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F e h l e r ą u e l l e n  d nr A n c m o m e t e r a n g a b c n .
D ic verbreitetsten Instrumcnte zur Bestim m ung dor 

W cttergeschwindigkcit In Bergwerken sind dic C a s c l l a -  
A n c m o m e t c r .  D ie Angaben derselbcn konnen aber 
bei verglcichcndcn M essungcn crhcblich von cinander 
abweichen, obgleich Konstruktion und Abmcssungen  
der Instrumente nur w enig verschieden sind. A is 
Ursachcn der verscbicdcnen R csultatc ist das Zusammen- 
treflen mehrerer Fehlerąuellen anzusehen, w elche sein 
konnen:

1. Unterschicde in der Fliigelstellung;

2. Untcrschiedc in den bew egten Masscn der Fliigel- 
rader;

3. Acnderung des Rcibnngswiderstandes der F liigel- 
w elle in ihren Lagern durch Auslanfen oder 
Vcrschmutzcn derselben;

4 . Ilcnunendcr Einflufs bei der Einschaltung des 
Zahlwerks mittelst des Sclincckcntriebes;

5. Yerzogcrung der F liigelbew cgung durch das ein- 
gcschaltete Zahlwcrk.

K o r r c k t i o n  d e r  A n c m o m e t e r a n g a b c n .

Ein jedes" Instrument wird aus vorigen Griinden 
einer Korrcktion bediirfen, w elche zweckmafsig in be-

stimm ten, nacli der Haufigkeit des Gebrauchs zu be-  
inessendcn Zeitriiunieii durch Yersuch zu ermittejn ist.

Bislier worden dic Korrcktionszahlen der Gruben- 
Ancmomcter von den Fabrikanten m ittelst einer mclir 
oder wenigor vółlkóm m cncn Priifungscinrichtung fest- 
gcstcllt und dem neuen oder reparierten Anem om eter 
beigegeben. D ic Aichungen der Fabrikanten entbehren 
aber der Uebereinstim niung und werden daher fiir das
selbe Instrument A bweichungcn der Korrcktion anf- 
w cisen.

Es fehlte seither fiir diese Art der Anem om eter 
das einheitlicli arbeiteride Institut, w elclies z. B. dic 
D eutsche Secw artc in Hamburg fiir dic Robinson* 
Sehaalenkreuze ist, deren sich dic m ctcorologischcn  
Obscrvatoricn und Stationen bedienen. Fiir dic Priifung 
von Fliigelrad - Anemometcrn, von der fiir W cttcr- 
m essungen gcbriiuchlichen Konstruktion, ist jedoch dic 
Station der D eutschen Seewarte nicht eingcrichtct.

Um diesen M angel zu beseitigen, wurde auf A n 
regung des llerrn Geh. Bergrat Dr. Schultz seitens der 
W csłf. Berggewcrkschaftskasse d i e . Einrichtung einer  
Anem om eter -  Priifungsstatipn ;beąclilós?on und deren 
Ausbau dcm Yerfasscr ubertragen.
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D io  A r t e n  d e r  A n e m o m c t c r - P r i i l u n g .
Die Priifung eines A nem oineters kann nacli zwei 

G esichtspunkten gesch eh en :
1. Man bringt das ruliende Anem onieter in 

einen mit bekannter G eschwindigkeit sich gleicli- 
formig bew egenden Luftstrom;

2. Man bew egt das Anem onieter m it bekannter 
G eschw indigkeit gegen ruhende Luft.

D io erste Priifungsart ist z. B. von dem Geh. Bergrat 
A Ithans*) angew endet, und zwar mit Benutzung eines 
Gasometers, w elcher in bestinim tcr Z eit durcli cin Rohr 
gleichm afsig entleert wurde, in oder vor w elchem  sieli 
das Anem onieter befand.

D iese  M ethode giebt, abgesehen yon den hohen 
Einrichtungskosten keine brauchbaren R esultate, weil 
die L uftgeschw indigkeit in dcm Rohrquerschnitt w echselt 
und durch das A nem onieter ein T eil des Qucrschnittcs 
eingenom m en wird, sodafs dadurch unkontrollierbare V er- 
anderungen der G eschw indigkeit und des Punktes mittlerer 
G eschw indigkeit eintreten.

D ie zw eite Priifungsart ist die Um kehr der tliat- 
saehlichen V erhaltn isse bei der Anem om eterm essung, 
sic ist nach den Grundsatzen der M echanik zuliissig, 
solange nicht nachgew iesen ist, dafs die W irkung bc- 
wogter Luft gegen ruhende Kiirper eine andere ist ais 
die eines bew egten Kiirpcrs gegen ruhende Lult. Da 
das G egenteil bis heute noch nicht festgestellt wurde, 
hat man seither d iese M ethode der A nem om eter A ichung  
in ErmangclUng eines besseren ais richtig und zuliissig 
anerkannt.

Zur F esstellung der Anem onictcr-Korrektion wiire 
es nun am zw eckm iifsigstcn, wenn das Anemonie! er 
geradlinig gegen den ruhenden Luftstrom bew egt wiirde, 
schon zur U ebcreinstim nning m it den im Bergbau  
ilblichcn geraden W ettcrw egen. D iese  M ethode setzt 
aber Riiiim c oline natiirliche Luftbew cgung von grofser 
Lange voraus, w elchc kaum zu beschalTcn sind. M essungen  
boi Lokom otivfalirten, wio sie auch vorgeschlagen und 
ausgefiihrt sind, konnen ebenfalls kein bcfricdigcndes 
ReSuItat goben, da es an H ilfsm ittelh fehlt, um wahrend 
der Fahrt dic E igcnbow egung der Luft festzustellcn.

Es bleibt dalier a is letztes M ittel nur die Aichung 
m it H ilfe eines rotierenden Giipels, w elchc zuerst von 
W oltm an und besonders von Combes benutzt wurde. 
D abei ist es von W ich ligk eit, den Priifungsarm des 
Giipels so lang zu machen, ais es d ic Vcrhiiltnisse 
irgend gestatten, um den Einflufs der A bw eichuhg von 
der Geraden, also dic W irkung der Centrifngalkraft auf 
Vergrofserung der A chscnreibung der FliigelradweHc 
m ogliehst zu beseitigen.

D er Prfifnngsapparat der W cstf. Berggewerkscbafts- 
kasse ist ebenfalls nach dem Prinzi|> der G iipelaichung  
gebaut. D ie  Konstruktiońen der noch naher zu be-

*) Anlagen zum H auplbeticlit der Preiifslsehen Selilagwetter- 
Kommission. Bd. V. Berlin 1887.

schreibenden Einriclitungen sind vollstandig neu und ais 
das Ergebnis der Zusam m enarbcit mit der ausfiilirenden 
Firma R F uess in Steglitz bei Berlin anzusehen.

D ic  E i n r i c h t u n g  d e r  P r i i f u n g s s t a t i o n .
A is Priifungsraum wurde das grofstc zur Verfiigung 

stehende Zimmer des Erdgcsehosses der Bergschule von 
1 0 ,3 8  111 Liinge, 6 ,85  m B reite und 3 ,1 8  m H ohe ge- 
w alilt. Um den natiirlichen Luftzug m ogliehst aufzu- 
lieben, w uiden D oppelfenster angelegt. Ein gro&es 
D anipflieizelem cnt ermiiglicht es, die Temperatur des 
R aum es auf etwa 3 0 °  C. zu bringen, um auch bei 
hoheren W armegraden V crsuchc vornehm cn zu konnen.

D er Giipelapparat wurde den Y o r h a n d e n e n  Raum- 
verhaltnissen hinsichtlich der L ange des Priifungsarmes 
mit 3,31 ni angcpafst, dagegen orfordertc dic Ilolien- 
abm cssung des Apparafes dic H erstellung einer 0 ,85  m 
tiefen Grube, w elche 2 ,4  x  3,6 m w cit angelegt wurde 
und durch eine Treppe zugiinglich ist. In der Grube 
befindet sich auch der Stand des Beobacliters, voll- 
standig geschiitzt gegen etw a abflicgende T eile. D ie 
A chse der zu priifenden A nem onieter liegt durch dic 
T iefstellung des Apparates etw a 1 m unterhalb der Dccke.

D enA ulbau  des Apparates ze ig t F igur 1. Tafel 115, Dor 
Priilungsarin U rulit auf einer stehenden W elle  G, dicsc 
wird durch einen einpferdigon Elektrom otor M mittelst 
W echselgetriebe T — S und K egelrad-W chdegetriebe R 
rcchts oder links gedrcht. D as W echselgetriebe hat 
Stiniriiderpaare ycrschiedener Z iilinezahl, aufserdem kann 
die U m laufzahl des Motors durcli einen 17 stnligen Wider- 
stand C geregelt werden, sodafs der Priifungsarm mit 
3 x  17 — 51 Ycrschicdenen U m fangsgescliwindigkeitcn  
laufen kann. Vor diesen W idcrstand ist nocli ein zweiter 
geschaltet, um die geringste U nfangsgeschw indigkeit mit
1 m /Sck. bem essen zu konnen.

D ic  stehende W elle  G liiuft auf einer gcliartctcn 
Stahlspur, hat in der M itte cin F iilirungslager bei E und 
oben ein Ila lslager D . E ine gufseiscrnc, in der Mitte 
gellanschtc, unten au f einem  w eit ausladendcn Fufs P 
stehende Iloh lsau le  O — Q nim m t d ie Lager auf. Das 
Ganze ist m it cinem  schw eren Fundam ent ycrschraubt, 
um Schw ingungon (hunlichst ausznschliefeen.

D ie  W elle  G triigt oben eine lange N abc B, an 
w elche die aus F lacheiscn in Dreicckform hergcstcllten, 
mehrfach verstrebten und gleiehlangen Priifungsarmc 
angeschraubt und Y erm ittelst Z ugslangen verspannt sind. 
In der F igur 1 auf Tal'. 115 ist der zw eite Arm ab- 
gebrochen dargestellt. L’ic Arnie sind oben geradlinig 
ausgebildet, um mclirere A nem onieter g lcichzeitig  priifen 
zu  konnen.

Priifungsarm und stehende W elle laufen selbst bei den 
hochsten G eschw indigkeitcn durchaus ruliig und leicht. 
D er Stronibedarf des Motors betragt 1,5 bis 4 ,5  Ampere 
bei 110 Volt, cntsprcchcnd der Stcigerung der Umfangs- 
gesehw indigkeit von 1 bis 24  m /Sek . A is Stromąucllc 
dient die Akkum ulatorenbalterio der Bergschule, inlolge-
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dessen sind die Schwankungen der Spańnung nur selir 
gering und es ist anzunehmen, dafs der Glcichform igkcits- 
grad des Gopels ein lioher sein wird. D ahingehende 
Versuche m ittelst Stim m gabelapparates sollen dcmniichst 
yorgenomineri werden.

D ie weiteren Einricłitungen an dem Apparat beziehen  
sieli auf die Ein- und A nssclialtung der Ziililworke der 
zu priifehderi Anemoincter, die Ziililung der Umliiufe des 
Priifungsarmes wiilirend desV ersuches bei eingeschaltctęin  
Anemonieter und die B em essung der Versucliszeit. Diibei 
ist der Gedanke leitend gew esen , diese drei Arbeiten  
selbsttliiitig voin Apparat nusfiihren zu lassen und da- 
durch jeden persiinlichen Fehler seitens des Beobaehters 
auszuschlieiśen. Der Sekundenzeiger einer an der W and, 
gegeniiber dem Beobacliterstand, angebracliten und genau 
regulierten Sekundcnpendeluhr ist mit einer Einzalm- 
scheibe verselien, w elche einen Kontakt giebt, wenn der 
Zeiger den Beginn oder das Ende einer vollen M inuto 
der K relsskala passiert. An der Apparatsiiulo ist, auf 
einer Konsole, steliend, ein Schaltungskasten angebraoht, 
dessen iiinere Einrichtung die Textfigur 1 zeigt.

Fig. 1.

W ird vor Beginn einer vollen Minutę, wahrend der 
Priifungsarm m it dem darauf befestigten Anem onieter 
sich bereits m it  der rollen gew iinschten G eschw indigkcit 
drelit, der H ebel f] in die gezeichnete L age gebracht, 
so sind dic Schwachstromspulen E3 kurz geschlossen und 
der von einer Elem cntenbattcrie kommende Stroni durch- 
flicfst sie, sobald der K ontakt Y0111 Sekundenzeiger bei 
Beginn der vollcn M inutę zur W irkung kommt. In diesem  
A ugenblick wird die Briicke iiber E a angezogen und ein 
Starkstromkreis geschlossen, wodurch zuniichst die Briicke 
von E2 angezogen und durch c das SperrradS gedreht wird;

der H ebel h fiillt etwas und die K laue n giebt den H ebel fj 
frei, w elcher sich durch Federkraft bis in dic M ittcllagc  
bew egt, indem er von der zw citen K laue ni an der W citor- 
bew egung gcliindert wird. Mit dieser B cw egung von h 
ist dann ein z we i ter Stromkrcis gesch losscnt docii sind  
die von dort ausgehenden L eitungen zuniichst strom los. 
Nach der Erregung von E2 findet diejenigc yon Ej statt, 
dadurch wird H ebel g  nach rechts gcschoben und d ic  
Zahlwerkskupplung K  kommt zum Eingriflf. Aufserdem  
gelit eine dritte.L eitung durch Y erm ittelung eines Schleil- 
kontaktes K  (F ig . 1 Taf. 1 1 5 )  zu  einem  M agnet II, w elcher  
oben auf der Na be des Priifungsarm es angebracht ist und 
bei Erregung je  eine auf jedeni Arm entlang gefiil.rtc, 
iu den Lagcrn Y ,, Y 2, Y3 befm dlichc diinne
Welle, drelien und durch eine der betreflendcn A nc- 
uioiueterkonstruktion angopafstc llebelubertragung das 
Z ahlw eik des A ncm om eters auslosen kann. D ic A n- 
ordnung zur Arretierung fiir ein Casella - Instrum ent 
zeigt Fig 3 Taf. 115.  A uf dem oberen Flachciscngnrt C 
des Priifungsarmes ist Bock T durch Schraubc D befestigt, 
auf dcm Bock sitzt das aulgeschraubtc A nem onieter A . 
D ic Welle, y  triigt einen aufklemmbaren H ebel, w elcher  
die B cw egung der W elle  m itm acht und durch Z ug- 
stange G und m ittelst eines W inkelhebcls W  dic A us- 
Idsung des Ziihlwerks bewirkt.

Kehren wir zur Thiitigkeit des Schaltapparatcs und 
zu Textfig. 1 zuriick, so schliefst nach V erlauf einer M inutę 
dic Uhr wieder den Strom kreis, der Stroni gelit durch 
E3 nach E2, S wird um einen Zalin gcdrelit, der 
Hebel f, fiillt nach links, E liist d ic K upplung K  aus 
und ein zw eiter M agnet L (F ig . 1 der T afel) auf dem  
Priifungsarm arretiert das Zahlwcrk am A ncm om ctcr 
durch Zuriickdrehen der W elle y  (F ig  4 ).

Soli dic Prtifung eines Anem om eters eine langcre 
Zeitdauer a is eine M inutę um fassen, so legt man wiilirend 
der ersten M inutę den oberen H ebel f  (F ig . 1 der Taf. 
und Textfig. 1 ) nacli rechts um, wodurch der Stroni von  
der Uhr her unterbrochen wird. D relit man vor A blauf 
der gew iinschten Priifungszeit inncrhalb der letzten M inutę 
den H ebel wieder zuriick, so erfolgt selbstthatig in der 
yorher beschriebenen W ciso dic Liisung der Ziihlw erks- 
kupplung und die Arretierung des Anem om eters.

In F ig. 1 auf Taf. 115 ist ferner V das G etriebe fiir das 
Ziihlwerk Z, der gezeichnete Eingriff g ilt fur Drehung  
des G opels im L inkssinne, der freic fiir die D rehung im  
R cchtssinnc, damit die Zeiger des Z ablw erks stets in 
gleicher Richtung um laufen. D as rechte ZilTerblatt hat 
100 T cilstriche, sodafs man bis ' / 100 U m drehungcn, 
d. s. bei 20  m grofstcm Um lang bis auf 20 0  mm W eg  
des Gopels genau ablesen kann. D ie  w eiteren Ziffer- 
blatter geben d ie Einer, Zelm er ctc. an und arbeiten 
mit sog. Sprungzahlung, sodafs Z w eifel bei der A blesung  
ausgeschlossen sind. W  ist ein Strom wender fiir dio  
Magneto H  und L, um belieb ig  und der K onstruktion  
des zu  priifenden A nem om eters angepafśt, die obere
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W elle links oder rcclits zw ccks E in- oder A usschaltung  
des Anem onieter-Zahlwerks drehen zu lassem

W ill man ein gepriiftes, m it einer Kontaktvorrichtung 
vcrsehenes Anem om eter (Schaalenkreuz) m it einem  
anderen Anem om eter verglciclien, so kann durcli einen  
entsprecliend gefiilirten Stromkreis das gepriifte Anem o- 
moter die S telle der U lir iibernelm ien und zwar wiirde je  
nacli der Kontaktcinrichtung das Zahlwerk an Apparat 
und zu priifendem Anem om eter bei jc  50 0  bezw . 1000  
Umgangen des Schaalenkrcuzes ein- oder ausgesclialtet 
werden. D iese Einriclitung ist dann besonders w ichtig, 
wenn es gelingt, im Laufc der Z eit ein Normalinstrum ent 
zu crhalten, worunter ein Anem om eter verstanden sei, 
dessen Korrektion unabliiingig von der Gebraucliszeit 
unveriindert bleibt.

Zur A usriistung derStation geliort neben Ańemometern  
der- verscliiedensten Konstruktionen ein M ikrom anometer, 
System  K rell-Scliu lze nebst Stauscheibe, w om it die W ind- 
geschw indigkeit aus der FJHśsigkeitshohe bestim m t werden  
kann. A u f diese Instrum ente niilier cizugelien , sei 
Gegenstand einer spateren A rbeit, in w eleher auf Grund 
eingeliender V ersuche eine Charakteristik der einzelnen  
Instrum ente gegeben werden soli. E s sei hier nur noch 
erwahrit, dafs eine A nzahl dieser Instrum ente au f der 
Diisseldorfer A usstellung in der Lam penkoje d csV ere in s  
fiir die bergbaulichen Interessen se itens der W estfalischen  
B erggewerkschaftskassc vorgefiilirt sind ..

D as Inventar wird noch vervollstandigt durch ein 
Barometer, ein Ilygro- und ein Thermometer.

D i e  M e t h o d e  d e r  P r i i f u n g .
A is Grundlagc fiir d ie Priifiingen werden zunachst 

die vortrelTIichen M itteilungen: A us dem A rchiy der 
D eutsclien Seew arte, X X . Jalirgang 1 8 97 , dienen, -welche 
die A bhandlung: A nem om eter-Studien auf der D eutsclien  
Seew arte von Dr. G. N eum ayer, Direktor der Seew arte, 
bearbeitet von Dr. Hugo von Ilasenkam p, enthalten.

