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Das JDrahtsęil, seine Erfindung, Eiięcnseliaften mul Zulumft.
Yon Professor O. H o p p e , Clausthal.

E in le i tu n g .
Gegenwartige Abhandlung iiber Yergglgenheit Gegen- 

wart und Zukunft der Drahtseile, liingst geplant, heute 
noch nicht uberflussig, bezweckt:

1. die bis auf den heutigen Tag in den Lehr- 
biichern und Zeitscliriften noch xmvqllkommohen 
und nnricbtigen Angaben uber die Erfindungs- 
geschichte des Dralitseiles zu ergiinzen und zu 
berichtigen;

2. die aus den personlichen Beobachtungen einer 
langjiihrigen Erfalming herausgewachsenen A11- 
scbauungen uber die Bewegungs- und Kraft- 
Verhaltnisse am Drahtseile auf die einfachste 
Weise und m it den einfaehsten Mitteln anzu- 
deuten und womoglich dadurch

3. auf die gedeihliche Entwickelung bezw. Yer- 
besserung der Bergwerks-Forderseile einzu- 
wirken.

Dieselbe wurde an die Óffentlichkeit gedrangt durch 
das Buch „D ie D ra h ts e i le "  von Hrabak, uber dessen 
W ert ich deshalb meine Ansicht durch einige ein- 
leitende Worte zunachst in Kurze vorausschicken 
mSclite.

Der den Bergtechnikern bereits durch seine iruheren 
Untersuchungen und Veroffentlichungeu iiber Forder- 
seile, besonders auch den Maschinentechnikern aller

Liinder durcli andere literarische, m it peinlich ge- 
wissenhafter Genauigkeit verfaGte Werke*) bekannt 
gewordene hocKangesehene Yerfaśser, hat auf Grund 
seiner langjiihrigen Erfahrungen in seinen „Draht- 
seilen" die Friiclite itreuen FleiBes wahrend eines 
Menschenalters auf dem Felde seiner Tatigkeit ein- 
geheimst. Wortliche und bi Id liche auf Beobachtung, 
Erfahrung und Versuche gestiitzte Erkliirungen, 
mathematische, eigenartige Ableitungen, sorgfiiltige 
tabellarische Zusammenstellungen der ffir den Praktiker 
unentbehrlichen Ergebnisse, zweckmaBig gewablte Zalilen- 
beispiele kennzeichnen das Buch, das man wohl nach 
den eigenen Worten des Yerfassers, der bescheiden den 
Satz yorausschickt: („si parva licet componere magnis“) 
und dabei an den „Thesaurus der Logarithmen" erinnert, 
einen „Thesaurus der Drahtseilef‘ nennen konnte.

Hrabak verfolgt auch hier den von ihm (z. B. bei

*) Bereebuung der Forderseile. Wie wird mail aus Tiefen 
iiber 1000 m bis selbst 2000 m fórdern kijnnen? Flaehseile fiir 
moglichste Seilgewichtsausgleichung. — Uber die Anwendung 
dervariabelen Erpanaion beiSchacht-Forderungs-Dampfmaschinen.
— Praktischo Hilfstabellen fiir logaiitmisehe uud andere Zahlen- 
rechnongen. — Die DampfmasehinenberechnungeD (in 3. Auflage 
you 1864 ab). Hilfsbuch fiir Dampfinaschineu-Techuiker (in 
3. Auflage von 1883 ab). Gedenkbuch zur Feier des SOjabrigen 
Bestandes der k. k. Bergakademie Pribram 18-19 bis 1899 mit 
Planen und Tafeln 1900. ConditioM d’exploitation a grand 
profoudeur. Rapport de M. J. Hrabak. Ćongres international 
des mines et de la mctallurgie, Paris 1900.
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Behandlung der Dampfmaschinen) beliebten Weg, das 
theóretisch Erm ittelte dem Praktiker in Tabellenform 
ubersichtlich so darzubieten, daB er es ohne Schwierig- 
keiten gebrauchen kann.

W er sich — sei er Gelehrter oder Praktiker — 
vergegemvartigt, welche holie Bedeutung das Drahtseil

1. zur E rz e u g u n g  von Bewegungen ais „Laufendes 
Seil“ der Schaclit-, Strecken-Forderung, der Seil- 
bahnen, der W ind®, Krane, Flaschenzuge, 
der Kraftubertraguijigen (Seiltransmissionen), der 
Sehlepp-Schiffahrt, der Dampf-Pfliigerei,

2. zur R e g e lu n g  und Besehriinkung von Bewegungen, 
ais Sehaehtfuhrungsseil, ais Tauereiseil, ais Lauf- 
seil der Seilbahnen,

8. zur V e rh i i tu n g  von Bewegungen, ais „stehendes 
Seil" der Schiffs-Takelage, der Hiingebrueken, 
ais Kabel zum Schutze der in ihrem Innern 
isoliert eingebetteten Leitungsdrahte, oder neuer- 
dings ais Umwickelungąseil fiir die Kupferrohre 
der DampfschifFe 

gewonnen hat, und trotzdem da dniu Ben in der Hast 
der technischen Betriebe recht oft die unerfreuliche 
Wahrnehmung macht, daB nur ein geringer Prozent- 
satz yon Technikom, dereń Betriebe ohne das Draht
seil nicht móglich, iiberhaupt nicht eńtstanden waren, 
uber die Eriindungsgesehichte desselben geniigend unter- 
rielitet ist, wird sich nicht daruber wundern, daB Hrabiik 
auf 220 GroBoktav-Seiten das Drahtseil behandelte; und 
wer die W ahrheit der W orte: „Die Gegenwart begreift 
nur, wer die Vergangenlieit kennt", anerkennt, wird es 
billigen, daB das erste, 20 Seiten umfassende Kapitel, 
ganz der Erfindungśgeschichte des Drahtseiles ge- 
widmet ist.

Schon die ersten drei Kapitel machen durch ihre 
Mitteilungen iiber die Geschichte der Erfinduńg und 
iiber die Geschichte der Herstellung und des Aufbaues 
der Drahtseile das Buch wertyoll fur jeden Fachmann 
und fur jeden nach allgemeiner Bildung trachtenden 
Laieu.

Meiner Ansicht nach muB in jeder grundlichen 
Behandlung der Forder-Drahtseile, auch in den Lehr- 
biichern, wie bei Hrabiik, die E r f in d u n g  und die K o n 
s t r u k t io n  derselben ais Ausgangspunkt gewShlt werden,

1. weil der Erfinder schon in seiner aus jahrelang 
(von 1827 bis 1834)- fortgesetzten sorgfiiltigsten, 
anfangs sehr entmutigenden Yersuchen und Beob- 
achtungen herausgewachseuen Seilkonstruktion das 
Ideał des Fórder-Drahtseiles angestrebt hat und 
w e il  o h n e  K e n n tn is  d e r  H e r s te l lu n g s -  
w eiso  u n d  des G e fiig e s  d e r s e lb e n  die 
B e u r te i lu n g  i ib e r h a u p t  u n m o g lic h  i s t ,  
oder doch auf einen „Streit um des Kaisers Bart" 
hinauslaufen muB;

2. aber auch, weil gerade iiber diese beiden wichtigen 
Ausgangspunkte fur jede sachgemaBe Begut-

achtung yiele Praktiker, Schriftsteller und Laien 
noch heute, 70 Jah re  nach der Erandung, gar 
keine oder unriehtige Ansichten haben. Daher 
das Suchen und unsichere Tasten nach neuen 
FÓrmen. D a h e r  d ie  M o g l ic h k e i t ,  daB ein 
A u s la n d e r  (E n g la n d e r )  d a s  h i e r  e r fu n d e n e  
A lb e r t s e i l  „ w ie d e re rf in d e n "  u n d  d ie g u te n  
E ig e n s c h a f te n ,  d ie  A lb e r t  dem  S e ile  ver- 
l ie h ,  a is  yon  ih m  h e r ru h re n d  a n p re is e n  
kan n  (Pariser Ausstellung 1900).

Durchdrungeri von der W ichtigkeit der Sache und 
von der W ahrheit, daB das Forder-Drahtseil, olrne 
welches Bergbau und Huttenwesen, diese beiden Haupt- 
stiitzen der Industrie, nicht mehr bestehen konnten, seine 
Wanderung uber den Erdball von C la u s th a l  antrat, 
hatte ich bereits 1883 in meinem Buche iiber den Ober- 
und Unterharz (Bergwerke, Aufbereitungsanstalten und 
Hutten) S. 192 u. ff. einen kurzeń von Hrabak be- 
nutzten tlberblick uber den Gegenstand gegeben, darauf 
ausfiihrlicher in „Stahl und Eisen" 1896 Nr. 12 und 13 
uber „ A 1 b e r  t  s V e r  s u c h e und E r  fin  d u n go  n" gehandel t. 
Trotzdem wird in dem Bericht uber die „Yersammlung der 
Schifłbautechnischen Gesellschaft" zu Diisseldorf (Stahl 
und Eisen 1. Juni 1902, Nr. 13) iirtiimlich ais Er- 
findungsjahr 1831 angegeben; ferner ist heryorgehoben 
im IV. Bandę der „Allgemeinen Maschinenlehre" von 
Ruhlmann S. 155, „daB die ersten Versuche m it Draht- 
seilen 1827 auf der Grube Franz August bei Clausthal" 
angestellt seien, im Lexikon von L u e g e r  wird unter 
„Drahtseil" das Jah r 1827 angefiihrt. Die Nummer 
der „ D e u tsc h e n  S e i le r z e i tu n g "  vom 5. Januar 
1903 S. 15 berichtet nach einer englischen Zeitung 
sogar wortlich: „Die Drahtseile sind keine absolut 
neue Erfindung, denn man hat bei den Ausgrabungs- 
arbeiten von Pompeji schon Bronzedrahte gefunden, 
die zu kurzeń Seilen zusammengefiochten waren. 
Deutschland hat die Ehre, zuerst Drahtseile dargestellt 
und in Anwendung gebracht zu haben. Die ersten 
Drahtseile wurden in Deutschland im Jahre 1821 
fabriziert."

So werden hier und an vielen anderen Stellen der in- 
und auslandischen L iteratur bis in die neueste Zeit 
die Angaben, die offenbar auf das Forderseil hinzielen 
sollen und andere falsche Mitteilungen, die das Drahtseil 
nennen, aber nur fur Ketten richtig sind, bunt durch 
einander geworfen.

Deshalb sollten wohl alle Fachgenossen, die mit 
dem Bergbau, Hiittenwesen und der Elektro-Maschinen- 
technik zu tun haben, sich y e r p f l ic h te t  fu h le n , dem  
d e u tsc h e n  E r f in d e r  zu se in em  K e c h te  zu y e r-  
h e lfe n  u n d  dem  A u s la n d e r  H ra b d k  d a n k b a r  
se in , daB e r  m i t  h i l f t ,  ih n e n  den  W e g  zu z e ig en ,

Hatten die deutschen Erzeuger und Yerbraucher 
der Forderdrahtseile sich mehr um die Erfindungsge- 
schichte und um die unyerkennbaren Yorzuge des
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„ A lb e r ts e ilc s "  gckummert, so liiitte dasselbe nicht 
auf der Pariser W eltausstellung 1900 ais noue Er- 
findung (HraMk Seite 41) sich breit machen konnen, 
und wurde liingst die Unsicherlieit iiber die An- 
schauungen, welche noch lieute beziiglich der Forder- 
Drahtseile herrscht einer besseren Einsicht Platz ge
macht haben. Ich bin fest uberzeugt, daB noch lieute 
manche, die sich dariiber auslassen, ob die einzelnen 
Driilite in einem Drahtseile auf T o r s io n  beansprucht 
worden oder nicht, oder in welchem MaBo dieselben 
auf B ie g u n g  beansprucht werden, p e rso n lic h  noch 
n ich t den e in fa c h s te n  V ersu ch  g e m a c h t liaben , 
um d er S ache  a u f  den G ru n d  zu kom m en. Auf 
diesen wichtigen Punkt werde ich noch zuriickkommen.

Die technisch-wissenschaftliclic Behandlung der D rah t
seile ist aber auch besonders schwierig, weil der Forscher 
hierbei Rucksicht zu nehmon hat, auBer auf die ver- 
sćliiedenen H e rs te l lu n g s w c is e n  und Konstruktionen 
(.,Albertschlag“ „Kreuzschlag") auch auf die Eigen- 
art der verwendeten verschied§nartigen S to ffe  (Eisen 
Stahl, Hanf etc.) und auf die bei der Herstellung und 
beim Gebrauch auftretenden zusammengesetzten B e- 
a n s p ru c h u n g s a r te n  (Zug, Biegung, Torsion).

Ja, es ist aus den angefiihrten und spatei; deut- 
licher hervorgehobenen Grunden, trotz groBter Um- und 
Einsicht, nicht móglich g e n a u e  Ergebnisse zu ge- 
winnen. Der Forscher auf dem Gebiete ist yielmehr 
nur im stande und verpHichtet, den Fehler-Quellen und 
Grenzen nachzuspiiren, dom Praktiker beste Annaherungs- 
werte in Formeln womoglich in Tabellen zur bequemen 
Benutzung darzubieten, tunlichst dereń Anwehdiing im 
Betriebe durch Zahlenbeispielę zu zeigen und auf diese 
Weise ais zuverliissiger Wegweiser zu dienen.

In diesem Simie suclite Hrabak in den auf das 3. 
folgenden Kapitelu auf Grund seiner eigenen und der 
yorliegenden Erfahrungen, Beobachtungen und Ver- 
suclien anderer Forscher m it dem Erfolge des erfahrenen 
Mannes nach besten Kriiften und Konnen brauchbare 
Ergebnisse zu bieten.

Er liiitte nur stiirker betonen sollen, daB derartige 
Ergebnisse, wie vorhin schon angedeutet wurde, n ie 
m al s Anspruch auf absolute Genauigkeit erheben 
konnen und wird gut tun, in einer Neuauflage, oder 
schon in den (dem Yernelmien nach) vorbereiteten 
Ubersetzungen in die franzosische und englischo Sprache 
Kraftausdriicke etwa wie „unfehlbar", „unwiderlegbar" 
und dergleichen zu streicheu.

FiirsolcheNeuauflage móchten noch die naclifolgenden, 
fur die Beurteilung der Drahtseile uberhaupt wichtige, ge- 
schichtliche und sachliche Bemerkungen yon Interesse sein.

Diese Bemerkungen uber die E r f in d u n g  und die 
E ig e n s c h a f te n  der Fórder-Drahtseile werden die Auf- 
inerksamkeit noch bsonders auf zw ei der Griinde 
lenken, die mich immer bestimmt haben, das „Albert- 
geflecht" (gleichsinnige Drehung in Litzen und Seil)

ais Forderseil iiber das „KreuzgeHccht“ zu stellen und 
zu empfehlen.

Yorgreifend bemerke ich, daB diese beiden Griinde 
sind: g le ic h fó r m ig e r e ,  a ls o  s p e z if łs c h  g o r in g e r o  A b -  
n u t z u n g  a m  a u fs o r c n  U m fa n g e  u n d  g r o fse r o  B ie g -  
s a m k e it ,  a l s o  g e r in g o r e  E p t w e r t u n g  im  I n n e r n  d e s  
S e i le s .  DaB meine Ansicht durcliaus nicht von allen 
maBgebenden Sachverstiindigen geteilt. wird, beweist u. a. 
der in Luegers Lesikon I1 IS . 395/9G yeroflentlichte m it 
„Hcrrmann" unterzeiclinete Satz: „Bei der Anfertigung 
befolgt man allgemein die Regel, jede folgende Drehung 
in dem der yorangegangenen entgegengesetzten Drehsinne 
vorzunehmen, sodaB die Litzen in dem Seile die Gestalt 
rechtsgewundener Schraubenlinien haben, wenn die Driihte 
in  den Litzen wie linksgiingige Schrauben ansteigen. 
O hne d ie se  V o rs ic h t  w u rd e  m an  e in  h a r te s  
s te i f e s  S e il e r h a l t e n  . . .

Ich bin gerade entgegengesetzter Ansicht, die ich 
im  folgenden zu begrunden versuchen will; bedaure 
aber, daB solche Behauptungen bei Uneingeweihten den 
Glauben erwecken miissen, ais liiitte der „W ied e r-  
e r f in d e r  L a n g “ wirklich etwas erfunden.

G c s e h ic h to  d e r  F o r d e r - D r a h t s e i le .
Die Erfindung und erste Anwendung der Drahtseile, 

hervorgegangen aus dem Bedurfnisse des Bergbaues im  
Harz, aus dem Wunsche, denselben vor dem Untergange 
zu bewahren, wurde nach yielen oft sogar recht ent- 
mutigenden Yersuchen vom Oberbergrat A lb e r t  in 
Clausthal im Jahre 1834 gemacht. Der Erfinder „(locht1- 
(drehte) die Driihte zu den Litzen, die Litzen zu den 
Seilen in gleicher Richtung. Solche g le ic h s in n ig  
geschlagenen Seiten wurden auf den Harzer Gruben nach 
und nacli eingefiihrt und b is  a u f  d e n  h e u t ig e n  T a g  
u n u n te r b r o c h e n  benutzt, auch bald nach der Erfindung 
von Clausthal aus nach dem Auslande, insbesondere 
nach E n g la n d  versandt. In eine spiitere Zeit fallt 
auf einzelnen Gruben die Anwendung des vou dem 
einen oder anderen Bergwerksdirektor bevorzugten 
„ K r e u z g e f le c h te s “, bei welchem (in der liingst bei 
dem gewóhnlichen Hanfseile geubten Weise) die Driihte 
zu den Litzen bezw. die Litze zu den Seilen in entgegen
gesetzter Richtung geschlagen waren. Man nannte 
deshalb zum Unterschiede die Seile nach der 
ursprunglichen Albertschen Herstellungsweise „ a lte s  
M a c h w e r k " , dereń Streben, sieli um die Seilachse zu 
drehen, ubrigens in unseren tonnliigigen Schiichten 
schon durch die aufliegende Tonne und in den wenigen 
seigeren Schachten durch den in der Tonne stehenden 
Ausrichter yon dieser aus wahrend der Schachtrerision 
geschickt und yollstiindig gehindert wurde. Ais noch 
spater ein Engliinder Lang, der die groBen Vorzuge 
des „alten Machwerks“ vor dem Kreuzgefiecht aller 
Walirscheinlichkeit nach hier im Harz durch Augenscbein 
kennen gelernt hatte, sich in England das „alte 
Machwerk“ ais seine Ei-findung patentieren lieB, wurde
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letzterem auf meine Anregung noch der Name 
„ A lb e r t s c h la g “ , oder „ A \b c r tg o f lc c h t“ , oder „ A lb o r t-  
Boil“ beigelegt, damit des wahren Erfinders Name nicht 
von dem Englander renlrangt werde.

Es ist der Mulic wert, auiłer den voranstehenden 
nackten Zahlen und Angaben noch m it knappen Worten 
die Erfindungsgeschichto des Albertschen Seiles zu 
schildern, um zugleich die Versuche und Verbesserungen 
des Erfinders kennen zu lerrien, welche ungewohnlich 
anregend auf die Technik bis in die Gegenwart gewirkt 
haben.

1806 begann Albert seine Dieustlaufbahn im Harz 
und .damit zugleich seine Arbeit, die Fórderung aus 
tiofen Schacliten zu ermoglichen und tunlichst wirt- 
schaftlich zu gestalten.

Yon den 35 Hauptschachten des Oberharzer „Silber- 
gruben-Bergbaues11 waren damals nur zwei (die Dorothea 
und der Herzog Georg Wilhelm) mit H a n f s e i le n ,
33 m it (den hier im Oborharz aufgekommenen) „ver- 
jungten E isenscilen“ yerselien. Diese Eisenseile waren 
nach dem heutigen Spraehgebraucho Ketten aus 
Eisendraht m it abnehmender Starkę der Glieder und 
sind die Yorlaufer der heutigen verjungten Drahtseile. 
Da aber infolge der liiiufig auftretenden Kettenbruche 
die Oberzeugung wuchs, daB aus mehr ais 200 Lachter 
( — etwa 400 ni) Toufe groBe Lasten nicht mehr 
gefOrdert werden kónnten, weil schon das 200 Lachter 
lange yerjungte Seil (Kette) m it reichlich 3000 Pfund 
Gewicht funfmal mehr .wog ais die gewóhnliche Nutzlast 
einer gefullten Tonno, so wurde ein Hauptschacht nacli 
dem anderen „getiifelt" (verschalt) uud m it Hanfseilen 
belegt.

Trotzdem galt es Albert ais wichtigste Aufgabe, 
anstatt der Hanfseile, die beim Tieferwerden der Schachte 
doch nicht mehr geniigen wurden, wieder Eisenseile 
einzufuhren, zumal d e rH an fau s dem Auslande bezogen 
werden muBte, dagegen der Yorzuglichste Eisendraht 
auf den Harzer Hiitten aus Harzer Eisenerzen hergestellt 
werden konnie, und besonders das Eisen der Gittelde- 
Hiitte wegen der „b r a u n s te i  n li a 11 i g e n E i s e n s te  i n e 
des t b e r g e ś |  eine „liartzahigo fadige“ Beschaifenheit 
zeigte.

1829 wurde deslialb auf dem EUsabieth-Schacht bei 
Clausthal die Fórderung m it einem „E isen se ile  (Kette) 
ohne Ende“ eingerichtet, um das groBe Seilubergęwiclit 
auszugleichen, nachdem man bei einem Yersuche 1827 
durch eine im Gesenk angebrachte Fuhrungsrolle die oft 
durch ganz „ratselhafto1* Drehung verursachte Bildung 
dicker Knoten im Seile beseitigt hatte, welche die 
Fórderung unmóglich machten.

Diese Einrichtung war offenbar der Yorlaufer der 
heutigen Kópe-Fórderung fiir tiefe Schachte m it dem 
Unterschiede, daB an Stelle des damaligen Eiseuseiles 
(Kette) lieute das Drahtseil getreten ist.

Die Kette war aus Eisen geschmiedet, welches durch 
„lSfache Schweifluug raffiniert war und die Kennzeichen 
eines vortrefflichon Seileisens zeigte." Die ungewóhnlicli 
groBen (12fuBigen) Troib- und Seilscheiben gestatteten 
5 Zoll lauge gestreckte Kettenglieder, die auf ein 
verhiiltnismaBig leichtes Seil von 11 ’/2 Pfund auf 
1 Lacliter Liinge fuhrten, dessen Gewicht nicht viel 
gróBcr ais das eines entsprechenden Hanfseiles war.

