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Was ist unter .,ortsu l)lf|licr  Tagelohn” in  den 12 und 13 <ler w cstla liselien  ArbeN soidnung
zu Terstelien?

Von Dr. H a f ila c h c r ,  Rheinolbo b. Gelsenkirchen.

Dio auf den meisten weatfalischen Bergwnken 
geltende Arbeitsórdnnng, welche auf einem von dem 
Yerein fur dio bergbaulichen Interessen im Oberberg
amtsbezirk Dortmund festgestellten Entwurf beruht, 
bestimmt im letzten Absatz ihres §. 12, dafi fiir die 
Gedingearbeit spatestens bis zum 10. Tage nach TJber- 
tragung der Arbeit das Gedinge zwischen Zeche und 
Arbeiter vereinbart sein mufl. „ I s t  b is  d a h in  e in e  
E in ig u n g  u b e r  d as  G e d in g e  n ic h t  z u s ta n d e  ge- 
k o m m en , sor l ia t  d e r A r b e i te r  A n s p ru c h  a u f  den  
o r ts u b l ic h c n  T a g e lo h n ."  Neuerdings haben einzelne 
Spruchkjupmern des Berggewerbegerichts zu Dortmund 
ihren Urteilen Auslegungen des Begrilfes „ortsublicher 
Tagelohn" zugrunde gelegt, welche sowohl voneinander, 
wie auch von der richtigen Bedeutung des genannten 
Begrilfes abweichen. Da sich dem einen dieser Urteile 
die Berufungsinstanz fur das genannte Berggewerbegericht, 
das Kimigliche Landgericht zu Dortmund, angeschlossen 
hat, so erscheint es angezeigt, im folgenden einige 
Ausfuhrungen zu den Urteilen zu gehen, damit nicht 
eine allgemein und dauernd unrichtige Auslegung der 
Arbeitsordnung Platz greift.

Die Iiier zur Kritik gestollten Urteile lauten in 
ihren wesentlichen Teilen, wio folgt:

I. Urteil einer Spruclikammer.
A. „Die Spruclikammer ist der Ansicht, daB 

unter ortsublichem Tagclolm nur der Lolin rechtlicli 
vcrstanden sein kann, welchen die Arbeiter derselbeu 
Klasse in dem vorangegangenen Monat bezw. Lolin- 
periode im Durchschnitt yerdient haben.

Der ortsiibliche Tagelohn kann nur fiirGelegenheits- 
arboiter gelton, nicht aber fur Bergleute, welcho 
melirere Jahre hindurch die Bergarbeit erlernt haben, 
und sich taglich in i h r ®  Berufe den groBten Ge- 
fahren fur Leben und Gesundheit aussetzen."

II. Berufungęurteil des Landgerichts hierzu.
B. „Beklagter will unter ortsublichem Tagelohn 

denjenigen Lohn verstanden wissen, wie er unter 
dieser Bezeichnung in der Gewerbeordnung, den 
Arbeiterversicheningsgesetzen, in dem Gesetze uber 
dio Ffirsorge fur die Angehorigen eingezogener Re- 
serWsten gebraucht ist. Dieser Lohn betriigt nacli 
der Festsetzung der Behorde nur 2,50 Jt. Der vom 
Beklagten vertretenen Ansicht konnte jedoch nicht 
beigetreten werden. In den genannten Gesetzen ist 
namlich nicht einfach vom „ortsublichen Tagelohn" 
die Redo, sondern yom ..ortsiiblichen Tagelohn ge- 
wolmiicher Tagearbeiter". Diese verschiedenartige
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Bezeichnung spricht schon dafiir, dafi unter beiden 
Ausdrucken aucli etwas Verschiedenes zu verstehen 
ist. Der Bergmann, der in der Grube unter be
sonders scliwierigen und lcbensgefahrlichen Yerhiilt- 
nisseu seinem Erwerbo nacbgehen m i®  kann ais 
..gewShnlicher Tagearbeiter" nicht angeśelien und 
diesem nicht gleichgestellt werden. Wiire solclies 
trotzdem in der angefiihrten Beśtimmung der Arbeits- 
ordnung beabsichtigt worden, so hatte nichts naher 
gelegen, ais den in den genannten Gesetzen ge- 
brauehten Ausdnick Yollstandig in die Arbeitsordnung 
aufzunehmen. Unter „ortsublicher Tagelohn" ist 
hiernach der Tagesverdienst zu verstehen, wie ihn 
durchschnittlich die gesamten Arbeiter einer be- 
stimmten Kategorie, also im vorliegenden Falle die 
Hauer der Zeche X in der fraglichen Zeit— Juni — 
bezogen haben. DaB dieser „ortsiibliche Tagelohn" 
gleichbedeutend sei m it dem in den §§. 5, 6 dor 
Arbeitsordnung genannten Arbeitsverdienst, wie Be- 
klagter meint, kann ebenfalls nicht angenommen 
werden. In diesen Bestimmungen ist namlich ledig- 
lich „von dem durchschnittlichen Arbeitsverdienste 
der Yorhergegangeneń Lolmperiode" eines bestimmten 
Arbeiters, also eines einzelnen Mannęs, die Bede, 
wahrend unter dem „ortsublichen Tagelohn" der 
Durchschnittslohn einer bestimmten Klasse von Ar- 
beitern, also jedenfalls mehrerer Arbeiter, zu ver- 
stehen ist."

Zum Tatbestand dieser beiden Urteile sei noch kurz 
bemerkt, daG es der Monat Juni war, in welchem das 
Gedinge nicht zustande gekommen, und fur welchen 
infolgedessen m it der Klage Lohn gefordert war.

III. Urteil derselben Spruchkammer in einem 
spateren Falle.

C. „Nach § 12 der Arbeitsordnung hatte er 
(Klager) Anspruch auf den ortsublichen Tagelohn, 
uud ais solchen sali das Gericht den von den groG- 
jiihrigen, unter Tage beschaftigten und nicht im Ge
dinge stehenden Arbeitern durchschnittlich pro Schicht 
verdienten Lohn an. Da nun dieser Durehschnitts-
lolin fur das letzte Quartal a u f ___ J L  festgestellt
wurde, so muGte wie oben erkannt werden."

Urteil A nimmt den Durchschnittslohn von Arbeitern 
derselben Klasse aus dem dem streitigen Monat yorher- 
gegangenen Monat bezw. der Lohnperiode an, Urteil B 
den Durchschnittslohn derselben Arbeiterkategorie der 
ganzen Zeche in dem streitigen Monat und Urteil C 
den yon den groGjahrigli, unter Tage beschiiftigten, 
nicht im Gedinge stehenden Arbeitern yerdienten Durcli- 
schnittslolm „fiir das letzte Quartal“ . llierbei ist im 
Dunkeln gelassen, ob etwa das dem streitigen Monat 
voraufgegangene Kalender-Quartal im Sitine der §§ 11, 
34 der Satzungen fur den Allgemeinen Knappschafts- 
verein zu Bochum gemeint sein soli.

IV. Das Urteil einer anderen Spruchkammer fiihrt 
aus, daG unter „ortsiiblicher Tagelohn" nicht der „orts- 
iibliche Tagelohn gewohnlieher Tagesarbeiter" im Simie 
der Versicherungsgesetze verstanden werden konne, da 
dieser letztere Begriif nur ein fingierter Mindestsatz fiir 
dio Gemeindekranken-Yersicherung sei, bei der Berech- 
uung des Krankcngeldes von Betriebs- nainentlicli aber 
von Knappschafts-Krankenkassen der IndividuąJ|Lohn 
regelmaGig die Unterlage bilde. Es fiihrt dann weiter 
aus, daG nacli der Arbeitsordnung ein Unterschied ge- 
maeht werde zwisclien Gedinge- und Schichtlohn, wobei 
dem Gedingelohn der MaGstab der Leistung, dem 
Schichtlohn dagegen lediglich der MaGstab der Arbeits- 
zeit ohno Rucksicht auf das Ergobnis der Leistung zu- 
grunde liege. Das Urteil fiihrt fort:

I). Kommt daher ein Gedinge nicht zustande, 
so bleibt bei der Lohnberechnung die L e is tu n g  ganz 
au G er A n s a tz ;  es wird vielmehr nur die A r b e i t s -  
z e i t  yergutet.

Es wurde deshalb unrichtig sein, einen Tages- 
arbeitsverdienst zugrunde zu legen, wie ihn d u r c h 
s c h n i t t l i c h  die g e s a m te n  Arbeiter einer bestimmten 
Kategorie in einer bestimmten Zeit bezogen haben, 
weil diese A rt von Durchschnittslohn sich aus G e
d in g e -  u n d  S c h ic h t lo h n e n  zusammensetzt. Das 
Gericht faGt vielmehr den „ortsiiblichen Tagelohn" 
im engeren Simie ais denjenigęn Schichtlohn auf, 
welcher fiir die Arbeiter einer bestimmten Kategorie 
(Hauer, Schlepper usw.) bei Arbeiten, die niclit im 
Gedinge ausgefuhrt werden, auf der betreffenden Zeche 
festgesetzt oder gezahlt wird und ais ii M ic h  e r an- 
zusehen ist.

Den siimtlichen 4 Yorstehenden Urteilen, dereń jedes 
in seiner Auslegung des Begriffes „ortsublicher Tage
lohn" im Sinne der Arbeitsordnung zu einem anderen 
Ergebnis kommt, ist zweifellos darin zuzustimmen, daG 
der Ausdruck „ortsublicher Tagelohn", allein fur sich 
hingestellt, eine gewisse Unklarkeit enthalt, und daG er 
genauer wohl hatte ais „ortsiiblichcr Tagelolm gewohn- 
licher Tagesarlieiter" bezeichnet werden konnen. Siimt- 
liche Urteile, auch dasjenige des Landgerichts, welches 
in seiner Begrundung noch am stichhaltigsten erscheint, 
iibersehen jedoch, daG fur die tiiglich m i t  der Hand- 
habung und Auslegung der Arbeiterversicherungsgesetzc 
befaGten beiden Parteien des Arbeitsvertrages, sowolil die 
Arbeitgeber wie die Arbeitnehmer, der Ausdruck „orts- 
ublicher Tagelohn" nicht nur eine Abkiirzung fiir den Aus- 
druck„ortsiiblicher Tagelohn gewohnlieherTagesarbeiter" 
gewordenist, sondern den vollstaudigen Begriff dieses wort- 
reicheren Ausdruckes der Versicherungsgesetze bedeutet. 
Besonders ga lt dies fur die Zeit vor dem 1. Januar
1902, wahrend der fiir die Aufstellung der Lolmnach- 
weisungen nicht nur, sondern auch fiir die Berechnung 
der Unfallrente gemaG § 3 Abs. 3 des friiheren Unfall- 
Yersicherungsgesetzes fur jugendliche und andere Arbeiter
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m it geringem Arbeitsvcrdienst oline weiteres der Jjjprts- 
ubliche Tagelolm gewohnlicher Tagesarbeiter" zugruhde 
gelegt wurde. Die Einfiilirung und Handhabung dieses 
Begriffes bei den Werksbesitzem, deren Yertretern und 
Beamten, sowie den unteren Venvaltungsbeh6rden und 
den Versicherten hat nicht nur fur den Sprachgebrauch 
des taglicheu Lebens, sondern aucli fur den schriftlichen 
Ausdruck den W ortlaut ,,ortsfib3 icher Tagelohn" ais 
Begriff gepriigt und festgestellt. Es ist denn auch, 
sowcit m ir bekannt, bis yor etwa 1— 2 Jaliren nirgendwo 
bei den Gerichtcn von einer entgegenstehenden Auf- 
fassuńg des gedachten kurzeren Ausdrtickes die llede 
gewesen. DaB der gedachte Ausdruck auch fur die 
Arbeiter den festen Begriff der wortreicheren Fassung 
der Versicherungsgesetze bedeutet, zeigt ein Blick i u 
die in  Arbeiterkreisen gelesenen, namentlicb die sozial- 
demokratischen Zeitungen des Bezirks, in welchen haufig 
gegen einzelne Zechenbeamten oder Zechenverwaltungen 
Beschwerde gefiihrt wird, weil bei der Gedingeregelung 
den Arbeitern m it „dem ortsublichen" gedroht wurde. 
Ebenso wie in den Kreisen der durch die Arbeits- 
ordnung des rheinisch-westfalischen Steinkohlenbezirks 
verbundenen Arbeitgeber und Arbeitnelnner wird auch 
der kurze Ausdruck „ortsublicher Tagelolm" in den 
Kommentaren und Handlmchern der Yersicherungs- 
gesetze ais Ersatz des wortreicheren Ausdrueks des 
Gesetzestextes gehandhabt.

Das obengrwahnto Berufungsurteil des Landgerichts 
Dortmund geht also felil, wenn es annimmt, daB die 
verschiedenartige Bezeichnung, das heiBt die Weglassung 
der W orte „gowolmlicher Tagesarbeiter", dafiir sprache, 
daB unter beiden Ausdriicken auch etwas Yerschiedenes 
zu verstehen sei. Es zeigt dies am besten ein Blick 
auf die Entstelmng derjenigen Gesetzesbestimmung, 
welche dem § 12 der Arbeitsordnung zugrunde liegt, 
niimlich der Ziffer 2 des § 80 b des Allgemeinen 
Berggesetzes, welche durch die Novelle vom 24. Juni 
1892 in das Gesetz gekommen ist und in ihren wesent- 
lichsten Zfigen wie folgt lau tet:

Die Arbeitsordnung muB Bcstimmungen enthalten:

2 ..................... iiber den Zeitpunkt, bis zu welchem
nach Ubernahme der Arbeit gegen Gedingelohn das 
Gedinge abgeschlossen sein muB, . . . . . . .  iiber
die Yoraussetzungen, unter welchen der Bergwerks
besitzer oder der Arbeiter eine Yeranderung oder 
Aufhebung des Gedinges zu verlangen berechtigt ist. 
sow ie  iib e r  d ie  A r t  d e r B e m e s s u n g  des L o h n s 
f iir  den F a l i ,  daB e in e  Y e re in b a ru n g  u b e r  
d a s  G e d in g e  n ic h t  z u s ta n d e  k o m m t.

Der durch S p e r r d r u c k  gekennzeiehnete SehluGsatz 
des § 80b Ziffer 2 war bereits, allerdings in etwas 
weniger genauer Fassung, in der Regierungsvorlage fur 
die Novelle enthalten gewTesen und seine Notwendigkeit 
in der Begriindung damit gerechtfertigt, daB „anderen-

falls der Mangel einer sofortigen Losung des Arbeits- 
verhaltnisses fur gleichbedentend erachtet werden konnte." 
(Yergl. Aktenstiick No. 99 Seite 1585 der Anlagen zu 
den stenographischen Berichten iiber die Yerhandlungen 
des Hauses der Abgeordneten. 1892. III. Band).

In der Kommission des Abgeordnetenhauses, welcher 
die Regierungsvorlage zur Beratung uberwiesen war, 
wurden gegen den yorgedachten Atitrag seitens einzelner 
Kommissionsmitglieder Bedenken erhoben, die im wesent- 
lichen daliin g ingen:

„daB es zum roraus sich gar nicht bestimmen lasso, 
welcher Lolm im Einzelfalle der angeniessene sei." 
(Vergl. Aktenstiick Nr. 156, Seite 2048).

SchlieBlich wurde durch die M ehrheit der Kommission 
ein Antrag angenommen, welcher eine andere W ort- 
fassung der Ziffer 2 unter W eglassung des ScliluB- 
satzes der Ilegierungsvorlage feststellte. Die Yertreter 
der Koniglichen Staatsregierung wilersprachen, wie der 
Kommissionsbericht ausfuhrt, dem Antrage und be- 
merkten gegen seine Begriindung:

„Die Arbeitsordnung musse bestimmen uber die 
A rt der Bemessung des Lohnes fiir den Fali, daB eine 
Yereinbarung dieserhalb nicht zustande kommt, weil 
andernfalls zu Schaden des Arbeitors der ihm zu 
zahlende Lohn nicht festgestellt sei. Werde dann 
keine Einigung erzielt, so muBte das Gericht an- 
gerufeu werden. Die hiermityerbundenenWeitliiufigkeiten 
Yerursaęhten dem wirtsohaftlich schwiichereii Arbeiter 
unrerhaltnisinaBigen Nach teil, besonders wenn nicht 
das Gewerbegericht, sondern das ordentliche Gericht 
m it dem Kechtsstreite befaBt werde. Dio Schwierig- 
keit, den Lohn fur die fragliclien Fiille voraus zu be
stimmen, wrerde iiberschatzt. Man konne den in der 
Yoraufgegangenen Łohnperiode rerdienten Lohn des 
Arbeiters, d en  o r ts i ib l ic h e n  L oh n  o d e r  e in  Y ie l -  
fa c h e s  d e s s e lb e n , den durchsclmittlichen Lohn der 
betreffenden Arbeiterkategorie im letzten Yierteljahre, 
den fur die Festsetzung des Krankengeldes maBgebenden 
Durchschnittslóhn der einzelnen Lolmklassen zum An- 
halt nehmen." (Vergl. Aktenstiick Nr. 146 zu den 
stenographischen Berichten uber die Verhandlungen 
des Hauses der Abgeordneten 1892, Band IV, Seito 
2001 , 2002).

Zu der zwjgten Beratung im Plenum des Abgeordneten
hauses war ron dem Abgeordneten Eberhard ein An
trag  eingegangen, welclier dem BeschluB der Kommission 
die dann spater Gesetz gewordenen SchluBworte der 
heutigen Fassung wieder beifugte.

