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Das Abteufen (les Schachtes Et der Zeche „Reeklinghausen 1“ unter kompriniierter Luft.
Yon Bergassessor L u t h g e n ,  Herne.

Hierzu Tafel 114.

Fiir dic Wahl des Ansatzpunktes von Schacht II der 
Zeche „Reeklinghausen 1“ auf dcm Zechenplatzc selbst 
sind zwingende Griindc mnfsgebond gewesen. Da schon 
beim Abteufen des Schachtes I in den Jaliren 1870 bis 
1873 das Durchsinken der etwa 14 m machtigen Fliefs- 
schicht crhebliche Schwierigkeiten gcmacht hatte, so 
entschlofs man sich nur schwor, in nachster Nahe von 
bedeutenden Gebaulichkeitcn, 6 m entfernt vom Wetter- 
kanal und 28,5 m von einem 55,87 m hohen Kamin, 
das Durchsinken des Fliefses zu vcrsuchen. Da jedocli 
ein anderer Platz fiir den ais Forderschacht und 
einziehenden Wetterschacht in Aussicht genommenen 
Neubau schlechtcrdings nicht vorhanden war, so blieb 
keine Wahl. Freilieh hofftp, man nach den Er
fahrungen, welchc man auf den benachbarten Zechen 

.„Yon der Ileydt" und „Reeklinghausen 11“ gemacht 
hatte, dafs das Durchsinken des Fliefses mit einer Senk- 
mauer keine grofseren Schwierigkeiten bicten wiirde. 
Hierin hatte man sich jedoch getauscht.

Der Schacht sollte eine lichte Weite von 4,8 m er
halten. Man begann daher am 28. Juni 1901 das
Durchteufen des Fliefses mittelst eines mit Eisenschuh 
yersehenen, gpmauerten Senkschachtes von 6 m lichter 
Weite. Die Mauerung wurde 850 mm stark genommen
und nach oben hin auf den Mcter um 20 mm yerjiingt.

Um ein iloties Sinken der Mauer zu erzielcn, war von 
yornherein der Scnkschuh in der Hohe des gewachsenen 
Bodens etwa 2 m unter der Tagesoberflachp montiert, der 
Senkschacht aber 5,3 m hoch aufgcmauert worden. Bis 
zu 10 m Teufe ging dic Arbeit glatt von statten, wonn- 
gleieh der Fliefs sehr diinnflussig war und nicht unbe- 
deutendc Wassermengen, walirscheinlich infolge direkter 
Verbin<lung mit der nahe vorbeillicfsenden Emschcr, 
zusafsen. In 10 m Teufe fanden sich aufserdem neben 
bedeutenden dihmalen Knochenresten (Rhinoceros, wahr- 
schoinlich antiąuitatis Bluinenbach, Bos primigenius oder 
Bison priscus) Yereinzelte dickere Gcsteinsbrocken, welche 
dic Arbeit bedeutend erschwerten und ein Abwcichen 
des Schachtes aus der Senkrechten vcrursachtcn. Da 
inzwisclien um den Schacht herum erlieblichc Tages- 
briiche erfolgt waren, welchc sich bis in dic Niilie des 
Wetterkanals erstreekten, wrurdc die Arbeit eingestellt 
und das Niederprcssen eines cisernen Senkschachtes. yon
5 m lichter Weite innerhalb des stcincrncn beschlossen. 
Um einen beąucmeren Anschlufs der unteren Tiibbings 
an den Senkschaclit zu ermoglichcn, wurde im Innern 
des Senkschuhs ein Flansch von 100 mm Breite an- 
gegossen. Wahrend der zum Giefsen des Senkschachtes 
erforderlichen Zeit wurde der Schacht mit 8 Fiihrungs- 
schienen yersehen, welche ein senkrechtes Ftihren des
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Eisenscliachtes bei einem Spiel von 30 mm zwischen 
Aufsenwand und Scliienc ormoglichen sollten (s. Taf. 114).

Der eiserne Scliacht wurde zunachst iiber dem Wasscr- 
spiegel auf einer festen Biihne montiert und an dcm vor- 
erwiihnten inneren FJansch mit 20 Senkstangen auf- 
gehangen. Nach dem Einbauen des 7. Tubbingringes 
errcichte die Sclineide des Scnkschulis den in den Senk- 
mauerschacht eingelaufenen Flicfs, jedoch konnte der 
Scnkschacht nacli Durcliteufung des ersten Meters durch 
sein eigenes Gewiclit und durch Herunterschrauben nicht 
mehr weiter zum Sinkcn gebracht werden. Es wurden nun
8 hydraulische Pressen von jc GO t Kraft zwischen den 
oberen Tiibbings und dem Druckring aufgestellt und ver- 
mittelst dieser unter gleichzeitigem Arbeiten auf der Sohle 
die weitere Senkarbeit verrichtet; cs gelang jedoch 
nicht, den Absclilufs des Fliefses zu crreichen. Ebenso- 
wenig wurde mit dem Yersucli, den Flicfs auf der Sohle 
abzupfiindcn, ein Erfolg erzielt. Trotz Anwendung der 
starken Pressen war bei einer Teufe von etwa 14 m 
cin Yorriicken der Arbeit niclit mehr zu beobaciiten, 
der Fliefszudrang vielmehr so stark, dafs man ihn kaum 
bewaltigen konnte, dic Einbriiche in der Peripherie des 
Schaclitcs aber ein standiges Nachfullen der Uingebung 
erforderten. Die Folgę war, dafs der Wetterkanal 
einige, wenn auch leiclitere Bescluidigungen zeigte, aufser
dem hatte sich der eiserne Scliacht etwas schrag gestellt, 
walirscheinlich, weil er mit der Sclineide bereits teil
weise auf dcm Topfmergel stand. Die Einbriiche des 
Fliefses erfolgten in der Regel ganz plotzlich, wenn man 
die Sclineide des Schaclitcs bei der Arbeit auf der Sohle 
fast erreicht hatte, und fiillten dann den Scliacht wiederum
3 — 4 ni lioeli mit Flicfs an. Man stand nunmehr vor 
der Frage, einen zwoi ten cisernen Senkschacht einzu- 
bringen, zur Anwendung des Gefrierverfalirens zu 
schrciten oder unter Anwendung von komprimierter 
Luft die Arbeit fortzusetzen. Man entschied sich fiir 
das lctztgenanntc Verfahren aus folgenden Griinden:

Dio Einbringung eines wciteren Senkschachtcs hatte 
den Qucrsclinitt zu sehr verengt und damit dic Aus- 
fiihrung der fiir den Scliacht getrolTenen Dispositionen 
in Bezug auf dic Fordereinrichlung unmoglich gemaclit. 
Die Anwendung des Gefrierverfahre«s erschien bei der 
geringen bis-zum Mergel noch zu durchsinkenden Teufe 
zu kostspielig und zcitraubend, auch war cs zwoifelhaft, 
ob bei don vorkommcnden starken Gesteinsbrockcn und 
dem Umstand, dafs das angcscluittete, zum Teil aus 
Bergen bostehende Materiał in den Fliefs eingesunken 
war, ein senkrechtes Nicderbringen der Gefricrbohr- 
locher mit Sicherheit zu erwarten sein wiirde. Dagegen 
sprach fiir die Anwendung eincr Luftschleuse dor 
Umstand, dafs dic Zeclie mit zwei leistungsfahigon 
Luftkompressoren verselien war.

Im Anschlufs an den Druckring wurde daher der 
steinerne Senkschacht mit einer Luftschleuse versehen, 
deren Hauptteile ein 10 mm starker Eisenblcchdeckel

mit einem auf ihn aufgenicteten alten Kessel bildeten 
dor bei einem Durchinesser Yon 1600 mm 4500 mm 
Hohe aufwies. Unter dor Annahme, dafs man gegcbencn- 
falls bis zu einem Druck von 2 Atm. gehen miisse, 
hatte der Deckel bei ciner Gesamtflache von 19,62 qm 
einen Druck von fast 400 000 kg auszuhalten. Ein 
Teil dieses Druckes wurde durch dio Sonkschrauben 
aufgenommen, im iibrigen mufste unmittelbare Belastung 
erfolgen. Nachdem der Deckel dicht vcrstemmt war, 
wurden dahor Doppel-T-Trager nobeneinander auf ihn 
gelegt und diese wiederum durch vorhandene Eiscnteile 
(Tiibbings, Keilkriinze u. dgl.) im Gesamtgewiclite von 
etwa 350 000 kg belastet. Die Befestigung des Eisen- 
deckels auf dem Druckring erfolgtc durch 120 Zwing- 
scliraubcn, dio Abdiclitung gegen den Deckel durch 
eine 7 mm starko Bleizwischenlage. Aufserdem wurde 
der Deckel noch durch 20,50 mm starkę Schrauben in 
den Lochem verschraubt, welche vorher die Anker- 
stangen fiir den Eisenschacht getragen hatten. Sowolil 
im Schachtdeckel wie in dem oberen Boden des Kessels 
waren Oeffnungon vorgesehon, welche mittelst Klappen, 
die nach unten zu olftien waren, geschlosscn werden 
konnten. Die Klnppcn waren aus 10 mm starkem 
Eisonblcch, woraul eine 50 mm starkę Ilolzauflage vcr- 
schraubt war, hergestellt. Sic wurden durch aufgenagclte 
Lederstrcifen abgedichtet, welche sich an Holzrahmcn 
anlehnten. Die Klappen wogen etwa 90kg, ilire Schliofsung 
erfolgto unter Anwendung eines Gegengewichtcs. In 
den oberen Klappenhalfton war liir den Durchgarig 
des Kiibelseiles eine zweiteiligc Rotgufcstoffbiichse 
angebracht. Der Schachtdcckcl war an 5 Stellen 
durchbohrt, von dencn zwei je eine Luftdruckleitung 
von 80 mm Durchm. trugen, dic dritte mit eincr Rolir- 
leitung von 80 mm Durchm. zum Ilerausdriicken des 
Wassers verbunden war; die vicrte Durchbohrung trug 
eine Stoffbiiclise, durch welche ein elektrisches Signal- 
kabel goluhrt wurde, eine fiinftc Durchbohrung trug 
ein Gasrohr von 20 nun Durchm., welches zur Aufnahmc 
zweier Manomoter bestimmt war. Die crstgenanntcn
3 Rohre wurden mit Ventilcn iiber Tage vcrsehen, so- 
dafs sio jederzeit getiiTnct und geschlosscn werden 
konnten. — Zur Herstellung des Uoberdrucks in der 
Schleusc dionto ein Rohr yon S0 mm Durchm., welches 
das Schlcuscninnere mit dem Raume unter dom Schacht- 
deckel verband und sowolil von der Schlouse ais 
auch yoii einer ca. 1 m unter dem Schachtdeckel an- 
gebraehten Arbeitsbiihne aus yermittolst Ventilc geofinet 
und geschlossen werden konnte. — Die Signalc wurden 
durch eine elektrische Signalvorrichtung iibermitto.lt. 
Die Endstation dieser Vorrichtung befand sich auf der 
schon erwahnten Biihne unter dem Schleusencylinder. 
Dio Verstandigung von der Schachtśóhle zur Biihne 
geschah d u rch  einen Signalhammer mit D r a h tz u g . — 

Die Beleuchtung erfolgtc durch gewohnliche Sicherheits- 
lanipen, d o c h  nalim man, um dem Yerrulśen der L a m p en
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yorzubcugen, darauf Bcdacht, dieselben bei der Anfalirt 
klein zu schrauben, da in der komprimicrtcn Luft im 
Scliachte der Flammenkegcl bedeutend anwuchs.

Es war olinc weiteres klar, dafs dic Schachtsenk- 
mauer, soweit sie keinen erliebliclien Gegendruek von 
aufeen erfulir, nicht im stando scin konnte, den Innen- 
druck von 11/2— 2 Atm. auszuhalten. Dieselbe wurde 
daher bis auf den Wasserspiegol hinunter noch um 
eine unter Verzahnung eingemauertc und mit Yer- 
ankerung verschene Mauer von etwa 1 m Dicke ver- 
starkt. Der unterc Teil dieser Mauer wurde durch 
Beton, der obere Teil durch Cementbacksteinmauerwerk 
gebildet. Am 18. Januar 1902 wurde probeweise der 
Druck auf dic Schleuse gelassen. Hierbei zeigte sich, 
dafs schon bei einem Druck von 0,6 Atm. das Wasser 
zuriickzutreten begann. Nacli Ycrlauf von 30 Minuten 
war der Wasserspiegel um 450 mm gesunken, ohne dafs 
das Yentil des Wassersteigrohrs geoffnet gewesen wiire. 
Glcichzeitig zeigte sich jcdoch, dąjs das Mauerwcrk stark 
schwitzte, und dafs auf der ostliclien Seite einige feine 
Rissc in demselben entstanden Waren. Auch rings um den 
Schacht herum zeigten sich in dem Mauerwcrk feine 
Undichtigkeiten. Wcnngleich der Druck bei Anwendung 
der beiden Kompressoren gehaltcn wurde, war doch 
zu befiirchtcn, dafs dic langsame Erwciterung der Rissc 
zu einer Unterbrcchung der Arbeiten fiihren wiirde. 
Es erschicn daher geraten, das Mauerwcrk noch wciter 
zu yerstarlcen. Dies geschah durch Aushauen der Rissc 
und Vorsetzcn einer weiteren Mauer von 3 —4 Stcinen 
Starkę, welchc durch U-Eisenringc, wie solche beim 
provisorischen Schachtausbau Anwendung fanden, vcr- 
stiirkt wurde. An dor infolge der Rissc gesch wach ten 
Stolic wurde mit 4 Stcinen, an der entgegengesetzton 
nur mit 3 Stcinen gemauert. Auch wurde dio Mauer 
noch uber den Prcfsring hinaus etwa 2 m unter Vcr- 
ankerung lioch gezogen. Am 27. Marz 1902 wurde, 
nachdcm das Maucrwerk zweifellos zuvcrlassig erliiirtet 
war, wiederum Druck auf den Schacht gelassen. Einige 
dann noch auflretende kleine Undichtigkeiten der Klappen 
wurden bcscitigt.

Der Schacht war angofiillt, vom Senkschuh aus gc- 
rechnct, mit 3,5 m Fliefs, dariiber standen 7 m Wasser. 
Nachdcm 0,6 Atm. Druck auf den Schacht gelassen 
waren, trat das Wasser durch die liierfiir bestimmte 
Lcitung aus. Die Siimpfung des im Schacht stehenden 
Wassers crlblgte in ca. 8 Stunden, hiernach wurde das 
Austritlsventil gcschlosscn und die Arbeit auf der Sohfe 
des Schachtes begonnen. Die Falirung erfolgtc auf 2 
holzernen Falirten, dic scnkrecht in die Schleuse cin- 
gebaut worden waren. Beim Einschlcusen der Mann- 
schaTtcn, glcichzeitig 8 Mann, wurde das in den oberen 
Klappen befindliche Loch fiir das Seil durch einen 
Holzpropfen gcschlossen, alsdann durch das vorhcr er- 
wiihnte Vcntil langsam Druckluft auf die Schlcusc aus 
dem Schachtinncrn gelassen. Nachdcm der Druck sich

ausgcglichen hatte, konnte nach Oeflhung der unteren 
Klappen dic erwahnte Arbcitsbiihns bequem erreicht 
wrerden. Von hier ycrmittelten mehrere durch Fahr- 
klappen yersclilosscne Fahrschiichte den Yerkchr mit 
der Schachtsohle. Es zeigte sich nunmehr, dafs das 
Wasser unter dem Senkschuh in den Schachtstofe zuriick- 
trat. Der Fliefe war- anfangs noch etwas iliissig, schon 
nach wenigen Stunden jedoch durch das weitere Zuriick- 
trct.cn des Wassers so fest, dafs er mit Spatcn gestochen 
werden konnte. Die Forderung erlolgte in der Weise, 
dafe der gefiillte Kiibel in dic Schleuse gezogen, als
dann die unteren Klappen sowie das Ausgleichvcntil 
geschlossen, dagegen ein auf dcm oberen Deckcl der 
Schleuse angcbrachtes Vcntil zum Austritt des Uebcr- 
drucks aus der Schleuse in dic freic Atmosphiire ge
offnet wurde. Nach crfolgtem Ausgleich wurde die 
oberc Klappe geoffnet, der Kiibel zu Tage gezogen, 
entlcert und wieder in die Schleuse gelassen. Nach 
Schliefeung der oberen Klappe und des oberen Aus- 
glcichsventils wurde das unterc Ausgleichsventil zur 
Herstellung des Ucberdrucks in der Schleuse geoffnet, 
sobald dieser erreicht war, dic unterc Klappe geoffnet. 
der Kiibel zur Sohle herunter gelassen, wo inzwischen 
ein Wcchsclkiibcl gefiillt war, der nunmehr zur Durch- 
schlcusung gelangte. Das Ausfiirdern des Sandcs bis 
zur Schneide nahm 24 Stunden in Anspruch. Dic 
Ilochstlcistung in der 6 stiindigen Schicht betrug 55 
Kiibel =  30 Forderwagen, das Einschlcusen der cin- 
bezw. ausfahrenden Mannschaft dauerte 8 bis 12 Minuten. 
Es zeigte sich, dafe dor eiserne Senkschacht im Norden 
auf dem Mergcl aufstand. In diesem wurde noch ca. 
3/ 4 m unter der Schneide abgetcuft, trotzdem gelang es 
auch unter Anwendung der Prcsscn nicht, den Eison- 
schacht zum Sinken zu bringen. Es wurde daher 3/4 m 
unter der Mergelgrenze ein U-Eisenring von 5,75 m 
iiufeerem Durchmesser gelegt und der Raum zwischen 
Ring und dcm 5,30 m weiten Scnkschuh mit 50 mm 
starken Brcttern yerzogen. Diese Verpfandung wurde mit 
Ileu dicht hinterstopft und hierauf der Schacht unter 
allmahlicher Verminderung des Druckes durch Einlasscn 
von Leitungswasscr unter Wasser gesetzt. Spiiter ging 
man sodann wieder zum gcwohnlichcn Abteufen iiber.

Im ganzen war 60 Stunden unter komprimiertem 
Druck gearbeitet worden. Ais Ucbclstiinde zeigten sich 
boi der Arbeit eine nicht uncrheblich erhohte Temperatur 
und das Gerausch der ein- und austretenden Luft, 
welches eine Verstandigung durch das Gehor auf der 
Schachtsohle fast unttioglich maclite. Die 6 stiindigen 
Schichten hielten die Leutc, trotzdem zeitwciso mit 
l ' / 2  Atm. Druck gearbeitet wurde, durchweg gut aus 
mit Ausnahme von 2 Leuten, wclche yiellcicht etwas 
mehr Alkohol, ais zweckdienlich, genossen liatten. 
Einer der Beamten verblieb freiwillig 11 Stunden hinter- 
einander auf der Sohle. Immcrhin machton sich nach 
Yollcndung der Arbeit bei fast allen Leuten Ohrensausen
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und Icichtc Kopfschm erzen, boi melircrcn auch N ascn- 
bluten bemcrkbar. B ei langercr A rbeit wird man dalier 
kiinftig eine w eitere Verkiirzung der Schichtdauer, 
langere Pausen zw ischen den Schichten und damit 
eine Vermehrung der B elegschaft eintreten lasscn.

Nach Abdecken der Bclastung sow ie der Schleusen- 
anlage und nach Siim pfung der W asser zeigte sich, 
dafe die Abdichtung gelurigcn war; durcli die V er- 
pfandung trat nur verhal(nism afsig w enig W asser, jedoch  
kcin Fliefs mehr aus. E s wurde dalier zunachst im  
Mergel das Abteufen um etw a 1 m fortgesetzt und ein 
Tiibbingring von 4 ,7  m liclitem  Durchm esser rerm ittelst 
zw eim al rechtw inklig gebogener, starker, eiserner Ilaken  
an dem Innenflansch angehangt. Hierbei wurden in 
die horizontale F ugę urigleich starkę Picotagcnbretter 
eingelegt, um aUmahlicli die A bw eichung aus der 
Senkrechten auszugleiclien.

D a das Einbringen eines ganzen Segm entcs ais 
Schlufsstiick w egen des dahinter stehenden Senkschuhes 
nicht erfolgcn konnte, w'ar das Schlufsstiicksegm ent durch 
Llingsschnitt in 2 ungleiche T eile  zcrlogt worden. Das 
kleinere Stiick hatte einen geraden V ertikalflansch und 
war 3 0 0  mm breit, sodalś das E insetzen d ieses Sttickes 
keine erheblichcn Schw icrigkciten maclite.

Fiir den zwreiten R ing m ulśte durch Abteufen erst 
Platz geschaflen werden, dabei blieb vorerst eine 5 0 0  mm 
breite M ergelbrust ansteJien. D ieselbe wurde w eg- 
genom m en, ais der Schacht 1,5 m tiefer, der Ilohe der 
Tiibbings entsprechend, aber nur sow eit, um ein Segm ent 
einbauen zu  konnen, abgeteuft worden war. In dieser 
W eise  waren bereits 3 Segm cnto eingesetzt worden und 
das Verschrauben des zu letzt eingesetzten Stiickes fast 
vollendet, ais der Senkschacht sich unmerklich senkte 
und w ahrschcinlich eines der hinter dcm Senkschuh sich

befindenden Bretter eindriickte, wodurch dem Pliefe 
w ieder E ingang in den Schacht verschalTt wurde.

E s niufstc jetzt versucht w erd en , unterhalb des 
ersten T iibbingringes den F liefs von dcm Eindringcn in 
den Schacht abzuhalten. Zu diesem  Zwrcck wurden 
unter den R ing eiclicne Bretter in den noch weichen 
M ergel eingetrieben. D ieselben  waren 4 0  mm stark,
1 ni lang und etw a 150 mm breit, dem Schachtstofse zu 
wurden die Bretter dem grofseren Um fange cntsprcchend 
brciter genom m en. D iese  Bretter wurden im Schachte 
unter dem Tiibbingring befestigt, wahrend sie mit dcm 
anderen Ende geniigond A u flage  auf dem Mergel liatten. 
D a, w o der T iibbingring auf den erwahnten drei Segmeiiten  
des 2. R inges aufstand, wo also nicht geniigend Platz 
zum Eintreiben der Bretter rorlianden w ar, wurden 
diese durch flachę E isenkeile ersetzt. Zuvor war der 
Raum zw ischen Senkcylinder und Senkm aucr mit Beton 
ausgefullt worden, um ein w eiteres N iedergehen des 
Senkschachtes zu verhindern, und um hinter dem Senk
schuh eine feste Schicht zu  bilden. Um den Druck 
der W assersśiule zu  vermindern, wurde ein Segm ent im 
unteren T eile  des Senkschachtes angebohrt und das 
W asser abgeleitet. Sodann wurden die eingelaufenen  
M assen giinzlich ausgefordert und das Einbauen des
2. T iibbingringes zu Ende gefiihrt. A uch dieser Ring 
wurde hinterfiillt und betoniert, nachdem  unter dcm- 
selben ebenfalls ein Brettkranz in den Stofs getrieben 
worden war.

Ilieranf wurde in gew iilinlicher W eise  mit pro- 
visorischer Z im m erhng, selbstverstandlich unter An- 
stehcnlassen einer M ergelbrust, b is zu  27  m Teufe 
abgeteuft, wo ein etw as festerer M ergel anstand. Ilier  
konnte der D oppelkcilkranz geleg t werden. D er weitere 
Einbau der T iibbings zw ischen Koilkranz und den oberen' 
beiden R ingen bot keine w eiteren Schw ierigkeiten.

Ein neuor Oelpriifapparat.
Von Oberlngonier D e t t m a r ,  Frankfurt a. M.

In allcn technisclien Betrieben spielt der 01verbrauch  
eine aufserordentlich grofse Rolle und zwar aus zweierlei 
Griinden:

1. sind die Ausgaben liir Oel ein betriicbtlicher Teil 
der laufenden Betriebsausgaben,

2. liiingt der Koblenverbrauch in bedeutendem Mafse 
von der Giite des verwendeten Oeles ab.

