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Amerikauische Dampfsehaiilcln (Steam Sliorels).
Yon Bergassessor Macco,  Berlin.

U n te r den Y órrich tungen  zur B eforderung grofier 
M assen, w elche im  Y erein m it anderen w ichtigen 
F ak to ren  w esentlich  dazu  beigetragen  haben , den viel

angestaun ten  w irtschaftlichen  A ufschw ung herbei- 
zufiihren, den die V erein ig ten  S taa ten  von 'A m erika  in  
den le tz ten  Ja h re n  genom m en haben , n im m t die

Fig. 1. Dampfschaufel mittelschwerer Art (55 t Gewicht). Inhalt des Greifers etwa 2</4 cbm.

sie driiben allgem ein  und  zu den yerschiedensten 
Zwecken in G ebrauch, und es du rfte  sich em pfehlen,

D am pfschaufel eine ganz hervorragende S telle ein. 
In fo lge ih re r  aufierordentlichen L eistungsfah igkeit is t
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diesem  le is tu n g sfah ig en  M assenbefo rderungsm itte l auch  
in  D eu tsch lan d  grofiere A u fm erk sam k e it zuzuw enden.

B e s c h r e i b u n g :  D er D am pfscliaufel w esen tlic lister 
T eil, der G reifer (d ipper), ein oben offener S tah lb lech - 
kasten , is t  an seiner Y orderseite  m i t  drei bis fiinf 
seh r k ra ftigen  S ta lils tucken  a rm ie r t ,  die uber dem  
R and  des G reifers in  Schneiden auslau fen . —  D en Boden 
des G reifers b ild e t eine K lap p e . A n ih re r  U n te rse ite  
is t  sie m it  einem  le ich t bew eglichen R iegel versohen, 
der sich durch  sein E igengew ich t iiber dio V orderkąn te  
in  einen am  G reiferkasten  an g eb rach ten  B iigel ein- 
schieben un d  d a m it den Boden fe s t schliefien kann .

D er G reifer is t  s ta r r  verbunden  m it  einem  k ra ftig en  
T ra g e r  (boom ). D ieser is t  in der M itte  eines d reh k ran - 
a rtig en  A uslegers so y e rlag e rt, daB er durch  ein Z ahn - 
rad g e trieb e  vor- und  zuruckgeschoben un d  um  die W e lle  
des Z ahnrades in senk rech te r E bene g e d re h t w erden 
kann  —  U ber die Spitze des A uslegers g e fu h rte  
F o rd e rk e tte n  tra g e n  auB erdem  den G reifer m itte ls  eines 
s ta rk en  B iigels.

D er A u sleg e r r u h t  a u f  einer fah rbaren  P la ttfo rm , 
die zugleich  dem  H a u p tte il  des B etrieb sm echan ism us 
und  dem  D am pfkesse l zu r A ufnahm e d ien t u n d  a u f  
E isenbalm schienen fa h rb a r  is t.

Fig. 2. Dampfschiuifel leiclitor Art (12 t Gewicht). Inhalt des Greifers etwa cb>n-

D er B etrieb sm echan ism us b e s teh t bei den A ppara ten  
a lte re r  K o n stru k tio n  aus zwei M aschinen a u f  der P la t t 
form , von denen die eine die B ew egung der Forderkette , 
die andere das Schw enken des A uslegers beso rg t. Bei 
neueren  D am pfschaufeln  w erden  diese F u n k tio n en  von 
e iner einzelnen M aschine e rfu llt . D iese is t  bei k le ineren  
A p p ara ten  eine ein fach e V orgelegem aschine, die m itte ls  
F rik tio n sk u p p lu n g  eine T rom m el tre ib t , bei g rófieren  
A u sfu h ru n g en  eine R eversierm aschine. A uB erdem  sind 
die a lte ren  w ie die neueren  D am pfschaufeln  noch m it  einer 
besonderen M aschine au sg e ru ste t, die, au f  dem  D reh k ran - 
ges te ll se lb st y e rlag e rt, a lle iu  den A n trieb  des Z ah n rad - 
ge trieb es fiir die B ew egung  des G reifertriigers besorg t.

D er yorderste  Q u e rtrag e r der P la ttfo rm  r a g t  iiber 
dereń  beide L an g sse iten  h inaus , oder an  diesen Seiten  
is t  je  eine k ra f tig e  E isenkonstruk tion  in  D reiecksform  
an g eb au t. S ta rk ę  S chraubensp indeln , w elche zwischen 
jedem  dieser T ra g e r-  oder K onstruk tionsenden  und  je  
e inem  s ta rk en  a u f  die A rbeitssoh le  g e leg ten  H olzklotz 
g e sp an n t w erden, d ienen zu r U n te rs tu tzu n g  des bei der 
A rb e it s ta rk em  D ruck  ausgese tz ten  yorderen  T e iles  der 
P la ttfo rm .

A r b e i t s w e i s e :  D er G re ife rtr iiger w ird  sow eit vor- 
gescboben und  g le ichze itig  die F o rd e rk e tte  sow eit nach - 
gelasson, dafi die Schneiden des G reifers den A rb e its -  
stoB in w ag eręch te r oder schw ach nach  vorn g en e ig te r 
S te llu n g  beruhrón . D urch  A nziehen der F o rd e rk e tte n  
bei g le ichzeitigem  g e rin g em  N achschub  des G reifer- 
tra g e rs  a rb e iten  sich die Schneiden des G reifers in  den 
StoB ein. H a t  der G reifer sich dabei genugend  g e fu llt  —  
w enn n ich t, so m ufi ein zw eites M ai an g ese tz t w erden —  
so w ird  der A usleger herum geschw enk t und  d e r G reifer- 
t r a g e r  u n te r  e tw aigem  N ach lassen  der F o rd e rk e tte  ver- 
schoben, b is der Boden des G reifers uber der S te lle  h an g t, 
an der e n tle e r t w erden so li, in der B ege l u b e r dem  
K as ten  eines P^isenbahnwagens. —  D urch  A nziehen eines 
T aues w ird  d e rR ieg e l, w elcher d ieB odenk lappe des G reifers 

•ha lt, gelost, die K lappe  offnet sich nach  u n ten  und  der 
In h a l t  des G reifers r u t s c h t  n i i c h  u n t e n  h e r a u s .  
In  diesem  A bgeben des M ate ria ls  n a c h  u n t e n  lie g t 
e iner d e r H aup tvo rz iige  der D am pfscliaufel gegenuber 
a llen  ausk ippenden  M assenbefó rderungsappara ten . —  
Sobald  der G reifer sich e n tle e r t h a t, k la p p t sein Boden 
du rch  sein E igengew ich t w ieder vor un d  sch liefit sich



Fig. 4. 65^t - Dampfsctąufel bei der Arbeit.

A n w e n d u n g  u n d  Ł e i s t u n g :  Grófle un d  S ta rk ę
der D am pfschaufęln  und d am it ih re  Ł eistungsfah igkeit 
schw anken in  w eiten G ren zen ; m it 12 bis 90  t  G ew icht 
des ganzen A p p ara tes  un d  l/ 2— 5 cbm  G reiferinhalt,

diirften die G renzw erte wohl zutreffend angegeben sein. 
In  G ebrauch befinden sich hauptsiichlich A p p ara te  
m ittle re r  GroBe.

N eben sch lam m igen  und  m ulm igen  M assen, wie
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m itte ls  des erw ahnten  R iegels yon selbst. D er A us- 
leg e r w ird  zuriickgeschw enkt und  die A rbeit beg in n t 
von neuem .

D ie B ew egung  der F o rd e rk e tte  und das H e ru m - 
schw onkeu des A uslegers w erden vom H au p tfu h re r-

stande a u f  der P la ttfo rm  aus geregelt. D en A n trieb  des 
Z ahn radgetriebes und das Losen der Bodenklappe (durch 
Z ug  m it der H and) beso rg t ein H ulfsm aschinist, der 
seinen kleinen S tand  a u f  dem  A usleger se lbst h a t. 
A u Ber diesen beiden L eu ten  is t noch ein H eizer

Fig. 3. 55 t-Dampfschaufel bei der Arbeit.

yorhanden. — D rei bis v ier w eitere  A rbe ite r sind 
erforderlich  u m  die G eleise vorzustrecken, und die ganze 
D am pfschaufel von Z eit zu Z eit vorzuschieben, a u f  
der A rbcitssoh le . wenn no tig , nachzuhelfen, diese zu

putzen und andere H ilfsverric litungen  zu besorgen. Das 
Y orschieben der D am pfschaufel n im m t ubrigens nu r 
1— 2 M inuten Z eit in A nspruch.
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sie beim  B a g g e rn , bei K ana lisa tio n sa rb e iten  zu 
bew altigen  sind, w erden stiickige, j a  se lb s t ganz 
g ro b stu ck ig e  M ate ria lien  wie B au b ru ch ste in e  u . derg l. 
von den D am pfschaufeln  bew egt. Y ielfach stehen 
diese A p p e ra te  zum  Fortschaifen  yon M assen in  A n- 
w endung, die du rch  S p ren g a rb e it im  fes t anstehenden  
G estein  e rh a lten  w urden. J a ,  der G rcifer is t so vor- 
zug lich  bew eglich und  bei den s ta rk e ren  M ascliinen so 
k r& ftig , daB e r se lb s t m elirere  Tonnen schw ere S te in - 
blocke fassen u n d  w egzunehm en verm ag .

D ie au sg ed eh n teste  Y erw endung  haben die D am pf
schaufeln  b is lan g  beim  E isenbahnbau  un d  in  E isenerz- 
tag eb a u en  gefunden .

Dio E isenste ingew innung  am  O beren See h a tte  ohne 
die D am pfschaufel n ic h t die g ew altig e  E n tw ick lu n g  
nehm en kónnen, w elche s ie , in  den le tz ten  Ja h re n  
insbesondere, aufzuw eisen h a t.

Dio riesigen  T ag eb au e  der M esaba R angę  sind 
ausnahm slos m it  D am pfschaufeln  b ea rb e ite t w orden. Sie 
dionen h ie r sowohl zum  F ortschaffen  des d iluv ia len  A b- 
rau m es wie zu r H ere ingew innung  der E rze.

B ei der e rs te ren  A r t der Y erw endung , be im  A braum , 
bel ud in einem  dieser T agebaue  u n te r  no rm alen  Y er- 
ha ltn issen  eine D am pfschaufel s ta rk e r  B a u a r t einen aus 
10 W ag en  von je  ru n d  3 cbm  In h a l t  bestehenden  Z ug  
in  6 M inu ten . D urch  R ang ieren  g in g  1 M in u tę  Z eit 
yerlo ren . M ach t m an  noch eine s ta rk ę  Z ugabe und  
rechnet, daG diese L e is tu n g  von 30  cbm  d u rch sch n itt
lich  in ru n d  10 M inu ten  v o llb rach t w ird , so konnen in 
30 0  zehnstiind igen  Schichten  m i t  einer .D am pfschaufe l 
im  Ja lire  ru n d  540  000  cbm  A b rau m  von der niim lichen 
B eschaffenheit' wie der g lazialo  S ch o tte r N orddeu tsch - 
lands bew eg t w erden.

D e r A rb e it der D am pfschaufel im  E isenstein  g e h t 
durchw eg eine L ockerung  der M assen durcli S p reng
a rb e it Yoraus. In  m eh reren  M etern  A bstand  vom  A b- 
b au ran d  w erden von oben L ocher von 4  -  5 m  Tiefe 
geb o h rt. Ih re  Sobie w ird  durch  schw achen D y n am it- 
besa tz  e rw e ite rt und  die dadu rch  geschaffene A u shoh lung  
so s ta rk  m it Schw arzpulver b ese tz t, dafi die M assen 
eben g e lo ck e rt w erden, hóchstens einige k ra ftig e  R isse 
bekom m en.

D ie L e is tu n g sfah ig k e it d e r D am pfschaufeln  in  dem  
d e rg e s ta lt yo rb ere ite ten  M ate ria ł w ird  v ie lle ich t durch  
einen H inw eis a u f  die M ahoning  M ine g u t  in s L ic h t ge- 
riick t. D ie ganze F o rd e ru n g  dieser G rube in  H ohe von 
ru n d  1 M illion  T onnen  E isenste in  in  1902 wird von drei 
D am pfschaufeln  g e le is te t. D ies en tsp ric lit indes bei 
w eitem  n ich t der yollen L e is tu n g sfah ig k e it der dase lbst 
in  A rb e it befindlichen A p p ara te . U n te r , sow eit ich 
b eu rte ilen  ko n n te , ganz  norm alen  V erhaltn issen  belud 
eine der D am pfschaufeln  einen Z ug  yon 6 E isen- 
ste inw agen  zu je  50  long  tons Fassungsyerm ogen  in 
2 0 — 22 M in u ten . —  G ib t m an  fiir Y orschieben der 
D am pfschaufel, W a rte z e it au f  leere  W ag en  u. a. einige

M inu ten  zu u n d  re c h n e t sonach d am it, da (3 die an g e- 
fiih rte  L e is tu n g  von 300  long  tons d u rchschn ittlich  
in  25 M inu ten  e rz ie lt w ird , so konn te  eine dieser D am pf
schaufeln  in 30 0  zehnstiind igen  S ch ich ten  im  J a h re  
ru n d  2 M illionen T onnen fo rdern . D ie 3 D am pfschaufe ln  
der M ahoning  M ine m it  ih re r etw a 25  M ann ziihlenden 
B ed ienungsm annschaft w urden  also bei vo ller A u s
n u tz u n g  ih re r  L e is tu n g sfah ig k e it im stan d e  sein, im  
Ja h re  ru n d  6 M illionen T onnen E isenste in  herauszu- 
w erfen , das is t  soviel w ie die ha lbe  Jah resfó rd e ru n g  
von L o th rin g en  un d  L u x em b u rg  an E isenstein . —  D abei 
gehóren  die G reifer der M ahon ing  M ine m it 3 — 4 t  
I n h a l t  bei w eitem  noch n ich t zu den gro  fi t e n !

G egeniiber der au fiero rden tlichen  L e is tu n g sfah ig k e it 
is t  der K o h lenverb rauch  der D am pfschaufe ln  seh r g ering . 
E r  b e tr a g t bei den in der M ahon ing  M ine arbeitenden  
A p p ara ten  2 — 2,5  long  tons in  10 S tunden  oder 1 t  
S te inkoh le  a u f  500  t  E isenste in . D ie A nschaffungs- 
kosten  schw auken zw ischen 20  000  u n d  60 000 JL ; 
d iejeuigen m itte lg ro fie r  A p p ara te , w ie die der M ahoning  
M ine, belaufen  sich a u f  3 5 — 40 000  JL.

. A uch  in  T agebauen , in  w elche E isenbahngeleise  
aus irgend  einem  G runde n ic h t liin e in g e fu h rt w erden 
konnen, und  bei denen infolgedessen die hereingew onnenen 
M assen in  ah n lich er W eise  w ie beim  B rau n k o h len b e rg - 
b au  am  V orgeb irge  bei K o ln  u n te r ird isch  g e fo rd e rt 
w erden (m illin g  system ), s te h t am  oberen See die 
D am pfschaufel y ielfach  im  G ebraucli. Y orziigliche 
D ienste  le is te t sie auch  bei dem  H inw egraum en  der 
riesigen  Y o rra tsh au fen , w elclie sich im  W in te r ,  wenn 
die E isensteinverschiff'ung a u f  den Seen stock t, au f  den 
u n te r ird isch  betriebenen  G ruben  ansam m eln . In  g le icher 
W eise  w ird  die D am pfschaufel a u f  einzelnen E isen h u tten - 
w erken zu r A u fa rb e itu n g  von V orra tshau fen  b en u tz t.

W ie  die gem ach ten  A ngaben  erkennen  lassen, w ird  die 
L e is tu n g sfah ig k e it d e r D am pfschaufeln  yielfach bis zu 
einem  MaBe ste ig e ru n g sfah ig  sein, welches die A u fnahm e- 
fah ig k e it der das gefo rderte  M ate ria ł w eiter yerarbeitenden  
In d u s trien  le ich t ubertrifT t. —  G run d b ed in g u n g  fiir eine 
gehorige  A u sn u tzu n g  ,der D am pfschaufel is t  ab e r im m er 
eine g u te  A n lag e  der Z u - un d  A bfuh rgele ise  und  eine 
pein lich  genaue R eg e lu n g  der Z u- u n d  A b fu h r der 
F o rd e r-  (w ohl m e is t E isenbahn -) W agen . H ierfflr m uB  
a u f  d a s  a l l e r s o r g s a m s t e  F iirso rg e  getroffen  w erden.

Y e r w e n d u n g  in  D e u t s c h l a n d .  A us der groBen 
Zahl der F a lle , in  denen auch in  unserem  V aterlan d e  
un d  seinen uberseeischen S cbu tzgeb ie ten  d ie D am pf
schaufel yo raussich tlich  m it N u tzen  —  un d  zw ar vor- 
aussich tlich  m it g r o B e m  N u tzen  —  Y erw endung  finden 
kann , seien n u r  e in ige die L ese r d ieser Z eitsch rift 
in teressierende F a lle  in a lle r  K urze  hervorgehoben.

U b era ll da, wo es sich in der norddeutschen  T ief- 
ebene oder in unseren  groB en F lu B ta le rn  u m  das F o r t
schaffen gro fierer M engen des U n te rg ru n d es  hande lt, 
d iirfte  die N u tz lich k e it der A nw endung  von D am pf-
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schaufeln  auB er P ra g ę  stelien. Insbesondere durfte  die 
D am pfschaufel die B ese itigung  des A braum s in  uuseren 
B raunkob len tagebauen  ganz w esontlich b illiger g esta lten .

In  S teinbriicben , insbesondere im  M uschelkalk , in 
denen das G estein n iclit in ganzen Biinken liereinbricht, 
w ird  die D am pfschaufel g u te  D ienste  le is ten ; beim  B an 
von E isenbahnen , TJntorpflasterbabnen, K anałisationen , 
b e i . B ag g cra rb e iten  in  H afen und  F liissen und yieleti

anderen kann sie «lie m annigfachste  Y erw endung 
finden.

Z um  Fortscbaffen  von Y orriiten, die sich au f  K ohlen- 
zechen oder a u f  anderen  B ergw erken und  P liitzen  bei 
stockendem  A bsatze oder aus sonstigen  U rsachen ange- 
sam m elt liaben, bei der A u farb e itu n g  von H alden  usw., 
w ird  die B enu tzung  der D am pfschaufel sicherlich 
durchw eg von Y orte il sein.

Die Ycrbreitung der Sichcrlieitsapparate an Fordermaschinen im Oberbergamfcsbozirk Dortmund 
und ihre gcgcnwUrtige Bęnrteilung.

Yon Bergreferendar W. Di l l ,  Dortmund.

E s lie g t  kau m  ein  Ja h rz e h n t zurfick, daB die E in 
fu h ru n g  von S icherheitsappara ten  an  Forderm aschinen 
im  O berbergam tsbozirk  D ortm und  begonnen h a t. D ie 
A p p a ra te  haben  sich se it jen e r Z eit im m er m eh r ein- 
zuburgern  un d  zu verb re iten  verm ocht, sodaB ih re  Zahl 
im  Y e rla u f der le tz ten  v ier J a h re  a lle in  a u f  etw a das 
D oppelte  angew achsen is t. G egeniiber einer im  Ja h re
1899  gem acb ten  Z usam m enste llung , welche 65 A pparate  
je n e r  G a ttu n g  und  6 yerschiedene System e, nam lich

System  R om er . 
B aum am i
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insgesam t 
bo triig t die G esam tzahl der

1 . .

3

65 Stiick 
egenw iirtig ver- 

S icherlie itsapparate  124 u n d  g eh o rt folgenden 
an:
System  R o m e r .......................... 48  Śtiiclc

„ B aum ann  . . . . 4 0  „
,, G utehoffnungsh iitte  . 8
,, S ch lu te r . . . .  7
.. M u l l e r ..........................6

U nion-Essen . . 
T hyssen & Co. 
Isse lb u rg e r H fltto

2
6
3
1
I

9. „  H alin
10. „  W eiB
11. „ M aschinenfabrik

de la  M euse in L u fa c h  1
12 . Un b e k a n n t . . . .  1 ,,

in sgesam t 124 S tiick .

