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Oberberghauptniann uud M inistcrialdirektor a. D.,

Am . 2. Dezember ds. Js. verschied in Bonn nacli 
einem arbeitsreichen Leben im Alter von nahęzu 80 
Jahren der Konigl. Oberberghauptmann und Ministerial- 
direktor a. D., der Wirkiiche Gelieime Rat, Exzellenz 
Dr. A u g u s t  H u y ssen .

Geboren am 28. April 1824 zu Nymegen (Nieder- 
lande), erliielt der Yerstorbene seine Schulbildung auf 
dem Gymnasium zu Cleve, das er im Herbste 1842 
nacli bestandener Reifeprufung yerlietó, um sieli dem 
Bergfacb zu widmen. Auf seine Meldung wurde er 
am 13. Oktober 1842 in die Zahl der Bergbaubeflissenen 
aufgenommen und zur Erledigung des Yorgeschriebenen 
Probejahrs dom damaligen Essen-Werdenscheu Bergamte 
uberwiesen. Die akademiseben Studien legte er auf 
den Universitaten in Halle und Berlin zuruck, wurde 
im Jahre 1850 zum Referendar fiir das Berg-, lliitten- 
und Salinenfach ernannt und bekleidete dann das Amt 
eines BerggescKworenen fur das Bergrerier Witten. Im 
Jahre 1852 trat er ais Hulfsarbeiter bei der Ministerial- 
abteilung fiir Bergwesen ein und arbeitete hier vor- 
■wiegend bei dor Redaktion der neugegrundeten Zeit
schrift fur das Berg-, Hutten- und Salinenwesen. Diese 
Beschaftigung setzte er auch nach der im Mai 1854

W irki. Geh. Rat Dr. August Iluyssen. E xzellenz

erfolgten Ernennung zum Oberbcrgamts-Assessor weiter 
fort, bis ihm die Direktorstelle des Bergamts zu Dureń 
iibertragen wurde. in der er indos nur wenige Jahre 
verblieb. Durch Allerhochstes Patent vom 3. Miirz 1856 
wurde ihm der Charakter ais Bergrat beigelegt.

In Anerkennung seiner hervorragenden Kenntnisse 
und seiner erfolgreichen Tiitigkeit wurde Huyssen im 
Miirz 1861 zum Oberbergrat befordert. bei dieser 
Gelegenheit auch durch die Yerleffiung des Clfflrakters 
ais Geheimer Bergrat ausgezeichnet und schon wenige 
Monate darauf — also in verh&ltnism&Big jungen Jahren 
— mit der verantwortungsreichen Stellung des Berghaupt- 
manns und Oberbergamtsdirektors zu Breslau betraut. Im 
Anfange des Jahres 1S64 siedelte er iu gleicher Eigen- 
sehaft nach Halle a. S. uber, wo er 20 Jahre hindureb 
in der ersprieBlichsten Weise gewirkt und insbesondere- 
der Entwicklung des Tiefbohrwesens, der Salinen und 
des fiir den hallischen Bezirk so wichtigen Salzbergbaus 
seine Fursorge zugewandt bat. In den Jahren 1882 
bis 1886 gehorte er ais Vertreter der beiden Mansfelder 
Kreise dem Abgeordnetenhause an, an dessen Arbeiten 
er ruhrigen Anteil nalnn.

Nach dem Ausseheiden Serlos am 1. Dezember 1884
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wurde er ais Oberberghauptmann und Ministerialdirektor 
an dio Spitze der Bergverwaltung beru fon. In diese
Zeit seiner Tiitigkeit fallt die Entwicklung der sozial- 
politischen Gesetzgebung, die ilim ein auBerordentlich 
reiches Arbeitsfeld brachte, und der er seine Krafte mit 
der grofiten Hingebung widmete. Der Verbesserung 
der Arbeiterverli5ltnisse galt yon jeher sein eifrigstes 
Bestreben, und er hat — wie er im Leben mehnnals 
geSuGert — in der Anhiinglichkęit und in dem Yer- 
trauen der Arbeiterschaft den Lohn fur seine Bemiihungen 
in reichem MaCe gefnnden.

Die vielseitigen Yerdicnsto des ITeimgegangenen 
fanden aucli an Allerhochster Stelle durch Yerleihung 
des Roten Adlerordens U. Klasse mit Eichenlaub im 
Jahre 1877 und des Sternes zu diesem Orden beim 
Ordensfeste im Jahre 1887 wiederholt Anerkennung; 
auch wurden ihm das Kommandeurkreuz III. Klasse 
des Herzoglieh Anhaltischen Hausordens Albrechts des 
Biiren, das Kommandeurkreuz I. Klasse des Herzoglieh 
Braunschweigischen Ordens Heinnchs des Lii wen, das 
Ehrenkreuz 1.. Klasse des Fiirstlich Lippischen Haus
ordens mit goldener Krone und das Komthurkreuz

Kriiftbedarf ron 15
Von Ingenieur Hi 

Hierzu Ta

Tm Gegensatz zu den mit Dampf. Gas, Wasser oder 
Druckluft betriebenen Motoren gewiihrt die elektrische 
Kraftubertragung den Yorteil, daB man jederzeit ohne 
jegliche Yorbereitung einfacli durch Ablesen der Mefi- 
instrumente den Kraftbedarf der von dem elektrischen 
Motor betatigten Arbeitsmaschine feststellen kann. 
Bedient man sich registrierender Mefiinstrumente, so 
erhalt man Dauerdiagramme, welche alle Bęląstungs- 
scliwankungen der Arbeitsmaschine wiedergeben.' Bei 
dem lebhaften Interesse, welches fur eine derartige 
Analyse des Kraftbedarfes ober- und unterirdischer 
Bergwerksmaschinen besteht, fand der Yorschlag der 
Accumulatoren fabrik Aktien - Gesellschaft, Berlin und 
Hagen, die Belastung einiger elektrischer Bergwerks- 
anlagen durch ein registrierendes MeCinstrument auf- 
zeichnen zu lassen, seitens des Yereins fiir die berg
baulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund 
zu Essen und seitens mehrerer Zechenverwaltungen 
tatkriiftige Unterstiitzung. Da das zur Yerfugung 
stehende MeBinstriunent ein selbstschreibendes Gleich- 
strom-Amperemeter war, kamen fur die Untersuchungen 
Yorlfuifig nur Anlagen dieser Stromart in Betracht.

Das Instrument ist nach dem Deprez-d’Arsonvalsęhen 
System gebaut. In den zu messenden Strom wird ein 
der Stromstarke entsprechendes Wehr (shunt) ein- 
geschaltet, zu dem das Instnunent im Nebenschlufi 
liegt. Diese Einrichtung ermoglicht den Gebrauch des 
Instruments fiir verschiedone Stromstiirken.

des Grofiherzoglich Ifeeklenburgischen Ordens der 
Wendischen Krone verliehen. Beim Ausscheiden aus 
dem Staatsdienste am 1. Noyember 1891 erhielt er 
den Charakter ais Wirklicher Geheimer Bat mit dem 
Pradikat „Eizellenzf.

Der Verewigte hat sich indes nicht nur ais Yer- 
waltungsbeamter, sondern auch durch schriftstellerische 
Tatigkeit auf geologischcm, berg- und salinentechnischem 
Gebiete, sowio durch Abhandlungen uber Arbeiter- 
angelegenheiten und einen Kommentar zum Berggesetz 
grofie Verdienste erworben, welche besonders durch 
seine Ernennung zum Mitgliede der Kaiserlich Leo- 
poldinischen-Cąrolinischen Akademie der Naturforscher 
im Jahre 1893 gewfirdigt wurden. Der von ihm schon 
seit Mitte 'der funfziger Jahre herausgegebene Berg- 
und Hiittenkalender hat unter den Eachleuten weiteste 
Verbreitung gefunden. Die Herausgabe dieses Kalenders 
hat den Verewigten auch nach seinem Ubertritt in den 
Ruhestand )>is in die allerletzte Zeit iu engster Puhlung 
mit dem Bergbau erhalten.

Sein Wirken . und seine personliclien Eigenschaften 
werden ihm uberall ein ehrenvolles Andenken sichern.

i-gw erksiiiasehinen.
ber ,  Gelnhauseii. 
el 52—02.

Der Papierstreifen, auf welchem der Zeiger semen 
Ausschlag - kenntlich macht, besitzt eine Breite von 
100 mm und ist in 10 Felder von je 10 mm ein- 
geteilt, die wieder in Unterabteilungen von je 2 mm 
zerlegt sind. Der PapierYorsclmb wird durch ein Uhr- 
werk mit einer Geschwindigkeit von 10 mm in der 
Minutę bewirkt. Eine Papierrolle- liefert einen Streifen 
von 100 m Lange, geniigt also bei einer Geschwindig
keit von 600 mm in der Stunde fur eine Dauer- 
registrierung wahrend einer ganzen Woche. Um die 
Ablesung zu erleichtern und gleichzeitig den Zeitpunkt 
der Eegistrierung zu markieren, ist das Papier auch 
der Liinge nach in Felder von je 100 mm geteilt und 
jeder Teilstrich mit der entsprechenden Stunden- bezw. 
Minutenzahl versehen. Die Starkę des zu messenden 
Stromes wird in der Weise bestimmt, dafi der Wert 
des Zeigerausschlages mit einem Quotienten,

Kapazitiit des Wehres 
100

multipliziert wird.

Die Berucksichtigung der Yerschiedenen Betriebs- 
arten Yon Bergwerksmaschinen wurde dadurch eiY.ielt, 
dafi man die_Versuche auf die beiden gi-ofien Gruppen, 
namlich a) solche mit annahernd gleichmiifiiger Belastung: 
Yentilatoren, Pumpen, Kompressoren, Aufbereitungs- 
maschinen usw., b) solche mit intermittierender oder 
starken Scliwankungen unterworfener Belastung: FSrder-
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inaschinen, Haspol, Streckcnforderungen, Schiebebuhnen, 
Koksausdrtickmaschineu usw. ausdolmto.

Um den unter a fallenden Kraftverbrauch in einer 
,,Ifohlenw;ische‘L festzustellen, wurde vom 12. August 
morgens 8 Uhr bis zum niicbstfolgenden Tage morgens 
8 Uhr der Stromverbrauch aufgezeicbnet, der in der 
Kohlenwaśche auf „Schacht Emscher“ des Kolner 
Bergwerks-Yereins, A.-G., benotigt wurde.

Zur Stromerzeugung diente:
1 Hauptdynamo fur 810 Amp x  500 V.

Es wurden gespeist:

Strom kreis I, Wiische, mit
1 Hauptmotor fiir 122 Amp und 
1 Motor fiir 34 Amp,

Stromkreis II, Separation, mit
1 Motor fiir 62 Amp fur Leseband u. Siebe und
3 Motoren fiir je 34 Amp fur Zentrifugalpumpen,

Stromkreis III, Yentilątion, mit 
1 Motor fiir 78 Amp,

Stromkreis IV, Schiebebiiline, mit 
1 Motor von 8 PS

Stromkreis V, Pumpen in der Grube, mit 
1 Motor fur 47 Amp,
1 Motor fur 38 Amp.

Der Ampereschreiber wurde parallel zu der Haupt
dynamo mit einem Wehr fur 500 Amp eingeschaltet. 
lis befandeu sieli in Betrieb am:

12. Aug. 1903

vorm. libr die Wiische (Separation, 
Spritzwassorpumpe, Becherw 
pumpe).

Von 8 Uhr morgens 
10 „ ,,
10.20 ..
11 , ,
11.50 

]
1.20 
2. 10 
2.20 
2.45
3.30
3.30 
4.10 
5.40 
G.05

»
nachm.

morgens

Hauptmotor, 
erk, Schlamm-

bis um 10
,  V  10.20
•• ,  U
„ 11.50
,  1
V „ 1.20
,  ,  2.10, ,  2.20
V „ 2.45
,  ,  3.30
„  „ 3.30

., 4.10
,, 5.40

0.05

Aus diesen Aufzeichnungen ist ersichtlich, daB die 
stromerzeugende Dynamo nebst der sie betreibenden 
Dampfmaschine nur von morgens 5 Uhr 40 bis nach- 
mittags 2 Uhr 10 mit gunstiger Belastung arbeitete, 
von da an bis zum anderen Morgen um 5 Uhr 40 nur 
sehr schwach belastet war, mithin ungiinstig arbeitete. 
Wahrend dieser Zeit wurden nur rund 750 Amp-Std.

Hinzu kamen von: 
vorm. 10 Uhr bis 10 Uhr 20 Pumpeńmotor, Grube, 

„  10 30 „  11 ,, 15 Entwasserungs-Pumpe
fiir die Wiische.

Abgesetzt wurden: 
nachm. 2 Uhr 10 die Separation,

„  2 20 Haupt-Becherwerksmotoru.Schlamm-
pumpe,

•„ 2 „ 25 Spritzwasserpumpe.
In Betrieb waren von: 

nachm. 2 Uhr bis 2 Uhr 25 Entwasserungspumpe
fiir die Wiische,

„ 2 „ 45 „ 3 „ 30 Motor fur die Polder-
anlage.

13. August 1903 
vorm. von 3 Uhr 30 bis 4 Uhr 10 Pumpeńmotor, Grube.

In der 'Wiische wurden in Betrieb gesetzt und vcr- 
blieben darin bei Ausschaltung dos Instruments: 
vorm. 5 Uhr 35 Separation,

„ 5 „ 40 Hauptmotor, Spritzwasserpumpe,
„ 5 ,, 45 Becherwerk, Schlammpumpe.

Die Benutzung der Schiehebuhne ist nicht aufgegeben, 
sie ist auch, wie aus dem Diagramm ersichtlich, von 
keiner Bedeutung fiir den Stromverbrauch.

Das von dem Ampereschreiber gezeichnete und auf 
den Tafeln 52 u. 53*) wiedergegebene Diagramm zeigt 
einen sehr gleichmaBigen Yerlauf der unten angegebenen 
Stromentnahme.

*) Die von dem Ampereschreiber aufgezeiehueten u»d auf 
den anliegenden Tafeln wiedergegebenen Kurven sind von oben 
reehts nach links zu leseu. Der Aufang einer Kurve auf der 
rechten Seite schliefit an das linkę Ende der niichst hiiher 
liegenden bez. bei zusaminerigehorenden Tafeln au das liuke 
untere Ende der yorhergehenden Tafel an.

Auf den Tafeln 52 u. 53 sowie 56 bis 02 sind die den hori- 
zontalen Linien beigedruckten Zahlen von 0—100 mit „5“ zu 
multiplizieren, um den Stromverbnjuch in Ampere zu erbalteu; 
auf Tafel 54 und 55 ist der Yerbrauch direkt abzulesen.

Uhr Torm. durchschnittlich 240 Amp
,  ,  270 ,

i; » 250 „
270 ,
240 „
210
245 ..
190 .,
50 ,
90 
45

» 75 »
45 ,,

.. .. 215
„ -V ,  220 ,,

Strom erfordert, die in einer Accuinulatoren-Batterie 
aufgespeichert werden kónnten, wodurch der ganze 
Nachtbetrieb der Maschinenanlage entbehrlich wurde.

Da in dem vorliegenden Falle, bei welchem starkę 
Schwankungen in der Stromentnahme nicht yorkommen, 
eine Pufferwirkung der Batterie nicht nijtig ist, so 
wird es sich eni])fehlen, eine Speicher-Batterie zu wiihlen,

))
nachm.

morgens
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die, nach dor ersten Schicht von der vorlmndenen Dynamo 
in 3 Stunden aufgeladen, die Spiitere Stromabgabe uber- 
nimmt.

Ganz verschieden stellt sich der Kraftverbrauch bezw. 
die Stromentnahme bei Anlagen, die unter b fallen, d. li. 
Anlagen unter Tage mit start wechselnder Belastung.

Mit dem gleichen Ampereschreiber wurde vom 
13. August 1903 morgens 9 Uhr bis zum nachst- 
folgenden Tage morgens 9 Uhr auf Schacht Anna 
des Kolner Bei-gwerks-Yereins, A.-G., der fur den Betrieb 
von 2 unter Tage aufgestellten Haspeln verbrauchte 
Strom aufgenommen.

Zur Stromerzeugung diente:
1 Hauptdynamo fiir 80 Amp x  500—550 Y; 

Leistung 40 KW.
Es wurden betrieben:

2 Haspel fiir 100 m Teufe und 850 kg Nutzlast 
bei 1,2 m Seilgeschwindigkeit.

Jeder Haspel ist mit 2 Motoren von je 
12 PS versehen, die durcli Kontroller parallel 
oder hintereinander geschaltet werden konnen. 
Vorgesohene Forderung 25 Wagen in der Std.

Der Ampereschreiber war mittels Wehrs fiir 100 Amp 
an die Hauptdynamo angeschlossen.

In Betrieb befanden sich am:
13. August 1903 yon 

vorm. 9 Uhr bis nachm. 2 Uhr 30 2 Haspel,
nachm. 2 „ 30 „ „ 10 „ 1 „ (von

„ 10 „ ,, „ 11 „ lief die Ma
schine leer),

„ 11 ,, ,, yorm. 3 „ 30 dos 14. August
1 Haspel (for- 
derte Wasser).

Am 14. August 1903 von 
vorm. 3 Ulu- 30 bis vorm. 5 Uhr war die Maschine

aufier Betrieb. Von
„ 5 ,, „ „ 9 Uhr waren 2 Haspel in

Betrieb.
Aufier den beiden Haspeln wurden von der Dynamo 

noch eine geringe Anzahl Gliihlampen unter Tage, ca. 
20 Stiick, mit Strom yęrsorgt, wiihrend die iiber Tage 
angebrachten Lampen aus einer besonderen, mit Accu- 
mulatoren versehenen Anlage gespeist wurden.

Aus den Kuiwen auf Tafel 54 und 55, welche an 
vielen Stellen wie schlecht abgenutzte Siigen aussehen, 
ist von morgens 9 Uhr bis nachmittags 2 Uhr und vom 
nachstfolgenden Morgen um 5 Uhr 10 bis um 9 Uhr 
der Betrieb der Kohlenforderung mit beiden Haspeln 
und der dafur crforderliche Stroniverbrauch klar er- 
siclitlich. Yon 3 Amp Strom, die zur Speisung der 
Lampen in der Grube yęrwendet werden. schnellt der 
Verbrauch iu Intervallen yon l?/2 zu l ' / 2 Minuten 
plotzlich auf 40, 50 und selbst bis zu 80 und 90 Amp 
empor, um dann, im Yerlauf von ca. 1 Minutę all
miihlich um ca. 10 Amp gefallen, plotzlich wieder auf 
annahernd 3 Amp zuruckzusinken und nach ca. 
20 Sekunden das gleiche Spici von neuem zii beginneri.

Aus den einzelnen Teilen der Kuryeii erkennt man, je 
nachdem mehr oder weniger Strom und wahrend 
kurzerer oder langerer Zeit entnommen ist, ob ein 
Haspel allein oder beide zusammen liefen, sowie ob 
Kohlen, Berge oder Mannschaft gefordert wurden oder 
auch, wie, z. B. in der Zeit von 2 Uhr 10 bis 2 Uhr 20 
nachmittags, ob der Haspelwiirter zwecks lievision, 
Schmierung etc. Strom fiir den Haspel verwendet hat.

Yon nachmittags 2 Uhr 30 bis abends um 10 Uhr 
war nur 1 Haspel in Betrieb, dabei kamen nur yereinzelte 
Treiben mit sehr verschiedenem Stromverbranch, der 
bei Forderung von Bergen bis zu 60 Amp anstieg, 
yor; in dieser ganzen Zeit von 7V2 Stunden sind noch 
nicht 30 Treiben vorgekommen, die einzeln nicht mehr 
ais 3 Minuten bei einem mittleren Strom yęrbrauch von 
20 Amp erforderten, d. h. wahrend der ganzen Zeit 
nur 30 Amp-Std.

Von abends 10 bis um 11 Uhr lief die Maschine 
leer, d. h. sie gal) fur die Beleuchtung unter Tage 
nur 3 Amp-Std. ab.

Yon nachts 11 bis morgens 3 Uhr 30 wurde mit
1 Haspel Wasser gefordert, wozu 43 Treiben ein- 
seliHefilich einiger Forderungen mit Mannschaft statt- 
fanden, die 3 Minuten nicht iiberscliritten und nicht 
mehr ais 40 Amp, zusammen also 86 Amp-Std., be- 
anspruchten.

Von 3 Uhr 30 bis 5 Uhr morgens war der Betrieb, 
mithin auch die elektrisclie Beleuchtung unter Tage, 
abgestellt, und morgens um 5 Uhr 10 begann, wie bereits 
oben angegeben, der Betrieb aufs neue

Weitere Erlauterungen zu geben, erscheint nicht 
notig, die Aufzeiclinungen sprechen fur sich, sie lassen 
sofort erkemięn, dafi wahrend der eigentlichen Betriebs- 
zeit, von morgens 5 Uhr 10 bis nachm. 2 Uhr 10. also 
wahrend 9 Stunden, der mittlere Stromverbrauch 30 Amp 
nicht uberschritt, dagegen zeitweilig, jedoch. nur 
wahrend weniger Sekunden, bis zu einem Maximum 
yon 90 Amp anstieg. Der mittlere Stromverbrauch 
betrug wahrend der genannten Zeit also nur 270 bis 
300 Amp-Std., wahrend die Dynamo 80 Amp x  9 — 720 
Amp-Std. erzeugen kann; es stand mithin zum Laden 
einer Accumulatoren - Batterie ein Ueberschnfi von 
reichlich 400 Amp-St. zur Yerfugung, wahrend, wie yor- 
stehend angegeben, fiir den Nachtbetrieb nur 119 Amp- 
Std. Strom erforderlich waren.

In diesem Falle ist also eino Pufter-Batterie zu 
empfehlen, die mit einer Stromstarke von 80 Amp 
geladen und entladen werden kann, mit entsprechender 
Kapazitat, um, nach Stillsetzung des Maschinenbetriebes 
im Laufe des Ńaphmittags, den Betrieb der Haspel und 
die Beleuchtung unter Tage bis zum niichsten Morgen 
aufrecht zu erhalten.

Gleiche Besultato fiir den Betrieb yon Haspeln etc. 
wie die auf „Schacht Affiia" erhaltenen ergaben die 
auf „Zeche Ewald" aufgenommenen Strommessungen.

Zur Stromerzeugung diente:
1 Nebenschlufi-Dynamo fur 571 Amp x  350 V.
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Es wurden betrieben:
1 Haspel fiir 100 m Teufe und 800 kg Nutzlast 

bei 5 m Seilgeschwindigkeit: max. Leistung
71 PSe;

2 Streckenfórderungen, jede mit 1 Motor fur 
125 Amp;

1 Kreissage fur 25 PS und 
90 Gluhlichtlampen.

Nach Stillstand der Dynamo, abends 10 Uhr 20 bis 
zum anderen Morgen um 5 Uhr. wurde der benotigte 
Strom einer Accumulatoren-Batterie aus 188 Zellen 
von der „ Accumulatoron -Fabrik, Aktiengesellschaft, 
Berlin und Hagen i. W.", die tagsiiber durch eine be- 
sondere Dynamo geladen wird, entriommen.

Der Ampereschreiber war mittels Wehrs fur 500 Amp 
an die von der Dynamo kommende Leitung angeschlossen.

Am 17. August 1903 waren von 
yormittags 10 Uhr 10 bis 1 Uhr 18 1 Haspel und

2 Streckenfórderungen, von denen eine als
bald abgesetzt wurde, in Betrieb. Yon 

nachm. 1 Uhr 40 bis 2 Uhr 38 war die Dynamo abgesetzt. 
Nachm. 2 Uhr 38 wurde der Betrieb mit derselben Dynamo 

wieder aufgenommen; zuniichst wurden je
doch nur die Lampen in der Grube und
1 Kreissage mit Strom versehen, wozu als
dann spater, wie aus dem Diagramm ersicht- 
lich, die Streckenfórderungen und der Haspel 
kamen.

Nachm. 10 Uhr wurde der Maschinenbetrieb eingestellt 
und die Beleuchtung in der Grube sowie der 
Haspel, fiir die wenlgen Treiben wahrend 
der Nacht, aus der Accumulatoren-Batterie 
mit Strom versorgt.

Am 18. August 1903 
vorm. 5 Uhr begann der Maschinenbetrieb wieder, 
vorm. 8 Uhr 45 wurde der Ampereschreiber ausgeschaltet.

Aus den Aufzeichnimgen auf Taf. 50 und 57 laBt sich 
das An- und Absetzen jeder einzelnen der betriebenen 
Maschinen und ihr. Stromverbrauch erkenneii, und es ist 
daraus ersiclitlich, daB, wahrend fiir die Beleuchtung 
nur ca. 10 Amp erforderlich waren, der Stromverbrauch 
bei Betrieb von 1 Streckenfórderung auf 50 und bei 
Betrieb von beiden auf 75—80 Amp stieg; kamen 
dazu noch der Haspel und die Kreissage, so stieg er 
auf 300— 350 Amp. Ferner zeigt das Diagramm, daB 
der mittlere Strom?erbrauch bei vollem Betriebe nur 
100— 150 Amp betrug, daB also durch Anordnung 
der Yorhaudenen Batterie ais Puffer-Batterie wesentliche 
Ersparungen zu crzielen waren.