Letzteres wird jedem eiiilcucliten, wenn er iiberlegt, 
dafs ein ganz bedeutemler Teil der erzeugten Kraft in 
Reibung unigesetzt wird und zwar in der Antriebsmascliine, 
in den Transmissionen uud in den Arbeitsmaschihen, 
Vermag man dalier den Energieve0.ust dadurch zu ver- 
ringern, dafs man eine gute Oelsorte, welche aber d o c h  
p r e i s w e r t  ist, einkauft, so wird eine ganz bedeutemic 
Ersparnis erzielt werden konnen. In Fiillen, in denen 
die Betriebsmaschine stark belastet ist und seiir grofse

Transmissionen, d. Ił. also grofse Ileibungsveiiusle vor- 
lianden sind, wird es sogar moglicli sein, eine Erweilerung 
des Betriebes durchzufuhren durch Auswahl eines in Be- 
zug auf Reibung besseren Oeles.

Vor der Verwendung pflegen grofsere Betriebe ilir Oel 
untersuchen zu lassen. Wenn man nun genauer zusielit, 
worauf diese Oelprlifung sieli erstreckt, so wird man finden, 
dafs das Oel lediglich daraulhin untersucht wird, ob es 
keine sclilechtcn Eigeńscliafien bat, im allgemeinen, ob es 
keine Siiure enthiilt und nicht zum Verliarzen neigt, nicht 
aber auf seine guten Eigenscliaften hin. Bei Cylinderolen 
wird noch vielfaeh der Entflaniuiungspiinkt, weleher ja  
iiufserst wichtig ist, festgestellt. So wertvoll diese Unter- 
sucbungeii sind, so geben sie doch keinen Aufschlufs iiber 
die meclianischen Eigenscliaften des Oeles. Die Unter- 
sucliungen bezuglicli Viscositiit, welche meistens auch durch-
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geflilirt werden, sollten nun bisher ais ein Ersatz fiir die 
mechanische Prlifung, welche maogels eines geeignetcn 
Apparates nicht moglieh war, dienen. Es ergeben sich 
dabei aber durchaus falsche Resultate, da es nicht richtig 
ist, dafs ein sehr dtinues, fiiissiges Oel auch eine geringe 
innere Reibung besilzt und umgekehrt ein dickfliissiges Oel 
eine grofse innere Reibung. Es stelit, wie neuere Unter- 
suchungen gezeigt haben, die Viscositiit nicht in direktem 
Verlialtnis zu der inneren Reibung.

Der nachstehend beschriebene Apparat giebt die MSglich- 
keit, in einfneher und genauer Weise, Oele in meclianischer 
Beziehung zu vergleichen, wie auch absolute Bestiminungen 
iiber die innere Reibung zu machen. Der Apparat beruht 
auf Jahre langen Arbeiten iiber Laęerreibung, welche iu der 
Elektrotechnischen Zeitschrift 1899  Heft 22  und in Dinglere 
Polytechniscliem Journal 1900  Heft 6 beschrieben sind.

Fig. 1.

Um die grofse Differenz, welche bei Oelen ein und 
desselben Lieferanten zwischen Giite in meclianischer Be- 
ziehung und Preis besteht, zu zeigen, ist in der vorstehenden 
Figur 1 die Untersuchung von 6 Oelsorten einer Firma wieder- 
gegeben worden. Bei jeder Sorte ist der Preis angegeben und 
man ersieht beispielsweise, dafs die b e s t e  S o r t c  g e r a d e  
d i e  b i l l i g s t e  ist. Die „Reibungskonstanten" dieser Oelc 
weichen aufserordentlich stark voneinander ab, und es ver- 
hiilt sich das schlechteste zu dem besten Oel auf gleiche 
Temperatur reduziert wie 1 zu 2 ,3 . Die Preise dieser 
Oele schwanken zwischen 32  und 65 cJL Einen unge- 
fiihren Anhaltspunkt iiber die Zweckmiifsigkeit der Ver- 
wendung bildet das Produkt Reibungskonstante mai Preis. 
Dieses Produkt schwankt zwischen 1,6 und 5 ,3 , woraus 
man ersieht, welche bedeutenden Ersparnisse mit der An
wendung dieses Apparates yerbunden sind.

Derselbe ist nun nicht allein dafiir bestimmt, Oele 
miteinander zu vergleichcn und so die beste Auswahl zu 
treffen, sondern er soli auch dazu dienen, eine l a u f e n d o  
K o n t r o l l e  i i ber  d i e  O e l l i e f e r u n g  zu g e b e n .  Man 
ist mit diesem Apparat in der Lage, in einfachster Weise 
zu kontrollieren, ob das gelieferte Oel dasselbe ist, welches

beiin Abschlufs zur Probe eingereicht wurde. Diese Kon- 
trolle kann, da sie aufserordentlich cinfach auszufiihren 
ist, von jedera intelligenten Arbeiter vorgenommen werden, 
sodafs Unkosten damit kaum verkniip(t sind. Der Zeitaufwnnd 
hierftir bclriigt etwa 'A bis ih  Stunde, wahrend welcher 
Zeit aber auch der Arbeiter nicht dauernd mit dem Apparat 
beschiiftigt zu sein braucht.

Eine weitere sehr wichtige Eigenschaft des Apparates 
ist dic, dafs derselbe nicht nur fiir Oclpriifungen verwendet 
werden kann, sondern auch zur Priifung von Lagerinaterialien, 
Wellenmaterialien und zum Studium der Vorgiinge im 
Lager uberhaupt. Dadurch erhiilt der Apparat auch fiir 
die wis8enscliaftiiche Untersuchung Bedeutung.

Der Hauptgesichtspunkt bei der Konstruktion dieses Oel- 
priifapparates ist derjenige gewesen, dafs Oeluntersuchungen 
nur dann richtig sind, wenn sie iu der dem Verwendungs- 
zweck moglichst nahekommenden Form gemaclit werden, 
d. h. also, cs mufs unbedingt das Oel in der Schmier- 
schichtdicke untersucht werden, welche in Lagern, Gleit- 
ftihrungen, Zapfen etc. vorhanden ist. Da auch, wie weiter 
unten nachgewiesen wird, der Reibungskoeffizient eine 
Funktion der Gesehwiiidigkeit ist, so ist unbedingt notwendig, 
fiir die Untersuchung nur cylindrische Lager zu verwenden, 
da nur bei diesen eine bestiminte Umfangsgeschwindigkcit 
yorhanden ist. Absolut ausgeschlossen fiir solche Unter- 
suchungen sind z. B. stehende W ellen mit Spurzapfen- 
lagerung, da iu letztereu die Gcschwindigkeit von Nuli bis 
zu einem bestimmten Werte an veischiedenen Stellen wechselt.

Lageit man eine Welle in zwei Lagern, so wird die 
Druckverteilung stets unkontrollierbar bleiben; niinmt man 
feste Lagcrschaleu, so kann man mit Sicherheit annehmen, 
dafs der Druck sich ganz vcrschieden verteilen wird, und 
dafs viele Stellen in diesen Lagern vorkommen werden, 
an denen die Schmierschicht fast vollstiindig durchgedrllckt 
wird, jcdenfalls aber werden unkontrollierbare Druckvcr- 
teilungen und Schmierschichten yorhanden sein. Niinmt 
man eine solche W elle aus den Lagern heraus und moniiert 
sie dann nachher wieder zusammen, so ergiebt sich stets 
wieder ein anderer Reibungsverlust, d. li., da sonst nichts 
geiindert wird, es haben sich die Auflagefliichen geiindert.

Durch diese Ueberlegungen war der Weg gegeben, wie 
ein Apparat, welcher zuvcrliissige Resultate geben soli, 
beschaiTen sein mufs. Derselbe mufs unbedingt aus e i n e m  
Lager bestehen, dann ist, wenn man fiir eine syinme- 
trische Bauart Sorge triigt, was ja in einfachster Weise 
moglieh ist, eine verschiedene Einstellung absolut ausge
schlossen. Demgemiifs besteht der Apparat aus einer einmal in 
einem Ringschmierlager gclagerten W elle. Die Anwendung 
der Ringsclimierung ist gleichfalls wichtig. Durch diese 
wird eine ganz gleichmlifsige Zufuhr des Oeles herbei- 
gefiilirt und damit werden Fehler in det Beśtiinmung 
vermieden. Es wiire natiirlich falsch, wenn man- daraus 
schliefsen wollte, dafs die Untersuchung nur fiir Ring- 
schmierungslager Zweck hat. Sclbstyerstiindlich gelten die  
Resultate auch fiir TropfCle etc., nur wiirde die Anwendung 
eines TropfBles im Untersuchungsapparat Fehler wahrend 
der Untersuchung infolge unregelmiifsigcn Oeiznfiusses 
herbeifuhren k&nnen. Die Vorgiinge im.Lager sind, voraus- 
gesetzt, dafs genUgend Oel zufliefst, vollstiindig die gleichen.

Das Kigenlliinlichste an dem Apparat ist die Mcfo- 
methode und darin sind auch die Vorziige desselben 
gegeniiber anderen Apparaten begriindet. Bringt man eine 
Masse auf eine gewisse Tourenzahl, so ist gemafs bekannter
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pliysikalischer Gesetze die in der Musse aufgespeieherte 
Energie ganz bestimint und leicht bestinimbar. Die Energie- 
mengc ist gegeben durcli die Masse und durcli die Touren- 
zahl derselben, sodafs, wenn uian eine mit Scliwungmasse 
verseliene Welle auf eine gewisse Tourenzalil bringt und 
dann den Antrieb ausschaltel, man fiir jede Tourenzalil in 
der Lage ist, die in der Scliwungmasse aufgespeieherte 
Energie anzugeben. Liifst man daher die eininal angc- 
triebenc und von dem Antrieb abgekuppclte Welle mit 
Scliwungmasse auslaufen, so kann man aus der Abnahme 
der Tourenzalil fiir jede Geschwindigkeit die in Reibung 
umgesetzte Energie bestimmen und daraus, wie weiler 
unten genaner nachgewiesen wird, die Glite des Oeles 
feststcllen. Bei technisohen Oeluntersuchuugen is t  es nun

nicht etwa notwendig, die ganze „ Auslaufskurve“ aufzu- 
nchmen, sondern, und das ist fiir den Apparat charakterisliscli, 
es genUgl, die Zeit von irgend einer Tourenzalil an bis 
zum Sti 1 lstande festzustellen, womit man in der Lage ist, 
einen Schlufs auf die Glite des Oeles zu zielien. Bringt 
man verschiedene Oelsoiten in den Apparat hinein und 
bestimint fiir jede Sorte die Zeit bis zum Stillstand von 
irgend einer Tourenzalil an, so stellt, wie gleichfalls spiiter 
nachgewiesen wird, die GUte des Oeles direkt im Ver- 
hiiltnis zu den beobacliteten Zeiten. Daraus ist ersichtlicli, 
dafs die ganze Oelpriifung sich reduziert auf die Be- 
obachtung einer gewissen Tourenzalil sowie eines bestimmten 
Zeitraumes.

| Figur 2 stellt den Oelpriifapparat, wie er fur 
elektrischen Antrieb gebaut wird, dar. Der cigentliche 
OelprUfer besteht, wie daraus zu erselien ist, aus einem 
kraftig gelialtenen Lager, in welchem sieli eine W elle, die 
mit zwei Schwungscheiben versehcn ist, befindet. Dieser 
OelprUfer uiufs in Rotation versetzt werden und zwar 
so, dafs er ungefiihr 1 7 5 0 — 2 0 0 0  Touren pro Minutę macht.

Der Apparat wird gebaut fiir Antrieb mittelst Elektro- 
motor, fUr. Antrieb von der Transmission aus und fur An
trieb von Hand.

Der elektrisch angetricbenc Apparat wird wohl am 
meisten Yerwendung finden, da derselbe im Gebrauch am 
beąuemsten ist. Derselbe gestattet in einfachcr Weise eine 
Aenderung der Tourenzalil, kann jederzeit ein- uud aus- 
geschaltet vrerden u. s. w.

Die Grofse der Schwungscheiben ist so gewahlt, dafs 
ein in Lagern vielfach vorkommender Fliichendruck erzielt 
wird.

Die Handhabung des Apparates ist nufserst einfacli. 
Durch Einschalten des Anlassers wird der Motor auf seine

2.

Tourenzalil gebracht. Die Abkupplung des Oelpriifers von 
dem Anlriebsmotor wird in folgender Weise ausgefiihrt: 
Der Anker ist einseitig und zwar nach dem OelprUfer zu 
im magnetisclien Feld angeordnet. Dadurch liat er das 
Bestreben, sich von dem OelprUfapparat wegzubewegen, 
woran er jedoch durcli einen an dem Endlager befind 1 iclien 
Schieber verliiudert wird. Auf der W elle sitzt eine Stiften- 
kupplung, wTelche 2 — 3 mm in die Scliwungsclieibe des
OelprUfers eingreift und ihn bei eingestecktem Schieber
initnimmt. Zielit man jedoch den Schieber heraus,
so bewegt sieli der Anker um etwa 4 — 5 mm von 
dem OelprUfer weg, und die beiden Kupplungsstifte kommen"' 
aufser Eingriff. Wenn man die Tourenzalil des Molors 
mit dem OelprUfer festgestellt hat, zielit man den Schieber 
heraus und beobaclitet die Zeit der Herausnahme.
Dann Uberltifst man den Apparat sich selbst und stellt
den Motor ab. Man hal nur noch den Zeilpunkt zu
beobachten, an dem der Apparat still steht und damit die
Auslaufszeit ermittelt.

Bei dem mechanisch angetriebenen Apparat ist der
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eigentliche Oelprlifer genau der gleiche, wie bei dem 
elektrisch angetriebenen. Auf gemeinsamer Gruudplatte ist 
die die Antriebsscheibe trngende W elle eelagert.

Die Auskupplung wird iii iihnlichcr Weise bewirkt, und 
zwar wird der iii der Richtung der Achse wirkende Druck 
durch Einfligung einer Feder eneichi. Durch Heraus- 
milime eines Schiebers wird wiederum die Auskupplung 
besorgl. Bei dcm Apparat mit Handantrieb sind zwei in 
einer Siiule gelagerle Wellen vorhanden, durch welche 
eine Uebersetzting von 1 : 86 erzielt wird. Da man die 
erste Welle von lland aus mit 50  -  60  Touron betreiben 
kann, so kann man dem Oelpriifer die gewilnschte Touren- 
zalil zwischen 1800  und 2000 erteilen. Die Auskupplung 
geschieht in iihnlicher Weise wie bei dem mechanisch 
angetriebenen Apparat.

Alle Apparate sind mit einer am Bodni des Oel- 
sackes liegenden Heiz- bezw. Kuhlschlange versehen. Diese 
hat nachfolgenden Zweck:

10 10  ło <io so bo 70 go so i00

Fig. 3.

410 W  i io
•'W'

Scliallet man den Apparat ein und liifst ilm mit einer 
konstanten Tourenzahl laufen, so wird allmiililich die 
Temparatur des Lagcrs und des Oeles zunehinen. Figur 3 
zeigt, in welcher Weise dies geschiebt, und ist aus dieser 
ersichtlich, dafs eine Stunde 'ununterbruchenen Betriebes 
notwendig ist, um einen konstanten Zustand herzustellen. 
Liifst man durch die Heizschlange warmes Wasser laufen, 
so ist es moglich, diese Einlaufszeit bis auf 10 Minuten 
zu reduzieren. Da nun nicht iiberall warmes Wasser vor- 
handen ist, so kann mit den elektrisch angetriebenen 
Apparaten auch eine elektrisehe Hcizvorriclitung mit einem 
fein abgesluften Regulator verbunden werden.

An dcm Apparat befindet sich ferner ein sehr solides 
Oelstandsrohr, welches mit einer Markę versehcn wird, 
sodafs der Apparat stets gleichmafsig hocli gefiillt werden 
kann. Im Deckel des Apparates ist an geeigneter Stelle 
ein Loch zur Einfiihrung eines Thermometers angcbracht. 
Dieses ist so einzubringen, dafs es die Temperatur der 
mittleren Oelschicht mifst.

Die Welle des Oclpriifers hat einen Durchmesser von 
30  mm, sodafs sieli bei einer Tourenzahl von 2 0 0 0  pro 
Minuto eine Umfangsgcschwindigkeit der W elle von 3 ,1 4  m 
pro Sekundo ergiebt. Man ersieht daraus, dafs alle in 
Lagern vorkommenden Geschwindigkeiten in den Unter*

suchungsbereich gezogen werden konnen. Will man nun 
beispielsweise ein Oel ermitteln, welches fUr holie Ge- 
scliwindigkeiten gut ist, so liifst man den Apparat von 
etwa 2 0 0 0  Touren an auslaufen, liifst ihn weiter noehmals 
von 1000  Touren an auslaufen und liat dann aus der 
Differenz der beiden Zeiten ein Mafs fiir das Verhalten 
des Oeles bei lioher Geschwindigkeil. Wil l  man dagegen 
ein Oel fiir niedrige Umfangsgeschwindigkeilen aussuchen, 
so liifst man den Apparat von 10 0 0  Touren an auslaufen, 
wiilirend man fiir mittlere Geschwindigkeiten den Apparat 
von 2 0 0 0  Touren an auslaufen liifst.

W ill man mehrere Oele miteinander vergleichen, so 
ist es niclit notwendig, jedesmal den Apparat auseinander- 
zunehrnen, sondern es geniigt ein zweiinaliges Hindurch- 
laufenlassen von Benzin und zweimaliges Ausblasen des 
Oelsackes mit Luft. Es wird dann jede Spur des vor~ 
handenen Oeles beseitigt, sodafs eine Beeinflussung der 
einzelnen Resultale untereinander nicht eintritt.

Es ni5gc nun jetzt besebrieben werden, in welcher 
Weise die Prtifung des Oeles vorzunehinen ist:

a) Y e r g l e i c b  v e t s c h i  e d e n  er O e l s o r t e n .
Es wird zuniichst eine Sorte eingefiillt. Der Apparat 

wird auf eine Tourenzahl von ca. 1 8 0 0 — 2 0 0 0  gebracht, 
und man liifst ihn dann bei dieser Tourenzahl einlaufen. 
Durch Wasserzirkulation oder elektrisehe Heizung wird 
eine Temperatur von ca. 40° liergestellt. Ist dies erreicht, 
so ziihlo man die Tourenzahl des Apparates genau. Darauf 
kupple man den Antrieb in der vorstehend niiher be- 
scliriebenen Weise ab und beobaclite die Zeit der Aus- 
kupplung. Dann bleibt der Apparat sich selbst Uberlassen, 
die Uindrehungszahl nimnit allmiililich ab, bis er nach 
einiger Zeit, je nacli der Giite des Oeles, zum Stillstande 
komint. Diese Zeit konstatiert man und hat sotnit die 
Zeit, welche der Apparat zum Auslaufen von der ge- 
messenen Tourenzahl an benotigt. Man reiuige den Apparat 
wie oben besebrieben durch Hindurchlaufenlassen von 
Benzin, btinge die zweite Oelsorte hinein, lasse den 
Apparat wiederum einlaufen und bringe ihn auf dic gleiche 
Tourenzahl und Temperatur wie vorher.

Ist dies geschchen, so kupple man den Apparat von 
dem Antriebe ab und beobaclite wiederum die Zeit und 
so fort, bis alle Sorten durchprobiert sind. Die Reibungs- 
konstanten der einzelnen Oele stehen dann in dem um- 
gekehrten Yerhiiltnis zu den beobachteten Zeiten.

Bezeichnet man mit r̂  und r2 die Reibungskonstanten 
zweier Oele, mit Tj und T2 die bei gleieher Tourenzahl 
beobachteten Zeiten, so ist:

r2 T j
bj U n t e r s u c b u n g  e i n e s  O e l e s  a u f  Rei  bu n gs - 

K o e f f i z i e n t  u n d  R e i b u n  g s - K o n s t a n t ę .
Man gcht in der gleichen Weise wie oben bei Sorte A 

besebrieben vor und ermillelt die Tourenzahl, sowie dic 
dazu gehBrige Zeit bis zum Stillstande. Dann ist:

Der Reibungs-Koeffizicnt bei einem Druck von 1 kg 
pro qcm =

Tourenzahl pro Minutę
Konstantę X -------------------------------------

Zeit in Sekunden
Dic Rei bu ngs-Konstantę =

l/^Tourenzalil pro Minutę
Konstantę X -

Zeit in Sekunden
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c )  K o n t r o 1 1 e , o b v e r s c h i e d e n e  L i e f c r u n g e n  
g l e i c h e n  O e l e s  a u c l i  d i e  g  I c i c h e  G i i l e  l i a b e n .

Es geschieht dies einfach diidurch, dafs man vou Zeit 
zu Zeit eventl. von jedein Fąsse 0 ,3  1 abliifsf und 
in den Apparat bringt. Man beobachte dann die Z(‘it bis 
zum Stillstnnde von irgend einer bestimmlen Tourenzahl 
an. Findet man eine erheblich kiirzere Zeit wie bei der 
ersten Probe, so ist das Oel sclilecliter, ist die Zeit da- 
gegen erheblich liinger, so ist das weiter gelieferte Oel 
besser.

In nachsteliender Tabelle sind nun fiir 6 verschiedenc 
Oelsorten einer Firma dic gesamten Auslaufszeiten und die 
Reibungs-Konstanten angegeben. Wie man crsieht, ist das 
Produkt: Auslaufszeit X Reibungskonstante stets fast genau 
das gleiche, sodafs dic oben angegebene Bezieltung: „die 
Giite des Oeles ist proportional der Zeit" mit grofser 
Genanigkeit zutrifTt. In der Tabelle ist der leicliteren 
Uebersicht!ichkeit wegen auch noch der Preis der verschie- 
denen Ocle hinzugefUgt.

Oelsorte
T = A u sIan fs- 

zeit von 1400  
Touren an.

Relbungs-
Konstante

r

Tempe
ratur

t

Preis 
pro kg

Preis 
X r

r X  T

I 560 0,05 33» 32 Pf. 1,6 2,80
II 335 0,068 4 0 ,8 ° 63 „ 4,28 2 ,62
III 339 0,081 40° 65 „ 5,26 2,82
IV 294 0,088 39 ,2° 42 „ 3,70 2,70
V 289 0.091 4 0 ,5 ° 32 „ 2,91 2,63
VI 274 0,095 42 ° 48  „ 4,95 2,60

Aus der Tabelle ist ersiclitlich, welche Vorteile mit 
der Benutzung dieses Apparates vcrbuiiden sind. Wic 
man sieht, stehen die Preise in gar keinęm Verhaltnis 
zu der Gule der Ocle. Es sei noch beinerkt, dafs diese Oel- 
sorten durchweg solche sind, dic sieli im praktischen

Gebrauch ais gut verwendbar erwiesen haben. Dieselben 
sind durchaus siiurefrei und zeigen keinerlei Neigung zum 
Vcrharzen. Sie sind also liii' den Gebrauch gloicli gut, nur 
zeigt sieli, dafs die in Bezug auf Reibung beste Oelsoite 
Nr. I gerade die billigste ist. Das in Bezug auf Reibung 
n&clistbęsle Oel, Sortc Nr. II, ist fast das teuerste. Ęiueu 
ungefiiliren Anhalt unter sonst gleichwertigen Oelen wiirde 
das Produkt: Pieis mai Reibungskonstante bilden, und zwar 
wiirde dasjenige Oel am zweckmafsigsten sein, bei dem 
dieses Produkt am nitdrigsten ist. In vorstehender Tabelle ist 
dieses ProJukt angegeben. Es ist ersiclitlich, dafs ganz 
erhebliche Schwankungen desselben auftreten; beispielsweise 
steht die beste zur sclilcchtestcn Sorte im Verhiiltnis von
ca. 1 : 3 ,3 . Beriieksichligt man noch, dafs bei Untersuchung 
der Sorte I die Temperatur um 7° niedriger war ais die 
normale von 40°, ŝ o wird das Verhiiltnis der besten zur 
sclileclitesteu Sorte 1 : 4.

Man sieht daraus, welche bedeutenden Erjparnisse durch 
Benutzung des Apparates erzielt werden konnen.

