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Berghauptm ann Siej

Schon wieder hat dor Tod in die Eeihe der preufiischen 
Bergbeamten eine Liicke gerissen.

Nach kurzem Leiden starł) am 13. Dezember d. J. 
der Direktor des Koniglichen Oberbergamts zu Bonn, 
Berghauptmann S i e g f r i e d  v o n A m m o n  im 69. 
Lebensjahre.

In ihm verliert die Bergveryra}tung einen Mann von 
hervorragender Arbeitskraft, umfassenden Kenntnissen 
und reichen praktischen Erfahrungen.

Der Verstorbene war am 14. August 1835 zu 
Dusseldorf ais Solin des Oberprokurators bei dem 
dortigen Landgericht, Friedrich von Ammon, geboren. 
Schon bald darauf wurde sein Yater an den rheinischen 
Appollationsgerichtshof zu Koln versetzt, und hier be- 
suchte der Dahingeschiedene das Konigliche Friedrich- 
Wilhelm-Gymnasium, welches er im Alter von 20 Jahren 
mit dem Zeugnis der Reife verliefi. Am 26. Śeptember 
1855 wurde er ais Bergbaubeflissener angenommen, lag 
dann der praktischen Tatigkeit auf Gruben im Bezirke 
des ehemaligen Siegener Bergamts ob, bestand im 
Oktober 1856 das Tentamen, genugte hierauf beim 
Husarenregiment IsTr. 7 in Bonn seiner Militarpflicht 
und vollendete seine Studien auf der Siichsischen Berg
akademie zu Freiberg, sowie auf der Uniyersitat und
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;M ed ron Ammon f .

der Bergakademie zu Berlin. Im Juli 1863 wurde er auf 
Grund der „mit Auszeichnung" bestandenen ersten 
Prufung zum Bergreferendar und nach Ablegung der 
zweiten Prufung am 23. Mai 1866 zum Bergassessor 
ernannt. Nachdem ihm bereits im folgenden Jahre die 
Leitung des Steinkohlenbergwerks am Deister in der 
Prorioz Hannover ubertragen war, wurde er mit Beginn 
des Jahres 1868 zum dirigierenden Berginspektor dieses 
Works befordert. Am 1. Juli 1870 siedelte er ais 
Vorsteher des Handelsbureaus der Bergwerksdirektion 
nach Saarbrucken uber und wurde am 1. Januar 1872 
zum Mitglied dieser Behórde ernannt. Noch in dem
selben Jahre ubernahm er dann ais Bergwerksdirektor 
die Betriebsleitung des grofien Saarbrucker Steinkohlen
bergwerks Von der Heydt, um dessen Entwicklung er 
sich durch die Anlage weitaussehauender Betriebs- 
einrichtungen, durch den Bau von Beamtenwohnungen 
usw. grofie Verdienste erworben hat. Zahlreiche noch 
heute bestehende Einrichtungen der Grube sind seiner 
Anregung zu danken. In dieser Stellung wurde ihm 
durch die Verleihung des Titels Bergrat im Januar 1876 
dio erste Allerhochste Anerkennung zu teil. Nachdem 
y o ii Ammon naliezu 11 Jahre hindurch die Grube 
Yon der Heydt geleitet hatte, erfolgte am 1. Mai 1883
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seiue Berufung. ais technischos Mitglied an (las Oberberg- 
am t zu Breslau, der durch AUerhochste Bestallung vom 
30. Marz die Erriennung zum Oberbergrat Yorangegangen 
war. Audi hier hat sieli der Verstorbene ais ein 
hervorragend tuchtiger Beamter bewahrt. N ur ungem 
sali man ilm deshalb aus dem Staatsdienste scheiden, 
ais er am 1. Dezember 1886 dio Yerwaltung des ge
samten Besitźes des Obersten a. D. von Tiele-W inckler 
zu Mieehówitz in Oberschlesien ubernahm. Doch schon 
im April 1889 loste er nach gegenseitigem tlberein- 
kommen sein Privatdienstverhaltnis, weil der von ihm 
yerwaltete Besitz in ein Aktienunternehmen umgewandelt 
werden sollte, in das er nicht einzutroten wiinschte. 
Mit Allerhoehster Genehmigung in den Staatsdienst 
wieder aufgenommen, wurde ihm am 1. Mai 1889 eine 
Oberbergratstelle beim Oberbergamt zu Dortmund uber- 
tragen. In diese Zeit fallt sein Besuch der W elt- 
ausstellung in Chikago und die Bereisung der nord- 
amenkanischen Steinlcohlenbezirke, die er im staatlichen 
Auftrage ausfiihrte. Yon Amerika zuriickgekohrt, wurde 
yon Ammon ais Hiilfsarbeiter in die Bergabteilung des 
Ministeriums fiir Handel und Gewerbe beru fen und im 
Miirz 1894 zum Geheimen Bergrat und yortragenden 
R at ernannt. Hier fand er ais E tats- und Kassen- 
dezernent ein reiches Arbeitsfeld und yielfache Gelogen- 
lieit, sein uinfassendes Wissen und seine reichen Er- 
•fahrungen, die er jederzeit bereitwillig zur Yerfiigung 
stellte, zu entfalten. Neben der Erledigung zahlreicher 
technischer Fragen hat er in dieser Stellung u. a. m it 
der groBten Hingebung an der Besoldungsauf besserung 
der Bergbeamten gearbeitet und sowohl in dieser Be- 
ziehnng, ais. auch bei grundlegenden Anderungen des 
Etats-, Kassen- und Rechmmgswesons zahlreiche Erfolge 
zu verzeichnen gehabt. Im Jahre 1899 wurde er zum 
Geheimen Oberbergrat befordert und am 1. Oktober 1901, 
ais dor Berghauptmann Eilert iu den Ruhestand trat,

zum Berghauptmann ernannt und an die Spitze des 
Oberbergamts zu Bonn gestellt.

Die Verdienste des Verstorbenen, der ais Offizier 
an den Feldzugen 186(5 und 1870/71 teilgenommen 
hat, sind an Allerhoehster Stelle durch Ordensverleihungen 
wiederholt anerkannt worden. Im Ju li 1884 wurde 
ihm ais Anerkonnung fiir die Umsiclit und Tatkraft, 
die er bei Gelegenheit der gliickliehen Errettung der 
auf der cońs. Deutschlandgrube verschiitteten Bergleute 
bewiesen hatte, der Rote Adler-Orden IV. Klasse, bei 
dem Krónungs- und Ordensfeste des Jahres 1898 die
III. Klasse und im Jahre 1902 die II. Klasse dieses 
Ordens m it Eichenlaub yerliehen. Er war ferner Rechts- 
ritte r des Johanniterordens und besafi das Ehrenkreuz
II. Klasse des Furstlich Schaumburg-Lippischen Haus- 
ordens und das E li r en- Gro Bkóm tliurkr e u z des Gro(3- 
herżoglich' Oldonburgischen Haus- und Verdienstordens.

Neben seinen eigentlichen Berufspflichten hat sich 
von Ammon in yerschiedenen ehrenamtlichen Stellungen 
Verdienste um die Allgemeinlieit erworben. In Breslau 
war er zugleich Vorsitzender der Schiedsgerichte fiir die 
Sektion V und VI der Knappschaftsberufsgenossenschaft; 
die deutsche Kolonialgesellschaft, dereń stellvertretender 
Priisident er war, yerliert in ihm einen eifrjgen Forderer 
der kolonialpolitiseheu Bestrebungen.

Seiner Stellung ais Berghauptmann, die der Ver- 
ewigte yor zwei Jahren ubernahm und in voller geistiger 
und korperlichor Frische bis je tz t yerwaltete, hat iliri 
der Tod zu fruh entrissen. Es war ihm nicht mehr 
yergonnt, in dem neuen Dicnstgebaude des Oberbergamts 
zu wirken, dessen Bau und innere Ausgestaltung ilm 
lebhaft beschaftigt hatte und dessen feierlicher Ein- 
weilmng am 23. November d. J . er schon fern bleiben 
mufite.

Das Andenken an den Vemvigten wird in hohon 
Ehren bleiben.

Y erliandlungen der englischen  K onig liclicn  K om m ission zur Untersncliuiis: der ItoIi]envorriitc
G rofsbritaniiiens.

I. T e il .
In England werden seit nunmehr 2 Jahren Ver- 

handlungon gefuhrt, welche zum Endzwecke liaben, 
Erm ittlungen iiber die im Lande vorhandenen und 
technisch gewinnbaren Kohlenschatze anzustęllen. Die 
Untersuchungen sind noch nicht zum Abschlufi gelangt, 
haben aber bereits eine solche Fulle von Materiał zu 
Tage gefordert, daB der deutsche Bergbau allen Anlafi 
hat, die Ergebnisse aus wirtschaftlichen und technischen 
Griinden zu yerfolgen.

Die Verhandlungen sind in die Hande einer vom 
Konig am 26. Dezember 1901 eingesetzten Kommission 
gelegt, der die hervorragendsten Berg-Sachverstandigen 
Englands angehóren. Die Kommission erhielt den 
Auftrag, yornehmlicli folgende Fragen zu untersuchen: 

Ausdehnung und gewinnbarer Kolilenvorrat der 
Kohlenfelder der vereinigten Konigreiche;

Yeranschlagnng der Zeitdauer bis zur Erscliopfung 
unter Berucksichtigung etwaiger Nutzbarmachung 
andBrer mechanischer K raftąuellen;
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Yerhaltnis der Ausfulir zu den yorhandenen Kohlen- 
vorraten und YeranscHlaguńg der Zeitdauer, wahrend 
deren die wieli tigeren Kohlensorten den britischen Yer- 
brauchern und der Marinę zu augemessenen Preisen 
noch zur Verfugung stehen durften;

Moglichkeit der Herabsetznng der Gewinnungs- 
kosten durch billigeren Transport, geringere Abbau- 
verluste und verbesserte Betriebsmethoden;

Konkurrenzfiihigkeit des engjisclien Kohleubergbaus 
gegeniiber dem ausliindischen Bergbau.

Die Kommission teilte das. Land in 7 besonders 
zu beimndelnde Bezirke, dio den einzelnen Mitgliedern 
zur Bearbeitung iiberwiesen wurden.

Die Bezirke und die Namen der sie bearbeitenden 
Kommissionsmitglieder gehen aus der folgenden Zu- 
sammenstellung hervor:

Bezirk A. Siid-Wales, Monmouthsliire, Forest of 
Dean, Bristol und Somersetshire: Sir 
W . T. Lewis.

Bezirk B. Nord- und Siid-Staffordshirc, Warwick- 
shire, Leicestershire. Shropshire und ein 
Teil von Derbyshire: Professor Lapworth 
und Mr. Sopwith.

Bezirk C. Nord-Wales, Lancashire und Cheshire: 
Professor Hull, Di'. Le Ncve Foster und 
Sir George Armytage.

Bezirk D. Yorkshire. Derbyshire und Nottingham- 
shire: Mr. A. Currer Briggs.

Bezirk E. Durham, Northumberland, Cumberland 
und Westmorland: Sir Lindsai Wood.

Bezirk F. Schottland: Mr. J . S. I)ixon.
Bezirk G. Irland: Professor Hull.
Die einleitenden Arbeiten der Kommission wurden 

auf die bekannten Kohlenfelder und auf Floze beschriinkt, 
die mindestens eine Machtigkeit von 12 Zoll ( =  30,47 cm) 
besitzen und nicht tiefer ais 4000 FuB ( — 1218,8 m) 
unter der Tagesoberfiiiche liegen. Diese Begrenzung der 
in Rechnung zu ziehenden Flozmachtigkeit und Teufe 
soli einen Yergleich m it dem Berichte der Koniglichen 
Kohlenkommission von 1866— 1871 ermoglichen. Da- 
gegen ist yon vornherein in Aussicht genommen, bei 
den CFntersuchungen nicht innerhalb der angedeuteten 
Grenzen stehen zu bleiben.

Zur Schaffung einer Grundlage fur die endgiiltigen 
Schiitzungen wurden zunaehst folgende Punkte zur be- 
sonderen Erorterung gestellt:

A. Mindestmachtigkeit abbauwiirdiger Fidze,
B. Teufengrenze des Bergbaues,
C. AbbaiiYcrluste.

Bei den Erhebungen hieriiber wurden auBer den 
Kommissionsmitgliedern SacliYerstiindige aus allen berg- 
baulichen Bezirken des Landes yernommen. Auch wurden 
Berichte und Gulachtan aus dem Auslande eingeholt. 
Das Ergebnis dieser Yernehmungen ist in einem sehr 
inhaltreichen Berichte von 344 engbedruckten Seiten 
(First Report of the Royal Commission on Coal Supplies)

| niedergelegt. W ir lassen daraus einige Mitteilungen 
ąuszugsweise folgen, wobei wir im wesentlichen eine 
Bearbeitung dgs Colliery Guardian, deren Ver6ffent- 
lichung noch nicht abgeschlossen ist, zu Grunde legen.

A. D ie M in d e s tm a c h t ig k e i t  a b b a u w iird ig e r  
F loze.

Was diesen Teil der Untersucliungen betrifft, so 
wurden den Saehverstandigen bestimmte Fragen vor- 
gelegt, die sich auf folgende Punkte erstreckten:

1. Erfahnmgen im allgemeinen uber den Ban 
dunner Floze,

2. ■ Teufe der Baue und Neigung der Floze,
3. Abbaumethoden,
4. Leistungen auf Mann und Schicht in Flozen 

yerschiedener Dicke,
5. Verhaltnis der fallenden Stuck- und Feinkohle,
6. EinfluB der Teufe auf die Abbaumethoden,
7. Gemnnungskosten dunner und miichtiger Floze 

im Verhaltnis zueinander,
8. Art und W ert der aus diiimen FlOzen fallenden 

Kohie,
9. Gewinnung mittels Hand- oder Masehinenurbeit 

und Unterschied in den Kosten,
10. Wirtschaftlicher W ert dunner Floze.
Es liiSgen nun die bemerkenswertesten Feststellungen 

hieriiber folgen:
Yon einer Gesamtforderung von 225 170 000 t  im 

Jahre 1900 fielen aus Flozen von weniger ais 3 FuB 
( =  0,914 m) Dicke 38 901 000 t. Es sind das 17,7 pCt. 
der Forderung. VerhaltnismaBig die meisten diinnen 
Floze werden im Inspektionsbezirke Durham gebaut, 
wo die Gesamtforaerung 24 240 000 t  und die Forderung 
aus Flozen unter 3 FuB 8 135 000 t  betrug. Fur den 
Bezirk Midland, der vorwiegend dicke Floze baut, sind 
die entsprechenden Zalilen 28 933 000 und 1 067 000 t.

Zahlen daruber, inwieweit Floze von 2 FuB und 
darunter an der Gesamtforderung beteiligt sind, liegen 
fiir samtliche Bezirke leider nicht vor. Nur fur Ost- 
Lancashire sind die Zahlen bekannt und mDgen hier 
mitgeteilt sein:
Forderung aus Flozen von

12 Zoll ( =  30,48 cm) und darunter . 14 939 t
12— 18’ ,, ( =  30,48—45,72 cm) . . . 277 093 „
18—24 „ ( =  45,72—60,96 ,, ) .  . . 568 684 .,
24— 30 „ ( — 60,96—76.20 „ ) .  . . 736 194 „
30—36 „ (== 76,20—91,44 „ ) . . . 1 433 8 9 0 ,,

Summę . 3 030 800 t
Im demSelben Bezirke wurden, soweit die Kenntnis des 

Minen-Inspektors reicht, von dunnen Flozen fur sich 
allein, d. h. unabhangig ron dem Abbau benachbarter, 
machtigerer Floze, gebaut

3 Floze von 10 Zoll (— 25,39 cm) Machtigkeit
1 Floz „ 11 ., (== 27,93 ,, )
2 Floze „ 12 „ ( =  30,48 ,, )
2 „ „ 16 „ ( =  40,64 ,  ) „ usw.
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Bei gemeinschaftlichem Ban mehrerer Floze liegt 
die Bauwurdigkeitsgrenzo noch tiefer. In Gemeinschaft 
m it einem 2 Fufi dicken Floze wurde z. B. ein Floz 
herab bis zu einer Machtigkeit von nur 6 Zoll (15,24 cm) 
gebaut. Insbesondere sind es gute Hausbrand- und 
Gaskohlen, die auch in Flozen von geringer Machtigkeit 
noch bauwurdig sind.

Die in den Bezirken Lanark und S tirling  in Schott- 
land gebauten dunnen Floze finden sich in Teufen

3 Fufi bis 2 Fufi 6 Zoll ( =  91,44— 76
2 ,, 6 Zoll „ 2 „ (--= 7 6 ,2 0 -0 0 ,
2 ■„ „ 1 „ 6 Zoll ( =  60,96— 45,
unter 18 Zoll ( =  45,72 cm) Machtigkeit

Die Schrammaschinenarbeit hat sich durchaus bewahrt, 
obwohl die hohen Anlagekosten der E infuhrulg im 
W ege stehen. Der Stuckkohlenfall erhohte sich um 
15— 20 pCt., die Gewinnungskosten fielen um 3— 6 <?.*) 
fiir 1 t  und die Sicherheit der Arbeiter stieg. Am 
gunstigsten stellte sich die Verwendung von Schrilm- 
maschinen in Flozen von nicht weniger ais 20 Zoll 
( =  50,78 cm) Machtigkeit bei gutem Nebengestein.

Die Hauerleistungen, das Hiiuergedinge und die

zwischen 40 und 400 Yards (36,5—365 m) und liegen 
z. T. flach und z. T. in Mulden und Satteln mit 
Neigungen der Flugel von 1 :  6 bis 1 : 3. Gewólmlich 
treten Schlagwetter auf, die die Gewinnungskosten 
wesentlich erhóhen und die Arbeit gefahrlich machen. 
Es werden Floze bis zu 12 Zoll ( — 30,48 cm) Miichtig- 
keit gebaut. Die durchschnittliclie Leistung in den 
dunnen Flozen auf Mann und Schicht betragt bei

20 cm) Machtigkeit 
96 cm) „
72 cm)

27—30
25

20—22,5
15— 18

Ztr.

*) 1 i. =  12 d. —  1,02 Jt.