T ro tz  der hohen A nzabl yerschiedener Form en, 
w elche zu r G eniige fiir  die Schw ierigkeit ih re r A ufgabe 
und  der noch im m er n ich t gefundenen L osung  sprechen, 
is t  die a llgem ein  g u n stig e  B eu rte iln n g  der A p p ara te  
d ieser G a ttu n g  n ich t zu yerkennen und  ih r  allein  die 
groB e V erb re itu n g  zuzuschreiben. A uch kann  es m it 
G en u g tu u n g  von den K o n stru k teu ren  w ahrgenom m en

w erden, daB die V orurte ile  gegen derartig e  Y orrich tungen  
an  Forderm asch inen , welclie nam entlich  noch im  Ja h re  
1898 nach dem  U nfall a u f  Zecho G eneral B lm nenthal 
bei R ecklinghausen yielfach bestanden, im m er m ehr 
schw inden, und  es is t  daher zu erw arten . daB diese 
A p para te  sich k iin ftig  w eiteren E in g an g  yersffiaften 
w erden. W ah ren d  yor w enigen Jah ro n  noch viele 
S tim m en  sich im  P rin z ip  gegen  die M n fu h ru n g  you 
S icherhe itsappara ten  erk liirto n , weil sie in dereń 
W irkungsw eise eine B eschriiukung der B ew egungs- 
fre ih e it fiir den M aschinenfuhrer uud  d am it eine neue 
Gefahrencjuelle fu r den F ó rderbe trieb  erb lick ten , li5rt 
m an  nun inehr M aschinenfuhrer se lb s t aussagen, daB nie 
die A ppara te  n u r a is  A nnehm lichkeit en)])linden uud 
daB gerade  ih r  V orhandensein ihnen die bei der Hanni- 
h ab u n g  der M aschine erforderliche R ulie g ib t. Zum  
gróGeren T eil haben sich die M ascliinisten d e ra r t an 
den Z w ang gew ohut, eine b estim m te  Gescliw indigkeit 
e inzuha lten , dafi der A p p ara t n u r selteu in T a tig k e it 
t r i t t  und dio F o rd eru n g  daher ohne G egendam pf und 
u n te r  g ro fiter Schonung der F ordere iu rich tung . wie 
Seil, F orderkorb  uud M aschine, yor sieli g eh t. M an 
kann  daher gegenw iirtig  bei jeder neueren und grOfieren 
F o rderung , nam en tlich  dort, wo es sich um  groBe 
T eufen und hohe Fordergeschw indigkeiten  handelt, die 
A n b rin g u n g  eines S icherheitsappai|ttes yoraussetzen.

Doch tro tz  dieser im  allgem einen  gunstigen  B eur- 
te ilu n g  gehen die M einungen yielfach darin  auseinandsr, 
was yon den A ppara ten  dieser G a ttu n g  y e rlan g t werden 
m ufi, und  wie w eit sie den an sie g este llten  A nforderungen 
g e rech t zu w erden yerm ógen, uud  es kom m t u ich t selteu 
yor, dafi die im  B etriebe befindlichen Y orrichtungen 
infolge falscher A nfordem ngen , welche an  sie g e s te llt 
w erden, n ich t n u r  ih ren  Zweck g a rn ich t erfullen, sondern 
durch  die yerm ein tliche S icherheit, welche sie dem 
M aschinenfuhrer bieten, sogar eine G efahr hei-aufbe- 
schw oren konnen, welche abzuw enden ih re  A ufgabe ist.

B ekanntlich  sollen die S icherheitsappara te  das 
O bertreiben der Forderkorbe uber die H iingebank und 
ih r  zu h a rte s  A ufsetzen am  F u l l o r t , das sogen. 
;JS tauchen^ , yerh indern . D ies gesch ieh t dadureh , dafi
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sie bei tS bersch re iten  e iner H ochstgeschw ind igkeit —  
je  nach der W a h l des System s w ahrend  oder n u r am  
SchluB  des T re ibens —  die D am pfbrem se se lb s tta tig  
aufw erfen, bei anderen K onstruk tionen  iiberdies die' 
D am p iza fu h r abschlieB en un d  h ie rm it die in  B ow egung 
befindlichen Forderm assen  zum  S tills tan d  bringen . —  
N atu rgem aB  konnen sie ih ren  Zweck n u r dann erfiillen, 
wrenn ilinen geniigend lange  B rem sw ege zu r Y erfugung  
stehen . D a aber die von ilinen be tiltig ten  D am pf- 
brem sen  in B au  und  GroBe erhębliche A bw eichungeu 
und  z udem  die F orderm asch inen  je  nach ilirer K on
s tru k tio n  und ih rem  Z u stan d  yerschieden groBe R eibungs- 
w iderstiinde in sich aufw eisen, so konnen die S iclierheits- 
ap p a ra te  n ich t durch  B erechnung , sondern n u r durch  
p rak tisch e  V ersuche den F d rd en n asch in en  angepaB t 
w erden. Yon der S o rg fa lt dieser Y ersuche, w elclie in 
jed em  E iuzelfalle , d. li. an  jed e r F ordcrm asch ine  be
sonders vorgenom m en w erden m iissen , und von der 
Z w eckm iiB igkeit der E in s te llu n g  w ird  es so m it in  den 
m eisten . F a llen  abhiingen, w ie w eit der S icherheits- 
a p p a ra t seine A ufgabe zu losen im stande is t.

ZweckraiiBig is t ab er die E in ś te llu ń g  n u r  dann. 
wenn ein g e f a h r l i c h e s  A nw achsen der G eschw indigkeit 
y erh in d ert, d. h . ein rech tze itiges S tillsetzen  d e r F o rd e r
m assen  durch  die D am pfbrem se noch m oglich  w ird ; 
unzw eckm aC ig und u n b ed in g t zu verw erfen dagegon is t 
jed e  andere E in s te llu n g  u n d  zw ar ebenso die E in 
s te llu n g  a u f  eine zu hohe ais a u f  eine zu niedrigo 
H ochstgeschw indigkeit. E rfo lg t z. B. die E in ste llu n g  
der A p p a ra te  au f  eine zu n ied rige  G eschw indigkeit, 

■soda 6 der M asch inenfuhrer an dauernd  an der G renze 
der e rlau b ten  G eschw indigkeit zu fordem  gezw ungen 
is t, so w ird  d e r S ich e rh e itsap p ara t infolge der yielen 
G eschw ind igkeitsiiberseh re itungen , w elche in  solchem  
F a lle  u n re rm e id lich  sind, im m erfo rt in W irk u n g  tre ten , 
auch wenn g a r  keine G efahr fiir  ein U bertre iben  oder 
S tauchen  der F orderko rbe  ro r l ie g t ,  w ohingegen bei 
einer zu hocli gew alilten  G eschw indigkeitsgrenze das 
G egenteil e in t r i t t  und  der S ich e rh e itsap p a ra t auch in  
F a llen  von G efahr die ih m  zu e rte ilte  A ufgabe, das
rech tze itig e  A uslosen der D am pfb rem se , n ic h t m eh r 
w ird  erfiillen  konnen. D er O berbergam tsbez irk  lie fe rt 
a u f  seinen Zechen fu r beide A rten  der E in ste llu n g
B eispiele. So laB t a u f  einer der Zechen der A p p a ra t 
in d e r M itte  des T reibens eine H ochstgeschw ind igkeit 
von 19 m  in der Sekundo und  am  SchluB des T reibens, 
d . h . 40  m  u n te r  der H a n g e b a n k , eine solche von
10 m /sek . zu, w ahrend  die bergpolizeilich  fiir  die be-
treftende A n lag e  g en eh m ig te  H ochstgeschw ind igkeit fu r 
die S e ilfah rt 5 m /sek . b e tra g t. K lim ę jen e r A p p a ra t 
zu r W irk u n g , so lia tte  e r  zu r A bw endung  der G efahr 
die FS rderm assen g u n s t i g s t e n  F a l l e s  bei einer 
G eschw indigkeit von 10 m  in der Sekunde a u f  einem  
B rem sw ege von 4 0  m  stillzusetzen . D ie M óglichkeit 
dazu m ufi ab e r m i t  R ech t angezw eifelt w erden.

A u f anderen Zechen, w elche in den eh tgegongesetz ten  
F e h le r  verfallen  und allzii v ó rs ich tig  sind, en tsp rich t 
die E in s te llu n g  der A p p a ra te  -genau der bergpolizeilich  
gen eh m ig ten  Sei 1 fah rtsgeschw ind igke it. D a le tz te re  n u r
5 oder 0 m  in der Sekunde b e tra g t, is t  der M aschinen
fuhrer, n am en tlich  w ahrend  der M assenforderung  und 
bei s ta rk  bo las te ten  Fordersch iich ten , gezw ungen, knapp  
u n te r  der G renze der e rlau b ten  H ochstgeschw ind igkeiten  
zu fórdern. w as zu r F o lg ę  ha t, daB bei je d e r  g e ringsten  
N euzu fuh r von D am p f die G eschw indigkeit u b ersch ritten  
und  die D am pfb rem se  durch den S ich e rh e itsap p ara t in 
T a tig k e it g e se tz t w ird . N ic h t n u r  w ird  durch  die dem  
M asdm nenfiihrer gonom m ene B ew egungsfre iheit dessen 
R u h e  und  S icherheit a llm alilich  le iden , sondern durch 
das hiiufige lu k ra fttre ten  der B rem se m ussen  auch 
m erk liche  S to rungen  bei d e r F o rd e ru n g  und schadliche 
E in  w irkungen  a u f  die Forderkorbe , das Seil, se lb s t die 
M aschine m it d e r Z eit .unverm eid lich  sein. D ie un- 
g n n s tig e  B eu rte ilu n g  der A p p a ra te  b le ib t in  solchen 
F a llen  n ich t au s und v e rle ite t die W erk sv erw a ltu n g en  
dazu, iu Y erkennung  der w ahren  U rsache die S icherheits- 
ap p a ra te  dauernd  auszuschalten . Z w eckentsprechend 
w ird  die E in s te llu n g  der A p p a ra te  n u r  a u f  w enigen 
Zechen des B ezirks geh a iid h ab t, wo in  den einzelnen 
P hasen  des T re ibens das U berschre iten  der bergpolizeilich  
fiir die S e ilfah rt gen eh m ig ten  H ochstgeschw ind igkeit 
so lange  zugelassen  w ird, ais sie gefahrlos is t, und  die 
A uslosung  der D am pfb rem se  durch  den A p p a ra t n u r 
dann bew irk t w ird, wenn es g il t , eine G efahr ab- 
znw enden. So w ird  z. B . a u f  einer Zeche eine t ib e r -  
sch re itu n g  der bergpolizeilich  festgesetzten  H ochst
geschw ind igkeit um  2 m  in  der Sekunde zugelassen, 
w ahrend  a u f  einer anderen  Z eche der A p p a ra t n u r  dann 
b e ta t ig t  w ird . w enn bei 40 m  u n te r  der H an g eb an k  
die G eschw indigkeit m e h r a is  4  m b e tra g t.

Es d a rf  du rchaus n ic h t a is  A ufgabe  der S ich e rh e its- 
ap p a ra te  b e tra c h te t w erden, jedes u n g efah rliche  U b er- 
sch re iten  der G eschw indigkeit zu verh indern , und  es 
w ird  in  den m eisten  F a llen , die na tiir lich  einzeln zu 
priifen  sind, a is  gefah rlos angesehen w erden konnen, 
dem  M aschinenfuhrer du rch  den A p p a ra t einen Sp ie lraum  
bis zu 50  pC t. iiber die g en eh m ig te  G eschw indigkeit 
zu g ę w a h re n , sodaB etw a bei einer bergpolizeilich  
gen ehm ig ten  S eilfah rtsg esch w in d ig k e it von 6 m  in  der 
Sekunde, diese in  d e r. M itte  des T re ibens bis zu
9 m  g e s te ig e r t w erden konnte. D ann  w erden auch 
keine K lagen  darubei- la u t  w erden , daB die M aschinen
fu h re r an g stlich  g em ach t und die einzelnen T re iben  
ub en n afiig  v e rlan g sam t w erden. Im  G egenteil w erden 
die M asch inenfiih rer, an den Z w ang des A p p ara te s  
gew ohnt, se lb st d afu r Sorge trag en , den G an g  der 
M aschine gegen  E nde des T re ibens a llm alilich  und n ich t 
ru ck w e isem itG eg en d am p f zu v erlan g sam en ; d ieFO rderung 
w ird  ab e r an  S ehne lligke it n ich t einbiiBen u n d  u n te r  
g ro fite r S ch o n u n g d e r F o rd e re in rich tu n g en  vor sich gehen.
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w ahrend  oder n u r  am  Schlufi des ganzen T rcibens 
in  W irk u n g  zu tre te n  haben, w ird im  allgem einen  
einem  jeden  System  iiberlassen b leiben konnen, sobald 
n u r  ein rech tze itiges E ingreifen  der B rem se und  S till-  
setzen d e r F o rderm assen  g ew ahrle is te t w ird. Zweifellos 
b ie te t aber. dasjenige System , welches w ahrend des 
ganzen T rc ibens iiber eine G eschw indigkeitsuberschreitung  
w acht, eine g rófiere G ew ahr fu r rech tzeitiges S tillsetzen  
der FO rderkorbe und is t daher vorzuziehen.

S tr i t t ig  is t  ferner die F]'age, ob durcli den ■ ein- 
w irkenden A p p a ra t dem M aschinenfiilirer dio H errschaft 
iiber die D am pfzufu lir und d am it iiber die M aschine 
genom m en w erden soli oder n ich t. E s u n te r lie g t keinem 
Zweifel, dafi es in F a llen  von G efahr d ringend  erw unscht 
is t, die W irk u n g  der D am pfb rem se durch  Geben von 
G egendam pf zu verstarken , und  es m ag  daher vo rte ilhaft 
erscheinen, dem  M aschinenfiihrer die D am pfzufu lir durcli 
den A p p a ra t n ich t nehm en zu lasson. D ah ingegen  
w eisen die Y erhaud lungen  iiber F o rderun fa lle  nach, dafi 
fa s t im m er, wenn G efahr im  V erzuge w ar und der 
A p p a ra t in W irk u n g  tre te n  n u ifite , N ach lassigkeit, 
Indisposition oder K o p flo s ig k e it des M aschinenfuhrers 
die U rsache  des U n fa lls  gewesen is t, un d  dafi m an  sich 
in  solchen F a lle n  g a rn ich t oder n u r  w enig a u f  den 
F u h re r  der M aschine yerlassen konnte . D a zudem  durch 
eine falschliehe S teu e ru n g  dic B rem sw irkung  s ta t t  ver- 
s ta rk t, aufgehoben w erden kann und m eist kaum  noch 
Z eit b leiben w ird , G egendam pf zu geben . erscheint 
es geboten , dem  M aschinenfuhrer n ich t die H errsch a ft 
iiber die D am pfzufu lir zu belassen.

E ine  w e i t e r e  G ew ahr fiir rech tze itiges S tillsetzen 
der F orderm assen  w ird  n ich t m eh r von den S icherheits- 
ap p a ra ten , sondern led ig lich  von den D am pfbrem sen  
und  den durch sie b e ta tig ten  B rem stę ijen  iibernom m en 
w erden konnen, da  ein rich tiges  E inste llen  der S icherheits- 
ap p a ra te  n u r  bei v o rheriger genauor B estim m ung  der 
L ange  der B rem sw ege erfolgen kann, diese ab e r eine 
zuverlassige B erecbnung der D am pfbrem sen  un d  ih re r 
W irk u n g  zu r Y oraussetzung  ha t. E in  Y erlafi au f  die 
D am p fb rem sen  kann jedoeh n ich t yorhanden sein, solange 
ih ren  B erechnungen  und  ih rem  B an die verschiedensten, 
zum  T eil w idersprechendsten  F ak to reu  zugrunde g e leg t 
w erden. E rg ib t  z. B. schon die W a h l des R eibungs
koeffizienten zwischen H olz und E isen, w eleher von den 
yersch iedenenM aschinenfabriken  u n d F ach leu ten  zwischen
0 ,2  und  0 ,62  liegend  angenom m en w ird, einen U nter- 
scliied von 31 0  pC t. in der Grofie der D am pfbrem sen , 
so w ird  die B erecbnung  noch unzuyerlassiger dadurch, 
dafi eine grofie A nzah l anderer F ak to rem  wie A r t  des 
M ateria ls . B earb e itu n g  der B rem sringe  usw. so g u t wie 
g a rn ic h t beriick sieh tig t w ird . Diese und ahnliche E r- 
w agungen  gaben  im  Y orjahre dem  K onig l. O berbergam t 
zu D ortm und  in  G em einschaft m it dem Y orstande des 
Y ereins fu r dic bergbau lichen  In teressen  im  O berberg

am tsbezirk  D ortm und  V eranlassung, Professor K le in  von 
der K onigl. technischen Hochschnle in H annover m it 
der Y ornahm e von V ersuchen iiber die EM bungs- 
koeffizienten zwischen H olz un d  Eisen u n te r B eruck
sich tig u n g  a lle r  fiir die B erecbnung yon B rem sen not- 
wendigen F ak to ren  zu betrauen . D as K rgebnis dieser 
im  Som m er 1902 yorgenom m enen V ersuche is t  vor 
e in iger Zeit, vgl. N r. 17 dieses Jah rg an g es  S. 387 ff., der 
O H entlichkeit iibergeben w orden. T ro tz  des zum  Teil 
iiberraschenden A usfalls der V ersuehe, welche u. a. 
ergeben haben , dafi es w eder einen gem einsam en 
R eibungskoeffizienten zwischen E isen und den yer
schiedenen H olzsorten  g ib t, noch der spezifische A uf- 
lagedruck  oder dio G eschw indigkeit in den norm alen 
Grenzen einen m erkliehen Einflufi a u f  die Grofie des 
R eibungskoeflizienten  ausiiben, haben sie doch in anderer 
B eziehung w ertyolles .M ateriał ge liefert und  w erden 
sowohl beim  kiinftigen B au  yon Brem sen, ais auch bei 
der ih re r B ehand lung  im B etriebe n ich t m eh r uber- 
gangen w erden konnen.

Yon besonderem  W erte  fu r die P rax is is t die 
folgende F e s ts te llu n g :

Ein geringes E inolen der Reibungsfhichen der B rem s- 
scheiben b rin g t erhebliche Schw ankungen des R eibungs- 
koeffizienten h e rv o r , indem  dieser bald  yergrOfiert, 
ba ld  y e rk le inert w ird.

Yon den un tersuch ten  H olzsorten (Buclie, Eiche, 
Pappel, U lm e und W eide) is t  P ap p e l gegen 01 a u f  der 
Reibungsfliicbe besonders w enig, W eide dagegen sehr 
em pfindlich.

D ie h arten  H olzer Buclie und E iche zeigen einen 
grofieren R eibungskoeffizienten, nutzen  sich aber aucli 
schneller ab.

Bei unbearbeite ten , rauhen  Eisenfiiichen schw ankt 
der R eibungskoeffizient zwischen bedeutenden Grenzen.

Selnniedeeisen h a t im  V ergleich zu Gufieisen —  
bei g la t te r  B earbe itung  beider M etalle  —  gegen alle 
H olzsorten einen hOheren R eibungskoeffizienten. —

A ufgabe bei dem  kiinftigen B au  und der B ehand- 
lung  der D am pfbrem sen  uud der d am it zusam m en- 
hangenden E in rich tungen  an den F orderm aschinen wird 
sein, die von P rofessor K lein au fgeste lltcn  G rundsiltze 
zu beachten.

Ob aber und wie w eit m it  diesen A nforderungen 
der S icherheit bei der S eilfalirt g en iig t w ird  und wie 
w eit die A p p ara te  iiberhaup t noch vervollkom m not 
w erden konnen, m ufi d ie P rax is  der nacbsten J a h re  
ergeben. und  Zweifel nach dieser R ich tung  w erden vor- 
liiufig n ich t ganz u n te rd riick t w erden konnen. Yor 
allem  scheiu t es schon je tz t  festzustehen, dafi durch 
die S icherheitsapparato  U nfalle  gegen ein S tauchen der 
un teren  F orderschale  n iem als ganz zu yerm eiden sind. 
D ie Stiirke des S tauchens b an g t von der Gescliw indig- 
ke it ab, m it w eleher der Forderkorb  auslau ft, diese 
w ird ab er kaum  d e ra rt y e rr in g e rt werden konnen, dafi
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eino V o rle tzung  ausglBschlossen is t, un d  daB die einzelnen 
T n ń b o n  tro tzdoin  n ic h t fiberm aB ig verz5gert w erden. 
W eil d ah er m it e iner M og lichkeit des S tauchens 
s te ts  w ird  g erech n e t w erden m iissen, e rsch e in t es u n ver- 
stilndlicli, w arum  zu r Y ęrm eidung  oder m indestens 
V ennindi*rung d e ra r tig e r  U nfa lle , welche nach einer 
oherberg iim tlichen  Z usam m enste llung  uber U nfalle  bei 
der F ó rd e ru n g  vom  1. J a n .  1895  b is zum  1. J a n . 1899 
die w eitaus g róB te Z ahl a lle r . Y erle tzungen , und  zw ar 
iiber GO pC t., ausm aeben, seitens der W erk sv erw altu n g en  
n ic h t a llgem ein  zu dem  M itte l gegriften  w ird, bei der 
Seil fa h r t die Y erw endung von A ufsa tzvorrich tungen  am  
F iillo r t zu yerm eiden. D ieses Y erfah ren  h a t  a u f  den 
Zechen des B ezirks, wo es schon se it J a h re n  g eh an d h ab t 
w ird, n ich t die g e rin g sten  N ach te ile  heiw orgerufen und  
vor a llem  n ich t die anfiinglich g eh eg te  M einung  be- 
s ta tig t,  daB durch  das F eh len  von A ufsa tzvorrich - 
rich tu n g eń  die A b fe rtig u n g  der M annschaften  eine groBe 
V erzógerung  e rlitte . G eh t m an  die oben angefiih rte  
U nfallzu sam m enstc llung  durch , so findet m an , daB von 
den durch S tauchen  herbeigefiih rten  U nfiillen —  d. i. 
.‘i to tliche, 26 schw ere, 61 le ich te  Y erle tzu n g en  —  etw a 
18 schw ere und  47  le ich te  Y erle tzungen  verm ieden 
w orden oder zum m indesten  m ild e r au fg e tre ten  wiiren, 
wenn A ufsatzvorrich tungen  am  F iillo rt n i c h t  vorhanden

Vevsnelm mul Vcrl)os0vung(in beim 15ei-givev
Ailsziigswoisę aus der Zeitschrift fur Berg-, Hutten

(Schl

G ru  b e n  a u s b a u .
A u s b a u  e i n e s  F t i l l o r t e s  m i t  H o l z k e i l o n .  —

Im Schacht VI der Zecho D ahlbusch, Bergrevier Ost-Esson, 
is t ein neuer Ffdlortausbau versucht worden. Der bisherige 
Ausbau, gewOlbte Mauerung oder Mauern an den StóRen 
nnd dartiber gelegte eiBenie Trager, h a t sich in dem sehr 
druekhaften Gebirge wenig bewahrt. Um die guten 
Eigenschaften des Holzes und der Mauerung zu vereinigen, 
h a t man an den Sto Cen drei Stein starkę, oben abgeschragte 
Mauern 1,5 m hoch aufgefiilirt und darflber ein Gewólbe 
aus keilfOrmigen Stucken von Pitch-pine-Holz hergestellt. 
T ritt Gebirgsdruck auf, so driicken sich die Keile immer 
ffister zusammen, ohne daB das Gewolbe reiBt.