In dieser Erkenntnis wurde die vorhandene Batterie 
zum Puffern eingerichtet, und man schaltete von ihr, 
entsprechend der Betriebsspannnng von 350 Volt, 
172 Elemente mit der bisher benutzten Dynamo fur 
571 Amp boi 350 V parallel, die mit einer zwei- 
zylindrigon, an die Zentral-Kondensation angesehlossenen 
Compound-Dampfmaschine fur 150 Umdrehungen in 
der Minutę direkt gekuppelt ist.

Am 17. September nachmittags 4 Uhr wurde der 
bei den Aufzeichnungen am 17. und 18. August benutzte 
Ampereschreiber wieder eingeschaltet und der Strom- 
verbrauch fiir den Betrieb von den gleichen Maschinen, 
niimlieh 1 Haspel, 2 Streckenfórderungen und 1 Kreis
sage, sowie fiir dio Speisung von ca. 90 sechzehnkerzigen 
Gliihlampen registriert.

Wahrend des-Parallelbetriebes der Dynamo mit der 
Batterie, d. h. am 17. September von nachmittags 4 bis 
nachts 10 Uhr und am 1S. von morgens 0 Uhr bis 
nachmittags 1 Uhr 30 war der Ampereschreiber mittels 
Wehrs fur 500 Amp und in głeicher Weise wie bei 
den Aufzeichnungen im vorhergehenden Monat in die 
Yon der Dynamo kommende Leitung eingeschaltet. Da
gegen war der Ampereschreiber wahrend des Allein- 
betriebes aus der Batterie, d. h. vom .l7 . Sept. nachts
10 Uhr bis zum nachsten Morgen um 0 Uhr und vom
18. nachts 10 bis zum 19. morgens 6 Uhr an die 
Sammelschienen angeschlossen, sodaB, da der Maschinen
betrieb ruhte, dor Gesamt-Stromverbrauch, den dio 
Batterie allein abgab, gemessen und registriert wurde.

In der gleichen Schaltung, d. li. an die Sammel
schienen angeschlossen, verblieb der Ampereschreiber 
am 18. September von nachm. 2 Uhr 30 bis abends 10 Uhr 
und am 19. September von morgens G bis 10 Uhr 30, 
sodaB der Gesamtstrom, den Dynamo und Batterie ab- 
gaben, registriert wurde.

Diese Ausfuhrungen erlautern die Kurven auf den 
Tafeln 58, 59, 60 und 61.

' Ein Yergleich der vorstehenden, im September ge- 
machten Aufzeichnungen mit denen, die im August auf
genommen wurden, laBt sofort erkenneii, daB eine 
befriedigende Pufferwirkung nicht erzielt worden ist.

Der von der Dynamo abgegebene Strom schwankte, 
wie aus den Aufzeichnungen
am 17. Sept. 1903 von nachm. 4 bis abends 10 Uhr und 
am 1S. Sept. 1903 von vonn. 6 bis nachm. 1 Uhr 30 
ersiclitlich ist, żwischen 80 und 280 Amp.

Der Gesamtstrombedarf betragt, wie aus den Auf
zeichnungen
am 18. Sept. 1903 von nachm. 2.30 bis abds. 10 Uhr und
am 19. Sept. 1903 von morgs. 6 bis morgs. 10 Uhr 30
zu ersehen ist, ausnahmsweise bis zu 450 Amp
und fiillt ebenso seiten bis auf 10 Amp; im allge
meinen schwankt er żwischen 50 und 350 Amp.

Die Batterie nimmt hięrnach bis ca. 30 Amp auf 
und gibt bis zu 70 Amp ab; sio ist somit nur in sehr 
geringem Ma Be an der Arbeit beteiligt, und ihre Fuffer- 
wirkung kommt nicht zur Geltung.

Der Grund dafur ist, daB die verwendete Dynamo 
nur eine schwach abfallende Charakteristik besitzt, d. h. 
daB sie sich bei Yeranderung in der Stromstarke nur 
verh:iltnismaBig wenig in der Spannung undert. Der 
Accumulator kann aber, wie es in der Natur der Sache 
liegt, nur dann eingreifen, wenn die Spannung sich 
andert; es ist daher wesentlich. daB die Dynamo, welche 
mit einem Accumulator parallel arbeitet, bei Yer-
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anderung der Stroni starko sieli moglichst stark in der 
Spanmmg iindert. Dadurch erreicht man, dafi der 
Accumulator starter in Ansprucli genommen wird und 
zwar sowohl zur Stromaufnahme wie zur Stromabgabe, 
die Dynamo also gleichmafiiger belastet wird.

Bei der Wahl von Dynamomaschinen, welche mit 
Pnfferbatterien zusammen arbeiten sollen, ist hierauf 
ganz besonders zu achten.

Auf Zeclie Ewald wurde daher eine andere, bereits 
vorhandene Nebenschlufi-Dynamo, welclie den An- 
forderungen besser entsprach, zur Stromerzeugung ge- 
wahlt. Sie leistet 210 Amp. bei 350 Yolt und wird 
von einer liegenden. einzylindrigen, an die Zentral- 
Kondensation angeschlossenen Dampfmaschine mittels 
Riemen und Yorgelege angetrieben.

Zu den Aufzeichnungen ist wieder der gleiche 
Amporeschreiber benutzt, der mittels Wehrs fiir 500 Amp 
in dio von der Dynamo nach den Sammelschienon
fiihronde Leitung eingeschaltet war.

Die Schwankungen in der Stromerzeugung sind aus 
den auf Taf. 62 wiedergegebenen Aufzeichnungen, die
am 19. Sept. 03 v. naclnn. 3.10 bis abends 9.45 und

21. ,, ., „ morgs. G „  morgs. 10 Uhr
gemaclit sind, zu ersehen; sie betragen im Maximum 
110 Amp (von 50 bis 160 Amp), im allgemeinen 
jedoch nur 50 (von 100 bis zu 150) Amp.

Unter Berucksichtigung der am 18. und 19. Sept. 
gemachten Aufzeichnungen des Gesamtstrombedarfes 
ergibt sieli, dafi die Batterie bei starken Stromstofien bis 
zu 290 Amp abgibt, wiihrend die Leistung der Dynamo 
160 Amp nicht uberschreitet. Die Pufferwirkung der 
Batterie ist also befriedigend.

Wahrend fruher, d. h. vor zweckentsprechender 
Anordnung der Batterie zum Puifern, zum Betriebe 
eine 300 PS Dampfmaschine erforderlich war, ist jetzt 
eine Betriebskraft von 120 PS ausreichend, und die 
300 PS Dampfmaschine nebst Dynamo konnte still- 
gesetzt werden.

Abgesehen davon, dafi fruher alle Stromstófie, die 
jetzt von der Batterie beglichen werden, von der 300 PS 
Dampfmaschine aufgenommen wurden, diese also fort- 
wiihrend mit stark schwankender Belastung, m ith in  
ungunstig arbeitete, tritt durch den Betrieb mit der 
kleinen Dampfmaschine eine wesentliche Ersparung 
aufier an Kohlen aucli an Schmier- und Putzmaterial 
ein, welche, da der Verbrauch uhabhangig von der 
Belastung mit der einen Maschine arbeitet und nur von 
ihrer Grofie und Arbeitsdauer abhiingig ist, yerhaltnis- 
mafiig grofi ausfallt.

Auf „Zeche Ewald'1 dauerte der Betrieb der Strom
erzeugung mit der 300 PS Dampfmaschine durchschnitt
lich von morgens 6 Uhr bis abends um 10 Uhr, also 
16 Stunden; nehmen wir an, dafi die 120 PS Ma
schine taglich ebenfalls 16 Stunden arbeitet, trotzdem 
der Gesamtbedarf in kurzerer Zeit gedeckt'werden kann,

so werden tiiglicli 180 x 16 =  2880 PS-Stunden, fur 
die sonst Schmier- und Putzmaterial zu yerwenden 
sind, gespart. Der hierfur einzusetzende Betrag ist mit
7 , //■ taglich nicht zu hoch angenommen und entspricht 
einer Ersparnis von 2100 . /c jahrlich.

Da die gleiche Batterie zur Aufrechterlialtung des 
Betriebes wahrend der Zeit yon 10 Uhr abends bis 
6 Uhr morgens. sowie ais Reserve bei eyentuellen Be- 
triebsstorungen in der Stromerzeugung dient, so sind 
keinerlei Kosten fiir ihre Unterhaltung bei der Be- 
nutzung ais Pufferbatterie zu rechnen und den durch 
diese Yerwendung zu erzielenden Ersparnissen gegeniiber 
zu stellen.

Ganz iihniich wie beim Betriebe von Haspeln unter 
Tage liegen die Yerhiiltnisse beim Betriebe von Fórder- 
maschinen iiber Tage, die unter b fallen; auch hier 
handelt es sich um plotzliche Belastungen, die sich 
wahrend der Hauptfórderzeit in rascher Aufeinander- 
folge wiederholen, wahrend zu anderen Zeiten, und zwar 
im allgemeinen wahrend zweier Schichten, grofie Pausen 
gemaclit werden und gemaclit werden miissen.

Da bis jetzt nur wenige Fordermaschincn mit elek- 
trischem Antriebe in Betrieb sind, so ist zur Beurteilung 
der Frage, ob der d irek to  elektrische Antrieb von 
Fordermaschincn, d. h. ohne Mitberiutzung yon Accu- 
mulatoren, zu empfehlen ist, auf den Betrieb yon 
Dampf-Fordermaschinen zuriickzugrcifen.

Das Diagramm einer Dampffórdermaschine auf 
Tafel 61 ist mit einem Tachographcn Patent J. Karlik, 
Kladno, auf einer Schaclitanlage genommen, die in ącht- 
stiindiger Schicht etwa 700 t aus einer Teufe von 
363 m fordert.

Die Grofie der Maschine ist so bereclinet, dafi sie 
eine Nutzlast von 4000 kg (8 Wagen) mit 12— 15 m 
Seilgeschwindigkeit zu ziehen yermag. Der Forderkorb 
besitzt zur Aufnahme der 8 Wagen 4 Etagen, welche 
im Fiillort und auf der Hangebank nacheinander vor- 
gezogen. werden, sodafi alśo ein dreimaliges Umsetzen 
des Korbes nach jedem Treiben erforderlich ist.

Wie aus dcm Diagramm ersichtlich ist, hat Kolilen- 
bezw. Lastforderung nur in der Zeit yon 6 Uhr morgens 
bis 2 Uhr nachmittags stattgefunden. In dieser Zeit 
erfolgten 189 Treiben (7 davon entfallen auf den nachst- 
folgenden Tag in die Zeit von yormittags 6 bis 6 Uhr 15), 
von denen bei dreieu nicht die yolle Gescliwindigkeit 
erreicht wurde, d. h. es wurde auch Mannschaft ge- 
fórdert. In der Zeit von nachmittags 2 Ulir bis morgens 
6 Uhr des folgenden Tages fanden nur 73 Treiben 
statt, dayon keins mit yoller Geschwindigkeit, die 
Treiben dienten also nnr der Einfahrt von Mannschaft, 
dem Einhangen voii Materialien, einer Scliachtreyision 
usw. Alit yoller Belastung ist also nur wiihrend einer 
Schicht, d. h. wahrend 8 Stunden gefahren worden, und 
da, wie aus dem Diagramm ersichtlich, jedes der 
wahrend der ubrigen beiden Schichten ausgefuhrten
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Treiben durchschnittlich eine Minutę gedauert hat, so 
ergibt sich, dafi! wahrend der 16 Stunden die Fórder- 
maschine nur 73 Minuten oder 1V, Stunde gearbeitet hat.

Daraus ersieht man, daB fiir diese Schachtanlage 
eine elektrische Forderung ohne Accumulatoren nicht 
am Platze ist, denn um die Yorteile des elektrisclien 
Betriebes, die er wahrend einer Schicht, der eigentlichen 
Kohlenforderung, bietet, zu erzielen, wurde wahrend 
der beiden anderen Schichten eiue Łeerlaufarbeit von 
annahernd 12S0 PS-Std. und innerhalb dieser Zeit nur 
wahrend l ' / 4 Stunden nutzbare Arbeit geleistet werden. 
Zu erwahnen ist, dafi die Łeerlaufarbeit fur 1 Dynamo 
mit Dampfmaschine, die den erforderlichen Strom zum 
Betriebe eiuer Fordermaschine fiir eine Leistung von 
800 Schacht-Pferden zu erzeugen hat, mit 80 PS, wie 
angenommen, eher zu gering ais zu hocli bemessen ist.

Yerfolgt man dio Aufzeichnungen des Tachographen 
wahrend der eigentlichen Kohlenforderung, so findet 
man, daB alle Treiben durchschnittlich nur 2/j Minuten 
fur jedes einzelne Treiben beanspruchteu; fur alle 
189 Treiben zusammen waren also nur 126 Minuten 
effektiver Arbeitszeit erforderlich. Die von den 8 Stunden 
der Schicht verbleil)enden 5 Std. 54 Min. entfallen auf 
die Pausen und wurden, bei Mitbenutzung einer Puffer- 
batterie, zum Laden Verwendung finden.

Es ergibt sich also, daB auch hier, wie bereits an 
anderer Stelle fur „Schacht: Emsclier“ nachgewiesen 
worden ist (rergl. Glfickauf 1903, S. 32), die gesamte 
Forderung mit einer wesentlieh geringeren Betriebskraft 
geleistet werden kann, aber naturlich nur dann, wenn 
elektrischer Betrieb unter Mitbenutzung einer ent- 
sprechenden Puffer- Baterie zur Anwendung gelangt

E iseriier Schaclitausbaii m it e in śeitiger K orbfiihrung.
Yon Oberingenieur F. S c h u l t e ,  Dortmund.

Der oiserne Ausbau in Schachten hat sich auf den 
Zechen Gneisenau, PreuBen und Scharnhorst und in 
mehreren anderen Schachten des Oberbergamtsbezirks 
Dortmund bis jetzt sehr gut bewahrt und ist daher in 
dieser Ausfuhrung aubh maBgebend fiir andere Berg- 
werksanlagen gewesen.

Die Fuhrung der Forderkorbe erfolgt in diesen 
Schachten an einer-Seite und zwar an Eisenbahnschienen 
groBen Profils, welche durch Klauen und Schrauben

mit den Einstrichen fest yerbunden sind. Die Einstriclie 
sind wiederum in den SchachtstftBen gut verlagert, ver- 
mauert und umgossen.

Der Schachtausbau in Eisen muB sorgfoltig und 
sachgemaB ausgefuhrt und vor allen Dingen lotrocht 
eingebaut werden, wenn er haltbar und dauerhaft 
sein soli.

Das Materiał muB sorgfaltig der Konstruktion ent- 
sprechend ausgewahlt sein.

■?- r

*i: +  : ! : +
1 ■, , / —r

+

Fig. 1.

Die Einstriclie miissen genau den Bedingungen ent- 
sprechen, welclie fur die Herstellung ron I-Tragern in 
Anwendung kommen. Fur die Schienen sind die Staats- 
bahnbedingungen maBgebend; das Materiał dei Schienen 
darf nicht zu hart sein.

Die Befestigung der Schienen an den Einstrichen 
geschielit durch Einschnitte in die Fiansohen der I-Eiscn 
und mittels Stahlgufiklauon, welche die Fu Be der 
Schienen gegenseitig durch Reibung in den Einsclinitten 
festklemmen.
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Die Lage der Schienen in der Schachtscheibe wird 
so festgestellt, daG bei den Forderkorben mit vor- 
einander stehenden Wagen der Schwerpunkt des Wagens 
mit der Schiene ilbereinstimmt, damit sich der Forder- 
korb in den Schienen leiclit fahrt. Hat z. B. der 
Forderkorb eine Tiefe von 3400 mm, passend fur zwei 
Forderwagen, welche je 1600 mm lang sind, dann be
tragt die Entfernung zwischen den Schienen im Schachte 
1700 mm. Die Einstriche liegen 6 m voneinander eut- 
fernt; vorteilhaffc wird fur die Einstriche bei Schachten 
von 5 m Durchmesser und daruber das Normal I, 
Profil Nr. 40 gewahlt.

Die Fuhrungsklauen an den Korben mussen aus 
weichem StahlguB angefertigt sein, damit nicht die 
Schienenkópfe zu sehr in Anspruch genommen werden. 
AuBerdem ‘.ind auf den Forderkorben geeignete 
SchmieiTorrichćungen anzubringen, welclie eiu Ab- 
laufen des Scbmiermaterials an den Schienen ent- 
lang ermogliehen, sodafi diese stets gut gefettet sind.

Von besonderer Wichtigkeit bei dem Ausbau der 
Schiichte in Eisen ist die Fangvorrichtung; ais solche 
durfte diejenisje nach dem System „Hypersiel" zweck- 
maflig sein. (Fig. 1— 4.) Sie besteht aus einer Achse b, 
die fest mit dem Forderkorb verbunden ist und in 
vier Lagern ruht, welche die Fangklauen c tragen. 
Diese setzen sich beim Wirken der Fangvorrichtung 
in den Schienenkopfen exzenterartig fest (Fig. 3). 
Die oberen Fuhrungsschuhe d (s. Fig. 2 und 4), 
direkt uber der Fangvorriclitungsachse, mussen hier
bei den Gegendruck aushalten. Ob sich die Fang-

Fig. 2.

klauen beim Wirken der Fangyorrichtung unmittelbar 
in dem Schienenkopf festsetzen, ist nicht mit Bestimmt- 
heit zu sagen, sondern ist davon abhangig, unter welchen 
Yerhaltnissen die Fangyorrichtung żur Wirkung kommt.

Die Fangachse ist in Messing oder in KotguG-Lager- 
schalen yerlagert, welche ein Eosten der Achse aus- 
schlieBen. Desgleichen sind die Doppel-Spiral federn 
der Fangyorrichtung in einem BotguBgehause e nnter- 
gebracht, sodaB auch hier ein Eosten der Federn nicht 
eintreten kann. Die Kette, welche mit dem Zwischen- 
geschirr yerbunden ist, halt die Fangyorrichtung mittels 
des Hebels h— i und der Stange k in gespanntem Zu- 
stande. Bleibt die Kette f nicht gespannt, so kommt 
sofort die Fangyorrichtung zur Wirkung.

.Fig. 3. Fig. 4.
Dieses System ist auf den erwahnten Schachten der 

Harpener Gesellschaft seit mehreren Jahren in Betrieb; 
die Konstruktion hat sieli dort ais leicht, dabei zu- 
verlaBig und sicher bewahrt. (Fig. 2.).

Auch die Konstruktion des Forderkorbes in Yer
bindung mit der Fangyorrichtung ist eine wichtige 
Frage, zumal, wenn die Fiihrung der Forderkorbe, wie 
oben erwiilmt, nur seitlich erfolgt. Der obere Teil dos 
Korbes mit der Fangyorrichtung muB daher kriiftig 
konstruiert sein, damit der Forderkorb keine Durch- 
biegung erleidet oder gar defekt wird. Die Konstruktion 
ist in der vorstehenden Fig. 1 wiedergegeben, aus der 
hervorgeht, daB der obere Bahmen, welcher die Fang
yorrichtung triigt, durcli schriige Bleche a mit dem 
darunter sitzenden Eahmen fest und zweckmiiBig yer
bunden ist, sodaB beim Wirken der Fangyorrichtung 
der Doppelralimen am Kopfe des Forderkorbes gemein- 
schaftlich beansprucht wird, die anhiingenden Etagen 
genau vertikal bleiben und sich nicht yerbiegen konnen, 
was einen nachteiligen EinfluB auf das Funktionieren 
der Fangyorrichtung haben konnte. Eine Durchbiegung 
der Fiibrungsschienen beim Wirken der Fangyorrichtung 
ist daher auf den erwahnten Schachten nicht moglich, 
obgleich die Entfernung der Einstriche voneinander 6 m 
betragt.

Dio Fuhrungśschienen besitzen 138 mm Hohe,
72 mm Kopfbreite, 14 mm Stegstarke mit 110 mm 
FuBbreite, bei einem Gewichte von 41,5 kg pro Ifd. m 
und einer Festigkeit yon 62,5 kg bei 17 pCt. Dehnung.

Langere Beobachtungen haben die Annahme be- 
statigt, daB der YerschleiB an den Schienenkopfen sehr 
gering ist, wenn der Schachtausbau lotrecht eingebaut
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ist und’ die SchienenkSpfe geschmiert werden. Audi 
der YerschleifJ an den Puhrungsschuhen der Forder- 
korbe ist nur unbedcutend.

Die Kosten fur den fertigen Ausbau eines Schachtes 
in Eisen in der angedeuteten Weise betragen mit einem 
Einstrich in der Scliachtscheibe fiir eine Forderung mit
8 Wagen pro Ifd. m 55 JL, bei Anwendung von zwei 
Einstrichen in der Scliachtscheibe 73 J l .

Der Aushau ist also nicht teurer ais der fiir einen 
mit holzernen Einstrichen und Spurlatten versehenen 
Schaclit. Dabei hietet der eiserne Ausbau bekanntlich 
mancherlei Yorteile, wie: grofie Stabilitat der Fuhruug 
der Forderkorbe im Schachte, also grofie Betriebs- 
sicherheit, Yerminderung des beanspruchten Querschnitts 
im Schachte durch die eisernen Einstriche und Schienen 
anstatt der viel stiirkeren holzernen Einstriche und Spur
latten, Sicherheit vor Feuer im Schachte usw.

Der eiserne Schachtausbau mit einseitiger Schienen- 
fuhrung stelit in Belgien nach dem System Briart schon 
seit langerer Zeit in Anwendung. Die belgischen 
Gruben fordem meist mit Flachseil, dessen Benutzung 
auch bei einseitiger Fuhrung eine ruliige und gleich- 
miiBige Fahrt der Forderkorbe gestattet. Sollen aber 
wie bei den angegebenen Schachten Rundseile angewandt 
werden, so tritt durch den Drall des Forderseiles zu 
der gleitenden Bewegung des Korbes an den Schienen 
noch eine dreliende Bewegung hinzu. Dieser Drall des 
Seiles ist auch durch Anbringung eines Wirbels im 
Zwischengeschirr nicht aufzuheben, da die Last zu grofi 
ist und eine Drehung des Wirbels verhindert. Diese 
kann erst 1 eintreten, wenn der Forderkorb auf den 
Kfips stelit.

Um die dreliende Bewegung zu yerringern, mufite 
man die Schienenentfernung beim Schachtausbau grofier 
nehmen und die Forderkorbe an den Enden fuliren, 
weil die dreliende Bewegung des Forderseiles sich durch 
das Zwischengeschirr auf die au Bers ten Punkte des 
Forderkorbes iibertragt; die Forderkorbe wurden also 
auch an diesen Stellen zweckmafiig gefiihrt werden. 
Diese Fuhrung ist aber von Nachteil fiir die Fang- 
vorrichtung, da diese am besten dort zur Wirkung 
kommt, wo sich die beiden Schwerpunkte der Be- 
lastungen des Forderkorbes befinden.

Gleichzeitig mit der drehenden Bewegung der Forder
korbe tritt auch noch, wenn die Maschine Gegendampf 
erhalt, besonders bei Compound-Fordermaschinen, in 
gewissen Stellungen eine stofiweise Wirkung auf die 
Schienen auf. Beido Einwirkungen haben zur Folgę, 
dafi sich die Schienenfufie in die I-Eisenflanschen all
mahlich etwas einarbeiten, dadurch werden die Schienen
fufie lockerer, d. h. die Yerbindung der Schienen mit 
den Einstrichen bleibt nicht mehr starr, was fur gute 
Fuhrung der Forderkorbe notwendig ist.

Um diesen Ubelstand zu beseitigen, mufi man die 
Schienen an den Einstrichen besonders gut befestigen.

Zu diesem Zwecke ist fiir die Zeche „PreuBen 11“ eine 
neue Art der Befestigung konstruiert worden, welche 
durch D. R. P. Nr. 140 017 geschiitzt und nachstehend 
beschrieben ist.

Aufier den Einschnitten sind in die Flauschen der
I-Eisen noch besondere Gufistiicke eingenietet, welche 
die Schiene auf der ganzen Hóhe der 1-Eisen umfassen, 
sodafi ein Lockerwerden der Schienen in ihnen fast 
gilnzlich ausgeschlossen ist, da der SchienenfuB auf 
ca. 400 mm Holie in den Einschnitten der I-Eisen und

Gufistiicke festliegt und so die drehende und stofiende 
Wirkung der Forderkorbe keinen Einllufi auf das Ein
arbeiten der Schiene in die Befestigungsstiicke aus- 
iiben kann.