Lohne unter Tage waren bei den dunnen Flozen in Ost- 
Lancashire:

Machtigkeit Hauelleistung; Hiiuergedinge Lohne unter Tage
° in t fiir 1 t  fiir 1 t

Bis 30,48 cm 0 5 -1 ,75 4... 0 d.—7.1.6 d. 7 s. 0 d.—9 s. 6 ti.
30,48-45,72 „ 1 —2.5 |3 „0 n —5„ 0 „ 3 , 4 » —7 „ 6 „
45,72-60,00 „ 1,25-2,5 2„ 11 , - 3 „  11 . 3 „ 9 !>' - 6  ,  4 „
60,96-76,20, 1,5 —3,25 ■2 „ 2 n —4„ 1 , 3 „ 8 , —5 „■ 6 „
76,20-91,44 „ 2 -3 ,0 2 „ 7 „ - 2 „  10 . 3 „ 6 , - 5 ,  8 ,

Zwecks Yergleiclg der Gewinnungskosten bei ver- 
schieden machtigen Flozen machte der Direktor der 
W igan Coal and Iron Company folgende Angaben iiber' 
4 Floze:

Flózbe/.eichnung Machtigkeit
.

Gewinnungskosten unter Tage fiir 1 t  iu Durch-
schnittliche

Ilauerleistung
t1872 1878 >—* 00 OO CO 1901

Kannelkohlenfloz....................
Yard - Fliiz..............................

West Leigh - Floz . . . .

18 Zoll (— 45,72 cm)
2 Fufl 8 „ (— 81,28 „)
3 „ 10 „ ( =  1,16 ni) 
6 „ 8 „ (== 2,03 „ )

18 i, 4,5 d. 
6 „ 0,9 „ 
4 „ 8,9 „

9 * 4,3 d. 
5 .  1,7 ,  
5 „ 0,1 „

10 s. 10,8 d.
5 „ 1.2 „ 
5 „ 3,2 „ 
5 „ 6,8 ..

21 a. 4,7 d. 
7 . 11,5 „ 
7 „ 4,2 „ 
7 , 7,2 „

0,87
3,15
4,28
4,90

Dabei betrug die Gesamtforderung der 4 Floze in der 
obigen Reihenfolge in den letzten 30 Jahren 491 534 t,
6 694 606 t, 10 330 367 t  und 2 374 599 t.

Im allgemeinen kann man fiir Lancashire annehmen, 
dafi Floze unter 18 Zoll ( =  45,72 cm) Machtigkeit 
nur ausnalnnsweise m it Nutzen gebaut werden konnen. 
In der Eegel wendet man Strebbau, in einzelnen Fallen 
auch Pfeilerbau an.

Sclirammaschinen haben sich nur wenig eingefuhrt. 
Wo sie gebraucht werden, haben sich die Gewinnungs
kosten nicht oder n u r . um ein geringes vennindert 
Dagegen sind in allen Fallen die Gedinge und der 
Stuckkohlenfall gestiegen.

In Yorkshire werden Floze von 4 Fu fi 6 Zoll 
( =  1,37 m) bis herab zu 13 Zoll ( =  33,02 cm) gebaut. 
Ein Kannelkohlenfloz wird bei nur 10 Zoll ( =  25,4 cm) 
Machtigkeit gewonnen. Kommt Kohle zusammen m it 
feuerfestem Ton vor, so ist sie auch bei 8Zoll ( =  20,32 cm) 
Machtigkeit unter Umstanden noch bauwurdig.

Gaskohlenfloze pflegt man bis 2- Fu fi (= 6 0 ,9 6  cm) 
Machtigkeit und gute Hausbrandkohle bis l f | |  Fu fi

(=-- 45,72 cm) ais bauwurdig anzusęhen. Bei geringerer 
Machtigkeit mufi die Kohle durcli besonders gute 
Eigenschaften ausgezeichnet sein, wenn das Floz den 
Bau lohnen soli.

Die Hauerkosten bei Abbau eines FlSzes von 2 Fufi 
Machtigkeit konnen etwa 6 d. bis 1 s. auf die Tonne 
hoher ais fur Floze von 3 Fufi und darnber angenommen 
werden. Bei Flozen von nur 18 Zoll Machtigkeit ist 
dieser Unterschied auf 1 s. 6 d. bis 2 s. zu schatzen. 
In besonders gunstigen Fallen erfolgt aber die Gewinnung 
diiimer Floze ebenso billig wie diejenige machtigerer. 
Ais einziger Vorteil der Schrammaschinenarbeit wird 
ebenfalls der hohere Stuckohlenfall angegeben.

Das Fallen der Floze ist flach (1 : 12). Bis 600 Fufi 
( =  182,8 m) Tiefe wird gewólmlich Pfeiler-, in grofierer 
T iefe ' Strebbau angewandt.

Fiir Berechnung der verfugbaren unterirdischen 
Kohlenvorrate sind Floze m it wirki ich guter Kohle bis 
zu 12 Zoll M achtigkeit ais baulohnend anzusehen.

Schrammaschinenarbeit ist in dunnen Flozen vor- 
teilhafter ais in machtigen, da sie in jenen teurere
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Arbeit ersetżt. Die Strebliinge, die vou der Maschine 
bestrichen wird, schwankt zwischen 80 und 160 Yards 
( =  73.14— 146,28 m).

Eino eingeliende Zusammenstellung uber die Selbst

kosten beim Bau durnieć Floze iu den Bezirken von 
Airdrie und Slamannan unter Zugruudeleguug eines 
Lohues yon 6 s. auf die Schicht gibt folgende Tabelle:

F I 0 7. m a c h t ig  k e i t
Hiiuer- und 

Scblepperlohne, i 

durchschnittlich

Sonstigc 
Kosten unter 

Tage

; Kosten iiber 
Holzkosten . Tage und All- 

gemeinkosten

■ 1  Lasten und I
Abgaben Gesamtkosten

14—15 Zoll ( =  35,56-38,10 cm) . 5 s. 2 d. 1 j . 3 d. 10 d. 10 d . 8 1. 1 </.
15-18 , (=38,10-45,72 . )  . 4 , 3,5 „ 1 . 3 , 10 „ 10  „ "  ,  2,5 „
18-24 „ (=45,72-60,96 ., )  . • 3 „ 4,5 , 1 . 3 . 10 „ 10 , 6 „ 3,5 ,.
•24-30 „ (=60,96-76,20 „ )  . . . 2 . 8,5 , 1 „ 3 „ 10 „ 10  „ 5 » 7,5 ,

In den Bezirken Somersetshire und Forest of Dean 
werden viele djSpne Floze gebaut. Die Braysdown 
Colliery (Somerset) baut z. B. 7 Floze yon zusammen 
124 Zoll, durchschnittlich 1 7 Zoll ( -4 4 ,4 -5  cm) 
Kohlenmiichtigkeit m it gutem wirtschaftlichem Erfolge. 
Das dunnste Floz ist nur 12 Zoll ( =  30,48 cm) machtig. 
Der durchschnittliche Fallwinkel der Floze ist 10°. 
Der Abbau ist Strebbau. Die durchschnittliche Hauer- 
leistung stelit sich auf 2,8 t  und das Hauergediuge 
auf 1 s. 2 d, bis 2 s. 6 d. Die gesamten Selbstkosten 
betragen 8 s.

Ahnlich liegen die Yerhaltnisse im Forest of Dean. 
In diesem Bezirke werden 5 dunne Fidze' von zusammen
7 FuB 11 Zoll, durchschnittlich also 19 Zoll ( =  48,26 cm) 
Miichtigkeit gebaut. Die Neigung der Floze betriigt 
19° am Ausgehenden und 2° im Tiofsten der Muldę. 
Die Baue bewegen sich bereits in Teufen bis zu 1000 FuB 
( =  304,8 m). Die Hauer- und Schlepperleistung be
trag t 1Vi— 11/ |  t. Die Selbstkosten setzen sich etwa
wie folgt. zusammen: 

Kohlengewinnung . 4 s. auf die Tonne
■ 9. .o 3 d: „ ., „

2 d. ., ..
5 d, auf die. Tonne
diese Fidze zu dtinn.

Andere Arbeiten . . .  u s.
Materialien und Sonstiges 2 s.

Summa 8 
Fiir Schrammaschinenarbeit sind

In Sud-Wales werden nur wenig dunne Floze ge
baut. Vielfach nimmt man an, daB die Bauwurdigkeit 
schon aufhort, wenn die Flozmiichtigkeit auf 3 FuB 
( =  91,44 cm) sinkt.

Auch in Staffordshire werden dunne Floze nur 111 
geringem Umfange gebaut. Die Bauwurdigkeit wird 
auBer yon der Miichtigkeit des Flozes und der Gute 
der Kohle besonders von der wirtschaftlichen Lage der 
Grube beeinfiuBt. Tm Jahre 1900 wurden auf 3 Gruben, 
die ein 18 Zoll ( =  45,72 cm) machtiges Floz aus- 
beuteten, 200 Mann beschaftigt. Die Leistung betrug
0,87 t  auf den Mann und Tag. Yier Gruben, die auf 
einem Floze von 2 FuB 9 Zoll ( =  83,82 cm) bauten, 
hatten eine Belegschaft von 186 Mann. Die Leistung 
war 2,09 t. Demgegeniiber war die Gesamtbelegschaft 
in jenem Teile von Nord-Staifordshire 9264 Mann mit 
durchschnittlich 2,48 t  Leistung auf den Tag.

B. T eu fen gren ze des B ergbaues.
Die Erhebungen erstreckten sich uber folgende Punkte:
1. Gesteinstemperatur i n yerschiedenen Teufen und 

die geothermiscłie Tiefenstufe;
2. GroBte Teufe, in der z. Zt. Kohle gewonnen 

wird, und die Flozmiichtigkeit in dieser Teufe;
3. Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt der Luft 

vor den Kohlengewinnungspunkten, Arbeitsdauer 
vor Ort;

4. Leistung auf Mann und Schicht in rerschieden 
tiofen Gruben;

5. Mittel zur Erniedrigung dor Temperatur der 
Gruben wetter;

6. Abbaumethoden;
7. Schwierigkeiten beim Schachtabteufen und bei 

der Forderung in Teufen von mehr ais 4000 FuB:
8. AuBerungen des Druckes auf Kohlo und Neben- 

gestein;
9. Yerhaltnis der Teufe zum Stiickkohlenfall ;

10. Einwirkung der Teufe auf die Selbstkosten;
11. Teufe und Selbstentziindung der Kohle;
12. EinfluC der Teufe auf die wirtschaftlichen Ergeb- 

nisse im allgemeinen.
Die Hrhebungen uber die G este in stem p era tu r  

in groBen Teufen und uber die Temperaturzunahme 
sind soweit ais móglich nach Bezirken zusammengefafit.

Manchester. Bei 50 FuB (= 1 5 ,2 4  m) unter Tage ist 
eine gleichmiifiige Temperatur von 10 0 C. anzunehmen. 
Die Zunahme betriigt 1 0 auf durchschnittlich je 108 FuB 
(:-- 32.92 m) groBere Teufe. Die Schwankungen der 
geothermischen Tiefenstufe auf den einzelnen Gruben 
liegen zwischen 72 and 138,4 FuB ( =  21,95 und 42,16111). 
Die Gruben, auf denen die Messungen erfolgten, sind 
bis 3483 FuB ( =  1061,6 mj tief. Dabei ist die Be- 
obachtung gemacht, daB die Kohlen fidze wiirmer ais 
das Nehengestein sind, was entweder auf chemische 
Yorgiinge oder auf Druck zuruckzufuhren sein diirfte. 
Deshalb sind auch die Arbeitspunkte vor der Kohle 
stets wiirmer ais diejenigen im Nebengestein.

Sud-Wales. Der Sachverstiindige, Bergingenieur 
Martin aus Dowlair, dessen Beobachtungen sich auf 
Teufen bis zu 2600 FuB ( — 792,5 m) erstrecken, ist 
der Ansidit, daB lur diesen Bezirk die geothermische
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Tiefenstufe von 108 FuB nicht zutrilFt. Seiner An- 
sicht nacli sind 4 Punkte von enłsęheidendem EinlłuG, 
nionlich:- 1) die Oberfliichengestaltung, 2) die Niihe 
grofier Wasserbecken, 3) die Neigung der Schichten 
und 4) die spezifiśche Leitungsfoliigke.it des Gesteius. 
Ohne Kciintnis aller dieser Yerhiiltnisse ist es sehr 
schwierig, Yoraussagen iiber die in bestimmten Teufen 
zu erwartende Temperatur zu maclien. Tm Bezirke 
liegt die geothermische Tiefenstufe jedenfalls lioher ais 
bei 108 FuB und fur groBere Teufen sogar wesentlich 
lioher. Nach den zwischen 2234 und 2590 FuB Teufe er- 
mittelten Temperaturen betriigt die Tiefenstufe 175,1 FuB 
(== 53,37 m).

Stalfordshire. Die beim Abteufen von drei tiefen 
Sehiichten (2295, 2400 und. 2625 FuB) beobachteten 
Temperaturzunahmen waren durchschnittlich 1° O. auf 
122 FuB ( =  37,18 m). Dagegen wurden in nassen 
Sehiichten erheblicli gśririgere Temperaturzunahmen 
festgestellt.

Besonderes Interesse verdienen dio Ausfiihrungen 
des Professors Lapworth aus Birmingham, der darauf 
hinwies, daB anscheinend in manchen Kohlenflozen die 
Oxvdation in der frei gelegten Obcriiiiche so kriiftig 
einsetzt, daB sich die iiuBero Schicht sogar noch er- 
hitzt, anstatt daB sie, wie anzunehmen wiire, durch 
dio Einwirkung der Luft abgekuhlt wird. Es sei dies 
besonders dann der Fali, weiin dio Kohle zur Selbst- 
entziindung neigt. Bei einer grofien Zahl von Tempera- 
turbeobachtungen unter Tage fiinde man, daB im Bolir- 
lochtiefsten die Temperatur geringer ais die Luft
tem peratur aufierhalb des Bohrlochs ist. Die hierfur 
sonst angegebenen Griinde, dafi die Temperatur der 
Luft durch Menschen, Pferde und Liebt erhóht wiire, 
erschienen nicht stichhaltig. Wahrscheinlich wiire die 
Lufttem peratur durch Osydation der obersten Kohlen- 
scliicht und der lose umherliegenden Kohlenstucke er- 
iioht worden. Die Frage wiire so zu stellen, ob die 
Temperatur der Kohle durch Bewetterung zu- oder ab- 
nimmt. Die Temperaturbeobachtungen in der Kohle 
konnten leicht zu falschen Schlussen iiber die geother
mische Tiefenstufe fuhren, wenn man obige Bedingungen 
nicht m it in Rechnung stelle.

Schottland. In der tiefsten Grube (Niddrie Colliery) 
betrug die in der festen Kohle bei 2623 Fufi gemessene 
Temperatur des Flózes nur 23,5° G.. was einer Tempera
turzunahme von 1° 0. aiif 189 FuB1 (■ = 57,6 m) ent- 
spricht. Das unterste F16z im  tiefsten Teile des Beckens 
wird Yoraussichtlich 4000 FuB tief liegen, sodaB hier 
die Temperatur wahrscheinlich 32— 33 0 C. nicht iiber- 
steigen wird. Diese geringen Temperaturen werden 
m it dem steilen Einfalleti der Fidze am Ausgehenden 
in Verbindung gebracht.

Lancashire, Liverpool, N ord-W ales, Bristol und 
Somerset. Die Erhebtingen aus diesen Bezirken haben 
wenig Neues ergeben. . Im allgemeinen nim int man

hier gfothormipehe Tiefenstufen von etwa 108 Fufi an. 
Im einzelnen wird noch hervorgehoben, daB1 die “hohere 
Temperatur der Kohlenlloze nicht etwa auf Druck 
zuruckzufiihren ist, da sie schon beim Abteufen der 
Schachte bei noch unverritzter Lagerung festgestellt wiire.

Transvaal. Der Kommission lagen auch einige 
Mitteilungen iiber die Gesteinstemperatiu- in grofien 
Teufen aus dem Auslande vor, wovon einige Ton be- 
sondefer W ichtigkeit erwiihnt sein mogen.

Ein 4970 FuB tiefes Bohrloch am W itwatersrand 
liefi eine Temperaturzunahme von 10 C. auf 374,4 FuB 
( ~  114,2 m) erkennen. Wenn man hier fur eine Teufe 
von 1000 FuB ( ■= 304,8 m) von 20— 21° G. ausgeht, so 
kann man fiir grofiere Teufen etwa folgende Temperaturen 
erw arten:

2000 Fufi (--•-• 609.6 m) 23° C.
3000 „ ( -  914,4 ,.)  25—26° „
4000 „ ( =  1 2 1 9 ,2 .,)  28— 29° „
5000 (-■ 1523,9 „) 31— 32° „
6000 „ (=■■ 1828,7 „ )  33— 3 4 ° , ,
7000 ( -  2133,5 ,,)  36— 3 7 ° , ,
8000 „ ( =  2438,3 ,.) 39—40° ,,

Amerika. In der Calumet und Hecla-Grube wurde 
bei 4580 Fufi Teufe eine Gesteinstemperatur ron nur 
22,3° C. gemessen. Die Gesteinstemperatur bei 105 FuB 
Teufe war 150 C., sodaB sich auf 1 ° 0. ein Teufen- 
untersehied von 402,66 Fufi ( =  122,73 m) ergibt.

Australien. Dagegen wurden in den australischen 
Goldberg^verken wesentlich hohere Temperaturen ais in 
Transvaal und den Kupfergruben am oberen See fest
gestellt. Die geothermische Tiefenstufe betrug hier 
etwa 110 FuB ( 33,53 m).

Schweiz. Uber die Temperaturen in den alpinen 
Tunnels hatte Professor Heim interessante Beoliachtungen 
mitgeteilt.