Es sei nocli erwiihnt, dafs die Fabrikantin des Apparates, 
die Elektriziliits—Aktien-Gcscl Iscliiaft vorm. W. Lahmeyer 
& Co.-Frankfurt a. M. bislier das Oel Sorte II verwendet 
hat und infolge dieser Uiitcrsuchniigen jetzt Sorte I vcr-
wenden wird. D ie  d a d u r c h  c r z i e l t e  E r s p a r n i s
be t r i i g t  *JL 2 0 0 0  pro J a h r  d i. 25  pCt .

Im Yorstehcndcn sind die llieoretischeu Fragen nicht 
bchandelt, da im wesentlichen Wert darauf gelegt wurde, 
die praktisclie Seite des Oelapparates zu erliiutern und zu 
beleuchten. Wer sich jedoch uber die theorctischen Arbeiten 
auf diesem Gebiete informicien will ,  findet eingehendes 
Materiał in der Elektrotechnischen Zeitschrift 1899  Ileft 
22  und 23  und 1902  Heft 34 , sowie in Dinglers Połyt. 
Journal 1900  Heft 0.

Technik.
S o lb s tth a t ig  d u r c h  W a g o n  von  b e id e n  S e iten  

h e r  z u  o ffn e n d e  W e tte r th iir , Die in der beigcfugten 
Figur dargcstellte Vorrichtnng, die Wetteithlir von beiden 
Seiten her durcli die Wagen ofliicn zu lassen, ist seit

Monalen auf Zeehe Germania I bei Dortmund ohne die 
geringsten Storungcn im Betriebe und solIte hiiufigcr nacli- 
gebildet werden. Ihr Ilauptvorteil ist nicht so sehr die 
fiir den Schlepper erzielte Zeitersparnis, welche bei 
viel befahrenen Strecken indes auch nicht zu veraehten

ist, ais die grofse Gewiihr und Sicherheit, dafs W 
nicht Ofter und liinger geolTnet bleiben, ais unbedingt nOtig 
ist. Dic Vortichtung verdient daher vor allem in Strecken 
angebracht zu werden, welche fUr die Wetterfiihrung wiclitig 
sind. Da dic Darstellung mafsstiiblich ist, kann sie Naeli- 
bildungen oline weiteres zu Grunde gelegt werden,

W. D.

B o h r w in d e . Ais eine der piimitivsten Voirichtungen 
zum Boliren in der Kohle kann auf einigen Zechen des 
Bergrevicrs Herne i. W. in grofser Vcrbreitung die Bohr- 
winde angetroffen werden. Sie ist nacli Alt der Centrums- 
bohrer oder der I.ochschen Maschine (cf. Kohler, Bergbau- 
kunde, IV. Aufl,, S. 1 3 2 ) konstruiert und in nachstehender 
Skizze abgebildet. Das Bohrcn geschieht gewohnlich durch
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zwei Mmiii,  indem durcli den einen die Kurbel gedrelit, 
durcli den andeten die veitikn.1 e EisenslarigC gegengesteinint 
wird. Bei einmiinuischem Bohren wird statt der Eisenslange 
ein Breit \or die Boluwinile gesteckt und mit der Brust
gegengedrilckt. Infolge der ganz einfachen, soliden Kon
struktion und der beąuemen Handhabung erfreut sieli die 
Bolirwinde einer grofsen Verbreitung unter den Arbeitern
und steht in ihreu Leistungen der Handbohrinasohiiie, 
/.umai das zeitraubende Aufstellen einer Spaunsiiule fortfiillt, 
in keiner Weise nacli. Auf jeden Fali ist sie aber,
besonders beim Boliren in hurtur Kohle, dem gewShn-
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1/2 Centner Gewicht —  ist das Resultat ein vollauf be-
friedigendes. Der Bagger isl von fesier, gedrungener Bauart 
und auf Riidern gelagert, um leicbter transportiert werden 
zu konnen. Sein Antrieb et folgt durch einen Drehslrom- 
motor, weleher Uber 12 PS. verlugt. FUr seine Be- 
dienung werden vier Mann beansprucht. Wahrend durch 
zwei Mann die Berge am Abhang der Halde ge- 
loekert werden und den Bechern zugleiten, sorgen die 
beiden anderen Arbeiter (lir das Auswechseln der Wagen 
und das ungestorle Arbeiten des Baggerwerks. Gegenuber 
dem frUhcren Laden mit der Hand, wo pro Mann und 
Schicht eine Durchschniltsleistung von 15 Wagen h, 0 ,6 S  t 
erzielt wurde, (sodafs fiir 120 Wagen 8 Mann erfoidcrlich 
waren) vermag das Baggerwerk bei miifsiger Inanspruchnalime 
mit 4 Mann 110 Wagen zu fiillen. Hieraus ergiebt sich 
pro gefuliten Bergewagen eine Ersparuis von 10 Pf oder 
pro Tag eine solche von 11 Ł/C . Die Anschaffungskosten 
von 1400  ac. dUrften sich somit in kilrzester Zeit bezahlt 
gemacht haben. W. I>.

M agn etlsehe B eob ach tu n gen  zu  N ied er-H erm s- 
dorf, Reg.-Bez. Breslau. Die westliche Abweichung der 
Magnetnadel voin flrtliehen Meridian betrug:

liclien  S ch lan gen boh rer vorzu zie lien . A u f den Z echen  des 
Herner R eviers w urde sie  zum grofsen T e il von den A r
beitern selb>t (fiir  ca. 0 , 8 0 . Si.") bezogen  und m itgebracht. 
Naeh einer im J a h ie  1901 vorgenoinm enen Schiitzung  
b elief sich  ihre Z aiil im gen au n ten  R ev ier  au f rund 
350 Stiick , w ovdu auf d ie  Z eche F r ied iich  der Grofse 
a llein  2 5 0  Stiick tn lf le len . W . D .

W egfu llen  a lte r  B erg eh a ld en  d u rc h  e in  B agger- 
w erk . A u f Z eclie  G erm ania I bei Doi tum nd ist vor 
e in igen  M onaten der V ersuch gem acht w o td en , d ie  Berge 
ein er  a llen  H alde, w elch e  unter T age versetzt w erden  
so lle n , durch e in en  Bagger in W agen fiillen  zu lasscn . T rotz  
des iiufserst ungu nstigen  M aterials —  d ie  H alde enthiilt 
npben feinem  Gut oft B ergestiieke von 50 cm L ange und

1902
um £ Uhr um 5 Uhr um 8  Uhr um 2 Uhr

vorni. nach in. vorm. naclim.

Monat Tag £ Tag ,o .O -1

Oktober 1. 8 6,4 8 12,2 17. 8 5,6 8 10,9
2. 8 6,1 8 13,2 18. 8 6,8 8 11,7
3. 8 5,9 8 12,7 19. 8 5,5 8 10,7
4. 8 5,0 8 12,5 20. 8 6,0 8 12,0
5. 8 5,0 8 13,4 21. 8 6,5 8 11,6
6. 8 6,0 8 13,0 22. 8 5,5 8 11,8
7. 8 6,5 8 11,6 23. 8 5,0 8 11,0
8. 8 6,0 8 12,6 24. 8 5,6 8 12,3
9. 8 5,6 8 12,2 25. 8 6,9 8 11,5

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

Mittel 8 5 ,8 7 | 8 11,74
Mittel 8 «  8 ,80  “  =  hora 0. 4 . 5 ,5 .

Yolkswirtsefiaft und Statistik.
E rgebn isse  dea S tein- u n d  B rau n k o h len b erg b au es im  O b erbergam tsbezirk  B re s lau  in  d en  d re i e rs ten  

V ierte ljah ren  1802, verg lichen  m it dem  g le ichen  Z e itrau m  des V orjahres.
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Im 1. bis 3. Yierteijahr 1902 In den gleichen Yierteln des Yorjahres Mithin gegen d. gleiche Yiertel d. 
Yorjahr. melir ( + ) ,  weniger ( — )
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Steinkohle 1. 72 6 836 513 570 610 6 095 508 107 779 75 7 734 371 569 142 6 884 878 102 921 -- 897 858 -  789 370 +  4858
2. 71 6 898 799 5 4 6 1 6 5 6 1 7 1 7 1 5 104 589 73 6 947 842 548 247 6 309 947 102 575 — 49 043 -  138 232 +  2014
3. 71 7  551 526 573 369 7 070 055 104 546 76 7 729 006 5 70  823 7 131 730 103 630 — 177 480 -  6 1 6 7 5 -i- 916

Summę 21 286 838 1 6 9 0 1 4 4 19 337 278 22  4 1 1 2 1 9 1 688 212 20 326 555 1 124 381 -  989 277

Braunkohle 1. 31 2 3 1 1 9 7 65 984 166101 1 970 32 2 5 0 2 1 2 41 896 197 912 1 9 9 0 -- 19 015 -  3 1 8 1 1 -  20
2. 31 217 157 65 920 1 5 2 3 0 6 1 9 3 6 32 213 935 70  417 142 493 1 8 9 6 3 222 +  9 813 4 - 40
3. 33 228 987 67 941 159 065 1 9 1 7 31 231 837 74 981 152 868 1 8 8 2 2  850 +  6 1 9 7 +  35

Summę 677 341 199 845 477 472 1 695 984 187 294 493 273 - 18 643 -  15 801

*) Einschliefslich der Halden- und Aufbeieitungsverlustf, ausschliefallch der Deputate. 
**) ElnschlieŁllch der Deputate.
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R h e i n i s c h - W e s t f a l i s c h e s  K o h l e n  - S y n d i k a t .  Es 
betrug im M onat O ktober:
die. B e t e i l i g u n g  . . . .  5 574 474  t, arbeitstagl. 206 462 t

im Y o r m o n a t ........................  5 213 876  „ „ 200 534 „
im gleichen Monat d.Yorjalir. 5 2 6 4 4 2 5  ,  „ 194 979 ,,

die F o r d e r u n g ........................  4 5 7 9  5 9 5 , ,  „ 169 6 1 5 ,,
im V o r m o n a t ........................  4 1 5 6  221 „ „ 159 855 „
im gleichen Monat d.Vorjabr. 4  383 7 8 2 ,, „ 162 362  ,

Die Forderung i?t gegen die Beteiligung zuriickgcblieben 17,85pC t.
im Y o rm o n a t............................................................................... 20 ,29 „
Im gleichen Monat des Y o r ja h r e s .....................................16,73 „

F o r d e r u n g  d e r  S a a r g r u b e n .  Die staatlichen Stein* 
kohlengrubcn liaben im Monat O k t o b e r  in 27  Arbeitstagen 
8 8 8  040  t gelordert und cinschliefslich des Selbstverbrauehea 
899  7 3 2  t abgesetzt. Wahrend des gleichen Zeitabsehnities 

f un Vorjahre mit 27  Arbeitstagen belief sich die Forderung 
auf 865  60 2  t, ii ci Absatz auf 8 6 3  751  t. Mit der Eisenbahn 
kamen 587  l i  8  t, auf dem Wasserwege 65 8 7 4  t zum 
Yersand, 50 3 2 2  1 wurden durch Landfuhren entnommen, 
157 55 7  t den im Bezirke geiegenen Kokercicn zugefiilirt.

U e b e r  d i e  L a g e  d e r  e l e k t r o t e c h n i s c h e n  I n d u s t r i e  
bringt der Geschiiftsbericht der Allgemeinen Elcklriziliits- 
Gcsellsciiaft fiir das Jahr 1 9 0 1 /0 2  Auslassungen von all- 
gemeinem Interesse, die wir im Folgenden auszugsweisewieder- 
geben. »W ie der wirlschaftlichc Aufscliwung des lelzten 
Jahrzehntes sieli um die nufbHihende elokt'olechnischc 
Industrie konzentrierte, so stelit diese iu der gegenwaitigen 
Periode im Millclpunkte des allgemeinen Niederganges; ja 
es darf heute kaum mehr geleugnet werden, dafa die ciek- 
trische Krisis eher eine der Ursachen ais eine Folgę der 
wirtschaftlicheu Gesamlerkrankung darstellt.

D ie U rsachen  der K risis w aren: iibcrm afsigc In vestitio n en  
bei B etrieb su ntern eh m u ngen, d ie  w ed er init der K ap ita l-  
kraft des L andes noch m it den lan d esiib lich on  A nspriichen  
an V erz in su n g  im E in k lan ge s la n d en ; m angelhafte  Prlifung  
und U eb erk a p ita lisa lio n  d ieser  U n tern eh m u n gen ; ungcrecht- 
fer iig te  E rw eileru n g  der F ab rik ation ssta tten  a u f Grund der 
A uftriige, d ie  aus L ieferu n g fiir e ig en e  U nternehm ungen  
slam m len  und daher nur e in m a lig e  w a ren ; A u sb reitu n g  
der G escliiifts- und V erk au fsorgan isation en  Uber d asjen igc  
Mafs h inaus, das durch d ic  B asis der F abrikation  g e -  
geben  war.

D ie B edeutu n g und Z uk u n ft der E lek iro tech n ik  ais 
F aktor d es m odernen L cbens w ird durch d ie  K alam itiit 
der Industrie n ich t verrin gert; im  G egen te il ist zu erw a iten , 
dafs d ie  durch B esorgnis g este igerte  E m sig k e lt neue G eb iete  
und A n w en d u n gcn  ersch liefsen  und d ie  K cn n ln is  und Be- 
herrschung der Y orhandencn crw eilern  w ird . W enn auch  
d ie se  R iick w irk u n g  der e lck tro tech n isch en  Industrie zu  
gute koinm en w ird , e in e  G esundung w ird  sc h w erlich  sofort 
erfo lgen . Fura erste h an d eit es sich  darum , dem  vor- 
h andenen  Z u siand  ins A u g e  zu sehen  und das M ifsver- 
hiiltn is zw isch en  P rod uk lio n sfa h ig k e it u rd  K onsum  lO ck- 
lia ltlo s  zu k o n sla tieren . D ies w ird  dem  K ap ila lis ten  heute  
le ich tcr  se in  a is vor e in em  J a h re , nachdem  in zw isch en  
v ie lfach  E rgebnisse und B ew ertungen  in scharfeu Kontrast 
zu  m ann ig fach en , hoffn u n gsvollen  E rkliirungen und Y oraus- 
sagen  getreten  s in d . W e lc h e  M ittel zu  ergreifen  sein  
w erd en , um unsere In d u strie  zu k o n so lid ieren , haben wir 
w ied erh o lt au sgesp roch en . E in  en geres Z u sam m en sch liefscn  
der grofsen F irm en  w ird  sich  kaum  verm eid en  lassen, 
w enn d ie  V erk au fsp reise der K rzeugn isse w ied er  a u f ein  
d ie  F abrik ation  loh n en d es N iv ea u  gebracht w e id e n  so lle n . 
Dafs aber e in e  B e sch leu n ig u n g  des Z u sam m en sch lu sses

lc ic h t  zu U eb crc ilu n g en  fiihren k on n te , sc h c in t uns durch 
d ie  T h atsach e e rw irsen , dafs nocli im V er la u f des letzten  
Jahrea erh eb lich e  V e tsch ieb u n g en  in der relativen  Be- 
w ertu n g  der e in ze ln en  U ntern eh m u n gen  stattgefunden haben  
und an sch c in en d  dauernd s ie li v o Ilz ie h e n . Schon aus 
d iesem  G runde sc h e in t uns e in  k lares Erfassen der Situation  
d ie  n a ch stlieg en d e  V orb ed in g u n g  fur spiitere Sanierung.

O bw ohl d ie  B esch iiftigu n g  in unseren F abriken  relativ  
b efried ig te , haben w ir unser A ugenm crk  doch  au f d ie  A uf- 
nahm e neuer Z w e ig e , d ie  w ed er  unter der allgem einen  
D ep ression  noch  unter der N ot d er  e lek trisch en  Induslrie  
le id cn , richten zu  m iissen g eg la u b t. D azu  ziih lcn  w ir in 
erster R eih e  d ie  Inangriffnahm e der von R ied ler  und Stum pf 
crfundenen  D am pfturbinen, w e lc iie  v ie l le ic lu  n icht w eniger  
zur U m gesta ltu n g  der E lek tro tech n ik  w ie  anderer Industrie!! 
beilragen  w erd en , ferner A u sgesta ltu n g  unseres funken- 
telegrap h isch en  S ystem s, E rw eiterun g  unserer M eta li-  und 
G u m m iw eik e , aussichtsvollR  A rbeiten  auf dem  G ebiete des 
A u tom iib ilb aues und d ie  fabrikm iifsige H erstellung der 
ersten Iirzeu gn isse  unserer V ersu ch sw erkstatt.

Ein v o ller  E rfo lg  ist nach jah re la n g er , iiiiihsaincr ArbeiL 
d ie  E in fuhrung der N ern silam p e g ew ord en . D ie sch on e und 
zu g le ic h  sparsam c L ichtqui*lle befindet s ic h  in  H undert- 
tausenden von E xeinp laren  b ereits im  G ebrauch und  gew in n t  
in fo lge  sehr g lin stiger  B etriebserfahrungen und der. iiufserst 
befried igen den  M efsresu ltate der P h y s ik a lisch -T ech n isch en  
R eich sa n sta lt tiig lich  w eitere  K reise.

Das M eta llw erk , das sie li b isher im w escn tlich en  auf 
d ic  F abrikation  von  M essing- und K u pferstangen, M essing- 
drahten und -b iiiid en i beschriinkte, hat s ic ii w eiterh in  so 
g iin stig  en tw ick c lt, dafs w ir zur B efr ied igu n g unseres grofsen  
Bedarfes an M essingb lechen  den Bau e i n e s  e i g e n e n  
W a lz  w e r k  e s  h ierfiir b csch losscn  liab en . D asselb e  so li 
noch vor A b la u f d ieses J a h res dem  B etriebe iibergeben  
w erden . D esg le ich en  w erden w ir  d ie  H erstellu n g  von 
E isen - und S tah ld rah len , von denen  w ir betriiehtliche  
M engen so w o h l fiir d ie  A rm ierung der K ab el, ais auch  
fiir d ie  D ra h tse il-F ab rik ation  benB ligcn , nocli in d iesem  
J a h re  aufnehm en . D ic D rahl- und d ie  Guinmifabriken waren 
au srcich cn d  b cscbiiftigt, w en n  auch d ie  v o llc  L e istun gs-  
fiih igk eit d ieser A b teilu n gcn  n ich t au sgen u tzt w erden konnte.

D ie D urchb itdung u nseres fu n k en telegrap h isch en  System s  
konnte m it E rfolg  forlgefUhrt w erden  S eiten s des R eicha- 
m arineam tes w urden  w ir m it der L ieferu n g sam tlicher  
L andstationen  fiir d ie  d eu tsch e  N ord -u n d  O slaeekuste be- 
traul. D iese lb en  sind  fe itig g estc l lt und funktion ieren  zur  
Z u fried en h eit. S ie  haben bei den d iesjiih rigen  F lotten -  
Ubuńgen den N a ch w eis der p rak tisch en  B rauchbarkeit er- 
braeh l. A lle s  in a llem  liaben w ir zu rze it iiber 100  
fu n k en telegrap h isch c S tation en  g e lie fert, u. a. zw e i an der 
fran zosisch en  N ord seek iiste  (L e  H avrc und Barfleur), deren  
M itb en utzu n gsrcch t uns zu gestan d en  w u rd e.

D ie  A b teilun g  fiir den Bau von e lek tr isch en  Bahnen  
hatte unter der Z uriickhaltung  des U n tern eh m erkap ita les am 
stiirksten zu  le id e n .

D ie  e lek tr isch en  S ch n ellb ah n -V ersu c lisfa h r ten  au f der  
M ilitiire isen b ah n  B erlin  —  Z ossen  w urden  b is E nde N ovem ber  
v. J .  fortgesctzt. Es sin d  d ab ei w ertv o l)e  R esu lta te  in 
B ezug au f T r a k lio n s -W id e r s la n d , E n ergicverb rau ch , Luft- 
w id erstan d  u. s. w . bei G esciiw in d ig k e iten  von iiber 
130  k m /S t. erz ie lt  w ord en , fiir w e lc h e  b isher zu verliiss igc  
V ersu ch sergeb n isse  feh lten . L e id er  z e ig te  s ie li der vor- 
han d en e O berbau der M ilitiirbahn den Beanspruchungen
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durcli hbliere Fahrgeschwlndigkeit niclit gewachsen. Erst 
nach Verlcgung cincs erheblich verstarkten Oberbaues wird 
es moglich sein, die Gescliwiiidigkeiten weiter zu steigein 
und der Liisung der gestellten Aufgabe niilicr zu kommen.

Hege war die auf Errichturig und Erweiterung von 
Elektrizitiilswcrken gcrichtete Thiitigkeit, obwolil auch hier 
iiber schlcchte Preise geklagt werden mufs. Aufser Er- 
wciterungcn der Berliner Elektrizitiitswcrke wurden von uns 
im verfiossenen Jahre 37 Contralen und Erweiterufigen 
bestehender Werke mit einer Gesamtleistung von ca. 
30 0 0 0  PS. fertiggestellt und dem Betriebe libergeben. 
Die Kabelliinge dieser Anlagen betrug ca. 511 km. Im 
Bau begriffen oder demniiclist in Angriff zu nehmen sind 
42  Werke bezw, Erwciterungen mit einer Leistung von 
08  400  PS.; die zugehBrigen Kabelliingen betragen 8 2 8  km.

M im zp ra g u n g . Auf den deutschen Miinzstiiitcn sind 
im Monat Ok t o b e r  1902 gepriigt worden: 7 281 9 0 0  ^  
in Doppelkronen, 3 0 4 C 9 0 t ^  in Kronen, 589  685 JL  in 
FilnfmarlcstUcken, 180 5 0 0  JC. in Zweimarkstiicken, 
1 393  348  JC. iu Einmarkstlieken, 4 4  0 2 0 ,2 0  JL  iu 
Fiinfpfennigstiicken und 41 592 ,47  JL. in EinpfennigstUoken. 
Dic Gesamtauspriigung an Reichsmiinzen, nach Abzug der 
wieder eingezogenen StUoke, beziflferte sich Ende Ok t o b e r  
dieses Jnlires auf 3 841 435  29 0  JL in Gotdintinzen, 
599 7 9 4  6 2 5 ,6 0  JL  in Silbermunzen, 70  1 3 4 8 0 7 ,8 0 ^ .  in 
Nickelmiinzen und 15 833  0 5 4 ,2 2  JC . in KiipferinUnzen.

Gesctzgclłimg und. Yerwaltung.
U r t e i l  d e s  O b e r l a n d e s g e r i e h t s  i n  H a m m  

v o m  1 0 . J u l i  1 9 0 2 .

Dem vierten Hefte des laufenden Jahrganges der Zeit- 
schrift (lir Bergrecht entnehmen wir folgenden interessantcn 
Entscheid des Oberlandesgeriehts in Hamin.

1. Bei dem Rheinisch-Westfdlisclien Kohlensyndikat tcird durch 
die Ileslimmung des Syndilcatsverlrages, duj} die Entschcidung des 
Beirats iiber die Festsetzung der Beteiligunysziffer eine endgiiltige 
sein soli, der Rechtsweg nicht ausgeschlossen.

2. Die Klage auf Erhohung der Beteiligunysziffer ist nicht gegen 
das „Syndikat", sondern gegen die „Vereinigung der Zechenbesitzer“ 
su richten.

3. Aus dem Inlialt des an das Sytidilcat zu richtenden Antrages 
auf Erhohung der Beteiligungsziffer mufl schon heruorgehen, oh der 
Antrag auf eine neue oder eine alte Schachtanlage gestiitzt wird. 
Fehlt diese Angabe, so ist der Antrag auf die alte Schachtanlage 
zu beziehen.

Die Gewerkschaft F. 15. hat gegen die Aktiengesellschaft 
Rlieinisch-Westfalisches Kohlensyndikat zu Essen Klage er- 
hoben mit dem Antrage, „die Beklagte zu verurteilen, die 
Kliigerin vom 1. ApriI 1901 an mil einer um jiihrlich 
30 000  t vermehrten Beteiligung am Kohlenabsatze zu- 
zulassen". Der erste Richter hat die Klage abgewiesen. 
Gegen dieses Urteil hat die Kliigerin Bertifung eingelegt 
mit dem Antrage, nach dem Klageantrage zu erkennen. 
Die Beklagte hat beantragt, die Berufung zuriickzuweisen. 
Dem letzteren Antrage ist von dem Beiufungsgericht 
(3 . Civilsenat) stattgegeben worden.

