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(Z u d i e s e r  Ń n m m e r  g e  h 0 r e n  d i e  T a f  e 1 n 1 b i s  4.)

Studien iiber das Auftreteri ron Selmitten und Schleehten in der Kolile und im Nebengestein 
der Floze sowie iiber die Heziehungen derselben zu den Abbau- und Ausbaumethoden.

Nacli den Beobachtungen auf Zeclie Shamrock III/IY bei Wanno bearbeitet Yon Bcrgreferendar F leck .

Hibrzu Tafel 1—4.

. Fiir ćlio Gefśihrdung des Bergmanns durcli Stein- 
mul Kohlenfall sind vor allem zwei Faktoren ausschlag- 
gebend,’ die Beschaftenheit der Lagerstatte und die Art 
des Abbaus derselben.

In bezug auf den westfiilischen Steinkolilenbergbau 
liort man diesen Satz. wenn ińan von der selteneren 
ganz steilen Lagerung absieht, bei der auch das Liegende 
gcfahrlich werden kann, vielfach folgendermaGen aus- 
spreclien:

,,EuicHauptgefahrenquelle des Steinfalles undKohlen- 
falles liegt erstens in den naturlichen Sclinitten und 
Schlechten. welche das Gebirge durchsetzen, und bcim 
Stoinfalle zweitens in der besonderen Beschaflenheit des 
Hangenden vieler Flóze, das der Bergmann ganz 
richtig, weil es mit dem Charakter, des anderen Gebirges 
nicht iibereinstimmt, sondern meist besonders gebrach 
i s t a u c l i  besonders bezeichnet und charakteristisćh 
Nach fali nennt.

Eine andere Gefahrenursache schafre sieli der Berg- 
mańirt auGerdem selbst, wenn er diesen von der Natur 
gegebenen Verh;'iltnisscn bei der Ausfuhrung seiner 
Arbeitęn nicht geniigend RechnUng triigt.‘v

Die logische Folgerung aus obigen Satzen ware 
eigentlich die, da8 schon lediglich bei der ndtigen 
Aehtsamkeit auf die naturlichen Yerhiiltnisse .jede Ge- 
fahrdung des Bergmanns durch Stein- und Kohlenfall 
ausgeSchlossen wiłre. So einfaeh liegt die Sache mm 
aber docli nicht.

Zu ejnem anderen Ergebnisse kommt man schon, 
wenn man die Wirkung der einzelnen Abbaumethoden 
auf die Kohle und das Nebengestein einer naheren 
Betrachtung unterzieht.

Es ist ohne weiteres einleuchtend. daG bei jedem 
Pfeilerbau mit oder ohne Versatz bereits durch dąs 
dem Abbaue vorangehende Auffahren der Strecken und 
Uberhauen zunachst den naturlichen Sclinitten im Gebirge 
Gelegenheit gegeben ivird, zur Wirksamkeit zu komrnen 
und zwar in dem altesten Teile der Abbaustrecken, also 
am Kohlenbremsberge am meisten.

Ist der Zusammenliang der hangenden Gesteins- 
schicliten, wie bei Schieferton, olmehin nur gering, so 
ist durch das lange Stehen der Abbaustrecken auGer- 
dem Gefahr yorhanden, daG neben den naturlichen 
Itissen auch gleichsam kunstliche entstehen. Das
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Hangende briclit namentlich dann gem ani festen, 
noch anstehenden KohlenstoGe der Strecken und Durch- 
hiebe durcli,*) legt sieli darauf auf einmal auf die 
Kohlenpfeiler und bildet auch in diesen neue Risse, 
die sogenannten Drucklagen.

Tritt in anderen Fallen die Ablosung des Hangenden 
liings des festen KohlenstoGes beim Auffahren der 
Abbaustrecken auch noch nicht ein, so wird man eine 
solclie vielfach aber dann finden, wenn man das Pfeiler- 
a b b a u f e l d  in seinen einzelnen Abbauabschnitten yerfolgt. 
Es ist selbstverstandlicb, daG bei jedem Verbruche des 
vorangehenden Pfeilers immer fiir den nachsten eine 
Bruchlinie in der Abbauriclitnng am festen KohlenstoGe 
zuruckbleibt, die fiir den folgenden Pfeiler eine Quelle 
st&ndiger Gefahr bilden muG. (S. Taf. 1, Fig. 1 u. 2.)

Etwas Ahnliches gilt von dem Strebbau mit ab- 
gesetzten StoGen. Wenn liier auch das Hangende in- 
folge des gleiehmiiGigen Medergehens der ganzen ab- 
gebauten Flachę keine Yeranlassung hat, in don Streb- 
strecken im abgebauten Felde besondere Bruchlinien zu 
bilden, so geht docli immer der naclifolgende Streb an 
der Stelle, an der er den vorangehenden beriihrt, an 
einer „kritischen" Linio entlang, die schon langere Zeit 
dem Gebirgsdrucke ausgesctzt war, in welclier also das 
Hangende bezw. die Kobie moglicherweise sebon ge- 
rissen ist.

Die Gefahr, daG dies wirklich gescliehen ist, wird 
um so grofier, jo liingcr die gemeinsame Beriihrungs- 
linie der einzelnen Streben der Einwirkung der allge- 
meinen Gebirgssenknng ausgesetzt gewesen ist, d. h. je 
weiter die einzelnen Streben gegeneinander versetzt sind. 
(S. Taf. 1, Fig. 3 u. 4.)

Ungiinstig ist in bezug auf den Stein- und Kohlen- 
fall auch der StoGbau gestellt; er mag streichend oder 
schwebend gefiihrt węrden, immer wird er infolge des 
yielfachen Absetzens des Hangenden am festen Kohlen- 
stoG die Wirkungen der natiirlichen Bruchlinien be- 
giinstigen oder diese gar yermehren. (S. Taf. 1, 
Fig. 7 u. 8.)

Eine bevorzugte Stellung in bezug auf die Stein- 
und Kohlęnfallgefahr nimmt dagegen der Strebbau mit 
breitem Blick ein; mag er nun streichend oder schwebend 
gefiihrt werden, er reduziert in jedem Palle die Gefahr 
der Yermehrung der naturlichen Schnitte auf ein Minimum. 
Das Hangende hat bei ihm nur in den Begrenzungs- 
strecken des Abbaufeldes Zeit sieli abzusetzen. Der 
ArbeitsstoG selbst entbloGt immer nur frisches, unver- 
ntztes Gebirge und schreitet stets gleichmiiGig auf der 
ganzen Linie voran; kein Punkt derselben ist also, wie 
beim StoGbau oder dem Pfeilerbau und Strebbau 
mit abgesetzten StoGen, alter ais der andere und hat 
Zeit gehabt, sieli von seiner Umgebung los żu losen. 
(S. Taf. 1, Fig. 5 u. 6.)

*) Yorgl. hierzu Gluckanf 1902, Nr. 42, S. 1026 u. ff.

Was hier yon dem Nebengestein im allgemeinen 
ausgefiilirt ist, gilt in yerstarktem MaCe yon dem 
Nachfall.

Zuniichst ist von ihm zu sagen, daG er keineswegs 
alle Floze oder aucli nur dasselbe Ploz auf seiner 
ganzen Erstreckung Ijegleitet. Er wecbselt im Streichen 
und Fallen in seiner Beschalfenheit auGerordentlich,
d. h. bald sind die unmittelbar auf dem Floze liegenden 
Scliichten kompakt und gelien oline weiteręs in das 
andere Gebirge iiber, bald sind sie auf melir oder weniger 
groGe Erstreckungen ins Hangende brockelig und weich, 
scheinen mit dem anderen Gebirge gar niclits zu tun 
zu haben und gleiclisam in einzelnen Stucken auf die 
Kohle aufgetragen zu sein.

Unter diesen Yerhaltnissen liegt die Gefiilirliclikeit 
des Nachfalls um so mehr auf der Hand, ais es den 
Betriebsbeamten nicht moglieh ist, den Arboitern fur 
ein bestimmtes Floz auch ganz bestimmte Eegeln zur 
Behandlung des JSTachfalls zu geben; yielmehr muB 
sieli die Behandlung desselben ebenso nach dem einzelnen 
Falle richten wie des Hangenden iiberhaupt.

Da die Gebirgsschnitte auch den Nachfall dureh- 
setzen, so ist klar, daG auch er von der Abbaumethode 
beeinflufst wird, und zwar umsomehr, ais er zumeist 
an sieli schon bruchiger ist ais das iibrige Hangende. 
Besonders gefilhrlich ist er in steilerer Lagerung bei 
schwebendem Vorgehen ' v9b liriteii nach oben, da er 
dann stets uber dem Arbeiter hangt; dasselbe gilt auch 
im Aachen Fallen, wenn ein Floz besonders machtig ist.

Es ist nun auf der Zeclie Shamrock III/IY die Er- 
fahrung gemacht worden, dafs die Mehrzahl der das 
g a n z e  Koblengebirge durchsetzenden naturlichen 
Schnitte, in den Flozen Schlecbten genannt, fast genau 
in derselben Richtung yerlauft, wie die streichende, das 
Grubenfeld in der Mitte durcliziehende Hauptstorung 
bezw. Hauptuberschiebung.

Yermehrt wird auGerdem die Zalil der Schnitte 
von Natur noch durch die Knickungen, welclie das Ge
birge durch andere kleinere Uberschiebungen und quer- 
schlagige Storungen, Sprunge, erlitten bat. Infolge- 
dessen entstebt zuweilen gleiclisam ein Netzwerk von 
Sclmitten und Sclilechten, einmal streichender, durch 
die Uberschiebungen bedingt, und dann diagonaler und 
schwebender, welche durch die Spriinge heiTorgerufen 
worden sind. (S. d. Hauptgrundrifs 1 :10  000 der Zeche 
Shamrock III/IY, Tafel 2.)

Um von diesen naturlichen Yerhaltnissen und den 
Einwirkungen des Abbaues auf das Gestein authentische 
Bilder zu bekommen und dieselben an der Hand von 
Erlauterungen ais Anschauungsmaterial fiir ein 
systematisches Vorgehen beim Hereingewinnen der 
Kohle und beim Yerzimmern' benutzen zu konnen, 
wurde auf der genannten Zeche eine Anzahl fiir das 
Yerhalten des Nebengesteins und der Kohle typischer 
Stelleu namentlich in den Abbauen photographiert.
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Das Yerfaliren bei diesen keineswegs einfachen Auf- 
nahmen sei liier kurz angegeben.

Die Hauptschwierigkeit blieb von Anfang bis zu 
Ende die Erzeugung eińer geniigend starken Lichtąuelle. 
Die meisten Aufnahmen in Bergwerken sind Moment- 
aufnahmen mit Magnesium - Blitzlichtpulver, einer 
Misclning von chlorsaurem Kali und metallisćhem 
Magnesium. Dieses auCerst explosive Gemenge ist 
aber in den westfalischen Steinkohlenbergwerken und 
ganz besonders in den Abbauen dęrselben nicht zu ver- 
wenden. Es wurden anfangs zwar aucli Yersuche mit 
ihm angestellt, aber selbst bei Abwesenheit von Schlag- 
wettern blieb docli die Gefahr einer Entzundung des 
trockeneu Kolilenstaubes und etwaigen Brandes zu grofi, 
ais daO man die Anwendung von Blitzpulver ferner 
hiłtte wagon durfen.

Ein vorheriges Berieseln mufite aber wegen der 
stark liygroskopischen Eigenscliaft des Magnesiumblitz- 
pulyers und der auf dem Bilde sieli zuviel einstellenden 
Lichtreflexe unterbleiben. Blitzlichtpatronen, welche 
aufgehiingt und dann zur Entzundung gebracbt werden, 
durften nicht angewandt werden, weil naeli Bestimmung 
des Oberbergamts die Lichtąuelle moglichst auf der 
Sohle erzeugt werden mufite.

Es blieb somit nur die SchalFung der Lichtąuelle 
durch Magnesiumbanddralit iibrig, womit freilich keine 
Moment- sondern nur Zeitaufnahmen moglicli waren. 
Es wurden rechts und links von dem photograpliischen 
Apparate zwei Magnesiumlampen mit Handregulierung 
aufgestellt. Die Einrichtung derselben geht aus der 
nachstehenden Figur 1 hervor. Der Hauptteil der Lampe,

aus bronziertem Eisen angefertigt, enthiilt fiir die 
Brandfiihrung zwei Walzen und setzt sich in einen 
fiir die Hand beąuemen Griff fort. Vorn ist ein nickel- 
polierter Reflexspiegel angebracht; derselbe hat einen 
Durchmesser von 15 cm und kann leiclit entfernt 
werden, wenn man nicht einen begrenzten Raum be- 
leuchten will. Dreht man nun an dem Hebel bei A,

so wickelt sich der Magnesiumdralit von der Spule B 
ab und geht iiber die beiden Walzen durch den Reflektor 
hindurch. Das hervorragende Ende wird angezundet 
und bei kontinuierlichem Drehen erhalt man eine gleich- 
miifiig schone, wenn aucli nicht gerade sehr intensive 
Beleuchtung. Die Expositionszeit fiir die lichtempfindliche 
Platte wiihrt in der Regel 2 Minuten; bei sehr weiten 
Entfernungen und grofien Raumen, z. B. langen Abbau- 
strecken, mufite aucli 3 Minuten belichtet werden.

Es war ein Hauptubelstand der Beleuchtung mit dem 
Magnesiumdralit, dafi die Lampen nicht fortwiihrend 
brennend erhalten werden konnten, und daC das nicht 
zu schnelle und nicht zu langsame gleichmafiige Ab- 
wickeln des Drahtes erst eine gewisse tlbung erforderte. 
Im ersteren Falle brach der Dralit leiclit ab, im letzteren 
Palle erlosch die Plamme. Namentlicli bei starkem 
Wetterzuge konnte nur mit Miihe die Flamme brennend 
erhalten werden, der Draht brannte dann viel schneller 
ab ais man ihn abwickeln konnte. Vor allem aber ent- 
stand ein ziemlich dicker Rauch, der sowohl den Re
flektor stark beschlagen lie6 ais aucli vor das Objektiv 
drang und dann ein verschwommenes und verschleiertes 
Bild erzeugte. Man mufite deshalb stets dem Wetter
zuge entgegen pliotographieren, wodurch eine Aufnahme 
oft sehr typischer und cliarakteristischer Stellen un- 
moglich wui-de.

Bezuglich des Apparates sei noch bemerkt, (lalo 
derselbe eine Stativkamera mit PlattengrofoC yon 
1 3 x 1 8  cm war, ausgestattet mit Gorz Weitwinkel- 
Lynkeioskop. Eine Handkamera, d. h. eine Kamera 
ohne Stativ, war nicht zu gebrauchen, obgleich der 
Gedanke hieran wegen der stellenweise sehr niedrigen 
Abbaue nahe l a g , weil ein genaues Einstellen des 
Bildes besonders bei Schnitten und Schlechten' er- 
forderlicli war.

Bei dem Stativapparat machte das Aufstellen deś- 
selben in den steilen Flozen und besonders auf un- 
ebener Sohle viel Scbwierigkeiten.

Abgesehen davon yerursachte der Transport des 
Apparates und einer groCeren Anzahl Platten in den 
Stapeln und stellenweise sehr steilen und wenig machtigen 
Flozen yiele Miihe.

Die photograpliischen Aufnahmen haben wie gesagt 
fast ausschliefilich in den Abbauraumen stattgefunden, 
ais den fiir das Gebirgsverhalten an charakteristischen 
Beispielen reichsten Punkten, und nur zum Teil in den 
Abbaustrecken. Die beispielsweise auf Tafel 4 beige- 
fiigten Photographien zeigen sowohl eine richtige wie 
falsche Yerzimmerung und gleichzeitig die mit dem 
Stein- und Kohlenfall zusammenhangenden Eigentiim- 
lichkeiten'der Gebirgsbildung, wieSchnitte imHangenden, 
Schlechten in der Kohle, Nachfall usw.

Die Moglichkeit einer Verringerung der Stein- und 
Kohlenfall gefahr sieht die Verwaltung der Zeche Sham
rock III und IV  im allgemeinen lediglich in einer
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richtigen Beliandlung der jedesmaligen Yerhaltnisse in 
den einzelnen StoGen und Streben in bezug auf die 
Art des Verhiebes lind den Ausbau, nicht aber in einer 
generellen Regelung dieser Punkte fiir ganze Floze 
oder gar fiir die ganze Grube. Die Art des Yerhiebes 
und des Ausbaues bleibt naturlich nicht nur dem 
Hauer uberlassen sondern m d  in der Regel von dem 
Reviersteiger angeordnet.

Einige Grundsatze werden aber docli allgemein be- 
acktet.

So baut man Floze iiber 1,20 m Machtigkeit und 
iiber 3 0 () Fallen nur Yon oben nacli unten ab. Fur 
solclie Yerhaltnisse kommt auf Shamrock III und IV 
fast nur der streichende StoGbau in bftracht, in ver-
einzelten Fallen wolil aucli einmal der streichende
Strebbau mit abgesetzten StoGen.

Bei schlechtem Hangenden bestw.' dem Vorhandensein 
von bruchigem Nachfall ist die Art der Arbeit und
des Ausbaues diejenige, welche die Fig. 1 und 2, Taf. 4 
von dem Floze Rottgersbank zeigen.

Dieses FlOz fallt bei einer Machtigkeit yon 3 —4 m 
unter 35— 4 5 n ein und wird, unter Zupfilferiahme von 
Teilsoblen, yon zwei scliwebenden Strecken aus in 
streichenden, einzeln fur sięli in der Reihęufolge yon
unten nacli oben betriebenen StoGen von 8— 10, aucli 
14 m Hohe in naclistehender Weise (Fig. 2) abgebaut.

Die Arbeitsmethode ist im einzelnen StoGe selbst 
die folgende:

Zunaclist wird die obere Bergezufuhrstrecke bis 2,3 m 
Yorgetrieben; Hangendes und der Strang werden dabei 
durch Abtreibzimmerung gesichert (s. Fig. 1 und 2, 
Taf. 3). Auf die Kappe j  werden 2 Keile « geschlagen, 
damit die 2,50 m langeń Selialholzer /? /? aufgesteckt 
werden konnen. Diese werden allmahlich mit dem Yor- 
riicken des Ortes Yorgetrieben und, wenn sie in ganzer 
Lange Yorstehen, am Ende zunaclist in die ICohle einge- 
buhnt. Ist die Unterbank ganz weggenommen, so werden 
die Selialholzer mit einer Kappe abgefangen, die zuerst 
mit dem einen Ende wieder in den KohlenstoG ein-

gebuhnt (siehe Fig. 1,*) Taf. 4), zum Schlusse aber in 
der in Fig. 2, Taf. 3 gezeichneten Weise mit einem 
Balmstempel e unterfangen wird.

Der Ausbau im StoGe ist der gleiche. Er beginnt 
mit dem Setzen einer Reibe von Stempeln mit Kappe 
den ganzen KohlenstoG entlang. Auf den Kappen wird 
Platz fiir das Aufstecken von Schalholzcrn gelassen. 
W ie die Kobie von oben nacli unten fortgenommen 
wird, werden die Selialholzer von der Seite hor Yor
getrieben, mit dem freien Ende zunaclist in die Kobie 
eingebiilmt und zuletzt durch eine neue Kappe mit 
zwei Stempeln darunter unterfangen (vergl. aucli Fig. 2, 
Tafel 4). Zwiscben diesen muG bei brockfger Kobie, 
damit der KohlenstoG nicht ausschlagt, nocli Yerzug /. /. 
angebracht werden. (Fig. 2, Taf. 3.)

Die Vorteile der liier beschriebenen Arbeits- und 
Ausbaumetbode sind folgende:

1. Der Hauer bat immer ein verzimmertes Dach iiber 
sieb, da die Selialholzer /? /? so dicht gelegt werden 
konnen, daG nur eine Schalholzbreite fiir das Einbringen 
des nachsten Feldes frei bleibt. Der Ausbau sichert dabei 
gegen Schnitte aller Art, streichende und schwebend 
verlaufende, und liiGt sieli bei ganz steilen Flozen 
mit lockerem Liegenden aucli an diesem anbringen.

Er kann ferner stiirker oder schwicher gemacht 
werden und zwar durch Wechsel in der Lange und 
Starkę der Selialholzer /? /?. Die Yerśtiirkung kann 
indes aucli durcli eine neue scliwebende Kappenreihe 
mit Stempelschlag in der Mitte der Selialholzer /? 
bewirkt werden.