Einen dem Sinne nach gleichen Antrag liatte auch 
der Abgeordnete Hitze gestellt, seinen Antrag aber zu- 
gunsten des Antrages Eberhard zuruckgezogen. Er 
fuhrte im Plenum aus:

„Es handelt sich darum, daB in der Arbeits- 
ordnung eine Bestimmung auch fur den Fali getroffen 
werde, daB ein Gedinge bis zum bestimmten Termin
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nicht A i  Abschlufi kommt; dann soli in der Arbeits
ordnung vorge§ęhen werden, weleher Lolm nun mafi- 
geberid sein soli, ob der Schiclilloliii oder der Dureli- 
sehnittslolm der vorliergegangonen Lohnperiode, d e r  
o r t s u b l i c h e  T a g e lo ln i oder ein Mehrfaches des- 
selben oder welches immer. Es wurde ja selir 
wunsęhenswert sein, wenn dieser Lolm gesetzlich 
genąuer-fixiert werden konnte, und wenn nicht, 
alies der Arbeitsordnung allein uberlassen werden 
mfifito. Das ist aber aufierordcntlieh schwierig, und 
so begfingen wir uris damit, dafi wenigstens eine 
Klarstellung erfolge, dafi wenigstens den Bcrgwerks- 
besitzern die Pliielit auferlegt wird, die Lohnhohe zu 
li.vieren, dafi nicht nacliher unnotig Streitigkeiten 
entstehen." (Yergl. stenograjiliische Beriehte des 
Abgeordnetenhauses iiber die Sitzung vom 3. Mai 
1892, Seite 1477).

Der Antragsteller, Abgeordueter Eberliard, fuhrte 
dann zur Begruudung seines Antrages nochmals aus:

„Der in dieser Beziehung von der Arbeitsordnung 
eingeschlagene Weg ist ja  seitons der Konigliclien 
Staatsregierung meiner Ansiclit nach ganz zutreffend 
dahin vorgezeichnet, man konne fur diese Falle den 
in der voraufgegangenen Lohnperiode verdienten 
Lohn des Arbeiters, den  o r ts i ib l ic h e n  L o h n  oder 
ein Vielfaches desselben, den Durclischnittslolm der 
betreffenden Arbeiterkategorie im  letzten Yierteljahre, 
den fur die Festsetzung des Krankengeldes ma 13- 
gebenden Durchschnittslohn zum Anbalt nelimen/'' 
(Yergl. a. a. 0 . Seite 1478).

Seliliefilieh kam noch der Abgeordnete Schmieding 
zum Worte:

„Dieser Abanderungsantrag betrifft den einzigen 
Differen/.punkt, der noch in der Kommission zwischen 
der Mehrheit derselben und der Konigliclien Staats
regierung bestehen geblieben war. Der A ntrag be- 
zweckt., die Kegierungsvoriage dahin wieder- 
lierzustellen, daG uber die A rt der Bemessung der 
Lohne fiir den Fali, dafi eine Vereinbarung uber 
das Gedinge nicht zustande kommt, Bestimmungen 
in der Arbeitsordnung getroffen werden. Die 
KOnigliclie Staatsregierung hielt die Bestimmungen 
hieruber im Interesse der Arbeiter fur erforderlich, 
wahrend von mehreren Mitgliedern der Kommission 
betont wurde, dafi gerade die Arbeiter auch durch 
solche Bestimmungen Sehaden leiden konnen. Ich 
personlich neige der letzteren Ansiclit zu. Wenn 
der rorliegende Antrag nicht angenommen wird, 
so bleibt es bei den bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften des Priyatrechts; dann hat also der 
Arbeiter fiir den Fali, dafi ein Gedinge nicht zur 
Vereinbarung gekommen ist, fur die Arbeit, die er 
trotzdem geleistet hat, den fur die geleistete Arbeit 
angemessenen vollen Lohn zu yerlangen, und ich 
meine, dafi dieser der wirklichen Arbeit angemessene

Lohn dem Arbeiter sein yolleres Recht gibt, ais 
wenn irgend ein Normallolm, se i es d e r  o r t s -  
iib lie h o , sei es ein Durchsclmittslohn, festgesetzt 
wird, der iu sehr vielen Fiillen der geleisteten Arbeit 
gar nicht entsprecheh wird. Ich erkenne aber an, 
dafi die letztere A rt der Lohnbemessung im Interesse 
der Arbeiter das fiir sich hat, dafi die Bestimmung 
eine grófiere Klarheit schafft, dafi der Arbeiter auch 
auf die Gefalir liin, einen zu geringen Lohn zu er
halten und nicht zu seinem Yollen Beclite zu kommen, 
doch wenigstens etwas Sicheres in der Harid hat und 
jeder Zeit weifi, dafi er auf diesen festen Lolm 
rechrien kann, wenn kein Gedinge vereinbart wird. 
Es mag ja  scliwer zu entscheiden sein, auf weleher 
Seite fiir den Arbeiter der grófiere oder geringere 
Yorteil liogt. (Yergl. a. a. 0 . S. 1479.)

Hierauf wurde die lieutige Gesetzesfassung m it
grofier Jlehrheit angenommen.

Uberblickt man Yorsteheńde Aiisfuhruugen, so er- 
kennt man einmal, dafi Yon allen Seiten das Haupt- 
gewiclit bei der Festlegung des Schlufisatzes im §. 80 b 
Ziffer 2 des Allgemeinen Berggesetzes darauf gelegt 
wurde, dafi bei Nichtzustandekomnien eines Gedinges 
der Arbeiter vor allem GewiGheit haben musse,
weleher Lolm ilmi fur die Zeit der Nicht- 
eiuigung zustehe. Das M om ent, welches die
eingangs angefuhrten 4 Urteile in den Vordergrund 
schieben, dafi dem Bergmann bei dem Nicht/.ustande- 
kommen eines Gedinges unbedingt ein hOhęrer Lolm zu- 
gesprochen werden miisse ais anderen Arbeitern, hat
bei der Gesetzesfassung keineswegs an erster Stelle ge- 
standen. Des ferneren geht aber auch aus den Aus- 
fuhrungen sowolil der RegierungsYertreter, wie der zum 
W ort gekommenen Abgeordneten und des Berieht- 
erstatters m. E. ganz unzweideutig hervor, dafi der 
Ausdruck „ortsiiblicher Tagelohn" einen Begrilf bedeutet, 
namlich den des ,,ortsiiblichen Tagelohns gewohnlicher 
Tagesarbeiter" im Sinne der Yersicherungsgesetze. Man 
wird namlich einmal, sowohl den Eegierungsvertretem, 
wie aucli den genannten Abgeordneten zugestehen 
mussen, dafi ihnen nicht nur die Materie der Arbeiter- 
versicherungsgesetzgebung, sondern auch die tatsaehliehen 
und rechtliclien Verhaltnisse des Bergbaues aufs genaueste 
bekannt waren, und dafi sie deshalb m it dem Ausdruck 
„ortsublicher Tagelohncf, weleher an keiner Stelle den 
Zusatz „gewohnlicher Tagesarbeiter" hat, dem iiblichen 
Spracligebrauche der stiindig m it der Arbeiterversicherung 
befafiten Kreise folgten und daher m it dem gedachten 
Ausdruck nicht etwa nur ein inhaltloses W ort, sondern 
einen inhaltlich feststehenden Begrilf verbanden. Gegen
uber dem eingangs unter IY erwahnten Urteile einer 
Spruchkammer mufi auch darauf hingewiesen werden, 
dafi in der seitens der Begierungsvertreter zuerst in 
W orte "efaPjten Aufzahlung der Beispiele fur den dem 
§ 80 b Ziffer 2 entspreclienden Inhalt einer Arbeits-
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ordnung eine erschopfende Darstellung der Lolm- 
bereclmungsarten gegeben ist, wie sie im Palle einer 
mangelnden Einigung uber das Gedingo eintreten konnen 
und sollen. Vor allem aber zeigt die von samtliclien 
Wortfiihrern des Abgeordnetenhauses gebrauchte Aus- 
drucksweise, daG „der ortsubliche Tagelohn oder ein 
Yielfaches desselben" durch die Arbeitsordnung be- 
stimmt werden diirfe, daG es sich hierbei um gar niclits 
anderes handeln kann, ais um den „ortsublichen Tages- 
lolm gewolmlicher Tagesarbeiter". Konnto unter dem 
Ausdruck „ortsiiblicher Tagelohn" etwas derartiges 
verstanden werden, wie es dio eingangs erwiihnten Urteile 
zu § 12 unserer Arbeitsordnung darlegen, so ware es voll- 
standig unverst&nalich, wio seitens derRegierungsvertreter 
und dor Abgeordneten ein „Vielfaches" eines derartigen 
Begriffes ais Beispiel hatte angefuhrt werden konnen, 
da doch offensichtlich dem Arbeiter bei einer mangelnden 
Einigung iiber das Gedinge nicht etwa die Moglichkeit 
gegeben werden sollte, ein „Vielfaches" dessen zu' ver- 
dienen, was er selbst in irgend einer voraufgegangenen 
Lolmperiode oder ein Kreis ihm gleichstehender Arbeiter 
verdient hat. Es zeigt yielmehr die Nebeneinander- 
stellung des Ausdruckes „ortsiiblicher Tagelohn" und 
„Mehrfaches desselben", daB der Gesetzgeber bewufit 
die Moglichkeit hat zulassen wollen, in der Arbeits- 
ordnung fur den Fali mangelnder Gedingeeinigung einen 
Lohnsatz festzulegen, welclier hinter dem Durchschiiitts- 
lolm eines Bergmanns unter Umstanden weit zuriicksteht.

Vergleicht man mm m it den Gesetzesmaterialien 
zum § 80 b Ziffer 2 des Allgemeinen Berggesetzes den 
Ausdruck unserer Arbeitsordnung, so muB man m. E. 
oifenbar zu dem Schlusse kommen, daB durch die 
Arbeitsordnung lediglich dasjenige Beispiel hat fest- 
gelegt werden sollen, ivelches bei der Beratung der 
Berggesetznovelle unter der Ausfulirung „ortsublicher 
Tagelohn" bezeichnet worden ist. Die auf samtliclien 
Zechenanlagen des Oberbergamtebezirks Dortmund in 
genau gleichem W ortlaut seit dem 1. Januar 1893, 
dem Tage des Inkrafttretens der Berggesetznovelle, 
geltende Arbeitsordnung ist nicht etwa ein Ergebnis der 
Bestimmung einer einzelnen Zechenverwaltung, sondern 
sie ist heiTorgegangen aus eingehenden Beratungen des 
Yoreins fur die bergbauliehen Interessen im Oberberg- 
amtsbezirk Dortmund, zu dessen Yorstandsmitgliedern, 
wie kurz erwiihnt sein mag, der Berichterstatter des 
Abgeordnetenhauses fiir die Berggesetznovelle von 1892,

D er S icherlieitsapparat fiir F o n ie
Dio Mehrzahl der Sicherlieitsapparato fiir Fórder- 

maschinen woist einon so komplSaorten M echanismus anf, 
daO man violfach in der Praxis berechtigte Zweifel hin- 
sichtlich iliror Betriebssiehcrlieit hegt. A is besonderer 
Mangel muB angesehen werden, daO die B etatigung der

der Abgeordnete Schultz-Bochum, damals gehorte und 
noch gehort. In diesen Beratungen, dereń Ergebnis die 
Zustimmung des Koniglichen Oberbergamts gefunden 
hat, ist orwogen worden, im § 12 der Arbeitsordnung 
den l ' / 2fachen Betrag des ortsublichen Tagelolms fest 
zu legen; man hat jedoch schliefilich den einfachen Satz 
des ortsublichen Tagelolms angenommen. Selbst wenn 
man diesen rein internen Vorgangen bei der Beratung 
des W ortlautes der Arbeitsordnung keine uberwiegende 
Bedeutung beimessen will, so wird man doch anerkennen 
mussen, daB es sich hier ebenso, wie in den Beratungen 
uber die Berggesetznovello bei dem Gebrauche des 
Ausdruckes „ortsiiblicher Tagelolm“ nicht um eine neue 
Fassung eines unbekannten, unklaren und vieldeutigen, 
sondern um die sprachgebraucbliche Anwendung eines 
ganz bestimmten Begriffes handeln muBte. Mit dem 
AYorte „ortsublicher Tagelohn" war aber durch den 
taglichen Gebrauch zur Zeit der Festsetzung der Arbeits
ordnung der Begriif des „ortsublichen Tagelolms ge
wohnlicher Tagesarbeiter" nnaf^weichlićh verbunden. 
Es muB ja, wie schon eingangs erwiihnt, zugegeben 
werden, daB es, zur AusschlieBung jeden Zweifels aucii 
fiir die spateren Generationen, richtiger gewesen ware, 
den vollen W ortlaut des durch die Yersicherungsgesetze 
eingefiihrten Begriffes zu wahlen. Jedenfalls aber ist 
der in der Arbeitsordnung angewandte kiirzere Ausdruck 
nicht so zweifelhaft, daB er nicht aus sich selbst heraus 
und aus dem Sprachgebrauche zur Zeit des Erlasses 
der Arbeitsordnung im rorstehend erlautertem Sinne 
und nur in diesem gedeutet werden muBte.

Man m erkt den samtliclien 4 eingangs aufgefiihrten 
Urteilen an, daB sie, die in ihrem Endergebnis ja  alle 
verschieden sind, m it einer gewissen Gewundenheit um 
die sprachlich nachstliegende Auslegnng lierumgehen. 
Einheitlich sind sie alle in ihrem Beweggrunde, die fiir 
den Arbeiter unverkennbar in der Yorsclirift der Arbeits
ordnung liegende Hartę aufzuheben. DaBi ein solcher 
Beweggrund den Richter jedoch nicht dazu fuliren darf, 
die m. E. zwingende und allein mogliche Auslegung 
der Arbeitsordnung, wie sie oben dargelegt ist, zu 
ubersehen, bedarf keiner weiteren Ausfulirung. Etwas 
anderes ware es, wenn es sich de lega ferenda um die 
Beratung einer nenen oder die Abanderung der be- 
stehenden Arbeitsordnung handelte; bei einer solchen 
wird man m. E. nicht umhin konnen, die yorliegende 
H artę zu mildern.

rmnschlncu P atent K arlik-W ittc.
oft selir umfangreichen H ebel- usw. -Ubertragungen zwischen  
dem Iłegulator oder Teufenzeiger einerseits uud den Brem s- 
und Dampfabsperr-Organen andererseits eine gew isse Zeit 
erfordert und dadurch leiclit der giinstige Moment fiir das 
Eingreifen der Bremse verpaBt wird.
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Um eine schnellere Broms- 
wirkung zu orzielctn, hat man 

v neuerdings m it Erfolg die Elek- 
trizitat zu H ilfe genommen. 

? A uf Seite 173  1 7 5 , Nr. 2 1 ,
I 1 9 0 3 , ds. Ztschft. is t  beroits 
f ein Sicherheitsapparat be- 

schrieben, bei dem die Drossel- 
klappe und die Dampfbremse 
von dem Teufenzeiger aus 
elektrom agnotiscli betiitigt 
werden. Boi der neuesten Er- 
seheiuung auf diesem Gebiete, 
dem Sicherheitsapparat Patent 
K arlik-W itte, welchem der in 
Nr. 2 , Jalirgang 1 9 0 2  dieser 
Zeitschrift, behandelte Karlik- 
sche Tachograph zugrunde 
Jiegt, liofert eine eloktrisch 
entzundende Sprengkapsel die 
Kraft zu einer fast momen- 
tanen u n l wirksamen Brem- 
sung.

Der neue A pparat, von 
dem mehrere Ausfuhruugen  
auf sclilesischen Gruben im 
Betrieb stehen, kann sowohl 
mit Teufenzćigeru kombiniert 
werden, die eine Drehbe- 
wegung nach der einen und 
der audern B ichtung machen 
(rotierende oder radiale Teufen
zeiger), a is auch mit solcben, 
die eine senkreclite Bewegung  
nach aufwars und abwarts 
ausfuhren (stehende Teufen
zeiger).

Heber die nakore B e- 
scliaffenheit und W irkungs- 
weise des Apparates in der 
erstgenannten Kombination 
geben die naclistehenden A ns- 
fiihrungen, welche oiner Ver- 
óftentlichung von Siemens und 
H alske, A ktiengesollschaft, 
Berlin, entnommen sind, an 
Hand der beigogebonenFiguren  
Auskunft.

Der Apparat besteht im 
wesentlichen aus einem ge-  
wolinlichen rotierenden Teufen
zeiger sowio einem ebenfalls 
vou der M ascliine in Bewegung  
gesetzten Quecksil ber-R egu
lator und ist  dadureh gekenn- 
zeiebnet, daB der Teufenzeiger 
wahrend der ersten und letzten 
Umdrehung dor Maschino 
eine pendelnd aufgehangto 
Segm eutplatte in  Bewegung  
setzt. Dieso Segm entplattc
tragt inehrere Kontakt-Ansiclit des Apparates.

: -J  ■
^1. - . .'b-
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Dio Figuren 1 und 2  veranschaulichen don Apparat in  
Vorder- und Seitenansicht. Dio von der Maschine bewegte  
W elle w yorsotzt m ittels des Schneckengetriebes g  die 
dou Zoigor Z tragonde Seheibe S, in Drehung. A uf der 
feststehenden Seheibe Ś2 befinden sich dio Zeichen dor 
Hangebank und der yerschiedenen Sohlen.