Naclidem dio anfangs fast „abschreckenden" 
Schwierigkeiten, welche die groBen UnregelmaBigkeiten 
des Schachtes m it sich brachten, insbesondere die oft 
ganz u n e r k la r l i c h e n  D re h u n g e n  der Kette sorg- 
f  tltig beseitigt waren, ging das Treiben (dio Fórderung) 
ruliig und m it Ersparung von Aufschlagwassern 
10 Wochen hindurch yon statten. Da wurde die Kette 
unerwartet in 30 Stucke zersclilagen und zeigte eine 
„unziihlige11 Menge von Ketten-Gliedern, die an den 
Gelenkstollen „ f e in k ó r n ig e s  G e fiig e  wie Stahl und 
nur in den Seitenstuckeń die urspruhgliche Yóllige 
Weichheit und Biegsamkeit aufwiesen." Diese Hartung 
der Kette schrieb man den StóBen zu, welchen die 
Kettenglieder beim Auflaufen auf die Sclieiben in den 
Gelenken ausgesetzt gewesen waren. 1829 wurden 
deslialb unter móglichst gleichen Verhiiltnissen D a u e r -  
v e r s u c h e  m it einer Kette angestellt, dereń Glieder 
auf das sorgfiiltigsto aus dem „ausgesuchtesten ziihesten, 
fadigsten Gewelirlaufplatinen-Eisen" angefertigt waren. 
Glied fur Glied zersprang wieder bei der Schlagprobe 
an den Gelenken und zeigte hier wieder einen ganz 
feinkórnigen stalilartigen Bruch, dagegen in den Seiten- 
stiicken das ursprungliche „weiclie fadige Eisen."

Durch diese A lb ertsch en  Dauerversuche wurde 
somit eine E n td o c k u n g  gemacht, welche spilter 
W o h le r t  und S p a n g e n b e rg  durch die nach ihnen 
benannten Versuche bestatigten.

Ijbenfalls im Jahre 1829 wurden neue Yersuche 
m it einem ganz neuen vorzuglichen Seile, dessen Ketten
glieder an den Gelenken durch dicke Einlagen von 
Stabeisen Yerstarkt waren und einer wesentlich ver- 
anderten Fórdereinrichtung ausgefuhrt. Um niimlich die 
nachteiligen Seilbiegungen (StoBe) zu yermindern, wurde 
anstatt der ..zwei Seilscheiben nur e in e  quer iiber den 
Schacht geliangt, auf welcher das Seil bloB in den 
Schacht gefiihrt wurde. Dagegen wurde die Bewegung 
und Yerbindung mit dem Kehrrade (Wasserrade) 
durch Kamme und Triebstócke m ittelst zweier Seile 
ohne Ende bewirkt, welche vom Schachte die Trift 
hinab in die Radstube geleitet wurde."

W ir erkennen in dieser K r a f t u b e r t r a g u u g  die 
„ S e i l t r a n s m is s io n " ,  die spater (1850) Hirn mit 
dem Drahtseil, anstatt der Kette wie liier, einriclitete.

Mit dieser Yorrichtuug ging das Triebwerk ruhig 
und sicher. Aber schon nach einem Yierteljahre 
entstand doch wieder ein Seilbruch. Ein im Jalire
1830 aufgelegtes ganz neues und yerbesserteś Seil brach
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olme eine besondere Veranlassung, naclulem es 1 Jah r 
und 10 Wochen m it den besten Ergebnissen gearbeitet 
hatte, welche bisher uberhaupt durch die Versuclie mit 
dem „Seil olme Ende" erzielt waren.

Deshalb wurde in ganz derselben Weise ein neues 
Seil im Juni 1831 verwendet, das aber schon im 
Januar 1832 brach. Ein im Februar 1832 aufgelegtes 
auf gleiche vorzugliche Weise angefertigtes Seil brach 
sogleich nach dem Auflegen. Ein .in demselben Jahre 
aufgelegtes, aus besonders sorgfiiltig hergestellten 
Gliedern bestehendes Seil brach im September 1833.

Tm Anfange des Jahres 1834 wurde ein neues 
Ketten-Seil angewandt m it Beobachtung aller neueren 
Vorschriften, welche dio bis daliin gesammelten 
Erfahrungen gezeitigt liatten, aber trotzdem erfolgte 
im November 1834 ein Bruch, „welcher das Bergamt 
um so mehr veranlafite, diese Versuche aufzugeben, da 
unterdessen gegrundete Hoifnung entstanden war, d u rc h  
A n w e n d u n g  von  S e i le n  a u s  g e f lo c h te n e m
E is e n d r a b t  die Zwecke zu erreichen, auf die es
ankam.“

Die ersten Drahtseile waren vier dunne Strange, 
von Albert eigenhandig in seinem Arbeitszimmer
aus Eisendriihten geflochten, die er bei don Kauf- 
leuten Clausthals und Zellerfelds aufgekauft und nach 
Hause getragen hatte. Diese Seilchen liefi er auf dem 
Munzliófe zwischen seine kriiftigen Pferde und einen 
m it Holzstammen iiberladenen Wagen spannen. Ais 
dieselben trotz der grofiten Kraftanstrengung der Pferde 
nicht zemssen werden konnten, mag wohl Albert sein 
„Heureka" ausgerufen haben, da nun endlich seine
jahrelange Sorge um den Bergbau von ihm genommen 
war. Das erste fiu- die Grube Caroline bei Clausthal 
bestimmte Betriebsseil wurde unter Alberts personlicher 
Leitung auf dem Miinzhofe nach dem Verfahren an- 
gefertigt, welches m it Angabe der Einzelheiten der 
Erfinder im Archiv fur Mineralogie, Geognosie, Bergbau 
und Hiittenkunde Band VIII. S. 418 beschrieben hat.

Die Anwendung dieser Seile, unserer l i e u t ig e n  
D r a h t s e i l e  m it  A lb e r t s c h la g ,  n ah m  s e i t  dem  
E r f in d u n g s - J a h r e  1834, wo d e r  e r s t e  V e r s u c h  
a u f  d e r  G ru b e  C a ro lin e  g e m a c h t  w urde , derart 
zu, dafi am Schlusse des Jahres 183G sclion 13 H aupt- 
schiichte am Oberharze und einer im Rammelsberge 
bei Goslar damit belegt waren und die ganze Masse 
der seit 1834 am Harz schon angefertigten Treibseile 
dieser A rt m it Einschlufi von Yersendungen ins Ausland 
schon 12 251 Lachter ( =  etwa 24 500 Meter) betrug.

Allen jenen Unglilubigen aber, die es doch fur 
nicht ausgeschlossen halten mochten, dafi zu Alberts 
Zeiten bereits das Fórder-Drahtseil irgendwo auf der 
Erde bekannt gewesen sein konne, sei gesagt, dafi da- 
mals der Harzer Bergbau noch eine herrorragende Kolie 
spielte, yon Fachgenossen aller bergbautreibenden Lander 
aufgesucht wurde und dessen tuchtige Beamte auch

nach jenen Łandern hin Bolehrungsreisen unternalimen. 
Ware irgendwo, selbst im abgelegensten Winkel, das 
Drahtseil bereits bekannt, wohl gar in Anwendung ge
wesen, hatte uns Albert nicht eine 7 jiihrige Erfindungs- 
geschichte, die m it 1827 begann und 1834 m it dem 
Gesuchten abschlofi, hinterlassen.

W er aber iri einer aus Metalldriihten zusaminen- 
geflochtenen Kordel, m it der die alten Kulturvolker 
sich und ihre Gotzen behiingt haben mogen, die Anfange 
unserer Forder-Drahtseile wittert, den wollen wir ruhig 
in seinem Glauben belassen.

Die im Voranstehenden nur kurz geschilderte Ent- 
wickelungsgeschichte, welclie wie kaum oine andere 
zeigt, wie der Erfinder, unterstiitzt durch tiichtige, zur 
M itarbeit durch ilm begeisterte und mitgerissene *) sacli- 
verstiindige Beamte, linermudlich und tapfer auf das 
Ziel, dem Bergbau das fiir tiefe Schachte unentbehr- 
liche FOrderseil zu schaffen, lossteuert, und wie er nocli 
nebenbei so manche wertw lle Entdockung und Neuerung 
uns uberliefert, móchte nun endlich nach 70 Jahren die 
vagen und nachliissigen Angaben iiber eine Erfindung 
unmoglich machen, die wir Fachgenossen doch gewifi 
zu den wichtigsten der Technik zu zalilen haben.

Albert hat erfolgreich die Schwerkraft besiegt, der 
Nachwelt einen langen, starken A nn hinterlassen, mit 
dem wir tief in den Schofi der Erde greifen konnen, um 
die dort verborgenen Schatze ans Tagesliclit zu befordern.

Alberts Erbschaft ist unmittelbar und mittelbar auf 
die gesamte Industrie aller Yolker ubergegangen. Jeder 
Beteiligte ha t das Recht und die Pfliclit, dem Erfinder 
ein Denkmal zu setzen, welches darin bestehen mag, 
durch W ort und Schrift jede SchmiUerung und Ver- 
dunkelung der Yerdienste Alberts abzuwehren.

Zur Belehrung und im Interesse der Besucher Claus
thals móchte es sich vielleiclit empfehlen, am Munz- 
gebiiude zu Clausthal, welches gegenwartig unten fur 
die Berginspektion bestimmt ist, oben die Bibliotheken 
der Bergakademie und des Oberbergamts beherbergt, 
eine G e d e n k ta fe l  anzubringen, auf der ausgedriickt 
ist, dafi h i e r  d e r  O b e r b e r g r a t  A l b e r t  im  J a h r e  
1 8 3 4  d ie  D r a h t s e i l e  e r fa n d  u n d  z u e r s t  lie r-  
s t e l l t e .

E ig e n s c h a f t e n  u n d  V o r h a lto n  d o r  D r a h ts e i le .

Unklarheiten, wie iiber die Erfindung, herrschen aucli 
bis auf den heutigen Tag iiber die Abnutzung am

*) 1830 und 1835 entstanden die J o r  d a u scheu Wasser- 
siulenmaschinen mit hydraulischem Balanzier zuin Ausgleicli des 
Gestiingegewichtes. 1833 erfand D o r e l l  die Pahrkunste. Von 
1834 wurde nach und nach bei allen EisenhochBfen des Harzes 
die Anwendung erhitzter Gebliineluft eingefiilirt. In dieser Zeit 
wurde die Ausbreitung der Eisenbahnen unter und iiber der 
Erde (besonders unter Leitung des Oberbergraeisters Ey) derart 
betrieben, da(3 1834 dereń Gesamtlange am Harz 7ii 713 Fufi
— etwa 3 Meilen betnig. (Der erste Schienenweg' auf dem 
Kontineute wnrde 1806 von der Dorotheer Hałdę nach der Doro- 
theer Erzwiische bei Clausthal eingerichtet.)
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aufieren Umfange mul iiber die Beanspruchung (Zug, 
Biegung, Torsion) im Innem, uber die Eigenschaften 
(Biegsamkeit, Dehnbarkeit, Ha-ltbarkeit) und das Yer- 
halten wahrend des Betriebes der beiden Hauptgattungen 
(Albertschlag, Kreuzschlag) der Drahiseile.

Es soli deshalb im Folgenden versucht werden, auf 
die einfachsto Weise und m it don einfachston Mitteln 
den Zustand und die Vorgange am Drahtseile so an- 
zudeuten, da 13 jeder meiner Leser sich selbst seine An
sicht bilden kann.

Ich niochte deshalb das Folgende mehr ais eine 
Anrogung zum Nachdenken iiber das beobachtete Ver- 
lialten der Drahtseile angesehon wissen.

A b n u t z u n g  a m  a u fs e r e n  U m fa n g e  d e r  F ó r d e r -  
D r a h ts e i le .

Ich habe einige Abschnitto yon Seilen m it „Albert
schlag" und „Kreuzschlag", die durch langen Gebrauch 
in unseren tonnliigigen Schiichten stark abgenutzt sind.

Beim Seil m it Albertschlag sind dio liings der 
Oborfliiche sclilank verlaufenden Driihte nahezu bis auf 
die halbe Starko abgeschliffen, sodafi das Seilstuck fast 
das Aufiero eines Zylinders zeigt, etwa wie das „patent- 
yerschlossene" Seil. Die Abnutzung ist eine durchaus 
gleichmafiige.

Beim Kreuzgeflęcht dagegen sind dio einzelnen Driihte 
nur an denjenigen Punkten abgenutzt, an welchen sie 
aus dem Innem heraus an die Oberflacho treten und 
wieder in das Innere verschwindeń. Bei geniigend starker 
Abnutzung an diesen, ich mochte sagen, Knien, wurden 
die Driihte beim Durchschleifien Schneiden bilden, die 
unsere „Ausrichter" (Schacht und Seil revidierende 
Unterbeamte) zu dem Yergieich mit den Schuster-Ahlen 
veranlafiten. Dio Ausricliter, welche bis dahin nur an 
Soilen m it Albertschlag gefahren waren, weigerten sich 
anfangs hartnackig, an den unsicheren Seilen m it den 
..Schuster-Ahlen" zu fahren.

Z u g b e a n s p r u c ł iu n g  im  g e s t r e c k t e n  S e ilo .
Das Yorhaltnis zwischen der Tragfiihigkeit des ganzen 

Seiles nnd der Summo der Tragfiihigkeit der einzelnen 
Driihte im gestreckten Seile wird in der Hauptsache 
davon abhiingen, in welcher Weise schon bei der Her
stellung die einzelnen Drahte durch tunlichst gleiche 
Anspanmmg gezwungen sind, sich in gleicher Weise am 
Tragen der Last zu beteiligen.
B ie g u n g s s p a n n u n g  b e im  A u f la u f e n  d e s  D r a h ts e i le s '  

a u f  d ie  S o h e ib e  b e z w . T r o m m e l.
Bereits in meinem 1895 bei Felix erschienenen Lehr- 

buche: „Das Maschinenwesen^, Seite 98, habo ich im 
Hinweis auf unser Drahtseil hervorgehoben, dafi ein 
gruner, an und fiir sich sehr biegsamer Stab (eine Rute 
aus Weiden- oder Nadelholz) docli bricht, wenn er 
geniigend stark gebogen wird, indem die Fasem auf 
der Konvexen- ( +  ) Seite vcrlangert und zerrissen, auf 
der Konkaven- (— ) Seite verktirzt und zerdruckt werden. 
Wenn man dagegen den an dem einen Ende fest-

gehaltenen Stal) am anderen Ende um seine Achse 
■ geniigend dreht, sodafi die ursprunglich miteinander 
yerwaclisenen gleichlaufenden Fasern nun in einzelne 
g e g e n e in a n d e r  y e r s c h ie b b a re * )  Fasern getrennt, 
Schraubenwindungen auf der Oborfliiche bilden, so ist os 
nicht mehr moglich, den Stab zu zerbrechen, wie sehr 
man ihn auch biegt. Dieselbe Faser tr i t t  bei jeder 
yollon • Schraubenwindung aus dem konvexen rCeile in 
den konkaven iiber, die ( +  ) utul (■—) Spannungen in 
den Fasern gleichen sich aus. Dieser n a t u r l i c h e  
Yorgang am Holzstabe mufi aucli fur jedos Seil 
gelten, in welchem die einzelnen Driihte k i in s t l ic h  
in Schraubenlinien um die Seilachse gefiihrt werden, 
mufi gelten fiir jeden Dralit in der Litze, fiir jede 
Litze im Seil, fiir jede Drahtseele im Seil. Auch 
geht aus der Darstellung unmittelbar liervór; dafi die 
A clisen-Seele des Drahtseiles, die nicht in einer 
Schraubenlinie yerliiuft, sondern bei der Biegung des 
Soiles Um dio Scheibo nur einfach geknim m t ist, eine 
Ausnahme macht und die Biegsamkeit des Seiles um 
so mehr boeintriichtigt, je  dicker der M etalldraht ist, 
aus dem sie besteht.

Aus dieser einfaclieii tiberlegimg erklart sich, wes- 
halb gerade der „ A lb e r ts c h la g "  ein biegsameres Seil 
liefert ais der „Kreuzschlag", der infolge der kreuz- 
weisen TJberlagerung der Driihte und Litzen den inneren 
Zustand des Seiles wieder mehr dem des Stabes m it 
den yerwaclisenen Fasern nShrt. Auch geht daraus 
hervor, dafi das Kreuzgeflecht um so weniger die Bieg
samkeit des Seiles beeintriichtigen wird, je- diinner die 
Litzen und die einzelnen Driihte gewiihlt werden. Die 
Bedingungen, welcho dic oben in moglichster Kurze 
durch das etwas derb gewiihlte Beispiel nur angedeuteten 
Vorgiinge ermoglichen, um das Seilmatenal von der 
yerschrioenon Biegungsspannung tunlichst zu bofreion, 
hat der Seilfabrikant zu erfdllen.

N ur durch Yersuche und umsichtigo Beobachtung 
kann nachgewiesen werden, ob es ratsam ist, ais Seelen 
sehr biegsams Seilchen zu wahlen, die aus moglichst 
dunnen Driihten, yielloicht im Verein m it Hanffasern 
hergestellt sind. Durch richtigo Zusammensetzung 
solcher am Tragen der Last sich beteiligenden Seelen 
miifite die Bieg- und Schmiegsamkeit des Seiles erlioht, 
und bei genugender Durchtrankung der Seelen m it Ol, 
die Schmierung dos Seiles von innenher derart er- 
mogliclit werden, dafi die zum Spannungsausgleich
( H----- ) erforderlicho Verschiebung der Driihte und
Litzen gegeneinander gewiihrleistet wird.

Die jetzige Drahtseil-Theorie ist aufgebaut auf der 
unnaturlichen Annahme Reuleaux’s, dafi ein einziger

*) Da(3 niclit. dio Zcrfaserung; gegen Zerreifien auf der ( + )  mul 
gegen Zerdrueken auf der (—) Seite des gebogencn Stabes seluitzt, 
sondern gerade die Y e r s c h i e b b a r k e i t der bei ihrem scbrauben- 
formigen Verlauf ans dem ( - f ) Gebiete in das (—) Gebiet Uber- 
tretenden Faser, sagfc eine einfacbe Uberlegung.
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Draht (vom Dnrchmesser o) iiber eine Scheibe (vom 
Halbmesser R) gebogen wird und von Bacb und HraM k 
weiter ausgebaut und verbessert.

Ein Drahtseil, welches meinem auf Grund des ge- 
drehten Stabes, also eines naturliehen Yorganges, auf- 
gebautem Ideale nahekommt, wird im Betriebe weit 
gunstiger beansprucht werden, haltbarer und, weil es 
unter sonst gleiclien Yerhaltnissen einen kleineren Halb
messer R  beansprucht, wirtschaftlicher sein.

T o r s io n s s p a n n u n g  in  d e n  D r a h te n  d e s  S o ile s .

Boi der Ilerstellung der Seile hat der Fabrikant 
dafur zu sorgen, daB in dio einzelnen Drahte moglichst 
wenig Torsionsspannung gelangt.

1. Versuch.
Yorausgesetzt es waren die einzelnen Fasern unseres 

obigen Stabes im gedrehten Zustande vollstiindig to r -  
s io n s fre i, so wurde derselbe in vertikaler Lage am 
oberen Ende festgehalten, am unteren freien Ende 
genugend belastet, sich dennoch im Sinne der sich auf- 
drehenden Spiralen zuriickdrehen. Zur Ruhe gekommen 
miiBtcn je tz t Torsionsspannungen in den Fasern ent- 
standen sein, da die einzelnen Fasern an den Enden 
verwachsen, sich nicht um ihre Achse drehen und so 
zu sagen die Drehung herauslassen konnten.

Diese nur in Gedanken logisch aufgebauten Voraus- 
setzungen und Folgerungen entsprechen zwar nicht der 
Wirklichkeit und werden erst spater, unter 3, durch 
Versuche bestatigt, sind aber doch belehrend.

W ir schlieBen aus den gedachten Yersuchen, daB 
die Drehung eines belasteten Forderseiles nicht ohne 
weiteres auf Torsionsspannung in den einzelnen Drahten 
schlieBen liiBt, die durch die Herstellung in das Seil 
gelangt is t ; ferner, daB die Ruhelage des Seiles ebenso- 
wenig die Torsionsfreihoit in den einzelnen Fasern ge- 
wahrleistet.

Da ich an meinem Arbeitstische m it solchen Forder- 
seile nicht Yersuche anstellen konnte, habe ich soeben 
einen Yersuch m it einem gewohnlichen Bindfaden aus
gefuhrt, an dessen unterem Ende ich einen schweren 
Feuerhaken band: Der Faden (Kreuzschlag) drehte sich 
enei-gisch auf. Ais ich nun meinen Apparat umkehrte, 
d. h. den Feuerhaken in die Hand nahm und den 
Bindfaden frei lierunterhangen lieB, drehte sich dieser 
wieder zuriick. Eine entspreckende Erscheinung muBte 
man am Forderseil beobachten, je nachdem es durch 
die beladeno oder leere Fordertonne belastet ist.

Ich drehte den Bindfaden noch starker zusammen, 
knickte ihn in der Mitte und lieB nun die beiden (an den 
Enden durch Festlialten gegen Ruckdrehung gesicherten) 
Schenkel zusammenlaufen. Ais ich nun den schweren 
Feuerhaken an das untere Ende des zweilitzigen, senk- 
recht herabhiingenden Seiles befestigte, drehte sich 
letzteres nicht wieder auf, sondern im  G e g e n te il 
noch fester in der Drehrichtung zusammen. Dieses 
starkere Zusammendrehen der beiden Litzen zum Seile war

offenbar die Folgę des Aufdrehens der (verhaltnismii6ig 
stark zusammengedrehten) Litzen durch die angelningte 
Last. Auch schien das Zusammendrehen an den beiden 
Enden des Seiles in starkerem MaBe erfolgt zu sein, 
ais in der Mitte desselben.