Um aber trotzdem fur alle Falle den Schachtausbau 
haltbar und sicher yerlagert zu haben, kann die Be
festigung der Fiihrungsschienen mittels auswecliselbarer

Verbindungsstucke x zwischen festen Knaggen y, welche in 
den Stegen der I-Trager angenietet sind, erfolgen (s. Fig. 5 
bis 8). Diese umfassen gleichfalls die Schienenfufie auf 
der ganzen Lange in den auswechselbaren Yerbindungs-
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stucken. Uber und untor den I-Triigern sind wiederum 
die festen Klauen und Sclirauben zur Befestigung der 
Schiene und der auswechselbaren Verbińdungsstucke 
angebracht. Diese Befestigung erlaubt, die Einschnitte 
in den T-Tragern fortfallen z u lassen, womit grofie

Kosten erspart werden. Beim Lockerwerden der 
Schiene in den Auflagestucken kann eine Auswechse- 
lung der Yerbindungsstucke x x leicht vorgenommen 
und damit dio Fuhrung der Fórderkorbe immer in 
gutem Zustande erhalten werden.

VerdampfungsTcrsu<-h au f dcm  Schachte W ilhelm  der
Ausgef&hrt vom Dampfkessel-tjberwachuugs-Yerein der Zechen

Auf Antrag der Zeche wurde an einem ihrer Kessel 
ein Verdampfungsversueh unter Yerfeuerung von Stein- 
kohlenbriketts vorgenommen, um uber dereń Yerwend- 
barkeit ais Brennmaterial fiir Dampfkessel AufschluB 
zu erhalten.

Zur Erzielung eines guten Durchschnittsmaterials, 
wurden dio Briketts abwechselnd von 3 abgelagerten 
Haufen und frisch aus der Presse genommen.

Der Yersuchskessel ist ein liegender Zweiflammrohr- 
kessel, Fabrik-Nr. 1472, der im Jahre 1890 von der 
Firma Leonh. Lersch zu Essen-Ruhr fur 5 Atm. Uber
druck erbaut ist. Er liegt an der linken Ecke einer 
Batterie von von 5 Kesseln, die gemeinsam an einen 
Kamin von 45 m Hohe angeschlossen sind. An den 
Yersuchstagen waren 4 Kessel im Betrieb. Dor kleinste 
Schornsteinquerschnitt war nicht zu ennittoln, ein Yer- 
haltnis zur Gesamtrostfiache daher nicht bekannt.

Die letzte Reinigung des Versuchskessels erfolgte 
im August 1903, die der Ziige im Śeptember 1903. 
Seit dem 25. Śeptember war er dauernd im Betrieb.

Dcm Hauptversucli. der am 29. Śeptember stattfand, 
ging ein Yorversuch am 28. voraus. Zugrundegelegt 
sind die uhlichen Normen fur LeistungsyeSiche an 
Dampfkesselń und Dampfmaschinen.

Uober den Yersuch uud seine Ergebnisse geben 
folgende Tabellen Auskunft:

M ech ani sche V e r li a 11. n i s s e.
Ileizfliiche  .............................  88,45 qm
R ostfląche...................................  2,97 „

3. Yerhaltnis der Rostfląche zur Heizflache 1 :2 9 ,7 8

1.
2

4. Art der Feuerung: Planrost-Innenfeuerung.
A u fze ich n u  ngen.

1. Dauer des Versuchs
2. Dampfspaninuńg(i.Mittel) 4,4 Atm.
3. Speisewasseryerbrauch:

a) Wasser von 16,4° C. zu 
Dampf yon 153,90 C.
a 637,04 W.E ' . . 7280 kg

b) W asservonl6,3°C . zu 
Dampf yon 156.30 °0 .
a 637,87 W .E. . . -

I. II.
Yoryersucli Hauptversuch 
5 Stunden 8 Stunden

4,75 Atm.

kg

4.

6 .

l .

12 500

9.

10 .

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

2 1 .
22.

Greiverkschaft „Y ictor ia“  boi K iipfcrdrch.
im Oberbergamtsbezirk- Dortmund iu Essen-Ruhr. 

Dampfmenge, Wasser von 
0° zu Dampf von 100"
a 637 W .E........................  7280,4 kg 12 517 kg
Stiindliche Dampfmenge 1456,0 „ 1 564,6 „
Menge der Stoinkohlen-
b r ik e tts .............................. 900 „ 1510  „
Stiindlich yerbrauchte
M e n g e ............................. 180 „ 188,75 „
Rijckstąude: Asche . . 60 „  30 „

Schlacke . 53 94 „
Zusammen 113 124

Ruckstiuide in pCt. der
Steinkohlenbriketts . . 12,56 pCt. 8,2 pCt.
Aus 1 kg Steinkohlen
briketts gewonnene W .E. 5154,3 kg 5280 kg
In 1 kg Steinkohlen
briketts enthaltene W. E.
(kalorimetrisch ermittelt) 7407 „  7407 „
Durchschnittlichor Gehalt 
der Rauchgase an C02 im
F u c h s ............................. 5,25 pCt. 9,27 pCt.
Durchschnittlicher Gehalt 
der Rauchgase an O im
F u c h s ............................... 13,9 „ 10 „
Durchschnittlicher Gehalt 
der Rauchgase an CO im 
Fuchs . . . . . .  — —
ÓffnungdosEssenschiebers ca. ‘/ 2 ca- 7 2
Łuftbedarf 21 : 21 — 79
( 0 : N ) ..............................  2,8 fach 1,87 foch
Durchschnittliche Tempe
ratur der Rauchgase im
F u c h s ...........................  222,5° 245,9°
Durchschnittliche Tempe
ratur im Kesselhause . 25,8° 27,7°
Wassersaule des Zug-
messers im Fuchs . . 17,2 mm 18,2 mm
Wassersaule des Zug- 
messers in der Feuerung 9,1 mm 9,4 mm
Reinigen des Feuers . . — 2 mai
Griindliches Abschlacken 1 mai 1 mai
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E rgeb n isse .
1. Leistung von 1 kg Stein- 

kohlenbriketts an Dampf
von 637 W. E.................... 8,09 kg

2. Leistung von 1 qm Heiz-
lliiche pr. Stunde . . . 10.4 „

3. Brennmateiial-Yęrbrauch
pro qm Eostfi. pr. Stunde 60,6 „ 

W ii r ni e v e r t  e i 1 u n g.
in Form von

durch unver- 
Bestandteile im

1. Gewinn 
Dampf

2. Verlust
brannte 
A sch en fa ll.......................

3. Verlust durch Schorn- 
stein, Leitung und Strali- 
liing ais Best . . . .

7.3

23,1

8,29 kg 

17,7 „

69,6 pCt. 71,3 pCt.

5,7 „

23 „

Die Verdampfungsfahigkeit yon 1 kg Steinkolileu- 
briketts ebenso wie dio Nutzleistung des Kessels sind 
ais reclit gunstig zu bezeicbnen. Die quantitative 
Leistung war durcli die zurzeit sehr geringe Dampf- 
entnalime beeinfluGt, womit auch der niedrige Brenn- 
stoiiYerbrauch pro qm Rostfiache zusammenhangt.

Es kann deshalb sehr wohl angenommen werden, 
daB boi flotterem Betriebe sieli diese Ziffer erhohen 
wird, ohne die Nutzleistung des Kessels wesentlich 
zu beeinfiusseu.

Der groCe Luftiibcrschufi beim Versuch I luingt 
damit zusammen, dafi anfangs eine niedrige Feuer- 
schicht auf dcm Rost gebalten wurde; diese wurde 
spfiter erhóht, worauf die Gasanalyse giinstige Werte 
ergab.

Bergbau und Hiitteinycsen Rufslands im  Jahre 1900.
(Aus dcm statistischon Sannnclwerk iiber das Berg- und Hiittenwesen Rufitands im Jahre 1900.

(Jnter ltedaktion des Sekretars des gelehrten Bergkomites J. Popoff nach amtlichen Quellen zilsanimengestellt von dem 
Bergingenieur K. Robuk.  Ausgabe des gelehrten Bergkomites. St. Petersburg 1903.)

Das Gesaintergebnis der Bergbau- und Huttenproduktion des Zarenreiclies im Jahre 1900 findet sieli in der 
folgendoii Tabelle zusammengestellt.

Gold . . . .
Silber . . . .
Platin . . ,
Blei . . . .  . 
Kupfer . . .
Zink . . . .
Zinti . . . .
Quecksilber . .
Roheisen . . .
Stahl . . . .
Manganerz . .
Chromeisenstein 
Schwefelkies 
Kobaltglanz 
Steinkohle . . 
Naphtha . . . 
Kochsalz . . .
Asphalt . . .
Kir (Erdwachs) 
Asbest . . . 
Schwefel . . . 
Glaubersalz . . 
Porzellanerde . 
1’liosphorite . .

Naphtha, Steinkohle, Manganerz, Roheisen und Stahl 
zeigen gegen das Yorjahr bedeutend gesteigerte Produktions- 
ziffern, die Abnahme der Goldproduktion ist nicht von 
Belang, mehr fallt der Ruekgang der Platin- und Quecksilber- 
gewinnung ins Gewicht, und bei Silber liegt ein fast 50 pCt. 
betragondes Minderergebnis vor.

Im Jahre 1899 wurden gefordert Im Jahre 1900 wurden gefordert Zu- oder Abnahme in 1900
bezw. erschmolzen bezw. erschmolzen gegenttber dem Yorjahr

in Pud in t in Pud in t in %

2 377 38,9 2 367 38,8 -  0,4
270 4,4 140 2,3 -  48
364 6 311 5,1 — 14,5

19G48 321, S 13 477 220,8 -  31.4
459 888 7 533 501 176 8 258,4 +  9,0
386 233 6 326,5 364 018 5 962,0 -  5,8
■ ___ 260 4,3.
22 126 362 18 586 304,4 — 10

.165 369 309 27 087 493 179 107 648 2 933 783,3 +  8,3
115 820 195 1 897 184,8 135.282 908 2 215 934 -f- 16,8
40 250 405 659 301,6 48 976 129 802 233,9 +  21,0

1 168 855 19 145,8 1 113 155 18 233,5 -  4,7
1419 418 23 250 1 413 547 23 153,9 -  0,4

215 3,5 13178 215,9 +  0,029
853 135 650 13 974 361,9 986 327 140 16 156 03S.0 +  15.6
546 846 487 8 957 345,5 033 577 676 10 378 002,3 +  15,8
102 647 285 1 681 362,5 120 146 854 1 968 005,5 +  17

1 409 754 23 091,8 1 531 728 25 089,7 +  8,0
68 150 1 116,4 71 870 1 1.77,2 +  5,4

164 430 2 093,4 234 756 3 845,3 +  42,7
27 548 451,2 96 867 ! 1 586,7 ^  251

457 201 7 489 307 465 5 036,3 — 32,7
455 806 7 466,1 2 003 727 32 821 +  339

1 029 473 16 862,8 ! 1 566 704 25 662,6 | +  52

Gold.  Das im Zarenreich gewonnene Gold stammt aus 
Sibirien, dem Ural nnd Finnland. Es wurden in 1900 in 
diesen 3 Gebieten 1 363 677 483 Pud Goldsand und gold- 
fiihrendes Erz verwaschen und daraus 2367 Pud 19 Pfd. 
Gold gewonnen.
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Dic Vorteilung dor russischen Goldausbeiite auf dio verschiedcnen Gowinnungsgobiete wird fur dio Jahro 1890 
bis 1900 in der folgenden Tabelle veranschaulicht:

J a l i r

1890 .................................................
1891 . .............................................
1892 .................................................
1893 .................................................
1894 . . ........................................
1895 .....................................................
1896 .................................................
1897 .................................................
1898 .................................................
1899 .................................................
Von 1890-1899 im Jahresdurchschnitt
1900 .................................................

Ural

Pud

642
704
751
734
649
594
584
621
611
641
653
539

Pfd.

21% 
39 
8»/i 

29

12

17%
37
18
22.V4
23

Westsibirien 

Pud I Pfd.

160
170
171 
151
170 
162
171 
176 
167 
174 
167 
161

393/4
28%
m
15
28
17
36
15
17
13
32%
12

Ostsibirien 

Pud Pfd.

1599 
1510 
1701 
1852 
1801 
1752 
1515 
1533 
1591 
1562 
1(341 
1666

l*/ł 
31‘A 
21 
19 
16 
9

38
2
1

38ł/s
19

Finnland

Pud Pfd.
_  , g %

-  ! 21%
-  12 ‘
—  : 22
-  i 16
-  24
-  1 17

11
-  11

6
18 Vs

Zusammen

Pud

2403
2386
2625
2739
2621
2509
2271
2332
2370
2377
2463
2367

Pfd.

25
10*/*
3%
7

23
29
27

1%
27
38
31
19

Damach zeigt allein Ostsibirien in 1900 gegentlber dom 
Durchschnitt der vorhergehenden 10 Jabre eino Steigerung 
der Goldausbeute.

P l a t i n .  Die Ausbeute an Platin betrug 310 Pud 
27 Pfd. 59 Solt., das sind 53 Pud und 12 Pfd. weniger 
ais im Yorjahre. Das Metali wird ausschliefilich im Ural, 
Gouvernement Perm, gewonnen. In den letzten 10 Jahren 
stellte sich die jahrliche Platin-Ausbeute RuOlands, das 
mohr ais neun Zelintel des gesamten Platins liefert, wic folgt:

1891 258 Pud 25 Pfd.
1892
1893
1894
1895
1896
1897

279
311
318
269
301
341

7
13

20

39

G e b i e t e
1891

1898 367 Pud 13 Pfd.
1899 364 „ —
1900 310 „ 28 .,

Mit der Yerarbeitung von Rohplatin waren 3 Fabriken 
in Petersburg beschiiftigt. Ih r Verbrauch im Berichtsjahre 
bolief sich nur auf 3 Pud 9 Pfd. 13 Solt.., woraus sie
2 Pud 19 Pfd. Reinplatin gewannen. Der Preis des 
Pudes Rohplatin bewegte sich im Jalire 1900 żwischen 
12 825 und 13 925 Rubel. (1899 11 250— 12 850 Rubel.)

S i l be r .  4 Hutten, 1 elektrolytische Fabrik und 1 Grube 
yerarbeiteten im Berichtsjahre 120 430 Pud Bleisilbererz 
und gewannen daraus 140 Pud 9 Pfd. 20 Solt. Blick- 
silber (129 Pud 22 Pfd. weniger ais im Vorjahre.). In 
der folgenden Tabelle ist die Yerteilung der russischen 
Silberproduktion in den letzten 10 Jahren auf die ver- 
schiedonen Produktionsgebiete ersiclitlich gemacht.

19001892 1893 1894 I 1895 1896 j 1897 1898 1899

a b g e r u n d e t  in  P u d

Altai-Gebiet........................................ 5951/4 502 339 285 343i/2 278i/8 185 1761/2 140 58i/2
551/4 573/4 56 53 55% 561/2 18 i 301/2 30% 233/4

Kaukasus............................................ 27% 28% 333/4 303/., 21% 251/2 4 j -
Kirgisen-Steppengcbiet.................... 961/3 38 963/4 54% 34 93% 01% : 791/2 84V2 42%

635/ii 56% 54% 53i/2 27 223/., 231/4 j 273/., 14% 15
Zusammen . 8371/4 682% 5793/4 477 481% 4763/4 291% | 314 270 140

Die Silberproduktion ist darnach im Laufe der letzten 
10 Jahre standig zuriickgegangen und betrug in 1900 nur 
noch den 6. Teil wie in 1891. Rechnet man zu den iu 1900 
aus den aufgefiihrten Blicksilbermengen gewonnenon 126 Pud 
Reinsilber noch das in dem Liquaturgolde enthaltene Silber 
in Hoho von 220 Pud 38 Pfd. hinzu, so ergibt sieli ein 
Gesamtgewinn an chemischem Reinsilber fur 1900 von 
346 Pud 39 Pfd. Die Forderung von Silber und Bleisilber- 
erz, an der 53 Gruben beteiligt waren, betrug 639 741 Pud 
(gegen 814 356 Pud in 1899).

B lei. Die Bleigewinnung RuOlands ist unbedeutend. 
Auf drei Hiitten und einer Grube wurden in 1900 
13 477 Pud oder 6171. Pud woniger ais im Yorjahr 
produziert.

Kupf e r .  Von den 21 im Berichtsjahr im Betriebe 
befindlichen Schmelzhutten befanden sich 5 im Ural, 10 im 
Kaukasus, 2 im Altai, 3 in der Kirgisensteppe und 1 in 
Finnland. AuBerdem wurde noch Kupfor in oiner Fabrik 
auf elektrolytischem Wege uud auf einem Bergwerk im 
Permschen Gouvernement aus Grubenwasser gewonnen. Die

Kupfergewinuung botmg 504 176 Pud oder 44 288 Pud 
mehr ais im Yorjahre. Davon entfielen:

241 148 Pud auf die Hutton im Ural,
„ Kaukasus, 

in dor Kirgisensteppe, 
im Altai,

111 Finnland.
zeigte von 1891 bis

227 079 
11 273
11 322
12 354 Hutte
Die Kupferproduktion Rufilands 

1900 die folgende Entwicklung:
1891
1892
1893
1894
1895

333 069 
324 491 
333 508 
330 213 
357 379

Pud 1896
1897
1898
1899
1900 

1 2 1

356 019 
423 690 
445 082 
459 888 
504 176 

Gruben

Pud

Die Kupfererzforderung von 121 Gruben betrug 
10 897 494 Pud und entfiel in der Hauptsache zu fast 
gleichen Teilen auf Ural und Kaukasus.

Zink.  Die ausschlieOlieh im Petrokoffskischen Gouver- 
nement gelegenen Zinkhutten erzeugten aus 3 747 372 Pud
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Zinkerz 364 018 Pud Zink oder 22 215 Pud weniger ais 
in 1899.

Die ZinŁproduktion RiiOlańdS betrug:
1891 224 442 Pud 1896 381 974 Pud
1892 266 703 1897 358 628
1893 274 744 .. 1898 345 794
1894 306 113 1899 386 233 ..
1895 307 060 1900 364 018 „

Zinn.  Dieses Metali wird in RuBland uberhaupt nicht
gewonnen, wenigstens entliiilt die vorliegendo Statistik keine 
Angaben dariiber.

Que c ks i l be r .  Bei einor ErzfOrderung yoh 5 472 941 Pud 
wurden 18 586 Pud (Juecksilber erzielt =  3540 weniger 
ais in 1899. Die Quecksilberproduktion RuBlands betrug:

1891 19 722 Pud 1896 30 004 Pud
1892 20 926 „ 1897 37 600 „
1893 12 271 .. 1898 22 122
1894 11 965 1899 22 126
1895 26 500 1900 18 586 „

E i s e n e r z .  Die Gesamtausbeute von Eisenerz betrug 
im Berichtsjahre 372 836 568 Pud oder 21 081 740 Pud 
mehr ais im Yorjahr. Uber die Zahl der Arboiter und 
Betriebe und die Forderziffern dor einzelnen Gebiote untor- 
riclitet die folgende Tabelle:

G e b i e t e
Zahl ! Zahl I Gefórderte 
der der Erzmeugen

Betriebe Arbeiter inlOOOPud

U r a l .......................................
Moskauer K r e i s ....................
Polen und Nordwestgebiet 
Siiden, Sudwest- und Siidost-

G eb ie t.............................
S ib ir ie n ..................................
Nordliclies Gebiet . . . .
Kaukasus..................................
Finnland..................................

Zusammen

Das ganze R e ic h ....................
Davon auf 

Privathiitten Ural , .
Siiden, Sudwest- und Sudost-

g e b i e t ....................- . •
Polen und Nordwestgebiet
Moskauer G e b ie t....................
auf fiskalischen Gruben . . . 

, Hutten der Kronc . . .

684 30 512 101 298
93 7 549 23 607

125 6 57-1 29 529

_ 10 853 210 071
4 49 578

50 ' 2 126 2 092
— 216

S 79 ■i 446
_ 57 752 372 837

1891 1892 1893
61 340 65 432 70 141

26 201 27 098 27 328

15 457 17 200 20 044
7 471 8 873 9 762
6 177 6 431 7173
4 200 4 043 4 094

185 138 174

den iu 1891 erst rd. ein

Rohe i sen .  Auf 182 Huttenwerken wurden in 1900 
179 107 648 Pud Roheisen erblasen. Nach dem boi der 
Gewinnung yerwandten Brennstoff verteilt sich diese Pro
duktion folgendermaBon:

inlOOOPud %
Auf mineralischon Brennstoff entfielen 102 456 57

„ H o lz k o h le .............................. ...... 55 209 31
„ gemischton Brennstoff. . . .  21 442 12

Zur Roheisengewinnung wurden Yerbraucht 133 956 OOOPud 
Koks und Anthrazit, 3 837 000 KOrbe Holzkohlo und 
858 Saschen IIolz: 100 Pud inineralischer Brennstoff
waren zur Erzeugung yon 84,3 Pud Roheisen nótig.

Nuhcro Angaben iiber die Yerteiluug der Roheisen-
industrio nach Werks- und Ofenzahl und Produktions- 
mengen auf die einzelnen Industriegebiete enthalt dio 
folgende Tabelle:

G e b i e t e
Zabl
der

Hutten

Zahl
der

Ofen

Erblasene 
lioheisenmenge 
in 1000 Pud

rT I Fiskaliscke Hutten . . 1 
1 Privathutteu . . . . } 

Moskauer Gebiet . . . .  
Polen u.Noi il-l Fiskalischellutteni 
westgebiet ! Privathutten . ) 

Siiden, Sudwest- u. Siidostgebiet 
Ńordliclies ( Fiskalische Hiitten 1 

Gebiet | Privathiitten . . )

74
37
23
20
10

3
15

138
55
33
45
11

4
16

{43 96o} 50 157 
14 321

{18 l ic } 18 204
91 93S

{ 2  o t!}  2225
{ \ i  310 

1891
Zusammen . 182 302 179 108

Die Entwickiung der Roheisenproduktion RuBlands in 
den Jahren 1891 bis 1900 ist aus der folgenden Tabelle 
ersichtlich:

1894 
SI 347

1000 Pud 
1895 1890

88 665 98 951

28 749 29 074 31 866

27 370 
10 745 
7 701 
4 918 

197

34 043 
11331 
7 710 
4 484 

217

39 170 
13 251 
8 394 
4 372 

136

1897 1898 1899 1900
114 782 136 831 165 369 179108

35 788 39 218 40 319 43 969

46 349 61 519 82 656 91938
13 746 15 790 18 656 18 116
10867 11324 14 854 14 321
5 392 5 392 5 236 6 523

153 187 142 198

Viertel der Roheisenerzeugung des Reiches entfiol, hatte 
schon 1895 das ihm an Bcdeutung zunachstkommende Ural- 
gebiet eingehołt und in den Folgejahren weit hiuter sich 
gelasson, sodaB in 1900 mehr ais die Halfte des russischen 
Roheisons in ihm erblasen wurde. Seine Produktion war 
in den 10 Jahren fast um das Sechsfache angewaehsen, 
wahrend das Uralgebiet nar eine Steigerung um 3/ } auf- 
zuweisen hatte, dio auch der an 4. Stelle hinter Polen 
kommende Zentralbezirk nur um ein weniges uberschritt.

S ch  mi ede ei sen.  137 Werke, die mit 1624 Puddel- 
uud Scliweifiofen, Frischfeueru usw. ausgerustet sind, dienten 
dor Bereitung und Verarbeitung von Schmiedeeisen; es 
wurden im ganzen 29 875 712 Pud Fertigeisenprodukte 
erzeugt. In den letzten 10 Jahren entwickelte sich die 
Schmiedeeisenproduktion RuBlands, die zu mehr ais der 
Halfte auf das Uralgebiet entfallt, wie fo lg t:
1 SOI 27 351 715 Pud 1894 3.0 682 500 Pud
1892 30 367 146 „ 1895 26 885 635 „
1893 30 461 700 ,. 1896 30 405 666 „

1897
1898

31 268 090 Pud 
29 896 914 „

1899 31 726 102 Pud
1900 29 875 712

Es kann sonach y o ii einer aufsteigendeu Entwicklung 
der russischen Schmiedeeisenproduktion keine Rede sein; 
der Ruckgang in 1900 gegenuber 1899 belief sich auf 
1 830 000 Pud und dio Steigerung fiir 1900 im Vergleich 
zu 1891 auf nur l 1/.̂  Mili. Pud; wie in anderen Landem, 
erkliirt sich diese Erscheinung aus der sich standig er- 
weiternden Yerwendung Yon Stahl.