Nach ihm hangt der Yerlauf der Linien gleicher 
Temperaturen unter Tage von der Form der Erd- 
oberfliiche ab. Unter Talern liegen diese Linien niiher 
und unter liohen Bergen entfernter voneinander. Eine 
gleichmiifiige Gebirgstemperatur wird bei 21— 30 m 
Tiefe erreicht. Diese Temperatur entspricht in Liindern 
ohne Schneefall der durchschnittlichen Lufttem peratur. 
Wenn aber Schnee liingere Zeit den Boden bedeckt, so 
ist sie einige Grad lioher, da der Schnee die Erd- 
oberflache vor der kiiltesten Luft schutzt, Heim nimmt 
an, daB' die Temperaturzunahme um je 1° C. unter 
einer Ebene zunachst auf 30 m erfolgt, sich aber all- 
miihlich yerlartgsamt und zwischen 500 und 1000 m 
Teufe erst auf 35 ni und zwisclien 1500 und 2000 m 
auf je 40—45 m eintritt. Im librigen ist die W asser- 
fiihrung des Gebirges von groBem EinfluB.' Kuble oder 
warme W asserąuellen verschieben das Bild vollig nacli 
der einen oder anderen Richtung hin.

Beobachtungen im Simplontunnel haben gezeigt, 
daB die Abkuhlung des Gebirges sehr schnell vor sich
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geht. .Im frisch entblofiten Gestein Zeigte das Therrnó- 
meter 5 3 u 0 . im Bolirloclie. Eine Stunde spiiter war 
die Temperatur bei m Tiefe im Bolirloclie schon auf 
42° C. gefallen, wahrend sie im Tiefsten des 2 m langen 
Bohrlochs nocli 53° G. betrug.

Das Mitglied der Kommission, Professor Dison, 
stellte in einer zusammenfassenden Betrachtung die 
verschiedenen Beobachtungen zusammen. E r kam zu 
dem Schlusse, daG im Kohlengebirge die Temperatur- 
zunahme von l n C. auf etwa 37,8 und im alteren 
Gebirge auf rund 41,68 m erfolgt. Die niedrigere 
Temperatur auf der Calumet- und Hecla-Grube sei auf 
die kalten Wasser des oberen Sees zuruckżufuhren.

Uber die Hohe der Temperatur, die von arbeitenden 
Menschen noch ertragen werden kann, gibt Dixon an, 
dafi nach Annahme der fruMren Kommission 3 6 % 0 C. 
die Hochstgrenze waren, wenn die Luft m it Feuchtigkeit 
gesiittigt sei. In trockener Luft lage die obere Grenze 
weit hoher, jedoch fehlten daruber bestimmte Żabien.

Uber die g ró fite  T e u fe , a u s  d e r g e g e n w a r t ig  
K o h le  g e fó rd e r t  w ird , geben folgende Zalilen ein Bild: 
Manchester (Bradford Colliery und Ashton

Moor Colliery . . . . . . .  778 m
Yorkshire (eine G r u b e ) ............................. 731 ..

Kord-Staffordshire (5 Gruben) . . . . 732—778 m
Lancashire (Pendleton Colliery) . . . 1061 „
Staffordshire (mehrere Gruben) . . .  732—823 „
Sudwales . . . . . . . . . . .  677 „
Schottland . . . . . . . . . .  823 ,,
Belgien (Charbonage des Produits bei:

F lenu)..... . . . . . . . . 1150 ,.
Westfalen .............................................  800 „

Allgemein war mail der Ansicht, daB Teufen bis 
zu 1219m  (■ 4000 Fufi) fiir den Bergbau erreichbar 
waren. Einzelne Sachrerstandige glaubten die Grenze 
bei 1524 m ( =  5000 Fufi) ziehen zu sollen.

Die bisher in grofien Teufen gebauten Floze besitzen 
fast durchweg Machtigkeiten iiber 3 Fiifi ( — 91,4 cm). 
Nur ais Ausnahmen werden Floze von 56, 66 und 
90 cm genamit:

T e m p e ra tu re n  und  F e u c h t ig k e i t s g e h a l t  d e r 
L u f t  vor den A rb e i ts p u n k te n . In Lancashire wurden 
in der Moss Colliery bei 3105 Fufl Teufe Temperaturen 
von 25" C. bei trockener und von 21,7° C. bei be- 
netzter Thermómeterkugel festgestellt. In der Peridleton- 
Grube wurden die vier folgenden Beobachtungen ge
macht, und zwar die drei ersten vor den Arbeitspunkten 
und die vierte im ausziehenden W etterstrom:

1) Bei 2955 Fufi Teufe: 26,7° C. bei trockener und 19,4° C. bei benetzter Kugel
2) „ 2955 ... ,, 30,6" „ ...............................25,0° ,. „ .. ■„
3) 3000 ., •• 26,7° r  ,. 23,3" .. ..
4) „ 2865 „ 31,7" ,, ,, ... 25,9" ,, ,,

Aus dem Bezirke von Liverpool werden folgende 
Zalilen mitgeteilt:

. Es. wird liervorgehoben, dafi infolge der Trocken- 
heit der Luft die Leute der Hitze gut widerstehen 
konnten.

Alesandria Werke, 2325 Fufi tief, 270 FuB vom Schacht entfernt: 21,1" C.
v u •• 1530 „ ,  ,. .. 22,8"

-  3000 „ • ' ,, „ 26,1°
,. Temperatur der Kohle im Bohrlocho: 35,6° „

Aus Staffordshire liegen Messungen: aus 8 tiefen 
Gruben vor. Die Temperaturbeobaciitungen wurden im 
ausziehenden Wetterstrome halbwegs żwischen den 
Arbeitspunkten und dem ausziehenden Schachte vor- 
genommen. Man fand durchschnittlich bei einer Teufe 
von 1891,5 Fufi 27,2" C. Die heifieste Grube ist hier 
wohl die Glebe Colliery, wo vor Arbeitspunkten Tempera
turen bis zu ,32° C. festgestellt wurden. Die Luft war 
verhaltnismafiig trocken. Auf dor Hamstead Colliery 
wurden 30,6° C; festgestellt. Diese Temperatur war 
zu folgę der .Sattigung der L uft m it Wasserdampf schon 
sehr lastig. Auch auf der Florence Colliery haben die 
Leute, unter der hohen, bis 3 0 0 C. steigenden Tempera
tur, wobei die Luft einen Feuchtigkeitsgehalt von 
83 pCt. besitzt, sehr zu leiden.

In Schottland betragt die Temperatur in den tiefsten 
Gruben 21— 27" C,

Wiis den Feuchtigkeitsgehalt im Verhaltnis zur Teufe 
betrifft, so liat Prof. Dixon auf der Pendleton Colliery 
gefunden, dafi die Trockenheit der Luft mit ■ grofierer 
Teufe zunimmt. Wahrend iiber Tage die Luft eine 
Temperatur von 15,6" C- und einen Siittigungsgrad 
von 52 pCt. besafi, stieg die Temperatur unter Tage 
bei etwa 3300 Fufi Teufe auf 26—2 7 0 CL, wahrend 
der Sattigungsgrad sank und an einem Punkte sogar 
nur 37,4 pCt. betrug.

Yon anderer Seite wird aber hervorgehoben. dafi 
die Pendleton Colliery ausnahmsweise trocken ist. und 
dafi feuchte Gruben sich anders verhalten. Vielfach 
nimmt der Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu. Aus Schott
land wird berichtet, dafi ganz unabhangig ron dem 
Feuchtigkeitsgehalt der Luft iiber Tage yor. den an 
sich trockenen Arbeitsstófien unter Tage Sattigungs- 
grade yon 90—97 pCt. festgestellt waren.
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Aus den Erliebungcii iiber dio S cli i cli fcdauer iu 
tiefen Gruben ergibt sieli, dafi man bisher eine Ver- 
kurzung der Arbeitszeit vor warmen Betriebspunkten 
nicht hat eintreten lassen. im  einzelnen werden fiir 
Lancashire Arbeitszeiten vor Ort von 6 y a— 10, fiir 
Staffordshire und Somerset von etwa 8, fiir Siid-Wales 
von 9 und fiir Schottland von ungefahr 8 Stunden 
angegeben.

Bemerkenswert ist eine Aussage, wonach gelegent- 
lich eines Grubenbrandes die Bergleute bei 20m inut- 
licher Ablosung bei 65,6° C. gearbeitet haben.

W as die L e i s tu n g  pro Mann und Schicht in Aachen 
und in tiefen Gruben betrifft, so lauten die Aussagen 
fast allgemein dahin, daB ein Herabgehen der Leistung 
zufolge der groBeren W arme in den tieferen Bauen 
kaum zu bemerken ist. Sollte eine geringere Leistungs- 
nihigkeit des Maunes yorhanden sein, so wird sie durch 
die leiehtere Gewinnbarkeit infolge des hoheren Gebirgs- 
druckes ausgeglichen.

N ur in einem Falle wird berichtet, daB auf der 
Hamstead Colliery bei feuchter, m it Wnsserdampf ge- 
silttigter Luft und einer Temperatur von 2 6 u 0. die 
Leistung um etwa ein Drittel gesunken sei.

Uber die M i t te l  z u r  E r n ie d r ig u n g  d e r G r u b e n -  
t c m p e r a tu r  ist man fast allgemein darin einverstanden, 
daB eine durchgreifende und reichliche Bewetterung 
am besten und sichersten die Grubenbaue kiihlt. 
AuBerdem wird iiber den Erfolg einzelner Sonder- 
MaBnahmen berichtet. '

Die jWurmkrankheif, miler tl<-n sizi

Dic in Turin erscheinende Rassegna minerarin. die 
einzige bergtechnisehe Zeitschrift in italienischer 
Sprache, braehte vor einigen Monaten unter dem Titel 
„L’igiene nello solfare di Sicilia" Auszuge aus einem 
groBeren W erke von Giardina „La yita, il lavoro e lć 
malattie degli operni nelle miniere di solfo in Sicilia", 
welches die Existenzbedingungen der sizilianiśęhen 
Schwefelgrubenarbeiter beliandelt. die sich anscheinend 
einer langsamen aber stet.igen Besserung gegenuber den 
friiheren Zusjanden erfrenen, wenn sie auch noch reclit 
weit von den normalen Verhiiltnissen der meisten fest- 
landiśchen Bergreriere entfernt sind. Ein besonderer 
Abschnitt in Nr. 8 der Rassegna. mineraria vom
11. Śeptember 1903 ist der Ankylostomiasis gewidmet, 
und es erscheint wohl nicht uberfliissig, bei dem Inter
esse, das dieser Gegenstand gegenwartig bei uns be- 
ansprucht, einige dieser Mitteilungen in freier Uber- 
setzung ais einen Beitrag zur Kenntnis dieser Berg- 
arbeiterkrankheit wiederzugeben, die auch iu anderen 
Landem an Umfaug zu gewinuen scheint. Indessen soli 
die Anstellung von Vergleichen uber die MaBnahmen 
zur Bekampfung der Seuche in den yerschiedenen

Auf dem Alevnndrasohachto bei Wigan in Lancashirc 
konnte man durch Wasserspritzen die Temperatur um 
3 '/3° C. herabdriicken. Die W irkung war aber nur auf 
600 FuB Entfernung in der Richtung des Wetterstromes 
wahrnehmbar. Auch scheint fiir die gunstige W irkung 
dio Yoraussetzung zu machen zu sein, daB das Wasser in 
den Rohrleitungen stiindig liieBt, damit es kulił bis vor 
Ort kommt. Mit der Kiihlung durch Wasser ist aber 
der Nachteil verbunden, daB die Luft m it Feuchtigkeit 
gesattigt wird, wodurch die Yorziige der Lufttrockenheit 
verloren gelien.

Der Sachverstandige Garforth berichtete iiber die 
kiihlende W irkung, die die ausgestoBene Betriebsluft 
einer Kolilenschrilmmaschine ausubte. Ehe dio Maschine 
vor Ort kam, war die Tem peratur 2 1 ,1 0 C. In der 
unmittelbaren Niihe der Maschine war die Temperatur 
14,6°. Mit dem Vorriicken der Maschine stieg die 
Temperatur wieder und betrug 19,6°, nachdem jene 
sich 30 FuB entfernt hatte.

Auf der Kingswood Colliery soli durch den Yer- 
brauch an PreBluft fiir Pumpen und Streckenforderungen 
die Temperatur in den tiefen Bauen von 25,6° auf 21 ,4° 
gesunken sein.

Uber die im Simplontunnel zur Anwendung ge- 
kommenen Kuhlvorrichtungen lag ein Bericht des Prof 
Heim vór. In Nr. 29 dieses Jalirganges hat das 
„G luckau f hieruber bereits eingehende Mitteilungen 
gebracht. (Forts. folgt nach 4 —6 Woclion.) H;

ianisclien Sehwcfelgnilteiiiirbeitern.

Landern dem Leser uberlassen bleiben, und im Nacli- 
folgendon soli nur der italienische Text ohne Kritik, 
so gu t wie moglich rerdoutscht, wiedergegeben werden.

Die W urmkrankheit, so fiihrt die Zeitschrift aus, 
kommt in allen Provinzen Italiens vor, dereń Klima 
der Entwicklung und Verbreitung des Wurms sehr 
giinstig ist. Am meisten behaftet m it ihr sind die 
Arbeiter, dereń Gewerbe eino stete Boriihrung mit 
Schlamm und schlammigem Wasser m it sich bririgt, 
wie die Kulturarbeiter, die Ziegeleiarbeiter uiul die auf 
denReisfeldern beschilftigten Leuto. Abei'daneben kommen 
auch vereinzelte Falle dieser Krankheit boi beliebigen 
anderen Besehiiftigungsarten vor.

Am allermeisten aber sind der Infektion unterworfen 
die Arbeiter in den Bergwerken, in denen die Be- 
dingungen fur die Entwicklung des W urms auBerordent- 
lich giinstig sind und zur Schwachung der W iderstands- 
kraft der Arbeiter nnd zur Y em eltaltigung der 
Ansteckung erheblich beitragen.

lii Italien ist das Yorkommen von Ankylostoma 
konstatiei-t worden in den Gruben von Venetieu, der 
Romagna, von Sardinien und von Sizilien, man kann
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indessen nicht behaupten, dafi die anderen Minen- 
zentren verschont geblieben seien, da es in dieser Hin- 
sicht an sorgfaltig und lang genug durchgefuhrten 
Beobachtungen fehlt.

Die ersten sicherćh Nachrichten iiber das Vorkommen 
von A n k y lJp m a  in Sizilien stammen aus dem Jahre 1882. 
in welehem Dr. Giuffre in der Klinik des Dr. Giordano 
in Palermo in den Faeces eineś amimischen Schwefel- 
grubenarbeiters aus Lercara zahlreicbe Eier von An- 
kylostoma entdeckte. Von da an wurden die in den 
yerschiedenen siziliąnischen Kliniken festgestellten Fiille 
der Krankheit immer hiiufiger. wnnderbarer- und be- 
dauernswerterweise wurde aber der Infektion nicht die 
notige Aufmerksamkeit geschenkt. Jedoch muB man 
bedenken, daB das Krankheitsbild sich aus anderen. 
zahlreichen und schwerwiegcnden Grunden fiir das 
korperliche Elend des ScHwefelgrubenarbeiters erklaren 
laBt, welche den Wurm' ais Krankheitsursache ver- 
bergen konnten. Im Jahre 1898 beschaftigte sich 
Dr. Giardina bei einem Besilch der Gruben von Lercara 
mit Nachforsclnmgen nach dem Ankylostoma. An
scheinend hatte im Jahre zuvor eine starkę Yermehrung 
der Krankheitsfalle, die mań bis dahin alsAn&mie be- 
zeichnete. stattgefunden. und zwar kann man sie erklaren 
durch die damals erfolgte Abdiirnmung der Gruben- 
wasser in den in Brand stehenden Teilen der Gruben- 
gebaude, "ffiche die gunstigsten Bedingungen fiir die 
Entwicklung des W urms in . freiem Zustande zeitigte.

In diesem Jahre ordnete die oberste Sanitiitsbehordo 
(direzionie generale di Sanita) eine auBerordentliche 
Bnąulte iiber die hygienischen Zustande auf den 
Schwefelgruben a n : an der Spitze der zu diesem Zwecke 
gebildoten Kommission stand Dr. Giardina, ihr gehorten 
ferner der Chefingenieur des Grtibenbezirks von Calta- 
nissetta und Dr. Giordano an.

Die Forschungen der Kommission waren darauf 
gerichtot, die Yerbreitung des W urms auf den Schwefel
gruben festzustellen, sie erstreckten sich hauptsachlich 
auf dio Hauptzeutren der Minenindustrio; in jedem 
Distrikt bemuhte man sich, den Parasiten zu ermitteln 
und zwar sowohl in freilebendem Zustand in der Um
gebung der Arbeitsstatten ais wahrend seiner parasitaren 
Tiitigkeit im Kórper der Schwefelgrubenarbeiter.

Die angestellten Beobachtungen beziehen sich auf 
ca. 20 0 ©  Arbeiter, sie lassen m it groBerWahrschein- 
liclikeit darauf schliefien, daB mehr ais d re i B ig 
P r o z e n t  aller Schwefelgrubenarbeiter von der W urm
krankheit befallen sind.

Die yon der Ankylostomiasis herriihrende Anamie 
iśt nocli nicht in allen Grubenzentren offenkundig aus- 
gebrochen, aber die groBe Mehrzahl der Schwefelgruben 
ist von dem Parasit befallen, sogar auch die an der 
iiuBersten Peripherie liegenden (Cianciana nnd Calta- 
girone). Ais die Hauptherde der Infektion wurden 
estgestellt die Gruben von Muglia (Proy. Catania),

von Lercara (Proy. Palermo), von Grottacalda (Prov. 
Caltanissetta), von Lucia Fienzza und von der Gruppe 
Comitini-Aragona (Prov. Girgenti). Ais stark infiziert 
gelten noch die Gruben von Trabia, Tallarifci, Gallitano, 
Shetto Giordano, Gibisa, S. Michele, Oiavolotta Gindice, 
Ciayolotta Monteleone.