2. Durch die Arbeitsweise von oben nacli unten ist 
der Arbeiter gegen Kohlenfall gesichert, da er die 
Kobie stets unter sich bat und den StoG ebenso Yer- 
ziehen kann wie das Iiangende.

Der Ausbau ist ferner von vornlierein ein definitiver, 
das Hangende brauclit also nicht wieder, wie bei An- 
wendung der eisernen Pfahle in Courrieres, entbloGt zu 
werden, wahrend die Pfahle weggenommen werden, 
um dem definitiven Ausbau Platz zu machen.

Dieselbe Methode des Ausbaues eignet sich selbst- 
Yerstandlicli aucli fiir weniger machtige, steilere Floze 
und auch fiir streichenden Pfeilerbau oder Strebbau mit 
abgesetzten StoGen, naturlich aber nur bei strossen- 
artigem Yerbieb der einzelnen Streben usw.

Firstenartigeu Abbau vou unten nacli oben, bei dem 
der Arbeiter sieli immer unter der Kohle auflialten 
muG, wendet die Zeche Shamrock III und IV nur bei 
solchen Flozen an, die bei geringer (unter 1 m) Machtig
keit ein besseres Nebeugestein und feste Kohle liaben, 
oder die so flach, jedenfalls unter 30°,  liegen, daG sie 
eine beąueme Bewegung im Abbaue gestatten, und in 
denen ohnehin die Gefahr, Yon der uberhangenden 
Kohle erschlagen zu werden, dann keine so drohende 
ist wie bei steiler Lagerung.

*) Die Buehataben in dieser Figur fallen fort.
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Es kann hicr mit Recht die Pragę aufgeworfen 
werden:

Wenn der Strebbau mit breitem Blick in bezug auf 
die Stein- und Kohlenfallgefahr sowolil wie in bezug auf 
die Gewinnung der Kohle so viele Yorteile bietet, 
warum wendet man ihn wenigstens bei flachem Fallen 
niclit uberall an? (Fur steilere Lagerung uber 35 bis 
40° Yerbietet er śich ja im allgemeinen yoii selbst.)

Zur Bearitwortung dieser Pragę vergegenwiirtige 
man sieli zunaćhst, daB auch bei Yollstiindigem Yersatz 
der Yerhauenen Riiume diese infolge des Niedergehens 
des Hangenden erfahmngsgcmaB bis zu 40 pCt. ihres ur- 
sprunglichen Yolumens zusammengedruekt werden. Bei 
einem Floze von 1 m Mfichtigkeit geht das Hangende 
also 40 cm, bei einem solchen von 2 m Machtigkeit 
aber um 80 cm, bei einem 3 m Flotzo um 1,20 m 
nieder. DaB in dem zweiten und dritten Falle infolge 
der doppelt und dreimal so groBen Gebirgsbewegung 
die im alten Mannę aufreeht zu haltenden Abforder- 
strecken in ganz anderem Mafie beanspruelit werden 
wie bei einem nur 1 m maclmgen Floze ist selbst-

Im allgemeinen fulirt die genannte Zeche bei 
machtigeren, flaclien Flozen, die fremde Berge zum 
Versatze benotigen, seliwebenden StoBbau, in weniger 
machtigen Flozen, die keine fremden Berge zum Ver- 
satze benotigen, dagegen seliwebenden Strebbau mit 
breitem Blick, immer nach dem Grundsatze, den Arbeits- 
stoB den Schlecliten, die ja im allgemeinen streichend 
verlaufen, moglichst parallel zu stellen. Spezialfaltungen 
maclien wolił auch unter Umstiinden einen Uebergang 
vom seliwebenden zum streiehenden Abbaue notwendig 
(s. Fig. 3 und 4, den GrundriG von Floz 17 und FI oz 
0*) auf Tafel 3).

Der rielitige Ausbau ist in diesen Fallen, wo die

*) In der Mitte dieser Figur inul3.. es statfc „Streichende 
IIuupt-Ubersiclit“ „Streichende IIrLupt-Uberschiebung“ heifiun.

Schlecliten angebalten werden, eigentlich sclion von der 
Natur vorgescbrieben.

Wird durch dio Iiriicliige Beschaffenheit des Han
genden eine Verzimmerung mit Sehalholzern notig, 
reiclit also der gewohnlielie Stempel m it Anpfahl nicht 
mehr aus, so sind die Sehalliolzer zur Ueberbriicluing 
der im allgemeinen wie die Schlecliten verlaufenden 
Sclinitte im Hangenden senkrecht zum OrtsstoBe zu 
legen; bricht dieses nocli zwischen den so im all
gemeinen in Abstiinden von je 1 m gelegten Sclial- 
holzern aus, so ist eine Sehalholzreihe mit Platz zum 
Aufstecken anderer Sehalliolzer parallel dcm OrtsstoBe 
vorbei zu legen. Wie im Falle 1, miissen nim dariiber 
andere Sehalliolzer mit dem Vorrucken des OrtsstoBes 
senkrecht zu diesen vorgetrieben werden (s. Fig. 3).

verstandlich. Beim StoBbau fallen dagegen die Abforder- 
strecken mit dem jedesmaligen Yerlueb eines StoBes 
immer wieder w-eg und brauelien im alten Mann nicht 
aufreeht erhalten zu werden. Gerade der Umstand der 
schwierigen Aufrechterhaltung derStrecken in machtigeren 
Flozen ist es, welcher der allgemeinen Anwendung des 
Strebbaues mit breitem Blick hindernd im Wege stelit.

Auch der systematische Ausbau begegnet in dci' 
Praxis nocli mannigfachen Sehwierigkeiten, ganz abge- 
selien davon, daB er an sieli selion ein geschultes 
Personal verlangt. Er ist am leichtesten da ordnungs- 
maBig anzubringen und zu erlialten, wo keine SchieB- 
arbeit notwendig ist. Im anderen Falle kann es Yor- 
kommen, daB das dem Scliusse am niichsten stehende 
Holz umgesehlagen und das Hangende dadurch so- 
wreit entbloBt wird, daB es durchbriclit.*) Dieselbe 
Gefalir liegt vor, wenn die Seblechtón in groBeren Ab- 
stiinden aufeinander folgen, die Kohlenlagen also selir

*) Yergl. hierzu die Yerhandlungen der preuBischen Stein- 
und Kohlenfall-Kommission, Heft IV, S. 393.
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dick sind. Rutscht eine solche Lage ab, so wini das 
Hangende ebenfalls plotzlich auf eine groGere Erstreckung 
frei ais unter schlechten Gębirgsverhałtnissen meist zu- 
liissig ist. Ein einmal durchgebrochenes Hangendes ist 
aber im allgemeinen schwer wieder ordnungsmafiig auf 
Holz zu bringen; sehr luiufig geht der Yerband der 
Zimmerung, namentlich der hochst wunsclienswerte 
AnschluG der Kappen aneinander, infolge der Absatze 
im Hangenden yerloren. (Yergl. Fig. 5, Taf. 4.)

Dann noch einige Bemerkungen zu den Figuren der 
Tafel 4, welche die Wiedergabe der aufgenommenen 
Photographien darstellen.

Die Figuren 3 und 4 geben zwei Beispiele fur einen 
Schlechten Ausbau. Ersterestammt aus einem schwebenden 
StoGliaue und laGt einen schon durcligebrochenen Nachfall 
erkennen. Die SchalhOlzer werden nur durch e in  
auGerdem noch viel zu schwaches Stempelholz gehalten.

In Fig. 4 sieht man eine Yerzimmerung in Floz 6. 
Die Schlechten und Schnitte yerlaufen hier infolge 
einer Sattelbildung im allgemeinen im Fallen. Man 
erkennt gleichfalls einen schon durcligebrochenen Nach
fall, der an der Stelle, an welcher er noch hangt, durch 
ein unrichtig dem KohlenstoGe parallel gelegtes Schal- 
holz, welches durch 2 Stempel gehalten wird, ab- 
gefangen ist. Ferner hat die Spitze c, welche auf die 
Kappe a b gesteckt ist, am hinteren Ende keine richtige 
Auflage.

Fig. 5 zeigt einen durcligebrochenen Nachfall im 
schwebenden StoGbau von Floz Arnold. Die Yer-

Der Kergaruciterausstaml im 
Der Oeueralstrcik der

Der Riesenstreik der pennsylvanischen Grubenarbeiter, 
der funf Monate gedauert und in dieser Zeit die Arbeit 
iii- den Anthrazitbergwerken Pennsylyaniens fast voll- 
Standig zum Stillstand gebracht und annilhernd 150 000 
Arbeiter in di rek te Mitleidenschaft gezogen hat, ist 
zwar schon vor einiger Zeit zu einem yorliiufigen Ab- 
schiuĆ gelangt, die Arbeiter sind zu ilirer Beschaftigung 
zuruckgekehrt und die Streitfragen unterliegen zur Zeit 
der Entscheidung einęr yon dem Prasidenten Roosevelt 
ernannten, aus sechs unbeteiligten Personen bestehenden 
schiedsrichterlichen Kommission. Gleichwohl durften 
auch jetzt noch einige nithere Mitteilungen iiber diesen 
Kampf zwischen ,,Ivapital“ und „Arbeit'* willkommen 
sein, zumal der amerikanische Grubenarbeiterstreik nicht 
nur wegen seiner gewaltigen GroGe die Aufmerksamkeit 
der alten W elt in hohem Mafie in Anspruch genommen, 
sondern auch direkte wirtschaftliche Wirkungen auf die 
westeuropilisclien Liinder ausgeiibt hat. Dio nacli-
stehenden Ausfuhrungen, die einen Blick in die Kom-

zimmerung ist offenbar zu spiit angebracht, da der 
Nachfall sonst nicht hśitte durchbrechen konnen.

Bild 6 laBt streichende Schnitte im Hangenden er
kennen, welche richtig abgefangen sind; die Zimmerung 
liegt rechtwinklig zu der Richtung der Schnitte und 
Kliifte.

Fig. 7 ist einem Strebbau mit abgesetzten StoGen 
in Floz 5 a entnommen. Man erkennt deutliche Schnitte 
in der Streichrichtung a — a, die durch Stempel mit 
Schalholzern in der Fallrichtung abgefangen sind; aufier- 
dem treten Schnitte in der Fallrichtung b — b auf. 
Die Zimmerung ist durchaus ungenugend, es liatte 
regelrechter Pfandungsban, wie in Floz Rottgersbank 
(Fig. 1 und 2, Taf. 3) angewendet werden miissen.

Fig. 8 stammt aus einem Abbau des Flozes Dicke- 
bank. Das Einfallen desselben betriigt 20°,  die 
Miichtigkeit 2,5 m. Der Verhieb erfolgt in schwebenden 
Absclmitten von 5 m Breite von unten nach oben, 
wobei mit Brechstangen von der Seite abgekohlt wird. 
Das Gefahrliche eines Arbeitens von unten, namentlich 
wenn die Schlechten vom Arbeiter abfallen, liiBt dieses 
Bild gut erkennen. Die Oberbank hangt noch iiber, 
wiihrend die Unterbank schon weggenommen ist. Man 
erkennt ferner deutlich die Schlechten der Kolile a — a 
und Schnitte im Hangenden b — b. Dies ist ein 
fur die Wechselbeziehungen zwischen Schnitten und 
Schlechten typisches Beispiel. Dio Schalholzer liegen 
richtig rechtwinklig zu den Schlechten a — a, bezw. 
den Schnitten im Hangenden b — b.

pennsylraiiiselien Antlirazitgcbiet. 
franzosischen Bergarbciter.

plexitut der dem Streik zu Grunde liegenden Yerhiilt- 
nisse bieten sollen, grunden sich auf einen Bericht, den 
der bekannte amerikanische Volkswirt Caroll I). Wright 
in seiner Eigenschaft ais Chef des Arbeitsamt.es der 
Union dem Prasidenten Roosevelt auf dessen Ersuchen 
erstattet hat. Herr Wright spricht es zwar nicht direkl 
aus, aber man geht wolil kaum felil, wenn man auch 
in diesem Streik, gleichwie bei dem groCen Maschinen- 
bauerausstand des Jahres 1901, in erster Linie einen 
Kampf um die Macht sieht, des Strebens Herr im 
Hause zu bleiben, auf Seiten der Unternehmer und dei 
Forderung der Arbeiter auf Anerkennung ilirer Or- 
ganisation, die ilmen einen grofieren, wenn moglich dei: 
entscheideuden EinfluB bei der Festsetzung der Arbeits- 
bedingungen gewiihren soli. Die Unternehmer steller 
allerdings eine direkte Feindseligkeit gegen die Arbeiter- 
organisationen strikt in Abrede, aber in fast allen ihrei 
Antworten auf die Einladung Mitchells, des Priisidentei 
der United Mine Workers Union zur Teilnahme ar
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einer Konferenz, auf der die strittigon Fragen ver- 
handelt werden soli ten, geht ihre Abneigung, mit der 
Union in Yerbindung zu treten, aufs deutlichste horvor, 
wobei sie jedesmal ihre JBereitwilligkeit erklaren, Streitig- 
keiten mit ihren Angestellten durch direktes Einver- 
nelniien mit diesen aus der W elt zu schaffen.

Der Streik kam keineswegs uberrąschend, es gińgen 
ihm langwierige Verhandlungen voraus, die jedoch zu 
keinem Ergebnis fuhrteii. Nach den Feststellungen 
Wrights waren die Arbei terfiihrer mit wenigen Aus- 
nahmen der Erkliirung des Ausstandes durchaus ab- 
geneigt, da sie dessen Aussichten sehr ungunstig be- 
urteilten, eine lange m it vielen Entbehrungen fiir die 
Feiernden verbundene Dauer des Streikes voraussahen, 
unberechenbaren Scliaden fur Handel und Industrie des 
Laiules befiirchteten und glaubten, durcli gutliche Yer- 
handlungen mehr ais durch Kampf erreiclien zu konnen. 
Sie vermochten jedoch nicht durchzudringen, die Masse 
der Arbeiter wollte den Streik.

Ihre Forderungen, wie sie von Mitchell fonnuliert 
wurden, waren die folgenden:

1. 20prozeritige Lohnerhohung fur die im Stucklohn 
arbeitenden Bergarbeiter. Auf diese Arbeiterkategorie 
entfallen etwa 40 pCt. der Gesamtarbeiterschaft.

2. Yerkurzung der Arbeitszeit der im Tagelohn 
beschaftigten Arbeiter um 20 pCt. Die Arbeit in 
den Bergwerken umfafit etwa 200 Tage im Jahre 
und 10 Stunden am Tage. Die Herabsetzung der 
tiiglichen Arbeitszeit auf 8 Stunden sollte die Zahl der 
Tage, an denen die Gruben im Betriebe sein wurden, 
auf 240— 250 erhohen und so den pro Tag gelohnten Ar- 
beitern zu einer Steigerung ihres Yerdienstes um 20 pCt. 
yerhelfen, oline dafi eine LoSnerhohung liiitte Platz greifen 
miissen.

3. Annahme der Tonne von 2240 Pfuud (1016 kg) 
ais Grundlage fiir die Bezahlung aller nach dem 
Gewichte der 
Arbeiter.

von ihnen gehauenen Kobie gelohnten

Diese Forderungen, die im Namen der gesamten 
Arbeiterschaft aufgestellt waren, wurden von den 
Unternehmern zuriickgewiesen. Daraufliin ermiiCigien 
die Arbeiter ihre Anspruóhe um die Halfte und er- 
klarten sich mit einer lOprozentigen Lohnerhohung fur 
die Akkordarbeiter und einer gleichen Herabsetzung der 
Arbeitszeit der Zeitarbeiter begnugen zu wollen. 
Sie erboten sich des weiteren, die gesamten Skeitfragcn 
einem Schiedsgerichte zu unterbreiten, dessen Spruch 
fur sie und die Unternehmer bindend sein sollte. Auch 
in dieser Form erfuhren die Arbeiterforderungen eine 
Zuruckweisung seitens der Kohlengrubenbesitzer, der 
Kampf nahm seinen Fortgang, wobei die Arbeiter er- 
klarten, ihn 4— 5 Monate aushalten zu konnen, wahrend 
die Unternehmer sich den Anschein gaben, ais konnten 
sie es aliwartcn, bis die Sache wieder von selbst in 
Ordnung karne.

Betrachten wir nunmehr die Forderungen der Arbeiter 
etwas naher. Die Borechtigung ihres Yerlangens nach 
einer Lohnerhohung stiitzen die Arbeiter auf die, iibrigens 
unbestrittene, Tatsache, dafi seit der ihnen in 1900 
zugebilligten Lohnerhohung die Preise der meisten 
Waren, insbesondere der Lebensmittel im Anthrazit- 
kolilengebiet betrachtlich, zum mindesten um 9 pCt., ge- 
stiegen seien, wodurch sie in die Unmoglichkeit yersetzt 
seien oder es ihnen doch sehr erschwert wiirde, mit 
ihrem Lohne in annelimbarer Weise auszukommen. 
Demgegentiber wird von den Unternehmern die Aus- 
kommlichkeit der Bergarbeiterldhne behauptet und die 
Moglichkeit einer weiteren Erholiung aus einer Beihe 
von Griinden bestritten.

Zur Beurteilung der Hohe der Bergarbeiterlohne 
im pennsylvanischen Anthrazitkohlengebiet sei in Er- 
mangelung umfassenderen Materials die naclistehende, 
von der Philadelphia and Beading Coal and Iron Company 
aufgestellte Nachweisung uber die in ihren Betrieben 
gezahlten Lohnc in den ersten 4 Monate des letzten 
Jahres wiedergegeben.

JIon.it

Unter Tage tlber Tage Zusammon

Belegscliaft
Arbeits-

tage

Mittlcrer
Tagelohn

Doli.

Belegscbaft
Arbeits-

tage

Mittjerer
Tagelobu

Doli.
Belegschaft

Arbeits-
tage

Mittlerer
Tagelobu

Doli.

J a m ia r ......................... 15 976 I83/4 2,162 9 828 20'/4 1,478 25 804 19 % 1,890
Februar ......................... 16 518 17% 2,164 9 752 20 </4 1,481 26 270 18 'U 1,898

16 494 10% 2,190 10 235 19</2 1,484 26 729 18s/4 1,896
A pril..................... .... 16 631 19‘/4 2,199 10 198 20‘/z 1,455 26 829 193/4 1,906

Die urspriingUch geforderte 20prozentige Lohn
erhohung wiirde nach einer Schatzung des Herrn 
Baer, des Priisidenten der ebengenannten Gesellschaft, 
der ais der markanteste Vertreter der Unternehmer- 
interessen zu bezeichnen ist, eine Erholiung der 
Produktionskosten pro Tonne um 4G Cents bedeuten, 
wozu noch weitere 14 Cents hinzukamen, da bei 
gleichbleibenden Generalkosten eine Yerminderung der

Produktion zu gewartigen sei, im ganzen wurden 
sich die Gestehungskosten fur die Tonne sonach um 
60 Cents hoherstellen und auf eine schiitzungsweise 
fiir den ganzen Grubenbezirk mit 66 Mili. Doli. an- 
genommene Gesamtlohnsunime eine Mehraufwendung 
fiir Lohne von 20 Mili. Doli. ergeben. Eine sol che 
zu tragen, sei jedoch die Anthrazitindustrie nicht in der 
Lage, zumal auch die Aufwenduńgen fiir Materialien im
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bestiindigen Steigen seien, wie das die folgende, gleich- 
falp von der Philadelphia Reading herruhrende Pro- 
duktioriskostentabelle zeigt.

1. Juli 1901 
1899 1900 1901 bis

30. April 1902
Doli. pro Tonne

Arbeitslohn . . 1,067 1,121 1,263 1,383
Materiałien . . 0,314 0,356 0,365 0,416
Generalkosten . 0,208____0,190___ 0,195 0,192__

Insgesamt 1,589 1,667 1,823 1,991

Die Arbeiter machen fur ihre Fordenmg einer Lohn- 
erhohung geltend, daG die Gewinne der Grubengesell- 
scliaften eine solclie durchaus rechtfertigen. Demgegen- 
iiber weist Pnisident Baer darauf hin, daB die drei 
grofiten Gesellsehaften, die Reading, Lehigh Yalley 
und die Erie seit mehreren Jahren aufier stande 
seien, Dmdende zu bezahlen. Auch die weitere 
von seiten der Arbeiter zur Unterstutzung ihres 
Anspruches aufgestellte Behauptung, da fi die Arbeits- 
leistung in den letzten Jahren stark gestiegen sei, sei 
unzutreffend, wenn man dabei nicht die Jahresleistung 
des einzelnen Arboiters, sondern seine Schichtleistung 
in Betracht zielie. Die folgende, von Dr. E. W. Parker, 
dem bekannten Statistiker des Bergamtes der Yereinigten 
Staaten, aufgestellte Tabelle von der Anthrazitproduktion 
der Union yon 1897— 1901 gibt die erforderlichen 
Arigaben zur Beurteilung dieser Frage an die Hand.