G r ii ii d e.
1. Die von der Beklaglen erhobene Einrede der Un- 

zuliissigkeit des Rechtsweges erscheint nicht begriiiidet. Der

Worllaut des § . 2 Nr 5 des Syn'likatsvertragcs*): „Letzterer 
entscheidet endgultig" zwingt keineswegs zu der Annalune, 
es habe damit gesagt werden sollen, dafs hinsichtlich der 
durch den Beirat entschiedenen Frage der Rechtsweg aus
geschlossen sei. Ueber- dem Beirat steht noch eine Instanz, 
die Versammlung der Zechenbesitzer, und im Falle des 
§. S Nr. 4 des Vertrages ist gegen die Entschcidung des 
Beirats noch der Rekurs an die Versammlung der Zechen
besitzer gegeben. Die gedachten Worte des §. 2 Nr. 5 
lassen sich daher, ohne ihnen Zwang anzuthun, dahin aus- 
legen, dafs bezilglich der Entschcidung des Beirats im Falle 
des §, 2  Nr. 5 lediglich der Rekurs an die Versammlung 
der Zechenbesitzer hat ausgeschlossen werden sollen, dabei 
aber an eine Ausschliefsung des Rechtsweges nicht gedacht 
ist. Will  man die Bestimmung aber in dem letzteren 
Sinne auffassen, so kann sie keinesfalls dcm gegenwiirtigen 
Prozesse entgegenstehen, da es sich in diesem lediglich um 
eine Rechtsfrage bandelt und ein Fali, in welchem eine 
solche der Entschcidung der ordentlichen Gerichte entzogen 
ist, nicht vorliegt.

Ob die Entsclieidung des Beirats insoweit auch eine 
fiir die Gerichte bindende sein mSchte, ais darin ein Gut- 
achten Iiber tcchnischc oder kaufmiinnische Fragen ent- 
halten ist (vgl. R.-G.-E. Bd. II S. 3 1 5 ), kommt im vor- 
liegenden Falle nicht in Frage und kann daher dahingeslellt 
bleiben.

2 . Da d ie  B eklagte den E in w a n d  der m angclnd cn  
P a ssiv leg itim a tio n  erhoben hat, so  fragt es s ic h , ob  der 
von der K liigerin  erhobene A nspruch gegen  d ie  B ek lagte  
iiberhaupt geltend  gem ach t w erden kann .

Um die Frage beantworten zu kSnnen, ist auf die Be
deutung des Syndikatsvertrages niiher einzugehen. Der 
Syndikatsvertrag ist, wie schon seine Ueberschrift ergiebt, 
ein Doppelvertrag, ohne dafs jedoch dieser Charakter durch 
strenge Scheidung der einzelnen Vertrag(,bcstimmungeu nach 
dieser Doppelnatur des Vertrages auch aufserlich klar 
hervortritt. Der eine Vertrag ist geschlossen zwischen der 
Aktiengesellschaft, also der juristischen Person „Syndikat" 
einerseits und den samtlichen zum Syndikat gehiSrigen 
Zechen anderseits; der zweite Vertrag ist geschlossen 
zwischen diesen Zechen. In dem ersteren Vertrag sind 
obligatorische Beziehungen begrundet zwischen dem Syndikat 
und den einzelnen Zechenbcsitzern, in dem letzteren 
zwischen jedem einzelnen Zechenbesitzer und samtlichen 
iibrigen Zechenbcsitzern. Zu den erstvertraglichen Be- 
stimmungen gehoren diejenigen, durch welche die einzelnen 
Zechenbesitzer sich dem Syndikat gegeniiber verpfliehlet 
haben, ihre gesamte Produktion nur an das Syndikat und 
nicht an Dritte zu verkau(en, und das Syndikat die Ver- 
pflichtung tibernommen hat, die gesamte Produktion ab- 
zunehmen uud den Verkauf dieser Produktion zu besorgen, 
Zu den letztvertraglichen Bestimmungen gehoren diejenigen, 
durch welche jeder Zechenbesitzer sich samtlichen iibrigen 
Zechenbesitzern gegeniiber verpflichtet hat, sich den Ent- 
scheidungen niiher bezeichncter Organe zu unterwerfen.

D ie e in zeln en  Z ech en , so w e it  s ie  dem  S y n d ik a te  a is 
K ontrahenten g eg en u b ersteh en , b ild en  k e in e  ju r ist isch e  
P erson , w erden  aber ais „ V ere in ig u n g  der Z e ch en b e sitzer"  
b eze ich n et und b ild en  a is so lc h e  e in e  G ese llsch a ft d es  
biirgerlichcn  R echts, a is deren  Organ im V ertrage „ d ie

*) Yergl. Weidtmansclies Jahrbuch fiir den Oberbergamtsbezirk 
Dortmund, Jahrgang 1897 S. 54  ff.
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K om m ission" , „ d er  B eirat"  und „ d ic  V ersam m lung der  
Z ech en besitzer"  genann l w erd en , w o h in gegen  d ie  O rgane 
der ju r istisc licn  Person „ S y n d ik a t"  nacli dem  S latu t „d er  
V orstan d " , „d er  A u fsich lsrat"  und „ d ie  G eneralversam m - 
lung" s in d . D er Z w eck  des V ertrages g eh t d ah iu , den  
ungesunden  W etib ew erb  der e in ze ln en  Z echen  a u f dem  
K ohlenm arkt zu b ese itigen  und dem gem iifs d ie  P rod uk tion  
und den A b satz den j e w e il ig e n  Y erh a ltn issen  d es K o lilen -  
marktes entsprechciid  in ein er  fiir a lle  b ete ilig ten  Zechen  
erspriefslichen  W eise  zu  regeln . Um  d iesen  V ertragszw eck  
erreichen  zu  k o n n e n , w ar es er fo rd er lieb , B estim m ung  
dariiber zu treffen, w ie  d ie  R eg e lu n g  der P rod uk tion  in 
einer a lle  B ete ilig ten  b in dend en  W eise  zu erfolgen  liab e, 
und w ie  d ab ei d ie  In leressen  je d e s  e in ze ln en  so w o h l, ais  
auch d ie  der G esam theit zu w ahren se ien .

Da die juristische Person „Syndikat' wescntlich nur 
den Verkauf der Kolilen zu besorgen bezw. zu vermitteln 
hat und dalier in ersler Linie niclit das Syndikat, 
sondern die Verk;iufer, die einzelnen Zechen, dereń Vorteil 
durch die Einriclitung des Syndikats und den Syndikats- 
vertrag gefordert werden soli, an der Regelung der Pro
duktion interessiert sind, so lag es nahe und entsprach nur 
dem wirtschaftlichen Zwecke des Syndikatsvertrages, dafs 
die Entsclieidung iiber den Umfang der Produktion und 
die Beteiligung jedes einzelnen Zechenbesitzers an derselben 
der Yereinigung der Zechenbesitzer bezw. iliren Organen 
Ubertragen, dabei aber dem Syndikat, weil dieses vermoge 
seiner Obliegenheilen mit der kaufmiinnischen Seite der 
Sache, der Marktlage, besonders vertraut sein mufste, eiu 
gewisser Eitiflufa bezw. eine gewisse Mitwirkung eingeriiumt 
wurde. Dafs dem so ist, ergeben die nachfolgcnden Bc- 
stimmungen des Veitrages: Unter A Nr. 13 werden ais 
Befugnisse der Versammlung der Zechenbesitzer bezeichnet:
2. Die Wahl der Mitglieder der Kommission zur Fcst- 
stellung der grundlegenden Betei 1 igungsziffer; 3. die Be- 
schlufsfassung iiber etwaige auf klirzere oder liingere Zeit 
einzufUhrende FOrderungseinschriinkung. In §. 2  Nr. 10  
heifst es: Falls die Lage des Marktes eine Einschriinkung 
der gesamten Produktion bedingt, so hat eine gleichmiifsige 
prozentuale Einschriinkung der Forderung durch Beschlufs 
der Vcr8ammlung der Zechenbesitzer zu erfolgen, und 
unter Nr. 14 daselbst: durch Beschlufs der Zechenbesitzer- 
Versammlung kann dein Yorstand das Recht eingeriiumt 
werden, wegen freiwilliger Einschriinkung der F6rdeiung 
mit Beteiligten Abrnachungcn zu treffen. Die unter C ge- 
nannte Kommission zur Feststellung der Beleiliguiigszilfer, 
welche in der Beselzung von 4 Mitgliedern entscheidet, 
wird im Eingange des Yertrages ais Organ der Vereinigung 
der Zechenbesilzer bezeichnet und gemiifs C Nr. 1 werden 
3 Mitglieder von der Yersammlung der Zechenbesitzer 
gewiihll.

Der Beirat, dessen Vorsitzendcr nach C 5 entscheidet, 
falls in der Kommission Stimmengleichheit herrscht, und 
der nach §. 2 Nr. 10 die Rekursinslanz fiir die Ent- 
scheidungen der Zechenbesilzer bildet, besteht nach der 
Bestimmung unter B 2 nur aus Mitgliedern von Zechen- 
verwaltungen, und werden diese alljiihrlich in der ersten 
Versammlung der Zechenbesitzer ernannt.

Was sodami die Stellung des Syndikats betriffi, so ist 
nacli C Nr. 1 das vierte Miiglied der Kommission ein Mitglied 
des Vorstandes des Syndikats, und gemiifs § . 2 Nr. 2 und 3 
mufs der Zechenbesitzer, der mit einem grofseren Quantum 
an dem Gesamtabsatz beteiligt sein will, dies bei dem Syndikat

a n ze ig en , und hat alsdann  der V orstand d es S ynd ikats mit 
R iick siclit a u f d ie  A b satzverh a ltn isse  zu  prufen, ob eine 
P rod uk tion sverm eh ru n g ohne a llg em ein e  H erabsetznng der 
B e te ilig u n g  erfo lgen  kann oder n ic h t. Ist nach A nsicht des 
V orstandes ersteres der F a li ,  so w ird  dera A ntrage statt- 
geg eb en ; ist letzteres der F a li, so  Uberweist der Vorsland  
den A ntrag der K om m ission .

Nach A Nr 3 hat auch der Vorstand ein Vorscli!ags- 
recht bezUglich der Fordereinschriinkung. Aus diesen 
Bestiinmungen geht hervor, dafs die Vereinigung der 
Zechenbesilzer gerade die Feststellung des Umfanges der 
Produktion und des Mafses der Beleiligung der Einzelnen 
an dieser Produktion ais ein ihr zustehendes Rcoht be- 
trachlet und sich teils die alleinige Entsclieidung, leils 
einen v81lig iiberwiegenden Einflufs auf diese Entsclieidung 
gesichert hat, dagegen dem Syndikat nur ein geringer und 
nebensiichlicher Einflufs eingeriiumt ist.

W as nun , w orau f es im  v o rliegen d en  F a lle  besonders 
ankoinm l, d ie  E n tsc lie id u n g  der K om m ission  betriffi, so 
steh t nach § .  2 A h s. 5 a llerd in g s g egen  d iese  E nlscheidung  
aufser dem  an tragste llen d en  Z ech en b e sitzer  der R ekurs nur 
dein V o rsla n d e  des S y n d ik a tes , n ich t etw a  den Ubrigen 
Z ech en b esitzern  oder der V ere in ig u n g  der Z ech en b esilzer  
zu , und d ies sch e in t fiir d ie  A n sich t zu  sp rcch en , es sei 
an der E n tsc lie id u n g  aufser dem  A n tragste ller  nur das 
S yn d ik a t in teressiert und b e te ilig t , und es ste lie  nur d ieses  
dem  betreffenden  Z ech en b esitzer  a is G egner gegen iiber. 
Bei genauerer Priifnng w ird  m an je d o e h  d ie se  A nsicht ais 
zutreffend n ich t erachten  k S nnen.

Z uniichst liifst s ie  sić li schon  m it der o b ig en  D arlegung  
tiber d ie  B cdeutu n g d es S yn d ik atsvertrages und der Stellung  
d er B e te ilig ten  n ich t in E in k la n g  bringen . Sodann kommen 
noch  fo lg en d e  E rw iigungon in B etracht:

W ie  schon  das R eich sgerich t in dem  U rteil vom
19. F ebruar 1901 (E n lsc h . Bd. 48 . S. 305  Z eitsch r. f. 
Bergr. 42  S. 335  u. 3 3 8 ) sagt, hat das S yn d ik a t in 
g ew isser  B ezieh u n g  „vertra g lich  e in e  cinem  O rgane der 
V ere in ig u n g  verw an d te F u n k tio n ^  erh a lten . N ach  A  
N r. 6  des S yn d ik atsvertrages sin d  d ie  V ersam inlungen  
der Z ech en b esitzer  durch  den V orstand  d es S yn d ik ates  
anzuberaum en; und nach A  N r. 1 ist e in e  V ersam tnlung  
der Z ech en b e silzer  einzuberufen , w enn  Z e ch en b esitzer , 
w elch e  V s der G esam tstim m en v ertreten , d ies  sch r iftlich  
beim  V orstande des S yn d ik a ts b cantragen . D iese  B e-  
8tim inungen ersch ein en  erk liir lich , w en n  m an b eaclitet, 
dafs d ie  V ere in ig u n g  der Z ech en b esitzer  ein e in em  V o r-  
s la n d e  g le ic h e s  Organ n iclit b esitz t, und  dafs d ie  Z e ch en 
b esilzer  siiin llich  z u g le ic h  A ktion iire der A k tien g ese llsch a ft  
„ S y n d ik a t"  sin d .

Man w ird  daher n iclit feh lg eh en , w en n  m an d ie  B e-  
stim m ung in § .  2 Nr. 5 dahin  y ersteh t, dafs der V orstand  
des S yn d ik a ts h ier n ich t in d ieser  se in e r  E igen sch aft, sondern  
gew isserm afsen  a is  cin  O rgan der V ere in ig u n g  der Z e ch en 
b esitzer fungieren , le d ig lic li im  In teresse  d iese r  V ere in igu n g  
b ezw . der dem  A n trag9teller gegen iib ersteh en d en  librigen  
Z e ch en b esitzer , d a  es d iesen  an ein er  g ee ig n e len  V er-  
tretung m angelt, das R ech t des Ileku rses ausiiben  so li .

Es kom m t h in zu , d a ls nach dem  E in gan ge d es S y u d ik a ts-  
vertrages d ie  b ete ilig ten  Z ech en  s ic h  n ich t etw a dem  
S y n d ik a t g eg en iib er , sondern  le d ig lic li  un terein and er v er-  
pflich tet haben , sich  den B escliliissen  der Z ec lien v er-  
sam m lungen  und den  E n tsch eid u n gen  der e in gesetzten  
O rgane (K o m m issio n  und B e ir a t)  der Y ere in ig u n g  zu unter-
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werfcn und also ein Zechenbesitzer die Freiheit von dieser 
Verpnichtung in Beziehung auf eine bestimmte Entscheidung 
niclit dem Syndikat, sondern lediglicli den iibrigen Zechen- 
besitzern gegeniiber zu erkiimpfcn hat, niitbin auch die 
Anfeohtung einer Entscheidung des Beirat3, in einem Falle, 
in dem ein Reclitsmitlel behufs Devolvierung der Sache 
an ein anderes Vertragsorgan nicht gegeben ist, sieli nur 
gegen die iibrigen Zechenbesitzer, vertreten durch den im 
Syndikatsvertrage mittels der Bestiiiimung in §. 2 Nr. 5 
zu dieser Vertretung ermiichtigten Vorstand des Syndikats 
richten kann.

Wollte man in einem solchen Falle das Syndikat fiir 
den richtigen Beklagten erachten, so wiirde die ergehende 
Entscbeidnng, da diese nur Recht schafft unter den Parteien, 
den iibrigen Zechenbesitzern gegeniiber ohne rechtliche 
Wirkung sein. Hiitte beispielsweise eine Zeche eine Iir- 
holiung ihrer Beteiligung beantragt, welche nach der 
Marktlage ohne eine Herabsetzung der Beteiligung der 
anderen Zechen nicht moglich wiire, so wiirden trotz der 
das Syndikat verurteilenden Entscheidung die iibrigen Zechen 
ihr bisheriges Quantum liefern und dessen Abnahme vom 
Syndikat verlnngen konnen. Die Folgo wiirde sein, dafs 
trotz entgegenstehender Marktlage (las Syndikat ein erhohtes 
Quantum abnehmeu und verkaufen mlifste und so das 
Gegenteil von dem herbeigefUhrt wtirde, was der Syndikats- 
yertrag bezweckt. Klagi dagegen in einem solchen Falle 
der einzelne Zcclienbesitzer gegen die iibrigen Zechen
besitzer, so erlangt er durch eine verurteilende Ent- 
scheidung ibncn gegeniiber seine Erhbhung und dereń 
Herabsetzung und so eine die samtlichen Zechenbesitzer 
und damit dic Vereinigung und dereu Organe bindende 
Entscheidung.

Nach dieser Entscheidung hat sich auch das Syndikat 
ebenso zu richten wie nacli einem Beschlusse der Ver- 
sammlung der Zechenbesitzer, weloher im Falle des § . 2 
Nr. 10 eine gleichmiifsige Einschrankung der Produktion 
anordnet; denn das Syndikat ist ■ vertraglich verpfliclitet, 
die gesamte Produktion der Syndikatzechen abzunehmen, 
d. h. diejenige Produktion, welche in einer die samtlichen 
Zechen bindenden Weise festgesetzt ist.

Hiernach wird man zu der Ueberzeugung gelangen 
miissen, dafs die Aktiengesellschaft „Syndikat" in einem 
Falle wie dem vorliegenden nioht die richtige Beklngte 
ist, weslialb schon aus dem formellcn Grunde der mangelnden 
Pa8sivlegitimation die Abweisung der Klage erfolgen mufs.

3. Ist aus formellem Grunde die Abweisung der Klage 
geboten, so erscheint es an sich logisch nicht richtig und 
rcchtlich ohne Bedeutung, noch auf die materielle Seite 
der Sache einzugehen. Indes im vorliegendem Falle konnen 
bei der keineswegs klaren Fassung des Syndikatsvertrages 
Zweifel an der unter 2 getroffenen Entscheidung bestelien, 
wie denn auch Kliigerin und mit ihr der Vorderrichter 
das beklagte Syndikat fiir passiv legitiiniert erachtet haben. 
Bei dieser Snchlage erscheint es geboten, auch in die 
rechtliche Beurteilung der materiellen Seite der Sache ein- 
zutreten.

Wie der hier mafsgebende §. 2 des Syndikatsvertrages 
bestimmt, tritt eine Erhiibung der Beteiligung am Gesarat- 
absatz immer nur am 1. April oder 1. Oktober jeden 
Jahres in Kraft (Abs. 6J, und hat ein Zechenbesitzer, 
welcher mit einem gr5fseren Quantum atn Gesamtabsatz 
beteiligt sein w ill, dies 6 Monate vorher dem Syndikat 
anzuzeigen (Abs. 2 ), dessen Yorstand, wenn nach seiner

Ansicht die Produktionsvermebrung ohne eine allgemeinc 
Herabsetzung der Beteiligung am Absatz nicht erfolgen 
kalin, den betreffenden Antrag der Kommission iiberweist 
(Abs. 3 ). „Fiir die Entscheidung", so bestimmt 
Absatz 4, „liat die Kommission bei denjcnigen Antriigen, 
welche sich auf neue, bisher nicht in Betrieb gewesene 
Schachtanlagen beziehen, dereń Gesaintlage und die 
technische Moglichkeit der Produktionsvermehrung, bei 
allen Iibrigen Antriigen aufserdem die Verhultnisse des 
Kolilenmarktes in Betracht zu zielien."

Dieser Absatz unterscheidet also zwischen Antriigen, 
welohe sich auf neue Schachtanlagen beziehen, und solchen, 
welche dies nicht thun, d. li. sich auf bereits vorhandcne 
Schachtanlagen beziehen, und liifst beiden eine verschiedene 
Beliandlung zu teil werden. Daraus ergiebt sich, dafs ein 
Antrag allgemein, d. h. ohne Beziehung auf eine bestimmte 
Schftchtanlage liberhaupt nicht gestellt werden kann, da 
in einem solchen Falle die Kommission aufser stande sein 
wiirde, sich dariiber schllissig zu machen, welche Momente 
sie fiir die Entscheidung Iiber den Antrag in Betracht zu 
zielien hat. Dafs aber nach der Absicht der vorgedachten 
Verlragsbestimmung nicht etwa zuniichst der Antrag ganz 
allgemein lauten und die niihere BegrOndung erst in der 
Kommissionssitzung stattfindcn darf, dafUr spricht dic 
Fassung „Antriige, welche sich beziehen", denn diese 
Worte konnen nur dahin verstanden werden, dafs aus dem 
Inlialt des Antrages selbst hervorgehen mufs, ob er auf 
eine neue oder alte Schachtanlage gestiitzt wird. Zu be- 
merken ist liierbei, dafs, wenn in einem Antrage eine aus- 
drlickliche Bezugnahme auf eine bestimmte Schachtanlage 
nicht cnthalten ist, darin die stlllschweigende Erkliirung 
zu finden ist, dafs er lediglich auf bereits vorhandenc 
Schachtanlagen gestiitzt werden soli.

Die Bestimmung in §. 2  Abs. 8  kann Kliigerin zu 
ihren Gunslen niclit heranzielien. Dieselbe spricht von 
melireren „Schachtanlagen, wclche einer Gesellschaft an- 
gehoren". Mit „Gesellschaft* soli hier ollenbar ein G.egen- 
satz zum einzelnen Zechenbesitzer bezeichnet werden, da 
im iibrigen in dem Vertrage immer nur von den Zechen
besitzern die Rede ist.

Das Wort „Gesellschaft" wird,  abgesehen von der 
vorbezeichneten Stelle, noch einmal im §. 1 Abs. 5 in 
Beziehung auf das Kokssyndikat und auf den Brikelt- 
Verkaufsverein gebraueht. Es sclieinl, dafs mit dem Worte 
„Gesellschaft" in § . 2  Abs. 8  dasselbe hat gesagt werden 
sollen, was unter B Nr. 1 mit den Worten „Jeder Gruppe 
von Zechen" gesagt ist und man dabei den Fali im Ange 
gehabt liat, in welchem eine Gruppe von Zechen sich in 
den Hiinden ein und derselben Gesellschaft- befindet. Eine 
solche Gesellschaft oder Gruppe von Zechen wird sowohl 
hinsiclitlich des Rechtes der Ernennung von Mitgliedern 
zum Beirat, ais auch hinsiclitlich der Feststellung der Be- 
teiligungszilfer ais e i n e  Zeche beliandelt.