2. Yersuch, um die YorgSnge (Drehungen) im Drahte 
eines Seiles deutlich zu zeigen:

Ein etwa 1 cm breites leinenes Band (an dem man 
eine Torsion deutlicher wahrnimmt ais an einem runden 
Drahte) wickele ich uber den gerade gestreckten Zeige- 
finger . meiner linken Hand, sodaB die Umschlage sich 
aufeinander legen; dann kommt n u r  B ie g u n g , k e ine  
D re h u n g  in das Band. Oder lege ich das Band der 
Lange nach auf den Finger, so kommt offenbar ebenfalls 
keine Torsion in das Band. Windę ich dagegen das 
Band in einer Schraubenlinie, die um 45° gegen die 
Fingeraehse geneigt ist, so erleidet es auBer der Biegung 
die g ró B te  T o rs io n .

Ich bindę jetzt das eine Ende des Bandes an mein 
auf den Tisch gelegtes Taschenmesser, das andere Ende 
drucke ich m it der Daumenspitze der linken Hand 
gegen die Wurzel des benachbarten Zeigefingers und 
sorge dafur, daB das Band seiner ganzen Lange nach 
nicht gedreht ist. Wickele ich nun das Band m it der 
rechten Hand um jenen linken Zeigefinger, ohne daB 
es hier rerdreht wird, so zeigen sich in dem freien 
Teile des Bandes zwischen Finger und Messer soviel 
Schraubenwindungen ais Windungen um den Finger 
gelegt werden. Ziehe ich jetzt m it der rechten Hand 
die Windungen von dem linken Zeigefinger, so zeigt 
aucli dieses abgezogene Bandstuck die gleiche Anzalil 
von Windungen aber von entgegengesetztem Sinne.

Diese Andeutungen schon mochten zum Nachdenkcn 
daruber anregen, ob Torsion durch die Herstellung und 
Benutzung in die Windungen der einzelnen Driihte des 
Drahtseiles kommen. (Siehe unter III  am SchluB.)

3. Yersuch, um zu zeigen, daB die Drehung eines
lang herunterhangenden, am unteren Ende belasteten
Seiles nicht unbedingt auf eine „Torsion" in den
einzelnen Drahten schlieBen laGt, welche durch die
Herstellung des Seiles yeranlaBt ist.

a) Auf einen fiugerdicken Eisenstab, welcher der 
LSnge nach zwischen zwei Brettchen in das Maul eines 
Schraubstockes eingespannt und dessen freies Ende zur 
Kurbel gekrummt war, wurde ein D raht aufgewunden, 
sodaB dio einzelnen Windungen zwischen den Holz- 
brettchen fest um den Stab dicht gegeneinander sich 
aufwickelten, wie etwa die Seilwindungen um den
Radbaum eines Berghaspels. Wiihrend des Aufwickelns 
wurde der Draht mOglichst straif angezogen und gegen 
Yerdrehung um seine Achse vollstandig gesclifitzt. 
Anfang und Ende der so erhaltenen und yom Stabe 
abgestreiften Spirale wurde m it Osen versehen, die 
moglichst genau in die Achse der Spirale zu liegen 
kamen. Die eine Ose wurde oben an der Decke be-
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festigt, die untere belastet. Dic Spirale drelite sich 
mehr und mehr auf bei zunehmender Belastung und 
wieder zusaminen, wenn auch in yermindertem Mafie, 
bei Abnahme der Belastung.

b) Eine Aufwickelung der Drahtwindungen nicht 
nebeneinander, sondern aufeinander (Bobinę), fuhrte 
bei der Belastung in der unter a) angegebenen Weise, 
ebenfalls auf Dreliung, wiewohl im letzteren Falle 
wahrend der Herstellung der Windungen in den Draht 
nur Biegung aber jedenfalls keino Torsion gekommen war.

c) Selbst wenn (in beiden voran geschilderten Fallen
a) und b) das belastete Ende durch Geradefulirun" 
gegen Drehung geschfitzt wird, und bei der Belastung 
nur die Windungen auseinandergezerrt werden, mufi 
donnocb Torsion in den Draht kommen.

E rg e b n is :
Es giebt im Betriebe kein Forderdrahtseil ohne 

Torsionsspannungen in den einzelnen Driihten. Selbst 
wenn boi der Herstellung der Drahtseile das Aufkommen 
der Torsion in den einzelnen Driihten unmoglich gemacht 
ware, so wurde im Betriebe Torsion auftreten durch 
die Belastung, ja  schon durch das eigone Gewicht des 
Seiles.

Aber andererseits darf weder die Drelnmg des be- 
lasteten, noch die Rućkdrohung des unbelasteten Forder- 
seiles ohne weiteres ais W irkung von Torsionsspannungen 
in den Driihten des Seiles angesohen werden.

Schon die bei den Albertsclion Versuchen m it dem 
„Eisenseil (Kette) ohne Ende" beobachtote „ ra ts e l  h a f te  
D re h u n g , w elch e  d ick e  K n o t en in  d e r K e t te  
y e ru r s a c h te " ,  legt den Gedanken nahe, dafi es noch 
andere Griinde zur Drehung des Seiles geben mufi, ais 
die „Torsion" in den einzelnen Driihten eines Drahtseiles. 
Denn die Kettenglieder dos Albertschen „Kettenseiles" 
waren offenbar torsionsfrei.

Deshalb durfen wir uns nicht wundern uber die mir 
yon don hiesigen Oborsteigern wiederholt mitgeteilton 
Beobachtungen, dafi ein lang lierunterhangendes Forder
seil m it „Kreuzschlag" so betrachtlich sich um seine 
Achse dreht, dafi die „Spitze" (Kette am unteren Ende) 
dicke Knoteu bildet und dafi es zuweilen kaum weniger 
auffallend sich dreht, ais unter gleichen Yerhaltnissen 
ein Seil m it „Albertschlag". Andererseits sei das 
Strebon dos letzteren, belastet sich um seine Achse zu 
drehen, so gering, dafi es genugte, m it „einem Finger 
die Tonne anzulialten".

Tch glaube letzteres besonders hervorheben zu mussen, 
um der oft gehórten Behauptung entgegenzutreten, man 
habe don Albertschlag wegen des Strebens sich um die 
Achse zu drehen, aufgeben und durch den Kreuzschlag 
ersetzen mussen.

Auch die Annahme, dafi die fur die Beurteilung 
der Forder-Drahtseile unentbelirliche Kenntnis der Her- 
stellungsweise, der Eigenschaften und des Verhaltens' 
derselben im Betriebo, Allgemeingut bei den Sach-

yerstandigen sein musse, wird hinfallig, wenn mail die 
widersprechenden Angaben in tonangebonden Lehr- 
buchern, dio daruber zu belehren haben, liest.

Um meine Leser zum selbstiindigen Urteil zu be- 
fahigen, miichte ich m it den einfachsten Mitteln eine 
Nachahmung der Herstellungsweise, natiirlieh nur in 
der Grundlage, yersuchen, nach welcher Albert und 
spater andere die Drahtseile anfertigten. W ir brauchen 
hierzu nur einige Pferdeschwanz-Haare und eine mittels 
Stecknadel durchlocherto Papier-Scheibe.

I. Durch vier mittels der Stecknadel durch die 
Scheibe gestofiene Loclier, die in etwa 4 mm Entfernung 
von einander auf den Ecken eines Quadrates liegen, 
zielien wir je ein Pferdehaar und vereinigen die vier 
Haare durch einen Knoten. W ir lialten jetzt m it der 
einen Hand den Knoten fest und drehen unter ihm mit 
der anderen Hand die Scheibe. Auf diese Weise wurden 
wir nach Albert eine vierdrahtige Litze und durch Zu- 
sammendrehen von drei solcher Litzen in entsprechendor 
Weise das 12 drśihtige Drahtseil erhalten.*) Es mufi 
dafiir gesorgt werden, dafi die Haare, die jenseits der 
Scheibo frei herunterhangen, nicht zusammenlaufen, 
damit die Drehung aus jedem einzelnen Haare frei 
„ h in a u s la u f e n "  kann.

Fiir das Folgende ist es wichtig, zu beachten, dafi 
die e in z e ln e n  H a a re  s ich  l in k s  um  ih re  A chse 
d re h e n , w enn e in e  l in k s g a n g ig e  L itz e  g e d re h t  
w ird  und u m g o k o h rt.

II. Dor oben unter I geschilderte (dem Albert- 
Yerfahręń nachgeahmto) Versuch gelingt viel leichter, 
wenn wir yom Knoten aus die Haare zusammendrehen, 
dagegen die Scheibe (Lohre) parallol ihrer Lage, ent
sprechend dem Fertigwerden der Litze bezw. des Seiles, 
yerschieben. Entsprechend stellt gegenwartig z. B. der 
hier ansassige Seiler (dessen Vater schon unter Albert 
arbeiteto) fiir unsere Gruben sehr geschatzte Forder- 
seile ber. Ais Lohre benutzt er einen holzernon 
„Konus", in dessen Umfange langs der Achse Nuten 
zum Einlegen der Driihte bezw. Litzen eingeschnitten 
sind.

Der Vogelsteller wiirde auch an die Herstellung 
der Schlingen aus Pferdehaaren fiir seine Dohnen 
denken, bei welcher ohne Anwendung der Scheibo die 
zusammengeknoteten Haare vor dem Zusammendrehen 
gleichsam rittlings auf den Zeigefinger gesetzt werden, 
sodafi die einzelnen Haare zu beiden Seiten der Hand 
herunterhangen undgegenZusammenlaufengeschiitztsind.

Bei der Seiler-Vorriehtung, dereń Einzelheiten ich 
hier nicht hervorheben will, werden die einzelnen Driihte 
dadurch zugleich gleichmafiig stralf angespannt, dafi

*) Ein auf diese Weise vom Yerfasser hergestelltes ,Haarseil“, 
verhiilt sich belastet so, wie es oben durch den Versuch mit 
dem Bindfaden dargelegt wurde. Das Drehbestreben ist kaum 
bemerklich bei Belastung dureh eine Papierscbeere, aber sehr 
auffallend, wenn man einen nicht zu leichten Peuerhaken noch 
in das Óhr der Scheere hangt.
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sie abgelangt in wagerechter Lage an dem Umfango 
einer am anderen Endo der Seilerbahn aufgestellten 
Schcibo an Wirbeln befestigt sind, welche gestatten, 
daB die einzelnen Drahto nicht nur angezogen werden, 
sondern auch sich um  ih re  e ig e n e  A ch se  d reh en .

Der Erfindung Albertfs folgten die Bestrebungen 
auf dem FuBe, die Drahtseile maschinell herzustellen, 
welche von A lbert selbst ausgingen.

Ich will versuchen, dio Drahtseilmaschine auf die 
Schilderung unter I zuruckzufiihren: W ird die dort 
erwahnte Scheibe, anstatt der Locher, an ihrem Umfange 
mit Spulen versehen, auf welchen die Drahte aufge- 
wickelt sind und durch Maschmenkraft in Drehung um 
ihre Mittelachse versetzt, so ist damit schon der geo- 
metrische Zusammenhang der Drahtseilmaschine ange- 
deutet. Die Drahte legen sich in schraubenfórmigen 
Windungen (um eine Hanfseele) zur Litze zusammen, 
welche auf eine m it tder Drehscheibe zwangslaufig in 
Drehung versctzte Trommel aufgewickelt und dabei 
entsprecliend ihrer Fertigstellung in der Eichtung der 
Litzenachse fortgezogen wird. Fur die Herstellung des 
Seiles aus den Litzen g ilt Entsprechendes.

Bei den in der Technik benutzten Mascliinen sind 
die Spulen noch in der Weise drelibar angebracht, daB 
sie trotz Drehung der Scheibe stets parallel ihrer Lage 
bleiben. A u f  d iese  W eise  so lle n  dio D ra h te  vor 
D re h u n g  um  ih re  e ig en e  A chse b e w a h r t  w erden .

Diese Herstellungsweise liiBt sich leicht nachahmen 
durch eine kleine Abanderung des friiheren Yersuches (2).

W ir drehen das Messer mit dem festgebundenen 
Bandę p a r a l l e l  zu s e in e r  L a g e  derart im Kreise 
lierum, daB das Band sich schraubenfórmig auf den 
Finger aufiyickelt.

D ie  Z i ik u n f t  d o r  F o r d e r -D r a h ts e i le .
Da das Voranstehende schon in mancher Boziehung 

in diesen Teil unserer Besprechung herubergreift, ich 
aber auch meine Ahsicht, mu- andeuten und anregen 
zu wollen, nicht aufgeben will, kann ich im folgenden 
mich hesonders kurz fassen.

Yiele Schachte haben schon heute eine solche Teufe 
erreicht, daB wir fast wieder in die damalige Notlage 
Alberts versetzt sind, die ilin zur Erfindung der Draht
seile driingte.

Wollen wir niclit schon jetzt zur absatzweisen 
Forderung ubergehen, zu welcher ani besten die 
Elektrizitat die Hand bote, so mussen wir m it den 
cinfachsten Mitteln S e ilg e w ic h ts  - A u s g le ic h u n g  
und S e ilsc h o n u n g  z. B. durch die Koepe-Forderung

und gróBte Wirtschaftlichkeit durch den elektrischen 
Betrieb anstreben.

Sehr b ie g sa m e , d u n n e , le ic l i te  Seile gestatten 
kleine Scheibendurchmesser, fiihren auf kleine Last- 
momente, folglich geringe Anzugskraft, und was 
besonders die W irtschaftlichkeit des Antriebes erholit, 
auf groBe Umdrehungsz.ahlen des Elektromotors. •

W ir mussen deshalb moglichst biegsame und dunne 
Fórderseile einfuhren. Auf manchen Schiichten werden, 
wo es tunlich ist, m it gewisser Yorliebe noch Aloe- 
Seile angewandt, welche der dunnen Faser entsprecliend 
sehr biegsam sind.

Man konnte durcli Drahtseile einen Yorziigliclien 
Ersatz fiir solche Seile schaffen, wenn man tunlichst 
feine Drahtsorten, die sich auBerdem durch eine hOliere 
spezifische Tragfahigkeit auszeichnen wiirden, bei der 
Fabrikation derSeile(auch derSeelen) yerwendete, und nur 
den Umfang aus Lagen (Litzen) von starkeren Drahten 
bildete. tlber den Yorteil der gleichzeitigen Verwendung 
von Drahten und Fasern miiBten Versuche entscheiden. 
Die Fasern sollen weniger zum Tragen der Last ais 
zum Einbetten der Drahte dienen, derart, daB letztere 
in Litzen und Seelen, uberhaupt im Gesamtąuerschnitte 
des Seiles moglichst gleichmiiBig angestrengt werden.

Das Streben des aus dunnen Drahten hergestellten 
Seiles infolge des Auflagerdruckes aus der Kreisform 
in die Oralform uberzugelien, wiirde bei der Koepe- 
forderung sehr zu statten kommen. Die Seilrinnó 
der Scheiben muBte genau nach dem ursprunglichen 
Durchmesser des randen belasteten Seiles tief genug 
ausgedreht werden. Das Seil wiirde dann beim Auf- 
laufen sich auch s e i t l ic h  fest in die Rinne einpressen. 
Durcli den Seitendruck wiirde zweierlei erreicht:

1. das Gleiten des Seiles iiber deu TJmfang der 
Scheibe Ycrhiitet,

2. der Auflagerdruck auf eine groBere Flacho ver- 
tcilt, also das Seil geschont.

Die Rinnen miiBten sich nach auBen (kaum merklich) 
keilfórmig erweitern.

Die auftretende Deformation des feindrahtigen 
Seiles durfte nur eine geringe dem Zweck entsprechende 
sein. Fur Schmierung des Seiles von innen her miiBte 
aus frulier angegebenen Grunden besonders gesorgt 
werden.

Audi bei Anwendung von Seiltrommoln wurde es 
sich empfehlen, die Seilrinnen tiefer, ais bislang ublich 
ist, etwa bis auf die halbe Dicke des Seiles, in den 
astfreien Eichenholzbelag einzudrehen.

Crcschiiftsbcricht des Westfalischen Kokssyndikatcs fiir 1902.
Dio rhoinisch - westftilischo Koksindustrie hat im ab- satzo zum Jaliro 1901, indem dieses in seinem ganzen

gelaufenen Jaliro ein wenig erfrouliches Bild geboten; das Verlaufo durcli zunehmenden Kuckgang gozeichnet war,
Berichtsjahr steht aber in einem bemerkenswerten Gegen- wahrend im Jahre 1902 der tiefste Punkt iiborwnnden
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wurdo und einor sich stotig, wenn auch langsam weitor 
entwickelnderi Besserung Platz mach te.

Zu Anfang des Jahres stand das Koksgeschaft unter 
dem EinfluB des allgemeinen wirtschaftlichen Niederganges, 
desseu Dauer alle Krwartungen iihertrofien hat. Bis zur 
Mitto dos Beriehtsjahros liaben sich dio Wirkungen dieser 
andauernden Uiigunst auf industriSllom Gebiet teilweiso 
sogar noch verscharft, und erst im zweiten Ilalbjahro hat 
sich im allgemeinen und auch auf dem Koksmarkte eino 
allrnahliehe Besserung geltend gemacht.

Dieso Erholnng dos Koksgoschaftes hat im Laufo dos 
Spatsominors eingesotzt und orliielt im Horbst eine fuhlbaro 
Belebung durch den im Nordon Frankreichs ausgobrochenen 
Bergarbeiterstreik, dor eino stark vermehrto Koksnachfrage 
aus Frankreich mit sich lirach to.

Wonn solcherweiso und durch don fruh oinsetzonden 
Wintor bogiinstigt dio rheinisch-westfalische Koksindustrie 
gegen SchluB des Beriehtsjahros wieder zu anuiihernd 
normalen Absatzverhaltnissen gelangt ist, so lag, dies vor 
aliem daran, daB im Gegensatz zur ouropaischen Eison- 
industrie in den Yereinigton Staaten yon Amerika das 
Eisen- und Sfcahlgewerbo einen noch nie dagowesonen 

Jail Febr. Miirz April Mai
a) Yorgesolion 43 38 38 35 35
b) wirklich 37,7 31,03 35,02 28,94 29,72

und im Jahresdurchschnitt 32 resp. 23,93 pCt.
Dio Jahresstatistik uber den Koksabsatz auf samtlichen 

koksproduzierenden Zechen dos Oborbergamtsbezirks Dort
mund zeigt fiir 1902 folgondes Bild:

a) Erzeugung im Syndikat einschlieBlich
der mitbeteiligten Privatkokereien . . 6 873 162 i

b) auf 4  auBenstehenden Zechen resp.
K ok ereien .................................................  330 830 t

c) auf den Zechen im Hiittonbesitz . . 1 765 461 t
zusammon 8 969 453 t

im Werto von rund 137 Millionen Mark.
Gegen das Vorjahr m it ............................................................  8 778 207 t

ergibt sich somit eino Zunahme von 2 pCt. Dagegen 
bleibt gegenuber der bislior ais hóchsto Leistung da- 
stohenden Jahresproduktion von 9 644 157 t in 1900 fur 
1902 noch eino Abnahme von 7 pCt. zu yerzeichucn.

Dio Beteiligungsziffer im Syndikat betrug
zu Endo 1901    ....................................................... 8 578 144 t
und nahm in 1902 durcli definitivo Ein- 
schatzung einzelner Neubauten zu um . . 69 050 t
sodafi Endo 1902 eino Beteiligungsziffer yon 8 647 194 t
besteht.

Der Absatz im Syndikat stellt sich in den einzelnen 
Quartalen wie folgt:

davon in pCt. des
Hochofeukoks Grofikoks

I. Quartal 1 459 744 t 1 062 911 t 80,55
II. ,, 1 603 313 i 1 201 817 t 80,27

m . „ 1 756 104 t 1 247 786 t 78,22
IV. ,, 2 054 001 t 1 479 506 t 80,17

Summa 1902: 6 873 162 t 4 992 020 t 79,78
Yon den vorstehenden Hochofenkoksinengeu gingen 

gegen 1901 mehr:
ins Minottereyier . . . .  252 736 t =  9 pCt.
„ Ausland . . . . .  58 567 t =  22 pCt.

dagegen weniger:
ins Inland..............................  285.732 t =  14,5 pCt.;

Aufschwung gonommen hat. Die mit dieser auBerordentlicli 
lebhaften Entwieklung des amerikauischen Eisen- und 
Stahlverbrauchs yerbundeno starkę Nachfrage nach aus- 
landisclien Erzeugnissen dor Eisenindustrio fiihrte den 
deutschen Huttenwerken erhebliclio Auftrage und Arboits- 
mongen zu, sodafi diese ihro groBen Lagerbestando riiumon 
und den UberschuG iiber den Inlandsbedarf an das Ausland 
abstofien konnten. Infolgedessen liat die heimische Eisen- 
industrie ganz allmahlich wieder dazu uborgohen kónnon, 
die Eisenerzeugung zu steigern und kaltsteliendo Hoehófon 
wieder anzublason, sodafi sich schliefilich die deutscho resp. 

. Zollvoroins-Roheiscnerzeugung
im Jahro 1902 auf . . . .  8 402 660 t
gegen 1901 m i t ......................... 7 785 887 t

also rund 8 pCt. hoher gestellt und damit fast wieder die 
Mengon des Jahres 1900 erreicht hat.

NaturgemaG hat das Wostffllische Kokssyndikat wahrend 
des groBeren Teiles des Berichtsjahres mit sehr erlieb- 
lichen Einschrankungen in der Kokserzougung rechnęn 
mussen. In den einzelnen Monaten betrug dor Minder- 
absatz gegen dio Beteiligungszifforn 

Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
35 35 33 27 27 19 17 pCt.

27,64 27,89 23,2 lfc 11 10 10 pCt.

dieso Differenz gibt das Darniederliegen der hoimischen 
Eisenindnstie in 1902 deutlich wieder.

Dor GieBereikoksabsatz stellt sich um 202 432 t 
=  21,6 pCt. geringer ais im Vorjahr, ebenso der Absatz
in Brechkoks um 11 pCt., wiihrcnd in Siobkoks 59 562 t
=  31 pCt. mehr zum Versand gekommon sind, ein Beweis 
also, wio sehr im abgolaufonen Jahre Handler und Vor- 
braucher dio billigere Ware bevorzugfcen.