St ahl .  Stahl und FluBeisen wurden auf 82 Werkeu 
erzeugt, die iibor 36 Bessemerbirnen, 214 Martin-, 56 
Zementstahl- und 107 TiegelguBstahlćfen yerfOgteu .und 
ein Produktionsergebnis yon 135 282 908 Pud lieforten, 
darunter befanden sich 41 165 000 Pud Bessemerstahl, 
92 706 000 Pud Martinstahl nnd 1 102 402 Pud Tiegel- 
guBstahl. Die naehstehende Zusammenstellung zeigt den 
iiberwiegendeu Anteil dos siidrussischen Industriegebietes an 
der Stahlproduktion des Reiches.
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1899 1900
U ra l...........................'. . . 17 444 677 18 769 492
Moskauor Gebiet . . . .  .11 372 191 15 733 059
Polen und Itfordwestgebiet . 16 938 438 19 220 927
Siiden, Sudwesfc uud Siidost-

g eb ie t........................................  58 411 265 70 677 201
Nordliches Gobiet . . . .  10 699 906 10 326 095
S ib ir ie n .....................................  40 426  254
F in n lau d .....................................  913 292 555 680

Zusammen 115 820 195 135 282 908
Seit 1891 liat sieli dio russisclie Stalilproduktion mehr 

ais Ycrfunffacht, wie das dio folgendo Tabelle zeigt, dio 
Siid-RuGlauds ist sogar auf das Sfacke angewachsen.

Es betrug dio Stalilproduktion RuGlands:
1891 26 463 842 Pud 1896 62 410 212 Pud
1892 31 436 238 „ 1897 74 757 135 „
1893 38 509 416 „ 1898 98 929 778 ,,
1894 44 322 395 1899 115 820 195
1895 53 666 077 „ 1900 135 282 908 „

An Stablscliienon wurden in 1900 33 209 000 Pud
gewalzt, gogen 1 0 '/2 Mili. in 1891, die Erzeugungsmenge 
y o u  Śortenstalil betrug in 1900 42 Mili. Pud (5 1/,  Mili. 
Pud), y o u  Stahłbleoh 22 720 000 Mili. Pud (2 199 000 Pud).

Ma n g a n o r z .  Die Manganerzgewinnung RuOlands be- 
schaftigto in 1900 6090 Mensehen, die 48 976 000 Pud 
Mangauerz — 8 726 000 Pud mehr ais in 1899 fSrderton. 
Diese Industrie entfilllt zum uberwiegenden Teilo auf das 
Kutaisskisehe (40 Mili. Pud) und Jekatoriiioslawskische 
Gouvornement (8 Mili. Pud). In 1891 betrug die russisclie 
Manganerzfórderung erst 6,9 Mili. Pud, eino Mengo, die 
sich im letzten Dezennium yersiebenfacht hat.

Ko b a l t e r z e  wurden in einer Menge von 13 178 Pud 
gegen nur 215 Pud im Yorjahr gefSrdert.

Cl i r omoi se ns t o i n .  -35 Gruben in den Gouveinements 
Perm und Orenburg lieforten hiervon 1 113 155 Pud =  
55 700 Pud weniger ais im Yorjahr.

Sch wof e l l ues .  Dio Schwefelkiesgowinnung bozifforte 
sich auf 1 413 547 Pud =  5S71 Pud weniger ais im 
Yorjahr.

M i n e r a l i s c h e  Br o n n s t o f f o .  Die Gowinnung miile- 
ralischer Brennstoffe gliedert.o sich fiir dio beiden Jahre 
1899 und 1900 wie folgt:

1899 
Pud

S te in k o h le .........................775 488 116
A n t h r a z i t .........................  63 8 1 6 1 2 7
B rau n k o h le .........................  13 831 357

Zusammen 853 135 650 986 327 140
Dic drei Kohlonarten Yortoilten sich in 1900. folgender- 

mafien auf die einzelnen Becken:

1900 
Pud 

907 764 938 
71 560 607 

7 001 595
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Douetz-Becken.........................

l . ! 
671652600.506 71 145

Kouigreich P o l e n .................... 251825 246394 5431
U ra l............................................. 22 C92 22 277 415 —
Moskauer G e b i e t .................... 17 612 16 923 — 689
Gouy, Toniak (Sibirien) . . . 4 026 i 626 — —
Kaukasus ................................... 8 926 3 86S — 58
O st-S ib irien .............................. 8 580 7 887 — 698
Kreis Turkestan......................... 607 607 — ___

Kiow Jelissawetgrad . . . . 45 _ — 45
Kirgisen, Steppengebiet . . . 8 792 8 706 — 86
Proyinz Akmolinsk . . . . . 971 971 — —

Das Donotz- und das polnische Becken lassen die ubrigen- 
Kohlonbezirke an Bedeutung woit liinter sieli, indem sio in
1900 mehr ais ‘-y,,, der Gesamtproduktion umfassen. Seit 1891 
ist dio Fordormenge dos ersteren von 191 659 000 Pud 
auf 671 652 000 Pud gewaehsen. Die aus letztoron nahm 
weniger stark zu und stieg nur um etwa 93 Mili. Pud.

Die Kohlonprodnktion dos Zarenreiehes zeigt in dem 
Zeitraum von 1891 — 1900 folgonde Entwicklung:
1891 380 526 569 Pud 1896 572 500 062 Pud
1892 424 053 380 1897 683 927 S59 f)
1893 464 818 293 ,, 1898 751 370 596 n
1894 534 941 429 „ 1899 853 135 650
1895 555 462 571 1900 986 327 140

Dio Koksgewinnung wieś fflr 1899 und 1900 die
folgendon Zillorn auf:

1899 1900
1000 Pud

Im Donetzbecken . . 103 623 136 333
Ural . . . . .  653 666

„ Sibirien . . . .  22 ' 11
Zusammen 104 298 137 010

Sal z. D ii Salzausboute setzte sieli, wic folgt, zusammen:
1899 1900

in 1000 Pud 
Steinsalz . . . 27 740 26 847
Seesalz . . . .  49 606 68 686
Solsalz . . . . 25 301 _  24 614

Zusammen 102 647 120 147
Die Zahl der mit der Salzgowinnung beschaftigten 

Arbeiter betrug in 1900 21 622.
N ap  li tli a. In 387 Betrieben wurden 633 '/?  Mili. Pud 

Naphtha gewonnen — 8 6 %  Mili. Pud oder 13,8 pCt. mehr 
ais im Yoijahre. Die .russisclie Naphthaindustrie hat ihren 
Hauptsitz in dem Gouv. Baku auf der Halbinsel Apscheron, 
wie das au.cli dio folgendo Tabello orkennen lilCt:

Es erzeugton:
1899 1900

1000 Pud
Gouy. Baku , . . 520 909 602 235
Tarekgebiet . . . . 24 747 30 646
Kubangobiet 851 269
Transkaspien . . . 286 367
Gouv. Jelissawetpol 3 4,

,, Ti fl i s. . . . 39 39
„ Daghestan . 2,5 8
„ , Forghana 9 10

Zusammen 540 846 6 3 3 5  778
A s p h a l t .  Dio Ausbeute an Asphaltsteinen, die sich 

in der Hauptsaehe auf das Gouvornement Sinibirsk be- 
schrankt, betrug in 1900 1 456 150 Pud,  woraus
1 531 728 Pud Asphaltmastik gowonnen wurden. Die 
Erzeugung von Erdwachs belief sieli auf 71 870 Pud, dio 
y o u  Toer auf 131 126 Pud.

Schwef e l .  Im Kaukasus wurden 15 300 und in Polen 
1 070 200 Pud schwefelhaltigo Erze gefordert, davon 
wurdon 826 500 Pud verschmolzen, die eine Ausboute von 
196 807 Pnd lieferteu: gegen das Yorjahr hat sich dio
Sehwefclproduktion annahernd ven’ierfacht-

As b e s t .  Die Asbestgewinnung, welcho ausselilieClich 
im Ural erfolgt, bewegt sich in rasch aufsteigender R ichtung; 
seit 1891 ist die Produktion auf mohr ais das Dreifaehe 
gestiegen; in 1901 ubertraf sie mit 234 756 Pud das 
Ergebnis dos Yorjahres um 70 000 Pud.
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P h o s p h o r i t e .  An Phosphoriton wurden iu 1900
1 566 704 I’ud gewonnoli, ein Drittel molir ais im Yorjalir. 
Dioso Menge vertoilte sieli wio folgt:

Podolschos Gouv. . . . 14 1 4  704 Pud
Gouv. Kostroma . . . .  100 000 „

„ Smoleńsk . . . .  32 000 „
„ Bessarabiou . . .  20 000

Zusammen . 1 566 704 Pud
Gl a u b o r s a l z .  Dio Ausbeuto botrug:

Gouv. T i f l i s ............................. 35 000 Pud
„ Tomsk............................. 210 765 „
„ Transbaikalien . . .  61 700 „

Zusammen . 307 465 Pud
Kaol i n .  Die Kaolingewinnuug erfulir gogen 1899 

eine Vervierfacliung, indom sie von 455 806 Pud auf 
2003 727 Pud in 1900 stiog; auf das Gouv. Jokaterinoslawsk 
entliol allein mehr ais dio Hiilfto dieser Menge.

Dio gosamto Montanindustrie RuBIands boscliiiftigto in

1900 715 497 Arbeiter, 81 488 mehr ais in 1899. Dio 
Zunahme dor Berg- und Huttonarbeiterschaffc des Zaren- 
reiclies in den Jahren 1891 — 1900 ist aus der folgenden 
Zusammenstellung zu ersehen.

Es waren in der russischen Montanindustrie beschaftigt:
1891 427 387 Arbeiter 1896 492 980 Arbeiter
1892 443 854 }) 1897 547 901
1893 465 012 » 1898 592 518 >}
1894 462 990 1899 634 009
1895 498 351 V 1900 715 497 >7

Dio Belegschaft der Steinkohlengruben betrng in 1900 
109 208, davon kamen 15 819 auf Polon und 84 857 auf 
SiidruGland. Die Goldgewinnung beschaftigte 90 988 und 
die Eisenindustrie 331 778 Arbeiter. An Unfallon waren 
in der russischen Montanindustrie fiir 1900 29 141 zu 
vorzeichnen, vou denen 640 einen todlichen Ausgang hatten. 
In den Kohlenbergwerkon allein kamen 288 Menschen 
zu Todo. Dr. J.

B cricht des Yereincs fiir dio bergbaulichen Interęssen im nordircstliclien Bolimen 
zu T cplitz iiber seine H f lg k e it  im Yereiusjalu-e 1902/1903.

(voin 1. Juli 1902 bis 30. Juni 1903).
(Auszugsweise.)

Dor Vcrein, dom 32 Bergbau - TJnteniehinungeii an- 
gehiŚron, welche 83,82 pCt. dor gesamten Braun kolilen- 
produktion der Revierbergamts-Bezirke Teplitz-Briix-Komotau 
roprasontieren, berichtet Uber seine Tatigkoit im letzten 
Jahre folgendes.

Selbstversł;indlich' war unser Voroin vor allen bestrobt, 
Mittol und Wege zu finden, um dem wirtschaftlichen 
Riickgango unserer Industrio nach Moglichkeit Einhalt zu 
tun. DaO wir einer Stockung der normalen wirtschaftlichen 
Entwicklung unsores Braunkohlenrevieres gogeniiberstehen, 
ist ofłenkundig. Das Absatzgebiot unserer Kohlo hat 
eino wesentlicho Einschrankung erfahren und ilire noch 
weitero Verdningung im Auslande steht ganz auOer 
Frage. Vorursacht wurde sio dadurch, daB einesteils der 
von den deutsehen Bahnen eingofuhrte billigo Rolistoft- 
tarif und andererseits dio im Hinblick auf diesen Umstand 
uubogreiflicho Erhóhung der Exporttarifo seitens der 
ósterreichischen Bahuon dio Konkurrenz unserer Braunkohlo 
auBerordontlich erschwerto, und daB zudem die deutsche 
Brikettproduktion eine so auBerordentliche Steigerung er- 
fuhr, daB dieses Produkt, begiinstigt durch billige Fracliten 
und die giinstige geographische Lage, in scharfsteri Wett- 
bowerb mit unserer Braunkohlo tritt.

Dazu kommt noch die ungleich hóhere Steuerbelastung 
des ósterreichischen Bergbaues, die Produktionsverteuerung 
durch sozialpolitische Gesetzo und bergpolizeiliche Yer- 
fiiguugon, und schlieBlich muB auch noch dem Mangel 
oiner Organisation der Yerkaufsverhaltnisse und der dadurch 
Yorursachten Deroutierung des Braunkohlenmarktes ein 
Teil der Schuld an der gegenwartigen ungunstigen Lage 
unseres Braunkohlenbergbaues beigemessen werdon.

Eino Saniorung ist nach unserer Ansicht nur móglich 
durch eine den Braunkohlenverkehr begiinstigende oder 
zum mindestens ihn nicht sclmdigende Tarifpolitik der an 
der Ausfuhr, sowio an dem Inlandverkehro unserer Kohle 
beteiligten Staats- und Privatbahnen, ferner durch eine den

Bfedurfnisśen unseres Bergbaues entsprecheiide Wirtschafts- 
politik der Regierung und — iusowoit dies iu der Macht 
der Bergbau - Unternehmer liegt — durch Solbstliilfo 
iu botreff der Anpassung der Produktion resp. des Kohlon- 
verśandos an den Bedarf. Nur in einem harmonischeii 
Zusammenwirken aller drei genanntęn Faktoren crbjickcn 
wir dio Moglichkeit, unser Braunkohlenreyier wieder zu 
oiuer normalen wirtschaftlichen Entwicklung zu fiihron, und 
auf die Erzielung eines solchen Zusammenwirkens war auch 
die Tatigkeit unseres Yereines im Yorjahre gerichtet.

Schon widerliolt wurde im Vereine eine Einigung dor 
Produzenten iiber eino dem jeweiligon liedarfe entsprechendo 
Regelung der Produktion bezw. des Versands angeregt, die 
diosbezUglichen Yerhandlungen blieben jedoch bisher erfolglos. 
Erst die gegonwartige allgomoine wirtschaftliche Depression 
ermógliclite das Zustandekommen einer Einigung, welche 
darin besteht, daG die Interessenten zu diesem Behufe 
eine Gonossenschaft unter der Firma ,,Braunkohlen- 
gonossenschaft, registrierte Gonossenschaft mit beschriinktor 
Haftung" bildeteu.

Mit Eisenbahnangelegenheiten beschaftigte sich der 
Verein in folgenden drei Fallen:

1. Da nach Artikel 59 des Berner Ubereinkommens 
iiber den Eisenbahnfrachtenverkehr wenigstens alle 3 Jahre 
eino aus Delegierten der vertragschlie£Senden Staaten be- 
stehende Konferenz zusammenzutreten hat, um die fiir not
wendig orachteten Abanderungon und Verbesserungeu in 
Yorschiag zu bringen, erging seitens der Reic-henberger 
Handelskaininer an den Yerein dio Auflorderung, Vorschliige 
wegen etwaigor Abanderung des genannten Oboreinkommens 
zu erstatten. Mit Hinblick darauf, daB zur Durchfuhrung 
von Abanderungen die Zustimmung aller Yertragsstaaten, 
d. i. aller europilischen Staaten notwendig i s t , also Ab- 
anderungsantrage nur in den seltensten Fallen Aussicht 
auf Annahme haben, und da iiberdies zufolge eiugeholter 
Erkundigung ein dringendes Bediiifnis fur eine Abanderung
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nicht vorliegt, so erstatteto der Verein sein Gutachtcn iu 
diesem Sinne.

2. Die Dux- Bodenbachor Eisenbahn hatte s. Z. ein 
lebhaftes Interesse daran, mit indnstriellen Etablissements 
und Schachtanlagen durch Schleppbahnen yerbunden zu 
sein. Die ersten Schlcppbahnen wurden deshalb ohne die 
spiiter ublich gewordenon Garantien, insbesondere ohne 
Zusichorung der Werke, daG sie dio Zahlung der Kohlen- 
sehutzpfeilerentschadigung iibernehmen, bezw. darauf 
verzichten, gebaut. Dies war audi der Pall boi der 
Schleppbahn zu dem Teplitzer Walzwerke nnd don davon 
abzweigenden Geleisen, die in ihrer Fortsetznng yerscliiodenc 
Industrie- und Werksanlagen mit der Hauptbahn verbinden.

'F u r  eine vor dor Abzweigung zu einem dieser Scliachte 
liegende Teilstrecke muBten jetzt die Staatsbalinen ais 
Rechtsnachfolger der Dux-Bodenbacher Eisenbahn der durcli 
den Schutzpfeiler in ihrem Abbąue beschriinkton Bergbau- 
unternohmung eine Entschadigung bezalilen, und die 
Staatsbahndirektion in Prag repartierte infolgedessen diese 
Entschadigung auf die einzelnen Werko und erkliirto ihnen 
hierbei, daG sie im Niehtzahlungsfalle dio fur die einzelnen 
Etablissements vertragsmaGig bestehenden Sclileppbalin- 
gebuhron entsprechend erhohen wiirde, um auf dieso Weise 
Deckung fiir dieso Entsclmdigungsausgabe, welclie die 
Staatsbahnverwaltung ais eine den betreffenden Werken zu 
gute kommende Investitionsauslago betrachtet, zu finden.

Hinsichtlich der Frage, ob dio Bahnen berechtigt sind, eino 
Erhohung dor vertragsmaGig vereinbarten Schloppbahn- 
gobuhren dadureh herbeizufiihren, daB sie von dem in 
den Schleppbahnyertragen vorbehaltenen Kundigungsreclite 
Gebrauch machen und doń Werksbesitzer vor dio Alternativo 
stollen, entwoder auf die Kohlenverfrachtung auf der 
Schleppbahn zu yorzichten, d. h. den Betrieb einzustellen, 
oder sich mit der verlangten Erhohung der Schleppbahn- 
gebuhr oinverstanden zu erklaren, vertrat der Yorein in 
Eingaben an das Eisenbahn- uud Ackerbauministerium den 
Standpunkt, daG ein solches Yorgehen unzulassig ist, und 
erbat diosbezfigliche Weisungen an die Staatsbahndirektion 
Prag.

3. Gegen einen ErlaG dieser Staatsbahndirektion, mit

welchem yerlangt wurde, daG samtlicheKohlensoudungen durch 
oin von der Bahn zu autorisierendes Werksorgan unter Be
nutzung des Bahnamtlichen Wiegestempels abgewogen werden 
und an die Bahn ein Wiogegeld von 20 h pro Waggon 
bezw. von y 4 der nachgenommenen Wiegegobulir ab- 
gefiihrt wordo, richtete der Yeroin eine Vorstellung an 
das Eisonbahń-Miuisterium.

Die Berghąuptmanuschaft forderte infolge oiner Weisung 
des Ackorbauministeriums die Reyierbergamtor Falksnau, 
Elbogon, Komotau, Briix nnd’ Teplitz auf, dio Bergbau- 
unternehmungwi unter Hinweis auf die StrafsanJJion des 
§ 250 a. B. G. zu verhalten. daG die dnrch die Spruch- 
p rans des Verwaltungsgerichtshofes gutgeheiGeno Auslegung 
der gg 170 und 98 des a. B. G. uber dio Beniitzung 
fremden Grundes durch den Bergbau befolgt werde.

Der diosbezfigliche den einzelnen Werken durch dio 
Revierbergamter zugestellte bergbehordliclie ErlaG wurde 
auch im Voroine zur Sprache gebracht. Soweit es sich 
um die Devastierung der Oberflache, bezw. um dereń 
Zubruchebauen handelt, wurde — wenngleich das jetzige 
Expropriationsverfahren Iangsam und kostspielig ist und 
dor Bergbauunternehmer gegen den Willen des Grund- 
besitzers nur das zeitliebo Benutzungsrecht, nicht aber das 
Gruudeigentum erwerben kann, — der gegenwartige Rechts- 
żustand, weil er wenigstens die Expropriation ermogliclit, 
ais ein immerhin nocli ertrliglicher betracbtot, insbesondere, 
wenn die Sachverstandigen ausspreclien, daG die Wioder- 
herstellung der Grutidoberflache 6konomiscli nndurch- 
ffihrbar ist.

Schwerwiegende Bedenken wurden jedoch dagogen 
geltend gemacht, wenn der Bergwerksbesitzor bei sonstiger 
Betriobseinstellung zur vorherigen Einigung mit dem 
Grundbesitzer bozw. zur Enteignung aucli in jenou Fiillen 
rerlialten werden sollte, wo die Gruudoborfificho nicht zu 
Bruche gebaut, sondern nur mehr oder weniger gesenkt 
und nur in einem so geringen Grade durch den Bergbau- 
betrieb beriihrt wird, daG die landwirtscliaftliche Benutzung 
nach wie- vor mOglicli lileibt und der Schade der Grund- 
.besitzer lediglich in einer Yerminderung des Ertrages 
besteht.

TecJuiik.
V e rfa h ro n  u n d  E in r ic h tu n g  zu m  A b to u fen  von 

S ch a c h te n  f iir  b e lie b ig  g ro fse  T o u fen  u n d  u n to r  
B e ru c k s ic h tig u n g  des W a sse ra b sc h lu sse s  in  d e r  
S te in s a lz la g e rs ta t te  m it  a lle in ig e r  A n w e n d u n g  des 
G o frie rv o rfah ren s. Yon der Firma M. TJnger & Co. in 
Hannovor wird beim Abteufen tiefer Schachte im 
schwimnińflen oder wasserreichen Gebirge, insbesondere 
auf Salzlagerstiitten, das Gefrierverfahren in nachstehond 
beschriebeuer Weise zur Ausfiihrung gebracht.

In vielon Fallen war das Gefriervcrfalireti bisher nicht 
von-Erfolg begleit.et, da es nicht gelang, die Gofrierrohre 
bis zu groGeron Teufen vertikal niederzubringen und infolge 
starken Salzgehaltes des Wassers J eine hinreichend starko 
und gleichmiiGigc Frostmąuer zu erzielen. Dieson tlbel- 
standen will dio genannte Firma durch Einfiihrung eines 
absatzweisen Verfahrens begegneu, das zugleich gestattot. 
solche Gebirgsschichten, welcho stark salzhaltige Wassor 
fOhren und daher der Bildung einer Frostmąuer Schwierig-

keiten beroiton, getrennt yon weniger salzhaltigen Schichten 
unter Anweudung hoherer Kaltegrade zu durchteufen und 
den Schacht bis in die Salzlagorstatto hiiiein unter dem 
Schutze dor Frostmąuer mit Sicherheit niederzubringen. 
Schematisch soli sich das Yerfahren etwa folgendermaBen 
gestalten.

Zunachst wird der oborste Teil des Schachtes bis zu 
ca. 200 m Teufe bezw. bis zu der Solo fuhrenden Ge- 
birgsscliicht in bekannter Weise mittels Gefrieryerfahrens 
abgetouft und sofort vollstandig in Eisen ausgebaut. Bevor 
das weitero Abteufen beginnt, wird auf der Sohle oin Koil- 
kranz verlegt und darauf ein nach unten gewólbtor eiserner 
Deckel befestigt. welcher deu Schacht wasserdicht abschlieGt. 
Yon der Schachtsohlo aus werden nunmehr ron liouem 
Gefrierrohre durch den Keilkranz liindurch, der zu diesem 
Zwecke mit Oflnungen yersehen ist, niedergebracht, um 
den naehsten Absatz zum Gefrieren zu bringen, wahrend 
zugleich dio Temperatur iu der oberen Abteilung wieder 
uber den Gefrierpunkt steigt. Der DeckolverschluB yer-
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hindert hierboi, daB dio Wassor von unten iu den Schacht 
treten. Nachdom die Frostmauer in der zweiten Region 
gebildet ist, wird der Schacht nach Entfernung des Dęckels 
weiter abgetouft, in Eisen ausgebaut und wiederum auf 
der Sohle gegen dio unteren Schichten wasscrdicht abge- 
schlossen. Iu diesor Weise wird fortgefahren, bis der 
Schacht die erforderliche Teufe erreicht hat.

Um beiur Niodorbringen der Gefrierrohro durch den 
SohlenverschluB dos Schachtos das Eindringon von Wasser 
zu Yorhfiten, sind iiber den Óffnungen des Keilkranzes 
Stutzen angebracht, welclie durcli Halino versclilossou 
werden konnon und auBordom mit Dichtungsstulpcn ver- 
sehen sind. Letztere werden durch das im Stutzen auf- 
steigendo Wasser gegen das Gefrierrohr gopreBt und be- 
wirken somit einen wasserdicliton AbschluB.

Mit Riicksicht auf die groBe Teufe, bis zu weleher das 
Verfahren angowendet werden soli, benutzt die Firma fiir 
den Schachtausbau an Stello der Tiiblings mit glatter 
solche mit buckelartiger AuBenflache, wie sie alinlich in 
dieser Zeitschrift Jahrgang 1903 S. 713/4 beschrieben 
sind. Hierdurch wird eino grófiere Stabilitat und Trag- 
fahigkoit im Gebirge erreicht, da sich der gesamte Ausbau 
mehr auf die Schacbtstofie stiitzt und namentlich die Keil- 
kranze nicht zu stark in Anspruch genommen werden.

