche die Seilkonstruktion 
betreffen. Die von Prof. liziha herrlilirendcn, selir einfachen 
und Ubersiclitlichen Formeln fiir die Bestiinmuiig der Soil- 
dicke vcrwirft Verfftsser, weil „die Anwendbarkeit derselben 
selbst aucli fiir nur aiiniihcrnde Ermittlung der Seildicke 
liochst beschriinkt ist." Die genauere Beslimmung der 
Seildicke durcli Zeicliming im stark vergrofserten Mafsstabe 
oder durch trigonometrisclie Bereclinung verwirft er ais 
libchst uinslilndlich und obendrein ungenau. Dann leilel 
er Formeln ab zur „cinzig riclitigen malheinalisclien Be- 
reclinung der Seildicke bei Berlicksiclitigung der Fleclitwinkel 
sowohl der Driilite in den Litzen ais aucli der Litzen im 
Seile —  natlirlich mit Hlilfe der Trigonoinetrie. — Aucli 
diese trigonometrisclie Bereclinung ist nacli meiner Meinung 
hbchst umstiindlicli, ob genauer ais die bisher bei den 
Dralitseilfirnien libliche, will ich dahiiigestelll sein lassen. 
Mil Hlilfe dieser Kormeln kann man zwar fiir jedes Seil 
die thcorelisch genaue Dicke bestimmen, Tabellen lassen 
sich aber damit nicht aufstellen; da es nun aber dcm 
Verfasser gerade um Tabellen zu lliun war, mufste er 
An n iili e ru  nge n  einflihreu. Er berechnet fiir drei Flecht- 
winkel (einen kleinen, mittelgrofsen und grofsen) gewisse 
Konstanten, welchc man dann nur mit der Dralitstiirke zu 
niultipliziurcn hat. Damit ist die Bereclinung zwar ungemein 
vereinfacht, aber auf Kosten der Gennuigkeit. Fiir die 
Tabellen macht der Verfasser nun 11 och eine weitere An- 
nalierung, er liifst niiinlich dic kleinen und grofsen Fleclit-

S e il :

winkel aufscr aclit und berlicksichtigt nur noch den 
mittleren Fleclitwinkel, natlirlich wieder auf Kosten der 
Gcnauigkeit. Diese beiden Werte, niiinlich den im vierten 
Kapitel berechneten suinmarischen Drahtąucrschnitt und 
durch Anniiherung berechnete Seildicke 
nun, u u) nocli

die
benutzt Verfasser 

einige Werle zu bcrechnen, niiinlich erstens 
z des totalen kreisformigen Seiląuerschnittesdas Verhaltnis

dem suinmarischen Drahtąuerschnitt d 2 also 
4d 2 I

z =  d2: i d 2 — diesen Wert tiennl Verfasser dic Charak- 
teristik, da es ein Kcnnzeichen fiir die Biegsamkeit des 
Sciles sein soli — und zweitens das Verliiiltnis y  des 
Seilgewichtes pro 111 sarat Sclnnierc zuin Gesairitąuersclinitt, 
y  berechnet Verfasser (lir vcrschiedene Arten von Seil en, 
„bei e i n e m  cntsprecliend angenommenen Fleclitwinkel/ 1 
Welche Genauigkeit diesen Werten beizuincssen ist, erhcllt 
daraus von selbst. Am Sclilufs des Kapitels sagt Verfasser: 
„Zum Vergleiche mit der lioclist oberfliichlichen bezwr. 
sehr besclirankten Formel d =  1,5 d ~\f \ “ (dies ist niiinlich 
die Rzihasche Formel) „kann mail auch fiir jede Seil- 
konstruktion ais g e n a u e n  Weit festsetzen d — ] /z  3 ] / i ‘‘. 
Diese Formel ist ja an und fiir sich richtig, denn setzen 
wir fiir z-den obigen Wert d 2 : i <?2 ein, so ergiebt sieli 
die identisclie Gleichung d =  d. Doch ist in dieser Formel 
eben der Wert z entlialtcn, der auf Genauigkeit keinen zu 
grofsen Anspruch maclien kann.

In der folgenden Tabelle liabe ich aus der Statislik 
der Schachtforderseile iin Oberbergamtsbezirke Dortmund
1900 fiir zwei hiiufig voikoinmende Seile dio entsprechenden 
Werte zusannnengestellt.