SclTich t- 
leistung 
auf den 
Mann 

t

Jani'
j Pro-"
; duktion 

in 
1000 t

, . IMittlerer 
A A ert 111 ,W e r t  f l i r

1000 Doli. die Tonne
! Doli.

1897 i 4G 975 j
1898 47 663 j
1899 : 53 945
1900 i 512211
1901 i 66 243 !

79 302 
75 415 
88 142 

'85 758 
112 504

1.85 
1,75 
1,80
1.85 
2,05

'S
CG
too

'o
pp

gj Jahres- 
® s  I leistuncr
- j S
•5 ®cJ

149 557! 150 j 
145 18-1 152 i 
139 608] 173 

1144206 106 
|145 309j 196 !

auf den 
Mann 
_ t
314.0
328.0 
386,4
355.0 
414,6

2,096
2,100
2,230
2,140
2,115

Danach ist die Gesamtproduktion im letzten Jahre 
aufierordentlich gestiegen, ebenso die Jahresleistung 
pro Kopf infolge der viel grófieren Schichtenzahl, 
dagegen ist die Schichtleistung gefallen und steht in 
1901 tiefer ais in einem der yorhergehenden Jahre seit 
1897. Das gilt auch, wenn die Fordenmg nicht zu 
der Gesamtzahl der Grubenarbeiter, sondern blofi zu 
den Untertage-Arbeitern oder auch nur zu den Hauern 
in Beziehung gesetzt wird, denn es entfielen

pro Schicht

auf eiuen Arbeiter 
unter Tage . . 

auf einen Hauer . 
dagegen entfielen

pro Jahr

auf einen Arbeiter 
unter Tage . . 

auf einen Hauer .

in 1897 
t

1898
t

1899
t

1900
t

1901
t

3.27 3,44 3,38 3,35 3,12
8,48 8,80 8,56 8,38 8,13.

in 1897 
t

1898
t

1899
t

1900
t

1901
t

490 523 585 556 612
1272 1338 1481 1391 1594.

Ais einen gewichtigen Grund fur ihre ablehnende 
Haltung gegeniibor der Fordenmg auf eine Lolmer- 
holiung fuhren die Unternehmer vor allem aucli die 
scharfe Konkurrenz an, welche der Anthrazitkohle
durch die Weichkohle gemacht wird, sodafi eine Preis- 
erhohung fiir erstere sie noch mehr an Terrairi ver- 
lieren lassen wurde ais schon bisher.

In der Tat hat die Entwickluńg der Anthrazit-
produktion nicht gleichen Schritt gelialten mit der 
industriellen Gesamtentwicklung, insonderheit nicht mit 
dem ungewohnlichen Aufschwung der Weichkohlen- 
erzeugung. Seit 1886 stellte sich im Jahrfiinftdurch- 
schnitt der Anteil der Anthrazitgewinnung an der Ge- 
samtkohlenproduktion des Landes wie folgt:

1881— 1885 . . . .  34 pCt.
1886— 1890 . . . . 32 pCt.
1891— 1895 . . . .  30 pCt.
1896— 1901 . . . .  24 pCt.

Wahrend die Produktion yon Weichkohle von 1880 
bis 1901 um fast 425 pCt. zugenommen hat, kwintę 
die FOrderung von Anthrazit nur eine Steigenmg um 
135 pCt. rerzeichnen. Eine Erkliirung hierffir bieten 
folgende Auslassungen des Priisidenten Baer: 40 pCt. 
des Anthrazits werden infolge des starken W ett- 
bewerbs der Weichkohle unter den Produktionskosten 
verkauft. Die Weichkohle bezw. der aus ihrer 
Unterart der Fettkohle gewonnene Koks verdrangt den 
Anthrazit immer mehr aus seiner Yerwendung beim 
Hochofenprozefi. Wahrend fruher die Hochofen in den 
Distrikten von Schuylkill und Lehigh nur Anthrazit 
gebrauchten, maclit die gesteigerte Kapazitat der Oefen 
dies gegenwartig zur Unmoglichkeit, da der Anthrazit 
unter dem stiirkeren Drucke zu einer kompakten Masse 
wird, welche die Luft nur unzureichend durchlafit. So ist 
die ausschliefiliche Yerwendung des Anthrazits zur Roh- 
eisendarstellung auf Ofen yon geringer Hohe beschriinkt, 
bei grófieren kann er hoclistens in einem bestimmten 
Verhaltnis neben dem Koks yerwandt werden. Auf 
diese Weise wird die Hartkolile immer mehr zur blofien 
Hausbrandkohle, ais solclie werden etwa 60 pCt. der 
Anthrazitforderung abgesetzt. Eine im Gefolge der ver- 
langten Lohnerhohung unausbleibliclie Preiserhohung des 
Anthrazits wurde daher ausschliefilich von den fur den 
Hausbrand in betracht kommenden Grofiensorten der 
Hartkolile ubernommen werden miissen, mithin auch 
eine erhebliche Mehrbelastung des armen Mannes bedeuten, 
denn soweit die Hartkolile dem Wettbewerb der Weich
kohle ausgesetzt sei, konne sie olme Gefahr einer 
weiteren Zuruckdraugung nicht die geringste Preis- 
steigerung yertragen.

Die niedrigen Diyidenden der Grubengesellscliaften 
sollen in vielen Fallen, wie von Arbeiter-, aber auch 
von anderer, nicht interessierter Seite behauptet wird, 
ihren Grund nicht etwa in einem Mifiverhaltnis zwischen 
Produktionskosten und Yerkaufspreis liaben, sondern auf
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einer „Schiebung" beruhen, indem die Gesellschaften, 
soweit sie im Besitze von Eisenbahnen oder mit solchen 
liiert sind, die Kohlenyerfsendung einem ubennaBig 
liolien Tarif unterwerfen, der den Gewinn der Gruben 
naturgemafi niedriger ersclieinen laBt und auf ihre 
Kosten die Eisenbahnrenten erlioht. Es ist W right 
nicht gelungen, zu einer einwandfreien Feststellung 
dieser Yerhaltnisse zu gelangen. Dagegen liat er nacli- 
gewiesen, daB Weich- und Hartkolile von derselben 
Gesellschaft vielfach tarifariscli ungleich behandelt 
werden. Hierfur machen jedoch die Unternehmer eine 
Reihe von Griiiiden Yerantwortlicli, die der Plausibilitiit 
nicht entbehren. Danach ist der Transport von 
Hartkolile mit dem von Weichkohle nicht auf eine 
gleiche Linie zu steilen. Die geographische und geo- 
logische BoschafFenheit des Anthrazitgebietes bedingt 
von Yornhęrein kostspieligere Bahnanlagen, und ganz 
verschieden gestaltet sich vor allem die Yersendung. 
der beiden Kohlenarten. Weiclikolile wird meist in 
groBen Mengen auf JahresabschluB gehaiulelt, was in 
der Regel den Grubengesellschaften ermoglicht, fur 
einen Verbrauchśort ganze Ziige zusammenzustellen, 
dereń Wagen ohne grijfieren Yerzug zu den Produktions- 
stiitten zurućkgelangen. Anders liegt die Saclie bei 
Anthrazit soweit er dem Hausbrand dient; da enthaltein 
Zug nicht selten 5, 6 GroRensorten, die fiir verschiedene 
Abnehmer bestimmt sind, sodaB hier hilufig ein langeres 
Pestliegen der Wagen und eine Menge langwieriger 
RangiermanoYcr nicht zu vermeiden sind. die natiirlich 
eine Verteuerung des Transports bedeuten. Schliefllich 
wird fiir die tarifarische BeYorzugung der Weichkohle 
aucli noch angefuhrt, daB sie in der Regel auf weitere 
Entfernungen versandt wird ais Hartkolile, womit sich 
naturgemafi die auf das einzelne Kilometer entfallenden 
Transportkosten ermaBigen.

Wie man sieht, ist die Pragę, ob und inwieweit die 
Porderung der Arbeiter auf eine Lohnerhohung be- 
rechtigt ist, sehr kontrovers. Das Gleiche g ilt aucli von 
der weiteren Forderung auf Annahme eines Systems, 
wonacli die gofórderten Kohlen nacli dem Gewichte 
bezahlt werden sollen. Diese Forderung ist sclion alt 
und die Arbeiter wollen fiir ihre allgemeine Durch- 
fuhrung wenig oder gar keine Schwierigkeit anerkennen. 
In der Bezahliuig nacli Wagenladungen erblieken sie 
einen systematischen Betrug, durch den sie sich aufs 
hochste erbittert fuhlen. Durch allerlei Methoden 
werde die GroBe der Wagen standig erlioht, ohne 
daB sie deshalb fur ihre Mehrleistung einen hoheren 
Lolin erhielten. Die Unternehmer erkennen im ganzen 
wohl an, daB die jetzige Lohnberechnung zu mannig- 
fachen MiBbrauchen AnlaB gebe, glauben aber nicht, 
daB die von den Arbeitern verlangte Aenderung diesen 
einen wirklichen Nutzen bringen werde. Dabei argu- 
mentieren sie folgendermaBen: der jetzigen Berechnungs- 
weise wird fiir jeden KubikfuB des Forderwagens ein

nach der Beschaffenheit der einzelnen Floze wechselmler 
Satz zu Grunde gelegt. Wird mm den Arbeitern die 
Bezahlung nach dem Gewicht zugestanden, so konnten 
ais Ausgangspunkt nur die zur Zeit fiir die Wagen 
bestehenden Siitze gcnommen werden, wodurch bei 
exakter Berechnung die Arbeiter um nichts besser ge- 
stellt sein wurden ais vorher; die erforderliche Um- 
rechming miiBte aber unabsehbtiren Streitereien Tiir 
und Tor offnen.

Die bei einem Streik in don Vordergrund gestellten 
Forderungen sind vielfach nur das iiufierliche Moment, 
auf dem er sich aufbaut, ohne daB sie immer den 
inneren Kern der Sache erkennen lassen, darieben ver- 
dienen zu einem besseren Verstandnis aucli die psycho- 
logischen Unterśtromungen, die fiir den Ausbruch mul 
die Durchfiihrung des Kampfes oft von groBerer Be- 
deutung sind ais die forniuliertenForderungen,Beachtung. 
Eingangs war sclion darauf hingewiesen worden, daB den 
Hintergrund des Streiks die Machtfrage bildet. Dem- 
entsprechend findet Wright in dem Bestreben der Unter- 
nehnier auf 'Aufrechterhaltung der Disziplin in ihren 
Betiieben den leitenden Gesichtspunkt fiir ilire Stellung- 
nahme gegenuber den Arbeiterforderungen. Jedes Zu- 
gestandnis, das sie den Arbeitern gemacht hiitten, liabe 
eine weitere Lockerung der Disziplin bedeutet, sodaB die 
Gesellschaften schlieBlich dahin gekommen seien, sich 
auch von vomherein nicht gerade unberechtigten For
derungen gegeniiber ablehneud zu verhalten. Die bc- 
stehende Disziplinlosigkeit wird auch unyerhohlen von 
den Arbeiterfiilirem zugegeben und von ilmen dafiir 
neben der bunten Zusammensetzung der aus fast aller 
Herren Liinder zusammengesti-omten Belegschaft das Ver- 
halten der Gesellschaften Yerantwortlicli gemacht, inso- 
weit diese es ablelmten, sich der Unterstutzung der Union 
zur Aufrechterhaltung der Disziplin zu bedienen und ihr 
auf alle Weise entgegenarbeiteten. Wenn sie dann be- 
tonen, der Notwendigkeit einer straffen Disziplin im 
Bergbau, noch mehr wie in jeder anderen Industrie, 
seien sie sich wohl bewuBt und wurden es' freudig 
begrńBen, sie in Gemeinschaft mit den Grubenbesitzern 
herbeifuhren zu konnen, so bekunden die Unternehmer 
nicht das geringste Vertrauen in eine solche Unter- 
stutzung seitens der Union, da diese ja nicht 
einmal ihre eigenen Leute sicher in der Hand lialte. 
Uberhaupt ist es das gegenseitig bestehende MiB- 
ti-auen, der auf beiden Seiten gehegte und tief 
eingewurzelte Argwohn der die ganze Sachlage so 
yerwickelt und die Aussicht auf eine befriedi- 
gende Losung nicht allzu groB ersclieinen liiBt. 
Die Gesellschaften versprechen sich erst dann eine 
Besserung des herrschenden Zustandes, wenn die 
Bergarbeiter des Anthrazitreyiers ihre eigne fur 
sieli selbst bestehende Union hatten, denn seit 
dem Eindringen der United Mine Workers Union 
in das Anthrazitgebiet sei das Yerhaltnis zu
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ihren Arbeitern dauernd getrubt und hatten sio unaus- 
gesetzt mit Scliwierigkeiten zu kampfen.

Demgemiifi regt Wright in den seinem Bericlite 
angefugten Vorschliigen zur Losimg des bestehenden 
Kontiiktes ais erstes die GrundunS einer Union der 
Anthrazitbergarbeiter an, die zwar der Allgemeinen 
Bergarbeiter-Union angegliedert sein konne, in allen 
die Yerhiiltnisse im Anthrazitgebiete betreffenden An- 
gelegenheiten, jedoch yolle Selbstiindigkeit bcsitzen musse, 
und des weiteren aucli die materielle Verantwortung fiir 
ihre Abmachimgen zu tragen liabe. Darin rat Wright 
zu einer, vorlaufig probeweisen, Einfuhrung des 9-Stunden- 
tages, die, falls sie nicht von einer Produktionsver- 
minderung gefolgt wiire, endgiiltig zu werden hatte.

Ferner seien alle Beschwerden kunftighin vor ein aus 
Untornehmervortretem und Delegierten der neuen Union 
zusammengesetztes Einigungsamt zu bringen, das mit 
Zweidrittelmajoritiit eine definitive, beide Teile bindende 
Entscheidung abgeben konnte. Aufierdem sei es Aufgabe 
dieses Einigungsamtes, die derzeit strittigen Fragen durcli 
eine eingehende Untcrsuchungzu einer vollen Klarstellung 
zu bringen, die jedoch nicht den Charakter eines Schieds- 
spruches haben, sondern nur ais Grundlage fiir kiinftige 
Abmachungen dienen solle. Die schwierige Frage der 
Lolinbereclinung mochte Wright in der Weise gelóst 
selien, da fi die Bezahlung nach dem Gewicht wo irgend 
moglich Eingang findet, wobei das Wagegescbaft selbst 
yon zwei Aufsehern, dereń beide Teile jeder einen zu 
stcllen und zu bezahlen hatte, zu kontrollieren wiire. 
Schliefilich tritt er fiir moglichst allgemeinen AbschluB 
von Kollektiwertriigen ein, wozu das Einigungsamt 
durch seine Untersuchungen die erforderliclien Grund- 
lagen liefern werde.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit das Scbiedsgericbt 
diese Wriglitscben Yorscbliige ais berechtigt und durch- 
fiilirbar anerkennen wird. Naclidem schon rnehrfach 
Stockungen in seinen Verliandlungen eingetreten sind, 
lassen lieuerliche Meldungen befiirchten, dafi die end- 
gultige Beilegung des erbitterten Kampfes noch in 
weiter Ferne lięgt.

Der Ge ne r a ls t r e ik  der f r a n z o s is c h e n  Berg
arbeiter bat mit einem klaglichen Fiasko der Arbeiter ge- 
endet, das sich allerdings mit ziemlicher Sicherheit voraus- 
sehen liefi und nur durch das Eingreifen der Regierung 
eine etwas verhiillte Form erhalten hat. Die Bewegung 
ermangelte von Yornherein der energischen, einheitlichen 
Leitung; die Fuhrer der Arbeiter, welche den Streik 
dekretierten, batten selbst kein Yertrauen zu ihrer 
Sache, der im iibrigen aucli dio Lage des Kohlenniarktes 
kein giinstiges Prognostikon stellte, dio Grubengesell- 
schaften verfugten iiber betrachtliehe Vorrate. und die 
Nachbarliinder warte ten nur darauf, dem franzosischen 
Markt ihre Uberproduktion zuzufiihren. Yon einem 
Generalstreik in dem Sinne, dafi es sich um eine das

ganze Land umfassende Bewegung mit cinheitlicliem 
Programme geliandelt hatte, kann iiberbaupt keine 
Rede sein. Ehe die formelle Erklamng des Generalstreikes 
erfolgt war, befanderi sieli bereits gegen 70 000 Berg- 
leute im Ausstand, und bald verlor die Bewegung aucli 
jeden Schein von Eińlieitlicbkeit in Ziel und Zweck und 
loste sieli in eine Reilie lokaler Ausstiinde auf, jedes 
der Reviere trat selbśtaudig auf und verfocht seine 
speziellen Fordertingen unbekunimert um das von der 
Verbandsleitung aufgestellte Programm. Der Versuch 
dieser, die Sache der Bergarbeiter vor ein einziges 
Forum zu bringen, scheiterte an der Weigerung des 
Comite Central des Houillieres de France mit der 
offiziellen Streikleitung in Yerhandlungen zu treten, mit 
der Begriindung, die Erorterung der Forderungen der 
Arbeiter liege aufierhalb seiner Zustandigkeit und sei aus- 
schliefilich Sache der einzelnen Grubengesellschaften. 
.Schon ani 10. Oktober batten die beiden Bergarbeiter- 
verb;inde des ISTorddepartements und des Pas de Calais 
ein selbstandiges Yorgehen bescblossen, ein Sonder- 
programm aufgestellt und die Priifekten der beiden 
Departements ersucbt, die Grubenbesitzer zu einer 
kontradiktorischen Beratung ihrer Forderungen, die auf 
Erhohung der Lóline, Anerkennung eines Lolmmiuimums, 
Beseitigung der Uberarbeit, Kontrolle der Loline girigen, 
einzuladen. Ein Protest des Yerbandssekretars Cotte 
gegenuber dieser Eigenmachtigkeit verhallte wirkungslos, 
die Verbandsleitung blieb ausgescbaltet. Dieser Verlauf 
der Dinge wurde noch gefórdert durch das Eingreifen des 
Parlaments, das den Ministerprasidenten auiforderte, 
seinen gaiizeu Einflufi einzusetzen, umvon beiden Barteien 
die Annahme eines Schiedsgerichtes zu erlangen. In Er- 
mangelung einer dem Bergarbeiterverbande entspreebenden 
zentralen Interessenvertretung der Grubenbesitzer wandte 
sich der Ministerprasident daraufhin in Erledigung des 
ihm von der Kammer erteilten Auftrages an die einzelnen 
Bezirksorganisationen der Arbeiter und Unternebmer, 
wodurch der Streik des letzten Restes seines allgemeinen 
Charakters entkleidet und durch eine Reilie lokaler 
Schiedsspriiche, doren letzter erst am 3. Dezember erfolgte, 
beendigt wurde. Dabei yerseberzten die Ausstandigen 
des Nordbeckens noch den Rest von Sympathien, den 
allenfalls das Publikum den Streikenden entgegenbrachte, 
indem sie die Annahme des ihnęn ungiinstigen Schieds- 
spruches verweigerten; bessere Einsicht braclite sie jedoch 
bald zur Unterwerfung.