Y e r k l e i d u n g  d e s  H a n g e n d e n  m i t  L e i n e n .  — 
A uf Zeche Consolidation, Bergrevier Gelsenkirchen, wurde 
vor einigen Monaten damit begounen, beim Abbau in 
F ito m  m it ganz gebrochenem, brSckeligem Hangenden 
dieses im Anschlufi an planmaBigen A usbau vollstandig 
durcli Leinen abzukleiden. Das Verzimmern der Abbaue 
geschieht durch SchalhOlzer, welche in der R iclitung des 
FlSzeinfallons in Abstfinden ron etwa 1 m fortlaufend ge- 
leg t worden. Zwischen den SchalhOlzern wird mit vSpitzen“ 
rerzogen. Das Abkohlen und Yerhauen geschieht streifen- 
weiso, in der Itegel von oben nacli unten. Das Leinen 
wird iu Streifen von der Breite des Schalholzabstandes 
nnd Ton der Lange der S treb- oder PfeilerhBhe gleich

gew esen w aren  u n d  die F orderscha le , w ie dies p rak tisch  
ubera ll du rc lifu h rb a r is t, zwei bis drei M eter u n te r  das 
N iveau  des F u llo r ts  h a tte  g le iten  kónnen.

Fassen  w ir die gesam ten  A usfuhrungen  nochm als 
kurz  zusam m en. so e rh a lten  w ir zu r G ew iihrleistung 
e iner m o g lichs t hohen S icherhe it fo lgendo, an die 
S ich e rh e itsap p a ra te  und  die m i t  ihnen  verkniipften  
B rem sein rich tungen  zu ste llende  B ed in g u n g en :

D er S iche rlic itsap p ara t m uB  w ahrend des ganzen 
T reibens einw irken kónnen, sobald  die e in g es te llte  Ge- 
schw ind igkeit u b e rsch ritten  w ird.

D as E in ste llen  der S icherhe itsappara te  is t  d e ra r t 
zu reg e ln , daB die bergpolizeilich  gen eh m ig to  Ge- 
schw ind igkeit bei der S e ilfah rt etiva um  5 0  pC t. iiber- 
sch ritten  w erden kann.

D ie D am pfzufuhr is t  durcli den S ich e rh e itsap p a ra t 
zu schlieBen.

D as beste  M ate ria ł fiir B rem sscheiben is t  Sclnniede- 
eisen u n d  fiir B rem sklo tze P appelho lz .

D ie B rem sscheiben m ussen  g la t t  b ea rb e ite t sein und 
genau  ru n d  laufen . Tm B etriebe  sind sio m og lichs t 
sauber u n d  frei von 01 zu  h a lten .

W iih rend  der S e ilfa h rt sind  A ufsa tzvorrieh tim gen  
am  F iillo r t zu yerm eiden.

ctriebe in Prcufson wiilirond des Jahros 15)02.
u. Salinenwesen. Berlin, Wilhelm Ernst u. Solin.

ifs.)

beim Yerziehen in der Weise m it angebracht, daB es 
unter die Spitzen gelegt und yon diesen gegen 
das Hangendo gedrfickt wird. Der Leinenyerzug 
soli besser ais anderer Verzug das Hangende vor den 
Einwirkungen des W etterzuges und vor allem vor der 
AuflOsung durch die Berieselung schtitzen. Verletzungen 
der A rbeiter durch abbrOckelnden Naclifall werden ver- 
mieden, ebenso Veruureiuigungen der Kohle. Diesen bei 
trach tlichen Yorteilen ste llt ais schwerwiegender N achteil 
gegenuber, daB das Hangende der Beobachtung der Leute 
entzogen wird, z. B. yerdachtige Rifibildungen, die dem 
Hereinbrechen grSBorer Stucke iu der Regel yorausgehon, 
n ich t wahrgenommeu werden konnen. Der Leinenyerzug 
durfte deshalb nur in solchen Fallen zu empfohlen sein, 
in denen das Hangende sich n ich t in gróBeren Brocken 
lóst, sondern nur zum AbbrOckeln kleinerer StUcko neigt. 
Im  ubrigen h a t der Ausbau in derselben Weise zu erfolgen 
wie ohne Leinenyerzug. Die M ehrkosten — 0 ,17  JL  fiir 
1 qm Leinen —  diirfen nicht etwa durch Sparen an der 
Zimmerung ausgeglichen werden; sie werden iiberdies 
reichlich durch die Reinhaltung der Kohlen aufgewogen. 
Eine GedingeerhOhung tra t nicht ein; die A rbeiter haben 
im Gegenteil die geringere M ehrarbeit willig iibernommen, 
da das Nullen von W agen wegen FOrdernng yon unreiuer 
Kohle yollstandig aufgehort hat.

Das Yerfahren hat sich bisher gu t bew ahrt; ein ab-
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schliefieudes Urteil kann aber erst nacli liiugerer 
Beobachtungszeit abgegeben werden.

B e t o n a u s l f a u .  —  Die Anwendung von Beton zum 
Ausbau von Schachten und Strecken gewinnt an Bedeutung. 
A uf der Kónigsgrube, Bergrevier Kónigshiitte, wurde ein 
zweites Gesenk in Betonausbau gesetzt (sielie Gluckauf 
Jah rg . 1902 S. 1031). Ais Betomnischung wurden
1,5 Teile Oppelner Portlandzenient, 5 Teile gesiebter 
Sand und 10 Teile Dolomitstfickchen (W aschabhub) ver- 
wendet. Das laufende Meter Geseukausmauerung kostęt 
rund 100 JL

An einer unterhalb der 6. Sobie des Schachtes I I  der 
Zecho Victoria Mathias, Bergrevier Siid-Esseu, gelegenen 
druekhaften Stelle, an welcher ein 1,5 m starkes Ziegelstein- 
mauerwerk . dem Gebirgsdruck nicht gewachsen war, hat 
man dio Schachtstófie mit einem 1 m dickon Betonmantel 
▼erkleidet, welcher bei einer bislierigen Standdauer von
10 Monaten sehr gu t gebalten h a t und noch kein Zeichen 
einer Einw irkung des Gebirgsdruckes erkennen lafit. Bei 
diesem giinstigen Erlebnis beabsichtigt man, Beton s ta tt 
Mauerwerk anch an einer zweiten sehr druekhaften Stello 
des Schachtes I I  zum Ausbau zu yerwenden. Die 
Zusammensetzung des Betons war: 1 Teil Zement, 2 Teile 
Sand und 1 Teil Thomasschlacke.

E i s e n a u s b a u  in S c h a c h t e n .  Der W ilhehn- 
schacht I I I  der Grube Kónig, Saarrevier, war von 20 bis 
130 m unter der H angebank, also anf 110 m Hohe, mit 
rechteckiger hSlzerner Zimmerung ausgebaut, welche infolge 
Anfaulens des Holzes erneuert worden mufito. Der fibrigę 
Teil des Schachtes stellt in Mauerung m it oisernen Ein- 
strichen. Den Schacht auf die erwahnten 110 m auch 
auszumauern, war nicht angangig, weil zur Erreichung 
geniigender Bogenhóhe an den langen Stófien zu viel nach- 
zuschiefien und hierfiir der Schacht zu lange aufier Betrieb 
zu stellen gewesen ware. Man entschlofi sich daher zu 
rechteckigem eisernen Ausbau. Dieser wurde unter Bei- 
behaltung des frfiheren lich ten Querschnittes in seinen 
aufieren Abmessungen so gehalten, dafi er innerhalb der 
Yerpfahlung des alten Ausbaues eingebaut werden .konnte.

Bei dem eiseriien Ausbau bestehen die Jócher aus 
U-Eisen von 1 4 4 x 7 8  mm Starkę. Diese U-Eisen und 
die oisernen Einstriche ruhe.n an den Enden in gufieisernen 
Schuhen und werden durch Bolzen festgehalten. Um die 
Eisen leicht einbauen und auśwechseln zu konnen, sind 
die Schuhe oben offen. Die Jócher liegen von Mitte bis 
Mitte 1 m voneinander entfernt und rulien auf Stutzen 
aus U-Eisen von 80 X 45 mm Starkę, welche ebenfalls 
durch Bolzen mit den gufieisernen Schuhen yerbunden 
sind. U nter jedem sechsten Joch liegen T -T rager von 
170  x  78 mm Starkę, welche in den Schachtstófien yerlagert 
sind und dem ganzen Ausbau festen H alt bieten.

Der fertige Ausbau kostet fiir das laufende Meter: an 
Gufieisen 57 ,75  JL, an Schmiedeeisen 159 ,65  JL, an 
Arbeitslohn fu r Fertigstellen des Ausbaues in der Werk- 
sta tto  2 3 ,80  JL, an Ausbau des hólzernen und Einbau 
des eisernen Ausbaues im Schacht durchschnittlich 100 J t  
also zusammen 3 4 1 ,20  JL

Reim Abteufen eines W otterschachtes auf Zeche Zollem I, 
Bergrevier Dortmund II I , h a t sieli das bereits auf Zeche 
Zollem II, erjirobte Yerfahren (s. Gliickauf Jah rg . 1902,

S. 1021) abermals bewahrt, ohne jeden provisorischen 
Ausbau die endgfiltigó Schachtauskleidung durch Unter- 
hangen der Tubbings unter don Keilkranz dem Abteufen 
unm ittelbar nachfolgen zu lassen. Boi den grofien W asser- 
mengen —  bis zu 7 cbm —  die durch horizontal ver- 
laufende Klufte dem Schacht zusetzten, hatte das Yer
fahren den besonderen Yorteil, dafi die W asser jedesmal 
kurz nach dem Auftreten abgeschlossen werden konnten. 
W ar eine solclie Kluft angefahren, so wurden die Tubbings- 
satze mit Ausnahme des letzten, uber der Kluft liegendon, 
in der gewohnlichen Weise mit Beton hintergossen und 
das Abteufen dann soweit fortgesetzt, dafi noch 3 bis
4 weitere Satze untergehangt werden konnten, Jedes Segment 
der lO teiligen Tubbingssatze war m it einem von innen 
nach aufien abfallend gebolirten Loch versehen. Ais 
Unterlage fur den liinter die Tubbingą einzugiefienden 
Beton wurde von unten in die Fugę zwischen Schachtstofi 
und Ausbau ringshenim  ein . m it Moos gefflllter Schlauch 
von 20 cm Durchmesser gelegt. der durch den Druck des 
iiber ihm aufsteigenden W assers auseinandergeprefit wurde 
nnd eine gute Abdichtung der Fugę bildete. Wo der Stoli 
so uneben war, dafi sich der Schlauch nicht dicht an ihn 
anlegte, wurde mit Pikotage nachgeholfen. Um ein 
Durchrutschen des Schlauches nach unten su verhtiten, 
schraubte man unter den untersten Flansch des untersten 
TubbingśSatzes noch einen aus Flacheiscnsegmenten zu- 
sammengesetzten Ring, der nach dem Erharten des Betons 
wieder entfernt wurde; spater erkannte man, dafi dieser 
Flacheisenring entbehrlich sei.

Zum Eingiefien des Betons venvendete man Trichter, 
dereń gebogenes Ausflufirolir in dio Spundlócher der 
Tfibbings eingefuhrt wurde. Zunachst wurden die Spund- 
loclier dos untersten Satzes durch HolzpflScke yerschlossen, 
sodafi die W asser liinter diesem Satz aufgingen und aus 
den Lochem der oberen Satze ausstrómton. Der Beton
1 Teil Zement, 2 Teile Sand — wurde dann in 3 nehen- 
einander liegende Spundlócher des nach.sthoheren Satzes 
gleichzeitig eingegossen, bis aus den benachbartcn Lochern 
Beton ausflofi. Dann wurden die Trichter auf die niichsten 
3 Lócher aufgesetzt und so weiter yerfahren, bis der 
Beton hinter dem Ausbau Oborali an die Lócher heran- 
reichte. Nunmehr wurden dio Spundlócher mit Holzpflócken 
zugeschlageu und das Yerfahren des Iliutergiefiens an dptn 
nachsthóhcren Satz fortgesetzt. Auf diese Weise wurde 
der Beton bis an den Fufi des obersten der zu hinter- 
giefienden Satze aufgefiihrt. Um diesen obersten Ring 
selbst hintergiefien zu kónnen, mufiten die mit Holzptlócken 
yerschlossenon Lócher des daruberliegenden, bereits hinter- 
gossenen Ringes geóffnet und mit dem Meifiel der Betóu 
durchbohrt werden. Nachdem dann yon hier aus auch 
der oberste Ring hintergossen war, wartete man 2 his 
3 Tage, um den Beton erharten zu lassen, und schlofi dann 
auch diese Lócher durch Pflócke.

F o r d e r u n g  u n d  Y e r l a d u n g .

S t r e c k e n f ó r d e r u  ng.
B e n z i n l o k o m o t i v e n .  Die B(Uizinlokomotivfórdemng 

anf Grube Concordia bei Dermbach im Bergreyier Daaden- 
Kirchen (s. Gluckauf, Jah rg . 1901, S. 873) hat im Laufe 
eines Jahres folgende giinstige Ergebnisse geliefert:
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Die Lokpmi)tivfi war regelnuifiig im Betrieb. Aus- 
besseruugon sind abgesohen voh dem Answechseln eines 
kleinen Bolzens nicht notig gowordeii. Dio lieląstigung 
durch Rancli is t sehr unhedentend.

B r e m s b e r g  f 0 r d e r  u u g.
E i n h  e i t  l i  c h e  B r e m s b e r g f ó r d o r u n g  in z w e i  

e i u s p u r i g e n  A b b a u s t r e c k e n .  A uf den Gruben des 
Gesamtbergam ts zu Obcrnkirchoh, Bergi;evięr H am m er, 
welche zum Abbau des WealdenflOzoś fast ausschlioBhch 
schwebenden Strebbau anwenden, werden die Abbaustrecken 
einsjiurig aufgefahren. Um diese bisher ausschljeClich zu 
Handforderung benutzt.en Strecken fiir mechanische Brems- 
bergfórderung verwendbar zu machen, is t die durch Fig. S 
veranschaulichte Einrichtung' getroffen worden.

befestigt is t. Dio beiden Laufbrem sen sind wahrend der 
N ichtbcuutzung offen: gestellt, sodaB sie unabhangig von- 
einander in Gang gesetzt nnd abwechselnd ais Brems- 
yorrichtuhg. oder ais Fuhrungsrollo benutzt werden konnen.

Fig. 8.
J e  zwei benachbarte Strecken, deren Entfernung von- 

einander 12 bis 18 m betrag t, werden zu einem Brems- 
berg vereinigt. Diese Yereiniguug ist aus dem Grunde 
leicht inóglich, weil beide Strecken gleichmaBig fortschreiten, 
fast genan die gleichen Kohlenmengen liefern und von der- 
selben Kameradschnft aufgefahren werden. Um die beiden 
Strecken in der Behutzdng der Bremseinrichtung moglichst 
unabhangig voneiuander zu machen, erhalt jede Strecke 
eine Laufbremse (Fig. 9), die. an dem StreckenstoB auf 
Balken ver!agert und in einfacher Weise m it einer Kette

Fig. D.
Da das Seil nur etwa den yiorten Teil von dem Umfango 
der Bremsscheibe beriihrt, is t zur Yermehrung dor Seil- 
reibung eine Druckrolle a an dem Bremsbando befestigt, 
die das Seil um so fester gegen die Bremsscheibe drucik, 
je  melir der Bremshebel angezogen wird. Durch das Ab- 
bremsen eines vollen W agens in der einen Strecke wird 
in der anderen Strecke ein leerer aufw arts befordert. Zur 
Anfstollnng der leeren W agen sind beide Abbaustrecken 
in der Nahe des Standortes der Bromsen zu Wechselstellen 
(Fig. 8) erweitert.

Die BremsYorriehtung wird erst eingebaut, wenn die 
A bbaustrecken eino Lange von 60 m erreicht habon, da 
bis dahin die HandfSrdernng billiger is t. Das Seil wird 
zuniichst żwischen dem KohlenstoG ' und dem etwa 2 m 
zurflckliegenden Bergeversatz durch das S treb hindurch- 
gefiihrt, sodaB beim weiteren Fortschreiten des AbbaustoGes 
im Bergeversatz eine etwa 50 cm breite Schleuse fiir das 
Seil otfen bleiben inuB. Sobald die Abbaustrecken —  
nach etwa 7 Wochen um 30 m weiter fortgeschritten
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sind, wird die Breinsein richtung wieder vor Ort gclegt, 
sodaG bei einer Gesamtlange der Abbaustrecken von 200 m 
die Bremsen viennal versetzt werden. Yon dem OrtsstoG 
zum Standort der Bremsen wird von Hand gefordert. Beim 
Yerlegen der Bremsen wird ein um 30 m langeres Seil 
eingewechselt. welches an einer anderen Stelle entbehrlieh 
geworden ist. Da dio Seile zwischen den verschiedenen 
Bremshergen ausgetauscht werden kónuen, sind dio An- 
schaffungskosten fiir Bremsseile nicht sehr erheblicli.

Durch dio Einriclitung is t in einem Streckenpaare, 
dessen A bbau einen Zeitraum you 7 bis 8 Monaten or- 
forderte, eine E rsparnis von rund 300 - //. gegeniiber der 
Handforderung erzielt worden.

H e m m v o r r i c h t u n g  f i i r  f ó r d e r w a g e n .  — Um auf 
den Bremshergen das Durchgehen der Fórderwagen zu 
yerhuten, wird auf den cons. Fiirstensteinor-Gruben, Berg- 
revier Ost-W aldonburg, eine selbsttatige Heinmvorrichtuug 
angewendet. Die Yorrichtung besteht darin, daG eine 
Weichonzuuge m it aufgebogenein Ende durcli eino Feder 
gegen die Gestiingeschiene gepreGt und in dieser Stellung 
von dem aufwartsgohendon Wagen leicht beiseite ge- 
schoben wird, wahrend sie don abwartsgelionden Wagen 
festhalt (Fig. 10 und 11). Die P latte  a is t 0,5 m von

k '

) __ () *-
d\ 4

i ) <'

Fig. U .

der oberen A nschlagsbuhne entfernt zwischen dem Ge- 
stange Yerlagert. Au der P la tte  is t die Weichenzungo b 
drehbar befestigt und eine Fuhrung fiir den Bolzen d an- 
gohraclit. Dieser Bolzen is t unter der P latte m it einer 
vom Bremshebel aus bedienten Zugstauge o yerbunden. 
Wird die Bremse geoffnet, so wird gleichzeitig durch einen 
Kettenzug die Weichenzunge in die punktiert gezeichneto 
Lago (Fig. 10) gebracht nnd dadurch dem abwartsgehendeii 
W agen der Wog freigemacht.

W o t t e r f i i h r u u g .
V e n t i l a t o r e n .  —  Der ueue Yentilator vom Schieden- 

bornschachte des Stoinkohlenbergwerks Dudweiler, Saar- 
reyier, besteht aus zwei gleiehen Schleuderradern, die an 
den beiden freitragęnden Enden einer gemeinschaftlichen, 
in nur zwei Lagern ruhenden Tragachse befestigt sind. 
Der den Y entilator antreibende Elektromotor greift an 
derselben Achse zwischen beiden Lagorn an. Die Schleuder- 
riider sind von Spiralgehiiusen m it nach oben hin sich 
orweiternden Auslaufraumen mngeben. An die mit je  einer 
zentralen Einlaufóffnung Yorsehenen Stirnscheiben schlioGen 
sich die Saugriiunie an, die in dem W etterschachte zu- 
sammenlaufen. Zwischen beidon Schleuderradern liegt der 
Maschinenraum fur den Antriebsmotor. Don Auslaufraumen 
is t der schmalen Bauart der Ventilatorrader entsprechend 
eine auGergowShnlich langgestreckte Form gegeben worden.