Dio Seeausfuhr erreichte dio auBerst hohe Menge yon 
430 786 t (1901: 241 435 t), davon nach Amerika 
183 895 t, nach Asien 7437 t, nach Afrika 1990 t und 
nach Australien 1845 t. Dor Rest yon 235 619 t ver- 
blieb in europiiischon Landem.

Es sei hierbei bemerkt, dafi Englands Koksansfuhr 
im Berichtsjalir 687 548 t betragen hat, daB mithin das 
Westfalische Kokssyndikat ani gesainten uberseeiśchen 
Weltkoksabsatz mit 40 pCt. beteiligt war.

Im Syndikat zeigte dor Monat Oktober mit 688 487 t 
dio gróBte, der Monat Februar mit 478 645 t dio kleinsto 
Absatzmonge.

Dio Koksabfuhr samtlicher koksproduzieronden Ruhr- 
zcchen stellt sich im Jahresdurchschnitt auf arbeitstiiglich
29 898 t gegen 29 260 t in 1901 und 32 147 t in 1900.

Aus dem Gebiete des Tarifwesens bleibt aus dom 
Berichtsjahre hervorzuheben, dafi der Minister der Offont- 
lichon Arheiten zur Ausgleiclnmg der Vortoilo, die den 
Hochofenwerken an der Ruhr, der Saar und in Lusemburg- 
Lothringen durch die ermafiigten Frachten des Ausnalime- 
tarifs vom 1. Juni 1901 (vergl. don yorjahrigen Bericht 
Nr. 12, Seite 267 dieser Zeitschrift) zu teil geworden, 
eine EnnaBigung der Satzo des Tarifs vom 15. Januar 
1894 fur dio Ilochofenwerko an der Lalin, Dill und 
Siog etc. genehmigt hat. Die hier fur den Bezug yon 
Koks und Kokskohlen mit Wirkuug voin 10. August 
1902 eingetreteno Ermafiigung stellt sich fiir Ent- 
fernuugen bis 100 km auf 3,—  JL, fur 101— 200 km
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auf 4,— Jl. uud fiir weitere Entfornungon auf 5,— J l  
fiir 10 t. 'Wenn sonach vor dem 10. August v. J. die 
Koksladung Yon 10 t ab Dortmund nach Siegen 3 6 ,— Jl. 
nebst ca. 50 Pfg. Zeclienfracht kostete (per tkm 2,7 Pfg.), 
so reduziert der neuo Tarif diese Fracht anf 32,— Jl. 
(per tkm 2,4 Pfg.). Wir bedauern im Interesso der 
Hochofonindustrio im Siegerland otc. lebhaft, daB der 
Tarif vom 15. Januar 1894 nicht oine durchgreifendere 
EnniiBigung erfahren hat, welche uns unbedingt nótig 
orscheint, um diesen uralten Hiittenbezirk wettbeworbs- 
fahig gegon das Ausland zu erhalten. Welche ein- 
sebnoidendo Wirkung die viel zu holien Koksfrachten ins 
Siegerland im Laufe der letzten 10 Jahre speziell auf die 
Abnahmefahigkeit dieses Bezirks in Koks nacli sieli gezogen 
haben, mag daraus ermessen worden, daB derselbe noch im 
Jahre 1890 mit rund 600 000 t Koksbezug an orstor 
Stello in unseren Revierabsatz-Registern verzeichnot stand, 
seit 1898 aber boreits an die funfto Stelle geruckt ist 
und fur das Jahr 1902 mit nur 535 700 t nicht einmal 
die vor 12 Jahren bezogeno Koksmengo erreicht.

Dio yon uns seit Jahren orstrobte durchgreifeudo 
Fraclitermafiigung fiir Koks nach den von dor Kulir vor- 
wiegend bedionton groBon Hiittenrovieren sowio nach den 
norddeutschen Ausfuhrhafon harrt noch immer dor Er- 
fiillung.

Neuerdings scheint dio Staatseisenbahn - Vorwaltung 
ernstlich zur Beschaflung von Kohlen- und Kokswagen yon 
gr3Berer Tragfiihigkeit iibergehen zn wollen. Die In
dustrie darf hierbei wohl erwarten, daC die Eisenbahn 
dio durch diese Einrichtung ihr erwachsenen Yorteile 
wonigstens zum Teil zu Tariferleichterungen Yerwondet, wio 
solche die Begegnung des auslandischen, durch niedrige 
Frachten begiinstigten Wettbewerbs unbedingt orfordert.

Die Zahl dor Koksofen betrug Ende v. Js. 8907 im 
Syudikat, davon 2803 mit Gowinnung der Nebonprodukto.

Fur dio Privatkokereien, dereń Koks wir vertraglich 
mit vertreihen, wurden insgesamt 358 237 t Kokskohlen 
vom Bheiniscli-Westfalischen Kolilensyndikat beschafft.

Technik.
F a lt in s c h o r  Z iin d o r  f i ir  S ic h e r h o it s z u n d s c h n u r e .

Auf den Zechen vor. Helono und Amalie, Graf Bismarck, 
Doutscher Kaiser usw. im Ruhrkohlonrovier wird in lotztor 
Zeit oin neuor Ziindor fiir Sichorheitszundschniire, der 
sogen. Faltinscho Zunder, mit Erfolg verwendot.

Dorselbo stollt eino Abanderung und Verbosserung 
des bekaunten Norresschen Zunders dar. Er besteht aus 
oinor 95 mm langon Papphulso, welche an dem einen 
Ende eino Offnung von 6 mm Durchmesser zum Einfiiliren 
der Zundschnur und an dcm anderon, durch einen Papp- 
ring zugepreBten Endo das Ziindhiltchen mit der Ziind- 
masso enthfi.lt. Ein durch das Zundhiitchon hindurch- 
gefiihrter Eisendraht mit oinor Sclilaufe zum ziehen bo- 
werkstolligt die Entzfindung.

Dio Yerbcsserungen gegeniiber dem Norrćssclien Ziinder 
hestehen in folgendom:

Das Zundhutchen ist grOCer, dio Zunduiig daher 
kraft iger und sichorer. Dann ist es nach dem offenen 
Ende zu mit einer glockenformigen Erweiterung versehen, 
wodurch sio sich fest an dio Innenwandung der Papphulso 
anlegt und dieso gut abschlioBt.

Der durch das Zundliutchen goleitete Draht, wolcher 
dio Zundung bewirkt, enthalt am Endo mehrero Spiral- 
windungen, wodurch beim AnreiBen des Zunders ein Heraus- 
ziehen des Drahtes und damit Aussprflhon vou Funken 
Yormieden wird. An dem Zugeude des Drahtes hefindet 
sieli statt der Drahtschleife eino solche von Hanf, um das 
Einschneideu des Drahtes in die Haut zu yerliindorn. 
Auf Wunsch wird iiberdies, an dem zur Anfnahmo der 
Zundschnur dienendon Ende der Papphulso ein Stuck Eisen- 
dralit angobracht, welcher nach Einfiihrung dor Zundschnur 
mehrmals um diese gesehlungen werden und dadurch eine 
sichere Verbindung zwischen Zunder u:il Schnur, wahrend 
letztero brennt, herheifuhren soli. Nach unserem Dafur- 
halten ist dieser Eisendraht jedoch belanglos, weil an und 
fiir sich eine geniigend sichere Yerbindung zwischen Zunder

und Schnur vorhandeu ist, sofern letztero nicht zu diinn 
gewalilt wurde.

Der Zunder wurde in dor borggowerkschaftliehen 
Versuchsstrccko zu Bismarck (Wostfalon) auf seino Sicher- 
lieit hin gopriift, wohoi folgendo Yersuche in der Yorsuclis- 
lutte mit ihm yorgenonunen wurden:

1. Dor Ziindor wurde, mit Zundschnur vorsehen, 
zwanzigmal in einem ruhenden, 8 prozontigen Schlagwetter- 
gemisch und ebenso oft in einem mit 4 m Goschwindigkoit 
in der Sekundo bowegten gleicliprozontigon Wettergemisch 
betatigt. Zu don Yorsuchen wurden 10 verschiedeno 
Zundschnnrsorten von 4 bis 6 mm Dicko verwcndet. E.s 
erfolgte in keinom Fali oine Zundung der Schlagwettor. 
Ein Ausspriihen von Funken am Zugdraht vorbei war nicht 
zu bemerken. Bei den dunnsten Ziindschnuren kam es 
vor, daB obon aus dem Zunder nu dor Schnur vorbei 
Funken ausspriihten. Diesos Spruhen war jodoch, wie dor 
Yersuch zoigto, ungefahrlich. Die Schnur wurdo jodesmal 
durch don Ziindor angebranut.

2. Der Zunder wurdo ohne Ziinschnur droizehnmal, 
teils im ruhenden, toils im bowegten Schlagwottergemisch 
vou gleichom Prozentgehalt betatigt, dabei ziindete er dio 
Schlagwettor in den meisten Fallon.

Da die Yersuche unter 2. nur augestellt wurden, um 
dio Wirkung des umnittelbaron Ausspruhens der Ziind- 
flammo auf Schlagwettor festzustellon, dor Faltinscho 
Zunder aber mit Leichtigkeit oine sichere. Verbindutig mit 
der Zundschnur zulafit, wird der Wert des Zunders durch 
das Ergebnis dioser Versuche in keiner Weise beeintrachtigt.

Der Zunder ist somit bei ordnungsmiiGiger Yer
wendung, selbst in Schlagwettorgemischen, ungefahrlich. 
Um jedes, wenn auch ungofahrliche Funkenausspriihen zu 
Yormcidon, empfiehlt es sich nnr eine Zundschnur Yon 
passender Dicke, also von 6 mm Durchmesser zu yerwenden. 
Da dio Papphiilse biogsam ist, paBt sie sich leichter ais 
dio Zunder mit łletallhulse (z. B. die Kochschen) der
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Zundschnur wt und gibt dadurch, daO man beim AnroiBon 
das oboro Endo dos Zundors fest an dio Ziindschnur an- 
prcCt, eino woitero Gowanr fur semon sichoren AbschluR.

Der Zitnder hat don andoron bekannton Zflndern gegon- 
ilber (Bickford, Both nsw.) auGordem noch don Vorzugj 
dafi er dio Zaugo entbehrlich macht. Da er fernor nicht 
tourer ist ais jeno, sondern den bokannton Einhoitssatz 
von 32 Mark fiir das Tausend kostet und infolgo soinor

hermotischon Yorpackung von jo 10 Stiick gegen Fouchtig- 
koit gosiohort ist, diirfte ihm von sfuntlichon Ziindorn z. Z. 
der Vorzug zu geben sein. Wio os sich boi don Yer- 
suclion in dor Vorsuchsstrocko liorausgostollt hat, uud wio 
wir auch sonst lioron, wird ihm nachgeriihmt, daG bis 
jetzt koino Vorsager vorgokoinmen sind. Don Alleinvertriob 
diosor Zflndor hat 0 . Hiinnebock in Gelsenkirchen.

W. D.

Yolkswirtschaft und Statistik.

D io  G -o w in n u n g  d o r  B e r g w o r k o , S a l in o n  u n d  H u tto n  im  D o u ts c h e n  B o ic h  u n d  in  L u x e m b u r g

w a h r o n d  d e s  J a h r o s  19 0 2 .

Yorlaufigos Ergobnis, zusammongestollt im Kaiserlichen Statistischen Amt.

Dio Werko, iiber dereń Gowiunung im Jahro 1902 bis Mitte

G a t t u n g  d o r  E r z e u g n i s s e .  

H a u p t e r z e u g u n g s g e b i c t o .

Marz 

an ł
1902

t

1903 Berichto 

enge 

1901 
t

eingegaugf

an 

1902 

1000 J l.

>u waren, 

iYert 

1901 
1000 J l.

laben erzei
Durchsch 

fiir die 
1902

J l .

lgt
nittswert

Tonne
1901
J l .

B e r g w e r k s e r z e u g n i s s e .
107 436 334 108 539 444 951 012 1 015 254 8,85 9,35

davon: im Oberbergamtsbezirk B r e s l a u ............................ 29 055 054 29 961 123 237 254 261 305 8,17 8,72
„ „ D o r t m u n d ...................... 58 038 594 58 447 657 486 775 512185 8,39 8,76

B o n u .................................. 12 327 693 12101962 136 851 144 078 11,10 11,91
„ Konigrcich Bayern.................................................. 1 233 569 1 203 792 13 408 14 022 10,87 11,65
„ „ S a c h s e n ......................... .. . . . 4 611 500 4 759 812 54 026 60 601 11,72 12,73

in E lsa fi-L oth riu gen .................................................. 1 309 818 1 193169 14 140 14 216 10,80 11,91
B r a u n k o h le n ......................................................................................... 43 000 476 44 479 970 102 378 110 280 2,38 2,48

davon: im Oberbergamtsbezirk H a l l e ................................. 29 127 798 29 657 493 66 128 69 991 2,27 2,36
,  „ Bonu ................................. 5 161 373 6 238 515 11 425 14 097 2,09 2,26

A s p h a lt .................................................................................................... 88 374 90193 604 675 6,84 7,48
49 725 44 095 3 351 2 950 67,40 66,91

Steinsalz.................................................................................................... 1010 112 985 050 4 684 4 529 4,64 4,60
K a i n i t .................................................................................................... 1 322 633 1 498 569 19 210 21 666 14,52 14,46
Andere K a lisa lze ................................................................................... 1 962 38-1 2 036 325 20 796 21 763 10,60 10,69
Eisenerze.................................................................................................... 17 963 595 16 570 182 65 736 71999 3,66 4,35

davou: im Oberbergamtsbezirk B r e s la u ............................ 449269 485 399 2 838 3 081 6,32 6,35
„ „ Clausthal............................ 528 921 553 446 2152 2 367 4,07 4,28

B o n n ................................. 2 086 293 2 426 787 22 157 31 897 10,62 13,14
in E lsa fi-L oth rin gen .................................................. 8 793 496 7 594 711 22 724 20 310 2,58 2,67
im Groflherzogtum L u ie m b u r g ............................ 5 130 069 4 455179 11 622 9 416 2,27 2,11

Z inkerze................................................................................................... 702 504 647 496 29 811 21 502 42,44 33,21
davon: im Oberbergamtsbezirk B r e s la u ............................ 568 715 520 099 18 916 12 617 33,26 24,26

Bleierze .................................................................................................... 167 855 153341 13 436 14 111 80,01 92,22
K upfererze.............................................................................................. 761 921 777 339 20 431 24 299 26,81 31,26

davon: im Oberbergamtsbezirk l l a l l e .................................. 680 783 695321 19 416 22 764 28,52 32,74
Silber- und G o ld e r z e ........................................................................ 11 624 11 577 1384 1 551 119,02 133,99
Kobalt-, Nickel- und W ism uterze.................................................. 12 435 10 479 752 742 60,50 70,84
Mauganerze.............................................................................................. 49 812 56 691 579 703 11,63 12,40
S c h w e fe lk ie s ......................................................................................... 165 225 157433 1 285 1 142 7,78 7,25

S a lz e .
572 846 578 751 15 611 15 730 27,25 27,18

da?on: im Oberbergamtsbezirk H a l l e ................................. 97 591 109 396 2 623 3 070 26,88 28,06
„ „ C lausthal............................ 125 968 119 189 2 917 2 775 23,16 23,28
.  Konigreich Bayern.................................................. 41 229 41 217 1837 1837 44,56 44,58

W u r ttem b er g ................................. 49 530 52 689 1452 1 547 29,31 29,36
in E lsaB -L othringen.................................................. 56 631 63 089 1 461 1400 25,80 22,19

C h lo r k a liu m ......................................................................................... 267 512 294 666 31 545 35 129 117,92 119,22
G laubersalz.............................................................................................. 83 973 76 065 2 174 1 968 25,89 25,88
Schwefelsaures K a l i ............................................................................. 28 279 37 394 4 534 5 840 160,34 156,16
Schwefelsaure K alim aguesia ............................................................. 18147 15 612 1405 1 146 77,41 73,40
Schwefelsaure M a g n e s ia .................................................................. 39 262 46 714 541 687 13,77 14,70
Schwefelsauro Tonerde........................................................................ 47 905 46 807 3 081 2 947 64,32 62,97
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Die Werke, iiber dereń Gewinnui g  im Jahro 1902 bis Mitte

G a 11 u n g  d e r  E r z e u g n i s s e .
Marz 1903 Bericlite eingegangen waren, haben erzeugt

H a u p t o r z e u g u n g s g e b i e t e .
an Menge an Wert Durchschmttswert 

fur die Tomie
1002 1901 1902 1901 1902 1901

t t 1000 JL. | 1000 JL. JL. JL.

H t i t t e n e r z e u g n i s s e .
Roheisen: a) Masseln zur G ie f ie r c i ............................................. 1 484 052 1 432 017 84 379 98 089 56,86 68,50

b) Masseln zur FluBeisenbereitung............................ 6 218 407 5 461 140 325 173 329 391 52,29 60,32
c) Masseln zur Schweifieisenbereitung . . . . 770 361 927 281 41 050 58 907 53,29 63,53
d) Gafiwaren erstcr Schmelzung . . . . . . 45 152 46 888 4 671 4 934 103,46 105,24
e) Bruch- und W a s c h e is e n ....................................... 11 928 12 761 426 453 35,72 35,52

Zusammen R o h e is e n ...................... . . 8 529 900 7 880 087 455 699 491 774 53,42 62,41
davon: im Oberbergamtsbezirk B r e s la u ............................ 685 660 641 986 37 602 38 931 54,84 60,64

D o r t m u n d ...................... 2 976 550 2 691 018 173 990 179 647 58,45 66,76
Bonu . . . . . . . 1 610 713 1 634 310 95493 113 848 59,29 69,66

in E lsa fi-L oth rin gen .................................................. 1 630 221 1 446 774 70 660 72 491 43,31 50,11
im Grofiherzogtum L u x e m b u r g ............................ 1 080 306 916 404 •17 838 53 022 44,28 57,86

Zink (B lock zink )................................................................................... 174 927 166 283 61 801 54 787 353,31 329,18
davon: im Oberbergamtsbezirk B r e s la u ............................ 117 032 107 965 40111 34 513 342,74 319,67

Blei: a) B lo c k b le i .............................................................................. 140 331 123 098 31 349 32 233 223,39 261,85
b) K a u fg la tte .............................................................................. 4 197 4 101 1 033 1 128 246,00 275,13

Kupfer: a) B lo c k k u p fe r ................................................................... 30 591 31 317 34 164 46 309 1116,81 1478,74
davon: im Oberbergamtsbezirk Halle . . . . 19 253 19 649 21 674 29 602 1125,73 1506,58

b) Schwarzkupfer und Kupferstein zum Verkauf . . 434 365 220 301 506,23 824,34
kg kg fiir 1 kg fiir 1 kg

Silber (R e im n eta ll) .............................................................................. 430 610 103 796 30 800 32 519 71,53 80,53
Gold (Reinmetall).................................................................................... 2 661 2 755 7 431 7 688 2789,28 2790,08
Nickel und nickelhaltigeNebenproduktc.Blanfarbwerkprodukte, t t fiir die t fiir die t

Wisinut (Metali) und U ranp riiparate .................................. 2196 2 207 8 721 8 661 3972,99 3924,53
kg kg fiir 1 kg fur 1 kg
1828 1 713 9 9 4,92 5,08
t t fur die t fiir die t

Zinn (H andelsw are)............................................................................. 1 986 1451 4 646 3 396 2339,14 2341,15
3 542 2 526 1395 1 073 393,99 424,90

A r se n ik a lie n ......................................................................................... 2 827 2 549 1 010 1 027 367,85 402,86
Schwefelsiiure: a) Englische Schwefelsiiure................................. 894 499 835 000 24 319 23 427 27,19 28,06

b) Rauchendes V itr io lo l....................................... 70 557 21827 2 560 1 021 36,28 46,79
K u p fery itr io l........................................................................................ 4 997 5192 1886 2 291 377,36 441,20

Diejenigen Erzeugnisse, dereń Gesamtwert eine halbe Million Mark nicht erreichto, sind in yorstehonder Tabelle 
nicht berflcksichtigt. Es sind das von den B e r g w e rk ser zeu g n isse n : Graphit, Bittersalze (Kieserit, Glauborsalz usw.), 
Borazit, Zinnerzo, Uran- nnd Wolframerzo, Antitnon- und”Quecksilbererze, Arsenikerze und sonstige Yitriol- und Alaun- 
erzo; von den Salzen: Chlormagnesium und Alaun; von den H iitten er ze u g n isso n : Kadmium (Kaufware), Scliwefel 
(reih), verschicdeno Yitriole und Farbenerden.