6 . 1 8 . 2 ,

Nummer der S e ils ta t is t ik ......................... 132 133 J34 170 272 276 277 340 356 nacli Hrabak nach liziha
Durchmesser des Seils d =  . . . . 30 30 30 30 32 30 30 30 30 31 ,38 31,17
Gewicht des Seils pro m ą 1 =  . . 3,4 . 3,4 3,4 3,66 3,3 3,4 ' 3,4 3,41 3,4 3,28 —
Dicke der llanfseele in mm . . . . 13 13 13 10 18 13 13 — 13 — —
Seillange fiir 1 AVindung des Drahtes 

in der Litze in c m ............................... 13 13 13 17 13 13 13 16,5 13 _ _
Seillange fiir 1 W indung der Litze iui 

Sail in cm . ........................................... 23 23 23 21,5 23 23 23 22,5 23 -- —

S e i l :  6 . 30 . 2,5.
Nummer der Seilstatistik  . . . . 5 2 9 - 3 1 59 149/50 194/5 2 22/3 234/5 301 nach Hrabdk nach Kziha
Durchmesser des Se ils  in mm . d = 50 51 50 50 50 48 49 47 49,45 50,33
Gew icht des Se ils pro m q* =  . . 8,24 8,5 8,0 8,63 8,63 8,19 8.25 8,0 8,57
D icke der H anfseele in  mm . . . 20 18 25 17 17 20 19 20 _
Seillange fiir 1 Windung des Drahtes 

in der L itze in  c m ........................... 36 20 16 23 23 20 19 22,5 21
Seillange fur 1 W indung der Litze im 

Seil in c m ............................................... 40 41 70 38 38 35 33 45 42 _ _

Bei der Verscliiedenartigkoit der Starkę der llanfseele 
sowie der Fleclitwinkel, welche die Seile von ein und 
derselben Konstruklion aufweisen, liifst sich, wie diese 
Tabelle zeigt, nach e i n e r  a l l g e m e i n e n  Formel die 
genaue Seilstiirke oder das genaue Gewicht nicht ermitteln, 
sondern es mufs die Bereclinung der Werle diese Vcr- 
schiedenartigkeit berucksichtigen.-

Das secliste Kapitel belilelt sich: „die Seilkonstruktionen 
a l l e r  Arten in Zahlen und Abbildungen, und enthiilt auf 
40 Druckseiten in sehr fleifsig gcrechneten Tabellen 
hauptsachlich nocli einmal die im vierten Kapitel in der 
Haupttabelle zusammengestcllten Zahlen fiir den suminarisclien 
Quersclinitt und in den letzten drei Rei hen jeder Tabelle 
die Werte, dereń Genauigkeit und Zweckiniifsigkeit wir 
soeben gesehen haben. Yerfasser beliandelt aber in diesen

Tabellen nur „alle rationellen Seilkonstruktionen" und 
schliefst „ais unrationell" alle Seile aus, welche eine Dralit- 
secle eiilhalten, sodafs man von den 360 Rundseilen des 
Jahrgangs 1900 der Statistik der Forderseile im Oberberg- 
amtsbezirke Dortmund nur 123 oder rund 1/» findet. 
Dafiir sind sehr ausfuhrlich Seile beliandelt, die von den 
Fabriken noch nicht ausgefiihrt werden, und welche Yer
fasser einluhren mochte, sie bestehen aus mehr ais neun 
Litzen und werden ais „Litzenspiralseile" bezeichnet. 
Diesen Lilzenspiralseilen ist iii den Tabellen und Skizzen 
ein weiter Raum gegeben, ob sie sich wirklich so schon 
rund darstellen, wie sie gezeichnet sind, ist zu bezweifeln, 
denn es ist nicht anzunelimen, dafs zwischen den einzelnen 
Litzen die Zwischenriiume so grofs bleiben, wie die Skizzen 
durchweg aufweisen.
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Don Zweck der Tabellen giebt Verfasser mit folgenden 
Worten an: „Die tabell:irisclie Haiiptangabe dient zur Be- 
stiminung der Bruchfestigkoit und der Trasifiihigkeit der 
Seile (bei der betrcllenden SicberlieitJ sowie zur Lijsung 
aller eiiiscliliigigen Aiifgaben.“ (?)

„B e i d iesen  B eiecbnungen  kann man niim licli sa c b -  
geiniifs nnnehm en, dafs j e d e s .S e i  1 m it h i n I ii ii g 1 i c  h e r 
A nniilie iiing  eb en sov ie l iriigt, w as d ie  bierin  en thaltenen  
Driihte im g o ra d eg o lreck len  ( ni c ht  g rfloch len on ) Z ustande  
tragen w iird en .“