Unm ittelbar vor dem auf diese W eise gobildeten  
Scheibenteufenzeiger hiingt an dem feststehenden Bolzen b 
eino pondelndo Segm entplatte P , die auf isoliertem Boden 
die metallenen Kontaktschienen L, L, nnd die metallenen 
Kontaktstucke L2 uud L3 tragt. Wahrend des mittleren, 
gróCeren Teiles eines Aufzuges hangt die Segm entplatte P
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iineale, gegen welche oin von dom Eegulator botiitigtor 
K ontaktstift bei unzulassiger Ueberschreitung der dem je- 
woiligon Stando dor Forderkorbo zukommonden Goschwiudig- 
koit stiiCt. Dadurch werden elektrische Stromkroiso ge- 
sclilossen , welche wahrend dor Mitto dor FSrdorbewegung 
eine Alarm glocke zum Ertonon bringen und hierdurch dem

l  S o h le

Maschinonwarter das Ueberschreiten der maximal zulassigen  
Geschwindigkeit anzeigen, gegen Ende der Fórderbewegung 
hingegeu, also im Fallo driugender Gefahr, durch augen- 
blickliche Ziindung eines explosiven Stoffes dio Maschiuen- 
bremso ohno weitero, einen Zeitverlust rerursachondo 
mechanischo Zwischongliedorungen zur W irkung bringen.
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serikrccht nach abwarts. Nur gegen Ende der Fórder- 
bewegung, yon dem Augenblicko ab, in wolchom dio all- 
mahliche Geschwindigkoitsabnahmo stattfmden soli, stoBt 
der dem betreffenden Fullort zukommendo Stift n der 
Seheibe St gegen die Segmentplatte P  und bew egt sio aus

i

. Pig\ 1
Dadurch nuu, daB sich dio Segm entplatte sowohl, ais  

auch der K ontaktstift unabhangig voneinander bowegon, 
kann man auf der orsteren Kury o registrieren (sieho F ig . 5),

der M ittellage p p in die Endlage p, p, (siohe F ig . 3). 
Boim Begm n des fólgenden Aufzuges kchrt die pendelnde 
Platto in die mittlere Rnhelage zuruck und wird gegen  
Ende dieser Forderbowogung von dem dor llangebank ent- 
sprechenden Stift m von der anderen Seite her in die 
andere Endlage p2 p2 bewegt.

Beim  Fordom aus einer Zwischensohle wird der S tift n 
auf der Schoibo S, nach der dor botrełlondon Zwischensohlo 
zukommenden Stello n (, n2 oder n3 um gostockt.

Von dor W ello w wird ferner m ittels des Schnurlaufos i 
(F ig . 1) das CJuecksilber-Dreirohr d angótrieben, das in be-

Fig. 3.
kannter W oiso wirkt. Je schnellor das Droirohr sich dreht, 
d. h. jo schneller der Gang dor Fordermaschino ist, dosto 
holier ste ig t das Quecksilber in don beiden Soitenróhren 
des Dreirohrs, wahrend es in dem Mittolrohr, in wolcliem ein 
mit dem K ontaktstift c verbundener Schwimmor s spiolt, 
sinkt. Die Einrichtung is t  derart, daB, je  schneller dio 
Maschine lauft, um so hóher der m ittels eines Ilebols li 
mit dem Schwimmer YOrbundene K ontaktstift c ste ig t, 
durch welchen, jo nach der H erstellung der Segm entplatte P  

■ oin eloktrischor Kontakt mit L, L, bezw. L2 , L:j her- 
gestellt werden kann. In F ig . 4  is t  das Dreirolir im 
Quersclmitt yoranschaulicht.
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dereń Boschaffenhcit von den gegonseitigon Laggyerilnderungen 
dieser Elemento abhangig is t  und sorait dio joweiligen  
Furderbowogungon der Maschine kennzcichnet.

Um sowohl bei der Materialfprdorung, ais auch bei der 
M annschaftsfahrt auf der Segm ontplatte zwockontsprechonde 
Fahrdiagrammo zu erhalten, wird das Uobersotzungsvor-

1
!

haltnis der Antriobsvorrichtung des Dreirohres veranderlich 
gem acht und zwar derart, daB der wahrend dor End- 
bowogung bei Materialforderung gezoichnete K utrenflugel K2 
in die N alie, und zwar stets etwas unterhalb des bei der 
M annschaftsfahrt goschriebonen Kurvenfliigels K, zu liegen  
kommt.

Zu diesem Zweck sind auf der W elle w (siehe F ig . 1) 
zwei Antriebsscheiben r, und r2 angeordnet, dereń Durch
messer in bestim m tem , aus vorerwalmter Betrachtung her- 
vorgehendem YerSaltnis zueinander stehen. Die beiden 
Antriebsscheiben sind loso auf der W elle w aufgesteckt, 
und es wird entweder dio eine oder dio andere, je nach 
der Stellung des H obels II, von der m it der W elle w  
rotierenden Friktionskupplung f  mitgenommon, wahrend 
dio nicht gekuppelte Scheibe von der m ittels der selb st-  
tatigon Spannrolle r3 gespannton Lederschnur i leer m it- 
b ew egt wird.

Dio B etatigung des H ebels H  geschieht von dem 
Stande des M aschinenwarters aus (verm ittels der Kette v 
oder auf andere A r t); der H ebel H  wird in der einen oder 
in der anderen Stellung m ittels einer einfachen Yorrichtung, 
an dio botreffende Scheibe stets genugend angepreGt, fest- 
gehalten . Ferner wird bei U m stellung der Kupplung 
dos G estiinges t eine Scheibe K um gelegt, welche in 
groCer Schrift die jew eilige E instellung der Kupplung auf 
dio eino oder die andere Fórderungsart anzeigt.

LaCt man nun den K ontaktstift c wahrend der Mann
schaftsfahrt bei eingekuppclter Scheibe r, auf der Segm ent-

5.

platte die Fahrkurven registrieren, so erhalt man die 
Durchschnittskuiwe K, (sieho F ig . 5 ). bei Materialforderung 
mit Scheibe ra dagegen dio Durchschnittskurvo K2 , welclie 
mit ihrem dem A nlauf bezw. Endlauf der Maschine 
entsprechenden Seitenfliłgel ste ts etwas unterhalb der Seiten- 
fliigel der Mannschaftskurve K, zu liegen kommt, wahrend 
die ais yertikaler Strich erscheinende M ittellaufkurve bei 
M aterialforderung die M ittełspitze der M annschaftsfahrtkurve 
bedeutend uberragt.

An die beiden Seitenflugel der Mannschaftskurvo K, 
schm iegen sich nun die Kontaktlineale L und L, eng  
an, wahrend das Kontaktstuck L 2 oberhalb der M ittełspitze  
der Mannschaftsfahrtkurve K, und das Kontaktstuck L , 
oberhalb der M ittełspitze der Materialforderkurve K2 an
geordnet ist. D as Kontaktstuck L , is t  aus einer kaum 
halb so starken metallenen P latte hergestellt ais die 
Kontaktlineale L und L, und das Kontaktstuck L 3 (siehe  
Fig. 5 und 6).

Damit wahrend der M ittelbewegung bei der Material- 
fórderung der K ontaktstift c nicht gegen das fiir Personen- 
fórderung eingestellte Kontaktstuck L2 stoOt, wird durch 
E instellung der beweglichen Kupplung Yon Personen- auf
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dieser Stift nunmelir das Kóntaktstfick JjJ nicht mehr be- 
riihren und bei weiterem Steigen erst m it dem starkoren 
Kóntaktstfick L3 StromschluO lierstellen kami.

Die Kontaktlineale L und L, (F ig . 7) einorseits und der 
K ontaktstift c andererseits sind m it dem von der Strom- 
quelle V  gespeisten Stromkreis 1 — 2 — 3 verbundon, welcher, 
falls er infolge der K ontaktgebung des S tiftes c an don 
Linoalon L und L , gesclilossen wird, augenblicklich die 
Ziindpatronen T entzflndet, wodurch ein kleinor Kolben y  
gotrieben wird, der unm ittelbar den Schiobor der Dampf-, 
Druckluft- oder Vakuumbremse um stellt, oder das Gewicht 
der F a li- (G ewichts-) Bremse auslóst und hierdurch den 
sofortigen Beginn des Bremsens und den rechtzcitigen Still-  
stand der Maschine herbeifuhrt. Sowolil die K ontaktstiicke L2 
und L (, ais auch der K ontaktstift c sind m it dem von derselben 
(oder oiner besonderen) ,Stromquollo gespeisten Stromąuolle 4 
bis 5 verbunden, sodaC boi ScliluC des Stromes dio Alarm- 
glocke (Kasselwecker) E  ertónt.

Durcli die beschriebeno Anordnung wird also boi zu 
geringer Goschwindigkeitsabnahm e gegen  Endo der Forder- 
bewogung, sowolil boi derPorsonen- ais auch bei derProdukton- 
fórderung, infolge der StromschlieCnng des K ontaktstiftes c 
an den Kontaktlinealen L und L, dio Maschinenbremse in  
T atigkeit gesetzt, wahrend dio unzulassigo Uobersclireitung 
der Geschwindigkeit iu dom m ittleren Toilo der Fórderung 
infolge der StromschlieCnng des K ontaktstiftes c an dem 
Kóntaktstfick L_, bei dor M annschaftsfahrt (bezw. an dem

Materialforderung yermittels des Gestanges t und eines 
einfaclien Mechanismus J l der Kontaktstift c knapp unter-

lialb des Kontaktstuckes L2 um die Starko des letzteren 
\o n  der Oberflacho der Segmentplatto abgehoben, sodaC
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Kontaktstiick L , bei der M aterialforderung) dem M a sch in e || 
warter durch ein Alarm signal angezeigt wird.

Forner sind an der festen Scheibo S2 (siohe F ig . 8 )  
zwei IContakto o und o, dorart angeordnet, d a C b e i Aus- 
lenkung der P latte P  nach der einen oder anderen Seite

durch die an ihr befostigten Stifte f, f, der dio 
Warnglocko E , enthaltende Stromkreis geschlossen wird, 
sodaB auch bei richtigem  Yerlaufe der Fórderbewegutig dem 
Masphinenwarter das Herannahen des Forderkorbes an die 
Hangebank angozeigt wird, und zwar ertont die W aru-

Fig. 8.

glocke I l [ , wie auch bei anderen m it W arnglocken aus- 
gestatteten Teufeanzeigern iiblich, vor dem Beginn der 
drittletzten halbon Umdrehung der Mascliine zum erstenmal 
und vor dem Beginn der letzten lialben Umdrehung der 
Maschine zum zweitenmal. Solbstverstandlich ist bei der 
W ahl der Alarmglocko R und dor W arnglocko R, dafiir 
Sorgo getragon, daB sie sich durch einen m ógliclist 
groBen Unterschied in Klangfarbe und Ham m erschlag von- 
einander deutlich untorscheiden.

Da man nach erfolgter A ufstellung des Apparates den 
K ontaktstift zunachst walirónd m ohrerer.richtig yerlaufenden 
Forderbewegungen auf dor provisoriscli m it Papier bolegten  
oder weiBbestaubten Segm entplatto die Falirkuryen regis- 
trieren laBt und erst dann die Kontaktachienen nach den 
erhaltenen Fahrdiagrammen ausschneidet und den lotzteron 
anpaBt, so besitzt der beschriobene Apparat einen hohen 
Grad yon Genauigkeit, indem in jedein einzelnen Falle den 
Eigontumlichkoiten der betreflendon Maschine, die in dem 
Diagramm verm5ge der iiboraus groBon Empfindlichkeit 
des Quecksilber-Dreirohres stets zum Ansdruck kommen, 
Rechnung gotragen werden kann.

Dio Genauigkeit des Apparates kann durch Yerschiebung  
der Linealo, die auf der Segm entplatte yerstellbar ange
ordnet sind und feine E instellungen ermoglichen, jederzoit 
loiclit reguliert werden. Der Apparat laBt sich erfahrungs- 
gemaB, ohno den Maschinenwarter im regelmaBigon Fahren 
irgendwie zu behindern, sogar so fein einstellen, daG 
er ein Aufsetzen boi M annschaftsfahrt bezw. Material- 
fordornng fiicht einmal m it 1 (bezw. 3) Meter zulaBt, 
auch in diesem F alle wirkt er so genau, daB dor 
n i o d e r g e h o n d e  Korb noch ca. 20  cm (bezw. ca. 5 0  cm) 
i ib e r  der Aufsetzvorrichtung zum Stillstand kommt. Bei 
kleineren FOrdermaschinen, die gewohnlich auch m it ver- 
haltnism aB ig stiirkeren Bremsen versehen sind, ste llt sich  
diesos R esu ltat noch gunstiger.

Ferner besitzt der Apparat den Vorzug der standigen  
K ontrollierbarkeit soiner richtigen E instelluug —  die

Kontrolle erfolgt dadureh, daB man die gegenseitigo Lago 
der Kontaktlinoale und dor Fahrdiagrammo vergleicht —  
und den noch grOBeren Vorzug, daB man den K ontaktstift 
auf dor weiBbestaubten, aus Schwarzem Hartgummi be- 
stohenden und dom Maschinenwarter durch eino plombiorto 
G lasplatte unzuganglich gem acbten Segm entplatte wahrend 
des Betriebes dio Fahrdiagramme zeichnen laBt. Bei 
otwaigem AnstoBen des K ontaktstiftes an die Linealo ont- 
stelit eine schwarzo, auf der weiBen Flacho deutlich sich  
abhebendo anormalo Fahrkurye, welclio erfordorlichenfalłs 
photographisch festgelegt wird. Man gelan gt dadureh in 
den Besitz einer U r k u n d o  iiber die stattgehabto Ge- 
schwindigkeitsiiberschreitung, sowio uber das anlaBlich 
dieser vor sich gegangene Eingreifon des Apparates 
(vergl. F ig . 5 , Kuryo K t). Aus dor Form und Stellung  
der Kurve K3 laBt sich m it L eichtigkeit bestimmen:

1. Der Stand des niedergehenden FOrderkorbos iiber 
der Aufsetzvorrichtng (s, bezw. s2) uiul die Fahr- 
geschw indigkeit y, bezw. v2 in dem Momente, in 
welchem der Maschinenwarter die normale Fahr
kurye K2 bezw. K, yerlieB,

2 . der Stand des Forderkorbes (s3) und dio Falir- 
geschwindigkeit Vj im Augenblicke der K ontakt- 
gebung (Bremsonauslósung),

3 . der Stand des Forderkorbes ( s s) nach dem Ab- 
bremsen dor Maschine und der Brem sweg selbst 
(s3— s4).

Da in der kritisclien letzten Umdrehung der Maschine 
der erste Impuls des Apparates (die K ontaktgebung bei 
Ueberschreitung der jow eilig zulassigen Geschwindigkeit) 
auf elektrischem Woge weiter fortgepflanzt und hierdurch 
dio sofortige Zundung einer Patrone hervorgerufen wird, 
sinken die Verz3gorungen zwischen dem ersten Impuls dos 
Apparates b is zum Eingreifen der Maschinenbremso auf 
ein t e c h n i s c h  e r r e i c h b a r e s  M in im u m  herab.

E s geht ferner aus der gegenseitigen Lage der Seiten- 
flugel der M annschaftskurve K[ und der Materiał kurve K2
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feino E instellung oingerichtot, und es 
kann daher eino Neuoinstellung des 
Apparates ohne Zuhilfenąlimo eines 
Spezialmonteurs jederzeit mit Leichtigkeit 
Yorgenonmion werden.

Da dio Maschine nach erfolgter 
Kontaktgebung des Kontaktstiftes c an 
don Kontaktlinealen L und L, niclit 
augenblicklicli zum Stillstando komint, 
sondern erst abgobremst werden muG, so 
schleift der K ontaktstift c wahrend des 
Iiremsweges langs des Kontaktlineales L 
(bezw. L ,) und senkt sieli erst bei er- 
folgtem Stillstande der Maschine zur N ull- 
łinie herab (vergl. F ig . 5). Der Kontakt
stift muB aus diesem Grundo ein Feder- 
gelenk f  besitzen (vergl. F ig . 9), welches 
ihm ermóglicht, nach erfolgtem Strom- 
schluG dem Druck der Kontaktlineale 
nachzugoben; erst bei gentigend abge- 
bremster Geschwindigkeit richtet sich der 
Kontaktstift infolge der W irkung seines 
Federgelenkes 111 seiuo ursprungliche,
Yertikale Lage wieder auf.

Der Apparat ist mit einem empfind- 
lichen Gescliwindigkeitsanzeiger Yorsehen, 
sowie mit elektrisehen MeGinstrumenten, 
welche dio Yorhandene Stromstiirke der 
Iiatterio und die Intaktheit der Leitungen 
(somit auch die der Patronen) standig  
anzeigen. Hierdurch, sowie durch Her
stellung aller kontaktgebenden Teile der Lineale L und des 
Stiftes c aus Platin wird erreicht, daG dio elektrischo 
Kontaktgabe (StromschluG) und somit das Funktionieren des 
Apparates schon bei der geringsten Beruhrung der Lineale L 
mit dem Stiftc c u u b e d in g t  z u Y e r la s s ig  erfolgt.

Fig. 10.

bremso) und ais Stromąuello Hellesen-Trockenelem ente der 
Siemens Sc Halske A.-G. verwandt.

Die Konstruktion dos Esplosionszylinders, in welchem  
der elektrisclie Gluhzunder Aufnahme findet, is t  aus den 
F ig . 10 , 11 und 12 zu erselien. F ig . 10 veranschaulicht

A is Patronen werden elektrischo Gluhzunder von 11. 
Linko in Spandau, dio aii Starko den gowóhnlichen Kupfer- 
zundhiitchen Nr. 3 , 4  oder 5 entsprochen (je nach dem 
zu uborwindenden W iderstand des Schiebers der Dampf-

hervor (vergl. F ig . 5), daG der Apparat stots eh  er  bei 
der Mannschaftsfahrt ais bei der Materialbeforderung iii 
Funktion treten wird, ein Umstand, der ebenfalls groGen 
Vortoil bietet.

