
M  49. XXXIX. Jahrgang. Gliickauf Essen (Ruhr), 5. Dezember 1903.

B e r g -  und H li t t  e n m a n n i s c h e W  o c h e n s c h r i ft.
Z eitungs-P re isliste  Nr. 3198. — A b o n n  e m e n t s p r e i s  v iertelj4hrlich  a) in  der Expedition 5 Jl.\  b) durch die P ost bezogen 6 . /( ; c) frei unter Streifband 
fiir D eutsehland und O sterreich 7 JL.\ fiir das A usland 8 Einzelnummorn werden n ich t abgegeben. — I n s c r a t e :  cie v iennalgespaltene Nonp.-Zeile

oder deren Raum  25 Pfg.

V e rd a m p fu n g s -V » f  such  m it M agerlćoh le  a u f  
g e w o h n lic h e m  P la n r o s t  u n d  m it D am pf-
g  e b 1 ii s e f e u o n  111 g .......................................................

E in  Y e r fa h re n  z u r  U m se tzu n g  d e r  B re n n -  
s to f f e  in  H o iz - od er K ru f tg a s .  You Berg
rat Jahns, Yon der Ilcydt bei Saarbrucken . .

D as C rescliiL ftsjahr 1 9 0 2  d es  A llg e m e in e n  
K n a p p s c l ia f t s -Y o re in s  zn B ochum  . . .

D ie  E i s e n in d u s t r i e  B r a s i l i e n s ........................
T e c h n ik :  Ein neuer Wasserstandszeiger fiirĘnmpen 

mit selbsttatigerAn-und Abstellung derKompressor- 
motoro. Die niagnetische Storung vom 31. Okt.
1903. (IIiei7.ii Tafel 5 1 . ) .....................................

V o lk s w ir ts c h a f t  und S ta t i s t ik :  Die Tatigkeit 
des Dampf kessel-Uebei wachungs-Yereins der Zechen 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen-Ruhr 
im Sommerhalbjahr 1903 Ein- und Ausfuhr des

I u li
Seite

1177

1180

1184
11S9

1192

;i 1 t :
Seite

deutsehen Zollgebiets an Steinkohlen, Braunkohlen 
und Koks in den Monaten Januar bis Oktober 1903. 
Westfalisclie Steinkohlen, Koks und Briketts in
Hamburg, Altona, etc................................  . . .1 1 9 4

Y e rk e h rsw e se n : Wagengestellungfiir dio imRulir- 
und Oberschlesischen Kohlenrevier belegenen 
Zechen, Kokereien und Brikettwerke. Betriebs- 
orgobnisse dor deutsehen Eisenbahnen . . . . 1194

M a rk tb e r ic h te :  Ruhrkohlenmarkt. Essener BOrse.
Bórse zu Dusseldorf. Die Lage der Kupfer- 
und der Petroleum-Industrie in den Ver. Staaten. 
Metallmarkt. Notierungen auf dom englisclien 
Kohlen- und Frachtenmarkt. Marktnotizen iiber
N ebeiip rocluk te.......................................... ...... 1195

P a t e n t b e r i c h t  ............................................................  1198
B u c h e r s c h a u .................................................................. 1202
Z e i t s c h r i f t e n s c h a u .................................................1203
P e r s o n a l i e n ...................................................................1204

(Z u d i e s e r  N u m r a e r  g e h  o r t  d i e  T a f e l  51.)

Y cr(lainpfungs-V(‘rsućh m it Mag$rkohlo au f gewOhnUcIiem P lanrost und m it Dainpfgcbliisefeuerim g.
Ausgefiihrt vom Dampfkeśsel-Ueberwachungs-Yerein der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen-Ruhr.

Eine Anregung der Eheiniscben Anthrazit -Kolilen- 
werke zu Kupfehlreh gab willkommene Gelogenbeit, an 
melireren umfangreichen Verdampfungs-Versuchen auf 
Zeche „Heisingcr Tiefbau" die dort geforderte Mager- 
koble in verseliiedenen Eormen und auf yerscKiedenen 
Eeueningen yon neuem auf ihre. Verdampfungsfahigkeit 
zu erproben und die giinstigsten Bedingungen zur Yer- 
fęuerutig festzustellen. A u Ber einem Yorversuch haben 
funf achtstundige Yersuche stattgefunden, die von 
morgens 9 bezw. 10 Uhr bis nąclimptags 5 bezw. 
6 Uhr dauerten und auf diese Wcale annahernd gleiche 
Betviebsverhiiltnisse voraussetąśten. DaB diese gleichen 
Verlialtnisse auch vorgelegen haben, beweist der Uin- 
stand. dafi von dem Mittel des Gesamtdampfverbrauchs 
wahrend der 8 Stunden bei den 5 Versuchen die gróBte 
Abweichung nach unten 11 pCt., nach oben 15 pCt. 
betrug. Die mittlere Dampfspannung ist nacheinander 
5,6, 5,25, 5.2, 5 und 5 Atm. Uberdruck gewesen. Bei 
Yersuch TI und V wurde die Kohle auf gewóhnlichem 
Planrost, bei I, TIT und TY mit der sog. Schmidtschen 
Sparfeuerung verbrannt: letztere ist im „Gliickauf' 1903 
Seite 579 in einem Aufsatz von Schafer mit Beziehung 
auf diese Yersuche bereits erwalmt- Ein Dampfstrahl- 
apparat, der iihnlich der Kudlicz-Feuerung den not- 
wendigen Dampf aus dem eigenen Kessel entnimmf,

saugt Luft an, warmt sie vor und druckt sie in den 
abgesćhlossenen Aschenraum, aus welchem nun durch 
die Dusen dem YerbrennungsprozeB der notwendige 
Sauerstoff zugefiihrt wird. Die freie Ilostflache wird, 
wie die nachstebende Figur zeigt, durch schrag ge- 
stellte, nach unten erweiterte konische Dusen gebildet, 
die bei Zusammensetzung der Rośtstabe aus Einfriisungen 
derselben entstelien. Diese Dusen stehen 30—40 mm 
voneinander ab, und die freie Ilostflache wird dadurcli 
50 bis 70 mai kleiner ais bei normalem Planrost.

Die nachstebende Abbildung gibt die Situation so, wie 
sie bei den Yersuchen vorhanden war; die Schmidtsche 
Feuerung war in zwei Zweiflammrohrkessel mit 0 Atm. 
Genehmigungsdruck ron folgenden Abmessungen ein- 
gebaut:

Lange
9 500 m/m

10 000 „ 
800 .,

Durchmesser 
2 220 m/m 

825 ,. 
800 ,.

2 200

Kesselmantel 
Flammrohre 
Dampfdom 
Kesselboden
H eiz flach e ........................... .....
Yerdampfungsoberflache . . . .  je
BostgroBe . . . . . . .  ■ • - je
Wasserinhalt ................................. je
D a m p fin h a lt .................................... je

Blechstarkę
1G m/m 
13

13/16 „
20 „

je 86,14 qm 
ca. 19 
ca. 2.97 „ 
ca. 19 cbm
ca. 8,35 „
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Das Yerliiiltnis der Bostfl&cho zur Heizfiiićhe betrug 
1 : 29, das der Gesamtrosift&che zum kleinsten Schorn- 
steinąuerschnitt, zu der fur gewólmlich noch drei weitere

Kessel der Batterie beitrugen, 1 : 0,198. Bei den Yer- 
sucheu 1 und 11 lagen jedoch nur die beiden Yersuchs- 
kessel an dem Schornstein.

Wie die angefiihrten Zahl en zeigen, handelt es sieli 
um eine normale Anlage.

Bei den Yersuchen ist die von der Zeche gefćirderte 
Magerkohle verfouert worden und zwar: 
bei Yersuch 1 ein Gemisch von Siebgrus und NuB IV 

anf der Dampfstrahlfeuerung,
II Forderkohle mit ca. 20 pCt. Stficken 

auf gewohnlichem Planrost,
„ III ungewaschener Siebgrus gemischt mit 

Antbrazenol im Yerh&ltnis 1:10 auf 
der Dampfstrahlfeuerung,

„ IV gewaschęner Nnfigrus auf der Dampf- 
strahlfeuerung,

„ ., V g u t e  Forderkohle auf Planrost.
Die Kessel befanden sich in gereinigtem Zustande 

his auf die Yersuche 1 und II. bei denen der eine 
Kessel eine Smonatliche Betriebszeit hinter sich hatte. 
Er wurde kurz zuror ausgescblammt, und die Ziige 
wurden gereinigt.

Die bei den Yerdampfungsversuclien iiblichen Norrnen 
wurden beobaehtet.

Die Brennstoffanalyse, ausgefuhrt vom Berggewerk- 
schaftlichen Laboratorium zn Bochum, ergab:

T a b e lle  I
Yersuch 1: II III

C - ...............  84,159"/,) 8 i,OS H  - -
I I   3,67 : 3,75 -
N  und O inki.

P u .  S .  . . 3,24 3,87 -  2,90 2,81
Asclio inki.

P  u. S .  . . 8 7,0 . 0,9 8,30 5,20
A Y ..............- 0,7 [ 0,7 — ; ■ 1,10 1,50

100.00 i 100,00 | ..  : 100,00 100,00
mithin theor. 7802 W. E I78S2W.E. 7466W.E. 7688 W.E.i 7903 W.E. 
Hygroskopi-

schesWusser 11,6%  3,00 — 3,2 —

Also auch liier annahernde Ubereinstimmung, bis 
auf Yersuch III, wo auBerdem wegen der Mischung 
von ungewaschenem Grus mitdem Ant hrazenol nur der 
theoretische Heizwert des Gruses bestimmt worden war.

Die Eiickstande, die ais Schlacke vonl Rost entfernt, 
ais Asche aus dem Aschenfall und ais Flugasche aus 
dem Aschenfanger zuruckgewogen werden konnten, er- 
gahen in Prozenten der verbrannton Kohlenmenge nacli- 
folgende Zahlen:

T a b e lle  IT

I II III ' IV Y

“ Cos 10.55 ) ..5,0.... i 6.5 i 5,00
Aschenfall. . 0,23 9,15 0,5 i 0,3 6,24
Aschenfanger 2.54 11,9 i — I —

Summę 8.8% 31,6 %  | 5,5% ' 1 6,8  o/0 | 11,3%

Bei den Yersuchen III bis V konnte aus Betriebsriick- 
sichten der Ruckstand aus dem Aschenfanger leider 
nicht melir zuriickgewogen werden. -Tedenfałls feigt sich 
aus der Tabelle, welche nicht unerhebliche Rolle beim 
Planrost (Spalte II und V) der Yerlust im Aschenfall 
spielt. und wie sich der Yorteil der Dampfstrahlfeuerung 
auch in dem geringen Ruckstand auf dem Rost bemerk- 
bar macht.

Die Ruckstiinde ent.hielten an yerbrennlichen Snb- 
stanzen im Mittel noch:

I  II III IY V 
59 %  51 %  37 %  40 %  50 % mithin

in % der gesarat.
Kohlenmenge 4 ,7 %  11,5%  2,05%  1,44%  6,14% , 

sodaB hier, mit dem Fehler, den die fehlende Fest- 
stellung der Flugasche in die Rechnung bringt. in der 
Ausnutzung des Brennmaterials die Mischung mit dem 
Anthrazenol am besten abschneidet.
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Wie im einzelnen die Yorgiinge in der Feuerung 
bei den yerschiedenen Yersuchen auseinander gingen. 
zoigen in Tabelle III dio Mittel der viertolstundlich 
aufgezeichneten Beobachtungen. Die Yersuclie mit Plan- 
rost, II und Y, sind darin besonders zusammengestellt.

T a b e l l e  III

Dampfstrahlfeuerung Planrost

I III IV 11 V

Mittl. Zugaturke in
mm Feuerung. . . 5 6,3 - 4,1 21,91 18,5

. Fuchs............ 14,67 18,65 16,5 26,23 27,6
Mittl. Temperatur
der Gase im Fuchs 347 315 362 - 327 283

„ r im Freien 5 18,2 14,3 5 29,4
Luftbedarf............ 1,45 fach 1,4 fach 1,4 fach 1,66 fach 1,6 fach
Abschlacken . . . . 3 mai 2 mai 2 mai 1 mai 2 mai

Bei den Versuchen I, III und IV war der Essen- 
schieber nur zur Hiilfte geoffnet, bei II ganz und bei 
V zu ungefahr drei Vierteln. Die Zugregulierung liegt 
bei der Schmidtschen Feuerung in der Einstellung 
des kleinen Dampfventils fur die Blasevorricbtung, beim 
gewohnlichen Planrost bekauntlich nur in der Stellung 
des Schiebers. Die Unterschiede der beiden Feuerungen 
zeigen sich auch ferner nach den Beobachtungen besonders 
in der Zugstiirke, die im Mittel fur den gewohnlicben 
Planrost um 62 pCt. grofier ist ais fur die Dampf- 
strahlfeuerung. Dies steht im Zusammenhang mit dem 
beim Planrost um 15,2 pCt. hoheren Luftbedarf, der 
seinerseits die mittlere Temperatur der Abgase im 
Fuchs um ca. 10 pCt. niedriger erscheinen lafit ais bei 
der Schmidtschen Feuerung.

Die Leistung der Heizflache und der Kohle sowie 
den Wirkungsgrad der Feuerungen, also dio Haupt- 
resultate. die die Yersuche IY und V in den Yorder- 
grund stellen, zeigt

T a b e l l e  IY
I III IV II V

Auf 1 qm Heizfi . 
„ 1 kg. Kohle .

23,7 kgWasser 
5,25 „ „

23,6
4,02

27,9
7,9

21,2
5,83

21,26
8

Gesamt-Wirknngs- 
grad . . . . 42,5 <>/„ 34,32 65,75 47,4 64,25

inki. 71/2 %  Śelbsfcrerbrauch 
Fiir die Theorie der Feuerung hat noch Wert die 

Feststellung der Verluste, die im folgenden gegeben ist: 
T a b e l l e  V

I III IV II V

Schornsteinrerlust . , 
TJnverbranntes in den 

Ruckstanden . . . 
Leitung und Strahlung 

und Unverbranntes 
in den Zugen . . .

16,42%

4,7%

36,38 "/o

15,11

1,44

17,7%

16,78

11,5

24,32

13,35

6,14

16,26

Gesamt-Verlust . . . j 57,50 % | 65,68 | 34,25 
Fur die Praiis bei weitem wichtiger ist

52,60 
die I

35,75
[osten-

frage, und zwar in der prazisen Form: „Was kostet 
die Tonne Nutzdampf?"

Dabei treten die Wirkungsgrade etc. binter der 
Hauptsache, dem Brennmaterialpreis zuruck, andererseits 
ist hierbei nun auch fur die Dampfstrahlfeuerung der 
Selbstverbrauch des Gebliises in Abzug zu bringen, da 
der Dampf zwar vom Kessel erzeugt ist, aber nutzbar 
nicht mehr gemacht werden kann. Er ist auf 7 pCt. 
der erzeugten Dampfmenge, festgestellt worden.

Die Brennmaterialpreise geordnet in der Reihen- 
folge der Yersuchstage stellen sieli wie folgt:

I. 1 Teil Siebgrus ungewaschen u. 2 Teile
NuG TY g e m is c h t ............................ 5,00 JL  pro t

II. F0rderkohlem.20 - 25pCt.Stuckgehalt 7,00 „  .. „
III. Ungewaschener Siebgrus Korngrofie

0—6. mm 4 JL., Anthrazendl 26,50 JL. 6,25 „  „  „
IV. Gewaschener NuG-Grus, KorngroGe

4— 8 m m ............................................. 5,25 ,, „ .,
V. Forderkohle mit ca. 35 pCt.Stuckgehalt 8,25 „ ,, ,,

Danach stellen sich die Preise, umgereehnet auf eine 
Tonne Nutzdampf, bei Yersuch

I II III IV V
auf JL 1,03 1,17 1,66 0,71 1,02

Aus diesen 5 Zahlen erhellt, daG die Versuclio auf 
die an sie gestellte Frage nach besserer Yerwertung 
der Magerfeinkohle im Yergleich zur stuckreichen 
mageren Forderkohle die Antwort nicht schuldig ge
blieben sind. Ais ungiinstigste scheidet die Verfeuerung 
von ungewaschenem Siebgrus mit Anthrazenol aus; am 
billigsten stellt sich der Dampf bei Yerwendung von 
gewaschenem yuGgrns auf der Dampfstrahlfeuerung, 
sogar noch um ca. 30 pCt. billiger ais bei der besten 
Forderkohle mit 35 pCt. Stuckgehalt. Es ist hier ;ilso 
mit der Dampfstrahlfeuerung ein gangbarer Weg zur 
nutżffiugendeii Yerwertung auch dieses, bisher schwer,. 
zu yerwendendeif Produktes. gewięsen, und die bisher 
in einigen Betrieben des Oberbergamtsbezirks damit 
gemachten Erfahrungen haben durch diese Versuclie 
zum erstenmale eine zahlenmaGige Gnmdlage erhalten. 
Es ist zu hoffen, daG in nachster Zeit ahnliche Yersuche 
zu dieser Frage neues ^laterial liefern.

Was die Dampfstrahlfeuerung selbst anbelangt, so 
liegt ihr Wert hauptsachlich darin, daG sie die Ver- 
brennung von Grus ermoglicht. Auf dem Planrost 
fallen schon von der Forderkohle die feineren Teile 
durch den Rost in den Aschenfall und geben dem 
Verbrennungsprozefi yerloren. Die geringe freie Rost- 
flache der Dampfstrahlfeuerung beugt dem vor, hat 
aber zur Folgę, daG auch die Asche nur zum kleinen 
Teil unterhalb des Rostes abgezogen werden kann und 
im ubrigen ais Flugasche in die Ziige geht, sodaG 
diese voraussichtlich bei rationellem Kesselbetrieb haufiger 
gereinigt werden mussen. Das festzustellen, wird Sache 
einer langeren Betriebserfahrung sein, ais sie bis jetzt 
auf der Zeche vorliegt.
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ISin Y erfahren żur Um setzung. der Brennstoffe In H eiz- oder K raftgas.
Von Bergrat J a h n s ,  Yon der Heydt bei Saarbruckon.

Mit der stetigen Vermelirung und grófieren Bean- 
spruchung der Rostfeuerungen fur Heizzwecke haben sich 
die ihnen anhaftenden Milngel immer fuhlbaror gemacht. 
Die zu ihrer Beseitigung getroffeneh Einrichtnngen haben 
ihre Aufgabe nicht zu erfiillen vennocht. Eine wesent- 
liche Besserung des bisherigen Zustandes erscheint aber 
ausgeschlossen, solange mit dem alten Verfahren, die 
Brennstoffe auf dem Roste zur direkten Heizung zu ver- 
brennen, nicht gebrochen wird. Nur ein Weg scheint 
zielfiihrend, d. i. die moglichst vollkommene Umsetzung 
der Brennstoffe, ohne Unterschied ihrer besonderen 
Eigenschaften, in Gas und die Verwendung des letzteren 
zu Heizzwecken. In dieser Beziehung sind bisher be- 
merkenswerte Fortschritte nicht gemaclit worden.

Anders steht es mit der Yerwendung des Gases zu 
Kraftzwecken. Der Kampf der Gasmaschine gegen die 
Dampfmaschine erweitert und yerscharft sich. Den 
kleinen Gasmotoren des Handwerkers haben sieli die 
Grofi-Gasmotoren der Hiittenwerke zur Seite gestellt 
und die Dampfmaschine zuruckgedriingt. Noch behaupten 
zwar die Dampfmaschinenbauer, dafi die Dampfmaschine 
in Anscliaflfung und Betrieb billiger sei. Das mag da 
zutreffen, wo das Kraftgas aus teueren Kohlensorten 
(Anthrazit) erzeugt werden mufi, wahrend der Dampf 
mit Hilfe der billigsten Brennstoffe gewonnen werden 
kann. In dem Augenblick aber, wo es gelingt, auch 
die bisher zur Dampferzeugung benutzten Brennstoffe 
moglichst yollstiindig in Kraftgas umzusetzen, mufi sich 
das Yerhaltnis umkehren. Lafit sich nun weiter die 
Erzeugung von Heizgas mit der von Kraftgas in einem 
Yerfahren mit derselben Einrichtung vereinigen, so ist 
damit das Mittel gegeben, die Dampfmaschine mit ihren 
Dampfkesseln abzmverfen und die Gasmaschinen ein- 
■zufuhren.

Auf dem Koniglichen Steinkohlenbergwerk Von der 
Heydt bei Saarbrucken sind seit mehreren Jahren Yer- 
suche gemacht worden, welche dazu gefiihrt haben, eine 
Generatoranlage zu bauen, in welcher der bei der Auf- 
bereitung der Steinkohlen fallende Abgang yergast 
und das zum Betriebe einer Kesselanlage von 8 Dampf
kesseln und mehreren Gasmaschinen erforderliche Heiz- 
beżw. Kraftgas erzeugt werden soli.

Da es mit dem hier angewandten Verfahren auch 
moglicli ist, andere billige Brennstoffarten vorteilhaft 
zu vergasen, so scheint der Zeitpunkt gekommen zu 
sein, wo Heiz- und Kraftgas allgemeinere Verwendung 
finden werden.

Die bituminósen, auch schlackenden oder schlacken- 
reichen Brennstoffe werden in teerarme bezw. teerfreie 
Generatorgase umgesetzt, wobei die zur Erzeugung jener

Gase notwendige entteerte oder verkokte, brennende 
Materialschicht ohne Verluste selbst hergestellt und die 
Gaserzougung durcli Schlackenbildung nicht gestort 
wird. Dem letzteren Erfordernis wird bei allen bis
herigen Generatorverfahren, bei denen die fortschreitende 
Yerbrennung der Beschickung durch Nachfullen yon 
oben erganzt wird, in der Weise Rechnung getragen, 
dafi nur Brennstoffe verwendet werden, welche dasNach- 
sinken der Beschickung gestatten. Der Kreis der Brenn
stoffe mit dieser Eigenschaft ist klein und ihr Preis 
entsprechend hoch. Das neue Yerfahren erweitert daher 
diesen Kreis wesentlich und hat mit erheblich billigeren 
Preison seines Brennmatenals zu rechnen.

Yerfahren und Einrichtung, welche iłu Gerlich dadurcli 
gekennzeiclmet sind, dafi die Generatoren wiihrend ihrer 
Gasableitungsperiode nicht nachgefiillt werden, nnd dafi 
eine Reihe dicht nebeneinander liegender Generatoren 
durch Kanale in geschlossene Yerbindung gebraclit 
werden kann, sind iihnlich der Betriebsweise und der 
Einrichtung des Ziegeleiringofens, weshalb auch die zu 
einem Ringe verbundene Generatorreihe ais „Ring- 
generator" bezeichnet worden ist.

Die einzelnen Generatoren des Ringgenerators werden 
mit bestimmten Zeitunterschieden nacheinander be- 
schickt, entziindet, ohne Nachfullen ausgebrannt, aus- 
geschaltet, entleert, wieder beschickt und eingeschaltet. 
Die Reihe der Generatoren ist in der Reihenfolge der 
Entzundungen durch Kanale in passende Verbindung 
gebracht, und die teerhaltigen Gase der jungeren Gene- 
ratóren werden mit Hilfe einer gemeinsamen Saug- 
vorrichtung durch den am langsten brennenden, altesten 
Generator hindurch und hier abgezogen. Die erforder
liche Yerbrennungsluft, auch Wasserdampf, wird gleich
zeitig yon unten eingezogen. Der alteste Generator des 
Ringgenerators ist, wenn der letzte entziindet wird, zum 
grofiten Teil in voller Glut, und der oberste Teil seiner 
Beschickung ist durch die Einwirkung der Hitze des 
unteren brennenden Teiles und der Nachbargeneratoren 
sowie der durchziehenden heifien Gase teilweise bezw. 
ganz entteert oder yerkokt, sodafi er selbst bei der 
Yerbrennung seiner obersten Sohicht nur teerarme bezw. 
teerfreie Gase erzeugt. Werden daher in dieser Periode 
des altesten Generators die Gase der ganzen Generator
reihe von jenem abgezogen, so erhitlt man die Summę 
der Gase der ubrigen Generatoren in bestilndigem Zu- 
stande, yermischt mit den Gasen der dui-chbrennenden 
entteerten oder yerkokten obersten Schicht des altesten 
Generators. Ist dieser durchgebrannt, so wird entweder 
der Generator ausgeschaltet, oder aber, wenn er noch 
nicht yollig ausgebrannt ist, mit dem jungeren Gene
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rator durcli den entsprechendeu Kanał yerbunden, und 
die Gase werden von diesem abgezogen. Der oberste 
Teil der Beschickung des jungeren Generators ist in 
gleicher Weise wie der des alteren Generators der Ein- 
wirkung der Hit/.e ausgesetzt gewesen, deshalb ebeuso 
entteert bezw. verkokt und zur Gaserzeugung yorbereitet.