E is e n v e r b r a u c h  im  D e u ts c h e n  R e ic h e  e in s c h l ie f s l ic h  L u x e m b u r g  1861— 1902.*) -

Durch- 
schnitt der 

Jabre 
1 8 6 1 -6 4

Durch-
sehnittder

Jahre
18 6 6 -6 9

1871 1872 1873 1874 1876 1879 1880 1882 1886

T o n n e n
1. Hocliofenprodnktion............................ 751 289 1 209 484 1 563 682 1 988 395 2 240 575 1 906 263 1 84 6 345 2 226 587 2 729 03813 380 806 3 528 658
2. Einfuhr:

a) Roheisen aller Art, altesBrucheisen 137 823 144 953 440 634 662 981 744 121 550 467 583 858 397 098 238 572 291 689 169 694
b) Materialeisen u. Stahl, grobe Eisen- 

und Stahlwaren, einsch. Maschinen
aus Eisen .......................................
Zuschlag zu letzterem bebufs Re-

33 145 42 906 84 418 163 244 277 651 155 434 94 010 138 215 64 893 72 689 72783

duktion auf Roheisen 33V3 pCt. 11 018 14 302 28 140 51414| 92 550 51 811 31 3371 46 072 21 631 24 230 24 261
Summę der Einfuhr 182 016 202 161 553 192 880 63911 114 322 757 712 709 205 581 385 325 096 388 608 266 738

Summę der Produktion und Einfuhr 
3- Ausfuhr:

933 305 1 411 645 2116 874 2 869 034 3 354 897 2 663 975 2 555 550:2 807 972 3 054 134 3 769 414 3 795 396

a) Roheisen aller Art, altesBrucheisen 
h) Materialeisen u. Stahl, grobe Eisen-

11282 62 692 111 838 150 857 154 368 222 501 306 825} 433116 318 879 279 210 345 387

nnd Stahlwaren, einschl. Maschinen
aus Eisen ....................................... 41 193 94 423 140 047 229 802 193 007 243 293 360 612 625 433 737 041 871 949 937 169
Zuschlag 33V3 pCt............................ 13 731 31 474 46 682 76 601 64 336 81 097 120 201 208 478 245 680 290 650 312 390

Summę der Ausfuhr 66 206 188 589 298 567 457 260 411 711 516 891 787 641jl 267 027 1 301 600 1441 809 1 594 949
Einheimischer Verbranch (1 + 2 —3) 867 099 1 223 056 1 818 307 2/111 774 2 943 186 2117 084 1 767 909 1 540 945 1 752 534,2 327 605 2 200 450
Pro Kopf K ilo ............................................ ‘25,2 33,0 47,5 59,3 72,3 52,1 41,7 35,1 39,3 51,5 47,3
Eigene Produktion pro Kopf Kilo . . 21,8 32,7 40,8 43,9 55,1 46,9 43,6 50,5 61,2 74,8 75,8

*) Nach der Statistik des Yereins Deutscher Eisen- und Stahlindnstrieller.
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CO 
00  
00 
»—< 1890 1892 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 ! 1902

T o n n e n

1. Hochofenproduktion...................... . 4 337 121 4 658 451 4 937 461 5 465 414 6 372 575le 881 466 7 312 766 8 143 132 8 520 541 k  880 088 8 529 900
1. Emfuhr: 

a) Roheisen aller Art, altes Bruch- 
eisen . ....................................... 225 035 405 627 215 725 199 556 337 181 462 122 407 889 675 793 827 095 293 866 174990

b) Materialeisen und Stahl, grobe 
Eisen- und Stahlwaren, cinschl. 
Maschinen aus Eisen . . . . 90 773 143 169 100571 105 124 142 867 171 837 198 106 257794 254 235 174 408 144120
Zuschlag zn lctzterem behufs Re- 

duktiou auf Roheisen 3,3'/3 pCt. 30 258 47 723 33 524 35 041
- .

47 622 57 279 66 035 85 931 84 745 58 156 48010
Summę der Emfuhr 340 066 596 519 349 820 339 721 527 670 691 238 672 030 1 019518 1 166 075 526 490 ' 367 150

Summę der Produktion u. Einfulir 4 683 187 5 254 970 5 287 281 5 805 135 6 900 245 7 572 704 7 98-1 796 9 162 650 9 686 616 8 406 578 8 897 050
5. Ausfuhr: 

a) Roheisen aller Art, altes Bruch- 
eisen . . . . . . . , . . 195 013 181 850 177 768 220 103 192 915 128 987 272 470 235 194 190 505 303 846 510 165

b) Materialeisen und Stahl, grobe 
Eisen- und Stahlwaren, einschl. 
Maschinen aus Eisen . . . . 943 110 864 127 1 047 539 1382-762 1484 325 1 431 251 1 540 033 1 491233 1 589 079 2 250168 3 010106
Zuschlag 33‘/3 pCt........................... 314 380 288 042 319 179 460 921 494 775 477 084 513 344 498 078 529 693 750 056 1 003 389

Summę der Ausfuhr 1 452 533 1 334 010| 1 574 486|2 063 786 2172 015 2 037 322 2 325 847 [2 227 505 2 309 277 3 304 070 4 520 720
Binheimischer Yerbrauch (1 +  2 — 3) 3 230 654 3 920 951 3 712 795 3 741 349 4 728 230 5 535 382 5 658 949 6 935145 7 377 339 5 102 508:4 367 330
Pro Kopf Kilo . ....................................... 66,6 81,7 74,3 71,9 90,1 104,1 105,8 128,4 131,7 90,3 70,6
Gigcne Produktion pro Kopf Kilo . . 90,0 97,1 98,8 105,1 121,4 129,8 136,6 150,8 152,1 139,5 149,6

G c s a m t-E is o n p r o d u k t io n  im  D o u ts e h o n  R e ic h o .  

(Nacli Mitt. d. Yereins deutscher Eisen- u. Stahliiulustrieller.)

\ Giefierei- Bessemer- Thomas- Stahl- mul i Puddeł- Zusammen1903 Roheisen Roheisen Roheisen Spiegcleisen Rolieisen
T o n n e n

Januar ................................................................... ,
Februar ........................................................................

144 405 
131 121

26 857 ' 
25 139

461 839 
444 780

’ 77 255 
: 60 039

72 128
73 180

782 484 
. 734 259

Januar bis Februar 1903 ....................................... 275 526 . 51 996 906 619 137 294 145 308 1 510 743
1902 ....................................... 267 887 65 271 716 811 204 053 1 254 022
1 9 0 1 ....................................... 25-1895 76 -163 ' 729 739 258 323 1319 420

Ganzes Jahr 1902 .................................................. 1619 275 387 334 5189 501 1 206 550 8 402 660
„ 1 9 0 1 .................................................. 1 512 107 464 036 4 452 950 1 356 794 7 7S5 887

P r o d u k t io n  d e r  d e u t s c h e n  H o c l io f e n w e r k e  im  
F e b r u a r  19 0 3 . (Nach Mitteil. dos Yereins Deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller.)

Giefierei- 

Roheisen 
u. Gufi waren 
I. Schmelzuns

Bcsseiner- 
Roheisen 

(saures Ver- 
fahren.)

B e z i r k o

W
er

ke
(F

ir
m

en
) Produktion 

im Febr. 
1903

t

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

Siegerland, Lahnbezirk u. Hessen-
N a s s a u ............................................

S c h lc s ie n ............................................
P om m ern ............................................
Konigreich S a c h s e n ......................
HannoYcr und Braunschweig . . 
Bayern, Wurttemberg u. Thuringen 
Saarbez., Lothringen u. Liuemburg 

GieOerei-Roheisen Se. 
im Januar 1903

1-1

9
7
1

2
2
9

...44
45

63 425

15 592
5 040
6 741

3 600 
2 286 

34 377 
131121 
144 405

Rheinland-Westfalen, ohne Saar
und ohne S i e g e n ...................... 2 12 593

Siegerland, Lahnbezirk undHessen-
N a s sa n ............................................. 3 3195

S c h le s ie n ............................................. 2 2 391
Hanuover und Braunschweig . . 1 6 960

Bessemer-Roheisen So. 8 25 139
im Januar 1903 8 26 857

Thomas-
Roheisen

Rheinland-Westfalen, ohne Saar
und ohne S i e g e n .......................

Siegerland,Lahnbezirk und Hessen-
10

1
2
1
1

16

172245

188
i q

(basisches

Yerfaliren)

O t l l l U b l C U .......................................................  .

Hannover nnd Braunschweig . . 
Bayern, Wilrttemberg u. Thiiringen 
Saarbez., Lothringen u. Luxcmburg

iO
17 544 
7 600 

228 713
Thomas-Roheisen Se. 31 444 780

im Januar 1903 33 •161 839

Stahleisen
Rheinland-Westfalen ohne Saar 

und ohne S i e g e n ...................... 12 34 265
und

Spiegeleisen
Siegerland, Lahnbezirk nnd Hessen- 

Ńassau . . . ............................ 16 18 982
einschl. Forro- 4 3 465

mangan, 1 3 327
Ferrosilicium

etc.
Bayern, Wurttemberg u. Thuringen 1

Stahl- und Spiegeleisen etc. Se. 34 ~  60 039
im Januar 1903 32 77 255

Rheinland-Westfalen, ohne Saar 
und ohne S i e g e n ...................... 17 10 427

Puddel- Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
22 16970

Roheisen 8 26 343
(ohne Hannover und Braunschweig . . — —

Bayern, Wurttemberg u. Thuringen 1 950
Spiegeleisen)] Saarbez., Lothringen u. Luiemburg 10 18 484

Giefierei-Roheisen Se. 58 73180
im Januar 1903 56 72 128
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Produktion 
im Fobr. 

i  1903
i  t

GicGerei-Roheisen......................................................•', ! 131 121
Bcssemer-Roheisen......................................................■ ‘25139
Thomas-Roheisen......................................................  ‘144 780
Stalileisen und Spiegeleisen etc.................................  60 039
Puddel-Roheisen...................................................... 73180
Produktion im Februar 1903 ................................... 734 259
Produktion im Januar 1903 . . . . . . . .  782484
Produktion im Fobruar 1902 . . . . . . . .  ; 597334

W estfalische Steinkohlon, Koks und  Briketts in  
Hamburg, A ltona, etc. (Mitgetcilt durch Anton Giinthor 
in Hamburg.) Dio Mengen westfalischer Steinkohlen, Koks 
und Brikotts, wolcho wahrend dos Monats Marz 1903 
(1902) im hiesigon Verbrauchsgebietlaut amtlichor Bokannt- 
machung eintrafen, sind folgendo:

Tonnen zu 1000 kg
1902 1903

In Hamburg P l a t z .................................. 85 972,5 79 782,5
Dui'cligangsversand nach A1 tona-Kieler Bahn 48 451 64 230

„ „ Liibeck-Hiunb. „ JO 429,5 9 277,5
„ Berlin- , 7 95S 6 642,5

Insgesamt 152 811 159 932,5
Durchgangsver8and nach der Oborelbc nach

B e r lin ...................................................... 6 315 17 080
Zur Ausfuhr wurden yerladen.................... 5 732 10 669

Schiedsspruch dor K ohlen-K om m ission in  den
Y ereinigten Staaten. Dieser Tage hat dio von dem
Priisidenten ItoosoveIt aus AnlaB des grofien Borgarboiter- 
stroiks im pennsylvanischen Anthrazitgebiot oingesetzte 
schiedsrichtorlicho Kommission, in deron Haudo nach der 
Yorliiufigen Wiedoraufnahme dor Arbeit soitens der Strcikoudeu 
im Oktober vor. Js. dic endgiiltige Beilogung des groBen 
Kampfes gelegt war, ihren Bericht veroffentlicht. Diro 
Entscheidung bedoutot nach den bis jetzt yorliegenden 
Zcitungsnaclirichteii im groBen und ganzen einen Sieg 
der Arbeiter. Wio erinnerlich (s. Gliickauf 1903 S. 6) 
liatten dieso eino 20prozontigo Lohnorhohung fiir dio Stiick- 
arbeitor und eino Herabsotzung der taglicheu Arbeitszeit 
fur die im Tagelohn beschaftigton Arbeiter auf 8 Stunden 
untor Beibehaltung des derzeitigen Lohnes yorlangt, 
Fordorungon, die sio im Laufe der Unterhandlungen mit 
den Unternehmern auf dio Halfto ormiiBigton. Jetzt hat 
die Kommission den Arbeitern sowohl dio lOprozentigo 
Lohnerhóhung wie dio Yerkurzung der Arbeitszeit auf
9 Stunden zugobilligt. Des weiteren hat sio oine gleitonde 
Lohnskala eingefilhrt, wonach bei jeder Steigening des 

Kohlonproises um 10 pCt. dio Arbeitslóhne oine Erhóhung 
um 1 pCt. orfahron sollen. Mit ihrer dritten Forderung 
auf Bezahlnng nach dem Gewichto der gohauenen Kohlo 
sind die Arbeiter dagegen nicht dnrchgedrungen, wenigstens 
ist dieso Art der Lohnberechnung nicht obligatorisch 
gemacht worden, soweit sio jedoch schon jetzt in Anwendung 
steht, ist sio durch Schaffung von Aufsohern, die im 
Namen und auf Kosten dor Arbeiter das Wagegeschaft 
zn iibcrwachen haben, auf eino sichorere Grundlago gestellt 
worden. Des weiteron liat dio Kommission dio Einsetzung 
von Schiedsgerichten vorgesclilagen, dio jedoch immer nur fur 
die Streitigkeiten auf o inor Grube zustaudig sein sollen. 
Eine ausdruckliche Anerkennung dor Union liat sie nicht

ausgesprochcn- und somit auch dor Idee des kollektivon 
Arbeitsvertrags iliroSanktion nicht zu teil worden lassen. 
Gloichwolil haben dio Arbeiter allen AulaB. mit dem 
Schiedsspruche zufrioden zu sein. — Wir behalten uns' 
vor, auf den Bericht dor Kommission ausfuhrlichor zuruck- 
zukommon, sobald er erst in unseren Handen ist.

Dr. J,

(iese tzgebung  und  V envaltung .
B eschaftigung jugondlieher A rbeiter au f Stoin- 

kohlenbergw orken. Auf Grand des g 139 a dor
Gewcrboordnung hat der Bundesrat dio nachstchenden 
Bestimmnngen, botrolfend dic Beschaftigung jugondlieher 
Arbeiter auf Steinkohlenboigwerken in PreuBon, Badon 
und ElsaB-Lothringen, erlassen.

I. In PreuBen, Badon und ElsaB-Lothriugen durfen 
auf Steinkohlenbergwerkcn, doren Betrieb auf achtstundigo 
Schichten eingorichtet ist, boi der Beschaftigung dor- 
jonigen jugendliclien Arbeitor mannlichen Goschlochts ubor 
yiorzehn Jahre, wolcho uber Tage mit don unmiitelbar 
mit der Forderung der Kohlen zusammonhangoudon Arbeiten 
boschaftigt sind, die Beschrankungon dos § 136 Abs. 1, 2 
der Goworbeordnutig mit folgenden Mafigaben auBor An
wendung bleiben:

1. Dio Beschaftigung darf nicht vor funf Uhr morgons 
beginnen und, wo in zwei Tagosschichten gearbeitet wird, 
nicht nach elf Uhr abends schlieBen; keine Schicht darf 
oinschlicBlich dor Pausen langer ais acht Stunden dauern.

Dio Beschaftigung darf am Tago vor Sonn- und Fest- 
tagon um vior Uhr morgons beginnen und, wo in zwoi 
Tagosschichten gearbeitet wird, am nachsten Werktag um 
ein Uhr nachts schlieBen.

2. Zwischen zwei Arbeitsschichten inuB don jugendliclien 
Arbeitern eino Ruhozeit von mindostens funfzohn Stunden 
gcwahrt werden. Die den Arbeitsschichten an Tagen vor 
Sonn- und Festtagen yorausgehende und dio den Arbeits
schichten an Tagen nach Sonn- und Festtagen folgeudo 
Ruhezeit muB mindestens dreizehn Stunden dauern.

3. Zwischen den Arbeitsstunden mussen den jtigend- 
lichen Arbeitern an jedem Arbeitsfcig eine oder melirere 
Pausen in der Gesamtdauer von mindestens einer Stunde 
gewahrt werden; von diesen mussen zwei mindestens je 
eino Yiertelstłinde odor drei mindestens je zelin Minuten 
betragen. Wahrend der Pausen darf den jugondlichen 
Arbeitern oine Beschaftigung im Betriobe nicht gestattet 
werden.

II. Auf Steinkohlenbergwerkon durfen jugendliclie 
Arbeiter mannlichen Goschlechts uber vierzehn .Tahro in 
hóchstons sochsstundigon Schichten untor AVegfall der im 
§ 136 Abs. 1 Satz 3 der Gewerbeordnung yorgeschriebenon 
Pause mit ihren Kraften angemessonen Arbeiten iiber Tago 
beschaftigt werden, sofern dic Art des Betriebs an sich 
Unterbrechungen der Beschaftigung mit sich bringt.

Wegen des Beginns und des Schlusses dieser 
Beschaftigung und wegen der zwischen zwei Arbeits
schichten zu gewahrenden Iiuhezeit gelteu die Bestimmungen 
unter I Ziffer 1 und 2.

III. In der bei I und II bezeichueten Art dfirfen 
jugendliclie Arbeiter nur beschaftigt werden, wenn durch 
das Zeugnis eines yon der hóheren Yerwaltungsbehórdo
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zur Ausstellung solcher Zeugnisso ermiichtigten Arztos 
uachgewiesou ist, daB dio korperliche Entwickolung dos 
Arbeiters dio fiir dcusolbon in Aussielit genomraonc und 
geuau anzugoboude Beschaftiguug auf dera Werko oline 
Gofahr fur soino Gosundhoit zuliiOt. Das arztliche Zoug- 
nis ist vor Beginn der Beschaftiguug dom Arbeitgebor 
auszuhandigon, welcher es zu yerwaliren, auf amtliches 
Yerlangen vorzulegon nnd boi Beondigung des Arbeits- 
vorhaltnissos dom jugendlichen Arboitor beziohnngswoiso 
dessen gosetzlichom Vortrotor wieder auszuhandigon hat.

IV. Auf Arboitsstollen, wo ■ jugendlieho Arboiter nach 
MaBgabo dor Vorschrifton untor Nr. I, II und III be- 
schiiftigt werden, mu8 neben der nach § 138 Abs. 2 
dor Gewerbeordnung auszuhangendon Tafel eino zweito 
Tafel ausgehiingt worden, welcho in deutlicher Schrift dio 
Bbstiminimgen unter I, II und III wiedergibt.

Dio hOlioro Verwaltungsbohórdo kann oinzolno Botriebo, 
iu denen jugendlieho Arboiter nach MaBgabo dor Yor
schriften unter I boscbaftigt werden, auf Antrag von der 
Angabo dos Beginns und Endes der Pauscn in dor nach 
§ 138 der Gewerbeordnung zu erstattonden Anzeigc und 
von der entsprochondon Angabo in dom Aushango fiir 
solcho im oinzelnen namhaft zu machondo Beschiiftigungs- 
zweigo entbinden, bei denen nach dor Art der Arboit 
regolmaGig miudoątens Arboitsunterbrechungon von dor 
uuter I Zifter 3 bestimmten Dauor eintreten. Dieso schrift- 
lich zu erteilondo Genohiuigung ist jederzeit widerruflich.

Die hohore Yerwaltungsbohórde hat uber dio Botriobe, 
die auf Grund der Bostinnnung im vorstohonden Absatzo

von dor Angabo dos Beginns uud Endos dor Pausoii in 
dor nach § 138 der Gewerbeordnung zu erstattenden 
Anzoigo nnd vou der ontsprcchenden Angabo in dom Aushang 
entbunden worden sind, nach dom anliegonden Muster ein 
Verzoichnis zu fiihren. Ein Auszug aus diesem Vcr- 
zeichnisse, der das abgelaufono Kalenderjahr umfaBt, ist 
bis zum 1. Februar jedes Jahres durch dio Landoszontral- 
beliorde dem Reichskanzler vorzulogen.

V. Die Yorstehenden Bestimmungen haben fiir zehu 
Jahre Giiltigkoit.

Sie troton am 1. April 1903 in Kraft und an Stelle 
dor durch die Bekanntmachung des Reichskanzlors vom
1. Februar 1895 (Reichs-Gesetzbl. S. 5) verkundeton 
Bestimmungen.

Borliu, den 24. Marz 1903.
Dor Stellvortroter des Reichskanzlors.

Graf von Posadowsky.
Wio aus Y orstehondor Bekanntmachung zu ersohen ist, 

sind Anderungon gogen den bishorigon Zustand insowoit 
eingetreten, ais

1. dio gesetzlich vorgoschriebenoii Pausen in die acht- 
stundigo Schicht einbegriffon sind, wahrend es bishor go- 
stattot war, diesolben besondors in Anrechnung zu bringon,

2. dio Ruhezoit von bisher 12 Stundon zwischen zwoi 
Schichton auf 15 Stundon fiir jugendliche Arboitor orhólit 
wordoh ist, abgosehon vou don Tagon vor uud nach Sonn- 
und Fosttagon, an wolchon eino Ruhozeit von nur 13 
Stundon vorgoschrioben ist. Im tibrigou sind dio bishor 
goltendon Ausnahmebestimmungon beibehalton wordeu.

Ycrkehmresen.
B o t r i o b s o r g o b n i s s e  d o r  d e u t s c l i o n  E i s e n b a h n e n .

a) PreuBiscli-IIessischo Eisonbahngomeinschaft.

Betriebs-
Liiuge

km

E i ii n a h in o n.
Aus Personen- 

und Gepackverkehr
Aus dem 

Giitcrverkehr Aus sonstigon
Gcsaint-Einnahme

Uberhaupt

JL.

auf 
1 km 
JL.

uberhaupt

JL.

auf 
1 km

JL.

Quellen

JL.

uberhaupt

JL.

auf 1 km

JL

Februar 1903 . . .......................................
gegen Februar 1902 . |  ,u®h.r ■ ' • b °  1 weniger . . .
Vom 1. April bis Ende Februar 1903 .
Gegen dio entspr. Zeit 1902 lme .̂r ' ' 1 | weniger .

32 080,00 
529,88

22 051 000 
831 000

360 603 000 
5 881000  

—

705
15

11 050 
11

69 978 000 
5186000

838 529 000 
27 272 000

2 190 
127

26 518 
461

7 305 000 
56 000

76 537 000 
698 000

99 334 000 
6 073 000

1 275 669 000 
33 851 000

3 096 
137

40 179 
420

b) Samtliche deutscho Staats- und Privatbahnen, einschl. der preuBischen, mit Ausnahmo der bayerischon Bahnen:
E i n n a b  m e n.

Betriebs-

Lange

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
Guteryerkehr Aue sonstigen

Gesamt-Einnahmo

uberhaupt auf 
1 km uberhaupt auf 

1 km
Quellen uberhaupt auf 1 km

km JL JL JL. JL. JL. .41. .41.

Februar 1903 ..................................................
gegen Februar 1902 . ] me^r • * ' * ® I weniger . . .
Vom 1. April bis Ende Febr. 1903 (bei den
Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. April)

Gegen dio entspr. Zeit 1902 j ;
Vom 1. Jan. bis Ende Februar 1903 (bei 

Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. Januar)*)

Gegen die entspr. Zeit 1902 j “ *^g'or ;

46 049,79 
839,00

29 420 919 
1 425 973

407 428 068 
6782 702

8 782 863 
413 207

653
20

10 679

64

1355
43

88 012 272 
6 767 271

932 139 756 
33100 069

21219 121 
1 749 596

1917
112

23 977 
322

3 214 
210

10 456 442 
73 943

86 773 686 
769 537

4 416 832 
164 729

127 889 633 
8 267 187

1426 341 510 
40 652 308

34 418 816 
2 327 532

2 778 
126

36 570 
203

5 209 
260

*) Zu diesen gehoreu u. a. die sachsischen und badischen Staats eisenbahnen, die Main-Neckarbahn und die Dortmund-Gronau- 
Euscheder Bahn.
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A m tl ic h o  T a r ifv o r a n d e r u n g e n .