A is w esentliclie Punkte sind hiernach anzusehen:
1. D ie  B enutzung einer liir a lle  G eschw indigkeit 

geltenden Korrektionsziffer ist unzuliissig , da mit 
A enderung der G eschw indigkeit auch dic Korrektion  
sich iindert.

2. D ie Korrektion mufs au f dem Y ersuchsw ege fiir 
die einzelnen G eschw indigkeiten der Luft bestim m t 
und fiir die geradlinige B ew egung um gerechnet 
werden.

3. D ie Korrektion kann au f dreierlei W eise angegeben  
werden:
a ) in einer linenren G leichung von der Form  

v —  a - f  b n, worin bedeuten: 
v  dic gesuchtc L uftgeschw indigkeit in Metern 

pro Sekunde, 
n abgclesene A nzahl Um drehungen des F liigel- 

rades wahrend einer M essung in der Sekunde, 
a und b Konstantę, w elche aus den Ver- 

suchen berechnet werden.

D a dic W etterm essungen in der Grube aber 
m oglichst sofort das wirkliche E csu ltat ergeben 
sollen, die A usrechnung nach dieser Gleichung 
aber zu viel Z eit beanspruchen wiirde, die 
Gruben-Ancm om eter ferner mit Zifferblattern 
yersehen sind, w elche dic G eschwindigkeit der 
Luft in Metern und nicht die Zahl der Um- 
dreliungen des F liigelrades angeben, scbliefslich  
die B ergpolizei-V orschriften  die crforderliclien 
W etterm engcn in Kubikmetern pro M inutę an
geben, so w iirde fiir d iese V erliiiltnisśc die 
Korrektion zw cckm afsig angegeben werden.

b ) In einem  K oordinatensystem , worin ais Ab- 
scissen die am A nem om eter abgelesenen Mcter 
in der M inutę und ais Ordinatcn die erforder- 
liclien Korrektionen aufgetragcn sind (T extfig . 2).

c) Scbliefslich konnte in einer Zahlcntafel fiir 
einzelne G eschw indigkeiten, abgelcsen am A ne
m om eter, dic Korrektion in Form eines M ulti- 
plikationsfaktors angegeben w erden .

D ie unter b angefiihrto Art der Korrektionsangabe 
erscheint uns fur praktischeM essungen a is die Geeignetste, 
da sic in der Grube bei einiger U ebung sofort ver- 
wertbar ist.

D ic  Priifung der Anem om eter gestaltet sich fiir geringe 
G eschwindigkeiten einfacli, wird aber sofort schwierig, 
sobald mit Zunahm e der G eschw indigkeit des Gopels 
durch diesen und das darauf befestigte Anem om eter in 
dem Versuchsraum eine Luftstrom ung erzeugt wird, 
w elche auf das Fliigelrad des Anem om eters yerzogernd 
einwirkt. D ic Bestim m ung dieser a is M i t w i n d  be- 
zeiclineten E igenbcw egung der Luft im Versuchsraum  
ist der schw ierigste Punkt der Untersuchungcn, da die 
Grofse des M itw indes in dcm A ugenblick bestimmt 
werden mufs, in w elchem  das zu priifende Anemometer 
die Mc&stelle des M itwindes passiert.

B ei einem  in geringem  Mafse auftretenden Mitwind 
wiirde aber ein Anemometer, w elches man zur Mitwirul- 
bestimm ung im Priifungsraum oberhalb des zu prtifenden 
Instrum entes aufhangt, infolge des Bebarrungsvennogens 
eine zu hohe Angabc m aclien, da das zu priifende Ane
mom eter auf Luftschichten mit geringerer Eigenbcw egung  
stiifst, ais solche von dem M itwind-A nem om cter angezeigt 
werden. Erst bei grofseren G eschw indigkeiten des 
G opels w'ird eine so gleichform ige Luftbew cgung im 
Priifungsraum entstehen, dafs die M itwindangabe nicht 
mehr zu korrigieren ist.

Solchen bereits bei den U ntersuchungcn der D eutsclien  
Seew arte und mchrerer auslandischerTnstitutc beobachtcten  
Ungenauigkeiten kann jedenfalls durch statische Anem o
meter, d. s. Instrumente, w elche dic in jedem  Augenblick  
lierrschende L uftgeschw indigkeit direkt angeben, begegnet 
werden.

D ahingehende Y ersuche sollen in grofserem Um fange 
Yorgenommen werden.
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Ferner werden Beobaclitungen angestellt, welctien  
Einflufs auf die Korreklion die unverm eidlichen Riick- 
staue und W irbel der Luft haben, hervorgerufen durch 
die Ecken und W andę des Priifungsrauiues. A is Mittel 
fiir diese Beobaclitungen wird eine cylindrische, im 
Durchmesser veranderliehe A uskleidung des Priilungs- 
raumes dienen, sodafs der Mitwind der Kreisbcwregung 
des Gopels zu folgen gezwungen ist.

Fiir die Feststellung der Korrektion wird dic M itwind- 
Bestiium ung in der W eise benutzt, dafs sie zur Angabc 
des zu priifcndcn Aneniometcrs addiert wird.

D ic Versuchsdaucr bei einer Geschwindigkeit ist 
naćh den bishcrigen Ermittelungen mit 3 Minuten aus- 
reichend, da der schon eingangs erwahnte hemmende 
Einflula der Ęjnschaltung des Zahlwerks bei dieser Zeit- 
dauer nicht mehr merklich ins Gewicht fallt. Daraus 
folgt, dafs aucli die Mcssungen in der Grube den auf der 
Station ermittelten geringsten Zeitraum mindestens umlassen 
miissen, wenn die Korrektion G iiltigkeit haben soli.

E i n i g e  A n c m o m  e t e r - P r i i f u n g e n .
Yon besonderer W ichtigkoit war es, die Korrektion  

eines kleinen M itwind-Anem om eters m it elektrisclier 
Arretierung des F liigelrades fcstzulegen und dabei die 
vom Fabrikanten Horlacher in K aiserslautern erm ittcltc 
Korrektionsgleichung v =  0 ,1 8 3  +  0 ,0 5  n zu kontrollieren.

D a die M itwindgeschw indigkeit hohere W erte ais
2 ,5  m /Sek. nicht erreichen diirfte, wurde die A ichung  
auch nur bis zu dieser G eschw indigkeit vorgenom m cn.

Es wurden 6 Versuchsroihen mit je  3 E inzelvcrsuchcn  
vorgenommen. D ie zur Berechnung erforderlichen D urch- 
schnittswerte der G eschw indigkeit v, der Umdreliungen  
des Fliigelrades n, bcide in der Sekunde, sow ie die 
W erte n2 und n . v enthiilt Zahlentafel I. Bedeuten  
noch 2 ’a die Zahl gleichw ertiger V ersuche, a und b die 
zu  ermittelnden Konstanten, so ist nach der M ethode 
der kleinsten Quadrate

a 2 ’a 2 -1- b 2 ' a n  — 2 ’a v  
a 2 a n  +  b 2 n 2 =  2 ’n v.

Fig. 2.
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Z a h l  e n  ta f e l  I.
Versuch

Nr. n T u2 J1. V

1 4,44 0,942 19,71 4,18
2 8,394 1,556 70,46 13,06
3 10,44 1,875 108,9 19,575
4 11,75 2,085 139,34 24,50
5 14,18 2,471 201,07 35,04
0 1 16,01 2,769 256,32 44,33

Summę 6 | 65,214 11,698 795,80 140,685

Setzt man diese W erto in obigen G ieichungen ein, 
so ergiebt sieli unter der Annahm e der G leichw ertigkeit 
nller V ersuchc, also mit «  =  1, « 2 =  1 und bei 6 Ver- 
suęjien, also S a 1 =  6

6 a +  6 5 ,2 1 4  b =  1 1 ,6 9 8  
6 5 ,2 1 4  a - f  7 9 5 ,8  b =  1 4 0 ,6 8 5 .

daraus ist b
140 ,685  . 6 —  6 5 ,2 1 4  . 1 1 ,6 9 8  

7 9 5 , 8 . 6  —  6 5 ,2 1 4 2
11 , 698  —  6 5 ,2 1 4  . 0 ,1 5 5

=  0 , 1 5 5

tt
=  0 ,2 6 5

v =  0 ,2 6 5  +  0 ,1 5 5  n.

Der Untcrschied in den Ergebnissen mag darin z 
suchen sein, dafs der Piifungsapparat von H orlacber, 
mit w elchcm  dio erste G leiclinng v  =  0 ,1 8 3  +  0 ,0 5  n 
ermittelt w urde, bei ciner D reliung m aximal 9 m Um- 
fang beschreibt, wahrend die letzto Prufung bei 20  m 
Umfang vorgenommen ist. Berechnet man dio G cschw in
digkeit nach beiden Formcln einm al fiir n =  2 und dann 
liir n =  20 , so ergiebt sich

v bei v bet
n =  2  n =  20

^ ichung Horlaclici' 0 ,4 8 3  3 ,1 8 3
A ichung Bochum 0 ,5 7 5  3 ,3 6 5

Bei n =  2 ist daher dic M chranzeige nach der Bocliumcr 
A ichung 19 pCt. und bei n =  20  nur noch 5 ,5  pCt., der 
F ehler nimmt also m it zunehm ender G cschwindigkeit ab.

Eine. zw eite A ichung desselben Instrum ents mit nach 
unten hangendem Fliigelrad ergab d ieR cduktionsgleichung  

v =  0 ,2 2 5  +  0 ,1 6  n.
Letzterc kommt fiir M itwindbestim m ungen in Frage, 

da dic A chse des Instrum ents dann bei der vorbe- 
schriebenen A ufhangnng recht nahe oberhalb des zu 
priifenden Ancm om ctors liegt.

Von wciteren T crsu eh cn  seien noch zw ei mit un- 
gebrauchten Casella-A ncm om etern gleicher Konstruktion 
und gleichen U rspm ngs erw ahnt, wodurch dcutlich ge- 

dafe dic K orrdttionszahlen w esentlich von 
hlichen abw eichcn, aufserdem die Korrektion 
istruinents nicht fiir das andere, aufeerlidi 
ument benutzt werden darf. In Textfig. 2 

sind die Korrektionskurven fiir A blesungen in der Minuto 
eingetragen und dic seitens der ausfiihrendcn Fabrik 
angegebenen Korrektionen strichpunktiert angegeben. Der 
V crgleich beider zeigt ohne w eiteres dic Notwcndigkcit, 
dic A nem om eter vor Gebrauch einer griindlichen Priifung 
zu unterziehen und dieso Priifungen auch von Zeit zu 
Zeit, nam entlich nach Reparaturcn, w iederholcn zu lassen.

Ueher die Zusaminendrilckharkcit des Bcrgevevsatzcs.
Von Bergassessor J a c o b ,  Oberhausen.

Illerzu Tafel 116.

Im R uhrkohlenbezirk nimmt man allgem ein an, dafs 
bei dem A bbau m it Bergcvcrsatz dic Senkungen im 
Fliitz selb st 4 0  pCt. der F lotzm achtigkcit nicht iiber- 
stcigcn, der R egel nach aber w oit unter diesem I-Ioehst- 
mafe b leiben .*) Eine, praktische Grundlagc fiir diese 
Annahm e ist bisher in dor Litteratur nicht bekannt 
gcworden. —  D ic Y ersuchc im K leinen, w elclie auf

der Zochc Doutschcr K aiscr (Scliachtanlagc I I )  m it der 
D orstener Z iegclprcsso ausgefiihrt worden sind und deren 
E rgobnisse aus der nachstehendcn Z usam m enstellung I* )  
ersiclitlicli sind, bestiitigen im allgem einen diese A n- 
nalime. Im D urchschnitt betragt namlieh liiernach die Zu- 
sammcndriickbarkoit der verschiedenen Y ersatzm atcrialien  
32,3  pCt. der urspriinglichcn M iichtigkeit.

)  Yergl. ebenda S. 64.*) Yergl. Ilundt: „Abbau", in der Festsclirift z, VIII. allg.
Hergmannstage in Dortmund 1901.

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

Bezeichnung

des

Versatzmaterials

Gewicht im Liter 
bei

lockerer F iillnng  

kg

Hólie der Yersatzmasse Zusammendriick- 
barkeit, bezogen 

auf die 
u r s p r i i n g l i c h e  

H5he 
pCt

t o r
Aufschlag des 
Druckstempels 

mm

n a c h  
drelmaligem Auf- 

schlag des 
Druckstempels 

mm

Bemerkungen

Weifser Schlackensand . . 0 ,550 74 39 47 D ie Preńform, welche mit Yer-
Grauer „ . . 0 ,722 74 42 43 satzmaterial gefuilt -wurde, war
Dunkelgrauer „ . . 0 ,858 74 45 39 255  mm lang, 123 mm breit und
Schwarz er „ . . 1,201 74 49 34 74 mm tief. D ie Fallhohe de3
Thonschteferm eIil(bis 5 mm 

Korngrófse) 1,204 74 56 25
700  kg schweren Druckstempels 
betrug 142 mm. Das zu prQfende

Sandscliiefermehl „ 1,297 74 59 21 Yersatzmaterlal muTste vor dem
Sandsteinmehl „ 1,317 74 61 18 Vnrsuch zerkieinert werden, damit
Gelber Mauersand . . . 1,250 74 53 28 die Pre&form gefOiit werden konnte.
Ansgebrannte Asche . . 0 ,742 74 44 41
Unreitie Kohle . . . . 1,024 74 5 4 27
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D er Bergbau der genannten Zeclie hat mm auch 
praktische Unterlagcn zur Beurteilung der Zusamm cn- 
driiekbarkeit des Bergeversatz geliefert, w elclie von all- 
gem einem  Interesse sein durften.

Zur Orientierung sei folgendes bemerkt:

D as Grubenfcld der Gewerksehaft D eutscher Kaiser 
liegt zum grofseren T eil in dem Ucberschwem m ungsgebiet 
des R heins und der Emscher. D ic Grubenverwaltung 
ist deshalb zu dem A bbau mit volIstandigem B erge- 
versatz ubergegangen, um die durch den Abbau ent- 
steheńden Bodensenkungen auf das m oglichst geringste 
Mafs zu beschranken. Im Baufcld der Schacht
anlage II bei Marxloh ist dieser Abbau in vollem  U m - 
fang durchgefiihrt; die 2 2 0 0 — 2 3 0 0  t betragende tiigliche 
Forderung wird nur aus Betriebcn mit vollstiindigcm  
Bergeversatz gewonnen (eingeschlossen sind die Betriebe

FI. N.

77,V7.'. VW/.

zur Vorrichtung fiir den Abbau m it B ergeversatz). D ie 
Schachtanlage baut unter einer im Durchschnitt 2 2 0  m 
machtigen Ueberlagerung von jiingerem Gebirge (in  der 
Hauptsache obere senone K reide) die in yorstehendcm

Profil angegebenen Gaskohlenflotze I * ) ,  A , B, C, D , G 
und II**) in einer durchschnittlichen T cufe von 3 7 0  m. 
D ie  M ąchtigkeit der F lotzc (vcrgl. Taf. 116)  schwankt 
zwischen 1,80 und 0 ,5  m und betragt im Durch* 
schnitt 1 ,00  m. D as gloiclunafsigc, nach N W . g e -  
richtete E infallen steigt im allgem einen nicht iiber 2 5 °  
(nur im  W esten des F eldes steigt es in der Niihe einer 
Storung bis zu 60®) und betragt durchschnittlich etw a  
15° .  D ic  Zw ischenm ittel zw ischen den einzelnen Flotzcn  
bestehen fast durchweg aus T honschiefer; Sandstein  
und Sandschiefer komnit nur in drei Biinken von je  
etwa 2 0  m zw ischen F lotz C und D , zw ischen D und 
E und zw ischen E und F  vor (vergl. Profil). A is A b- 
bauarten kommen, entsprechcnd den Flotzverhaltnissen  
und den sonstigen die W ahl des Abbaues bestim m enden  
Unistiinden zur A nw endung:

a) Strcbbau; streichend und schw ebend, mit ab -
gesetzten Stofsen und mit breitem B lick .

b ) Stolśbau, streichend und schw ebend.
c) Stofs-Firstenbau.

A is V ersatzm aterial diencn:
1. dic bei dem Abbau selbst fallenden B erge,
2. dic in den ausgedehnten A us- und V orrichtungs-

betrieben und den Reparaturarbeiten fallenden  
Berge,

■ 3. die in der Separation iiber T age ausgeklaubten Berge,
4. Schlackensand, w elcher von dcm Ilochofenw erk  

der Gewerksehaft D eutscher K aiser in Bruck- 
hausen auf der Zechenbahii angeliefert wird.

Bei der erwahnten tagliclien (2 4  Stundcn) Forderung 
von 2 3 0 0  t werden im D urchschnilt tiiglich versetzt: 
zu 1. 2 5 0  W agen (0 ,5  t), zu 2 . 5 0 0  W agen, zu 3. 
3 0 — 40 W agen, zu 4, 4 0 0  W agen. D ie  Zufiihrung 
des Vcrsatzm aterials erfolgt teils iiber die W ettersohle  
te ils iiber die Bausohle.

Im Laufe dieses Jahres hat man auf der Schacht
anlage D eutscher K aiser II in der richtigon Erkenntnis, 
da& lange Zeit aufrecht zu crhaltcnde W etter- und 
Forderstrccken zweckm afsig in dem Bcrgeversatz auf- 
zufahren sind, mehrere ausgcdehnte (vergl. Spalte 6 , 7 
und 8 der Zusam inenstellung II )  F loizstuckc, w clche  
vor mehreren Jahren (vergl. Spalte 10 a. a. O .) unter 
Anwendung von Bcrgeversatz abgebaut waren, durch- 
ćirtert. Die, hierbei gew onnencn Beobachtungen sind in 
der Zusam inenstellung II (s ieh e  S. 1 1 4 8 )  aufgcliihrt.

D ic urspriinglichc M ąchtigkeit und Zusam m ensetzung  
der Fliitze konnte genau angegeben werden (S p a lte  3 
und Taf. 1 16 ), w eil auf der betreffenden Schachtanlage 
in jedem  einzelnen Brcmsbergfeld vor dem Abbau  
genaue Erm ittelungen iiber die F lotzverhaltnisse an- 
gestellt und in eine L istę  eingetragen werden. D ie  
M iichtigkeit der abgebauten und vcrsetzten F lotzc wurde

*) Flotz I lieg t 360 m Ober Flotz Laura.
**) D ie Flótze E und F sind unbauwiirdig; der Botriel) in Flotz 

B Ist jetzt auch ais unwirtscliaftlicli eingestellt.
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Z u s a m m e n s t e 11 u n g I I

Ein-

fallen

des

Flotzes

Grad

Machtigkeit 

vor | nach 

dem Abbau 

ram mm

t- o  ~
a =2 
S £  r-H
a g 03 .i 2 s  l2

n -2 &

pCt.

6 [ 7 1 8 1

Abbauausdehnung

flachę

Hohe

abge-
baute

Flachę

qm

•o EH

10

! p  tc

a> N
25 M
<! ~^  N
Jahre

11

Art des Abbaues etc.