Yon diesen durch die Menge der beschaftigten Ar
beiter horyorragenden Zentren gehen mm die zahlreichen 
Kjrankheitstalle aus, die je nach den Lebens- 
bedingungen des Wurms au deu yerschiedenen Lokali- 
tiiten oder der Frischo der Infektion yerschieden sehwer 
erscheinon. Die umherziehende Lebensweise der Schwefel
grubenarbeiter yermehrt die Gefahr einer ausgedehnten 
Yerbreitung der Krankheit erhoblich.

vEs ist unmoglich, ein walires Bild von der Yer- 
wustung zu entwerfen, welche die Wurmkrankheit in 
einem schwer befallenen Grubenbezirke angerichtet 
hat. An die Stelle des stets schonen und anziehenden 
Anblicks einer Industrie, in welcher FleiB, -Munterkeit 
und kraftiges Aussehen der Arbeiter der uns so 
sympathische Ausdruck der Allianz zwischen Kapitał 
und Arbeit ist, tr itt  das unendlich traurige Bild einer 
miiden, apathischen Menge mit bleichem Antlitz und 
schlaffem Blick, welche man zur Arbeit schleppt trotz 
des erschreckenden BewuBtseins, daB das Leiden, das 
so viele Kameraden arbeitsuntahig gemacht oder gar 
getotet hat, auch ihrer w artet/'

Um sich Rechenschaft geben zu konnen iiber die 
fur die Prophylaxe der Ankylostomiasis einzuschlagcnden 
hygienischen MaBnahmen, muB man zuerst die Um- 
stande kennen lernen, welche das freie Leben des Parasiten 
und die Infektion der Arbeiter begunstigen, und 
daraus dann die propbylaktischen Vorschliige ableiten.

Es steht fest, daB der Ankylostoma — ein aus- 
schlieBlich den Menschen und einige anthropomorphen 
Affenarten bewohnender Parasit — seinen Lebenslauf 
yollbringt, ohne durch oin zweites Intermedium liin- 
durchzugehen, und daB yon den yerschiedenen Phasen 
seines Lebens die eine (Periode der Inkubation und des 
Lamnzustandes) yerbracht wird in der auBeren Um
gebung, die andere (Entwicklung der Larye zu einem 
ausgewachsenen Wurm und Neuerzeugung) sich voll- 
zieht im Innem des den Parasiten bergenden Wirtes.

Der ausgebildete Wurm (miinnlich oder weiblich) 
sitzt vermittels seiner Hakenzahne (denti chinitori) fest 
auf der Sehleimhaut des Zwolffingerdarms oder des 
Dnnndarms (duodenale o del digiuno). aber im Ent- 
wicklungsstadium andern die jungen Wurmer hiiufig 
ihren Sitz, selten indessen verlassen sie das lnnere ohne 
Veranlassung durch ein Wurmabtreibungsmittel.

Die befruchteten Weibcheń legen unzahlige Eier
— man kann mehr ais 4 Millionen in einer einzigen 
Entleerung (scarica alvina) finden —, die Eier gelangen 
m it den Faeces des W irts an die AuBenwelt und bilden
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bei ihrer charakteristischen Eigentiimlichkeit dasH aup t- 
element fur dic Diagnose der Krankheit.

Die Eier verlangen zu ihrer Entwicklung gewisse 
giinstige Bedingungen hinsichtlich der Temperatur, der 
Feućhtigkeit u n d 'd e r Beluftung; Starkę Hitze, groBe 
Feućhtigkeit, Austrocknung und direkter EinfluB der 
Sonnenstralilen scliaden der Entwicklung der Eier sehr, 
die Ffiulnis allein ub t einen giinstigen EinfluB aus.

Die Temperatur hat den grofiten EinfluB auf die 
Geschwindigkeit der Entwicklung. Bei 28 bis 33° C. 
ist die Erde der K ultur sehr gfinstig, schon nach 12 
bis 15 Stunden finden sich einzelne Larven frei und 
der Embryo ist stark entwickelt -in noch nicht ge- 
schlossenen Eiern: in zwei oder drei Tagen sind bei 
dieser Temperatur alle Larven wohl entwickolt. Bei 
22 bis 23° C. goht die Entwicklung langsamer .yor 
sich, also die Temperatur muB bis N uli Grad fallen 
oder uber 4.50 C. steigen, ehe die Eier die Fiihigkeit 
verlieren, sich zu entwickeln, und yerkiimmern.

Die Gegenwart von Sauerstoff ist notig. Die Aus
trocknung verhindert die Entwicklung der Eier uud 
totet sie nach einiger Zeit. Im Wasser gehen die Eier 
und die nicht eingekapselten Larven bald zugrunde.

Die gunstigsten Entwicklungsbedingungen finden sich 
im Menschenkot, der m it Schlamm gemischt oder m it 
einer Schlammkruste bedeckt ist, welche, ohne den 
L uftzutritt ganz abzuschneiden, im Innem einen ge- 
wissen Grad von Feućhtigkeit erhalt und den Yer- 
wesungsprozeB yerlangsamt..

Die eingekapselten Larven leben m unter weiter auch 
auf sehr feuchtem Boden und auf dem Wasser, sie 
widerstehen auch einige Zeit lang relatiy niedrigen 
Temperaturen (12° C.).

Die Entwicklungsdauer walirt nicht ewig. Wenn 
dio Larven keine giinstigen Umstiinde finden, um in 
das Innere des Menschen einzudringen — Trinkwasser, 
Gemuso, Schlamm, der die Hiinde beschmutzt, oder 
Gegenst&nde, die zum Munde gefuhrt werden, wie 
N ahnm gsm ittel, Zigarren, Pfeifen etc. — dann bleiben 
sie nicht lange frei lebend.

In den Schwefelgruben finden sich die gunstigsten 
Bedingungen fur die Y erbreitung der Parasiten, die 
unterirdiśchen Verhaltnisse sind die geeignetesten fur die 
Keimung uud Erhaltung der Larven, und diesen bietet 
sich unbegrenzte Gelegenheit, Gaste neuer Indiyiduen 
zu werden. Man kann ohne Uebertreibnng yersićhern, 
daB bei den vorhandonen Umstanden nur wenige 
infizierte Arbeiter genugen, um die Krankheit iiber das 
ganze Grubengebiiude zu yerbreiten.

Uńter den órtlichen Umstanden, welche die Aus- 
breitung der Ankylostomiasis begunstigen, ist das 
Grubenwasser von groBer W ichtigkeit; die yerseuchtesten 
Schwefelgruben sind immer diejenigen, dereń Strecken- 
sohlen yon Schlamm und Wasser d -fu llt sind; wenn 
Ausnahmen yorkommen, so sind sie auf die chemische

Zusammeusetzung des' • Wassers zuriickzufiilrren loder 
darauf, daB der betreffende Grubenbau noch neu i und 
erst frisch angelegt war. In ein und derselben Grube1 
sind die yerseuchtesten Grubenabteilungen immer die, 
die sich im Tiefsten befinden und am wasserreichsten sind.

Auch das Trinkwasser kann zum Krankheitstriiger 
werden, am leichtesten durch die Yerunreinigung des 
GefaBes, in das man es schopft.

Geben wir nun noch eine kurze Skizze der N om en  
fiir die Prophylaxe:

Yor allem, welches sind dio Schutz- und Hilfsmittel, 
dereń sich dio erkrankten Arbeiter bedienen miissen? 
Sie stellen sich alle ais m it besonderen Schwierigkeiten 
behaftet dar, weil die Erkrankten im allgemeinen die 
Hilfe des Arztes nicht anrufen, es sei denn, daB die 
Anamie einen solchen Grad erreicht hat, daB sie nicht 
mehr arbeiten konnen; und auch, wenn der Arzt die 
richtige Diagnose gestellt hat, dann sind es nur wenige 
Arbeiter, die den guten R at in die Tat umsotzen. 
zum Teil aus Gleichgiiltigkeit oder aus Yorurteil, zum 
Teil aber — und das ist am haufigsten der Fali — 
aus Mangel an Mitteln.

Das Medizinalkollegium von Palermo (il consiglio 
sanitario) hat erkannt, daB es bei den gegenwiirtigen 
Zustanden yergeblich sein wiirde, an irgend ein be- 
stimmtes System der Prophylaxe zu denken, wenn man 
nicht zuvor einen lokalen Sanitatsdienst. organisiert. 
Die oben erwahnte Kommission hat sodann dio Ein- 
richtung eines. arztlichen Inspektorats fur das Berg- 
revier Caltanissetta yorgeschlagen, ohne dabei ganz auf 
die Mitwirkung der Landarzte und der beamteten 
Aerzte zu yerzichten. Diese hygienische Ueberwachung, 
welche man wird einrichten konnen, wird sich aber nur 
dann ais wirksam em eisen, wenn sie von einem wohl 
eingerichteten System der Unterstiitzung der Erkrankten 
ergiinzt wird. Die Prophvlaxe der Ankylostomiasis 
muB aber zum Ziel haben nicht allein das freie Leben 
der Parasiten, sondern spezieller die zweite Phase 
seiner Entwicklung, die sich in den Eingeweiden 
der befallenen Individuen abwickelt. Und die arztliche 
Hilfe wird sich um so segensreicher erweisen, je hiiufiger 
,und je friiher sie angerufen wird, weil im Anfang der 
Krankheit die noch besser erhaltenen Korperki-iifte eine 
bessere Heilung . gewahrleisten, wrahrend andererseits 
jedes geheilte Indiyidunm einen Ansteckiingsherd weniger 
darstellt.

Wielitig-ist es, Hilfsstellen (dispensari— Apotheken?) 
fiir die Heilung der W urmkranken einzurichten. l)en 
erkrankten Arbeitern die W eiterarbeit in den Sclnvefel- 
gruben zu yerbieten, wird bei dem gegenwartigen Zu- 
stand der sizilianischen Industrie nicht moglich sein, 
man wird hoelistens die Moglichkeit eines solchen Ver- 
botes in Erwiigung ziehen k5nnen, wenn es gelungen 
sein wird, die Ausbr.eitung der Krankheit zu be- 

•schranken, man Wird dann aber yor allen Dingen an
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die Bereithaltung fiuanziełler Mittel denken miissen, 
um: dem Arbeiter die erzwungene Untatigkeit ertraglicb 
zu gestalten.

Da man es. nun nicht vermeiden kann, daB die 
erkrankten Arbeiter in den Gruben bleiben, so muG man 
alle Sorgfalt’ auf die Anwendung der M ittel riehten, 
welche notig sind, um eine Zerstreuung der Tnfektions- 
materie und das Keimen der Larven hintanzuhalten 
und die Ansteckungsmoglichkeiten auf diejenigen zu be- 
schriinken, welche bei der Bergwerksarbeit unver- 
meidlich sind.

Aber auch auf diesem Gebiet begegnet man 
Schwierigkeiten, weil es sich darum handelt, ver- 
altete Gewohnheiten einer Belegschaft zu bekiimpfen, 
welche, an sich indolent, gewohnhcitsmafiig allen 
Anordnungen der Behorden Widerstand leistet und den 
Yorteil der W ohltatęn, welche man ihr erweisen will, 
nicht eiiizuseheii vermag.

Besonders erwiigt man jetzt das Problem, die 
Dejektionen der Arbeiter zu sammeln und zu entfernen, 
um die Infektion des Erdreichs zu yerhindorn, mit 
welchem die Arbeiter bei der Auśfuhrung der Hauer- 
undForderungsarbeiten hantieren miissen; dieses Problem 
ist von einer solchen hygienischen W ichtigkeit, daB. 
wenn es geliinge, es befriedigend zu losen, die Prophylaxe 
der Ankylostomiasis ais - zum grdBten Teil gesichert 
angesehen werden konnte. Aber, in der T at, eine 
allgemeine Losung diesei' praktischen Frage ist noch 
nicht gefunden; die Anwendung dieser mobilen Klosets, 
welche yon vielen ais ein gutes Mittel angesehen wird,

Die belgischc Bergwerks:
I. S te in k o h le n b e rg w e rk e .

Im Jahre 1902 waren wiederum 119 Steinkohlen
bergwerke (mit' 271 Anlagen) im Betriebe. Die ge- 
samte F o rd e ru n g  dieser Werke betrug 22 877 470 t  
im W erte von 302 027 860 Frcs., d. h. 664 060 t  mehr 
ais in 1901. Der d u r c h s c h n i t t l i c h e  W ert. einer 
Tonne stellte sieli auf 13,20 Frcs., d. li. 2,03 oder 
13,3 pCt. weniger ais im Jahre zuYor. Demnach ist 
der durchschnittliche W ert seit 2 Jahren um 4,21 Frcs. 
oder 24 pCt. (vom W erte des Jahres. 1900) gesunken.

A uf die yerschiedenen Be/.irke yerteilt betrug:

die Kohlen- 
forderung

t '

gegen : 
1901 
mehr

t

der Kuckgang 
des Dutch- 

schnittswertes 
einer Tonne 
gegen 1901

in der Provinz Hennegau 
(Kohleahecken von Mons, 
Centre und Charlęroi) . 

in der Provinz Luttich . 
. s; Namur; ,

15 886 970 : 
6 236-160 

751040

203 470! 
452 330 

8 260

1,84 Frcs. 
‘ 2,46 . 

2,42 „

ist von der zustandigen Behorde nicht zugelassen worden 
(condannato).

Eines der notwendigsten prophylaktischen Mittel 
ist die Trockenlegung der Sohle der Grubengebande, 
um die Schlammpfutzen wegzuscliaffen, welche in den 
Schwefelgruben so ząhlreich sind und die besten Brut- 
statten fiir die W urm lam n  bilden.

In vielen Fallen wird man zur Desiufektion des 
Bodens sclireiten konnen und sie periodisch wiederholen. 
Dr. Previtera, welcher. diese Frage esperimontell 
studierte. kommt zu folgenden Schlussen:

1. Die Desiufektion der Sohle der Grubenbaue und 
der Grubenwasser kann in yollstiindig sicherer Weise 
erfolgen durch eine gesattigte Kochsalzlósung oder durch 
die Dampfe der schwefligen Siiure.

2. Denselben E fek t, aber in einer liingeren Zeit 
(zwei bis drei Tage), erhalt man m it einer verdiinnten 
Losung von Kochsalz (.10 pGt.), von Eisensulfat (20 pCt.) 
und von larvicida [? ] (lOpCt.).

3. Ist einmal die Desiufektion durchgefiihrt, so 
kann man die Entstehung neuer Keime, die auf den 
Boden gelangt sind, unwirksam machen durch Imprag- 
nation des Erdreichs m it schwachen Losungen von 
Kochsalz (3—5 pCt.). von Eisensulfat (20 pCt.) und von 
larricida ( lp C t.) , welche auch gegen die eben ge- 
schlossenen Larren wirksam sind.

Um die Ansteckungsgelegenheit einzuschranken, 
wird man das Trinkwasśer iiberwachen und den Ar
beiter an Hygiene und korperliche Reinlichkeit gewohnen 
miissen.

Hlustrie im Jah re  11)02.*)
Der S e lb s tv e rb ra u c h  der Kohlenwerke wird fur 

das Jah r 1902 auf 2 272 830 t. (oder 9,9 pCt. der 
Gesamtfordening) im Werte von 15 454 180 Frcs. an- 
gegeben. Fur den Verkauf blieben daher 20 604 640 t 
zu dem Werte von 286 573 680 Frcs., woraus sieli ein 
V e rk a u fs p re is  von 13,91 Frcs. fiir 1 t  ergibt.

Am Schlusse des Jahres 1902 waren auf den Stein- 
kohlenbergwerken Belgiens 2758 Dampfmaschinen (mit 
179 425 PS) in Betrieb, die von 2301 Dampfkesseln 
(mit 175 790 qm Heizfliiche) gespeist wurden.

Die Zahl der beim Steinkohlenbergbau in den letzten
4 Jahren besclinftigt gewesenen A rb e i te r ,  A rb e ite -  
rinn .en , ju g e n d lic h e n  A r b e i te r  und K in d e r  ist 
aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich. Trotz der 
hoheren Forderung ist die Zahl der unterirdisch be- 
scliiiftigten Personen um 215 gefallen, dagegen ist die 
Belegschaft uber Tage um 1012 gewachsen; die Ge- 
samtvermehrung betragt 797 Personen.

*) Nach der amtlichen Statistik in den Annales des Miues 
dc Belgifjue, Bd. VIII, 1903. Vergl. Gluckauf Nr. 22 des laufendeu 
Jahrganges S. 510.
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Es waren vorhanden:

Mannlichc Arbeiter

a. II ii li c r T a g e :  
iiber 16 Jahre
von 14 bis 16 Jahren 

, von 12 bis 14 Jahren 
Weiblielio Arbeiter iiber 21 Jahre . . . .

Mannlichc Arbeiter

Weibliche Arbeiter

b. U b e r  T a g e :  
iiber 16 Jahre . . . .  
von 14 bis 16 Jahren
von 12 bis 14 Jahren .
iiber 21 Jahre . . . .  
von 16 bis 21 Jahren .
von 14 bis 16 Jahren .

Se. a.

1902 1901 1900 1899 '

91 651 91 980 91597
.

85 646
4 604 4 546 4 748 4 488
2 261 ' 2169 2 I3S 2 015

81 120 191 289
98600 98.815 98 674 92 438

25 659 21 932 23 517 22 320
1489 1498 1 452 1 375
1 389 1252 1 230 1 165
1 474 136S 1 500 1 138
3 669 3 758 3 787 3 800

• 2 609 2 469 2 589 2 722
36 289 85 277 34 075 32 820

134 889 134 092 132 749 125 258

Miśniach hat die Zahl der uuter Tage bescMftigten 
Arboiterinnon eine weitere Abnahme (um 36) erfahren.

Die Zahl der A r b e i t s t a g e  hat im Durchschnitt fiir 
einen Arbeiter 295 (gegen 294 im Jahre 1901) betragen.