Je groBer dio Anzahl der miteinander zu einem 
Kingę yerbundenen, glcichzeitig brennenden Generatoren
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Fig. 1.
ist, um so kleiner ist der Teil der entteerten und zur 
Gaserzeugung kommenden Beschickungsmasse, und um 
so liinger wird dieser Teil der Beschickung der Ein- 
wirkung der Hitze ausgesetzt ; um so Tollistandiger ist

Fig. 2. 
Schnitt A—B.

also die Entteerung oder Yerkokung des oberen Teiles 
der Beschickung, und um so teerarmer sind die abge- 
zogenen Gase.

Da die Generatoren in geschlossener Verbindung 
steben, setzt sich der Wechsel der gaserzeugenden Ge
neratoren ohne Unterbrechung im Kreislauf fort. Da 
ferner die Generatoren, welche ausgebrannt sind und 
entleert werden, aus der Reihe ausgeschaltet und a u Ber 
Betrieb gesetzt sind, wiihrend die ubrigen weiter be- 
trieben werden, so bleibt auch die Beseitigung etwaiger 
Schlacken obne EinlluB auf die Gaserzeugung.

Die Figuren 1 und 2 stellen den Ringgenerator dar, 
wie er auf Grube Von der Heydt gebaut wird.

Die Generatoren I, II, III, IV einer grofieren Ge- 
neratorreihe sind an dor Kreuzungsstello der Trenn- 
wiinde mit einem gemeinschaftlichen senkrechten Kanał
1 yersehen, in den aus den Generatoren die yerschlieB- 
baren Offnungen z und z, einmunden. Die Aufien- 
wiinde der Generatoren sind mit einem Blechmantel und 
einer Tsolierschicht Iuftdicht abgeschlossen, die Innen- 
wande sind aus Chamotte hergestellt. Die in der Decke 
der Generatoren befindlichen Fiilloffnungen sind mit 
Al)zugshauben yersehen, die durch Schieber yerschlieBbar 
sind und in eine gemeinsame Gasleitung munden. Letztere 
stellt mit einem Saugyentilator in Yerbindung. Die 
Roststiibe sind ausziehbar, sodafi die Asche frei herab- 
fallen kann. Die Aschenfalle sind durch Tiiren ver- 
schliefibar.

Der Betrieb regelt sich folgendennafien. Wenn der 
erste Generator beschickt wird, sind die Yerbindungs- 
offnungen z und z, geschłossen, wahrend der Gas- 
abzugsschieber geóffnet ist. Die Beschickung wird durch 
Holzfeuer entziindet und langsam zum Yerbrennen ge
bracht. Nach einer Zeit, welche etwa einem Viertel 
der Brennzeit eines Gfnerators entspricht, wird der 
Generator II nach Offnung der Aschentur und des 
oberen zu ihm gehorigen Yentils z sowie des unteren 
zum Generator I gehorigen Schiebers z , entzundet. Dic 
Gase des Generators II ziehen durch den zentralen Kanał 
und den Generator I von unten nach oben und mit den 
Gasen des letzteren gemeinsam zum Gasableitungsrohr. 
Der Generator III wird in gleicher Weise entziindet 
und mit dem zentralen Kanał yerbunden, nachdem der 
erste Generator etwa die Halfte, der zweite etwa ein 
Viertel seiner Brennzeit yollendet hat. Die regelmiifiige 
ununterbrochene Gaserzeugung der Generatorreihe tritt 
ein, wenn der yierte Generator angeschlossen ist und 
die Gase der Generatoren IV, III und II den Gene
rator I durchziehen. Letzterer, der etwa 3/ ł  seiner 
Brennzeit yollendet hat, ist am heifiesten und hat uber 
der Brennzone eine entteerte bezw. yerkokte Material- 
schicht, welche beim Durchbrennen ihrerseits teerarme 
bezw. teerfreie Gase erzeugt und die zustromenden Gase 
der samtlichen ubrigen Generatoren bestiindig macht. 
Ist der oberste Teil der Beschickung soweit ausgebrannt,
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dafi eine Regenerierung der Gase niclit mehr stattfindet, 
so werden der Gasabzugsschieber und der untere Schieber 
z, des Generators II sowie das obere Ventil z des 
Generators I geoifnet, wahrend der Gasabzugsschieber 
und der Schieber Zj des Generators I geschlossen werden. 
Die Gase der Generatoren I, IV und III zieben nun 
durch den Generator II und mit den Gasen des letzteren 
zum Gasabzugsrohr. Ist der Generator I yollstandig 
ausgebrannt, so wird er durch SchlieBnng des oberen 
Ventils z aus der Yerbindung der Generatoren aus- 
geschaltet und, nachdem der Rost gezogen und die 
Scblacke in den Aschenfall gestoBen ist, neu beschiekt 
und in die Generatorreibe wieder eingescbaltot. In 
gleicher Weise setzt sich die Gaserzeugimg auf die 
folgenden und schlieBlich wieder auf den ersten Generator 
ohne Unterbrechung fort.

Das mit diesem Yerfahren in einem Yersuchsring- 
genorator auf Grube Yon der Heydt erzengte Gas diente 
zur TTeizung eines Zweiflammrohrkessels, dem noch ein 
Yorwiirmer angeschlossen war. Durch den hinter dem 
Kessel stehenden Yentilator wurde die Luft in die 
Generatoren und das Gas mit der Yerbrennungsluft in 
die Flaromrohre gezogen und zugleich die Rauchgase 
hinter dem Kessel ab gezogen.

Da der Yentilator nur eine Depression his zu 30 m/m 
im Generator erzeugen konnte, so wurde die Dichtigkeit 
der Beschickung durch Mischung der groben Klatibe- 
berge mit feinen Waschbergen so gewalilt, daB soviel 
Luft durch die Generatoren hindurch gezogen werden 
konnte, um das zu einer Yerdampfung bis zu 2G kg 
pro qm Heizflache erforderliche Gas zu erzeugen.

Ein Generator faBt etwa 4 t Kohlen oder 5 t Berge. 
Das Beschicken geschieht in der Weise, daB die Gruben- 
wagen von einem Gleis direkt in die Generatoren aus- 
gesturzt werden. Die Beschickung wurde beim ersten 
Małe mittels Holzfeuers, spatgr diirch die unter dem 
Roste im Aschenfall liegenden gluhenden Schlacken 
entzundet. Sofort nach der Beschickung des noch von 
dem Yorherigen Ausbrennen heifien Generators beginnt 
die Entgasung der Beschickung und zwar mit so starkem 
Druck, daB die Gase durch den zentralen Kanał in den 
absaugenden Generator libertreten. Die Brennzeit eines 
Generators dauert fiir Kohlen 96, fur Berge 48 Stunden, 
der Zeitunterschied, mit dem die Generatoren entzundet 
werden, 24 bezw. 12 Stunden; die Vorbereitungszeiten 
betragen 60 bezw. 24 Stunden, die Gasperioden 36 bezw. 
24 Stunden, sodaB die Gasperioden zweier Generatoren 
teilweise zusammeufallen. Durch diese Betriebsweise 
wird zur Erhohung der Betriebssicherheit eine Reserve 
geschaffen, um jederzeit beliebige Gasmengen zur Yer- 
fugung zu haben. Die Yorbereitung der Generatoren 
bis zur Gasableitung wird so weit betrieben, daB die 
mit einem Saugball dem Generator eutnommene Gas- 
probe frei brennt. Das vollstandige Ausbrennen wird 
dadurch erreicht, daB der Generator nach Yollendung

der Gasperiode noch einige Stunden, in welchen viel 
Wasserdampf eingeblasen wird, nachliiuft, oder daB die 
Riickstande im Aschenfall, wo sie bis zur niichsten 
Entleerung des Generators liegen bleiben, ausbrennen 
und ihre Gase dem Generator zufuhren.

Wahrend der Gasperiode erfordert der oberste Teil 
der Beschickung des gaserzeugenden Generators einige 
Aufmerksamkeit. Ist niimlich die Beschickung locker 
oder sind die Kohlen stark backend, dann muB dafur 
gesorgt werden, daB die oberste Schicht dicht bleibt 
und sich yon den Generatorwiinden nicht ablost. um 
ein vorzeitiges Durchbrennen zu yerhindern. Es wird 
dies dadurch erreicht, daB durch ein kleines Schurloch 
der Fulloffnung mit einer stumpfen Stange die Beschickung 
insbesondere an den Wiinden des Generators nach- und 
festgestofien wird. Die Arbeit ist leicht und etwa alle
3 bis 6 Stunden je nach der Zeit der Gasperiode aus- 
zufiihren. Diese Moglichkeit dor Kontrolle der obersten 
fiir die ■ Gaserzeugimg entscheidenden Brennschicht ist 
ein groBer Vorzug des Yerfahrens, indem die Yer
wendung der yerschiedensten Brennstoffe ohne Rucksicht 
auf ihre besonderen Eigenschaften (backend, schlackend 
etc.) ermoglicht wird.

Der ausgebranntę Ruckstand betragt bei Bergen odei 
Kohlen etwa 3/ ,  bezw. Vi des Volumens der Beschickung. 
er wird, nachdem der Generator ausgeschaltet und dei 
Rost gezogen ist, mit mehr oder weniger Muhe heraus 
gestoBen. Ungeeignetes Chamottefutter, sowie zu hohe 
Temperaturen im Generator, die durch zu sparsame 
Yerwendung yon Wasserdampf entstehen, begiinstigen 
die Sclilackenansśtze an den Wiinden. Bei Yerwendung 
von Forderkohlen bereitet die Beseitigung der Schlacken 
keinerlei Schwierigkeiten; niemals aber wirkt sie st&rend 
auf die Gaserzeugimg der ubrigen Generatoren. Die 
ausgestoBenen gliihenden Schlacken bleiben zweckmaBig 
im Aschenfall liegen, um die frische Beschickung zu 
entzflnden und etwaige Kohlenreste zu verbrennen, und 
werden zuletzt langsam mit Wasser abgeloscht, wobei 
der sich entwickelnde Wasserdampf dem Generator 
zugefuhrt wird. Warmeverluste durch gliihende Aschen 
lassen sieli fast vollkommen vermeiden.

Das wahrend einer Gasperiode abgeleitete Gas ist 
von verschiedener Zusammensetzung. Der Gehalt an 
Teerdiimpfen nimmt mit dem Verlauf derPeriode schnell 
ab, sodaB die abgeleiteten Gase bald fur Kraftzwecke 
geeignet sind. Jedoch wird die Yorbereitung der Gene
ratoren immer so betrieben, daB die am Anfange der 
Gasperiode entstehenden Teerdiimpfe mit dem Gas glatt 
in die Yerbrennungskammern iibergehen und hier mit 
yerbreimen. Die Yorbereitung weiter zu treiben, ist 
zwecklos, solange es sich um die Erzeugung von Heizgas 
liandelt, dem ein Gehalt an Teerdampfen und ein damit 
yerbundener hSherer Gehalt an Leuchtgas nur von Yor
teil sein kann.
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Das Gas enthalt durchschnittlich 7— 9 pGt. 0 0 ,. 
16— 20 pCt. CO. 1 8 - 2 2  pCt. H und l — l pCt. OH*: 
es verbrennt je nach der Zusammeusetzung mit 
rein blauer WasserstotTfląname oder mit einer kleinen 
leuchteuden Flaminenspitze. Die Yerbrenimngsteinpe- 
ratur schwankt in der Yerbrennungskaminer zwischen 
1000 und 1500° C.

DaB ein solches Gas fur Kraftzwecke Yerwendet 
werden kann. imterliegt naeli den hier mit einem Gas- 
motor angestellten Yersuelieu uud naeli den boi der 
Verbrennung der Gase gemacbten Beobachtungen keinem 
Zweifel. Solange namlich Gas ohne Beihilfe unter dem 
Kessel brennt, mufi es auch in der Gasmaschine brennen. 
weil hier die Bedingungen erheblich gunstiger sind. 
Es handelt sich daher nur nm die Frage, ob das Gas 
fiir Kraftzwecke genugend gereinigt werden kann. Ein 
Staubgehalt des Gases ist- nicht in die Erscheinung 
getreten; dor Teergehalt kann auf ein Minimum 
herabgedruckt werden, indem das Gas in den gfm- 
stigsten Zeifcen der Gasperioden abgczogen wird. Zu 
diesem Zwecke soli boi der aus 5 Ringgenehitoren zu 
je 4 Generatoron bestehenden, im Ban begriffenen Au- 
lage fur die eine ]() Geueratoren uiufassende Keibe 
eine besóndere von der Heizgasleitung getrennte Krsift- 
gasleitung vorgesehen werden, an welche nach Hednrl- 
nis einer ron funf in Yerschiedenen Zeiten der Gasperiode 
befindlichen Geueratoren angeschlossen werden kann. 
Es ist selbstverstandlich, dali auch dieses Gas einer 
Reinigung unterworfen werden mufi, um einer Yer- 
schmutzung der Maschiuen nach Mogliehkeit Yorzu- 
beugen; es erscheint aber ebenso unzweifelhaft, dafi die 
Keinigung eines solcben Gases anf besóndere Schwierig- 
keiten nicht stofien und mit bemerkenswerteu Yerliisteu 
nicht Yerbunden sein wird.

Die zunachst in Aussicht genommenen Gasmaschinen 
sollen etwa 200 PS. etl'. entwickeln und zum Betriebe 
einer elektrisclien Kraftanlage dienen, wahrend die mit 
dem Heizgas gefeuerten Dampfkessel den Dampf fiir 
eine grofie Fordermaschine, zwei Luft kom pressoren 
nnd zwei Maschiuen fur den Betrieb einer elektrisclien 
Beleuchtungsanlage liofern sollen.

Wenn es auch bei den bisherigen Yersuchen noch 
nicht timlich gewesen ist, die Yerdampfungszitler der 
im Ringgenerator Yerbrannten Kolile genau festzustellen 
und diejenige Gasmenge zu messen, welclie 1 kg Kohle 
im Ringgenerator erzeugt, so lassen sich doch die 
Ergebnisse wie. lolgt zusammenfassen:

1. Der Ringgenerator ermógiicht eino vollkommene 
Umsetzung der Brennstofte — ohne Rucksicht auf ihre 
besonderen Eigenschaften — in Heiz- oder Kraftgas.

2. Bisher zur Heiztmg nicht verwendl)are Abgitnge 
der Kohlenaufbereitung lassen sieli Yorteilhaft in Heiz- 
nnd Kraftgas nmsetzen.

3. Die Wasserverdampfung mit Anfbereitungs- 
abgiingen. dereń Gehalt an Kohle auf etwa -'ii>-pCt. 
geseliat/.t wird, ist 0— 4 fach.

4. Dio \  erbrenmtng der Kohlen im Rmggeuorator 
zu Heinweeken gestaltet sich mindestens nicht im- 
gnnstiger ais diejenige auf dem Koste.

f>. Die Kosten des ans gewóhnliohen Bmuistotfon 
erzeugten Heiz- uud Krafigases sind geriiig und unter- 
sehreiten die bisher l»ekannten KostonsatA' Inr Hei - 
und Kraftgas wesentlieh,

0. Der Ringgenerator erscheint geeignef Mangel 
der Kostfeuerungen tu beseitigen und den Gasmaschinen 
allgemeinere Yerbreitung zu verschatVen.

Schlielilich mag noch ein Yersuch erwahnt werden, 
den Hinggenerator nach Art der bisher bek.mnten. tur 
Anthra7.it eingeriebteten, kleinen Saug-Gasanlagen iu 
solcben Abmessungen auszufiihren, dafi er transport;il>el 
wird. Dieser Yorsuchsgenerator besteht aus einem 
kreisrunden ('hamolf e-Zy 1 inder von 1200 mm Hóhe 
und 1500 mm aufierem l)tuvhiuesser; in ihm liegen 
drei dnrch Kanale Yorbundeiie clliptische Kammern 
von 750 uud 400 mm Durclimesser, dereń jede etwa 
150 kg Kohle fafit, Die Anordmmg der Ahzngsrohro 
ist aus Fig. :! zu erselien.

Bei den Versuchen wurden FOrderkohlen, gowasehene 
Kohlen und Waschberge vergast. Die llrainzeil einer 
Kammer dauerte etwa 18, die Yorberoitungszeit 12 
und die Gaszeit t> Stunden. Die Bedienung dieses 
kleinen Ringgeneratąrs geśtaltete sieli auliorordentlich 
leicht und bequom. Das orzielto Gas war im Anfange 
der Gaszeit zu teerreieh, um es sogleieli iu ilkonomisehor 
Weise zn Kraftzweckeu verwendon zu konnen. Naeli 
Yorlauf von etwa 2 Stunden war aber der Teergehalt; 
dos Gases soweit vemug«rt,. dafi es ais Kraftgaś 
benutzt werden konnte. Die Yersuclie, die Kammern 
durch Anwendung von Dfickluft besser vorzuhoroiton, 
fuhrten wegen der Undichtigkeit dor Aschonrilume niehl 
zum gewfmschten Ziele. Immerhin hat; der Versnch 
gozeigt, dafi der Ringgenerator auch in kleineren Ab- 
messungen zur Yergasung bitumiuilser und schlaokeuder 
Kohlen wohl geeignet ist, und daB im Yorliegenden 
Falle das Yerbilltnis der GrOfie zur Anzabl der 
Kammern niclit zweckentsprechend gewilhlt war.
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Das OeseliŚiftąjahr 1902 des A llgem einen K nappscliaftś-Y ereins zu Bochum .
(Yergl. Nr. 44, S. 1077 ff., Jahrgang 1902, das Geschaftsjabr 1901 betreffend.)

Der niederrheinisch-westfalische Bergbau stand im 
Berichtsjahre noch unter dem ungunstigen Einflusse der 
rtickschrittlichen Bewegung, die sieli seit 2 Jahren auf 
allen Gebieten der Industrie geltend gemacht hat. Tm 
Laufe des Jahres trat hierin jedoch bei dem Bergbau 
eine allm&hliche, bis zum Schlusse des Jahres anhaltende 
Wendung zum Besseren ein.

Die Mitgliederzalil des Allgemeinen- Knappschafts- 
Yereins hat im Durchsbhnitt des Berichtsjahres 247 707, 

An Beitriigen wurden vereinnahmt

gegen 253 680 im Yorjahro 
durchschnitt hat also

betragen. Im Jahres-
die Belegschaft um 5973 Mann

abgenommen.
Dieser Riickgang in der Mitgliederzalil auf der einen 

und die weniger gunstigen Lohnyerhaltnisse auf der 
anderen Seite hatten zur Folgę, dafi die Beitrags- 
einnahmen des Yereins bei siimtlichen drei Kassen- 
abteilungen hinter denen des Yorjahres zuruckblieben.

im Jahre 1902: im Jahre 1901: im Jahre 1900:
bei der K r a n k e n k a sse ............................. 9 049 144,40 Jk 9 099 009,17 JL 8 366 836,98 JL

P e n s io n sk a sse ............................. 13 790 609,56 ., 13 806 486.84 „ 13 048 011,31 y
„ „ Inyaliditats- und Alterskasse . 4 331 556,24 „ 4 362 359,49 „ 4 101 961,62

Zusammen . . . 27 171 310.20 JL 27 267 855,50 JL. 25 51G 809,91 JL
Das gesamte finanziolle Eręebnis des Berichtsjahres gestaltete sich wie folgt:

Es betrug die Einnahme: die Ausgabe: der UeberschuG:
bei der K ra n k en k a sse ............................. 9 790 708,48 JL 9 425 999,86 JL 364 708,62 JL

.. P en s io n sk a sse ............................. 14 241 401,89 12 407 632,97 1 833 768,92
,, .. Inyaliditats- und Alterskasse 4 979 603,85 „ 3 170 211,87 „ 1 809 391,98

Tngesamt . . . 29 011 714,22 JL 25 003 844,70 JL 4 007 869,52 JL
wohing-etjen die beiden Yorjahre folgendes Bild zeigten:

1901
Einnahme: Ausgabe: Uberschufi:

Krankenkasse . ......................................... 9 861 467,40 JL 10 324 679,72 — 463 212,32 JL
Pensionskasse .............................................. 13 806 486,84 J; 10 961 948.61 .. 2 844 538,23
Inyaliditats- und Alterskasse 4 942 445,71 ... 2 699 236,87 ., 2 243 208,84 .J ;

Zusammen . . . 28 610 399,95 Ji. 23 985 865,20 JL 4 624 534,75 JL
1900

Einnahme: Ausgabe: Uberschufi:
K rankenkasse.............................................. 8 984 712,98 JL 8 149 494,74 J L 835 218,24 P
P en sion sk asse ....................... ..... 13 048 011.31 10 212 721.97 .. 2 835 289,34
Inyaliditats- und Alterskasse . . . . 4 414 946,21 ., 1 747 6 6 < 74 „ 2 667 281,47 :

Zusammen . . , 26 447 670,50 JL 20 109 881,45 JL 6 337 789,05 JL

Demnach stiegen zwar die Einnahmen, in h9herem Mafie 
aber noch die Ausgaben, sodaG das Berichtsjahr mit 
geringeren Uberschiissen ais das Vorjahr abschlofi.

Das Yermogen betrug am Schlusse des Jahres:

bei der Krankenkasse 
und Pensionskasse 

bei der Inratiditats- 
imd Alterskasse*).

1902 
J l

35 845 147,37 

27 980 068,31

1901 
J i

32 203 436,81

1900
J t

28 748 967,79

25 149 985,48 ; 22 027 877,21
zusammen 63 825 215,68 j 57 413 422,29 j 50 776 845,00 

Stellt man dem Yermogen bei der Krankenkasse und 
Pensionskasse die am Schlusse des Jahres laufenden 
Yerpfiichtungen an dauernden Zalilungen (l'nvaliden- 
Witwen- und Kinderrenten) gegenuber, so ergibt sich, 
dafi dieses anscheinend grofie Yermogen doch nur aus- 
reichte, um diese Yerpfiichtungen fiir die Dauer von 
3 Jahren Yto Monat zu erfiillen. Trotzdem in Ab- 
weichung von dem Yorjahre die aus Anlafi von Betriebs-

*) Gemein- und Sondervennogen zusammengerechnet

unfallen zu leistenden Zahlungen in voller Hohe, ohne 
Abzug der gegen dio Berufsgenossenschaft auf Grund 
des § 25 des Gowerbe-Unfallyersicherungsgesetzes be-
stehendun, zum 
Ersatzanspruche,

grofien Teil noch nicht bofriedigten 
angesetzt worden sind, ist dieser Zeit

raum gegen das Yorjahr nur um 2 Monate gesunken.

Es darf daher augenommen werden. dafi im Be- 
richtsjahre die Leistungsfahigkeit sich auf ann&hernd 
gleicher Hohe gehalten, wenn nicht noch eine weitere 
Smrkung erfahren hat, nnd es kann auf das Berichts
jahr auch diesmal wieder mit Befriedigung zuriick- 
geblickt werden.

I. K ran k en k asse.
Durchschnittlich wahrend des ganzen Jahres betrug 

die Zahl der bei der Krankenkasse yersicherten Mit- 
glieder 247 707 gegen 253 680 im Yorjahre und 235.226 
im Jahre 1900. Es ist also eine Abnahme gegen das 
Yorjahr um 5973 Mann, d. i, um 2,3 pCt. zu yer-
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zeichnen, wiihrend das Yorjalir eine Zunahme der Mit- 
gliederzahl yon 7,8 pCt. aufwies.

An Gesamtboitriigen wurden in 1000 JL. abgerundet 
aufgebracht:

1902 1901 1900
seitens der Mitglieder 5171 5199 4781
seitens der Werksbesitzer 3878 3900 3585

zusammen: 9049 9099 8366

Im Durchschnitt sind demnach an Beitragen gezahlt
worden:

1902 1901 1900
von dem Mitgliede selbst 20,88 Jt- 20,49 JL  20,32 JL
von dem Werksbesitzer 15,65 „ 15,37 „  15,24 „

zusammen: 36,53 JL  35,86 JL  35,56 JL

An Beitragen wurden 1,6 pCt. des Durchschnitts- 
lohns erhoben, gegen 1,4 pCt. im Jahre 1900 und in 
den ersten. drei Yierteln des Jahres 1901 und gegen
1,8 pOt. im letzten Yiertel des Jahres 1901.

Trotzdem somit der Beitragssatz hoher war, ais 
wahrend des grofiten Teils des Yorjahres, sind die 
Gesamteinnahmen an Beitragen zuruckgegangen und die 
fiir ein Mitglied durchschnittlich geleisteten Beitrage 
nur miiBig gestiegen. In dem einen Ergebnis kommt 
der Kiickgang der Mitgliederzahl uud in dem anderen 
das Sinken der Arbeiterlóhne dem Vorjahre gegeniiber 
zum Ausdrucke.