Wąs Verfasser unter „hinlanglicher Anniihcrung" ver- 
steht, etkliiit er leider nicht. Die DilTerenzen zwisciien 
der Suninie der Drahlfestigkeit und der Traglahigkeit des 
ganzen Seiles ist eine selir sehwaiikende; letztere ist des- 
lialb nicht mit „iiinliinglicher Anniihoiung" aus dem 
suininarischen Querschnitt der Driihte zu bestiminen. 
Professor Rudeloll liat in den Milteilungen aus der 
mećhanisch-teclinischen Versuehsaiislalt 1899 einen Auf
satz iiber Untersuchung von Drablseilen verolTentliclit, aus 
dem in der folgenden Tabelle zur Ulfftitration der „hin- 
liingliclien Anniilieiiing'1 diejenigen Werte nebeneinander 
gestellt sind. welche sich ergeben: 1 . Ilir die ermittelte
durclischnitiliehe Festigkeit des Seils PS., 2. fiir die aus 
der Summę der Drahlfesligkeilen berechnelu durchsclinitt- 
liche PSI und 3. die YerhiUtiiiszahlen liii' die berecli-

neten zu den erm ittelieu  W erten  in p C i.,— —
P S .

Scil
Nr.

i
PS

| ■

P S I

kg

P S I
FS
pCt.

1 1 2 8 0 1 8 4 0 141,7
2 3 240 4 007 123,7
3 2 930 3 503 119,9
4 7  325 7 9 1 3 108,0
5 (6  7»0) S 291 (122 ,3 )
G 14 900

■v-: ' ■' ::

17 035 
K e r n d r a li t e 

aus- 1 ein- 
geschlossen | geselilossen

114,1
Iv e r n d r a li t o 

aus- j ein- 
gesclilossen gesclilossen

7 4 160 3 906 4 557 93.9  109,6
S 6 640 6 708 7 089 101,0 i 106,8
9 (7  340) 7 1-92 8  975 (I0 4 ,ti)  1 (122 ,3 )

10 (11 500) 12 072 14 082 (105 ,0 ) ! (122 ,5 )
U (12  f 00)

(2 1 1 0 0 )
13 380 14 112 (107 ,0) | (112,9)

12 23 304 24  546 (106 4 ) ! (112 ,1)
13 19 440 2 1 5 1 0 22  302 110,6 i  114,7
16 2 1 7 5 0 28  49U 131,0

Aus dieser Tabelle gelit lieivor, dafs das Verhiiltnis 
dieser beiden Festigkeiten absolut kein gciiaues ist, und 
man sollle erwaiten, dafs in einem Buche, welehes sich 
Thesaurus der Dralitseile nennt, dieser Frage ein breiter 
Raum gewidmet wiid und nicht eine solche DitTerenz, die 
in einem Falle sogar 41,7 pCi. betriigt, mit den beiden 
Wort in „hinliingliclie Anniiheriing” abgelhan wird.

Das siebente Kapitel beliandelt die Tlieotie der Drnlit- 
seile die Bicguii^sspannuug betrelfend und bescbiiftigt sich 
vorzugsweise mit dem Eiastiżifiits-Modul des Seiles. Ver- 
fasser fOlul an, dafs Professor Bach durch d irek f  V er-  
suclie den Elastizitiits-Modul der gewbhnliclien Litzenseile 
(zweimal gi floclitene S e i le )  E =  0,35E0 bestimmt hat, w obei 
Eg den Elastiziinis-Modul des Drahtes bedeutet, und sodann 
durcli verschiedcne Erwagnngen die Beziehung K =  3/g 1C0 =
0 ,375 Eg kombiniert. Vertasser nimmt E = 0 ,3 6  Eg an; 
es liifst sieli dagegen wohl nichis einwenden. Wenn er

aber fiir d iese  Z ah l nachtriig lich  e in en  B eleg  gefu nd en  
haben wi l l  durch d ie  Y ersu ch e  d es Inspektor Di vi s  der 
P ribrainęr D rahtseilfabrik , so ist d ie s  jed en fa lls  g e s u e l it ; 
denn d ie se  V orsuclie bestiitigen  le d ig lic h  d ie  des P tolessors  
B ach, da nach e ig en er  A ngab e des V erfassers aus d iesen  
V ersuclien  sie li erg ieb t: E = 0 ,3 5 3  E g. W arum  V erfasser  
gerad e den K oeflic ient 0,36 annim m t, se lien  w ir  sofort, 
er fiihrt n iim licli w ortlieh  fort: „ W en n  mm d ieser  R eduktions- 
K oeflic ient fiirdie n o r in a lin iifs ig en ,zw e im a lg e flo c lile n e n (n eu en )  
S e ile  e r w i e s e n e r m a fs e n =  0,36 anzunehm en ist, so  
betriigt d erselb e fiir d ie  e i n  m a i  gefloclitenen  S e ile  und 

L itzen u u f e li 1 b a r (? )  j /O jć ib '= 0 , 6  und I tir d ic  d r e i -  
m a l  gefiocliten en  S e ile  (K a b e ls e ile )  e b e n s o  g  e w i fs (? )
0,36 . 0,6 =  0 ;2 1 6 “ . E inen B ew eis fiir d ie  R ich tigkeit  
d ieser  Z alileu  g ieb t Y erfasser  le id er  n ich t, d ic  W orte 
„ u n feh lb ar"  und „ eb en so  g ew ifś"  so llen  d ie se n  B ew eis w ahr- 
sctiei ul ich ersetzen .