Hatte sonach die Idee des Geueralstreiks aucli einen 
volligen Schitlbruch erlitten, sodafi sie an ihrer bisherigen 
AYirksamkeit auf die Arbeitcniiassen dio scbwersteEinbufio 
erlitten haben diirfte und ihr Verscliwinden von der 
Tagesordnung wenigstens fiir die nacliste Zeit ais wahr- 
scheinlich gelten kann, so verliefoir die verschiedenen 
Lokalaiisstande, in die der Generalstreik auseinander 
gefallen war, doch nicht oline jeden Gewinn fiir die 
Arbeiter, irenn schon im ganzen das Erreichte zu den
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Aufwendungen — im Norcl und Pas do Calais beziffert 
sieli der Lohhausfall allein auf melir ais 15 Mili. Pres. — 
kaum im Yerhilltnis stelit. Porderungen untergeordneter 
Art, wie Unterdriickung der Uberschichten, dio fortan 
fakultativ sein sollen, Ermoglichung einer Kontrolle der 
Lohne, Yerżiclit auf Arbeiterentlassungen aus Ursaclien 
des Streiks, wurden oline besondero Schwiorigkeit von 
den Grubenbesitzern zugestanden, die verlangte Lolin- 
erhohung, die in der Mebrzahl der Palle der schieds- 
richterlichen Entscheidung unterlag, aber durchweg — 
nur im Loirebecken erlangten die Arbeiter wenigstens 
eine Yerlańgsamung in der Herabsetzung der Pritmien —  
abgelelmt. Dabei fiel den Arbeitern des Nord und des 
Pas do Calais jedocli ein bedeutsames, in seiner finan- 
ziellen Tragweite nicht zu unterschatzendes Geschenk in 
den SchoC, indem die dortigen Gesellschaften sich frei- 
willig dazu verstanden, vom 1. Januar 1903 ab auf ihre

Kosten die Alterspensionen der iiber 55 Jahre alten und 
30 Jahre im Dienst stehendon Arbeiter auf 550 und 
600 Pres. zu erhohen. — Ais eine bemerkenswerte 
Begleiterscheinung des Goneralstreiks mogen hier auch dio 
Bemfiliungon erwiihntwerden, dieUnterstiitzungen anderer 
Arbeitergruppen zu gewinnen. Sie hatten jedocli nur bei 
den Hafenarbeitern, insonderhoit denen von Diiiikirchen, 
wo sie zu einem zeitweiligen volligen Stillstancl des Kohlen- 
ausladegeschiiftes fuhrten, Erfolg. Eine zeitlang sćhion 
auch ein Ubergreifen des Streikes nach Belgien wahr- 
scheinlich. Die Sympathien der deutschen sozialdemo-
kratischen Bergarbeiterschaft mit den franzósischen Aus-

tibersendung einerstandigen bekundeten sich in der 
Geldsumme und in dem Erlasse eines Aufrufes, der die 
Aufforderung enthielt, keine Uberschichten zu yerfaliren, 
solange die auslandischen Kameraden streikten.

Dr. J.

Statistik des Bergbaues im Itonigr 
Im Jahre 1901 waren im Konigreiche Sachsen nach 

dom vor Kurzem erschienenen Jahrbuch fiir das Berg- und 
Hiittenwesen im Konigreiche Sachsen (auf Anordnung 
des Kóniglichen Finanzministeriums herausgegebeu vom 
K. S. Geh. Bergrat C. Menzel) 30 (32)**) Steinkohlen- 
werke, 98 (97) Braunkohlenwerke und 127 (135) Berg- 
gebaude beim Erzbergbau yorhanden.

In den nachstehenden drei Ubersichten 
unter yergleichender Gegeiniberstellung derErmittolungen 
fiir das Jahr 1900 die Ergebnisse des Steinkohlen- 
Braunkohlen- und Erzbergbaus im Berichtsjahre wieder.

A. S t e i n k o h l e n b e r g b a u .

geben wir

Name des 
Iuspektions- 

bezirks

Fórderung Geldwert der 
Furderung Belegschaft 1901

1900 1901 1900 1901 5
S
g

m

Arbeiter

t in 1000. !L rd. liche liche

Ólsnitz i. E. . 
Dresden . . 
Zwickau I u. II

1 G10 833 
660 972

2 530 895 
4 802 700
B. Br a

1 G47 488 
GIG 378

2 419 983

21196 
7 675 

31433

22 056 
7 546 

31 3G0

295
128
421

9 782 
2 777 

12 657

74
89

232
Insgesamt 4 683 849 

un ko h
60 304 
enbe

60 962(844 
rgbau.

25 216 395

Name des 
Inspektions- 

bezirks

Fórderung Geldwert der 
Fórderung Belegschaft 1901

1900 1901 1900 j 1901
o
£
5

03

Arbeiter

miinn-
liclie

weib-
lichet in 1000,/ć.rd.

Leipzig . . 1151 076 1242 686 3 loo! 3 293 157 2 376 127
Dresden . . 389 436 392 374 1 208| 1 115 49 714 22

Insgesamt|l 540 512| 1 635 0601 4 308| 4 408(206 3 090 149
*) Gliickauf, Jahrg. 1902, S. 222 ff.

**) Die eingeklammerten Zahlen Leziehen 
Jahr 1900.

sich auf das

cieli Sachsen fiir (las Jahr 15)01.*)
C. E r z b e r g b a u . * )

Nam e des M in era ls

Fórderung im 
ganzen 

Konigreich

Geldwert der 
Fórderung

1900 1901 1900 1901
t JL

Reiclic Silbererze und silber-
haltige Blei- u. s. w. Erze . 12 592 11565 2 027 990 1 503 183

Arsen-, Schwefel- u. Kupferkiese 8 592 7 119 108 106 99 050
Zinkblende . 59 29 705 548
Wismut-, Kobalt- u. Nickelerze 595 522 592 769 536 207
W olfram.............................. 42 42 43 979 28 965
E isen ste in ............................... 5 840 4198 48 376 37 9G0

80 82 G8 309 60 761
1462 1615 10 965 12113

Insgesamt 30108 25 925 2 952 767 2 332 961

Yon der Steinkohlonfórderung wurden 144 391 t 
(IGI 5G2) zur Herstellung von Koks oder Briketts 
venvendet und daraus 63 065 t  (73 500) Koks im 
Werte von rd. 1 493 000 JL (1 694 000) und 11 596 t 
(11 600) Briketts im Werte von rd. 187 000 .y<r. 
(185 000) bereitet. Dio aus 461 630 t (388 164) 
Braunkohle erzeugten 76 589 000 Stuck (71 767 000) 
Braunkohlenziegel (NaGpreCsteine) und 122 724 t 
(97 150) Briketts stellten einen Wert von rd. 609000 ./i. 
(579 000) bezw. 1 130 000 JL (883 000) dar. Es 
zeigt sich immer mehr, daf3 die Anlage von Brikett- 
fabriken fiir die Rentabilitiit der sachsischen Braun- 
kohlenwerksbetriebe von besonderem Vorteile ist; im 
Berichtsjahre sind 3 neue entstanden, sodafi dereń am 
Jahresschlusse 8 vorhanden waren.

Ais durchschnittliche Jahreserzeugung auf 1 Mann 
der Belegschaft (ausschlieClich der Beamten) ergibt sich:

*) Einige minder wichtige Erze sind in der Tahelle fort-
gelassen.
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beim Steinko|lenbergbau 182.9 t (204,4)
... Brauntohlenbergbau 504,8 t (555,9)
„ Erzbergbau 7,4 t  ( 8,5)

beim gesamten Bergwerksbetriebe 196,1 t (213,6)

Die sclion in der zweiten Hiilfte des Jalires 1900 
eingetretenc Stockung der gewerblichen Tatigkeit, die 
sieli im Laufe des Jalires 1901 nocli weiter yerall- 
gemeinerte, liat sich in der fur Sachsen besoliders 
wicMigen Textilindustrie weniger empfindlich bemerkbar 
gemacht. Hiervon hat auch der sachsische Kolilen- 
bergbau Yorteile gehabt; die gunstigere Lage einzelner 
Fabrikationszweige der Testilindustrie liat zweifellos 
da/u beigetragen, dafi die Absatzstockungen im Kohlen- 
bcrgbau nicht so unrermittólt eiuSetzten, wie in yielen 
anderen Erwerbszweigen. Es kam weiter liinzu, daB 
zu Anfaiig des Jalires bei den Steinkohlenbergwerken 
yielfacli nocli gróBere Auftrage und weiterreichende 
Absclilfisse zu den bisherigeu holien Preisen rorlagen, 
und ilberdies ein strenger und langaiihaltender Winter 
das Kolilengeschaft belcbte. Die Lage der saclisischen 
Eolilenindustrie war dalier in der ersten Halfte des 
Berichtsjahres zunaćhst nocli nicht ungunstig; erst mit 
dem Nachlassen der Bestellungen auf Hausbrandkohle, 
die auch infolge. des ungemein milden Winters 1901/02 
sieli nicht erheblicli vermehrten, fullten sich die Lager- 
pliitzo immer mehr mit Kohlcnyorraten.

Wiilirend der giinstigen Lage des Kohlenmarktos 
in den Jahren 189G— 1900 liatten viele Stein- und 
Braunkohleiiwerkc ihren Grubenbetrieb wesentlich aus- 
gedehnt und zum Teil hierzu recht betnichtliehe Yer- 
mehrungen ihrer . Belegschaften vorgenommen; das 
mufite naturlich zu einer Yerscharfung der Krisis 
fulnen.

Es ist aber anzuerkennen, dafi sich die Gruben- 
venvaltungen nur ganz yereinzelt dazu entselilossen 
haben, Arbeiter zu •entlassen oder Feierschichten ein- 
zulegen. In der Hauptsaehe ist man damit yorge- 
gangen. das in der giinstigen Zeit zur Geptlogenheit 
gewordene Verfahren yon Uberschichten einzuschninkeii 
und durch AuSfuhrung yerschiedener unproduktiyer 
Arbeiten im Grubenbetriebe dem allzu grofien An- 
wachsen der Kohlenvorriite zu steuern.

Freilich hat das wachsende Angebot an Fordergut 
schlieGlich die bisher recht liohen Kolilenpreise gedruckt; 
gegen das Ende des Berichtsjalires muCten alle Werke 
mit Ermaftigungen der Preise fur Industrie- und 
Hausbrandkohle yorgelien, ohne daB aber dadurch eine 
Erhohuiig des Absatzes erzielt worden ware.

Auch die Aussichten. mit denen die Kohlenwerke 
in das neue Jahr eintraten, konnten mit Rucksicht auf 
dio Lage des ganzen gewerblichen Lebens keine giinstigen 
genannt werden, und man muBte ernstlicB befurchten, 
daB durch den entstehenden Wettbewerb der einzelnen 
Steinkohleuworko untereinander die mit ungunstigen

betrieblichen und fmanziellen Verhaltuissen arbeitenden 
Werke in ihrer Existenz gefalirdet, allen ubrigen aber 
empfindliche Naclitcilo erwachsen wurden.

Diese Befurchtungen haben unter den Beteiligten 
den Gedanken an einen engeren ZusammenschluB der 
Steiukohlenwerke untereinander aufkommen lassen, der 
in den ersten Monaten des Jalires 1902 yerwirklicht 
worden ist. Mit Ausnahme zweier Zwickauer Werke 
sind siimtliche in Forderung stehenden Steinkohlen- 
werke des Zwickauer und des Lugau-Oelsnitzer Bezirkes 
auf Gnmd eines zunaćhst bis zum 31. Miirz 1903 
gfiltigen Yertrags zu einem Forder- und Yerkaufsyer- 
bande zusammengetreten. Dieser Y'erband bezweckt 
die Bekiimpfung des ungesunden gegenseitigen W ett- 
bewerbs der beteiligten Werke; er suclit dieses Ziel 
dadurch zu erreichen, daB er fiir jedes Werk eine be- 
stimmte Jahrcsfordenuig festsetzt, eine Einschriiiikung 
dieser Forderung yorsieht und fur alle yerkaufsfiiliigeu 
Kohlensorten Mindest-Yerkaufspreise yorschreibt, unter 
welchen bei Strafe nicht yerkauft werden darf.

Wie sich unter dem Einfiusse der oben geschilderten 
Verlialtnisse die Kohlenproduktion und ihr Wert in 
den einzelnen Abbaubezirken Sachsens im Jahre 1901 
gestaltet haben, lassen die weiter oben abgedruckten 
Tabelleri A und B im einzelnen erkennen. Obwohl 
insgesamt die Steinkohlenforderung der Menge nach um
2,5 pCt. zuruckgegangen ist, ist der Wert derselben nocli 
weiter (1,1 pCt.) gestiegen. Wahrend im Vorjahre die 
Tonne Kolilo einen durchschnittlichen Preis vóń 12,56 JL 
erzielte, stand letzterer im Berichtsjahre bei 13,02 JL, 
war also um 0,46 J i. oder 3,7 pCt. lióher. Es kommt 
dies dalier, daB sich, wie bemerkt, die Folgen der 
industriellen Krisis im Kohlenbergbau erst am Schlusse 
des Berichtsjahres geltend machten. Der Braunkolilen- 
bergbau hat im Berichtsjahre eine Yermehrung der 
Produktion um 6,1 pCt. und des Wertes um 2,3 pCt. 
aufzuweisen; es ist dies eine Folgo der Grundung yieler 
neuerUnternelmumgen wahrend der yerflossenen giinstigen 
Betriebsjahre. Da die zahlreichen kleineren Braun- 
kohlenwerke keine langfristigen Absclilfisse eingehen, 
so mulite die Yerschlechterung der Marktlage auf den 
Preis hier eher einwirken und es ist deshalb gegen das 
Yorjahr eine Verringerung des Durchschnittspreises ein- 
getreten. Im ganzen sank der Tonnenpreis yon 2,80 JL 
auf 2,70 J L ,  also um 3,6 pCt. Im Erzbergbau liatten 
insbesondere die auf Eisen imd Kupfer bauenden Werke, 
die in den letzten Jahren einen yorzugliehen Markt 
liatten, empfindliche Riickschliige zu verzeiclinen. Nicht 
minder empfindliche EinbuBen brachte das Berichtsjahr 
den Silber produzierenden Werken.

Die Zahl der im Jahre 1901 zur Anzeige gelangten 
Unfalle ist yon 3933 im Yorjahre auf 4625 gestiegen. 
Auch das Verhaltnis der Unfalle auf 100 Mann Beleg- 
schaft hat sich, und zwar yon 12,76 im Jahre 1900 
aut 13,fc7 im Jahre 1901, erhoht, aber die seither in
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dieserBeziehung ungiinstigsteZifler (14,44 im Jahre 1896) 
bat es noch nicht erreicht. Ebensó ist die absolute Zalil 
der-todlicken Unfiille, und zwar von 45 auf 48, gesticgon; 
von diesen entfielen auf den Steinkohlenbergbau 37 
(gegen 34 im Vorjahro), auf don Braunkohlenbergbau 8 
(7) und auf den Erzbergbau 3 (4).

Im Yerhaltnis zur Mannschaftszahl hat jedoch gegen

Technik.
W agon hem m vorrichtung an 1'órdorsehalcn. Eino 

beachtenswerte Vornclitung zum Fosthaltoii der Wagen auf 
Forderschalen befindet sieli*) auf dom Steinkohlenbergwork 
Botwell Castell in Blantyro (stldwestlich von Glasgow, 
Schottland) und ist in nachstehendor Figur 1 wieder- 
gegeben.

Die Vorrichtung besteht aus den beidon Stucken A und P, 
welche durch eine kleino Kulisso miteinander iu Yer- 
bindung stehon und um die beideu festen Achsen a uud a 
drehbar sind. Das Stiick P stollt ein Pedał, A den Homm- 
stift und C ein Gegengowicht dar. Dor Abnelimor, welcher 
boi O seiue Aufstellung genommen liat, um den Wagon auf 
sieli zu abziohon zu konnen, tritt auf das Pcdal P, wo-

durch der Hemmstift A niedorgelit uud das erste Raderpaar 
zum Abziehon frei gibt. Sobald os iiber den Hemmstift 
hinubergegangeii ist, tritt das Gegengowicht C wioder in 
Wirkung und bringt A in dio alto Lagei In dem Moment 
jedoch, wo die zweito Badachso an dem Hemmstift A an- 
langt, befindet sieli dio erste in Holie des Pedals und 
driickt auf die daran angebrachte Kriimmung, sodaG der 
Stift A Yon nouem liiedergelit.

Der Wagen lilCt sich somit abziehen, ohne daC der 
Abnelimor irgend wolclio andero Handhabung vorzunehmen 
brauchte, ais in dem Augenblick, wo der Wagen von ihm

*) Nach Mitteilung der „Annalcs des Mines de Belgique“, 
Jalug. 1901.

das Vo)-jahr eine geringe Abnabme (von 1,493 auf 1,440 
in 1901 auf 1000 Mann) stattgefumlen.

Der durclischnittliclie Jahrosarbeitsverdienst eines 
Arbeiters betrug beim Steinkohlenbergbau 1157,90.  //., 
beim Braunkolilenbergbau 949,92 JL. und beim Erz
bergbau 824,56 d. s. 49,30 JL weniger bezw. 
25,58 melir bezw. 14,44 JL weniger ais im Yorjahre,

abgozogen wird, auf das Pedał zu troten. Was das Auf- 
schiebon der Wagen aulangt, so louchtot ein, daR sowohl 
das Pcdal wie der Hemmstift bei Bcruhruug mit den Achsen 
iiiodorgehen und durch das Gegengowicht iinmer wieder iu 
dio alto Lago gobracht werden.

Gegonuber der allgemęin iiblichen Vorriclitung zum 
Festhalton der Wagen auf Forderschalen, welcho in Fig. 2 
in Ansicht von oben wiedergogebon ist, hat diese Yor
richtung zwei Yor/.iigc.

Erstens wird das Manover des Wagenwechsels wesentlich 
in der Zeit verkurzt. Man kann es sonst, besonders bei stark 
beanspruchten Fordereinrichtimgon, nicht selten beobachten, 
daC durch nicht rechtzeitiges Abheben der Eisenarme,

welclic um don Wagcnfgroifon,Toder durch ein Festsitzeń 
derselben StOrungen entstchen, wahrend hier das Vorwarts- 
troton, somit also auch das Betroten des Pedals, eine ganz 
unwillkttrlicho Bewegung ist und stots gleichzeitig mit dem 
Abziehen cifolgt.

Der zweite Yorzug ist dic geringere Bauinbeanspruchung 
in der Lilngsrichtung des Wagons. Man fmdet vielfach 
dort, wo das FSrdertrumm zu kurz ist, um dio Wagen 
durch die beidon Arme an den Kopfenden festhalten zu 
lassen, wodurch immerhin ein Mehrraum yon 50 bis 60 mm 
nach jeder Seite beansprucht wird, mangelhaften Ersatz 
hierfiir, wahrend sich dio anempfohlene Yorrichtung leicht 
derart konstruieron laCt, daC sic nicht iiber den Wagen- 
rand hinausragt.

Natiirlich kommen fur die beschriebeno Vorrichtung 
Forderschalen mit 2 Wagen hinteroinander nicht in Frage.

W. D.
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Yolkswirtscliaft und Statistik.
A us- und  E infuhr von Steinkohle, B raunkohle und  K oks im  deutschen  Z ollgebiet.

(Nach den mouatlichen Nachweisen uber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes vom Kaiserlichen Statistischen Anit.
E i n f u li r.

Yvn:
1. Januar bis 30. Noveinber 1901. Ganzes Jahr 1901. 1. Januar bis 30. November 1902.

Stein-
kohlen

t

Brauu-
kohlen

t
Koks

t

Stein-
kohlen

t

Braun- , 
kohlen Ivoks 

t t

Stein-
kohlen

t

Brauu-
kolilen

t
Koks

t
Freihafen Hamburg . . .
B e lg ie n .............................
Fraukreich........................
Grofibritannien . . . .
Nicderlande........................
Oesterreich-Ungarn . . : 
Britisch Australien . . . 
Ver. Staaten von Amerika

418 185,4
3 399,1 

4 791 644,8
115 429,0 
446 121,6 

7 047,2
4 024,4

7 489 496,2

44 616,5 
208 334,1 
52 832,0 
28 493,4

26 930,4

457 622,6

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

8153,4 
5 694,2

8 108 906,7

51 439,7 
226 625,6 

58 133,0 
33 178,7

29 381,7

454 571,9 
5 810,8 

4 732 943,7 
157 530,9 
490 082,4

4 147,2
5 100,8

7 273 414,9

73 672,9 
163 646,9 

50 767,2 
19 502,6

24 463,8

Aus allen Landem iusges. 5 790 917,6 7 489 531,8| 362 337,1 6 297 388,7:8 108 942,7 400 197,4 5 855 230,617 273 425,3 333 177,8
A u s f u h r.