Die Yerteilung der Mitglieder auf die einzelnen 
Lohnklassen vom Jahre 1892 ab veranschaulicht nach- 
stehende Tabelle:

1 - _ 2 3 ,  . 1 .  . 5 ....
* L o 1
___6

i n  k i a

7 -V
s s e 

8 9__ 10 n 12 13
Zn-

sam men
Lohn Lohn Lohn Lobn Lohn Lohn Lohn Lohn Lohn Lohn Lohn Lohn Lohn Mit-
bis 

1,40 ̂
1,40-1.80 1,80-2,20 j2,20-2,60 

JL  JL  \ JL
2,60-3,00

JL
3,00-3,40

JL
3,40-3,80

JL
3,80-4,20

JL
4,20-4,60

JL
4,60-5,00

JL
5,00-5,40

J l
5,40-5,80

JL
uber 

5,80 JL glieder

1892 4385 2692 5328 11261 15 583 15 902 19 064 21326 19 047 14 060 8100 3 758 4441 144947
1893 4503 2989 6014 12 612 15 812 17 948 2-2 346 24 311 19 294 11934 5 671 2 304 3 272 149 104
1894 4518 2943 6101 13 127 16 641 18 036 23 280 26 808 21 102 12 400 5 576 2 236 3181 156 249
1895 4532 2693 6293 12 978 16 434 18 083 24125 27 885 22 169 12 867 5 719 2 421 3 373 159 571
1896 4678 2260 5158 11232 15 933 16 680 21302 26 678 25 701 18 040 9 644 4 429 4 934 166 262
1897 4774 1931 3812 8 785 15 701 16 019 16 904 20 552 25 141 25 453 19 339 11626 12 104 182 141
1898 4948 1965 3136 7 213 14 959 16711 17 594 18 815 23 000 27 889 25 255 17 258 19 544 198 287
1899 5229 1941 2172 5 213 11354 15 477 17 248 17 400 18 625 24470 28 053 25 641 40 433 213 256
1900 5460 2274 1864 4160 9 106 14 510 17 944 18 091 17 916 21 521 25 624 28 501 68 255 235 226
1901: 6404 2499 2705 5 722 12 302 17 850 20 532 20 777 22 630 29 957 34 604 32 717 44 981! 253 680
1902 6847 2398 3491 6 614 13 248 17 695 20 793 25 486 32 173 40 528 36 172 21 931 20 330! 247 707

An Krankengeld wurden gezahlt 5 644 921 JL  gegen
6 139 548 JL  im Yorjahre und 5 351 913 JL  im Jahre 
1900. Das durchschnittliche Krankengeld fiir den 
Krankengeldbezugstag stellte sich auf 2,26 JL  gegen
2,50 J L  im Jahre 1901 und 2,19 J l.  im Jahre 1900.

Mit dem Vorjahre ist die Zahl des Jahres 1902 
nicht ohne weiteres vergleichbar, weil ein anderweitiges 
Yerbuchungsverfahren auf die Hiihe der Krankengelder 
einwirkte. Dagegen zeigt der Vergleich der Durch- 
schnittszahl des Jahres 1902 mit der des Jahres 1900, 
dafi das durchschnittlich gezahlte Krankengeld im

orsteren Jahre hoher war ais in letzterem Jahre, trotzdem 
die hoheren Lohnklassen im Jahre 1902 mit Versicherten 
weniger besetzt waren ais im Jahre 1900. Es kommt 
hierbei in Betracht, daB der § 25 des neuen Gewerbe- 
Unfallyersicherungsgesetzes yom 1. Januar 1902 ab auf 
die Zahlungen des Yereins an Krankengeldern einen 
erhohenden EinfiuB ausiibte.

Ein Yergleich der Ziffern der Yorjahre mit denen 
des Berichtsjahres hinsichtlich der Zahl der Krankheits- 
falle, der Dauer des Krankengeldbezuges und der Hohe 
des Krankengeldes ergibt nachstebendes Bild.

Dio rnittlere Starkę der Belegschaft b e t r u g ............................
auf dieselbe ontfielen Krankheitsfiille............................................
mit Tagen des Krankengeldbezuges (also ausschliefilich der 3 ersten

Tage und der Sonii- nnd F e ie r ta g e ) ..................................................
fiir welche ein Krankengeld gezahlt wurde Y o n .................................
Die Dauer des Krankengeldbezuges betrng auf einen Fali (also aus 

schliefilicli der 3 ersten und der Sonn- und Feiertage) . . .
mit einem Krankengelde ..............................................................................
auf 1 Tag Kraukengeldbezug entfallt mithin ein Krankengeld von 
Auf 100 beschaftigte Mitglieder entfielen an Krankheitsfóllen . . 
Auf den Kopf der gesamten Belegschaft wurde ein Krankengeld ent

fallen .............................................................................. ................................ .....
An Beitragen sind fiir jedes Mitglied durchschnittlich gezahlt worden

a) Ton den Mitgliedern s e l b s t .......................................................
b) von den 'W erksbesitzern............................................................

voń a) und b) zusam m en.......................................................................
Ais Differenz zwischen dem nach dem Unfall-Ver- 

sicherimgsgesetz vom Beginn der 5. Woche ab erhohten 
und dem gewohnlichen Krankengeld sind yon den Zechen-

1902

247 707 Mann 
151 892

2 501 322 Tage 
5 644 921 JL

16,5 Tage 
37.16 J t  
2,26 J t  

01,3 Falle

22,79 J i

20,88 JL  
15,65 J t

I
1901

253 680 Mann 
160 923

2 051 741 Tage 
6 139 548 JL

16,5 Tage 
40,43 JL  
2,50 JL.

63,4 Falle

25,66 JL

20,49 JL  
15,37 .A  
35,86 JL

I 1900

36,53 JL  j 
yerwaltungen 185 080,52 JL  gegen 187 
Vorjahxe und 156 807,68 JL  im Jahre 
worden.

235 226 Mann 
148 888

2 402 818 Tage 
5 351 913 JL

16,1 Tage 
35,07 JL  
2,19 JL  

63,3 Falle

22.24 .4L

20,32 JL
15.24 Jt _ 
35,56 JL

985,45 JL  im 
1900 erstattet
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An Begrabniskosten wurden 156 533,51 JL  gegen 
129 854,06 J L  im Yorjahre nnd 124 726,68 J L  im 
Jahre 1900 verąusgabl.

Die Zahl der Sterbefalle unter don aktiyeń Mit- 
gliedern betrug: 1743 gegen 1620 im Yorjahre uud 
1663 im Jahre 1900.

Auf einen Sterbefall kam demnach im Durchschnitt 
eine Ausgabe von 89,81. J l.  gegen 80,16 J l. im Yor
jahre und 75,00 J l. im Jahre 1900.

Die Ausgaben fiir aufiergewóhnliche Krankheitsfalle, 
namentlich fiir Ankylostomiasis und Trachom, sind im 
Beriehtsjahre infolge der starken Yorbreitung der Wurm
krankheit erlieblich gestiegen. Sie betrugen 37 347,5] JL, 
gegen 4 517,03 J l .  imYorjahre, 3 073,1 0<J| im Jahre 1900.

Das gesamte fmanziolle Ergebnis stellte sieli bei 
der Krankenkasse wie folgt:

Es betrug
im Jahre 1902 

J i
dio Eiunahmo 9 790 708,48 
dio Ausgabe 9 425 999,86

im Jahre 1901
J t

9 861 -167,40
10 324 679,72

im Jahro 1900 
J i

8 984 712,98 
8 149 494,74

der Ueberschufl 864 708,62 163 212,32 ....885 218,24
Das Ergebnis ist angesichts dessen. dafi die Aus

gaben teilweise eine erhebliche Zunahme. und die Ein- 
nalimon an Beitriigen infolge der weniger giinsligen 
Geschaftslage eine Abnahme erftihren, ais giinstig zu 
bezeichnen, wenn auch der Uberscbufi bei weitem nicht 
den des Jahres 1900 erreichte.

II. P e n s io n s -  und U n terstu tzu n g sk a s.se .
Wie bei der Krankenkasse, so erfulir auch bei der 

Pensions- und Unterstiitzungskasse die Zahl der Mit- 
glieder eine Abnahme. Sie betrug im Jahresdurch- 
schnitt 193 903, gegen 196 408 im Yorjahre und 182 422 
im Jahre 1900,

Zieht man den Zeitraum vom Jahre 1892 ab in 
Betracht, so ergibt sieli beziiglich des YerJialtnisses 
der standigen zu den unstandigen Mitgliedern folgendes 
Bild:

Jahr

Zahl der zur 
Pensionskasse: Yon diesen waren

Yon 100 Mitgliedern 
waren demnach im

beitragenden
Mitglieder
insgesamt

Un-
stiindige

Durchsclihitt
• ■ • Stindige . Stiindige un-

i stiindige
*1892 131 127 78 227 52 900 59,1 40,9
1893 132 591 86 345 46 246 65,1 34,9
1894 134 398 95 001 39 337 70,7 29,3
1895 136 680 ' 97 319 39 367 71,2 28;s
1896 140 S48 98121 42 724 69,7 30,3
1897 151 505 100 905 50 600 06,6 33,4
1898 162064 104 006 58 658 63,9 ! 36,1
1899 171984 111253 60 731 04,7 35,3
1900 182 422 121 637 60 785 66.7 33,3
1901 196 408 125 99S 70 410 64,2 35,8
1902 193 903 137 270 56 038 70,8 29,2

Das Verhaltnis der standigen zu den unstandigen 
Mitgliedern hat sieli also im Beriehtsjahre wesentlich 
zu Gunsten der standigen Mitglieder rerschoben.

Nicht siimtUche Mitglieder der Krankenkasse sind 
gleichzeitig Mitglieder der Pensionkasse. Yom Beitritt

Mitglieder Mithin beitragsfrei

53 804 
57 272 
52 804 
41 272 
35 623

zur letzteren sind die jugendlichen Arbeiter sowie die- 
jenigen Krankenkassenmitglieder befreit, welche bei 
Aufnahme der Bergarbeit das 29. Lebensjahr bereits 
uberschritten batten und diejenigen. welclie zur Auf
nahme in die stiindige Klasse ais korperlicli nicht taug- 
licb befunden wurden.

Aus dem Yergleich der yorsteheiraen Zahlen mit 
dem Mitgliederbestand der Krankenkasse ergibt sich, 
dafi bei der Pensionskasse im Beriehtsjahre 53 804 
Knuikonkassenmitglieder beitragsfrei waren und zwar 
stellt sich dies Ergebnis im Yergleich zu den Ergeb- 
nissen der Yorjahre wie folgt:

Mitglieder
Jahr der der bei der

Krankenkasse Pensionskasse Pensionskasse 
1902 247 707 193 903
1901 253 680 196 408
1900 235 226 182 422
1899 213 256 171 984
1898 198 287 162664

Von lOOKrankenkassenmitgliedern entfielen demnach 
auf Mitglieder der auf nicht der Pensionskasse 

im Jahre Pensionskasse angehorende Mitglieder 
1902 78,2 21,8
1901 77,4 22,6
1900 77,5 22,5
1899 80,6 19,4
1898 82,0 18,0

Die Zahl der beitragsfreien Mitglieder ist demnach 
auch im Verli;iltnis zur Gesamtbelegschaft gesunken. 
Immerliin fallt ilire Zahl noch erheblich ins Gewicht, 
weil der Yerein berggesetzlich und satzungsgemiifi ver- 
pflichtet ist, auch diesen Mitgliedern, obwohl sie Bei- 
trage zur Pensionskasse nicht leisten, im Falle der 
Verungluckung bei der Bergarbeit eine Inyalidenrente 
uud ihren W it wen eine Witwenrente zu zahlen. Diese 
Yerpflichtung ist noch gewachsen dadurch, dafi das 
Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz abweichend von den 
fruhoren gesetzlichen Bestimmungen die Inanspruch- 
nahmę nur der halben Unfallrente zur Deckung dieser 
Leistungen zuliifit.

An regelmiifiigen Beitriigen wurden aufgebracht 
seitens der Mitglieder 7 832 028 J l ,  seitens der Werks- 
besitzer 5 874 020 J l . , zusammen 1-3 706 048 J l .  Die 
Gesamteinnahme der Pensions- und Unterstutzungskasse 
an Beitriigen stcllten sich auf

13 790 609 ■11. gegen
13 806 486 „ im Yorjahre und
13 048 011 „  im Jahre 1900.

Im Beriehtsjahre wurde mit einer fortlaufenden 
Statistik uber das Lebensalter der Belegschaft begonnen.

Im Beriehtsjahre erfolgten die Einschreibungen zur 
stiindigen Arbeiterklasse in aufiergew5hnlichem Umfange 
und zwar infolge dayon, dafi der Yorstand dazu uber- 
ging, durch Zwangsmafiregeln die Mitglieder zur Ein-
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sohreibung zu yeranlassen. Es wurde die Beóbacbtung 
gemacht, dafi eine groBe Anzahl von unstandigen Mit- 
glicdern. die das durcli die Satzungen yorgesćhriebenc 
Lebensaltor und Dienstalter erreicht hatten. sich der 
Eiuschreibung entzog und sich damit aus Unkenntnis 
oder Geringachtung die Yorteile der stitndigen Arbeiter- 
klasse fur sich und ihre Angehorigen verscherzte. Der 
Vorstand erlieB deshalb eine Bekanntmachung, nach 
welcher alle unstandigen einschreibeffthigen Mitglieder, 
die ohne triftigen Grund den Eiiischreibungstemiiuen 
fern blieben, in eine Ordnungsstrafe genommen werden 
wurden, und machte yon dieser ihm durch die Satzungen 
eingerilumten Strafbęfugnis auch in allen Fallen Gebrauch.

Welchen Erfolg diese MaCnahme hatte, zeigen die 
nachstehenden Żabien.

Aus der Klasse der unstandigen Arbeiter wurden 
32 597 Mitglieder. gegen 13 844 im Yorjahre und 
12 887 im Jahre 1900 in die stiindige Klasse befórdert.

Alles in allem zeigen die Ergebnisse des Jahres 
1902' bei den aktiven Mitgliedern trotz der ruckgangigen 
Bewegung in der Gesamtmitgliederzahl ein erfreuliches 
Bild. Das aufiergewohnlich starkę AnWachsen der 
stfmdigen Mitglieder auf Kosten der unstandigen Mit
glieder, die absolut und yęrhaltnismafiig gefingere Zalil 
der bei der Pensionskasse beitragsfreien Mitglieder, die 
fur den Yerein finanziell bedeutungsvolle, iiberaus giinstige 
Altersgruppierung der Mitglieder, und die diejenige der 
Vorjahre weit uberschreitende Zalil der Einschreibungen 
sind Ergebnisse, auf welche der Yerein befriedigt zuriick- 
blicken darf.

Die Zahl der Berginvalidenrentner einschliefilich der 
Zusatzrentner betrug nach der im Berichtsjahre neu 
yorgenommenen, von den Schlufizilfern des Yorjahręs 
etwas abweichenden Feststellung des Bestandes 21 068. 

Es wurden gezahlt:
An Berginvalindenrente . . 3,155 587,51 JL
„  Zusatzrente . . . . . 2 459 559.37 „

zusammen . . 5 915 146,88 JL
und im Vorjahre

an Berginvalidenrente . . .  -i 371 706,91 JL  
„  Zusatzrente . . . . . .  2 223672,84 „

zusammen . . 5 600 379,75 JL
Auf einen im Jahresmittel vorhandenen Invaliden 

entfiel demnach eine Zahlung an Bergiimilidenrente 
und Zusatzrente von

276,07 JL  gegen 
286,96 - //. im Yorjahre.

Die Zahlungen an Zusatzrente haben also im Be
richtsjahre weit starker zugenommen, ais die Zahlungen 
an Berginvalidenrente und zwar infolge des Umstandes, 
daB die Zahl der im Sinne des Invalidenversicherungs- 
gesetzes Erwerbsunfiihigen unter den Berginyaliden stark 
wachst. Da der Jahresbetrag der Zusatzrente geringer 
ist ais der der Berginvalidenrente, so erkliirt sich der

Ruckgang in dem obigciiDurchscknittsbetrag derZahlung. 
Fur. den Imalideii selbst tritt dadurch keine Schlechter- 
stellung, sondern im Gegenteil eine Besserstellung ein, 
da er neben der Zusatzrente noch die Reióhsrente aus 
der Inyaliditats- und Alterskasse erhalt.

An Witwenrente wurden 2 385 874 JL  gegen
2 267 551 -JL im Vorjahre gezahlt. Die Ausgaben an 
Kindergeld fur Invaliden betrug 1 187 233 .JL gegeii 
1 122 749 'JL im Yorjahre. Die Zahlungen an Kindergeld 
fiiJWitwen beliefen sieli auf 456515 JL, gegen 45404:k//. 
im Yorjahre. Fur Waisenrente schlieBlich wurden
70 222 gegen 72 757 -Jl. im Yorjahre yerausgabt.

Wie sich -die Ausgaben an den laufenden Unterr 
stutzungen in den letzten 5 Jahren gestalteten, zeigt 
nachstehende libersicht.

Es wurden gezahlt

Im
Jalire

an Berg-
inyaliden- an 
rente und Witwenrente 

/usatzrente
J l  j ^ j  J l  ,.J

an Kimlergold 
einschl. 

Waisenrente

J l  .Ą

Zusammen 

J l  .s

1902
1901
1900
1899
1898

5 915146 
5 600 379 
5 177 772 
4 425 724 
3 456 895

88 : 2 385 874 97 
75 2 267 551 49 
72 2 158 208 87 
53 1970 806:15 
65 1 780 475 -

1713 971 83 
1 827 375 14 
1 747563 90 
1 668 3661 92 
1 677 870! -

10 014 993 68 
9 695 306!38 
9 083 545:49 
8 064 397160 
6 915 240:05

111. I n y a lid ita ts -  und A lter sk a sse .
Die Zahl der Mitglieder der Inyaliditats- und Alters

kasse betrag im Jahresmittel 240 413, gegen 242319 
im Jalire 1901 uud 225 318 im Jahre 1900.

Wie bei der Krankenkasse und bei der Pensions
kasse, so hat demnach auch bei der [nyaliditiits- und 
Alterskasse die Zahl der im Jahresmittel yorhandenen 
Yersicherten eine Abnalnne erfahren, die auch, da der 
Wochenbeitrag nacli wie vor nach der hochsten (der V.) 
Lohnklasse des Inva]idenveraclierungsgesetzes erhoben 
wurde, in don Beitragseinnahmen zum Ausdruck gelangt.

Die buchmaCige Beitragseinnahme einschlieClich der 
Nachzahlungen stellt sieli, zugleich yerglichen mit der- 
jenigen der beiden Yorjahre, wie folgt:

1902 1901 1900
J l  J l  J l

Beitrage der Mitglieder 2 165 778,13. 2 181 179,76] 2 050 980,81 
„ ■: ,  Werksbesitzer 2 165 778,11 2 181179,73! 2 050 980,81 

zusammen 4381556,24 4 362 359,19 1101961,62 
Unter EinschluB von 3408.-52 JL  zu Unrecht ge- 

zahlter und erstatteter Renten und unter EinschluB der 
Einnahmen aus der Abrechnung mit dom Reiche und 
den Versiclierungsanstalteu betrag die Gesamteinnahme 
der Inyaliditats- und Alterskasse 4979 603,85 JL , gegen 
J 942 445,71 JL. im Yorjahre und 4 414 946,21 JL  im 
Jahre 1900- Die Gesamteinnahmen erfuhren somit 
trotz des Riickgajiges in den Beitragseinnahmen eine 
weitere Steigerung.

Auf der anderen Seit<‘ erfuhren aber auch die Aus
gaben eine Zunabme und zwar in erster Linie durch 
das weitere. Anwachsen der Rentenempfanger.
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1901 1900
J l  J l

57 022,96 55 073,84

An Renten wurden gezahlt:
1902 
J l

Altersrenten . . . .  Gl 370,68 
Invalidenrenten einschl. .

Krankengeld . . . 2017 441,71 I 761 378,35 1 389 996,02 
Renten inagesamt 2 078 812,33 1818 401,31 1445 069,86 

Auf einen im jahresmittel Yorhandenen Renten- 
empfanger entfallt durchschnittlich eine Rentenzahlung

1902 1901 1900
J l  J l  J l

bei don Altersrentnern von . . . .  180,74 185,74 193,24
„ „ Invalidenrentnern einschliefil.

Krankenrentnorn von . . 193,13 205,70 215,87
bei den aamtl. Rentnorn 192,84 205,01 214,91

In Wirklichkeit ist damit zu rechnen, dafi der durch- 
sclmittliche Jahreshetrag der Renten mit der Dauer 
der Beitragsleistung, also auch mit den Jahren waclist, 
und daB nur die von der Beitragsdauer weniger ab- 
hangigen Altersrenten eine mehr oder weniger konstantę 
HOhe behalten. Wenn aus den yorstehenden Żabien 
die gegenteilige Erscheinung einer Abnahme des durch- 
schnittlichen Jahresbetrags der Renten liervortritt, so 
ist das dadurch zu erkliiren, dafi durch die Moglicb- 
keit einer schnelleren Erledigung der Rentenantriige in 
den letzten Jahren sich der fur die ruckliegemle Zeit 
nachzuzahlende Betrag und mit der grofleren Zabl der 
vorhandenen Renten der EinfluB des nachzuzahlenden 
Betrages auf die durchsclinittliche jahrliche Renten
zahlung Yerringert hat.

Das Gesamtvermógen des Yereins — einschlieBlich 
des Betriebsfonds von 3 Millionen Mark und einschlieG- 
lich des Grund- und Mobilarvermogens — belief sich 
am Schlusse des Berichtsjahres auf 63 825 215,68 JL 
gegen 57 413 422,29 JL  am Schlusse des Vorjahres und 
50 776 845 JL  am Schlusse dos Jahres 1900.

Das Grund- und Mobilarvermogen betrug am Schlusse 
des Jahres

1 577 337,97 JL, gegen 
952 614,11 „  im Vorjahre und 
709 303,52 „  im Jahre 1900, 

hat demnach infolge des Baues der Lungenheilstatte in 
Beringhausen, der Krankenhauser in Uckendorf und 
Recklinghausen, des Dienstgebiludes iu Oberhausen und 
der Erweiterung des Yerwaltungsgebaudes in Boclium 
im Berichtsjahre eine erhebliche Zunahme erfahren.