Se. b.
Zusammen

Die folgende Zusammenstellung gibt fiir den 
sechsjahrigen Zeitraum von 1897 bis 1902 ein aus- 
fuhrliches Bild iiber die L e is tu n g e n ,  L o h n e  der Ar
beiter etc.
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1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 13 14 j  15 n r I j 7 j ' .18

1902 295 0,68 ! 24 73 954 232 170 1500 I 177 3,99 13,20 7,05 4,74 1,41 53,4 35,9 10,7
1901 291 : 0,67 24 74 933 225 166 1590 1247 4,24 15,23 7,65 5,25 2,33 50,2 34.5 15,3
1900 300 0,68 25 74 970 1 238 177 1872 1395 4,65 17,41 7,99 5,16 4,26 46,0 29,6 24.4
1899 292 0,67 25 74 968 ; 239 176 1513 1150 3,94 12,43 6,63 1.09 1,71 53,3 32,9 13,8
1898 302 0,66 25 73 j 980 i 245 180 : 1377 1080 3,58 11,00 6,10 3,85 1,05 55,6 34,8 9,6
1897 | 296 0,66 25 74 968 i 243 179 1268 1006 3,40 10,26 5,74 3,61 ‘ 0,91 55,9 35,2 8,9

Der durchschnittliche, tagliche, rei no Lohn eines Arbeiters ist-yon, 4,24 Frcs. (in 1901 auf 3,99 Frcs. 
zuriickgegangen. Im Jahre 1900 betrug er noch 4,65 Frcs.

Es Yerdienten:

1901 1902
Frcs. Frcs.

die K o h le n h a n e r ............................. .....  5,44 5,09
die Arbeiter unter Tage i ib e r h a u p t .............................................  4,69 4,47
dio Arbeiter iiber Tage . ........ .....................................................  2,97 2,96

Unterschied 
in. pCt. 
weniger 

6,43 
4,69 
0,34

Zum Vergleicb sei angefuhrt, dafi im Jalire 1902 in P re u B e n  an Lohnen gezahlt wurden:

p r o  K o p f :

b e i m  
im Oberbergamts- 
bezirke Dortmund 
jahrlich proSchicht 

.41 JL

S t e i n k o h 1e n b e r g b a n  
Saarbriicker Staats-

werke bei Ailchc,‘ 
jahrlich proSchicht jahrlich proSchicht 

JL JL J l  JL
1. der unterirdisch beschaftigten eigentliehen Bergarbeiter . , .
2. der sonstigen unterirdisch beschaftigten Arbeiter.........................
3. der Arbeiter uber Tage (ausschl. der weiblichen u. jugendlichen)
4. der jugendlichen mamilichen Arbeiter unter 16 Jahren. . . .
5. der weiblichen A rbeiter......................................................

1314
955

1047
332

4,57
3,22
3,25
1,19

1189 4,07 
869 2,93 
929 3,01 
313 1,14

1235 4,22 
1002 3,28 
1020 3,16 
335 1,17 
479 1,71

Der ganzen Belegschaft , , 1131 3,82 | 1053 | 3,57 | 1119 1 3,71



19. Dezember 1903. -  1245 Kr. 51.

Tm Jahro 1902 wurden uberhaupt an die vor- 
handenen 134 8S9 holgiśehen Bergarbeiter an Lijhnen
gezahlt . . 
die ubrigen Ausgabon (fur Betriebs- 

materialion usw.) bćliofen sieli 
a u f ............................................. .....

Kil -103.410 Frcs.

. . . . . . . . . 108 291 000 ^
zusammen 269 694 410 Frcs.

Hieraus ergeben sich die S e lb s tk o s te n  einer Tomie 
Kolilen mit 1 l,79Frcs. Gegen das Yorjahr (bei 12,90 Frcs.) 
bedeutet dies eine Abnahme von 1,11 oder 8.6 p C t.—
Nach einer besonders angestellten Ennittlung erreiclito 
im Jah re  1902 der Holzverbrauch der belgischen Stein-

11. K o k s- u n d  B r i k e t t-E rz e u g u n g . 
Die Erzeugung Belgiens an K oks betrug:

in 1902 — 2 048 070 t  im Wer to von 19,32 Frcs. fiir
,  19.01 -  1 847 780 t  „ 22,24 „
- 1900 - 2 434 678 t  ,  ,, 26,90 „

1899 =  2 304 607 t ., ,  20,50 ,
Gegen das Vorjahr ist demnaeh eine Zunalime der 

Produktionsmenge um 200 290 t  eingetreten. Das
An B r ik e t t s  wurden dargestellt:

in 1902 — 1 616 520 t  im Werto von 16,28 Frcs. fiir 1
1901 =  1 587 800 t

.. 1900 -  1 395 910 t  ..

., 1899 -  1 276 050 t  ..

kohlenbergwerkc den W ert von 24 608 360 Frcs., d. li. 
1,08 Frcs. auf I t gefórdert-er. Kohle.

Wio oingangs erwiihnt, betrug der W ert der ganzen 
Fórderung 302 027 860 Frcs., also 32 333 450 Frcs. 
mehr ais die obige Ausgabe. Hieraus bereehnet sich 
der durehselmittlicho OberschuB fur 1 Tonne auf 1,41 Frcs. 
(gegen 2,33 in 1901 und 4,26 in 1900).

Nacli Angabe der Quelle erzielten ron 'den 119 in 
Betrieb befindlichen Steinkohlenbergwerken nur 87 eine 
Ausbeułe von zusammen 36 3,09 200 Frcs., die ubrigen 
32 erforderten eine Zubufie von 3 975 750 Frcs.

1 t bei 2641 Arbeitern
1 t  „ 2821
1 t ,, 2923
I i , 2894

m ittlere Koksausbringen aus der verwendeten Kohle 
betrug 74,75 p(’t. (gegen 74,32 in 1901).

19,32
23,56
10,05 1

bei

Uber E in -  und A u s fu h r  von Kohle, Koks und 
Briketts gibt die folgende Zusammenstellung AufsehluB:

Kohle Koks Briketts Zus.*)
(Kohle)

t . t t t

1002 3 232 510 230 612 33 235 8570 378
Einfuhr 1901 2 930 874 15-1247 17 ICO 3 153 953

1000 3 288 510 289 673 21 813 3 702 251
1899 2 844 27-1 296 508 10 725 3 344 111
1902 5 078 278 824 250 671 700 6 789 693

Ausfuhr < 1901 ■1 820 300 829 421 714 455 6 5S6 025
1900 5 260 991 1 073 313 004 864 7 265 641
1899 4 568 938 1 008 740 525 625 6 414 503

III. E rz b e rg b a u .

Naehstehende Tabelle enthalt die wichtigsten An
gaben uber den Erzbergbau Belgiens:

P or d e r u n g

■i o 1 O • CUs:i-.—
3tc
£ M

an
ga

n
er

ze

gO
.2ĆŚ2 Sc
hw

ef
e

ki
es

fi1U
©
5

|J
1 j=, 
w Si

de
r

A
rb

ei
te

r <ł>

t t t t t -CD Pres.

1902 166 480 14 440! 3 852 710 164 860; 939
1901 . . 218 780 8 510 6 645 560 220 1 196 905
1900 . . 217 890 ! 10 820 8715 ■100 230 ! 1437 908
1899 . . 201 115 - 12 120 0 460 283 137 1493 797

675189S . , 217 370 i 16 440 U 475 147 133 1679
1897 . . 240 774 | 28 372 10 954 l 82S 108 1931 758

*) In dieser Spalte sind I t Koks — 1S38 kg Kohle 
1 , Briketts — 906 „ » gereclmet.

1534 Arbeitern 
1486
1233
1234

iv . trn i ii 11 o.
Auf den S te in k ó h le n b e rg w e rk o n  Belgiens er-

eigueten sieli:
in 1902 348 Unfalle m it 144 Toten und 216 YeiTetzten,
.. 1901 ------ 297 .. „ 157 .. .. 183
,.1900 =  304 ., . 140 . 175
„1899 =  273 „ 121 ,, .. 163

Die Zahl der to d lic h  Verungjuckten u n te r  T a g e  
betrug auf 1000 unterirdisch beschaftige Arbeiter dieser 
Werke

1902 1901 1900
Heimegau . 1,283 1,693 1,185
Namur . . 1,943 0,112 2,978
Liittlcli. . 1,044 0,773 1,115

im ganzen. 1,237 1,588 1,216

Im Yergięicli hierzu kamen beim S te in k o h le n -  
b e rg b a u  P re u B e n s  von 1000 Arbeitern u n te r  T ag e  
zu Tode:

1902 1901 1900
im Oberbergamtsbezirk Dortmund 2,344 2,721 2,648

Bonn . . 1,928 1,929 2,000
in Oberschlesien............................ 2,660 2,761 2,771
.3 Niedersehlesien . . . . .  1,046 3,413 1,503

ganz P r e u B e n ........................ 2,257 2,653 2,492

I i i  Belgien ereigneten sich im Jahro 1902 auf den 
Kohlon werken;
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U n f a l l e  - m i t  To  te n u lid V er.let7 .ton
durch Stein- und K o h le n f a l l ..................................................................... 115 58 63 ■■ ; 11
bei der POrderung und Fahrung auf sohliger und geneigter IJahii . 8(» 22 04
in sęMagenden W e tte ru ................................................................................. 12 12 4
in Schilchten bei dor Seilfahrt usw. .......................................................... 27 22 0

10 3 14
bei Arbeiten iiber T a g e ................................................................................ 39 22 17
auf sonstige 'W e i s e ............................................................... ...... 53 5 48

Zusammen w. o. 348 144 2 Ki

Technik.
Magnetische Boobaolitungon zu Bochum. Dio 

westlicho Abweichung dor Magnetnadel vom Ortlichon 
Moridian betrug:

1003 

Monat- Tag

um 8 Uhr 
vorm.

um 2 Uhl- 
nachm.
« | Tag

um 8 Uhr 
vorm.

.  i - i

um 2 Uhr 
nachm.

Xovembtu- 1. 12 31,5 12 34,8 17. 12 31,7 12 37,8
2. 12 32,1 12 36,7 18. 12 31,7 12 37,4
3. 12 32,0 12 37,0 19. 12 31,6 12 34,7
4. 12 35,5 12 3-),i ►20. 12 82,6 12 35,0
5. 12 32,0 12 36,1 21. 12 81,8 12 35,9
6. 12 82,3 12 37,7 22. 12 34,2 12 34,1

• ' ; 1 7- 12 82,5 12 36,7 23. 12 32,8 12 34,7
8. 12 33,0 12 36,8 24. 12 32,5 12 37,0
0. 12 32,1 12 37,1 25. 12 33,3 12 35,8

10. 12 32,7 12 35,0 26. 12 32,7 12 35,3
11. 12 34,4 12 35,9 27. 12 33,0 12 35,0
12. 12 32,3 12 36,5 28. 12 32,6 12 35,7
13. 12 33,5 12 35,0 29. 12 32,0 12 35,0,, -I •> 14. 12 31,8 12 36,6 30. 12 32,9 12 35,9
15. 12 31,7 12 36,1
10. 12 31,7 12 36,9

Mittol 12 s 81,30 - =  hora 0

Mittel 112 |82,55| 12 (36,04 
13,4 
16

M ineralogie und Geologie.
Doutscho Geologischo Gosollsehaft. Sitzung vom

3. Doz. 03. Yorsitzender Golieimrat B ranco. Herr 
Landesgoologo Dr. O a gol gab oinon AbriB dor geologischen 
VorMltnisso der im vorflossenon Sommer von ihm bo- 
suchton Insol Madeira. Dio Insel erroicht boi 53 km 
Lange und 23 km Breito bis 1800 m Hohe und besteht 
aus einem 1100— 1300 m hohen Hochplateau, welchem 
im Norden und Sflden jo eino Gebirgskotte aufgesetzt ist. 
Ihre Taler sind 1100— 1400 m tief mit auCerordehtlićh 
steilen, Yortreffliche Aufschlilsso gewahrondon Wandnugon 
oingeschnitten. Dio ganze Insel ist aufgobaut aus Lava- 
banken, Tuffschichteb und Schlackonablagerungon, die in 
wenig genoigton Banken iibereinander gelagert sind und 
in ihrer Machtigkeit żwischen 1 und 50 m sehwanken. 
Manche von Laron flberlagorte Aschenscliichton sind durch 
dioso intensiv gerfitet und zoigen durch ihre Farbo solir 
schon ihre Horizontalverbreitung an. Der ganze Schichton- 
komplos wird von zahlreichen Lavagangen durchsotzt, die 
infolge ihrer gróBeren Widorstandsfaliigkeit da, wo sie in 
das Moer treton, ais iu diosos Yorgeschobene Klippen

orsoheinon. Auch zahlreiche Lavastromo solbst liaben sich 
in das Me.er liinein ergosson und bilden in ihm malorische 
Damme und Klippenziigo. In don Lavadeckon und Gangen 
ilberwiegt dio diinnplattigo Absondorung uber dio aucli 
vorkommondo saulenformige. Untergoordnot boobachtet 
man auch splmrisch-schalige Absondorungsblldungen und 
kann inanclimal in einem und domselbon Stromo oinon 
molirmaligen Wechsel dioser Strukturverhaltnisso orkennon. 
Dio Yerwitiorung groift violfacl> solir weit iu dio Tiofo, 
sodaB man selbst in tiefen SchichtontblóBungon kein 
frisches Gestein zu sehen bokommt. Solir merkwiirdig 
ist das Relief der Taler; sio fangon mit oinem auGer- 
ordontlich steilen, oftmals senkrechten Talbeginn an, uber 
don dio vom Gnbirgo kommenden Wassormassen in pracht- 
vollen Fallen horabbrauson, und geben dann mit ganz 
kurzom tiborgango in oinon schwach gonoigton Unterlauf 
ilber, Erschemungen, dio sich vielleiclit durch einen mohr- 
fachen Wechsel des Frosionsniveaus orkjlren lassen. 
AuBer den Yulkanischeu Gostoinon finden sich an einer 
kleinen Stello der Insel obermiozane Korallonkalke, die 
untor dem Schutze, oinor Basaltdecko sich in einom tiefen 
Winkol oiues Nobetitales erhalton haben und zngleich einen 
Hinwois bieton auf dio Zeitdauer der Yulkanischeu Prozesso 
auf diesor Insel. Untor den Eruptivgeateinen bositzon 
olivinlialtige Basalto die gróRto Verbreitung; nebon ihnen 
finden sich liolle Tracliytdolorito und Nophelin-Basanito. 
Dazu kommen ferner noch dunkle, grobkristallino Go- 
steino, dio an zwoi Steilen der Insel in oinem tiefen 
Nivoau auftreten und frilher fiir oin altoros Grundgebirgo 
gehalton wurdon, wahrend dio durch Dr. Finckli ausgoflihrte 
Untersuchung ergab, daC os sich um esseritartigo, zu 
don Oberflachenorgilsscn gehorondo Tiefengestoino handelt.

In dor Diskussion wios Prof. Kei l l i ack auf dio groBe 
Analogio hin, dio żwischen Madeira und Island insofern 
besteht, ais sich auch dort auf dor Sildseito der Insel 
im Meeresiiiveau gabbro- und diabasartige Gos teino finden, 
dio bisher gleichfalls fiir ein altoros Grundgebirgo an- 
geselion wurdon. aber in Wirklichkeit auch wohl nur 
eino Tiefenfazies jilngerer Gestoino darstollen. — Horr 
Zimmermann war der Meinung. daB dio kugolfOrmige 
Absonderung in don Lavon nicht primaro Eigenschaft 
der Gostoine, sondern eine Verwittftrungsersclieinuug ist, 
da er die gleiche Erscheinung auch boi Sedimenten, 
Diabastuffen und Grauwacken boobachtet hat. Au der 
weiteren Debatto beteiligten sich noch die Herron: Dr. 
Kaiser, Klautzsch, Branco, Finckli und Jaokel-

Horr Dr. W o l f f  sprach uber postglaziale Boden- 
bewegnngon im Gobiete der deutschon Meere, Yon der
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Ostsec wissoń wir," daB iu ■ Śki«idinavieii siarko bis 200 m 
betragende Bewogungon stattgefunden haben, aucb fur die 
danischo und mecklenburgisclie Kiiste sind sie nachgewieson. 
Fiir Pommcrn fehlen bisher, solche Nachweise, wahrend in 
PreuBen dio Beobachtungen auch andere Deutungen zu- 
lassen. Yon der Nordseokusto liegen Beobachtungen oiner 
Senkung - aus der Gegend von Emdon und aus Holland yor. 
Dor Yortragendo suchto nun naclizuweisen, daB sich auch 
bei Helgoland derartige Erschoinungen beobachten lassen. 
Diese Triasinsel liegt auf einem 5— 600 m breiton, Aachen 
Sockel,- auf welchen nach dem Meere hin ein Steilabfall 
folgt, an dessen FuOo sich Kreidoboden bofindet. Fiir dio 
Entstohung dieses Sockels ist aus der gegenwartigon Ab- 
tragung der Iusel ein Zeitraum von 10— 15 000 Jahren 
berechnet worden. Auf diesem Sockel nun findet sich 
ostlich von der Insel in 5 m Tiefe eine SuBwasserablagerung, 
in weleher auch brackische Lebewesen yorkommen; da eine 
Geschiobebedeckung dieser Sediinento fehlt, so sclieinen sio 
postglazialon Alters zu sein, und os muBte demnach seit 
ihrer Entstehung eino Senkung um den Betrag yon 
mindestens 5 m erfolgt sein. Die Frage Brancos, ob 
hier rielleicht nur ein lokaler, durch Auslaugung loslicher 
Untergrundschichten yoranlafiter Einbrucl yorliegt, muBte 
der Yortragendo bejahen.

Herr J e ń t z s c h  legto oin Sttick Blauo Erde mit Bernstein 
aus einem Bohrloche bei Kranz, dem bekannten Seebade 
des nOrdlichen Samlandes, yor. Es entstammt einer 20 m

miichtigen Scholle im Diluyium, dio oine Schichtonfolgo 
von Miozan und Oligozau iu derselben Ausbildung wie am 
Nordrando des westliclien Samlandes enthalt, und es geht 
aus diesem Fundę heryor, daB dio Bernsteinformation nacli 
Nordon hin eine gróBere Yerbroitung besitzt oder boseSson 
hat, ais man bisher angenommen hat. — Bei dor Wahl 
des Vorstandes fur das Jahr 1904 wurden die Herren:' 
Branco zum Yorsitzenden, WalnischalTe und Jaekel zu stell- 
yertretenden Yorsitzenden, Zimniermann, Muller, Denckmann 
uud Gagel zu Schriftffihiorn, Jeńtzsch zum Archiyar und 
Dathe zum Schatzmeistor gewahlt. Dor Beirat der Gesell- 
scliaft setzt sich nach den Ergobuissou der Wahl zusammen 
aus den Herren: Baltzer, Fraas, Kayser, Koken, Tiotze
(Wicu) und Zirkel. '  K. K.