Die A ubringung yon zwei freigetrageneu Schleuderradern 
auf dersolben Achse hat folgeude W irkungen:

1. Die beiden einseitig saugenden Schleuderriider haben 
zusammen die W irkung eines zweiseitig saugenden 
Y entilators nnd besitzen demgemaG auch die Yorzugo 
eines solchen im Vergleich zu einem einfachon, ein
seitig saugenden Ventilator. Namentlich is t es 
Y o r t e i l h a f t , daG dio Einlaufweite sich anf zwei 
Óffnungen vertoilt, also bei einem gegobenen JJad- 
durchmesser und sonst gleiehen Yerhaltnissen doppolt 
so groG ausfallt, und daG der Uberdruck der auGercu 
iiber dio angosaugto Luft, welcher das Rad gegen 
den Saugraum hin zu bewegeh sucht, auf beiden 
Seiten in entgegengesetztem Sinne wirkt, also un- 
schadlich gemacht wird. W ahrend aber bei den 
iibrigen Ventilatoron mit zweisoitiger Saugwirkung 
dio Radachse, wenn nicht der Abstand der Lager

■ ubonnaOig groG auafallen soli, entweder drei- oder 
yiermal yerlagert oder m it einer besonderen Antriebs- 
achso yerkuppelt werden muO, vereinigt diese. Ein-: 
richtung die obon gonannten Yorzuge einer zweiseitigen 
Saugwirkung m it dom fiir die Erzielung eines leićhten 
und betriebssicheren Ganges und eines hohen moto- 
rischeu W irknngsgrades wesentlichen Vorzuge einer 
kurzeń und nur zweimal yerlagerten Rad- nnd An- 
triobachse.

2. Alle der W artung bediirftigen Teile, insbesondere die 
Achsenlager, befinden sich in demselben, mit der 
freien Luft in Verbindung stehendem Rąume und sind 
deshalb leicht zugiiugig, was sonst bei Yentilatoren 
mit zweiseitiger Sangwirkung liicht oder doch nicht 
iu gleichom MaBe der Fali ist.

3. Da schlieGlich auch die symmetrische Anordnnng 
der Angriffspunkte fiir K raft und Last yorteilhaft 
ist, erscheint der Yentilator fiir Schnellbetrieb und 
somit auch fiir elektrisehen Fernbetriob besondors 
geeignet, da es fiir solche Anlagen wesentlich auf 
Erzielung eiuer groGon Durchgangsweite bei klei nem 
Raddurclnnesser, auf einfachste Yerlagernng, ge- 
drungene Gestaltuug, beiderseitig gleichformige Be- 
anspruchung der Achse und leiclite Zugangigkeit der 
Achsenlager ankommt.

Die Bauart der Schlouderriider is t vor allcm darauf 
eingerichtet, dem Yentilator uubeschadet des Umstandes, 
daG die Rader auf freitragender Achse angebracht sind, 
eine auch fiir den Schnellbetrieb unbedingt ausreichende 
H altbarkeit zu geben. Dio Ruckenscheiben der Ventilator- 
rader sind (lachkegelfórmig gestaltet, sodafi sie gegen den 
Oberdruck der auGeren Luft uber die angesaugten W etter 
widerstandsfahiger sind; der Schwerpunkt is t naher an die 
Achsenlager gpriickt, ais dies bei einer ebenen Scheibe der 
Fali sein wiirde. Die Riickenscheiben sind auGerdem durch 
aufgenietote Winkeleiseh, die zagleich zur Befestigung der 
Fliigel dienen, versteift und an ihreń Umfangen durch 
Flacheisenringe Y erstarkt. Zur Befestigung der Fliigel an 
der Stiruscheibe dienen in gleicher Weise wie bei der 
Riickenscheibe Winkeleisen. Die Riickenscheiben sind 
zwischen gerippten GuGnaben durch Schrauben eingespannt 
und die hierbei zu Oberdeckenden Raume zwischen den vor- 
erwahnten liingeren Winkeleisen durcli Holzfutter ausgefOllt.

U n s ó h a d l i c h m a c h u u g  dos  K o h l e n s t a u b e s .
K o h l e u s t a u b b e f o u c h t u n g ,  — Zur sofortigen Be- 

seitignng des bei der maschinellen Schram arbeit in groGer
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Menge sioli bildenden Staubes wurde auf Grube Camp- 
hausen, Saarrovier, der Versucb gem acht, W asser aus der 
Spritzw asserleitung in den hohlen Bohrer zu lciten und 
auf diese Weise don sieli beim Aufschlagon dos Schram- 
kopfes auf die Kolile bildonden Staub sofort zu benetzen 
und fortzuspiilen. Es stellte sich jedoch lieraus, daG das 
W asser infolge des in der Spritzwasserleitung gerrśchenden 
Druckes von 10 bis 15 Atm. durch dio D ichtungsschcibe 
in den Zylinder gedruckt wurde und dio Maschine zum 
Stillstand brachte. Bei Drosselung dos W assers auf 
gleichen oder geringeren Druck wie die Preflluft geniigte 
wieder der Druck nicht, um Vorstopfungen im Schramkopf 
zu Terliindern. Die E inrichtung wurde daher abgeworfen 
und s ta tt  ihrer aufsen an der Maschine verm ittels mehreror 
Gelenke ein S trahlrohr derart befestigt, daB es parallel 
dem SchrammeiBel stand. Das aus der Spritzwasserleitung 
dem Strahlrohr zugefiihrto W asser bespulte so den Schram- 
stoB, befeuchtete don Staub bei der Entstehung und cnt- 
fernte gleichzeitig das Schram gut.

Ein alm licher Erfolg wurde erzielt, wenn man das 
S trahlrohr seitlich von der Maschine an einem Stempol in 
HOho des Śclirames drehbar befestigte.

E r z - A u f b e r e i t u n g .
V e r s u c h o  m i t  y e r s c h i e d e n e n  R u n d h o r d o n .  In  

der A ufbereitungsanstalt der Grube Hiilfo Gottes, Ober- 
harz, sind neuerdings teils zur Anreicherung der auf den 
Oberharzer Doppolrundherden erzeugten Schlicho, teils zur 
besseren Trennung dos in der Triłbo fein verteilten Schwer- 
epats von dem Bleiglanz Versuche m it yerschiedenen Rund- 
herden angestellt worden.

Die Versuche zur Anreicherung der Schlicho wurden 
auf dem m it Linoleum belegten Ferraris-Schuttelherde aus- 
gefiihrt. Zur Y erarb^itung golangte der angereicherte 
A bspritzyorrat zweier Unterherdo von Oberharzer Doppel- 
rundherden. Der Schlich des Schiittolhordos erreichte einen 
Bleigehalt von 78 pCt. Dieses sehr giinstige Ergebnis 
wurde jedoch dnrch die verhaltnismaBig geringe Leistung 
des Herdes beeintrachtigt.

Zur Trennung yon Schwerspat und Bleiglanz aus d e ' 
Triibe sind der Stofirundlierd System Bartsch und der 
Linkonbachherd angewandt worden. Die Yersuclie haben 
ergebon. daB sich der Linkenbachherd fu r die V erarbeitung 
von schw erspathaltigen Schlammen nicht so gu t eignet 
wie der StoBruiulherd von Bartsch. Dieser erzeugt ais 
Fertigprodukt Schlicho m it einem Bleigehalt bis zu 78 pCt. 
und liefert ais zweito, geringere Sorte Schlicho mit 65 pCt. 
Blei. Dio Produkte des Linkonbacliherdes erreichen jedoch 
nur einen Bleigehalt yon 64 bis 75 pCt.

Auf den zur Y erarbeitung der Triibe allgemein ange- 
wandten Oberharzer Rundherden h a t man den Herdflachen 
an Stelle des zwar wirksamen, aber teueren Gummibelages 
einen 30 mm starken Zomentbelag gogeben. M?t diesem 
Belago worden nach den bisherigen Erfahrnngen ebenso 
giinstige Ergebnisse erzielt, wie m it dem Gummibelago; 
ob er sich jedoch auf die Dauer billiger erweisen wird, 
is t davon abhangig, ob dio W interkalte ohne schadigenden 
EinfluB auf dio Hordę b leib t und ob die Zementfliichen im 
Laufe dor Zeit n icht rissig  werden. D er letztgenannten 
Gefahr h a t man dadureh vorzubeugen gesucht, daB man 
die hólzerne Herdflache vor dem Zementauftrag m it 100 mm 
voneinander entfeirnt stehenden und 1/ 2 bis i “ uber die 
Yertafelung hervorragenden D rahtnageln beschlug.

S e t z m a s c h i n e  P a t e n t  B a r t s c h .  A uf dem B erg ' 
work Neue Peterszecho bei Lippe, Borgrovier Burbach, 
sind mehrere Setzmaschinon fiir dio KGrnungen von 2 bis
7 mm nach dem Barlschschon P a ten t abgeandort worden. 
Das Setzgut gelang t nicht mehr am Kopfonde zur Aufgabe, 
sondern auf dem dritten Setzsieb der bisher funfteiligon 
Setzmaschinen und bew egt sich yon diesem nach beiden 
Richtungen auf die anschlieBenden Setzsiebo (F ig. 12).

U nter dem Aufgabotrichtor a is t in bekannter Weise 
eine fein gelochto P la tto  b in schrager Lage angeordnet, 
ubor wolcho das zur Aufgabe gelangendo Gut so langsam 
auf das Setzsieb gleitet, daB os sich niclit in die Setz- 
schicht oiugrabt. A uf dem orstou Setzsiob findet sofort 
eine Trennung zwischen reichem Bleiglanz nnd den leichteren 
Bestandteilen s ta tt. In  dem folgenden Sieb fiillt reiches, noch 
etwas bloierzhaltiges, aus Zinkblende und Spateisenstein be- 
stehendes M ittelprodukt aus, in dem letzten ein armes, iiber- 
wiegend aus Spateisenstein besteliendes Endprodukt. Durch 
E instellung des Schiebors c wird die U bertrittshohe in den 
zweiten Sotzkasten so geregelt, daB je nach dem groBoren 
oder geringoren Gehalt des A ufgabeguts an Bleierz auf 
dem in entgegengesetzter R ichtung anschlieBenden Setzsiob 
noch armere Bleierze oder roiches M ittelprodukt fallen und 
armes Endprodukt in den auBer Tatigkoit gesetzten letzten 
Kastou iiborgeht.

Da s ta tt  fflnf Setzsieben nur vier gebraucht wordon, 
is t der K raftbedarf fiir dio Bewegung der A pparate etwas 
geringer. Der Hauptyorteil besteht indos in dor um 20 
bis 25 pCt. groBeren Leistungsfahigkeit.

K oh  l e n a u f h o r e i  t u ng .
Au«fberei  t u n g  von  K o h l e r i s c h l a m m o n  d u r c h  

K o h l s c h o  S i e b e .  —  Zur A ufboreitung der Kohlen- 
schliimme sind anf Grubo Reden, Saarreyier, versuchswoise 
zwei Kohlsche Siebe aufgestollt, auf wolclien ein Teil der 
Schlamme, die friihor sitmtlich zur Halde gopumpt wurden, 
aufbereitet wird. Die Schlammtriibe wird yon einer 
Zentrifugulpumpo in eine V orteilungsrinne gefiihrt, dio sich 
quer uber den Sioben befindot, und gelangt von dort auf 
die Siebe, die .mit engmaschigem Messingdrahtgew-ebe (65 
Maschen auf ein Zoll Lange) yersehen sind. Vor dor 
Verteilungsrinne sind quer iiber jedom Sieb je zwei mit
3 mm weiten LOchern yersehene Rohre angebracht, welche 
starkę W asserstralilen der Schlammtriibe ontgegenschicken 
und die lottigen Bestandteile so zur Auflosung bringen, 
daB sie durch die Maschon des Siebes abflieBen konnen. 
Die Kohlenkórnchen rutschen infolge der Schiittolbowpgung 
yorwiirts und fallen in untergestellte Fórderwagen, in weichen 
sie nach zwólfstiindiger Entw asserung der K esselanlage zu- 
gefiilirt werden. Ais W aschwasser wird sclion einmal zu 
Kondensationszwecken gebrauchtes Grubenwasser yerwendet, 
das nach seiner Benutzung bei den Kólilschen Sieben noch- 
inals der Kohleuwascke ais W aschwasser zugefflhrt wird.
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Dio Betriobsergebnisso, sind folgotide:

Nr. 47

Aufgabo an Feato
Bestaudteile

pCt.

Aufgabe an 
reinem Wasser

Erzeugie Sclilammkbhle Eneugtes Schlauuuwasscr auf den Tag
Schlainniwassfr

Asclieiigehalt

pet.

Peste Bcstimdtcile
auf den Tag 

cbm

auf den Tag 

cbm t

wassergcnait aienge wasser 

pCt. cbm
Asclie
pCt.

Kolilo
pCt.

249 10,39
■

264 4,78 8,16. . 14,87 
nacli 12stund. 
Entwassorung

508,4 S9,74 00,26

13 r i k  e t  t  i e r u n g.
E n t s t  a  u b u n gfgra n 1 a  g  o n. Auf don Brikett- 

fabrikon der Riebeckschen Montanwerko ist in don 
letzten Jahren eine Einrichtung in Betrieb gesetzt. 
worden, durcli welche eine yollkommonero Entstaubung 
der aus don Trooknungsapparaten ontweichendon Schwaden 
orzielt wird ais bisher. Mit Hilfe oines kleinen Yentilators 
werden die Schwaden abgesaugt und in einen gemauerton 
Zylinder geleitet. Der E in tritt der Schwaden erfolgt oben, 
der A ustritt durch ein bis etwa zur halben Hohe in den 
Zylinder hinabroiehendes Rohr. Die Schwaden sind ge
zwungen, von dor abstcigenden in eino aufsteigonde Be
wegung liberzugehen, wobei sie den grćfiton Toil dos 
Staubes fallen lassen. Dieser wird durch ein am - Boden 
belindliches Rflhrwerk den Brikettpressen zugefuhrt. Zur 
Entfernung dos noch in don Schwaden vorbleibonden feinen 
Staubes werden die Abdampfe von unten in eino Esse 
gefiihrt, in welcher von' oben aus einor Diise entgogen- 
spritzendes W asser den R est des Staubes niederschlilgt.

Mit dieser Entstaubungsanlage wurden fólgende Ergeb- 
nisse erzielt:

E s wurdo an Kohlenstaub iu 24 Stunden gewonnon:
1. bei den alteren Staubabscheidern

(5 A p p a ra te ) ...................................... 13,5 hl
2. bei den neueren Staubabscheidern 23,5 ,, 

und zwar a) trockener Staub 18 hl
,, b) nasser . . . 5,5 „

Ober die Leistung der Schultzschen Trockenapparate 
in Verbindung m it der neuen Entstiiubuwgsanlago wurden 
auf einer Anlage dor Riebeckschen Montanwerko folgende 
rergloichendo Zahlen erm ittelt:

Es werden je tz t in dor Stunde durch oineń Trocknungs- 
appara t durchgesetzt. bei Abzug der Schwaden durcli einen 
Yentilator (neues Yerfahren)

a) ron der A ustragseite der Apparate 
bei 0 ,5  bis 0 ,6  Atm. Druck des 
zur Trocknung Yerwendetoń Dampfes
ohne Anwendung von W urfloisten 28 hl

b) m it Benutzung von W urfloisten in
den R o l i r e n ..................30 bis 31 hl

Dagegen botrug dio friihore L eistung:
Bei den Essen mit direktem Abzug 

von dor Austragseite bei 1 bis
1,5 Atm. Dampfdruck . . . • 27 ii i

Bei Anwendung von Gegenstroin mit 
Essen an dor Fullrumpfseite bei
1.9 bis 2 Atm.  Dampfdruck . . 22 hl

Dio Yorsteliendon Zahlen zeigen, daB die neue Ein
richtung nicht nur im bergpolizeilichen luteresso liegt, 
indem sie dio Belastigung dor Arbeiter und angronzendon 
Grundbesitzer durch< F lugstaub vormindert. sondom auch 
wirtschaftlicli viel bessere Rosuttate ergibt., ais die alten 
Entstaubungsanlagen.

D a m p f k o s s e l  u n d  D a n i p f  m a s c h i n e n .

Y o r w e n d u n g  von G r u b o i i g a s e n  z u m M o t o r o n -  
b o t r i e b .  - Auf der im Entstelicii begrillonen Fottkohlen- 
grubo an der Rossel, Saargobiot, wurdo im verflossenen 
Sommer in der Nalio des Schafbaches ein W etterschacht 
angehauon. Der A usatzpunkt liegt uugefahr -100 m tohi 
Schafbache entfernt auf einor 60 m liohen AnhSho.

Das zur Speisung der Dainpfkessel, zur Mortelbereitung 
usw. bonótigte W asser muG ans dem Bacho entnominen 
werden. Bei dor yerhaltnismaOig groBeii Hdhe und einem 
stfnidlichen Bedarfo bis zu 2 cbm war es von yornlierein 
ausgeschlossen, das W asser von Hand zu pumpen oder 
mit Faśsern anzufahren, zumat mit einer 2 bis -Ijahrigen 
Betriebsdauor zu rechnen war. Dio Anwendung einer 
Dampfpumpe wiire mit zu liohen Kosten ver.bundon gewesen, 
da entweder eino 400  in lange Dampfloitung oder die Auf- 
śtelluug oines Lokomohilkossels mit besonderer W artung 
erforderlich gewesen wiire.

Unweit der Stelle, an welcher man das W asser eiit- 
nehmen wollte, strSmen nun aus einem Sprunge in un- 
zahligen Blasen gróBere Mengen brennbarer Gase aus,
welche wabrsclieinlich den dort 300 m unter Tage liegenden 
SteinkohlenflOzen ontstammeu. Diese Gase h a t man zum 
Betriebe einer Pumpe verwertet-

Ober einer genugend groCen Flacho des Ausstrómungs- 
gebietos is t oin oben goschiossoner Blochbehaltor aufgestellt, 
dessen uuterer Rand nngefahr 20 <:in iu den morastigen 
Boden eingotaucht und so gegen die Atmosphare abgo-
dichtet ist. Dio aufgefangenen Gaso werden durch eino 
Rohrleitung nach einem zweipfordigen Gasmotor gefiihrt.
Der Motor tre ib t mittels Riemens eino liegende, doppelt-
wirkende Plungerpumpo an und liebt stundlich iiber 2500 1 
in don beim Schachte aufgestellten Behalter. Die Anlage 
orfordort mit Ausnalnne des In- und AuBerbetriebsetzens 
keinerlei W artuug uud arbeitete bis je tz t zur Yollkommenen 
Zufriedenheit. IJm das Einfrioren des Motors und der 

| Pampę bei Stillstanden zu verhindern, ist beabsichtigt, im 
W inter die Pumpenkaue mit Grubengasen zu heizen.



Nr. 47. — 1138 - 21. NoYombcr 1903.

Mineralogie und Geologie.
D o u ts c h e  g e o lo g isc h e  G e se lls c h a f t . Sitzung am

4 . N oY em ber. Vorsitzender H err Geheimrat B r a n  co. 
Nach der Yorlage der eingegangenen L iteratur durch den 
Vorsitzenden sprach H err J a c k e l  uber den Fund einer 
Eideclise im (wahrsclieinliSi oberen) Buntsandstein von 
Hilleslieim bei Gerolstoin in der Eifel. Das Stilck is t 
au f der Hałdo gefunden, besteht aus W irbelsiiule, Becken, 
Ripponj einem Teil derB eine; Kopf, H als, Yordercxtremit&ten 
fehlen, dagegen is t ein Teil des H autpanzers erkennbar. 
Der Fund h a t eine sehr erhebliche Bedeutung nicht nur 
wegen der Seltenheit von Fossilien im B untsandstein sondern 
auch vor allem, weil er eino echte Eidechso is t, kein 
Anomodontior und auch keine H atteria  sondern selir ahn- 
lich dem lebenden Uromastix. W ahrend man echte 
Eidechson b is dahin erst aus der untern Kreide kannte, 
erweist sich durch diesen Fund einer so spezialisierten 
Form im Buntsandstein der Stamm ais viel a lter ais bisher 
zu Yermuten war.

Ferner legte H err J a c k e l  aus dem Barrandeschen 
NachlaC ein schBnes M ateriał an A steriden und Ophinriden 
vor, die aus bohmischem TJntersilur und Oborsilur stammen. 
Das M ateriał is t ausgezeichnet erhalten in Abdrucken der 
Oberr und Unterseite uud bietet Gelegenheit zur Entscheidung 
der lange strittigen  Frage nach der A rt der phylogenotischen 
E ntstehnng des Kiefergebisses. Danach lafit sich je tz t mit 
Sicherheit feststellen, dafi diese „Laterne dos A ristoteles" 
aus 4  Ambulacral- und 4 Adambnlacralpliittcheu entstanden 
ist. Ferner liifit sieli an diesen silurischen Ophiuriden- 
formen sehr schon und zweifellos beobachteh, dafi die 
A m bulacralplattchen hier noch alternierend auftreten, was 
bis dahin nur andeutungsweise und nicht sicher bei 
einigen Formen von Bundenbach beobachtot war. wabrend 
bei allen sonst bekannten Formen von Ophiuriden und 
Asteriden die Am bulacralplattchen sich gegeniiberstehen. 
Dieso Fundę beweisen also, dafi bei demselben Staninie im 
Laufe der Entwicklung prinzipiell Y crschiedenartige Struk- 
turen auftreten kSnnęu; es h a t sich sogar eine Asterideriform 
gefunden, deren Arnie am proximalen Ende gegeniiber- 
stehende Tafelchon, am distalen Ende alternierende Tafelchen 
aufweisen.