Sobald das beschriebene Vorfahren in dor Praxis An
wendung gofundon hat, werden wir Gelegenhoit nohineu, 
oingehender darauf zuriickzukommen.

yoikswirtseliaft und Statistik.

Im Monat NoyemberKohleneinfu.hr in Hamburg.
kamen heran:

1902 1903
t t

vou Northumberlaud und Durham 125 063 131996
„ M i d l a n d s .....................  49 017 36 535
„ S c h o ttla n d .....................  75 955 73 691
., Wales . . '...............  12 859 10 223

an K o k s..........................................  629 551
vou GroÓbritannien . . . .  263 523 252 996
von D e u ts c h la n d ................ 142 030 168 599

zusammen 405 553 421 595
Es kamen somit 16 042 t  mehr heran ais in demselben 

Zeitraum des Yorjahres. Dio Gosamtzufuhren von GroB- 
britannien, Doutschland und Amerika botrugen in den 
ersten 11 Monaten des Jahros 1903 4 577 502 t  gegen 
4 246 740 t im gleichen Zeitraum des Yorjahres, mithin 
iu 1903 330 762 t mehr.

Dio Heranschaffung von englischen Kohlen wurde 
durch Sturm, Regen und Nobel sehr behiudert nnd 
erwuchsen den Iniporteuren hierdurch groBe Estrakoston. 
Die Marktlago war ruhig.

Aus den oben angefiihrton Griinden befestigten sich 
die Seefrachton etwas, sind aber immerhin heute noch 
niedrig.

Die Fluflfrachten zeigten nur gęringe Schwankungen, 
je nach Wasser-Wuchs oder -Fali.

(Mitgeteilt vun H. W. H e i d m a n n ,  Altona.)
Bergarboiterlohne in den Hauptbergbaubezirken Preufsons im III. Vierteljahrc 1903.

Mit AusschluB der fest besoldeten Beamten und Aufseher.
I. Durchschnittslohne s i i mt l i cher  Arbeiter.

Gesamtbelegschaft
im

Verfahrene 
Arbeits- 

schichteu auf 
1 Arbeiter im

Verdiente reine Lohne (nacli Abzug aller Arbeitskosten, 
sowio der Kuappschafts- und Invalidenversicherungsbeitrage)

insgesamt im auf 1 Arbeiter und 
1 Schicht im

auf 1 Arbeiter 
im

Art und Bezirk dos Bergbaues
111.

V.-J.
1903

.

1
II.

V.-J.
1903

Jahres-
mittel
1902

III. II. 
V.-J. Y.-J. 
1903 1903 
(abgerundet 
auf ganze 
Zahlen)

III. V.-J. 
1903

J l.

II. V.-J.
1903

Jl.

III.
V.-J.
1903

Jl.

II.
V.-J.
1903

J l.

Jahres
mittel
1902

Jl.

III.
Y.-J.
1903

II.
Y.-J.
1903

Jl.
1. 2. 3. 4. 5. 6. \ 7. 8. 9. ! io. 11. 12. 13.

a. S t e i n k o h l e n b e r g b a u  
in Oberschlesien . . . 81235 80 532 79179 74 67 18014 717 15 848 389 3,00 2,95 2,97 222 197
in Niederschlesien................... 24 199 24 342 24 061 78 72 5 221633 4 780 969 2,75 2,71 2,73 216 196
im Oberbergamtsbezirk Dort

mund :
a. Nordliche Rcriere *) . . 179 304 177 720 171 736 82 75 58 118 652 52 082 449 3,97

3,75
3,90 3,89 324 293

b. Sudliche Reviere2) . . . 64 954 64 623 63 859 81 76 19 806 646 18 044 :‘>09 3,67 3,65 305 279
Summo O.-B.-A. Dortmund (a, b 

und Revier Hamm) . . . . 240430 244405 236 543 81 75 78 510 549 70 652 398 3,91 3,84 3,82 319 289
bei Saarbrucken (Staatswerke). 41010 43 485 42 036 77 72 12149196 11 126 006 3,59 3,58 3,57 276 256
bei A a c h e n ............................. 13 189 13 036 12 361 80 74 3 976 529 3 613 459 3,78 3,75 3,71 302 277

b. B r a u n k o h l e n b e r g b a u  
im Oberbergamtsbozirk Halle . 32 276 32 815 33 676 79 74 7 733 040 7 203 792 3,05 2,97 2,94 240 220

c. Sa l z b e r g b a u  
im Oberbergamtsbezirk Halle . 5 949 5 724 5 603 77 71

1
1652 216 1444917 3,61 3,56 3,58 278 252

d. Er z b e r g b a u  
in Mansfeld (Kupferschiefer) . 14 468 14 507 14 700 79 74 3382 4141 3 115 030 2,96 2,91 2,84 231 215
im Oberharz............................. 3101 3 211 3170 78 73 . 3) 547 432 3) 525 9443)2,27 3) 2,25 3) 2,27 3) 177 3) 164
in Siegen-Nassau...................
sonstiger rechtsrheinischer . .

17 031 16 723 17 302 74 . 1 69 3802356i 3 397 -<08 3,00 2,93 2,84 22:; 203
7 515 7 402 7 569 74 70 : 1 559 606 1 440 928: 2,81 2,77 2,70 208 195

linksrheinischer........................ 4115 4 145: 4 136 75 70 . 761 101: 694 640 2,45 2,39 ; 2,39 185 168

i) und 2) Siehe Anmerkung 5) und <*) der folgenden Nachweisung. 
1903 =  0,08 Jl., im II. V.-J. 1903 =  0,08 Jl., im Jahresmittel 1902

3) Hinzu tritt der Wert der Brotkornzulagc: im III. Y.-J. 
= 0,05 Jl- fiir 1 Schicht.
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II. Zahl und Durclisclinittslohne der e i nze l nen  Arbeitorklassen auf 1 Scliicht.

— 1222 — 12. Dezember 19OH.

'-rj t*-< —> 
o & ®

Unterirdisch be- 
scliaftigte eigentl. 

Bergarbeiter

Sonstige untor- 
irdisch beschaftigto 

Arbeiter

Uber Tage be- 
schiift. crwachs. 

mannliche Arbeiter

Jugendliclie 
mannliche Arbeiter 
(unter 16 Jahren)

Weibliehe Arbeiter

Art und Bezirk des
a reines Lohn .

ó-H reines Lohn reines Lohn OJ o reines Lohn 1 rC reines Lohn
Bergbaues

o c a & ? c3 ~ tO
fi p -S 
Stdn.

O S? to
“ o

§ e*> c3 m
°/o2)

im
m .

Y.-J.
1903
J t.

im
Jahres
mittel
1902
J t.

O ”tDU*
rS ® 
sa c
> s^ OQ 
% 2)

im
III.

Y.-J.
1903
Jt.

im
Jahres
mittel
1902
J t.

^ .2 o-S

b.̂ CO 
% 2)

im
III.

Y.-J.
1903
J t.

im
Jahres
mittel
1902
J t.

O “ w to . o 
<2 O

§ 1 ■ co
% 2)

im
III.

V.-J.
1903
JL.

im
Jahres-
mittol
1902
J t.

o  s? to o
•8 2
§ !  ^ ra
% 2)

im
UL

Y.-J.
1903
J t.

im
Jahres
mittel
1902
JL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
. S t e i n k o h l e n b e r g b a u  
n Oberschlesien . . . . 3)8-12 53,8 3,41 3,35 16,2 3,09 .3,07 22,1 2,66 2,63 2,4 1,01 1,06 5,5. 1,12 1,11
n Niederschlesien . . . 4)8-12 •(9,4 2,93 2,91 19,1 2,84 2,82 27,1 2,61 2,58 2,9 1,00 1,04 1,5 1,43 1,47
m O.-B.-A. Dortmund: 

a. Nordliche Revieres) . 8 - 9 49,6 4,79 4,67 28,7 3,33 3,26 18,3 3,34 3,28 3,4 1,21 1,21
b. Sudliche Reyiere6) 8 - 9 50,G 4,46 4,32 27,3 3,18 3,12 18,0 3,26 3,18 4,1 1,14 1,15 — — —

Summę O.-B.-A. Dortmund 
(a, b und Reyier Hamm) 

bei Saarbrucken (Staats-
werke)..............................

boi A achen.........................

8 - 9 O OO 4,70 4,57 28,3 3,29 3,22 18,4 3,31 3,25 3,5 1,19 1,19 _ _

8,0 59,0 4,12 4,07 24,2 2,94 2,93 13,8 3,04 3,01 3,0 1,12 1,14 ___ ___ __

b. B r a u n k o h l e n - 9,3 60,6 4,25 4,22 15,3 3,30 3,28 20,2 3,24 3,16 3,7 1,18 1,17 0,2 1,67 1,71
b e r g b a u  

im Oberbergamtsbez. Hallo 11,1 29,7 3,47 3,37 6,9 2,94 2,91 59,0 2,94 2,81 1,4 1,50 1,50 3,0 1,80 1,64
c. S a l z b e r g b a u  

im Oberbcrgamtsbez. Hallo 8,0 43,9 3,89 3,83 21,1 3,59 3,52

ocoCO 3,40 3,48 2,0 1,19 1,23 ___ ___ ___

d. E r z b e r g b a u  
in Mansfeld (Kupferschiefer) 9,2 69,5 3,11 2,98 3,5 3,26 3,18 20,0 3,02 2,84 7,0 1,18 1,17
im O b e rh a rz .................... 10,0 43,7 ’) 2.62 7) 2,59 14,0 i) 2,64 ’) 2,60 35,2 i) 2,01 ’) 2,03 7,1 5) 0,74 ’) 0,70 — -- -- •
in Siegen-Nassau . . . . 8,1 68,5 3,22 3,04 4,5 3,00 2,93 19,5 2,82 2,69 6,3 1,40 1,37 1,2 1,41 1,31
sonstiger rechtsrheinischer. 8,1 62,8 3,13 2,97 5,0 2,63 2,80 23,9 2,55 2,46 5,5 1,35 1,30 2,8 1,32 1,29
linksrheinischer . . . . 8,5 43,8 2,74 2,64 4,1 2,63 2,67 45,6 2,34 2,26 3,8 1,14 1,10 2,7 1,31 1,30

]) Einschliefilich Ein- und Ausfahrt. 2) Gesamtbelegschaft vergl. Spalte 2 yon I. 3) Fiir 10,8% : 8 Stunden; fur 59,1 % : 
10 Stunden; fiir 30,1% : 12 Stunden. *) Fur 68,3 % : 8 Stunden; fur 31,0 % : 10 Stundon; fur 0 , 7%:  12 Stunden. 5) N o r d l i c h c  
Re y i e r e :  Ost-Recklingliausen, West-Recklinghausen, Dortmund II, Dortmund HI, Nord-Bochum, Henie, Gelsenkirchen, Wattenschoid, 
Ost-Essen, West-Esscn, Oberhausen. G) Slid l i c he  Re y i e r e :  Dortmund I, Witten, Hattingen, Siid-Bochum, Sud-Essen, Werden. 
7) Siehe Anmerkung 3) bei L

A b sa tz  d e r  Z ech en  des R h e in isc h -W e s tfa lis c h e n  
K o h lo n -S y n d ik a ts  u n d  des W e s tfa l isc h e n  K o k s-S y n - 
d ik a ts  im  W ovem ber 1903. Der Absatz der Zechen des 
Kohlon-Syndikats auschlieBlich Selbstrerbrauch der Zechen 
und Hilttenwerke hat im November boi einer Botoiligungs- 
ziffer von 5 219 864 t, 4 311 291 t betragen; der Absatz 
is t daher gegeu dio AnteilzifTor um 17,41 pCt. zuruckge- 
blieben. Die Jaliresbeteiligung beim Koks-Syndikat belief 
sich am 1. November d. J . auf 8 907 864 t und der 
Absatz im Novcmbor auf rund 728 000 t.

Gesetzgcbmif? und Y cnvaltung.
V e re in b a ru n g  z w isc h e n K n a p p sc h a fts -V e re in  u n d  

B e ru fsg e n o ssen sch a ft. Der Yorstand des Allgemeinen 
KnappsehaftsYereins zu Bochum gibt bekannt, daB dio 
Yerwaltuńg gemaB der ihr orteilten Vollmacht eino Ver- 
einbarung mit der Benifsgenossenscbaft, betreffend Abrech- 
nung der ihrersoits geltend zu madiendon Ersatzanspriiche 
sowno Umgestaltung des Invalidisierungsverfahrens der 
Unfallrentner, abgeschlossen habe. Die wesentlichen Ab- 
weicliungen von dem bislierigen Yerfahren sind folgonde: 
Die Borufsgenossenschaft gibt alsbald nach Eingang einer 
Unfallanzeige dor Knappschaft Nachriclit, wann yorauś- 
sichtlich dio Festsetzung einer Unfallrente erfolgen wird,

nicht, wio bisher, erst iłach AbschluB dos Yerfahrens bei 
der Berufsgenossenschaft. Dor Allgemcinc Knappschafts- 
verein erhalt dadurch Zeit, noch wahrend der Krankfeierzeit 
des Yerletzten alle. Ermittelungen anzustellen, die fiir die 
demnfichstige Invalidisierung erforderlich sind. Gegen 
Ablauf der Krankfeierzeit (13 bezw. 24 Wochen) werden 
dann die iirztlichen Gutachten oingeholt, sodaB die evtl. 
erforderliclie Invalidisierung fast unmittelbar im AnschluB 
an die Krankengcldbeztigsborechtigung ausgesproclien werden 
kann. Soweit nun dem Allgemeinen Knappschafts-Yereine 
Ersatzanspriiche gegeniiber der Berufsgonossenschaft zn- 
stehen, sind diese, nach wie vor, oi nzol n  anzumelden; 
jedoch wird diese Betrago nicht mehr der’ Allgemeine 
Knappschafts-Yereiu auszahlon, sondom er wird dio Be
rufsgenossenschaft anweisen, sio fiir ihn und auf seine 
Rschnnug dem Berechtigten zu zahlen. Letzterer erhalt 
also fortun seine Beziige wieder iu oinem Termin, wenn 
nicht die Knappschaftsleistnugen dauernd hohor sind ais 
die halbe TJnfallreute. Din Andernng - in der Geltond- 
inachung der Ersatzanspriiche tritt bei allen neu in Zugang 
kommenden Rentęnzabhingeu sofort in Kraft, bei allen schon 
anerkannten Renten allmahlich, und zwar soli fur diese 
vom Pebrinir nachston Jahres ab mit. der Einfiihrung be- 
gonnen werden.
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Yerkelirsrrcscn.
W a g en g e sto llu n g  fiir  dio im  R u lir- , O berschle- 

s isch en  u n d  S aar-K oh len rov ier belegcnon  Z echen , 
K o k e re ie n  n n d  B rik e ttw e rk e . (Wagon auf 10. t 
Ladegewicht zuruckgefuhrt.)

1903 Ruhrkohlen-
reyier

Dayon

Zufuhr aus den Dir.-Bez. 
Essen nnd Elberfeld naeli 

den Rheinhafen
Monat Tag gestellt | gefehlt • '3 .-30 .

Nov.
1 .-7 . 
Dc 7..

Dezember

>1

1.

1
4.
5.
6. 
7.

18 164
18 510 
19100 
18 881
19 554 
2 457

19 179

_

_

(Ruhrort 15 860 
Essen {Duisburg 9 857 

(Hoehfeld 2 553
(Ruhrort 47 

Elberfóld (Duisburg 23 
(Hoehfeld 37

9 337 
7 148 
2 035

35
14
20

Zusammen 115 845 — 28 377! 18 589
Durchsehnittl. fur

den Arbeitstag
1903 19 308 —
1902 17  5 8 2 —

Zum Dortmunder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez. 
Essen vom 23.— 30. Nov. 28 und vom 1.— 7. Doz. 45 
Wagen gestellt, die in dor tJbersicbt mit enthalten sind.

Fur andere Gflter ais Kohlen, Koks und Briketts sind 
im Ruhrbezirk in dor Zeit vom 1.— 7. Dezember 1903 
18 845 offone Wagen gestellt, gegen 14 450 im gleichen 
Zoitraum 1902.

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

. ■ 

Zeitraum
Ruhr-
kohlen-
reyier

Ober- „ 
schles. i , , f  ~ 

Kohlen- kohl.en- 
reyier j reviei )

Zu-
sammeu

16.-30. Nov. 1903 . . . 
+  geg. d. gl. (in abs. Zahl. 
Zeitr.d. Yorj. |  in Prozenten 
1 .-30. Nov. 1903 . . . 
+  geg. d. gl. I in abs. Zahl. 
Zeitr.d. Yorj. 1 in Prozenten

240 546 
4- 33 251
T 16

471 340 
4- 40 485 
4- 9,4

77 914: 37 537 
4- 2 558 4- 1 671 
4- 3.'t 14- 4,7 

156 508! 75 543
-  1 210,14- 4 228
— 0,8 14- 5,9

355 997 
4- 37 480 
4- 11.8 

703 391 
4- 43 503 
4- 6,6

1. Jan. bis 30. Nov. 1903 .5  101 219:1 629 001! 840 465 7 570 685 
+  geg. d. gl. lin abs. Zahl.j+570923:+  43 512 +  59 018 +673453 
Zeitr. d^oij. I in Prozentenj 4- 12,6 |+  2,7 -i- 7,6 !+•' 9,8

*) Gestelluug des Dir.-Bez. St. Johann - Saarbrucken und 
der Reichs-Eisenbahnen in ElsaG-Lothringen.

A m tlich e  T arifv e ran d e ru n g o n . Das Warenver- 
zeichnis der Ausnahmetarife 26 u. 44 (fur Steinkohlen otc.) 
im Gfitertarif, Heft 8 (Yerkohr Baden-Pfalz) des Sudwest- 
doutschen Eisenbahnverbandes erhalt mit sofortiger Gultig- 
keit eine geanderte Fassung. Der Geltungsumfang der 
genannten Ausnahmetarife wird hierdurch nicht berfihrt, 
Die Frachtsatze des Ausnahmetarifs 26 gelten mit sofortiger 
Wirkung auch fiir defl Verkehr von Mannheim nach den 
Stat. Albisheim a. d. Pfrimni, Bad Mflnster a. Stein Pf. li., 
BSrrstadt, Gollhoim - Dreisen, Harsheim-Zell, Kirchheim- 
bolanden, Marnheim u. Morschheim-Ilbesheim.

Mit Gńltigkeit vom 1 . 1 2 .  03 ist in den Oberschles. 
Kohlenyerkelir nach Wien St. E. G. Arsenał der Nach
trag II  eingeffthrt worden, der geanderte sowie Frachtsatze 
yon 2 neuen Yersaudstat. enthalt.

Mit Gultigkoit vom 15. 1. 04 wird der Frachtsatz 
Anuen Nord-Erfurt des rhein.-westf.-mitteldeutschen Staats- 
bahn-Kohlenverkehrs von 0,84 J L  in 0,87 J l .  fur 100 kg 
abgeandert.

Zum Ausnahmotarif fiir Steiukohlen usw. yom 1. 4. 97 
dos rhein.-westf.-niederland. Yerkehrs ist am 1. 12. 03 
der Nachtrag XIII in Kraft getreten, enthaltend aufier 
Erganzungen und Bericlitignngen des Haupttar. und der 
bisher erschienenen Nachtrage Frachtsatze der Ausnahme- 
tar. A uud B fiir die in don Yerkehr nou einbezogenen 
Stat. Derno, Eving, PreuBen und Stockum dos Dir.-Bez. 
Essen, Nierenhof des Dir.-Bez. Elberfold und Enschede SOd 
der Hollandischen Eisenbahn, anderweite, teilweise ermaBigte 
Frachtsatze des Ausnahmetar. A fiir yorschiedene Stat. 
dor nioderland. Staatsbahn und der Hollandischen Eisen
bahn, Aufnahme der Stat. Dorno, Eving und PreuBen iu 
d.en Ansnahmetar. C (Somlerzugtarif). Durch den Nach
trag XIII worden die Ausnahmetar. A, B und C fiir die 
Beforderung von Steinkohlen im niederland.-Dortmund- 
Gronau-Enscheder Yerkehr vom 1. 4. 97 nebst Nachtrag I 
aufgehobon. Soweit hierdurch Frachterhohungen eintreten, 
bleiben dio seitherigen billigoren Frachtsatze noch his zum 
15. 1. 04 in Kraft.

Mit Gultigkoit vom 1. 1. 04 gelangt im bóhmisch- 
bayerischen Kohlenyerkelir der Nachtrag V zum Tarif vom
1. U . 1900 zur Einfiihrung.

Mit Gflltigkeit vom 1. 12. 03 ist fiir den tJbergangs- 
yerkehr mit der Kleinbahn Voldagson-Duingen-DeIligson 
ein Ausnahmetar. fiir Stein- und Braunkohlen usw. ein- 
gefiihrt worden.

Mit Giiltigkoit vom 1. 12. 03 werden im Obergangs- 
Yorkelir von und nacli dor Kleinbahn Selters-Hachenburg 
im rheiu.-westf.-liess. Kohlentarif, Saarkohlontarif 18 und 
Eisenerz-Ausnahmetarif vom 10. 8. 02 (Notstandstarif) fiir 
Wagenladungen von 10 000 kg die Frachtsatze der Staats- 
bahnstationen Selters im Westerwald und Ilachenburg um
2 Pfg. fur 100 kg gekiirzt.

Von Anfang Dezember d. Js. an werden unter , Be- 
aclitung der im Tar. abgedruckten Bestimmungen die im 
bShm.-sachs. Kolilenverkehro nach MeiBen (Zweiggleis 
Neusórnowitz) bestehenden, im Riickycrgutungswcge anzu- 
wendenden ermaBigten Frachtsatze auch fiir die an die 
Glasfabrik (Aktiengesellschaft) in Brockwitz bei SCrnowitz- 
MeiBen zu befordernden bóhm. Kohlensenduugen gewahrt, 
da die Glasfabrik an das Zweiggleis in Neusórnowitz an- 
geschldssen worden ist.

Am 1. 12. 03 ist im Tar.-Heft 1 des westdeutsch- 
Osterr.-ungar. Verbands oin neuer Frachtsatz des Ausnahme- 
tar. Nr. 34 (Braunkohlen usw.) yon Beutersitz, Kgl. 
Eisenb.-Dir. Halle, nach Znaim 5. N. W. B. in Hóhe von 
126 Pfg. fiir 100 kg in Kraft getreten.

Mit sofortiger Gultigkeit sind die neuen Stat. Abonheim 
Gundheim und Herrnsheim des Dir.-Bez. Mainz in den 
Kohlentar. Nr. 4 des Saarkohlenverkehrs nach dem Dir.- 
Bez. Mainz aufgenommen.

Mit dem 1. 12. 03 werden in den Ansnahmetar. 6 
des rhein.- westf.- Berlin - Stettin - ostdeutsch. Kohlenyerkehrs 
yom 20. 8. 1900 die Stat. Rummelsburg i. Pom. des Dir.- 
Bez. Danzig und Nieder-tSalzbrunn des Dir.-Bez. Breslau 
ais Empfangsstat. aufgenommen.
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Jlarktbericlite.
E sse n e r  B orse . Amtlichor Bericht yom 7. Dezember 

1903 ,  aufgestellt von der Bórsen - Kommission. Die 
Notierungen fiir 'Kohlen, Koks und Briketts sind unver- 
findert.

Der Markt ist lebhafter. Die niiehste Bórsen-Yer
sammlung findet Montag, den 14. Dezember 1903, nachm.
4 Uhr im „Berliner H oP, Ilotel Hartmann, statt-.

1 D o u tseh o r E iso n m a rk t. Die letzten Wochen waren 
der Entwicklung des deutschen Eisenmarktes nicht oben 
giinstig, namentlich nicht geeignet, das seit langerer Zeit 
mangelnde Yertrauen in die Situation wiederherzustellon. 
Die Jahroszeit ist ja  an sich schon einer Aufwiirtsbewegung 
entgegen, hemmend wirkto aber in erster Linie die Unsicher
heit beziiglich der Syndikatsfragen. Fur eino Reihe von 
bestehendeu Yerbanden (wie Halbzeug, Trager, Schienen, 
Feinbleche) wird es sich mit JaliresschluB um Verlange- 
rung der Syndikate handęln; nun wOnscht man aber in 
den beteiligten Kreisen vor allem die Entwicklung dor znr 
Griindung des allgemeinen Stahlwerkverbandes laufenden 
Verhandlungen abzuwarten, von dessen Zustandekommen 
also auch das Wohl und Wehe der meisten yorhandenen 
Kartelle abhangen wird. Noch ist, ohne daR man den 
Yerhandlungen pessimistisch gegenubersteht, nicht abzu- 
selien, ob dio grofien oiner Einigung noch entgegenstelienden 
Schwierigkeiten sieli aus dem Wege raumou lassen, jeden
falls diirfte dies kaum bis zu einem nabe gelegenen Zeit- 
punkt der Pall sein; einstwoilen kann also dio Unsicher- 
lieit nur fortdauern. Im Osten ist man gleichfalls von der 
Entwicklung im Westen abhangig. Die Beschaftigung 
ist in den letzten Wochen durchweg befriedigend ge- 
blieben, und die gebuchten Posten sichern sie meist auch 
noch weiterhin. Dio Preise wurden mit dor nachlassenden 
Kauflust schwacher. Im Ausfnhrgeschaft sind dio Aus- 
sicliten gleichfalls wenig ermutigeud, weungloicli man sich 
wegen der Ueberflutung durch amerikanische Ware allmahlich 
beruliigt. Im Osten leidet die Ausfuhr nach den Donau- 
landern durch die politische Unsicherheit wio durcli den 
ausliindischen Wettbewerb; auch klagen die schlesischen 
Produzenten Uber yenhinderten Absatz nach Dauemark.