Nach:

Freihafen Hamburg .
Prh. Bremerhaven, Geestem.
B e lg ie n .............................
Diinemark........................
Fraukreich........................
Griechenland...................
Grofibritannien . . .
I t a l i e n .............................
Nicderlande........................
Oesterreich-Ungarn . .
Rumanieu ........................
RuGland.............................
Finland........................
Schw eden........................
Schweiz.............................
Chiua..................................
Kiautschou...................
C h ile .............................’
Norwegen ........................
Britisch Australien . .
Spauien.............................
Mcii k o .............................
Ver. Staaten von Amerika 
Nach allen Laudera insges.

1. Jamiar bis 30. November 1901.
Stein-
kohlen

t

Braun-
kohlen

t
654 459,3 
190 870,4 

1 582 462,5
46 064,0 

745 466,5

28 497,8 
28 103,2 

3 644 501,9 
5 131 618,2

47 310,6 
789 737,5

6 679,2: 
22 722,9 

950 455,8;

4912,5:

6 174,5;

300,11

1 120,0 
18 843,7

Koks
t

5 192,3

106 015, 
13 334,5 

692 198,0

28 290,0 
114 807,2 
558 310,0

172 715,i

24 600,3 
119 015,6

9 722,9 
7 925,0 
2 327,8 

58444,’

Ganzes Jahr 1901.
Stein-
kohlen

t

Braun-
kohlen

t
720 904, 
201 474,4 

1 761 790,5 
50 915,0 

796 987,4

32 236,4 
31 858,1

4 025 631,3
5 671 172,9

48 460,6 
838 949,9 

7 202,9 
25 132,3 

1:028 598,6

4 997,5

7 224,1

13 891 695,6| 20 586,1 |1 928 302,5|15 266 266,6

Koks
t

1 175,0 
19 901,7

21 717,5

5 675,6

113 679,7 
14 359,5 

753 646,8

32 695,0 
130 164,2 
607 280,6

186 324,2

25 385,3 
129 232,0

10 697,9 
7 925,0 
2 627,8 

60 602,2

1. Jamiar bis 30. November 1902.
Stein-
kohlen

t
601 772,9 
210 008,4 

2 025 565,3 
69 999,6 

886 254,3

27 481,3 
32 792,7 

4 144 903,5 
4 995 333,9 

18 915,1 
510 808,9

6 461,9 
35 654,4

931 257,9

17 411,0

7 167,8

2 507,1

Braun-
kohlen

t

766,8 
18 716,2

Koks
t

4 975,2

156 509,0 
17 768,1 

629 900,1

25 581,1 
163 967,8 
494 016,9

169 546,3

26 521,9 
111636,6

13 009,2 
2 565,0 

16 565,5 
94 540,6 
15 532,5

2 096 930,9|14 536 707,6| 19 887,3 1 963 602,8 
Ein- und A usfuhr von Erzeugnissen der Bergwerks- und H uttenindustrie aufser Steinkohle, B raunkohle

(Nach den monatl. Nachwciscn iiber den
und Koks im  deutschen Zollgebiet.

auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes

iG e g en  s ta n d :

Rohes Blei, Bruchblei und Bleiabfalle “
Rolieisen........................ .......................
Eisen und Eisenwaren (oline Rolieisen)
B leierze................................................
Eisenerze......................................
Kupfererze.............................  ’
Manganerze....................
Schlacken von Erzen, Schlackenwolle '
S ilb ererze ......................................
Zinkerze .......................................
GoUl (abgesehen vom geinunzten) . 
Silber (abgesehen vom gemunzten) .
Kupfer (unbearbeitetes)................... ]
Nickelmetall ........................ j [
Quecksilber............................. [
T e e r ..................................
Zink (unbearbeitetes)........................ ]
Zinn (unbearbeitetes). . . . . . .

256 268,2 
123 840,3 
90 069,1 

4 178 930,6 
4 096,0 

215 270,0 
676 137,1 

7 822,5 
72464,2 

28,314 
169,274 

54 774,9 
1 801,7 

579,4 
33 814,5 
18 655,1 
11816,9

267 503,3 
133 153,6 
100 195,8 

4 370 021,7 
4 613,5 

222 009,7 
733 930,7 

8 278,7 
75 533,4 

43,084 
197,855 

58 620,0 
1 947,1 

650,5 
37 508,0 
20 180,1 
12 909,9

E i n f u h r. A u s f u h r.
1901 1902 1901 1902

Januar bis 1 n T , 
November i nzes ^a*lr 

t i ■ t

Januar bis 
NoYcmber 

t

Januar bis 1 n T . 
NoYember 1 ”ze3 îl̂ n' 

t i t

Januar bis 
November 

t

137 464,S 
117 215,5 
67 027,9 

3 706 596,9 
13 075,3 

201 081,3 
775 052,4 

5 813,8 
59 190,0 

24,325 
245,437 

70 226,4 
1 309,2 

580,3 
34 092,5 
23 217,5 
12 336,8

131 049,7
1 962 876,4

800,6
2 194 388,4

24 292,7 
4 571,4 

26 051,8 
4,2 

36 434,8 
7,992 

289,096 
4 652,7 

335,5 
24,1 

28 969,6 
46 669,0 

1 532,5

20 819,8 
150 447,5 

2 196 793,5 
891,0 

2 389 269,3 
27 278,8 
5 583,6 

27 269,3 
4,2 

41 002,2 
8,661 

328,723 
5 090,5 

389,5 
27,0 

31 432,8 
53 312,9 

1 683,4

21 196,3 
310 415,0 

2 679 218,4
1 859,0 

2 615 069,8
14 964,2 
4 371,2 

21 181,9 
0,5 

43 207,4 
9,338 

329,454 
4 291,1 

625,7 
102,9 

27 553,0 
62 968,8
2 048,5



3.  Janiiar 1903. 15 — Nr: 1.

U nfallo  im  B ereieh  dor S ek tion  2 der K napp- 
sck a fts-B oru fsgen ossen sch aft- im. Jahre 1902. Yon
den 234 Betrieben derselben gehóiten 198 zum Steinkohlen- 
borgbau, 1 zum Braunkohlonbergbau (Dampfziegeloi), 25 
zum Eisensteinbergbau, 9 zum Salzbergbau und Salinen- 
botrieb, 1 zu anderń Mineralgewinnungen. Zur Auzeige 
gelangten im Jahre 1902 33 633 Unfalle; von diesen 
waron todlicho 1,39 pCt. (dagegen im Vorjaliro 1,69 pCt.), 
schwcre 9,12 pCt. (gegen 8,68 pCt. im Voijahre) und 
der Rest 89,49 pCt. (gegen 89,63 pCt. im Yorjahre) 
leichto Unfallo. Die Prozentzahl der todlichen Unfallo ist 
hieinach wiederum erheblicli zuriickgegangen.

Seit dem Inkraftreteu des Unfallyersicherungsgesetzes 
am 1. Oktober 1885 hat sieli der Anteil der tOdlichen 
und scliweren Uiifiille an der Gesaintzahl der Uiifiille er- 
hoblich vermindert, wio dio folgendo Tabello ausweist.

Be- Ge- Todlicho Unfalle Schwere Unfallo
Jahr schiiftigte

Arbeiter
ineldete
Unfiille

ins-
gesamt

pCt. aller 
Unfalle

ins-
gosamt

pCt. aller 
Unfiille

1885
1886 J103 877 7 884 307 3,89 555 7,04
1887 105 259 8 475 339 4,00 775 9,14
1888 110146 9 062 305 3,37 008 7,37
1889 120 013 9 300 314 3,68 1066 11,39
1890 130 156 10 801 402 3,72 1590 14,72
1891 141 085 13 632 459 3,37 1808 13,70
1892 143 045 13 895 379 2,73 2164 15,57
1893 147 836 15 726 451 2,87 2338 14,87
1894 153 930 16 205 367 2,26 2516 15,52
1895 150 415 16 813 404 2,40 2383 14,18
1890 163 281 18 156 380 2,09 2120 11,68
1897 176 603 19 702 450 2,28 2305 11,70
1898 191 737 20 950 650 3,10 2386 11,39
1899 205 649 23 964 522 2 18 2489 10.39
1900 225 101 28 020 525 1,87 2651 9,46
1901 243 926 33 526 568 1,69 2910 8,68
1002 242 054* 33 633 406 1,39 3008 9,12

*) Belegschaft durclischnittlich I. bis III. Yierteljiilir 1902

P rod u k tion  der d eu tsch en  H och ofen w erk c im  
N ovem ber 1902. (Nach don Mitteilungen des Vercins 
Doutscher Eisen- und Ś talii indu st riel lor.)

B e z i r k e
S S a  s

Produktion 
im N oy. 

1902 
t

Rheinland-Westfalen, ohne Saar- 
bezirk und ohne Siegerland . . 18 21 168

Puddel-
Roheisen

und
Spiegeleisen

Siegerland, Lahnbezirk u. Hessen- 
N assau ........................................

Pommern........................................
Konigreicli S a c h se n ....................
Hannover und Braunsehweig . . 
Bayern, Wurttemberg u. Thuringen 
Saarbez., Lothringen u. Lusemburg

18
0
1

1
7

29 313 
28 735 

777

900 
10 601

Puddel-Roheisen Se. 
im Oktober 1902 

im November 1901

54
53
58

97 494 
101 204 
100686

Besseiner-
Roheisen

Rheinland-Westfalen, ohne Saar- 
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
N assau ........................................

Schlesien......................... ..... . .
Hannover und Braunsehweig - -

3

2
1
1

14 139

2 223
4 937
5 325

Besseiner-Roheisen Se. 
im Oktober 1902 

im November 1901

7
6
7

26 624 
32 493 
32 737

B e z i r k e

Thomas-
Roheisen

GieGerei- 
Roheiseu 

u. GufJwaren 
I. Sehmelzung

Rheinland-Westfalen, ohne Sąar- 
bezirk und ohne Siegerland . .

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
N assau ........................................

Schlesien........................................
Hannover und Braunsehweig . . 
Bayern, Wurttemberg u. Thiiringeii 
Saarbez., Lothringen u. Luxemburg 

Tliomas-Roheisen Se. 
im Oktober 1902 

im November 1901
Rheinland-Westfalen, ohne Saar- 

bezirk und ohne Siegerland . 
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-

N assau...................................
Schlesien...................................
Poimnern...................................
Hannover und Braunsehweig . 
Bayern, Wurttemberg u. Thuringen 
Saarbez., Lothringen u. Luxemburg 

GieCerei-Rolieiseh Se. 
im Oktober 1902 

im JSfovember 1901

10

2
1
1

10
30
32
35

1902
t

183 320

17 744 
19 024 
7 980 

229 999
458 007 
479 346 
308 872

15

5
6 
1 
2 
2 
9

71903

13 033 
7 276 

10 569 
3 895 
2415 

39 652
40
37
38

Z u s a m in e n s t e 11 u n g.
Puddel-Roheisen und Spiegeleisen -. .
Besseiner-Roheisen...................................
Tliomas-Roheisen...................................
Giefierei-Roheisen...................................
Produktion im November 1902 . . .
Produktion im Oktober 1902 . . . .
Produktion im .NoYcmbcr 1901 . . .

148 743 
129 399 
125 061

97 494 
26 624 

458 067 
148 743 
730 928 
742 502 
627 356

G esam teisenproduktion  im  D eu tsch en  R ciche. 
(Nacli Mitt. d. Yereins Beutsclier Eisen- u. Stalliindustrioller.)

1902

Januar . , . , 
Februar . . .
Marz . , . . 
April . . . .
M a i....................
Juni....................
. lu l i ....................
August . . . .  
September. . .
Oktober . . . 
November . . .
Jan.bisNov. 1902 

, „ „ 1901
» » ,  1900

Ganzes Jahr 1901 
„ 1900

Puddel- I 
Roheisen 

und 
Spiegel-1 

eisen i

O Oi— «>

cc O 5̂ OHM

i .»O Oi
OJ o  

O

108 338 
95 715 

103 386 
95 701 
94 622 
98 723 

107 6771 
93 4181 
98 177 

101 264| 
97 494,

36 212 
29 059 
29 445 
27 912
33 471
34 893
37 914 
31881 
33 351 
32 493 
26 624

In Tonnen
140 317 
127 570
134 364 
126 382
135 390 
126 149 
123 010 
138 104
136 440 
129 399 
148 743

371 821 
344 990 
414 154 
422 917 
446 937 
435 308 
437 314 
473 433 
450 728 
479 346 
458 067

CSN

656 688 
597 334 
681 349 
672 912 
710 420 
695 073 
705 921 
736 836 
718 702 
742 502 
730 928

1 094 515 353 255 4 735 015 
1 236 608 426 095 4 101 2-11
I 458 703 452 420 4 370 046
II 356 794:464 03614 452 95011 512 107)7 785 887 
|l 012 664(495 790|4 826 459,1 487 929(8 422 842

1 465 880,7 048 665 
1 380 398 7 144342 
1 349 783 7 030 952

Ycrkclirsnescn.
K oh len -, K oks- u n d  B rikettversand. Von don

Zechen, Kokereien und Brikettwerken des Ruhrbezirks sind 
vom 16. bis 22. Dezeinber 1902 in 6 Arbeitstagen 1.08-367 
und auf den Arbeitstag durclischnittlich 18 061 Doppel- 
wagen zu 10 t mit Kohlen, Koks und Briketts beladen 
und auf der Eisenbalin versandt worden gegen 98 608 
und auf den Arbeitstag 16 434 Doppelwagen in demselben
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Ein VeTjęleieh der Gatcrwagengestelltmg im
Mrektifl^bezirk Essen mit derjenigen im gesamten Staats- 
bahnwagermrbafld fprenCisch-hessische Iktriełw^gmeidschaft, 
Keirhsbahnen nnd Oldenł/urgj srewahrt einen interessanien 
A n M b fi fi ber die liedentnng des GuterTerkehrs in dem 
<rstgenarj»ieii Bezirk nrid einen Anhalt zur Benrteiinng’ der 
zu xeiner Bewaltigung erforderlichen Leistungen.

Dfe gegamte WagengesŁellung im Oktober 1002 hat

die des gleichen Monats in dcm yerkehrsstarken Jahre 1900  
noch fiberatiegen.

Lassen wir die in verhaltnismaGig geringer ZaM ver- 
wendeten Vich-, Holz-, Schienen- und sonstigen Spezial- 
wagen auCer betracht, so hetrug im Staatsbahnwagen-Ver- 
bande die gesamte Gestellung an bedeckten and offenea 
Wagen fur den Massenverkehr im Oktober:

1900 1901 1902
bedeckte Wagen. . 915 668 93-3 368 960 295
offene Wagen . . 1 530 065 1 529 888 1 593 S80
znsammen . . .  2 445 733 2 463 256 2 554  175

Die Betriebsliinge der Yerbandsbahnen betragt 33 550 km. 
diejenigen der Bahnen des Direktionsbezirks Essen 998 km 
=  3 pCt.

Die Wagengestellung im Bezirk Essen betrag im Oktober: 
1900 1901 1902

bedeckte Wagen . . .  57 269 55 779 54 616
offene Wagen. . . .  5 0 2 4 9 5  472 911 5 0 4 4 6 7
znsammen......................... 559 764 528 690 559 083

Der Antcil des Bezirks Essen an der Gesamtgestellung 
betragt hiemach iin Oktober der drei Berichtsjahre 22,9, 
21,5. 21,9 pCt. und an der Gestellung offener Wagen, 
der fur das Kohlenrevier wichtigsten Gattung 32,8, 30,9, 
31,7 pCt., also fast '/3 der Gesamtgestellung offeuer 
Wagen.

Die Gestellung offener Wagen im ilonat Oktober d. J. 
ist die hóchste bis jetzt in einem Monat erreichte.

Die Zahl der nicht rechtzeitig gestellten Wagen betragt 
im Oktober der 3 Berichtsjahre 17 904 =  3,5 pCt. in 1900,
0 in 1901 und 565 =  0,1 pCt. in 1902.

B e t r i e b s o r g e b n i s s c  d o r  d e u t s e h e n  E i s e n b a Ł n e n .
a) Vereimgto PreuGiscbe und Hessische Staatseisenbahnen:

Betrieba-
Lange

i  • y"
km

E i n n a h m e n .
Au.h Peraonen- 

und Gepackrerkehr
Aua dem 

Gut«rverkehr A uh sonstisren
Gesamt-Eiiinahme

tiberhaupt

JL.

auf 
1 km 
.M..

(iberhaupt-

JL.

auf 
1 km
J L

Quellen

JL.

uberhaupt

JL.

auf 1 km

JL

gegen Korernber 1901 •{weniger '. '  '. 
V(/m 1. April Ma Endc Nov. 1902 . 
(iegen die entupr. Zeit 1901

32 039,56 
584,68

26 389 000 
1 127 000

286 070 000 
4 283 000

840
21

9247

26

80 998000 
1 277 000

621 446 000 
11434 000

2 540 

19 667

6 987 000

234 000 
54 586 000 

350 000

114 374 000 
2 270 000

962 102 000 
10 067 000

3 572 
5

30 324

63
b) Hurntliche deutsehen Staats- und l’rivatbahneii, einschl. der preuGischen, mit Ausnahme der bayerigęhen Bahnen:

E i n n a h m c n .
j  J J e t r i e b s -  
i L a n g e
[

kin
45 998,01 

1 007,70

A na Personen- 
und Gepiickverkchr

Aua dem 
Giiteryerkehr Aus sonstigen 

Quellen

Gesamt-Einnahme

uberhaupt auf 
1 km uberhaupt auf 

1 km uberhaupt auf 1 km
JL. JL. JL. JL. JL. JL. JL.

84 922 615 777 102 621 540 2 239 10 310 505 147 851 666 3 210
1 745 284 22 2 560 247 5 — 4 197 950 15
-- — — — 107 581 — —

323 185 408 8 482 690 990 534 17 800 61713 481 1 075 889 423 27 624
4 915 761 — 14 802 012 — 427 508 20145 281

91 - 73 — — 217

73752 381 11329 131319 962 19 839 25 382 079 230 454 422 34 792
1690 957

79
4 031 824 4 — 4 879 692- — — 849 089 — 340

November 1 9 0 2 .........................................
g e g e n  N o r e m  b e r  1901 j  m , ' K r  •  •  •  •
* * I weniger . . .
Vom 1, April Mn Endo Nov, 1902 (bel den
Bahnen mit Betriebsjahr vom 1, April)'

Gegon die cnti<pr. Zeit 1901 | '
Vom I. Jan. biti Ende Nov. 1902 (bei 
Bahnen mit Betriobsjahr yom 1. Januar)*)

Gflgen ilie cnUpr, Zeit 1901 |  '

Fn«c?#d« Bilm g°h0ren a ' d'° uud badilicheu Staatseiaenbahnen, dia Main-Neckarbahn und die Dortmund-Grouau-
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A u sn ałim etarif 1 a fiir  G-rubenholz. Am 1. Januar 
1903 tritt ein Ansnalimetarif l a  fur zu Grubenzwecken 
des Borglmues bestimmte Rnndliólzer von melir ais 20 cm 
bis zu 30 cm Zopfstarke (am diinnen Ende ohne Einde 
gemessen) und bis zu 5 m Lange im Versaiule von Stationen 
der preuGisch-hessischen und oldenburgischen Staatsbahnon, 
sowio der Reichseiąenbahnen nacli den Kohlengrubon-An- 
sclihiijstationen des Ruhrreviers einscbl. Homberg a. Rliein 
und don Sammollagorstationen Bocholt, Borken i. W., Dulmen 
Staatsbalinhof, Grovon, Giitersloli Staatsbalinhof,Haltemi. W., 
Hamm, Ilerbede, Herdecke-Yorhallo, Hoiwest-Dorsten, Munster 
i. W.j Neubeckum, Peddenberg, Ratingen West, Ruhrort 
Hafon, Saarn, Schermbeck und Wesol in Ilolie der 
Frachtsatzo des Rohstofftarifs in Kraft. Essen, den 
13. Dezombor 1902. Konigliche Eisenbahndirektion.

Marktbcrielite.
E ssonor B orse. Amtlicher Bericht vom 29. Dezember

1902, aufgestellt yon der Biirsen-Kommission.
K o lile n , K ok s und  B r ik e tts . 

Preisnotierungen der Syndikato im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund.'