Ich g lau b e das Buch h ierm it gen iigen d  gek en n zeic lin et  
zu haben , kann es aber doch  n ich t u n ter lassen , auf das 
n eu iile  K apitel e in z u g e lie n , w e leh es  ais T lie se  f iih rt: „D rnlit- 
se e len  sind Iiberhaupt zu v erm cid en .“  Zur Clm rakterUtik  
d ieses K apitela d ien e  fo lgen d es. D ie  F rage, ob d ie  Dralit- 
e in la g e n , w elch e  liir d ie  T r agfiih igk eit des S e ile s  g e -
w o liiilic h  n ich t in R ech m in g  gebracht w erd en , tragen oder 
n ich t tragen , benntw orlet V erfassor fo lgenderm afsen . „ B e i-  
liinflg und vorliiufig gesagt —  kann man flig lich  behanplen : 
J a , d ie  D rahtein lagen  t r a g e n  in der T lia t, ja  s ie  tragen 
nur z u v i e 1 — s o 1 a n g e s i e  n i c h t  i e i fs e n oder 
iiberhaupt im  f e s  t e n  Z u s t a n d e  verharren. V erfasser 
rechnet dann aus, dafs d ie  „ D ra h lse e len  in den L itzen von 
der G esam tbelaslung d es S e ile s  n ich is w en iger  a is 6 2 1/z pCt. 
t r a g e n ,  s o l a n g e  s i e  n i c h t  r e i f s e n  oder iiberhaupt 
im  f e s t  e n  Z u s t a n d e  verharren “  D as Wi e ?  und
W anu? d ieses sonderbaren T ragverm bgens b eantw orten  —  
a lle id in g s  nur p artie ll —  d ie  von Inspektor D m s  dureb- 
gcfuhrten  V ersu ch e , d ie sfa lls  an e in ze ln en  L itzen  vor- 
genom m euen  R eifs -  V e is u c lie . D ie A ntw ort lau tet: bei 
r u h i g e r u n d  r u h i g z  u n e li iii e n d e r B elastung
liiilt und triigt d ie  D ia h ie in la g e  in der L itze , ohne zu
reifsen , bis zum  E intritt der vo llen  (a u f  den G esam tąuerscbnitt 
der L itze  sam t E in la g e  en tfa llen d en ) B ruchb elastu n g , w obei 
s ie  sc lilie fs lich  zu g le ich  m it den U m fangsdriihten der Litze  
reifst 1“

W eil d ic  Seelen d rah te m ittragen , w e il s ie  sogar nach  
se in er  M einung 6 2 V 2  pCt. der G csam tlast tragen, d ie  anderen  
h au p tsiic lilic lien  Driihte a lso  k o lossa l en tlaslen  w iirden, 
vcrw irft s ie  der V erfasser. N a liir lich  yerw irft er ebenfalls  
d ie  flach litzigen  S e ile  —  denn s ie  haben j a  auch e in e  
D rah tein lage  —  und verw irft a is F o rd erse ilc  und a is  Lauf- 
se ile  der D rahtseilba linen  d ie  p atentversclilo8scn en  S e ile , w e il  
ihre „ m in im a le  D eh n sam k eil u n v erm eid lich  verbunden ist 
m it dem  M inim um  an B iegsam keit.

D ies gen iig t w o lil zur B eurte ilu n g  d es B u clies . Kurz 
erw iihnen  w il l  ich  noch , dafs im  elften  K apitel sehr an -  
erk en n en sw ertc D ch n u n gsversu ch e m it gan zen  S eilen  b e-  
schrieben  und d iskutiert w erden , w e lch e  aber, um ein  
ab sclilie fsen d es U rtei 1 zu  g ew in n en , noch  fortgesctzt w erden  
m ufsten, und dafs der V eifa sser  im zw olften  K ap ite l e in e  B e- 
rech n u n gsw eise  der F o rd erseile  g ieb t, d ie  „ ih m  sp e z ie ll  
eigen tllm lich  is t" . S p e e r ,  In gen ieu r.
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Zcitschriftcnschiiu.
(W egen  der T itel-A bkiirzun gen  vergl. Nr. 1 .J 

Mineralogie. Geologie.
Go 1 d v o rk  om me n in  d e r  Ei f e l .  Von Loewe, 

U. II. Ztg. 24. Okt. S. 537/9 .  In dem Bezirke, der sich 
von der belgiselien Grenze siidlicli bis Born und Montenan 
■erstreckt, sind zwolf Felder auf Seifengold verlieheti. Selir 
unvollkommen ausgefUhrte Waschversuche sollen dic Mog- 
liclikcit einer rentablcn Gewinnting erkennen lassen.