In O b e r s c h i e s i e n  hat sich der Koheisenmarkt ver- 
haltnisniaOig fest behauptet, namentlich fiir GieBereiroh- 
eisen. In Tuddel roli eisen hat sich die Nachfrage etwas 
Yerlaugsamt. Halbzeug war gleichfalls stetig. Sonst bat 
ziemlich allgemoin die Regsamkeit in den letzten Wochen 
nachgelassen. Bau- und Konstruktionseiseu sind bei der 
ungunstigen Jahroszeit yernachhtssigt. Trager blioben im 
Preise nicht unberiilirt, nachdem sie sich das ubrige Jahr 
hindurch fest behauptet hatten. Schienen gehen schleppender. 
In Handelseisen liegen bis zum Pebruar ausreichend Auf- 
trage vor. Die Beschaftigung ist somit gut, aber den 
Preisen fehlt ein fester Boden, solange nicht dauernde 
Verhaltnisse in der allgemeinen Lage geschaifon werden. 
Grobbleche wie Feinbleche lassen noch immer sehr zu 
wunschen und bleiben im Preise durch Zuvielerzeugung 
gedruckt. Die Ausfuhr is t oben bereits ais unbefriedigoud 
erwiihnt worden.

Betreffs des r h e i n i s c h - w e s t f a l i s c h e n  Eisenmarktes 
folgen hier noch einige besondere Mittlilurigen. E i s e n -  
erze werden im Siegerlande wie im Nassauischeu noch 
immer flott gefórdert. Bis JahresschluO ist die Erzeugung 
verschlossen. Dariiber hinaus beobachten die Yerbraucher

noch Zuriickhaltung, obgleich das Siegerlander Syndikat 
die Preise bis zum 1. April 1904 unyeraudort gelassen 
hat. Der R o h e i s e n m a r k t  ist in fast allen Distriktou 
leblos. Die Iulandnachfrage yerschatft nur Thomaseisen 
und GieBereiroheison leidlichen Absatz. Puddolroheisen ist 
im Siegerlando sehr vernachlassigt. Ausfuhrauftrage fehlen 
in der Hauptsachc, es soi denn, daB man sie mit eigenen 
Opfern hereinbolt. Noch stiirker macht sich der Mangel an 
Ausfuhrauftriigen anf dem Ha l bz eugmar k t e  bemerkbar. 
Die Ausfulirziffern wiesen in den letzten Wochen einen ganz 
bedeutenden Ausfall gegeniiber dem Vorjahro auf. Die in- 
landische Nachfrage boschraukt sich bei der iu den Syndikats
fragen horrschenden Unsicherheit auf das Notwendigste; 
die Spezifikationou auf yorhandene Abschlusso lassen immer 
langer auf sieli warten. Dabei sind die Preise yom Yer- 
band fiir das ersto Yierteljahr 1904 unverandort belassen 
worden. Der Sc h r o t t ma r k t  lag verhaltnismaBigbofriedigeml, 
wenngleich aucli hier neue Sicherheit erst von der Er- 
ledigung der Yerbandsfrage orwartot werden kann. Die 
Verbraucher boeilen sich weniger mit don Auftriigen, 
soitdem einmal die Handler ihneu m it Preisnachliissen ent- 
gegengekommen sind. In S t a b o i s o n  blieben die Markt- 
yerhaltnisse unorfreulich. Die reinen FluBeisenwalzwerke 
suchen sich vergeblich gegen dio Unterbietungen durch die 
Stahlwerke zu wehren. In SchweiBeisen ist der Auftrags- 
bestand in wenigen Wochen abgewickolt. Die letzten 
Wochen haben nur sparliche Noubestellungen gebracht. 
Ausfuhrauftrage sind unlohnend. In T r a g e r n  hat sich der 
Absatz, wio zu erwarten war, gegenuber den Vormouaten 
yerlaugsamt, doch haben die Werke hi«r verhaltnisma(3ig 
gut, auch auf dem internationalen Markte, das Feld be
hauptet. Das B lechgeschaft bietet noch immer dasselbo 
nnerfreuliche Bild. Dem Feinblechyerbande gibt man 
ziemlich allgemein eine nur noch kurzo Lobensdauer, es 
sei denn, daB eine Einigung mit den auBenstehenden 
Werken erzielt wird, mit denen man seit Grundung des 
Syndikats oinen so kostspieligon Kampf gefiihrt hat. 
Preis- und Absatzyerhaltnisse kónnen nach wie vor koines- 
wegs befriedigen. Auch auf dem Grobblochmarkte dauert 
der unerquickliclie Kampf der Vorbandswerke gegen dio 
auBenstehenden fort. Auf dem Róhrenmarkto  yerzeicbnen 
Gasróhron noch eine ziemlich regelmaBige Nachfrage, sonst 
ist indessen das Geschaft ruhiger geworden. GuBróhron 
mussen in den niichsten Monaten mit einem stilleren 
Geschiiftsgange rechnen. W a l z d r a h t  sieht sich im Ausfuhr- 
geschafte wie im Inlande groBer Zuriickhaltung bei den 
Yerbrauchern gegeniiber. Die Preise haben sich nicht 
behaupten lassen nnd sind nouerdings vom Verbaude um
7,50 JL  fiir FluOeisenwalzdraht herabgesetzt worden. In 
goz o g e n e n  D r a h t e n  kommen die oberen Preisgrenzen 
obonfalls mehr und mehr in Wegfall. Das D r a h t s t i f t -  
geschiift liegt noch immer im Argen; yielleicht werden in 
Zukunft die billigeren Preise des Walzdrahtyerbandes eine 
Besserung bewirken. D i e E i s e n g i e B e r e i e n  blieben nach 
wie vor gut beschaftigt und yerfiigen auch weiterhin iiber 
guto Auftrago. Die Preise habeif sich im ganzen gut 
behaupten lassen.

Die B a h n w a g e n a n s t a l t e n  blioben auch im Noyember 
sehr unzureichend beschaftigt, und die Preise gewahrten 
wenig Nutzen; eine Anderung ist erst zu erwarten, wenn 
die neuen Auftrage seitens der Staatsbahnen erteilt werden. 
Die M a s c h i n e n f a b r i k e n  und K o n s t r u k t i o n s w e r k -  
s t a t t e n  yerfiigen im allgemeinen iiber eine befriedigendo
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Arboitsmengo; die Proise konnen indessen auch hier nur 
wenig lolinend genannt werden.

Wir stellen im folgenden dio Notierungen der letzten 
drei Monate gegeniiber:

Spateisenstein gerostet . 
Spiegeleisen mit 10—12

M a n g a n ....................
Puddelroheisen Nr. I, (Pr 

grundlage Siegen) . . 
Giefiereiroheisen Nr. I . 
Bessemereisen . . . .  
Thomasroheisen franko . 
Stabeisen (SchweiBeisen)

„ (Flufieisou)

1. Okt. 1. Nov. 1. Dez.
■ H. JL. .JL
140 140 140

• r’ C7. 07 67

56 50 56
. 67,50 67,50 ■ 67,50

. 57-58 57,00-58 57-58

. 110—112 120 120

. 120 107,50—112 107,50-112
i 105 105 105

Kesselbleche von 5 mm Dicke 
und starker (Mantelbleche) — — —

Siegener Feinbleche aus Flufi-
e i s e n ..................................137,r,O 123 123

Kesselbleche aus Flufieisen (SM) 150 150 150
Walzdraht (FlufSeisen) . . . 120—125 120 — 125 112,50—117,W 
G rubenschienen.................... 108 108 108

Z in k m ark t. Von Paul Speior ,  Brcslan. Rohz i nk .  
Die festero Tendenz, welcho zu Beginn dos Monats zu 
konstatieren war, lieB in seinem weiteren Terlaufo nach; 
auch die Notiz nahm, wenn auch nur zógernd und in 
kleinen Abschnitten, weichende Richtung. Dio Preise be
wegten sich je nach Quautum, Termin nnd Marko toii 
21 ,25— 21,00— 20,50— 20,25 JL  die 50 kg frei Waggon 
Bręslau. Letzter Kurs London 20,10 Lstrl.; Newyork 5,25 c.

GroBbritannien fulirte im Oktober ds. Js . ein 8264 t 
gegen 5985 t im Vorjahre und in den ersten zehn Monaten 
cr. 70 540 t gegen 75 721 t.

Von der English Crown Spelter Company wurde im 
Jahre 1901 nach dem System Cermak-Spirek ein Ofen zur 
Kalzination yon Galmei orbaut. Da der orste Ofen eine 
zu kleine Rostflache hatte, machte man an dem Typns des 
nrsprupglichen Quecksilberofens aus den zwei Rosten einen 
einzigen groBen Rost, der durch den ganzen Ofen geht. 
Man erzielte durch diese Anderung sehr gute Resultate. 
Es werden feine tonige E rze, von dor Grube mit 29 his 
32 pCt. Zink und aufbereitote Erze mit 31 his 35 pCt- 
kalziniert; die Maximalkorngró6e ist 35 mm. Eine Vor- 
trocknung der tonigen Schliche durch Abhitze orwies sich 
ais yorteilhaft. Im Ofen bleibt das Erz 24 bis 27 Stunden. 
Die Menge des zum Brennen des Gaimois nOtigen Brenn- 
stolTes ging auf 7 pCt. herunter. Yon der erwahnten- 
Gesellschaft wird jetzt ein zweiter Ofen orrichtet.

Am Empfange aus Deutschland waron im Oktober u. a. 
beteiligt in Doppelzentnern: Grofibritannion mit 15 630 
(19 039), Osterrcich-Ungarn 14 438 (11 573), RuOland 
5928 (7363); in Summa wurdeu im Oktoher ausgefuhrt 
42 659 Doppelzentner gegen 47 751 Doppelzentner im 
gleiehen Monat des Vorjahres.

Z i n k b l e c h  in ruhiger Tendenz. Erganzend ist nach- 
zutragen, daB der im Oktober um 1 JL  ermaGigte. Preis 
bald darauf wieder um 1 JL  die 100 kg erlióht wurde.

In der anfangs dieses Monats stattgehabten Versamm- 
lung der Zinkwalzwerke wurde definitiv die Auflósung des 
Yerbandes fiir Ende dieses Jahres beschlossen. Die Auf- 
lOsung erfolgte, weil die rheinisch-westfalische Grnppe dem 
neuen schlesischen Werke das verlangto Beteiligungs- 
Quantum in dieser Hólie nicht bewilligte. Dio Vereinigung 
bestand bisher aus der schlesischen, der rheinisch-west-

falischen, sowie der belgischen Gruppe. Durch Aupassung 
an den jeweiligen Bedarf und entsprechende Produktions- 
Festsotzung w’ar es gelungen, einen angemessenen, lohnenden 
Preis zu erreichen. Inwieweit dio Proisbilduug nach der 
erfolgten AuflOsung beeinfluBt werden wird, liiOt sieli 
houte noch nicht sagen. Es wird dies in erster Reihe 
von dem Bedarf abhangen und dor Neigung der Werke, 
eine Verstandigung, wenn auch in losem Zusammenhauge, 
herboizufflhren. Wahrend die schlesische Gruppe wegen 
Beibolialtung einer gemeinschaftlicheu Yerkaufsstelle ihrer 
Produktion in Berlin verhandelt, erfolgte am 11. d. Mts. 
in Aachen fur 1904 die Grundung eines Yerbandes der 
rheiniscb-westfalischen Werke. In diesem Monat hat eino 
Proisveranderung bisher nicht stattgefunden. Die Ausfuhr 
betrug im Oktober 12 014 Doppelzentner gegen 15 064 
im Vorjahre.

Z i n k s t a u b  (Poussiere) hatte weiter guten Markt. Es 
blieben Posten auf Termin gefragt. Letzte Notiz 40,25 
bis 41 JL  die 100 kg inklusive FaB fob. Stettiu.

Es sind bereits Kontrakte iiber 1905 zu erheblicli 
erhohterem Gruudpreise perfekt geworden.

Dio Einfuhr und Ausfuhr Deutschlands betrug Januar- 
Oktober in Doppelzentnern:

Einfuhr Ausfuhr
1902 1903 1902 | 1903

Rohzink . . . . 211 190 : 199 089 590 864 485 187
Zinkblech . . . . 1005 2 174 143 020 116 936
Brucbzink . . . . 9 199 15 945 19 940 31 698
Zinkerz ...................
ZinkweiB, Zinkstaub

547 845 i 539 524 398 539 i
' '.>> - 1

338 021

usw.................... 31912 37 293 169 079 i 149 919
Lithopone . . . . 161 ; 930 69 212 | 72 273

/  E n g lisch er K o h len m ark t. Die letzten Wochen 
haben keine wesentlichen Anderungen auf dem englischen 
Kohlenmarkte gebracht. Zu erwarten waren solche eigent- 
lich nur im Hausbrandgeschafte; tatsachlich hat neuerdings 
in den Midlands die strengere Witterung die Naclifrage be- 
gunstigt, jedoch kam diese Wendung etwas zu plótzlich 
und su spat, ais daB sie den Preisen noch in be- 
friodigendem MaBe zu gute kommen konnte. Bis jetzt 
war uber eine gewisso Festigung hinaus keine Besserung 
zu yerzeichnen, auch haben noch nicht alle Distrikte regeren 
Andrang yerspurt. Festigend und beruhigend wirkte iu 
den Distrikten des Mittellandes, daB die jungston Yer- 
handlungen zwischen den Vertretern der Yereinigten 
Produzenten und der Yereinigten Grubenarbeiter zu einem 
Einverstandnisse in der Loliufrage gefuhrt haben, sodaB 
damit auch das Fortbestehen des Conciliation Board, das 
zeitweilig einigermaBen gefiihrdet schien, ais sicher ge|ten 
kann. Geringere StOckkohlen zu Industriezwecken blieben 
bei der Flaue der meisten yerbrauchenden IJetriebe ziemlich 
yernachlassigt und im Preise gedruckt. Die yerschiedenen 
Sorten Kleinkohle und Abfallkohle zeigen nur in besseren 
Sorten Stetigkeit, geringere leiden durch Uberproduktion 
und den Wettbewerb benachbarter Distrikte untereinander. 
Maschinenbrand war auf den nórdlichen Markten und in 
Wales zuletzt uriregelmaBig, namentlich weil bei der 
sturmischen Witterung das Ausfnhrgeschaft stark behindert 
wurde und sich gr5fiere Kohienmengen ansammeln. Dio 
Preise blieben daher nicht unerschtittert, durften sich aber 
angesichts des vor den Feiertagen zu erwartenden Andranges 
bald erholen. So war auch in N o r t h u m b e r l a n d  und 
Dur ha m das Gescbaft zuletzt Stiller. Maschinenbrand
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wurdo wegpi mangelrider Ausfuhr reichliclier angoboten, 
beste Sorten in Newcastle zu 9 s. 7'/.2 d. l)is 9 s. 9 <1. f.o.b. 
Tyne, zweite zu 8 s. 3 d. bis 8 s. 6 dl. Klein kohle steht 
je tzt wesentlich niedriger ais im Friibjahr und geht zu
4 s. S d. bis 4 s. 0 d. In Gaskohle hielt dio gute Nach
frage an; zahlreiche Auftrage erstrecken sich iiber das 
erste Hallijahr 1904 und daruber hinaus. Beste Durham- 
Gaskohle behauptet sich fest auf 8 s. bis 9 s. In Bunker- 
kohlo ist dor Absatz schleppend zu 8 s. 9 d. bis 8 s. 101/ 2 d. 
Der Verbrauch an Kokskohle und Koks ist geringer, zu- 
mal an der Westkiiste eino Reiho von Hochofen nieder- 
geblasen wurde, die Durhamkoks yerbrauch ten. Mittlere 
■Sorten sind jetzt zu 14 s. erhaltlich, besto zu 15 s. 9 d. 
bis 16 s. fiir Ausfuhr. In L a n c a s h i r o  geben bessere 
Stiickkolilen zu Hausbrandzwecken boi der Winterwitterung 
flotter, doch ist es noch leicht, doi' Nachfrage zu ent- 
sprecheu. Anderungen im Preise waren nicht zu er- 
warten, doch herrscht. groBere Festigkeit. Im Siidwesten 
notieren beste Sorten Wigan Arley 13 s. 6 d. bis 14 s. 6 d., 
zwoito Sorten und Kohlon vom Pombortonfloz 11 s. bis 
12 s. 6 d., geringere 9 s. 6 d. bis 10 s. 6 d. Industrie- 
sorten zeigen wenig Leben, so weit sie uicht ais Hausbrand 
Yerwondung finden; guter Maschinenbrand und Schmiede- 
kohlo notieren 8 s. 3 d. bis 8 s. 6 d. Bessere Kleinkolilen 
sind in Preis und Nachfrage stetig und erzielen 6 s. 3 d. 
bis 6 s. 9 d . ; geringero sind scliwach zu behaupten' und 
gehen lierab bis zu 4 s. In, Y o r k s h i r e  notiert boste 
Silkstonekohle 12 s. bis 12 s. 6 d., bestor Barnsleyhausbrand
11 s. bis 11 s. 6 d. In C a r d i f f  ist der Markt 
dnrch die sturmisclie Witterung ungunstig beeinfluBt; das 
Aufstauen der Kohlemnengen hat den Betrieb sehr gostórt. 
Dio Abnehmer rechnen auf niedrigere Preise, und tat
sachlich war. zuletzt billiger anzukommen, docli diirfto bis 
JahrosschluB bei dem zu orwartendon Andrange nicht mehr 
mit Nachlassen zu rechnen sein. Dio gegonwartigen 
Notierungen worden noch ais durchaus nnlohnend bezeiclinot, 
obwohl nenerdings eine LohnormaCigung um 5 pCt. durcli- 
gesetzt worden ist. Fur nachstjahrigen Bedarf sind die 
Yerbraucher noch zuriickhaltond. Boster Maschinenbrand 
notierto zuletzt 14 s. 6 d. bis 14 s. 9 d., zweite 14 s- bis
14 s. 3 d., Kleinkohlo, je nach (Jualitat, 5 s. 9 d. bis 7 s-
6 d. HalbbituminOse Monniouthshirekohle bat sich trotz 
stilrkeren Andrangos nicht iiber 12 s. 6 d. bis 13 s. in 
besten, und 11 s. 3 d. bis 11 s. 9 d. in zweiten Sorten 
erhohen lassen. Bester Hausbrand ist fester zu 16 s. 6 d. 
bis 17 s. BitumiuOse Rhondda N r. 3 ist stetig zu 14 s.
9 d., Nr. 2 zu l i s .  in besten Sorten. Koks laflt an 
Stetigkeit zu wiinscken; Hochofenkoks notiert 17 s. bis
18 GieBereikoks 18 s. bis 19 s., Spezialkoks 22 s. 
bis 23 s.

F ra n z o s isc lie r  K o h le n m a rk t.  Im Laufe des ver- 
gangenen Monats hat der franzósische Kohlenmarkt wesent- 
liche Veranderungeu nicht erfahren. Im Nord und Pas-de- 
Calais werden seitens der Zechen die Preise sehr fest 
gehalten, obwohl die Abnehmer wiederholt um eine 
ProisormaCigung eingekommon sind. Da in yerschiedenen 
Kohlensorten die Lagerbestiinde sehr betrachtlich sind, so 
lioffen die Vorbraucher fiir die woiteren Lieferungen auf 
ein Entgogenkommen seitens der Produzenten.

Da die Nord-Ost-Bahnen vor kurzeni oine ErmaBigung 
fur den Kohleutransport bewilligt. hatton, hofften dio Eisen- 
industriellen ebenfalls auf die vom Nord uud Pas-de-Calais 
bezogeneu Kohlen billigere Taxen zu erzielen, was jedoeh

vom Verkaufskoiniteo in Douai verweigert worden ist; 
infolgedessen sind Kohlenbestellungen in Belgien und Eng
land gemacht worden, sodaB dio Zechen yon Lievin und 
Escarpelle, wrilcho fiir ilire Brikettfabriken don Tag- und 
Nachtbetrieb eingerichtet hatten, letzteren einstellen muBten. 
Wenn diese Lago allgemein wird, erwartet man, daB die 
Kokspreiso durch die nunmehr yerfiigbaren Feinkohlen 
beeinfluBt werden.

Doi- Kohlenyersand nach Paris muOto infolge der bo- 
deutenden Kohlemnengen aus England, Deutschland nnd 
Belgien. welche auf der Seine lagern, eingeschrankt werden.

In don Loire- und Midibczirken ist die Lago weniger 
zufriedenstollend. Din Lagerbestaude nehmen zu und die 
Nachfrage liiBt sehr źu WunSchen iibrig. Forderungs- 
einsclirankungen sind an der Tagesordnung, und manclie 
Zechen beabsichtigen, ihre Arbeiter zum Teil zu entlassen.

Dio Preise sind zur Zeit folgende:
N o r d  und  P a s - d e - C a l a i s .

fiir 1000 kg 
Fett Halbfett
Frcs. Frcs.

Stuckkolile 18 cm . ■ — 31,—
„  8— 18 „ . . . . — 32,—

Tetes do moineaux (gewaschen) — 33,—
Gesiebte 5 c m ............................... 23,— —

„  15 mm . . . . . . 22,— 29,50
Industriel 30—35 pCt. Stiicko 1 8 - 1 9 , -

„ 2 0 - 2 5  „ „ 1 7 - 18.—
Feinkohlo 40 i n n i ......................... 1 5 , - 1 6 -

15 „ ......................... 13,50 15,—
K e s s e lb ra n d ..................................... — 2 8 -
Nusse 18/30 (gewaschen) . . . 2 8 - 2 7 , -
Schmiedokohlo 1. Qual..................... 2 4 , - — ,

» >3 2. „ 23, —
B r i k e t t s ......................... ...... . . — 32,—

2 4 , - 30,—
Brechkoks............................................ 30,— —

gesiebt 18/30 . . . 23,50 —
Metallmarkt.

Kupfer, fest , G.H. 5 4i .  17 s. Gd. bis 56 L . 12 s. Gd.,
3 Monate 54 „ 1 0  „ . V )) 5G „ 5 » «

Zinn, fest, Straits 119 „ 2 „ » 123 „ 12 „ 6 ,,
3 Monato 120 „ 5 „ ':'V V 124 „ 17 „ G „

Blei, ruhig, woiches
fremdes 11 ,v 1 „ a 11 « 2 » 6 ,
englisches H  ,  7 „ 6 , V U  ,, 10 „

Zink, stetig, G.O.B. 20 „ 1 0  „■ i} 21 „ V
besondere Marken 20 „ 1 7 , , 6„ 21 „ 2 „ 6 „

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

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

Dampfkohle . . 9 s. 6 fi. bis 9.?. 9 (Z. f.o.b.,
zweite Sorte . . .  8 „ 3 „ „ 8 „ 6 „
kleine Dampfkohle . 4 —  „ „ 4 „ 6 „
Durham-Gaskohlo . . 8 „ — „ „ 9 „ — „
Bunkerkohlo . . . 8 „ 3 „ „ 8 „ 9 „
Hochofenkoks . . . 14 „ 6 „ „ 14 „ 9 freia.Teos.
Esportkoks . . . 15, ,. 9 „ „ 16 ,, 3

F r a e h t e n m a r k t .
Tyne — London . . . 3 s. 3 d. bis 3 s. 10 i/ 2 d.

-H am burg  . . 3 „  8 „ „
— Genua . . . 4 , ,  10 V2 ,, „  5 „  3 „
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■ 2 . Dez.

von
h. 1 1 d.

bis
I.. | s. | d.

9. Dez.

vou bis
/■- I I d. ______L .  | s. | ii.