12

Yersatzmaterial

13 14

Beschaffenheit 

des Nebengesteins | des Tersatzes 

bei der Durchórterung

13

16

15

10

10

13

36

1750 1250 29 180 80

1790

10/0
einschl.

290
Nachfall

1355

820

1290

680

820

330

28

37

39

60

260

520

440

300

80

200

60

120

1105

1075

875

780

21

28

300

320

70

80

1 4 4 0 0 370

20 800

104000

26  400

36  000

450

360

300

2?0

21 000

25 600

380

440

Stofsbau; samtliclie 
Strecken u. Brems- 
berge mit Yersetzt.

Stofsbau; wie bei 1.

Strebbau; Strecken 
u. Bremsbeige, nur 
z. T. mit versetzt.

Stofsbau und Streb
bau; wie bei 3.

Strebbau j zwischen 
den je  6 m breiten 
S treb en bl i e b en d ie 
2  m breit. Strecken 
offen; ebenso die 
Bremsberge

Strebbau ; wie bei 1.

Stofsbau; wie bei 1.

Zugefiihrte Berge, 
Schiefer und Sand
stein.

Das Hangenrie war 
fest; das Liegende 
gequo!len.

Zugef. Schlacken- 
sand und bei der 
Arbeit sełbst ge- 
wonnene Berge 
(Thonschiofer).

Gewonnene Berge 
i m Flotz vomN ach- 
fall und vom L ie- 
genden.

Wie bei 3

Gewonnene Berge 
vom Liegenden in  
den Strecken.

Wie bei 1.

Das Hangende war 
gerissen aberniclit 
kurzbruchig; das 
Liegende war fest 
ohne Yeranderung.

Das Hangende war 
fest; das Liegende 
geąuollen.

DasHangend e zeigte 
Risse, war aber 
fest; das Liegende 
war gequollen.

Zugefiihrte Berge; 
Schlackensand und 
Thonschiefer.

Wie bei 6.

Wie bei 5.

W ie bei 1.

Der Versatz war voli- 
kommen zusammen- 
geprefst, selir fest 
und konnte nur mit 
Schie&arbeit ge-  
wonnen werden und. 
hatte das Aussehen 
Ton Triimmerge- 
stein.

W ie bei 1 ; hatte 
jedoch ein mehr 
breccienartigesAus- 
sehen.

Wie bei 1.

Wie bei 1.

Der Versatz war noch 
nicht Tollkommen 
dicht zusammenge- 
prefst; er war z. T. 
in die noch nicht 
ganz zu Bruch ge- 
gangenen Strecken 
geąuollen; 
er konnte mit der 
Hacke gewonnen 
werden.

Wie bei 2.

W ie bei 2,

bei der Durchórterung an melireren Stellen gem issen  ■ 
das sich hieraus ergebendo M ittel ist in der Spalte 4 
angegeben. D ie  aus dem V crgleich der beiden Zalilcn  
(Spalte 3 und 4 )  sich ergebendo Znsam m endnickbarkeit 
des V ersatzes ist in Prozenten der urspriinglichen  
M achtigkeit aus der Spalte 5 zu  ersohen. Dio in 
Betracht gezogenen Brem sberge, W otteriiberhauen und 
W etterstrecken sind ungciahr initton durch die in 
Spalto 6, 7, 8 , 9 und 10 naher angegebenen Abbau- 
feldor getrieben. In Spalte 13 und 14 ist die Be- 
sehaffenheit des N ebengesteins und des Versatzes an- 
gogobon, w ie sie bei der Durchórterung an don ver- 
schiedenen Stellen angetrofien w urde. In allen Fallen, 
m it A usnahm e von lfd. Nr. 5 (F liitz C), ist offenbar 
die Senkung innerhalb des F lotzes solbst beendet 
gew esen. Zwischen dem Liegenden und H angenden  
ist der Versatz volIstandig fest- und in die im N eben- 
gestein entstandenen R isse  und Spalten hineingeprefst.

Er bildet eino kom pakte Masso, hat das A ussehen von 
Trtim m ergcstein und ist besonders an donjenigen Stellen, 
an w elchen Schlackensand ais V ersatzm aterial mit- 
Torwcndet worden ist, zu einer harten breccionartigcn 
Masso zusam m engefrittet, w elche in fast allen Fallen  
nur durch Schiefsarbeit hcreingewonnen werden kann.

A us einem V ergloich der einzelnen E rgebnisse folgt,*) 
dafe insbesondere bei Stofsbau und boi Strebbau wenn 
Schlackensand und B erge zugcfulirt und die Strecken  
und Brem sberge m it versetzt werden (lfd. Nr. 1, 2 , 6 u. 7 )  
die Senkung im Flotz am geringsten ist; sie betragt im  
D urchschnltt nur 2 6 ,5  pCt. der urspriinglichen M achtig
keit. —  W erden bei Strebbau fremde B erge nicht zu - 
gefiihrt, sondern nur die bei dcm A bbau selbst und 
bei dem Nachreifsen der Strecken gew onnenen Berge

*) Es sind auch andere hier nicht zu behandelnde interessante 
SchlufSfolgerungen moglicli. Yerfasser,
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zur Ausfiillung der gescliaffenen Hohlriiume yerwendet 
und werden die Strecken und Bremsberge nur teilw eise 
yersetzt, so ist die Senkung bedeutend grofser (lfd. Nr.
3 u. 4 )  und betragt iin Durc.hscbnitt 38  pCt.

Bei dem im Fliitz G (lfd. Nr. 5 )  gcfiihrten Abbau  
m it unvollst;indigem B ergeversatz, bei w elchem  nur 
die 6 m breiten Streben mit den in den Strecken ge- 
wonnenen Bergen zugesetzt und die 2 m breiten und
1,5 m liobcn Strecken offen gelassen wurden, sind die 
Strecken nocli nićlit yollstiindig yerbrochen, der Versatz 
ist weniger fest und z. T. aus den Streben in die 
Strecken hineingeąuollcn. D ie Senkung im Fliitz, welche 
offenbar noch nicht beendet ist, betragt 60  pCt. der 
Flotzm achtigkeit.

Im Durchschnitt ergiebt sich aus lfd. Nr. 1, 2 , 3 ,
4 , 6 u. 7 der Zusam m enstellung, daiś die Senkung im 
Fliitz bei v o l l s t a n d i g e m  Bergeversatz etwa 30 pCt. 
der urspriinglichen M aehtigkeit betragt. D as Ergebnis 
in Fliitz C (lfd. Nr. 5 )  bew eist, dafs bei Abbau mit 
un v o l l s  t a n d i g  e in  V ersatz, d. h. ohne Zuliihrung 
fremder Berge und ohne Y ersetzen der Strecken und

Die Kruppschen Wo
D ie Diisseldorfer A usstellung zeigte die rheinisch- 

w estfalische Industrie nicht nur auf der H ohe ihres 
tcchnischen Kiinnens, sie stellte auch ihre Leistungen auf 
dem Gebiete der A ibcitorwohlfahrtspflege in ein helles 
Licht, das erkennen liefs, w ie das soziale Empflnden 
und seine Bethatigung mit der wirtschaftlichcn und tech- 
nischen Fortcntwickelung gleichen Scbritt gehaltcn hat. 
D iese letzte Seite der A usstellung hat bereits in einem  
Aufsatze des „G liickauP  yom 23 . A ugust d. J . „W olil- 
fahrtspflege auf der Diisseldorfer A usstellung und im A us- 
stellungsgebiut" eine elngebende Behahdlung erfahren 
und dabei ist auch w iederbolt auf die h('rvorragende, um  
nicht zu sagen einzige Stellung hingew iesen worden, 
w elche die Firma Friedrich Krupp in Essen in der 
Arbeitprfiirsorge einiiirnmt. Ein soeben erschieuenos 
Werk „W ohlfabrtseińrichtungen der Gufestahlfabrik von 
Fjicd. Krupp zu Essen a. d. Ruhr" biot et willkommenen  
Anlafe, das W irken der Firma auf diesem Gebiete noch 
einmal im Zusammenhang in gedriingter Form zur Dar- 
stellung zu bringen. Das W erk, dessen gediegene Aus- 
stattung riihmend hcrvorgehoben sei, zerfiillt in 3 T eile, 
dereń erster die textliche Behandlung des StolTes bietet, 
wahrend in dem zw eiten und dritten die crlauternden 
Zeichnungen, Piane, Schriftstucke etc. enthalten sind.

Der altesten und zugleich umfąngreićhsten Fiirsorge- 
thatigkeit der Firma begegnen wir im A r b e i t e r -  
w o h n u n g s w e s e n. D ie  Erkenntnis von der hohen 
sozialen Bedeutung einer gesunden W ohnung fiir den 
Arbeiter und wohlyerstandenes Selbstintcrcsse yeranlafsten

Bremsberge, eine crhebliche A bschwachung der Senkung  
gegenuber dcm A bbau ohne j e g l i c h c n  Bergeversatz  
nicht zu erwarten ist. D as erstgenannte Ergebnis be- 
statigt in gew isser B eziehung die eingangs crwahnte 
allgem ein im Ruhrkohlenbezirk yerbreitete A nsicht iiber 
dio Senkungen beiin Abbau mit Bergeversatz, zeig t aber 
auch, dafs bei g u t  a u s g e f u h r t e m  y o l l s t a n d i g e m  
B e r g e v c r s a t z  d i e  z u  e r w a r t e n d e  S e n k u n g  i m  
F l i i t z ,  b e z w .  d i e  Z u  sa  m m  e n d  r ii c k b a r k  o i t  d e s  
B e r g e y e r s a ł z e s  n u r  z u  h i i c h s t e n s  30 pCt .  d e r  
u r s p r i i n g l i c h e n  M a e h t i g k e i t  anzunehm en ist.

D ie Beobachtnngen — auch auf anderen Zechcn des 
Bergreviers Oberhausen —  sollen fortgesetzt werden  
und es steht zu erwarten, dafs der jetzt auf Zeche  
D eulscher K aiscr in der Vorbcreiturig begriffene Abbau  
unter A nwendung yon Versatz (h ier Schlackensand) 
m iltelst W asserspiilung, w ie er zuerst auf dem Stein- 
kohlenbergwcrk M yslow itz*) bei M yslowitz in Ober
schlesien eingeftihrt worden ist, noch ganz erheblich  
giiustigere R esultate liefern wird.

*) Gliickauf, Jahrgang 1902, Heft 1, S. 6 ff.

mlii' tsemri eutungen.
schon vor mehr ais 3 0  Jahren Alfred Krupp, den 
Schijpfcr der Essener Gufsstahllabrik, eine AY°Im ungs" 
politik grofsen S tiles zu begintien, von seinem  Sohnc, 
dem jetzigen  Flrmeninbaber E xcellenz F. A. Krupp, wurden 
die von ihm getroffenen Einrichtungen in grofsartigem  
Mafse weitergefiihrt und durch Nefischiipfungen erganzt, 
die nicht nur allcn Anspriichen der Ilyg ien e  geniigen, 
sondern auch in asthctischer Iliriśicht m ustergiiltig ge- 
nannt werden diirfen. D ie  schnelle E ntw ickelung, dic 
Essen in den 60er Jahren und besonders in dereń 
zw eiter H alfte erlebte, maclite durcli die von ihr hervor- 
gerufene Veriinderung der W obnungsycrbaltnisse (die  
W olm ungsdichtigkeit Essens betrug im Jahre 18 5 0 : 7 ,5 3 , 
im  Jahre 1861: 1 2 ,7 2 , im Jahre 1871:  15,5 Kijpfe auf 
ein H aus) die Bescbaffiing eigener W ohniingen fiir 
Arbeiter, Meister und Bcam te zu einer N otw endigkeit fiir 
die Firma. Der Beginn des Baues yon Arbeiterwobnungen  
fallt in das Jahr 1 861 . In grofserem Stil und mit- 
griifseren Mitteln bethatigte sich die Fiirsorge der Firma  
fiirW ohnungen ihrer A ngestelllen  jedoch erst von 1871 ab. 
V on da b is 187 4 entstanden in rasclier Folgę die ge- 
schlossenen W ohnstiitten, die sog, K olonien N eu-W estend , 
Nordhof, Baumhof, Scbederhof und Cronenberg.

D as damit Geschalfene reichte aus, b is m it dem  
Ende der 8 0  er Jabre einęetzenden wirtschaftlichcn  
Aufschwunge m it der lortgesetzten Erweiterung der 
Fabrik auch die Zahl ihrer Angehiirigen standig w uclis 
und zur W iederaufnahm e der BeschafTung von W ohnungen  
durch die Firm a fiihrte. Es entstanden in der Folgę
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dic Kolonicn A lfredshof und Friedriclishof; eińer be
sonderen Sclienkung F . A . K rupps ist dic Erbauung der 
K olonie A ltcnhof m it miotfreicn Hausern fiir Pensioniire 
zu verdankcn. D iese  Nenschopfungen trugen auch den 
gesteigerton A nspriichen der Arbeiter an ihre W ohnung  
in der W eise R echnung, dafs dabei von dem Bauen 
2riium iger Fam ilienw ohnungen ganz abgeselicn und nur 
noch 3- und m ehrraum ige W ohnungen erstellt wurden. W ie  
in E ssen so sind auch auf den zahlreichen Aufsenwcrken  
der Firma, wo es notig erschien, Arbeiter- und Beam ten- 
w ohnungen in betrachtlicher Zahl erstellt worden. —  
D er A nfangsw crt der B eam ten- und Arbcitcrw'ohnungen 
der Firma in E ssen  und U m gebung b elief sich am Ende 
des Gcschaftsjahres 1 9 0 0 /0 1  au f rund 15 1/ 2 M ili. Mk., 
dabei ist der W ert von Grund und Boden "hicht 
cingcrechnet. D as fiir M ietwohnungen auf den Aufscn- 
werken aufgew andte K apitał betrug zu glcicher Zeit 
rund 4 M ili. Mk. (2 1 3  frcie D ienstw ohnungen sind 
hierbci nicht eingerechnct). Am 3 1 . D ez. 1901 betrug die 
Zahl der in Kruppschen Arbeiterkolonien vereinigten  
W ohnungen in Essen und U m gebung 3 5 0 7 , dazu kommen 
noch 587  zerstreut liogende Arbeiterwohnungon und 
180 Beam tenw ohnungcn, sodafs sich dic Gesamtzahl der in 
und bei Essen belegenen W ohnungen der Firma zu dem  
genannten Zeitpunktc auf 4 2 7 4  berechnet, zu gleichcr  
Z eit waren auf der Gufsstahlfabrik 25  0 1 6  Personcn  
beschiiftigt. N ach einer in 1900  au f der Gufsstahl
fabrik vorgcnomm enen Aufnahm e wohnten in Kruppschen  
H ausern 8 2 1 2  A ngchorige der Firma mit 18 4 6 6  F a- 
m ilienangehorigen, zusam m en 26  6 7 8  Pcrsonen.

Von den am Ende des Jalires 1901 yorhandenen  
4 2 7 4  W ohnungen cntfallen 191 au f die Invallden- 
kolonic A ltcnhof, die iibrigon 4 0 8 3  sind an W erks-
angehiirige verm ietet.

Von den 4 2 7 4  W ohnungen hatten:
2  Ran me 16 6 0  3 R aum e 1869  4 R aum e 4 4 8
5 „ 150  6 „ 63 7 u. mehr „ 84

D io M ictzinsen fiir die einzelnen Arbeiterwohnungcn  
betragen:
fiir eine Barackenwolinung (sam tlich pro Jahr

2 r i i u m i g ) ...............................................  6 0 — 90  J i .
fUr eine sonstige 2rau m igc W ohnung 9 0 — 108 „ 
» » „ 3 „ „ 1 2 0 - 2 2 0  „
» » » 4  „ „ 1 7 0 — 3 2 0  „
» » » ^ » » 2 ( 0  4 0 0  „

D er durchschnittlicho Bruttom ietertrag in den zehn  
Jahren 1 8 9 0 — 19 0 0  berechnet sich auf ca. 4  pCt. des 
genannten A nlagekapitals. W erden vom Brutfocrtrag 
die U nterhaltungs- und V crwaltungskostcn in A bzug  
gebracht, so bleibt cin Nettom ietsertrag von ca. 2 ,5  pCt. 
des gesam ten A nlagekapitals und von 2 ,7 5  pCt. des in 
Gebaudcn angelegten K apitals, w obei jedoeh Steuern und 
A m ortisationskosten noch nicht beriicksichtigt sind.

W ahrend ' d ie eben behandelte E rstcllung von 
W ohnungen ausschliefslich den yerheirateten W erks-

angehorigen zu gute kommt, hat dic Firma auch lur 
ihre unvcrheiratcten Arbeiter durch Errichtung von 
M enagcn und Logierhauscrn eine W ohnungsfiirsorgc ge- 
troffen. D ie  Essener M enage datiert aus dcm Jahre 1856  
und war urspriinglicli fiir 2 0 0  Mann Yorgesehen; in 
1900  konnte sie infolge von Erweiterungsbauten mit 
1061 Mann belegt werden. Seit 18 8 4  werden alle 
unyerhciratetcn Arbeiter, die nicht Facharbeiter sind, 
also geringeren Y erdienst haben, und nicht nach- 
w eislich bei nachsten Y erwandten Unterftunft finden, in 
ihrem eigenen Interesse yerpflichtet, M itglieder der 
M enage zu werden, eine Einrichtung, die sich fiir beide 
T eilc  bewahrt hat. D er Y ergiitungssatz pro Tag fur 
W ohnung, M ittagcssen, A bendessen, Butter, Kaffce und 
W asche betragt J i  0 ,8 0 . In diesem  Zusammenhang 
sind auch die Speisesale fiir diejenigen Arbeiter zu er
wahnen, dic sich ihr M ittagessen yon Fam ilienangehorigen  
oder verm ittelst besonderer Speisetransportwagen zur 
Fabrik bringen lassen. D esgleichen  fallt unter die 
W ohnungsfiirsorge die Gcwahrung von Hauserwerbs- 
darlehcn, w ozu Herr F . A. Krupp im Jalire 1889  die 
Summ ę von J i .  500  0 0 0  ausgcsetzt hat, m it der 1899  
hinzugetretenen Bestim m ung, dafs die im  W cge der 
rcgelmiifsigon T ilgung w ieder eingehenden Betriige von 
neucm  ausgcliehen werden sollen (b is 30 . Jun i 1901  
wurden 171 Darlehen in H ohe von J i  637  0 1 4  ge
w ahrt), und ferner die A bgabe von Bauland an Beamte 
unter Bedingungen, die diesen das Bauen nach M oglichkeit 
erleichtern sollen; im ganzen sind bis je tz t 11 W ohnungen  
in dieser Art errichtet worden.