Sowohl die Sohlenstifto m und 11, ,  sowie 
der K ontaktstift c ais auch, wio schon 
oben erwahnt, die Kontaktlinealo L, L ,,
L2 und L j sind samtlich fiir grobo und



19. September 1903. 909 - Nr. 38.
den schufifertig armiorten Explosionśzylinder mit dem auf I ste llt don abgeschossenon Zylinder ohne Kolben und 
dio Ledcnnembrano x loso aufgesetztcn K olben)', F ig. 11 I Patronenhalter dar, wiihrend F ig . 12 den armierten Patronen-

11.

ziindung absolut sicher funktioniert, wenn die Stromqnelle, 
dio Leitung und der Gluhztinder gakanoskopisch ge- 
priift werdon.

Bei dem bcschriebcnen Sicherheitsapparat erfolgt diese 
Prufung in der denkbar vollkommensten Art, 03 entfallen 
bei ihm auch dio N achteile der wechselnden Gruben- 
yerlialtniśśe und die der langon , lluchtig golegten, 
mangelhaft oder gar nicht isolierten Leitungen, sodaC die 
bei dem Apparat getroffene elektrisclie Zundeinrichtung 
ais a b s o lu t  s i c h e r  angesehen werden muC.

A uf W unsch kann man, um jedes Bedonken zu be- 
seitigen, in dem Explosionszylinder mehrere Zfinder (z. B. 
3 Stuck) parallol schalten, von denen jeder einzelne zum 
TJmstellen dos Schiebers der Dampfbremse genugt, sodaB,

Fig.

halter alleiu veranschaulicht. Da oin mit 
Gluhziindorn yersehcncr Patronenhaltor stots 
in  Resorve gehalten wird, so nimmt die 
W iederherstellung des Esplosionszylinders 
nach erfolgtem Funktionieren des Apparates 
h ó c h s t o n s  e in o  h a lb e  M in u tę  in 
Anspruch.

D ie Sicherheit der oloktrischen Ziindung 
wird nur in Frage gezogen worden kSnnen, 

Fig. 12. wenn man dio MiCerfolge alterer elektrischer 
Zundmethoden, iiisbesondere dor Funkenzunder im Augo 
hat. Dio neueren Erfahrungen jedoch, die mit elektrischer 
Ghihziindung beim w estialischon Stoinkohlonbergbau gemacht, 
worden sind, haben bewiesen, daC dio elektrisclie Gliih-
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i
Antrieb 

von der loseit 
Seiltrommel

Antrieb 
von der festen 

Seiltrommel

i
i

Fig. 13.

SclilieGlich sei noch ein TJmstand erwahnt, welcher 
das Wesen dieses Sicherheitsapparates ganz besonders 
charakterisiert:

Dadurch namlich, daG dio Lagerung der Segm entplatte  
nicht unmittelbar an der Achso des Teufenanzeigers, sondern 
unterhalb derselben durch den feststelienden Bolzen b

sohle

sollto ein Ziinder nicht intakt sein, dnrch die beiden 
anderen Ziinder noch eine doppelte Sicherheit vorhanden 
ist. Im  iibrigen geben die obenerwahnten MeGinstrumento

durch einfaches Nioderdriicken einer T aste genane A us- 
kunft iiber den jew eiligen Zustand der Batterie und Leitung  
sowolil, ais auch uber die Zflndbereitschaft der Ladung.
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erfolgt (vergl. F ig . 3 ), wird die Bewegung der Segm ent- 
platto von der Ruhelage nach der einen oder anderen Soite 
beschleunigt, d. h ., jo mehr sich die P latte der End- 
lago p , p , bezw. p 2 p 2 nahert, um so groOcr wird das 
Verhaltuis ihrer Bewegung zu der des Teufon- 
anzeigers; m it anderen W orten: je  mehr sich die Fórder- 
sclialon der H ingebank bezw. der Soliło nahern, um so 
mehr w aclist dio Em pfindliehkeit des Apparates, da der 
M afistab des von dem K ontaktstift beschriebenen Fahr- 
diagrammes durch diose eigentiim liche MaBnahme gerado 
an don Stollen bedeutend yergroBert wird, wo os in der 
Praxis auf eine m oglichst prńzise W iedorgabe der tat- 
sachlichen Bowegnng der Fórderkorbo ankommt.

Boi dom m it vortikalom Toufenzeiger kombiniorton 
Sicherheitsapparat, desson Konstruktionsprinzip aus dor 
F ig . 13 ohno weitero Erklarung zu ersehen ist, wird die 
rolative Beschleunigung der Segm ontplatto P , wio sio im 
Yorhorgehenden Absatz beschriebon ist, durch die schrago  
Anordnung der Hebolarme h h zu der Segmontplatto P  
einosteils und zu dor B ewogungsrichtnng des Bolzens b 

.andornteils, wolch letzterer m ittels der Steuerstange S von 
den Teufonzeigerinuttern m bezw. m, in dor Etullaufperiode 
m itgehoben wird, horbeigefuhrt.

Im ubrigen unterschoidot sich dor Apparat stehender  
Anordnung von dem dor rotierenden Anordnung nur 
durch don Fortfall der Kurvenflugel auf dor einen Seite 
der Segm entplatte P . D ie E insoitigkeit der Segm entplatte  
ergibt sich aus dor Betrachtung, daC der Bolzen b gegen  
Ende eines jeden Aufzuges nur ;in einer R ichtung (nach 
aufwarts) vou der Steuerstango S mitgenommen wird. 
Hervorzuheben ist noch, daB sich der Sicherheitsapparat 
stehender Anordnung bei Sohlonwechsol obonso wie der 
oben beschriobene Apparat żugleich mit dem Toufenzeiger 
se lb stta tig  einstellt.

T echnik.
E in e n  H o m m sc h u h . m i t  s o lb s t ta t ig e r  S a n d s tr e u -  

v o r r ie h tu n g , welcher eine sichero Brem sung yon Eisenbahn- 
fahrzeugen ermógliclien soli, bringt die Firma I. W . C. 
W ilke in Braunschweig in den Handel. Dor beistehend  
im L angsschnitt dargostellto Hemmschuh besteht aus der 
m it zwoi seitlichen Loitbacken yersehenen Sohlenschiene 
(Zungo) a, welcho zum Zwecke der Auswechselung m it dem 
darauf sitzenden Hemmkórper vernietet ist. Letzterer 
tragt eino in senkrecliter R ichtung bewegliche Kopfplatte p, 
auf welcher eino auswechselbare Stahlplatte c befestig t ist. 
An der Kopfplatto sitzt ein Schioberbolzen d, der m it 
Reguliorschraube e fur die Sandzufiihrung yersohen und 
durch eino Scliraubenfeder f  in seiner YerschluBIage ge- 
haltcn wird. An dem Hemmkórper bofinden sich ferner 
ein H andgriff und eine VerschluBklappe, sowie die zu 
beiden Seiten wagcrecht drehbar angeordneten Schleifbacken, 
welcho durch eine Zugstange 1 miteinander yerbunden 
und durch oine Blattfeder gegen don Schieneukopf gedruckt 
werden.

Sobald das aufgefahreno Rad den Schieberbolzen d 
niederdriickt, fa llt der Sand durch die Bohrung s und die 
im Boden des Korpers und der Zunge befmdliclie Offnung
o auf dio Schiene.

Die beiden Schleifbacken dienen einerseits zur Ffihrung 
des Schuhs, andererseits kann der neben dem rollenden

Fahrzeuge herlaufendo Arbeiter durch einen Zug an einer 
Stange oder Kotte dio Schleifbacken zusammenzióhen und 
dadurch die Bromswirkung erhohen. Dadurch und durch

dic Sandstrcuung wird ein sicheres Bremsen auf kurze 
Breinsstrecken auch bei feuchten Scliienen orinSglicht.

Der Bromsschuli paSt sich infolgo der seitlichen  
Fcderung der Schleifbacken jedem Schienenprofil an.

Y olksw irtseliaft und Statistik . 
K o h le n a u s f u h r  G r o fsb r ita n n ie n a . (Nach dem Trad# 

Supploment des Econom ist.) Die Reihenfolge der Lauder 
is t  nach der Hóhe der Ausfuhr im Jahre 1 9 0 2  gewahlt.

N ach:
Au

1902

just 

1903

Januar bis 
August 

1902 | 1903

Ganzes 
Jahr 1902

-' .__: -■■■' , iu 1000 t*)
Frąnkreich . . . . 521 491 46321 4 577 i 7 722

-178 558 4087! 4286 6 091
D eutsch land  . . . 552 551 3775! 4012 5 917
Schweden . . . . 347 337 1810; 1996! 2 954
Spanien u. kanar. Iuselu 183 205 1044; 15721 2 730
R u B la n d ...................... 349 395 1035 17-12 2 395
Diinemark . . . . 100 188 12891 1360 2 205
Egypten . . . . . 1-15 190 1313 1407 2 030
Norwegen . . . . 119 113 870j 899 1 449
Brasilie n ...................... 73 73 589 612: 980
Portugal, Azoren und 

Mardeira . . . . 80 80
i

6041 617: 957
H o l l a n d ...................... 71 03 490: 462 772
Brit. Ost-Indien . . 19 38 413! 324 627
Malta . . . . . . 81 31 4181 257: 583

36 29 282 274! 431
G ib ra lta r ...................... 15 39 138: 180 252

42 5-1 344! 381:
Griechenland . . . 30 30 263' 272
A lg ie r ............................ 21 — 27 r 413
Ver. Staaten v. Amerika 10 7 911 1128
C h i l o ............................ 32 22 273; 205 ' 7 511
U r u g u a y ......................
Argcntinien . . . .  
Brit. Sudafrika . . . 
anderen Liindeni . .

60
52
34

116

07
70
44

203

521i 
680i 
446 

1139,

418
720
426

1678
Zusammen an

3 030 3 902 28 03o! 30 219 43 851
K o k s ............................ 00 49 409| 426 699
B r i k e t t s ...................... 81 72 731| 639 1007

Uberhaupt 3 771 - 4 023 29 170| 31284 45 016
Wert in 1000 J i .  . . 45 450 46612 360322 ■ 369322 563 483
Kohlen etc. furDampfer 

i. auswartig. Handel 1 374 1 473 10 044: 11 114 15 390

*) 1 t =  1000 kg.
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F ó r d e r u n g  d e r  S a a r g r u b e n . Die staatlichen Stoin- 
kohlongruben haben im Monat A u g u s t  in 2 6  Arbeitstagen  
8 6 0  190 t gefórdert und einschlieBlich des Solbstverbrauchs 
8 6 5  0 1 8  t abgesetzt. Wahrend des gleichen Zeitabschnittes 
im Yorjahre m it 26  Arbeitstagen belief sieli die Fórderung

auf 8 1 8  1 1 5  t, der Absatz auf 8 2 5  4 8 1  t. M it der E isen
bahn kamon 5 7 0  6 1 0  t, auf dem W asserw ege 68  3 5 1  t 
zum Yersand, 2 9  8 7 0  t wurden durch Landfuhren ent- 
nommen, 1 6 6  2 1 3  t den im Bezirke golegenen Kokereien  
zugefillirt.

Yęrkehrswescn.
W a g e n g e s to l lu n g  f iir  d io  Z o e h e n , , K o k e r e ie n  n n d  B r ik o t tw e r k e  d e r  w ic h t ig e r e n  d e u t s c h e n  B e r g b a u -  

b o z irk e . (W agen auf 10 t Ladegewicht zuriickgofiihrt.)

1.—15. August 16.—31. August Im ganzeu 
Monat Augustgestellt gefehlt

1
gestellt gefehlt gestellt i gefehlt gestellt gefehlt

insgesamt pro Fordertag 
durchschnittlich insgesamt pro Fordertag 

durchschnittlich gestellt gefehlt

Ruhrbezirk: . . . 1903 241  4 5 3 — 18 571 _ 2 5 1  711 _ 19 3 6 2 _ 4 9 3  1 34 —

1902 213 818 — 16 418 — 216 233 — 16 633 430 051 —

Obcrschl. Kohlenbez. 1903 81  8 9 1 — 6 2 8 5 -- 8 9  31/2 --  ' 6  8 5 3
-

171  2 4 3 —
1902 79 890 — 6 086 -- 83 385 -- 6 396 _ 163 275 ’ —

Niederschles. Kohlen- 
bczirk . . . .  1903 16  3 6 9 | _ 1 2 5 9 __ 16  0 8 2 1 2 3 7 _ 3 2  4 4 4 _

1902 15 377 — 1 183 — 15 357 1181 _ 30 734
Eisenb.-Dir.-Bez. St. Joh.- 

Saarbr. u. Coln: 
a) Saarkohlenbezirk . 1003 .?.? s u 3 595 32 887 3 S32 66 734
b) Kohlenbez. b. Aachen 1903 7 767 -- SUS — 8 300 — 631 16 067 —
c) Kohlcnz, i. Ilombcrp 1903 2 554 -- 10H — 3 689 — 207

.
5 243 —

d) Rh. Brattnk.-Hez, . 1903 6 372 -- 483 — 7 1S1 — 151 _ 13 453 —
zus. 1903 5 0  4 3 0 — 3  8 7 9 - 51  0 5 7 — 3  9 2 1 — 101  4 8 7 —

1902 4G713 — 3 591 _ 46 532 8 3 583 1 93 245 8
Eisoub. - Direkt.-Bezirke 

Magdeburg, Halle und 
Erfurt . . . . 1903 5 1 488 2 6 8 3  961 21 5 6  3 0 6 5 3 0 4 3 3 1 41 1 0 7  7 9 4 7 9 8

1902 47 29 i — 3 038 _ 52 578 43 4 045 3 99 872 43
Eisenb. - Dir. -Bezirk 

Cassel . . . .  1903 /  0 41 — 8 0 _ 1 1 1 8 8 6 2 1 5 9 _
1902 1079 — 83 1 166 _ 89 _ 2 245 —

Eisenb. - Direkt. - Bezirk 
Hannover . . . 1903 1 6 7 2

.
1 29 _ 1 729 - 1 3 3 3  4 0 1 _

1902 1 623 125 - 1772 -- 136 _ 3 395 —
Sachs. Staatseisenbahnen: 

a) Zwlckau . . . .  1903 7 516 _ S7S S42 680 16 058
b) I îgau-OeUnilz . . 1903 6 7.17 — 411 — 5 7S3 - 441 — 11 490 —
c) Meusclwritz. . . . 1903 5 SIS 2.5 . 437 2 6 261 44 tS 4S2 34 11 810 471
d) Drcsden..................1903 1 343 - .06 — 1 230 - 95 — 2 472 -

zus. 1903 2 0  0 4 5 25 1 5 4 2 9 2 0  7 65 4 4 6 1 5 9 7 3 4 4 0  8 1 0 4 7 1
1902 19 562 1 505 20 353 7 1 565 1 39 915 7

Bayer. Staatsciseub. 1903 2 2 4 8 — 1 8 7 — 2  3 7 2 _ 1 8 2 _ 4 0 2 0 _
1902 2 351 — 179 — 2 675 -- 189 _ 5 026 _

Klsafi - Lothriug. Eisen
bahnen zum Saar- 
bezirk . . . .  1903 j 5 741 4 7 7 6 3 4 4 4 8 9 1 2  0 8 5

1902 5 006 — 417 — 5 599 — 431 — 10 605 —
F u r d i e  A  b f  u h r v o n K o h l o n , K o k s  u n d  B r i k e t t s l a s  d o n  R h o i n li a f o  n

GroCh. Badische Staats
eisenbahnen . . 1903 12  0 9 7 2 0 6

w u r d e n  g  e 

9 3 0  i 16

s t e l l t :  

1 2  122 4 8 9 3 3 4 2 4  2 1 9 2 5 4

Elsafi - Lothring. Eisen
bahnen . . . .  1903 1 9 0 3 1 5 8 2  1 7 8 1 6 8 4 0 8 1

1902 1 752 — 147 — 1 742 _ 134 _ 3 191 __
Yon den Zechon, Kokereien und Brikottwerkon der deutschen Kolilonbezirke sind fiir die Abfuhr vor Kohlen

Koks uud Briketts im Monat Ang. 1 9 0 3  in 2 6  A rbeitstagen*) insgesam t 9 6 9  1 7 7  und auf don A rboitstag durcli- 
schnittlich 37  2 7 6  Doppelwagen zu 10 t m it Kohlen, K oks und Briketts beladen und auf der Eisenbahn Torsandt worden, 
gegen insgesam t 8 7 8  .363 und auf den Arboitstag 33  783  Doppelwagen in domsolben Zeitraum des Yorjahres boi 2 6  
Arbeitstagen.*) E s wurden demnach im A ugust 1 9 0 3  90  8 1 4  Doppelwagen oder 1 0 ,3  pCt. mehr g este llt  ais 
gleichen Monat des Yorjahres.

im

*) Zahl der Arbeitstage im Ruhrbezirk.
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A m tU ch e  T a r ifv e r a n d e r u n g e n . Yom 10. 9 . 0 3  ab 
worden dio Stat. der Braunschweig-ScliSningor Eisonbalm in 
don oborschlesisch-nordwcstdeutsch-m ittoldeutsch-hessischen  
Kolilontar. einbezogen.