D arauf sprach H err S t i l l e  iiber die Geschiclite des 
Almetales bei Paderborn. Das Tal verlauft im M ittel- und 
TJnterlauf im Turonplauor, im Oberlauf is t es ins Palaeo- 
zoicum eingeschnitten. Die praeglazialen Schotter des 
Almetales zeigeu nur Turongerolle, kein palaeozoisches 
M ateriał, die Almę is t damals in ihrem ganzen Laufe noch 
im  Turon verlaufen und h a t sich orst in glazialer Zeit 
melirero hundort Meter tief bis ins Palaeozoicum einge
schnitten — ein typisches epigenetisches Tal.

Die praeglazialen Schotter werden uberlagert von Bander- 
tonen nnd Geschiebemergel und liegen auf grofie Strecken 
in tieferem Niveau ais glaziale und postglaziale Schotter, 
welcho ihrerseits Gault- und Neocomgerolle sowio sehr żahl- 
reiche palaeozoischo Geriille fiihren. Es mussen also auf 
Erosionszeiten Zeiten sehr starker Akkumulation gelolgt 
sein, in deren Sedimente dann wieder Yon nenem das Flufi- 
be tt erod ierte ,' wobei dio neuen A blageruugen hoher zu 
liegen kamen ais dio filteren Schotter nnd dor im altęren 
Tale. abgelagerte Geschiebemergel. Der Grund dafur sowie 
fiir die Tatsache, daB im U nterlauf seit praeglazialer Zeit 
keine Vertiefung, im Oberlaufe aber eiue von inehreren 
hundert Metern stattgefunden hat. wird in dem Auftreten

dos nordischen Inlandoises gesucht, welchos zusammen m it 
den Yon ihm und seinen Schinelzwassern abgelagerten 
Sedimenten das Niveau des Miindungsgcbietes erhohte und 
die Erosionsbasis fu r die Almę veriinderto. An der sich 
anscliliefienden Debatto boteiligten sich die Herren B r a n c o ,  
D o u c k m a u n ,  W a h n s c h a f f e ,  Mo n z o l ,  die darauf hin- 
wiesen, dafi ahnlicho Erscheinungen nicht nur am ganzen 
Nord- und W estrand des Harzes, sondern auch in den 
Alpeu weit yorbreitet sind. ’ C. G.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
Z u m  S ta n d e  d e r  W u rm k ra n k h e i t .* )  Dio in der 

Bergpolizeiverordnung des Koniglichen Oberbergam ts zu 
Dortmund vom 13. Ju li ds. J s ., betreftend Mafiregeln 
gegen die W urm krankheit, vorgeschriebone Sticliproben- 
untorsucliung Yon 20 pCt. der untorirdischen Belegschaft 
is t im wesentlichen beendet, ih r Ergebnis lieg t —  mit 
Ausnahme desjenigen fur einige wenige Zechen —  nunmehr 
vor. Dio Umrechnung der hierbei fiir 20 pCt. der unter- 
irdischen Belogschaft gowonnenen Zahlen auf die gesamte, 
im 2. Q uartal ds. J s . 'vorhandene unterirdische Belegschaft 
g ib t in Verbiudung mit dem bereits Yorliegenden Ergebnisse 
dor ersten, auf zahlreichen Zechen stattgehabten  Durch- 
m usterung ihrer gesam ten untorirdischen Belegschaft oinon 
wenn auch nicht absolut, so docli jodenfalls annahernd 
riclitigen Uberblick uber dio V erbreitung der W unnkrankhoit 
und die Zahl der W urmkranken im Oberbergam tsbezirk 
Dortmund. Folgende Tabelle Yoranschaulicht dio Saclilage:

Niimo des Bergreviers

Durcb- 
sclinittliclie 

uuterirdische j 
Belogschaft 
(2. Quartal)

Zabl der Wurmkranken 
einschl. Wurmbehafteten

| in pCt. dor 
absolut unterirdischen 

Belegschaft

812 30 3,7
Dortmund I  . . . 12 398 195 1,6
Dortmund I I  . . . 13 976 435 3,1
Dortmund II I  . . 13 874 3 882 28,0
Ost-Recklinghausen. 11 223 1126 10,0
West-Recklinghausen 11780 275 2,3
W i t te n ..................... 9 240 372 4,0
Hattingen . . . . , 8 207 512 • 0,2
Sud-Bochum . . . 9 411 S74 9,3
Nord-Bochum . . . 10711 2 359 22,0
Ileruo ..................... 12 785 2 373 18,6
Gelsenkirchen. . . 10 603 510 4,9
^Yattenscheid . . . 12 987 1301 10,0
Ost-Essen . . . . 10917 157 1,4
West-Essen . . . 11 098 256 2,3
Siid-Essen . . . . 8 378 1 197 14,3

1310 • 210 10,0
Oberhausen . . . 19 014 1 091 5,7

Summę des ganzen 
Bezirks . . . . 188 730 17 161 9,09
Die hiernach bei den jeweiligen Stichprobonunter- 

suchungen oder Durchmusterungen der ganzen unterirdischon 
Belegschaft onnittelte Zahl der W urmkranken hat inzwischen 
infolge der getroffenen Mafiregeln eine Vermiuderung er- 
fahren. Bereits auf 100 Schachtanlagen (von insgesamt 
247 Schachtanlagen). ha t die Durchmusterung der gesamten 
unterirdischen Belogschaft und die Krankenhausbehandlung 
der hierbei Yorgefundenen W urmkranken stattgefunden. 
In welchem Mafie durch dies Verfahren eine Yerminderung

*) Aus dcm „Keichsanzeiger- vom 3. Nov. 1903.



21 . November 1903 . -  1189 - Nr. 47.

iler Krankheitsfalio herbeigefiihrt wird, laBt sich fur die- 
jenigen 37 Sehachtanlagen nachweiseu, wolc-he diose Durch- 
m ustem ng bereits zweimal oder auch schon Ofter vorge- 
iiommon haben. Auf diesen 37 Schaclitanlagen waren bei 
der erstm ąligeu Durchmusterung insgesamt 7763, bei der 
jeweilig lotzten Durchmusterung insgesam t 4049  Wurm- 
kranke erm ittelt worden, sodaC allein auf diesen 37 Schacht- 
anlagon die Zahl der erm ittelten Kranken unr 3714  ab- 
genommon hat

Zahlreiche weitere Untersuchungen von Pamilienan- 
gehorigen wurmkranker Bergleute liaben ein dtirchweg 
negatives E rgebnis gehabt. Insbesondere sind auf Ver- 
anlassung des Regierungsprasidenten zu Arnsberg 386 
Frauon und 964  Kinder wurmkranker Bergleute untersucht 
worden, ohne daG aucli nur in eiuem Falle dio Wurrn- 
kranklieit h a tte  festgestellt werden konnen. Bisher is t 
danach nur der eino friiher mitgeteilte Fali der Erkrankung 
eines Familienangehurigen festgestellt worden, doch werden 
dio U ntersuchungen fortgesetzt.

Wie sclion fruher m itgeteilt ist, zeigt sich yerhaltnis* 
miiGig lulufig die Erscheinuug, daG Personen, die ais 
w unnkrank im Krankenhause einer A btreibungskur unter- 
zogen und dann ais geheilt entlassen wurden, nach kurzer 
Zeit wieder w urm behaftet befunden wurdjen. Nach den 
bishor vorliegenden, aber nocli nicht abgeschlosseuen Be- 
rechnungen diirfte sich die Zahl dieser einer wiederholten 
A btreibungskur zu unterwerfenden Personen auf ungefiihr 
10 — 15 pCt. der behandelten W urmkranken belaufen. 
Falle, in denen auch wiederholte Abtreibungskuren ohne 
Erfolg blieben, sind ebenfalls vorgekommen; ihre Zahl is t 
auf ungefahr 2 pCt. der behandelten W urmkranken zn 
schatzen.

Auf insgesam t 5 Schaclitanlagen, auf welchen vom 
Kóniglichen Oberborgamte zu Dortmund ęntweder fiir die 
ganze Grube oder fiir einzelue ihrer Teile die E instellung 
dor sonst allgemein .yorgeschriebenen Berieselung nachge- 
lassen worden is t, um zu prOfen, welchen EinlluG die 
durch diese E instellung hervorgerufene Vermindonmg der 
Feućhtigkeit in den Gruben haben wurde, h a t sich bisher 
ein besonderer Erfolg dieser Mafiregel nicht gezeigt. Dies 
diirfte seinen Grund hauptsąchlich darin haben, daC einige 
der betrellenden Schaclitanlagen schon von N atur so feuclit 
sind, daG die E instellung der Berieselung den Feuchtigkcits- 
gehalt dor Grubenbaue nicht oder nicht wesentlich beein- 
fluGt. Ob uud inwiewoit auf einzelnen, durch natiirlicho 
Trockenheit ihrer Grabenbaue ausgezeichneton Sehachtanlagen 
giinstigere Ergebnisse erzielt werden, bleibt abzuwarten.

AuGer der auf Zeche Erin hergestellten, sehr zweck- 
niaGigen Abortsanlage iiber Tage sind auf verschiedonen 
anderen Zechen ahnlich bequem und geraumig eingerichtete 
Anlagon fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. 
Auch werden derartige Anlagen fiir weitere Schaclitanlagen 
beabsichtigt.

In Oberschlesien sind auGer den friiher mitgeteilten 
3 Fiillen noch weitere 7 vereinzelte Falle von W urmkrankheit 
festgestellt worden. Yon den Erkrankten waren 3 Italiener, 
und 5 sind yorher in W estfalen beschaftigt gewesen. Die 
zur V erhtitung einer W eiterverbreitung der K rankheit er
forderlichen MaGnahmen sind uberall getroffen worden.

Absatz der Zechen des Rheinisch-W ostfalischon 
Kohlen-Syndikats im Oktober 1903. Der Absatz der 
Syndikatszechen ausschlieGlich Selbstyerbrauch der Zechen 
und Huttenwerke hal im Oktober bei einer gleichzeitigen 
Beteiligungsziffer yon 5 838 500 t, 4 555 349 t betragen;

der A bsatz is t daher gegen die Botoiligungszlffor um 
21 ,98  pCt. zuruckgeblieben.

Kohlen- und Koksbewegung in don Rheinhafen 
zu Ruhrort, Duisburg und Hochfeld.

t Oktober Jan. bis Eude Okt.
1902 1903 1902 | 1903

in Tonnen

A. B a h n z u f u h r :
nach R uhro rt.......................... '418676

„ D u is b u r g ..................... 303101
„ Hochfeld . . . . . 66 918

554 918|3 817 094 4 853 833 
311 503|2 799 8173 492 704 
89 671! 659 358 829 159

B. A b f u h r  zu S c h i f f :
uberhaupt you Ruhrort 

„ Duisburg 
„ Hochfeld

davon n. Coblenz 
und oberhalb

bis Coblenz 
(ausschl.)

nach Holland

nach Belgien

Ruhrort
Duisburg
Hochfeld

Ruhrort
Duisburg
Hochfeld
Ruhrort
Duisburg
Hochfeld
Ruhrort
Duisburg
Hochfeld

407 985 564 690 
278 114:285 450 
55 965 79 372

195 183:303 196 
164799 194 613 
55 009 71206

727
95

6 117 
189 
126

117 351 156 810 
80 287: 67 418 

1 024
86 450 91 123 
31 625 21 259 

—  2180

3880 439,4 956 210 
2 790 124:3447 440 

627 656 794 881

2110 353;2 720 439 
2 055 289 j2 388 509 

596 344 730 824

61995 
5 173 
2 437 

938 545! 
467 780;

19 635 
741 553; 
246 589 

35;

76 882 
4 914 
3 610 

1381 221 
774 140 

29 221 
745 749 
262 078 

20 428
Kohlenausfuhr Grofsbritanniens. (Nach dem Trade 

Supplement dos Economist.) Die Reilienfolge der Lander
is t nach der HOhe der Ausfuhr im Jahre 1902 gewahlt.

Oktober Januar bis
Oktober Ganzes

Nach: T o  r» i* łono
‘1902 1903 1902 1903

iu 1000 t*)
Frankreich . . . . 832 657 6053 581?: 7 722
I ta lie n .......................... 464 577 5010: 5361 6 091
D eutschland . . . 538 586 4898 5182 5 947
Schweden . . . . 276 324 2107 2626 2 954
Spanien u. kanar. Inselu 203 224 2034 1999' 2 730
RuBland . . - . . . 227 200 2147 2272 2 395
Danemark . . . . 205 226 1713 1791 2 205
E g y p te n .................... 197 162 16591 1809 2 030
Norwegen . . . . 125 135 1105', 1149: 1449
B ra s ilie n .................... 87 77’ 762 789 980
Portugal, Azoren und

Madeira . . . . 68 91 760 780: 957
H o l l a n d .................... 72 74 633 608 772
Brit. Ost-Indien . . 14 16 474 374: 627

39 51 520 349 583
T iirk e i......................... 47 35 357 364' 431
G ib ra l ta r .................... 28 24 191 225 252
B e l g i e n .................... 74 52 471 493
Griechenland . . . 66 60 366 385!

26 49 332 499
Ver. Staaten v. Amerika 353 6 462 1135;
C h i l e .......................... 37 28 332 213 ■ 7 511
Uruguay .................... 20 39 585 496:
Argentinien . . . . 54 110 811 899
Brit. Siidafrika . . . 80 43 572 502
anderen Landem . . 208 248 1522 2098

Zusammen an
Kohlen.......................... 4 339 4 094 36 177 38 197 43 851
K o k s ......................... 85 84 562 577 699
B r i k e t t s .................... 77 87 901 815 1 067

Uberhaupt 4 501 : 4 264137 643 39 5891 45 616
Wert in 1000 J t. . . 56 149 49 236 ;165061465963:563 483
Kohlen etc. furDampfer 

i. auswartig. Handel
i

1 327 1 607 12 820 14182 15 3.90

* ) l t =  1000 kg.
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Von der 
Forderung 
(Spalte 0) 
kommen 

im Durch
schnitt*) 

auf 1 Mann 
d. Belegschaft' 

t

Bestand am 

Schlufi des 

Vierteljahres

t  kg

Bestand am 
Anfange des 

III. Viertoljahres

t  , kg

Neue

Forderung

t  • kg

zusammen 

t  : kg
1 2 3 4 5 6 7» ■ - V - 8 9

A, S t e i n s a l z  1903 . . . . 2 (5) 455 284 22 327 712 78 592 130 100 919 842 105 20 484 429
In dctnselbeu Zeitraum 1902 . 2 (5) 441 277 ■1 507 273 72 498 900 77 060 239 104 0 304 320
U. K a l i s a l z  1903 . . . . U 5709 4255 10 382 321 430 074 754 ■140 457 075 84 ! 0 091 [404
In demselbeu Zeitraum 1902 . 12 5243 3905 13 790 006 387 602 291 401 392 297 79 9 808 515
C. S i e d e s a l z . .

a) Speisesalz 1903 . . . . 6 605 205 8 980 256 24 309 858 33 350 114 40 0 310 909
In demselben Zeitraum 1902 . 6 629 208 12 008 035 21704 718 33 713 353 35 S 391 852

b) Vieh- u. Gewerbósalz 1903 - _ _ 160 860 1 051 712 1815 572 — 330 585
ln demselben Zeitraum 1902 . — — 227 935 1491 088 1 719 623 — 317 400

*) Boi der Berechmmg der Durchsehnittsleistung sind nur die Belegschaftszahlen der Werke berficksichtigfc worden, 
welclie Uberhaupt in Forderung standen.

Dio Forderung betrug demnach in den 3 ersten Vierteln des Kalcndorjahrcs 1903 (1902) an Steinsalz 263  420 t, 
(231 049  t), an Kalisalz 1 176 592  t ( l  100 847 t.), an Siedosalz: a) Speisesalz 74 831 t  (71 814  t), b ) Vieh- und 
Gewerbosalz 5071 t  (4723  t).

F o r d e r u n g  d e r  S a a rg r u b e n .  Die staatlichon Stein- 
kohlengruben haben im Monat O k t o b e r  in 27 A rbeits- 
tagen 962  476  t  gefordert und einsclilioGlicli dos Selbst- 
YerbrauchoS 961 998  t  abgesetzt. W ahrend des gleichen 
Zeitahsolinittes im Vurjahre mit 27 A rbeitstagen belief 
sieli die Forderung auf 888  040  t, der A bsatz auf 899  732 t. 
Mit der Eisenbalin kamen 629 567 t, auf dem Wasserwege 
68 884  t zum Yersand, 45 083  t  wurden durch LandDilnen 
eiitrioinmen, 186 708 t den im Bezirke gelegenen Kokereien 
zugofuhrfc.

G ro f s b r i ta n n ie n s  E is e n e rz g o w in n u n g  u n d  -V e r-  
b r a u c h  in  1902. Nach amtlichen Nuchweisungen belief 
sich der Verbraucli von Eisen rz in GroJJbritannion im ver- 
gangenen Jahro  auf 20 305  369  t oder rd. 2 Millionen 
Tonnen m ehr ais in 1901. W elchen A nteil an diesen 
Mengen die beimisebo Erzeugung und dio Einfuhr hatten, 
zeigt fiir die beiden letzten Jahro die nacbstehende Tabelle:

mehr ais 40 pCt. der gesamten britischen Etóenerzgowinnung, 
ilnn zunachst an Bedeutung kamen Lincolnshire (13 ,7  pCt.); 
N ortham ptonshire (13 , OpCt.) und Cumberland m it Lancashire 
(11 ,7  pCt.).

Soit 1875 zeigte die britische Eisenerzproduktion der 
Mengo und dem W erte nach die folgende Entw icklung:

Ja h r Mongo
t

lirilische Erzeugulg 
Einfuhr

zusammen
Ausfuhr . 
Yerbrauch

1901
t.

12 275 198
6 039  076  

18 314  274 
12 000 

18 302  274  '

1902
t

13 426  004 
6 898 134 

20 82.4 138 
1S 769 

20 305 369
Die britische Eisenerzproduktion yerteilte sieli in 1902 

in folgeuder Weise auf die yerschiedenen Produktiousgebiete

Produklionsgebiet Produktion
t

: Zu (4-)- oder 
( —)Abnahme 

gegen das 
Yorjahr

Anteil an der 
Gesamt- 

produktion

1) Schottland . . . 82S 314 +  08 911 6,2
2) Cumberland - . - : 1 509 353; +  9 900 11,7
3) Yorkshire, X. l i i - ! 

ding (Cleveland) . 1 5 101932 +  301 109

.
40,2

4) Staifordshire . . 815 379 ! -  10 5S0 6.1
5) Lincolnshire. . . 1843 920 1 +  349 452 13,7
0) Northamptonshire. 1 751 427 +  200 343 13,0
7) Andere Bezirke .; I 133 911 +  104 411 8,5
8) Irland . . . . ; 81 762 \ +  1 230 0,6

zusammen 13 426 004 |: +  1 150 806 | 100,0
Auf den CloYolandbezirk allein ontlielen mithin iu 1902

W ert 
L str.

5 975  410
6 585  806  
3 969  719
3 9 2 6  445
2 865  709
4 224  400
3 222  460  
3 288  101

1875 15 821 060
1880 18 026 050
1885 15 417  982
1890 13 780 767
1895 12 615 414
1900 14 0 2 S 2 0 S
1901 12 275 198
1902 13 42 6  004

Dio Eisonerzeinfuhr botrug itn letzten Jah re  nngarechnet
4 58  377  t  Purpleerz 6 439  757 t  gegon 5 549  000 t 
im Vorjahr, was ein Mehr von 890  000  t  zu Gunsten von
1902 ergibt. Der w ichtigste Einfuhrhafen is t Middles- 
brougb (I  177 000  t), es folgen Glasgow (919  000  t) und 
Cardiff (818  000  t).

Der U rsprung des in England eiugefiihrton Eisonorzes 
is t fur die beiden letzten Jah re  aus der folgenden Tabelle 
zu ersehen:

H e r k u n f t s l a n d 1902
t

.......................... i 189 014 215 632
Australien . . .......................... 1 0 375 5 954
Canada . . . .......................... i 3124 —

00 172
Deutschland .......................... : 4 017 7 905
Grieehenland . • .......................... i 303 835 335 824

..........................  13 670 14 348
Italien . . . . . . . . . ; 70 3G2 182 053
Neufundland . ..........................1 35 576 91 317
Portugal . . .......................... | 20 010 17 223
Kufeland. . . ........................  — 0 037
Spauien . . . .......................... | 4 749 933 5 309 733

107 083
Turkei . . . ..........................  7 027 7 993
Andere Lander | 12810 ' 12 -123

zusammen . ■ j 5 548 888 6 439 757
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Ueber 82  pCl. der britischeu Eisouerzeiufuhr kamen 
sonach aus Spanien, mit anselm lidien Mengen sind danebeu 
noch G-riechenland. Algerien, Italien (Elba) nnd Schweden 
zu nennen.