Hervorragendes zum W ohle der Arbeiter leistet 
die Kruppsche K o n s u m a n s t a l t ,  die den W erks- 
angehijrigen nahezu alle L ebensm ittel und H aushaltungs- 
gegenstande in guter Qualitat zu  angem essenen Preisen  
liefert und durch den ausschliefslichen V erkauf gegen  
Barzahlung auch dem yerderblichen Kaufen auf Kredit 
entgegenarbeitet und die Arbeiter an eine gcrcgclte 
Ilausw irtschaft gcwijhnt. D ie  K onsum anstalt, die seit 
1 8 6 8  besteht, wurde bis 1890  auf R echnung der Firma 
gefuhrt, scitdem  besteht die Einrichtung, dalś den sie 
benutzenden W erksangehorigen aus dem crzielten Ueber- 
schusse cin R abait zugew endet wird. Im Geschaftsjahr 
1 9 0 0 /0 1  betrug die Zahl der Rabattbcrcchtigten 21 496 , 
es entfielen auf ein W arenkontobuch im Durchschnitt 
an entnom mener W are 5 2 8 ,1 6  und an Rabatt J i .  3 6 ,97  
=  7 pCt. der W arenentnalim e. D ie  K ruppsche K onsum 
anstalt ist die grofsartigste A nstalt ihrer Art, sie zerfiillt in 
20  A bteilungen, die in 55  V erkaufsstellen und Ililfs- 
betrieben 6 9 5  Personen besch iiftigen ; es gehoren dazu
u. a. neben einer B iirsten- und D iitenlabrik auch
2 Schlachtcreicn und eine Biickerei und M uhle. D ie  
Produktion der Backerei betrug in 1901 2 0 9 4  0 0 0  kg 
Schwarzbrot, 1 78 6  0 0 0  kg Graubrot, 8 2 7  0 0 0  kg W cifs- 
brot, 8  4 3 6  0 0 0  Stiick K leingebiick , 3 8 2 8  9 0 0  Stiick  
Zwieback und 53 600  Bundkuchcn; in den beiden
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Schlachtereien wurden im Jahre 1901 geschlachtot 
2 2 9 8  Ochsen und Rinder, 2 2 4 6  Kiilber, 1053 Hśimmel 
und 11 664  Schw einc.

Ein weiteres Gebict der Arbciterfursorgc, die 
G e E u n d h e i t s p f l e g c ,  hat g leichfalls das Interesse der 
Firma schon friihzeitig in Anspruch genomm en. E ine  
<auf dor Gulśstahlfabrik eingerichtete Krankheitsstatistik, 
die sich auf etwa 25 0 0 0  Personcn erstreekt, bietet dio 
erforderlichen Ilandhaben zur Beurteilung der G esundheit 
der W erksangehorigen. Zur Desinfektion von W iische, 
Kleidern etc. besitzt die Fabrik 2 Desinfektionsapparate, 
dem Krankentransport dienen 4 besondero Kranken- 
wagen, zur Aufnahme von Anstaltskranken besteht in 
Essen cin Krankenhaus mit 170  Belten fUr Miinner 
und 58  Betten fiir Fraucn, dazu kommen noch die 
ais Epidem ielazarette gedachten Baracken au f dem  
Segeroth und das Krankenhaus Ilolsterhausen. D as 1897  
eroflneto Kaiserin A ugustę yiktoria-E rhohlungshaus ist 
zur Aufnahme von rekonvaleszenten Arbeitern bestinunt 
und bietet Raum fiir 44  P ileglinge. A u d i um die 
Einfiihrung von Fabrikbadern hat sich die Firma seit
langem yerdient gemaclit, insgesam t sind zur Zeit
auf der Gulśstahlfabrik yorhanden 376  A us- und An- 
kleidczellen, 223  Brausen und 23  W annenbader, daneben 
besteht auch noch eine m cdizinische Badcanstalt. Aufser
dem mag hier erwiilint werden, dafs die Firma neuer
dings bcabsichtigt, in ihren K olonien fiir deren B e-
wohner eigene Badcanstalten cinzurichten.

Eino geordnete Fiirsorge fiir die durch Krankheit 
und Alter hilfsbedlirftig gcwordenen W erksangehtfrigen 
hat schon Jahrzehnte lang au f der Gulśstahlfabrik bc- 
standen, ehe die R eichsgesetzgcbung die allgem eine
Zwangsversicherung einfiihrtc, seit 1853  gab es bei 
Krupp eine K rankcnkasse, seit 1855  Pcnsionen. A us 
den fiir jenen Zweck geschaffenen Einrichtungen sind 
neben der gesetzlich  vorgeschriebenen Bctriebskranken- 
kasse dio A r b o i t e r p c n 8 i o n s -  und spiiter noch dio 
K r a n k e n u n t e r s t i i  t z u n g s k a s s ć  hcrvorgegangen, 
w elche ihren M itgliedern eine iiber das gesetzliche 
Mafs weit hinausgehcndo Versorgung sichern. Wahrend 
dic der Fabrik au f Grund der R eichsyersicherungsgesctz- 
gebung obliegenden Leistungen sich bis 1900  ein- 
schliefślicli auf im ganzen etwas iiber 6 Mili. *JL.. belaufen 
liaben, stcllten sich ihre freiw illigen Beitrage zu K assen- 
einrichtungen auf Grund statutarischcr Verpflichtung  
in der gleichen Z eit auf 11, 13 M illionen Mark und 
ubcrschritten die von ihr aufeerdem noch gewahrtcn  
Unterstutzungen die Summ ę von l 3/ 4 Mili. Mark.

In gleichcr W eise w ie das korperliche hat sich die 
Firma auch das geistige und sittliche W ohl ihrer 
W erksangehorigen angelegen sein lassen. Ilierher 
geliort. die Erriclitung einer Priva(volksschulc mit gegen- 
wiirtig iiber 1000  Schiilern, dic der Ueberfiillung der 
Gem eindeschulcn abhelfen sollte, und die unentgeltliche 
Ueberlassung von Schulgebauden mit im ganzen

35  Schulzimmern an dio Gem cinde. D ie  in E ssen  
bestelienden Fortbildungsschulen konnten sich der U nter- 
stiitzung der Firm a erfreuen, w ie auch dic Bergschulen  
der verschiedenen BergroWere regelm afeige B eitrage von 
ihr erbalten. In der 1875  eroflneten I n d u s t r i c s c h u l e  
sollen IMiidclien und Fraucn in allen  w eib lichen Iland - 
arbeiten griindlieh ausgebildet werden, nicht nur fiir dic 
Zweckc des eigenen H aushalls, sondern auch zur 
Forderung der E rwęrbsfiihigkeit. D er Unterricht ist in 
erster Linie fiir Tochter und Fraucn von W erksangehorigen  
bestinunt, jedoch werden, sow eit die Raumo und Lehr- 
kriiftc es gestatten, auch solche, w elchc nicht zum  
Verbando der Kruppsclien W erke gehoren, zugelassen. 
Es besuchten die Schulc im Jahre 1901 durchsclinittlich  
166 Erwachsene und 2 1 9 2  schulpflichtige M adchen. 
D ie seit 1889  besteliende H a u s h a l t u n g s a e l i u l e  hat 
den Zweck, nicht mehr schulpflichtige Tochter yon 
K ruppsclien Arbeitern durch praktische A nleitung in 
der Fiihrung eines einfachen H aushaltes auszubilden. 
Dem  Bildungsstreben der Arbeiter kommen entgegen der 
Kruppsche B i l d u n g s v e r e i n  und dic B U c h e r b a l l e .  
Ersterer ist eine aus der In itiative einiger Fabrik- 
angehorigen heryorgegangenc V ereinigung, die in ihrer 
Thiitigkeit von der Fabrikleitung unabhiingig ist, 
jedoch durch Gewahrung von Gcldm itteln und Zu- 
w eisung eines Beamten ais Geschaftsfiihrers cinc  
w eitgehende Unterstiitzung durch dic Firm a geniefst. 
D ie  M itgliederzahl betrug in 1901 nacli noch nicht 
drcijiihrigcm Bestehen bereits 9 5 0  Personen. D ie  
Biichcrhalle stam m t ebenfalls aus dem Jahre 1 8 9 9 ,  
sie steht jedem  W erksangehorigen zur B enutzung offen 
und zalilt gegenw artig etw a 30  0 0 0  Bando, w obei sieli 
der Ciigliche B iicherum satz au f fast 9 0 0  Bando stelit.

Ihresgleichen suclien auch d ie von der Firm a zur 
E r h o l u n g  der W erksangehorigen geschafTenen E in- 
richtungcn; sow eit die Arbeiter in Frage komm en, .sind  
hier zu nennen: das W erkm eister-K asino, die B ierhallen, 
die z. T . mit griifseren Salen zur A bhaltung von V ereins- 
abenden und F esten  versehen sind, und d ie Erholungs- 
giirten, w elche die 2  griifstcn K olonien Kronenberg und 
Schederhof besitzen.

Eino bedeutsam e A ufgabe des Sozialpolitikers ist die 
Forderung des S p a r s i n n e s ,  und von jeher liat sich dic 
Firma darum bemtikt, ihre W erksangehorigen in dieser 
Ilinsicht zu erziehen. Industricschule und L ohnzahlungs- 
methode bei Lehrlingen werden in den D ienst dieser Aufgabe 
gestellt, ihr dient ferner der von der Firm a ins L eben ge-  
rufene Lebensversicherungsverein und das Sparburcau der 
Gufestahlfabrik, das fQr allo W erksangehorigen den Y er- 
kehr mit den oflentlichen Sparkassen, insbesondere die 
Einzahlung und A uszahlung von Spargeldcrn iibernimmt. 
M it dem Sparbureau ist eine besondere Spareinrichtung  
Yerbunden, durch deren V erm ittlnng die Gelder derer, dic 
sich betciligen w ollen, bei der Esscner Sparkassc angelegt 
werden. D iese  zalilt hochstens 4 pCt. Zinsen, die Spar-
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einrichtung jedoch 5 pCt., sodafe den Sparern ein Zins- 
zusclm fs von m indestens 1 pCt. aus M iticln der Firma 
zugew endet wird. Ferner spendet dic Firma alljahrlich
I pCt. der gesam ten an Spargeldern und Zinsen zu Bucli 
stehenden Sum m ę, diese Botriige werden im W ege der 
VerIosung ais Sparpramien unter die Sparer vcrteilt, 
dabei liillt auf a lle  25 JL  Sparguthaben ein Los.

Auch die K ruppsche W asserleitung, dic einen giofeen 
T eił der W erksangehorigen mit billigem  und gutem  
W asser yersorgt, darf ebenso w ie das K ruppsche Gas- 
werk und dic Fcucrwchr in gew issem  Sinne ais eine 
W ohlfahrtseinrichtung angesprochen werden.

Ich glaube, die yorstehenden A usfiihrungen, die bei 
aller Kurze doch ein deutliches B ild von der umfassenden

Betonierungeii t o u

Yon Bergwerksdirektor

D ie W erksverw altungen, w elchc zur Betonierung der 
Schachtsohle schreiten m iissen, befinden sich m eistens in 
einer Z w angslage, denn gew ohnlich  haben sie beim A b 
teufcn grofsere W asserm engen erschroten, ais sie erwarteten. 
D ie yorhandenen Pum penanlagen konnen, selbst wenn  
sie verstarkt werden, in der R egel den W asserzugung  
nicht w altigcn, und die Schachtsohle, ja  zuw eilcn  der 
ganze Schacht, tritt unter W asser. Tauchcr, die zu
weilcn zur H iilfeleistung herangezogen werden, konnen 
ihre Arbeiten nur bis zu 4 0  — 50  m T eufe unter W asser 
ausfuhren; in grofeeren Teulen mufs dic Betonierung 
der Schachtsohle vorgenommen werden, um die tieferen 
T eile eines Schachtes siimpfen zu konnen.

Auf dem Schachte der M ecklenburgischen K alisa lz- 
werke Jessen itz  bei Liihtheen waren die W asser bei 
ca. 150  m Sehachtteufe in aufserordentlicher Stiirke 
durchgebrochen und fiillten den Schacht bis 7 m unter 
T age. Zur W altigung der W asser wurden dic beiden  
yorhandenen Pum penanlagen derartig verstiirkt, dafs 
40  cbm W asser pro M inutę gehoben werden konnten. 
Trotzdem  gelang es nicht, den ersoffenen Schacht zu 
siim pfen; d ie W asser wurden bis ca. 74  m Sehachtteufe 
niedergezogen und hier gehalten. Nachdcm liingere Zeit 
regelmafeig 4 0  cbm W asser pro Minuto gehoben worden 
waren, liefe man die Pum pen langsamer gelien, sodafs 
nur noch 3 2  cbm pro M inuto gehoben wurden. D ie  
W asser stiegen hierbei au f 5 4  ni Sehachtteufe. und 
blieben trotz m ehrw ochentlichen Pum pens von 32  cbm  
p. Min. auf diesem  Stande stehen. D er Schacht war 
mit sechs Pum pen versehen, die alle zu T age aushoben. 
Ob eine Verstiirkung der W asserhaltung zum Ziele 
fuhreu wiirde, war sehr fraglich, denn man hatte es 
m it zerkluftctem  Gebirge und den T agesw assern zu thun. 
D a das Gofrierverfahren in dem Schachte schon vor 
dem Abteufen mit Pumpen angew endet worden war,

Arbeiter-Fiirsorgo der Firma Fried. Krupp geben diirften, 
nicht besser beschliefscn zu konnen, ais indem ich an 
ihr Endo einen Satz von program m atischer Bedeutung 
aus der E inleitung des besprochcnen W erkes setze:

„D en Traditionen des Griinder? der Fabrik getreu 
wird dieselbe fortfahren, a lle auf das geistige, sittliche 
und korperliche W ohl der Arbeiter abzielenden Be- 
strebungen zu unlerstiitzen und gerne jed es Opfer 
dafiir zu bringen, unbekuinm ert um den Dank oder 
Undank, den sie erntet, nur erfiillt von dem Be- 
wnfstsein der Pflicht des Arbeitsherrn, (‘ino offene Hand 
und ein warmes Ilerz fiir scine treuen Arbeiter zu  
h a b e n ................ “ Dr. J .

ihtsoJilen unter Wasser.
W a c t e r ,  Ilalle a. S. 

ohne dafs giinstige Resultato damit erzielt worden waren 
so beschlofs man, das sichersto Mittel zur Nieder- 
bringung des Schachtes zu wUlilon und densclben 
m ittels der K ind -  Chaudronschen Abbohrm ethode zu 
Y O llehd.cn.

Zuniichst kam es freilich erst darauf an, dic Oeff- 
nungen auf der Schachtsohle zu verstopfen, den Schacht 
zu siim pfen, von der Zimm erung, den eingebauten  
Pum penteilen und den yon dem Gefrierverfahren her- 
riihrenden Rohren freizn legen , sowio das letzte im 
provisorischcn A usbau stehende Schachtstiick iiber der 
Schachtsohle durch Tiibbingausbau sicher zu stellen. 
Erst wenn der W asserabschlufs gelang, konnten die 
anderen Arbeiten zur A usfuhrung konnnen.

D ie Betonierung einer Schachtsohle wird dadurch 
erschwert, dafe der Schacht immer durch Pum pen, Trager 
oder Biihnen yorbaut ist. D ie Schachtsohle ist meistens 
nur noch durch das freie Fordertrumm zu erreichen, 
alle andern Trumnie sind grofstcnteils yerbaut, wenn 
nicht von yornherein Riicksicht au f evcntuelles Abbohren 
des Schachtes und die gew ohnlich damit verbundene Be
tonierung der Schachtsohle genom m en worden ist.

D ies geschah s. Zt. beim A bteufen des K iothilde- 
schachtes bei E islebcn. Der Schacfit wurde hier im 
B unisandstein- und Zechstcingebirge niedergebracht. 
E s war festgestellt worden, dafe man es hier mit 
Schlottenraum en zu  thun bekomm en w iird e ; welche 
W asserm assen man erschroten wiirde, wufete man freilich 
nicht, es war aber anzunehm en, dafe es ganz betnicht- 
liche M engen werden wiirden. D aher wurde von dem  
Einbau grijfeerer Pum penanlagen bei dem Abteufen des 
K lothildeschachtes abgesehen und die. Abteufung mittels 
Wasserrórderung durch K iibel betrieben. Hierdurch  
wurden die Schaclittrum me fiir die Ausfiihrung der 
B etonage frei gehalten, w elchc im K lothildeschachte bei
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248 ,5  m Teufe vorzunehmen war. Mit dem Abteufcn 
war bei dieser Teufe der Stinkstein errcicbt, der mebr 
W assermassen znfiihrte ais mit den Fordereinrichtungen 
gehalten werden konnten. D ie W assir  gingen bis 52 m 
unter der Rasenbank auf. H ierm it war der W asser- 
spiegel der benachbarten Segengottesschachte erreicht, 
und wie iortgesetzte Beobachtungen ergaben, standen 
beide W asserspiegel miteinander in Verbindung. D a  
die W asserzugange im Abteufen der Segengottesschachte 
trotz grofser W asserhaltungsanlagen s. Zt. nicht be- 
wiiltigt werden konnten, sondern die Schachte zunachst 
vcrlorcn gegeben werden m ufsten, glaubte man den 
K lothildeschacht nur siclier durch Abbohren nach K ind- 
Chaudron niederbringen zu konnen. Der W asseraufgang 
im Klothildeschachte ging nur langsam vor sich. Es 
sprach dies fiir einen nur geringen W asserzuflufs; da

aber die stark wasserfuhrenden G ebirgsschichten eben  
erst angefahren w a ren , so wTiirdcn zw eifelsohne bei 
weiterem Abteufen mit der Iland sich grofsere W asser
massen orgeben haben.

Bei dem langsam en W asseraufgang konnte ein 
grofser T eil der Schachtzim m erung ausgebaut worden. 
Immerhin blieb eine Betonierung der Schachtsohle not- 
w endig, w eil einmal fur die Abbohrung nach K ihd- 
Chaudron der Schacht vollstandig frei sein mufste, und 
w eil ferner zur Fiihrung der Bohrer auf der Schacht- 
sohlo Fliichen gesclmffen werden mufsten, w elche den 
Bohrem R ichtung tand H alt gaben. N achstehende  
Fig. 1 zeigt den unteren T eil des K lothildeschachtes. 
D erselbe stand bis 2 2 7 ,4 4  m T eufe in M auerung und 
von hier bis 2 1 4 ,8 6  m war er mit gufeeisernem  
T iibbingsausbau ausgekleidet. D iese T iibbings waren

A /euierizsty.
22Z M Z Z L - 

/e ster Gjps.

zerM iifteieł'
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g e l i r y e .

A fccu eru n g.