Auch die weitere Behauptung der Kliigerin erscheint 
unerheblich, es werde in der Regel in der Weise ver- 
fahren, dafs die Kommission erst in den letzten Tagen des 
Miirz oder September, also unmittelbar vor den ErhShungs- 
terminen, zur Prlifung und Entscheidun" zusammentrete und 
ihr dann erst das Priifungsmaterial beigebracht werde. 
Wenn dies wirklicli der Fali sein sollte, so wiirde dadurcli 
an den bestehenden Verlragsbestiinmungen nichts geiiudert 
werden konnen. Im iibrigen diirfte auch dieses Verfahren 
den Absichten des Syndikatsvertrages durehaus nicht ent—
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litc-jti h€hM4$>UUtl0%e? vu4 „Ą*lmu  eręebe*, m i die ueae 
Sktme&fMkfoge gen&jit «»d 'u  *«eb '.ffzub&r roi. derK&geti* 
* > ńu pit>r. t-*̂ 'i*'r1 «<:)trtlSfcdijr.er ArtJrig jrłdM;«łl wordes, »»e
d # w .» z?i truluthutta Ul, M  i?; eir.e K^Kręrstfcafce
*'jf die AnJrSge r'/». 12 , K irz -ir.d 2 7 , A-;jrv« gar s k U  
tttUAsi Ut «#d a«*Ł ein jp»r<z artderes Kti&kws:*ąaMis(at»f 
»U Ui den tetitj>f.4su;hten kt.uZ%+.:>t ve»Jai.gt wird, Kt*t 
UtUAzt Sidtrńte;a rW Beklass^ri r « »  3 0 , , J « « ł f  Ł-« 
KWgeriw 4m  Atttng rowi ifi.J&ao*r
ftl* *•(«« M'/l(vi>-rjrj'  rl<r> A- (ra"<r» to«/ 1 2 , M3tix
2 7 , r,n%u\i hUi%#fUitU uttd tt», wie !« de«ł ft«fifeif>ef, rf<rr 
B^kb/ęlew rf>r/i 13 , Februar r/iit I>chl zn zp . vu 4 . zwei 
A//!(S^e, die jem YwcUfodtthw ZeU-tt ttud a - t  reł*«f!tede«er* 
A oliłłen  »re*!ellt nir/d, r/t?leifiSfi'ler rejbtjtdew, » ł i  o t -  
««)»»!»" war, l>a dieł*r l*rizfeie huUx% s.foi.t 5  M o ł« «  
rr/r <I>m J, A p/il 1001  gc*.ł/-IU (« , f/,'j6se rfie a«f ihr,

Krh&hung /.ow 1, April af/ęeiehf.t «r.d konnie, wi<;
audi ge*cliehe», nur r«w 1, Oktol/er an b'.-*rillięl werden,

Hl>r«a/:h i«l /l<;r erliof/ene Antpmeb aaeli r/:ałerie!l 
wuŁeijfBodet, und uiuCtle Klagerin a«fji daen abgewle*e» 
werden, wenn («a« die Fra^« d«r Fa-urlegilirnałion der 
Bekla^tón ahweietwuń v<in den A«*fahran?g« z?i 2  be- 
jalien wollte,

K nappB chaftft-B erofsg& nogK cnaehaft, Der Vor*t»nd 
der Kri*f)p«(;lis(l*'Beru(*^«rir;»ł(;ri»cliafl lu t  am 3 1 . Oktober 
d J . an den J!eicb*taj; folgende l'eill(Ofi wegen Apoidjeiung 
det JJ, 34  <i‘ # Oewerlie-Unrall-yerłictierungitKełetzei! vom 
3 0 , Junf 1900  belr, die Anliaufuu" de* liezterrefoody 
^erielKel: I^ie Oeiiotł^nuchafriryerifarnifilnng der Koappłcliafi** 
(if'rwf* î'rio*i!eii*(rli,'ift voin 2 0 , Septernber d, ,J. hal den 
Oenn*i!i'n»eliafi*vor*larifl elnttimmig beauftragt, beim Hondc*- 
rat und Ilei<:li*!a" die baldm8j!lieli»te Aeridernng dc* Jj. 3 4  
deo Oew«rl>K Unf,'Ver*,-Gf», voiri 30 , Juni 1 9 0 0  zu be- 
flolra^en, (>ie«e gesetzliebe Vor*cbrifl, nach welcher den 
(icii-ryefond* der f!eru(*^i'noł*erieehafu;ri wahrend weiterer
21 .Jalire (.'an/, erhebHche Zu*r:hlage zozuffihren «ind, so
li uf* die hereif» vorbandenen hoh>/ri Fond* bei den gewerb- 
licberi lk'rij(*geii«ułeii*cliaften om mebr al* 4 0 0  Millionen 
Mark crJtolit werden nollen, bal unter den Bitriebsunler- 
iidirnmi grofse Un/.ufrii-denheil und Unwilltri h<'rvorgi'iufen, 
weil der produktlven Verwertong in der Indu*(rie und 
dcm unrallyerglGheriJtJgłpflięlitigen Handwerk, ohne daft ein 
IludUrfiii* nacligewiciłeii i*t. jiihrlich *o gewaltige Summen 
entzogen werden.

W e Y .\rji^łeSiił&ł-£»*?*% «>v»ieai«Ł3uf: mi£ v*śi 55er 
P«s*łai«; nśaaas «  Sar Ł fóm w  

4>-ł £e»«T «4v3>&  ssat a w ir  a l t  2 3  Kilir-iMutn. KaaŁ mśI, 
*-v5»& 4«r B«c»i»S IS»*r BKjtósgis suit. fea  Jafee 1921 

H5i.e y««. i.•..• I I ’.- MiI.Si-mh K i-Ł  t- r ^ k ż z  
» 'f j4 e , liss* 4aiŁ *»tau*ąe ftiBl&ee «ic& tsoe  |^ .j®
**ae /atire t*« lOTISOST.lS uŁa-tf 1-i'r *4 515-55^ 
ai«w ffi-at1 4 2-'.5 i - i w f c  t ó r  3fr f€Ł, i i  <źSewr SŁ- 
& 5 Ł a ^ . S « ś ®  2 663 ISi-34 EZt&tgm fs-

A . r . - z  d '*»*r Ktj:*.Ł.;»s : i r  ii>»
f e w ^ f / 1 ' . t  t> :U 5 1 i i f t r  ś ł  6 c » t ^ z  E e t r t i t a g

<f*r JTt ' . i : Ł * i r S « f e  di e  Łwiz-tifie  « f t* e T ,  
e'jM»ejU*ie& ś® --er ^ęe»irS*t{»«ai 2fc»l d* t iriruciaftla t& es 

. .v i  s « g s  is s« ir » fe ! ia if t  :r.:; * m  H -? ł4 -  
irJr i».ns®r d e r  ArŁ*t:s5rI5Łr-ł- d « i *  » » :5 « w  KSdfegMg 
łŁ w IJtóit z«  r«sTK«deai r-ł-wśS iw  łLr«{Eij»is I» t« -

S tfellffiS śeił k 5 i.» e a  w ir  ab er  *j*«& t i d s t  e c .« w a ii« t  
I u b # ,  M  fSr d fe  C n & l k e n k h t n i ^  d er  m  l u d -  c s  i 
U m twirtt«Ł*f(iiefcese B j-tr le tee  bescfeaftlgtec P e s ło t e a  f £ .  3 7  
de« U « f , ' V * » ,* ( i « ,  liSr L*Ł<i- s o d  F e n i r i i t i d t i f t  t«hs
30- J'.T;i 1900) wlefee *r,e&-aereEdea fcesiir.^ar,;--;; tiefet
e d u m  wYłrdeo *śtd o td  M tten U ld s ^ i i c & i t  sof eice 
GesetetłSŁd«rn£!» Łi»z.-3wjrt«*. w oaaeh d ie  gf-we*b!i«i*e« 
dec la/id- ritd  torjtwtrUekafUUhea B^ra&ęew>iwrŁł«l«ifieQ 
ęfetcie*e*l**JH w erdea. da& a lto  d e r Ke*.errefor.d* r.t;r -o 
fe&ze erb(5heo Ł«, b it e r c ł?  Doppelle dea j-rweiligen 
,J*bre*btda?£t m eieht bafc

Verkehrsiresf;n.
W a g e n g e s t e l l u u g  i m  E n łL r Ł o h l s n r e v ie r e  far dis 

Z eit vom 1, bi« 7 . X » r e a ib e r  1 9 0 2  t a e l ,  V .'a»ec zu  10  t.

D łto ia lerficrt
Dis  Znfnbr lu th  den 
KŁerjti Zfnr, b itn i z :

yiom t U f

fm B
o n i

Kifcłrfeliier BezSrfcc

ł?Jt <ieiB ,
K^Sr* r'Łtł‘

W i?fB  
za 1 0 1

KoreicŁer i . 4  7 1 4 4 7 1 4
U % i S70 1 970 K»f*r Kr.hrort 7  579

3 , 1 5 4 7 1 1 5 4 7 1 „ Dni? ber? 5 8 8 7
4 . 16 6 0 4 1 6 6 0 4 ,  Hbcbfeld 1 5 2 4

•f 5. J 6 S 2 2  i 1 6 8 2 2  i E!t«rl«»i K«!irort 42
8 . 1 7 1 2 3 17 123 ! „ D aiiborg 63

' 7. 17 493 i 1 7 4 9 3 „ 1 HoebfeM 9
Zasacatnen 15 109

R<ien 1 Dortm.
Z nam r/ien; 9 0  197 9 0 1 9 7  j Ih fen 70

D urdiccbnittl;; 1 6 3 9 9  | 16 399 ; i. xtA. Gutcr 7
TerhaltnlizaŁl: 16 229

K o h l e n -  K o k s -  t m d  B r i k e t t v e r s a n d ,  V on den  
Z e ch en , K ok ereien  und H rikettw erken de* U uhrbezirks sind  
vom  1, bi» 7 , N'ov. 19 0 2  in  ó O z  A rbeitstagen  9 0 1 9 7  und  
a u f den  A rb eit* lag  du rcb #ch n iU iich  16 3 9 9  D op p eiw agen  zu
10  t  rrńt K oh len , Kok* und B rikell*  b elad en  und a u f der  
E bienbahn ver*andt w orden  g eg en  8 2  3 9 8  urid a u f den  
A rbeitutag 14 981  D o p p eiw a g en  in  dcm selberi Z eitraum  dea 
V orjahre* bei g le ic h c r  A n zah l A rb eitsta g en . Es w urden  
d em nach  vom  1. bis 7 . N o v . d es Jahre* 1902  au f den  
A rb eiU tag  1 4 1 8  und irn g a n zen  7 7 9 9  D .-W . oder 9 ,5  pCt. 
m ehr gefSrdert und zum  V ersand gebracht a is  iin g le ich en  
Z eitraum  de* Y orjahre*.
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Far andere Guter ais Kohlen. Koks a. Briketts wanien 
im Ilafirbezirk in der Zeit rem 1. bi* 7. Sorembtr d- J. 
1 6 . 1 7  offene Wajen rezen 1 5 9 1 7  in ders-ib« Zek im

Jahre 1901. miibio in diesem Jihre bOO oder 5 p(X offene 
Wj j e  mehr bei i i  <'3, sesseUt ond b !.\den ibieiahnrn.

K o h le n - u n d  K o k sw a g e n -Y e r k e Ł r  im  M o n a t O k to b er  1 9 0 2 .

L — 15. Oktober 16-— 31. Oktober l a  sarnin ,
W ięen - W agea- Mnr.at Oktot^r

B e  z  l r k e An-
foriem n ?

A n -
forJerncg

A c -
firdenm g

A n-
fordercngG esieilanr G estó lcn j Gestellung GesteJicng Wagen*

insgesamt pit> Fórdertag dureb- 
sebnittiicis

insgesBmt
-

pro FSnJerta* dorcb- 
jchniitlich

A n -
fonierong G estellurg

Kobr:
i .  Siaalsbabner. .  1902 213 076 213076 16 390 16 3S0 244 216 243 651 17 444 17 404 4 5 7 2 3 2 456 727

1901 2 0 4 2 5 8 2 0 4 2 5 8 1 5 7 1 2 1 5 7 1 2 2 2 1 1 1 7 • m  117 15 794 15 794 4 2 5  375 4 2 5  375
b, Dortmcnd-Gron.- 

Enstb. Eisenb. 1902 6 767 6 767 521 521 6 233 5  233 5-SS 5£3 15 000 15 000
1901 6 2 9 8 6  233 434 4S4 6 3 3 S 6  3 5 8 4 5 6 456 1 2 6 3 6 12 636

■łbersthlesien . . 1S02 tO 817 80 544 6  169 6 146 90  852 6S 979 6 473 6 403 171 669 170 523
ISOi 77  075 77 075 5  912 5  9 1 2 8 2  919 8 2  3 3 6 5  911 5 9 0 6 159 9 9 4 159 911

VIedfr»ehle4lea .  1S02 16 353 16 353 1 2 5  7 /  257 17 677 17 501 I  262 1 251 34 030 3 3 8 5 4
19C1 14 785 1 4 7 8 5 i  137 1 137 15 35S 1 5 3 5 6 1 0 9 S 1 093 3 0 1 4 1 3 0 1 4 1

Eiient.-D irekU-Bezirke  
St. Jotann-Saarbr. u. Cóln 

a) S iirbairł: . . .  ł3  2 31 933 31933 3*3S 3436 3SSCO 33 SCO 3 333 3 S U 67 4S3 67 433
b) Kohleńbez. Aachen 1302 a s i t » e u 1353 1353 93ÓS 9363 67S 676 17 979 17 97f
e) Kobl«Łx- f. Homt^r? 1902 7 713 3313 n o 110 3  434 3434 173 173 4 6S6 4 ess
4) Rh. Braonfc.-Be*. 1902 9049 9  049 693 693 9 3 6 9 9331 67S 67 6 11 4 1 3 15 4CV

insgesanit 1P02 5 1 8 0 7 51 607 4 704 4 704 56  688 56 670 4 052 4 050 10$ 495 108 477
1901 4 5 4 S 4 4 5  423 3 570 3 565 5 0 8 7 7 5 0  733 3 6 5 4 3 6 4 4 9 6  381 9 6 1 5 6

Magdeburg (E isenb .-  
Pir.-B ez. Magdtb.,
Halle u . Erfurt) .  1902 64 229 64 181 4 941 4 937 73 717 72 04 9 5 266 5 146 137 946 136 230

1901 57 492 5 7  251 4 422 4  404 65  243 65 200 4  660 4  657 122  7 3 5 1 22  451
EIsenb.-D ir.-B ezirt 

Cassel . . . .  1902 1 138 J 241 87 96 1 319 I  477 94 105 2  ,<57 2 718
1901 1 0 S 9 1 2 1 4 83 93 1 3 3 7 1 5 1 7 95 103 2  426 2 7 3 1

IlannoTer . . .  1902 1 572 1572 121 121 1866 1 866 133 133 3 433 3  433

1901 1 572 1 572 121 121 1 8 6 8 1 8 6 3 133 133 3 440 3  440
Kónlgreich Sachsen 

a) Zwidcza . . . .  1S02 8 309 3 309 639 639 8 353 S 3 S 3 637 637 16 393 16 393
b) Lugsa-O^lsnila - - 1902 e te r e s s t SOS SOt 6  770 6 375 453 453 13 537 13 S i*
c) Ueojelwitz . . . 1902 6  363 6  183 439 476 6 665 6  359 313 4S4 13030 13 471
d) U rtsden  . . . .  1902 iscrr 1 607 131 134 1S37 1337 U S 11S 3  144 3  144

I nsg. Kónigr.Sarlisen 1902 22 815 22 649 1 757 1 743 22 758 22 3S4 1 750 1 722 45 603 45 033
1901 19 227 19 415 1 4 7 9 1 493 19 666 19 725 1 5 0 1 1 5 0 5 38 393 3 9 1 5 0

K5nigrelcli Bayern 1902 2 398 2 592 183 198 2 695 3 061 192 218 5 093 5 653
1901 2  513 2 7 4 5 191 2 0 8 2  56S 2  782 ISO 195 5  031 5  527

Klsafi-Loth ringisehe 
Eisenbahnen  

a) Saarbeiirk . . . 1902 s l o s 4 106 393 393 6 $03 6 803 437 457 11 909 1 1 9 0 9
b) Rbeinhafen. . . 1902 164 1 161 3 137 137 3  OSI 7 OSI 149 149 3  133 3  733

insgesamt 1902 6 748 6 7 4 8 520 1 520 8 884 8  8 3 4 636 636 15 632 15 632
1901 627 1 6 2 7 1 532 532 7  407 7 407 523 523 13 673 13 673

Insgesarat in  den T o r s te h e n d e n  Bezirken im Monat Oktober 1902
pro Fórdertag durchsrhnittlich  

Insgesamt im Monat Oktober 1901 

pro Fórdertag dnrchschnittHch

9 9 5  655  « 993 SS5
36 913 36TS8

910 8 1 0  9 1 1 2 4 6

33  734 33 750

A m tlie h e  T a r ifv e r a n d e r u n g e n  N i e d e r s c h l e s .  
S t e i n k o l i i e n v e r k e l i  r n a c h  de n  s a c h s . S l a a l s e i s e n -  
b a b n c n .  Mit dem 5 . 11.  d. J . Irclen fOr Seudungen nach 
Slation Elstra der sachs. Staalseiscnbahnen an Stelle der 
bisherigen Satze ermiifsigle FrachUalze in Kraft. Die H5he 
derselben ist bei den beieil. Dienststellen zu erfragen. 
Breslau, 3 1 . 10. 0 2 . Kgl. Eisenb.-Dir., im Namen der 
betei). Yerwaltungen.

S i i d d e u t s c h - o s t e r r e i c h i s c h - u n g a r i s c h c r E i s e n  
ba h □ vc r b a  n d. Saarkohleiiverkchr nach Oesterreich. Kii 
die Beforderung _von Gaskohlen ab den unten genannle 
Saargrubenstationen nach Bozen-Gries, Innsbruck, Ischl 
Linz, Salzburg, Sieyr und Weis weiden ab 1. 1. 0 3  bi 
Ende 03  besondere Frachtermiifsigungen zugestanden, wen 
die Scndungcn in Ladungen von mindeslens 10 0 0 0  k 
pro Wageu aufgegeben werden, an Gasfabriken adressier
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sind und im Laufe des genannten Jahres eine Gcsamtmengc 
von mindestens 4 0 0  Wagenladungen durcli einen Versender 
yerfraclitet wiid. Die eriiiiifsigten Frachtsiitze, von wclclicn 
jene fiir Simbacli transit liir den Yerkehr mit IscliI, Linz, 
Steyr und Weis gelien, bclragen:

Von

nach

Bozen-
Gries

Inns
bruck Salzburg Simbach

transit

Mark far 100 kg

1,76 1,38 1,22 1,10
1,77 1,39 1,22 1,10
1,75 1,42 1,20 1,08

Dudweiler Grube . . . . 1,77 1,38 1,22 1,10
1,75 1,42 1,20 1,08

Kreuzgraben ......................... 1,77 1,39 1,22 1,10
1,77 1,40 1,22 1,10

Suizbacli Grube . . . . 1,76 1,39 1,21 1,10

Die Abfcrtigung der Sendungcn nacb Bożen- Gries, 
Innsbruck und Salzburg crfolgt direkt zu den Frachtsiitzen 
der beslelienden Saarkohlen-Ausnahmetarife, der Sendungen 
nacb Iscbl, Linz, Steyr und Weis durcli Karticrung auf 
Simbach zu den bierlur beslelienden direkien Frachtsatzen; 
die biernach gegenlibcr obigen eriniifsigtcn Satzen gezablte 
Mchrfracht wird gegen Vorlage der Originalfrachtbriefe durcli 
die unterfertiglc Verwallung zuriickgezahlt. Miinchen, den 
6, 11. 02 . Generaldir. der k. b. Slaalseisunb.

S a a r k o li 1 e n v e r k c b r n a c b  d e m  D i r. - B e z.
F r a n k f u r t  a. M. Insoweit die Giitertarifliefte A 2 und 
A 5 des Frankfurt-liessisch-slldwestiieulscben Verbandes sowie 
der Gruppcnwechseltarif VI/VIII (liessiscb-linksiheinisclier 
Gliterverkchr) vom 1. 9. d. J. niedrigere Entfernun"en 
enthaltcn, ais der Saarkohlentarif Nr. 18, kommeii diese 
niedrigeren Eiilferiiuugen aucli fUr den Kolii en verkehr zur 
Anwendung. Sl. Joliann-Saarbriicken, 80 . 10. 0 2 . Kgl.  
Eisenb.-Dir., namens der beteil. Verwaliungen.

U b e i n .-  w cs t f. - u i e d e r 1 ii n d i s c h e r V e r k e li r. 
Ausnal.mctarif fiir Steinkohlen und Koks vom 1. 4. 97 .
Zum Yorbczeiclineten Ausnalunetarif tritt am 1. 11. d. J.
der Nacbtrag XI in Kraft, entballend aufser Ergiinzungen 
und Berichtigungen des Haupttarifs Fracbtsiilze der Aus- 
nahmetarife : A, B und C von Stalion Rellinghausen Nord 
des Dir.-Bez. Essen. Abdrlicke des Nachtrags zum Preise 
von 0 ,1 0  *,/L bei den beteil. Giiterabfcrligujiigsstellen kiiuflicli. 

Jissen, 29 . 10. 02 . Kgl. Eisenb.-Dir., namens der beteil. 
Verwaltuii!>en.

O s t d e u t s c li -  m i 11 e 1 d e u t s cli e r G ii t e r  t a r i f 
(Gruppe I, 1I/V). Ausnalunetarif 6 B fiir Braunkohlen- 
briketts u. s .  w. bei Auf lieferung von mindestens 2 0 0 0 0  kg. 
Mit sofortiger Giiltigkeit werden die Stationen Alt-Kortnilz, 
Callies Stadt, Miirkiscli-Friedland, Vircbow und Wutzig des 
Direktionsbezirks Bromberg in den genanuten Ausnahme- 
tarif aufgenommen. Gleicbzeitig treten fiir die Station 
Callies anderweite ermiifsigte Frachtsiitze in Kraft. Dic 
Fracblsiitze sind bei den bcteiligten Giiterabfertigungsstellen 
zu erfahren. Magdeburg, 4. 11. 02 . Kgl. Eisenbahn-Dir., 
ais geschaftsfUhr. Ycrwalt.

O b e rscl i  l e s i s  cb - B e r l i n  - S l e t t i  n cr K o h l e n -  
ve r k  e h r. Mit Giiltigkeit voin 10. 11. 02  wird die 
zwischen Śtralsund und Miltzow gelogene Haltestelle WDsten- 
felde des Direktionsbezirks Stetiin in den Teil I und II 
des obenbezeiblineten Kohlenvcrkehrs einbezogen. Kattowitz, 
den 5, 11. 0 2 . Kgl. Eisenb.-Dir.

Die in den AusnahmWarifen 6 fiir die Beforderung von 
Steinkohlen aus dem Rulirgebiet etc. nacli Stationen der 
Tarifgruppe VII (Elberfeld, Essen) —  Nacbtrag VIII miler 
III —  und der Tarifgruppe VIII (Coln, Sl. Joliann-Saar- 
briicken) —  Nacbtrag U unter IV —  entbaltene Bestiminung, 
wonacb Sendungen mit direkten Frachlbriefen von Stationen 
der Bergbeimer Kreisbabnen und der Kleinbabn Mbdralli- 
Liblar-Briihl von den Uebergangsstaiionen Bedburg, Horrem 
und Liblar zu den um 0 ,0 2  ^ i . fiir 100 kg gekiirzten 
Fraclilsiitzen abgefertigt werden, findet vom 10. d. Mis. ab 
auf Braunkohlen- und Briketlsendungen von den an die 
drei Siaatsbahnstationen unter Beniiizung der genannten 
Kleii.balinen mit Vollspuruleis angescblossencn Biaiinkohlen- 
gruben und Brikettwerken gleiclimiifsig Anwendung, l)i« 
Klirzung der Tarilsiilze liir die Slaatsbabnstalionen Bedbuig, 
Hoirem und Liblar um 0 ,02  fiir 100 kg tritt vom ge- 
uannten Tage ferner ein fiir Braunkohlen- und Brikeit- 
sendungen, die von den Stationen der beiden Kleinbahnen 
und den bezeiebneten Privatansclilussen an die Staalsbabn- 
stationcn abgefertigt werden nacb den Ausnabinetarifen fiir:

1. den rlieiiiisch-wentRiliscli-bessisclien Kohlenverkelir.
2. den rbeiniscb-wcslfiiliscb-nordwestdeutsclien Koliien- 

verkelir,
3. den wcstdcutsclie.il Privatbabńkoblenverkebr,
4. den rbeinisch-wcstfii.liicb-slldwestdeuhclicn Koblen- 

yerkebr, Heft 1 bis 6,
5. die Beforderung von Steinkohlen u.s. w. von riieiniscb- 

weslfiilischen Stationen nacb belgischen Stationen,
6. die Beforderung von Brauiikolilen uud Braunkohleii- 

briketts von den Stationen Briihl, ilerzogcnratli. 
Horrem u. s. w. nacb den Stationen der nieder- 
liiudischcn Staalsbalin, der bollandisclien Balin, der 
niederlandisclien Cen trał bali u und der Nordbrabant- 
deulscben Eisi^nbahn.