Der Eisenerzpreis stand in 1902  niodriger ais im Yor- 
ja lir ; fur die 6 375  326  t, dio in Cleveland unter dem

Metalliferous Mines Regulatiou Act gefórdert wurden, wird 
ein Tounenpreis von 3 sli. 9 d. gegen 3 sh. I I  d. in
1901 angegeben, fiir das unter der Coal Mines Regulation 
Act geforderte Erz war der Durchschnittspreis von -1 sli.
11 d. iu 1901 auf 4 sh. 9 d. in 1902 zuriicktregangen.

Yerkehrswcsen.
W a g o n g o s to llu n g  f i i r  d ie  Z ech o n , K o k o ro io n  u n d  B r ik e t tw o rk o  d o r  w ic h tig o ro n  d o u ts e h e n  B e rg b a u -  

b e z irk e . (W agen auf 10 t  Ladegowieht zuruckgefuhrt.)

1.—15. Oktober 1 6 .-3 1 Oktober Im ganzen 
Monat Oktobergestellt gofohlt gestellt gefehlt gestellt gefehlt gestellt gefehlt

insgesamt pro Fordertag 
durchschnittlich insgesamt pro Fordertag 

durchsehwttlich gestellt | gefehlt

241 118 _ 18 548 _ 263 510 7 007 18 822 501 504 028 7007
219 843 — 16911 - 251 884 565 17 992 40 471 727 505

80 670 — 6 190 -- 89 754 1 16 7 6 400 85 170 433 1107
80 544 273 6 146 23 89 979 873 6 408

:
65 170 523 1146

16 927 10 / 302 l 18 234 650 / 302 47 35 IGI 066
IG 353

■■ : ■
1 257 — 17 501 17 fi 1251 11 33 854 176

■' \ y’
34 438 70 2 641 ó 3S 114 72 2 715 5 72 552 142
$ oea — 623 — S 2S5 342 691 24 16 351 342
2 620 — 202 — 2 ais 160 SOS 11 5 539 100
7 ISO 550 — 9*05 367 676 26 1C5S5 367

52 304 70 4 019 5 58 7 23 941 4 190 67 111 027 1011
51 807 — 4 704 — 56 670 18 4 050 2 108 477 18

67 492 290 5 192 2‘2 75 GOS 3755 5 405 2G8 143 160 ■1045

04 181 48 4 937 4 72 049 1668 5 146 120 136 230 171 (5

/ 214 — 93 — 1 435 — 102 — 2 049 —

1241 — 96 — 1 477 — 105 2718 i —

1 919 — 148 — 1 920 — 138 3 845

1 572 — 121 ___ 1866 — 133 34.88 i ■ —

7 603 49 686 4 7 651 — 5S9 _ 15 254 4'J
5 $36 6 449 — 5 Oot 10 431 i 11 440 lo
5 913 35 J 465 27 29i 720 414 65 12 204 1071
1 425 - 110 —* 1 472 — 113 —■ 2 S97 —

20 777 400 1 598 31 21 018 730 1 017 56 41 795 1136

22 649 196 1742 15 22 384 374 172 2 29 45 033 570

2 576 198 2G55 — 189 — 5 231 —

2 592 - 198 — 3 061 — 218 — 5 653 —

5 741 498 _ 7 245 518 12 986 __

5 106 _ 393 — 6 803 ; ■_ 487 — 11909 j .

b f  u h r v o n K j h 1 o n , K o k s  u n d  B r i k o 11 s a u s  d o n l i  li o i u li a f  e I
w u r d o n  g o s t e l l t :

1
12 420 428

- i-. :
955 33 12 559 342 897 24 979 77 O

1 GOG 123 1 999 _ 143 _ 3 605 —

1642 — 127 — 2 081 - 149 3 723 ,

Rubrbozirk: .

Oberschl. Kohlenbez. 1903 
1902

Nicderscbles. Kohlen- 
hezirk . . . .  1903 

1902
Eiaonb.-Dir.-Be2. St. Joh.- 

Saarbr. u. Coln:
a) Saarkohlenbezirk  i 1903
b) KoiiienbCE. b. Aachen 1903 
eł Kohlen/, 1. Ilombcrg 1903 
(1) Hb. Itraunk.-Ucz. . 1903

ZU8. 1903 
1902

Eiseub. - Direkt. - Bezirke 
Magdeburg, Halle uud 
Erfurt . . . . 1 9 0 3  

1902
Risenb. - Direkt. - Bezirk 

Cassel . . . .  1903 
1902

Eisenb. - Dir. - Bezirk 
H am m er . . . 1903 

1902
Siicha. Staatseisenbahnen:

a) Zw ickau . . . .  1903
b) Lugau*Oclsnilz . . 1903
c) Mettaelwitz . . . .  1903
il) D r rad e n .......................i 0<33

zus. 1903 
1902

Bayer. Staatseisenb. 1903 
1902

ElsaG - Lothring. 
bahnen zum 
bezirk . . .

F u r

Eisen- 
Saar- 
. 1903 

1902 
d i e

Grofih. Badische Staats
eisenbahnen . . 190 3 1

Elaaft - Lothring. 
bahnen . . .

Eisen- 
. 1903 

1902:
Yon den Zechen, Kokereien und Brikettwerken der deutsehen Kohlenbezirke sind fur die Abfuhr von Kohlen. 

Koks und B riketts im M onat Okt. 1903 iu 27 A rbeitstagen *) insgesam t 1 030 915 und auf den A rbeitstag  durch- 
schnittlich 38 182 Doppelwagen zu 10 t m it Kohlen, Koks und Briketts beladen und auf der Eisenbahn Yersandt worden, 
<,e£ren iussrosamt 089 562 und auf don A rbeitstag 36 650 Doppelwagon in demselbon Zeitraum dos Yorjahres bei 27 
A rbeitstagen. *) Es wurden demnach im Oktober 1903 41 353 Doppelwagen oder 4,2 pCt. mehr gestellt ais im 
gleichen Monat des Vorjahres.

*) Zahl dor Arbeitstoge im Bfflhrbezirk.
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W a g e n g e s te l lu n g  f u r  d ie  im  R u h r - ,  O b er- 
s c h le s is c h e n  u n d  S a a r -  K o h lo n re v ie r  b e le g e n e n  
Z e c h e n , K o k e re ie n  u n d  B r ik e t tw e r k e .  (W agon auf 
10 t Ladegewicht zurucłcgefilhrt.)

1903 Ruhr-Kohlen-
revier

Dayon

Zufulir aus den Dir.-Bez. 
Essen u. Elberfeld nach deu 

Rheinhafen 
'(8.—15. Noyember 1903)

Monat Tag gestellt gefehlt
November

łł
W

łł

»

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

. 2 8 1 4  
19 091 
19 451 
19 406
18 749 
17 418
19 072 
2 816

35

340 
2515 
1 147 

118

(R uhrort 11410 
Essen < Duisburg 7 316 

( Hochfeld 1999

( Ruhrort 41 
Elberfeld < Duisburg 12 

( Hochfeld 18

Zusammen 118 817 4 161 20 796
Durchsehnittl.
f. d. Arbeitstag

1903 19 803 693
1002 18 068 —

Zum Dortmunder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. Essen 
im gloichen Zeitraum 122 W agen gestellt, die in der tlber- 
siclit m it enthalten sind.

F a r andere Giitcr ais Kolilen, Koks und Brikotts wurden 
im Ruhrbezirk in der Zeit vom 1 .— 15. Nov. 1903 41 317 
offene Wagen gestellt, gegen 37 400  in derselben Zeit 
des Vorjahres

Dor Yorsand an Kolilen, Koks und Briketts betrug 
iu Mengen von 10 t  (D .-W .):

Zeitraum
Ruhr-

kohlen-
reyier

Ober-
schles.

Kohlen-
reyier

Saar- 
kohlen- j 
reyier*)

Zu-
sammen

1 .-1 5 . Noy. 1908 . . . 
+  geg. d. gl. 1 in abs. Zahl. 
Zeitr.d. Yorj. j iu Prozenten 
1. Jan. bis 15. Nov. 1903 . 
+  geg. d. gl. ( in abs. Zahl. 
Zeitr. d.Yorj. ( in Prozenten

230 794 
+  7 234 
+  3,2 
4 860 673 
+537672 
+  12,4

78 594: 38 006
-  3 768 +  2 557
-  4,6 +  7,2 
1551087 802 928 
+  40 954 +  57 347 
:+  2,7 +  7,7

347 394 
+  6 023 
+  1.8 
7 214 688 
+635973 
+  9,7

*) Gestellung des Dir.-Bez. St. Johaun-Saarbriicken und der 
Reichseisenbahnen in ElsaO-Lothringen

A m tl ic h e  T a r i f v e ra n d e ru n g e n .  Ab 10. 11. 03 wird 
die an der schm alspurigen Eisenbalin Lfltzelburg-Pfalzburg- 
Drulingen gelegeno Stat. Drulingen m it den um 0 ,08  JL  fur 
100 kg zu erhohenden Frachtsatzen der Stat. Lutzelburg 
in den Kohlentar. N r. 9 des Saarkohlenyerkehrs nach der 
Reichseisenbahn aufgenommen.

Mit sofortiger G iiltigkeit werden Braunkohlen- und 
Steinkohlenbriketts in die KI. 1 des deutschen Leyante- 
verkehrs fiber H am burg secwiirts (nach Hafenplatzen der 
Levante) aufgenommen.

Ab 15. 11. 03 werden im L’bergangsverkehr zwischen 
den Stat. der W irsitzer Kreisbahnen einerseits und siimt- 
lichen Stat. der preuB. und hess. S taatsbahnen anderer
seits fiir Stein- und Braunkohlen in W agenladungen von 
mindestens 10 000 kg oder bei F rachtzahlnng fur dieses 
Gowicht die staatsbalinseitig  zu erhebenden A bfertigungs- 
gebflłiren widerruflich um 2 Pfg. fiir 100 kg  ormaGigt.

Marktbericlitc.
E s s e n e r  B o rse . Amtlicher Bericht vom 16. November 

1 9 0 3 ,  aufgostellt von der Borsen - Kommission.. Die 
Notierungen fiir Kohlen, Koks und B riketts sind unverandort.

Der M arkt is t bei gutem A bsatz nnd festen Preisen 
still. Die nachste Borsen-Yersammlung findet M ontag, den 
23. November 1 9 0 3 , nachm. 4: TJhr im „B erliner Hof", 
Hotel H artm ann, s ta tt.

B o rs e  z u  D u s s e ld o r f .  Amtlicher K ursbericht vom
19. November 1 9 0 3 , aufgestellt vom B5rsenvorstand unter 
Mitwirkung der vereideten K ursm akler Eduard Thielen nnd 
Willielm Mockert, Dusseldorf.

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

a) Gaskohle fur Leuclitgasbereitung 1 1 ,0 0 — 13,00  JL
b) G e n e r a to r k o h le ...........................  1 0 ,5 0 — 11,80  „
c) Gasflammfórderkohle . . . . 9 ,7 5 — 10,75  „

2. 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 ,80  „
b) beste melierte Kohle . . . . 1 0 ,5 0 — 11,50  „
c) K o k s k o h le ........................................  9 ,5 0 — 10,00  „

3. M a g e r e  K o h l e :
a) F 5 r d e r k o h l e ................................. 7 , 75—  9 ,00  „
b) melierte K o h l e ...........................  9 ,5 0 — 10,50  „
c) NuBkohle Korn II (A nthrazit) . 1 9 ,5 0 — 24,00  „

4. K o k s :
a) G ie f i e r e ik o k s .................................. 1 6 — 17 „
b) H o c h o fe n k o k s .................................. 15 „
c) NuOkoks, gebrochen . . . .  17 — 18 „

5. B r i k e t t s .............................................. 10 ,50  — 13 ,50  „

B. E r z e :
1. Rohspatli je  nach Q ualitat . . . . 10,70 „
2. Spateisenstein, gerósteter . . . .  15 „
3. Somorrostro f .o .b . Rotterdam . . .  —  „ .
4. N assauischer Roteisenstein m it etwa

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

C. R o h e i s e n :
1. Spiegeleisen l a .  10 — 12 pCt. Mangan 67 „
2. W eiBstrahliges Q ual.-Puddelroheiseii:

a) Rhein.-westf. Marken . . . .  56 „
b) Siegerlauder M a r k e n .......................... 56 „

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

cif. R o tte rd a m .............................................. —  „
6. Deutsches B essem ere isen .........................  68 „
7. Thomaseisen frei V erbrauchsstelle 5 7 ,4 0 — 58,10  „
8. Puddeleisen, Luxemb.Qual. abLuxem burg —  „
9. E ngl. Rohoisen N r. I I I  ab R uhrort . 63 „

10. Lusem burger GieBereieisen N r. I I I  ab
Luxemburg . . . . . . . . .  52 „

11. Deutsches GieBereieisen N r. I  . . 67 ,50  „
12. „ „ „ I I  „
13. „  ,, ,  I I I  . . 65 ,50  „
14. „ H a m a t i t ................................. 68 ,50  „
15. Span. H am a tit, Markę M udela, ab

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

Gewóhnliches Stabeisen FluBeisen . . —  „
Gfiw51inl. Stabeisen SchweiBeisen 120 „



21 . Noyember 1908 . -  U 4 §  - Nr. 4?„

E. B l e c h e .
1. Gewóhnliche Bleche aus FluBeison . . ISO
2 . Gewóhnliche Bleche aus SchweiBeison
3. Kesselbleche aus FluBeisea . . . .  150
4. Kesselbleelie aus SchweiBeiseu . . .  —
5. Feiubleche ....................................................—
Notierungen fu r D raht fehlen.
Die L ’ ge des Kohlen- und Eiseum arkies ist UBYeraader;. 

N achste Bórse fur W ertpapiero am Donnerstag, -i r, 
26. Noyember, fu r Produkte am D onnerstag. dea
3. Dezember 1903.

/. A u s la n d is c h e r  E is e n m a rk t .  Der s e h o i t i l s e l i f  
Boheisenw arrantm arkt lag in letzter Zeit still. Die Bai>>o- 
spekulanten rechnen noch m it der Móglichkeit amerikanischer 
Einfuhr. G etiitigt wurde zuletzt in Clevelandwarrants su 
42 s. 9 d. Kassa und uber einen Monat. Cumberland 
H am atitw arrants bliebeu verńaćhl5ssigt. Iu  den meisteu 
Fertigerzcugnissen in Eisen uud Stahl werden die Auftrage 
allmiiblich knapp und bis JahresschluB durfte sich ein 
ziemlicher Arbeitsmangel einstellen, w enn' nicht Neu- 
bestellungen folgen. Zunchmend flau wird das Geschaft 
namentlich in den vom Schiffsbau abhangigeu Zweigea. 
Die lokaleu V erbraucher sind Yorsichtiger ais jo  fur zu- 
kunftigen Bedarf zu kaufen, zuinal in Amorika der Stahl* 
tru s t die Preise weiterhin herabgesetzt hat. Schiffsplattou 
sind daher neuerdings wieder um 2 s. 6 d. gewichen auf 
5 L . 12 s. G d., W inkel ahnlich auf 5 Z . bis 5 Z . 2 s. 6 d. 
In  Foinblechen sind die Preiso im Ausfuhrgoschiifte durch 
ausw artigeu W ettbewerb erschuttert worden, wahrend sie 
sich im Inlande besser beliaupten. Geklagt wird namentlich 
iiber deutschen W ettbewerb; Stahlkniippel werden y o u  

dieser Seite um 10 s. unter den heimisclien Preisen au- 
geboten. Gut beschaftigt blieben die EisengieBereien.

Der e n g l i s c h e  Eisenm arkt wird in den Berichten 
aus M iddlesbrough iu der Hauptsache ais leblos bezeichnet. 
Eine Anderung zum Besseren durfte auch kaum im Laufe 
des W inters zu erwarton sein. Die Aussiehten sind derartig 
ungewiB, daB die Yęrbraucher an Absclilusse fiir spateren 
B edarf noch keineswegs denken; im ubrigen worden sie 
auch kaum zu befurchten haben, daB sie im niichsten 
Jah re  — im F ruh jah r wenigstens — zu hoheren Preisen 
kaufen miissen. Die Geruchte uber dio Gefahr des 
amerikanischen W ettbewerbs sind nach wie Yor ubertrieben; 
die fortgesetzte E inschrankung dor Erzeugung in den 
Vereinigten Staaten miiBte im Gegeuteil beruhigend wirken. 
C1 e v e 1 a n d r o h e i s e n  verzeichnete in den letzten Wochen 
andauernd gute Nachfrage, namentlich behielt das Ausfuhr- 
geschaft seinen schon Yordem ungewóhnlich starkeu Umfaug. 
Dio Lagerbestiinde haben nicht zugenommen, trotzdem die 
Erzeugung sich etwas Yermehrt ha t durcli Hinzukommen 
einiger Hochofen, welche Yordem Hamatiteisou produzierteu. 
Die N achfrage iibersteigt auch je tz t noch das Angobot. 
Trotzdem haben sich die Preise nicht mehr in aufsteigender 
R ichtung bewegt, die letzte Zeit brachte Yielmohr einen 
Riickgang. Dabei is t nur N r. 1 zeitweilig etwas iiber- 
reichlich produziert worden und fand zuletzt bescliriinktoren 
A bsatz. Nr. 3 G.M.B. erzielte zuletzt allgemein 43 s. 3 d., 
im Minimum wurde 43 s. angenommen. Die geringeren 
Sorten blieben gleichfalls knapp. GieBereirolieisen N r. 4, 
sowie graues Puddelroheisen notieren 43 s., doch wurde 
letzteres stellenweise auch zu 42 s. 1 0 */2 d. abgegeben; 
meliertes notiert 42  s. 9 d., weiBes 42 s. 6 d. H a m a t i t -  
r o h e i s e n  liegt keineswegs befriedigend. Dio Nachfrage
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Dor b o l g i s c h o  Kisoumarkt ist schon soit lanco u \\\vhon  
godruckt nnd dio A ussiehtoa sind koinoswogs ormtit.iirond, 
Dio moistoa Kreouguisso leidon durch ZuYioloreouguuy, dmvh 
Maugol an Kinigkoit untor don vorschiiHleiion Workon nud 
durch don doutschon NWttboworb, Yiolloicht wAro oiuo 
Bossoruug zu oraolon. wona dio Krcougung mit dom Bodarf 
auf gioichom FuGo gohiUton wimlo; im alljroinoiuon hat
man os aber vorgeiogęn> dio Werko in Yollom ISotriobo su 
halten. indom urna AnftrSgo auch su p a s  nulidmondoii 
Proisen horoinnalim. Dio Rohoisonproiso sind uuYoriiudort, 
Dio Produzenten klageu iibor dio hohen K okspm se, l'al*ei 
nimmt dio Erzeugung xu; os sind je tzt JM Hoch&fen i» 
Botriob gegen 32 im Yorjahre. Foroiort wird munontlich 
dio Eraeugung you StaUlrohoiseu. Die Fortiserłougnisse 
sind seit Mitte Oktobor unverandort gobUeben; nur Triigor 
uud Stiihlschienen Yoreeichnen oinou woitorou Uilokgaug um
2,50 F r. uud notieren boido ftlr Ansflilir 108,50 Fr. llandols- 
eiseu Nr. 2 hat sich fiir Belgion unverflndert anf 127,50 Kr,, 
N r. 8 auf 130 F r. geha lten ; fiir Anstnhr f.o.b, Antwerpen 
wird 2,50 F r. niodrigor notiert. You Soiien der Staats* 
bahnen erw artet man grORore Auftriige an Lokomothen 
und Bahnwagen, dio einzige gute Aussicht, die sieli einsit- 
woilen darbietot.

M o t n U m n r k t .

Kupfer, ruhig, G.H. 5 5 Z. 12 s. Gd, bis 50 Z. J 0 s.
3 Monate . . . 55 „ 7 M G.. i. 56 a 0 <1 ..

Zinn, maBig, Straits 111 „ 15 „ • ~ „ „ 110 ,, 17 ii l i ...
3 Monato . . . 115 ,, 17 „ ( i ., l i s u ł»

Blei, ruhig, weichos
fremdes , . . U  „ 1 .. 11 „ .V 11 tł n „ 9 „
englisches , . J l  , 7 ., 0 »  „ 11 )> 10 „ >.ł

Zink, flau, G .O.B. 17 „ 6 „ ... „ „ 20 }} 15 w II
bosondoro Markon 20 „ 17 „ 0 „ „ 21 ?> • >-  i> fi

N o t i o r u n g o n  a u f  d o m  o n g l i s o h o n  K o h l o n -  u n d  
P r a c h t o n m a r k t  (BOrso zu NowcaŚtle*npon*Tyńo).