Yon dem Gesamtvermogen entfielen
i. J. 1902 i. J. 1901 

auf dio Krankonkasse J l  . H
u. Pensionskassse . 35 845 147,37 32 263 436,81 

auf dio Invaliditats- 
und Alterskasse . 27 980 068,31

i. J. 1900 
J l

28 748 967,79

25149 985,48 
57 418422,29 

lnvaliditats-

22 027 877,21

1901
J l

796 131,93

50 776 845 ,- 
und Alters-

1900
J l

430 459,99

£ zusammen 63 825 215,68 
Von dem Vermogen der 

kasse entfielen
1902

auf das Gemein- J l
vermogen . . 996 739,84

auf das Sonder- 
yermogen . . 26 983 328,47

Ausweislich der folgenden Zahlen ist der Wechsel 
der Belegschaft weiterhin zuruckgegangen. Auf 100 
Mann der Gesamtbelegschaft entfielen

im Jahre Zugange Abgiinge Zusammen

24 353 853,55 21597 417,22

1896 49 40 89
1897 59 45 104
1898 59 49 108
1899 63 51 114
1900 68 52 120
1901 54 47 101
1902 48 44 92

Der Wechsel der Belegschaft innerhalb der einzelnen 
Bergreviere erhellt aus der folgenden Tabelle

W echsel in  der B e le g sc h a f t
o 2 im Gesamtwechsel Auf 100 Mann der

5 ®  • I. n . III. IV. im durchschnittlichen
Kamo des B e rg re y ie rs 1 4 C Viertelialir Vierteljahr Vierteljahr Vierteliahr jahre 1902 Belegschaft entfallen

J3 © fif'Ti M *♦“' 190Ż 1902 1902 1902
b ^ ^ Zn- ! Ab- Zu- Ab- Zu- j Ab- Zu- Ab- Zu- Ab- Zu Ab- Gesamt-

Wcchselgang j gang gang !gang gang [ gang gang : gang gang gang gange gange mithin

I. Bergrey. Dortmund I . . 16 517 1 612 1 888 2 283 1924 2 609: 1801 3 217 2 350 9 721 7 963 59 48 107
U. Dortmund I I . . 18 100 2 088; 2 865 3 217 3 455 3 239 2 669 3 824: 2 768 12 368 11757 68 65 133

III. Dortmund III . 17 490 1698 2 042: 2 369 2 413 2 795 2 374: 2 874 2 188 9 736 9 017 56 52 108
IV. Ost-Recklingh. . 14 264 503; 1576 985 1623 1613 1755 2 510 1546 5 611 6 500 39 46 85
V. West-Recklingh. 13 656 1 256 1608 2 079: 1593 1 933: 1710 2 328: 1395 7 596 6 306 56 46 102

VI. „ W itte n ............ 11935 654; 1 0S8 1291i 1022 1 365 1 147 1 546: 1 122 4 856 4 379 41 37 78
VII. n Hattingen . . . 10 785 990; 963 1 184 1230 1460 1200 1733: 1661 5 367 5 054 50 47 97

VIII. Siid-Bochum . . 11448 590: 1 0541 1 120 1 279 1452^ 1226 2 044 1143 5 206 4 702 45 41 86
IX. Nord-Bochum . 13 232 854! 1201 1312: 1415 1 691 1378 2 034: 1229 5 891 5 223 45 39 84
X. Herne............... 16 860 601; I 612 1000 1 462 2 026 1630 2 712 1584 6 339 6 288 38 37 75

XI. Gelsenkirchen . 16 202 540; 1279 1 121; 1626 1416 1377; 1743; 1 195 4 820 5 477 30 34 64
XII. „ Wattenscheid . 16 -573 733 1200 1675 1392: 2 007 1430 2 068; 1227 6 483 5 249 39 32 71

XIII. Ost-Essen. . . . 13 642 436: 1259 834! 1045 1324 1 153 1595 947 4 189 4 404 31 32 63
XIV. w West-Essen . . . 17 367 763 1687 1 048 1683 1695: 1399 1 942 1388 5 448 6 157 31 35 66
XV. « Siid-Essen. . . . 13 689 737 1529 1 474 1 730, 1 606, 1 383: 2 140 1365 5 957 6 007 43 44 87

XVI. W erden............ 3 565 570 461 605 567 472 788 015: 534 2 262 2 350 63 66 129
XVII. Oberhausen . . . 22 382 31191 3 286: 4 842; 3 6211 4 493: 3 345 4 596] 2 795 17 050 13 047 76 58 134

Zusammen 247 707J17 744126 598|28 439|29 080’33 196|27 765(39 521)26 437| 118 900 109 8801 48 44 92
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Die Eisenindustrie Brasiliens.
(Auszug aus einem Konsulatsrapport an

Dio Lander, welclie bisher dio grofien Yorratsmagazine 
fur Eizenerze gebildet haben, Spanien nnd dio Yereinigten 
Staaten von Nordamerika, besonders der Landstrich um 
don Lake Superior, lassen die orsten Anzeichen erkennen, 
daB ihre Vorrate in nicht zu ferner Zeit erschópft sein 
durften oder zum wenigsten ihre Produktion sich auf 
geringwertigere Erze beschrankpn wird. Man hat deshalb 
in den Landern, deren eigene Erze der hochentwickelten 
Eisenindustrie wegen den Bedarf nicht zu decken verm8gen, 
schon daran gedacht, neue Reserven aufzuschliefien und, 
wie es scheint, hierbei besonders Australien und Brasilien 
ins Auge gefaBt.

Trotzdom Brasilieu schon seit langor Zeit ais ein sehr 
erzreiches Land bekannt ist, sind seino Schatzo bis hente 
unYerwertet liegon gelassen worden. E>senerze hat man 
zum ersten Malc um das Jahr 1590 in Sa~o Paulo auf- 
gefunden: das hier angelogto Eisenwerk, das bis in unsere 
Zeit im Betriebe stand, hat aber nur mit geringer Ausbeute 
gearbeitet. Seitdem sind Yerschiedene Eisenfunde gemacht 
worden; in den Provinzen Bahia, Parani und St. Catharina 
finden sich bedeutende Ablagerungen, ebenso in don 
Provinzeii Rio de Janeiro, Espirito Santo und Goggz; 
Minas Geraes besitzt Erzfelder von auBerordentlicher Er
streckung. Die Ablagerungen sollon sich uber eine Zone 
vou ca. 800 000 Ar erstrecken und liegen 1000— 1500 m 
iiber dem Meore. Einige davon sind erstaunlich reich, 
wie z. B. der Berg Pico de Itabira do Campo, dessen 
groBerer Teil aus Erz besteht.

Die brasilianischon Eisenerze lassen sich nachstehenden
3 Hauptgruppen eingliedern:

1. Hiimatit-Erze,
2. Eisenhaltiger Glimmerschiefer, sog. Habirit, und
3. Eisenhaltiger Sand oder Konglomerat.
Das Hamatit-Erz tr itt in iiberwiegender Menge auf; 

es bildet miichtige, den Bergabhangen folgende Lager. 
Das Erz ist sehr reich, enthalt 60— 70 pCt. Eisen, etwas 
Mangan und Kieselsaure nnd Spuren von Phosphor. Der 
eisenhaltige Glimmerschiefer tritt in schwacheron oder 
starkoren, gewtihnlich gefalteten Schichten auf; er ist 
mehr odor weniger Yerwittert. In diesen Schichten findet 
sich ein Streifen ockerhaltiger Erdart, welcher bisweilen 
Gold fuhrt.

Dieses Eisenerz ist leichter reduzierbar ais der Hamatit. 
Eisenhaltige Sande oder Konglomorate, durch Verwitterung 
des Hamatits oder Glimmerschiefers entstanden, kommen in 
1 — 9 m machtigen Schichten vor, enthalten 66— 70 pCt. 
Eisen und zeichnen sich durch auBerordentlich gleichmaBige 
Zusammensetzung aus. Auch diese Erze sind sehr leicht 
reduzierbar.

Ais Beispiel fiir die Zusammensetzung der einzelnen 
Erzarten mflgen nachstehende Analjsen dienen:

Hamatit. Eisenhaltiger Sand. 
Kieselsaure . . . 0,37 pCt. 1,72 pCt.
Eisenoiyd . . . 98,98 —
Tonerde . . . .  Spur —  ,,
Manganoxyd . . . 0,20 »■.■■■•' —
K a l k .........................0,18 ,, — .,

*) Aus „ Jernkontorets Annaler" bih. 6. 1903.

daa Kgl. schwedischa Handelskollegium.)*)

Hamatit. Eisenhaltiger Sand.
Phosphor . . . . 0,001 pCt. 0,083 pCt.
Arsenik . . . 0,00 „ — }}
Schwefel . . . 0,007 0,027 ))
Kupfer . . . . 0,00 „ — »
Graphit . . . . Spur — »
Wasser . . . . 0,22 „ 0,32 ))
Eisen . . . . . 69,29 67,61 »

DaB diese machtigen und vorziiglichen Erze bisher so 
gut wie unberiihrt liegen geblieben sind, beruht teils 
darauf, daB sich die Frachtkosten eines Eiports nach 
Deutschland und England im Yerhaltnis zu dem heutigen 
Eisenpreise in Europa zu teuer stellen, teils auch darauf, 
daB die Erze in Ermangolung von Steinkohle im Lande 
selbst nicht oder wenigstens nicht in grSfierem MaBe zu- 
gute gemacht werden k5nnen. Die umfassenden Unter- 
suchungsarbeiten auf Steinkohle haben bislang nur ein 
recht wenig hoffnungerweckendes Resultat gohabt. Das 
einzige, was man gefunden hat, ist ein ubrigens aus- 
gezeichneter Lignit in der Provinz Paril und bituminBse 
Kohle in Bahia, welch letztere aber noch zu wenig unter- 
sucht ist, um einen Schlufl tibor ihro Verwendbarkeit fiir 
metallurgische Zwecke zu gestatten. Eiir dio ganz un- 
bedeutende Eisenfabrikation findet deshalb nur Holzkohle 
Yerwendung.

Wie eingangs erwahnt, datiert die Eisenfabrikation 
Brasiliens aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Es dauerte 
lange, bis das erste Eisenwerk in Sao Paulo Nachfolger 
fand: denn erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts entstanden 
in der Provinz Minas Geraes, welche die besten Eisenerze 
umschlieBt, oinige weitore, aber kleine Anlagen. Der erst- 
bekannte ProzeB zur Herstellung von Eisen war der sog. 
„Foruo a Cuba", ein auBerst primitiver ProzeB, bei dem 
man sich eines ganz einfachen Handblasebalges bediente. 
Die Eisenmengo, die sich mit dieser um 1750 in Anwendung 
stehenden Methode auf ein Mai erzeugen liefi, betrug nur 
ca. 6 kg. Der folgende, sog. „TiegelprozeB" steht heute 
noch in Anwendung. Der hierzu benutzte Ofen ist sehr 
klein — 50 cm hoch und 25 — 30 cm im Durchmesser. 
Er ist mit sehr dicken gemauerten Wanden umgeben, hat 
einen zylindrischen Schacht und einen schwach elliptischon 
Boden. Die Vorderwand ist mit einer 30— 35 cm breiten 
Óffnung versehen, durch welche die erhaltenen Schmelz- 
stucke ausgetragen werden. Zu Beginn des Prozesses wird 
der Ofen fast bis oben hin mit Holzkohlo gefiillt, angezfindct 
und ihm durch einen mit Hand oder Wasserkraft betriebenen 
Blasebalg Luft zugefuhrt. Dann legt. man auf din Kohle
1 kg ziemlich fcin gemahlenen, mit "Wasser etwas an- 
gefeuchteten Erzes. Entsprechend dem Niedersinken von 
Kohle und Erz im Ofen werden oben neue Schichten 
abwechselnd aufgegeben, bis endlich, nach meist erst 
27Tagen. sich ein Eisenklumpen in Form einer schwammigen 
Kugel und mit einem Gewicht von 15— 45 kg gebildet 
hat. Dieser Klumpen „a  lupa" genannt, wird mittels 
eines durch Wasserrad betriebenen Hammers bearbeitet. 
Bei diesem ProzeB, der ubrigens bisweilen in weit kurzerer 
Zeit ais vorstehend angegoben, Yollendet sein kann, ist 
naturlich der Kohlenyerbranch sehr groB; in der 
Regel benfltigt man zur Herstellung von 1 t  Eisen 4 t Erz
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und 7 t  Holzkohle. Ais Erz wird meist der eiseulmltige 
Sand, welcher ca. 94 pCfc Eisonoxyd und 3 — 4 pOt. Kiosol- 
saure onthalt, vorwendot. Bisweilen mischt raan das Eisenerz 
init etwasManganerz, nmdieSelimelzeleichtfiiisaigerzuinaehcn.

Im Jaliro 1815 i nacli to Oamara mit staatlichor Unter- 
stiitzung den ersten Yersnch, Eisen im Hochofen herzu- 
stellen, mufi te aber schon im Jahre 1820 don Betrieb, 
weil er mit grotkn Yerlusten arbeilete, wieder einstellen. 
Nicht bessere Erfolge erzielto der Englamler Baird, welcher 
1828 einen 4,8 m holien Hochofen orbaute, der ebonfalls 
nur kurzo Zeit iin Betriebe stand; Im Jahre 1831 fiihrte 
der Franzose Monlerade einen neuen ProzeB — das Catalau- 
Schmieden ein. Diosor ProzeB ehregte Aufmerksamkeit, 
es entstand eine Anzahl Oatalan-Schmiodeu, von denen 
hente noch ełnzolne arbeiten. Der Prozefi gleiclit dem 
TiegolprozeO, nur ist die Einrichtung des Ofous eino andere. 
Bei Durchfiihrmig des Prozesses wird die Holzkohle lilngs 
der Formwand, das Erz an der ontgegengesotzten Wand 
eingebraclit. Au Erz bringt man je ca. 45 kg in StOcken 
von h5chstens Hiihnereigrofie ein. Nach dem Fiillen wird 
dor Ofen angezfindet und anfangs schwach, dann immęr 
stiirker geblason, wobei von Zeit zu Zeit kleine Mengon 
von Kohle nnd Erz nachgeschiUtet worden. Der ProzeB 
ist in 8 — 4 Stunden beendet; die orhaltene Eisensclimolzo 
wird unter oinem durch Wassorrad betriobenen Hammer 
woiter bearbeitet.

Neben den vorgenaunten Methodeu zur direkten Her
stellung schmiedbaren Eisens haben 2 andere Prozesse 
untor dem Namon ..italienischer" und „amerikanischer 
Prozefi" Eingang gefunden. Dor italienische Prozefi ist 
eigentlich nur eino Verbesśornug des catalanischen mit 
Ersparnis an Kohle und Zoit. Nach jenem gewiunt 
man in 22 Tagen 1 t  Eison mit einem Yerbrauch von 

t  Holzkohle und 3 1/.-, t Erz. Dor amorikanische ProzeB 
ist eine woitere Vorbesserung der beiden Intztgenannton 
und besteht hauptsachlich in der Yerwendung heiBen 
Geblasos; hierdurch wird die Produktion vordoppelt, der 
Kohlenverbrauch bleibt dersolbe, der Eisenverlust yerringert 
sich aber um ca. 6pCt.

Untor Anwendung nur dieser alten Prozosse ontwickelte 
sich die Eiscuindustrie Brasiliens stetig bis Ende der 8.0 er 
Jahro, von dieser Zeit ab geht sio aber infolge dor 
driickenden Steuerlasten zurlick; gleichwohl werden heute 
noch 100 - 150 Anlagen im Botriebo sein. Eine der ge- 
wichtigston Ursachen fur die goringe Entwicklung der 
Eisenindustrie bilden dio Exp0rtz5)le, welche dio einzelnen 
Provinzen auf Eisen gelegt haben; die Zólle sind so un- 
yerhaltnismafiig hoch, dafi sich eine Ausfuhr uber dieProvinz- 
grenzen gar nicht loluit. In ueuester Zeit erst hat man 
die Hebung der Eisenproduktion durch Anlage je oines 
modernen Hochofens in Itabira do Campo und Micjuel 
Burnier angestrebt. Boide Hutten verwondon ais Brenn- 
material Holzkohle. Der Hochofen in Itabira ist lÓmhocliund 
produziert 5 t  Roheisen pro Tag. Dio Beschickung besteht aus: 

46 kg Erz (eisenhaltiger Gliimnerschiefer),
20 Kalkstein.
20 „ Ton,

3 „ Quarz,
1 cbm Holzkohle.

Gogenwartig geht man mit der Absicht um. in Rio 
do Janeiro ein Eisenwerk anzulegen, dessen Hochofen mit 
ans importierter, nordamerikauischer Steinkohle hergestelltem 
Koks betriebon werden soli.

Um eine Eisenproduktion in groBerem Stilc in Brasilien 
zu scliaffen, bedarf os folgender Bedingungen: leichter Absatz 
fiir das Eisen, der durch verstandige und angomessono 
Besteuerung doi- Produktion und der Prodokte sowie durch 
billige und beąuemo Transporteinrichtungen zu schaften 
wiire, woiter billige und ausroichendo Krafto zur Erzeugung 
und Bearboitung dos Motalls nebsfc den hierzu notwendigen 
Hilfsmitteln. Yon letzteren bositzt Brasilien eines in sehr 
grofler Ffllle, namlich das Manganerz.

Das Auftreteu von Manganerzen war langst bekannt, 
indessen waren die Yorkomnien nur unbodeuteud und dazu 
nicht einmal griindlich untorsucht. E rst in den letzten 
Jahrzehnten haben oingohendo Untersuchuugen stattgofundon, 
die an vorschiedenen Stellcn so uboraus machtige Ab- 
lagerungen nuchgowiosoi) haben, daB Brasilien ais das an 
Manganerzen reichste Land angesehen werden kann. Die 
Mohrzahl dor Fundo liegt in der sehr erzroichon Provinz 
Minas Goraos, die wielitigsten Punkte sind hier Micjuel 
Burnier, Lafayotte, Auro Preto uud Quelliz. Weitere be- 
deutende Aldagerungon finden sich bei Corumba in Matto 
Grosso und bei Nazareth in Babia, ferner in den Provinzon 
Parana bei St. Catharina.

Die geologischen Formationon, in welchen das brasł- 
lianisclie Erz nuftritt, bezeichnet der Geologe Orvillo Derby 
in Sifo Paulo ais prakambrische, kambrische und ais jiingeres 
Silur. Das Nobengestoin ist zwoifaclier Art: bei eiuem 
Teil der Fnhdpuukto besteht es aus Gneis, bisweilen 
mit Granitstruktur; dieses Gestein, kurz Mangangneis 
genannt; tritt iiberwiogend bei Lafayette, Quelliz nnd 
Nazareth auf. An anderen Stelleu besteht das Gostoin 
ans qttarzigon Schiefern, Gliminerschiefern und Kalkschiefern. 
Bosonders charakteristisch ist das Auftreten dieser Mangan- 
schiefer oder Itakolumit genannten Ablagerungen bei Auro 
Preto. Hier treten neben dem Manganerz auch noch der 
eisonhaltigo Glimmerschiefer (Itabirit) und eisenhaltiger 
Sand und zwar in solcher Menge auf, dafi man dio Lager- 
statte fiir die bedeutendste in ganz Brasilien lialt. Dio 
Schichtenfolge-ist hier von unten nach oben: 

Glimmerschiefer, 
weiBer Kalkstein, 
eisen- und ninnganhaltiger Ton,
Manganerz,
eisenhaltiger Glimmerschiefer, 
eisenhaltiger Sand, 
grauer Kalkstoin und 
Glimmerschiefer.

Die Schichten sind vollstandig aufgerichtet, ihre Fort- 
setzung in dio Teufe ist heuto erst bis anf 120 m bekannt. 
Die Glimmerschiefer bilden bios dunne Schichten, wahrend 
die iibrigen Schichten zusammen 80 100 m und die eigent-
lichon Manganerzablagerungen gewohiilicli 2 -- 3 m machtig 
sind. Das Erz enthalt im Durclischnitt 4 8 — 56pCt. Mangan 
und besteht wenigstens teilweiso aus Psilomelan. Dio Ab- 
lagerung von Corumba, bei welcher Gneis und Schiefer 
auftreten, scheint in der Hauptsache horizontal zu liegen, 
ihre Schichtcnfolge ist:

Gneis.
Glimmerschiefer,
Itakolumit,
Eisenerz,
Manganerz,
Glimmerschiefer und 
Kalkstein.
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Das eigentliche Maugauerzlager ist 1,5 m, das Eisen- 
orzlager dagegen bis zu 100 m machtig. Die Ab-
lagerungen le i Lafayette und Quelliz siud z, T. steil 
aufgerichtot uud bestehou aus Gneis, Mangan- und Eison- 
erz mit eingesprengten Kaolin-Adern. Die Machtigkeit 
wechselt selir stark und zwar von einigen bis zu 80 m. 
Das Manganerz ist bart und besitzt uberall Hohlniume, 
in denen haufig Klumpon von Manganit und Pyrokesit 
auftreten. Dio Erze von Nazareth bestehen aus Psilomelan- 
stocken, welclio in krystalline Schiefer odor verwitterten 
Gneis oingebettot sind.

Ausgcdolmterer Abbau der Manganorzo wird z. Zt. in 
Miijuel Buniier, Corumba, Lafayette und Nazareth betrioben.

Der Abbau in Miquel Burnier begann im Jahro 1893. 
Urspriinglich bediento man sieli nur des Tagebaues, ist 
aber nunmehr zum Tiefbau iibergegangen. Das Erz ist 
sehr reich und rein, wic aus folgenden beiden Analysen 
hervorgeht.

Kieselsaure . . 1 0
Manganoxyd .
Manganoxydul 
Tonorde . . .
Eisenoxyd. 
Baryt . . .
Kalk . . .
Magnesia . 
Nickeloxyd 
Zinkoxyd . 
Phosphorsaure 
Schwefelsauro

Nr. : 
1,27 

79,40 
0,23 
1,45 
4,03 
1,90 
Spur 
0,05 
0,00 
0.00 
0,048 
0,065

Nr. 2 
0,70 %  

81,24 
6,71 „ 
1,93 .. 
1,34 „
i , o o ,/
Spur 
0,25 „ 
0,30 . /  
o , i 5 ;, 
Spur 
0,04 „

Kohlensaure . . . 0,00 Spur
Arsensaure . . . 0,034 .. Spur
Alkalien . . . .  0,55 0,00
Wasser . . . .  4,74 .. 6,20 „

997767 %  99,86 %
Mangan . . . .  55,02 v 54,92 „
Phosphor . . . .  0,021 Spur.

Die Gruben vou Corumba liegen auf den Bergen Uructun 
und Moito Grandę, die sich ca. 350 m iiber das FluSbett 
des Paraguay erheben. Der Abbau des liorizontal ab- 
gelagorten Erzes geschieht durch Stollonbetrieb. Das 
Yorkommen von Nazareth liogt beziiglich der Trausport- 
wege gflnstiger ais die librigen, da es nur, i/ 2 km von dor 
Bahnlinie entfernt, auf dieser bis in die Stadt Nazaroth 
und von hier mit Prahmen nach dom Esporthafen Itaparica 
geschafft werden kann. Das Erz ist von sehr guter Be- 
schaffenheit und folgendor Zusammensetzung:

M a n g a n ........................ 48,04
E i s e n ..............................  4,20
Kieselsaure . . . .  6,20
P h o s p h o r ........................  0,035
Eeuchtigkeit . . . .  1,73.

Der Export von Mauganerzen bat in den lotzton Jahren 
einen sehr lebhaften Aufschwung genommen. Die Ent- 
wickluug der Ausfuhr orgibt sich aus nachstehender Tabelle, 
zu wolcher bemerkt sein m6ge, daB das exportierto Erz 
fast das ganzo (Juantum ausmacht, welches in der Welt 
iiberhaupt gewonnen wurde; donn die in don anderen Landern 
gewonnonen, zu dem Export noch hinzukommeudon Mengen, 
werden meist iu diesen selbst yerbraucht.

W o lto x p o rt von M a n g a n e rz  in den J a h r e n  1890 — 1900.

RuCland Spanieu Britisch Indien
Bra-
silien CML X ' Grieclieii-

landJahr Kau-
kasus

Siid-
RuCland

irad
Portugal Madras Bombaj

Tiirkei Cuba Panama Japan Java Sa.

1890 135 492 _ 9 716 _ - _ — 47 986 15 731 21 810 _ — — 415 883
1891 184 040 — 6 883 — - — — 34 462 15117 21987 — 3 178 — 323 614
1892 129 835 — 10 649 — __ — — 39 871 31894 18 751 — — 1 948 — 424 746
1893 123 228 — 1437 — -- — — 36 162 37 416 10 410 — — 13 915 — 388 804
1894 15-1 832 — 423 1430 11400 — . — 47 238 32 329 — — — 17 160 — 403 307
1895 171 G08 — 10 001 5 570 15 816 — — 23 698 30 385 1 394 — — 16 052 — 320 000
1890 193 641 — 90 546 14 710 52 758 — — 25 7401 30 797 — — 18 215 20 785 3000 450 000
1897 201 612 52 680 90 008 14 370. 73 080 — — 23 150: 36 624 — 11 710 — 11 524 5200 610 000
1898 277 853 — 101000 27 110: 100 000 — — 20 522 31 390 950 14 098 8 595 9 905 — 700 000
1899 348 163 28 288 141 380 62 178 77 348 — 38 350 36 996 29 570 15 326 15 300 11077 6 370 910 810 027
1900 410-517 17 313 132 602 127 343; 90 445: 10 800 M  362 32 522 21 457 13 695 13 314 8 921 6 443 2298 912 066

Alle Manganorze werdon nach der Qualitat in Priina- 
und Sekunda-Ware eingoteilt. Zu ersterer rechnet man die 
Erze mit geringem Schwefel-, Arsen- und vor allem geringem 
Phosphorgehalt; ilu- gehóron dio Erze von Chile, Frankreich, 
Tiirkei. Cuba, Japan, Java, Panama und dio Mehrzahl dor 
brasilianischen an. Yon der Gesamt-Jahresproduktion be
tragen diese Erze kanm 25 pCt., _ wahrend 75 pCt. auf die 
Sekunda-Erze entfallen, zu denen diejonigen yon RuCland, 
Indien und zum Teil von Brasilion (Lafayette) gohóren. 
Was dio Prima-Erze botrilft, ist Brasilien wolil heute schon 
der groBte Lieferant und wird in dor Zukunft oine noch 
boherrschendere Stellung einnohmen, da auCer Chile kein 
anderes Land auf eine Steigening seiner Produktion wird 
rechneń konnen. Hinsichtlich der Sekunda-Erze fiillt es 
dagegen Brasilien schwerer, den Kampf gegen Rufiland 
nnd Indien aiifzunehmen.