L a  Cor će .  Sa s i t u a t i o n  <5c ono i n i que  et  ses  
r i c h c s s e s  mi n  i t r  es. Von Braecke. Rev. univ. Sept.
S. 230/66.

G co l ogi  c a l  h o r  i zon of  t h e  P e t r o l e u m  i n  t h e  
S o u t h e a s t  T e x a s  a n d  S o u t h w e s t  L o u i s i a n a .  Von 
Fishbaęk. Eng. Min. J .  11. Oki. S. 476. Geologische 
Beschreibung des genaiiuten Petrolcumgebiets.

C o n t a c t  m c t a m o r p h i c  a n d  o tli er  o r e  d e p o s i t s  
n e a r  i g n e o u s  c o n t a c t s .  Von Harvey. Eng. Min. J .
18. Okt. S. 513. Charakierislische, konlaktinetamorphische 
Lagerstallcn.

li c co n n a i s sa n ce of  th e  b o r a x  d e p o s i t s  of  
D e a t h  Y a l l e y  a n d  Mohavi i  De s e r t .  Von Campbell. 
Eng. Min. J .  18. Oki. S. 517/9 .  1 Textabb. Diese Borax- 
ablagerungen finden sich iu den Staaten Californien, Ncvada 
und O regon.

B e rg b a u te e h n ik  (einsclil. Aulbereitiing etc.).
Die G r i f f i ii - M U li 1 e. B. H. Ztg. 1 4 . 'Okt. S. 546.

1 Abb. Eine Miihle, bei welcher die verliknl schwingende 
Aclisi: durch die Centiilugalkraft gegen den Mahlring ge- 
driic.kt wird.

•ś li a 11 s u r v e g i n g .  Von Carter Kng. Min. J .  11. Okt. 
S. 478/9. Markscheiderisclie Verniessuiigen in den Gruben 
am Witwatersrand.

T h e  in i n i u g a n d  o c c u r e n c e  o f  go l d  i n  t h e  
Du Ich Ea s t  I nd  i es. Von Truscokt. Eng. Min. J .  11. Okt. 
S. 479 /81 .  Forts. Gold-Voikomuien und -Gewiunung auf 
Celebes.

T h e  Cli a u n te o i l - f i c l d s  in Ka n s a s .  Von 
Haworth. Eng. Min. J .  11. Okt. S. 477/8. 2 Textfig. 
Petioleiimgewiniiung durch mit koinpriinierter Luft betriebene 
Pu mpen.

D r y  b l o w e r s  i u A u s t r a l i a  n g o l d  p l a c e r s .  
Eng. Min. J. 11. Okt. S. 482/4 .  5 Textfig.

M e x i c a n  m e t h o d s  of  s i l v e r  o r e  t r e a t m e n t .  
Von Nevius. Kng. Min. J .  16. Okt. S. 512/3  5 Tcxlfig. 
Der Patio-Prozefs.

T h e  K a n s a s  c o a l  m i n e s o f t h e  M i s s o u r i  
y a l l e y .  Yon Crane. Eng. Min. J .  18. Okt.. S. 514/6 .  
6 Texl(ig. Die drei wichtigsten Kohlcngruben sind: Die 
Home-Riveiside Minc Nr. 1, die Carr Coal Minc und die 
Stale Minc. Dieselben liegen in der Umgebung von 
Leavenworth und Lausing

Ar i n a s k i n b o r r n i n g  i a l l m a n h e l  a t i  f o r e d  r a g a  
vi d s v e n s k a  gr ul  fiil t och b u r u  f o r h a l l a  s i g  e l e k -  
t r i s k a  oc h  l u f t b o r r  m a s k i n e r  t i l l  h v a r a n d r a ?  
Von Brunnberg. Jernkontorets Aunaler. Heft 4. Bolir- 
tnaschinen beim Krzbergbau Schwedens mit Prefsluft- 
■und elektrischem Antrieb. Syslem, Dimeiisionen, Leislungen, 
Betrieb^kosten, Kraftverbrauch, Verschleif« und Effekt 
derselben. Vergleich zwischen Hand- und Maschinen- 
bohiung beim Ortsbetrieb, Firstenbau, Pfeilerbau und 
Schachiabteiifen. Die Baby-Masehineii von Itand und Inger-

sollj* New-York. Vor- und Nachteile der Prefsluft- und 
elektrischen Bohnnaschincn.