K o h l e n  m a r k t .
Beste northumbrische

Dampfkohle . . 9 s, 0 d, bis !l f,o,b,,



Nr. 47 . - -  1144 21. November 1903.

zweite Sorte . . . 8 ś. 6 d. bis 8 $. 9 d. f.o.b. F r a c h t o n m a r k t .
kleine Dampfkohld ■ 4 „ 9 „  ,  5 , - Tyne— London . . . 3 s. 1 J/ 2 d. bis 3 5. 3 d
Durham-Gaskohlo . • s  „ ,  § , 9 —H am burg 3 „ 8 „ „ 3 > y 9 »
Bunkerkohle . . • 8 „ -  ,, 8 •• 6 — Swinemiiiido 3 ,, 10 „ „ )) —
Hocliofenkoks . . 1 4 . , 6 V 14 , , 9 am Tees. — Genua . P » » 5 V 3

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

U . Nov. 18. Nov.

von bis von bis
L. | s. | d. L. 1 s. | d. L. [ .<■ | d.____ L. | s. \ d.

Teer p. g a l i o n ............................................... — — l 7/s — ~  115/ig j —  _  l 7/s — — l u /io
AmmoniuniBulfat (Beckton terinsj p. t. . . 12 2 G — — — 12 2 6 — — —
Benzol 90 pCt. p. g a l io n ............................... j — — 10V2 I — — — — — I0y2 — - —

, 50 ,  „ „ ............................... i -  -  7% -  -  8 -- -  8 -  _ _
Toluol p. g a l io n ............................................... — — 7 — — 7 — — 7 — — 7 '/2
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. galion . . | — — 9 — — 9‘/ł 1 — — 97a — — —
Karbolsilure GO pCt............................................ — 1 6 — 1 — 1 0 — 1 0'/a
Kreosot p. g a l i o n ............................................ — — V/t — — — —- — l 3/* — — l 7/s
Anthracen A 40 pCt.......................................... — — 2 — — — 2 j — —

B 3 0 -3 5  pCt....................................-  - 1  | -  -  -  -  -  1 ; -  - -
Poili p. t. f.o.b.................................  — 48 0 — 49 G — 48 — | — 48 6

Patciitbericht.
Anm cldungen,

dio willi remi zweicrfMonate in der Auslegelialle des Kaiserlichen 
Patentamtes ansliegen.

Vom 9. 11. 03.
5 c. H. 28 032. Verfahrcn zum Einsetzen der Gefrierrohre 

beim Sehachtbau. Wilhelm Hinselmann, Mors. 30. 7. 02.
27b. St.7727. Luftkompressor. Willie J . Stovens, Washington; 

Y ertr.: Dr. A. Levy, Pat.-Anw., Berlin NW. 0. 28. 8. 02.
7S c. Scli. lii 370. Ziinder fiii1 Sprengstoffe. Frederick 

Schroeder, New-York; Vertr.: Pat. - Anwalte Dr. R. Wirth, 
Frankfurt a. M. 1, u. W. Damo, Berlin NW. 0. 13. 10. 02.

SO ii. S. 17 487. Brikett- und Kunststoinpresso. Skoda- 
werke, Akt.-Ges in Pilsen, Pilsen; Yertr.: Carl Pieper, Heinrich 
Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwiilto, Berlin NW. 40. 24. 1. 03.

Vom 12. U . 03.
1 a. W. 19 738. Sortiervorrichtung, bei welcher dic obersfe 

Schicht des nach dom spezifischen Gewicht abgeschichteten Gutes 
stetig fur sich abgefiihrt wird Fr. Wagner, Berlin, Wilhelin- 
śtraue 33. 14. 10. 02.

1 0 b . Sch. 19 470. Vorfahreu zur Herstellung von Braun
kohlenbriketts, besonders aus dem Śtaub von bobmisćher Braun
kohle unter Yerwendung orgauischer Abfallstoffe ais Bindemittel. 
Johann Mathias Schwarz, Tangormunde. 9. 7. 03.

24 a . L. 17 029. Feuertur fur Dampfkessel u. dergl. Carl
Robert Lamm, Stockholm; V ertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, 
Pat.-Anwalte, Berlin C. 25. 23. 7. 02.

24 a. P. 14 029. Steuervorrichtung fur Zugregler, bei 
welchen der Rauehschieber mittels Kolben und Dampfzyiinder 
gehoben wird und infolge scines Eigengewichts unter dem Ein- 
llussę eines Hemmzylinders sinkt. Alejander Prager, W ien; 
Vertr. : ’Ricb. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin NW. 0. 19. 9. 02.

26(1. H. 29 153. Kolonnenwiischer, Eustace W. Hopkins,
Berlin, Dirksenstr. 24. 25. 10. 02.

35 a. G. 17 189. Antriebsvorrichtuug fur Fordermaschinen
mittels Dainpfturbinen. Fritz GrolJ, Schoneberg bei Berlin, 
Sedanstr. 13. 21. 7. 02.

50 e. F, 17 300- AuCen am Trommelmantel angeorduete
kammerartige Siobvorrichtung fur Kugelmiihlen mit Ruckfubrung 
der Siebriickstande. Wilhelm Fink, Bonn, Bornheimer Str. 07. 
23. 2. 03.

50 e. H. 30 955. Brechbacke fiir Steinbrecher. Hermann
Ilennig, Gera, Reufi. 10. 7. 03.

5 0  c. Sch. 20 024. Verfahren zur Verhutung der Erwiirmung 
und Entziindung bei Schleudermiihlen u. dgl. Philipp Schneider, 
Bremen. 6, S. OS.

G ebrauch sm uster-E i n trag iin g en .
Bekannt gemacht im  Reichsanzeiger vom 9. 11. 03.

4: a . 2JO 938. Magnetischer Bolzenver8chlul3 fiir Gruben- 
sicherheitslampen. Otto Buch, Saarbrucken. 10. 10. 03.

4 a. 211191. Bergmaunslampenhaken mit spiralig ge-
wmidenem (nicht oder nur schwer im Mumie zu haltendem) 
Griffteil. Hermann Siebeck, G. m. b. II., Duisburg. 5. 11. 02.

24 c. 210 829. Dampferzeuger lur Sauggasgeneratoren mit
geneigt liegenden, inęinander gesebobenen Rippen zur schnelleren 
Yerdampfung des darauf entlang flieBenden Wassers. K. Herold, 
Berlin, Katzoachstr. 2/3. 24.' 9. 03.

24 c. 210 8S2. Aschenfallkasten fiir Sauggasgeneratoren mit 
in den Innenraum hinoiuragender Zwischenwand, welche die
Fuhrung dor Abzugsgase durch eine Heizschlange bewirkt. 
Dresdner Gasmotorenfabrik vorm. Moritz Hille, Dresden, 20. 2. 03.

24 c. 211 139. Sauggasgenerator fiir alle festen Brennstoffe 
mit oberhalb des Rosfces liegender Luftzu- und Gasabfiihrung. 
Gasmotoreiifabrik Akt. - Ges. Koln - Ehrenfeld, Koln - Ehrenfeld. 
21. 8. 03.

2 4 C. 210 877. Yorrichtung mit untereinander verbundenen 
Kanalen zur Erzeugung und Znfiihrung imiigenBrennluftgemisches 
uud Stichflatnmen un(l zur Schwel- und Rauehgasabsaugung aus 
dem Brennraum in die Nebenbrennraume bei Fiillschachtofen 
mit Kanalsteinausmauerung. Rich. Harkort, Frankfurt a. M., 
Wiesenhuttenpl. 26. 24. 9. 02.

26 c. 211 119. Bei Luftgasapparaten die Anordnung eines
Luftmessers vor dem Karburator und die Verbindung desselben 
mit dem Flussigkeitsverteiler. Dr. Walter Thiein ii. Dr. Max 
Tiiwo, Halle a. S. Magdeburger Str. 35. 14. 10. 03.

27 c. 210 827. Zusammcnsetzbarer Schntzkorb fUr Ventilator- 
fliigel, bestehend ans einzelnen einschiebbaren Biigelu, deren 
gebogene Euden durch einen Ring zusammengehalten werden. 
Reifi & Klemm, Berlin. 19. 9. 03.

27 c. 211118. Aus geraden Scheiben gebildeter Zentrifugal- 
veutilator. Otto Horenz, Dresden, Pfotenbauerstr. 13. 14.10. 03.

50 e. 210 868. Steinbrecher mit Gehause aus schwei.Gbarein 
Materiał. Georg Gerlach, (Juedlinburg a. H. 9. 10. 03.

80 a . 210 934. Brikettstempel zur Erzeugung von Nufi- 
briketts, dessen Schaft durch einen Spalt der Breite nach in 
zwei Teile geteilt ist, von denen jeder eiue treppenfórmig ge- 
stalteto Prefiflache hat. Dr. Gebhardfc, Sallgast. 9. 10. 03.

SOa. 211 158. Durch senkrechte Zwischenwande geteilter 
Trockenschlot fiir Brikettfabriken, mit Wasserbrausen in jeder 
Abteilung. Theodor Erler, Senfteuberg N.-L. 9. 10. 03,
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Deutsche P aten te.
4 a . 145 043, vom 6. Ju li 02. R o b e r t  S t e o g  in 

O b e r h a u s e n  ( R h e i n l a n d ) .  Magnctversclilufs fiir Gruben- 
lampen.

Der Verschlufebolzen i ist im Lampen top f gelagert uud greift 
mit einem Ansatz e iu eine Aussparung des Verschraubungs- 

ringes yerriegelnd ein. Durch einen unter 
Federdruck stehenden, sehnappriegelartig 
wirkenden Eisenstift in ist der Bolzen 
einer feststehenden Bolzenkappe f gegen- 
iiber gesichert. Wird ein Magnet vor 
den Eisenkem k gebracht, so wird der 

Stift m untor Zusammenpressung der Feder aus einer Fiihrung 
der Bolzenkappe f herausgezogen. Der Bolzen i kann dann gedreht 
werden, und man cntriegelt ihn zweckmiifiig durch Losschrauben 
des Verschraubungsringes.

5 a . 145 349, vom 28. Nov. 02. W i l h e l m  E h l e r s  
i n  S o s n o w i c e  ( Rus s .  Po l on) .  Tiefbohrvorriclitung mit 
zwischen dem Bohrer und dem Gestange angeordneten 
Fedcrn.

Die Erfindung hat den Zweck, bei Freifallbohrem mit zwischen 
dcm Bohrer und dem Gestange eingeschalteten Fedem die 
Leistung dadurch zu erhohen, daB der durch sein Eigengewicht 
auf die Bohrsohle wirkonde Bohrer bei jedem Niedergang des 
Gestiinges mehrere elastische Schlage hintereinander ausfiihren 
mufi. Dies wird dadurch erreicht, dafi die Federn zwischen 
einen festen Bund des Gestiinges und den Bohrer eingeschaltet 
sind.

51). 145 354, vom 21. Noy. 02. H u b e r t  Y a l e n t i n  
N e u k i r c h  i n  Z w i c k a u  i. Sa. Fahrbare Antriebsvor- 
richtung zur ununterbrochcnen IlerstcUimg eines Schrames. 
Zus. z. Pat. 132  643. Langsto Dauer: 26. Mai 1915.

Bei der Ausiibung des Schriimverfahrens gemiifi Patent 
132 643 ist es erforderlich, dafi dieLeitrolle fur das Schramseil, 
die an der seitlich des zu unterschramenden Stofies aufgestellten 
AntriebsYorrichtung angeordnet ist, sich immer derart einstellt, 
dafi das Schramseil beim Auflaufen auf die Leitrolle keine 
Knickung erfahrt.

Um dieses zu erzielen, ist die Leitrolle bezw. Antriebsrolle 
fiir das Schramseil derart gelagert, dafi sie sich der jeweiligen 
Richtung dos Schramseils anpassen kann.

51). 145 804, vom 12. Aug. 02. C h a r l e s  G i l l i e r o n  
i n  Y i e g e  ( S c hwe i z ) .  Brehende Gesteinsbohrmaschine 
mit Fcderkupplung im Vorschubmechamsmus.

Die bisher bekannten Gesteinsbohrmaschinen weisen den Uebel- 
stand auf, dafi bei plótzlich harter werdendem Gestein der Yor- 
schub desBohrers selbsttatig aufhort, sodafi der Bohrer leerlauft 
und er sowohl ais auch die Schraubenspindeln einer schnellen 
Ahnutzung unterworfen sind.

Die Yorliegende Erfindung beseifcigt diesen Uebelstand dadurch, 
dafi zwischen die Bohrwelle und aie den Vorschub bewirkende 
Schraubenspindel eine Fedor eingesetzt ist, sodafi bei harter 
werdendem Gestein die Spannung der Feder und dadurch der 
Druck des Bohrers gegen das Gestein Yon Hand Yerstiirkt 
werden kann.

Die Bohrstange b ist im Inneru einer in einer Hulse des 
Rahmens e der Maschine gelagerten Muffe c angeordnet, in

welcher sie in der Langsrichtung yerschoben werden kann. Die 
Muffe ć erhalt ihre Drehbewegung von der Welle g  Yermittels 
der Kegelriider h. Zur Uebertragung der Drehbewegung von 
der Muffe c zur Bohrstange b dienen Schrauben d, die in eine 
Liingsnut der Bohrstange eingreifen.

Die Yor- und Ruckwartsbewegung des Bohrers wird yon 
Hand yermittels der Schraube n bewirkt. Die Schraube n geht 
durch die durch zwei Arme o des Rahmens der Maschine ge- 
haltene Mutter o1, und ihr freies Ende dringt in die Muffe p 
ein, welche aufien mit einem Schraubengewiude versehen ist und 
so in dem Rahmen o eingeschraubt ist, dafi sie sich genau iu 
der Verlangeruug der Muffe c befindet In die Muffe p dringt 
auch das Ende aer Bohrstange b. Zwischen der Schraube 11 und 
der Bohrstange b ist die Feder r eingeschaltet. Die Kraftiiber- 
tragung yom Motor aus ist so eingerichtet, dafi die Bohrstange b 
sicn entgegengesetzt der Richtung der Vorwartsdrehung der 
Schraube n dreht.

5(1. 145 052, vom 8. 8. 02. W i l h o l m  I l i n s o l m a n n  
i n  M 5rs. Vorriclitung zum Durchschleusen des Fórder- 
gutes aus einem Deprcssions- oda• Komprcssions-Baum 
durch einen mit Wasser gefiillten Baum in die dufscre 
Atmosphdre.

Yon der unter Depression (ICompression) stehenden Ilauge- 
bank G aus fiihrt eine sich erst senkende und datni wieder an- 
steigende Strecke A in die iiufiere Atmosphiire. Die Strecke ist

so weit mit Wasser angefiillt, dafi keine Verbindung zwischen 
dem Depressions-(Kompression8-)Raum uud der iiufieren Atmo- 
spliare Yorhanden ist.

Damit nun das Fórdergut bei der Durchschleusung nicht nafi 
wird, wird uber jeden Forderwageu a derart eine Kappe b ge- 
stiilpt, dafi das Wasser nicht zu dem Fórdergut treten kann.

4 2 c .  145 639, vom 22. 6. 02. G e o r g  F i c h t n e r  i n  
W i l m  e r s d o r f - B c r l i n .  Neigungs- und Gefcillmesser ziun 
Stafleln und gleichzeitigcn JSLcssen von Neigungswinkeln 
mit transporteurartigem Halbkreis.

Der Neigungs- und Gefallmesser beruht auf der Anwendung 
des Satzes: „Peripberiewinkel im Halbkreis sind Rechte.“

Auf dem Metallteil x y ist die Hypotenusenliinge a b fest- 
gelegt. Iu  der Mitte derselben in e ist der Zeiger f  drehbar 
angebracht, der in seinem unteren Teile zum Limbus g ausgebildet 
ist; der letztere gleitet auf dem transporteurartigen Halbkreis d.

Am Zeiger f ist im Punktec, der um die halbe Hypoteiiusenlange 
von e entfernt ist, eine drehbare Hulse h befestigt, in welcher 
ein mit Langenteilung yersehener Stab i gefuhrt wird, der 
mit seinem freien Ende in k, dem Punkte b entsprechend, an- 
gelenkt ist. Die Priifung der Horiznntal- bezw. Yertikalstellung 
erfolgt durch die yerschiebbare Libelle 1.
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Nach jedesmaligem Horizontalstellen gibt c k bezw. a c die 
Lange dos Gefallcs, der Zeiger f an dem Ilalbkreis d die Winkel- 
grofie an. Zur Feineinstellung dient. die Feststellyorrichtung n 
nnd die Mikrometervorrichtung m. Je ein Nonius an der Hiilse h 
und dem Limbus g ermoglichen ein genaues Ablesen der 
Liinge c k  sowie des zugehorigen Neigungswinkels.

5 0 c .  145 510, yom 14. 10. 02 . P e t e r  B u t l e r
B r a d l e y  i n  H i n g h a m  (V. St. A .). Kegelbrecher mit 
einstellbarer Korngrófse.

Der Grad der Feinheit, auf welehen dio Kohle zerkleinert 
werden soli, wird dadurch geregelt, da(3 der Querschnitt der 
Austrittsoffnung durch auswechselbare Brechziihne geandert wird, 
welche dem Brechkórper gegenuber im Brechmantel ange- 
ordnet sind.

Die auswechselbaren Ziihne sind in einer Ringnut des Brech- 
mantels gelagert und greifen mit- einem FuB in eine entsprechende 
Yertiefung der Ringnnt ein.

Der Mantel ist m it Oeffnungen versehen, durch welche die 
Ringnut zuganglich ist, so dafi die Ziihne von aufien leicht in 
die Nut hereingebracht oder aus derselben entfernt werden 
konnen.

P a te n te  d e r Y er. S taa ten  A m erikas.
723 362  u. 723 363. vom 24. Marz 03. H e n r y  F.  

C a m p b e l l  i n  M e l r o s o ,  M a s s a c h u s e t t s .  Yerfahren 
zur Empfdnglichmachung von llaus aus unmagnetischer 
eisenJialtiger E rze fur die magnetische oder elektrisóhe 
Aufbereitung.

Dem Yerfahren sollen Yornehmlich Schwefelkies-haltige Zitik- 
usw.-Eree, wie uberhaupt wertvolle Erze mit einem ursprunglich 
nicht magnetischen Eisengehalt unterworfen werden. Das Yer
fahren besteht darin, dafi das fein zerkleinerte Erz auf sehr 
kurzo Zeit, die von wenigen Sekunden bis hochstens 5 Minuten 
zu bemessen ist, einer starken Hitze, etwa Rotglut, ausgesetzt 
wird. Dadurch werden die Eisenyerbindungen magnetisch 
empfanglich, wahrend die ubrigen Bestandteile des Erzes un- 
beciuflufit bleiben. Es wird kein W ert auf eine nennenswerto 
Entfernung des Schwefels gelegt. Der Erfinder gibt an, dafi 
bei langerem Erhitzen des Erzes auch die Zinkyerbindungen, 
Silikate usw. des Erzes magnetisch empfanglich werden, was er 
durch die Beeinflussung feinster (infinitesimal), paramagnetischer 
Teilchen in diesen Erzbestandteilen erkliirt. Aus diesem Grunde 
wird auch nur eino kurzo Erhitzung angewandt, um lediglich 
die Eisenyerbindungen magnetisch zu machen. Die Dauer der 
Erhitzung ist der Boschaffenheit des Erzes anzupassen und es 
ist die Starkę der zur darauf folgenden Scheidung yerwandten 
Magnetfelder im umgekehrten Yorhaltnis zur Zeitdauer der 
Erhitzung zu halten. Ueberhaupt soli mit yorwiegend schwachen 
Magnetfeldern (z. B, ’/2—2 Amp.) gearbeitet werden und es 
sollen dio Felder durch Einstellbarkeit der Polabstande leicht 
yeriinderlich gemacht werden. Die Erhitzung des Erzes wird 
in einer geneigten, rotierenden Rósttrommel yorgenommen. Die 
Trommel ist in der Neigunę yerBtellbar, um die Zeit des 
Durchgangs des Erzes durch aie Trommel und damit dio Er
hitzung des Erzes genau abmessen zu konnen.

Fur die magnetische Scheidung wird eine geneigte, in seit- 
licho Riittelbewegung yersetzte Herdplatto empfohlen, auf der 
das Erz gut yerteilt herabgleitet und auf dem Wege iiber die 
Hordplatte nach einander der Einwirkung von mehreren hinter 
einander iiber der Herdplatte angeordneten Magnetsystemen 
ausgesetzt wird. Um die Magnete laufen endlose Bander. Die 
Magnete heben die magnetisch gemachten Teilchen an, bis sie 
au den um die Magnete laufenden endlosen Bandem haften, 
welche sie sodann austragen. Die Magnete konnen stufenweise 
starker werden, um die durch den yorhergehenden Erhitzungs- 
akt verschieden stark magnetisch empfanglich gemachten Erz- 
teilchen nach ihrer Empfmdlichkeit getrennt auszutragen. Das 
einer kurzeń Erhitzung unterworfene Erz kann auch elektrostatisch 
aufbereitet werden.

723 500, vom 24. Miirz 03. H . G. C. T h o f e h r n  
i n  P a r i s  u n d  B. de St .  S e i n e  i n  W i d n e s ;  E n g l a n d .  
Yerfahren zur Yerarbeitung von Kupfer- und Kupfer- 
Nickelerzen.