Vom 1. 9. 0 3  ab wird die Strecke Polzin-Biirwaldo in 
don oberschlesiseh-Berlin-Stettiner und den nioderschle- 
sischon Kohlenverkehr einbezogen.

M it sofortiger G iiltigkeit wird Stat. Nieronliof ais 
Ygrsandśtat. in don rheinisch-westfalisch-hessischen Kohlen- 
yerkohr aufgenommen.

Am 15 . 9. 03  wird Stat. Jupille ais Versandstat. in 
don Kohlenausn.-Tar. vom 1. 9. 0 0 . aufgenommen.

Yom 1. 10. 03  ab wird Stat. Frielendorf in den 
Ausn.-Tar. fur Stoinkohlen etc. nacli lta lien  einbezogen.

Mit dem 15 . 9 . 0 3  wird Stat. Marionthal b. Schweina 
und m it dem 1. 10 . 0 3  Stat. Thyrow der Strecke Berlin- 
Jiiterbog in den oberschlesisch - nordwestdoutsch - m ittel- 
deutsch-hessischen Kolilenverkehr einbezogen.

Am 15 . 9 . 03  erscbeint fiir den Transport von Kohlen  
und Koks aus dem Saargobiete sowio von den Rhein- 
um schlagsplatzen Lauterbacli, Ludwigsliafon, M ańm iliansau, 
Speyor und StraBburg nach Stat. der franzósischen Ostbahn  
ein neuer Kohlen tar. Nr. 21 .

Am 1. 1 0 . 03  tritt im westdeutsch - osterroichisch- 
ungarisclien Verband zum T ar.-H eft 3 der Nachtr. 3 mit 
neuen Frachtsatzon fiir den Ausn.-Tar. Nr. 3 4  fur Braun- 
kolilenbrikotts in Kraft.

M arktbericlite.
E s s e n e r  B o r se . Amtlicher Bericht vom 14. Sept. 

1 9 0 3 , aufgostellt von der BGrson - Kommission. Dio 
Notiorungen fiir Kohlen, Koks und Briketts sind gegen  
die Vorwocho unverandort.

Marktlago andauernd fest boi flottem A bsatz. Die 
nachste Borsen - Versammlung findet am M ontag, den 
21 . Sept. 1 9 0 3 , nachm. 4  TJhr im „Berliner H of“ , 
Hotol Hartmann, statt.

B ó r s e  z u  D u s s e ld o r f .  Amtlicher Kursbericht vom
3. Sept. 1 9 0 3 ,  aufgostellt yom B5rsonvorstand unter 
M itwirkung der vereideten Kursmakler Eduard Thielen und 
W ilhelm  Mockert, Dusseldorf.

A . K o h le n  u n d  K o k s .
1. G a s -  u n d  F la m m k o h le n :

a) Gaskolile fiir L euchtgasbereitung 1 1 ,0 0 — 1 3 ,0 0  J L
b) G e n e r a t o r k o h lo ............................ 1 0 ,5 0 — 1 1 ,8 0  „
c) Gasflammfórderkohlo . . . . 9 ,7 5 — 1 0 ,7 5  „

F o t t k o h  l e n :

a) F o r d e r k o h l e .................................... 9 ,0 0 —  9 ,8 0  J L
b) beste melierte Kohle . . . . 1 0 ,5 0 — 1 1 ,5 0  „
c) K o k s k o h le .......................................... 9 ,5 0 — 1 0 ,0 0  „

M a g o r o  K o h lo :
a) F o r d e r k o h l e ................................... 7 ,7 5 —  9 ,0 0  „
b) melierte K o h l e ............................ 9 ,5 0 — 1 0 ,5 0  „
c) Nufikohle K oni II (Authrazit) . 1 9 ,5 0 — 2 4 ,0 0  „

K o k s :
a) G ie B o r e ik o k s ................................... 1 6 - 1 7  „
b) H o c h o fo n k o k s................................... 15
c) NuBkoks, gobrochen . . . . 1 7 - 1 8  „

B r i k e t t s  . .......................................... 1 0 ,5 0 — 1 3 ,5 0  „

B . E r zo :
je nach Qualitat

1. Rohspat je  nach Qualitiit . . . . 1 0 ,7 0  J L

2 . Spateisonstein, gerósteter . . . .  1 5 ,0 0  J L

3 . Somorrostro f .o .b .  Rotterdam . . .  —  „
4 . Nassauischer Roteisenstein m it etwa

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

C. R o h e is o n :
1. Spiegeleisen la .  1 0 — 1 2  pCt. M angan 67 „
2. W eiBstrahliges Qual.-Puddelrohoisen: —

a) R hein.-w estf. Marken . . . .  56  „
b) Siegerlander M a r k e n ............................5 6  */

3 . S t a h l e i s e n .......................................................58  „
4 . Englisches Bessemereisen, cif. Rotterdam —  „
5. Spanisches Bessemereisen Marko Mudela,

cif. R o tte r d a m .................................................  —  »
6. Deutsches Bessemereisen . . 6 7 ,5 0 — 6 8 ,5 0  „
7. Thomaseisen frei Verbrauchsstello 5 7 ,4 0 — 5 8 ,1 0  „
8 . Puddeleisen, Luxemb.Qual. ab Luxemburg 15,60- 40,40 „
9 . Engl. Roheisen Nr. III ab Ruhrort . 6 6  „

10 . Lu.wmburger GieCereioisen Nr. III ab
Luxemburg . ................................................. 52  „

1 1 . Deutsches GieCereieisen Nr. I  . . 6 7 ,5 0  „
1 2 . „ „ „ II  »
1 3 . „  „  „  III  . . 6 5 ,5 0  „
1 4 . „ H a m a t i t ...................................  6 8 ,5 0  „
15 . Span. H am atit, Markę M udela, ab

R u h r o r t ...............................................................—  »
D. S t a b e i s e n :

Gewohnliches Stabeisen FluBeisen . 1 1 0 — 1 1 2  „
Gewólinl. Stabeisen SchweiBeisen . . 1 2 0  „

E. B le c h o .
1. Gewóhnliche Bleche aus FluBeison . . 1 3 0  „
2. Gewóhnliche Bleche aus SchweiBeisen —  „
3 . K esselbleche aus FluBeisen . . . .  1 5 0  „
4 . K esselbleche aus SchweiBeisen . . .  —  „
5. F e in b le c h e .......................................................—  „

F. D r a h t :

1. E isen w alzd rah t................................................—  »
2. S ta h lw a lzd ra h t................................................ 120  „
A u f dem Kohlenmarkt herrscht rege Nachfrago bei

starkom Yorsand. D ie Lago auf dem Eisenmarkt is t  seit 
dom letzten Bericht unvorandert. Die Annahme der neuen 
Syndikatsbedingungen durch die bisher am Kohlensyndikat 
boteiligten Zechen —  mit Ausnalime einer einzigen kleinen 
Zeche —  hat eino g iin stige W irkung auf den Verkebr in 
Kohlenkuxen ausgeubt. N achste BOrse fur W ertpapicre 
am Donnerstag, den 2 4 . Sept., fiir Produkto am 
Donnerstag, den 1. Oktober 1 9 0 3 .

A A u s la n d is c h e r  E is e n m a r k t .  Yom s c h o t t i s c h e n  
Eisenmarkt lauteten die letzten Berichto besser. Der 
Geschaftsyerkchr hat sich seit einiger Zeit entschieden 
belebt, die Aussichten sind ermutigender und die Prois- 
yerhaltnisse liegen durchweg giinstiger. Der Roheisen- 
warrantmarkt war zuletzt still, dio Baissespekulanton halten  
sich jetzt wieder fem ; am meisten wurde m it London ge- 
tatigt, wahrend die lokale Nachfrage sich in den engsten  
Grenzen hielt. Gewóhnliche schottischo Warrants standen 
zuletzt a u f ,51  $■ 6V 2 d . cassa. Clevelandwarrants wurden 
auf 4 6  s. i y 2 d. cassa und 4 6  s. 3 d. iiber einen Monat 
gehalten. Cumberland Hamatitwarrants blioben ver- 
nachlassigt und notieren 5 6  s. 6 ’/ 2 d. cassa. D ie E in
fuhr von Clovelandeisen is t  sehr betrachtlich, im A ugust 
wurden 12  0 0 0  t mehr eingefuhrt ais im Yormonat, im 
Durchschnitt werden taglich 1 7 0 0  t bezogen, dabei geht
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audi dio volłe Erzeuguug der 85  scliottisclion Hochofen in 
don Yerbrauch, was die Regsam keit des Marktes kenn- 
zeichnet. Anf dem Fertigeisen- nnd Stahlmarkte is t  die 
Besch&ftigung flotter. doch werden noch immer Klagen 
uber milolinenden Betrieb Tomommen. Scliiffsbleche werden 
auf 5 L .  17 s. 6 d. gehalten. K esselbleche sind gesucht, 
werden aber im Preise von deutschen Werken um 7 s. 6 d. 
nnterboten. Stahlschienen leiden gleichfalls durch W ett- 
bi'werb. In Baumaterial is t  die Nachfrage recht be
friedigend; umfungreicho Auftrage liegen vor fiir Canada 
und Sudafrika.

In E n g la n d  hat sich dor Markt nach den Berichton 
ans Middlesbrough im laufenden Monat nicht so g iin stig  
entw ickolt, wic man zunachst erwartet hatte. Dio Besserung 
In Rohoisen ist ausgoblieben, und viele Fcrtigerzeugnisse  
zeigen weichende Tendenz; iiber die W eiterentwicklung 
herrscht som itwieder ziemlicho UngewiBheit, und dies beatarkt 
naturlich die Yerbraucher in ihre abwartenden Haltung. 
Am giinstigsten is t  noch immer C le v o la n d r o h e is e n  
gestellt, wenngleich auch hier nicht die Entwicklung 
den Erwartnngen cntspricht. Noch liegt wenig Grund 
zur K lage vor, die gesamto Erzeugung wird abge- 
stoBen und Lagervorrate sind so gut wie garnicht yor
handen. Dor regelmaCige Absatz is t  aber hauptsachlich 
durch die ungewóhnlich lebhafte schottischo Nachfrage 
gesichort, anderonfalls wiirden sicher etliche Hochofen 
niedergeblasen und die Preise herabgesetzt worden sein. 
Nr. -1 war auf diese Art fiir andere D istrikte knapp, nnd 
die GieBereien bonnten oft kaum don vollen Bedarf decken. 
GieBereiroheisen Nr. 4  erzielto znletzt 4 6  s. 6 d., Nr. 3 
G. M. B . wurde zunachst noch auf 4 6  s. 9 d. gehalten, 
g in g  aber yereinzelt bereits zu 4 6  s . 6 d. Nr. 1 stoht 
wegen ilberreichlichen Angebots nicht im richtigen Ver- 
haltnis zu Nr. 3 und wird zu 4 8  s. 3 d. abgegeben. In 
den geringeren Sorten is t  bei beschrankter Erzeugung 
weniger Angebot und daher mehr S te tig k e it; granes 
Puddelroheisen notiert unyerandert 4 5  s. 6 d., meliertes 
45  s., weiBes ist garnicht erhaltlich und daher nominell. 
Sehr unbefriedigcnd liegt H a m a t i t r o h e i s e n ;  die Nach
frage is t  sehr still und wird sich kaum belebeu, solange  
die Flane in Stahlplatten anhalt. Der Betrieb is t  gegen- 
wSrtig durchaus unlohnend, und anf die Dauer mussen 
entwedor Hochofen niedergeblasen oder auf Clevelandeisen 
Terwondet werden. Gemischte Lose der Ostkuste sind 
inzwischen auf 55  s, zuruckgegangen; vereinzelt war bereits 
zu 5 4  s. 9  d. anzukommen. —  Auf dem F e r t i g e i s e n -  
u n d  S t a h lm a r k t  hat sich die Nachfrage in allen Zwrigen 
w eitoh in  verlangsam t; namentlich die vom Schiffbau 
abhangigen Betriebe mussen vergeblich auf Besserung 
warten. Dio Preise blieben nicht unersrhuttert, doch sind 
weitere Herabsetzungen kaum mógł ich, da der gegenwartige  
Betrieb nicht mehr lohnend genannt werden kann; im 
ilbrigen kann man sich daron auch keine regere Nachfrage  
versprechen. SchifTplatten in Stahl notieren 5 L .  12  \  
6 d„ in E isen 6  L. 10 s., SchitTswinkel in Stahl 5 L .  
10 s .,  in Eisen 6 L .  5 s . Gewóhnliches Stabeisen wich 
Anfangs September um 2 ,<?. 6 d. auf 6 L . 7 $. 6 d. 
Stahlschienen, die sich Iange Zeit ara besteu behaupteten, 
haben ebenfalls gelitten und sind nunmehr bei 5 L .  fiir 
schwere Profile angelangt, guBeiserne Schienenschuhe bei 
3 L .  10 s. Die EisengieBereien melden im allgemeinen  
flotte Beschaftigung, insbesondere die ROhrengieBereien.

Der b e l g i s c h e  Eisonmarkt blieb in den letzten Wochen

still und andorto sich im ganzen wenig. Dio Proiso blieben  
in der Hanptsache unyorandert, doch ist elier N eigung zur 
B aisse. Neuerdings wurdo Qualitatspuddolrolioisen von der 
Gesellschaft Athns um 2 ,5 0  Frcs. herabgosotzt auf 51 Frcs. 
Auf dem Fertigeisen- und Stahlmarkte war der Andrang  
maBig, es horrschte im ganzen noch wenig Sicherlioit. 
Die oberen Preisgrenzon von Anfang A ugust sind inzwischen  
vielfach wieder in W egfall gekommen. Handelsoisen Nr. 2 
notiert fur Ausfuhr f.o .b . Antwerpen je tz t 1 2 7 ,5 0  Frcs., 
Nr. 3  1 3 2 ,5 0  Frcs., wahrend fur B elgien sich dio Preiso 
um 2 ,5 0  Frcs. erhóhen. Gewiclion sind namentlich Triiger 
im Ausfuhrgeschiifto auf 110 Frcs. Blecho sind wenig  
yerandert, nur wurden dio friihcrcn unterston Preisgrenzen, 
in  letzter Zeit fast ausschlieBlich notiert. Zwischen den 
Inland- und Ausfuhrproisen is t  ein Abstand von 5 Frcs. 
fur alle Sorten. Stahlschienen wurdon zuletzt auf 1 1 2 ,5 0  Frcs. 
gehalten; neuerdings sind grOBero Posten fiir H olland in 
Unterhandlung.

Der f r a n z ó s i s c l i o  Eisonmarkt ist in den meiston 
Distrikten noch immer still und dio Preiso haben sieli noch 
kanm aufbessern lassen. Ilandelsoison notiort in Paris 
uiiTerandert 1 5 7 ,5 0  Frcs. und Triiger gehon zu 1 7 0  Frcs. 
In den Ardennou wird nur bei kleineren Posten 1 5 5  Frcs. 
erzielt, bei einigennafien bedeutondon wird zu 1 5 2 ,5 0  Frcs. 
abgegeben. Im Norddopartomont laBt dio B oschaftigung  
andauernd zu wunschen, immerhin hat man b islan g  linon  
leidlich regelmaBigen Botrieb durchgoftihrt. Bessor gostellt  
waren, wie in den Yorinonatcn, dio Werke an dor oberen 
Marne. Man verzeichnet hior stfirkoron Absatz an Bau
material; desgloichen brachton dio lotzton Wochon zahl- 
reiche Auftrage au landwirtschaftlichon Masohinon. Im 
Loirobassiu und im Contro bat sich noch niclits zum
Besseren gewondet.