Fig. 1.

dem Abteufen folgend von oben nach unten eingebaut, 
sie wurden untergehangen und miteinander ver- 
schraubt. Das D ichtungsm aterial bestand aus Linden- 
holzbrettchen. Den Abschlufs der Tiibbings am unteren 
Endo bildete ein K astenring, der in Ermangelung

fester Gebirgsschichten in einem  Maucrklotz verlegt 
worden war. D ie M auerung ruhte auf einem Eichen- 
bohlonkranze, der von aufeinanderliegenden Jochern  
getrageri wurde. A B C D  stcllt' den eingeforderten  
Cementklotz dar.
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Fig. 3 . F ig 4.

noch etw as senkte. Hierdurch erhielt der W inkelhebcl g 
dic in F igur 5 gezeichnete Stellung, B iigel i und 
Bodenklappen k und 1 ofTnctcn sich und der Inhalt 
flofs hcraus. F igur 5 ze ig t den Befónkiibel im gc- 
offnetcn, Figur 3 im geschlossencn Zustande. Dafs die 
Fiihrungsseile nicht iiber der Schachtsohle befestigt

Fig. 5.

waren, sondern mit Gowichten beschwert, straff gchalten  
werden mufsten, das M itfiihren des Z ugseiles, dessen  
B efestigung auf der Fordertronmiel, das Oefthen des 
K iibels von der Iliingebank aus und die Verwendung 
von Rundforderseilen bei der Ccmenteinforderung waren 
U ebelstiinde der Einrichtung, die spiiter beim Betonicrcn

holzcrncr Tonne und Lokomobilfijrderung von der 
Schachtsohle bis zum W asserkasten der bei ca. 120 ni 
T eufe im Trumm d eingebauten kleinen Rittingor Pumpe 
statf. D as Trumm e diente ais Fahrschacht. D ie 
Betonierung der Schachtsohle fand durch die beiden 
Trumnie a und c statt. D ie F iihrungsseile und deren 
Befestigungshiilzer iiber der Schachtsohle waren beim  
W asseraufgang ausgebaut worden. S ie  wurden nun in 
den Triimmern a und c eingebaut. Ihre uuteren, im 
W asser hiingenden Enden wurden mit G ewichten bc- 
schwert. Zum Einfiirdern des Betons kamen K iibel 
mit ąuadratisehom Querschnitt zur Ver\vendung. Der 
Uoden derselben bestand aus zw ei K lappen k und 1 
(F igur 5 ), w elche sich nach unten offneten und durch 
liiige l und W inkelhebel geschlossen gehalten wurden. 
D ie obere Oefinting wurde ebenfalls durch zw ei nach 
oben zu oflhende. K lappen geschlossen . D er unterc 
Querschnitt der K iibel war elw as grofser ais der obere, 
damit die Entleerung leichter von statten ging. Ein 
Z ugseil f Fig. 3 und 5 diente zur Oeflnung der Kiibel. 
D ieses war mit auf der Fordertronmiel befestigt und 
wiclcelte sich w ie das Forderseil beim Niedergehcu  
des K iibels ab und beim Aufholen desselben auf. War 
der K iibel in der unmittelbaren Niiho der Schachtsohle 
angelangt und sollte dic Enleerung stattfinden, so wurde 
das Z ugseil an der Schachthangebaiik durch eine Zange 
fcstgehalten, wahrend gleichzeitig  das Forderseil sich

Figur 2 giebt den Querschnitt des K lothildeschachtcs 
mit seiner E inteilung in die verschiedencn Trumnie, 
a und b waren die beiden Fordertrumme fiir dic

Fig. 2.

Bergeforderung D ic  K iibel wurden m ittels F iihrungs- 
rahmen an L eitseilen gefiihrt. E ine zw cicylindrige, in - 
direkt w irkendc Forderm aseliine diente zur B cw egung  
der K ubel, c war das Trumm zur W asserfbrderung 
und diente g leichzeitig  ais W etterschacht. Seine beiden  
Schaehtseiten waren mit Brcttern dicht verschlagen. In 
diesem Trumm fand dic W asserforderung mittels
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des Jesscnitzer K alisalzschachtes vermieden wurden. 
B ei dcm Betonieren auf K lothildcschacht ist (>s mehrfach 
vorgekom m en, dafs Kubel unterwegs sich selbst ent- 
leertcn. Sobald die K ubel voll belastet, also bis obcnau 
m it Beton gcfiillt waren, und der M ascliinist etw as schnell 
fordertc, drehten sich Forderscil, Ocffnungsseil und 
Fiihrungsseil wiederholt zusam men, wodurch hiiufig eine 
Selbstentleerung der Klibel stattfand. E s yerzogerte 
sich dalier dio Bctonage durch langsam e Forderung, 
wahrend doch beim Betonieren unter W asser erste B e- 
dingung ist, das Materiał schnell hintereinander einzu- 
bringen und dasselbe m ogliehst nahe iiber der Schacht- 
sohle fallen zu lassen; nur dann ist es m oglich, cinc 
Betonage crfolgreich nuszufiilircn. W ie lange die B e- 
tonierungsarbcit auf K lothildcschacht gewahrt hat, ist 
mir nicht mehr erinnerlich, aber sic gelang.

Einen grofsen A nteil am Gelingen hatte auch das 
gute Materiał und dic M ischung desselbcn. Von 
den ycrschicdenen Gemcntarten wurde dem Stettincr 
Portland-C em ent der Vorzug gegeben. D er scharfo 
quarzreicho Sand, der zur A nwendung kam, war vor 
seiner Verwendung gew aschen worden. Sand und Cement 
wurden sorgfiillig in trockenem Zustande gcm ischt. D ie  
Materialeinfiilirung geschah in folgender W eise: Zuniichst 
ward auf der Schachtsohle cinc Schiclit reinen Cements 
ausgebreitet, dann Cement und Sand im Y erhaltnis von 
1 : 1 ,  dann 1 : 2, h ierauf 1 : 3 und dann wieder 1 : 2, 
dann 1 : 1 und zuletzt wurde mit einer Schiclit reinem  
Cements der Schlufs gcmacht. Sorgfiiltig wurde bei der 
Einforderung beobachtet, dalś das Entleeren der K ubel 
unmittelbar iiber der Sohle stattfand, damit jede Ent- 
m ischung durch hoheres Fallen vcrmieden wurde. Der 
reine Cement wurde trocken eingefiihrt, die anderen 
Mischungen wurden teils mit der Giefskanne iiberbraust, 
teils im Mortelbett mit W asser angem ischt. D ie ein- 
geforderte Betonhohe betrug 6 m.

Nach drcimonatigem R uhcnlassen des Betons wurde 
zur Siimpfung des Schachtes m ittels W asserforderung 
geechritten. E s stellte sich sehr bald heraus, dalś der 
Abschlulś der W asser erfolgt und som it die Betonage 
gelungen war. A is dic Schachtsohle bezw . dic Beton- 
sohle erreicht war, zeigte sieli auf derselben eine 1 m 
starkę Schlam mschicht, w ie Seifenschaum, unter welcher 
die festc, gleichm alśig durch den ganzen Schacht laufende 
stcinharte Cementsohle aufstand. V ersuchsbohrungen in 
derselben ergaben, dafs sie iiber 1 m stark aufscrordcnt- 
lieh fest war, dann aber m ilder wurde. Spater, nach- 
dem die Schachtzim m erung ausgebaut und der Schacht 
yollstiindig frei gelegt worden war, wurde in dem 
Cementpfropfen nochmal abgeteuft. Um hierbei gegen  
erneuten bezw. iiberraschendcn W asserdurchbruch ge- 
sichert zu sein, wurde dic Schachtsohle yorlier mit scchs 
Stolśbolirlochcrn abgebohrt, w elchc stets dem Abteufen
2 m yorausgehalten wurden. Bei diesem Abteufen, 
w elches bis zu 4 m ohne W asserandrang yorgetrieben

werden konnte, zeigte sich der Betonpfropfen bei jcdcm  
weiteren Meter Teufe milder. D ic  unteren Partien, 
so w eit sie m it dcm Abteufen erreicht wurden, waren 
ganz miirbe und schicncn geschichtet zu sein . Nahm  
man solehe 4 — 5 cm starkę Schalen zw ischen die Fingcr, 
so liefsen sie sich aulścrordentlich le ich t zerbrcchen, 
wahrend' doch dic oberstc Schiclit, die freilich aus reinem  
Cement bestand, so bart war, dafs sic  beim  Bearbeitcn  
Funken gab. W ahrscheinlich hat der Cement zu seiner 
Erhartung nicht geniigend W asser gcliabt, und dic 
Schichtung mag w olil daher riihren, dafs die Entleerung  
der K ubel in zu w eiter Entfernung von der Schaęhtsohle 
stattgefunden hat. Leider war es nicht m oglich, die 
unterste Partie des Ccmentpfropfens, der auf der Schacht
sohle wieder aus reinem Cement besland, kennen zu  
lernen und auf seine F estigkeit zu priifen, da beim  
Abteufen schlicfslich dic W asser durchbrachen und die 
Schachtsohlc dalier vcrlassen werden mufste. M it dem 
Yorbohren aber konnte die Festigkeit des Cements nicht 
gut und sicher ermittelt werden.

F ig. 6 zeigt den T eil des K alisalzschachtes Jcssenitz  
von 1 2 9 — 150 m Teufe, in dem die W asser auf der

Fig. G.

Schachtsohle durchgebrochen waren. Der obere T eil 
des Schachtes obcrhalb 129 m befand sich in sichcrem
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eisernen Tiibbingsausbau. A B C D  stcllt den einge- 
forderten Comentpfropfen dar.

Fig. 7 zeigt den Schachtąuerschnitt vor der Betonierung. 
D ic Robre 1— 8 sind Gefrierrohre, noch lierriibrend aus 
dem Potsch?chen Gefrierferfatiren. I, II und III und 
la , I la  und I l ia  sind die eingebauten 6 Pum pensatze. 
a b c d sind Einstriche. G ist der W etterlultenstrang,

$
M g. 7.

II der Fabrscbaclit und J  der Fiirderkiibcl im Fijrdcr- 
trumm. D as Sebacbtstiick von 1 2 9 — 150 m T eufe war, 
abgeschen von den Gefrierroliren und den Kapstriigcrn, 
frei von den Pum pen, da diese bis zur Tagesoberfliiche 
hochgezogen worden waren. E s stand dics Schachtstiick  
aber nocb im provisoriscbon Ausbau.

Wie, aus dem Schachtąuerschnitte zu erseben ist, war 
der obere T eil des Schachtes fast ganz verbaut. Es 
stand nur der Kiibel im Fordertrumm zur Ver\vendung. 
D abei lag das Fordertrumm am siidlicben Schachtstofse. 
Man muJśte dalier darauf bedacbt sein, eine Forderung 
fiir den nordlichen Scbacbtstofs zu  scbafifen, damit die 
Einfiibrung des Betonm aterials m oglichst gleicbiniifsig  
erlolgen konnte. Zu diesem  Zwecke wurden die Falir- 
biibnen des Fabrscbachtes durebbolirt. E s gescbali 
dies m it einer Krone, w ie sie in F ig. 8 dargestellt ist. 
Hierm it wurde eine Oeffnung geschaffen, w elcbe einen

J\mv i
Fig. 8.

Bohrluttenstrang von 32 0  mm lichter W eite aufnabm. 
In diesem  konnte ein Fordergefafs von 2 6 0  mm lichter

W eite auf und ab bew egt werden. D ie Luttentour von 
320  mm Durchmesser wurde b is zu 2 m iiber die 
Schachtsohle gesenkt und an ihrem oberen Ende 6 m 
unter der Schacbtoberkante abgcfangen. Zur Bewegung 
des Fordergefiifscs in der Rohrtour wurde eine vorh;mdene 
Lokom obile aufgestellt, sodafs die Forderung aucb hier 
m aschinell und flott vor sieli gelien konnte. Der Forder- 
kiibel wurde durch eine zw eicylindrige Forder- 
m aschine bew egt. Fiir die Betonage wurde der Fiirder- 
kiibel umgeandert. D er Boden wurde. herausgenom men  
und m it 2  nacb aufsen sieli offnenden K lappen versehen, 
die durcli Biigel und W inkclhebel geschlossen  gehalten 
wurden. D ie zur Betonage verwandten K iibel wurden 
also mit V erschliissen rersehen, w ie sie die Kiibel 
des K lothildeschachtes s. Zt. liatten. D ie  Fiihrungsseile 
des K iibels waren mit ihren Kapstriigcrn iiber der Schacht- 
sohle befestigt. D as Oeffnen des K iibels wurde hier 
anders bewirkt ais auf K lothildeschacht. E s geschah  
selbstthatig durch den Fiihrungsschjitten. Das Seilchen  
ani W inkclhebel erhielt eine Liinge, w elche dem W ege  
des K iibels vom A ufsatzpunkte des Scblittens bis zur 
Schachtsohle entsprach. D as obere Ende des Seilchens 
wurde am Forderseil, w elches hier ein F lachseil war, 
befestigt und wurde m ittels Oese am Sclilitten geliibrt. 
M it dem Iloherriicken der Betonage wurde auch das 
Seilchen gekiirzt. Sobald nun der Scblitten aut den Kaps 
auisetzte und der K iibel bis 1 m  iiber die Schacht- 
sohle niedergelassen war, setzte sich eine am Seilchen be- 
festigte Schelle auf den Scblitten und liielt hierdurch das 
Seilchen straff, wahrend das Fiirderseil sieli noch etwas 
senkte. D iese Senkung geniigte aber, den W inkclhebel 
aufzuziehen und hierm it den K iibel zum  Entleercn zu 
bringen. Hierdurch ward gegeniiber der Oeffnungsweise 
auf K lothildeschacht eine w esentlich einfachere und vor 
allem  auch sicherer w irkende Vorrichtung zum Ocffncn 
geschaffen. Auch die Forderung konnte schneller vor 
sich gehen; das Oeffnen gesebah absolut sicher und 
unabliangig von der Fordergeschw indigkeit.

D as Fordergefafs in der Rohrtour im Fahrschachte 
bestand aus einem 3 m langen Robre von 26 0  min 
lichter W eite , w elches am unteren Ende durch eiue zw ei- 
ti'ilige, sich nach aufsen offnende K lappe geschlossen  
wurde. D ie  Klappenhalften wurden m it K ettchen an der 
durch das Fiirdergefafs gehenden Stange a (F ig . 9 )  be
festigt. D ie Stange hatte am oberen Ende einen Kopf. 
D ieser wurde von der am Forderseil befestigten Zangc d 
gehalten, w enn das Gefafs geschlossen  und gefiillt wurde. 
D ie Entlecrung erfolgte durch A ufsetzen des Gefafscs 
auf der Schachtsohle. W ahrend die B ew egung des Ge- 
lafses durch das A ufsetzen aufgehoben wurde, maclite 
das Forderseil m it der Schere noch eine w eitere kurze 
fortschreitende Bewegung. D iese geniigte aber, die 
Zange zum  Oeffnen zu bringen. B ei dem nun folgenden 
A nbeben erfafstc das Forderseil zunachst den B iigel e, 
wahrend g lcichzeitig  der W asserdruck au f die Oberflache
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(los Betons im Gefii&e wirksam wurde und mittels 
Stange a die Bodenklappen zum Oeffnen brachte. D ie  
Bew egung der Stange a fand durcli den Stift f (F ig . 10) 
ihre Begrenzung. Fig. 11 zeigt das K iibel im geoffneten 
Zustande liiingend am Forderseil.

¥
Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11.

Mit den beiden Fordereinrichtungen wurden innerhalb
4 Tagen bei 6stiind iger Arbeitszeit 731 K iibel a 4 0 0  1 
Inhalt und 654  K iibel a 125 1 Inhalt eingefordcrt. D ie  
Mischung d es- M aterials geschah erst trocken, d. h. es 
wurden Cement und Sand in trockenem Zustande durch- 
einander gem ischl. II i ora uf wurde diese Mischung nocli 
durch die Mortelmaschine- (M ischm aschine) getiommen 
und dann zur Verwendung in die K iibel geladen. Bei 
der Verwendung des Steinschlags wurde dieser unter den 
geraischten Mortel durch w iederholtes Unischaufeln łinter- 
gemengt.

D ie cingelorderte Betonhiihe betrug 12,5  m.

Sie setzte sich zusam men aus:

1 m reinem Cement,
3 „ Cement und Sand im Verh'aUnis 1 : 1,
4,5  „ „ Sand u. Steinschlag im V erhaltnis von 1: 2 : 1 ,
3 „ „ und Sand im Vcrhiiltnis 1 : 1 ,
1 „ reinen Cement.

Es wurden verbraucht 57 9 6  Sack Cement, 142 ,5  cbm 
Sand und 2 6 ,5  cbm Steinschlag, aus Backsteinbrocken  
hergestellt.

D ic  Kosten betrngcn an Materiał und Lohnen  
^ i.  13 456 , und zwar:

^ Z. 1 1 6 1 6  fiir Cement,
„ 71 0  „ Sand,
„ 130 „ Steinschlag,
„ 1 0 0 0  „ Lohne.

Sa. JL 13 456 .
Ilierzu treten aber noch die Lohne und A usgaben  

fiir die vielen Umanderungen und Vorrichtungsarbeiten  
fiir die Betonierung.

Einige Tage nach der Fertigstcllung der Betonierung  
wurde die erfreuliclie W alirnehm ung gem aclit, dafs der 
W asserspiegel im Schachte um ca. 1 m gefallen war, 
wahrend der Terrainw asserspiegel nocli seine alte H ohe  
hatte. B eide W asserspiegel standen bisher stets auf 
gleicher Ilohe. Demnach schien der W asserabschlufs 
gelungen zu sein; denn die W asservćrminderung um 1 m 
war nicht anders zu erkliircn, a is dadurch, dafs der 
Cement bei se‘iner B indung die W asser aufgczehrl hatte, 
wahrend er gleichzeitig  neuen W asserm asscn den Zutritt 
yerwchrte. Nach 9 w ochentlichem  W arten wurde endlich  
mit der Schachtsiim pfung m ittels grofs"in W asserkiibel 
begonnen. Es zeigte sich sehr bald, dafs W asserzugiinge 
nicht yorhanden waren. D ic Schaclitsohle war sehr fest 
und trocken Es wurde auch liier, w ic s. Zt. auf 
K lothildeschacht, nachdem der Scliacht freigelegt und im  
unteren T eile  auscuveliert war, unter Beobachtung der 
notigen Sicherheitsyorkehrungon im Beton w ieder ab- 
geteuft. D ie  Schaclitsohle ward mit sechs Bohrlochern von 
30  mm Durelm iesser abgebohrt und diese Locher stets. 
dem Abteufcn 2 m vorausgehalten. Es gelang auch hier,
4 m im Betonpfropfen abzuteufen, dann aber mufste das 
Abteufen w egen W asserandranges eingestellt werden. Der 
Cemenlpfropfen war wie auf K lothildeschaeht im .ersten 
Meter sehr fest. Mit jedem  weiteren Meter T iefe  
nalim die Fcstigkcit ab. Immerhin trat aber nicht 
eine Miirbhcit w ie au f Klothildeschacht cin. Auch die 
Bildung von Schichten und Lagen wurde nicht 
beobachtet, w as jcdenfalls auf das Entleeren der Gelaiśe 
au f der Sohle und in umnittelbarer Nahe derselben  
zuriickzufiihren war.