Tidskrilt. 25. Okt. Beschreibung des Zink-Anreicherungs- 
werkes bei Silberau; die Einrichtungen des Grobwalzwerkes; 
Aufgabe-Apparat System Groppel; Klassifikationsappaiate; 
Coiicenlrator fiir die Schliimme; Rundherde; Vorkomtnen 
des Silbers in den Erzcn.

Mascbinen-, Dampfkesselweaen, Elektrotechnik. 
Die I n d u s t r i e -  u n d  G e w e r b  e a u s s t e  11 u ng in 

D u s s e l d o r f  19  0 2.  D i e E I e k t r i z i t ii t i m B e r g -  u n d  
H u 11 e n w es e ii. Von Hoffmann. (Forts. von S. 1 2 3 f .)  
Z. D. Ing. 25. Okt. S. 1625/34 . Elektrische F5rderung: 
Elektrische Hauptfordermaschine, Gleichstromfordermaschine 
von A.-G. Beigwerksverein Friedrich Wilhelms-Hlitte und 
Siemens und Halske A.-G. 20  Teslfig. (Forts. folgt.)

D ie  L o k o m o t i v e u  d e r  G e g e n  w a r t  u n t e r  b e- 
s o n d e r e r  B e r Ucks  i c li t i gu  n g d e r  W e l t a u s -  
s t e l l  u ng  i n P a r i s .  Von Bruckmann. Forts. von S. 996. 
7j. D. Ing. 25. Okt. S. 1622/25 . 2/ 4-gekuppelte Vier- 
cylinder-Verbund-Hiizug-Lokomotive (Patent Vauclain) mit 
vieraclisigem Tender „Montlieu" Balin-Nr. 2805  der 
franzosischen Staatsbahnen, erbaut 1900 von der. Baldwin 
Lokomoiive Works in Philadelphia. 10 Textflg. 1 Tafel. 
Forts. folgt.

Die B e t r i e b s  m a s c b i n e n  a u f  d e r  D u s s e l d o r f  er
A u s s t e l i u n g .  D in g l. P. J .  25. Okt. S. 684/9 .  3 F ig .  
(S c h lu fs .)

V c r s u c h e  i i be r  d i e  O c k o n o m i e  d e r  D a m p f -  
m a s e I. i n e. Z. d. 1). V. G. Wien. 10. Okt. S. 123/6 .
3 Abb. I. Der okonoinische Effekt der Receivei heizung.
II OekonouiischerEffekt verscltiedenerVakuums. Tabellarischc 
Zusammenstelluiig der Versuchsresultate und graphische Dar- 
stellung derselben.

Ne u e  D i a g r a m m e  z u r  T u r b i n e n t l i e o r i e .  Von 
Comerer. Dingl. P. J .  25. Okt. S, 677/81 . 10 Abb.
A. Ableitung der Hauptgleichung. B. Dic Konstruktion der 
Diagramme. C. Allgemeine Betraclitung zur Diskussion der 
Diasramine. D. Diskussion der Diagramme. E. Vercin- 
fachung der Diagramme unter der Annahme verschiedeuer, 
hiiufig angewendeter Konstruktionsregelii. (Schlufs folgt.)

Ue b e r  Da mp  f k e s s e l - U  n t e r s u  ch u ngen .  Von Cario. 
Dampfk. Ueb. Z. 15. Okt. S. 774 /7 .  Zusammenstelluiig 
siimtlicher bel der Prtifung und Ueberwachung von Dampf- 
kesseln zu beriicksichtigenden Punkte.

\ V a s s e r u r a l a u f - V o r r i c h t u n g  fi i r  D a m p  f k e s s e l .  
Von Altmaycr. Dampfk. Ueb. Z. 22. Okt. S. 796/8 .  Ver- 
fasser berichlet iin Anschlufs an einen Arlikel in Nr. 23 
der Dampfk. Ueb. Z. 1901 iiber bisherige Erfolge des von 
ihm konstruierlen Apparates und wcist au der Hand einer 
Anzahl von Versucli8resultaten die Brauchbarkeit desselben 
nach.

F o r m ve r  iin de  ru n g e n  von  D a mp f k  ess el n d u r c h  
Ue be r l i  i t z u n g .  Z. d. D. V. G. Wien, 10. Okt. S. 127/36 .
4 Abb. (Foris.) Betrachtungen iiber die liberhitzende 
Wirkung von Kesselslein und Fett an feuerbertthrten 
Kesselteilen.

N o t e s u r u n  u o u v e a u  s y s t b m e  d e  r e g i s t r e  
p o u r  c h a u d i b r e  a f o y e r s  i n t ć r i e u r s .  Von Nyst. 
Rev. univ. Sept. S. 267/72 .