D io  L a g o  d er  E is o n -  u n d  S ta h lin d u str io  in  d on  
V e r e in ig te n  S ta a te n . Wahrend der Sommermonato 
hatten sich in dem Eisen- und Stah lgeschaft recht unbo- 
friedigende Yerhaltnisso eiugestollt, welche sich durch Ab- 
fallen der Nachfrage nach Eison- und Stahlmatorial aller 
Art uud durch scharfen liiiekgang der Preiso konu- 
zeichneten. M it Herannahen dos llerb stes  scheint mm
jedoch eino W endung zum Bossoron ointreton zu wollen. 
An Stelle des yiolfach bisher yorherrschonden Possim ism us 
is t  wieder eino zuversichtlichoro Stimmiiiig eingekehrt, dio 
yerschiedenen Mark to beginnen sich wieder zu bohiben, 
und wenngleich grofio A bschlilsse nur ausnahm sweiso go- 
meldet werden, so nimmt dio Zahl dor oiulauftmdon Bo- 
stellungen doch zu und es wird durchgangig baldigo  
Lioferong ausbedungen. Dio grOBton Einzelordies der 
jCngsten Zeit g ingen vou der International llaryestor Co. 
in Chicago, dem Erntem aschinon-Trust, aus, dio fiir ihron
Saisonbedarf dio Lieforung von 100 0 0 0  t Itohoison uud
4 0  0 0 0  t Stangenstahl in Auftrag gtgebon hat. In Stahl- 
scliieneu hat in den lotzton Woelion die Baltimore und 
Ohio-Balin die greBte Ordro (5 0  0 0 0  t) plaziort. DaB 
trotz dor insgesam t gtifcn uud goaundon M arktlage der 
Yor. Staaten doren hervorragoudsto Industrie einen zoit- 
weiligen Rficksohlag erloidon konnto, findet seiue Erklarung 
fast ausschlieBlich in folgenden Ursaohen: zu nahe Be- 
ziehungon der groBen Eisen- und Stahlgesellschafteu zu 
W all-Str., die se it dem Friihjalir sich iiber das ganze Land 
ausbreitende Unruho in Arboiterkreisen und sciilioBUch 
Maugel an Yertrauen zu der B estandigkeit der Preise. Die 
uahen Beziehungen zu W all-Str. erklitren sich aus der von
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dieser Seite zur D nrchfilhrang der Organisation der groBen 
E isen - und Stahłunternehmungen geieisteten  finanziellen 
Befhulfe, und es g ib t fcanm eme groCe indnsfrielle Kor- 
poraKon, welche nicht m it Bankintereasen affiliiert ist.  
N icht w enig Beamte dieser groBen Indnatriegesellschaften  
sollen dem Sekurftatenmarfcte gr3Bere Aufmerksamkeit zu- 
wenden ais ihrem eigenfliehen -Pflichtenkreiae. Zadem hat 
das A ngebot Y on  neuen Industriewerten im Gesaratwerte 
Yon Handerten voa M illionen von Dollars, ani' welche holie 
Diyidenden in A assich t g e ste llt  wurden, zahlreiche Leute, 
die b is dahin W all-Str. ferm geblieben waren, zum Ankauf 
solcher Indnstrieaktien veranIaCt, nnd von diesen Lenten 
wird die L agę des E isengeschaftes nach dem A uf- n n d  

Niedergange der Kursę bem essen. Der starkę Kursfall der 
Stahltrnstaktien wurde Yon dieser Seite ais Yorbedentung 
fiir eine K risis in der E isen- und Stahlbranche angeseheu, 
wahrend es sich tatsachlich dabei nur um ein g c t  durch- 
gefuhrtes Baisse -  M a u r er  handelte. Doreh diesen Z urs- 
fall sind dem Iegitlm ea G escM ft jedoeh Millionen yon 
DoIIars entzogen worden, m it der Folgę, daB das Yertranen 
in  die Zuknnft erschuttert und groGe Geschaftsunter- 
nehm ungea, welche sonst zur A usfuhnm g gekommen waren, 
aufgegeben wurden. D ie gegenw artige Knappheit im Geld- 
markt ist auch eine hierm it znsammenhangende Erscheinung, 
Yiete indastrielle Unternehnmngen finden es sehwer, 
fur lesritime Zwecke Geld aufznnehmen. D ie Arbeiter- 
schwierigkeiten haben in hohem MaB*; dazu beige tragen, 
das E isen- und Stahlgesehaft niederzudrucken. Der drohenden 
H altuug der organisierten Arbeiter wegen und infolge der 
fast Yoa dor ganzaa Arbeiterwelt gestellten  unterstandigen  
Ftrderangeii hoheren Lohnes bei verminderter Arbeifcszeit, 
Forderungen. welche in Yielen Fallen die Arbeitgeber zu 
bewilligen auCer stande waren, sind zahlreiche Bauprojekte 
auf uubestim m ta Zeit hinansgeschoben worden nnd manche 
davou mOgen iiberhaupt uie zur A usfuhrnng kommen. 
Besonders haben sich auch dio Bahngesellscbaften zur 
Eiusehrtiukuttg ihrer Bauprojekte veranlaCt gesehen, was 
sich  iu der Nachfrage nach Eisen und Stahl stark fuhlbar  
m acht. Zudem hat der N iedergang der E isenpreise anf 
die Konsumenten absehreekend gewirkt. So ist Bessem er- 
eiseu  iu den letzten Monaten yo u  der ungewi5hnlichen R ite  
vou 2 2  23  l>«lt. per ton bis auf etwa 17 Doli. am Ofon
zurilckgegaugen, uud sudliches Roheisen hat eine vier- 
m aligo KriuiUHguag des P reises von jedesm al 1 ,5 0  Doli. 
per tou eriahren. Danut sind die P reise ungefahr au f das 
vorjahrigo Niveau iurQckgegangftn. Da inzwischeu jedoeh  
dio H erstelluugśkosteu um etwa die H alfte gestiegen  sind, 
wobei 9 0  pCt. der Steigerung auf den Arbeitslohn entfallen, 
wahrend die Arbeiter durchaus nicht gew illt sind. den er- 
ruugenen Yorteil aufzugeben, so meliren sich bereits die 
Molduugen, wouach llochofonbesitzer Yorbereitungen tretTen, 
den Betrieb vorl3utig einzustelleu. Die Produktion wird 
dadurch reduziert, indem die je tz t ausgeblasenen Hochofen 
auCSer Betrieb bleiben werden, b is die allgem eine geschaft- 
liche Situation sich wieder bessert, oder sich fur sie  eine 
Herabmiuderuug der Huuptkosteu erreichen liifit. Auch iu 
Kohstahl waren die P reise fiir protnpte Lieferung auf eine 
anormale Huho M nm ifgegangen, a u f der sie  sich dem 
reichlicher wordenden Angebot von Roheisen gegenuber  
nicht zu lu lteu  verniochten. D ie Lage des Stahlmarktes 
ist jedoeh stabiler, deun nachdem auch die Stahipreiso auf 
eine normale, den groBen Produzenteu aber itnmer noch 
guton Gewiuu briugende B asis zunlckgegangen sind, werden

sie daraof you den groBen Syndikaten, der U. S. Steel
Corp. an der Spitze, welche die Preise aller w ichtigen
Stahlprodnkte kontrollieren, festgehalten. So stehen Stahl- 
knuppel, Stahlstaugen, Stahltrager, Stahlplatten, Stahl- 
bleche, Stahlschienen ete. hente auf demselben Preisnivean  
wie Tor einem Jahre, obgleich die Nach frage gegenwartig  
lange nicht so lebhaft is t , wie sie  es Yor einem Jahre und 
wahrend des ganzen letzten Jahres war. D ie Preise fur
Roheisen und Rohstahl sind jedoeh der Barometer fur den
ganzen Eisenmarkt, nnd sobald die Konsumenten zn der 
Uberzeugnng gelan gt sein werden, daB das Rohmaterial 
auf der niedrigsten P reisbasis angelangt i s t ,  werden sie  
auch wieder Lieferung3konkrakte unterbringen. Tatsachlich  
hat sich bereits, wie erwahnt, bessere Stim m ung nnd damit 
geschaftliche Hesserung eingestellt. Die groBen Stahl- 
gesellschaften sind sam tlich noch m it reichlichen Ordres 
yersehen und m it ErOffnung des H erbstgeschaftes dilrfte 
genugend Arbeit fur alle E isen- und Stahlwerke fur die 
W intermonate Yorhanden sein. Die American Bridge Co. 
meldet, sie erhalte zahlreiche Anfragen betreffs Liefernng 
von Brucken- und Baumaterial im kommenden 
Jahre, was a is ein sehr ermutigendes Zeichen angesehen 
wird. Die fiuanzielle Lage des Landes is t  gn t, die Ernte- 
Aussichten sind sehr gun stig , f u r  einen danernden Ruek- 
sch lag des E isen- und Stahlgeschafts lieg t daher kein 
ersichtlicher Grand vor. GroBe Yorrate sind weder an 
den Fabriken yorhanden, von denen die m eisten wahrend 
des Sommers zeitw eilig  geschlossen  sind, um den Arbeiteru 
Ferien zu gewahren und Reparaturen Yorzunehmen, noch 
finden sich groBe unverkaufte Yorrate an den Stahlwerken 
nnd Hochofen. Nur die sudlichen Roheisenprodnzenteu 
sollen grCSBere Yorrate haben. Der Stahltrust und ebensc 
die m eisten anderen groBen Eisen- und Stahlgesellschaften  
fahren unbeirrt m it der Yornahme Yon Yerbessernngen an 
den Yorhandenen Werken w ie m it der Errichtung neuer 
groBer Werke fort, und wenn nicht alle Auzeichen trfigen, 
durfion sich im E isen- und Stahlgeschaft in den nachsten 
W ochen wieder ganz befriedigende Yerhaltnisse einstellen.

(E . E . New-York, Anfang Śeptember.)

P r e is b e w e g u n g  a u f  d e m  a m e r ik a n is c h e n  E is e n -  
u n d  S ta h lm a r k t .  Da-; Bulletin der American Iron and 
Steel Association vom 10 . Śeptember g ib t die nachstehende 
Zusammeustellung der diesjahrigen monatlichen Durchschnitts- 
preise fiir einige der w ichtigsten Erzeugnisse der E isen- 
und Stahlindustrie auf den Markten yoii Philadelphia und 
P ittsburg. D ie Preise verstehen sich fur gross tons:
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Doli. Doli. Doli. Doll. Doli. Doli.

Januar 1003 . ‘21,00 20,50 20,50 22,85 28,00 29,60
Febriiar . . . . 23,75 20.00 20.50 21,91 28,00 30.00
jrarz . . . . . 23,50 19,50 20,87 21.85 28,00 30,02
April . . . . . 22.70 10.10 20,45 21.28 28,00 30,20
Mai . . . . . 21.37 18.62 19.87 20.01 28,00 30,25
Juni . . . . . 20,02 18.00 18,87 19.72 28,00 28,87
Juli . . . . 10.00 17.50 17,00 18,93 28,00 27,10
August . . . 18.00 15,81 16,04 18,35 28,00 27,00

Preisunterseliied 
Januar bis August 3pCt- -23p O . —22pCt. -20pC<- i  pcu — 3pCt.
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Der Proisriickgang ist sonach, w u nu wir von Stalil- 
schienen, absohon, dio jetzt sclion seit mehr ais 2 Jaliren 
das gleiche Proisniveau zoigen, allgemein und fiir dio kurzo 
Zeit von 8 Monaten auCerordentlich scharf.

M o ta llm a r k t .

Kupfor, stotig, G.H. 56  i .  15 s. — cl. bis 58  L . — S .  —  (1.

3 Monato . . . 56  „ 7 6 n 57 V 10 »  V

Zinn, flau, Straits 121 „ — — V -V 123 V — » »
3 Monato . . . 120 „ 12 » 6 » )) 122 » — V  V

Bloi, williger, weiches 
fremdes . . 1 1 ^ 6 3 }> » 11 )) 7 , ,  0 »
cnglischos . . 11 „ 12 » 6 V — » — » V

Zink, ruhig, G. O .B. 21 „ — }) i) » 21 » 5 » V
bosondero Markon 21 „ 5 ;; — J) 21 10 ))  »

N o t io r u n g o n  a t i f  d o m  o n g l i s c l io n  K o h le n -  u n d  
F r a c h to n m a r k t  (Bórse zu No\vixistie-upofi-Tyiie).

K o h lc u m a r k t .
Beste northumbrischo

Dam pfkohle ' . 
zwoito Sorte . .
kleino Dampfkohlo 
Durhain-Gaskohlo . 
Buukerkohle 
Durham-Exportkoks 
Hochofonkoks . .

Tyno— London . 
— Hamburg
— Cronstadt 
— Genua .

10 s. 9 d. bis 11 s.  —  (1. f.o .b .,
9 n »  >; 9 ;> 3 „ „
5 6 „

8 .) 6 •; ;y 9
8 „ 4 '  / ,  „ „  9

16 „  6 ,, „ 17
1 5 , ,  G „ „ 16

.V

F r a c h t o n m a r k t .
3 s. 3 cl. bis 3 s. 4  7 2 </.

„ 4 „ 10 V2 .„

M a r k tn o t iz c n  i ib e r  U o b e n p r o d u k te .  (Auszug aus dem D aily Commorcial Report, London.)

L. d.

2. Sept.

L. 1
bis
t. d.

16. Sept.

bis
L. d.

Teer p. g a l i o n .......................................
Ammoniumsulfat (Beckton tenns) p. t.
Benzol 90 pCt. p. g a l io n ......................

.  50 „ „ „ ......................
Toluol p. g a l io n .......................................
SolYent-Niiphtha 90 pCt. p. galion .
Karbolsauro 60 pCt....................................
Kreosot p. g a l i o n .................................
Anthracen A 40 pCt.................................
Anthracen B 30—35 pCt........................
1’ocli p. t. f.o.b...........................................

12 1%
9
7
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1% 
2 
1

12
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8
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17s
3 
9 
7 
6'/4 
7 •/* 
6 
l*-8 
2 
1 
6

9 ‘/» 
7 V * 
0 1/2

l 7/io

r i i t c i i t b c i i e h t .
Anmeldungcn,

die wahrend zweier Monato iu der Auslegehalle des Kaiserlichen 
Patentamtes auslicgen.

Vom 7. 9. 03 an.
10 a . D. 12 326. Kohlenstampfmasehine mit in bewegten 

Schlitten gluitenden Stanipferstangen. Dillinger Fabrik geloehter 
Bleche, Franz Meguin & Co., Akt.-Ges., Dillingen a. Saar. 5. 3. 02.

24 a . D. 11 7-12. Feuerungsanlage zur Rauchverbrcnnung 
mittels Zundflammen. Gustay Adolph Doebbel, Altona, Holsteu- 
strafie 145. 19. 7. 01.

Vom 10. 9. 03 an. 
l a .  K 25 018. Kaliberrost mit je zwei zusammenarbeitenden 

Walzen. Maschinenfabrik von C. Kulmiz, G. m. b. H , Ida- u 
Marienhteo b. Saarau i. Sch. 14. 7. 03.

12 i. M. 22 215. Yerfahren zur Entschwefelung von neben 
Schwefel teerige Bestandteile enthaltenden Massen, iiisbesondere 
von gebrauehtcr Gasreiuigungsmasse. Charles Frederie Mayblub, 
Levallois : Yertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw.; Berlin N 24. 10. 2.02.

50 e. M. 23 117. Brechbaeke fur Steinbrecher. Alexis Mauer, 
Walkenried a. Harz. 1S. 3. 03.

S ie .  It. 17 101. Yorrichtung zum Yerladen von Briketts
u. dgl. mittels eines um eine wagerechte Aehse schwingbaren 
Forderbandes. Wilhelm Iiath, Heifien b. Mulheiin a. d Ruhr. 
5. 11. 02.

G cbrauchsm uster -  E intraguu gen .
Bekannt gemaclit im Reichsanzeiger vom 7. 9. 03. 

l a .  206 789. Siebrost zum Ausscheiden der Flachschiefer 
aus Kohlen o. dergl. bei gleichzeitiger Klassierung derselben. 
Wilhelm Ratb, HeiCen. 4. 8. 03.

10 a. 2D0 70I. Yorrichtung zum Losen der Stiruwand an 
Stampfkasten, bei welcher mittels Kniehebelanordnung die Wand

gelost und verscbobon wird. Dillinger Fabrik geloehter Iileche 
Franz Meguin & Co., Akt.-Ges.. Dillingen, Saar. 3. 8. 03.

13 b. 2 0 0  0-12. ReimgSngSYorrichtung fiir Ablafieinrichtungen 
bei Dampfkesseln mit senkrecht zur Dreliaehse des Absperrorgans 
angeordnetoin Durchstofigestange. Karl Kirschnik, Berlin, 
PUcklerstr. 55. 1. 5. 03.

20 a. 2 0 6  999. Seilklemme, bestehenil aus einer zweiteiligen, 
durch HebelverschluB zusammengehalteneu Hiilse und auf dieser 
lose aufgebrachtem, mit Hebelverschlu(3 und Oso o. dergl. ver- 
sehenen Ring. Willi. Spratte u Friedrich Kalisch, Dortmund, 
MflusterstiraRe 116. 11. 8. 03.

20 e. 2 0 6  7 8 7 . Kupplungsvorrichtung fiir Forderwagen, be- 
stehend aus einer federnd hinterlegten, in ihrem Hub durch 
einen Bund begrenzten, mit einem Kupplungsbiigel yerbundenen 
Zugstange. Johann Lindlar, Wattenscheid. 3. 8. 03.

2 4 ci 2 0 6 0 2 7 .  Wasserkasten bezw. Verdampfungsschiff fur 
Generatoriifen mit eingebauten Heizrohreu und eiuem die Ein- 
stromungsmundung fur die Gase abschlieBenden Organ. Otto 
Forsbach, Mulheim a. Rh 29. 7. 03.

24  o. 2 0 6  8 5 8 .  Verdampfer fiir Sauggasgeneratoranlagen
mit Doppelmantel fiir das zn erwarmende Wasser und die Luft. 
Ullrieb & Hinrichs A. G., Ratingen. 11. 8. 03.

34 k. 2 0 6  7 8 8 .  Hermetisch verschliefjbares, transportables
Grubenklosett, mit zum Zweeke des Entleerens abnehmbarer, 
nach auBen gelagerter Holzsitzbrille. Wilh. Theis, Dusseldorf, 
Mintropstr. 15. 3. 8. 03.

78 e. 2 0 6  9 4 2 . Zunderzange mit eigenartig geformtem Aus-
schnitt. zwischen den Backen zum AndrOcken verschieden grolSer 
Zundkapseln, und mit scharfen Kauten und Rillen zum leichten 
Abstreifen der Isolierung von elektrischen Leitungsdriihtcn und 
zum Blankmaehen derselben. Paul Bierhoff, Remscheid, Briider- 
straBe 28 a. 18. 7. 03.

S ie .  2 0 6  5 6 2 .  Yon einer mit Zu- und Abstriimrohren fiir
das Kuhlmittel verseheneu Ummautelung eingeschlossene Trans-
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portvorrichtung fur zu kiihlendes Kohlengut. Hermann Kulint, 
Halle a. S., Steinweg 42. I. 8. 03.

Deutsche Puteute.
4-a .  113  3 3 7 ,  vom 2 8 . A u gust 0 2 . E r  i em u  u u & 

•W o lf  i n Z w ie k a  u i. S. M a g n e to ersch lu fs  f i i r  W etter-  
U tnipm .