In juugster Zeit haben sich in Brasilien Stimmen 
gegen don hohen Erzoxport und fur die Voredlung der Erze 
im eigenen Lande erhoben. Boi dem fast vollstiindigcn 
Maugel an fossilen Brennstoffen besteht aber wohl wenig 
Hoffnung, mit den bisher ublichen, rein thermischon Pro- 
zessen befriedigende Resultate zu erzielen. Man hat deshalb 
sein Angenmerk auf die elektro-metallurgiscłien Prozosse 
gerichtet, die eino wesontlicho Brennstoffersparnis ergebon. 
DaC hierzu dio Bedingungen gegeben sind, ist unleugbar, 
da in den Erzgebieten und ihrer nachsten Umgobung ganz 
gewaltige Wasserkrafte vorhanden sind. Auch dem alumino- 
thermischen Yerfahren von Goldschmidt wendet sich das 
Interesse der Fachleute zn, da dieses nach mehrfacher 
Anschauung zum mindesten hinsichtlich der Yeredluug der 
Manganorze noch gunstigere Iiesnltate ais der elektrische 
ProzefS zn lieforn imstande ist. Ho.
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Technik.
Ein neuer W asserstandszeiger fiir Pum pen mit 

selbsttatiger An- uud Abstellung der Kompressor- 
motore. Kolbenpumpen yerlangen fiir ruhigen Gang, 
daB stets eino geniigende Menge Luft in den Windhauben 
und Windkesseln yorhanden ist. Bei langsam laufenden 
Pumpen lafit sich dies leicht erreichen, bei rasch laufenden 
dagegen ist der Wasserspiegel in den Windhauben und 
den Windkesseln sehr unruhig, sodaB viel Luft yon dem 
Wasser mitgerissen und eine Erneuerung haufig notig 
wird. Es spielen daher bei rasch laufenden Kolbonpumpeh, 
die infolge Einfuhrung dos elektrischen Betriebes seit 
mehreren Jahren eine groBe Bedeutung gewonnen haben, 
die Vorrichtungen zum Anzeigen dos Wasserstandes in den 
Windkesseln und Windhauben, sowio diejenigen zur Er- 
neuerung der Druckluft, die in der Regel in kleinen ent- 
weder durch die Pumpenwelle selbst oder durch einen 
besonderen Elektromotor angetriebenen Kompressoren bo- 
stehen, eine besondere Rolle.

Zum Anzeigen des Wasserstandes dienten bis jetzt 
fast ausschlieClich dio normalen Wasserstandsglaser. 
Diese haben abor den Nachteil, daB sio leicht zerbrechen, 
wodurch, falls zufflllig niemand im Pumpenraum anwesend 
ist, leicht eino TJeberschwemmuug des Eaumes und dadurch

eine Boschadigung des antreibenden Motors herbeigefuhrt 
werden kann. Auch laBt die Deutlichkeit, mit der die 
Wasserstandszeiger anzeigen. oft zu wudschen iibrig. Von 
Interesse durfte daher ein von Oberingenieur Philippi, 
Berlin, angegebener Schwimmerwassorstandszeiger (D. R. P. 
Nr. 146152) sein, dessen von der Maschinen- und 
Armaturenfabrik, vorm. C. L. Strube Aktiengesellschaft,

Magdeburg, angegebene Ausftihrungsform in der vor- 
stehenden Figur dargestellt ist. Das Wesentliche an 
diesem Wasserstandszeiger ist, daB dio Schwimmorwelle 
vollkommon entlastet ist, sodaB ein leichtes Spielen des 
Schwimmers, sowie des Zeigers gewahrleistet ist. Der 
Zeigor, der dio HOhonlage des Schwimmers anzoigt, kann 
bequem so groB ausgefuhrt worden, daB cr auf gróflere 
Entfernungen hin sichtbar, also an Deutlichkeit dem ge- 
wShnlichen Wasserstandsglaso jedenfalls iiberlegon ist. 
Es laBt sich an einem dorartigen Wasserstandszeiger auch 
bequom eino Signalyorriclitung anbriagen, dio beim zu- 
liissigen hochsten Stande des Wassers durch ein Glocken- 
signal den Maschinenwarter darauf aufmerksam macht, daB 
er dio Druckluft zu orneuern hat.

Nach einer von den Siemens-Schuckertwerkon zum 
Patent angemeldeton Yorrichtung wird mit diesem Wasser
standszeiger eine selbsttatige An- und Abstellung des den 
kleinen Hilfskompressor antreibondon Motors yerbunden. 
Diose Yorrichtung besteht in oinfachster Weise in einem 
Ausschaltor, der beim Hochststando des Wassers den 
Kompressormotor einschallet und ihn beim niedrigsten 
Stande wieder aussclialtet.

Da nun in don Windhauben der Pumpen im allgemeinen 
wenig Platz fiir die Anbringung eines derartigen Schwimmer- 
wassorstandszoigers vorhanden und tiberdies der Wasser
spiegel in den Windhauben sehr unruhig ist, so ompfiohlt 
es sich, einen besonderen Windkessol parallel zur Pumpe 
aufzustellen und an diesem den Wasserstandszeiger anzu- 
bringen. Dieser Hilfswindkossel ist an seiner hochsten 
Stelle mit dem hochsten Punkte des Pumpendruckraumes 
und an seinem Fufio mit dem niedrigsten Punkte dos 
Pumpondruckraumos zu verbinden. In die Yorbindungs- 
rohrleitungen sind kleine Absperrventile eiuzuschalten. Der 
Wasserstand in diesem Hilfswindkossel mufi dann dem 
mittloren Wasserstande in den Windliauben entsprechen, aber 
naturlich bedeutend luhigor ais an der Pumpe selbst soin.

Die Aufstellung eines besonderen Windkessels hat noch 
don Vorteil, daB man fiir das Wiederanlassen dor Pumpe 
nach einem Stillstande eine gróBere Menge Druckluft in 
Reserye hat, was insbesondere dann augeuehm ist, wenn 
aus irgend einem Grunde, z. B. infolge notwendig gewordener 
yorheriger Offnung der Putnpe, etwa zwecks Untersuchung 
der Vontile, die Luft aus der Pumpe selbst yollstandig 
entfernt war.

Dio hauptsachlichsten Vorteile der ganzen Einrichtung 
sind daher, kurz zusammengefaBt, folgende:

1. Ein botriebssichorer Wasserstandszeiger, dor nicht 
zerbrechlich wio die normalen Wasserstandsglaser ist.

2. Ein deutlichos Anzeigen des Wasserstandes, das auch 
auf eine Etitfornung von mehreren Metern zu er- 
kennen ist.

8. Die Móglichkeit dor Anbringung eines Weckors, der 
den Maschinenwarter aufmerksam macht, sobaki sich 
dio Luftmenge zu sehr yerringert hat.

4. Die selbsttatige An- und Abstellung des durch einen 
besonderen Motor anzutreibenden Korapressors.

5. Eine Luftreserve fur das Wiederanlassen der Pumpe.
Diese mannigfachen Yorteile durften den yorgeschlagenen

Apparat fiir raschlaufende Kolbenpumpen ais sehr zweck- 
maBig und yorteilhaft erscheinen lassen.

Die magnetische Storung vom 31. Oktober 1903.
(Hierzu Tafel 51). Dio an dem obengenannten und darauf 
folgenden Tage beobachtete Storung zeichnet sich vor den
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meisten derartiger StOrungen durch ihre auBergowflhnliche 
Starko und Dauer aus. Infolge passender Vertoilung anf dem 
Photographie-Bogen konnte sie in ihrem ganzen Yerlaufe 
in der Bochumer Warte registriert werden, wahrend die 
Ableseskalen bei den groBen Elongationen nicht aus- 
reichten. Die Storung begann am 31. Oktober um 7 Uhr 
yormittags und endete etwa um dieselbe Zeit am folgenden 
Tage. Die Amplitudo, d. i. der Untorschied zwischen dem 
groBten und kleinsten Deklinationsbetrage, erreichte dio iu 
Bochum noch nicht beobachtete GroBe von iiber 2 '/3 Grad. 
Das registrierte Bild (vergl. Tafel 51) zeigt die charakteri- 
stischen bei Nord- und Siidlichtern auftretenden Liriien mit 
sehr spitzen Wellen und Zacken.

Nach Ansicht heryorragender Fachgelehrter fehlt es 
bis jetzt noch an einer einwurfsfreien Theório derartiger 
Erscheinungen, wenn es auch bekannt ist, daB solche bei 
lebhafter Sonnentatigkeit (Entwicklung groBer oder zahl- 
roicher Sonnenflecke, Sonnenfackeln u. dgl.) aufzutreten 
pflegen.

YolksM irtseliaft und Statistik.
Die T a tig k e it des D am pfkessel-TTeberw aehungs- 

V ere in s  d e r  Z echen  im  O b erb erg am tsb ez irk  D o rt
m u n d  zn  E sse n -R u h r  im  S o m m erh a lb jah r 1903. 
Am 1. April 1903 bestand der Vorein aus 82 Mitgliedern 
mit 3487 Kesseln,
Es betrug der Abgatig durch Abwerfung 4 lKesspl) also I r,, lrri<!ori 
Es betrug der Zugang durch Neuanlage 97 „ fmehrf0

Bestand am 30. September 1903 3534 Kessel. 
Polizeilich auBer Betrieb gomeldet sind 21 Kessel.
Dio Mitgliedscluift der Gewerkschaft „Yorwarts" ist 

erloschen wegen ganzlicher Einstellung des Betriebes.
An den Kesseln wurden yorgenommen
a) regelmaBige TJntersuchungen: 2757 iiuBere,

695 innere, 215 Wasserdruckproben.
b) 99 auBerordentliche TJntersuchungen;
c) 76 Wasserdruckproben nach Hauptausbesserungen;
d) im Genehmigungsverfahren:

79 YorprufungenvonGenehmigungsgesuchen,davon 
52 fur 160 iieue Kessel,
14 fur 18 verlegte Kessel, 
die ubrigen ffir Yerandernngcn, Schorn-
steine, Kesselhiiuser, Eeduzieryentile etc.

17 innere TJntersuchungen zwecks Neuge-
nelimigung (§ 18 der Kesselanweisung yom
9. Marz 1900),

114 Konstruktionsprufungen.
112 Genehmigungsdruckproben,
133 Abnahmeprufuugen,

e) Nichtamtlicbe Tatigkeit:
14 besoudere Materialabnahmen und 10 Bau- 

uberwachuugen iiber 57 Kessel, einschlieB
lich der noch im Bau begriffenen Kessel. 

Unfalle an Kesseln kamen folgende vor:
12 Einbeulungen von Fiammrohrschussen: die Ursachen 

waren Wassermangel, Ueberhitzung durch Oel und 
Schlammablageruugen, durch unsachlichen Anstricb 
mit Graphit und Oel und Leerspeisen des Kessels 
infolge Festklemmens des Riickschlagyentils. 

Aufreifieu eines Wasserrohres bei 1 Kessel. 
Nietlochrisse in der Mantelrundnaht bei 2 Kesseln.
Bei 5 Kesseln fanden infolge cdhaltigen Speisewassers

nur Abflachungen statt, die den Weiterbetrieb dauernd 
nicht yerhinderten und eine Ausbesserung nicht nStig 
machten.

Verluste an Menschenleben odor Verletzuugen von 
Personen sind hierdurch nicht hervorgerufen.

Verdampfungsversuche wurden 17 ausgefiihrt.
Abnahme- undLeistuugs-Yersuche fanden bei 5Maschinen 

statt: 1 FOrdermaschine, 3 Kompressoren, 1 Ventilator.
AuBerdem wurden in Gemeinschaft mit dem „Bergbau- 

Yeroin" und dem „Yerein deutscher Ingenieure" ein 
Leistungs-Yersuch an der Zentral-Wasserhaltung auf Schacht 
Golonią der Mansfeld’schen Steinkohlenzechen nnd Koks- 
austalten ausgefuhrt, dem noch weitere folgen sollen.

Neuanmoldungen yon Mitgliedern zum 1. April k. J . 
sind bisher nicht erfolgt, die Kiindigung bei den Rovier- 
beamten fur den Uebertritt hat bis 31. Dezember d. J. 
zu erfolgen.

Der TJeberwachung elektrischer Anlagen traten die 
Zechen Holland uud yer. Sellerbeck bei.

E in - u n d  A u sfu h r dos d o u tsch en  Z ollgeb io ts an  
S te in k o h len , B ra u n k o h le n  u n d  K oks in  d en  M onaten  

J a n u a r  b is  O k tober 1903. (Aus N. f. H. u. I.)

Oktober Januar bis Oktober
1902 1903 1902 1903

T o n n e n

S t e in k o h le n . I
■ .

E in fu h r  . . 632 700; 671 209 5 318 7331 5 643 303
Davon aus:

48 623! 50 650 408 792 449 869
Frankreich . . . . 802: 274 5 479 2 994
GroGbritannieu . . 512 765! 544 601 4 313 379 4 495 497
Niederlande . . . 13 935 15 054 142 089 172 616
Osterreich-Ungarn . 54 539 59 454 437 160 506 505
Ver. St. von Amerika 50: — 4 861 15
Britisch-Australien . 1 370; 184 2 445 7 303
Uebrige Lander . . 616 992 4 528 8 504

A u s fu h r  . . 1 631356: 1 590 42413 010 420 14 348 265
Davon nach:

Freihafen Hamburg 61972 61 266 551 830 531 966
Freihafen Bremer-

hayen, Geestemtinde 25 993 38 986 184 023 309 981
B e lg ie n ......................... 208 959 205137 1 827 524 2 024 444
Danemark . . . . 6 627 10 575 63 506 101173
Frankreich. . . . 144 257 84 277 739 773 899 796
GroBbritannien . . 2 853 3 840 23 970 28 556

2 501 3199 28 688 53 636
Niederlande . . . 473 067 483 744 3 738 611 4 304 173
Norwegen . . . . 1 461 474 5 896 5 125
Oesterreich-Ungaru . 550 085 541 589 4 453 285 4 594 140
Rnmamen . . . . 2 726 2 045 18 895 8 497
RuGIand . . . . 50 484 57 039 461462 498 918

387 761 5 366 7 170
Schweden . . . . 4 362 2 551 32 616 25 476
Schweiz...................... 89 550 83 800 844 872 899 629
Kiautschou . . . . 2 818 6 002 17 208 9 585
Ver. St. yon Amerika 2 187 — 2187 151
Uebrige Lander . . 1007 5139 10 708

■ ■
45 849

Br a u n k o h l e n .
E in fu h r  . . 752 190 759 322 6 579 366 6 661 119

Davon aus: 
Osterreich-Ungarn . 752 184 759 322 6 579 356 6 661 095
Uebrige Lander . . 6 — 10 24

Au s f u h r  . . 1 744 2 091 17 298;
j

19 263
Davon nach:

746' 728Niederlande . . - 131 50
Osterreich-Ungarn . 1613 1983 16 160; 17 640
Uebrige Lander . . — 58 392 895
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Oktober Januar bis Oktober

1902 1903 1902 1903

T o n n e n
Koks.

E in fu h r  . . 35 588 34 758 305 455 356 107
Davon aus:

Freihafen Hamburg . 11 026 5 857 66 333 60 340
Belgien . . . 15 248 21 502 150 839 218 938
Frankreich . . . . 4281 3 841 46 926 47 196
Grofibritannien . . 2 418 830 17 761 7 892
Osterreich-Ungarn . 2 492 2 589 22 582 20 853
Ubrige Liinder . . 123 139 1014 888

A u sfu h r  .  . 219 789 226 439 1 720 847 2 106 790
Davon nach:

Freihafen Hamburg . 405 431 4 464 2916
Belgien.................... 14 643 17 321 137 491 198 121
Diinemark . . . . 2 747 1530 15 121 17 836
Frankreich . . . . 81 756 76 275 532 818 743 733
I ta l ie n .................... 2 425 2 725 28 271 35 033
Niederlande . . ■ . 18 289 20 673 143 604 151 472
Norwegeu . . . . 2 145 1705 11974 15 961
Osterreich-Ungarn . 47 620 45 762 452 040 446 802
Rumanien . . . . 431 240 3 234 3 633
Rufiland . . . . 18 666 20 988 155 875 184 922
Schweden . . . . 3 614 4 095 21 642 41 643
Schweiz.................... 13 712 16 007 102119 116 891
Spanieli.................... 560 250 15 590 12 397
M exiko.................... 10 133 12 735 72 351 102874
Yer. St. von Amerika 2 325 2 571 13 137 17 57e
Britisch-Australien . — — 2 465 738
Ubrige Liinder . . 318 3 131 13 651 14 239

W e stfa lisch e  S te in k o h lo n , K o k s u n d  B r ik o tts  in  
H a m b u rg , A lto n a , e tc . (Mitgeteilt durch Anton Grunthor 
in Hamburg.) Die Mengen wostfalischer Steinkohlen, Koks 
und Briketts, welche wahrend des Monats November 1903 
(1902) im Hamburger Verbrauchsgebiet laut amtlicher 
Bekanntmachung' eintrafen, sind folgende:

Tonnen zu 1000 kg

In Hamburg P l u t z ...................................
Durchgangsyersand nach Altona-Kieler Bahn 

„ Liibeck-Hamb. „
„ Berlin-

Insgesamt
Durchgangsversand der Obcrelbe n.

B e r l i n ......................................................
Zur Ausfuhr wurden rerladen....................

1902 | 1903

65 725 92 672,
51100 57 306
9 807,5 9 123
5 969,5 6 672,

132 602 ' 165 774

11 962,5 
1965

22 550 
4 290

Y erkelirswcsen.
W a g e n g e s te llu n g  f iir  d ie  im  R u h r -  u n d  O bersohle- 

sisch o n  K o h le n re v ie r  b e leg e n en  Z echen , K o k ere ien  
u n d  B rik e ttw e rk e . (Wagen auf 10 t Ladegowicht zuruck- 
gefflhrt.)

Dayon

1903 Ruhr-Kohlen-
rerier Zufuhr aus den Dir.-Bez. 

Essen u. Elberfeld nach den 
Rheinhafeu 

(23.—30. Noyember 1903)
Monat Tag gestellt | gefehlt

Noyember
n

n

n

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

19 202 j — 
19 565 — 
19 845
19 372 i -  
19 284 ■ -  
19 755 
2 363

17 959 -

( Ruhrort 
Essen < Duisburg

( Hochfeld •§ —•r* -P> ~ a 
~ p

( Ruhrort g 
Elberfeld < Duisburg ^  S  

( Hochfeld

Zusammen 
Durchschnittl. 
f. d. Arbeitstag 

1903 
1902

137 345 -

19 621 -  
18 991 —

Fiir andere Guter ais Kohlen, Koks und Brikotts wurden 
im ganzen Monat November 1903 82 43S offene Wagen 
gestellt, gegen 66 606 im gloichen Zeitraum des Yor- 
jahres, mithin in diesem Jahre 15 832 Wagon oder
23,8 pCt. mehr.

Der Versand an Kohlen, Koks und Briketts betrug 
in Mengen von 10 t  (D.-W .):

Zeitraum

16.-30. Nov. 1903

Ruhr-
kohlen-
revier

240 546!

Ober-
schles.

Kohlen-
reyier

+  geg. d. gl. I in abs. Zahl. -f 33 251 -)- 
Żeitr.a.Yorj. (inProzenten-j- 16 ;-f

77 914
2 558
3,4

1.—30. Nov. 1903 . . . 471 340: 156 508 
+  geg. d. gl. I in abs. Zahl. +  10 485 — 1 210 
Zeitr.d.Yorj. (inProzenten 4- 9,4 — 0,8 
1. Jan. bis 30. Nov. 1903 . 5 101 219.1 629 001 
+  geg. d. gl. lin abs. Zahl/+570923 43 512
Zeitr.d.Yorj.|inProzenten]+ 12,6 2,7

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

a) Yereinigto PreuGische und Hessische Staatseisenbahnen:

E i n n a h m e n .

Betriebs-
Lange

km

Aus Personen- 
und Gepackrerkehr

iiberhanpt

Ji. JL

Aus dem 
Gilteryerkehr

uberhaupt

JL.

Aus sonstigen:_
auf Quellen

1 km
Jt. JL.

Gesamt-Einnahme

uberhaupt auf 1 km 

J t .  JL

Oktober 1903 ........................................1 33 339,27
gegw  Oktober |802 .
Yom 1. April bis Ende Oktober 1903 . —
Gegen die entspr. Zeit 1902 '|“ |Jfger

34 816 000 1 073
2 112 000 53

276 324 000 8 662 
12 803 000 277

93 261 000 2 814
5 044 000 1201

578 484000 17 747!
34 265 000 801

7 958 0001 136 035 000 
7S6 000: 7 972 OOO!

50 763 000 
2 062 000

)05 571000
49 130 000!

4 088 
193

27 670 
I 108
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b) Samtliche deutsche Staats- und Privatbahneu, einsclil. der preufiischen, mit Ausuahme der bayerischen Bahnen:

E i n n a h m e n .
Betriebs-
Lange

Aus Personen- 
und Gepackverkelir

Aus dem 
Guterverkehr Aus sonstigen Gesamt-Einnahme

iiberhaupt auf 
1 km iiberhaupt auf 

1 km
Quellen iiberhaupt auf 1 km

km JL. JL. JL. JL . JL. JL. JL.
Oktober 1903 ............................................
gegen Oktober 1902 . 1 mo*V ‘ ' '( wemger. . .
Vom 1. April bis Ende Okt. 1903 (bei den
Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. April)

Gegen die entspr. Zeit 1902 !b y 1 wemger.
Vom 1. Jan. bis Ende Okt. 1903 (bei
Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. Januar)*)

Gegen die entspr. Zeit 1902 j ™g]j{g0 r ':

46 646,46 
563,98

45 844201
2 873 745

311 954 028 
14 880 711

66 350 230,
3 243 227

1 007
52

8 009 
338

11098
431

118 783 372 
G 644 925

649 368 525 
40 036 376

115 118 785 
5 809 766

2 559 
114

16 358 
921

18 874 
724

10 990 192 
800 132

57 530 627 
2 473 213

19 925 113' 

778 768

175 617 765 
10 318 802

1 018 853 180 
57 390 330

201394 128 
8 274 225'

3 772 
178

25 582 
1801

32 980 
934

*) Zu diesen gehoren u. a. die aachsischen und badischen Staatseisenbahnen und die Main-Neckarbahn.

M arktberiehte. 
Ruhrkohlenmarkt. Es wurden an Kohlen- und 

Kokswagen im Ruhrkohlenrevier arbeitstaglicli. durch- 
schnittlich in Doppelwageu zu 10 t berechnet, gestellt:

1902 1903
1 — 15. Nor. 17 885 19 233

16.— 30. „ 18 845 20 046

Die durchschnittliche arbeitstógliche Zufulir an 
Kolilen und Koks zu den Rheinhiifen betrug in Doppel- 
wagen zu 10 t in

Ruhrort 

190211903;

Duisburg 

1902 |1903

Hochfeld 

1902 11903:

diesen drei 
Hiifeu zus.
190211903

1 . -  7. Nov. 
8 .-15 . „ 

16.—22. „ 
23.-30. „

. 1386 
1368 
1717 
1428

2061
1909
1897

11083 
1053 
789 
541

! 1093 
11221 

1282

: 279 335 
222 336 
311 360 : 
8.3 .

j2747 3488 
2042 3466 
2818 3589 
2051

Der Wasserstand des Rheins bei Gaub war im 
November am:

1. 4. 8. 12. 16. 20. 24, 28. 30.
1,80. 2,02. 1,79. 1,61. 1,64. 1,86. 2,43. 2,49. 3,57m.

Die allgemeine Lage auf dem Ruhrkohlenmarkt ist 
im November unveriindert gut geblieben, und die arbeits- 
tagliche Forderung wird sich wahrscheinlicli nocli hoher 
stelien ais im Oktober. Die Beschaftigung der Zechen 
sowie die Abnahme seitens der Industrie, die noch ęinzelne 
Zukaufe tatigte, waren durchaus regelmaCig. Wenn in 
mageren Hausbrandnussen und grObereri Fettniissen der 
Absatz etwas weniger stark war, so erkliirt sich dies 
alsNachwirkung der bereits anfangs Oktober einsetzenden 
Kalte, welche zu einer friihzeitigen Yerśórgung der 
Haushaltungen mit diesen Sorten gefuhrt hatte. In Koks- 
kohlen fand zum Behufe einer rechteeitigen Deckung 
im Hinblick auf die berorstehenden Feiertage ein

starkćprAbruf statt. Der im Yormonat lue und da stOrcnd 
empfundene Wagenmangel trat im Novcmber nur noch 
vercinzelt in Erscheinung. Audi der Wasserstand des 
Rheines war ganz befriedigend, sodafi auch die Yor- 
schiffungen nach dem Oberrhein grOfieren Umfang an- 
nehmen konnten, wennschon im letzten Drittel des Monats 
die Strecke Mannheim-Lauterburg wieder gesperrt war.

G askohle 11 waren entsprechend der yorgeschrittenen 
Jahreszeit sehr lebhaft gefragt und verzeichneten viele 
Zukaufe.

G asflam m k oh len  hatten guten Absatz.
In F e ttk o h len  war die Nachfrage bei der starken 

Produktion befriedigend zu nennen.
Els- und M agerkohlen gingen flott ab, etwas 

weniger begehrt waren grobe Niisse.
Der K oks absatz hat im Monat Noveinber rund

725 000 t betragen. sich also ungefahr auf der gleichen 
Hóhe wie im Yormonat gehalten, wenn man die ge- 
ringere Anzabl von Kalendertagen berucksichtigt. Die 
Beschaftigung der Mitglieder stellte sich auf ungefahr 
93 pCt. gegen 87 pCt., die vórgesehen waren. In der 
Lage des Koksmarktes ist keinerlei Anderung zu rer- 
zeichnen.