Y olkswirtseliaft und Statistik.
F o rd e ru n g  d e r  S aarg ru b en . Die staatlichen Stein- 

kohlongrubeu haben im Monat No y e mb e r  in'  24 Arbeits- 
tagon 830 193 t gefordert und einschlieClich dos Selbst- 
ycrbrauches 834 612 t  abgesetzt. Wahrend des gleichen 
Zoitabschnittęś im Vorjahre mit 23 Arbeitstagen belief 
sich die Forderung auf 785 472 t, der Absatz auf 789 158 t. 
Mit der Eisenbahn kamen 533 984 t, auf dem Wasserwego
58 916 t  zum Yersand, 45 303 t  wurden durch Landluhren 
outnommen, 159 221 t den im Bezirke gelogonen Kokereien 
zugefiihrt.

Y erk cliiw escn .
W ag en g e ste llu n g  fiir  d ie  Zecłien , K okoro ien  u n d  B rik e ttw e rk e  d e r  w ieh tigeron  d eu tsch e n  B orgbau-

1.—15. Noyember 1 0 .-3 0 . Noyember Im ganzen 
Monat Noyembergestellt gefehlt gestellt gefehlt gestellt gefehlt gestellt gefehlt

insgesamt pro Fordertag 
durchschnittlich insgesamt pro Fordertag 

durchschnittlich gestellt gefehlt

230 794 7302 19 233 609 240 546 i _ 20 016 -- ■ 471 340 7302
223 560 - 17 885 - 207 295

j
; 18 845 -- 430 855 —

78 59 ł
• "

6 523 _ 77 914 -- 6 494 [ _ 156 508
82 362 - 6 779 — 75 356 1 509 6 807 47 157 718 509

17 822 2 1 485 —. 17 914 ' — 1 493 35 736 2

16 949 91 1313 7 15 267 a 1 375 - 32 216 94

31 602
, - ■ . 

25 2 621 2 30 271 35 2 5S5
- : ' ■: ■ 

3 61 S73 60
7 212 211 576 11 7 014 — 5 Si — 14 226 214
2 671 115 215 10 2 933 — 2U — 5 507 115
9 052 329 777 27 9 331 u SG4- 1 18 433 34.1

50 440 683 4 192 57 49 599 49 4 257 4 100 039 732

48 580 33 4 029 3 48 004 — 4 418 . — 97 184 • - 33

66 062 364 5 505 30 68 039 11H 5 669 10 134 101 482

08 011 290 5 232 22 62 521 586 5 684 53 130 532 876

1 267 — 105 _ 1 392 —
r

116 — 2659 —

1 403 - 108 — 1311 — 119 — 2 714 --

1 453 —i 121 _ 1 648 — 137 — 3101

1 774 - 136 - 1539 — • 142 — 3 333 —

7 SIS ' 639 _ 7 929 m  . — 15 177 3  —
5 753 32 179 3 5 953 $ j 497 i 11 711 40

5 900 — i 492 — 6 272 I 100 523 | 9 12 172 m
1 473 -  i 123 — 1466 1 — i 122 — 2 939

20 674 
22 945

32 1 723 
1765

3 216  25 
21351 i

117
602

1 802 . 
1941

10
55

42 299 i 
44 296 i

149
602

Buhrbezirk: 1903
1902

Oberschl. Kohlenbez. 1903 
1902

Niederachles. Kolilen-
bezirk . . . .  1903 

1902
Eisenb.-Dir.-Bez. St. Joh.- 

Saarbr. u. Coln:
a) Saarkohlenbezirk . 1903
b) Koblenbez. b.Aachen 1903
c) Koblenz. i. Hombcrg 1903
d) Hh. Braunk.-Iiez. . 1903

zus. 1903 
1902

Eiseub. - Direkt.-Bezirke
Magdeburg, Halle und
Erfurt . . . .1903 

1902
Eisenb. - Direkt. - Bezirk

Cassel . . . .  1903 
1902

Eisenb. -Dir. -Bezirk
Haniiovor . . . 1903 

1902
Sachs. Staatseisenbahnen:

a) Zwickau . .  . .  1ÓÓ3
b) Lugau-Oelsnitz . . 1903
c) Meuselwitz . . . .  1903

d) D resd en ...................... 1903
ZUS. 1903 

1902
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1.—-15. November 10.—30. Novom ber im ganzen 
Monat Novembergestellt. gefehlt gestellt gefehlt gest elit gefehlt gestellt gefehlt

' * insgesamt pro Fordertag 
dmehsehnittlieh insgesamt. pro Fordertag 

durchschnittlich gestellt gefehlt

Bayer. Staatseisenb. 1903 ; 3 ; 15 259 __ 3 080 _ 236 t; li)5
1902 2 420 200 — 2 51! _ 207 1 937 _

Elsaia - Lothring. Kisen- 
bahneu zum Saar- 
bezirk . . . .  1903 ti 40-1 5X1 7 2(lti 56' 1 13 070

1902 5 6(3(5 — 475 . . . 0 145 512 — 11811 —

F u r d i e A b f  u li r v o ti K o h ‘l o n , K o k s 
w u r d o u

u n il B r i k o t t s  u u s il o n li li o i u h a f o n
g o s t o 11 t :

Grofsh. Badisehe Staats-
eisenbahnen . . 1903 11 432 15 953 l U  215 15 8(12 l 22(14 7

1902 : 9 329 i 29 718 2 8 015 59 008 5 17 34)
Elsall - Lothring. Eiseu- ,

bahneu . . . .  1903 2 303 193 — 2 171 — 168 -147-1
1902 1 948 | 101 — 2 207 — 184 — 1 155 ;

Yon don Zechen, Kokoreien und Brikettwerkon der deutschen Eohlen bezirk e sind fur die Abfuhr voi

30
88

Koks uml Briketts im Monat Novomber 1903 in 24 Arboitstagon *) insgesamt 965 648 und auf don Arbeitstag durch- 
schnittlich 40 235 Doppclwagon zu 10 t mit. Kohlen, Koks und Brikotts beladen und auf dor Eisenbahn yersandt wordon. 
gegen insgesamt 915 596 und auf den Arboitstag 38 962 Doppclwagon in domsolbon Zeitraum dos Yorjahręs boi 2 'ólj.ź 
A rbeitsłagen.*) Es wurden demnach im November 1903 50 052 Doppclwagon oder 5,5 pCt. melir gestellt ais im 
gleichen Monat des Yorjahręs.

*) Zahl der Arbeitstago im li'uhrbezirk.

W a g o n g es to llu n g  f iir  d io  im  R u h r -  u n d  O ber- 
B chlesischen K o h lo n ro v ier bolegonon Zechen, Kokoreien 
und Brikettwerko. (Wagon auf 10 t  Ladegcwieht zuruck- 
gefuhrt.)

Davon

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

Essen u. Elberfeld nach den 
Rheinhafen 

(8.—15. Dezember 1903)
Monat Tag gestellt getehlt

Dezember

*

W

8.
9.

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

6 931 
1S 979 
19 294
19 309
20 209 
2 457

18 535
19 585 II

 
1 

1 
1 

II
 

1

( Ruhrort 13 531 
Essen < Duisburg S 637 

( Hochfeld 1 845

j Ruhrort 49 
Elberfeld < Duisburg 13 

( Hochfeld 24

Zusammen 
Durchschnittl. 
f, d. Arbeitstag 

1903 
1902

125 299
-

19 277 
18 481

—

24 099

Zum Dortinunder Hafen wurden aus dem Dir.-Bez.
Essen im gleichen Zeitraum 60 Wagen gestellt. die in der 
Ubersielit mit enthalten sind.

Fur andere Gilter ais Kohlen, Koks und Briketts wurden 
im łiuhrrevier vom 1.— 15. Dez. 1903 =  41 367 oJfene 
Wagen gestellt, gegen 29 186 in derselben Zeit 1902, 
das bedoutet also eine Zunahme von 41,7 pCt.

Der Yersand an Kohlen, Koks nnd Brikotts betrug 
in Mengen von 10 t  (D.-W .):

Zeitraum
Ruhr-

kohlen-
rerier

Ober-
schles.

Kohlen-
revier

1.-15. Dez. 1903 . . . 241 144 77 005
+  geg. d. gl. ( in abs. Zahl. +  24 766 -  2 763
Żeitr .a. Vorj. j inProzenten -t- 11,4 — 3,5
1. Jan. bis 15. Dez. 1903 . 5 312 363 1 706 006
+  geg. d. gl. ( in abs. Zahl. +595689 +  10 749
Zeitr. d.Yorj. | iuProzenten |+  12,5 -j- 2,4

M arktfeerięlte.
E sse n e r  B o rse . Amtlicher Bericht vom 14. Dezember 

1903, aufgostollt vom B5rsenvorstand. Die Notierungen 
fur Kohlon, Koks und Briketts haben sich nicht yerandert.

Marktlage unveniudort. Die nachste BSrsenvorsammlung 
findet Moutag, den 21. Dezember 1903, nachm. 4 Uhr 
im „Berliner Hof", Hotel Hartmann, statt.

B o rse  z u  D u sse ld o rf . Amtlicher Kursbericht vom 
17. Dezember 1903, aufgestellt vom B5rsenvorstand unter 
Mitwirkung der vereideten Kursmaklcr Edtutrd Thielen uud 
Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

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

a) Gaskohle fiir Leuchtgasbereitung 11 ,00— 13,00
b) G e n e ra to r k o h le .........................  10 ,50— 11,80 .,
c) Gasflammforderkohle . . . .  9,75,— 10,75 „

2. F e t t k o h l e n :
a) F5rderkohle . . . . . .  9 ,0 0 — 9,80 „
b) beste melierto Kohle . . . .  10,50— 11,50 „
c) Kokskohle . . . . . . .  9 ,50— 10,00 „
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3. M a g e r e  Ko h l e :
a) F ó rd e rk o h le ............................  7,75— 9,00 JL.
b) melierte K o h l e ......................... 9 ,50— 10,50 »
c) NuCkolilo Korn I I  (Anthrazit) . 19,50— 24,00 „

4. K o k s :
a) G ieC ereikoks ............................... 16— 17 „
1)) Hochofenkoks . . . . . .  15 v
c) NuCkoks, gobrochon . . . .  17— 18 „

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

1. Rohspath jo nach Qualitat . . . .  10,70 „
2. Spateisenstoin, gerósteter . * . . 15 „
3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam . . . — ,.
4. Nassauischer Roteisonstein mit etwa

50 pCt. Eisen ..................................... ...... —
5. Rasenerzo f r a n c o .............................  — „

C. Ro h o i s e n :
1. Spiegelóisen la .  10— 12 pCt. Mangan 67 „
2. WoiCstrahliges Qual.-Puddolroheisou:

a) Rlioin.-westf. Marken . . . .  56 „
bj Siegerlander M a rk e n ........................ 56 „

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

cif. R o tte rd am ......................... — „
6. Deutsches Bessem ereisen....................... 68 „
7. ThomasOison frei Yerbrauchsstelle 57,40— 58,10 „
8. Puddeleisen, Luxemb.Qual. ab Lusomburg — „
9. Engl. Rolieiseu Nr. III  ab Ruhrort. — „

10. Luxemburgor GieCereieisen Nr. I II  ab
L uxem burg .................................................52 „

11. Deutsches GieCereieisen Nr. I  . . 67,50 „
12. „ „ „ II  . . „
13. „ ,, „ I II  . . 65,50 „ .
14. „ I l a m a t i t ............................... 68,50 „
15. Span. H am atit, Marko Mudola, ab

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

Gewóhnliches Stabeisen FluCeisen — „
Gewóhnl. Stabeisen SchweiOeisen 120 „

E. Bl echo.
1. Gewóhnliche Bleehe aus FluCeisen . . 130 ;,
2. Gewóhnlicho Bleclie aus SchwoiCeison — „
3. Kessolblechc aus FluCeisen . . . . 150 „
4. Kesselblecbe aus ScliweiCoiseu . . .  — „
5. F einb leche.............................. ...... — „
Notierungen fiir Draht fehlon.
Der Kohlenmarkt ist unvorandert. Auf dcm Eisen- 

markto sind die Yerhaltnisse nocli ungoklart. — Nachste 
BGrsenversammlung fiir Produkto am Donnerstag, den 
den 7. Januar 1904.

S aa rb riic k e r  K okspreisc . Im AnschluC an dio in 
Nr. 48 dos laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift vcr- 
óffentlicliteri Richtpreise fur Kohlen geben wir nachstohend 
die fiir das I. Halbjahr 1904 giiltigon Richtpreise fiir 
Koks wiedor, denen die Richtpreise des vorhergegangonen 
Halbjahres gegciiiibergestellt sind.

I r. Hallijahr 1. Halbjahr 
190!? 1904
JL JL

Grofikoka ....................  19,20 18,00
S k o k ,  50/30 m m ....................  19,60 19,60-
Brechkoks I 35/50 mm . . .  . 19,60 19,GO

II  15/35 , ■ ■ • ■ 10.60 10 M
Erbskoks 8/15 m m ........................  -  ' ’bu

A A u slan d isch c r E iso n m ark t. Der s c h o t t i s o h e  
Roheisonmarkt war in letzter Zeit auBerordentlich still.
Der Umsatz beschrankto sich auf ganz unbedeuteide 
Posten und das Spokulationsgeschaft ruhto Tollstańdig. 
Der Markt weist. oine rilckgiingige Tendenz auf, zumal
mit dem Ablauf des Jahres eino Zunahme der Lagervor- 
rate zu erwarten ist. In schottischen Roheisenwarrants
wurde zuletzt kaum getatigt. 01ovelandwarrants standen 
auf 41 s. Kassa und fiber einen Monat. Cumberland
Hamatitwarrants blieben vernachlassigt. Auf dem tó t ig -  
oisen- und Stahlmarkte hat sich die Nach frage gleichfalls 
bedeutend verl|ngsamt. Dio Stahlwerke haben bislang 
noch ihre rolle Erzeugung absetzen konnen, doch ist os 
bezeiclinond, daC die Produzenten jetzt zu Absclilusse-n 
fur spatore Lieferung woit entgogenkommendor siud, und 
sei es selbst zu einem Proisnachlafi um 1 s. Schiffsbleche 
und -Winkol blieben letzthin nominell unverandert auf
5 L .  12 s .  6 d. bezw. 5 L . t doch ist auch olmo Schwierig- 
keiton billiger anzukommen. Anfragen aus SUdafrika 
kommen in letzter Zeit zahlreicher oin, einige erwarten 
um die Jahroswende von dieser Seite eine gewisse Reg- 
samkeit. Der deutsche Wettbeworb mącht sich anhaltcnd 
ompfindlich bomerkbar, dagegen ist dio amorikauischo Be- 
einflussutig bis jetzt gering. Dio Stabeisenworke klagon 
noch immer iiber durchaus unlohnonden Betrieb. Die 
Lokomotivfabrikon und Konstruktionswerkstatten verzeichnen 
sparlichere Beschaftigung.

Yom e n g l i s c h e n  Eisenmarkto lauten die Berichte 
aus Middlcsbrough andauernd recht ungiinstig. Die Nach
frage ist in allen Zwoigon mehr oder weniger unbedouteud, 
uud Preisruckgange waren in den letzten Wochen fast 
allgemoin. Die Yerbraucher glauben, bei der herrschenden 
Unsicherlieit ihr Interesse am besten in einer abwartendeu 
Haltung wahrnehmen zu konnen. Was Cl ove l andr oh-  
ei sen anbelangt, so stelien Warrants seit Anfang Dezomber 
niodriger, ais es seit Mitte 1898 der Fali gowesen ist; 
mit 41 x. 372 d- Kassa standen dio Preise um l i s .  
8 1/2 d- niedriger ais im Miirz, der Zeit der hóchsten 
Notierungen. Woseutlich geschwacht wird der Roheisen- 
markt durcli den Ruckgang im Ausfuhrgeschaft, wie es 
um dieso Zeit nicht anders zu erwarten ist; im rprigen 
Jahre waren gerade im Dezember durch dio ansehnlichen 
Łieferungen nach Amorika ganz ungewOhnlicho Auafnhr- 
ziffern erreicht worden. Die jetzige Lage der Dingo liat 
eitiigo Produzenten veraulaCt, ihre reparaturbedOrftif,reu 
Hochofen schon jetzt niederzublasen. Dieses Vorgehen hat 
keineswegs feśtigend gewirkt, vielmehr die Verbraucher in 
ihrer Zuruckhaltung bestarkt. In Nr. 3 G.M.B. war fur 
prompte Lieferung zuletzt zu 41 s. 9 d. anzukommen. 
Nr. 1 ist gleichzeitig auf 42 s. 9 d. gewichen; im iibrigen 
geht diese Sorte jetzt kaum in den Yerbraueh. GieCerei- 
roheisen Nr. 4 stelit gleich mit Nr. 3, ist aber noch immer 
einigermaCen knapp, trotz der Abnahme der Łieferungen 
nach Schottland. Graues Puddelroheisen ist auf 41 s. G d ,  
weiGes auf 41 s. gewichen; diese Sorten sind jetzt nicht 
mehr so knapp, wie sie es mehrore Monate latig gewesen. 
I l a m a t i t r o h o i s e n  war in letzter Zeit auCerordentlich 
ungiinstig gestellt; Nachfrage und Preise gingen zuruck. 
und gleichzeitig stiegon die Er/preise infolge der schwierigen 
Beschatfung von Spanieli wegen der dortigen Streiks. Fur 
{jemischte Lose der Ostkfiste wurde zuletzt niclit mehr ais
50 s. 9 d-, vereinzelt nur 50 s. 6 d., erzielt, wahrend 
Nr. 4 zu 48 s. 9 d. abgegeben wurde. F e r t i g o r z e u g u i s s e  
in E i s e n  und St a l l i  siud leblos. Die Preise sind ver- 
schiedentlich gewichen, ohne die Yerbraucher irgeudwie 
anzuziehen. EinigermaCen befriedigend liegt nur das 
Geschaft in Stahlschienen, und dir- Aussichtr-n bleiben gut.



Nr. 51. 1250 - 19. Dezember 1908.