Die Erze werden zunachst im Schachtofen yerschmolzen, und 
der erhaltene Stein wird alsdann in einen Flammofen iiber- 
gefiihrt. Mittels einer Duscncinrichtung wird ein oiydierendes

Gemisch von Luft und iiberhitztem Wasserdampf, welches ais 
Flufimittel Kieselsaure in fein yerteiltem Zustand mit sich fuhrt, 
auf die Oberflaclie des schmelzflussigon Bades geblasen. Die 
Menge der Kieselsaure richtet sich nach der Geschwindigkeit, 
mit welcher die Reaktion vor sich geht, und nach der Art des 
Ofenfutters. Is t letzteres sauer, so wird auf eine saure Schlacke 
gearbeitet; ist es dagegen basisch, so wird nur soviel Kiesel- 
saure angewandt, dafi eine gut flussige basische Schlacke ent- 
steht. Durch die energisch osydierende Wirkung des einge- 
blasenen Gemisches mit dem yorhandenen Eisen werden Eisen- 
osyde erzeugt, dio sich in Gegenwart des FluGmittels sogleich 
in Silikate yerwandeln. Hierdurch wird eine wesentliche 
Schonung des Ofenfutters bewirkt. Wenn das Kupfer genugend 
goreinigt und osydiert ist, wird es, wie ublich, gepolt.

723 668, vom 24 . LIarz. 03. I / a z e n b y  C l i n t o n  
H a m l i n k  i n  St .  L o u i s ,  M i s s o u r i .  Formstein znr 
Herstellung der Luft und Abgasziige bei IieJcuperativ- 
feuerungen.

Mit den Steineu 8 sollen inuerhalb des Ofemnauerwerks 
ubereinander liegendo Horizontalziige 6, die von den lieiCen 
Ofengasen durchstromt werden, und eino Reihe auf die Lange 
der wagerechten ZOgo yerteilter, neben einander liegender 
Kanale 7 gebildet werden, welche im Zick-Zack um die Abgas- 
zuge 6 herum yerlaufen und von unten nach oben yon der zur 
Feuerung ziehenden Yerbrennungsluft durchstromt werden. Die 
Steine sind samtlich gleichartig gestaltet. Jeder Stein bildet 
ein langliches Rinnenstuck und ist auf den Seitenwanden der 
Rinne derart mit Liingsleisten 10 uud Liingsnuten 9 yersehen, 
dafi durch Aufeinandersetzen zweier Steine mit ihren rinnen- 
fórmigen Ausnehmungen gegeneinander ein gut abgedichtetes

Kanalstiick entsteht. An der Aufienfliiche ist der rinnenfórmigo 
Stein 8 ferner mit Querfurchen 11 yersehen, welche sich iiber 
den Rinnenboden und die eine Seitenwand des Steins erstrecken. 
Durch Aufeinandersetzen zweier Steine mit ihrem Rinnenboden 
gegeneinander werden daher wagerechte Kanale 7 und durch 
Ńebeneinandersetzen von Steinen 8 mit ihrer gefurchten Seiten
wand oder das Ansetzen eines Steines gegen eine Mauerwand 
senkrechte Kanale 7 erzeugt. Werden dic zu Horizontalkanalen 
zusammengesetzten Steine nun, wie gezeichnet, einmal mit ihrer 
gefurchten Seitenwand nach rechts, einmal mit derselben nach 
links gesetzt, so entstehen durchgehende Kanale 7 von Zick-Zack- 
form, die um die wagerechten Kanale 6 herumlaufen.

723 932, vom 31 . Miirz 03. P h i l i p  H.  S h u e  in 
O u r a y ,  Co l o r a d o .  Erzzentrifuge.

Die Schleuder besteht aus einem doppelwandigen, unten 
offeneu, kegelstuinpfformigen Gehiiuso 1, 2. Das Gehiiuse ist 
oben dnrch dio unmittelbar an die Gchiiusewand tretendo Nabe 3 
und unten mittels der Nabe 31 und der Streben 32 mit der 
senkrechten AVelle 20 yerbunden. Die Welle 20 wird durch das 
Reibradgetriebe 36, 37 von der Welle 38 und Riemscheibe 40 
in Umdrebung yersetzt. Eine zweite Welle 38 a mit einem 
zwciten Reibrad gegenuber dem ersten Rad 37 bewirkt einen 
glciehmafiigen Gang. Die beiden Mantel 1, 2 werden durch 
geeignete Mittel in einem bestimmten Abstand yon einander 
gehalten. Yon einer oberen, zentralen mit Wasser gespeisten 
Bohrung des Scliaftes 20 wird durch eine Querbohrung, einen 
zentralen Hohlraum der Nabe 3 und strahlenformig von diesem 
ausgehende Bohrungen der Nabe in den Zwischenraum zwischen 
den Manteln 1 und 2 Klarwasser eingefuhrt. Der aufzubereitende 
Erzschlamm wird durch den feststehenden Trichter 15 auf dio 
nach dem Umfang geneigte Oberflache der Nabe 3 gegeben, 
nimmt hier die Geschwindigkeit der Schleuder an und fliefit 
durch ringsum yerteilte Randdffnungen der Nabe 3 innen an 
dem Mantel 2 herunter.
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An der Innen soi te des Mantels 2 sind ringsum quer zur 
Richtung der Triibe gelegene, einander parallelo Leisten 8 vor- 
gesehen, die an ihrer oberen Liingsseite nach auslaufen (8b) und 
an der unteren Langskante m it einem erhohten Hand yersehen 
sind. Durch den unteren Teil der Leisten 8 und den Mantel 2 
hindurch fuhrt je eine Oeffnung 10 in den Zwischenraum 
zwischen don Manteln 1, 2.

Der Erzschlamm trifft auf die Leisten 8, tr itt wegen dos 
Aachen Ansteigens der Leisten ohne Schwierigkeit auf diese und 
bewegt sich auf diesen entlang wegen ihres unteren erhohten 
Randes. Uud zwar befinden sich die schwersten Teilchen des 
Erzschlammes am dichtesten am Mantel 2. Beim Entlanggleiten 
des Schlamm es iiber die Leisten 8 werden daher nur die schwersten 
Teilchen durch die Oeffnungen 10 treten, wahrend die ubrige 
Masse iiber die Oeffnungen hinwegschiefit und in die fest- 
stohende Umfangrinne 24 fiillt. Die durch die Oeffuungen 10

fetretenenSchlammteile werden vondem zwischen den Manteln 1,2 
erabflieBenden Klarwasser in dio aufiere Ringriune 23 gespiilt.

Die Scheideleisten 25 yerhuten ein Uebertreten der leichteren 
Sclilamme in die Rinne 23. Die Oeffnungen 10 konnen reguliert 
werden, indem mittels eines Ilandhebels 13 der Ring' 12 mit 
den durch den Doppelmantel 1, 2 gefiihrten Schiebcrstangen 11 
uud den vor den Oeffnungen 10 liegenden Schiebern 11 a ge- 
hoben oder gesenkt wird.

723 949, vom 31. Marz 03. G. D. v a u  A r s d a l e  in 
N e  w - Y o r k .  Yerfahren zur Gewinnung von Kupfer aus 
l ir  zen.

Das Erz, welches das Kupfer in oxydischer Form enthalten 
mu(3, wird zerkleinert und mit einer saueren Losung von 
schwefelsaurem Kupferosyd ausgelaugt, welcbo auch schwefel- 
saures Eisenoxydul enthalten kann. Die erhaltene Lauge wird 
mit Schwefeldioxyd gesiittigt und dann — gegebenenfalls unter 
Druck — etwa bis zum Sieden erhitzt. Hierbei fiillt ein Teil 
des in der Lauge enthaltenen Kupfers ais Metali und bezw. oder 
Kupferverbindungen unter Bildung von freier Schwefelsaure aus. 
Es ist nicht notwendig, daB alles Kupfer ausfiillt, weil die ver- 
bliebene Losung zum Aualaugen weiterer Erzmeugen dienen soli. 
Will man aber das ganze Kupfer ausfallen, so lafSt man die 
von dem Niederschlag getrennte Losung abkuhlen, sśittigt aber- 
mals mit Schwefeldioxyd und erhitzt von neuem. Diese Arbeit 
wird so lange wiederholt, bis alles Kupfer gewonnen ist.

Bttcherscliau.
J a h r b u c h  f i i r  d a s  E is o n łm tto n w e s e n  (Ergiinzung zu 

„S tahl und E isen"). Ein Bericht iiber die Fortschritte 
auf allenGebieten desEisenhuttenwesens im Jahro  1901. 
Im Auftrago des Yereins deutscher Eiscnhuttenleute 
bearbeitet von Otto Y o g e l. II . Jahrgang. 30 Bogen. 
GroG 8° m it vielen Abbildungcn, in Ganzleinen ge- 
bunden Preis 10 JL  Kommissionsyerlag von A. Bagel.

Schon im Yorigen Jahro wurde das damals zum ersten- 
mal erscheinende Jahrbuch ais Erganzuug zu Stahl und 
Eisen yon allen Fachlenten freudig begriiGt, weil es eine 
Fulle des W issenswerten bietet, wie man sie seiten so gut 
zusammengestellt findet. Das Buch gewiihrt einen tJber- 
blick uber die gesamte hiittenmannische L iteratur des 
Jah res 1901 und setzt den Leser in den Stand, alles 
Wissenswerte ohno groGe Mtihe nnd in kiirzester Zeit auf- 
zufinden. Ebenso wie im Vorjahre is t die Quellen- und 
Inhaltsangabe kurz uud treffend wiedorgegeben, und die 
Anordnung ermóglicht es, sich rasch und gu t zu orientiereu. 
Der geringe Umfang von 464 Seiten liiGt erkennen, daC 
der Yerfasser sich alle erdenkliche Mfihe gegoben hat, die 
Facliliteratur sachlich und planmaGig gesichtet zusammen- 
zustellen- E r hat sich dadurch ein groGes Verdienst er- 
worben und is t dabei sowohl vom Auftraggober wie von 
der Druckerei beziiglich dos Druckes und der A usstattung 
weitgehend unterstiitzt worden. E rnst A. Schott.
P lo tz ia d e .  Weito Fahrten und Lebensereignissen des 

Herrn Plotz, so sich des Bergwerks beflissen und 
von Amerika bis nach Chiua hinein manch lóbl. Berg- 
werk bracht. auf dio Bein. Verf. v. S c h m ( i d h u b e r ) ,  
illustr. v. Scli., in Kapitel geteilt v. Seh., zum Druck 
yerurteilt durch C. 4. Aufl. Mit Anmerkgn. yersehen 
v. E. T r e p  to w. 1902. Verlag von A rthur Felis, 
Leipzig. Preis 1,20 di., mit Biklnis v. Selimidhuber
2 J L

Seit der Herausgabe der ersten Auflage dieser lnimor- 
yollen Arbeit Schmidhubers, welche eine kostliche Satyro 
auf die z. T. iiberlebten Zustande beim erzgebirgischen 
Bergbau in der ersten Hiilfto des 19. Jahrhunderts dar- 
stellt, sind mehr ais 5 Jahrzehute yorstrichen. Yerschiedene 
lokale Redewendungon, Anspielungen auf fruher bekannte 
PersSnlichkeiten und Verlialtnisse sind daher zur Zeit 
namentlich den dem Borgbau des Erzgebirges ferner Stehenden 
nicht mehr yerstandlich. Die der neuen Auflage beige- 
fugton erliluternden Aumerkungeu des bekaunten Freiberger 
Professors ermćglichen indes in jedein Falle das Yerstandnis 
und worden sicher dazu beitragen, der Plotziade weitoro 
Frounde zu erwerben. Eine Bereicherung hat das kleine 
Buch auGerdem durch eino sehr gute Wiedergabe eines 
Bildes Schmidhubers und durch Aufnahme einer nach den 
Akten des ehemaligen kóniglich-sachsischen Oberbergamts 
uud der Direktion dos Schneeberger Kobaltfeldes zusaminon- 
gesteliten Lobensbeschreibung des Yerfassers gefunden. 
T est uud Abbildungen sind im ubrigen ungeandert ge- 
blieben. B.

Z u r  B e s p re c h u n g  e in g e g a n g e n e  B iic ł io r :
(Die Redaktion behiilt sich eine eingehende Besprechung geeigneter 

Werke vor.)
A n k y l o s t o m i a s i s :  its  cause, treatm ent and preyention. 

Supplement to the Colliery Guardian, Noy. 6 th , 1903. 
31 S. London, The Colliery Guardian Company Lt. 

E y t h ,  Max: Im Strom unserer Zeit. Aus Briefen eines 
Ingenieurs. 1. Bd. Lehrjahre. 3. neu bearbeitete Auflage 
des W anderbuchs eines Ingenieurs. 1904. Carl W inter’s 
Uniy.-Buchh., Heidelberg. 418 S. Preis 5 JL, geb. 6 JL 

F r a n z e n ,  C., und M a t h e e ,  K., P . Stuhlen’s Ingenieur- 
K altnder fur Maschinenbau- und Huttentechuiker 1904. 
39. Jah rg . Yerl. v. G. D. Baedeker, E ssen-R . Pr. 
fur Ausgabe A (Leinenband ohne Klappe mit Bleistift)
2 ,80 JL., B (Lederband mit Klappe und Bleistift)
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3 ,50 Jl., C (Brioftaschenform m it Gummiband imd 
B leistift) 4 ,50  JL.

P o l s t e r ’s Kalender fiir Kohlen-Intcresscnton sowio Taschen- 
buch fiir K alk- und Zementwerke, 1904. Y ierter Jahrg . 
Dresden, Yerl. von Gerh. Kuhtmann. Preis in  Leinen 
geb. 4  Jl.

S a a r b r u c k e r  Bergmannskalender fiir das Ja h r  1904. 
32. Jah rg . Herausgegoben vom „Bergm annsfround". 
Saarbrucken 1903 .

S c h w a r z ,  T jard: Das Łinienschiff einst und jetz t. 2 Vor- 
triige gehalten im In s titu t fiir Meereskundo zu Berlin 
im W inter 1902 /3 . 68 S. m it 32  Abbildungen. 1903.
E. S. M ittler u. Solin, Berlin. Preis 1,75 J l. 

W a t t e y n e ,  Y ictor: Le sifigo d’expe'rience do Pram eries. 
Aperęu sommairo. 27 S. 1903. Im prim erie L. N arcisse, 
Bruxellos.

Zcitschriftcnschau.
(Wegen der Titel-Abkflrzuugen Yergl. Nr. 2.)

B e r g b a u to c h n ik  (einschl. A ufbereitung pp.).

t l b e r  d i o  Z u l ś i s s i g k o i t  d e r  A u s k o h l u n g  d e s  
B r a u n k o h l o n f l 5 z e s  im E i s e n b a h n s c h u t z p f e i l e r  d o s  
n o r d w o s t b 8 h m i s c h o n  B e c k e n s .  Ost. Z. 7. Nov. 
S. 6 1 7 /2 3 . 1 Toxtfig.

M a s c h in e n - , D a m p fk e s s e lw e s e n , E le k t r o te c h n ik .  
N e u e r u n g e n  i m B a u  y o n  W a r m e k r a f t m a s c h i n e n .  

Yon Dubbel. Z. D. Ing. 14. Nov. S. 1 6 6 9 /7 5 . 8Toxtfig.
A n t h r a c i t e  g a s  p r o d u c o r s  f o r  p o w e r  p u r p o s e s .

3 Abb. Ir. Coal Tr. U. 6. Nov. S. 1349. Beschreibuug des 
Generators von Whitfield.

M i t t e i l u n g o n  u b e r  a u s g o f u h r t e  H o c h d r u c k -  
l e i t u n g e n  a u s  g u f i o i s e r n e n  M u f f e n r ó h r o ń  u n d  d i e  
z u g e b o r i g e n  A p p a r a t e .  Vou Meier. J .  Gas. Boi. 
14. Nov. S. 9 4 8 /5 1 . 5 Abb.

T h e  s m o k e  n u i s a n c e .  Engg. 13 .N ov. S. 66 7 /8 .

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

T h e  a d d i t i o n  o f  S i l i c o n  i u t l i e b a s i s  p r o c e s s  
f o r  s t o o l  c a s t i n g s .  Yon Mumford. Am. Man. 5. Nov. 
S. 6 4 1 /2 . Erfahrungen aus der Praxis des basischen 
Prozesses zur H erstellung von StalilguB.

Coke  o y e n  p r a c t i c e .  Yon Louis. (SchluB.) Am. 
Man. 5. Nov. S. 6 4 3 /7 . 9 Textfig. Die Koksofen von
Otto, Branek, vou Bauer.

E i n e  n e u e  Y e r g i f t u n g s g o f a l n '  d u r c h  N i c k e l -  
C a r b o n y l  bo i  E x t r a k t i o n  d o s  N i c k e l s  a u s  d e n  
E r z e n  m i t t o l s t  K o h l e n o x y d .  O st.U ng. M. Ztg. 15 .N ov. 
S. 4 6 3 /4 . In  einer englischen Pabrik  sind in letzter Zeit
mehrere Vergiftungen durch Nickel - Carbonyl (Ni (C O)
Yorgekommen, von denen 2 tOdlichen A usgang hatten . Das

Nickelkarbonyl wirlct besonders auf das B lut und dio 
Respirationsorgano schadlich oin.

B o m e r k u n g e n  z u r  M e t a l l u r g i e  d e s  K u p f e r s  i m 
S t a a t o  M o n t a n a .  (Ports.) B. H. Zt. 13. Nov. S. 5 5 4 /8 . 
Einzelheiten aus dem Botriebe. Das Bossemern des 
Kupfersteins.

V o lk s w ir t s c h a f t  u n d  S ta t is t ik .

A n l c y l o s t o m i a s i s  i n  W e s t p h a l i a n  c o l l i e r i o s .  
Ir. Coal Tr. R. 13. Nov. S. 1419 ff. Auszug aus einem 
Bericht des Dr. med. H aldane an don Staatssekretiir des 
Innern iiber den Stand der W urm krankheit im RuhrreYier 
und die zu ihrer Bekftmpfung ergriflfenon MaGnahmen. Der 
V erfasser tr it t  zum Zwecke der V erhutung eines Uber- 
greifens der K rankheit nach GroCbritannien fiir den ErlaC 
von ZwangsYOrschriften fiir alle britischen Grubeubetriebe 
m it einer Temperatur Yon mehr ais 70 Grad Fahrenheit ein.

T h o  c o a l - m i n i n g  i n d u s t r y  o f  t h o  U n i t e d  
K i n g d o m .  Von Redmayne. Eng. Mag. Nov. S. 1 9 2 /2 0 4 . 
12 Abb.

C o a l  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s u m p t i o n .  Engg.
13.N ov. S. 6 6 6 /7 . Einige Daten ubor Kohlenproduktion 
nnd Kohlonvorbrauch in England, den Yereinigten Staaten 
und Deutschland.

T h e  m i n e r a ł  o u t p u t  o f  t h o  U n i t e d  K i n g d o m  
in 1 9 0  2. Ir . Coal Tr. R. 13. Nov. S. 1428. Eudgiiltigc, 
auf amtlichen Quellen beruhendo Angaben iiber die Mineralien- 
gewinnuug des Yereinigten KOnigreichs im letzten Jahre. 
Der Gesamtwert der britischen M ineralausbeute betrug  1902  
1 07 ,13  Mili. £  gegen 115 ,36  Mili. £  in 1901 .

D io  A r b  e i t e r l e i s t u n g e n  u n d  A r b e i t e r l ó h n o  
b e i m  f r a n z ó s i s c h e n  S t e i n -  [und B r a u n k o h l e n -  
b e r g b a u  i m J a h r e  1 9 0 1 .  B. H . Ztg. 13. Nov.
S. 5 5 8 /9 .

Pcrsonalien.
Dem Professor am College of Science in London, 

friiheron Inspector of Mines in Llandudno (England), 
Dr. L e N e v e  P o s t e r ,  is t der Adol verliehen worden.

Die Bergreferendare: W olfgang A l b r e c h t  (Oberbergam ts- 
bozirk Bonn), Wilhelm F u n c k e  und Otto H a a r m a n n  
(O berbergam tsbezirk Dortmund) haben am 14. Novomber 
ds. J s . die zweite S taatsprufung bestanden.

U m  m ehrfach  geiiuB erten W unschen  zu entsprechen , 
b eab sic litig t der Y erlag  u n se re r Z eitsch rift, noch eine 
A nzah l Einbanddecfcen fiir den J a h rg a n g  1902  in  der 
bek au n ten  A u ss ta ttu n g  an fertigen  zu lassen, die E nde 
ds. J s .  zum  P re ise  von je  1 ,50  J l. fu r  das I .  u . II . 
H a lb ja h r  v e rsan d t w erden sollen. R eflek tan ten  w ollen 
ih ren  B ed arf b a ld ig s t b e k a n n t geben . D . R ed.

D er In se ra te n te il d e r h eu tig en  N u m m e r en th iilt a u f  S eite  X Y  die B ilanz der

Y e re in ig te n  K ón igs- u n d  L a u ra h iitte , A k tie n g e se llsc h a ft f i ir  B e rg b a u  u n d  H iit te n b e tr ie b , B erlin .