Teer p. g a l i o n .............................................  _  _  113/  _  _  i y  _  _  j 13/ _  _  17/
Ammoniumsulfat (Beckton terms) p. t. . . 12 2 6 — — — 12 5 — — — —
Benzol 90 pCt. p. g a lion ........................................  . . — — 11 — - lii /. — — 1 1  _  ■ ' _  n r

- 5 0 „ „ „  .............................  _  8 -  - -  -  — S — -  — "
1'oluoi p. g a lio n ............................................ j  _  _  7</2 — — 8 -  -  8 — -  —
Solveut-Naphtha 90 pCt. p. galion . . .  — — 9 — — 9 t/2 • — _  9 _  _  gi<
KarbolBaure CO pCt......................................... — 1 6 _  1  gi/2 — 1 6  — . —
Kreosot p. g a l i o n ....................................... — — V>L — _  _ *  _  _  \ y  — — —
Anthracen A 40 pCt....................................... — — 2 _ — _ — 2 _ _ _

B 30-35  pCt...............................—  -  1 -  _  _  _ i  ! _ _  _
Pech p. t. f.o.b. ........................................ | — 44 — — 44 6 — 42 — — — —

4

P atciitbęriclit.
Anmeldungeii,

il ic waliifęnd zweier Monate in der Auslegehaile des Kaiserliclieu 
Patontamtes ausliegen.
Vom 30. 11. 03 an.

10 b. K. 25 225. Verfahren zur Herstellung eines Bremi- 
stoffes. Miehael Kettenberger, Miinehen, Zenettistr. 2. 6. 5. 03.

13 b. J. 7081. Selbsttiitige Vorrichtung zur Speisung von 
Dampfkcsseln bei iibermafiigem Dampfdruek. Johann Jux, 
Ilagen i. W. 25.11.02.

20 n. H. 31 349. Aufhaltvorrichtung von Forderwagen boi 
Kęttenbahnen. Ernst Heekel, St. Johann a. Saar. 21.9. 03.

20 c. K. 24 621. Bodenyerschlufi fik Entladewagen. Fa. 
Arthur Koppol, Berlin. 27. 1. 03.

59 a. 0. 8930. SaugYcntilsteuerung. Philip Francis Oddie, 
London; Vertr.: C. Fehlert, O. Loubier, Fr. Ilarmsen u. A. 
Biittner, Pat.-Anwalte, Berlin NW. 7. 28. 5, 02.

Yom 3. 12. 03 an.
5 a. N. 5929. Tiefbohrvorrichtung mit durch das Gestiiuge 

bewegter Pumpe zum Heben des Spili wassers; Zus. z. Pat 140759. 
lledwig Nagel, geb. Hauśmann, Rebreuve; Vertr.: Richard 
Neumann, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 11. 11. 01.

5 d. H. 30 784. Schleppwerk fur das inechanische Absehleppen 
von im Tagebau gewonnener Kohle u. dgl. W. llilgers, Halle 
a. S., Steinweg 7. 22. 6. 03.

35 a. M. 21881. Sicherheitsvorrichtung fiir Fordermaschinen. 
Mines de Bruay, Pas-de-Calais; Vertr.: A. Loli. Pat.-Anw., 
Berlin W. 8. 29 3. 02.

40 a. B. 34 653. Yerfahren der Gewinnung Yon Titan aus 
seinen SauerstoffYerbindungenaufelektrolytiseliem Wege. Dr. Wilh. 
Borchers u. Wilhelm Huppertz, Aachen, LudwigsaUee 15 bezw. 
Michaelisstr. 3. 17. 6. 03.

59 a. E. 8770. Abdichtung fur Kolben rotierender Puinpen; 
Zus. z. Pat. 135 982. Friedrich Wilhelm Esmarch, Moskau; 
Yertr.: Dr. B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Gorlitz. 24. 10. 02.

Gebniuclisinuster-Eintraguugen.
Bekannt gemacht im Reichsanżeiger vom 30. 11. 03.

4 a. 212 340. Den Lampentopf von Grubensicherheitslampen 
abdeckender Unterteil, welcher zwecks Verbinduug mit dem Ober- 
teil der Lampe mit Haken yersehen ist. Carl Wolf sen.. Zwickau 
i. S., Reichenbacher Str. 68. 27. 10. 03.

•i a. 212 3-11. Ais hohler, kastenformiger Ring ausgebildeter, 
den Lampentopf abdeckender Unterteil. Carl Wolf sen., Zwickau 
i. S., Reichenbacher Str. 68. 27. 10. 03.

4 a. 212 342. Verbindungsring fiir Grubensicherheitslampen, 
welcher H-fórmig ausgebildet ist. Carl Wolf sen., Zwickau i. S., 
Reichenbacher Str. 68. 27. 10. 03.

4 a. 212 343. Yerbindungsring fur Grubensicherheitslampen, 
welcher kastenfonnig hohl ausgebildet und mit Schlitzen Yer
sehen ist. Carl Wolf sen., Zwickau i. S.. Reichenbacher Str. 68.
27. 10. 03, „ , . ,

4 a. 212 459. Aus zwei durch eiue Feder auseinander- 
gehaltenen Schenkeln bestehender SchlUssel fur Grubeidampen, 
welcher neun verschiedene, bisher zuiBediemmg einer Gruben

lampe gehorige Werkzeuge in einem einzigein Instrument ver- 
einigt. Friedrich Kappert, Kray-Nord b. Essen a. Ruhr. 15.12. 02.

20 a. 211 (133. Kettengroiferseheibe mit unabhangig vou- 
einandei' einzeln feststellbaręn und naehstellbaren Grejfeni. 
Fischer <fc Co., Diisseldorf-Oberbilk. 28. 8. 03.

35 c. 212 175. Fahrbare Friktionstrommel- und Trommel- 
kabelwinde mit Dampf-, Luft- oder elektrischem Antrieb fiir 
Bergwerksschiichte. Alex Beien, Herne i. W. 2. 11. 03.

40 a. 212 351. Bad fur elektrolytische Zinkgewiunung, mit 
Yorrichtung zum Abstreifen der Wasserstoffblasen von den 
Katboden’. Siemens & Halske, Akt.-Ges., Berlin. 31. 10. 03.

59 a. 212  132 . Yorrichtung zum Entleeren Yon Saug- und 
Hebepumpen mittels auf den Rand des tellerfórmigen Saugventils 
driickender Nase am Kolben zur Liiftung dieses Saug- uiid zugleich 
des Kolbenventils. Karl l!u(3, Wetzlar. 8. 10. 03.

Deutsche Patente.

■I <!. 145 183. vom 2. Sept. 02.
Rhein.  - Wostff i l .  Ma s chh i e i i ba u-  
A 11sta. l t  nnd Ei s ong i ŚBe r e i  G. in. b.
11. Abt l g .  M e t a l l w a r e n f a b r i k  in 
Bochum.  Ziindror richtung fiir Gruben- 
himpcn.

Das zum Verschieben des Zundbandes 
dieiieude Zahnrad f bewirkt gleichzeitig die 
Eutziindung der Ziindpille uud zwar dadurch, 
dafi dem Zahnrad f au (Ser der Drehhewegung 
auch eine geradlinige Bewegung erteilt wird. 
Zu diesem Zweek ist die Achse des Zabu- 
rades zwischen. die Zinken der Gahel des 
Schiebes c Yerlegt und die die Ruckwarts- 
bewegung hemmende Feder h ebeufalls am 
Schieber befestigt. Am Fuhrungsblech e 
sind dio zur Erhohung dor Reibung dienenden 
AureiGer i angehracht.

r>b. 1-15352, Y0111 13. Aug. 02. Micho]  Ra u b e r  
in U l i n g e n  (Rheinl . )  ScJmeckumnłrłeb fiir die Bohr- 
spindehi einer Bohrsehrnmmaschine.

Die Vorrichtung besteht aus einem Eiseurahmeu. dessen 
Yorderer, aus zwei Doppel-l-Triigern a gebildeter Balken in ge- 
wissen Abstanden die mit Imiengewinde versehenen Fiihruugs- 
liulsen b aufnimmt. In den beiden seitlichen Rahmenteilen c 
befmden sich Schlitze d, welche zur Fulirung der mit einer oder 
zwei Kurbeln e versehenen Schneckenwelle f dienen. In diese
greifen Sclmeckenrader g ein, welche am freien Ende der mit 
AuRengewinde yersehenen Bohrerspindeln h befestigt sind, sodafi 
beim Drehen der Knrbel e die Bohrerspindeln h und mit diesen
die Bohrer k hcrausgeschraubt werden. Dio Bohrerspindeln h
sind zwecks Aufnahme der Bohrer k hohl ausgebildet. Letztere
sind mittels Stiften in den Bohrerspindeln befestigt.
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Die Zahne der Schneckenriider g besitzen an ihren Eingriifs- 
stellen mit der Schnecke eine halbrunde Aussparung und sind

so lang gehalten, dafi sie die Achse der Schnecke zum Teil 
umfassen. Weil liun einerseits die Schneckenriider die Schnecken 
nmfassen uud andererseits die Enden der Schneckenwelle iu den 
Schlitzen d der seitlichen Kahmenteile c gefulirt sind, so kann 
die Schnecke nicht auBer Eingriff mit den Schueckenriidern 
kommen, sondern ist gezwungen, dem Yorschub der Bolirer- 
spiudeln h zwangliiufig zu folgen.

Kurz hinter dem Bohrkopf kann jeder Bohrerschaft k mit 
Ziihnen Yersehen seiu, welche zur Aufnahme und Fuhrung einer 
Kette o mit nach Art einer Siige Yersclirankten Ziihnen geeignet 
sind. Diese Kette wird bei Drehung der Bohrer in Bewegung 
Yersetzt und durchschliigt hierbei die Zwischonwiindc zwischen 
den einzelnen Bohrlóchern.

5 lł. 146 251, vom 12. .Tuli 02. M a s c h i n e n f a b r i k  
von P a u l  H o f f ma n n  & Co. in E i s e r f e l d ,  We s t f .  Um 
einen festen P unkt schwingende Schriimmaschinc m il sieli 
drehendcHt Schriimkopf.

Zur Herstellung eines bogenfórmigen Sclirams wurden in 
neuerer Zeit meistens Bohrmaschinen verwendęt, die um einem 
festen Punkt schwingen. Bei Yerwendung von Bohrmaschinen 
mit umlaufendem Bohrer geht diesen Maschiuen der Charakter 
einer Gesteinsbohrmaschine durch die besóndere Bauart verloren,

dio man der Maschine geben mufi. In diesem Falle wirken 
namlich seitliche Kriifte auf den Bohrer, die die Achse desseiben 
auf Biegung beanspruchen. Man kann einen sich drehenden 
Bohrer also nur dann ais Schramkopf arbeiten lassen, wenn die 
Bauart der Maschine eine solche ist, dafi diese seitlichen Kriifte 
durch das Gestell selbst aufgenommen werden konnen. Dieser 
Zweck soli durch den Gegenstand der Erfinduug erzielt. werden.

Der Bohrer oder Schriimkopf a ist in einem Gleitsthk b ge
lagert, das seinerseits wieder in einem Hebel c verschiebbar ist. 
der um einen an einer Spannsiiule starr befestigten Zapfen d 
drehbar angeordnet ist. Dem Hebel c wird vermittels des Hand- 
griffes e die erforderliche Schwingbowegung erteilt, wahrend der 
Yorschub durch die Schruubenspindel f bewirkt wird. Der An- 
trieb des Schriimkopfes erfolgt dnrch Kegelrader von der Welle g 
aus, die in irgend einer Weise in Umdrehung gesetzt wird. In 
dem wagereehten Kegelrade ist die Achse des Schramkopfes in 
der Liingsrichtung verschiebbar; die Drehung wird durch einen 
Yierkant Ubertragen.

Das Gleitstikk b, in dem die Achse gelagert ist, und der 
yordere Teil des Rahmens c sind so flach ausgebildet, dafi sie

selbst bei Herstellung eines tiefen Sclirams mit in deu Yom 
Schramkopf erzeugten Schram hineintreten konnen.

35a. 145 030, vom 29. Juni 02. S i e me n s  &
l l a l s k e ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  in Ber l i n .  Sichcrhcits- 
rorrichtung fiir  clcktriśdi bciricbenc Fiirdermascliinen.

Bei Mannschaftsfórderung, welche nur mit ungefahr der 
halben bei Materialienforderung iiblichen Geschwiudigkeit vor 
sich gehen soli, gibt der Anscbliiger an der Hangebank dem 
Maschinisten ein entsprechendes Signal. Der Maschinist hat dann 
durcli einen einfachen Ilandgriff die Siclierheitsapparate auf dio 
vorge«chriebene vonninderte Geschwiudigkeit einzustellen.

Um hierin von der Aufmerksamkeit uud dem Willen des 
Maschinisten unabhiingig zu werden, wird boi elektrisch be- 
triebenen Fórdermaschincn mit einem die Fordergeschwindigkeit 
ohno Rttcksicht auf dio Bolastung der Maschine "je nach seiner 
Stellung beeinflusseuden Steuerhebel wie folgt yerfahren.

Durch die am Schacht befindliche Signaleinrichtung wird bei 
Abgabe des Signals zum Beginn der Mannschaftsfórderuug eine 
Sperrung in den Weg des Steuerhebels eingoschaltet, die den 
Maschinisten hindert, den Sperrhobel iiber diese Sperrątellung 
liinaus auszulegen. Die Sperrung wird vorteilhaft ais. Anschlag 
in dom Schlitz ausgebildet, in dem der Steuerhebel gefuhrt wird.

8 0 a .  146 036, vom 2. Juni 01. W. S .c h irą c h  in 
I l o l m s t e d t .  FiSrderuarrichtung fiir gedarrle Kolde.

Die Forderuug der Kohle erfolgt mittels iu senkrechton 
Rohren drehbar angeordneten Schnecken. Hierbei sind die 
Schnecken moglichst genau an die Iunenwaudung des Forder- 
rohres angepafit. Das Fordergut wird somit glatt und stofifrei 
durch das Rohr gobracht. Da das einmal geforderte Gut nicht 
wieder zuruckfallen kann, wic bei alteren Konstruktionen, bei 
weichen sich die Schnecken nicht an die Innenwandung dor 
Forderrohro anschlossen. kann auch keine Staubentwicklung ein- 
trefcen, wodurch einer Explosionsgefahr Yorgebeugt wird.

80a. 146160, yom 15. Febr. 03. W e r s c h o n - W e i s s e n -  
f e l s o r  B r a u n k o h l e n  - A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  in Ha l l o  
a. S. TrefsstempeI zur Ilcrstdhm g mehrteiliger Briketts. 
mit spitzwinkligcn Kanten.

Die Prefifliiche des Stempels ist aus melireren nebeueinander 
liesenden Flachenteilen znsammcngesetzt, welche die Form eines 
obenen Satteldaches haben, derart, dafi im Langsschnitt dach- 
fórmige Briketts erzeugt werden und die Prefiwirkuug sich nach 
beiden Seiten . gleiclimafiig verteilt. Die satteldachfórmigen 
Fliichen konnen in beliebiger Angabe je nach der gewiinschtcn 
Grofic der dachfórmigen Briketts nebeneiuandor angeordnet werden.

Die mit diesem Stempel erzeugten Briketts haben den bc- 
kannten Briketts von dor Form eines schiefwinkligen Parallelo- 
gramms gegeniiber den wesentlichen Vorteil, dafi sie in der 
Feuerung infolge der ontstehonden Zwischenriiumo viel lockerer 
aufeinander liegen und dadureh eine innigere Vermischung der 
durch deu Rost zugefuhrten Luft mit den entstehenden Gasen 
ermoglichen und eino vollstiindigere Und rauchlose Verbrennung 
herbeifuhren.

8 0 a .  146 449. '.yom 22. Nov. 02. M a s c h i n e n -  
f a b r i k  B u c k a u  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  zu M a g d e b u r g  in 
M a g d e b u r g - B u c k a u .  Stempelstrangpresse fiir Briketts

Das wesentlichc Kennzeichen der Presse besteht darin, dafi 
ein im Prefikanal einer Strangpresse arbeitender Stempel durch 
eine pendelnde Kurbel zweimal hin- und herbewegt wird wahrend 
eiues Doppelhubes der Antriebsmaschine, sodafi bei jedem Hin- 
als auch bei jedem Hergang des Kolbens der Dampfmaschine 
je ein fertiges Brikett erzeugt wird.

Yon der Dampfmaschine wird die Kurbelwelle b angetrieben,

auf welcher ein Scbwungrad sitzt, und diese, durch don Lenker c 
m it der pendelnden Kurbel d Yerbunden, setzt letztere in hin-
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und hergchcndo Bewegung1, wobei der Zapfen e uber f hinaus 
nach g gelangt und znruek von g uber f nach e. Infolge der 
Bewegung von a nacli f macht der Stempel h die Yorwarts- 
bewegung uud bewirkt dic Pressuug. Bei der weiteren Bc- 
wegung von f nach g erfolgt ,dic RUckwgftSbeguug des Stcmpels, 
also der Leergaug der Presse. Bei dieser Yor- und Ruckwiirts- 
bewegung des Stcmpels h hat die Kurbelwelle b eino halbe 
Umdrehung gemacht. Bei der Bewegung der pendeluden Kurbel 
von g bis f macht der Stempel h wieder dic Yorwiirtsbewegung 
und bewirkt dic Pressung. Bei der weiteren Bewegung von f 
nach e erfolgt wieder dio Ruckwartsbewegung des Stcmpels, also 
der Leergang der Presse und bei dieser zweiten Yor- uud Rućk- 
wartsbewegung des Stempcls h hat die Kurbelwelle b die zweite
halbe Umdrehung gemacht. Mithin erfolgen boi einer Um-
drehung der Kurbelwelle b zwei Hin- und Hcrgange des 
Stcmpels, somit zwei Pressungen.

Englische Patente.
14 082, vom 5. Juli 02. J . R. Down iu S wa ns e a ,  

G l a m o r g a n s h i r e .  Verfahren der ZinlcdeitHlation.
Zinkblende wird gerostet uud mit der erforderlichen Menge 

au Reduktionskohle gemischt, und zwar in einem Verlialtnis 
von etwa 70 v. H. Erz und rund 30 v. H. Kohle. AuBerdem
wird noch 0,5 bis 2 v. H. Sago ais Bindemittel hinzugcfiigt.
Das Gemenge wird dann in don Mischraum einer Brikettpresse 
gebracht und der Einwirkung von Dampf bei etwa 100° aus- 
gesetzt. Der Sago wird hierdurch gelatiniis, sodaG dio ganze 
Masse plastisch wird und zu Blockeu gepre(3t werden kann, 
welche die Retorten ausfiillen.

15 046, voin 5. Juli 02. G. Mi t che l l  in Naco ,  
Ar i z ona ,  V. St. A. Yerfahren zur Yerarbeitung von 
Knpfersteimn.

Die Kupfer8teine werden im Konverter Ycrblasen, bis alles 
vorhandene Eisen verschlackt ist. Alsdann wird die Scblacke 
abgezogen und das Blascn fortgesetzt, bis ein Teil des redu- 
zierten Kupfers in Oxydul iibergofulirt ist. Die Charge wird 
hierauf in einen Flammofen abgestochen uud dort gepolt. Es 
ist zweckmafiig, mehrere Chargen in den Flainmofcn zu bringen, 
nur mufi dafiir gesorgt werden, dafi das Kupferbad genOgcnd 
Oxydul enthalt und zwar 1 bis 5 v. H.

15123 , vom 7. Juli 02. Ho r a t i o  Col l i ns  a n f  der  
P a a r l  Ce n t r a l  Gold Mi n i n g  Co. W i t w a t e r s r a n d ,  
T r a n  s v a a 1. Buhrlcrow.

Die Bohrkroue besteht aus vier radialen Sclmeiden d, d', d2, 
d3 und eiuer mittleren Schneide e. Die radialen Schneiden 
sind in schwalbenschwanzformige Nuten des gcwólbten Kopfes 
der Bohrerstauge A eingesetzt uud zwar sind die Nuten keil- 
formig, wobei sie sich nach der Mitte zu verbreitern. Die 
Schneiden d, d>, d2, d:! werden vou der Mitte aus in die Nuten

gcschoben und darauf wird die mittlere Sjhneidc eingesetzt. 
Letztere besitzt einen kouiseben Fortsatz, der in eiue ent
sprechende Bohrung des Bohrerschaftcs eingreift. Die mittlere 
Schneide e bzw. der konische Fortsatz D derselben wird_vermittels 
eines Kciles f- in dem Bohrerschaft festgekeilt. Soli dic mittlere 
Schneide geliist werden. so wird durch eino zweite Aussparung 
des Bohrerschaftes ein Keil f3 hinter den konischen Fortsatz D 
der mittleren Schneide getrieben (Fig. 1).

Żwischen den Schneiden sind an den Bohrerschaft A Aus- 
sparungen a (Fig. 4) yorgeseheu, welcho dem Bohrschmand den 
Austritt aus dem Bohrloch gestatten.

15 437, vom 10. Juli 02. J. Ko c n i ge r  in C5ln a. Rh. 
Yerfahren zur Herstellung wetterfester und verhiittungs- 
fĘ iger Briketts aus sandartigen oder mulmigen Erzen
u. dgl.

Die zu brikettierenden -StoiFe — saudnrtige oder muhnigc 
Erze, Erzriiekstande, Hochofengiehtstaub, Schwefel- und Kupfor- 
kiesabbrando usw. — werden trocken mit Kalk, Magneśit und 
Borni in berechneten Meugen versetzt und daun mit einer Auf- 
lijsuug yon roher SchwefeTsatire in Wasser nach festgcsetzteni 
yerhiiltnis durchmischt. Hierauf wird die Masse 111 Formen 
gepreCt und die Briketts au der Luft getrocknet.

Sowohl die trockouen wie die nassen Zuschliige werden durch 
besondere Vcrteilungsvorrichtungen, dic auf die richtige 
Mischanalyse eingestellt sind, iu stets bestimmtem Verh;iltnis 
dcm Erzklein iu einer Miśchtrommel nacheinander zugefuhrt.

15 673, Yom 14. Juli 02. Wi l l i a m O u t t e r s o n  
Wood & J o h n  He n r y  Mi l l er  in S o u t h  H e t t o n ,  
1) u r h a 111. Kettcn-Schram maschine.

Dio Erfmduug betrifft eine Ketten-Scbrammaschiue und hat 
insbesondere Mittcl zum Gegeustand, durch welche die Schram- 
kette mit ihrem Antrieb in ihrer Sehueidtiefe und in ihrer 
Hóhcnlage ttber der Sohle eingestellt wird, und durch welche 
gleichzeitig mit einem Schram oberlialb des letzteren Spreug- 
locher gebohrt werden. AuBerdem ist eine pneumatische Fordcr- 
yorrichtung fur das ausgeschrainte Materiał vorgesolien. Mit 
dom Hauptrahmen a der Maschine sind zwei Schienen b yer
bunden, die auf ihrer Innenseite Zahnstangen tragen. Żwischen 
den Schienen b ist ein Sclilitten c angeordnet, dor die Schram- 
und die Bohrvorrichtung sowie den Antrieb fur dieselben triigt.

Letzterer besteht aus zwei Druckluft-Zylindern d, durch deren 
Arbeitskolben eine Kurbelwelle e in Umdrehung versetzt wird. 
Yon dieser wird der Schramkette k die Schriimbewegung durch 
ein Stirnraderpaar 4, eine Zwischenwelle 8 und ein Kegcl- 
riiderpaar. 5 erteilt, wahrend dem Bohrer li die Bohrbcwegung 
durch die Welle c yermittels eines Kegelriiderpaarcs 3 erteilt wird. 
Die Langsbewegungen werden dem Sclilitten c durch zwei vcr- 
schiedene Vorgclege erteilt, und zwar konnen die beiden Vor- 
gclegc durch eine Kupplunę o abwechselnd eingeschaltet werden. 
Soli die Schramkette mit dem Bohrer iu den ArbeitsstoB hinein 
bewegt werden, so wird die langsam umlaufende Yorgelege- 
wclle 11 eingeschaltet. Diese wird yon der Welle 8 aus Yer
mittels eiuer Schnecke 7 und eines Schneckenrades augetrieben. 
Soli aber die Schramkette aus dem ArbeitsstoU herausgezogen 
werden, so wird dic schnelllaufendo Welle r eingeschaltet, dio 
durch ein Schneckcnraderpaar p von der Welle 8 aus auge
trieben wird.

Beide Wellen 11 und r setzen yermittels Scbnecken lóse auf der 
Welle 14 sitzende Schncckenriider 12 nnd s iu Umdrehung. Diese 
werden je nach Bedarf durch die Knppluug o mit der Welle 14 
yerbunden. Die letztere triigt beidcrseits je ein Zahnrad. welche 
in die in den Schienen b angeordneten Zahnstangen eingreifen. 
Durch Abrollen der Zahnrader auf den feststehenden Zahn
stangen wird dem Sclilitten c die Laugsbewegung erteilt.

Die Hdheneińśtellung geschieht durch Schraubenbolzen u, 
welche yermittels Laufrollen y auf dera Boden aufruhen und 
bei deren Drehung die Maschine unter Yermittlung von Mottemv 
gehoben wird. Durch Unterlegen yon Schienen z kann die 
Maschine beliebig hoch gehoben werden.
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Zwecks Entfernuug des ausgeschpimten Materials ist ein 
Sammelbehalter :i7 mit einer Porderrinne 38 vorgescheii. In 
der letztereii mUnden Diisen 39, aus denen die in den Zylindem d 
yerbrauchte Druckluft austritt und das in der liinne 38 befind- 
licbe Materiał mitreifit. Um eine Staubbildung zu vermeiden, 
wird das in der Rinne 38 liegende Materia! ąngefeuchtet.