In dem m it einem Ąusbau a rerselieneh Yerschraubiinggring b 
ist eine Fiihrungsplatte c gelagert, welche eine sich austeilende 
Nut sowie zwei Sohlitze g aufweist und eine Feder d triigt. In 
diese Fuhrungsplatte ist dio Verschlu(3rolle e eingesetzt und zwar 
derart, dafi sie mit Zupfen in die Schlitzo g  eingreift. Wird 
nun der Vorschraubuugsring b mit diesem RollenverschluO auf 
das Unterteil der Lampe durcli Drehung rechts herum auf- 
geseliraubt, so liat die Feder d das Bestreben, die Rolle aus dem 
Geliause her»us gogeu’das Schraubengewinde des Lauipentopfes 
zu drilcken. lufolge der Nut von abnelimender Tiefe iu der 
Fuhrungsplattb e wird nuu die Rolle beim Zusohraubeu der

Lampe nach reclits in das Gehiiuse zuruekgedriuigt, sodafi dio 
Rollo nicht yorsteht, sondern mit dem Innengewinde des Ver- 
schraubungsringes sich gleich hoch befindet. Es kann somit der 
letztere ohne Anwendung eines Magneten aufgeschraubt werden. 
Will man den Verschlufi ohne Anweuduug eines Magneten offnen, 
so gleitet die Rolle relativ zum Gestellring in der kcilformigen 
Nut nach links, sodafi sie lierausgedrangt wird und sich fester 
gegen das Gemmie legt, wodtirch eine Sperrung verursacht nnd 
ein Offnen unmoglich geinacht wird. Wird dagegen an den 
Pol k ein Magnet angelegt, so wird die Rolle am tiefsten Ende 
der Nut festgehalten und ein Losschrauben des Versehlufiringes 
ermoglicht.

•35a. 1-13 8 6 2 ,  Yom 19 . Sept. 02 . F e  1 ix  B a u m a n n  in  
S c l iw ią i i  t o c h lo  w itz .  S ichcrheitssefiacJilversc!flii0  m it  
V errieye lu n g  der T ilr  w S k rc iid  d er B ew e g u n g  der F o rd c r-  

śchąlc  u n d  V errieg e lu n g  d er F d rd crsc lia lc  bei geo ffneter  
T iir

F ig. i- F ig. 2.

Fig- 3-

Die Figuren zeigen eine AusfiUirimgsform des Schachtver- 
schlusśes iur Bremsschachte (FahracliiicHto) mit Schiejbetur ohne 
Aufsatzvorriclitung und mit direkter V»megelung der Forderschale.

Auf einer stehenden Welle a befmdliche llebcl b, e (ais 
Doppelliebel cc  ausgebildet) und d verriegeln uud entriegcln 
wechselweise entweder die YerschluBtur k oder die Fiirderschale 
bezw. ihre Aufsatzvorrichtung.

Die vou oben oder unten koinmende Forderschale stofit mit 
dem Schuh e den Hebel f nach oben oder unten nnd liebt mittels 
Ilebels g  und durch Rollen s gefuhrten Kotteheńs li den Riegel i. 
Dadurch wird der bis dahin feśtgehaltene Hebel d frei und es 
kann jetzt die Tilr k, welche durch Hebel b gesperrt war, ge- 
offnet werden.

Beim Oeifnen der Tiir ninimt dio kiirzeste Nase 1 don Hebel b 
mit, dreht die Welle a und yerriegelt durch Hebel cc die Forder
schale. Diese Verriegelung wird erst dann wieder aufgehoben, 
wenn die Tur wieder gesclilossen wird und die langere Nase m 
den Hebel b und damit auch die Hebel cc in die friihere Lage 
zuriickgedreht hat.

Sobald nun die Forderschale nach oben oder nach unten 
bewegt wird, wird der Hebel f frei und durch das Gewicht o in 
die urspriingliche horizontale Lage zuriickgobracht. Zugleich 
verschiebt sich Riegel i nach unten und sperrt wieder den 
Hebel d und dadurch auch die Tur k. In gleieher Weise wie 
Tiir und Schale konnen auch Tiir und Aufsatzvorrichtuug gegen- 
seitig Yerriegelt werden.

4 0 a .  1 4 4 2 8 2 ,  yom 7. Sept. 0 2 . Dr. S t a n is ł a w  
L a s z c z y u s t i  in  M ie d z ia n k a  b. K ie lc e  (Russ. Polen). 
V er fa h ren  d er clclrfrolytischen G c w in n u n g  von  M etdllen', 
insbesondere K u p fe r  w u l  Z m k ,  a u s  ih ren  E r z e n  m itte ls  
unltislicher A n o d en .

Um die unlosliche Anodę werden enganliegende porose und 
vollkommen durcliliissige Packungeu oder Gewebe herumgelegt, 
dereń Dicke in umgekehrtem Verhaltnis zur angewendeteu 
Stromdichte steht. Hierdurch soli die anodische Osydatiou der 
Katiónen yerhindert werden.

40a. 144  067 , yom 1. Juli 0 2 . Dr. W. B o r c h e r s
u. L. S t o c k e m  in  A a c h e n .  V er fa h ren  z u r  e lektro-  
h jtischen  G ew in n u n g  vnn m ctallischem  C alcium .

Elektrisch im Schmelzflufi gelialtenes Galciumchlorid oder ein 
anderes Halvidsalz wird iu bekanuter Weise mit einer kleinen 
Katbode einer groBen Anodo gegeniiber elektrolysiert. Hierbei 
wird die Temperatur der Schmelze namentlich an der Kathode 
so geregelt, dafi sie den Schmelzpunkt des Calciums nicht voll- 
stitudig erreicht. Das Calcium wird dann iu schrammigem 
Zustand abgeschieden. Der Metallschramm kann vor dem Aus- 
heben inńerhalb der Schmelze mittels einer breitbackigen, zweck- 
inafiig vorher erhitzteu eisernen Ząnge durch Pressen yerdichtet 
werden. Die so erhalteno Masse weist einen Gelialt von ctwa 
90 pCt. Calcium auf.

4 0 1 ) .  1 4 4 3 4 0 ,  vom 2. Ju li 0 2 . I s a b e l l e u - H u t t e
G. m. 1). I i. in  D i l l e n b u r g .  M a n g a n id u m in in m b ro n zc .

Manganarmes Manganknpfer (von lOpCt. Mangan und weniger) 
erfahrt eine ganz erhebliche Veredelung, wenn man den Aluminium- 
gehalt so weit steigert, dafi er die Halfte des Mangangchaltes 
betragt oder mit anderen Worten, dal? auf ein Atom Mangan 
ein roiłeś Atom Aluminium kommt. Wenn man z. B. eine 
Legierung Yon 9 —lOpCt Mangan und 90—91 pCt. Kupfer mit 
■1.5—5 pCt. Aluminium Iegiert. so ist der Bruch der Bronze 
gleichmiifiig heli und feinkurnig. Auch die Erzielung dichter 
Giisse wird weseutlich erleichtert, und die Festigkeitseigenschaften 
sind weitaus gunstiger ais bei geringerem Aluminiumzusatz. 
Bronzen dieser Art konnen zwecks Erhohung der GieCfaliigkcit 
oder Erzielung gewisser mechanischer Eigenschaften noch andere 
Metalle, wie etwa Blei, Zink oder Nickel, zugesetzt werden.

4 0 1 ) . 144 584 . yom 2. Juli 0 2 . I s a b e l l e n - H t t t t e  
G. m. b. H. in  D i l l e n b u r g ,  H e s s e n - N a s s a u .  V er-  
fa h re n  z u r  D a rste tlu n g  m a g n c iis ic rh a rer M a n g a n -  
Icgierungen.

In Manganmetall oder in Manganlegierungen, insbesondere 
Manganknpfer, werden die Elemente Aluminium, Zimi, Arsen, 
Antimon, Wismut oder Bor eingefuhrt, und zwar in der Art, 
dafi die Legierungen mindestens 3pC t. der genannten Elemente 
und iu der Regel nicht weniger ais 9 pCt. Mangan enthalten. 
Dąs 30proz. Manganknpfer des Handels ist z. B. yollkommen
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unmagnetisierbar. Eia Zusatz von Ii pCt. Aluraiuium z u dieser 
Legierung ergab itoćłi ein ganz unmagnetisches Produkt. Dic 
Magnetisierarbeit nimmt aber mit steigendem Aluminiumgelialt 
schnell zu und betragt bei einem Gehalt der Legierung you rd.
27 pCt. Mangan und 9 pCt. Aluminium rund 3000 C. G. S. Eiti- 
heiten und erreicht ihr Marimum mit etwa 6000 C. G. S. Ein- 
lieiten, wenn der Aluminiumgehalt die Hiilfte des erwiihuten 
Mangangehaltes betragt.

Zwecks Erhohung ihrer magnetischen Eigenschaften werden 
dio erhaltenen Legierungen liingere Zeit auf eine Temperatur 
erhitzt, die niedriger zu wiihlen ist ais dięjenige Temperatur, 
bei welclier die betreffeude Legierung anfiiugt, uumagnctisch 
zu werden.

■101). 1 1 1 7 7 7 ,  yom 18. Jan. 0 2 . L o s  E t a b -
l i s s e m e n t s  P o u le n c  F r o r e s  in  P a r i s  u. M e s la n s
i n A b lo u . Vcrfahren sur Herstellung von Caleium- 
Aliiminium-Ijcgierungen m it holiein Calciumgehalt.

Calciumchlorid wird in Gegenwart einer schmclzflussigeu 
Kathode aus Aluminium der Elektrolyse unterworfen. Es lassen 
sieli auf dięse Weise Legierungen darstellen mit einem Gehalt 
bis zu 97 pCt. Calcium, welche die wesentlichen Eigonschaften 
des reinen Calciums besitzen.

S i o .  1-13 7 1 2 , vom 2 2 . Okt. 0 1 . 
E m il M erz  in  C ą s s o l .  Schlcpp-  
kette  m it  p la lte n -  oder reclienartigen  
M itn ch n tern .

Die Schleppkette ist yoniehmlich zur 
Forderung yon Koks bestimmt. Die an 
den Gliedern der Schleppkette c befestigten 
Mitnehmer a sollen je nach der lCoru- 
groCe des zu fordemden Gutes yom Bodeu 
der Fordemnue b moglichst entfernt ge- 
halten werden, um das im unteren Teil 
der Forderrinne sich ansammelnde Wasser 
frei zirkulieren zu lassen. Die Mitnehmer a 
sind zn diesem Zweck in der Hiihe yer- 
stellbar, indem sie mit Sehlitzen d ver- 
sehen sind, durch welche Stellschrauben e 
hindurchgehen.

Patento der Ter. Staaten Anierikas.
7 2 2  2 1 1 , vom 10 . Marz 0 3 . J o h n  H . D a v i s  in  

G lo n s  P a l l s ,  S .ta a t  N e w -Y o r k .  V o rrich tu ń g  z u r  A u f-  
bereitung von  I ło h g ra p h it.

Der zerkleinerte Rohgraphit wii'd vom Iiumpf B aus stetig  
uud gleichmafiig in den Behalter D aufgegeben. Ein Riemen- 
trieb p2 setzt yermittels eines um F 1 drehbaren, an einem ex- 
zentrischen Zapfeu 31 der Schcibe L angreifendeu Kniehebels 
den Kanim p in ant- und abgeliende Bewegung. wodurch die 
Mundung des Aufgabetrichters R stets offen gehalten wird. Das 
Gut fiillt aus dem Rumpf R uber ein yon einem seitlichen An- 
tneb E hin und her gerutteltes Yerteilungsbrett K in die 
Scheideyorrichtung.

Dem Behalter D wird links unteu durch Rohr J und Quer- 
robr J 1 ein stetiger Wasserstrom zugefiihrt.

?
Im mittleren Teil der Yorrichtung ist eine durchlochte 

Platte H angeordnet, welche links auf der (Juerleiste E ruht. 
Das Yorstehende Ende P  der Platte II soli Wirbelungen im 
Wasser yerhuten, ebeuso wie ein entsprechender Vorsprung rechts 
iiber der Platte H vor dem Auslauf S fur das den abgeschiedenen 
Graphit abfubrende Wasser. Unter der Platte H liegt der 
trichterfurmige Raum B, welcher die Yeruureinigungen des

Graphits aufminmt und you dem dieso untcii fortlaufend ab- 
gezogen werden.

7 2 2  9 3 3 ,  Yom 17 . Marz 0 3 . J a m e s  B. A r t h u r  in  
K a n s a s  C ity  M is s o u r i ,  llu n d h e rd .

Fig. 1 zeigt den Herd im halben senkrechten Mittelsclmitt, 
Fig. 2 iu Aufsiclit.

Der sich um die Aclise 32 drelieudo Herd 17 triigt an seiner 
Untersoite einen Zahnkranz 21, in den das Zahnrad 22 greift. 
Au(3en liiuft der Herd mit dem Kranz 18 auf den Rollen 19. 
Auf der Herdflache 17 ist ein mittlerer kreisruuder Aufsatz 28 
angeordnet. In einem Abstande vom Rande desselben ist ein 
Kreisband 29a vorgesehen, das dio auf den Teller 28 gegebeno 
Triibe zwingt, senkrecht votn Aufsatzrand lieruntor uud nahe
der Wand 29 des Aufsatzes auf den Herd 17 niederzufallen.

Das sich bildende Bett besteht nach dem Herdrande zu aus 
immer leichteren Teilen, lyelch letztere ani Hordrande einen Halt 
an einem leicht abnehmbareu liandblech finden, An den Armen 31 
hangende, feststehende Biirstcn sorgen fur gleichmaCige 
Schichtung des Herdbelags. Der Betrieb ist intermittierend. 
Zur Abnahme des Herdbelags dieut das tangential zum Auf
satz 28 bewegliche Streifbrett 74. Die Haltearme 76 desselben 
sind mit Mutterstucken 76 auf der Gewindespindel 73 und mit 
Augen 77 auf der Stange' 70 gefulirt.

Stange 70 und Spindel 73 sind einer- 
seits im Stander 72, andererseits an 
einem der Burstenhalter 31 gelagert.

Eine Wasserleitung 80, 78 ist ober- 
halb des Streichbretts an den Haltern 
desselben angebracbt und miindet bei 79 
vorn am Streiclibrett. Das auf der 
Spindel 73 verschiebbar sitzende Zahn- 
radSl kann durch Verstellen des Ilebels82  
iu oder auiiier Eingriff m it dem Zahnrad 89 
dos Wendegetriebes 89, 90 gebracht 
werden.

Fig. 1.

Ist der llerdbelag fertig zum Abnehmeu, so wird zunachst 
das Raudblech entfernt und daun werden die Zaliutriebo 81 
und 89 miteinander in Eingriff gebracht. Das Streichbrett 74 
scliiebt sich daher wahrend der Herdbeweguug langsam auf-die 
Herdflache und kehrt dabei unter Wasserzulauf aus 79 nach- 
einander die auReti liegenden leichten Teile bis zu den schwersten, 
am Aufsatz 28 liegenden Teilen in das AuffanggefaC 33, bezw. 
iii besondere fiir jede Sorte unterzustellende Auffańgbehalter 104. 
Wird die Wand 29 des Aufsatzes 28 erreicht, so wird durch 
AnstoGeu des einen Auges 77 an das Stiick 92 der Hebel 91 
derart beeiufluBt, da(5 er die Kupplung des Zabnrades 81 mit 
dem Zahnrad 90 uud damit eine Bowegungsumkehr bewirkt.

7 2 3  2 2 1 ,  vom 17 . Mara 0 3 . F r o d o r ic k  W . 
M a t t l i i o s s o u  L a s a l l ó ,  I l l i n o i s .  Gaserzcuge.r.

Der Scliachtmantel A tragt oben einen freien Aufienrand B 
und ist m it dem Bodeu A 1 verbunden. Boden A1 triigt einen 
Zalinkrauz K, der mit dem Zahnrad k in Eingriif steht, soda(3 
der Bodeu A 1 mit dem Scliachtmantel A B um die Welle E 
(unten in E 1 und oben iu E3 gelagert) gedreht werden kann. 
Zwischen Boden uud Schachtmantel ist das feststehende, nach 
einer Seite hin erweiterto und dort unten oifene Gehause G an- 
geordnet. Der Deckel C des Gaserzeugers ist nicht drehbar nnd 
ruht auf einem selbstandisjen Geriist F1. Durch eine Oeflfuuug 
des Deckels C ragt der Fullsclmcht II bis naho auf den Rand B 
des Schachtmantels. Die der Drehbewegung des Tellers B eut- 
.segcngesetzte Wand des Schachtes H ist bis auf den Boden B 
herabgefiihrt. Das untere Stiick des Gasabzugsrohres D ist you 
dem oberen Teile desselben abgetrennt und durch Streben d mit 
der Welle E verbunden und dreht sich daher mit dieser. Der
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Ifcgel J leitet die Asehe und die sonstigen Brennstoffruckstande 
nach dem iiuBereu Teil des Gęhaiises G, von wo sie von der 
feststehenden Streichplatte .1 in den Aschenkasten G! gekehrt 
werden. Dic bis auf den Teller B herabreiehende-Wand des 
Fiillschachts H streift die aulgegebenen Kohlen nach einer Um- 
dręhuńg des Schachtes in don Schacbt hinein. Dio Zeit, wahrend

welcher die frischaufgegebenen Kolilen auf dem Teller B ruhen, 
also die Umdrehungszeit des Schachtes wird so bemessen, dafi 
die Kohlen móglichst vorentgast werden. Luftlóclier c1 fiihren 
den Destillationsprodnkten die niitige Luft zu. Unten wird dem 
Schacht durch Locher g  im Gehause G Luft zugefuhrt.