Die Beschaftigung der Brikettfabriken war gu t; es 
konnten fast siimtlichen Zechen Auftrage uber die 
Beteiligungsziffer hinaus zugewiesen werden. Der Absatz 
betrug ca. 146 000 t gegen 134 120 t im November 1902.

S ch w efe lsa u res A m m oniak. Die englischen 
Notierungen erfuhren im Durchschnitt keine Ver- 
anderungen gegen den Vormonat. Man rerlangte in 
England fur prompte Lieferung i .  12. 6 und fiir 
Lieferungen auf spatere Sichten L . 12. 10. Das Inland- 
geschaft bewahrte eine recht gute Haltung. Es tritt 
fur Winter- und Frflhjahrsliefernng noch immer Nach-
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frage auf, die indessen aus dem hiesigen Bezirk nicht 
zu befriedigen ist.

Teer. Die Abnahme der gekauften Mengen er- 
folgte regelmafiig. Trotz weichender Preise fur Teer- 
pech bleibt die Nachfrage fur Teer recht rege.

B en zo l. In England machte die bereits im Oktober 
begonnene Auf besserung der Preise weitere Fortschritte; 
man notiert dort gegenwiirtig: fur 90 er Benzol 1.01/2 
bis II  d. und fur 5 0 er Benzol 8 d. Der Inlandbedarf 
hielt sich auf der bislierigen Hohe. Die gekauften 
Mengen wurden schlank abgenommen.

E sse n e r  B orse . Amtlicher Bericht vom 30. Novomber
190 3 , aufgostellt von der Borsen - Kommission. Die 
Notierungen fur Kohlen, Koks und Briketts sind unver- 
andert.

Markt bei guter Abnahme ruhig. Die nachste Bórsen- 
Versammlung findet Montag, tlen 7. Dezember 1903, nachm. 
4 Uhr im „Berliner Hof", Hotel Hartmann, statt.

B o rse  z u  D u sse ld o rf. Amtlicher Kursbericht vom
3. Dezember 1903, aufgestellt vom Borsenvorstand unter 
Mitwirkung der vereideten Kursmakler Eduard Thielen und 
Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

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

a) Gaskohlo fur Leucht.gasberoitung 1 1 ,0 0 --1 3 ,0 0 JL
b) Genoratorkohlo . . . . . 1 0 ,5 0 --11 ,80
c) Gasflammforderkohle . . . . 9 ,7 5 --10 ,75

F e t t k o h  l e n :
a) F O r d e r k o h le ............................... 9 ,0 0 --  9,80
b) besto molierte Kohlo . . . . 1 0 ,5 0 --1 1 ,5 0 »
c) K o k sk o h le ............................... ...... 9 ,5 0 --1 0 ,0 0 »

M a g e re  K o h l o :
a) P S r d e r k o h lo ............................... 7 ,7 5 -- 9,00 }>
b) melierte K o h l e ......................... 9 ,5 0 --1 0 ,5 0
c) NnBkohlo Korn II  (Anthrazit) . 1 9 ,5 0 --2 4 ,0 0 »

K o k s :
a) Giefiereikoks . . . . . . 16- - 17
b) H ochofenkoks............................... 15 f)
c) Nufikoks, gebrochen . . . . 17- - 18 V

B r i k e t t s ............................................ 10 ,5 0 --1 3 ,5 0 »
B. E r z e :

1. Rohspath je nach Qualitat . . . 10,70 J)
2. Spateisenstein, gerósteter 15 »
3. Somorrostro f.o .b . Rotterdam . — V
4. Nassauischer Roteisenstoin mit etwa

50 pCt. E i s e n ............................... . — ))
5. Rasenerze franco . . . . . — • »

C. R o h e is e n :
1. Spiegeleisen la .  10— 12 pCt. Mangan 67 V
2. WeiCstrahliges Qual.-Puddelroheisen:

a) Rhein.-westf. Marken 56 ,,
b) Siegerlander Marken . . . 56 V

3. S ta h lo i s e n ..................................... . 58
4. Englisches Bessemereisen, cif. Rotterdam . — »
5. Spanisches Bessemereisen, Markę Mudela,

cif. R o tte rd a m ............................... -—
6. Deutsches Bessemereisen . . . 68

. 7. Thomaseisen frei Yerbrauchsstelle 57,40— 58,10 „
8. Pnddoleisen, Luxemb.Qual. abLnxemburg — „
9. Engl. Roheisen Nr. I II  ab Ruhrort . —  „

10. Lnxemburger GieBereieisen Nr. III ab
L u xem burg ................................................. 52 J l

11. Deutsches GieCereieisen Nr. I 67,50 yy
12. » » » H — ?>
13. » » » H I 65,50 »
14. ,, H a m a t i t ............................... 68,50 ))
15. Span. Hilmatit, Marko Mudela, ab

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

Gewohnliches Stabeisen PluBeiseti . — ))
GewShnl. Stabeisen Schweifieisen . . 120 fj

E. B 1 e c li e.
1. Gewohnliche Bleclie aus FluBeisen . 130 j}
2. Gowohnliche Bleche aus SchweiCoison — V
3. Kesselblecho aus FluBeisen . . . . 150 yy
4. Kesselbleche aus Schweifieisen . . . — )}
5. F e inb leche ................................................. — )>
Notierungen fur Draht fohleu.
Der Kolilenmarkt ist unverandert. Auf dom Eisen- 

markte sind die Yerhaltnisąe dauernd unklar. Nachste 
Borsenversammlung fur Wertpapiere am Donnerstag, den
10. Dezember, fiir Produkte am Donnerstag, den
17. Dezember 1903.

Dio L age d e r  K u p fe r in d u s tr ie  in  d e n  V e re in ig te n  
S taa ten . Die Entwicklung dor Kupfersituation wahrend 
des Monats Oktober war von grofierom Interesso, ais alle 
Yorkommnisse, welche in Yerbindung mit dem viel mani- 
pulierten Markt zu Yorzeichnen waren, seit der Preis von 
Lake-Kupfer einen Sturz von 17 auf 11 Cts. erlebte. Die 
Schliefiung aller in Montana gelegonen Minen und Schmelz- 
werke der Amalgamated Coppor Co., ais Polge eines neuen 
gerichtlichcn Sieges ihres dortigen Rivalen, F. Augustus 
Heinze, hat dem Handel nicht nur viel Stoff zur Diskussion 
geliefert, sondern auch die Preislage von Kupfer ausehnlich 
beeinfłnfit. Allem Anscheine nach neigt, der zwischen den 
beiden Parteien seit Jahren gefiihrte, verlustreiche Karnpf 
sich seinem Endo zu. Weder die Amalgamated Co. noch 
die Heinze-Intoressen haben von dem Streite bisher irgend 
welchen Vorteil gozogen, und aufier don Arbeitern beider 
Parteien, die von den Polgen des Kampfes am schworsten 
betroffen worden, wiirde auch der Handel die Beilegung 
der Kontroverse freudig begriifion. Man war in Montana 
keineswegs darauf yorbereitet, dafi die Amalgamated ihre 
Drohung, gegebenenfalls den Minenbetrieb daselbst aufzu- 
geben, wahrmachen wiirde. Die durch Ausfiihrung der 
Drohung in Montana geschaffenen Verhaltnisse sind so 
triiber N atur, dafi anscheinend Einberufung einer Extra- 
Session der dortigen LegislatWe durch den GouvernouJ und 
der ErlaB einor Spezialgesetzgebnng in der Angelegenheit 
bevorsteht. Lant neuesten Nachrichteu hat es den An- 
schein, ais ob es auf solche Weise zu vorlaufiger 
Schlichtung der Dilferenzen und zur Wiederaufnahme des 
Minenbetriebes kommen werde. Diese besseren Meldungen 
haben den Kupfermarkt jedoch nicht stiirker zu beleben 
vermocht, da sie durch ungunstige Meldungen iiber die 
Situation des Eisen- und Stahlmarktes aufgewogen werden. 
Die Ankundigung des Yorgohens der Amalgamated Co., 
mit Schliefiung ihrer Minen, hatte sowolil hier, ais be
sonders auch iu London, eiue stark stimulierende Wirkung 
auf den Markt zur Polge, und obenso wio dort die Kupfer- 
preise einen bemerkenswerten Aufschwung y o u  4 Pfd. St. 
per Tonne erfuhren, wurden auch hier die offiziellen 
Kupferpreise um einen Cent per Pfund hSher gesetzt. Zu
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den erłiohten Preisen fauden auch ziemliclio TJmsatze statt, 
dio Erwartung jedocli, die Yeranderung der Preislage werde 
die Nachfrage iu starker und dauernder Weise belebeu, 
hat sich nicht erfiillt. Die Behauptgpg, daG die Konsu
mentem dringend Ware bediirfen, scheint somit der Be- 
griindung zu entbehren. Es wird sogar behauptet,- der 
Preisaufschlag habo den Ku))fermarkt vor Demoralisation 
bewalirt, da groGe Kaufer, wegen Ausbleibeas der iiblichen 
Konsumnachfrage, bereits selbst mit Yerkaufen zur Redu- 
zierung ihrer Kupfervorrate begonnon hatten. Man will 
auch wissen, die Amalgamated habe mit SchlioGung ihrer 
Kupferminen bezweckt, weiterer Ansammlung von unver- 
kauften Vorraten vorzubeugen, die sieli bei vollem Betriebe 
ihrer Minen per Monat um 20 Millionen Pfund vermehren. 
Nach der letzten von der Producers' Association vor- 
Offentlichten Statistik belauft sich die Kupferproduktion 
der Vereinigtcn Staaten per Monat auf 26 000 t, und 
inzwischen hat sio zweifellos zugenommen. Durch die 
Einfuhr von 6000 t  per Monat erh&ht sich das Angebot 
auf 32 000 t. Demgegeniiber wurde der Inlandkonsum 
fiir die geschaftsreichste Periode der letzten Zeit mit 
18 000 t per Monat angenommen, die Ausfuhr bewegt 
sich zur Rate von durchschnittlich 11 000 t  per Monat. 
Daraus orgibt sich ein tJberschuG des monatlichen Ango- 
botes von 3000 t, sodaG sich in den ersten zehn Monaten 
des Jahres mindestens 30 000 t  augosammelt haben sollten. 
Dazu kommen die notorisch zu Anfang des Jahres vor- 
handen gewesenen Bestande von 60 000 t. Sollte nun 
auch fiir den Rest des Jahres der Nichtbotrieb der 
Amalgamated-Minen 10 000 t  per Monat aus dem Markto 
nehmen, so wurden doch weit gr&Gore Vorrate am SchluG 
des Jahres vorhanden sein, ais am Anfang. Trotzdem 
wird yon den groGeu Produzentengesellschaften das Vor- 
handensein irgendwie belangreicher Vorriite abgeleugnet. 
Sollte, was kaum anzunehmen ist, der Streik in Montana 
die Amalgamated - Minen wahrend des Novembers uud 
Dezembers geschlossen halten, so diirfte das dadurch ver- 
ursachte Minderangebot nur dio Wirkung haben, dem 
bisherigen Preisniedergauge Einhalt zu tun. Nach der 
bisherigen Haltung dos Marktes zu urteilen, ware selbst 
unter solchen Umstanden ein wesentlicher Aufgang der 
Preise lcanm zu erwarten, denn auch die Hohersetzung der 
hiesigon Notierungen um einen ganzen Cent war unbe- 
rechtigt und durch die spekulative Avanze in London 
beeinfluCt. Seitdem haben die offiziellen Preise bereits 
eino Abschwachung erlitteu — auf 133/ 4 Cts. fur Lako- 
und 135/* Cts. fiir elektrolytisches Kupfer — und tat- 
sachliche Abschliisse werden zu einem um 1/s Cts. niedrigeren 
Preise gemeldet. Dio Produzenten klagen andauernd uber 
Apathie dor Kaufer, welche mit Riicksicht auf die im 
Eisen- nnd Stahlmarkte vorherrschendo Depression vor- 
aussichtlich noch weiter andauern diirfte. Die Ausfuhr im 
Monat Oktober belief sich auf 12 846 t gegen 12 000 t 
im September und 12 284 t  im Oktober vorigen Jahres. In 
den ersten ztehu Monaten dieses Jahres haben wir 107 726 t 
oder um 34 960 t weniger Kupfer ausgefuhrt ais in der^ent- 
sprechenden Zeit des Vorjahres. (E. E. New-York, 7. N ot.)

D ie L age  d e r  P e tro le u m -In d u s tr io  in  d en  V er- 
e in ig te n  S taa ten . Die Abnahme der Leuchtól-Produktion 
hierzulande ruft bei der Standard Oil Co. augenscheiulich 
groGe Beunruhigung hervor. Die Gesellschaft hat sich zu 
energischem Yorgehen entschlossen, was sich besonders in 
dem rapiden Aufschlage der Preise zeigt, welche sie den

Rohol-Produzenten offeriert. Wahrend dos Monats Oktober 
hat sie nicht weniger ais fiinf Preiserhóhungen vorgenommen, 
je von 3 Cts. per FaG fiir pennsylvanischos und 2 Cts. 
fiir Rohol geringerer Sorten, sodaG die Preiso gegenwartig 
folgende sind: Pennsylyauia 1,77 Doli., Tiona 1,92 Doli.. 
Corning 1,57 Doli., New-Castle 1,64 Doli., North Lima 
1,32. Doli., South Lima 1,27 Doli., Indiana 1,27 Doli., 
Whitehouse 1,35 Doli., Kansas 1,32 Doli., Corsicana jight 
1,26 Doli., Corsicana heavy 60 Cts., Somerset 1,27 Doli. 
und Ragland 66 Cts. per FaG. Seit Mitte Juli ist der 
Preis von pennsylvanischem Rohol an dor Quelle um 27 Cts. 
und raffiniertes Petroleum fur Esport in Bnlk in der gleichen 
Zeit von 5,65 Cts. auf 6,30 Cts. per Gallone gestiegen. 
Der Engrospreis fiir den Inlandhandel betragt zur Zeit
11 Cts. por Gallone und im Detailhandel bringt „Kerosenof‘
14 bis 15 Cts. Die Vorrate von Rohol sind Weiner, ais 
sie seit dem Jahre 1895 waren und am 30. September 
waron nur noch 5 262 887 FaG pennsylvanisches Rohol 
verfugbar, gegen 9 420 421 FaG am 31. Dezember 1901 
und 13 174 717 FaG zu Endo d. J . 1900. Zum ersten 
Małe seit vielen Jahren sind die Raffineure nicht imstaude, 
geniigend Rohol zu erlangen, um ilire Fabrikon in yollern 
Betriebe zu erhalten. Sie konnen daher zahlreiche Auf- 
trage nicht ausfuhren, und einige haben sich zur SchlieGung 
ihrer Fabriken gonotigt gosehen. Sofcrn nicht in nachster 
Zeit neue betrachtlicho Olfunde gemaclit werden, kiSunen 
weitore PreiserhOhungen nicht ausbleiben. Die Produzenten 
glauben daher, daG der Roholprois noch voi‘ Ende des Winters 
bis auf 2 Doli. hinaufgehon wird. In den Staaten Penn- 
sylvanien, West-Yirginia und dem sudóstlichen Teil von 
Ohio soli es kaum zwei Quellen gebon, dio 100 FaG per 
Tag liefern, und die besten Quellen in West-Yirginia miissen 
durch gelegentliche Anwendung von Explosivstoffen produktiv 
erhalten werden. Die Lieferungsfahigkeit der alten Distrikte 
vermindert sich stetig, wogegen die Zahl der unproduktiven 
Bohrungen stetig zunimmt. Noch nie zuvor ist so viel 
Geld fiir Bohrarbeiten auf Ó1 mit so geringem Resultat 
aufgewandt worden wie in den letzten Monaten. Am SchluG 
des Monats Oktober waren in den Staaten New-York, 
Pennsylvanien, West-Yirginia, Ohio und Indiana nicht 
weniger ais 2100 Bohrungen im Gange, und in genanntem 
Monat sind in den pennsylvanisches Rohól liofomden 
Distrikten 815 Bohrungen beeudet worden, gegen 814 im 
September. In 223 Fallen waren die Arbeiten jedoch 
resultatlos, und die neue Produktion blieb hinter der des 
September um 2222 FaG per Tag zurtick. Im Vergleich mit 
Oktober vorigen Jahres wurden sogar um 4063 FaG per 
Tag weniger neu produziert. Da die Nachfrage nach amerika- 
nischem Petroleum iiberall zunimmt, ist der Abfall der 
Produktion umso ernsthafter anzusehen. In der Petroleum- 
Produktion ist RtiGland der gróGto Konkurrent der Yer- 
einigten Staaten, und sollte es in der Mandschurei-Frage 
zum Kriege zwischen RuGland und Japan kommen, so 
wiirde zweifellos RuClands Petroleumhandel darunter leiden 
und dem amerikanischen Petroleum wurde die Deckung 
eines umso gróGeren Anteils an dem Weltbedarf zufallen, 
sofern die hiesigo Produktion solchen erhohten Anfordorungon 
zu geniigen imstande ist. Yon den groGen Unternehmungen 
mit auslandischem Millionen-Kapital, welche sich angeblich 
in letztor Zeit der amerikanischen Petroleum-Industrie zu- 
gewaudt haben, hort man neuerdings nichts mehr, die 
Projekte scheinen sich nicht zn realisieren. Dafiir tr itt 
die Standard Oil Co. energischer ais biaher ais Kaufer vou
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letzter Zoit Preise
taglfćlier Produktion

pr0.duktivem Areał auf und liat in 
zur Eate bis zu 2,00 Doli. per Fal} 
bezahlt. Aucli vermchrt sie stetig ihre Kapitalanlageu in 
dem texanischen Olgebiet. Wie aus Beaumont gemeldet 
wird, soli die daselbst mit Kosten von 5 000 000 Doli. 
erbaute Ólraffineric der Standard Oil Co. — betrieben 
wird sie von der Security Oil Co. — eine Vergr5Berung 
erfahren, deren Kosten sich auf 4 000 000 Doli. belaufen. 
Im Gcgensatz zu den sich anscheinend immer truber ge- 
staltenden Yerhaltnissen dor Louchtól-Industrie der alten 
Petroleum-Distrikte gewinnt die Heizol-Industrie in den 
neuen Distrikten vou Toxas und Lonisiana immer mehr ait 
Bedeutnhg. Wahrend des Monats September sind von 
Beaumont und Sour Lake, Texas, zusammen 1 500 000 FaB 
zur Yersendung gelangt, davon S00 000 FaB por Tank- 
dampfer von den Ausfuhrhiifen Port Arthur und Sabino 
Pass nach New-York, New-Orleans, Philadelphia, Tampa, 
Fla., und Plymouth, England. Dio andern 700 000 FaB 
golangten per Achse zum Yersand und waren hauptsachlich 
fiir dio grofien Bahu en des Siidens bestimmt. Yon Jennings 
in Lonisiana golangten im Soptember zwei volle Zug- 
Iadungen 01 an Zuckerfabriken des Staates zur Ablieferung. 
Der neneste bemerkenswerte Ólfund wird fon Batson 
Prairie, einem in 10 Moilen Entfernung nordwestlich von 
Sour Lake gelegenen Orte gemeldet. Dort wurde 01 in 
Tiefe vou 685 Fufl erbolirt, das alsbald in einem uber 
100 Fufi hohen Stralil dem Bohrloch entstromte, den vor- 
liogenden Angabon zufolge sich ais ein leichtes, an 
Qualitat dcm pennsylvanischon uud dom Oliiool nahe- 
kommendes Produkt erwies uud sich somit zu Leuchtol- 
zweckcn eignet, wogegen das scliwere in Beaumont und 
Sour Lake gefundene 01 sich hauptsachlich fur Feueruugs- 
zwecke eignet. Wahrend letzteres an der Q.uelle nur 
etwa 40 bis 50 Cts. per FaB wert ist, stellt sich der

Wert des der neuen QuelIo entnommenen Oles angeblich 
auf 1,21 Doli. per FaB. Natiirlicli hat die Gutdeckung 
in dom ganzen Óldistrikt des Sudwestens das grCBto Auf- 
sehen erregt, da os der ersto d e ra rt®  Fund ist. Dio 
Besitzerin der anscheinend iiberaus ergiebigen Quelle ist 
die mit der Guffey Petroleum Co. in Yerbindung stehendo 
Paraffine Oil Co. (E. E. New-York, 7. N oy.)

M e ta llm a rk t.
Kupfer, flau, G.H. 54Z/. 10 s. —  d. bis 55 L . Hi s. 6 d.

3 Monate . . . 54 , 7 „ 6 „ ; 93 55 V 5 » — 99
Zinn, mSfiig, Straits 118 .. ;> » 93 119 99 10 ii — 93

3 Monate . . 119 ., 5 >} n 99 120 99 15 — 9)
Blei, fest, weiches

fremdes . . . 11 „ 2
»  6 , , ; l 11 33 5 » — >.

onglisches . . U  „ fo 39 V 99 11 39 12 V 6 9>
Zink, maBig, G.O.B. 20 „ 10 99 ~~~ V }) 20 33 12 33 6 »

bosondere Marken 20 „ 15 39 93 5? 20 9) 17 33 6 99

N o tie ru n g e n  a u f  d em  e n g lise h e n  K o h len - u n d  
F ra e h te n m a r k t  (Borse zu Newcastle-upon-Tyne).

Kohlon markt.
Beste northumbrische

Os. 7 1/', d. bis 9 a. 9 c?. f.o.b.,
3 11 H 8 *ł . 6

Dampfkohlo 
zweite Sorte 
kleine Dampfkohlo 
Durham-Gaskohlo . 
Bunkerkohle 
Exportkoks

Tyne—London 
—Hamburg 

/■—Genua

4 ,, 3
99 ^ 39

^
. 8 „ — „ .. 9 ,, —

■ 8  „ 1 0 ' / , , .  V ..........

. 15 .. 9 „ ., 16 .. 3
F r a c h t e u  ma r k t .

-3, s. 3 d. bis 3 s.

1 A 1712 »

d.

M a rk tn o tiz e n  iib e r  N e b e n p ro d u k te . (Auszug aus dem Daily Commercial Eeport, London.)

25. Noy. 2. Bez.

-| L ,
von 

i »• .1| d. L .
bis 

1 «■ | ‘ d. \ L. |
von

[ d. i L . \
bis

| s. d.

Teer p. g a l i o n ............................................. — r — i I 13/l6 — — 1 % !  - — I 13/i6 — 1%
Ammomumsulfat (Beckton terms) p. t. . . 12 2 6 j — — -  12 2 6 ! >-
Benzol 90 pCt. p. g a lio n .............................. — — 1 loy* — — 11 ; - — 1.1 — 11V4

- 50 „ „ „ .............................. - -— 8 — :— -- — 8 —
Toluol p. g a lio n ............................................. — — 7Vi i — — S - — 7V2 — — 8
Solvent-Naphtha 90 pC t p* galion . . 1 — — 9 i — — 9V2 1 - — 9 — -  9V2
Karbolsaure 60 pCfc...............................  ~ 1 6 — 1 ‘ 6% i - 1 6 — 1 CV2
Kreosot p. galion . . . . .  . . . — — 1 1% — : i 7/8 ! - 1V8 — — —
Anthracen A 40 pCt. . . . . . . . .  — — 2 — — — 2 — —

B 30—35 pCt...............................  — — 1 1 — — — i — 1 ! — — —
Pech p. t. f.o.b................................................  — 45 ! — ! — 46 — 1 — i 44 — i — ; 44 : (?

P atcn tb crich t.
Anmeldungeu,

die wahrend zweier Mouate in der Auslegelialle des Kaiserliehen 
Patentamtes ausliegen,
Yom 23. 11. 03 ati.

10 a. K. 25 345. Regenerativkoksofen mit Yerbreiterung des 
.Kammerquerschnittes nâ ch der Koksausdruckseite. Heinrich 
ICoppers, Essen, Euhr, Rellinghauser Str. 40. 25 5. 03.

12 k. B. 33 837. Abtreibeapparat fur Ammoniakwasser. 
Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt,-Ges., Berlin. 7. 3. 03.

2 4 a. W. 21 060. Funkenfanger. Albert Wolter & Co, Inli,: 
A. Wolter u. H. Borehardt, Berlin, 20. 8. 03-

24f. G. 18310. Hohlrost mit innerer Wasserkiililung. Arthur 
GerC, Berlin, Swinemiinder Str. 57. 24. <1. OS.

35 c. A. 9944. Yorrichtung zum Befesfcigen von Drahtseil- 
enden an der Trommel, vor allem bei Hebemaschiuen. Hugo 
Ackermann, Berlin, WeilSenburger Str. 23. 24. 4. 03.