Niilieie Auskunft geben die beteil. Diensstellen, C8ln, 
den 7. 11. 02 . Kgl. Eisenb.-Dir.

N i ed e rsc li 1 es i seb  e r S t e i n  ko li I en ve r k  eli r nacli  
S t a t i o n e n  d e r  Di r . - Bez .  B r o m b e r g ,  D a n z i g  und 
K o n i g s b e r g  i. Pr. Vom 5. 11.  d. J. ab werden die 
Stationen' der Reststrcckc Zechlau-Neubraa der Nebenbabn 
Schlochau-Reinfeld, sowie die Haltestelle Barkoscbin des 
Dir.-Bez.. Danzig in den vorbezeichneten Verkebr einbe
zogen. Aufserdem werden von dem gleichen Termine ab 
ermiifsigte Fracblsiitze im Verkehr nacli den Stationen 
Pollnitz, Woltersdorf Wstpr. und Zeclilau des Dir.-Bez. 
Danzig eingefiihrt. Ueber die Ilohe der FrachtsiUze geben 
die beteil igten Dienststellen niilieie Auskunft. Breslau, 
den 1. 11. 0 2 . Kgl. Eisenbahn-Dir., im Namen der beleii. 
Verwaltuugen.

Vereinc uud Ycrsamiulnngen.
A l l g e m e i n e r  E n a p p s c l i a f t s v e r e i n  z u  B o c h u m .

Aus der Sitzung des Vorstandes des Allgemeinen Knapp- 
schafsvereins zu Bochum voin 4. d. M. ist folgendes zu 
bericblen: Auf Anlrag eines Milgliedes wird die Verwaltung 
ermiiclitigt, zweifellose Fiille von In'validisieruusen vor- 
behaltlich der naclilriiglicben Zustimmung des Gesebiifls- 
aussebusses vorzunebmen.

Die Verwaltung bringt einen Erlafs des Herrii Ministers 
flir Handel und Gcwerbe zur Kenntnis. In demselben ist 
entscliieden, dafs Arbeitsunfiibigkeit im Sinne des §.• 19
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der geltenden Knappschaftssatzungen und des §. 171 Ab- 
salz 1 Ziffer 4  des Berggesctzes uiclit anzuuehmen ist, 
wenn ein Mitglied die wescntlichen berginiinnisclien Arbeiten 
ais Hauer, Schlcpper und llcpuraluratbeiler zwar nicht 
melir, wolil aber ihnen gleichwertige Arbeilcn zu vcrrichten 
im stande ist, dafs aber ais den wesentlichen berginiinnisclien 
Arbeiten gleicliwertig nur eine Bescliiiftigung zu verstehen
ist, welche auch bei Belrieben von Bergwerken in Frage
koinmen kann.

Das Komitce der sog. allen Invaliden bittet wiederliolt 
um Beriicksichtigung seiner Antriige betr. Gleichstelluug 
mit den Invaliden der neueren Zeit. Die liingabe wird 
zur Kcnntnis des Vorstandes gebracht, dieser geht iiber 
dieselbe zur Tagesordnung Iiber.

Der Zugang der Belegschaft auf den Vereinszecben isl
i in Steigen begrilTen, im Monat September betrug er 2 4 6 0 .
Der Vorstand genehmigt dic Vorschliige betr. den Bau 
eines Krankenhauses in Ueckendoif mit einem Kostenauf- 
wand von 600  00 0  Ein gleiches Krankenhaus soli 
auch in lleckliiighauscn errichtet werden.

In lelzter Zeit haben sich, abgesehen von den eigent- 
lichen Fiilschungen der Krankenscheine, diejenigen Kii11 e 
vermehrt, in denen die Miiglieder Eintragungen in die 
Krankenscheine oder Aenderungeii an den Krankenscheinen 
vornalimcn, die zwar der Kasse keinen direktćn Nacliteil 
braclilen und bringen konnten, der Verwaltung aber um- 
stiindliche Riickfrngen verursachten und teilweise auch dazu 
fiihren konnten, die Miiglieder der Ordnungssirafe wegen 
verspiiteter An- oder Abmeldung zu entziehen. Vorstand 
genehmigt den Vorschlag des Salzungifausschusscs, auf 
Grund des §. 62 ZilTer 2 der Satzungen eine nach §, 3 
Ziffer 8 bekannt zu macliende Vcrordnung zu erlassen, der 
zufolge jede unbcfugte Eiutragung in einen Krankenschcin 
und jede unbefugte Aenderung einer vorhandenen Ein- 
tragung auf einem Krankenschein unter Ordnungsstrafe ge
stellt wird. Yervollstiindigungen und Aenderungeii an 
Krankenscheinen, die von den Aeltesten unter Zusetzung 
ihres Namens vorgenommeii werden, werden von dieser 
Verordiiung nicht beriihrt.

G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n .  A .-G . R a m s d o r f e r  B r a u n 
k o h l e n  werke .  26 . November d. J ., mittags 12  Uhr, im 
Geschiiftslokale des Herrn S. L. Landsberger zu Berlin W., 
Franzosischestrafse 29.

C o n c o r d i a ,  B e r g b a u - A . - G .  27 . November d. J .,
nachm. 5 J/2 Uhr, im Hof von Holland zu Oberhausen.

B r a u n ko li 1 e n - u n d  B r i k e  tt i n d u s  t r i e - A .  G.
28 . Novcmbcr d. J ., vorm. 11 Uhr, zu Berlin, Unter den 
Linden 8, I.

A. - G.  B e r g  w e rks v e  r e i n F r i c d  r i c h - W  il  h e l m s -  
HUt t c  zu M i l l h e i m - R u h r .  28. November d. J ., vorm. 
1 0 */2 Uhr, im Gcscliiiflslokale des A. Schaaffliauscn’schen 
Bankvereins in Koln.

G u t e h o f f n u n g s h l i t t e ,  A k t i e n r e r e i n  f i ir  B e r g 
b a u  u n d  H t i t t e n b e t r i e b .  29 . N ovcm ber d. J ., nachm . 
3V 2 U hr, im  grofsen Saale d es B eam ten -G csellsch afish au ses  
(G ese llsch a ft V ere in ) zu O berhausen.

„ P h o n ix “ , A . - G.  fiir B e r g b a u  u n d  H l i t t e n -  
b e t r i e b .  29 . Novcmber d. J „  nachm. 3 Uhr, im Direktions- 
gebiiude der Gesellschaft zu Laar bei Rubrort.

H a n n o v e r - B r a u n s c h w e i g i s c h c  B e r g w e r k s -
g e s c  l i s  c li a f t ,  A . - G . , in H a n  n o  ve r. 29.  N ovem ber d . J.,

nachm. 1 Uhr, im Geschiiftslokale der Gesellschaft, 
Sophien8trafse 3.

W a r s t e i n e r  G r u b e n -  un d  H U t t e n w e r k e  in  
Warstein i. W. 2 9 . November d. J . Geschiiftslokal der 
Gesellschaft auf St. Wilhelinslitttlc.

Marktlbcriclite.
E s s o n e r  B ó r s o .  A m tlich er  B ericht vom  10. N ov em b er  

1902 , a u lg este llt  von der B 8rsen -K om m ission .

K o h l e n ,  K o k s  u nd  B r i k e t t s .  
Preisnotierungen im Oberbergaintsbezirke Dortmund. 
Sorte. Pro Tonne loco Werk

I. G a s -  und  FI ani m k o h I e :
a )  G a s lS r d e r k o h le ...........................  1 1 ,0 0 — 1 2 ,5 0  dL
b) (iasflammfordcrkohle . . . 9 ,7 5 — 1 1 ,0 0  „
c )  F lam infSrderkoh le . . . .  9 ,2 5 — 1 0 ,0 0  „
d) Stiickkohle . . . . . . 13 ,25  — 1 4 ,5 0  „
e) Halbgesiebte........................... ......  1 2 ,5 0 — 13,25  „
o  N u fsk oh le  g e w . Korn IJ _ 1 2 ,5 0 - 1 3 ,5 0  „

» n » 1̂)
„ III . 1 1 ,2 5 - 1 2 ,0 0  „

v „ I V  . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  „
g )  N iilsgru sk oh le  0 —  2 0 /3 0  mm 6 ,5 0 —  8 ,0 0  „

„ 0 - 5 0 / 6 0  „ 8 ,0 0 —  9 ,0 0  „
h) Gruskohle . . . . . .  4 ,5 0 — 6 ,7 5  „

II. F e  11 k  o  h I e :
a )  F Srderk oh le . . . . .  9 ,0 0 — 9 ,7 5  „
b) Bostmelierle Kohle . . . 1 0 ,7 5 — 1 1 ,75  „
c) Stiickkohle . . . . . .  12 ,75  — 1 3 ,7 5  „
d) Nufskohle gew. Korn I) 12 7 5 __ 13 75

» » »
„ „ III . 1 1 ,0 0 - 1 2 ,0 0  „

„ IV . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  „ .
e ) K o k s k o h le .................................. 9 ,5 0 — 1 0 ,0 0  „

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

a )  F o r d e r k o h le .................................  8 ,0 0 — 9 ,0 0  „
b) Forderkohle, inelierte . . . 1 0 ,0 0 — 1 0 ,5 0  „
c )  FSrderkohle, aufgebesseite, je

nach dem  S tilck g eh iilt  . 1 1 ,0 0 — 1 2 ,5 0  „
d )  S t i i c k k o h l e .................................. 1 3 ,0 0 — 1 4 ,5 0  „
e) A r lh r a z it  Nufs Korn I . . 1 7 ,5 0 — 1 9 ,0 0  „ '

„ „ II . . 1 9 ,5 0 - 2 3 ,0 0  „
f)  F Srdergrus . . . . . . .  7 ,0 0 —  8 ,0 0  „
g) Gruskohle unter 10 mm . 5 ,0 0 — 6 ,2 5  „

IV . K o k s :  ' 1. Seiiiester 1903.
a) Hochofenkoks . 15 dt. 15
b) G iefsere ik o k s . . 17 — 18 „ 16 — 17 „
c) Brcchkoks I und II 1 8 — 19 „ 17 — 18 „

V. B r i k e t t s :

Briketts j e  nach Q ualita t . . . 1 1 ,0 0 — 1 4 ,0 0  „

Der Markt ist in Industriekohlen unveriindert, wiihrend 
Hausbrandsorten der Jabrcszeit entsprechend lebhafter begehrt 
werden. Nitchste Borsen-Veisammlung findet am Montag, 
den 17. November 1902 , nachmittags J Uhr. im „Berliner 
.Hofff, Hotel llnrtinann, statt.

A A u s l a n d i s c l i e r  E i s o n m a r k t .  In S c h o t t l a n d  w ar  
der R oheisenm arkt zu lc lz t  s t i l l .  W arrants b lieb en  z ie m lic h  
k napp, und d ie  sp ek u la tiv e  N aclifrage ist im  gan zen  g er in g .
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Gewohnliclie schottisclie Warrants standen zuletzt auf 57 s. 
3 d. bis 57 s 4*/i d. cassa. In Clevelandwarrants wurde 
zu 51 S. 2 d. cassa und zu 51 s. iiber einen Monat gc- 
thiitigt. Cumberland Harnatiteisen blieb " vermichliissigt uud 
notiert 60 s. 6 d. bis 60  s. 9 d. cassa. In scholtischem 
Hamatit biilt eine legeliniifsige Nachfrage a n ; man licfert 
zu 52 S. 6 d. an die westscliottischen Stahlwerke. I i i  den 
gewohnlichen Sorten schottischen Roheisens wird fur den 
heimischen Bedarf wie fiir Ausfuhr cin stetiger Abgang 
verzeichnet. I>ie Erzeugung behauptet ihreu vollen Umfang, 
und die Lagervorriite nelnnen gleiclizeitig andauernd ab. 
Auf dem Fertigeisen- und Stahlmarkte sind die Werke im 
ganzen auf Grund friiherer Koutrakte regelmiifsig beschiiftigt. 
Neue Auftriige kamen in letzter Zeit nur sparlich hinzu und 
veranlafsten im*ist einen scharfen Wcttbewcrb. Schiidigend 
wirkt namentlich in Stabeisen, dafs schottisclie Handler jetzt 
anfangen, billiges deutsches und belgisches Eisen im eigenen 
Lande zu vertreiben. Ais gut wird die Nachfrage in 
Stahlschienen bezeichnet. Giinstiii lauten auch die 
Berichte iiber die RiShrengicfsereien und Konstruktions
werkstatten.

Auf dem e n g l  i s c l i e n  E i s e n m a r k t e  war nach den 
Berichten aus Middlesbrough die Geschaftslage in letzter 
Zeit weniger befriedigemi ais in den Vorwochen. Die 
Zeichen der Flaue muhren sich, namentlich auf dem Fertig
eisen- und Stahlmarkte. Auch Clevelandroheisen war in 
den letzten Wochen mehrfachcn Schwankungen unterworfen, 
wesentiich im Zusammenhange mit den Naclirichlen und 
Auftriigen von Amerika, welch letztere in diesem Jahre 
allein dem Markte dio Stiilze gegeben haben. Die Aus- 
fuhrziffern nach den Vcrcinigten Staaten entsprachen im 
Oktober nicht immer den Erwartungen, da die Nachfrage 
nach Beendigung des dortigen Kohienstreiks Stiller wurde 
und gleichzcilig die hoheren Frachtsiitze unglinstig wirkten; 
letztere sind allerdings inzwischen wieder gefallen. Die 
Preise sind neuerdings dann durch die etwas weniger 
befriedigend laufenden Naclirichlen vom amerikanischen 
Markte erschiittert worden; Nr. 3 G.M.B. steht jetzt 
auf 51 s. 3 d. prompte Lieferung f.o.b. oder um 2 s. 3 d. 
unter dem hbchsten Satze der vorigen Wochcn. Auf Grund 
friiherer Auftriige haben die Produzenten nocli grofserc Mengen 
zu liefern; fiir 1903  sind nocli wenig Auftriige gebucht 
worden. Giefsereiroheisen Nr. 4 ist auf 50  s. 6 d. gewichen. 
Puddelroheisen ist bei der Flaue in Fertigeisen nur miifsig 
begehrt; graues ging bei stiirkerem Angebot auf 4 8  S. 9 d. 
zuriick, meliertes auf 4 8  s., weifses auf 4 7  s. 6 d. Der 
Abstand zwischen schottischen- und Cievelandwarrants be- 
triigt jetzt 6 s. 4V2 d., gegen 4  s. 3 d. vor etwa einem 
Monat. Fiir Hiimatitrohcisen miissen die Preise bei den 
hohen Kosten Tur Erz und Koks nach wie vor ais un- 
lohnend bezeichnet werden, wenn sich auch gegenwiirtig 
eine gewisse Festigkeit bemerkbar macht; man eiwartet 
von amerikanischen Auftriigen ciniges neues Leben. 
Gemischte Lose der Ostkiiste stehen auf 57 s., wahrend 
an der Westkiiste, wo sieli weniger Wettbewerb bemerkbar 
macht, etwa 61 s. 3 d. erzielt wird. Auf dem F e r t i g 
e i s e n -  und Stal i  I m ar k te sind Aenderungcn nur im 
Sinne einer Verschlimmerung der Geschiiftslage zu bemerken; 
eine iihnliche Flaue war inncrhalb der letzten zelin Jahre 
nicht zu vcrzeichnen. Spezifikationen kommen so langsam 
cin, dafs die Produzenten stiindig den Betrieb ihrer Werke 
von einer Woche zur anderen in Frage geslellt sehen. 
Einige der grBfseren Werke liegen bereits still. Platten

und Winkel haben keine Aussicht auf Besserung, zumal 
auswiirtiger Wettbewerb sich stiirker fUhlbar macht. Ehe 
nicht eine Belebung im Schiffbau eintritt, ist eine Wenduii« 
zum Besseren nicht zu erwarten. Die Preise sind jetzt 
schon seit einigen Monaten unveriindert; die hohen 
Gestehungskoslen erlauben keine weiteren Reduktionen. 
Stahlschienen allein scheinen ihre flaue Periode hiuter 
sich zu haben; seit einigen Monaten hS.lt bereits eine gute 
Nachfrage an und schwere Stahlschienen konnen sich fest 
auf 5 L . 10 s. behaupten.

Auf dem fr an z 8 s is  c h en  Eisenmarkte ist eine 
Besserung noch in keinem Simie bemerkbar. Wenn stelien- 
weise die Preise steigende Richlung annehmen, so liegt 
dies an den erhohten Gcstehungskosten, wie sie den Werken 
aus dem Bezug ausliindischer Kolilen erwachsen. So ist an der 
oberen Marne Stabeisen Nr. 2 inzwischen auf 170 Frcs. 
eilioht worden, und in anderen Distrikten sind iihnliche 
Aufschliige zu erwarten. Im Norddepnrtement liegen die 
meisten Werke nahezu still. Am giinstigsten scheint 
die Geschaftslage in den-Ardennen; es sollen indessen von 
seiten der P. L. M. und der Staatsbahnen grOfsere Auftriige 
in Lokoinotiven ausstehen, die diesem Distriktc wohl zu 
gute kiimen.

In B e l g i e n  zeigte der Markt in den letzten Woclien 
wenig Festigkeit. Gut behauptet in Zahl und Umfang der 
Auftriige haben sich eigentlich nur Stahlschienen, in denen 
dic Werke erfreuiich regelmiifsig beschiiftigt sind. Dic 
untere Preisgrenze scheint sich indessen auch hier vcr- 
schobcn zu haben; wenigstens wurde anfangs November 
offiziell 110  — 115 Frcs. notiert gegen 115 Frcs. im Vor- 
inonat, Schwach sind namentlich Stiibe, kleine Profile und 
Bleche. Bei den letzten Yerdingungen an Bahnmaterial 
liir die Staatsbahnen lagen durchweg Angebote vor, die 
kein gliinzendes Ergebnis bedeuten. Die Inlandpreise zeigen 
fiir die meisten Zweige gegen den Vormonat bedeulende 
RUckgiinge. So notiert Stabeisen Nr. 2 fiir Belgien jetzt
1 2 7 .5 0  Fics. gegen 137 ,50  Frcs. am 1. Oktober, Nr. 3 
130 Frcs. gegen 1 4 2 ,5 0  Frcs., Triiger 1 2 7 ,5 0  Frcs. gegen
1 3 2 .5 0  Frcs., Winkel 1 3 7 ,5 0  Frcs. gegen 142 ,50  Frcs. 
Diese Preise stehen zum Teil bereits unter dem Niveau 
der vorigjiihrigen Siitze oder sind demselben nahe. Fiir 
Ausfuhr werden Aenderungcn nicht verzeichnet. Eine Er
hohung um 1 Fre. zeigt Luxemburger Puddelroheisen, 
welches jetzt 51 Frcs., in Cliarleroi 55  Frcs. notiert.

In A m e r i k a  ist die Geschiiftslage unverandert gut. 
Der Roheisenmarkt ist still insofern ais die Hocliofen iiber
haupt nichts mehr abzugeben haben; die Preise bewegen 
sich wiederum aufwiirts. Bessemerroheisen stieg fiir prompte 
Lieferung zuletzt auf 24  bis 2 4 ,5 0  Doli., wiihrend 'fiir 
nśichsljahrige 2 2 ,5 0  bis 23 Doli. notiert wird. Giefserei- 
Roiieisen Nr. 2 notiert jetzt 2 4  bis 2 5  Doli. bezw. 23 Doli., 
graues Puddelroheisen 2 2  Doli. bezw. 2 1 ,2 5  Doli. Stahl- 
kniippel sind weiterhin zuriickgegangen; fiir 1903  wird jetzt 
zu 28 Doli. abgegeben, fUr den Rest des Jalires zu 30 Doli. 
Gcwohnliches Stabeisen ist unveriindert zu 1 ,60  cents fiir 1903 . 
In Grobblechen wird zunehmende Festigkeit gemeldet, da 
allwochentlich bedeutende Auftriige im Schiffbau cinkominen. 
Schiffsplattcn in Stahl wurden fiir 1903  neuerdings auf
1 ,80  cents erhdlit. Winkel und Triiger in Stahl blieben 
auf 1 ,60  centa. Stahlschienen behaupten sich gut auf 
28  Doli. In Feinblechen macht sich eine geringe Be
lebung bemerkbar, im ganzen leiden die Preise nacli wie 
vor durch Zuvielcrzeugung.
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M o ta llm a r k t. Die riickiiiufige Tendenz hielt unter 
grofsen Sćliwankungen weiter an. Biei und Zink slifigen 
unerheblicli im Preis, wahrend alle anderen Notierungen 
zurlićkgingen.

Ku p f e r  sciiwankend. G. H. L. 51 . 7. 6. bis L. 51. 12. 6.,
3 Mt. L. 51. 13. 9. bis L. 51 . 18. 9.

Z i n n  slill. Straits L . 116.  10.  0.  bis L. 117.  0.  0. ,
3 Mt. L. 1 1 5 . 5 .  0.  bis i .  115.  1 5 .0 .

B l e i  ruhig Span. L  10. i 5. 0 . bis i .  10. 16. 3 ., Engl.
L .  10. 18. 9 . bis L. 11. 0 . 0.

Z i nk  stetig. Gew. Marken L. 19. 10. 0. bis L. 19. 12. 6 ., 
bes. Marken L. 19. 12. 6. bis L . 19. 15 . 0.

S i l b e r b a r r e n  2 2 12/t6.

N o tie r u n g e n  a u f  d em  e n g lis c h e n  K o h le n - u n d  
F raoh ten m ark t. (Borse zu Newcastle-on-Tyne.) Begehr 
und Absatz hielt in der Beriohtswoche mit der Vorwoche 
gleichen Schrilt; auch die Preise sind, abgesehen von 
kleinen Sćliwankungen, dieselben geblieben. Vo» steam- 
Kohle waren Prima - Qualitiiteii lebhaft gefragt, wiilirend 
geringere Sorten, obgleieh zwei giofsere AbschlUsse darin 
bevoisiehen, nur wenig gehandelt wurden, steain smalls

M a r k tn o t iz e n  iib er  .N eb en p ro d u k te , (Auszu

waren infolge bisherigen schlanken Absatzes ziem lich rar. 
Die erzielten Preise variierten wie folgt: Beste northumbrische 
steam -K ohle 11 s. 3 cl. bis 11 s. 6 zweite Sorten
10 s. bis 10 S. 6 d., steam smalls 5 S. 3 d . bis 6 S. Gas- 
kohle erfreute sich auch in der heute beendeten Woche 
guter Nachfrage; man zabite, je nach Qualiliit, 9 bis 10 S. 
In Buiikcrkohte war der Verkehr mit Beginn der Woche 
stiirker geworden, liefs aber am Sclilufs derselben wieder 
etwas nacli, sodafs der Vorrat darin immer noch erheblich 
war. Die Preise bewegten sich fiir ungesiebte Sorten 
zwischen 9 s. 3 d. und 9 s. 9 d. Das Geschiift in Koks 
blieb nach wie vor iiufserst fest. Die Notierungen blieben 
fast unverandcit, niimlich fiir Ausfuhrkoks 18 s. 6 (i. bis
19 S., fiir Hochofenkoks 1 6 s .  f.o.b.

Der Frnchlcnmarkt war noch immer sehr still. Obschon 
die erteilten Auftriige vergleichsweise zahlreich, war das 
Angebot von Sehiffsraum ganz enorm, was keine Aussichten 
auf Besserung aufkommen liifst. Die KUstenschiffalirt war 
ganz gut, aber der Frachtsatz T-yno bis London kam niclit 
iiber 3 s. 3 d hinaus. Auch der Mittelincerverkehr war 
niclit unerheblicli, und es konnte dor Frachtsatz eine 
Kleinigkeit (4  s. 7'/2  d . bis 5 S.) steigen. 

g aus dem Daily Commercial Report, London.)

5. November 12. Noveraber

1
YOM

1 d. L .  1

bis 
s. 1 d. L .

von
8. d. L.

bis
1 d .