Im  sa c h s is c h -s c h w e iz o r is c h e n  G u teryorkehr  
a b e r  L i u d a u  werden 1. 4. 1903 eine Anzahl 
schweizeriścher Stationen in den Ausnahmetarif Nr. 11 
fiir dio Befórderung yon Braunkohlen, Braunkohlenbriketts 
nsw. von den Stationen Borna bei Leipzig, Breitingen-Regis, 
Mouselwitz, Bositz und Wuitz-Mumsdorf neu einbozogon. 
Nahero Auskunft erteilen dio betoil. Stationen sowie nnser 
Yerkehrsbureau hier (Wienerstr. 4). Dresden, 23. 3. 1903. 
Kgl. Gen.-Dir. d. siichs. Staatseisenbahnen, namens der 
betoil. Yerwaltungen.

O ld en b u rg-n ord  w es td e u tsc lie r  G u tory orko lir. 
Die Station Lómingen der Oldenburgischen Staatsbahn 
wird mit Giiltigkeit vom 25. d. Mts. ais Sammellagor- 
station in den Ausnahmetarif 1 a fiir zu Grubenzwecken 
des Borgbaus bestimmte Rundholzer von molir ais 20 cm 
bis 30 cm Zopfstarke und bis zu 5 m Lange einbezogon. 
Hannoyer, 19. 3. 1903. Kgl. Eisenb.-Dir.

M itte ld o u tsc h o r  P r iv a tb a h n - und th u r in g is c h -  
h e s s is c h -s a c h s is c h o r  G iitorverkohr, rh ein .-w estf.-  
m itte ld e u tsc h e r  P riv a tb a h ii-K o h lo n v erk eh r , A u s-  
n a h m o ta r if  fiir  Ś te in k o h len  aus dom S a a rg eb io t-  
K o h lo n ta r if  Nr. 17. Mit Giiltigkeit vom 1. 4. d. J. 
werdon die Tarifentfermingeu und Frachtsatze fiir Muhl- 
hausen (Thiir.) M. E. E., sowoit dieselben hohor sind, ais 
dio fiir Miihlhausen (Thiir.) pr. Staatsbahn, mit denen fur 
lotztere Station gleichgestellt. Dor Yerkelir zwischen diesen 
bahnhOfen bleibt hierdurch unborflhrt. Naheres boi den 
boteil. Abfertigungsstellen. Erfurt, 21. 3. 03. Kgl Eisenb.- 
Dir., namens der beteil. Verw.

N o rd w o std eu tsch -m itte ld eu tsc h e r  G uteryerkehr. 
Am 1. 4. 03 tritt zu dem vom 1. 4. 99 an giiltigen 
Tarifo fiir den yorbezeichneten Yerkehr der Nachtrag 16 
in Kraft, welcher u. a. neue Satzo des Ansuahmetarifs 6 a 
fiir Rohbraunkohlo und Braunkohlenbriketts etc. nach den 
Stationen der Strecko Luneburg-Kutenholz des Dir.-Bez. 
llannoyer entlialt. AuBerdem ist in dem Nachtrage eine 

_ Borichtigung enthalten, wonach auf Seite 19 des Nacli- 
trags 9 bei Ludwigslust das Schnittpunktzeichen „S“ in 
„C“ abzuandern ist. Die hierdurch otwa eintretendeu Er- 
hóhungen erlangen erst mit dom 15. 5. 03 Giiltigkeit. 
Dio in den Nachtrag aufgonoinmcno zusatzlicho Bestimmung 
zur Eisenb.-Yerkehrsordnung (zu §. 58) ist gemaO den 
Yorschriften unter 1 2 genehmigt worden. Der Nachtrag 
ist dnrch die betoil. Giiterabfertigungsstellen zu boziehen. 
Hannoyer, 23. 3. 03. Kgl. Eisonb.-Dir. zngloich namens 
dor beteil. Yorw.

M arktberichte.
E s s e n o r  B o r s e .  Amtlicher Bericht yom 30. Marz 1903, 

aufgestellt yon der Bórsen-Kommission.
K o h lo n , K ok s und  B r ik e tts . 

Preisnotierungen der Syndikato im Oberborgamtsbezirk 
Dortmund.

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

a) Gasforderkohle......................... 11,00— 12,50 JL
b) Gasflammforderkohlo . . . 9 ,75— 11,00 „
c) Flammfordorkolile . . . .  9 ,25— 10,00 „
d) S tfick k o h le ............................... 13 ,25— 14,50 „
e) Halbgesiebte . . . . . . 12 ,50— 13,25 „

f) Nuflkohle gew. Korn 1/ 12,5 0 - 1 3 ,5 0  JL
» V »

„ „ IU ■ 1 1 ,2 5 -1 2 ,0 0  „
,, „ IV . 9 ,7 5 -1 0 ,7 5  „

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

h) Gruskohle .............................. 4 ,50— 6,75 „
II. F e t tk o h le :

a) Forderkohle.............................. 9 ,00— 9,75 „
b) Bestmelierte Kohlo . . . . 10,75— 11,75 „
c) S tu ck k o h le ..............................  12,75— 13,75 „
d) NuBkohle gew. Korn II 12,75— 13,75 „

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

o) K o k s k o h le .............................. 9 ,50— 10,00 ..
III. M agore K oh le:

a) Forderkohle.............................  8 ,00— 9,00 „
b) Forderkohle, melierto . . . 10,00— 10,50 „
c) Forderkohle, aufgobesserte jo

nach dem Stiickgehalt . 11,00— 12,50 „
d) S tu c k k o h le ..............................  13,00— 14,50 „
e) Anthrazit Nufi Korn I . . 17 ,50— 19,00 „

,, „ II . . 1 9 ,5 0 -2 3 ,0 0  „
f) F ó rilerg ru s.............................  7,00— 8,00 „
g) Gruskohle unter 10 mm . . 5 ,00— 6,25 „

IV. K ok s:
a) H och ofeu k ok s................... 15,00 „
b) GieCereikoks............................... 16,00— 17,00 „
c) Brechkoks I und H . . . 17,00— 18,00 „

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

Marktlage im wesentlichen uuverandert. Industriekohlen 
gut gefragt. Nachsto Bórsen - Yersammlung findet am 
Montag den 6. April 1903, nachmittags 4 Uhr im „Berliner 
Hof", Hotel Hartmann, statt.

B orse zu  D usseldorf. Amtlicher Kursboricht yom
2. April 1903, aufgestellt yom Bórsenyorstand nnter 
Mitwirkung dor yereideten Kursmakler Eduard Thielen und 
Wilhelm Mockort, Dusseldorf.

A. K o h len  und K oks.
1. G a s- und F la m m k o h len :

a) Gaskohle fiir Louchtgasbereitung 11,00— 13,00 JL
b) Generatorkohle...............................  10,50— 11,80 „
c) GasflammfOrderkohlo . . . .  9 ,50— 10,75 „

2. F e t tk o h le n :
a) Forderkohle.....................................  9 ,00— 9,80 „
b) beste melierte Kohle . . . .  10,25 — 11,50 „
c) K ok sk oh lo .....................................  9 ,50— 10,00 „

3. M agere K oh le:
a) Forderkohle..................................... 8 ,00— 9,80 „
b) melierte K oh le ..................................10,00— 12,50 „
c) NuBkohlo Korn II (Anthrazit) . 19,50 24,00 „

4. K o k s:
a) GieCereikoks ........................................... 16— 17 „
b) H ochofenkoks........................................... 15 „
c) NuBkoks, gebrochen ...............................17— 18 „

5. B r ik e t t s  .......................................................11 -14 „
B. Erze:

1. Rohspat jo nach Qualitat . . . . 10,20 „
2. Spateisenstein, gerósteter........................  14 „
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3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam . . .  — JL
4. Nassauischer Roteisonstein mit etwa

50 pCt. E i s e n ...........................................  —  „
5. Rasenerze franco . .........................  — „

C. R o lie is e n :
1. Spiegeleisen I a. 10— 12 pCt. Mangan G7 „
2. WeiCśtrahliges Qual.-Puddelroheisen:

a) Rliein.-westf. Marken.................... ...... 56 „
b) Siogerliinder Marken . . . . . 56 „

3. Stahleisen ... ............................................ 58 „
4. Englisches Bessemereisen cif. Rotterdam — sh
5. Spanisches Bessemereisen, Markę Mudela,

cif. Rotterdam........................................... — JL
6. Deutsches Bessemereisen . . . .  67 „
7. Tliomaseisen frei Yerbrauchsstelle . . 57 „
8. Puddeleisen,Luxomb.Qaal.abLuxemburg 45 „
9. Engl. Rolieisen Nr. III ab Ruhrort . 70 „

10. Luxemburgor GieCereieisen Nr. III ab
Luxemburg.................................................52 „

11. Deutsches GieCereieisen Nr. I . . 66,50 „
12. „ „ „ II - „
13. „ ,, „ III . . 64,50 „
14. „ H a m a t i t ............................... 67,50 „
15. Span. Ilamatit, Marko Mudela, ab Ruhrort — „

D. S ta b e is e n :
GewOhnliches Stabeisen PluCeisen . 110— 112 „
GewChnl. Stabeisen SchweiCeisen . 120 yy

E. B loclie .
1. Gewóhnliche Bleche aus FluCeisen . . 130 yy
2. Gewóhnliche Bleche aus SchweiCeisen — yy
3. Kesselbleche aus FluCeisen . . . 150 V
4. Kesselbleche aus SchweiCeisen . . . — yy
5. F einb leche............................... ...... — yy

F. D rah t:
1. Eisenwalzdraht........................................... — yy
2. Stahlwalzdraht........................................... 120 yy
Kohlenmarkt fest, Koksmarkt sehr lebhaft; Eisenmarkt

anlialtond fest. Niichste Borse fur Wcrtpapiere am Donners
tag, don 9. April fur Produkto am Donnerstag, den
16. April 1903.

F r a n z ó s is c h e r  K o h le n m a r k t .  Im Laufe des ver- 
gangenen Monats behielt der franzósischo Kohlenmarkt 
eine lebhafte Haltung. Namentlicli im Anfang des Monats 
waren die Hausbrandkohlen trotz des milden Wetters 
noch stark im Yerkehr; wahrend der letzten 14 Tagen 
war hingegen der Yersand dieser Kohlen bedeutend ge
ringer. Der Aufschwung des Eisonmarktes hat auf dio 
verschiedenen Sorten des Industriebrandes besonders giinstig 
eingewirkt. Die samtlichen Yerbraucher sind mehr oder 
weniger gezwungen auf langero Zeit abzuschlieCen, und ais 
Grundlage fQr die Preise gelten die bei der letzten bel- 
gischen Staatsvergebung erzielten Satze, wonach dio Zechen 
sehr gute Geschafte machen. Die Industriefottkohlen 
wurden in der Zone A zu folgenden Preisen verkauft: 
Gesiobte 3 cm 26,—- Frcs.; Forderkohle 30/35 pCt.
18,— Frcs.; dto. 20/25 pCt. 17,— Frcs.; Feinkohle 
5 cm 15,75 Frcs.; dto. 3 cm. 16,25 Frcs; dto. 1 cm 
14,75 Frcs.

Die Wagengestellung im Nord- uud Pas-de-Calais - 
Bezirk yom 1. bis 15. Miii? betrug 44 328 Wagen gegen 
42 977 im Yorjahre.

Der Brikett- ,und Koksmarkt bleibt fortwahrend fest. 
Dio Naclifrage nacli Koks ist wresentlich gestiegen und 
ist darauf zuriickzufiihren, daC eine ganze Anzahl Hochófen 
wieder in Betrieb gesetzt worden sind. Die Gesamtkohlon- 
produktion der divorsen Gesellschafton des Loire-Bezirkes 
betragt 1902 3 137 782 t gegen 3 867 647 t im Jalire 
1901, weist demnach eino Abnahmo von iiber 700 000 t auf.

Fiir dio verschicdenpn franzósischen Bezirko zeigt dio 
folgondo Znsammenstellung der Fórderung fiir 1902 und
1901, welche ungiinstigo Einwirkung der Streik-des letzten
Jahres gehabt hat.

lotztes
Bezirke 1901 1902 Halbjalir

1902
t t t

Nord mul Pas-de-Calais 19 690 206 18 363 791 .8  403 327
3 867 647 3 137 782 1 334 582

G a r d ............................. 2 038 318 1 901 977 976 179
Bóurgogno und Niyernaiś 
Tarn und Aveyron . .

1 556 593 1 894 790 919 020
1 850 977 1 622 993 752 056

Bourbonnais.................... 1 007 246 1 105 218 551312
Auvergnc......................... 547 200 486 376 224 529
Alpes occidentales . . . 384 918 343 461 177 876
H c ra u lt ........................ 232 173 324 013 113 144
Yosges meridionales . . 232 595 212 769 107 433
Creuso in Corrize . . . 179 809 167 142 85 035

125 658 113 818 55 129
Les Marnes.................... 150 — —

98 — —
Summa 31 633 588 29 574 130 13 700 032

Die statistischen Zusammenstellungen iiber die Ein-
und Ausfuhr yon Kohlen und Koks im Januar der drei
letzten Jahre orgeben folgendo Resultate:

K o h len -E in fu lir .
1903 1902 1901

t t t
E n g la n d ......................... 466 950 572 990 663 730
Belgien............................... 295 490 332 560 381 310
Deutschland . . . . 91 000 41 690 41 860
Yer. Staaten . . . . 200 13 370) 9 000Andere Lauder . . . 27 710 3 530 f

Summa 8 8 1 3 5 0 964 140 1 095 900
Koks-Einfuhr . . . . 125 310 74 830 134 120

K o h len -A u sfu li r.
1903 1902 1901

t t t
Belgien............................... 38 990 40 330 26 910

I 370 1 050 900
S c h w e i z ......................... 12 460 12 020 11 520

20 210 —
Andere Lander . . . 7 440 7 130 3 160
Franzósische Schiffe . 3 070 5 020 10 410
Auslandische . . 590 3 970 2 250

Summa 63 940 69 730 55 150
Die Wasserfrachten pro t yon Saint-Ghislain, Anzin 

und Lens nach den unten angegebenen Bestimmiingsorten 
stelien sich zur Zeit folgendermaCen:

S a in t-G h is la in :  Paris 5,35 Frcs., Rouen 5,35, 
Elbeuf 5,35, Douai 1,90, Cambrai 1,95, Ham 2,60, 
Pe'ronno 2,60, Saint-Quentin 1,90, Chauny 2,40, Compiegne 
2,75, Soissons 3,50, Saint Omer 2,30, Dunkerąue 1,80, 
Courtrai 1,90, Ypres 3,30, Bruges 2,90, Anvers 2,60, 
Gand 2,50, Boom 2,50.

Anzin: Paris 4,65 Frcs., Rouen 4,65, Elbeuf 4,65, 
Amiens 2,90, Arras 2,00, Douai 2,00, Cambrai 2,50,
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Ham 2,60, Peroime 2,40, Saint-Quentin 2,40, Chauny 2,45, 
Comptógno 2,90, Reims 3,00, Soissons 3,20, Lilio 2,00, 
Bdthuno 2,30, Saiut-Oiner 2,00, Dunkorquo 2,00, Calais 
2,65, Epernay 3,20, Saińf-Dizier 4,00, Nancy 4,00 Frcs.

L en s (Pas-de-Calais): Paris 5,00 Frcs., Rouen 5,00, 
Elbę uf 5,00, Amiens 2 ,75 , Arras 2,00, Douai 1,90, 
Cambrai 1,50, Ham 2,00, Poronne 2,20, Saint-Quentin 
1,30, Chauny 2,45, Compiógno 3,00, Reims 3,00, Soissons
3,00, Lille 1,80, Bethune 1,90, Saint-Omer 2,00, Dunkerąuo
1,20, Calais 2,30, Epernay 3,85, Saint-Dizier 4,00, Nancy 
4,95, Gand 2,80, Briissel 2,70, Anvers 2,60, Sedan 4,00, 
Langres 5,05, Epinal 5,75, Dijon 8,50, Macon 9,50, 
Digoin 9,65, Lyon 10,50.

M e ta llm a r k t .  Marktlago im allgemeinen gut.
Kupfor. G. H. L. 63. 17. 6. bis L. 65. 7. 6., 3 Mt'. 

L. 64. bis L. 65. 7. 6.
Zinn fest. Straits L. 138. bis.-L. 140., 3 Mt. L. 138. 5. 

bis L. 140. 2. 6.
B le i ruhig. Weiclies fremdes L. 12. 6. bis L. 13. 5.,

Zink fest. G. 0 . B. L. 23. bis L. 23. 7. 6.. bes. Marken 
L . 23. 2. 6. bis L. 23. 10.

N o t ie r u n g e n  a u f  d e m  e n g l is c h e n  K o h le n -  u n d  
F r a c h te n m a r k t .  (Borse zu Newcastle-upon-Tyne.) Markt
lago uuveraudert ruhig. Es wurden notiert: Fur beste 
northumbrische steam-Kohle 10 s. bis 10 s. 3 d  f.o.b., 
zweite Sorten 8 s. 9 d. bis 9 s. und fur steam-smalls
5 s. 6 d. bis 5 s. 9 d. Beste Durham-Gaskolile .erzielte
8 s. 3 d. bis 8 s. 9 d. f.o.b., geringere Sorten 8 s. 3 d.
bis 8 s. 6 d. Ungesiebte Bunkerkohle liielt sich mit
8 s. bis 8 s. 9 d. auf der HOhe der Yorwoche. Besserung 
auf dem Koksmarkt liielt an. Fiir Hochofenkoks wurdeu 
16 s. 6 d. bis 16 s. 9 d. und f tir Ausfuhrsorten 17 s. 
bis 17 s. 9 d. f.o.b. bozahlt.

Auf dem Frachtenmarkt hat dio bessere Stimnmng 
auch in der Berichtswoche angehalten. Rateu im allgo- 
meinen wenig veriindert; sie betrugen vom Tyno nach 
London 3 s. 1 */2 d., nach Kronstadt 3 s. 10 J/2 d. bis
4 s., Swinemiindo 3 5 . 10 ’/ 2 d. und bis Stockholm 4 s. 3 d. 
Mittelmeerfrachten 0 s. 6 d. bis 7 s. fur Genua und 6 s. 6 d. 
bis 6 s. 9 d. bis Alesandria.engl. L . 13. bis.L . 13. 10.

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

25. Miirz 2. April

L.
von
s. d. L.

bis
s. d. L.

Ton
s. | d. L.

bis
*• d.

Tcer p. g a l i o n ............................................ _ — l ?/8 _ — 2 — . — 17r — 2
Ammoniumsulfat (Becktou terms) p. t . . 13 7 6 —• — — 13 10 — — — —
Benzol 90 pCt. p. ga lion .............................. — — i)V2 — — — — — 9 — — —

» 50 „ „ „ .............................. — — 8 — — — — . — .— 5 — . —
Toluol p. ga lion ............................................ — — 7 — 7V4 — — 7 — — W 4
SolYent-Naphtha 90 pCt. p. galion . . . — __ m ---- — 9 — — «V2 — - — . 9
Karbolsaure 00 pCt......................................... — 1 G — 1 0V? — . 1 6 -- 1 «Vr.
Kreosot p. galion ........................................ — — l 9/in — — 1% — — 1̂ /16 -- — 1*/*
Anthracen A 40 pCt....................................... — — — — — — -- - — 1%
Anthracen B 30—35 pCt............................... r — — 1 — — — — 1 -- .— --

— 58 — — 59 — __ 58 — 59 —

Patcntberieht.
(Die fettgedrnckte Ziflfer bezeiebnet dio Patentklasse.)

A. Anmeldungen. 
die wiihrend zweier Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen 

Patentamtos ausliegen.
Yom 5. Miirz 03 an.

26 a . C. 10*133. Verfahren und Yorrichtung zur Erzeugung 
von Mischgas. Compagnio du Gaz II. Riclió, Paris; Ycrtr.: 
F. C. Glascr, L. Glaser, 0. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwalte, 
Berlin SW. 68. 31. 12. 01.

2C d. K. 23 540. Yerfahren zur Gewinnung y o u  Leichtolen 
aus den Nebenprodukten der Kohlendestillation unter Anwendung 
von Olon ais Absorptiousmittel. Alfred Kunów, Berlin, Kóthener 
Str. 8/9. 10. 7. 02.

35 e. B. 31 41G. Fordervorrichtung auf wagercchter oder
geneigter Bahn mit durch hintereinander angeordnete, in dem- 
Belben Drehsinne umlaufendo Rollen gebildeter Forderflache. 
Frederick Elijah Blaisdell, Ealing, Engl.; Yertr.: E. Lamberts, 
Pat.-Anw., Berlin N. 24. 7. 4. 02.

50 <1. W. 18 897. FordeiTorrichtnng fiir Wasser und andero 
Flussigkeiten. Adrien Weil, Marły -lez-Yalencieunes, Frankr.; 
Vertr.: Karl Pataky, Emil Wolf u. Alois Sieber, Pat.-Anwiilte, 
Berlin S. 42. 14. 3. 02.

Yom 9. Marz 03 an.
4 a. A. 9120. Grubensicherheitslampe. Heinrich Altena, 

Oberhausen, Rheinl. 10. 7. 02.
4 a. F. 10 675. Magnetverschlu£S fur Wetterlampen. Frie

mann & Wolf, Zwickau i. S. 27. 8. 02.

51). W. 18 848. Schlitzvorrichtung mit kreisenden, keilfórmig 
angeordneten Schneidscheiben. Dr. M. Wolff, Berlin, Jagerstr. 2. 
5. 3. 02.

5c. U. 2002. Einrichtung zum Abteufen von unter.Wasser 
steheuden Schachten. M. Unger & Co., Hannover. 20. 3. 02.

21 d. H. 28 583. Spannungsregelung zum Betrieb von Forder- 
motoren, welche y o u  Zwischenmaschiuen mit Strom Yersorgt 
werden. „Helios", Elektrizitats-Akt.-Ges.,Coln-Ehrenfeld. 19. 7. 02.

35 a. S. 16 828. Siclicrlieitsbrcmse fur FSrdennaschiuen, bei 
denen die Manovrierbremse durch Druckfliissigkeit (Druckluft) be- 
trieben wird. Siemens & Halske, Akt.-Gea., Berlin. 19. 8. 02.