40 a. Ś. 16 434. Yerfahren zum Entschwefeln von roheu 
Bleierzen u. dergl. in der Birne. Adolf Savelsberg, Ramsbeck 
i. W. 13. 5. 02.

40 u. T. 7857. Yerfahren zur Wiedergewinnung des Zinns 
von WeiRblechabfallen. Thomas Twyriam, Moortown b. Leeds, 
Engl.; Yertr.: A. Gerson u. G. Sachse. Pat.-Anwalte, Berlin 
SW. 48. 11. 11. 01.

40 b. A. 9216. Yerfahren zur Entfernung und Ersetzung 
einzelner Bestandteile einer Kupferlegierung Ajex Metal Company,
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Pliiladelphia; Yertr.: Pat.-Auwalte Dr. R. Wirth, Frankfurt a. M 
1, u. Willi. Dame, Berlin NW. G. 6. 8. 02.

59 c. M. 21 528. Explosionswasserhcber. Jacob Maurer, 
Genf; Vertr.: C. Pieper, FI. Springmann u. Th. Stort, Pat.- 
Anwalte, Berlin NW. 40. 12. 5. 02.

Yom 26. 11. 03 au.
5 a. H. 30 09*1. Nachla(3vorrichtung fur Schwengeltiefbolir- 

vorrichtungen, bei der das Gestange yermittels Querstiicken 
elastisch an Seilen aufgehiingt ist. Hannoversche Tiefbohrges., 
G. m. b. II., Hannoyer. 11. 3. 03.

12 k. B. 33 838. Abtreibeapparat fur Ammoniakwasser. 
Berlin-Auhaltische Maschineubau Akt.-Ges., Berlin. 7. 3. 03.

12 r. Sch. 20 -103. Destillierapparat fiir Tecr und iihnlicho 
Fliissigkeiten. Louis Schwarz & Co., Dortmund. 4. G. 03.

27 c. B. 32 025. Kapselwerk zum Fordem von Gasen und 
gegebenc]ifalls'von Flttssigkeiten. Emil Bibus, Altona, Allee 187. 
28. 6. 02.

40 n. A. 9219. Yerfąhren zur Chlorierung von Scliwefel- 
metallen auf nasscin AVege. Allgemeine Elektro-Metallurgische 
Gesellschaft m. b. II., Papenburg a. d. Ems. 7. 8. 02.

40 b. M. 21 082. Aluminiumkupfer - Kadmiumlegierung. 
Meteorit-Ges. m. b. II., Berlin. 20. 2. 02.

50 C. M. 23 21-1. Trommelmuhle mit im Innern ąngeordneten 
Liingsrippen. Charles Morel, Domenę; Yertr.: R. Neumann, 
Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 27. 3. 03.

S ie . B. 35 095. Seilbahn zum Aufschiitteu von Halden. 
Adolf Bleiehert & Co., Leipzig-Gohlis. 27. 8. 03.

Gebriuichsinuster-EIntriigungcn.
Bekannt gemacht im Iteichsanzeiger vom 2G. 11. 03.

12 f. 211 801. Ueborleitungsapparat fur Gase mii, auswechsel- 
barem, etagenfeirmigem Beschickungseinsatz. Arthur Pfeiffer, 
Wetzlar. 21. 9. 03.

26(1. 211 !>:i9. Yorrichtung zum Ausscheiden der festen
und fiiissigen Bestandteile des Gases mittels Einlagen in den 
Ein- und Ausgangstutzen eines Exhaustors. Gottfried Zschocke, 
Kaiserslautern. 8. 7. 03.

35 e. 211004. Doppelrahmen fiir Forderhaspel, bei dem
jede Rahmenseite durch zwei nebeneinander liegende I-Eisen 
gebildet ist, zwischen welchen Fundamentanker und Befestigurigs- 
schrauben der aufmontierten Maschinenelemente hindurchgeheu. 
Rheinisch-Westfalische Maschinenbau-Anstalt & Eisengiefierei G. 
m. b. H., Altenessen. 12. 10. 03.

40 a. 211  910. Vorrichtung zum Abstreifen der Wasscrstoff- 
blasen von den Kathoden in elektrolytischen Badem. Siemens & 
Ilalske, Akt.-Ges.. Berlin. 24. 10. 03.

421. 211 780. Yorrichtung zur ITutersuchung von Kessel-
speisewasser, bestehend aus einem Mefizylinder, Tropfflaschen 
mit Fliissigkeiten zum Titrieren und Glasrohr init Gmnmibirne. 
Fritz Apel, Ernstthal a. Rennsteig. 6. 6. 03.

S ic . 21/ 897. Kohlentrichter mit dariiber angeorduetem
Vovratsbehalter. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kaik. 22.10.03.

S ic . 211898. Kohlentrichter mit dariiber_ angeordnetem
Vorratsbehalter und einem Conyeyor zur zeitweisen Forderung 
des dem Trichter zugefiibrten Gutes in diesem Behalter. 
Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk. 22. 10. 03.

Deutsche Patente.
I n .  145 790, vom 29. April 02. H e r b e r t  E d w a r d

T e r r i c k  H a u l t a i n  und  H u b e r t  Roy  S t ove l  in Ne l son
(C anada). Yerfąhren und Ynrruhtnng zur AufbcrcUiing 
von JSrzschlammcn unter Zuhiilfenahtue von Ulen oder 
Fctten m ul VĘusser.

Nach dem Vcrfahren wird die in einer diinnen Schicht aus- 
gebreitete Brztrube auf einer Unterlagfliche mit einer gleichfalls 
nur diinnen Oelschicht zwecks grofitmoglicher Ausnutzung des 
angewendeten Oeles in Ycrbindung gebracht nnd das gebildete 
Gemiseh von Oel und Metali fuhrenden Scblammteilchen von 
der ubrig bleibenden Triibe durch mechanische Ilulfsmittel ge- 
trennt. Hierdurch sollen Oelverluste nach Moglichkeit yer
mieden werden.

Der Erzschlamm wii-d aus dem Kasten 5 auf ein geneigtes, 
um die Rollen 2 uud 3 laufendes, endloses Band 1 gegeben, 
welches in Riittelbeweguug yersetzt werden kann.

Das Band 1 ist mit einer diinnen Schicht Oel belegt. Die 
metallhaltigen Teilchen des aufgegebenen Schlammes haften fest

an der Oelschicht, die mit diesen Teilchen mehr oder minder 
uberzogen wird, uud werden in der Beweguugsrichtung des 
Bandes 1 entgegen der Neigung desselben mitgenommen, wahrend

die ubrigen Schlammteilchen durch eiue Brause 6 iiber das 
nntero Band abgespiilt werden.

Unter dem oberen Bandende ist ein trichterformiger Wasser- 
kasten 7 mit einer Scheidewand 9 angebracht. Dariiber ist ein 
einstellbarer Abstreicher 8 angeordnet, der unter eventueller 
Zwischenschaltung von Abnehmerwalzen 14 das Oel mit den 
daran hangenden Erzteilchen yon dem Bandę entfernt und in 
den Kasten 7 auf der einen Seite der Wand 9 abfuhrt. Im 
Kasten 7 liegt ein Dampfsclilangenrohr 12, das die Absoheidung 
des Oels yon den Erzteilchen befordert. Das sich links der 
Wand 9 oben ansammelnde Oel wird von einer Walze 10 durch Ver- 
mittlung der Walze 11 wieder an das Band 1 gebracht, so dafi 
der aus Kasten 5 aufgegebene Sćhlamm stets eino frische Oel
schicht yorfindet. Dem Band kann aufierdem noch durch sonstigo 
Zubringung8vomchtungen Oel zugefUhrt werden. Mehrere solcher 
Bander 1 konnen iibereinanderliegend zu einer Kolonnc yereinigt 
werden, in der der Erzschlamm die einzelnen Bander nach- 
einandor passiert.

4rb. 145 987, vom 29. Jan. 03. P a u l  Wo l f  in 
Zwi c ka u  i. S. Grubensicherheitslampc fiir Decken- 
belcuchtung.

Die Lampe dient zum 
Ableuchten der First in 
Gruben. An den Gestell- 
stutzen a befinden sich 
Ilalterstutzen b, auf welche 
ein parabolisch geformter 
abnehmbarer Reflektor c ge- 
steckt ist. Letzterer wirft 
nun das Lieht der brennen- 
den Lampe yoilstandig nach 
oben. Es wiirde dies bei 
Yerwendung der gewohu- 
liehen Form der Lampe nur 
sehr unYollkommen móglich 
sein, da das Gestell, welches 
die Lampe umgibt, den 
Lichtscheiii aufhalt, mithin 
ein Leuchtcn nach oben 
nicht erreicht wird. Im 
yorliegenden Palle besteht 
jedoch das Gestell nur in 
einem BUgel d, der umge- 
legt werden kann und somit 
keinerlei Scbattcnbildung 
herbeifiihrt. Das Gestell d 
ist an dem bei jeder Lampę 
YOrhandeuen Yerschrau- 
bungsring e hcrunterklapp- 
bar unter Verwendung von 
Bolzen und Oese oder dergl. 
befestigt. Zum besseren 
Schutz des Drahtkorbes g 
kann iiber denselben nocli 

ein besonderer Schutzkorb gcschoben werden, ohne dafi dadurch 
die Wiedergabe der Lichtmeuge beeintrachtigt wird.

2 4 e . 146117, yom 29. .Tani 02. Luc i e n  I n c b a u s p e  
in P a i i s .  Yorrichtung zum Abstofscn da- sich an der
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unicren Schachiwandung ansctzenden Schlacke bei Gas- 
erzeugern m it bcweglicher Sohle.

Die volle, den unteron Teil c des Schachtes b abschliefiendc, 
nach oben gewolbte Sohle d hat einen ebenen, bis unter die 
Schachtwandung reichenden Rand e und ist hier mit Lochem f 
yersehen.

Die Sohle d ruht auf einer Stange i. Unter der Sohle d ist 
eine durchbrochene Platte h auf einer Hiilse j, die iiber Stange i 
gesteckt ist, angeordnet. Die durchbrochene Platte li tragt auf 
ihrem Randring Ziihne g, dic den Lochern f der Sohle d ent- 
sprechen. Das Rohrstiick j ist in einem Auge k des Ascheu- 
kastenbodens 1 gefiihrt und tragt unterhalb desselben eine 
Mutfe mt die durch Federn r mit einer am Ende der Stange i 
befestigten Scheibe n yerbunden ist. In die Ringnut der Muffe 
greifen die Zapfen des Gabelsehenkels o des um q drchbaren 
Wiukelhebels op, dessen anderer Schenkel p von anfien geliand- 
habt wird und an einem Segment s festgestellt worden kann.

liei Nichtgebrauch der Entschlackungsvorrichtung steht

Hebel p in der punktierteu Stellung. Die Ziihne g lieęen dann 
in der Sohle d und der untere Rand des Rohrstiickes j beruhrt 
die Scheibe n, die infolge der Spannung der Federn r  sich trotz 
der Belastnng der Soliło d und Stange i durch den Brennstoff 
nicht weiter senken kann. Der Hebel p kann innerhalb der 
gezeichneten Endstellungen hin- und herbewegt nnd so die 
Schlacke durch dio Zahne g vom Schachtrand abgestofien werden, 
ohne das die Sohle d beeinflufit wird, die von den Federn r in 
dor der Belastung der Sohle cntsprechonden ITohe gehalten wird. 
Um die auf den Sohlenrand e gefallenen Scklacken zu entfernen, 
wird der Hebelarm p in der Pfeilrichtung nach vorn iiber die 
Normalstellung hinaus gestofien, wodurch die Scheibe n, und 
damit Stange i und Sohle d gesenkt wird.

3 5 a .  145 766, yom 21. Jan. 02, H e n r y  J o u r n e a u x  
in C h a r l e r o i  (B e lg ien ). Aufsetzvorrichtung fu r  Fórder- 
schalen.

Die Aufsetzvorrichtung ist in Seitenansicht dargęstellt. Dio 
Forderschale ruht auf den in den Schachtraum hineingeschobenen 
•i Riegeln a (zwei sind sichtbar). Auf jeder Schachtseite sind 
zwei solcher Riegel a mit ihren hinteren Enden an Arme d, 
welche auf den Wellen c schwingen, angelenkt.

Durch Yerstellung eines Handhebels e wird das eine Riegel- 
paar nach rechts und das andere Riegolpaar unter Vermitteluug 
der Stange f nach links aus dem Schachtraum zuruckgezogen,

sodafi die ganze Seliachtoffnung frei gegeben ist. Das Vorder- 
ende jedes Riegels a ruht mit der unteren Flacho auf einer

Rolle r, dereń Zapfen z in Schlitzen der Lagerbócke b ver- 
schiebbar sind.

Beim Zuriickziehen der belasteten Aufsetzriegel a wird der 
auftretende Reibungswiderstand infolge der rollenden Reibung 
der Rollenzapfen z yermindert.

80a. 146 450, vom 15. Febr. 03. A n h a l t i s c h o  
Ko l i l e n we r k o  ( Ma r i e n g r u b o )  in S e n f t e n b e r g ,  N.-L. 
Mehrteiliger Prcfsstcwpd zur Herstellung Meinstiiclciger 
Briketts.

Die einzelnen Teilstempel s1 s5, dereń uatiirlich auch mehr 
ais zwei sein konnen, sind Yollkommen yoneiuander getrennt 
uud werden getrennt am Bar befestigt. Zwischen die Schwalbungen 
t 111 und t212 der Form werden ais Scheidewande Stahlschienen u 
eingelegt. In einer grófieren Angabe von Stempeln ist natiirlich

----I I ........
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eine entsprechend groCere Angabe von Schwalbungen notig. 
Der Teilstempelquerschnitt richtet sich nach der Form der 
Schwalbungen, die dem Bedarf entsprechend gewiihlt sind.

Bei dor boschriobenen Anordnung kommt die Kohle auf allen 
Seiten mit Eisenteilen in Beruhrung, so dafi samtliclie Brikett- 
flachen schon glatt werden.

Englische Patente. .
13 761, vom 17. Juni 02. G e o r g e  Cr o y d o n  M a r k s ,  

Ch a n c e r y  L a n e ,  L o n d o n  ( Mo r g a n  G a r d n e r  E l e c t r i c  
Co., Chicf tgo) .  Keltcn-Schriimmaschine.

Gegenstand der Erfmdung ist eine Ketten-Schriimmaschine 
mit selbsttatiger Drehvorricntung fiir den Schramkettentriiger 
und selbsttatiger Yorwiirtsbewegung am Materialstofi entlang.

An dem Rahmen A der Maschine, der yermittels ‘1 Schrauben- 
spindeln b yerstellbar auf zwei Gleitschieneu B ruht, ist ein 
Arm A1 befestigt, in dem die Welle d mit dem Kettenrad d2 
fiir den Antrieb der Schriimkette gelagert ist. Die Welle d 
wird durch ein Kegelriiderpaar d3 d'1 von einem Motor E an- 
getrieben. Auf einer Biichsed1 des ArmesA1 ist der Werkzeug- 
triiger D drohbar gelagert. Letzterer triigt in einem Lager- 
bock d5 eine Welle d°, die ihrerseits oben ein Schneckenrad d8 
und unten ein Stirnrad d7 besitzt. Das Schneckenrad ds steht 
mit einor Schnecke d9 in Eingriff, dereń Achse ein Schaltrad d11 
triigt. In letzteres greift eine Sperrklinko d12, welche in einem

schwingbaren, ein Laufrad d11 tragenden Arm d 13 angeordnet ist. 
Das Kegelrad d* besitzt eine Nase d<5. Im Betriebe hebt 
letztere bei jeder Umdreliung des Radc3 d3 den Arm d13 an, 
wodurch das Schaltrad d11 mit der Schnecke d9 gedreht wird. 
Hierdurch wird unter Vermittelung des Schneckenrades ds die 
Welle d° gedreht, und durch das Zahnrad d7, welches in eine 
Yerzahnung des feststehenden Armes A1 eingreift, wird der 
Schramkettentrager D selbsttatig um den Arm A1 gedreht. Die 
Sperrklinke d1- kann yerdreht und mit dem Sehaltrade, aufier 
Eingriff gebracht werden, sodafi die Bewegung des Armes D 
nach beiden Richtungen erfolgen oder ausgeschaltet werden kann.
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Um die Vorrichtung selbsttatig am Stofie entlang zu be- 
wegen, wird die Seiltrommel G durch folgendea Getriehe all- 
mahlich gedreht:

An eiuer Buchse o des Kegelrades d3 ist yermittels eines 
yerstellbaren Kurbelzapfens e1 eino Zugstange befestigt, welche 
bei jeder Umdrehung des Kegelrades d3 eme Gleitstange hin 
und her bewegt. Die Bewegung der Gleitstange wird unter 
Vermittelung einer Zugstange e4, einer Kurbol e5, einer Sperr- 
klinke ec und eines Sperrrades f auf eine Welle F iibertragen, 
die ihrerseits yermittels einer Sclmecke f3 und eines Sclmecken- 
rades h die Seiltrommel G in Umdrehung versetzt.

Damit sich das Seil regelmaCig auf der Trommel aufwickelt, 
wird dasselbe durch eine Fuhrung I auf der Trommel hin uud 
her bewegt. Die Fuhrung I ist ais Mutter ausgebildet uud 
wird bei Drehung der Welle H durch die Zahnrader h h> li2 
erst auf der Welle H nach einer und darauf nach selbsttatiger 
Umschaltung nach dor anderen Richtung bewegt. Die Welle H 
triigt zu diesem Zweck Rechts- und Linksgewinde.

Um bei hartem Materiał eiu Abdriicken der Vorrichtung vom 
Arbeitsstofi zu yerhindern, ist an dor Yorrichtung an der vom 
Arbeitsstofi abgewandten Seite eine Platte N yorgeseben, die 
yermittels eiuer in einem Auge des Maschinenrahmens B ge- 
fiihrten Schraube yerstellt werden kann und in den Boden 
eingreift.

14 440, vom 30. Juni 02. J a m e s  R e g i n a l d  C h u r c h 
i l l ,  London.  Vorschubvorrichtung fiir Gcstcinbohr- 
m aschbw .

Die Erfiudung betrifft eine einstellbare Vorschubvomchtung 
fur Gesteinbohrmaschinen. Das Wesen derselben beruht darin, 
da(3 an Stelle der sonst iiblichen Vorschubmutter eiu Schnecken- 
rad angewendet wird, welches selbsttatig je nach dem Bohr- 
druck den Vorschub regelt.

Dio Bohrspindel C ist in einem Gehiiuse B gefiihrt, welches 
zwei Zapfen D zur Befestigung au der Spannsaule bezw. an dem 
Bohrgestell triigt. In dem Gehiiuse B ist das Schneckenrad E 
yermittels kegelfórmiger Bohruugen auf zwei Kegelstiimpfen F

D

B
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■ .

gelagert. Letztere sitzen auf einem im Gehiiuse B angeordneten 
vierkantigen Bolzen und konnen durch eine Mutter G2, die einen 
Vierkant G besitzt, einander genahert oder yon einander entfernt 
werden. Werden die Kegelstiimpfe F mit einer gewissen Kraft in 
die Bohrungen des Schneckenrades E geprefit und wird dann die 
Bohrspindel C in Umdrehung yersetzt, so wird das Schneckenrad 
so lange still stehen und ais Vorschubmutter wirken, bis infolge 
des Bohrdruckes die Reibung zwischen dem Gewinde der Bohrspindel 
und den Zahnen des Schneckenrades grofier wird ais die Reibung 
des Schneckenrades auf den Kegelstiimpfen F. Das Schnecken
rad wird alsdann von der Bohrspindel so lange gedreht, d. h. 
der Vorschub horfc so lange auf, bis die Reibung zwischen den 
Kegelstiimpfen und dem Scbneckenrade wieder grofier wird ais 
die Reibung zwischen letzterem nnd der Bohrspindel.

Der Vorschub kann daher, wie ersichtlich, durch Yerstellen 
der Kegelstiimpfe in dem Schneckenrad yermittels der Muttęr G2 
der Hartę des Gesteins genau angepafit worden.

Piitentc der Ter. Staaten Amerikas.
722951, yom 21. Marz 03. Ca r s on  W. Damr on  

in F a i r m o n t ,  West-Virginia. Yorrfchtung sum selbst- 
tiltigcn Kuppelu der Fórderwagen mit dem Fórdcrseil 
und selbsltiltigen Wicdcrlosluaeii der Wagen tom Seil bei
der Streclcmfćrderung.

Dio yorrichtung ist in Seitenansicht dargestellt. Das Forder- 
seil B triigt in Abstśinden auf seino Lange yerteilt mehrere 
solcher ais Mitnehmer wirkenden Yorrichtungeu. Der Mitnehmer 
besteht aus zwei KlemmstUcken 3. welche durch Schrauben- 
bolzen 5 gegen das zwiscbengelegte Seil B zusammengepieiit 
werden. Das untere Klemmstiick tragt zu beiden Seiten je

zwei auf festen Achsen 13 laufende Fuhrungsscheiben -1. Das 
Seil B wird, wie aus der Figur ersichtlich, fest um die Rundungen 
der Achsen 13 gedriickt zur Sicheruug der Mitnehmer auf dem 
Seil. Die Rolleu •! laufen auf Schieuen, welche innerhalb des 
Gleises fiir die Fórderwagen liegen.

Auf dem oberen Klemmstiick 3 ist hinten um 6 drehbar der 
Arm 1 und vorn um 7 drehbar der Arm 2 gelagert. Die Armo
I und 2 stutzen sich nach aufien auf die Ansiitze 12, so daB sio 
durch einen Druck von innen nicht iiber die senkrechte Stellung 
hinausgedrcht werden konnen. Ein kurzer nach innen gerichteter 
Ansatz 9 des Armes 1 fafit mit einem Bolzen 10 in den Schlitz
II eines _ liingeren innereu Gliedes 8 des Armes 2. Das Seil 
bewegt sich unter den Wagen und die auf dem Seile sitzendeu 
Mitnehmer haben die Wagen an der vorderen Radachse oder an 
sonstigen dazu geeigneten Querstiicken zu fassen.

Wird eiu Wagen in der Richtung der Seilbewegung vo« 
hinten gegen einen Mitnehmer geschoben, so driickt die yordere 
Radachse das hintere in Hohe der Achse liegende Glied 1 nieder,

gleitet iiber das niedergedrUekto Glied 1 weg und stofit nun 
gegen das Glied 2. Dieses war durch Niederdrucken des 
Armes 1 infolge der Gelenkverbinduug 8, 9, 10 ebenfalls nach 
innen niedergedriickt worden und wird durch den Anstofi der 
Wagenachse wieder in die senkrechte Lage gebracht. Gleich
zeitig hebt sich infolge der Verbindung 8, 9, 10 der Arm 1 
wieder. Der Wagen ist so mit dem Seil B gekuppelt. Bei eiuer 
Seil-Forderaulage mit den beschriebcnen Mituehmem wird ein 
endloses Seil B verwandt, welches mit jo eiuer seiner beiden 
Bahnen, innerhalb zweier parallel nebeneinander liegender Gleise, 
und zwar in dem einen hin und in dem anderen zuriick sich 
bewegt. Kurz vor den VereiiiiguugsstelIon der beiden Gleise 
vorn uud hinten in ein gemeinsames Gleise befindet sich zwischen 
den Gleisen je eine liegende Seilscheibe, welche am Umfang 
mit Ausuchmungen zur Aufnahme der Mitnehmer yerseheu ist.

Das endlose Seil briugt die Wagen also mit der einen Seil- 
bahn zur Endladestelle hin und mit der anderen Seilbahn von dor- 
selben zuriick. Die Seilscheibe an der Auslaufseito fur die Wagen 
ist nach dieser Seite hin geneigt gelagert, so dafi das Seil hier 
tiefer lauft und die Mitnehmer sich nun von selbst von den 
Wagen losen, welche jetzt infolge ihrer lebendigen Kraft allein 
auf das Mittelgleise laufen.

723 582, vom 24. Marz 03. Cl ar ence  P. Byr ne s  
in P i t t s b u r g ,  Pennsylyanien. Umsteiierungsrorrichtung 
fiir Jtegenerativfeuerungcn.

Die Yorrichtung gehort zu den mit je vier Ventilen, und 
zwar 2 Abgas- und 2 Gasventileu einerseits und 2 Abgas- und 
Luftventilen andererseits arbeitenden Umsteuerungseinrichtungen. 
Je ein Abgas- und eiu Gasyentil zusammen bezw. je ein Abgas- 
und ein Luftventil zusammen siud in je einem besonderon Ventil- 
gehause angeordnet.

Die Fig. stellt einen Liingsschnitt durch einen der Gasum- 
steuerungs-Ventilkiisten dar.

Kanał 2 fuhrt zur Esse, Kanał 3 zum Gasregenerator.
Auf das Mauerwerk ist ein flacher Wasserkasten 4 aufgesetzt. 