Sorte. . pro Tonne loco Werk.
I. G a s-  und F lam m k oh le:

a) Gasfordorkohle......................... 1 1 ,0 0 - -12,50 J t
b) Gasflammforderkohle . . . 9 ,7 5 - -11,00

-10,00c) Flammfordcrkohle . . . . 9 ,2 5 - ń
d) S tiic k k o h lo ............................... 1 3 ,2 5 - -14,50 >}
e) Halbgosiebte............................... 1 2 ,5 0 - -13,25
f) NuGkohle gew. Kom I | 12 ,50—-13,50

» » » m 11,25—-12,00
IY 9,75—■10,75

g) NuGgruskohle 0 — 20/30 mm 6 ,5 0 - - 8,00
„ 0 — 50/60 mm 8 ,0 0 - - 9,00

h) G n is k o h le ............................... 4 ,5 0 - - 6,75 »
F e t tk o h le :
a) Forderkohlo............................... 9 ,00—- 9,75 33
b) Bestmelierte Kolile . . . . 10,75—-11,75 ))
c) S tu c k k o h le ............................... 1 2 ,7 5 - -13,75
d) NuGkolilo gew. Korn I) 

TTl 1 2 ,7 5 - -13,75
)} ;; »
» » ;> U l 1 1 ,0 0 - -12,00 »

« IV . 9 ,7 5 - -10,75
o) K o k s k o h le ............................... 9 ,5 0 - -10,00
M agore K oh len :
a) Forderkohle . . . . . . 8 ,0 0 - - 9,00
b) Forderkohle, molierte . . . 1 0 ,0 0 - ■10,50
c) Forderkohle, aufgebesserte je

nach dem Stuckgehalt . 1 1 ,0 0 - 12,50
d) S tiic k k o h lo ............................... 1 3 ,0 0 - •14,50
o) Anthrazit NuG Korn I . . 1 7 ,5 0 - -19,00 V

;> i) n H  • ' 1 9 ,5 0 - ■23,00 »
f) F o rd er g ru s ............................... 7 ,0 0 - - 8,00 )}
g) Gruskohle unter 10 mm . . 5 , 0 0 - ■ 6,25

IV. K o k s: 1. Semester 1903.
a) Hochofenkoks . . 15 JL 15 „
b) GieGereikoks . . . 17— 18 „ 16— 17 „
c) Breclikoks I und II 18 — 19 „ 17— 18 „

V. B r ik e t t s :
Briketts je nach Quahtat. . . 11,00— 14,00 „

Marktlage olino Anderung. Niichste Borsenversammlung 
findet am Montag, den 5. Januar 1903, naclimittags
4 Uhr im ..Berliner Hof" Hotel H&rtmann statt.

B orse zu  D usseldorf. Amtliclier Kursbericlit vom 
2. Januar 1903, aufgestellt vom Borsenvorstand unter 
Mitwirkung der yereideten Kursmakler Eduard Thieleu und 
Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

A. K oh len  und K oks.
G a s- und F lam m k oh lon :
a) Gaskohle fiir Leuchtgasbereitung 11,00 — 13,00 JC.
b) Generatorkolile...............................10,50 - 1 1 ,8 0 ,,
c) Gasflainmfórderkohle . . . . 9,75 —11,00

F e ttk o h  le n :
a) Forderkohle...................................9,00 -  9,80 )y
b) besto molierte Kohle . . . .  10,50 - 1 1 ,8 0 »
c) K o k sk o h le ..................................... 9,50 — 10,00 r

M ag er e K o h le :
a) Forderkohle...................................8,00 -  9,80
b) molierte K o h le .............................10,00 — 12,50 )}
c) NuGkohle Korn II (Anthrazit) . 19,50 —24,10 »

K o k s:
a) G ioO ereik ok s........................................... 16— 17 }y
b) H ochofenkoks............................................ 15
c) NnGkoks, geb roclien ............................... 17 — 18 ??

B r i k e t t s ........................................................ 12— 15 }}
B. E rze:

1. Rohspat je nach Qnalit;it . . . . 10,20 n
2. Spateisen, gerosteter ............................... 14
3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam . —
4. Nassauischer Rotoisenstein mit etwa

50 pCt. E i s e n ........................................... —
5. Rasenerzo f r a n c o ...................................... — n

G. R o h e ise n :
1. Spiegeleisen la . 10— 12 pCt. Mangan 67
2. WeiOstrahliges Qual.-Puddelroheisen:

a) Rliein.-westf. Marken....................... 56
b) Siegorlander M ark en ......................... 56

3. S ta h le is e n .................................................. 58 »
4. Englisches Bessemereisen cif Rotterdam — sh
5. SpanischesBessemoreisen, Marko Mndela,

cf. R otterdam ............................................ — .Ji.
6. Deutsches Bessemereisen . . . . 64 i)
7. Thomaseisen frei Verbranchsstelle . 55 jj
8. Puddeleisen, Luxemb.Qual. abLuxemburg 44 »
9. Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort 66— 67 •y

10. Luxem burger GieGereieisen Nr. III ab
Lusom burg.................................................. 50

11. Deutsches GieGereieisen Nr. I . . 65
12. „ ,, „ U  . . —
13. „ ,, „ III 61 — 62
14. „ H a m a t i t ............................... 65— 66
15. Span. Hamatit, Markę Mndela, ab Ruhrort — )) .

D. S ta b e is e n :
Gewohnliches Stabeisen FluGeisen . . 105 j?
Gewóhnliches Stabeisen SchweiGeiseu . 115 jj

E. B lec h e .
1. Gewohnliche Bleche aus FluGeisen 125— 130
2. Gowóhnliclio Bleche aus SchweiGeiseu — })
3. Kesselbleche ans FluGeisen . . . . 150 »
4. Kesselbleche aus SchweiGeiseu . — 3)
5. F ein b leck e .................................................. —

F. D rah t:
1. Eisenwalzdrakt............................................ —
2. Stahlwalzdraht............................................120 .,
Auf dem Kohlenmarkt ist der Yersand itifolgo der 

Feiertage zuriickgegangen, im ubrigen hat sich die Markt
lage nicht verschlechtert. Auf dom Eisenmarkt beginnt 
sich das Frlihjahrsgeschaft bereits durch etwas mehr Nach-
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frage beinerkbar zu machen. Die Preise kónrien sich aber 
noch nicht orholen, sie sind fur Fabrikate immer noch 
gedriickt nnd teilweise verlustbringend. Niichste BOrse 
fur Wertpapiere am Donnerstag, den 8. Januar, fiir Pro- 
dukte am Donnerstag den 15. Januar 1903.

D er Zinkm arkt im  Jahre 1902. Yon Paul Speier, 
Breslau. R ohzink . Wahrend fast alle andern Metalle 
yon Redeutung mehr oder weniger fallende Tendenz be- 
kundeten, liatte Zink anhaltend guten Markt bei stetig 
aufwarts strebenden Preison. Wie aus unten stehenden 
AusfuhrzifFern ersichtlich ist, wurde der gunstige Stand 
herbeigefiihrt durch anhaltend starkę Ausfuhr nach Grofi- 
brilannien; der Markt stand im Zeichen des Exports. Der 
Inlandskonsum war flau nnd Konsmnenten deckten grofiten- 
teils nur von Fali zu Fali. Eine Y oraussichtlich  eingetretene 
Abschwiichung im Noyember-Dezember wurde yermieden 
durch die schon Mitte November einsetzende scharfe Kiilte; 
grofiere Quantitaten wurden durch Einfrieren der Kahne 
momentan dem Yerkelir entzogen und die erforderliclien Er- 
satzquantitaten stimulierten den Kurs fiir prompte Lieferung.

In den einzelnen Monaten ergab sich folgende Preis- 
bewegungfur 50 kgfrei Waggon Breslau. Januar 16,25 bis 
16,75 j t , Februar 16,75 bis 17,75 JL, Mara 17,50 bis
17.25 bis 17,10 JL, ApriI 17,50 his 17,80 . Mai 18 bis
18,50 JL., Juni 18,25 bis 18,75 bis 18,50 JL, Juli 18,50 
bis 19 bis 19,15 JL., August 19 bis 19,25 * /(., September 
18,85 bis 19,25 JL, Oktober 19 bis 19,50 JL, November
19.25 bis 19,60 JL, Dezember 19,50 bis 19,10 JL

Unter Heranziehung des alten oberbergamtlichen Preises
ergiebt sieli fur dio letzten fu uf Jahre nachstehendes Preis- 
bild in Mark fiir 1000 kg ab Oberschlesien:

1902 1901 1900 1899 1898
I. Quartal 320 320 400 500 330

II. >} 340 310 400 520 350
III. 350 300 360 450 380
IY. )> 360 300 350 390 440

London setzte mit 16,15 Lstrl. ein und schliefit mit 
19,15 Lstrl. Der monatliche avorage-Preis der an der 
Newyorker Borse gehandelten Marken stellte sich im Januar 
auf 4 ,3 2 '/2 C., fiel im Februar auf 4,18, stieg dann standig 
bis zum HSchstpuukt September/Oktober 5,49 und fiel im 
Nofember auf 5,30. Die gegenwiirtige Notiz ist 4,80 
per lbl. In den letzten Woclien lag das Geschiift in den 
Yereinigten Staaten selir still bei staudig weichendem Kursę; 
ein weiteres Fallen um 0,75 C. wurde sich am europaischen 
Markte schnell fuhlbar machen. Die Ausfuhr betrug bis
inki. Oktober 2818 t gegen 2525 t in 1901.

Die Prodiiktiou in Schlesien ist auf ca. 113 000 t 
zu schatzen. In der Weltmarktproduktion haben sich
weseutliche Yerschiebungen nicht ereignet, an einzelnen 
Produktionsstatten wird eher ein kleiner Ruckgang zu kon- 
statieren sein. Es steht dies wie bereits in meinem 
Februarbericht naher ausgefuhrt, mit der Erzfrage im 
innigsten Zusammenhang.

Die Ausfuhr Deutschlauds betrug bis inki. Noveinber
in Doppelzentnern: in Partien yon uber 5000 Doppelzentnern:

1902 1901 1900 1899 1898
Grofibritannien 296 556 145 671 132 799 119 114 138 764
Oesterr.-Ungarn 138131 136 750 139 383 121 175 147 928
Rufiland . . . 81 115 100 789 78 027 86 033 77 070
Frankreicli . . 26 843 13 924 24 439 29 449 31 281
Italien . . . 21 411 20 S79 17 024 15 277 11 213
Niederlande . . 25 474 15 824 20 120 12 961 16 170
Schweden . . 16 022 9 712 10 300 8 517 8 252
Japan . . . . 8 851 8130 17 250 8 871 4 066

Die. Mehrausfuhr betrug gegen den gleichen Zeitraum 
des Yorjahres 162 998 Doppelzentner, wovon allein auf 
Grofibritannien 150 885 Doppelzentner entfallen. Dor 
starkę Yerbrauch in jenem Reiche resultierte aus dem an
haltend guten Beschaftigungsgrado der Galyaniseure; wurden 
doch in den ersten elf Monaten gegen 68 000 t verzinktes 
Eisen mehr ausgefuhrt ais in der gleichen Periode des Vor- 
jalires. Die weitere Gestaltuug des Marktes ist fiir die niichste 
Zeit abliangig von der weiteren Frage fur Export und der 
Marktlage bezw. Preisbildung in den Vereinigten Staaten.

Z in k b lech . Der zu Anfang des Jahres giiltige Preis 
von 42 JL konnte infolge starker Nachfrage bei auziehenden 
Rohzinkpreisen bereits im Februar eine zweimalige Auf- 
besserung erfaliren. Flotter Abgang yon Rohzink wirkte 
weiter anregend auf die Preishaltung ein, sodaO auch fiir 
verfeinerte Erzengnisse im Juni eine weitere Preissteigerung 
sich ais notwendig erwies. Auch in der zweiten Jahres- 
halfte dauerte der befriedigende Geschaftsgang auf den Hiitten 
an und Zink wurde gegen Ende des Jahres mit ca. 20 Lstrl. 
notiert, was den Preis fiir Zinkbleche schliefilich auf 46 . /i. 
Frachtbasis Oberhausen brachte. Mit Beginn des vierten 
Quartals lieC der Bedarf an Zinkblech merklich nach. Der 
lang andauernde, starkę Frost brachte den friihzeitigen
S chi ul?) der Schiifahrt und der Baatatigkeit, wodurcli der 
Abgang noch weiter eingeschrankt wurde. Es ist mit 
Sicherheit ein flottes Fruhjahrgeschaft zu erwarten, weil dio 
Lager uberall gelichtet sind, viele Arbeiten auf den Wieder- 
beginn der Tatigkeit warten und der Preisstand nach Lage 
der Verhaltnisse ais gunstig angeselieu werden kann.

Soit dem 1. Oktober cr. ist das bisher zur Kaltlegung 
gepachtete Knnigunde-Walzwerk wieder in Betrieb genommen 
worden, wahrend die graflich Hugo Henckelsche Verwaltung 
das Pachtverhaltnis auf dem den Herren yon Ruller ge- 
horigen Piela-Walzwerk aufgegeben und an dessen Stelle 
ilir neues Walzwerk Antonienhutte, dessen Produktion am
1. Januar 1903 auf den Markt kommt, in Betrieb gesetzt 
hat. Die Fortfuhrung des Betriebs auf Pielahiltte ist durch 
die Schlesische Aktiengesellschaft fiir Bergbau- und Hutten- 
betrieb gewahrleistet worden. Die geśamte deutsclie Zink- 
blechproduktion wird nach wie vor durch die Verkaufsstello 
der yereinigten deutschen Zinkwalzwerke in Berlin NW. 6, 
AlbrechtstraOe Nr. 11 abgesetzt, dio sich vor kurzem auch 
fur das Jahr 1903 wieder konstituiert hat. Die Verkaufs- 
stelle umfaCt danach die folgenden Walzwerke: „Silesia", 
Ohlau, Jedlitze, Hohenlohehutte, Piela, Antonienhutte, 
Kunigunde, Humboldt, Grillo, St. Heinrichshutte, Colonia, 
Letmathe. Durch die Zentralisation des Yerkaufs sind in bezug 
auf die uber Nachfrage und Abgang auszuubende Kontrolle 
so gro Ce Yorteile fur Erzeuger sowio Verbrauclier geschaffen 
worden, daC der Fortbestand derselben yon allen Interessenten 
ais eine wirkliehe Notwendigkeit empfunden wurde.

Am Empfange aus Deutschland waren bis inki. No- 
yember in Quantitaten von uber 5000 Doppelzentnern 
beteiligt:

1902 1901 1900 1899 1898
Grofibritannien . 68 896 63 254 58 259 69 637 53 166
Danemark . . 16 866 14 777 16 350 12 992 15 203
Italien . . . 11 944 11 707 12 754 12 155 10 519
Japan . . . 14 021 9 867 8 835 10 177 5 204
Niederlande. . 5 271 7 428 5 608 6 642 6 978
Schweden . . 6 765 6 389 8 038 8 246 9 664

Z in k erz. Wahrend Deutschland unter Berticksichtigung 
der Wiederausfuhr im Yorjahre bis Ende Noyeinber 
360 294 Doppelzentner aufnalnn, stellt sich in diesem Jahre
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im gleichen Zeitraum die Erzzufuhr nur auf 159 826 Doppel- 
zentner und ist demnaćh um iiber die Halfte zuruckgegangen. 
Erheblicli geringer war die Einfulir von Schweden und 
Spanien, gróOer aus den Vereinigten Staaten. Letztere 
ffiflrten bis inki. Oktober cr. aus 43 168 t Zinkblende, 
gegen 33 017 im Yorjahre. —  Die rationellste prak- 
tiscliste Anlage und Ausgestaltung von BlenderOstofen 
bleibt nocli immer an allen Produktionsstatten eine 
dor Hauptaufgaben der Zinkindustrie. Dieser Betrieb 
fordert eine unausgesetzto Arbeit und stełlt derselbe 
insbesondere im lieiBen Sommer, wenn durcli mancberlei 
Umstiinde die Ófeu zuweilen stoCen, an die Leistungs- 
fahigkeit des- einzelnen Mannes groBe Anforderungen. Dio 
Bezahlung erfolgt stets nacli der Meuge gerOsteter Blende 
und betragt der Schichtlohn durchschnittlich 3,50 Jl.\ 
besonders geschickte Bóster bringen es wolil aucli bis
4,50 Diese ziemlicli liohen Lohne in Verbindung
mit manchmal vorkommender Auflehnnng der Arbeitskrafte 
haben das Streben naliegelegt, bei der ZinkblenderOstung 
die Mensclienkraft wenigstens teilweise durcli mechanische 
Yorrichtungen zu ersetzen. Scliwierig ist es nur, ein 
Materiał zu finden, das sowolil dor Gliihhitzo ais aucli 
der Einwirknng der schwefligen Saure fur langere Zeit 
widersteht.

Wahrend in Westdoutscbland bereits seit mehreren 
Jahren einige Systeme meclianischer Rostófen in Auwendung 
stehen, sind in Oberschlesien Ófen dieser Art nur auf der 
Bernhardihutte im Betriebe. Die bezuglicho Arbeitsweise 
wird daselbst jedoch geheim gehalten, bislier ist nur. be- 
kannt geworden, daG die Totrostung der Blende auf Herden 
mit Handbetrieb bewirkt werden mufi, dics ist ein Uebel- 
stand, welclicr den meisten der besagten Ofensysteme
eigen ist.

In den Yereinigten Staaten, woselbst die Zinkindustrie 
in den letzten Jahren einen so gewaltigen Aufschwung
genommen hat, suchen Hutten-Ingenieure ihre Fahigkeitcn 
im Entwurf von mechańischen Rostófen ais Erfinder ganz 
besonders zu erproben und sind in diesem Spezialzweige 
mehr Patente ausgestellt worden ais fiir irgend ein anderes 
Ofensystem. Aus den vielen patontierten Erfindungen ist 
ersichtlich, daC es sehr scliwierig ist, bei den langen
Fortscliaufelungsófeu von dem schinalen Yerbindungs-Kanal 
und der in der Tiefe eingebanten Róstkammer abzuweichen, 
welche die charakteristischen Eigenschaften der Brown-
und Roppofen sind. Und in der Tat bietet der grOCte 
Teil jener Patente nur mehr oder weniger Modifikationen 
dor Brown- und Roppofen und haben diese fiir unsere 
deutsche Industrie wesentlicheres Interesse. Die Edgar 
Zink-Compagnio in Gomeinschaft mit der Zinkgesellschaft 
in GollinsTille haben die Lizenz fiir die Anwendung der 
Browuofen in don Staaten von Cansas, Missouri, ' Illinois 
und Indiaiiia erworben. Die Lanyon Zinkgesellschaft in 
Port Scott hatte dagegen das Ropp-System adoptiert. Nach 
einem kiirzlich vom Bezirksgerichte in Denver gefallten 
TJrteil wird indes jener Gesellschaft der weitere Gebrauch 
des Roppofens untersagt, weil sich derselbe ais ein 
willkiirlicher Eingriff in das Brown erteilte Patent er- 
wiesen hat.

Der Brown-Róstofen, welcher entweder hufeisenformig, 
elliptiscli oder langgestreckt konstruiert ist, wird jetzt 
(iberall ais das maBgebende Ofensystem betraclitet, durch 
welelies Erze entschwefelt werden. Er entwickelte sich 
aus dem alten 0 ’IIarra-0fen, der einer der fruheren

mochanisclien Ófen war, der dann vielfach in der Form 
verandert wurde. Er bestand aus zwei langen Herden, 
welche von langsseitig angebrachten Peuerraumen aus er- 
liitzt wurden, durch welch erstero Schaufeln ununterbrochen 
von einor Kette gezogen wurden, die an den Enden des 
Ofens iiber Rader mit Laufrienmen lief. Die Leistungsfahig- 
keit war bedeutend und das Róstresultat befriedigend; dagegen 
waren die Reparaturkosten sehr hoch und der dadurch bo- 
dingte Zeitverlust wirkte stórend und kostspielig. Die 
Kette und dio Schaufeln brachen bei der Durchfahrt durch 
den Herd und nutzten sich ab, wahrend die Schaufeln 
den Herd zerrissen und ihn nach vorn schoben. Allon 
Terbesserto diese Mangel einigermaCen, indem er durcli die 
Hordę Schienen legte und die Schaufeln auf Wagen mit 
Radern stellte, aber die Reparaturkosten blieben liocli und 
dies war der schwachste Puukt des verbesserten Ofens. 
Brown kam nun auf die Idee, einen kleineu Laufgang auf 
jeder Seito der Heizkammer abzuteilen. Er setzte eine 
Reihe von Ziegeln auf beiden Seiten der Kammer an dio 
Seitenwande und projektierte eine korrespondierende Roihe 
an dem Bogen des Daches. Es blieb daliach ein enger 
langer Yerbindungskanal zwischen den beiden Reilien und 
jeder Seite. Die Schienen wurden in die Laufgange oder 
Einbauten verlegt, durch welche .die Rader der Krahl- 
vorrichtung und die Zugketten liefen, wahrend der Ann, 
an dem die Krahlvorrichtungen befestigt waren, durch den 
Kanał ging. Dadurch war nur der Kriihlarm und die 
Krahlvorrichtung der Gluthitze des Ofens ansgesotzt. 
Pernere allmahliche Abanderungen brachten Beseitigung 
dor noch verbliebenen Nachtoile.