_ — l 3/4 _ — iV n — — P U — 17/ b
Ammoniumsulfat (Beckton terms) p. t o n ........................ 11 i l 3 --- — --- U 11 3 — — —
Benzol 90 pCt. p. g a l i o n ....................................................... — — 87? — — 9 8V» — —

— — 8 'U __ — 8V , — — 8 ‘A — — 872
Toluol p. galion ......................................................................... --- — 6 V* — — 7 — — 6 V? — — *
SoWont-Naphtha 90 pCt. p. g a l i o n ..................................... --- — 7 ‘/ i — — 8  V* — — 7 ł/ i — — 8 V,
Karbolsiiure 60 p C t . ................................................................... --- 1 8 '/* --- 1 — 1 872 — 1 y

— — i 3U — — — — — i 3/ 4 — — —
Anthracon A 40 pCt. u n i t ....................................................... --- — IV , — i a/4 — — l 1/* — — I 3/!
Antliraccn B 30— 35 pCt. u n i t ........................................... --- — i --- — — — l — — —
Pech p. ton f.o.b. . ................................................................... --- 55 — —- 56 — — 55 .— — 50 ““

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

KI. l a .  Nr. 132  8 2 9 . B. 2 8  2 2 3 . Vom 14 . Dez.
1900 . E n tw iis se r u n g sv o r r ic h tu n g  fiir  K o h le tr o e k e n -  
tiirm e . Fritz Baum, Herne i. W.

KI. 4  a . Nr. 132  889 . S. 15 100. Vom 18. Juni
1901 . G ru b en la m p e  m it  im  D o ch tro h r  s itz e n d e r  
m it  fed ern d en  Z iih n en  z u m  F e s th a lte n  d e s  D o c h te s  
verseh en er  H iils e . Adolf Sattler, Brzezinka, O.-S.

KI. 5 c . Nr. 132 3 35 . C. 9 9 7 5 . Vom 2. Juli 1901. 
B e to n lo ffe l. A. Vancrn^en, Dortmund, Bismarckstr. 28 .

K I. 5 c .  Nr. 132  3 3 6 . Scli. 16 5 7 3 . Vom 2 3  No
yember 1 900 . V e r fa h r e n  zu r  H e r s te l lu n g  w a sa er -
d ic h te r  S e n k sc h a c h te  a u s  S ta m p fb e to n  o d e r  d g l.  
Julius Schimetschek, Wien, V ertr.: Hermann Schmelzer, 
Berlin, Ilessiscliestr. 11.

Der Patcntinhaber nimmt fiir dieses Patent die Rechte 
aus Artikel 3 u. 4  des Uebereinkommens zwischen dem 
Deutschen Reich und Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember
1901 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom
28 . Februar 1900  in Anspruch.

KI. lO a . Nr. 1 3 2 3 6 4 . Sch. 1 6 2 9 3 . Vom 8. Aug. 19C0. 
V er fa h r e n  z u m  V e r la d e n  von  K o k s. Johann Schiir- 
inann, Bochum, Zeche Friedcrika.

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

KI. 4  a. Nr. 129  4 0 7 . M a g n e tv e r se h lu fs  f iir
G r u b e n s ic h e r h e its la m p e n . Von Gustay Cremer in
Gelsenkirchen. Vom 5. Mai 1 9 01 .

a ist der Lampentopf, b der Gestellring, c das die- 
selben yerbindende Gewinde. Der am Gestellringe ein- 
geschnittene Teil des Gewindes (oder der am Lampentopf

eingesclinitlene) sitzt an einem Ring d 1 (links) bezw. d2 
(reclits), welcher sich in einer Nut des Gestellrings oder 
Lampentopfes lose dreht, aber durch magnetisch zu be- 
wegende Riegel e1 bezw. e2 festgestellt werden kann. 
e 1 ist in angezogener, also Eiiigriffsstellung, e2 ist in Rulie- 
stellung gezeichnet.

K I. 6  c. Nr. 129 0 6 5 . E in r ic h tu n g  z u m  S c h a o h t-  
a b te u fe n  im  s e h w im m e n d e n  G eb irg e . Von August 
Lehmann in Neu-W elzow, N .-L . Yom 9. Februar 1 9 0 1 .

Gebogene Spundwandpfahle werden durch Fugen der
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Sohle so e in gefiih rl, dafs s ie  vom  achw im m enden G ebirge  
T e ile  abtrennen , w elc lie  imch Entfernen der S o lile  h erau s-  
genom m en w erden k on n en , w orau f d ie  S o lile  tiefer g e le g t  
w ird , ol.ine dafs das sc liw iim n en d c G ebirge in den S chacht  
eindringt.

KI. 35 a. Nr. 129 4 9 3 . A n la fsv o r r ic łitu n g  fiir  
G le ich s tro m m o to ren  von  z w e itr u m m ig e n  F o rd er -  
m a sc h in e n . Siem ens & H alske, A ktien  - G esellsch aft in 
B erlin . Voin 9. Januar 1901.

D ie A nlafsY orrichtung bestelit darin , dafs der B atter ie-  
schalter c zw angliiu fig  auf m echan ischem  oder elek trisch ein

W ege m it dem  H auptsteuersbhalier d in der W eise  ver-  
bunden ist, dafs d ie  e in e  B atterieh iilfte  zu r  H ebung der  
ein en  F iSrderschale und d ie  andere Hiilfte zur H ebung der 
anderen  F orderschale b enutzt w ird , so dafs in beiden  B atterie-  
hiilften e in e  m o g lic lis t  g le ic lu n iifs ig e  B eanspruchung er-  
z ie lt  w ird .

Submissionen.
25. N o y e m b e r  d . J ., vorm . 10 U hr. G a r n i s o n -  

V e r w a l t n n g  II B e r l i n ,  Scharnhorststrafse N r . 2 3 /3 1 .  
L ieferung des Bedarfs an S a lo n -A n th ra c itk o h len , H am burger  
Iu. Sum rise A nthracit, P refsk oh len , .S ch m ie d e k o h len , B rau n -  
k o h lcn , G as- und Sclim elzkok s.

26 . W ovem ber d . J .  P  ro v i ii z i a ł  r e g i e r  u n g  in  
A s s e n ,  N ied er la n d e . Litfferung von S te in k oh len  fiir D am pf- 
k esse l-F eu eru n g .

]>iiclierscliau.
G e s c h ic h te  d e r  D a m p fm a s c h in e . Ihre knlturelle Be- 

deutung, technische Entwickelung und ihre grofsen 
Miinner. Von Con r a d  Ma t s c h o f s ,  Ingenieur. Mit 
188 Abbildungen im Text, 2  Tafeln und 5 Bild- 
nisseti. Berlin. Verlag von Julius Springer 1901.

Matschofs betont im Yorworte seines nach Inlialt und 
innerer Ausslattung gelungenen, dem Fachmanne, nicht 
minder aber auch jedem Gebildeten wertvollen Buches, die 
Zwcckiiiafsigkcit einer Geschichte, welclie die Aufgabe habe, 
die gewaltige Gr5fse, Leistung und Bedeutung der Technik 
fiir unsere gesamte Kultur klar zu legen, ferner auch den 
Umstand, dafs unsere grofsen Ingenieurc wolil die Natur 
besiegt und damit Geschichte gemacht, aber aus Mangel 
an Mufse niclit aucli geschrieben hiitten.

Erst in neuerer Zeit seien bedeutsame Anfiinge zu einer 
Geschichte der Technik gewonnen werden, u. a. durch L. Beck, 
in seiner „Geschichte des Eisens", Th. Beck in dessen 
„Geschichte des Maschinenbaues" und durch Merkel, in 
dessen „Ingenicurtechnik im Allertume". I i i  diesem Sienę 
soli auch die vorliegende „Geschichte der Dampfmaschine" 
ais Vorliiufer vorbereitend wirken.

Am Schlusse des Vorwoites richtet der Verfasser au 
alle Fachgenossen die dringende Bitte, es an Berichtigungeu 
und Ergiinzungen nicht fehlen iu  lassen. Es sei nocli 
viel zusammcnzulragen, ehe eine grofse, umfassende Ge- 
sehichte unserer bedeutungsvollen Kraflinaschine verfafst 
werden konne, und was mit den heutigen „alten Veterancii“ 
des Maschincnbaiies an pcrsbnlichen Erinnerungen dahin- 
gehe, sei unersetzlich.

Wir werden weiter unten versuchen, dieser beherzigungs- 
werten Bitte zu entsprechen. Der reiche StofT, den Matschofs 
mit Geschick bewiiltigt hat, ist in folgenden drei Ab- 
schnitlen iibersichtlich, in tnustergliItiger, ungemein au- 
sprechender Fassung und Darstellung untergebracht:

A. D ic  k u l t u r e l l e  B e d e u t u n g  d e r  D a mp f -  
ma s c h  i no.

B. D i e  t e c h n i s c h e  En t w i c ke l  u u g de r  Da mp f -  
m a s c h i n e .  I. Die Dampfmaschine im 18 . Jahrhundert.
II. Die Wattsche Niederdruckmaschine bis zur Priizisions- 
dampfmaschine von Corlifs (1 8 0 0  bis 1 8 5 0 ). Hf. Die 
Einfiihrung der 1'riizisionsdiunplmaściline bis zur Jetztzeil 
(1 8 5 0  bis 1900).

C. D ie  g r o fs e n M ii n n e r der D a m p f m a s c h i n e  
(Denys Papin, Thomas Savery, Thomas Newcomen, James 
Watt, Matthew Boulton, 01iver Evans, Richard Trevilhick, 
Arthur Woolf, Aug. Friedr, Willi .  Hollzhausen, Robert 
Fulion, George Stephenson, Dr. Ernst A lban, Gerhard 
Moritz Roentgen, Georg Henry Corlifs).

Hierauf folgt eine „Zeittafel zur Geschichte der Dampf
maschine", eine „Litteratur" und ein „Personenverzcichnis“.

Der reiche Inlialt des Buches sollte jedem Fachmanne 
bekannt werden und wird selbst dem nach allgemeincr 
Bildung strebenden Laien eine Fiille von Belehrung und 
Anregung bringen.

Der der Besprechung liier gestaltete Raum verbietet, 
dic einzelnen Vorziige des Werkes gebiihrend hervor- 
zuhebeń.

Deshalb sollen, der Auffordetung des Yerfassers cnl- 
sprechend, nur einige Steilen ais Ausgangspunkle allge- 
meiner, durch eigene Erfahrung gewonneuer Anscliauiingen 
herausgegriflen werden, die fiir eine Neuauflage von Nutzen 
sein kOnnten.

Seit mehr denn 30  Jahren mit der Geschichte der 
Erfindungen beschiiftigt, habe ich m e i s t e n s  gefunden, dafs 
die auf gleichem Gebiete arbeitenden Auloren niclit un- 
zweifelhaft scharf das Ding definieren, dessen Erfindtings- 
geschichte sie schreiben wollen.

Durch deraitige unbestimmte Erkliirungen aber mufs 
naturgemiifs auch die Geschichte selbst an ungetriibter 
Klarheit Einbufse. erleiden. Wenn ich auch bei dem 
Matschofijscheii Buche diesen Mangel riigen mufs, so ist 
mir das nur ein Beweis fiir die Wahrheit: Wo viel Licht, 
ist auch Schatten.

Matschofs sagt S. 30 : „dafs der beriihmte Physiker 
Arago in einer Kugel mit bis zum Boden reichendem 
Rohre, aus dessen oberer OefTnung Wasser beim Erhitzen 
der Kugel geschleudert w erde, die e r s t e  D a m p f -
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m a s c h i n e  und in  Salom on dc Caus ihren Erfindcr en tdeckt  
zu haben glaube.®

S, 84  „Papin war somit der erstc, der eine praktische 
brauchbare Kraftmascliine, bei welcher d ie  E i g e n s c h a f t  
d e s  D a m p f e s  b e n u t z t  w i r d ,  crfunden und ausgefiihrt 
hat, und somit gebuhrt auch ihm allein der Name eines 
Erfinders der Dampfmaschine. “

S. ' 39 „T h om as Savery  war der e r s t e ,  der eine  
D a m p f i u a c h i n e  baute, d ie  im  gcw erb lieh en  L eben zu 
dauernder V erw end u n g gelan gte ."

An anderen Stellen  w erden noch andere A pparate a is  
Dam pfm nschinen angesprocheu, d ie  nach den heutigen  A n- 
sehauuhgćh den Nam en D am pfm aschine eb en sow en ig  ver- 
dien en  w ie  der Salom on de C aussche A pparat und d ie  
Savcrysche W asserhebeinaschinc, d ic  M uller der heutigen  
Pulsoinetcr mil ihrer S ip p e; w io w o h l Savcrys M aschine  
„ d ie  E igenschaft des D am pfes b enutzt und praktisch  
brauchbar ist, d n ieli Dam pfkraft" W asser zu h eb en .

Man Bollte bei einer Dampfmaschine — und Ent- 
sprechendes gilt in a l l e n  a n d e r e n  F i i l l e n ,  auch der 
Elektrotechnik — zunachst zwei Dinge streng unler- 
scheidi-n: den Wasserdampf, ais b e w e g e n d e  F l i i s s i g -  
k e i t  und die in B e w e g u n g  g e s e t z t e  Ma s c h i n e .  
Dann enipfiehlt es sich, getrennt zu handeln von der 
ersten Verwcndung des W a s s e r d a m p f e s  und von der 
ersten Anwendung der D a m p f m a s c h i n e .  Zuvor aber 
hat man sich eine unzweifelhaft klare Vorstellung darttber 
zu machen, w as u n t e r  W a s s e r d a m p f ,  wa s  unt er  
D a m p f m a s c h i n e  v e r s t a n d e n  s e i n  s o l i .

Nach den heutigen Begriffen*) wiirde man Dampf
maschine nennen, weder die de Laval-Dampf-Tu r b i 11 e , 
noch die Pulsomeler und die anderen kolbenlosen Wiirme- 
kraftmaschinen, sondern eine Vorrichtung, bei welcher in 
einem C y l i n d e r  z w a n g l a u f i g  ein K o l b c n  durch die 
Ex,p and i er bark ei  t bezw. die K o n d e n s i e r b a r k e i t  des 
Wasserdampfes unmittelbar oder mitlelbar (durch den Al- 
moaptiarendruck) zwecks bestimmter Arbeitsleistung be- 
wegt wird.

Unter d ieser V oraussetzung sin d  d ie  A nfiinge der E n t-  
w ick elu u gsgesch ich te  der D a m p f m a s c h i n e  in nucę  
fo lgende:

T o r r i c e l l i  entdeckt den Luftdruck 1642 , Otto 
v. G u e r i o k e  konstruiert die Kol ben- Luf t pumpe  1650, 
Denys P a p i n  erkennl zuerst klar die Natur des Wasser
dampfes (Expandierbarkeit und Kondensierbarkeit und damit 
verbundene Luftleere) und er f i n d e t  auf di&ser Grundlage 
die a t mos phi i  r i sch e K ol  b e n - D  am pf  inasch i n e 1690 , 
bei welcher durch K o n d e n s a t i o n  d e s  W a s s e r d a m p f e s  
L u f t l e e r e  bezw. atmóspharischer Ueberdruck ermoglicht 
wird.

*) Wie schwer, fast unmoglicli es ist, ohne solclie iinzweifel- 
liafte Hegriffserklarung die Gescliichte einer Erflndung zu schreiben, 
mag folgendes dem Bergbau liente mehr denn je zuvor naheliegende 
Beispiel zeigen. Wenn lieute der Bergmann von einem „Scile“ 
sprtclit, so Y ersteht er darunter das „ H an f s e i  1 “ oder das in den 
Jahren 1829— 1834 Tom Oberbergrat Albert zu Clausthal erfnndene 
und zuerst e ig e n h  an d  ig  liergestellte „ D r ah ts  e i 1 denkt dabei 
aber nicht an eine aus K etteneisen oder „Etsendraht" liergestellte 
„K ette“, die in der alten Bergmannssprache auch „K etten-Seil“ 
oder im Gegensatze zum Iianfseile, auch kurzweg „Eisenseil“ 
genannt wuide, sonst wiirde er wie Beck in seinen „Beitragen zur 
Geschichte des Maschiiienbaues" 1899 S. 340 auf die irrige Ver- 
mutung kommen, dań das Drahtseil schon langst vor 1834 bekannt 
gewesen wiire.

N e w c o m c n  vcrvvendet dic Papinschc atmosphiirische 
K o 1 b cn-Dampfmaschine zum Betriebe ciner Bcrgwerks- 
puinpe 1 700 , J a m e s  W a l t  ersinnt d en  vom  D a m p f -  
c y l i n d e r  g e t r e n n t e n  K o n d e n s a t o r  1765  und wird 
durch diese und andere wichtigc Erfmdungen der g e n i a l e  
R e f o r m a t o r  d e r  Pa pi  n - N  c w c o tn e ii s ch en D a m p f -  
m a sc  hi n e.

Fiir die Annahme Matschofs’ (Seile 5 4 ) , „dafs die 
almosphiirische Dampfmaschine auch den Anstofs zur Er
flndung der W a s s e r s a u l e n m a s c h i n e  gegeben hatte", 
liabe ich weder in den Protokolien der Clausthaler Bcrg- 
aintssitzungen damaliger Zeit, die den einzigen zuverliissigen 
Ausweis iiber die Erfindung dieser Maschinengattung geben, 
noch in irgend einer anderen allen Schrift einen Anhalt 
gefunden.

Diese im Jahre 1747  von Winterschmidt erfundene 
Wassersaulenmaschine, von welcher die Sainmlung der Claus- 
thaler Bergakademie cin naturgelreues Modeli, wahrscheinlich 
ein Gesohenk des Erfinders, besitzt, zeigt eine V oll- 
kommenkeit, w ic sie im  V c r h a l t n i s  d i e  D a m p f 
m a s c h i n e  d e r  d a m a 1 i g e ii Z e i t  n i c h t  a u f w e i s t.

Das Modeli, wohl das werlvollstc der Saimnlungen, wurde 
crst 186S  von mir auf ciner Rtimpelkammer der Bergakademie 
aufgefunden und bislang durch die Litteratur noch nicht 
bekannt gemaclit.

Die Wassersaulenmaschine Winterschmidts ist 12 Jahre 
vor Watts EingrilT in die ErfindungsgcscHichtc der Dampf
maschine und 18 Jahre vor dessen eigentlicher Erlindungs- 
periode entstanden, die mit dem vom Datnpfcylinder ge- 
trennten Kondensator beginnt. Dazu kommt, dafs die 
Dampfmaschine mit ihrem elastischen, zusammendruckbaren 
Triebmiltcl dem Konstrukteur weniger Schwierigkeilen be-- 
reitet ais die Wassersaulenmaschine mit ihren grofsen zu 
beschleunigenden und zu verz5gernden Massen eines unzu- 
sammendriickbaren WasserkSrpers,

Die Winlerschmidtschc Wassersaulenmaschine zeichnet 
sich aus durch eine kleine, zwangsliiuflge Kolbensclueber- 
Steuerung, die auf eine grofse ebensolehe Miltelsteuerung 
einwirkt, durch die schliefslich das Hauptverteilungsorgan, 
ein grofser Drehschieber (Halin), -im Prinzip iihnlich dem 
Corlifs-Drehschicber unserer inodcrnen Dampfmaschinen, ge- 
steuert wird. Winterschmidt war aufserdem gezwungen, seine 
schwere Wasserhallungs-Wassersaulenmaschine auf die vor- 
handene holzerne Zimmerung der damaligen tiefen tonn- 
liigigen Schachte zu setzen, die noch dazu die unangenehino 
Eigenschaft besafsen, zu „gehen".

Unter der lebhaften VorstelIung aller dieser Schwierig- 
keiten ist die Frage gerechtfertigt, ob Watt der Nachweit 
eein reiches Erbc hinterlassen haben wiirde, wenn er unter 
gleichen Schwierigkeilen seine Dampfmaschine in derartigen 
tiefen Schachten auf das uiibeetiindige llolzgezimmer halle 
verlagern mlissen.

Ein Mann wie Watt kannie zwcifeilos griindlich die 
Entwickelung der damals weltbekannten, von den nam- 
haften Technikern anderer Lauder besichtigten llarzer 
maschinentechnischen Einrichtungcn und nachweisbar auch 
aus eigener Anschauung, wenn nicht schon friilier, jeden- 
falls im Jahre 1786  Denn im Fremdcnbuche der Giube 
Dorothea isl in genanntem Jahre, von Watt geschrieben, zu 
lesen: „The 2 3 . Juli. I went down the Carolina and eame 
up the Dorothea. James Watt,"

W er das M odeli aufm erksam  b elra ch tet nud daneben  
l i e  Z cichn u n gen  und au sfiih rlich en  theoretisch en  B etrach -
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lungen hiilt, welche Winterschmidt in dem beriihinten Buche 
von Calvoer (Das Maschinenwesen auf dem Oberharz 1 7 6 3 )  
selbst verfafste, mufs auf den Gedanken kommen, dafs die 
Winterschmidtsche Wassersaiilenmaschine von damals schon 
einen wichtigen Merkstein in der Kntwickelungsgeschichtc 
der Maschinen uberhaupt bildete, aber iin modcrncn Kleide, 
d. h. mit den Hillfsmitteln der Jetztzeit hergerichlet und 
ausgestattet, den lieutigen Dampfmaschinen wohl zur Seite 
gestellt werden konnte, also auf einer hoheren Stufe steht, 
ais die Leser nach den Andeutungen Matschofs’ annehmen 
wUrden.

Nach den oben erwahnten Protokollen ist die Ent- 
wickelungsgesehichte in moglichsier Kiirze Folgende:

Am 21 . November 1747  wurde von dem Furstlieh 
Wolfenbuttelschen Ingenieur Fiihnrich Winterschmidt (der 
sich in Clausthal niedergelassen hatte und schon damals zu 
den Harzer Beamten zabite) oin Promemoria iiber die von 
i hin erfundene Wassersaulenmaschine eingereicht, am 
30 . Marz 1748  der Kontrakt Uber dereń Lieferung ab- 
gesohlossen.

Die Maschine, von der es heifst, „dafs ein so genauer 
Anschlag von einer noch niemals in Exercition gebrachten 
Maschine gemacht sei", hat duichaus nach Erwartung ge
arbeitet.

Dem Praktiker seien im Matschofsschen Werke ganz 
besonders zur Beachtung empfohlen die Seiten 2 1 4 — 253 , 
auf wclehen unter der Ueberschrift: „Von der EinfUhrung der 
Priizisionsdamplmaschine bis zur Jetztzeit (1 8 5 0  — 190 0 )"  
in sehr ansprechcnder Weise gerade ausfUlulich genug klar 
gelegt wird, wie durch fortgesetzte Veredelung des Dampfes 
und der Maschine die Dampfmaschine von Jahr zu Jahr 
tauglicher, wirtschaftlich wertvoller geworden ist ais Krafi- 
maschine, nicht nur fUr alle industriellen Arbeitsmaschinen, 
insbesondere fiir die Fordermaschinen, Wasserhaltungs- 
maschinen, W ind- und Wetlermaschmen, Walzwerke und 
alle anderen Maschinen des Berg- und HUltenmannes, sondern- 
auch fUr die Maschinen im Dienste der Landwirtschalt und 
im Verkehre zu Wasser und zu Lande.

Mit den Worten (S. 3 0 9 ):  „Auch Verbundmaschinen 
werden fUr Forderzwecke heute ausgefUhrt und mit ihnen 
betriir.htliche Dampfursparnis erzielt, besonders da hierbei 
auf jeden Fali, auch wenn der Maschinist wenig darauf 
bedacht ist, kleinere FUllungen cinzustellen, Expansion des 
Dampfes erreicht wird", wird eine Beliauptung ausgesprochen, 
dic wohl ohne weiteres nicht vou allen Praktikern unter- 
schrieben wird. W ohl aber sind die zwar leueren Zwillings- 
Tandem-Maschineu die am wirtschaftlichsten arbeitenden 
Fordermaschinen der Gegeuwart und werden walirscheinlich 
in Zukunft nur noch ubertroffen von den mit P u f f e r -  
b a t t e r i e  a r b e i t e n d e n  e l e k t r i s c h  en  F o r d e r 
m a s c h i n e n .  Unter den aufgeziihiten, Schiffe bauenden 
Firmen vermissen wir Blohm und Vofs in Hamburg.