Das Wasser wird, der Wannę 4 durch Iiohr 7 zugefiihrt und 
fliefit durch das Uberlautrohr 8 wieder ab. In die Wannę 4 ist 
ein doppolwandiger Kasten 9 mit dem Boden 11 nach oben ein- 
gesotzt. Der Boden 11 bildet ein oben offenes Beeken. Auch 
dieser Kasten wird mit Wasser gekfihlt, welchcs durch Rohr 13 
und das durcblocherte, die Kastenwandungen unten ringsuin 
durchziehende Bohr 12 zugefiihrt wird und durch Uberlaufrohr 14 
abfliefit. Um den Wasserumlauf im Beeken 4 nicht zu hemmen, 
steht der Kasten 9 auf Fiifien 10. In dem Kastenboden 11 ist 
Iiber dem Kanał 3 die umbordete Óffnung 15 vorgesehen,..wahrend 
im Beeken 4 Ober den Kaniilen 2 und 3 die uinbordeten Óffnungen 
5 und G angeordnet sind.
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Ober, deriOffnung 15 ist die Gaskammer 16 auf den Boden 11
gesetzt, in die^das Gasrohr 18 mtłndet.

Die JKatńmerwand 16 hat untere Durchtrittsoffnungen fur 
das Wasser im Becken 11.

In der Gaskammer 16 ist das einen Napf mit in der Mitte 
hocligezogenem Boden 10 darstellende Yentil 20 angeordnet. In 
dem Kasten 9 ist iiber dem Kanał 2 das gleiehąrtige Ventil 25 
yorgesehen. Beiden Ventilen 20 und 25 wird durcli die liohlen 
Ventilstlngen' 21 bezw. 26 von dem Wasserrohr 29 mittels der 
biegsamen Rohrverbindungen 23, 28 Wasser zugefuhrt, das durch 
Uberlaufe (24 bei Ventil 20) in die Becken 11 bezw. 4 abfliefit.

Dio Ventilstangen 21 und 26 sind durch biegsame Zugmittel 
mit einer Scheibe 32 derart yerbunden, daB bei Drehung der 
Scheibe zuniichst das vorher gehobene Ventil auf seinen Sitz 
herabgesenkt und dann erst das vorher geschlossone Ventil an- 
gehnben wird. Die Umsteuerung erfolgt durcli den Hebel 35, 
welcher mit einer in die Ausnehmungen 37 eines Sogmentstuckes 
sehnappenden Fedor 36 yersehen ist.

726 032, yom 28. April 03. H a r r y  S. B u r r e l l  in 
B o l l ę v i l l e ,  Canada. Gcsicimbohrmaschine.

Der Steuerkolben 2 besteht aus einem Holilzylinder, der 
seitlich eine .Offnuug fiir den Eintritt des Druekmittels und 
unten zwei Offnnngcn 14 fiir den Austritt des Druekmittels 
besitzt. Aufierdem ist derselbe auf der unteren Seite mit einer 
mittleren Aussparung yersehen, die mit der Auspuffoffnung 17 
in Verbindung stellt. Der Steuerkolben wird seitlieh in das 
Schiebergehiiuse eingeschoben und dann letzteres durch aufzu- 
schraubende Deckel 3 geschlossen. Gegen Yerdrehung ist der 
Steuerkolben durch einen Federkeil gesichert. Die beiden Seiten 
des Steuergehiiuses stelien durch Kanale 20 mit dem mittleren 
Teil des Arbeitszylinders in Verbindung, der durch Offnungen 23 
direkt mit dem Auspuff yerbunden ist. Der Arbeitskolbeu be
sitzt eine mittlere ringfórmige Anssparung 19.

Die Steuerung wirkt folgendermafieu: Beim Begiun des 
Hubes des Arbeitskolben steht der yordere Raum des Arbeits
zylinders mit dcm Einlafi fur das Druckmittel in Verbindung, 
d. h. der Steuerkolben hat die hintere (rechte) Lage inne und 
die rechte Seite des Steuerkolbens steht durch die yorderen 
Offnungen 20 uud 23 des Arbeitszylinders mit dem Auspuff iu 
Verbindung. Wiihrend der..Hubbewegung schlieCt der Arbeits- 
kolben zuerst die yorderen Offnungen 20 uud 23 und legt darauf

die hinteren Offnungen 20 und 23 frei. Hierdurch wird die 
hintere Seite des Steuerkolbens von der Aufienluft abgeschossen 
und der yordere Raum des Steuerkolbens mit dem Auspuff ver- 
bunden. Der Steuerkolben wird durch den in seinem Inneren 
herrschenden Druck nach vorne (links) gcschleudert und hier
durch der hintere Raum des Arbeitszylinders mit dem Lufteintritt

und der yordere mit dem Auspuff yerbunden, d. h. der Arbeits
kolben wird yorwarts bewegt...

Sobald nun die hinteren Offnungen 20 uml 23 des Arbeits 
zylinders vom Arbeitskolben geschlossen und die yorderen 
Offnungen 20 und 23 frei gelegt sind, wird der hintere Raum 
des Steuergehiiuses mit dem Auspuff yerbunden und der Steuer
kolben wird nach hinten (rechts) geschleudert. Der yordere 
Raum des Arbeitszylinders tritt mit der Eintrittsóffnung fiir das 
Druckmittel und der hintere Raum mit dem Auspuff in Yer
bindung und es beginnt ein neuer Hub.

726 !)48, vom 5. Mai 03. G o r d o n  La n d  in Denve r ,  
Colorado. Erzzen trifuge.

Durch die Zentrifuge sollen aus den von Zerkleinerungsmiihlen 
oder Erzwaschen abgehenden Schlammwassern die spezifisch 
schwereren, also erzhaltigen Teilchen abgeschieden werden. Die 
Erzschleuder besteht aus der tiefen Schale B, welcho auf ICugeln C 
gelagert ist und durch die in die untere Zahnung E der Schale 
eingreifenden Zahntriebe D in schnelle Umdrehung versetzt wird. 
Durch die Mitte des Schalenbodens ist ein oben offenes Rohr A 
hindurchgefiihrt und in der Schale befestigt, welches nur bis zu 
einem gowissen Abstande unter der Hohe des Schalenrandes 
hinaufreicht.

Das Rohr A triigt in einiger Entfernung iiber dem oberen 
Rohrrand einen kegelfórmigen Hut H. Ueber diesem miindet 
das mit dem Trichter J  yerbundene Eintragrohr .1* fiir die

Triibe. In dio Schale ist zwischen dem inneren Rohr A und der 
Schalenwandung ein Stahlzylinder E1 der Hohe nach yerstellbar 
eingehiingt. Der Zylinder E1 reicht bis nahe 'auf den Schalen- 
boden herab. Die durch Rohr J  eingetragene Triibe erfatyt 
durch den Konus H eine Verteiluug und wird dann iu der 
Schale B untev Anfiilluug derselben bis zu einer gewissen Hohe 
derart geschieden, dafi die leichteren Schliimme in der Mitte 
bleiben und allmiihlich durch Rohr A ausgetragcu werden. Die 
schwereren Teilchen werden dagegen durch die Zeutrifugalwirkung 
nach aufien getrieben. In ihrer Fliehbewegung werden diese 
Teilchen durch den Zylinder E1 anfgehalten; sie sinken hier 
infolge ihrer Schwere. herab, bis sie unter dem Zylinder her in 
den wciteren Teil der Schale treten und hier infolge der Zentri- 
fugalwirkung wieder aufsteigen und in die ringfórmige Austrag- 
rinne G ilbertreten.

BUclierschau.
Zur Besprechung eirigegangene B iiehor:

(Die Redaktion behalt sich eine eingehende Besprechung geeigneter 
Werke yor.)

Di es e l ,  R .: Solidarismus. Natiirliche wirtschaftliche Er- 
lósnng des Menschen. 124 S. Hiinchen u. Berlin.
Druck u. Yerlag vou R. Oldenbourg. 1903.
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H ue de Gr a i s ,  Graf: Handbuch der Ycrfaśsung und Ver- 
walfung in PrenCen und dem Deutschon Reiche. 16. Aufl. 
646 S. Berlin. Yerlag von Julius Springer. 1904. 
Pr. geb. 7,50 JL  

TJpponbor u ,  F . : Deutscher Kalender fiu- Ęlektroteęhniker.
1904. 21. Jalirg. 2 Teile. Miinclieu u. Berlin. Druck
u. Yerlag von R. Oldcnbourg. 1904. Pr. 5 J l.

Z citsclirifteiiscliau .
(Wegea der Titel-Abkiirzuugen vergl. Nr. 2.)

M inera log ie , G eologie.
E t u d e  p a l ó 6 n t o l o g i q u e  ot  s t r a t i g r a p h i q u e  du 

t o r r a i n  l i on i l l i e r  du Nor d  do la Be l g i que .  Yon 
Pournearier und Renier. 2 Karten. Ann. Belg. Bd. YIII, 
.4. Lieferung. S. 1183/1307.

B o rg b a u te c h n ik  (einsclil. Aufbereitung pp.).
L os p r i n c i p a u x  g i s o mo n t s  de p e t r o l e  du monde.  

Yon Demaret. Ann. des trav. publ. deBolgique. Okt. 34 Abb. 
Entstohung des Petroleums, die geologischen Yerhaltnisse; 
die Aufsuchung, Gewinnung, Reinigurig, der Transport und 
dio Produktion in RuCland, Amerika, Galizien, Rumfinien
u. a. Landem.

T ho  K i m b e r l e y  d i a mo n d  mines .  Yon Conrad. Ir. 
Ago. 19. Nov. S. 3/5. 7 Textfig. Kurźer TJeberblick
iiber den Diamantbergbau Kimberleys an dor Hand der 
beigegebenen Abbildungen.

U e b e r  de n  Sc h i i t t e l l i e r d ,  S y s t e m F e r r a r i s -  
G r u s o n w e r k .  Yon Blomeke, B. H. Ztg. 27. Nov. 
S. 577/9. 11 Abb. Beschreibung des unter Nr. 105 097 
im deutschen Reiche patentierten Schuttelherdes und der 
vom Krnpp-Grusonwcrk getroffenen Yerbesserungen. Ueber- 
sicht uber Yersuclie hinsichtlich des Ausbringens. (SchluC 
folgt.)

M asch inen -, D am p fk esse lw esen , E le k tro te c h n ik .
D ie D a m p f t u r b i n e  von R i e d l o r - S t u mp f ,  Wiener 

Dampfk. Z. Nov. S. 141/42. 5 Abb. Beschreibung der 
Konstruktion und Arbeitswei.se.

D io V e r b r e . n n u n g s mo t o r o n  auf  der  D e u t s c h e n  
S t ś i d t e - A u s s t e l l u n g  in D r e s d e n  1903. Yon Freitag. 
(SchluC.) Dingl. P. J . 28. Nor. S. 760 4. 11 Abb.

S a u g g e n e r a t o r g a s -  oder  L o k o mo b i l e n - An l a g e ?  
Yon Neuberg. Gasmotorentochnik. Nov. S. 122/23. Gegen- 
uborstellung der Anlagekosten, der allgemeinen und totalen 
Betriebskosten einer Sauggeneratorgasanlage und einer 
Kompound-Lokohiobile von 50 und 100 PS.

Mot or e  fi ir  a r m e  G ase. Yon Mathot. Gasmotoren- 
technik. Nov. S. 123/5. Die Rentabilitat der Gasinotoren 
ist nicht mehr au die Yerwendung ven Anthrazitkohlen 
gebunden. (Forts. fo lg t.).

M o n d - g a s - d r i v e n  r o l l i n g  mi l l s  and  p owe r  p l a n t  
a t  t h e  w o r k s  of  Me s s r s .  Mo n k s ,  Ha l l  & Co., Itd. ,  
W a r j i n g t o n .  15 Abb. Ir. Coal Tr. R. 27. Noyemb. 
S. 1559/62.

A n t l i r a c i t e  g a s  p r o d u c e r s  for  power  pur poses .  
(Forts.) 3 Abb. Ir. Coal Tr. R. 27. Nov. S. 1565/6. 
Beschreibung der Generatoren von Bowman und Dowson.

D ie F e r n g a s l e i t u ń g  L ii b o c k - T r a v e in u n d e. Yon 
Hase. J. Gas. Bel. S. 985/88. Beschreibung eiuer Fern- 
gasleitung yon 19,5 km Lange mit einem Betriebsdruck 
von 0,6 Atm.

An e l oc t r i c  t r a y e l i n g  c r a nc  in r a i l r o a d  yar ds .  
Ir. Age. 19. Nov. S. 1/2. 1 Textfig. Beschreibung einer 
neuen elektrisclien Krananlage der Pennsylvania Railroad 
iu Buffalo, N.-Y., von 40 t Tragfahigkeit.

A now coal  conyeyor .  Eng. Min. J . 21. Nov. 
S. 778. Beschreibung der Traiisporteinrichtung und An- 
gabe der Leistung.

D ie P a r i s e r  S t a d t b a h n .  Yon Troskę. (Forts.) 
Z. D. Ing. 2S. Nov. S. 1727 1736. Steigungs- und Krum- 
mungsyerhaltnisse. 24 Textfig. (Forts. folgt.)

Rol i r l e i t ungei i .  Dampfkessel Ueb. Z. 25. Nov. 
S. 945 '48. Beschreibung einer Anzahl moderner Rohr- 
leittings-Anordiningen. 13 Abb.

S p o i s o wa s s c r - Re i n i g u n g .  Dampfkessel Ueb. Z. 
25. Nov. S. 949/51. Beschreibung des Yerfahrens yon 
Morgenstern.

H ot wa t e r  me l e r s  in b o i l e r  p l a n t  pr ac t i ce .  Yon 
Drew. Ir. Age. 19. Nov. S. 22/8. 2 Textfig.

E l e c t r o i n o t o r - d r i f v e u  s l i pmas k i n .  Von Hedin. 
Teknisk Tidskrift. 14. Nov. Beschreibung einer von der 
Allgem. schwedischen Elektrizitats-Gesellschaft ausgeffthrten 
Anlage einer durch Elektromotor betriebenen Schleif- 
mascliine.

J a m v a g s d r i f t  med v: txel s t rom.  Yon Hierse- 
mann. Teknisk Tidskrift. 14. Nov. Die Yerwendung von 
Wechtelstrom zutn Balinbetrieb.

Om h o g s p f i ń i i i g s i s o l a t i on .  Yon Harden. Teknisk 
Tidskrift. 14. Nov.

H iittonw esen , C hem ische T echnologie , Chem ie, 
P h y s ik .

Den BHue  l i s ka  k u 1 p r o fni  n g s m o to d e n s a n v a n d -  
b a r h e t  vid f a s t s t a l l a n d e  af  s t r a c k h a l l f a s t h e t s -  
e g e n s k a p e r n a  lios j a m  och s tal .  A'on Dillner. 
Jemkontor. Annal. Heft 4/6. Der Bericht gibt die Er- 
gebnisse wieder, welche die Untersiichungen der Konigi. 
Matorialpriifungsąnstiilt Stockholm hinsichtlich der Yer- 
wendbarkeit der Brinellschon Kugelprufungsinethode zm 
Bestimmung der Streckfestigkeit von Stahl und Eisen ge- 
liefert haben. Der Bericht gliedert sich in 1) Beitrago 
zur theoretischen Entwicklung der Kugelpriifungsmethode, 
2) Untersuchungsmateiial und dessen Festigkeitseigenschaften 
nebst chemiselier Zusainmensetzung, 3) Bestimmung der 
Hartę und Bruchgrenze :i) nach Briiiells Methode, b) nach 
dor Jletliode mit konstantem Kugeleindruck, c) Einwirkung 
der chemischeu Zusainmensetzung des Prufungsmaterials 
auf das erlialtene Resultat, d) Einwirkung der Bear- 
beitung auf das erlialtene Resultat, 4) Bestimmung der 
Streckgrenze a) nach Brinells Methode, b) nach modi- 
fizierter Methode, 5) Bestimmung der Dehnbarkeit, 6) Zu- 
sammenfassung der gewonnenen Resultate.

U n d e r s ó k n i n g  5 fver de m a g n e t i s k a  e g e n s -  
k a p e r n a  hos na g r a  i s r e n s k a  j a r n m a l m e r  i n g a e n d e  
mi ne r a ł .  Yon Holin. Jemkontor. Annal. Heft 4/6. 
Untersuchung der magnetischen Eigenschaften yerschiedener 
Mineralien in schwedischen Eisenerzen.

Om a n r i k n i n g  a f  s v e n s k a  j a r n m a l m e r .  Yon 
Petersson. Jemkontor. Annal. Heft 4. Das Anreichern
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der Eisenerze geschieht in Schweden entweder auf magne- 
tischem oder auf nassein Wege. Yerfasser gibt eine Bc- 
schreibung: A) derApparatefurmagnetischeAnreichertingund 
zwar des „Monarcli-", „Gróndal-", „Heberle-", „Froding-1'1', 
„Eriksson-", ,,P orsgr|n-‘‘ Separatora und im AnschluG hieran 
eine gedrangte Schilderung der Anreicherungsatilagen in 
Herriing, Svart5n, Bagga, Strassa, Klacka Lerberg, Persberg, 
Rome, BredsjS nnd Blotberg, B) der Anlagen, welcho auf 
nassem Wege anreicliern, niimlicli die Werko yon Langban, 
Risberg, Kantorp, Striberg, Kall mora. SehlieClich wird eine 
Cbersięlit iiber Anreicherungsvorsucho mit ungleicbartigen 
Erzen gegeben.

T r o p e n a s  b e s s e me r p r o c e s s .  Yon Johansson. Jern- 
kontor. Annal. Heft 4 /6 . Konstruktion, Betriebsergeb- 
nisse(; und Yorteile des Tropenaskonverters.

Ofve r f ors  o k med on Scli w a r t z ’ugn.  Jernkontor. 
Annal. bib. 11. Bericlit iiber anierikanische Yersuche, in 
einem Schwartz-Ofen Aduzierungseisen zu scliinelzon.

Y a r m e b e h a n d l i n g e n s  i i iYorkan pa  s t a l  med 
b ó g  m a n g a u h a l t .  Yon Lloyd. Jernkontor. Annal. 
bili. 11. Untersucliungen iiber die Einwirkung warmer 
Beliandlung von Stahl mit iiber 1 pCt. Mn haben ergeben, 
daC a) ein Stahl 0,46 pCt. O und 1,33 pCt. Mn, auf normale 
Walzwiirme gebracht, sehr sprSdo wird, wenn er an der 
Luft abktihlt, b) langsamo Abkiihlnng oder Erwarmung 
auf 9 5 0 11 C. wahrend 18 Stunden dio Dehnbarkeit des 
Stahles erhoht, dagegen seine Streckfestigkeit herabsetzt,
c) Erhitzung bis auf Walzwiirme dio KorngroCe des Stahls 
ganz bedeutend erhoht, nachfolgende Erhitzung auf 950"  C. 
und anschlieGeńde langsamo Abkiihlung aber dieselhe ver- 
kleinert.

B e h a n d l u n g  von Z i n k o r z e n  im e l e k t r i s c h e n  
Ofen z u r  D a r s t e l l u n g  von  m e t a l l i s c h e m  Zi nk  
uud  yon Z i n k we i C.  B. II. Zlg. 27. Nov. S. 580/1. 
Auszug aus einer yon A. Salgues der Societe dos Ingenieurs 
civils de Franco gemachten Mitteilung (L’Eclairage electrique 
1903, Bd. 36, S. 465/74) iiber sein olcktrothermisches 
Gewiuimngsverfahren. Ilerstollung von Zinkstaub. Un- 
mittelbare Erzeugung von kompaktom Zink. Kondensator. 
Okonomie des Yorfahrens. Fabrikation von ZinkweiC.

M e r t o n ’s c a l c i n i n g  fuTi iaco.  Yon Power. Eng. 
Min. J . 21. Nov. S. 775/6. 2 Abb. Beschreibung des
Rostofons, Arbeitsweise, Leistung und Kostermngabo.

S a n d b l a s t e r n s  a ny a n d a i i d e  f or  r e n g o r i n g  af  
m e t a l l y t o r .  Jernkontor. Annal. bili. 11. Mittei
lungen uber Kosten bei Yerwendnng .yon Sąndgeblason zur 
Reinigung yon Metal 1 flach en.

Volkswirtsehaft und Statistik.
D io E i n n a h m e n  d e r  g e s a m t e n  d e u t s e h e n  

B a h n e n  im Mo n a t  O k t o b e r .  Z. D. Eis. V. 21. Xov.
S. 1369. Die Einnahmen ans dem Personenverkehr be- 
trugon 45 844 201 -Jl. (4- 2 873 745 'Jt. g. d. Vorjahr), 
aus dem Guterverkelir 118 783 372 --//. ( -r 6 644 925 JL
g. d. Vorjahr).

B e r i c h t o  d e r  b e l g i s c l i e n  B e r g r e v i e r b e a m t e n  
i i ber  das  1. H a l b j a h r  1903. Ann. Belg. Bd. VIII,
4. Lieferung, S. 1133/60.

S t a t i s t i s c h e  M i t t e i l u n g e n  i iber  E r z v e r f r a c l i -  
t u n g  von K i r un  a. Teknisk Tidskrift. 14. Nov. Im 
Oktober d. J . wurden von Kiruna nach N arrik 117 838 t 
und seit Beginn des Jahres 780 889 t Erz verfrachtet.

Ou t l o o k  for  n a t i o n a l  e i g h t - h o u r  l e g i s l a t i o n .  
Ir. Ago. 19. Nov. S. 18. Die Frage der Einfuhrung des 
Sstundigen Arbeitstages iu einer Reihe von Industrien 
wird den KongreC der Vereii>igtcn Staaten in seiner jetzigen 
Tagung beschaftigen. Die yon der MąCregel zu befurch- 
tende Schadigung des Exporthandols fallt bei der gegen- 
wartigen ungiinstigen Geschaftslago noch besonders ins 
Gewicht und verniindei't ihre schon an und fiir sich nicht 
gunstigen Aussichton.

S t a t i s t i s c h e  A n g a b e n  i iber  dio E i s e n b a h n e n  
d e r  Schwe i z  im J a h r e  1 9 0 1 ,- i ib e r  d ie  G o t t h a r d -  
b a h n  im J a h r e  1902, i i be r  dio b e l g i s c l i e n ,  n i ode r -  
l a n d i s c h e n  u n d  f r a n z o s i s c h e n  E i s e n b a h n e n ,  die  
E i s e n b a h n e n  d e r  Y o r e i n i g t e n  S t a a t e n  von A m e r i k a  
i n  -den J a l i r e n  1899/1900 und 1900/1901. Archiv f. 
Eis. Heft 6.

V erk ehrswesen.
D ie E i n h e i t s b e w e g u n g  u n t e r  de n  E i s e n b a h n e n  

,der  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  von  N o r d a m o r i k a .  Von 
Wiedenfeld. Arch. f. Eis. Heft 6.

R u s s i s c h e  E i s e n b a h  n p o l i t i k  im 19. J a h r -  
h u n d e r t  von 1S36— 1881. Von Matthesius. Arch. 
f. Eis. Heft 6.

40-ton  s t e e l  h o p p e r  w a g o n s  of t h e  Ca l e d o n i a n  
Ra i l wa y .  Coli. G. 27. Nov. S. 1131. 1 Textfig. Wagen 
von 40 t Tragfahigkeit fiir Kokstransport.

P erśo iiiilien ;

Am 2.- Dezbr. yerschied in Bonn Seine Eszellenz 
der Wirkiiche Gclieime Rat, Oberberghauptniann a. D. 
Dr. August H uyssen . Wir behalten uns vor, auf den 
Lebensgang des Entschlafenen noch zuriick zu kommen.

Der Bergassessor S c h l e n k e r  ist zum Kaiserlichen 
Regiernngsrat und Mitglied des Patentamtes ernannt worden.

Der Gerichtsassessor L o h m a n n ,  bisher bei dem Kgl. 
Oberbergamte in Halle a. S. beschaftigt, ist der Kgl. 
Bergwerksdirektion zu Saarbrucken, der Gerichtsassessor 
Be l i n g ,  bisher bei dem Kgl. Bergrevierbeamten in Eis- 
leben beschaftigt, ist dem Kgl. Oberbergamte in Claus- 
tlial uberwieseu worden.

Der bisher beurlaubte Oberbergamtsmarksclieider L o n s -  
do r f e r  ist auf seinen Antrag aus dem Staatsdienste ent- 
lassen worden.

Die Bergreferendare: Dr. Otto Se i f f e r t ,  Karl C l a u s e r t  
und Erich S a c h s  o (Oberbergamtsbezirk Halle) haben am 
28. November ds. Js . die zweito Staatspriifung bestanden.

Der Inseratenteil der lieutigen Nummer enthalt auf Seite XVII die Bilanz der 

Rombacher Huttenwerke, Rombach (Lothringen.)