47 c. W. 19 654. StoBfreie Kupplung. Paul Wieghardt, 
Bergeborbeck b. Essen, Rulir. 22. 9. 02.

Vom 12. Miirz 03 an.
51). W. 19 157. Fabrbare Yomchtung zur Gewinnung von 

Stuckkohle Yenmittels bolirender Werkzeuge und Keile. Dr. Konrad 
Wissemann, Gelsenkirchen. 17. 5. 02.

12 e. W. 19 105. Yerfahren zum Abscheiden von festeu und 
flussigen Bestandteilen bezw. Yerunreinigungen aus Flussigkeiten, 
Dampfen und Gasen; Zus. z. Pat. 133 566. Paul Winand, 
Charków, RuGl.; Yertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwiilte, 
Berlin C. 25. 2. 5. 02.

24 c. D. 12 482. Gasretortenofeu mit freier Ruckwand. Otto 
Debruck, Dusseldorf, Schumannstrafie 48. 24. 4. 02.

35 a. II. 28423. Treibscheibe fur Fordermaschinen, Auf- 
zuge u. dgl. Fritz Herkenrath, Duisburg, Kramerstra(3e 25. 
30. 6. 02.
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l i .  G ebrauclisniuster - E in tragun gen .
Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 9. Marz 03.

5 b .  194 347. Werkzeug zur Steingewinnung im Brach, aus 
in die Bohrlóclier cinzuschiebendeu Zungeii und einem den Ab- 
schragungen der Zungen entsprechenden Keil. A. Schroter, 
Langensalza. 2. 2. 03.

34  d. 193 GG4. Briketthmid. Prifcz Gumtau, Gr.-Lichterfelde.
25. 10. 02.

35  a . 194 046. Schutzvorrichtung an Fahrstulilen, gekenn- 
zeichnet durch eine mittels Ketten, Kettenrader, Trommel und 
Mitnehmerstifts selbsttiitig sich offneude und schliefiende Tur. 
August Holil, Neuteich, Westpr. 17. 1. 03.

35  a . 194 399. Sicherheitsversehlul3 fur mechanisch betriobeue 
Aufziigc, Bremsberge u. dgl., besteliend in der Yerbindung einer 
Iilattfeder mit einem Sperrhebel und einer Sperrstange mit zwei 
Nasen. R. W. Dinnendahl, Akt.-Ges., Steele. 15.12. 02.

47 d. 194 332. Verankerung fiu- Seile oder Schniire, besteliend 
aus einer drehbaren Hiilse m it eingedrehten Schrauben, dereń 
eino einen gabelartigen, durcli oinen Stift verschlie(3baren Ansatz, 
doren andero eine Hulse mit Keil zur Aufnahmo des Seiles besitzt. 
Feltou <& Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Miilheim a. Rh. 
22. 1. 03.

C. D eutsek e P a te n ie .
l a .  138 641, Yora 21. Juni 02. M asch in en b an -  

A n s ta lt  H u m b old t i u K alk  b. Cóln. JRuhrwcrk, 
dessen Scliaufeln auf einer ebenen Arbcitsfldche Jcreis- 
fSrmige Bahnen beschreiben.

Um bei Ruhrwerken, welche zur Bearbeitung und Forderung 
schaufelformigen Gutes auf wagerechten Fliichen dienen — z. B. 
bei der Aufbereitung yon Erzen — eine gleichmiiCige Verteilung 
des Gutes iiber die Arbęitsflache zu erzielen, wird jede der auf 
den Rulirarmcn hintereinander sitzenden Scliaufeln m it einer in 
dor Ilohenrichtung einstellbaren Yerlangerung ausgestattet. Diese 
reicht iiber den von der nachsten Schaufel bestrichenen Teil der 
Arbeitsfliiclic, beruhrt diese aber nicht und wird der gewiinscliten 
Dieke der Scliicht des Gutes entsprecheud hoch uber der Arbeits- 
fiache eingestellt.

l a .  139 308, vom 10. łTov. 01. Edward L oslio  
Graham  in U p p er-W a rlin g h a m  (E ngl.) Yerfahren 
zur Auflockerung von Erzen.

Durch das Yerfahren sollen Erze, welcho Metalle in gediegenem 
Zustande ais Osyd- oder ais Schwefelverbindungen usw. anf- 
weiseu, derart zerlegt, aufgelockert und zerkleinert werden, dafS 
d;vs Gauggestein nachher leicht abgeschieden werden kann.

Die Erze werden in einem Bade, welches eine Losung einer 
oder mehrerer Sauren enthalt, der Wirkung eiues elektrischen 
Stromes ausgesetzt. Die durcli den Strom entstehenden Gas- 
blasen iiben eine zerkliiftende Wirkung auf die Erze aus. Es 
wird besonders ein Bad aus Schwefel- oder FluCsiiure oder einem 
Gemisch beider Siiuren, gegebeneufalls mit einem Zusatz von 
Flufispat empfohlen.

11). 138 746, vom 17. Aug. 00. T hom as A h -a 
E d iso n  in  L lew e lly u  P ark  (V. St. A.) Yerfahren der 
ZufUlirung des Aufbcreitungsgutcs bei magnetischen Ers- 
scheidern.

Die Erfindung bezieht sich auf magnetische Erzscheider, bei 
welchen das Scheidegut dcm Trommelmagneten durch ein auf 
der einen Seite uber eine nicht magnetische Rolle laufendes 
Furderband mit gegen den Maąneten abfallender Balin zugefuhrt 
wird. Die Neuerung besteht darin, daB das Scheidegut auf das 
Forderband mit einer der Umlaufgeschwindigkeit desselben an- 
liiihemd gleicheu Geschwindigkeit aufgebracht wird, um schiidliche 
Erschiitterungen der sich auf dem Fórderbaud lagernden Schicht 
des Gutes zu verhindem.

5 a. 139 093, vom 28. April 01. J o se p h  V ogt  
in N iod erb ru ck , O .-E ls. Tiefbohruorrichtung mit ver- 
siellba rem Sch u cngcllager.

In dem Schlitze g  des Geliauses a ist der Drehzapfen k des 
Schwengels m gelagert. Letzterer ruht in dem Bugeł li, der 
zusammen mit dem im Schlitze g  liegenden Bolzen k seitlicli 
verschoben und durch eine Schraube 1 festgestellt werden kann.

Der Bugel h ist zu einer Mutter e fiirljdie Scliraubenspindel d 
ausgebildet. Um den Hub des Schwengels zu yerandem, (wird

der Biigel li mit dem Bolzen k, nachdem letzterer im Schlitze g  
geliist worden ist, durch Drehen der Spindel d mittels der 
Kurbel f  yerschobeu.

5 a. 139 388, vom 12. Marz 01. D eu tsch e  T ie f-  
b o h r -A k tio n g e se lls c lia f t  in N ordhausen . Ticfbohr- 
einrichłung mit festgelagertem Sclmcngel und steifem 
Gesittnge.

Der Antrieb des Bohrschwengels ist federnd ausgebildet und 
die Prallung des letzteren wird durch Federn aufgenommen, 
welche gleichzeitig zur Ausgleichung des Gestangegewichts 
dienen. Durch diese Anordnung ist die Antriebskurbel entlastet, 
wenn sie durch den toten Punkt eilt,

5 d . 139188, vom 30. Mai 02. M oritz E isn or  
in Zabrze, O.-S. Papierwetlerlutte mit Mctalleinlage.

In die Wandungen der Lutte sind parallel zur Achsejmetallene 
Stiibe eingelegt, die so ycrteilt werden konnen, dafi sie an der 
uutoreu Seite dichter liegen ais an der oberen.

5 d .  139 694, Yom 28. Juli 01. B au dou in  Souheur  
in S era in g  (B elg .) Verfahren gum Entfernen und Ycr- 
werten der Grubengase aus Bergwerlcen und aus Kohlen- 
massen durch Absaugen der Gase.

Das Gas wird aus dem Innem der Kohlenfloze oder der 
Kohlenmassen abgesaugt, um es vor seinem Austritt in die 
Arbeitsraume im naturlichen Zustande zu gewinnen uud unschad- 
licli zu machen oder zu yerwerten.

5 d.  139 695, vom 15. April 02. H ans Brenncr  
in B erlin . Yerfahren zur Erhóhung der Wettersichcrhcit 
der sogenannten wettersiclieren Sprcngstoffe in Kohlen- 
gruben.

Zum Berieseln und zum Abschliefien der Arbeitsstrecke durch 
einen Fliissigkeitssclileier wird eine Pliissigkeit beuutzt, die eine 
flammentotende Wirkung besitzt, z. B. Borsiiure- oder Sulfat- 
losungen.

1 0 a . 138 250, Yom 26. Nov. 1899. W illi. H e in e - 
m ann in Bochum . Yerfahren zur Gewinnung der 
NebcnprodnJcte aus Kohsofcngasen.

In die Hanptrohrleitung fur das aus den Koksofen kommende 
Rohgas wird in Richtung der abzieheudeu Gase Wasserdampf 
in Form eines injektorartigen Strahles eingefilhrt, und zwar an 
einer Stelle, wo die Gase eine Temperatur von weniger ais 
100° C. angenómmen haben. Der Dampf kondensiert infolge- 
dessen und bringt dadurch die Teerteilchen zur Verflussigu]ig 
unter gleichzeitiger Absorption des Atnmoniaks.

10a. 138622, vom 17. Aug. 00. F. J. Co 1 lin  in 
Dortm und. Gasfulimng bei liegenden Koksofen.

Das yon der Kondensationsanlage zuriickgefuhrte Gas wird 
an beiden Ofenseiten in die unter den Ofen und dereń Seiten- 
wanden liegenden Sohlkanale eiugefuhrt. Hierbei gelangt das 
in die unter den Seitenwanden liegenden Kanale eingefuhrte Gas 
unmittelbar in die senkrechten Heizzuge, wahrend in den unter 
den Ofen liegenden Kanalen das Gas horizontal bis etwa zur 
Mitte des Ofens gefiilirt wird um dann ebeufalls in senkrechten 
Ziigen hochzusteigen. Beide Gasstrome vereiuigen sich in dem 
auf der Ofenbatteric angeordneten Abzugskanal. Alles eingefuhrte
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Gas bestreicht also die zur <lirekfcan Bahaizung der Kokskammern 
dieuehdeu Kanale nur iu liomęntaler bezw. anfwartsgebeuder 
Richtung.

10 b. 138 503 vom 19. Okfc. 01. A. E. Tuckor 
in B irm ingham  nud C. Cory iu S w an sea , (E ngl.)
I'erfahren zur Herstellung eon tmsserbestundigen Briketts.

Das Mark der Sagopalme oder yerwandter Palrnenarten hat 
sich ais Bindemittel fiir Briketts brauchbar erwiesen. Das Mark 
wird zcrkleinert nnd nach Absdisidung der groben faserigen 
Bestandteile in Wasser oingeweicht nud erhitzt, wodurch eino 
gleichmiifiigo Enmlsion eutsteht, die dcm gcmahlenen Brenustoff 
zugesetzt wird. Nach inniger Mischung des Brennstoffs mit dem 
Bindemittel wird das Gcmenge der Einwirkung von Hitze oder 
Hitze und Niisse, je nach seinein Wassergehult, unterworfen, um 
das Bindemittel in Gallerte zu verwandeln und die Bildung der 
Masse zu bewirken, dic dann zu Briketts gefonnt wird.

10c. 139 62:), vom 22. Sopt. 0 1 .' E. Hol b in g  in
W andsbock. Verfahren zur IlerstęUuny eon Torfbriketts 
■wit'!)' Anwendung eon Kalk.-nilch.

Der rohe Torf wird mit Kalkmilch und Braunstoin oder iihn- 
licheu, Sauerstoff abgobenden Manganverbinduttgen vermongt. 
Die aus diesem Gemisch gepreBten Briketts werden getrocknet; 
sic sollen leicht anbrennen, von selbst fortgliihen, transportfiihig 
ssin uud einen hohen Heizeffekt haben.

4 0  ii. 138 3(13, voin 23. Okt. 01. C liem isch o  
F ąh rik  G riesh eim  - E lek tron  in F ran k fu rt a. M. 
yerfahren zur Darsłelluwi eon Alka' i-ii eta’I.

Die billig und leicht zugiinglichen Fluorverbindungen dor 
Alkalien werden mit lfarbiden, namentlich Calciumkarbid, zur 
Iteaktion gebracht. Das Fluoralkali setzt sich mit Calciumkarbid 
leicht und bei verhaltnismafiig niedriger Temperatur um. Bei 
geringer Steigerung der Temperatur zersetzt sich das Alkalikarbid 
uud es kann das Alkalimetall ohne weiteres abdestilllort werden'

4 0  a. 138 867, voin 2. Aug. 01. C y .m id -G ese ll-  
seh a ft in. b. II. in B erlin . Verfahren der Gyamd'auycrei 
eon Golderzm u. dcryl.

Bei der Einwirkung von Stickstoff auf die Karbide der Alkalien 
und Eręlalkalien oder dereń Bildungsgenusche bilden sich Stick- 
stoffverbinduugen, welche beim Schmelzen mit Flnfimitteln in dio 
Cyanverbindungen der betreflendcu Basen ubergehen. Diese 
Kohschmelzeu lassen sich, ohne dafi eine Reindarstellung des in 
ihnen vorhandenen Cyanids crfolgt, zum Laugen yon Golderzen 
benutzen.

4 0  il. 139 293. vom 3. April 02. A. S a v o lsb e r g  
in R a m sb c ck i. W. Vcrfahrcn sur Yrhiittiinj eon 
Miiffelrńckstilnden der ZinkreduktionsOfen.

Dic aus den Muffelu der Zinkófen gezogenen, noch gliihenden 
Muffelrilckstande worden mittels eiserner Wagen zu gufieisernen 
Birnen gebracht und in dieseu durch schwach geprefiten 
Wind verblasen. Die entstehenden 8 Jilackenkcgel werden zer- 
schlageu und dem Bleierzsclnnolzen im Schachtofen zugefiihrt. 
Soli der in den Muffelruckstandcn enthaltene Brennstoff gleich- 
zeitig dazu dienen, neschwelelte Erze oder Hiittenprodukte ab- 
zurosten uud zu verschlacken, so werden diese, anf einige 
Millimeter Korngrófie zerkleinert, mit den erkalteten liiick- 
standen gcmischt und mit letzteren auf einer Uuterlage von 
gluhender Kobie oder glilhendem Erz in der Binie mittels iiber- 
schussiger Luft verblnson.

4 0  a. 139 711. vom 16. August 00. A. F rom ent 
in  T r a v er se ila  (Italien). Yrrfahren zum Auslaugen 
oajydischer oder gerosMcr Kupfererze nitteh Am moniak.

Der Ammoniaklosung wird freier Stickstolf hinzugefugt, um 
die Losungsfahigkeit des Aminoniaks fur Kupferoxyd zu erhohen. 
Die Gewinnung des Stiekstoffs erfolgt in bokannter Weise aus 
der Luft derart, dafi man dieser durch Voruberleiten an rot- 
gluhenden, in Porzellaurohren eingescblossenen Kupferspiinen den 
Sauerstoff entzieht.

-10 il. 139 715, vom 9. Marz 01. Ch. N. L. Shaw  
in London. Yerfahren der Abselieidung des Schwefels 
aus Schwefelerzen.

Das "epulvarte Erz, z. B. Scliwefelkies, wird mit Eiufach- 
schwefelalkalieu oder mit Stoffen, die beim Erhitzen Einfach- 
schwefelalkali bilden, und mit einem Uberschufi vou gepulverter 
Kohle gcmischt. Die Masse wird einer Ilitze von 400 bis 4")0° 
ausgesetzt und darin kurze Zeit, je nach den Umstanden 5 bis
30 Mińńten, erhalten. Darauf, setzt man die Masse der Luft 
aus, wodurch sie iu Rotglut geriit und Kohle und Schwefel ab- 
brennon, sodafi Eisenoxvd und Natriumsulfat zuruckbleiben. 
Durch den Ubersshufi an Kohle wird die Bildung von Poly- 
sulflden yerhindert und andererseits auch bowirkt, dafi etwa sieli 
bildendes Schwefeleiseu (Fe S) sofort in Oxyd (Fe* 0 3) ubergebt.

4 0  ii. 110 231, vom 3. Jan. 0 2 . W. R u b e l  in  
B e r lin .  Yerfahrm zur Darstellung eon Aluminium.

Ais Ausgangssioff dient ein moglichst reiner, d. h. nach 
Móglichkeit aus Aluminiumsilikat bestehender Ton. Der Ton 
wird zuniichst bei etwa 1800° gegliiht, sodami gemahten und 
mit Calciumphosphat, Schwefelsaore und Petroleum zu einem 
Brei verarbeitot. Der Brei wird in Tiegel gefullt uud diese 
unter Luftabschlufi bei etwa 1200 bis 16000 geglUht.’ Nach 
dem Erkalten besteht der Tiegelinhalt aus zwei Schichten, einer 
oberen, meist pulvcrigen Schlackenscliicht und einem uuteren 
Metallregulus aus Aluminium.

4 0  il. 110 232, vom 1. Mai 0 2 . I'1. J . B e r g m a n a
in  N e h e im  a. d. R u h r. Verfahren zur Darstellung eon 
Niekel aus Nickelerzcn.

Die Nickelerzc, wie Arsennickel, Schwefelnickel usw., werden 
vou den uberscbttssigen Mengen Schwefel und Arsen durch 
RSstung befreit und durcli eine KonzentrationsBchmelzung in 
einem Flammofen unter Zuśatz von 25 T. Schlacke, 6 bis 7 T. 
Sand. 5 T. Kalk und 20 bis 22 T. Kohle zu 100 T. Róatgut 
zur Oiydatiou vorbereitet, dio dann in einem geeigueten Ofen 
unter Einblascn von Luft vorgenoinmen wird. Nach der Orydation 
werden die Sauerstolfrerbindungen des Nickels mit Phosphor- 
eisen in einem Tiegel geschmolzen, wobei Nickeloxyd durch den 
Phosphor reduziert wird. Das Eisen wird durch Zusatz von 
Sand, Kalk oder sonstigeu Yersęhlackungsmitteln vom Nickel 
getrennt.

50 C. 138 673, rom 5 . Juli 02 . C l i f t o n  B e n s o n  
E n g l i s l i  & J a m e s  W a l la c o  T h o m p so n  in  E a s t o n  
(V. St. A .). Staubdiehte Verbindung tun i:\ntragzapfcn 
eon Troiiimelmulden.

An den Einfiilltrichter 4 ist seitlich ein Rohr 5 geschraubt, 
welches in den holilen Zapfen 3 dor Trommel hincinreicht und

eine Óffnung 0 besitzt. Am Ende des hohlen Zapfens ist eine 
Aussparung Yorgesehen, in welche ein Zsllenrad 8 eingesetzt ist.

Gelangen nun kleine Tcile dea in die Trommel zu fórdernden 
Gutes zwTischeu dem Zapfen 3 und dem Rohr 5 liindurcli in das 
Zsllenrad, so entleeren si/;b dio Zellen desselben bei der Drehung 
der Trommel durch die Óffnuug (j in das Rohr 5 uud das Gut 
wird durch die Schnecke waitcrbofordert.

50  C. 139 091, Yom 16 . August 0 2 . Friodr.  Krupp,  
Grusonwerk in Magdeb ur g-B uck au.  B re e h b m k e  
f i ir  S te in b rceh er.

Beide Seiten der Backe sind mit Arbeitsflachen Y e r s e h e n ,  
sodafi die Brechbacko nach Abnutzung der einea Seite umgewendct 
und auf der andern Seite benutzt werden kann. Das Gemcht



Nr. 14. 8 8 4  - 4. April 1903.

der Backcn ist ebenso gro(3 wic das Gewicht der Backon mit
nur einer Arbeitsfliicho, die bisher benutzt wurden.

50  C. 139272, yom
2. Marz 02. Si 11 er
& D u b ois in Kalk
b. K oln. JSinfTtll-
trichtcr fiir Ktigel- 
wiililcn.

Der Einfulltrichter a 
ist mit cinein Flantsch d 
und das Einlaufstiick b 
mit einem auswechsel-
baren Ring o Ycrseben.
Letzterer greift hinter 
den Flantsch d und ver- 
hindert so ein Austroten 
des Mahlgutes zwischen 
Trichter u. Einlaufstiick.

SO a. 138 976, vom 4. Juli 02. 0 . B u sso  in Zeitz.
FilKtorriclilwig fiir Forniiromn/chi.

Die Fullvorrichtung ist fur rotierende Formtrommeln mit 
mehrteiligen Brikettformen bestimmt; sio unterscheidet sich von 
den sonst iiblichen Einrichtuugen dieser Art dadurch, daB an 
ilirer Muudung entsprechend den mehrteiligen Formkiisten nach 
innen zugeseharfte Stege angebracht sind. Hierdurcli werden 
die bislang iibliche Zuschiirfung der Stcgo der Formkiisten nnd 
dereń Mangel vermiedcn.

Submfssionen.
11. A p r i l  d . J . D ire k tio n  der C h ar lo tten -  

burgor W as ser w erke. Lieferung von ca. 5900 1 
FOrdorkoblen fflr die Zeit vom 1. Mai bis 30. Novembor
1903.

15. A p r i l  d . J . K gl. G e n o r a l-D irek tio n  der 
sa c h s isc h e n  S ta a tse ise n b a h n e n  D resd en . An 
Kohlen und Koks sind yom 1. Juni cr. bis iticl. 31. Mai 
1904 zu liefern: rund 537 000 t fiir Lokoinotivlicizung, 
74 500 t fiir Werkstattenzwecke und zur Lokallieizung, 
sowie fiir Gasanstalten und das Elektrizitiitswerk in Dresden.

15. A p r i l  d . J . D irek tion  der G a sa n sta lt  in 
W oerden, Niederlande. Lieferung von 13 000 hl Gaskohlen.

2 0 . A p r i l  d . J . P r o v in z ia l-R o g ie r u n g  in H aag. 
Lieferung von Steinkohlen fiir Dampfkesselfeuerung.