Zum Sclilusse noch einige kurze M itteilungen iiber aus- 
gefiilnte Cementprobcn. S ic  wurden vor der Betonierung  
zur Untersuchung und Priifung des Cements angelcrtigt. 
D er Cement dazu wurde von drei Cementlabrikeri bc- 
zogen. 21 Proben gelangten zur Ausfulirung. E s wurden 
M iscliungen bereitet: 1 : 1 ,  1 :  2 , 1 : 3, 4 : 4  : 1, 2  : 2  : 1 
und 1 : 1 : 1 .  B ei 1 : 1  — 1 : 3  wurde Cement und Sand, 
bei 4 : 4 : 1  — 1 : 1 : 1  wurden Cement, Sand und Gips- 
brocken yerwandt. D ie D aucr der Erhartung schw ankte 
zwischen 25 und 55 Tagen. Hiernach wurden dic 
Cementprobcn mit einer Pum pe abgedriickt. Ver- 
schiedene Proben hielten einen Druck aus von 30  
Atmospliarcn und waren hierbei absolut dicht. D ie  
ungiinstigstcn R esultate ergaben die Proben mit den
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Gipsbrockcn. D ie M iscliung 1 : 1 : 1  wurde einem  
Drucke von 5 Atmosphiiren ausgosctzt; liierbei trat das 
W asser stark durch don Cemenlpropfen. D ic Probe 
4 : 4 : 1  wurde bis auf 10 Atmosphiiren gcdriickt, wobei 
das W asser zwischen Rohrwand und Pfropfen hindurch- 
kain. Am besten von diesen Proben war noch die 
M iscliung 2 : 2 : 1 .  S ie wurde einem Drucke von 15

Atmosphiiren unterworfen und liefs nur śelir wenig  
W asser zw ischen Rohrwand und Pfropfen hindurch.

Einige Proben wurden auch anstatt m it W asser mit
10 pCt. Soole angeriilirt. D iese hatten eine Erhartungs- 
daucr von 48  — 55  Tagen. Sie wurden einem  Drucke 
von 2 5 — 28 Atmosphiiren ausgesctzt und zeigten sich 
liierbei absolut dicht.

Die Knappscliaftsrereine (les Preufsischen Staates im Jalire 1900.*)
Durchschnitt der letzten 10 Yorjalire. Es wurde niimlichWiihrend des Jalires 19 0 0  waren, wie im Vorjahri', 

in Preufsen 73 Knappscliaftsvereine iu Wirksamkeit. Sie 
umfafsten 2 0 2 6  (1 9 3 7 )  Berg , Hiitten- und Salzwerke, 
6 Steinkohlenbergwerke, 13 Braunkolilenbergwerke, 39  Eisen- 
erzbergwerke, 13 sonstige Erzbergwcrke, 5 Steinsalzberg- 
werke, 13 Steinbrilche und 2 Kupfeihiitten waren mehr 
und 1 Eisenliiittc und 1 Zinkliutte waren weniger beteiligt 
ais in 1899 .

Die Anzahl der auf den Vcreinswerken durclischnitllich 
beschiiftigt gewesenen K n ap p sch a  fts mi tg l ie d  e r belief sich
auf 329  2 1 8  (3 0 8  4 2 9 )  stiindige und 24 6  655  (2 2 0  5 7 1 )  
unsiiindige, zusammen 57 5  8 7 3  (5 2 9  0 0 0 )  Mann. Die Meist- 
berechligien haben iniihin um 2 0  78 9  oder 6 ,7 4  pCt., 
die Minderberechtigten um 26  0 8 4  Mitgiieder oder 11 ,83  pCt. 
zugenommen. Die Gesamtzalil war um 46 8 7 3  oder 8 ,8 6  pCt. 
grtifser ais im Jahre 1899.

I n v a l i d e n  waren am Anfange des Jahres 54  137 und 
zwar: 51 991 Ganzin validen und 2 1 4 6  Halbinvaliden vor- 
handen. Zu den Ganzinvaliden kamen 7 2 9 9  Mann und 
zwar 7 0 5 4  neue Invaliden und 245  Mann, welche bereits 
Halbinvaliden waren; zu den llalbinvaliden kamen 3 3 7  Mann 
und zwar 3 1 3 neue Invaliden und 34  Mann, welche bislier 
Ganzimaliden waren. Unter den neuen Invaliden belinden 
sieli 15 Mann, die voriibergehend Invalidengeld bezogen 
und 3 Mitgiieder des Knappschaflsvereins Nassau, dic bislier 
einer Krankenkasse niclit angehort haben. Dagegen schicden 
aus: durch Tod 3 3 8 6  Ganz- und 39  Halbinvaliden, durch 
Reaktivierung und Wechsel der Invaliditiit 4 4 3  Ganz- und 
3 0 0  llalbinvaliden. Am Jahresschlusse verblieben demnach 
55  461 Ganz- und 2 1 4 4  Halbinvaliden, zusammen 57 6 05 .

Das durchschnittlichc Lebensalter beim EintriU der 
Ganzinvalidiiiit stellte sich im Jahre 19 0 0  auf 4 8 ,9  Jahre, 
gegeniiber 4 8 ,5  Jahren in 1899  und 4 9 ,3  Jahren im

erreicht ein Durchschnittsalter:
im Jahre 1890 von 4 9 ,6 Jahren
V 99 1891 99 4 9 ,3 99

9) 99 1892 99 50 ,0 99

99 1893 99 4 9 ,9 99

» » 1 8 9 4 9) 4 8 ,3 >9

» 99 1895 99 49,1 99

9) 99 1896 99 4 9 ,2 99

99 99 1897 19 49 ,3 99

99 1898 99 4 9 ,4 99

99 99 1899 99 4 8 ,5 99

Von den iiberhaupt oder hnuplsiiclilich Sleinkohlen- 
bergwerke umfassenden Knappscliaftsvereinen weist der 
Filrstlich Plcsser Knappschaftsveiein das hochsle Lebens- 
alter fiir den Eintritt der Ganzi<ivaliditiU mit 5 4  l.ebens- 
jaliren nach, wahrend der Allgemcine Knappschaftsverein 
d’eselbe sclion bei einem durchschnittlichen Lebensalter 
von 4 6 ,5  Jahren aussprechen mufste. Beim Braunkohlen- 
beigbau wurde das hOchste Eebensalter von den Mitgliedern 
des Saalkreiser Knappschaftsvereins, niimlich 6 1 ,8  Jahre, das 
niedrigste von denjetiigen des Brtihler Knappscliaftsvereins 
4 5 ,8  .Jahre erreicht. Beim Erzbergbau war es wieder der 
Unterharzcr Knnppschaftsverein, in welcliem die Ganz- 
invaliditiil am spiitesten, uud zwar bei 6 0 ,2  Jahren, eintrat, 
wogegen im Holzappeler Knappscliaftsverein die volle Er- 
werbsfiihigkeit nur bis zu einem Lebensalter von 4 5  Jahren 
anhielt. — Vereine, welche weniger ais 10 Mitgiieder 
invalidisierlen, sind liierbei nicht berlicksichtigt.

Das Durchschnittsalter beim Eintritt der Halbinvaliditiit 
betrug 4 9 ,2  (4 8 ,8 )  Jahre.

U n t e r s t  0 tzu n gs b e r e c li t i g t e , einschliefslich der 
Personen, welche reichsgesetzliche Unfall- oder Invaliden- 
Renten beziehen, waren yorhauden:

am Jahresanfange: 5 4  137 Invaliden, 48  3 0 2  Witwen, 41 292**) Waisen, zusammen 143  731  Personen.
am Jahresschlusse: 57  605  „ 50  107  ,, 4 2 1 3 0  ,, ,, 149  8 4 2  ,,

mithin Zunalune: 3 468  Invaliden, 
=  6,41 pCt.

1 8 0 5  Witwen, 
=  3 ,7 4  pCt.

83 8  Waisen, zusammen 
=  2 ,03  pCt.

6 111 Personen, 
=  4 ,2 5  pCt.

Auf 1 0 0 0  im JahresdurchtchniUc vorhandene stiindigi? 
Mitgiieder kamen daher Unterstiitzungsbereclitigle:

am Jahresschlusse
Ganzimaliden  
Halbitnaliden 
Witwen . . . .
Vaterlosc Waisen 
Vater- und mutterlose 

Waisen

am Jahresanfange
168,571 gg  

6 ,9 6 /
156 ,61

123 ,68)
133 ,88

10 , 20 )

1 5 2 ,2 0
118 ,40 )

i 127,97 
9,57)

Von den UnterstUtzungsberechtigten bezogen Unfall- 
renten aus der Kasse der belrefTenden Berufsgenossenschaft

*) Nach der amtlichen Statistik in der 3. stat. Lieferung der 
Zeitschrift fiir das Berg-, H iitten- und Salinenwesen 1901.

**) Die Abweichung von der Angabe des Vorjahies erklart sich 
aus der Aendernng der Vordrucke, wonach die btsher in der 
Spalte „vaterlose“ mitgezahlten Kinder Icbender Invaliden, fiir die 
Kindergeld gezahlt wird, von den elgentlichen "Waisen abgezweigt 
und in die Spalte „niebt Taterlose“ flbernommen worden sind.
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8 3 7 5  Inyaliden oder 14 ,54  pCt., 49 6 0  Witwcn oder 
9 ,9 0  pCi. und 13 25 6  Waisen oder 3 1 ,46  pCi., zu
sammen 26 591 Personen oder 17 ,75  pCt.

S c l i u l g c l d  oder K i n d c r g e l d  wurde seitens der 
Kuappschnftsvcreine im Jalire 1900  fUr 1501 vater!ose 
und 44  761 niclit vaterlose Kinder gezahlt.

1891 1892  1893 1894  1895
553 535 583 547 565

Zu obigen 3 4 0 8 7 3  Erkrankten sind nocli 13 58 8  kranke 
Mitglieder liinzuzurechnen, welche ais solche aus dem 
Jahre 1899 in das Jahr 1900  Ubergingen; die Gesamt- 
zalil der Kranken betriigt daher 3 5 4  461 (3 1 3  4 7 9 ), das 
sind 40 98 2  Kranke oder 13 ,07  pCt. mehr ais im Vorjahre.

Von der Gesamtzahl erhielten Krankenlohn 301 800  
oder 8 5 ,14  pCt. auf 4 7 7 5  8 4 8  Tage, das sind auf einen 
Kranken 15,8 Tage gegen 15,9  Tage im Jahre 1899  
und 16,2 Tage im Jalire 1 898 .

1891 1892 1893  1894

Im Laufe des Jahres wurden krank 3 4 0 8 7 3  ( 3 0 1 5 0 3 )  
beitragende Mitglieder, das sind auf je  10 0 0  der im Jalires- 
mittel Yorhandenen stiindigen und unstandigen Mitglieder 
5 9 2  Erkrankte. In den letzten 10 Jahren erkrankten von 
1000 Knappschafismitgliedcrn

1896 1897 18 9 8 1899 1900
541 54 4  529  57 0  5 9 2

Das s c h u l d e n f r e i e V e r m o g e n  derKnappschaftsvereine 
belief sieli am Schlusse des Jahres 19 0 0  a u f t ^  9 2 7 6 2 ,0 5 0 ,2 4  
gegen JL . 8 2 4 5 9  4 0 1 ,3 0  am Jahresanfange. Dasselbe ist 
mitliin um JL 1 0 3 0 2  6 4 8 ,9 4  oder 1 2 .4 9  pCt. gestiegen, 
Die Aktiva betrug am Jahresschlusse J L  9 2 8 7 6 4 6 8 ,6 4 ,  
die Passiva JL . 1 1 4 4 1 8 ,4 0 ;  am Jahresanfange halten die- 
selben JL . 8 2 5 5 0 9 0 0 ,1 4  und J L  91 4 9 8 ,9 4  betragen.

In den Vorj'ahren war eine Vermehrung des Vermijgens 
eingetreten wie folgi:

1895  1896__  1 8 9 7  1898  1899
8 ,3 6  pCt. 9 ,3 8  pCt. 

JL . 4 956  4 3 4 ,8 2  oder
7 ,8 4  pCt. 6 ,97  pCt. 

gegen das Vorjahr 1898 um 
13,32  pCt. gestiegen waren.

Die Einnahmen bestanden in :

14,07 pCi. 11 ,33  pCt. 7 ,97  pCt. 7 ,9 3  pCt. 7 ,21  pCt.
Die etatsmiifsigen E i n n a h m e n  beliefen sich auf

JL . 4 8 6 7 7 0 4 7 ,9 1 , das sind J L  6 5 0 5 6 3 2 .3 4  oder 
15 ,43  pCt. mehr ais iin Jahre 1899 , in welchem sie

Laufenden Beitriigen der Arbeiter m i t .....................................................^ . 2 4 9 6 0 1 0 5 , 4 6  =  5 1 ,2 8  pCt
„ „ „ Werkseigentiimer mit ................................. ...... 2 0 6 2 0  3 5 6 ,0 2  =  4 2 ,3 6  „

Eintrittsgeldern, Beitrngsnachzahlungen, Strafgeldern eto. mit . . „ 27 5  4 5 7 ,1 4  =  0 ,5 7  „
Kapitalzinscn m it .................................................................................................. ...... 2 557  5 3 1 ,7 2  =  5 ,2 5  „
Nutzungen des Immobiliarvermogcns m it .................................................... ...... 36 121 ,41  =  0 ,0 7  „
Sonstigen Einnahmen m i t .....................................................................................  2 2 7  4 7 6 ,1 6  =  0 ,4 7  „

Dic A u s g a b e n  samtlicher Knappschaftsvereine beliefen 
sich auf J L  39 73 7  5 1 0 ,4 5 , das sind JL . 3 596  8 3 6 ,67  
oder 9 ,95  pCi. mehr ais im Jahre 1899 . Liifst man die 
Ausgaben fiir den Ankauf von Immobilien und Inventarien 
mit J L  595 7 2 4 .9 1  aufscr Betracht, so iibersteigt die ver- 
bleibende Ausgabe von JL . 39 141 785 ,51  dic entsprechende 
Ausgabe des Vorjahres um J L  3 721 9 8 7 ,5 7 .

Die Abglcichung zwischen der etatsmiifsigen Einnahme 
und der Ausgabe ergiebt einen baren Ueberschnfs von

Zusammen ^ . 4 8  677  0 4 7 ,9 1  =  1 0 0 ,0 0  pCt.
JL . 8 939  5 3 7 ,4 6 . Zielu man aber auch hier die aufser- 
ordentlichcn Ausgaben ftlr Immobiliar-Erwerbungen u. s. w. 
ab , so betriigt der Ueberschufs JL . 9 53 5  2 6 2 ,4 0  
(J L . 6 751 6 1 7 ,6 3 ).

Das g e h u l d e n  f rc i c  . V er m o g ę  n betrug auf je  eins 
der stiindigen Mitglieder (ohne die beurlaubten) am Scblusse 
des Jahres JL . 2 7 8 ,0 6  {J L . 2 5 8 ,0 8 );  es ist mithin um 
J L  1 9 ,9 8  oder 7 ,7 4  pCt. gestiegen.

YÓIkswirtscfiaft und Statistik.
S a l z g e w i n n u n g  d e s  H a l l e s e h o n  O b e r b e r g a m t s b e z i r k s  i m  d r i t t e n  K a l e n d o r v i e r t e l j a h r e  1 9 0 2 .
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<X>
V> UJ 
.2 8 jS A  O co W
s  V.ta <t>

'T3 t>C ^  
wV) ®<Ł> T3

cq

t I kg

Bestand am 

Anfange des 
Vierteljahres

t 1 kg

Nene Forderung 

‘ 1 kg

Ziisamincn 

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

In demselben Zeitraum 1901 . .

2
(5 )
10

441

910

277

660

4  567 

1 3 1 0

273

335

72 498  

80 599

966

122

77 066  

81 909

239

457

164

89

6 304  

1271

320

959
B. K a l i s a l z ..........................................
In demselben Zeitraum 1901 • .

12
7

5 243  
5 038

3 905 
3 832

13 790  
1 8 1 6 2

006
219

387 602  
494 647

291
000

401 392 
512 809

297
219

79
98

9 808  
17 205

515
918

O. S i  e d  e s a l z.

In demselben Zeitraum 1901 .
6
6

629
668

208
231

12 008  
9 034

635
650

21 704  
27 216

718
847

33 713  
3 6 2 5 1

353
497

35
41

8 391 
8  440

852
479

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

---
—

-- 227
353

935
175

1 4 9 1
1 5 5 6

688
263

1 7 1 9
1 9 0 9

623
438 —

317
256

460
310

Die Forderung betrug mitliin in
(2 2 7  604'), an Kalisalz 1 100 8 4 8  t 
Gewerbesalz 4 7 2 3  t (5 4 2 7 ) .

den drei ersten Vierteljalircn des Jahres 1 
(1  37 4  0 1 3 ) , an Siedesalz: 1. Speisesalz

9 0 2  (1 9 0 1 )  an Steinsalz 231 0 4 9  t 
71 81 3  t (81  9 8 2 ) , 2 . Vieh- und



TSfr. 47. — 1160 — 22. Notember 1902.

K o h l e n a u s f u h r  G - r o f s b r i t a n n ie n s  1 9 0 2 .  (N a c li dem  

T rade Su p plem en t des E c o n o m ist .)  D ie  lie ih e n fo lg e  ist 

narh der H ohe der A usfuhr im J a lire  1901 gew iih lt.

N acli:
Monat Okt. 

1901 | 1902

Jan. bis Okt. inki. 

1901 | 1902

Gesamt- 
ausfuhr im 
Jahre 1901

in 1000 t* ) in 1000 t

Frankreich . . . . 699 845 6 6 0 9 ’ 6 230 7  975
D e u tsc h la n d  . . . 507 5 8 9 5  026; 4 917 5 948
I t a l i e n ............................... 512 472 4  787 5 175 5 815

335 280 2  448 2  448 2  903
Spanien u. kanar, Inseln 249 232 2  277 2 283 2 7 0 9
R u f s la n d ......................... 197 230 2  377 2 206 2 5 1 6

200 219 1 821 1 7 5 9 2 1 7 8
195 198 1 8 1 3 1 683 2 1 2 7

Norwegen . . . . . 129 138 1131 1 157 1 374
H olland............................... 91 75 940 644 1 113
Portugal, Azoren und 

M adeira......................... 81 69 672 772 828
Brasilien . . . . . S2 88 704 800 826
Brit. O st-lndien . . . 41 16 444 511 532
M a l t a ............................... 49 39 398 531 485
T i ir k e i ............................... 32 49 335 378 407
Gibraltar . . . . . 26 28 244 197 296
anderen Landem . . 562 985 5 429 5 952 6 434

Zusammen an 
K o h le n .............................. 3 87(' 4  339 35 819 3 6 1 7 7 42  548
Koks u. Zimler . . . 87 85 690 562 821
B r i k e t t s ......................... 92 77 946 904 1 0 9 7

Oeborliaupt 4  049 4 501 37 455 37 643, 44 467
Wert ln  1000 J i .  . . 53 364 5 6 1 4 9 5 2 8 0 2 2 465 061 619 776
Kohlen etc. f. Dampfer 

imauswartigen Handel 1 2 5 2 1 3 2 7 1 1 4 6 3 12 820 13 804

*) In 1000 kg.
K o h l e n - A u s f u h r  n a c h . I t a l i e n  a u f  d e r  G o t t h a r d -

b a h n  i m  M o n a t  O k t o b e r  1 9 0 2 .