Der yon Ropp, einer metallurgischcn Autoritat, erfundene 
Ofcn, welcher bald nach dem von Brown patontiert wurde, 
war auch ein langer Portschaufelungsofen, aber unter dem 
Herd ging ein ebenso langer Tnnnel, in welchem die Schienen 
fiir die Krahlvorriehtung lagen. In der Mitto des Ilerdos 
war ein lang durchlaufender Kanał, durch den ein vertikaler 
Balken ging, der yon einem kleinen Rade in dem Tunnel 
getragen wurde und an dem der Kriihlarm quer durch den 
Herd lief. Das Gleis lief auBerhalb rund um den Ofen so, 
daC die Rollwagen und Krahlyorrichtungen ihn yollstandig 
umkreisten, indem sie von einem Kabel gezogen wurden. 
Der Roppofen war tatsachhcli eine in kleinem JlaCstabe 
ubertragene Annahme der fur KabelstraOenbahnen gebriiucli- 
lichen Grundsatze. Es ist ein ausgezeichneter Entwurf und 
hat sich ais leistungsfiihig bewahrt.

Z in k sta u b  war in anhaltend flauer Tendenz und 
brachte den dirokten Kontrahenten erheblicho Yerluste. 
Yon 1901 kamen betrachtliehe Bestiinde in das Betriebsjahr 
horuber. Wohl hatten in diesem Jahre einige Hutten in 
Schlosien undBelgien dieGewinnungaufgegeben, doch verbliob 
gegen don effektiven Bedarf der Industrie noch immer ein 
erhebliches Mehr der Produktion. Die Kontrahenten machten 
sich scharfe Konkurrenz und kamen besonders fur Export 
Preise zur Notiz, die ganz erheblicli unter den Gestehungs- 
kosten lagen. Das Bestreben, a tout prix die Produktion 
zu begeben und nicht auf Lager zu gehen, resultierte aus 
der Erfahrung, dalj alte Bestandware weseutlich in der 
Qualitat yerliert. Es ergaben sich aus dieser Tatsache 
yielfache Differenzen. Alte Bestandware ballt sich zu 
Klumpchen und Klumpen zusaminen, doch siiid dieselben 
mehr flockiger Natur —  zuweilen auch g-rutzlich —  im 
Gegensatz zu naB gewordenem Zinkstaub, welcher harto, 
feste Klumpen bildet. Da auch jetzt noch alteres Materiał
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lagert, so ist den Konsumenten dringend zu empfehlen, 
jgarantiert frische Produktion, handelsubliclie Qualitat, zu 
bedingen. Unter Beriicksichtigung der Siebungakosten, des 
FaGmaterials und der Yerpackungsspesen sind dio jetzigen 
Kontraktspreise wieder ais normal zu bezeichnen, und diirften 
Produzenten elier geneigt sein, eine Einstellung oder doch 
weitere Reduktion in der Produktion eintreten zu lassen,

ais den Preis noch weiter zu reduzieren. Durch einen 
weiteren Preisdnick wird absolut nichts erreiclit.

Cadmium m etallicu m . Das Metali verfolgte das 
ganze Jahr hindurch ruhige Tendenz und wurde je nach 
Quantum und Qualitat 525— 575 die 100 Kilo bezahlt.

Die Einfuhr und Ausfuhr Deutschlands betrug in 
Doppelzentnern:

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

1901 1902 1901 1902

November .Tiimiar-
November Novembei- Januar-

November November Januar-
November Noyember Januar-

November

R o h zin k .............................. 15 005 186 551 19 985 232 175 43 702 466 690 38824 629 688
Z in k b lc c h ......................... 158 2 005 198 1203 12 287 145 609 13 123 156 143
B ru c h z in k ......................... 730 9 811 1810 11009 1 092 10 358 2 629 22 569
Z in k e r / ................................ 58 264 724 642 44 055 591 900 32 511 64 348 33 535 432 074
ZinkweiB, Zinkasche, Zink- 

s t a n b .............................. 2 569 34 711 2 412 34 324 15 240 158 848 15 073 184152
L ith o p o n e ......................... — 178 54 215 8 473 66 249 8117 77 320

M etallm arkt. Die bessemde Tendenz hielt weiter 
an. Die Notierungen stiegen samtlich — teilweise ganz 
erheblich.

K upfer fest. 6 . H. L. 52. 12. 6. bis L. 52. 17. 6., 
3 Mt. L. 53. 0. 0. bis L. 53. 5. 0.

Z i u n fest. Straits L. 120. 10. 0. bis L. 121. 0. 0.,
3 Mt. L. 121. 5. 0. bis L. 121. 15. 0.

B le i stetig. Span. L. 10. 17. G. bis L. 10. 18. 9.,
Engl. X. 11. 2. 6.

Zink stetig. Gew. Marken L. 19. 15. 0. bis L. 19 .17 . 6., 
bes. Marken L. 20. 1. 3. bis L. 20. 2. 6.

S ilb erb arren  22 s. 4'/? d.

N otierungen auf dem  onglischcn K ohlen- und  
Frachtenm arkt. (Bórse zu N ew ca stle  -  on - Ty no.) Der 
Kohlenverkehr konnte in  der letzten  W oche des zu Ende 
gogangenen  Jahres ais YOllig befriedigend angeselien werden.

Bei guter Bescliaftigung der Gniben, teilweise durch er- 
neute Auftrage aus den Yereinigten Staaten lierbeigefiilirt, 
bewegten sich die Preisnotierungen wie folgt: Beste
northumbrische steam-Kohle anlialtend 11 s. 6 d., fur 
zweite Sorten, sowie steam-smalls lassen sich genaue Preis- 
angaben nicht maehen, jedoch durfte im Durchschnitt keine 
wesentliche Yeranderung eingetreten sein. Gaskolile war 
bei starker Nachfrage und ohne erhebliclie Anderangen in 
den Notierungen fest. In Bunkerkohle besserte sich dio 
Marktlage; sie war ebenfalls fest. Ausfulirkoks hatte 
ziemlicli beschrankto Nachfrage, im Gegensatz zu der 
lebhaften Nachfrage nach Hochofenkoks; fur letzteren wurden
16 s- bis 16 s. 3 d. f.o.b. gezalilt.

Das Erachtgeschaft ist inimer noch gedriickt. Der 
Scliiffsyerkehr war infolge der Festtage nur gering; die 
Frachtsatze gingen zurflck. Tyne bis London 3 s. l ' / 2 d. 
bis 3 s. 3 cl., Tyne bis Genia 5 s. bis 5 s. Gd.

M arktnotizen uber N obenprodukte. (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

23. Dezember

von 
>■ 1 d.

bis
d.

31. Dezember

L . d.
bis

d.
Teer : .......................................................
Ammoniunisulfat(London Beckton terms)p.tor
Benzol 90 pCt. p. g a lio n .........................

50 „ „ „ .........................
Tolnol p. g a lio n ........................................
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. galion . .
Karbolsanre GO pCt.....................................
Kreosot p. g a l i o n ...................................
Anthracen A 40 pCt. u n i t ....................
Anthracen B 30—35 pCt. unit . . . .  
Pech p. t. f.o.b....................................... ....

11 17

58

l 3/4
6

10
8Va
8
9
8
l 3/4
13A
i
6

11 18
1V8
9

10'/.

9V*

1~Ib
i 7/s

12
1%

61 59

10
87*
8
9
7
1%
l 3/.i
1

61

10*/*

9%
7V.
1V8
1%

6

Patont-I5(‘i icliic. 
P a t e n t - E r t e i l u n g e n .

KI. 4a. Nr. 133 809. C. 10 373. Yom 12. Dezember
1901. V orrichtung zum  Priifen  des gasdichten  
V ersehlusses von G rubenlam pen m itte ls Prefsluft; 
Zus. z. Pat. 127 860. — Charles Christiansen und Karl 
Bertenburg, Gelsenkirchen,

G e b r a u c h s m u a t e r - E i n t r a g u n g e n .

KI. 5b . Nr. 133 792. 14. August 1901. R. 15 753. 
■yentilloser Gesteinsbohrer m it besonderen  E in- u u d  
Auslafsóffinungen an jedem  Z ylinderende u n d  einer  
gem einsam en E intrittsóffim ng fiir beide Z ylinder- 
enden. — Rand Drill Company, New-York; Vertr.: Paul 
Muller, Pat.-Anw., Berlin N. W. 6.
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KI. 5b. Nr. 133 831. 26. Mai 1901. N. 5687.
Verfahren zur ununterbroehenen H erstellung eines 
Sehrames in  einem  K ohlen-, Salz-, Erz- oder Gesteins- 
stofs; Zus. z. Pat. 132 643. — Hubert Valentiu Neukirch, 
Zwickau, Moltkostr. 14.

KI. 20d . Nr. 177 544. 29. Januar 1902. L. 9408.
Fettpum pe zum Schmieren der Forderwagenachs- 
biielisen m it in einem liegenden, um  eine feststehende 
Achse sełrwingenden Fettzylinder entlang beweg- 
lichem , durełi Spindel und Sehneckenantrieb  
betriebenem  Kolben. Josof Laaf, Briihl b. Koln und 
Adolf Schiffer, Gewerkschaft Roddergrube b. Kierberg.

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .
KI. 4  a. Nr. 129 60C. M agnetverschlufs fiir

G-rubensieherheitslampen. Vou Willi Jakel in Ober
hausen. Yom 4. Mai 1901.

Bei diesem MagnetverschluO fur Grubensicherheits- 
lampen sind die fedornden ■ Yerschlufibolzen f  in je einem 
im Lampentopf oder Gestellring angeordneten, bis auf die 
eine Óffnung fiir den Durchtritt des Bolzens gesclilossenen 
Gehiiuse e untergebracbt. Das Gehause e ist am Austritts- 
ende des Bolzens f  durch ein leicht lOsbares, den Bolzen 
fiihrendes Stiick k versclllossen.

Ki. 4a. Nr. 130 825. Magnetverschlufs fiir Gruben- 
sicherhcitslam pen. Yon Grilmer <fc Grimberg in Bochum. 
Vom 29. September 1901.

Der MagnetverschluC fiir Grubensicherheitslampen geliort 
zu der Art, bei welcher ein im Lampentopf verschiebbar

gelagerter YerschluGbolzen c c' unter Fędenvirkung s' in 
den Gestellring d vorgeschoben wird und nur durch einen 
Magneten zuriickgezogen werden kann. Der YerschluCbolzen 
ist qnergeteilt und mit einer Feder s Yersehen, welclie die 
Teilo c c' auseinander zu treiben strebt.

KI. 5 b. Nr. 130 489. G-esteinstofsbohrm asehine, 
b ei w cleh er  d ie B oh rkrone sich  in  steter  Um-

drehung beflndet. Yon Fernand Gastellan in Paris- 
Yom 13. Marz 1900.

Die Schneideu der Bohrkrone stelien schrag zur Senk- 
rechteu und treffen infolge einer vereinten Dreh- und StoG- 
bewegung das Gestcin in schrager Richtung. Auf dieśe 
Weise wird dio rorteilhafte Sćhlagwirkung des Handmefflels 
auch bei Gesteinsbolirmaschinen erzielt. Die Geschwindig- 
keiten der StoG- und Drehbewegung der Bohrkrone stelien 
in einem derartigen Yerhaltnis zueinaudor, daG die Auf- 
stoGrichtung der Schneideu in die Mittelebene derselben filllt.

Submissioneii.
12. Januar d. J., mitt. 12 TJhr. F in a n z -  

D e p u ta t io n , H am burg. Lieferung von Wost-Hartley 
Steamkohlen oder einer deutschen Kohlen,sorte vón gleicher 
Goto fur den Bedarf des Baggers Nr. XI, des Datnpfers 
Woltman, des Dainpfsteinhobers Kranich und anderer etwa 
in Cuxhaven beschaftigten Baggerfahrzeuge fiir 1903.

20. Januar d. J., uachm. 5 TJhr. H a f e n b a u -  
in sp e k t io n , Memel. Lieferung von 2750 t Maschinen- 
kohlen und 175 t Sęhmiedekohlen fur das liechnungs- 
jahr 03.

Bilclierscluni.
Berg- im d Hiittenkalonder fiir das Jahr 1903.

48. Jahrgarig. Druck und Yerlag von G. D. Baedeker, Essen. 
Die neueste Ausgabe des in den Kreisen der Fachgenossen 
allgemein bokaunten und beliebten Kalenders ist soeben 
erschienen. Nach Inhalt und Anordunng schlieCt sie sich 
im wesentliclien der Yorjiihrigen an. Neu hinzugekommen 
sind u. a. in der I. Abteilung: Die Bekanntmachung des 
Reichskanzlers vom 15. und 20. Marz 3 902, betr. jugond- 
liche und weibliche Arbeiter und vom 20. Marz 1902, 
betr. Steinbriiche und Steinhauereien; dio Bergpolizei- 
yerordnungen des Oberbergaints Dortmund vom 28. Marz 1902  
betr. Betriebsaulagen beim Bergbau, sowie des Oberberg-

2. Fobriitir
amts Bonn vom - — — — ;— -  1900, betr. das unbefugte

2. und 4. April
Betreten von Bergwerkshalden; ferner Notizen iiber das
Reichs- und Gewerbegorichtsgesetz und die Polizeiverordnung
des Oberbergamts Bonn, betr. die GrubenanschluObahnen.
Ein besonderesHeft entbia.lt die preuGischenBergbehorden etc.,
ein Yerzeichnis der preuGischen Bergassessoren, sowie
statistische Mitteilungen iiber die Erzeugnisse des Berg-
werks-, Salinen- und Hiittenbetriebes im Deutschen Reiche
und im Ausland. Eine zweite Beilage bringt die Persoualien
der Dampfkeśsel-UcberwachungsYoreine, die Dampfkesscl-
Yorschriften, das Gesetz, betr. die elektrischen MaGeinheiten;
ferner einen gewerblichen und literarischen Anzeiger, sowie
ein Bezugsąuellen- und Adressen-Yerzeichnis. Die iiufiere
Ausstattung des Kalenders ist gegen fruher nicht Yerandert.
Leider is t  auch das im Yorigen Jahre zum ersten Małe
angewandte unschijne gelbe Papier beibehalten worden.

Gr.
Kondensation. Ein Lehr- und Handbnch iiber Konden- 

satiori und alle damit zusammenhangenden Fragen, 
auch einschlieGlich der Wasseniickkiihlung. Yon
F. J. WeiG, Oivilingenieur in Basel. Berlin, Julius 
Springer 1901.
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Das Wort Kondensation hat in dcm letztcn Jahrzehnt 
eine besondere Wichtigkeit erlangt, nachdem es gelungen, 
zahlreiche Dampfmaschinen eines groGen Werkes mit ge- 
meinsamer Kondensation des Abdampfes zu yersehen, d. h. 
nach Einfuhrung der sog. Zentralkondensation. Aber auch 
in Zuckerfabriken, Salzsiedereien usw. spielon die Yakuum- 
Yerdampfapparate eine bedeutende Rolle.

Die Person des Yerfassers Yorliegenden Werkes ist mit 
der Entwicklung dieses Spezialgebietes des Maschinenfaches 
aufs engste verkniipft. Mit Rucksicht auf seine groGe 
praktisclie Erfahrung und zweifellos theoretische Begabung 
muB WeiG ais der Berufenste erscheinen, uns eine wissen- 
scliaftlicbe Bearbeitung der Kondensation zu geben, und 
der Inhalt seines Buches gibt dem im vollsteu MaGo recht.

Wer die WeiGsclien Arbeiten „Kondensation" in der 
Zeitschr. d. Yer. deutscber Ingenieure aus dem Jalire 1888 
und den ebenda 1891 erscliienerien Aufsatz „Nutzen der 
Kondensation" kennt, wird in diesem Buch manches Be- 
kannte wiederfinden. Jene Arbeiten bilden sozusagen den 
Kem dazu, der hierin ausgewachseu und ausgereift vorliegt 
und fiir Theoretiker und Praktiker gleich wertvoll ist.

Wenn wir dem Inhalt des Buches folgen, so beliandelt 
nach einer iiuGerst korrekten Eiuteilung der Kondensatoren 
das Kapitel A die Mischkondensation. Parallel- und Gegen- 
stromkondensatoren werden nach Wesen und Wirkung 
untersucht, die Berechnung des Kiihlwassorbedarfs und der 
Luftpumpe angestellt, wobei der Bestimmung des Un- 
dichtigkeitskoeffizienten breiterer Baum gelassen wird. Sehr 
wertvoll ist die Zusammenstellung der gewonnenen Resultato 
und eine daran sich schlieBende Beispielberechnung. Weitere 
Abschnitte in diesem Kapitel erorterii das Yerhaltnis von 
Kuliłwasserpumpe und Luftpumpenleistung bei Gegenstrom, 
behandoln den Nachkondensator bei Parallelstrom und 
besprechen schlieBlich dio Ausfuhrung des WeiBschen 
Gegenstromkondensators.

Wenn mail in Riicksiclit zielit, daB die Erfolge des 
Misclikondensators mit barometrischem Abfallrohr haupt- 
siichlich der von WeiG angegebenen Ausbildung zuzu- 
schreiben sind, wird man es erklarlich finden, wenn er 
sonst sehr bemerkenswerte Ausfuhrungen anderer Kon- 
strukteure „schneidet", was aber im Interesse der Sache 
bedanerlich ist.

Kap. B, Oberflaclienkondensation, leidet sehr unter der 
Kurze und verdiente in anbetracht der groBen Bedeutung, 
welche dieses System, gleiclmel ob Parallel- oder Gegen
strom, fur Gruben- und Iliittenbetrieb in neuerer Zeit 
erlangt hat, eingehendere Behandlung, wozu die hervor- 
ragenden Spezialfirtnen gewiB das ihnen zur Iland liegende 
Erfahrungsmaterial hergegeben hatten.

Kap. C behandelt die Frage dor Zeit zum ersten 
Evakuioren der Kondensatioiisraume, welche nur fiir Be- 
triebe mit ausschliefilichem Tagesbetrieb Bedeutung liat, 
fiir Dauerbetrieb aber nicht ins Gewicht fallt.

Bedeutend wichtiger ist schon Kap. D, Kraftbedarf, 
mit dem Ergebnis, daG dio effektive Totalarbeit (Eigen- 
kraftbedarf der Kondensation) bei Mischkondensation mit 
NaGluftpumpe das Doppelte deijenigen eines Mischkonden- 
sators mit Gegenstrom ist, und bei letzterem nur wenig 
geringer ais bei Oberflachenkondensation mit Parallel- 
oder Gegenstrom. Etwas unglucklicli in der Wahl seiner 
Ausdriicke ist der Yerfasser, wenn er von „kondensierten 
Maschińeii"' und ..kondensierter Maschinenkraft" spricht.

Das fiir den angehonden Besitzer einer Kondensation
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wichtigste Kapitel ist: Nutzen der Kondensation, dessen 
Inhalt besonders gewurdigt werden sollte, besonders hin- 
sichtlich der Ausfuhrungen, daB das hóchste Vakuum bei 
weitem nicht das wirtschaftlich gtinstigste ist. Hohem 
Yakumn wird vou den Uneingoweiliten stets eine zu wicbtige 
Rolle beigemesscn, die ihm vom Standpunkt der Wirt- 
scliaftliclikeit nicht zukommt, da es bei Anlage und Betrieb 
der Kondensation zu hocli erkauft werden muB.

Yon den weiteren Kapitebi hiingen diejenigen iiber 
Abdampfleitung, Kondensation bei wecbselndem Dampfver- 
braucli und Wasserriickkiililung direkt mit dem gestellten 
Thema zusammen, wahrend die eingeschalteten Kapitel: 
Steuerung bei Kondensationsmaschinen und namentlicli: 
Scbiebersteuerung WeiG iiber den Ralimen des Buches liin- 
ausgehen, was besonders yom letzterem gilt, dem Yerfasser 
etwas zuviel Eigenliebe widmet.