10 . M ai d . J ., Torm. 10 Uhr. M a g is tr a t  B reslau . 
Lieferung von Steinkohlen (Wiirfel- und Kleinkohlen) fiir 
die stadtischen Amtsraume, Schulen, Anstalten etc., die 
Willertscho Stiftung und das Pllegehaus in Ilerrnprotsch, 
das SchifFkescho Waisenhaus hierselbst, die stiidtische 
Gutsverwaltung in Riemberg und das Zufluchtshaus fur 
Genosondo in Weidenhof — jedoch unter AusschluB der 
Gas-, Wasser- und Elekt rizitatswerke, des Schlacht- und 
Viehofes und des stadtischen Hafens — fur die Zeit rom 
1. September cr. bis 31. August 1904.

BGclierscliau.
D a s  p r e u fs is c h o  G e w e r k s e h a fts r e c h t .  Yon Westhoff. 

Verlag von A. Marcns u. E. Weber. Bonn 1901; 
360 Seiten, Preis geb. 6 JL 

Die letzten Jahre der Gesetzgebung sind, wenn auch 
nicht tief eingreifend, so doch nicht spurlos an dem All
gemeinen Berggesetze vorubergegangen, galt es doch vor 
allern das AUgemeine Berggesetz dem am 1. Januar 1900 
in Kraft getretenen Biirgerlichen Gesetzbuche und seinem 
zahlreichen Gefolge von Eeichs- und Landesgesetzen anzu-

passen. Gleichwohl liogt bis heuto noch keiu Kommentar 
des Allgemeinen Berggosetzes ror, welcher dio zu dem- 
selben seit dem Jahro 1896 ergangonen Gesetzo erlauterfc. 
Um so freudiger ist das Erscheinen des vors)ehenden 
Werkes zu begriiOen, wolchos unter Borficksichtigung der 
iibrigen deutschen Berggosetzo don Yierten Titel des Berg- 
gesetz.es: „Yon den Rechtsyorhalfnissen der Mitbeteiligten 
eines Bergwerks" und von don Obergangsbestimmungen 
dos elften Titels dio §§. 226 bis 239 A. B. G. in aus- 
fflhrlicher Weise kommentiort. Mit diesom Bucho ans 
der Fedor des auf dem Gebieto des Bergrechts in Theorie 
und Praxis langst bokannten Yerfassers ist eino bemerklicho 
Łucko auf dom Gobiete des berggosetzlichen Gesellschafts- 
rechtes mit Geschick ausgefiillt.

Nach einer kurzeń Einleitung iiber die Bodoutung der 
gewerkschaftlichen Gesellschaftsform gegeniiber der Aktien- 
gesellschaft gibt Vorfassor eino gedr.angte Oborsicht iiber die 
gewerkschaftlichoVorfassunginden Ilerggesetzen dordoutschen 
Bundesstaateu, indem er die wesont.lichston Unterschiedo 
zwischen diesen und dem PreuOiscben Berggesetze kurz 
anfiihrt. Er orortert weiter die Bodoutung des Art. 4 dos 
Einfiihrungsgesotzes zum Bflrgorl. Gesotzbuche, wonach auf 
das, Gewerkschaftsrecht flberall dio Yorscbriften des B. G, B. 
erganzend zur Anwendung zu kommen haben, soweit nicht 
berggesotzliche Sonderbostimmungen entgegenstehon. Einoin 
Yerzeichnis der fur das Gewerkschaftsrecht erheblichen 
Berggesetze, Novellen und Ausfiihrungsgesetze folgt sodann 
nach der Legalordnung untor Voranstellung des Testes dio 
Erlauterung der einzelnen Paragraphen des yierten Titels 
des Allg. Berggosetzes. Die Erlauterungen zu jedem Para
graphen sind, soweit der let-ztoro umfassendore Bedeutung 
hat, selbstandig in sich gegliodert und bilden gowisser- 
ma(3en eine s)'stematische Abhandlung zu dem Paragraphen. 
So wird z. B. zum §. 94 auf den Seiten 10 bis 66 zu- 
zunachst unter A die Entstohung der Gewerkschaft mit den 
beiden Unterabteilungen: „Voraussetzung<-' und weiter „Zeit- 
punkt der Entstehuug" hehandolt. Unter B reiht sich 
die Abhandlung uber das Statut an und zwar iiber 1. den 
Begriff und Umfang des Statuts, 2. die Erfordernisso der 
Rechtsgultigkeit des Statuts, 3. dio ais unabanderlich be- 
zeichneten Bestimmungen des Statuts und endlich 4. das 
Statut der alten Gewerkschaft. Ais Anhang zu g. 94 folgt 
eine ausfuhrliche Schilderuug dor Auflosung und Liquidation 
der Gewerkschaft sowie der RechtsYerhiiltnisse, welche sich 
nach Auflosung der Gewerkschaft ergeben. Hier, wie 
uberall in dem Werke, ist dio neueste Literatur namentlich 
auch die des Biirgorlichen Gesotzbuches ebenso wie die 
Rechtsprechung fleiCig benutzt und angefiihrt worden. 
Beziehungen des Gewerksclmftsrechts zum Konkursrecht und 
Handelsgesetzbuch z. B. iiber die Umwandlung einer 
Aktiengesellschaft in eine Gewerkschaft und umgekehrt 
einer Gewerkschaft in eino Aktiengesellschaft, uber die 
Eintragung der Gewerkschaft in das Handclsregister, iiber 
die Aufstellung der Bilanz und des Inventars, weiter ein- 
schlagige Fragen aus den Stempelsteuergesetzen sind an 
gehtiriger Stelle ausfiihrlicli erortert.

Eine Erlauterung dor Obergangsbestimmungen fiir die 
Gewerkschaften alten Rochts im elften Titel des Allg. Berg- 
gesetzes schlieBt mit oinem Sachregister das Werk, wolches 
sich in die Kreiso der Gewerken langst ais unentbehrlicher 
Ratgober eingefiihrt haben wird. Schl.
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Zfeitseln-iftciisehau.
(Wegen der Titel-Abkurzungen vergl. Nr. 2.)

M in e r a lo g ie ,  G e o lo g ie .
Dor E influC  des N e b e n g e s te in s  auf dio G ang- 

a n sfiillu n g . Yon Haryęy Weed. SchluC von S. 167. 
Ost. Z. 28. Marz. S. 176/8. Kontaktlagerstattcn, EinfluB 
der kohligen Stoffo auf dio Erzbildung, dio Abhiingigkeit 
der Gangerzo von dor durcli dio motasomatisch-chomisclien 
Wirkuugen yeranlaCten BescbafTenheit des Nebengesteins. 
SchluOfolgorungen.

Y o lca n ic  o r ig in  of n a tu ra l g a s and petro leum . 
Yon Coste. Eng. Min. J. 21. Marz. S. 439. Uber die 
Yiilkanische Entstohung des Erdols im Gegensatz zu dor 
Theorie des organischcn Ursprungs.

The copper d e p o s its  o f B isb e o , A rizona. Yon 
Rausome. Eng. Min. J. 21. Marz. S. 444/5. 2 Textfig. 
Lago, Entwieklung, Produktion, Lagerungsverlialtnisso, 
Erzvorkommen, Zukunftsaussichten.

B erghautechn ik  (einscbl. Aufboreituiig pp.).
F o n ę a g e  et in s ta l la t io n  du prem ier p u its  de 

m ille  m otres creu sć  en France. Yon Ponssigne. 
Buli. St. Et. Toino II. 1. Liefr. S. 79/232. Beschreibung 
des Abteufens und Ausbaus zweier Schiiclito der Gesellschaft 
zu Roncliamp (Ifauto-SaOno). Dor Fórdorschacht hat eine 
Teufo von 1000 m; es sollen in 10 Stunden 1000 t Kohlen 
gefOrdort werden. (Forts. folgt.)

Tho a p p lica tio n  of c o a l-c u tt in g -m a c h in o s  to 
deep  m in ing . Von Garforth. Tr. I. M. E. Yol. XXIII. 
Part. 3. S. 312/45. Mitteilung der neuesten Beobachtungen 
des Yerfassers bei Anwendung der Radschrammaschine auf 
englischen Gruben.

C h an gin g  h ead gears a t P le a s le y  c o llie ry . Von 
Longden. Tr. I. M. E. Yol. XXIII. Part. 3. S. 348/55. 
Beschreibung der Arbeiten, welche auf der Pleasloy-Grube 
bei Ersatz zwoior alter Fórdergerflste durch neuo ausgefiihrt 
wurden. Der TJmbau wurde so ausgefiihrt, daC der 
Betrieb nur 48 Stunden zu ruhen brauchte.

S h a f t  l i n i n g s .  Coli. G. 27. Marz. S. 685/6. 
Bemerkungen iiber Schachtsausbaumetlioden. 6 Tostflg.

M a sc h in e n - , D a m p f k e s s e lw e s e n ,  E le k tr o te c h n ik .
Dio A nw end nn g hoher U b erh itzu n g  beim Be- 

triob yon D am pfturbinen. Yon Lewicki. Z. D. Ing. 
28. Marz. S. 441/447. Durch die Yersuche zu klarende 
Fragen; dio Yersuchseinrichtung, die MeOeinrichtungen, die 
Drnckmessungen, die Temperaturmessungen, die Zahlung 
der Umliiufe, die Bremsung, die DampfeinstrOmdtisen, die 
zur Beurteilung der Versuchsergebnisso gehOrenden Be- 
zieliungen, die Rochnungsgrundlagen zur Ermittelnng der 
Wirkungsgrado. 12 Textfig. (Forts. folgt.)

D io  I n d u s t r i e -  und Ge w e r b e a u s s te llu ń g  in 
D u sseld orf 1902. D io H obezeuge. Yon Ernst. Forts. 
von S. 387. Z. D. Ing. 28. Marz. S. 455/460. Lauf-
kran fiir 10 t u. 12,96 m Spannweite mit 3 Motoren.
Montierkran fiir 30 t yon Liebe-Harkort mit Ilandbetrieb.
9 Toxtlig. (Forts. folgt.)

Dio H eb ezeu g e  a u f der D u sse ld o rfer  A u s-  
s te llu n g . Yon Hanftstengol. (Forts.) Dingl. .1'. J. 28. Miirz. 
S. 199/204. 12 Abb. (SchluC folgt.)

N euere E rm ittlu n g en  iiber die W id erstiind e der 
L o k o m o t i v e n  und B a h n z u g e  mit  b e s o n d e r e r  
B e r iick sic h tig u n g  groCer F a h rg o sch w in d ig k e iten .  
Yon Frank. Z. D. Ing. 28. Marz. S. 460/464. Yer-

sucho mit allein fahrenden Lokomotiyen nebst Tender, 
gesoiiderte Bostiminung des Luftwiderstandos und der 
StoCverluste bei Lokomotiyen, Yersuche mit Lokomotiyen 
und dahinter befindlichen einzelnen Persononwagen oder 
ganzen Wagenziigen, Anwendung dioser Ergebnisse auf 
Guterziige.

Uber G ask raftm asch in on . Yon Hussmann. (SchluC.) 
Bergb. 26. Marz. S. 1/3. 7 Diagramme. Einzylinder- und 
Zwillingsmotor yon Oechelhauser. Erlauterung der Dia
gramme.

D ie P a rso n stu r b in e . Yon Schorenberg. J. Gas- 
Bel. 28. Miirz. S. 241/5. 10 Textfig. Einleitende Be-
merkungen iiber die do Layąlsche Turbino. Entwieklung, 
Konstruktion und Wirkungsweise der Parsonsturbine. 
(Forts. folgt.)

Z e t a - C o n t r i f  u g a 1 p u m p a r. Yon Hedlund. 
Teknisk Tidskrift. 14. Marz. Konstruktion und Wirkungs- 
woise der Zeta - Zentrifugalpnmpen der Aktien - Gesell
schaft de Layals Angturbin.

Sonie o f tho co u s id er a tio n s  a ffe c tin g  the  
choice of  pumping  machinery.  Yon Meysey-Thompson. 
Trans. N. Engl. J. Yol. LII. Part. 3. S. 116/32. Aus- 
geliend von der Notwendigkeit einer groCeren Sparsamkoit 
im Kohlenyerbrauch auf den englischen Gruben werden 
genaue Angaben iiber den Dampfverbrauch zweier Pumpen 
gemacht, dio in einer 13jiihrigen Beobachtungszoit go- 
sammelt sind. Untersuchungen Iiber die Wirtschaftlichkeit 
Yorschiedenor Pumpensystemo.

Hyd rau l ic  osper imon ts  on a p lu ng or  pump. Von 
Goodmann. Am. Man. 19. Marz. S. 309/16. Theoretischo Be
leuchtung dor innerhalb oiner Pumpe auftretendon Pressuugen. 
(Forts. folgt.)

Angpa nno r  a u t s t a l l n i n g e n  i Di is seldorf .  Von 
Ljungąuist. Teknisk Tidskrift. 14. Miirz. Dampfkessel, 
Rohrleitungen, Armaturen, Wasserroiniger auf der Diissel- 
dorfer Ausstellung.

U b e r  D o p p o 1 m a s c h i n e n ,  i n s b e s o n d e r e  in 
S c h w u n g r a d a n o r d n u n  g. E. T. Z. 26. Miirz.
S. 231/234. Yon Collischon. Darlegung der Yorteile dor 
Yerwendung von Doppelmaschinen (Gleichstrom u. Dreh- 
strom oder Gleichstrom yorschiedenor Spannung) fiir Zentralen, 
die einen Teil des Stromes in dor Nahe, den anderen 
in gróCerer Entfemung, teils fiir Licht, teils fiir Kraft 
abgeben miiCen, ein Fali der bei Bergwerkszentralen meist 
zutrifft.

N e u e s  aus  dem Gebie te  e l ekt r i sc he n  B e tr ie b e s  
fur Vol lb ahn on.  Yortrag yon Reichel. Gl. Ann. 1. April.
S. 126/36. 12 Abb.

D ie E l ekt ro tec hni k  auf  der Industr ie -  Gewerbe-
u. Ku  n s t a u s s t e 1 l u n g  in Dusse ldorf  1902. Yon 
Seyffertli. E. T. Z. 26. Marz. S. 235/240. Schlufi. 
Bericht uber Leitungs-, Isolier- u. Installationsmaterial.

A l t er na t i ng  currents  in coal  mining.  El. 
World. 7. Marz. S. 397. Kurze Beschreibung einiger 
gróCerer elektrischer Anlagen auf amerikanischen Kohlen- 
gruben. Yerwendung von Doppelmaschinen fiir Drelistrom 
yon ca. 5000— 6000 Yolt u. Gleichstrom yon ca. 275 Yolt.

H u t t e n w e s e n ,  C h e m isc h e  T e c h n o lo g ie ,  C h em ie ,  
P h y s ik .

D ie Yer we rtu ng  der H o ch of ens ch l ac ko  zu 
Po rt la n dz em en t .  Yon Jantzen. St. u. E. 15. Marz.
S. 361/75.
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H a l t b a r k e i t  von Koki l l cn.  Von Reuacli. St. u. E. 
J5. Mara. S. 375/9 . Walii guten Materials, Yerdickung 
dor Wandstarken nach unten und Abkiihlung der Kokillen 
in Wasser atatt Luft erhOhen die Lobensdauer.

Yor glo ich ende U n t er su ch un ge n  yon Sc hw ei B-  
und Flu Ceisen  auf  W id e r s t a n d  g e g e n  Rosten .  
St. u. E. 15. MSrz. S. 384/90. Bericlit iiber die auf Vor- 
aulassung des Berg- und Huttoiipannischen Yereins zu 
Siegen durch Prof. RudeloiY angostellten Versuche mit 
geschweiCtem Puddeleisen, Luppeneisen, Siemens-Martin- 
(luGoisen uud Tliomaseisen olino Schutz, verkupfert, ver- 
zinkt und mit Monnigeąnstrich in trockner Luft, Witterung, 
Mfrwasśor, Hochofengasen und Grubenwasser. Dio Yer- 
suchsreihen verlaufen so uiirogolinaOig, daC sich die Rosnltate 
nicht kurz zusammenfasson lassen.

Neue  F o r t s c h r i t t e  der Elek tro ch emi e .  Ybn 
Coehti. E. T. Z. 2G. Marz. S. 244/6. Vortrag gehalten 
im Berliner Elektrotechnischen Yerein.

Treatement  of low-grade copper ores. Yon 
Peters. Trans. N. Engl. J. Vol. LII. Part. 3. S. 155 Gl. 
Kurzo Besprechung von 6 verschiedenc» Methoden zur Be- 
handlutig ariner Knpfererz1.

Widćh of furnaco re la t i ve  to tonnage  in 
copper matte b las t  furnace pract i ce.  Von van Liew. 
Eng. Min. J. 21. Miirz S. 442.

The modern cont inuous  ro l l i n g  mil i .  Von 
S.ihlin. Ir. Coal. Tr. R. 27. Marz. S. 817/22. 17 Abb. 
Beschreibung einer Reihe kontinuierlicher Walzensysteme.

The W i l l ’8 s t ee l - fo und ry  converter.  Ir. Age.
19. Mb"trz. S. 9. Beschreibung eines kleinen Konverters 
und seiner Arbeitswoise.

M e l t in g  s t e o l  with ca s t  iron. Yon Cunningham. 
Ir. Age. 19. Miirz. S. 32 33. Angaben uber das Yerfahren 
der Herstellung yon Stahl von bestiinmter Zusaminensetzung 
und hohor Festigkeit.

F o r t s c h r i t t e  in der B e he iz un g  l i egender  Koks-  
0fen in don le tz ten 20 Jahren.  St. u. E. 15. Marz.
S. 379/83. Bctrachkmgen iiber dio giinstigsten Methoden 
dor Gewimiung reiner Heizgase, der richtigen Zumeśsung 
uud Vorwarmung der Verbrennungsluft und der richtigen 
Verteilung oiner Auzahl Yerbrennungsstellen auf die zu 
beheizeuden Flachen zur Erzielung eines groCen, fiir Leucht- 
und motorischo Zwecko und Wasserverdanipfung zur Yer- 
fugung śtehenden Gasiiberscliusses.

V olksw irtachaft und  Statistik .
D er de u ts c he  und der a tnerikanische  A rbe i te r .  

lii.- An. 15. Miirz S. 657 59. Von Liebetanz.
Ame r i kan isc ho  A rb e i t s v e rh a l t n i s s o .  Gl. Ann. 

I. April. S. 141 45. (ScliluC folgt.)
1 mportat ion  du charbon  a Genes pendant  

1’anne'o 1902. Mon. off. 26. Marz S. 256/57. Die 
Kohleueinfuhr Genuas belief sich im letzten Jahre auf 
2434  047 t oder 203 135 t mehr ais in 1901. 2 312 790 t 
kamen aus England und dor Rest von 111 287 t zu fast
2 Drittoln aus den Yereinigten Staaten.

The futuro of  the fouudry- indnstry .  Von 
Moldenke. Ir. Age. 19. Marz. S. 6 8 . Ober dio zu- 
kiinftigo, Entwickelung der amerikanischen EisengieCereien. 
Dor 8 Stundentag, die Oborproduktion etc.

G esetzgcbung u n d  V crw altung.
Neuor r u s s i s c h e r  Zol ltari f .  St. u. E. 15. Miirz.

S. 406/11. Auszug der die Eisenindustrie betreffenden 
Positionen.

V  erschiedonos.
Der e i s i  n v erst  ii r kto Beton.  Yon Linse. St. u. E. 

15. Miirz. S. 391/9. (SchluG.) Beroclinung der Eisen- 
beton-Konstruktionen. Angabe uber dio vorschiedonartige 
Stellungnahmo der Baupolizeibehorden gegeniiber dor Yor- 
wendung von Eisenbeton.

P(MsojiaIion.
Dem Bergwerksdirektor, Bergrat W en d er o tli zu 

St. Johann (Saar) ist beim Ubertritt in den Riihestand der 
Charakter ais Geheimer Bergrat yerliehen worden.

Yersotzt ist der Borginspektor Hu n d t  von dem Stein- 
kohlonbergwerk yon der Ileydt nach dem Steinkohlenberg- 
werk Konig bei Saarbrucken.

Der bisher bei dem KOnigliclien Obeibergamto in 
Dortmund auftragsweiso beschaftigte Borginspektor Bracht  
vom Bergreviero Dortmund II hat vom 1. April 1903 ab 
seine Geschafte in diesem Bergroviere wieder iibernommen.

Zu Berginspektoren sind ernannt die Borgassessoren 
Kier bei der Berginspektion zu Clausthal und Weber  
bei der Borginspektion zu Bielschowitz.

Dem Bergassessor Ruschen in Hcrten (Westf.) ist 
die nacligesuchie Entlassung aus dem Staatsdienste erteilt 
worden.

Dem Bergassessor Heinrich Meyer in Dortmund ist 
zur Obornahmo einer Stello bei der Ilarpener Bergbau- 
Aktiengesellscliaft in Dortmund ein zweijiihriger Urlaub 
erteilt worden.

Zum Patcntljcriclit.

Mit dor hontigen Nummer unserer Zeitschrift be- 
ginnend, haben wir eine durcligreifende Anderung in 
unserer Berichterstattung iiber Patente eintreten lassen. 
W ahrend einiger Jlonatc werden wir uns allerdings 
darauf beschriinken mussen, nur die deutschen Patente 
in gedriingten Bericliten zu bringen, um den Abstand 
zwischen unserni letzten Bericlit, der zoitlich zuruck- 
liegende Patente behandelt, uud den neuesten Patent- 
erscheinungen allmahiich auszugleichen. Sobald jedoch 
dieser Zeitpunkt erreicht ist, werden wir in der Lage 
sein, einen vollstandigen, von fachkundiger Mitarbeiter- 
schaft aus ersten Quellen geschopften Bencht iiber 
die deutschen, Osterrcifhischen, englischen und iimeri- 
kanischen Patente, soweit sie fur unsere Leser von 
Interesse sind, regelmiiBig sofort nach i lirem Erscheinen 
zu bringen.

W ir hoffen m it dieser Ausgestaltung unserer Patent- 
berichterstattung den Wunschen unserer Leser zu ent- 
sprechen. I)ie lied.

Borichtigung. In dem Aufsatze „Luftkompressoren 
im Zechenbetriebe" sind in den beiden Tabellen auf don 
Seiten 293 und 296 in der Spalte „Wirkungsgrad" die 
abgekurzten Worte vol. uud mech. zu Yortauschen.