N o t e  s u r  q u c l q u e s  p r o g r e s  r ó c e n t s  d e s  
m o t e u r s  fl ga z d e li a u t - f o u r n e a u , l i o t a m m e n t  d u 
t y p e  D e l a m a re - D eb o u t t e v i 11 e e t  C o c k e r i l l .



Nr. 44. 1092 - 1. Noyember 1902.

Von Hubert. Rev. univ. Sept. S. 2^3 /329 . 10 Abb.
2 Tafeln.

T h e  D u 1 u t b m e c h a n i c a l  s t o k e r. Ir. Age.
16. Okt. S. 14. Konstruktion einer meclinnischen Feuerung, 
w ech er von der Duhith Stoker Coinp. gebaut wird. Die 
Einfiihrung des BrennstofTes erfolgt durch einen uber zwei 
Walzen rotierenden Rost.

T h e  w o r k s  of  t h e  B r i t i s h  T h  oms  o n - H o u s t o  n 
c o m p a n y ,  a t  R u g  by. 8  Abb. Ir. Coal Tr. R. 
24. Okt. S. 1043/6 . Beschreibung der im Jahre 1900 
von der gen. Firma erbauten grofsen Fabrik elektrisclier 
Apparate.

Hiittenwesen, Chemisohe Technologie, Chemie, 
Physik.

D ie  R e a k t i o n e n  d e s  Z i e r v o g e l - P r o z e s s e s  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. H. Ztg. 
24. Okt. S. 539/42. KupferoxyduI. Eisenoxydoxydul. 
Rostung von silbeiballigem Stein. Eisensullat. LSsliches 
Kupfersulfat, Bnsisches Kupfersulfat. Silbersulfat.

T h e  e l i mi n a t i o n  of  S i l i c o n  i n t h e  a c i d  o p e n -  

h e a r t h .  Von William und Hatfield. Am. Man. 16. Okt. 
S. 433/7 .  Ueber die Beziehungęn zwischen der Schlaeken- 
zusammensetzung u n d  dem Siliciumgehalt des Stahls beim 
Martinprózefs. Zusammenstellung der bei den Unter- 
suchungcn gefundenen Resultate in Tabellen.

T h e  e ! e c t r o l y  ti c ' r e f i  ni  n g of  b a s e  1 e a d  b u l l i o n .  
Von Ulke. Eng. Min. J .  11. Okt. S. 475/6 .  Eine neue 
von Beth erfundene Bleiraffination auf clektrischcm Wege, 
welche auf den Trail-Werken in British-Columbia in An- 
wendung steht.

Na g r a  s y n p u n k t e r  v i d  va l  a f  t a ck j i i r n  for 
gj  u t er i  cii u d a m a  1. Von D i 11 ner. Jernkonlorcts Annnalcr 
bili. 10. Gesicbtspunktc (lir die Wahl des zu Gufszwecken 
dienenden Roheiscns auf Grund der chemischen Zusammen
setzung und Eigenschaften desselben.

Om t i 11 ve rkn  i nge n  af e l e k t r o s t l l  v i d G y s i u g e .  
Von Kjellin. Jernkontorcis Annaler. Ilelt 5. Beschreibung 
des elektrischeu Stahlofens in Gysinge. Resullatc der Unier- 
suchungen von mittelst elektrisclier Schinelzung hergeśtelltcm 
Stahl in unbearbeitetem sow'io geschmiedetem Zustande.

B r i k e t t e r i n g  och r o s t n i n g a f p u 1 v e r f o r m i g a 
j  ii r ii ma i  mer. Von Tord Magnuson. Jernkontorets Annaler. 
lleft 5. Resultate der Brikettierung und ROstung pulver- 
fBrmiger schwedischer Eisenerze. Verfahren zur Herstellung 
solcher Briketts nach Patent Grondal.

Z u r  D a r s t e l l u n g  von  Sch w e fe 1 siiu r e an by d ri 1 
d u r c h  d i c  K o n t a k t  w i r k u n g  von  E i s e n o x y d  Von 
Lange und Pollit. Z. f. ang. Ch. 28. Okt. S. 1105/13.
2 Abb. Bei einer Temperatur von 6 0 0 — 62 0 °  bildet sich bei 
Gegenwart von glUhendem Eisenoxyd aus S02 +  0 = S 0 3. 
FUr den Prozefs ist es gleiohgiiltig ob die Gase 2 — 12 
Volumenprozente S02 enthalten.

T i l  1 v e r k n i n g  af  s v a f v e l s y r a  e n l i g t  k o n t a k t -  
in c to d e n .  Von Holinberger. Teknisk Tidskrift. 25. Okt. 
Herstellung yon Schwefelsiiure nach der Kontaktmethode. 
Die crste Entwicklung dieser Methode; ihre neueren Formen 
mit Platinkontaktsubstanzen; die Herstellung der Platin- 
kontaktsubstanzen; Yerfahren mit anderen Kontaktsubstanzen.