Dm aus dem Ganzen das Pazit zu ziehen, kann das 
Werk den an Kondensation interessierten Kreisen nur 
enipfohlen werden, wenn man aucli vielleiclit hinsichtlicb 
mancher Pnnkte, beispielsweise der Erklarung des Gesamt- 
druckes in einem Kondensator, nicht auf gleicliem Boden wio 
der .Yerfasser stelit.

Druck, Figuren und Ausstattung entsprechen dem, was 
man von dem Verlag seit Jahren gowohnt ist, sie geben 
das Beste. — es—

Zeitschriftenscliiui. *)
Mineralogie, Geologie.

D ie  E r z la g e r s ta t te n  der G eg en d  von D .- F e i-  
s t r i t z - P e g g a u ,  F r o h n le ite n  , O b elb ach  und T lia l-  
graben , Von Śetz. Z. f. pr. Geol. Dez. S. 393/.414.
(SchluG von S. 378.) C. Bergbau D.-Feistritz-Peggau.
D. Thalgraben. Lage und Geschicbte. Die erzfuhrenden 
Scliieferpartien. Erzfuhning und Lageruugsverhaltnisse.
6 Testfig.

A g u ila r  coa l and o i l  d is t r ic t .  Yon Lakes. 
Min. & Miner. Dez. S. 196/8. 4 Textiig. Geologiscbe
und topographische Beschreibung des Bezirks. Das Kohlen- 
vorkommen. Die einzelnen Floze und Flózgruppen. Die 
Gniben. Das PetroleuniYorkommen.

A co m p a r iso n  of t h e  o r ig in  and d e v o lo p m e n t  
o f  th e  ir o n  o r e s  o f  th e  M e sa b a  an d  G o g e b ic  
ir o n  r a n g ę s .  Von Leith. Jr. Age. 4. Dez. S. 24/5.

T h e B u rro  in o u u ta in  c o p p e r  d i s t r i c t ,  N ew  
M e sic o . Yon Reid. 4 Abbild. Eng. Min. J. 13. Dez. 
S. 778/9.

The C ananea cop p er d e p o s it s ,  M exico. Von 
Weed. Eng. Min. J. 6. Dez. S. 744/5. 4 Textfig.
Geologische Beschreibung des Kupfererzvorkommens. Dio 
Erze. Gewinnung und Zuguteinacliung derselben.

The m in era ł zone of S a n ta  M aria dcl R io, 
San L u is P o to s f . Yon Manzano. Trans. Am. Inst. 
Nov. Geographisches und Topographisches. Geologische 
Beschreibung. Die Erzvorkommen: Silber, Quecksilber, 
Wismut, Eisen und Zinn.

D ie  G old b ergw erk e i.n der E ife l. Bergb. 10. Dez.
S. 1/2. Die schon vor langer Zeit in der Eifel betriebene 
Goldgewinnuug soli wieder aufgenommon werden. Das Gold 
soli sich in einem zwischen Unterdevon und Kambrium 
eingelagerten Konglomerat finden.

) Das Verżeiclinis der regelmSIsig zum Auszuge gelangenden 
Zeit8chriften wird mit der Ausgabe der iiblichen Titelabkurzungen 
in der nachsten Nummer der Zeitschrift erscheinen.
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L es a n c ie n s  ch en a u x  a u r ife r e s  de C a lifo rn ie . 
Yon BordeauK. Ann. Pr. Heft 9. S. 217/58.

T h e La P la t a  m ou n ta in s. Yon Lakes. Min. & Miner. 
Dez. S. 222/3 . 2 Textfig. Geologischer Auf ban. Die
Mineralfuhrung der eraptiyen Gesteine.

B ergb au teeh n ik  (einschl. Aufbereitung pp.)
Red J a c k e t  Coal and Coke Co. m ines. Von Hill. 

Min. & Miner. Dez. S. 193/5. 4 Textabb. Die Gruben
liegen in Logan County, West Yirginia. Beschreibuug des 
KohleiiYorkommens, des Grubenbetriebes und der Kohlen- 
forderung und -verladung.

The m in in g  in d u s tr y  o f tlie  Coeur d’A le n e s ,  
Idaho. Yon Pinlay. Trans. Am. Tnst. Nov. Silber- und 
Bleięmorkommen sowie Gewinnung der Erze in dem 
genannten Distrikt. 21 Testfig.

The m a n g a iie se  in d u s tr y  o f th e d ep artm en t  
of P an am a, R ep u b lic  o f C olom bia. Yon Williams. 
Trans. Am. Tnst. Nov. 9 Textfig.

The g o ld - f ie ld  of th e  s ta te  of M inas G eraes, 
B razil. Yon Scott. Trans. Am. Tnst. Nov.

The P r ie ta  M in e  of P a rr a l, M exico. Yon Terry. 
Eng. Min. J. 6. Dez. S. 738/9. 3 Textabb. Diese Silber- 
erzgrube war schon im Jalire 1828 in Betrieb, versoff 
jedoch verschiedene Male. Es ist gelungen, die Wasser zu 
sflmpfen. Die Erzaufschliisse versprechen gunstige Ergebnisse.

B e s c h r e ib u u g  der neuen  W a s s e r lia ltu n g s -  
a n la g e  m it e le k tr is c h o m  A n tr ie b  a u f  der Grube 
A lten w a ld  des K o n ig l. S te in k o h le n b e r g w e r k s  
S u lzb a ch . Von Forster. Bergb. 17. Dez. S. 1/4.
2 Textfig.

D ie  G e s te in sb o h r m a s  c h in e n fr a g e  im J a h re
1902. D r u c k lu ft  und J J e k t r iz i t a t .  Yon Drolz. 
Ost. Z. 20. Doz. S. 680/6 . Mitteilungen uber verschiedene 
Versuche. Demnach arbeitet die Solonoidbohrmaschine der 
Union nach dem houtigen Stande am billigsten.

Le h a v a g e  m e c h a n ią u e  des ch arb on s a la  
c om p ag  n ie  des m in e s  d ’A n zin . Yon Saclier. Ann. Pr.
9. Heft. S. 278/88. Durch die Schrainmaschine wird das 
Auffahren der Forderstrecken beschleniiigt. Im iibrigen ist 
die Kohle der Gruben fiir das mascliinelle Schriiinen zu weich.

D ie  K o h lo n w a sc h e re i am D r e i f a l t ig k o i t s -  
a c h a c h t  in  P o ln isc h -O str a u . Von Ilofer. Óst. Z. 
20. Dez. S. 677/80. Beschreibuug der nach dem System 
Elliot gebauten Wasche.

The W eb er g a s o lin e  m ine lo c o m o t iv e .  1 Abb. 
Eug. Min. J. 13. Dez. S. 789.

M aschinen-, D am p fk esselw esen , E lek trotech n ik .
The u t i l iz a t io n  o f  e x h a u s t  stea m  by th e  

com b in ed  a p p lic a t io n  of s te a m -a c c u m u la to r s  
and c o n d e n s in g  tu r b in es . Ir. Coal Tr. R. 19. Dez.
S. 1578. Beschreibung der betr. Anlage auf Schacht V 
der Grube Bruay und der dort erzielten Resultate.

U ne ru p tu re  do v o la n t. Von Renier. Ann. Bolg.
4. Heft. S. 925/67 . Genaue Berechnung des Schwungrades 
und Beschreibung des Bruches.

Y er su c h e  m it e in e r  D am pfdynam o, B a u a r t  
S c h ic h a u -S c h u c k e r t  fur e le k tr is c h e  B e le u c h tu n g  
von E ise n b a h n z u g e n . Gl. Ann. 15. Dez. S. 258/60.
3 Abb. Ilinweis auf einen m iC g lu c k te n  Yersucli mit einer 
Einzylinderdampfmaschine. Ausfiihrung einer Verbund- 
darapfmaschine mit um 180 0 versetzten Kurbeln. Be- 
deutende Herabminderung der friiher anfgetretenen Er-

schtitterungen. Die Dampfmaschine, erbaut yon P. Schichau 
in Elbing, ist direkt mit einer Schuckertschen Nobenscłilufi- 
dynamo gekuppelt. Minutl. Umdreliungen 1000. Die 
Maschine ist yollstiiudig eingekapselt. Schaltungsschema.

M od orn e D a m p fk e ss  e la n la g e n .  Von Herre. 
(Ports.) Ding. P. J. 20. Doz. S. 805/10 . 10 Abb. (Forts. f.)

Y e r su c h e  an einem  D a m p f k e s s e l  m it n a tiir -  
l ic h e m u n d  k iin s t l ic h o m  Zug. Yon Barta. Wiener 
Dampfk. Z. 12. Dez. S. 154/7. 3 Abb. Zusammen- 
stellung und Yergleichung dreier Verdampfungsvorsuche, vou 
diesen eines mit naturlichem, zweier mit kunstlicliem Zng.

M a u e r w o r k sfe s t ig k e it  und S c h o r n s te in s ta n d -  
s ic h e r h e it .  Yon Jacker. Dampfk. Uh. Z. 17. Dez. 
(Forts.) 2. Pestigkeit der Ziegelsteine. 3. Mauerwerks-Ge- 
wiclit. 2 Fig. (Ports. folgt.)

M ą u e r w e r k s fo s t ig k o it  und S c h o r n s te in s ta ń d -  
s ic h o r h e it .  Yon Jacker. Dampfk. Ub. Z. 24. Dez. 
(Ports.) S. 974/8. 2 Abb. IV. Dio Anwendung der Yer- 
suehsergobnisse in der Prasis: 1. Wert und Bedeutung 
der Yersuche; 2. Ausfiihrungsweise.

Y erein  D e u ts c lie r  M as c h i u e n - ln g e n ie u  re. 
Yersammlung am 28. Oktober 1902. Gl. Ann. 15. Dez.
S. 241/58. 20 Abb. Yortrag von Sauer: S o lb s t t h a t ig e  
K u p p olu n geii fiir E ise n b a lin fa h r z e u g e . Nachteile 
der jetzigen Scliraubenkuppelung; Gefalir beim Rangiordienst 
und leichte Zerstórbarkeit. Amerikanische selbsttatigo 
Kuppelungen; Form der Kuppelklaue und fur Deutschland 
yorgeschlagene Abanderung derselben. Vorschliige zur 
iJberwindnng der Sclnrierigkeiteu wahrend der Ubergangs- 
zeit. Yerschiedeno Systeme selbsttatigcr Kuppelungen. 
Diskussion.

N e u e r u n g e n  a u f dem G e b ie te  der e le k tr is c h e n  
B e le u c h tu n g . Von Prasch. (Forts.) Dingl. P. J. 20. Dez.
S. 814/9 . 12 Abb. (SclilaJB folgt.)

N eu eru n g en  a u f dem G eb ie te  der e le k tr is c h e n  
Beleuchtung. Yon Adolf Prasch. (Schlufi.) Ding. P. J.
27. Dez. Ś. 821/4 . 11 Abb.

H iitten w esen , C hem ische T echnologio , Chemio, 
P h ysik .

Co.king in B e e -H iv e  o v en s  w itli re feren ce  to  
y ie ld . Von Catleth. Trans. Am. Inst. Nov. Erfalirungen 
bei der Koksdarstellung mit dem genannten Ofen in bezug 
auf das Ausbringen.

U b er  d ie K o n s t itu t io u  der H o c h o fe n sc h la c k e .  
Yon Zulkowski. Oest. Z. 13. Dez. S. 667/70. (Schluli) 
Die Berechnung einer Hochofenboschickung fiir einen be- 
stimmten Sauregrad wdrd an einigen Beispielen gezeigt.

E in ig e s  u b er d ie R o h e ise n w a h l zu GuO- 
zw eck en . Yon Dillner. Oest. Z. 13. Dez. S. 670/2. 
EinfluC der im Eisen enthaltenen Stoffe auf seine Eigen- 
schaften.

The e f f e c t s  o f r e -h e a t in g . Von Goransson. Am. 
Man. 11. Dez. S. 662/6 . 3 Textfig. tlber dio Behandlung 
iiberhitzten Stahles.

F ou n d ry  m an agem en t in  th e  new  ce n tu ry . 
Von Buchanan. Eng. Mag. Dez. S. 369/84. Einfuhrung 
in eine langere, den obigen Gegenstand behandelnde 
Artikelreihe.

E le c tr ic i ty  in m odern s t e e l  m akin g . Yon Smith. 
Eng. Mag. Dez. S. 402 /15 . 15 Textabb. Die ausgedehnte 
Anwendung der Elektrizital auf den Edgar Thomson Stahl- 
werken bei Pittsburg.



BSr. 1. -  24 - 3. Januar 1903.

A stu d y  of am algam ation  m oth ods, e s p e c ia l ly  
th e  P a tio  P r o c e s s ;  w i tli th e  o b je c t  of avoidiu'g  
th e  lo s s  o f  m e r c u r y  Von Bnstamente. Trans. Am. 
Inst. ’Nov.

T he m e c h a n ic a l feod in g  o f s i lv e r - le a d  b la s t -  
f u r n a c e ś. Yon DwigM. Trans. Am. Inst. "Nov. 20 Testfig,

T h e n ew  B u l ly  H i l l  s m ol ter . Eng. Jlin. J.
6 . Dez, ■ S. 747/8. Die Kupfergewinnung auf der gc- 
uaiiuten neuen, in Kalifornien gelegenen Anlage.

Tho m e ta lln r g y  of titan iu m . Vęn Eossi. Trans. 
Am. Inst. Xov.

L ’ a l lu m i  no th o r  m i o. Yon Firket. Ann. Belg. 
Ś. 970/92. Das Goldschmidtsche Yerfaliren.

W ort und B ostim m un g d es K ohlen s iiu reg e-  
lia lto s  der H e izg a se . Yon Dosch. (Forts.) Dingl. P. J. 
20. Dez. S. 811/4. V. Booinflussungen des Kohlensiture- 
gehaltes.. (Forts. folgt.)

Volkswirtschaft und Statistik.
P ro d u k tio n  und Y erbranch  an K oh le in den 

L an d em  der Erde. Oest. Z. 13. Dez. S. 672/4.
The v a lu a tio n  of m ines of d e f in ite  a y era g e

i n co me. Yon Hoskold. Trans. Am. Inst. Nov.
The econom ical s ig n if ic a n c e  o f a h ig h  w ago  

ratę. Yon Longumir. Eng. Mag. Dez. S. 396/401. Yolks- 
wirtscbaftliche Betrachtungen uber holie Arbeitslolme.

P ro b lem s of labor and lifo  in a n th r a c ite  
m ining. Yon Hoffman. Eng. Min. J. 6 . Dez. S. 746, 7. 
Teil III. Statistisches uber Gosundheit und Sterblichkeit 
der Arbeiter.

Our m in in g  in to r e s ts . Yon Holmes. Min & Miner. 
Dez. S. 219/21. Die Entwicklung der amerikanischen 
Bergwerksindustrie. Die Faktoren, welche zu dem Auf- 
bluhen dieses Industriezweiges beigetragen haben, (Forts. f.)

Gesotzgebung und Ver-waltung.
L a le g is la t io n  f r a n ę a is e  r e la t iv o  au s a cc i-  

d en ts  du tra v a il. Mon. Int. mat. 21. Dez. S. 3733 fT. 
Darstellung des franzósisclien Unfallversicherangsgesetzes 
vom 9. April 1898, seiner bisherigen Wirksamkeit mul der 
Griinde, die in diesem Jahre zu seiner Abanderung gefuhrt 
haben. (Forts. folgt.)

V erkehrswesen.
The Panam a ca n a l, and tho r o g u la t io n  of the 

C h a g res B iver. Yon Abbot, Eng. Mag. Dez. S. 329/68.
Versetiiedencs.

M on tanlioch sch iilen  Europas. Yon Toldt. Oest. Z.
13. Dez. S. 653/7. (SchluO folgt.)

M on tanh och sch ulen  Europas. Yon Toldt. Oest. Z. 
20. Dez. S. 686/9. (SchluO.)

Personalien.
Das Prasidium des V ere in s  fiir d ie b erg  ban- 

lic h e n  In teressen  im  O b erb erg a m tsb ez irk  
D ortm u n d  setzt sieli nacli Ausscheiden des Herrn

Geh. Finanzrats Jen ck e  wie folgt żusammeu: Zum 
Yorsitzenden wurde gewahlt Herr Geh!Bergrat K r a b le r , 
Altenessen; zu seinem ersten Stellyertreter Herr Geh. 
Bergrat Dr. S c h u ltz , Bochum; zu seinem zweiten Stell
yertreter Herr Bergrat P ie p e r , Bochum.

D er V orstand d e s .Y e r e in s  fur d ie  b e r g b a u 
lich en  In te r e sse n  im O b e r b e r g a m tsb e z ir k  
D ortm und hat in seiner letzten Sitzung- fiir den aus- 
geschiedenen Herrn Geh. Finąnzrat J e n c k ę  semen Nacli- 
folger in der Verwaltung der GuBstahlfabrik Fried. 
Krupp, Herrn Laminat a. D. R-Ottger, sowie fiir den 
kurztich verstorbenen Herm G ustav  Han.au den 
Generaldirektor der Aktien-Gesell.scliaft :vSteinkohlen- 
bergwerk Nordstern" zu Essen, Herrn Bergrat K o s t ,  
kooptiert.

Dem ordentlichen Professor in der philosophiselten Fakultat 
der Universitat Góttingen, Dr. Theodor L ie b is c h  ist der 
Charakter ais Geheimer Bergrat verliehen worden.

Dem Oberbergrat P O p pin ghau s zu Clansthal ist der 
Iiote Adlerorden vierter Klasse, dem Bergwerksdirektor 
S ch u ltze  zu Obernkirclien der Konigliche Kronenorden 
vierter Klasse Yorlielien worden.

Bei dem Berggewerbegericht zu Dortmund ist dem Bergrat 
Pomm er zu Hamni, nnter Belassung in dem Amte ais 
Stellvertreter des Gerichtsvorsitzenden, der Yorsitz der Kammer 
Hamm und dem Bergineister S cliap er zu Dortmund, nnter 
Ernennimg zum Steliyortreter des Gericbtsvorsitzenden, der 
Yorsitz der Kammer Dortmund I des Gerichts iibertragen 
worden.

Der Bergassessor A xt ist vom 2. Jamiar 1903 ab dem 
Revierbeamteń des Bergreviers Dortmund II ais technisclier 
Hfilfsarbeiter iiberwiesen worden.

Der Bergassessor N iig e li, z. Z. beurlaubt, ist auf seinen 
Antrag aus dem Staatsdienste .entlassen worden.

Wie in fruheren Jahren hat unser Yerlag auch 
diesmal E in b a n d d ee k e n  in bisheriger Ausstattung 
herstellen lassen. Die Bezugsbedingungen sind aus der 
der heutigen Nummer beigefiigten Bestellkarte zu er- 
sehen, dereń man sich gefl. bedienen wolle. Durch 
Erhohttng der Seitenzahl der einzelnen Jfummern und 
die yielen Tafelbeilagen ist der yorliegende Jahrgang 
so umfangreich geworden, daB er nicht melir in einer 
Einbauddecke untergebracht werden kann. Es sind daher 
diesmal zwei Halbjahresbiinde yorgesehen worden. So
weit der Yorrat reicht, soli kostenlos ein zweites Itthalts- 
yerzeichnis nachgeliefert werden. Bestellungen darauf 
sind zu richten an die Geschaftsstelle des ..Gluckauf", 
Essen-Buhr, Lindenallee 42.

Der heutigen Nummer liegt das lnhaltsyerzeichnis 
fiir den Jahrgang 1902 bei.



Tafel 1.

Strebbau 
mit breitem Blick.

jM M M P S  Berg- »nd H u tte n m a n n is c h . W ochenschrift 1903.

Streichend.

Pfeilerbau.

Schwebend.

Streichend.

Schwebend.

Stofsbau.

Streichend.

Strebbau mit 
abgesetzten Sttifsen.

. Schwebend.

Fig. 7.

D ie Bruchlinien sind gestrichelt eingezeichnet.

on G. D. Baedeker in Essen.
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„Gliickauf“, Berg- und Hiitleamannische W ochenschrift 1903. Taf. 4 .

Fig. 5. Fig. 6. r iD- '• F lS- 8 -

P h o t o g r a p h i s c h e  Aufnahmen aus  den Abba uen  der  Zeche Shamr ock  i n / I Y .

Fig. 1. Fig. 2.

Druck vo« O. I). Baedcker in Essen.