Ueber Ueber Zu
Y e r s a n d s t a t i o n e n Pino Chiasso sammen

t t t

_ 20 20
Strafsburg Neudorf . . . . 30 70 100

20 60 80
45 50 95

170 170 340
410 200 610

K o h l s c h e i d ............................... 20 130 150
— 10 10

Kray N ord ............................... . 200 100 300
L a n g e n d r e e r ............................... — 10 10
Liitgendortm und......................... 30 130 160
M a l s t a t t ..................................... — 60 60
O b e r h a u s e n ............................... 50 100 150

— 10 10
642,5 640 1 282,5

— 50 50
Ueckendorf-Wattenseheid . , 225 60 285
Wannę ........................................... 157,5 145 302,5

— 120 120
Zusammen- 2  000 2 1 3 5 4 135

Yom i .  Jan. bis Ende Okt. 1902 16 247,5 18 822,5 35 070
G anies Jahr ......................... 1901 22  510 26 678,5 49 188.5

Yerkehrswesen.
K oh len -, K ok s- u n d  B rik ettversan d . Vou den 

Zeclien, Kokereien und Brikettwerken des Ruhrbezirks sind

vom  8. bis 15. N ovem ber 1902  in 7 A rbeitstagen  125 881  
und au f den A rbeitstag d u rch sch n itllich  17 983  D o p p el-  
w agen zu 10 t m it K oh len , K oks und Briketts beladen  
und auf der E isenbahn versandt w orden  gegen  112  424  
und auf den A rbeitstag  16 061 D op p elw agen  in  detnselben  
Z eitraum  des V orjahres bei g le ic lier  A n zah l A rbeitstagen . 
Es w urden dem nach vom  8. bis 15. N o v . d es J a h res 1902  
au f den A rbeitstag  1922  und im ganzen  1 3 4 5 7  D - W . oder  
12,0  pCt. m ehr gefordert und zum  Versand g eb rach t a is im 
g le ich en  Z eitraum  des V orjahres.

D ie b is j e tz t  erreichte hochste T a g e sle istu n g  in der 
W a g en g este llu n g  im R uhrbezirk  b etru g  am 15. N ovem ber  
18 5 2 0  D op p elw a g en , an w elc lien i T a g e  d ie je n is e  des  
V orjahres um 1 6 4 8  D op p elw agen  tiberholt w urde.

Der V ersand  an K oh len , Koks und B riketts s te llte  sieli 
au f der E isenbahn vom  1. bis 15 . N ovem b er 1 9 0 2 :
im  Ilu h rb ezirk  auf 2 1 6  0 7 8  D .-W . g egen  194 8 2 2  i. V .
im Saarbezirk  auf 29  783  „ „ 26  4 9 3  ,,
in O b ersch lesien  aut 82  36 2  „ „ 77 0 8 4  „
und in  den drei Bezirken
zusam m en au f 32 8  22 3  D .-W . g egen  2 9 8  399  i. V .
und war d em nach:
im  Iiuhrbezirk  . . .  21 25 6  D .-W . od er  10,9  pCt.

hoher
im Saarbezirk . . .  3 2 9 0  „ „ 1 2 ,4  „

hoher
in O bersch lesien  . . 5 2 7 8  „ „ 6 ,8  „

hoher

und in  den drei Bezirken
zusam m en . . . . .  29 8 2 4  D .-W . oder 10 ,0  pCt.

hoher a is in derselb en  Z eit des Y orjahres

F iir andere Giiter a is K oh len , K oks und Briketts wurden
im  R u h rb ezirk  in der Z e it  vom  1. bis 15. N ovem b er d . J .
37 4 0 0  offene W agen  gegen  35 43 6  in  d erselb en  Z e it  im  
Jalire  1901,  m ithin  in d iesem  J a h re  19 6 4  oder 5 ,5  pCt. 
ofTene W agen  m ehr g e s te llt  und b elad en  abgefahren .

K o h l e n -  u n d  K o k s b e w e g u n g  i n  d e n  R h e i n h a f e n  
z u  R u h r o r t ,  D u i s b u r g  u n d  H o c h f e l d .

Oktober Jan. bis Oktober

CNO05OCST-t 1901 | 1902

in  Tonnen

A. B a h  n z u f u h r
nacb Ruhrort . 462 135 418  676 4 2 4 4  048 3 817 094

„ Duisburg 267 320 3 0 3 1 0 1 2  604 286 2  799 817
„ H och feld . • . . . 64 248 66 948 648 015 659 358

B. A b f u h r  z n  S c h i f f

iiberhaupt Ton Ruhrort 435 568 407  985 4 1 2 6  0 7 3 ’3 880  439
a Duisburg 254 532 278  114 2 5 9 2 1 0 1 2  790 124
a Hochfeld 60 467 55 965 559 438 627 656

davon n. Coblenz
und oberhalb a Ruhrort 2 6 1 3 5 5 195 183 2  502 843 2 1 1 0  353

n Duisburg 207 065 164 799 2  198 087 2  055 289
n noehfeld 59 767 55 009 539 883 596 344

bis Coblenz
(ausschl.) n Ruhrort 7  675 6 1 1 7 63 542 6 1 9 9 5

n Duisburg 811 189 15 036 5 1 7 3
Hochfeld — 126 3 000 2  437

nach Holland Ti Ruhrort 96 723 117 351 9 9 0 8 6 4 9 3 8 5 4 5
a Duisburg 21 668 80 287 215 015 467  780
n Hochfeld 400 — 4 313 19 635

nach Belgien a Ruhrort 68 020 86  450 542  994 741 553
»j Duisburg 21 568 31 625 1 4 4 1 9 9 246 589
n Hochfeld — — 4 7 6 2 35
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W a g e n g e s te llu n g  im  R u h rk o h lo n rev io ro  fiir die 
Zeit vom 8. bis 15. November 1902  nacli Wagen zu 10 t.

Es sind Die Zufuhr nach den

Datum verlangt gestellt Rheinliafen betru T • *

Monat Tag

lm Essener 
und

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Bezirk nach Wagen 

zu 10 t
Noven;ber 8. 17 915 17 915

9. 1 S77 1 877 Essen Ituhrort 9 532
10. 16 896 16 896 Duisburg 7 333
11. 17 533 17 533 Hochfeld 1 538
12 17 652 17 652 Elberleld Ituhrort 42
13. 17 705 17 705 Duisburg 35
14 17 783 17783 n Hochfeld 14

n lb . 18520 13 520 z
Essen

usammon
Dortm.

18 494

Zusammen: 125 881 125 881 Ilafen 34
I > iirchsch n itt l.: 
Ycrhaltniszah]:

17 286! 17 286 
16 229

f. and. Giiłer 3

Ycrcine und Vcrsamjttlimgcn.
G en e r a lv e r sa m m lu n g e n . Co n so 1 j d i e rt e s  B r arni

k o  h i c  n b e r g w e r k  „M a r i e "  b e i  A t z e n d o r f .
9. Dezember d. J ., nachin. 4 Ulir, im „Grofsen KurfUrslen" 
Berlin W. Potsdamerstr. 124.

C 1 a r e n b e r g, A. -G.  fiir K o h l e n -  und T li o u - 
I n d u s t r i e .  5. Dezember d. J ., vorin 11 Uhr, im Sitzungs- 
saale des A. SchaalThausenschen Bankvereins in Golu.

Miirktbcriehte.
E s s e n e r  B o r s e .  A m tliclier  Bericht vom  17. N ovem ber

1902, au fgeste llt von der BO rsen-K om raission.

K o h l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  

P reisnotierungen  im O berbergam tsbezirke D ortm und. 
Sorte. Pro Tonne loco Werk

l. G a s -  u n d  E 1 a m  m k o li 1 e :

a )  G a sfB r d e r k o h lc .............................  1 1 ,0 0 — 1 2 ,5 0  JL
b ) G asllainm fttrdcrkohle . . . 9,75— 11,00 „
c )  F la im nforderkohle . . . .  9,25 — 10,00 „
d )  S t u c k k o h l e ........................... ......... 13,25— 14,50 „
e )  I la lb g e s ie b te ...........................  12,50— 13,25 „
f )  N u fsk oh le  g e w . Korn 1) 12 ,50-13 ,50  „

» » »
„ III . 11 ,2 5 -1 2 ,0 0  „
„ IV  . 9 ,7 5 -1 0 ,7 5  „

g )  N ufsgruskolile  0 — 20/30 mm 6,50—  8,00 „
0 -5 0 /6 0  „ 8,00— 9,00 „

l i )  G r u s k o h l e ................................ 4,50—  6,75 „

I I. F e t t k o h l e :
a ) F orderkoh le . . . . .  9,00—  9,75 „
b ) B estm elierte  K o h le  . . . 10,75 — 11,75 „
c )  S t u c k k o h l e ...................................  12,75 — 13,75 „
d )  N u fsk oh le  g ew . Korn I |  12,75-13 ,75  „

n » » Hf
„ 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 l e ......................................  9,50 —  10,00 „

III. 51 a g e r e  K o h l e :
a )  F B r d e r k o h le ............................... 8,00—  9,00 „
b ) F o rd erk oh le , in e lier te  . . 10,00— 10,50 „
c )  F ord erk o h le , a u fg eb esserte , j e

nach  dem  S tlick g eh iilt  . 11,00 — 12,50 „

d) S tU c k k o h le .................................. 1 3 ,0 0 — 1 4 ,5 0  J t.
e )  A o th ra z it N ufs Korn I . . 1 7 ,50  — 1 9 ,0 0  „

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

g )  G ru sk oh le  unter 10 mm . 5 ,0 0 —  6 ,2 5  „

IV. K o k s :  1. Semester 1903.
a )  H och o fen k o k s . 15 <JU 15 , / t .
b) Giefsereikoks . . 17 — 1 S „  1 6 - 1 7  „
c )  B reclikoks I und  II 1 8 — 19 „  1 7 — 18 „

V. B r i k e t t s :
Briketts je nach Q ualitiit. . . 1 1 ,0 0 — 1 4 ,0 0  „

Eingetretenes kaltrs Wetter hat fiir Kohlen verstiirkte 
Naclifrage hervorgeruferi. Niic.hste Horsen -  Ver8ammtuug 
liudet am Montaję, den 24 . November 1902 , nachmittags 
i l ht im „Berliner Hof", Hotel llartmann, statt.

B orse zu D iis se ld o r l. Amtliclier Kursbericht von.
20 . November 1902, aulgestellt vom B5rsi'n-Vorstand unter 
Mitwirkung der vereideten Kursmakler Eduard Thielen  
und Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

A. K o h l e n  un d  Koks .
1 Gas-  un d  FI am mk o h  I e n :

a )  G uskohlefU rL euchtgasbercitung  1 1 ,0 0 — 13,00  . /t
b) G eneratorkohle..........................  1 0 , 5 0 — 11, 80 „
c) Gasflammforderkohle . . . 9 ,7 5 — 1 1 ,0 0  „

2. F e t t k o h l e n :

a) FOrderkohle......................................  9 ,0 0 —  9 ,8 0  ,s
b ) b este  in e lier te  K o h le  . . . 1 0 ,5 0 — 11,80  „
c )  K o k s k o h l e ......................................  9 ,5 0 — 10 ,00  „

3. M a g e r e  K o h l e :
a) Forderkohle . . . . . .  8 ,0 0 — 9 ,8 0  „
b) inelierte K o h le ..........................  1 0 ,0 0 — 12,50  „
c) Nufskohle Korn II (Anthrazit) —

4. K o k s :
pro 1902 p 1. Sein. 1903

a) Giefsereikoks . . 1 7 — 18 16 — 17 „
b) Hochofenkoks . 15 „ 15 „
c )  N u fsk ok s, geb roch en  1 8 — 1 9 , ,  17 — 18 „

5.  B r i k e t t s ........................................ 1 2 .0 0 — 1 5 ,00  „
B. E r z e :

1. Rohspat j e  nach Qualitiit. 10 ,40  „
2. Spateisenstein, geiosteter . . 14 ,40  „
3. Somorrostro f. o . b.  Rotterdam — „
4. Nassauischer Roteiseustein mit

etw a  50  pC t. E isen  . . .  — „
5. R asen erze  franco . . . .  —  „

C. R o h e i s e n :
1. S p ie g e le ise n  la. 10 — 12 pCt.

M angan . .................................  6 8 — 69 „
2. Weifsstrahliges Q ual.-Puddel-

roheisen: —  „
a )  R h e in .-w e s t f . M arken . 58
b )  S ieger liln d er  M arken . 58  „

3. S t a h l e i s e n ......................................  60 „
4. E n g lisch es B esse inereisen  c if

R o t te r d a m .................................  —  sh
5 . S p an isch es B e sse m e r e ise n ,

M arkę M u d ela , of. R otterdam  —  ,/C.
6. D eutsches B essem ereisen  . . 64 „
7 .  T h o u ia se isen  frei V erb rau ch s-

s t e l l e ..............................................  57  „
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8. Puddeleisen, Luxcmb. Qual. 
ab Luxemburg . . . . .

9 . Engl. Itohcisen Nr. III ab
R u h r o r t ........................................

10. Luxemburger Giefseroieisen
Nr. III ab Luxemburg . .

11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I
12. „  „  „ II
13- «  „ „III
14 . „ Hamatit . . . .
15. Spanisches Hiimatil Markę 

Mudela ab Ruhrort
D. S t a b e i s e n :  

liewohnl. Stabeisen Flufseisen 1 0 6 — 108 „
Schwcifseisen 1 1 8 — 120 ,

E. B l e c h e :
1. Gewohnl. Bleche aus Flufseisen 1 2 5 — 130 „
2. „ „ „ Schweifseisen — „
3. Kesselbleclie aus Flufseisen 15 0  „
4 . „ „ Schweifseisen . —  ,,
5. F e in b le o h e ........................................  — ,

Notierungen fiir Draht felilen.
Auf dem Kohlenmarkt halt der tlotte Absatz an. Niichste 

BBrse fiir Wertpnpiere am Donnerstag, den 27. November, 
fiir Produkte am Donnerstag, den 4. Dezembcr 1902 .

S a a rb r iick er  K o h le n p r e is e . Nachstehend geben wir 
die unter dem 15. November 1 9 0 2  seitens der Kbni"liehen

. Bergwerksdirektion Saarbrticken fiir die erste Hiilfte des
Jalires 1903  Jicrausgegebcnen Richtpreise fiir den deutschen 
Eisenbahnabsatz,

Bei Einzelsendungen erhohen sieli in den Monaten Januar 
bis einschliefslich Miirz 1 9 0 3  die nachfolgenden Preise: 
der ungewaschenen Kolilen um 40  Pfennig fiir die Tomie,
der gewaschenen „ „ 8 0  „ „ „ „ ,

Gruben- und Kohlensorten

Preis fiir 
1 Tonne 

f i  000 kg) 
frei Grube

J i .

F l a m m k o h i e n .

1. Sorte.

I t e d e n ..........................................................................
Griesborn, v. d. Heydt, Itzenplitz, Gotteiborn

15,60
15,40
14,80

Forderkohle.

Griesborn, abgesiebte*) .....................................
12,80
12,00

II. Sorte.
11,00
10,80
10,00

111. Sorte.
Reden . » ....................................................................

Kohlwald und G o tte ib o r n .................................................

9,40
7,80
7,20

Waschprodukte.
Griesborn, Louisenthal, v. d. Heydt:

Nu Os I 3 5 /50  „ .......................................................
16,00
15,60

*) Bei den abgesiebteu Fórderkohlen ist der feine Gries 
ausgesiebt.

Gruben- und Kohlensorten

Preis fiir 
1 Tonne 

(1000 kg) 
frei Grube

J t .
Griesborn, Louisenthal:

14,10
Louisenthal Nufsgries 2 /15  m m .................................... 10,60
v. d. Heydt Nafsgries 2 /3 5  m m ..................................... 11,10
Die Waschprodukte to m  lieden-Itzenplitz (Kornungen 

5 0 /8 0 , 35/50, 15/35 und 2 /1 5  mm) Kónig und
H einitz-Dechen (Kórntingen 50/80  uud 3 5 /5 0 mm)
kosten me h r  fiir die Tonne . . .  . . . 0,60

Ungewaschene Produkte."’)
15,20

Gotteiborn, Nufs I 35/50 „ ..................................... 12,20

F e t t k o h l o n .

1. Sorte.
H einitz-D echen,**) K S n l g ........................................... 15,CO
Dudweiler, Sulzbach, Altenwald, Gamphau-ien . .

|  15,60Maybach, B r e fe ld ...................................................................

11. Sorte
12,10

Dudweiler, C a m p lia u s e n ................................................. 11,10
Maybach, B r e fe ld ................................................................... 10,20

Waschprodukte (aufser Iionig und H einitz-D echen).
Wiirfel 50 /80  mm . . .  ..................................... 16,00

15,60
14,10

Nufsgries 2 /15  m m ............................................................. 10,60

Die Richtpreise sind, angesichts der seit der Hochflut 
schtn fiiihor stallgefuudenen Herabsetzungen, namenllioli 
in der II. und III. Sorie unveriindert geblieben. Bei den
I. Soiten ist bei der Preisbemessung der verbesserten Ab- 
siebung iiber meist 80  mm —  statt wie friiher iiber 
3 0  mm —  Rechnung getragen.

Die Preise fiir den Wasserabsatz sind donjenigen fur 
den Eisenbahnabsatz angepafst worden.

Die uuverandert gebliebenen yerkaufsbedingungen sind 
in Nr 2 lfd. Jahrg (S. 3 6 ) dieser Zeitsclirift abgedruckt.

M e ta llm a r k t. Bei ruhiger Marktlage gingen die 
Pieise iiberwiegrnd ab.wiirts.

Ku p f e r  schwach. G. H. L. 50 . 10. 0 . bis L. 50. 15. 0., 
3 Mt. L. 50. 15. 0. bis L. 51. 0. 0. 

Zi n n  schleppend. Straits L. 1 1 3 . 2 .  6. bis Z,. 113. 12. 6., 
3 Mt. L. 112. 5. 0. bis L. 112 . 1 5 . 0 .

Bl e i s t e t i g  Span, L  10. 16. 3 ., Engl. L. 11. 1. 3.
Z i n k  ruliig. Gew. Marken L. 19. 10 . 0 ., bes. Marken 

L. 19. 15 . 0.
S i l b e r b a r r e n  2 2 10/i6.

N o t ie r u n g e n  a u f  d e m  e n g lis c h e n  K o h le n - u n d  
F ra o h ten m a rk t. (Borse zu N ew castle-on -T yne.) Der 
Kohlenverkelir auf dem englischen M a r k t e  hatte in der 
Berichlswoclie Aenderungen gegen die Vorwoche niclit auf- 
zuweisen. Beste steam-Kohlen waren stark begehrt und 
C r l a n g t e n  l i s .  3 d. bis l i s .  6 d ,, zweite Sorten, welelie 
n u r  geringe Nachfrage halten, kosteten 10 bis 11 s., steam

*) Nach Fertigstellung der Wasche auf Grube Gotteiborn 
werden wir die neuen Sorten und dereń Preise auf Wunscli gem  
bekannt geben.