P aten te  der T er. S taaten Amerikas.
726 588, vom 28. April 03. W. Green  S t e v e n s  in 

M e m p h i s ,  T e n n e s s e e .  Kupferlegierung.
75 Gewichtsteile Kupfer werden eingeschmolzen, alsdaun 

werden allmiihlich zugegeben 20 Gewichtsteile Zinn, 2,5 Teile 
Boras und 2,5 Teile Rui! Das Ganze wird unter fortgesetztem 
Riihren gut durchgemischt. Die so erhalteue Legierung eignet 
sich yorzttglich zum Giefien von Werkzeugen fur die Holz- 
bearbeitung und liiBt sich ebenso gut’ schmieden wie Stahl.

727 659, vom 12. Mai 03. F. W. M a r t i n o  in 
S he f f i e l d ,  E n g  l and.  Verf'ahrcn zum  Ausftitten der 
Edelmetalle aus ihren LSsungen.

Durch Verschmelzen y o u  Baryumsulfat mit Holzkohle, Koks 
oder Anthrazit im elektriselien Ofen erhalt man einen Korper, 
Baryumsulfocarbid, welcher mit Wasser in Beriihrung gebracht 
Schwefelwasserstoff entwickelt. Zur Ausfalluug von Gold z. B. 
aus Cyanidlosungen, werden die Losungen angesauert und dann 
das Baryumsulfocarbid in fein verteiltem Zustand eingetragen. 
Aus warruen Losungen fiilit das Gold ais Aurosulfid, aus kalten 
Losungen ais Aurisulfid aus. Das Ausfiillen aus warmen Losungen 
ist Yorzuziehen, weil der Ertrag vollkommener ist, weniger Carbid 
gebraucht wird und die Reaktion schneller verlauft. Man kann 
auch, statt den Schwefelwasserstoff iu der Losung selbst zu 
erzeugen, das Carbid fiir sich mit Wasser behandeln und den 
hierbei erzeugten Schwefelwasserstoff in die Losung einleiten.

727813. Wi l l i a m A. L. I t o b e r s o n  in T h a c k e r ,  W. 
Va. Bohr- und Schrummaschinc.

Auf dem Wagen A ist der Rahmen B derart augeordnet, dafi 
er vermittels des Armes C um den Zapfen b gedreht werden 
kann. In den Sśiulen d des Rahmens B ist die Yorschubspindel D 
nnd in dem Arm C die von einer Schraube c zusammengehaltene 
zweiteilige Vorschubmutter C1 gelagert. Die Bohrstange J  ruht 
iu Lagern K des Rahmens B und ist yermittels eines Konusses d1 
mit der Vorschubspindel I) yerbunden. Die Bohrstange J  wird 
dnrch die Knrbeln f* unter Yermittelung der Wellen F und U

und der Kugelriider G, h', m, und M bezw. m> in Umdrehung 
gesetzt.

Der Yorschub wird der Bohrstange dadurch erteitt, dafi durch 
Heben des Armes n eines auf der Saulc u* gelagerten Hebels 
yermittels einer durch die Welle H in Umdrehung gesetzten 
Nasenscheibe N durch den Arm O des Hebels ein Sperrad E; 
welches durch einen Federkeil mit der Vorschubspindel D Yer- 
bundeu ist, gedreht wird. Der Arm n des Hebels fiilit durch 
sein Eigengewicht wieder herab.

Zur Erzielung einer gteichfonnigen Bewegung ist auf einer 
durch ein Kegelrad j in Umdrehung gesetzteu Welle i ein 
Schwungrad J  Yorgesehen.

728129 , vom 12. Mai 03. D. A. P e n i a k o f f  in 
I l uy ,  Be l g i e n .  Verfahren sur Gewinnung von A lum i
nium und dessen Legicrungen.

Ęńtwassertes Aluminiumsulfat wird in der Warnie mit 
Schwefelkohlenstoff behandelt. Das hierhei erhalteue Aluminium- 
sulfit wird durch Einwirkung yon Kohlenwasserstoffdampfen in

eine koksartige Masie iibergefuhrt, welche metallisches Aluminum, 
freien Kohlenstoff und Alnmiuiumcarbid enthalt. Durch Ein- 
schmelzen dieser Masse unter Zugabe eines Gemisches von 
Chlorideu oder Fluoriden der Alkalien oder Erdalkalien erhalt 
mail reines Aluminium. Durch Zufugung eines Metalles bei dem 
Einschmelzen ■ wird eine entsprechende Aluminiumlegierung 
gewonnen.

Bueheisehiui.
H a n d b u c h  d e r  E is e n h u tte n k u n d e . Yon A. L e d e b u r ,  

Geheimem Bergrat und Professor der Eisenhiittonknnde 
an der Kóniglichen Bergakademie zu Freiberg.
4. Auf lage. Erste bis dritte Abteilung 1902 und 
1903. Leipzig bei Arthur Felix.

Nach 3 Jahren ist wiederum eine neue Auflage der 
Ledebur’schen Eisenhuttenkunde notwendig gewesen, die 
ihr Verfassor benutzt hat, um an vieleti Stellen Nachtrage 
und Yerbesserungeu einzufleehten.

Das Buch zu ompfehlen, ist iiberflussig. Name und 
Euf des Verfassers sagen genng. Mogę es ihm noch lange 
yergoimt sein, mit derselben Arbeitsfreudigkeit seine frucht- 
bare literarisclie Tatigkeit zum Nutzen unseror Eisonliutten- 
technik fortzusetzen.

Wie gesagt, sind Verbessemngen und Nachtrage 
laufend geschehen. Der Umfang des Buchos ist dadurch 
wieder erlieblich gestiegen. von 1086 auf 1L48 Seiten, 
die Zahl dor Abbildungen yon 366 auf 407. Unter den 
hiuzugetretenen Abbildungen yerdienen einige - nach 
Photographien vóh Klinkhardt gefertigte Tafeln besondere 
Erwahnung.

In Kiicksicht auf die Fortschritte, dio auf dem Gebiete 
der Fortbewegung der Rohstoffe und Erzeugnisse innorhalb 
der letzten Jahre gemacht sind, habon dio Kapitel iiber 
Hochofenbegichtung, Erz-, Schlacken-, Roheisen- Walzgut- 
transport eino erhebliche Erweitorung erfahren, unter Zu- 
fiigung gut ausgewahlter Abbildungen der neuoston Anlagen.

Auch im ubrigen — ich nemie nur Koksófen, Genera
toren, HochOfen, Gasventile — sieht man, allein an Hand 
der Abbildungen, dat] dem Verfassor kein belaugreicher 
Fortschritt entgeht und entgangen ist. Er ist eben uberall 
zu Hause.

Dem Verlag mufi man das Verdieust lassen, daC er 
fiir wiirdige Ausstattung, gnten und ubersichtlichen Drnck 
und gute Abbildungen Sorgo getrageu hat. Es mufi aber 
betont werden, dafi dio Inhaltsverzoiclinisse nicht aus- 
fiihrlicli genug sind, um das roiche in Test und Fufinoten 
eingeordneto Materiał einem Leser, der noch nicht eingeliend 
mit der Anordnung des' Stolfes yertraut ist, beim Nacli- 
schlagen in allen Fallen zuganglich zu machen. Bei der 
Bedeutung dieses Werkes fur die gauzo Technik sollte dor 
Yerlag bei oiner Neuanflage keine Muhe und Kosten in 
dieser Richtung scheuen und bedenken, dafi auch oft 
Iiigenieure aus anderen Berufskreiscn in diesem Buclie 
nachschlagen miissen und werden.

Professor Osami, Clausthal. 
W e lta l l  u n d  M e n seh h e it, Gescbichte der Erforschung 

der Natur und der Verwertung der Naturkriifte im 
Diensto der V5lker. Yon K r a e me r .  Deutsches Vor- 
lagshaus Bong & Co., Berlin, Leipzig, S tu ttgart; 100 
Lieferungen zu 60 Pfg.

Der jetzt fertig Yorliegeiule zweite Band von Kraemers 
„Weltiill mul Monschheit" handolt von dor Entwicklung
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•der Lebewesen. Die erste Stello, und den breitesten Kaum 
nimmt darin die Erorterung von der g E n t s t e h u n g  und 
E n t w i c k l u n g  dos  Me ns c he nge s c h l e c h t s ' ' '  ein. Erst 
an zweiter und dritter Stelle wird d ie  P f l a n z e n -  und  
T i e r w e l t  besprochon. Diese Einteilung entspricht nicht 
dem hergebracliten natiirlichen System, bei dem die hSheren 
organiscben Pormen in stetiger Entwicklung aus den niederen 
abgoleitet werden. Sie kommt aber dem Interesse des 
Laien, fur den das Werk bereclmet ist, insofern entgegen, 
ais bei diesem die Frage nach der Abstammung des 
Menschen und nach dessen nacliston Yerwaudten natur- 
gemiifi in den Yordorgrund tritt. Demgegen iiber sind 
Paleozoologie nnd Palaobotanik auch den meisten Gebildeten 
so fremdo Stoffe, daG sie in moglichst knapper, konzentrierter 
Form gegeben werden miissen, um den Leser nicht ab- 
zuschrocken.

Der Absclmitt iiber die E n t s t e h u n g  und E n t 
w i c k l u n g  des  M e n s c h e n g e s c h l e c h t s  stamint aus der 
Feder von Professor Hermann K ia a tscli-Heidelberg. Ein- 
leitend wird ein AbriG der Geschichte aller jener Unter- 
suchungen gegeben, die sich auf das geologische Alter des 
Menschen beziehen, von Sc he uc l i z o r s  „Homo dihmi 
testis" nnd Cuvi er s :  „L ’homme fossile n’existo pas’'1' bis 
zu den neuesten, wissenschaftlich und systematisch be- 
triebenen Ausgrabuugen.

Dio folgenden Kapitel umfassen eine ausfflhrliche Dar
stellung der Entwicklung des Menschengeschlechts nach der 
Descendonztheorie. Alles was unter den tberschriften: „Die 
Zugehórigkeit des Menschen zum Tierreich im AUgemeinen 
„Ennnerungen und Erwerbungen des menschlichen Korpers 
aus den altesten Zeiten seiner tierischen Vorgeschichto" und 
„Die Herrschaft der Drachen und die Anfange der Siiuge- 
tiere" zusammengestellt ist, bezieht sich auf die Ent
wicklung der Tierwelt von der eiufachen Zoile bis zu den 
hfichsten Tieren und zum Menschen. Yieles davon gehórt 
daher von Reclitswegen in den dritten Absclmitt, der von 
der Tierwelt liandelt. Andererseits fflhrt die Geschichte 
der einzolrien Organe des menschlichen Korpers, eins der 
iuteressantesten Kapitel aus dem besprochenen Absclmitt, 
mit zwingender Notwendigkeit zu einer Untersuchung iiber 
die tierischen Yorfahren des Menschen. Eine scharfe 
Trennung zwischen beiden Gebieten ist uberhaupt nicht 
moglich; der Grund dafflr liegt klar genug im Entwicklungs- 
gedanken selbst.

Ais nachste Yerwandte des Menschen werden die Allen 
nnd besouders die MenschenatTen, Gibbon, Schimpanse, 
Gorilla und Orang, ausffihrlich besprochen. Auch der be- 
rfihmte, von Dubois entdeckte P i t h e c a n t h r o p u s  e r e c t u s  
findet an dieser Stelle Erwahnung.

Ein besonderes Kapitel ist dem Problem der „Mensch- 
werdung" oder, genauer gefaGt, der Frage gewidmet: in 
welcher Erdperiode, in welcher Gegend und unter welchen 
Bedingungen haben an unserer tierischen Yorfihrenform die- 
jenigen tJmgestaltungen stattgefnnden, die , nns nótigen, 
diese yeranderten Pormen ais Glieder des Geuus Homo 
zu bezeichnen?

Nach Klaatsch hat die wichtigste Veranderung den 
FuC betroffen, der aus einem Greiforgan zum Sttitzorgan 
umgebildet worden ist. Durch dic Gewohnheit, einzeln 
stehende, hohe Baume nach Art der Australier zu erklettarn, 
soli der FuC seine Eigenschaft ais Greiforgan .yerloren 
baben, eine Ansicht, die allerdings von anderer Seite

Widwspruch findet. Ais Heimat des Menschengeschlechtes 
hat nach einer ganz neuerdings aufgestellten Hypotliese von 
Schótensack Australien zu gelten.

In den folgenden Abscliuitten werden die Fortschritte 
menschlicher Kultur an der Hand der Fundę von Feuerstein- 
und Knochengeraten weiter verfolgt, die Gliederung in altero 
und jungere Steinzeit und in dio nacli den Fundstatten ais 
Chelleen, Magdalenien usw. bezeichneten Epochen wird be
sprochen und eine Fulle wertvollen Materials an Abbildungon 
gegeben. Den SchluG bildet oine Untersuchung iiber die 
kórperlicho Erscheinung der diluvialen Menschen und iiber 
die Rassengliederung der jetzigen Menschheit.

Dem Verfasser ist es vorzOglich gelungen, nicht nur 
das Interesse fiir seinen Gegenstand zu weckon und von 
Soite zu Seite zu steigern, sondern auch den Staff so dar- 
zustellon, daG w gerade fiir don nicht anthropologisch vor- 
gebildeten Leser immer klar und grundlich genug bebandelt 
ist, ohne doch nur einmal ermiidend zu wirken. Dies ist 
um so bemerkenswerter, ais zum Yerstandnis der mensch
lichen Entwicklung weite Abschweifungen in die Gebiete 
der Zoologie, der Palaontologic, der allgemeinen Geologie 
und der Anatomie unvermeidlich sind.

Der Schmuek, der dem Band an Tafeln und Textfiguren 
verschweuderisch beigegeben ist, verdientvollsteAnerkennnng. 
Hoffentlich wird das Werk eine Zierde recht vieler Weili- 
nachtstische bilden!

Eine Besprechung der beiden letzten Abschnitte des 
Bandes, die Pflanzen- und Tierwelt betreffend, soli in einer 
der niichsten Nummern besonders folgen. Mz.

Zur Besprechung eingegangene Bucher:
(Die Redaktion beha.lt sich eine eiugehende Besprechung geeigneter 

Werke vor.)

B o r g -  und  H O t t e n k a l e n d e r  f u r  das  J a l i r  1 904 .  
Begriindet nnd herauśgegeben von Dr. Aug. Huyssen. 
49. Jahrg. 2 Teile. Essen-R. 1904. Yerlag von G. D. 
Baedeker, Pr. 3,50 JL  

Gu a r i n i ,  Etnile: L’Electricite dans les Mines en Europę. 
Ubersetzung aus „The Enginering Magazinecr. 40 S. 
mit 30 Autotypien im Text. Briissel, 25, rue Gretry. 
Bamlot Freres et Soeurs. Pr. 5 Frcs.

K o r n a c z e w s k i ,  R .: Arboiterfreund, Kalendor fiir den 
oborschlesischen Berg- u. Huttenmann fiir 1904. 104 S. 
Kattowitz 1903. Druck u. Yerlag von Gebruder Bóhm. 
Pr. 50 Pfg.

S e y f f a r t ,  Dr. J .:  Kesselhaus-und Kalkofeii-Kontrolle auf 
Grund gasometriseber, kalorimetrischer etc. Unter- 
sucliungen. Mit einem Yorwort yon Professor Dr. Walther 
llempel. 2. bedeutend vermchrte Auflage, 152 S. mit 
30 Abb. Magdeburg u. Wien. 1904. Scliallelm u. 
Wollbrtick. Pr. 8 JL.

Zcitscliriftenseliau.
(Wegen der Titel-Abkurzuugen vergl. Nr. 2.)

Mineralogie, Geologie.
D as Yor kommen r on  Ko h l e n  in Col orado.  Yon 

Móllmann. Bergb. 3. Dez. Roiseaufzeichnungen iiber die
7 Kohlehfelder im Staate Colorado.

B e s c h r e i b u n g  i iber  die mi oc ane  B r a u n k o h l e n -  
a b l a g e r u n g  z wi s c he n  Me r k a  und B r e h me n  in der
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s a c h s i s c l i e n  O b e r l a u s i t z ,  7 und  S km n o r d l i c h  von 
der  S t a d t  B a u t z e n  e n t f e r n t .  Von Heinicke. Brkl. 
7. Dez. S. 481/8 . 1 Obersichts- und 1 Profllkarte.
Oberfiacliengestaltung, geologische Zusammensetzung, die 
Kohlenflotzablagehing unter Erliiutorung der beigegebenen 
Profile.

B e r g b a u  in S iani. Bergb. 3. Dez. Angaben uber 
das ortliche Yorkommen von Zinn,  Gold, Saphiren, 
Rubinen und Braunkohlen.

F i n n l a n d - A s b e s t .  Bergb. 3. Dez. Art und Lage 
des Yorkoinmens.

B e rg b a u te c h n ik  (einschl. Aufbereitung pp.).

Doucl i e  b a t h s  a n d  c l i a n g i n g  hous e  a t  a B e l g i a n  
co l l i e ry .  Coli. G. 4. Doz. S. 1183. 2 Textfig. ' Be- 
schreibung einer neuen Kauo auf der belgischeu Kolilen- 
grube Bonne Esperance et Batterio.

l ) b e r  den  S c h u t t e l h o r d ,  S y s t e m F e r r a r i s -  
G r u s o n we r k .  Yon Blómeke. B. II. Ztg. 4. Dez. S .589/92. 
(Sclilufj.) Aufbereitung dichter Erze. Leistungsfahigkeit. 
Yorsucli mit schwerspat- und bleilialtiger Blendo.

D ie H e r s t e l l u n g  k l e i n s t u c k i g e r  B r i k e t t s .  Von 
Steger. St. u. E. 1. Dez. S. 1313/7 . 34 Abb.
(SciiluG folgt.)

Maschinen-, Dampfkoasolwcson, E lektrotechnik.

Y e r s u c h s e r g e b n i s s e  an  e i ne r  T a n d o m - Z w i l l i n g s -  
r e v e r s i e r m a s c h i n e  mi t  R o t t m a n n - S t o u o r u n g .  St.
u. E 1. Dez. S. 1307/9. 2. Abb. Die von Ehrhardt
u. Sebmer gebauto Maschino gibt einer einfachen Zwillings- 
reversiermaschmo von gleicher Leistung gegeniiber eine 
Dampfersparnis von 50 pC ji im Monat 7254 JL , wozu 
noch der Gewinn an verfugbarer Kesselheizflache kommt.

Y e r s u c h s f a h r t o n  m i t  d r e i  n e u e n  L o k o m o t i y -  
g a t t u n g e n  b e h u f s  E r m i t t e l u n g  der  fi ir  e i nen bo-  
s c h l e u n i g t e n  S t a d t b a b n b e t r i e b  g e e i g n e t s t e n  Loko-  
mot i ve .  Yon Unger. GL Ann. 1. Dez. S. 209/18.

S c h n e l l b a h n y e r s u c h e  Ma r i e n f e l d e - Z o s s o n .  E. 
T. Z. 12. Nov. S. 939/40.

D ie  P a r i s e r  S t a d t b a b n .  Von Trosko. (Forts.) 
Z. D. Ing. 5. Dez. S. 1770/8. Die Rampon; die 
Stationen, Untergrundstationen mit Gewolbedecke und 
Eisentragerdecke einfąch und in Zwillingsanordnung; Hoch- 
balinstationen. 25 Textfig. (Forts. folgt.)

D ic W i u d k r a f t m a s c h i n e n  u n d  i h r e  w i r t s c h ą f t -  
1 i che B e d e u t u n g .  Von Gentscb. Yer. Bef. Gew. Nov.
S. 353/96 . 50 Abb. Geschicbtliche Entwicklung. Ein- 
teilung der Wiudkraftmaschinen. Senkrechte Windrader 
mit iu der Windrichtung liegendor Achse. (Forts. folgt.)

R u n d s c h a u .  El. Te. Z. 15. Nov. S. 639/40. Be- 
sprechung eines yon Riedler im Wiener Ingenieur- und 
Architektenverein gohaltenon Yortrags iiber Gasmotoren im 
Yergleich zu Elektromotor und Dampfmaschine.

D ie B o n s s e s c h e  T r a n s p o r t y o r r i c h t u n g .  Yon 
Buble. St. u. E. 1. Dez. S. 1326/32, 17 Abb. Be
schreibung des yon der Maschinenbauanstalt Humboldt in 
Kalk b. K61n gebauten „Konyeyors" der zum Transport 
von Massengiitorn dient und infolge seiner groOen An- 
passungsfiihigkeit durch Bewegliclikeit in allen Ebenen 
bemerkenswert ist.

D er R o b i n s - G u r t - F ó r d e r e r .  Yon Buhle. Gl. Anu. 
1. Dez. S. 219/21. 6 Abb.

K o n d e n s a t i o n e n .  Yon Jordan. Brkl. 30. Nov-
S. 465/72 . 8 Figuren. Beschreibung einiger Zentral-
Kondensationsanlagen.

N o n c o r r o s i y e  n i c k e l  s t e e l  b o i l e r  t ube s .  Yon. 
Colby. Ir. xige. 26. Nov. S. 10/2. Diesen Rohren 
wird eino 2 1/ 3 mal so grofie Dauerhaftigkeit ais" Stahlróhren 
zugesclirieben. AuGerdem sollen sio in geringerer Starker 
ais gegenwartig ublich ist, gowahlt werden konnen und 
damit das Kesselgewicht yerringorn.

E l e c t r i c  T o w i n g  on t h e  E r i e  Canal .  El. World. 
14. Nov. S. 705 /6 .. 4 Abb. Beschreibung einer neuen 
olektr. Sclileppyorrichtung auf dem Eriekanal, die darin 
besteht, daG ein Motor am Ufer auf einer Schiene lanft 
und mittels Seils einen oder mehrere Kalinę bis zu 1000 t  
binter sich zieht.

H iittenwesen, Chemische Technologie, Chemie, 
Physik.

D u b b e l s l u t a n d e  u p p s a t t n i n g s m f t l  for  den 
s v e n s k a  b e s s e m e r m a s u g n .  Yon Braune. Te.kuisk 
Tidskrift. 28. Xov. Beschreibung des schwedischen Bossemer- 
liochofens mit doppeltem GichtabschluG.

Om ce me nt ,  des s  f r a m s t a l l n i u g ,  e g e n s k a p o r  ocli 
p r o f n i n g .  Yon Ostlund. Teknisk -Tidskrift. 28. Nov. 
Dio Herstellung des Portlandzementes, seine Zusammen
setzung, Eigenschaften und Priifung derselben.

V olkswirtschaft und Statistik.
D ie G r u n d l a g o n  d e r  r n s s i s c h o n  E i s e n i n d u s t r i e .  

Yon Holz. Y e r /  Bef. Gew. Nov. S. 255/70. Be- 
sprechung der drei wesentlichon Eisenindustrie-Bezirke, 
SudruGland, Ural, Polen, hinsichtlich der verarbeiteten Erze, 
der Zusclilage, Brcnnstoffe, Arbeitskrafte, Selbstkosten und' 
Absatzverbaltnisse. Bedoutung fiir die z. Z. scliwebenden 
llandelsvertragsverhandluiigen.

D ie  E i s e n -  u n d  K o h l e n i n d u s t r i e  R u G l a n d s  an  
de r  W e n d e  d e s  XIX.  J a h r h u n d o r t s .  Yon Naske und 
Taube. Gl. Ann. 1. Dez. S. 1318/26. 3. Abb. (SchluG.)

Gesetz;gebung und Verwaltung.
B e i t r a g e  zur  L o h r e  von d e r  P a t o n t f a h i g k e i t .  

Yon Schanze. Gl. Ann. 1. Dez. S. 224/6. (Forts.)

Persoiiitlicn.
Der Bergassessor Li i d i cke ,  tecbnischer Hilfsarbeiter 

bei dem KSniglichen Bergreyierbeamten ftir Ost-Halle in 
Halle a. S. i s t  vom 1. Januar 1904 ab auftr agsweięe mit 
dor Wahrnehmung der Betriebsinspektorstelle bei der 
KSniglichen Salinę zu Durreuberg betraut, fiir ihn is t der 
zur Zeit bei dem Koliegium des Kouiglichen Oberborgamts 
zu Halle ais techuisclier Hilfsarbeiter beschaftigte Berg
assessor Dr. H e r b i g  yom gleiehen Zeitpunkte ab dem 
Kóniglichen Bergrevierbamten fiir Ośt-Halle uberwiesen 
worden.

G e s t o r b e n :
Am ,9. Dezember verschied in ’ !Beriin? der Gelieime 

Kommerziemat Adol p l i  von H a n s e m  anu  im 78. Lobens- 
jahre.