Dio Preiso beliaupten sieli auf 5 L .  Dio roni Schilfbau 
abhangigeu Zweigo lassen andauernd zu wimschen. Schifts- 
platten in Eisen wurden zuletzt liorabgosotzt auf 6 1 .  2 s. 
6 cl., in Stahl auf 5 L .  10 s., Schiflswinkel in Eison des- 
gleiclion anf 6 L .,  in Stahl auf 5 L .  In gcwóhnliehem 
Handelsoison ist dio Nachfrage sehr unbedeutend gowórden; 
zuletzt wurde 6 L . 2 s. 6 cl. notiort. Das Ausfuhrgeschaft 
beschrankt sich vorwiegend auf Bahnraaterial fur Iudion, 
Japan sowie Siid- und Ostafrika.

Auf dom be l g i s c l i en  Eisenmarkte' lafjt. das Geschaft 
in allen Zweigon zu wunschen, und noch ist keino Aussicht 
auf Besserung in absolibarer Zeit. Im Gegenteil ist die 
allgcmeinó Stimmung eino ziemlich pessimistisclie. Die 
Produzonten klagen fortgesetzt iibor die Festigkeit der 
liohen Eoblen- und Kokspreise, wahrend iliro eigenen 
Erzeugniśso in rttckgangigor Tondenz bleiben. Ejne 
Auderung nach diesor Seite hin wiirde sclion eine bo- 
deutende Erleichterung schaflen. Gleichzeitig bleibt mań 
unter dem Drucko dos doutschon Wottbewerbs, und die 
Naclirich/on von Amerika wirken obonfalls beunruhigend.

In A m e r i k a  liat der Riickgang in allen Zweigen fort- 
godauort, und man glaubt allmalilich auf dem niedrigsten 
Punkte angekommon zu sein. Nur Alabamarolioisen zeigto 
zuletzt eiiiige Festigkeit. Bessemerroheisen ist w n a c h -  
lassigt zu 13,60 Doli. NOrdliches GioOoreiroheisen Nr. 2 
notierto zuletzt unverandert 14 Doli., graues Puddelroh- 
eisen 13 Doli. Sudliches Roheisen Nr. 2 ist inzwischon 
auf 9,25, Puddeleisen auf 8 Doli. gowichen. Die Roh- 
eiseuerzeugung blieb im Novembor mit 1 074 000 t  um 
eine halbe Million Tonnen hinter dem Durchsclinitt der 
Sommermonato zuruck. Die Lagorvorrato sind iuzwischen 
auf etwa 650 000 t  angowachśen, nachdem der November 
eine Zunahme um 60 000 t  brachte. Stahlkniippel sind

unverańdćrt auf 23 ‘Doli. behauptet worden. Fertig 
erzeugnisse in Eison und Śtahl bliobeń "auĆerordeutlićli 
still, doch blioben die friiheren Notierungen. Die laufenden 
Stahlscliienen gehen zu 28 Doli. Platten, AYinkel und 
Trager in Stahl sind unyerandert zu 1,60 Cts. Gew3hiiliches 
Stabeisen ist in den letzten Wochen weiterhin zuriick- 
gegangen, behauptete sich aber zuletzt auf 1,30 Cts.

Metallmarkt.
Kupfer, ruhig, G.H. 561,. 17 s. 6cL bis 5 7 L . 5 s. — d.

3 Monate . . . 56 „ 7 ; 6 « V 56 1 7 , . - n
Zinn, lobliaft, Straits 123 ,, 10 i )) 128 5 » .... }>

3 Monato . . . 124 „ 15 w 129 •' i) n
Blei, fest, weiches

fremdes . . . 2 3> 6» :) 11 6 » 3
• englischos U  , 7 » 6 , / V 11 15 „ -
Zink, fest, G. O.B. 20 # 2 )) V 21 yy 10 „ - »

besondere Marken 20 „ 7 V 6 » V 21 » 15 «

N o tie ru n g e n  a u f  d em  en g liso h e n  K o h len - u n d  
F ra c h to n m a rk t  (Borse zu Nowcastle-upon-Tyne).

K o b l o n m a r k t .
Besto northumbrische

O s. 6 cl. bis — s. cl. f.o.b.,
& » ^ ^ ;; 6 ,,

4. —  4. fiu » u u * » u » »
8 „ 3 ,, . , 9  ,, - ,,

Dampfkohle 
zwoite Sorto . .
kleine Dampfkohle 
Durham-Gaskohlo . 
Bunkerkohle . .
Exportkoks

Tyne- -London
-Genua

■ 16 -  » ,
Frachtenmarkt.
. . . 3 5. 3
. . . 5 „ —

freia.Toes.

cl. bis 3 s.
K5J u >ł

7 1/ 2 cl.

Marktnotizen iiber Nebenprodukte. (Ąuszug aus dem Daily Commercial Roport, London.)

9. Dez. 16. Dez. •

L.
von
s. [ d. /J

bis
d. L.

von
s. , L.

his
j. d.

Teer p. g a l i o n ............................................. — ~  1‘3/i6 -- — 1 Vs — — l 13/ic — V hAmmoniumsulfat (Becktou terms) p. t. . . 12 5 - -- — 12 5 — —
Benzol 90 pCt. p. g a lio n .............................. — -  11 — — 11% — — 11 — — 11'A

» 50 „ ,  „ .............................. — -  | 8 — -- — 8 — — —
Toluol ji. g a lio n ............................................. __ -  8 — — — — 8 — _ _
Solvent-Naphtlia 90 pCt. p. galion . . . — -  9 — — 9*/* — 9 — — 9*/z
Karbolsiiure 60 pCt.......................................... — 1 6 -- — — 1 6 — 1 6‘/2
Kreosot p. galion ........................................ — -  l 7/s — — — — — 17s — —
Anthracen A 40 pCt........................................ — -  i 2 -- — — — — 2 — ' --' -

B 3 0 -3 5  pCt................................ — -  1 -- — — — — 1 — _ ’ — :
Pech p. t. f.o.b. .............................................. — . 42 i — — — — 40 — — 41 —

patontberieJit.
Anmelduugen,

die wiihrend zweier Monate in der Auslegehaile des Kaiserlichen 
Patentamtes ausliegen.

Vom 7. 12. 03 an.
51j . Sch. 19 398. Yorrichtung zum Abbau von Tagebauen 

von Braunkohle u. dgl. vermittels am Arbeitsstofi entlang be- 
wegtei- endloser, mit Zahnen besetzter Bander. E. Schimansky, 
Berlin, -Luisenstr. 1. 18. 10. 02.

5(1. Sch. 20182. Bewegliche Yorrichtung zum Wegfullen. 
von losgescliossenem Gebirge." Adalbert Schmidt, Osterode, Ostpr..
0. 4. 03.

35 a. M. 23 258. Schachtverschlufi fiir Brems- und Forder- 
sehiicbte. Gottfried Menzel, Essen, Ruhr, Mauerstr. 3. 0. 4. 03.

40 a. W. 18 853. Verfahren zum Gewinncn der Edelmetalle 
aus edelmetallhaltigen Erzen. Henry Weston Wallis, Tulse.Hill, 
Engl.; Vertr.: Otto Siedeiitópf, Pat.- Anwalt, Berlin SW. 12.
6. 3. 02.

7f> e. A. 10 218. Appai-at zum Laden erweiterter Spreng- 
kammern; Zus. z. Pat. 145004. Friedrich Anschiitz, Neuukirchen 
Reg.-Bez.. Trier. 24. 7. 03.

Yom 10. 12. 03 an.
5 a. H. 30 095. Yorrichtung zur regclbaren Ausgleichuug 

des Gestangegewichtes bei Tiefbohrvorriehtuuge'n durch Federn. 
Haunoversche Tiefbohrges. G. m. b. H., Hammer.- .11. 3. 03.
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51). P. 1 3 223. Gcsteiubohrmaschinc, boi welclier Bohrstange 
und Yorsehubspindcl bei zu groGem Druck des Werkzeuges auf 
die Bohrlochsohle entkuppelt werden. L. & L. Pneumatie Tool 
Gd., Chicago; Vertr.: Pat.-Anwiilte Dr. R. Wirth, Frankfurt 
a. M. 1, u. W. Damę, Berlin NW. 6. 30. 12. 01.

5(1. A. 10 208. Absperrschieber. Armaturen - Manufaktur 
„Westfalia" G. m. b. II.. Gelsenkirchen i. W. 24. .8. 03.

lOc.  F. 16976. Yerfahren und .Vorrichtung zurEutwasserung 
von Torf durch gleichzeitige Anwendung von Elektroosmose nnd 
Druck. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Briining, Hóchst 
a. M. 25. 11. 02.

27 o. li. 17 023. Kapselwerk zur Fórderung voi> Gasen oder 
Flussigkeiten; Carl Rein, Hannover-List. 2-1. 12. 02.

27 C. R. 18 227. Kapselwerk zur Fórderung von. Gasen oder 
Flussigkeiten; Zus. z. Amn. R. 17 623. Carl Rein, Hannover- 
List. 22. 4. 03.

40 a. E. 0195. Verfahren der eloktroiytischen Darstellung 
von Erdalkalimetallen, namentlich von Calcium auf feuerfliissigem 
Wege in kompakter, insbesondere Stangenforni. Elektrochemische 
Werke G. m. b. H., Berlin. 9. 5. 03.

59 a. Sch. 19 091. Einrichtung zur Erzicluug eines ruhig 
laufenden Gestanges fur Zwillingspumpen. G. Schwidtal, Alt- 
wasser i. Schl. 7. 8. 02.

80 a. B. 3-1 587. Brikettpresse mit sich drehender Formen- 
trommel. Oscar Busse, Zoitz. 9. Ci 03.

81e. R. 10 753. Schiittrinne. Wilhelm Rath, Ileifien b. 
Millheim, Ruhr. 24. 5. 02.

Gebrauch smuster-Ei utragungen.
Bekannt gemacht im Rcichsanzeiger vom 7. 12. 03.

l a .  ‘.‘12 333'. Federnder Trager fiir Grubonlainpen. Bochumer 
Metallwarenfabrlk, G. m. b. H., Bochum. 17. 10. 03.

4 a. 212 500. Mit Aussparungeu Ycrsehener metallischer 
Spannring fiir Grubenlampen. Bochumer Metallwarenfabrik, G. 
m. b. H., Bochum. 15. 10. 03.

4(1. 212 529. Elektrische Zundvorrichtung fiir Gruben
lampen, mit von aufien nach dom Docht hin drehbarer Ziind- 
spirale, die durch eine Feder sogleich nach Zilndung wieder 
fortgedreht wird. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1.
2. 11. 03.

20 c. 212 75.8. Luftgaserzeuger mit Gasolinzuleitung zu dem 
gleichzeitig ais Vergaser dienenden Zellentrommelgehause. 
Indorau & Co., Dresden. 11. 11. 03.

3 5 a. 2 / 2  789. Doppeltwirkende, zur Verbindung von Fórder- 
schalen mit runden oder Aachen Fórderseilen dienende Keilseii- 
klemme. Fa. F. A. Munzuer, Obergruna b. Siebeulehn. 10. 10. 03.

35 a. 212 792. Aus einem festen Ann mit Nase bestehende 
Vorrichtung zum Festhalten des Bremshebels von Aufziigen
u. dgl. in der Bremsstellung. Yalentin Horl, Mtinchen, Mathildeu- 
strafie 1. 19. 10. 03.

50 c. 212 747. Kegelfórmiger, die Kugeln tragender Umlauf- 
kórper fur Kugelmiihlen mit abgeflachtem Rande und darauf 
stehenden, radialen Rippen. Braunschweigische Miihlenbauanstalt 
Arame, Giesecke & Kouegen, Brannschweig. 4. 11. 03.

Deutsche P atcn te.
4 a . 145183, vom 4. Nov. 02. K a r l  We i d ma n n  

in Ne ud orf ,  Kr.  S a a r b r u c k e n .  Magnetverschlufs fu r  
Grubenlampen.

Der Verschluf5 besteht aus zwei entgegengesetzt gerichteten 
Sperrklinken a und b, von denen b aus Eisen und a aus un- 
magnetischen Metali hergestellt ist. Die Sperrkliuke a ist iu 
einer Nut im Lampentopf um eine Achse drehbar befestigt. 
Die eiaerne SpeiTklinke b dagegen sitzt mit ihrer Achse im 
Lampengestell uud wird durch eine Feder beim Zuschrauben

der Lampe in die N u t des Lampentopfes gedruckt bezw. schleift 
iiber die untere Klinke a hinweg. Das Oeffhen der Lampe kann 
dann nur m ittels eines vou oben ber angreifenden MagneteD

geschehen, der die Sperrkliuke b anzieht und in die puuktiert 
angedeutete Stellung bringt, wahrend die umnagnetische 
Klinke a in ihrer Lago verharrt.

1 0 l>. 147393, vom 19. Febr. 02. Emi l  Pol h i cs ok  
in B u d a p e s t. Yerfahren zur Entichwefelung der liauch- 
gase \icrmillelsncit Brennstoff in  Stucken gcformten Kalkes.

Kalk wird mit aschereichem Brennstoff (Braunkohle, Torf) 
unter Zusatz von leichter uud schwerer verbrennlichem (Sage- 
spiine und Anthrazit), gegebenenfalls auch von backendem Brenn
stoff moglichst gleichmiiGig gemischt. Die so erhaltene Masse 
wird zu Platten, Ziegeln usw. geformt, welche mit dem Brenn
stoff in Schichten abwechselnd angeordnet oder hiuter denselben 
geschaltet werden. Im.Fcuer verwandelt sich die Masse in eine 
schwer schmelzende schwammartige poróse Schlackenwand, welche 
durch ihren Kalkreichtum den Schwefelgehalt der durchstreichenden, 
Rauchgase sicher bindet. Andererseits wird auch eine innige 
Mischung zwischen den Haucligasen und der sie begleitenden 
unverbraiinten Luft herbeigefuhrt, so daG der Gehalt der ersteren 
an festen Kohleteilchen, Schwel- und Dcstillationsproduktcn zur 
Verbrennung gebracht wird.

121. 146 713, \om 5. Juli 01. T r i p l e s ,  Ges. fii r 
S o l e - Ve r d a m p f u n g  im Ya k u u m  m. 1). li. Aachen.  
Yerfahren zur Reinigung VQ" Solc. Znsatz z. Pat. 118 451.

GemiiK dcm Patent 140 604 (vergl. Ni1. 16, S. 380 dieser 
Zeitschrift), Zusatz zum Patent 118 451 wird eine Reinigung der 
Sole von Gips in der Weise bewirkt, da(3 durch loslicbo Sulfate 
der Gips zum grofiten Teil aus der Sole ausgesalzen wird. Der 
noch Yerbleibende Gipsrest wird mit kalkfulleuden Mitteln aus 
der Sole entfernt und an Stelle der lćislichen Sulfate die nach 
Gewinnung des gróGten Teiles des Kochsalzes yerbleibende 
Mutterlauge benutzt. Durch Zusatz von Aetzkalk in einor. dem 
Magnesiuingehalt entsprechenden Menge sollten dic Magnesium- 
Salze zunachst gefiillt werden.

Es wird dabei aber Sulfat veiioren, indem sich aus Aetzkalk 
und Bittersalz Gips bildet. Es wird nun so yerfahren, daB aus 
kalk- uud magnesiumhaltiger Solo nur die Kalksalzc durch 
Fiillen mit Soda entfernt werden und die beim Eindampfen der 
so gereinigten Sole nach Abscheidcn des Kochsalzes yerbleibende 
magnesiumsulfathaltige Mutterlauge zur Ausscheidung von Gips 
aus dor Sole vor der Sodabehandfung benutzt wird.

35 a. 146 131, vom 19. Marz 02. J a r o s ł a w  Kar l i k  
iu G o t t e s b o r g  und Ma r t i n  W i t t e  in W a l d e n b u r g
i. Schl .  Siclierheitsvorrichtung fu r  Fordermaschinen mit 
durch Fliehkrafl wirkendem (Jitccksilberdreirohr.

Die Einrichtung ist iu Vorderansicht nnd Seitenansicht mit 
Schnitt dargestellt

Verinittels des ICettentriebes K, der Welle W und des 
Schneckengetriebes It wird die den Teufenzeiger tragende 
Scheibe S1 von der Fórdermaschine aus in LTmdrehnng versetzt. 
Die feststehende Scheibe SJ triigt die Zeichen der Hiingebank 
und der yerschiedenen Sohlen. An dcm feststeheuden Bolzen h 
hangt eine pendelnde Segmentplatte P, die anf isoliertem Boden 
die metallenen Kontaktschienen L und L1 uud das metallenc 
Kontaktstuck L2 triigt. Auf dem Umfang der Scheibe S* sind 
Stifte m und n angeordnet, die gegen Ende jeder Fórder- 
bewegung, und zwar Stift m bei Annaherung der Fórderschale 
an die Hiingebank, Stift n kurz vor Ankunft der Fórderschale 
am Fiillort, dic Segmentplatte P aus der Mittellago nach rechts 
oder links mitnehmeu und um Bolzen b drehen. Stift n wird 
bei Fórderung aus einer Mittelsolile nach der der Mittelsohle 
zukommenden Stelle umgesteckt. Yon der Welle W wird mittels 
durch Scheiben r gefiihrteu Schnurlaufes das Quecksilberdrei- 
rohr D angetrieben. Je schneller das Dreirohr sich dreht, d, h. 
je schneller die Maschine liiuft, desto hóher steigt das Queck- 
silber in den beiden Seitenrohren, wahrend es im Mittelrohrc 
sinkt. In dem Mittelrohre spielt ein durch den Hebel H mit 
dem Kontaktstift c Yerbundener Schwimmer S. Der Kontakt
stift c wird in wagerechter Stellung leicht gegen die senkrechte 
Flachę der Segmentplatte P angepreCt. Bei Heben dos Stiftcs c 
infolge schnellen Ganges der Fóraeimas hinc stellt der Stift c 
daher je nach Stellung der Platte P Kontakt mit einem der 
Stiicke L, L1, L2 her. Die Kontaktschicnen L und L 1 sind mit 
dem Stromkreis A (V1 II c L bezw. L1 T V1) verbunden. Bei 
Stromechlufi wird die Ziindpatrone T entziindet, der kleine 
Koiben F dadurch getrieben und mittels Hebels G und Zug- 
stange J der Schieber der Dampf- oder Druckluftbremse umgestellt
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oder sonstwio der sofortige Stillstaiid der Maschine herbeigefuhrl. 
Das Kontaktstiiek L2 ist mit dem Stromkreis IS (V<HcL2aX1 V1) 
rerbunden. Bei StromschluS ertont das Alarmsignal a und der 
Anker X2 wird vom Elektromagneten X1 angezogen, wodurch 
Stromkreis O (V2 Y X2 V1) geschlossen und mittels Solenoids Y 
die Spindel des eiitlasteten DampfdroRselungsvcntiles TJ gehohen

wird. Bei zu geringer Geschwimligkeitsabnahmo gegen Ende 
dor Forderbowegung wird also die Dampfbremse iu Tatigkeit 
versetzt. Bei nuzulassiger TJeberschreitung der Geschwindigkeit 
in dem mittleren Toil der Forderbewegung wird del' Dampf 
abgedrosselt.