Einen wUrdigen Absehlufs des schonen Werkes bilden 
zw ei Tafeln, welche die Entwickelung und Ausbreituug der 
Dampfmaschine darstellen.

Mogę das wohlgelungene Werk nun auch durch die 
weiteste Verbreitung den beabsichtigten Nutzen schalfen.

O. Hoppe .

D ie  D a m p fk e s s e l .  Ein Lehr- und Hnndbuch fiir Studiereudo 
technischer Hochschulen, SchUIer hoherer Maschinen- 
schulen und Techniken, sowie fiir Ingenieure und Tech- 
niker. Bearbeitet von F , T e t z n e r ,  Oberlelirer an 
den Vereinigten Koniglichen Maschinenbauschulen in

D ortm und. 1. B and 2 2 2  S. T e x t, 95 A bb. 3 4  Taf.
P reis 8  JL. B erlin , V erlag  von J u liu s  Springer 1902.

N ach  k u rzer  E in le itu n g  Uber den Z w eek  einer K esselan lage  
b elian d elt V erfasser zuniichst das W esen  d es W asserdam pfes, 
sodam i d ie  B rennstolfe und dereń  V erb renn u n g; h ierau f w endet  
er sic h  den v ersch ied en cn  A rten der F euerung  zu , dereń ge-  
briiuch lichste T y p en  ausfU lirlicli erliiutert w erd en  und kom m t 
dann zu dem  H aupthem a, dem  D am pfkessel se lb st. D ie  
D a rste llu n g  erstreekt sich  in sa c h lich er  F o lg ę  au f d ie  ge- 
m einsam en E igen sch a ften  siim tlich er  K essel, d ie  H aupt- 
K esse lsy stem e , M ateria ł, F estig k e it, V erb in d u n gen  und V er- 
sta ik u n g en . A uch den k onstruktiven  F ragen  w ird  genUgend  
R ech n u n g getragen . W iilirend d ie  R ein ig u n g  d es ICessel- 
sp eisew assers recht grU ndlieh b e lia n d elt ist, hiitte das W esen  
des ub erh itz ten  D am pfes w o h l etw as ein geh en d er erliiutert 
w erden  k on n en , w enn  auch e in ig e  bew ah rte U eb erliitzer- 
S ystem e genU gend ausfUhrlich b esebrieb en  sin d , E in  kurzer 
U eb erb lick  iiber d ie  g ese tz lich en  B estim m u ngen , so w ie  eine  
durchgefU lirte B erechnung von 6  K esseln  v erscliied en er System e  
in w irtsch aftiich er  und k on stru k tiver B ez ieh u n g  w erden dem  
im  prak tisch en  B etriebe steh en d en  In gen ieu r e in e  w illkoinm ene  
B eigab e se in . D ie angehefteten  34  T afeln  sin d  b is auf a lle  
D eta ils v o rzu g lieh  durchkonstru iert, d ab ei durehaus k lar und 
u b ersich tlich . D ie  G esam tausstattung des B u clies , P a p ier  etc. 
sin d  dem  P reise  durehaus a n gem essen . So ersch ein t daeselbe
a is e in e  w illk o in m en e B ereicherung der m odernen dam pf-
tech n isch en  L itteratur; w ir  k on n en  dem  V orfasser zu der 
glU ek lichen  L osung der beh an d elten  F ragen  nur unsere 
A n erk en n u n g z o lle n . K .-V .

J a h r b u c h  d e r  C h e m ie .  B erich t uber d ie  w ich tig sten  Fort- 
sehritte  der reinen und an gew an d ten  C hem ie. U nter Mjt- 
w irkung von II. B eck u rts-B rau n sch w eig , C. A . BischofT- 
R iga , M. D elbruck  -  B erlin , O. D Bltz -  C lausthal,
J .  M. E d e r -W ie n , P . F r ied liin d er -W ien , C. Hiiusser- 
m an n -S tu ttg a rt, A . H e r z fe ld -B e r lin , F . W , KUster- 
C lau stb al, W . KUster -  T iib in g en , J .  L ew k o w itsch -
L ondon , A . M orgen -  H ohenheim , W . M uthm ann- 
M Unchen. H erausgegeben  von R i o h a r d  M e y e r -  
B raun sch w eig . X I , Jah rgan g  1901 . B raunschw eig , 
Druck und V er la g  von F ried r. V ie w e g  u. Solin 1902 .

Nach zehnjahrigem, einheitlichem Zusammenarbeiten der 
bekannten Milarbciter des Jahrbuches der Chemie treffen 
wir diesmal auf eine Reihe neuer Namen von gutem Klange. 
Der Tod hatte die arbeitsreiche Hand Markers fUr immer 
zur Itulie gebracht; hcrvorragende Fachmanner gewann der 
Ilerausgeber, um des Daliingegangenen Berichte fortzusetzeu; 
jedoch schien bei dem stetig wachsenden Umfange dieser 
mehr und mehr auseinandergehenden Disziplinen, eine 
getrennte Bearbeitung unerliifslich, Geh. Rat Delbruck- 
Berlin Ubernaiim das Giirungsgewerbe, Prof. Herzteld- 
Berlin die Technologie der Kohlehydrate und Prof. Morgen- 
Hohenheim die Agrikulturchemie. Sodann finden wir die 
aitbekannten Namen DUrre und Robinami nicht mehr, da 
beide Herren ihre bisherige, erfolgreiclie Mitarbeiterschaft 
niedergelegt haben; fur dieselben berichteten Professor 
W. Kuster-TUbingen Uber physiologische Chemie und 
Prof. O. Doltz-Clausthal uber HUttenfach. Man mufs 
anerkennen, dafs der neue Jahrgang auf seiner bewiihrten 
IJ3he geblieben ist; in knappen, flott geschriebenen 
Artikeln zeigt sich uns das Wissenswerte aller Fortscliritte 
und Neuertingen der gesamten Chemie. Ein jeder erhiilt 
hier den fur ihn notwendigen Ueberblick seines Spezial- 
faches. Niilier auf die Fulle der Einzelheiten einzugehen,
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verbietet der Raurn; sie miissen im Jahrbuclie selbst nach- 
geselien werden. So mogę dasselbe zum Nutzen aller 
Interessenten seinen gedeihliclien Fortgang weiternehmen.

Dr. Kayser.

G ru n d r ifs  d er  E le k tr o te c h n ik . Fur teclinische Le.hr- 
anstalten yon Dr. Wilhelm Brf i s ch,  Leipzig. Druck 
und Verlag von B, G. Teubner.

Der Yerfasser hat auf Grund der von ilim vor Beamten 
der Oberschlesischen Steinkohlenbergwerke iiber das fiir 
diese Wissenswcrteste aus der Elektrotechnik gehaltenen 
Vortriiae im vorigen Jahre ein Buch mit dem Titel: „Vor- 
triige Uber Elektrotechnik" herausgegeben, welches, zuniichst 
fiir seine damaligen ZuhBrer bestimmt, ais „Leitfaden 
der Elektrizitiit im Bergbau" seinen Weg auch in andere 
bergmiinnische Kreise genommen und grofsen Anklang ge- 
funden hat.

An diesen „Leitfaden der Elektrizitiit im Bergbau" 
schliefst sich das neue Werk des Vcrfassers eng an. Das
selbe will jedooh nicht nur fiir den verlialtnismafsig kleinen 
Kreis der Bergleute, sondern fUr teclinische Lehranstalten 
im allgemeinen ein Lehr- und Lernbuch bilden.

Den Erfordernissen eines solchec wird der „Grundrifs 
der Elektrotechnik" in der Weise gerecht, dafs er aus dem 
uinfangrcichen StoiTe gerade das bringt, was fiir den Schiller 
einer technischen Lehranstalt zu wissen notwendig crscheint, 
so zwar, dafs bei aller Reichhalligkeit des Gebotenen der 
Rahmen des Lehrpensums einer solchen Anstalt nicht ttber- 
schritten wird.

Die schon in dem ersten Werke des Verfassers gcwiihlie 
Einteilung in 2 0  Vortriige ist auch hier beibehaltcn, und 
die Reihenfolge derselben und der einzelnen Lehr-Gegen- 
stiinde in ihnen ist im wesentlichen dieselbe wie in dem 
„Leitfaden", soweit niclit dadurch, dafs die lediglicli das 
Bergwesen betrefTenden Abschnitte kiirzer zu behandeln oder 
ganz forlzulassen waren, sowie dadurch, dafs der Verfasser 
alle inzwischen auf dem Gebiete der Elektrotechnik ein- 
getretenen Ncuerungcn und alle ilim nach Ilerausgabe des 
„Leitfadens" geiiufsertcn Verbesserungsvorschliige thunlichst 
beriicksichtigte, Aenderungen geboten waren.

Demgeiniifs ist eine Reihe von Absehnitten, wie die
jenigen iiber die Fliissigkeitsanlasser, iiber das Parallel- 
schalten von Gleichstrom- und Wechselstrommaschinen, Uber 
dic Transformatoren und dereń Leerlaufstrom, uber die 
Nernsl-, Osmium-, Bremer- und Flammenbogenlampe, iiber 
die elektrisehe ArbeitsUbertragung etc. neu hinzugekommen 
oder erweitert worden, wahrend die fortgefallenen Kapitel 
iiber die Anwendungen der Elektrizitiit im Bergbau im 
besonderen durcli kurze Hinweise ersetzt worden sind. 
Nur den Abschnitt Uber elektrisehe MinenzUndung hat der 
Vcrfasser, weil auch fur andere ais rein bergmiinnische 
teclinische Lehranstalten interessant, allerdings gekurzt und 
umgearbeitet, am Schlusse des Buclies besonders gebracht.

Das Buch gewinnt durch die zahlreichen, sauber und 
leicht versliindlich ausgefulirten Testfiguren, welche zum 
grćSfseren Teile ebenfalls aus dem „Leitfaden" entnommen, 
zum kleineren neu eingefUgt worden sind. Aufserdem 
ist durch verscliiedeneii Druck kenntlich gemaclit, welche 
Abschnitte mehr fUr den Lernenden, und welche melir fUr 
den Lehrenden berechnet sind, sodafs das Buch fUr SchUler 
wie fUr Lehrer gleich wertvoll und instruktiv ist. Auch 
■wird dasselbe infolge dieser Anordnung fUr solche Leser 
brauchbar, denen die Gelegenheit niclit geboten ist, die 
beschriebcnen Experimente zu selien.

Wodurch sich das Buch wie sein Vorgiinger, ganz be
sonders ausgezeichnet, ist die klare Ausdrueksweise und 
fliefsendc Spraclie, welche selbst dem Laien die Leliren der 
Elektrotechnik leicht verstiindlich macht. Durch dieselbe 
wird das Werk in seiner Knnppheit, unbeschadet dereń doch 
das fUr seine Zwecke Notwendige erschopfend geboten ist, 
tur jeden, welcher dem technischen Leben nahe steht, und 
dem es an Zeit gebrioht, sich dem Studium grofserer Lelir- 
bUcher zu widmen, ein unentbehrliches Bildungsmittel auf 
dem Gebiete der Elektrotechnik, und die gesamte teclinische 
W elt wird dem Verfasser Dank wissen, dafs er den 
Sioff seines ersten, mit so grofsem Beifall und Erfolg aul- 
genommenen Buclies in nocli knapperer Form einem weiteren 
Leserkreise zugiinglich zu machen gewufst hat.

S e r i o .

M o y ers H is to r ia c h  - G e o g r a p h isc h e r  K a le n d e r  1 9 0 8 , 
V II . J a h r g a n g . Mit 12 Planetentafeln und 353  Land- 
scliafts- und Stiidteansichten, Portriits, kulturhistorischen 
und kunstgeschichtlichen Darstellungen sowie einer 
JahresUbersicht (auf dem Riickdeckel). Zum Aufhiingen 
ais Abreifskalender eingerichtet. Preis 1 ,75  J i.  
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und 
Wien.

Scheinbar im alten Gewande tritt auch dies Jahr —  es 
ist zum siebenten Małe — der Kalender vor sein Publikuin. 
Und doch hat sich manclies geiindert, allerdings in mehr 
innerer Wandlung. Die kleinen Abbildungen, wie Wappen, 
kleine ethuologische Darstellungen u. s. f., sind gefallen, dafiir 
wurden dic Tagcsnotizen vermehrt. So bedeutet jene  
Bcschriinkung einen doppelten Gcwinn: die Kalenderbliitter, 
nur von einem Bilde beherrseht, machen einen ruhigeren, 
geschlo8seneren Eindruck, den Tagcsnotizen aber wurde melir 
ais es bis jetzt geschehen konnte, ihr Recht zu teil und 
zwar niclit nur in quantitativer llinsicht; sie wurden viel- 
melir einer vollstandigen Neubearbeitung unterzogen. V iel 
Anklang werden zweifellos die neu eingefUhrten Planeten
tafeln finden, die am ersten jedes Monats erscheinen und 
mit Hilfe der mitgegebenen Erkliirung leicht zu verstehen 
sind. Dafs der Kalender trotz seiner vorzUgIichen Aus- 
stattung billiger geworden ist ais in den Vorjahren, miige 
nicht unerwiihnt bleiben.

Zei tschri ftcnseliau.
(W egen  der Tltel-Abkurzungen vergl. Nr. 1.)

M in e r a lo g io . G e o lo g ie .
T h e  c o a l - f i e l d s  of  R o u t t  C o u n t y ,  C o l o r a d o .  

Eng. Min. J . 1. Nov. S. 5 7 9 /8 1 . 2  Textfig. Geologische Be- 
merkungen iiber die Braunkohlcnablagerung dieses Gebielcs.

T h e  G r e e n b a c k  c o p p e r  m i n ę ,  K e r n  C o u n t y ,  
C a l i f  or ni a .  Von Turner. Eng. Min. J . 25 . Okt. S. 5 4 7 /8 .  
1 Textfig. Geologische und mineralogische VerhaUnisse der 
genannten Grube.

O re d e p o s i t s  i n  t he  San J u a n  M o u n t a i n s ,  
C o l o r a d o .  ling. Min. J . 1. Nov. S. 5 8 6 . Die reichen 
Erzlager dieses Gebielcs enthalten Gold, Silber, Kupfer, 
Blei und Zink.

B e r g b a u te c h n ik  (einschl. Aufbereilung etc.).
Das R u h r k o h l e n b e c k c n  u n t e r  b e s o n d e r e r  B e - 

r U c k s i c h t i g u n g  de s  G a s k o h l c n  v o r k o m m e n s .  Von 
Grafemami. J . Gas-Bel. 8. Nov. S. 8 3 3 /7 . 1 Taf.
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Der E t a g e n b a u  im B ran nko h 1 e 11 f l o t ze  d e s  
n o rd w e s  t - b 8  hm is ch e n B e c k e n s .  Yon Pollack. Oest. Z. 
8. Nov. S. 5 9 7 /8 .

E l e c t r i c  a I a p p a r a t u s  in E n g l i s c h  c o a l  mi n e s .  
Eng. Min. J . 1. Nov. S. 5 8 9 . Anwendnng der Eleklrizitiit 
zu Kraftzwecken auf Kohlenbcrgwerken Englands.

M i ne t i mb e r i  n g b y  t he  s q u a r e - s e t  s y s t e m  at 
R o s s l a n d ,  B. C. Von MacDonald. Eng. Min. J. 1. Nov. 
S. 5 8 3 /6 . 9 Texifig. Diese Vcrbaimngsart liat sich auf
den Erzgruben des Rossland-Distriktcs in Britisch-Columbien 
aulscrordentlich bewahrt.

D e e p  l e v e l  m i n e s  on tli e W i t w a ters  rand . Eng. 
Min. J. 2 5 . Okt. S. 5 46 . Uebersicht der sudafrikaniscłien 
Goldbergwerke mit Scliiichten von 1000  Fufs Tiefe an bis 
zu 6 0 0 0  Fufs.

P l a c e r  m i n i n g  i n  J o s e p h i n e  C o u n t y ,  Or e g o n .  
Von Cousins. Eng. Min. J . l .N o v . S. 5 8 2 . Die iiufseren Ver- 
hiiltnisse begiinstigen die frtiher aufserordentlich ergiebige und 
auch jetzt noch aussiclitsvolle Goldgewinnung dieses Distriktes.

N o t e s  on b r e a k i n g  g r o u n d .  Von Carter. Eng. Min. J.
1. Nov, S. 5 7 6 /7 . 3 Testflg.

M a s c h i n e n - ,  D a m p f k e s s e l w e s e n ,  E l e k t r o t e c h n i k .

R e v u c  de  l a  c o n s t r u c t i o n  des  m a c h i n e s  en 
l’an 1 900 . Von Souvage. 8  Abbild. Ann. Fr. 2 . Band,
8 , Lieferung. S. 1 0 9 /4 3 . Hydraulische Motoren, Kraft- 
iibertragung, Pumpen, Luftmasohinen. (Forls. folgt.)

U e b e r  S a u g g  as u n d  S a u g g  as m o t o r e n .  Von Staus. 
J . Gasbel. 8. Nov. S. 8 3 7 /4 1  1 Abb. Versuclie an
Benzmotoren.

T h e  B r a d y  s t e a m  t u r b i n ę .  Ir. Age. 30 . Okt. 
S. 1 /3 . Angaben iiber die Konstruktion einer neuen 
Dampfturbine nach amcrikanischem Patent.

C o m p o u n d  C o r l i s s  e n g i n e  a nd  ai  r - c o m p r e s s o r .  
Engg. 31 . Oki. S, 571 und 5 7 4 /7 5 . Verbundmaschine 
und Kompressor der Philadelphia Engineering Works mit 
Drehschiebersteuerung.

D ie  E r z e u g u n g  u n d  A n w e n d n n g  v on  l i o c h -  
u b c r h i t z t e m  D a m p f  ( H e ifsd  a m p f )  n a c h  d e m
S y s t e m  v o u  Wi l l i .  S c h m i d t .  Oest. Z. 8 . Nov. 
S. 5 9 1 /4 . Beschreibung der Schinidtschen Patenie zur 
Ausnutzung der Warnie der abziehenden Heizgase und
seiner Heifsdampfmaschinen.

M o d e r  n e . L a  d e -  un d  T r a n s p o r t  e i nr i  c h t u n g c n  
fi ir K o h l e ,  E r z e  un d  Koks .  Von v. Hanffstengel. 
(Forls.) Dingl. P. J . 8 . Nov. 7 11 / 7 .  13. Fig. Link-
Belt-Forderer fur Gaskoks, Schnecken und Spiralen, 
SchtUtcIriniien. (Forts. folgt.)

E i n e  G a s e x p l o s i o n  be i  D a m p f k e s s e l n .  Von 
Cario. Dampfk. Ueb. Z. 5 . Nov. 1 902 . Bericht iiber
die am 31 . Okt. 1902  erfolgtc Explosion im Kesselhause 
der Zuckerfnbrik von Kuhne & Schiifer, Grofs Wanzleben.

D ie  D a m p f k r a f t  i n  P r e u f s e n  1902 . Dampf. 
Ueb. Z. 5 . Nov. 1 902 . Statistische Uebersicht.

H i i t t e n w e s e n ,  C h e m i s c h e  T e c h n o l o g i o ,  C h o m ie ,  
P h y s i k .

V e r s u c h c  mi t  n e u e r e n  S t a h l d r a h t s o r t e n .  Von 
Divis. Oest. Z. 8 .N ov. S. 5 9 4 /7 . (Forts.) DurchYornahme von 
Schlagversuchen wird die Zerreifsfestigkeit von Stahldriihten 
merklich erhoht. Dadurch erkliirt es sich, dafs im Betrieb 
gewesene Seile, die viclen StBfsen und Schliigen ausgesetzt

waren, hiiufig hohe Zerreifsfestigkeit besitzen. Die Zerreifs- 
probe allein geniigt nicht, um festZDStcllen, ob ein Seil nocli 
im Betrieb belassen werden darf. (Forts. f.)

T h e  E l b e r s  c o m p a c t i n g  p r o c e s s .  Am. Man.
30 . Okt. S. 507 . Briketlierung suubfdrmiger Erze nacli
Patent Elbers. Der Erzstaub wird mit etwas pulverisierter 
Schlacke von geeigneter Zusammensetzung geir.engt und das 
Gemisch in rotierenden Oefen zu Briketts gebrannt.

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

An e s t i m a t e  of  t he  g o l d  p r o d u c t i o n  a nd  l i f e
o f  t h e  ma i n r e e f s e r i e s ,  W i t w a t e r s r a n d .  Yon Leggelt 
und Iiatch. Eng. Min. J. 1. Nov. S. 5 7 4 /5 . Der Gold- 
bergbau am Witwatersrand, Forderung und Wert derselben, 
voraussichtlichc Dauer.

T h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n  o f  t he  o i l  i n d u s t r y  o f  
C a l i f o r n i a .  Von Young. Eng. Min. J . 2 5 . Okt. S. 545 /6 . 
Die wirtschaftlichen Verlialtnisse des Petroleumgebietes in 
Californien unler Wiirdigung der gesteigerten technischen 
Verwendung des Oeles.

S t a t i s t i k  d e r  K n a p p s c h a f t s v e r e i n e i m  
b a y e r i s c h e n  S t a a t e  fiir das  J a h r  1 9 0 1 . Oest. Z.
8 . Nov. S, 598 .

F a t a  1 a c c i d e n t s i n c o a l  m i n e s  i n N o r t h 
A m e r i c a ,  1 9 0 1 .  Von Hoffman. Eng. Min. J . 25 . Okt. 
S. 5 4 2 /3 . Vcrglóicliendc Uebersicht der U u fa 11 e mit tod- 
lichem Ausgang in den verschiedeuen fur den Kohlenbergbau 
in Betracht kommenden Staaten Nord-Amerikas wahrend der 
letzten zelm Jahre nebst einer graphischen Darstellung.

Y  e r k e h r s w e s e n .

F i f t c e n  a n d  t w e n t y - t o n  w o o d e n  o o a l  w a g o n s-  
N o r t h - E a  s t e r n  r a i  l w a  y. Ir. Coal Tr. R. 7 . Nov. 
S. 1171.  4. Abb.

Personalien.
Dem Berghauptmann und Oberbergamtsdirektor in Halle

a. S., Dr. jur. Fi i rst  ist die Genehmigung zur Annahme 
und Anlegung des i hm vcrliehenen Komthurkreuzes des 
Grofsherzoglicli Siichsischen Hatisordens der Wachsamkeit 
oder vom weifsen Falken erteilt worden.

Dem Bergrevierbeamten, Bergrat P f e i f f e r ,  dem General- 
direktor Bergrat B e r n h a r d i  und dem Bergwerksdirektor 
Ha b e r  ist der Rote Adlerorden IV . Klasse vcrliehen worden.

Dem Bergassessor, L u t h a r d t  zu Saalfeld ist dic Er- 
laubnis zur Anlegung des Ritterkreuzes II. Klasse des 
Herzoglich sachsen-ernestinischen Hausordens erteilt wrorden.

Der Hiittendirektor Ar ns ,  bisher zweiter Direktor des 
Koniglichen Huttenamts zu Gleiwitz, ist an Stelle des in 
den Ruhestand gelretenen Geheimcn Bergrats J i l n g s t  zum 
ersten Direktor ernannt worden. Mit der Verwaltung der 
zweiten Direktorstelle beim genannten Huttenamt ist der 
Berginspektor Dr. H e i m a m i  zu Konigshiitte unter Beilegung 
des Tilels Hutteninspeklor beauftragt worden. llutteninspektor 
M e n d o  zu Gleiwitz ist ais Berginspektor an die Konigliche 
Berginspektion zu Konigshiitte versetzt worden.

Die Bergreferendare: Otto H o e n i g  (Oberbergamtsbez. 
Clausthal), Adolf S t e r n b e r g  (Oberbergamlshez. Clausthal, 
frilher Dortmund), Herrmann M i c h e l s  (Oberbergamtsbez. 
Clausthal), Adolf D ob be l s  te i n (Oberbergamtsbez. Doitinund) 
haben am 8 . Nov. d. J . die zweitc Staatsprlifung bestanden.
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Druck von G. D . Baedeker in Essen.

ffolzkeilkranz.
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