7 2 3  8(15, vom 3 1 . Marz 0 3 . F r a n k l in  W i n f i e l d  
I la r lo w  in  E u r e k a ,  C o lo r a d o . S lo fs lie rd .

Der Herdrahinen C mit dem Herd B hangt an den Stahl- 
blattfedern E, welche an Bolzen E3 mit Stellmuttern E* in den 
Stiindern A 1 und A2 des Gestelles A befestigt sind. Die auf 
der Welle F sitzende und sich m it derselben in der Pfeilrichtung a 1 
drehendo Daumenscheibe G wirkt gegen den Anschlagklotz G', 
welcher an dem Querbalken C* des Herdrahmens C sitzt. Um 
unnotige Erschuttcrungen zu vermeiden und den Herdgang 
geriiuschloser zu machen, ist in dem Klotz G' ein Gleitstiick G2 
vorgeseheu, welches hiuten eine Gewindespindel G3 triigt. Auf 
dieser sitzen zwei Muttern G1 G5 gegen Drehung gesiehert. Eine 
Feder GB ist żwischen Mutter Gl nnd Arm C2 des Rahmens C 
um die Spindel gelegt und druckt das Gleitstiick G2 fiir ge- 
wohnlich ein Ende aus dem Klotz G1 hervor.

Der Antriebsdaumen hat daher vor seinem Auftreffen auf 
den Klotz Gl erst das Gleitstiick G2 zuriickzuschieben.

Der Yorstofi des Herdes erfolgt durch die an der Stell- 
stange Cc sitzende und mit dem (juerbalken C3 des Rabmens C 
yerbundene Feder C5, welche sich bei der Ausschicbung des 
Herdes durch die Daumenscheibe spannt. Der den Aprall des 
Prellschuhes II anfnehmende keilfOrrni^e Prellklotz H 1 ist quer 
zur Herdachse iu einer koilformigen Rinne des Balkens A4 ver- 
schiebbar. Durch Verschiebung des Klotzes H 1 wird daher die 
Liinge der Herdbewegung geanaert. Die Yerschiebung des an

der einen Seite unter dem EinfluB eines Gewichtes stelienden 
Klotzes H 1 erfolgt selbttatig nach Mafigabe der Umdrehungs- 
gescbwiudigkeit der Welle F  yermittels eines auf dieser sitzenden 
Centrifugalregulators (nicht gezeichnet).

Die Trube gelangt vom Pochwerk oder dergl. in den Be- 
lialter K2, von da iiber das Happenbrett K 1 und durch den 
Rnmpf K auf den Herd. Der Rumpf K bewegt sich mit dem 
Herd, der Wasserkasten L bleibt stehen, ist aber an einem Ende 
m it seinem Rahmen L1 beweglich gelagert und ruht ain anderen 
Ende auf Rollen L4 des Herdes, so daB er die Hoheuveranderungen 
der Herdplatte mitmacht.

Der Herd besitzt hoho Seiteuwaude, der Boden ist bis naho 
an das hintere Ende geneigt und steigt liier wieder au. An der 
tiefstcn Stelle des Bodens sind Austragetrichter O fiir die Gang- 
art angeordnet. Das Haltige fliefit iiber den Kopfrand des 
Herdes.

Z citśehriftciisehau.
(Wegen der Titel-Abkilrzungen vergl. Nr. 2.)

M in era lo g ie , G eo log io .
B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  d e r  n u t z l ia r e n  L a g e r -  

s t a t t e n  W e s t a u s t r a l i e n s .  Yon Krusch. Z. f. pr. Geol. 
Sept. S. 3 2 1 /3 1 .  1 Texttaf., 10  Textlig. I. Die Gold-
lagerstutten des Kalgoorlie-Bezirkes. A llgem eines uber die 
Goldgange dieses Gebietes. Die drei Ganggruppen. Dio 
Gange der Golden Horse-Shoe. Das Auftreten des Goldes 
in den Gan gen des Kalgoorlie-Bezirkos. (Forts. f.)

B o n a n z a s  a n d  p o c k o t s  o f  o re . Von Lakes. Min.
& Miner. Sept. S . .r)2 /3 .  3 Textfig. Ihr Auftreten auf
yerschiedenen Gruben wird nebst den Ursachen fur die 
E ntstehung und Ablagerting besprochen.

E e - s u r y e y  o f  t h e  c a r b o n i f e r o u s  s t r a t a  in  
D e r b y s h ir e  a n d  N o t t i n g h a m s l i i r e .  Ir. Coal* Tr. li.
11 . Sept. S. 8 0 4 /5 .

t f b e r  s e k u n d iir e  M in e r a lb i ld u n g  a u f K a l i s a l z -  
l a g e r n .  Yon Loewe. Z. f. pr. Geol. Sept. S. 3 3 1 /5 6 .
11 Textfig. A llgem eines uber die primare und sekundare 
Natur der Minęnilieni der K alisalzlager. Besprechung der 
sekundar gebildeten Mineralien. Ergebnisse.

B e r g b a u t e c h n ik  (einschl. Aufbereitung pp.).

I r o n  o r e s  o f  a r t ic  L a p la n d .  Yon Osborn. Ir. 
Coal Tr. R. 11 . Sept. S. 8 0 8 . D ie Eisenerzfelder und 
ihre Ausbeutung durch yerschiedene Gesellscliaften. Abban- 
methoden.

M a g n e t i t e  d e p o s i t s  a t  M in e y i l l e ,  N e w  Y o rk , 
a n d  a d e s c r ip t io n  o f  t h e  n e w  e l e c t r i c  c o n c e n t r a -  
t i n g  p la n t .  Yon Reis. Min. & Miner. Sept. S. 4 9 /5 1 .
6 Textfig.

T r a v o r s in g  w i n d i n g  e n g in e  f o r  d e e p  s h a f t s .  
Von Morgans, Min. & Miner. Sept. S. 6 2 /5 .  6 Toxtfig. 
Bescbreibung einer FOrderanlage nach neuerem Patent auf 
dem W illiam s-Sehacht der Dolcoath-M ine, Cambome.

E l e c t r i c i t y  in  m in in g .  Am.M an. 3 . Sept. S. 3 7 1 /3 .
4  Textfig. Elektrische FŚrderung. Lokomotiven, Strecken- 
fórderung, liremsbergfćirderung, Schachtfórderung.

T h e  u s e  o f  S t a n le y  c o a l - h e a d in g  m a c h in e s  in  
t h e  r a p id  d e v e lo p m e n t  a n d w o r k i n g  o f  th e  N u n e a -  
to n  C o l l i e r y ,  W a r w ic k s l i i r e .  Von Swallow. Coli. G.
11 . Sept. S. 5 5 9 /6 0 .  Kurzo geologische E inleitung. D ie  
Floze der genannteu Gm be nnd die m it der angefuhrten 
M aschine erzielten Resultate.

R e v o lu b le  c a r - d u m p in g .  Yon Ramsay. Min. & 
Miner. Sept. S. 5 4 /5 .  4  Text(ig. Besehreibung der
Bauart des Apparates, wie er auf der Sm ythe Slope Erz- 
grube der Tennessee Coal, Iron and Railroad Co. in Betrieb ist.

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

B r a u n k o h l e n b r i k e t t s  u n d  r a u c h lo s e  F e u e r u n g .  
Yon Ililgers. Brkl. 14 . Sept. S. 3 1 7 /2 0 .  Betrachtungen 
uber die praktisclie Verwendbarkeit von Kohlen und 
B riketts fflr die yerschiedenen Feuerungen.
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A n t e c k n in g a r  f r a n  in d u ś t r i  - u t s t i i l l n i n g e n  i 
H e l s i n g b o r g  1 9 0 3 . Teknisk Tidskrift 12 . Sept. Be- 
schreibung des vou der Automobilfabrik Svonson aus- 
gestellten Photogenmotors ..Avanco“ . Konstruktion und 
W irkungsweise der Lochmasehine, Patent Olsson. Tiollen- 
lager, Pumpen und Yentilo yon verschiedenen Firmen auf 
der Ausstellung.

U b e r  d ie  Y e r w e n d u n g  d er  A b g a s o  zu r  D a m p f-  
e r z e u g u n g .  YonPerelli. Dam pfk.-Ub.-Z. 9 .Sept..S . 70*6/9. 
Besprecbnng der W irkungsweise der Abgaso-und Erfahrung 
iiber zweekmaBige Kesselsysteme.

W ie  s o l l e n  d ie  M a t e r ia l s t a r k e n  v o n  D a m p f -  
k e s s e l n  b e r e c h n e t w e r d e n .  Von Cario, Dampfk.-Ub.-Z.
9. Sept. S. 7 0 3 /4 . Tm AuschlnB an den gleichnam igen  
Artikel vori Abel in Nr. 3 2  ders. Ztschr. verteid ig | Yerf. 
den Grundsatz ..Dam pfkessel dflrfeii nicht mehr ais 8 kg  
auf 1 (jinm  bełastet werden/'

B o i lc r  o s p lo s i o n  a t  B ir m in g h a m . E ngg. 11 . Sept. 
S. 3 6 1 /2 . Beschreibung der K esselexplosion eines W asser- 
rohrkessels, erbaut yon Babcock and W ilcox im Jahre 1 8 9 7 .

E l e c t r i c  p o w e r  a -p p lia n c e s  in  t h e  m in e s  o f  
E u r o p ę . Yon Guarini. Eng. Mag. Sept. S. 8 5 6 /7 2 .
1 5 Abb. Yerfasser beschreibt unter anderem elektr. an- 
getr. W asserhaltungen, Yentilatoron, Gesteinsbolirmaschinen, 
Grubenlokomotiven, Fórderhaspel und diverse Transport- 
yorrichtuugen.

P r a k t i s k a  v in k a r  o c h  ra d  v id  k o n s t r u k t io n  
a f  l ik s t r ó m m a s k in e r .  Von Lundgren. Teknisk Tidskrift
12 . Sept. Praktische Ratschlage fur die Konstruktion von 
Gleichstrommaschinen im allgemeinen, sowie fiir Bohr-, 
Krahn- und Lokomotiy-Motoron.

H o c h s p a u n u n g s  -  T r a n s m i s  s  i o n s 1 e i  t u n g e  n in  
A m e r ik a . Yon Cronvall. Teknisk Tidskrift. 12. Sept.

H iitten w esen , C h cm isch e T ech n o lo g ie , C hem ie, 
P h y sik .

D ie  I n d u s t r i e -  u n d  G e w e r b e a u s s t e l l u n g  . in  
D u s s e l d o r f  1 9 0 2 . D a s  E i s e n h i i t t e n w o s e n .  Yon 
Frfllich. Sehluf? von S. 1 3 0 3 . Z. D. Ing., den 12 . Sept 
S. 1 3 3 8 /1 3 4 2 . Kabelwinden m it und ohne Gegen- 
gew icht zur Bewegung von Koksofenturen. Aufzug fiir 
Koksofentflron. Botriobsergebnisse vou Koksófen. W ert 
der Koksofengase fiir den Gasmotorbetrieb; Birne fiir K lein- 
bessemerei: iunder und yiereckigei- Ziegelofen von Hammel- 
rath & Co. Kippbarer Kuppelofen von Hammelrath & Co.

B e s t im m u n g  v o n  V e r b r e n n u n g s w a r m e n  m it  
dem  H e m p e ls o h e n  K a lo r im e t e r .  YonM oeller. .T, Gas- 
Bel. 12 . Sept. S. 7 6 0 /4 . Beschreibung des Apparates. 
Bestimmung des W asserwertes anf elektrischem \Vege. 
Bestim m ung des W asserwertes durch Yerbrennung von 
Nnrmalsubstanzen. Heizwertbestinmningen.

Z ur T h e o r ie  d e s  W a s s e r g a s p r o z e s s e s .  Yon 
Strache. J . Gas-Bel, 12 . Sept. S. 7 6 4 /9 . Allgem eines. 
Das W armblasen. Das Gasen. Berechmingen.

T h e '  m e t a l lo g r a p h y  o f  i r o n  a n d  s t e e l .  Yon 
Iłowe. Eng. Mag. Sept. S. 8 0 1 /1 4 .  5 Testfig. Be-
trachtung der yerschiedenen Eisen- und Stahlsorten in 
Diinnschliffen unter dem Mikroskop.

E i g e n s c h a f t e n  u n d  H e r s t e l l u n g  d e r  K a lk s a n d -  
steine. Yon liaubor (Forts.). D ingl. P . J . 12 . Sept.
S. 5 8 3 /6 .  3. Herstellung der Kalksandsteine. SchluB folgt.

A n a ly s e s  a n d  f i ió l  y a lu o  o f  t h e P i t t s b n r g  c o a l  
in  th e  F a ir m o n t  l i e g i o n  o f  W e s t  Y ir g in ia .  Yon 
H aas. Min. ii.-M iner, Sept. S. 8 4 /6 .  1 Text.fig.

D ie  o p t i s c h e n  u n d  e l e k t r i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n  
d e r  Mo ta l  Te. Yon Kubens. Z. 1). Ing. 12 . Sept.
S. 1 3 2 5 /1 3 3 3 .  5 Textfig.

V o lk sw ir tsc h a ft  u n d  S ta tist ik .
D e c o u y e r t e  d e  m in e s  de c h a r b o n  d a n s  1’E t a t  

de P a r a n a .  Mon. off. 10. Sept. S. 2 1 4 . D as neuent- 
deckte Steinkohlenlager in Parana bedeckt eiue Oberllache 
yon 300,0 Hektar, das fast durchgangig zu Tage ausgehende 
StinCTal ist F ettkohle, die hauptsachlich fiir den Bedarf 
derEisonbahnen yonlnnerbrasilien inB etracht kommen diirfte.

L e s  c h a r b o n s  b e l g e s  e t  l e  n o u y e a u  t a r i f  s p e -  
c ia l  co m m m i N o r d ,  E s t ,  C e in tu r e .  Mon. Int. mat.
10. Sept. S. 2 6 8 5 /8 6 .  Der neue K ohlentarif auf den 
Linien der Ost- und N ordbahngesellsehaft droht der belgisclien  
Steinkohle den. W ettbewerb in den Departemeuts M eurtlie- 
et-M oselle, V osges und Haute-Saóne unmoglicli zu maclien.

D ie  c h e m is c h ę  I n d u s t r ie  A m e r ik a s  a u f  dem  
W e lt m a r k t .  Cheni. Ind. Sept. S. 4 2 5  ff. Erorterung 
der amerikanischen Gefabr auf dem ChemikaliSniiiarkte. In  
den letzten 10 Jahren hat sich die Chemikalienausfuhr der 
Yereinigten Staaten von 6 3/ j  Mili. Doli. auf 1 2 ,1 4  Mili. Doli. 
gehoben, noch rascher ais der Gesamtexport is t  dio A us
fuhr nach Europa gewaehsen. (Forts. fo lgt.)

G esetzg eb u n g  u n d  V erw a ltu n g .
D io  a l t e n  B e r g r e c l i t e  u n d  B e r g o r d n u n g e n  in  

B o ln n e n ,  M a h r o n  un d  S c h le s io n .  Von Lowag. Forts. 
yon S. 4 3 6 . B .-H . Ztg. 1 1 . Sept. S. 4 4 5 /9 .  Die a ll-
gem eine B erggesetzgebung der Landesfiirsten im 15. und 
16 . Jahrlmndert.

V erk eh rsw esen .
T h e  b r i t i s h  R a i lw a y s  in  1 9 0 2 .  Ir. Coal Tr. R.

11 . Sept. S. 8 0 9 /1 0 . Auszug aus dem alljahrlichen Be- 
riclite dos Handelsniinisterium s. Das in den englischen  
Eisenbahnen steckende Kapitał belief sich danacli in 1 9 0 2  
auf 1 2 1 6  8 0 0  0 0 0  Lstr.

D ie  D o n a u  - M a in  -  W a s s e r s t r a B e .  Yon Lange. 
GL Ann. 1. Sept. S. 9 9 /1 0 2 .  1 A bb. Bericht iiber
dio von dem Yerein fur H ebung der F lufi- und Kanal- 
schiffahrt in Bayeru ausgearbeitete Denkschrift, die 
die technisclien und w irtschaftlichen Verhfdtnisso einer 
neueti W asserstraBe yon Kelheim nach AschalTenburg genau  
untersucht.

T w e n t y - t o n  a l l - s t e e l  c o a l  w a g o n s  o f  th e  G roat, 
E a s t e r n  R a i łw a y .  Goli. G. 4 . Sept. S. 5 2 5 . 1. Abb. 
Angabe der Masse des W agens. Vergleicbende Zahlon fur" 
eiiien 2 0  und einen 10 Tonnen-W agen.

D er  B a u  h o h e r  G e s c h a f t s h a u s e r  in  N o r d -  
a m e r ik a . Z. D. Ing. S. 1 2 5 4 /1 7 6 3 . 18  Textfig. Grnnd- 
riB und Profil des Gillender B uilding; yerschiedeiie Decken- 
konstruktionen; B efestigung von Terrakotta-Verblendst«cken; 
Auordnung yon AYindvorstrobungen; Ecksaulen; Fundament 
von K ragtragerrosten; AuBeusiiule, dereń L a st von einem 
innen liegenden Fundament mit getra^en wird; Fpndament- 
plan des Manhattan Life Insurance Building.

P crso n a lien .
Der-Bergassessor G e b h a r d t .  bisher technischer H ilfs- 

arbeiter im Bcrgrevie.r Zeitz, i s t  vom 15. September 1 9 0 3  
ab dem KOnigliehen Salzamte in Sehfmebeck a. E. ais 
technischer Ililfsarbeiter iiberwiesen worden.