O m  d e t  W i b o r g h ’ s k a  s v a f v e I p r o f v e t .  V on  Grabę. 
T ek n isk  T id skr ift. 25. Okt. A pparat zur A usfiihrung der 
S ch w efelp rob e nach W ib orgh ; F arb en sk a la ; A usfuhrung uncl 
A n w en d b a rk cit der P robe.

A n a l y s e s  o f  B r i t i s h  c o a l s  a n d  c o k e  c o l l e c t e d  
a n d  c o m p a r e d .  (F o r ts .)  C oli. G. 17. und 24. Okt. 
S. 839/40. S . 913. A n a ly sen  der verscliied en en  schottischen  
K o h len - und K okssorten.

S ł a g  h e a t i n g  a p p a r a t u s .  A m . M an. 16. Okt. 
S. 440/1 .  B esch reib u n g e in e s  D am pferzeugers, w elch er  
aus einem  seuk rech t steh en d en  K essel b esteh t. D ieser hat 
ein  F lam m rohr, in  w e lch es  d ie  flussige S ch la ck e  durch  
z w e i Stu lzen  eingefU hrt w ird . D ie erk altete  S ch la ck e  wird  
unten durch einen  S ch ieb er  im  W agen  a b g ezo g en .

N e u e r e  F o r t s  cl i  r i t t e  i n  d e r  G l a s  t e c h n i k  u n d  
i n  d e r  K c r a m i k .  Y on  R auter. D in g l. P . J .  25. Okt. 
S . 689/91. I. G lasin d u strie  (S c h lu fs  fo lg t) .

V o lk sw irtsch a ft u n d  S ta tis tik .
F i n a n c i n g  s ome  d e e p - l e v e l  mi n e s  i n  t he  

T r a n s v a a l .  Eng. Min. J. 18. Okt. S. 517. Betrachtunsj 
iiber die in siidafrikanischen Minen festgelcgten Kapitalien. 

P i g  i r o n  p r o d u c t i o n  in C a n a d a .  Am. Man.
16. O kt. S. 437. D ie R oh eisen p rod u k tion  im ersten I la lb -  

ja h r  1901.
L a  h o u i l l e  e n  e x t r e m e  o r i e n t .  R ev . u n iv . Sept.

S. 330/3 .  K ohlen p rod uk tion  und V erbrauch in O stasien .
L c s  r e  v e n d i c a t i o n s  d e s  i n i n e u r s  e t  l a  g r t * v e  

g ć n d r a l e .  L c s  r e t r a i t e s  d e s  m i n e u r s .  L e  s o l a i r e  
m i n i m u m  d e s  m i n e u r s .  L a  j o u r n ć e  d e  h ni  t 
h e u r e s  d a n s  l e s  m i n e s .  I.a  revue n o ire . 26. Okt.
S . 401/6 ,  B eschreibung d es jlin gsten  fran zosisch en  B e ig -  
arb eiterstreiks.

L a g r bve  d a n s  l es mi n e s  d ’a n t h r a c i t e  des  
Ćt a t s - Un i s .  La revue noire. 26. Okt. S . 407/9 .

V erk eh rsw esen .
3 0 - t o n  a l l - s t e e l  b o g i c  coa l  w a g o n s .  Coli. G.

17. Okt. S . 839. 2 T oxtfig . D iese  B lock w agen  laufen  a u f  
der L in ie  der M id land  R a ilw a y  C om pany und s in d  von der  
L eed s F orge C om pany h erg este llt .

Person alien.
Den nachbenanntcn  P ersonen  is t  d ie  E r lau b n is zur  

A n leg u n g  der ihnen  v er lieh en en  n ich tp reufsisch en  Orden 
erte ilt  w orden , und zw ar:

des E hren-G rofskom thurkreuzes d es G rofsherzoglich  o ld en -  
burgischen  H aus- und V erd ien st-O rd en s d es llerzo g s Peter  
F ried r ich  L u d w ig : dem  B erghauptm ann v o n  A m m  o n  zu  
B onn;

des E hren-K om thurkreuzes d esse lb en  O rdens: dem
G eheim en  Bergrat H i l g e r  zu  S aarbrucken;

des K om m andeurkreuzes II . K lasse d es H erzoglich  braun- 
schw eig ischeri O rdens H ein rich s d es L S w en : dem  Berg
hauptm ann v o n  D e t  t e n  zu  C lausthal.

Dem  B crginspektor Dr. Karl Y o g e l s a n g  zu Stafsfurt 
im  K reise K albe is t  d ie  R ettu n g sm ed a ille  am B andę ver-  
lie h e n  w ord en .