**) Nach Fertigstellung der Wasclie auf H einitz-D echen kostet 
die I. Sorte 60  Pfennig fiir die Tonne mehr.
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smalls waren stelig und erzielten 5 S. 6 d. bis G s. Die
Nachfrage in Gaskohle stieg weiter, scheint nber jetzt 
iliren Holiepunkt erreieht zu haben. Die gezahlten Preise 
sebwankten zwischen 9 s. 3 d. und 10 s. 3 d.. je  nacli 
Qualitiit. Bunkerkohle war bei beschranktein Absatz und 
grofsen VorriUen fest; die Notierungen fur ungesiebte Sorten 
bewegten sich zwisclien 9 s. 6 d. uud 9 s. 9 d. In Koks

hielt die gttnstige Marktloge an. Es kosteten: Ausfulukoks 
18 s. 6 d. bis 19 s. 6 d.i Hochofenkoks 16 s. 6 d. f.o.b.

Dic Lage des Frachlenmarktes war etwas uriregelmiifsiger 
ais die letzte Woche. Die erteilten Ordres waren zwar 
teilweise reclit umfangreicli, jedoch iiberwog das Angebot 
von Schiflsraum diese bei weitem. Tyne bis London
3 s. 3 d. bis 3 s. 4 '/2  d., Tyne bis Genua 5 s. bis 5 s 6 d.

M a rk tn o tiz e n  iib e r  JN eb enp roduk te. (Atiszug aus dcm Daily Commercial Report, London.)

12. November 19. November

L. |
von
B. | d. L. |

bis 
*. 1 d. L. |

von
i. d. L.

bis
8, d.

l 3/4 _ — 17« — — — — l 7/a
i i 11 3 — — — U 8 9 — — —

Benzol 90 pCt, p. g a l i o n ................................................ — — 8V» — — y — — 8 ’/2 — — U
— — 8V4 — — 8Va — — 8 — — 8 ‘A
— — BV2 — — 7 — — 7 — — —
— -- 7Va — — BV» — — 8 — — 9
— 1 8 V* — 1 9 — 1 a'/2 — 1 9
— — — — — — — i*U — — i ’/*
— — l 1/2 — — — — i ‘/t — — l*/4

Anthracen B 30—35 pCt. u n i t ..................................... — -- 1 — — — — — i — — —
— 65 — — 56 — — 66 — ,— 57

Submissionen.
3. D ezem b er  d. J ., vorm. 11 Uhr. V e r w a l t u n g  

d er B e l g i s c h e n  S l a a t s m a r i  ne in Bri i s s e l ,  Lieferung 
von Steinkohlen und Steinkohlen-Briketts in 6 Losen
il 23 0 0  bis 36 0 0  t vom 1. Januar bis 31 . Marz 1903  fiir 
den Marine-Dienst in Ostende.

5 D ezem b er  d . J . P r i l f e k t u r  in B o r d e a u x ,  
F r a n k  re i  cli .  Lieferung von 3 5 0 0  t Steinkohlen fiir 
Dampfkesscl-Feuerung.

12. D ezem b er  d . J ., vorin. 10 Uhr. G ou vc r n em e n t 
p r o v i c i a l  in Bri i s s e l .  Lieferung von 9 0 0 0 0  kg Kolilen 
fiir die Taubstuminen-Anstalt in Berrhcm— St. Agathe 
fur 1903 .

Zcitschriftenscliau.
(W egcn der T ltel-A bkiim ingen  vergl. Nr. 1.)

M in e r a lo g ie . G e o lo g ie .
D as K u p f e r e r z v o r k o i n m c n  b e i  S e u z e  do I t ombc

i n der  po r I ugi  c s i s ch en P r o v i n z  A n g o l a ,  W e s t -  
af r i ka .  Von Voit. Z. f. pr. Geol. Nov. S. 3 5 3 /5 7 .

D ie  E r z I a g e r s t ii 11 e n d e r  G e g e u d v o n
D . - F e i s l r i l z  -  P e g g a u ,  F r o li n I e i l en , Ue  be l  ba c h  
und Th a l g r a b e n .  Yon Sctz. Z. f. pr. Geol. Nov.
S. 3 5 7 /7 8 . Ais die weitaus wichtigsten und ausgedebuteslen 
der ErzYOikommen der devonischen Ablagerung von Graz 
sind diejenigen anzusehen, welche den Bergwerksbesitz des 
Miirkisch - WeslfiUischen Bergwerksvereins in Steiermark 
bilden. Beschreibung. (Schlufs folgt).

U e b e r  e i n e  n e u e  N i c k e l e r z l a g e r s t a t t e  in 
S a c h s e n .  Von Beck. Z. f. pr. Geol. Nov. S. 3 79 . Er- 
giinzung zu einer frtiheren Milteilung iiber die Nickelerz- 
lageistiite bei Schlaud in der Lausitz.

M a ii g an- und E i s e n e r z v o r k o in in e n i m T li 0 r i n g e r 
Wal d .  Yon Lowag. Oest. Z. 15. Nov. S. 6 0 8 /1 1 .  
Geologisclie und mineralogische Beschreibung der wichtigsten 
Fundpuukte.

B e r g b a u te e h n ik  (einschl. Aufbereilung etc.).
U e b e r  E n t s t e h u n g ,  S c h a d l i c h k e i t  und B e -  

k i l mp f u n g  de s  Sch w e fe I w a s s e r s  t o f  f e s  im B e r g -  
w e rk s b ct r i (■ b e. Von Herriiiann. Br. 16 . Nov. S. 3 9 9 /4 0 1 .

D e r  B au  d e s  S i i n p l o  n - T u  n.n c i s .  Von Molier. 
Z. D. Ing. 15. Nov. S. 1 7 2 1 /3 4 . 42  Textfig.

S i z i n g up  a p r o s p e c t .  Von Lakes. Mi n , & Miner. 
Nov. S. 1 4 9 /5 0 . Praktische Winkę zur Wertbeurteilung nocli 
nicht gut aufgeschlossener Lagerstiilten. 3 Skizzen.

A s b e s t o s .  Von Suinmers. Min. & Miner. Nov. S. 172 . 
Die Asbestvorkommen in Italien und Kanada, Gewfnnnngs- 
methoden und Yerarbeitung des Rohmaterials.

Co a l  s t r i p p i n g  b y  s t e a m  s li o v  e 1 in Ka n s a s .  
Von Crane. Eng. Min. J . 8 . Nov. S. 6 1 5 / 1 7 .  Maschinelle 
Abtragung des Deckgebirges eines Kohlenflotzes. 3 Abb.

T h e  c are  o f  w i n d i n g  r o p e s .  Coli. G. 14. Nov.
S. 1 0 6 6 /7 . Konstruktion eines vou der Vacuum Oil Company 
hergestellten neuen Sclunierapparales fdr Fordcrseile.

M a sch in en -, D a m p fk e sa e lw o a e n , E le k tr o te c h n ik .

Sa u g g e  n e rat o r g a 8 an 1 a g  e n. Von Langen. Z. D.Ing,
8. Nov. S. 1 6 8 1 /7 . Die Anwendung von Sauggeneralor- 
gasanlageu ist bisher, trotz dereń Vorziige, eine beschriinkte. 
Wahrend es beim Generatorgas darauf ankoinmt, hohe 
Temperatiiren zu erreichen, welche dadurch erzielt werden, 
dafs man die Kohle zu Kohlenoxyd verbrennl und die frei- 
werdende Wiirine benulzt, utri das Gas indglichst h e i f s  
in den Verbrennungsvorgang cinircten zu lassen, wobei 
aucb die Luft durch die Essengase vorgewiirmt wird, ist 
bei der Kraftgaserzeugung die Umselzung der Warmeinenge 
der Kohle mit moglichst bohem Wirkungsgrad in chemische 
Energie des k a l t e n  Gases der Hauptzweck. Nur kaltes 
Gas kann namlich unniittelbar in Maschinen zur Verwcnduiig 
koinmen. Erreieht wird diese Umselzung durch Zufulir von 
Wasserdampf. Es folgt ein Vergleich von Sauggenerator- 
gasanlagen mit den alten Druckgasanlagen. 8  Textfig.

U e b e r  S a u g g a s  u n d  S a u g g a s m  o to r e n. (Schlufs.) 
Yon Stiins. J . Gas-Bel. 15. Nov. S. 8 6 1 /4 . 4  Abb. Be-
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schreibung von Vcisuchcn, welche ' i u der Gafuiotorenfabrik 
Deutz mit einem 7 0  PS. Leiichtgasinotor nebst Generator 
und Skrubber angcslcllt wurden.

M o d e r n ę  L a d e -  und T r a n  s p o r t  e i n r i c h t u n g e n  
fi ir K o h l e ,  E r z e  u n d  Ko k s .  Von Hanffstengel. Dingl. 
P. J. 15. Nov. S. 7 3 1 /4 . (Forts.) 14 Ąbb. B. FBrder- 
mittel fiir den Transport in vertikaler oder stark geneigter 
Richtung. (Forts. folgt.)

E i n e  n e u e  F e u e r u n g w e i s e  z ur  E i n s c h r ii n k u n g 
d e s  Ko h le nmi  f sbrau ch es. Von Mehrtens. (Schlufs). 
Gl. Ann.  15.  Nov. S. 1 9 8 /2 0 1 . Schleichende Yerbrennung 
bei zu lieifser Lult. Vorteile des Mehrtenssclien Wasser- 
rostes, grofse Dauerliaftigkeit. Rrleichterung der Arbeit des 
lleizers. Ununterbrochene Luftzufuhr. Leiclite Regelung 
des Ganges der Verbrennung. Moglichkeit jeden festen 
mineralischen BrennstofF gleich verarbeiten zu kBnnen.

N e u e  R a u c h v e r b r e n n u n g s v o r r i c l i t u n g  f i ir  
f e s t  s t eh e n d e u n d  b e w e g l  i c l i e sK e s s e l .  Dingl. P . J.
15 . Nov. S. 7 3 8 /9 . 7 Abb.

R a u c h f r e i c  F e u e r u n g  „ I g n is " . Dampfk. Ueb. Z.
12 . Nov. S. 8 5 5 /6 . 3 Abb. Entgegnung auf den gleich- 
benannten Artikel von Caris in Nr. 4 4  dieser Zeitschrift 
seitens der ,.IgnisK, Industriegesellscbaft m. b. H,; hieran 
anschliefsend eine kurzgefafste Entgegnung von Caris.

U e b e r V e ii t i 1 e m i t u n d  o h n e D u r c h f  1 u fs d r u c k 
a u f  d e n  V e n t i l k e g e l .  Von E. W. Dampfk. Ueb. Ztg.
12. Nov. S. 8 5 6 /7 . 6 Abb. Besprechung,

N e u e r u n g e n a u f  d em  G e b i e t e  d e r  K u li 1 - und  
Ei sm a s c h i n e n. Von Schwarz. Dingl. P. J. 15. Nov.
5. 7 3 4 /8 . 16 Abb. Einleitung. A. Luftespansionsmascliinen.
B. Koinprssioiis-Ktihlmaschinen.

T h e  o co no m y o f  r e h e a t i n g  e o m p r e s s e d  air.
2 Abbild. Ir. Coal Tr. It. 14. Nov. S. 1237 .

S t e a m e n g i n e  e c o n o m y .  Von Dixon. Am. Man.
6. Nov. S. 5 1 9 /2 1 . Bestimmung des tlieorelischen Waaser- 
yerbrauclis pro Pferdekraft-Stunde nacli Diagrammen.

D ie  M e t h o d e  d e r  U n i f o r m u  n g e n  z u r  B e s t i m -  
m u n g  der  S tro m ve r t  ei  I u n g in L e i t u n g s n c l z e n .  
Von Monatli. El. Te. Z. 16. Nov. S. 5 6 1 /4 . Bestimmung 
der Stromverteilung nacli der Coltri-Seydclsclien Methode 
und der praktische Wert der Methode der Umformungen.

H flttenw esen, Chem ische T echnologio, Chemie, 
P hysik .

K r a n k li e i t s e r s c li e i n u n g e n i n E i s e n  und Ku p f e r .  
Von Heyn. 9 Abb. St. u. E. 15. Nov. S. 1 2 2 7 /3 6 . 
Einfiufs hoher Temperaturen auf die gen. Metallc. 
„Ueberłiitzuiig."

D a s  V e r d i c li t e n v o n S t a h l b l o c k e n
w ii li r e ii d d e s  E r s t a r r c n s  i n  d e r  G u f s f o i i n ,  
Von Daelen. St. u. E. 15. Nov. S. 1 2 3 8 /4 2 . Praktische
Etgebnisse des seit einiger Zeit in St. Etienne eingefUlirten 
Preftyerfalirens.

V e r s u  c ii e m i t  n e u e r e n  S t a li 1 d r a li t - 
s o r t e n .  Von Divis. Oest. Z. 15. Nov. S. 6 1 1 /4 .  
(Forts.) Stahldraht ist dem Eisendraht in Bezug auf 
Widerstandskraft gegen Scblag und Stofs sehr fiberlegen. 
Es wird empfohlen, bei Forderseilen stets etwas siiirkcre 
Drahtnummern anzuweiiden, ais nach der Tragfahigkeit
erforderlich warej um den Einfiufs der Stofswirkungen zu 
vermindern.

V u c u u m  c a s t i n g s .  Von Fay. Ir. Age. 6. Nov.
S. 1 4 /6 . Ueber die verschiedehen Best rebu ngen verinittelst 
eines Vakuums in der Form einen fehlerfreien Fufs zu 
erzielen.

Be i t r i i g e  z u r Un t c r s c h  ei d ung  der  Koli I e n s to f f-  
und K o b l e n a r t e n .  Von Donalh und Margosches. Oest. Z. 
18. Okt. S. 5 5 3 /6 . (Schlufs.) Vorliiufige Mitteilungen iiber 
Versuclie betr. den Einfiufs yerschicdener Reagentien auf 
diese Stoffe.

Ei n l l u f s  der F e u ch t i gk e i t au f Sp r e n g k a p s e l n .  
Von Rinesch. Oest. Z. 18. Okt. S. 5 4 9 /5 0 . 1 Taf. Bildliche 
Darstcllung der Einwirkung von Sprengkapseln von ver- 
schiedenem Feuchtigkeitsgehalt auf 3 mm starkę Bleiplatten. 
Die Wirkung wird durch dic Fcu.chtigkeit sehr gcschwiieht.

V olksw irtschaft und  Statistik .
Ue b e r S y  n d i k a t e u nd  K ar te 11 e. St. u. E. 15. Nov.

S. 1 2 2 1 /7 . Aintliches Stenogramm der Rede des Abg. 
Beumer zu §. 1 b des Zolltarifgcsętzes.

B e r g  w e  rks -  u n d  Hii t t e n p r o  d u k t i  o n  1 lal  i e ns  1901, 
Oest. Z. 15 . N o v . S. 615.

Person alicii.
Dem Geheimen Bergrat J l l n g ś t  zu Gleiwilz ist der Rote 

Adlerorden III. Klasse mit der Śchleife verliehen worden.

Bei dem Berggewerbegericht zu Dortmund ist dem 
Bergrat d e G a l l o i s  zu Recklinghausen, unter Belassung 
in dem Amt ais Stellvertreter de9 Gerichtsvorsitzenden, der 
Yorsitz der Kammer West-Recklinghausen, und dem Berg- 
mcister S c h n c p p c r  zu Recklinghausen, unter Ernennung 
zum Stellvertreter des Gerichlsvorsilzenden, der Vorsitz der 
Kammer Ost-Recklinghausen des Gerichts uberlragen worden.

Dcm Berginspeklor H u n d t  auf Grube Von der Heydt, 
ist die Stelle eines lechnischen Mitgliedes beim Reichs-Yer- 
sicherungsamt auftragsweise libertragen worden.

Bergassessor W e s t p h a l ,  technisclier Iliilfsarbeiter bei der 
Koniglichen Berginspektion zu Stafsfurt ist voin 21 . Novcmber 
d. J . ab dem Koniglichen Bergrevierbcamtcn zu Halberstadt, 
Bergassessor J u n g e b l o d t ,  technisclier Iliilfsarbeiter bei 
diesem Bergrevierbeamten ist von dem gleichen Zcitpunkt 
ab dem Kollegium des Koniglichen Oberbergamts zu Halle 
ais technisclier Iliilfsarbeiter iiberwiesen wrorden.

Die Bergreferendare : Louis G rii f f (Oberbergairitsbez. Dort
mund’), Paul Hori i  (Oberbergamtsbez, Halle), Otto S p i n z i g  
(Oberbergamtsbez. Clausthal), Ferdinand R c i m e r d e s  (Ober- 
bergamtsbez. Dortmund) haben am Sonnabcnd, den 12. Nov. 
d. J ., die zweite Staatspriifung bestanden.

Wegen Uebernahme eines Direktorpostens in Barcelona 
ist der Hutteninspektor bei dem konigl. und lierzogl. 
Kommunion - Huttenaintc in Ocker S o u h e u r  aus dem 
Slaatsdienstę ausgescliieden.

B e r ic h t ig u n g . Die Firma Friedrich Goelze, Burscheid, 
bittet uns um folgende Richtigstellung. In dem in Nr. 44  
d. Jahrganges verbffeiitlichten Aufsatzc: die Hoclidruck- 
dampfrohrleitung der Industrie- und Gewerbe-Ausstellung 
zu Dusseldorf, war irrtunilićli aiigegcben, dafs siimtliche 
Hatipldampfleilungęn mit Asbestpackung verdichtet waren, 

’ Ais Dichtungsmaterial dienten Goetzes Kupfer- und Metali- 
dichtungsringe. D. Red,
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ei dem erschiltternden Hinscheiden

Sr. Excellenz des Wirki. Geheimen Rat.es

F. A. Krupp
hat der Yorstand des Vereins fur die bergbaulichen Interessen im O berberg

amtsbezirk Dortmund an Frau Krupp und das Direktorium der Firm a folgendes 

Telegram m  gerichtet:

„D e r heute versammelte Vorstand des Bergbaulichen Vereins 

bedauert von ganzem Herzen das Hinscheiden des Herrn F . A . Krupp, 

des ersten Industriellen unseres Vaterlandes. Sein hochherziges óffent- 

liches W irken hat ihn nicht davor geschutzt, dass sein Privatleben durch 

niedertrachtige Angriffe in den Staub gezogen worden ist. Diese 

Anfeindungen haben auf das Bitterste die letzten T age  eines Lebens 

vergallt, das kein edleres Ziel kannte, ais der W ohlfahrt der Arbeiter 

und ihrer Angehórigen aus vollem Herzen und mit oflener Hand zu 

dienen.“

--------------- #—--------------

Um dem Gefuhl der tiefen Trauer um den Heimgegangenen Ausdruck 

zu verleihen, das weit ober die Grenzen des Reiches hinaus die Herzen erftillt, 

planen die vier grossen Verbande ais Vertreter der rheinisch-westfalischen 

Industrie, ani Sonnabcnd den 13 .  Dezember in der Tonhalle zu Dusseldorf eine 

Gedachtnisfeier zu veranstalten.