Nach Aufstellung der Yorrichtung liiBt man den Stift c 
zuniiehst wiihrend mehrerer richtig rerlaufenderForderbewegungen 
anf der vorl:iu(ig mit Papier belegteu Platte P die Forderkurve K 
registrieren. Man pafit dann dio Kontaktstiicke der Kurve so 
an, daB sie sich an die beiden Enden derKurve eng ansclimiegen, 
wahrend sie oberhalb der Mitte der Kurve dem Stift c einen 
grofieren Spielraum lassen. Der Apparat gestattet auch die 
jederzeitige Entnahme von Fahrdiagrammen mit Httlfe des 
Kontakt bezw. Schreibstiftes e.

3 5 U. 146.467, vom 30. Sept. 02. Emil Schwarze-  
naiier in Solvayhall  b. Bernbur" a. S. Sicherheits- 
twricJtiung furFórdermaschinen, Aufzugsmaschinen u. dgl.

Durch die Yorrichtung soli der Maschiuist stets unmittelbar 
daruber unterrichtet. werden, wie die vou ihm gesteuerte Fiirder- 
geschwindigkeit mit Bezug auf dereń zulassige Grenze sich ver- 
hiilt. In Fig. 1 gibt der vou der Maschine aus angetriebene 
(iescbwindigkeitsmesser 1 mit seinem Zeiger 2 auf der Skala 3 
die Fordergeschwindigkeit an. Eiu zweitor Zeiger 4 wird von 
der Maschine, nnd zwar wahrend der Anfahrstrccke von Nuli 
anfangend bis auf die zulassige TTiichstgeschwindigkeit weisend 
Terstellt und dann wahrend der Endfórderstreeke wieder bis auf

Nuli zuriiekgcfuhrl. Soli dio Fordergeschwindigkeit an keiner 
Stelle ilie zulassige Grenze uberschreiten, so darf der dio tat- 
siichliche Gosehwiudigkeir angobonde Zeiger 2 nie hoher ais der 
die zulassige Geschwindigkeit anweisende Gegenzeiger 4 
ausschlagen. Zeiger 4 ist mit Hebel 5 yerbunden, der durch 
das Gewicht 6 das Bestreben erbśilt, nach oben auszuschlagen. 
Bei Produktenfórderung legt sich der Hebel gegen den Anschlag 7 
und bei Mannschaftsfórderung gegen den dann eingeschalteton 
tieferen Anschlag 8. Tu beiden Fallen wird durch Zeiger 4 
wahrend der mittleren Forderstrecke die jeweils zulassige Hochst- 
geachwindigkeit augezeigt. Gegen Ende des Forderns, wo die 
Geschwindigkeit abnelimen muB, tnifft die niedergehende Mutter 9 
des Teufenzeigors den Hebel 5 und nimiut ihn mit nach unten,

F ig . i .  < ę y
i •

Fig- 3-

sodaB Zeiger 4 allmahlich nach Nuli gefuhrt wird. Beim Beginn 
des nachsten Forderhnbes geht die Mutter 9 nach oben. der 
Hebel kann wieder ausschlagon. Am Endo des Forderhubca 
fUhrt ihn dann die andere, nach unten kommende Mutter wieder 
zuruck.

' Der Mascliinisfc hat also nur die beiden Zeiger 2 und 4 zu 
beobachten, um sich von der Richtigkeit der gerade gesteuerten 
Geschwindigkeit zu uborzeugen.

In Fig. 2 ist das VcrhSltnis zwischen der tatsachlichen und 
der zulassigen Geschwindigkeit dem Maschinisten dnrch ein 
einheitliches Organ kenntlich gemacht.

An dem auf die wirkliche Maschineugeschwindigkeit ein- 
spielenden Hebel 10 und an dem gemiiB der zulassigen Ge
schwindigkeit eingestellten Hebel 5 sind dic Zahnbogen 11 u. 12 
angeordnet. Mit dieson kiimmt das Planetenradchen 13, das 
lose drehbar am Zeiger 14 gelagert ist. Der rechte Arm des 
Hebels 5 wird etwa. wie im vorigen Beispiel eingestellt. Die 
Stellung des Zeigers 14 wird durch die Stellungen der Hebel 5 
und 10 bestimmt, indem der Zahnbogen des sich gerade be- 
wegenden Hebels das Radchen 13 an dem anderen Zahnbogen 
sich abwiilzen lifit und den Zeiger 14 daher iu der Richtung 
des Hebelausschlags mitnimmt. Bei gerade zulassiger Ge
schwindigkeit weist der Zeiger 14 auf die Markę 15.

In gleicher Weise wirkt die Anordnnng geraiiR Fig. 3.
Der Zeiger :0 wird mit einem Drehpunkt 17 nach der tat

sachlichen, und mit einem zweiten Diehpunkt 18 geiniiR der 
zulassigen Geschwindigkeit eingestellt. Das Zeigeronde 19 gibt 
daher durch seiuo Stellung zur Markę 15 an, ob die Geschwindig
keit zulassig oder nnzulassig ist.

Es werden noch weitere Ausfuhrungen einer derartigeu Yor
richtung zum Anzeigen des Verhaltnisses zwischen tatsichlicher 
und zulassiger Fordergeschwindigkeit vorgeschlagen. z. B. unter 
Benutzung optischer oder elektriacher Anzeigeeiwichtuugen.
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5 a. 13 579. Yom 15. April 02. 
E mi l  C o r b i s i e r  & J u l i a n  Smo-  
l u c h o w s k i  in S t r y j  (Gal izien) .  
Bohrmci/sel fiir Ticfbohrzweckc.

Der Bohrmeifięl besitzt eine schriige 
Schneide o1, welche dio Bohrmittelliuie 
kreuzt, wodurch sieli dereń Spitze seitlich 
von der Bohrmittellinio hefindet. An die 
Schneide e1 schliefit sieli eine zweite 
schriige Vorbohrschneide e unter spitzom 
Winkel an, welche sich ihrer ganzen 
Lange nach auf derselben Seite der 
Bohrmittellinio hefindet. Der Scheitel 
bezw. Schnittpunkt f der Schneiden liegt 
infolgedessen aufierhalb der Bolirloch- 
schiiitte.

Durch die Schneide o1 wird infolgo 
des Umsetzens des Bohrers auf der 
Bohrlochsohle ein Gesteinskegel g mit 
oben liegendor Spitze und durch die 
Schneide e ein umlaufender Hohlkegel i 
gebildet.

Durch diese beiden Kegel wird eine 
grofiero Wirkung der Schneiden nnd eino 
sichere Fiihrung des Meifiels orzielt.

•r>a. 13 585, vom 1. Juni 03. A u g u s t  De t t me r  
in Genek (Belgien) .  Yorriclńung zur YergrOfserung 
des Bolirgestdngehubcs bei gleichbleibendem Scliwengelhub.

An vier im Kopfe des um die Achse b schwingenden, 
durcli ein Eszenter c yermittels der Plouelstange d angetriebenen 
Bohrschwengels a .angeordneten'Bolzen e sind yermittels Oeson 
vier Tragbolzon g befestigt, welche ihrerscits Platten h tragen,

Oestcrreicliisclic Patente. Das yordere Endo dos Bohrorsehaftes a ist mit Aussparuugen e 
yersehen, in welche dio entsprecheud geformteu Zapfen d der 
Schneiden b eingreifeu. Die Zapfen d bilden mit dem Endo
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des Bohrerschaftes einen vollen Korper von rechteckigem Qaer- 
schnitt. Ueber diesen yollon Korper wird ein Ring c geschoben, 
der die sich nach hinten yerdickenden Zapfen d und das Eude 
des Schaftes a seinen Anzug erhalt. Beim Bohren druckt der 
entgegenwirkende Bohrschinand den Ring immer fester und 
yerhindert ein Lockerwerden der Schneiden.

Patente der Yer. Staaten Amerikas.
728 31.4, vom 19. Mai 03. Va l e r i u s  Y. Smi t h  in 

Globo,  Ariz.  Iland-Gesteinbohrmaschine.
Die Bohrmaschine gehort zu der Maschinengattung, bei der 

die Bohrstange gegen die Wirkung einer Feder zurDckgedriickt 
und von der gespannten Feder yorgestofion %vird. Das Wesen 
der Erfindung liegt in den Mitteln zum Zuruckziehen der Bohr- 
stirnge.

Am Gehiiuse A der Maschine ist oin zweianniger Hebel I 
drohbar gelagert. Die beiden Anno I dieses Hebel stehen ver- 
mittejs Zugstangen J und J 1 mit Gleitstangen K uud K> in 
Yerbindung. Die lotzteren tragen mit Liingsschlitzeu versehene 
Nasen L, die auf ihrer oberen Seite mit Laufrollen p yersehen 
sind und durch Federn M nach unten gedriickt werden. Die 
Bohrstange tragt atif ihrem hinteren Ende einen durch das

zwischen denen Federn k angeordnet sind. Die oberste der 
Platten k hat einen durch den Bohrschwengelkopf hindurch- 
gehenden liohlen Hals 1, auf dessen Schlagteller m das Bohr- 
gestiinge n yermittels des NachlaGschliissels o aufruht.

Die Zahl der zwischen den auf den Bolzen g yerschiebbaren 
Platten angeordneten Federn K kann dem Gcwichte des Ge
stiinges entsprechend beliebig yermehrt oder yermindert werden, 
sodafi selbst bei sehr tiefen Bobrlochern ein so groloer Gestange- 
hub erreicht werden kann, dafi ein grofier Bohrfortschritt gewahr- 
leistet ist.

Bei den bekannteu Tiefbohrvorriehtungen mit einer Reihe 
Federn ist dieses deshalb nicht moglich, weil der kleine 
Scliwengelhub infolge der geringęn Federaufhiingung des Ge- 
stanges, durch die grofio Elastizitiit des letzteren fast auf- 
gezehrt wird.

5 b .  13 586, vom 1. Juni 03. Lu d wi g  Ch r i s t  in
K a i s e r s ł a u t e r i i  (Bhei npfa l z) .  Gestcinbohrer mit 
auswechselbaren Schneiden.

Maschinengehause reichenden Arm. Der Hebel 1 wird durch 
einen Handhebel hin uud berbewegt. Hierdurch erhalten die 
Gleitstangen K K1 init don Nasen L oino hin- und hergehende 
Bewegung. Diejenigo Nase Ł, welche sich von yorne nach hinten 
bowegt, greift hierbei hinter den Arm der Bohrstange und 
nimmt letztern mit, wobei die die Bohrstange vorsto(3endo 
Feder gespannt wird.

Um die Nasen mit dem Arm der Bohrstange aufier Be- 
ruhrung zu bringen, sind am hinteren Teil des Gehauses A 
Gabeln r mit schriigen Auflaufldchern angeordnet. Dadurch, 
dafi die Laufrollen p der Nasen L auf die Gabeln r auflanfen, 
werden dio Nasen angehoben nnd geben den Arm der Bohr- 
stange frei. Die gesnannte Feder kann dadurch zur Wirkung 
gelangen und stilfit die Bohrstange yorwarts.

729 426, vom 26. Mai 03. Zac che os  Sco t t  in 
B l y t h o s d a l e ,  Pa.  Kohlmbohrer.
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Der Bohrerschaft 4 besitzt eiue mit einem 
Handgriff 3 yersehene Kurbel 1 und ist Yer
mittels eines Kugelgelenkes in der Brustleier 6 
gelagert. Der Bohrer 14 ist mit einem Zapfen 12 
versehen, der Anssparungon 15 besitzt. Der 
Zapfen 12 wird in eine ihm entsprechende 
Aussparung des Bohrerschaftes 4 geschoben 
und m derselben durch Zapfen 18 festgehalten.

Die letzteren sind mit einer Feder 16 mit ein
ander verbunden, die ihrerseits durch Schrauben 
17 an den Bohrerschaft 4 befestigt ist. Durch 
Iloehziehen der Feder 16 werden die Zapfen 18 
aus den Aussparungen des Bohrers entfernt, 
und letzterer kann aus dem Bohrerschaft heraus- 
gozogeu werden.

729 614, yom 2. Juni 03. C. G. P . do L a y ą l  i n
S t o c k h o l m ,  Schwede n .  Yerfahren der ZinJcdestillation 
im clektrischcn O fen.

Das feinkornige Rohmaterial wird ununterbrochen in einen 
Ofenraum derart eiugetragen, daB sich eine flachę Bijschung 
bildet. Durch dio strahlende Warme eines elektrischen Licht- 
bogens werden die fliichtigen Bestandteile der Beschiekung ver- 
fluchtigt und einer Niederschlagskaimmer zugefiihrt. Die nicht- 
fluchtigen Bestandteile sclnnelzen nieder und sammeln sich iu 
einem Sumpf, aus dem sie von Zeit zu Zeit abgestochen werden,

730 340, vom 9. Juni 03. Ch a r l e s  B u t t e r f i o l d
in H a x t u m ,  Colo.  Tiefbohrrorricltlung.

Das Wesentliche der Erfindung liegt darin, da(5 dor zwang- 
Iiiufig angehobene Bohrer frei abfallen kann.

Um diese Wirkung zu erzielen, ist der Antrieb der gezahnten 
Kurbelscheibe 13 wio folgt ausgebildot, Auf einer Yerdickung 
der mit einer Riemenscheibe 25 (Fig. 2) versehenen Antriebs- 
welle 19 sind Ziihne 23 Yermittels ■ Bolzen 24 derart drehbar
befestigt, daB dieselben in Richtung der Drehbewegung der

Welle nachgebcu konnen. Zu beiden Seiten der Verdickuug 20 
sind auf der Welle 19 Zahnrader 15 drehbar angeordnet, die 
durch Bolzen 18 mit einander verbunden sind.

Das eine dieser Zahnrader triigt einen riugformigen Flantscli 16, 
der auf der Innenseite mit einer Verzahnung 17 versehen ist.

Bei der Umdrehung der Welle 19 werden die Zahnrader 15 
durch die Ziihne 23 mitgenommen und hierdurch die Kurbel
scheibe 13 gedreht, die ihrerseits yermittels der Zugstange 11, 
des Hebels 7 und des Seiles 4 den Bohrer anhebt.

Sobald die Kurbel 12 den unteren Totpunkt uberschritten 
hat, gelangt das Gewicht des Bohrers zur Wirkung. Der letztere 
fallt frei herab und nimmt die Kurbelscheibe 13 mit. Hat die 
Kurbel den oberen Totpunkt erreicht, so wird die Kurbelscheibe ' 
wieder Yon dor Autriebswello in Umdrehung versetzt.

Es ist ersichtlich, daB die Winkelgeschwindigkeit, die der 
Kurbelschoibe durch die Antriebswelle erteilt wird, kleiner sein

muB ais die Winkelgeschwindigkeit, die die Kurbelscheibe durch 
die Fallwirknng des Bohrers erlangt. Nur in diesem Falle kann 
der Bohrer frei abfallen, d. h. einen Schlag ausfuhren.

Biiclicrseliau.
D as G old . Soin V o rk o m m en , se ino G ew in n u n g  u n d  

B e a rb e itu n g . Von M. v. Us l a r .  Halle a. S. Yerlag 
von W. Knapp. 1903.

Das Yorlicgonde klcino Heft ist, wio es im Vorwort. 
hoifit, fiir den gebildeten Laien und nicht fiir den Fach- 
mann geschrioben. Besonders soli es den Inhaber yon 
Goldaktien, den Finanzmann, an den man mit Projekten 
riouer Goldininen borantritt, wenigstens eiifigerinąBen iiber 
die einschlagigen Fragen orientieren. .

Was der Titel verspricht, hii.lt der Inbalt nur teilweise.
Nach einer kurzeń goscliichtliclieu Einleitung werden 

zunachst das V o r k o mme n  des Goldes und seine wich- 
tigsten Eigenschaften' besprochen. Diese Angaben sind 
auch fiir dio oberflachlichsto Orientierung nicht hinreichend; 
liier hatte eine ausfiihrlichere Eri3rterung iiber Goldgiinge, 
Goldlager nnd Seifen gogoben werden mfissen. Von 
doutschen Vorkommen werden nur das Ficlitelgebirge und 
der bayrisclie Wald geiiannt, die wiclitigeren vom Bammels- 
berg und Reichenstein fehlen. Ebenso ist eins der aller- 
wichtigsten Gebiete, namlich Westaustralien mit seinem 
wahrhaft groCartigen Goldfeichtum, in der Aufzahlung 
uberhaupt nicht genannt.

Unter der Oberschrift „ G e w i n n u n g  des,  G o l d e s "  
werden einzelne Verfaliren des Abbaues, die Aufbereitung 
und dio hiittenimtnnischo Yerarbeituug der Erze beschrieben. 
Es muB zugestanden werden, daC sich die letztgenannten 
beiden Arbeiten gerade beim Gold schwer ausoinander halten 
lassen und am besten gemeinscliaftlich besprochen werden. 
Die Abschnitte uber das Amalgamationsverfaliren und dio 
Yorangehende Zerkleinerung, sowie iiber d as Laugeverfahren 
sind klar und ausfiihrlich, ohne mehr zu geben, ais fur 
den Zweck des Buches dienlich ist. Audi dio Reilienfolge 
der Prozesso und der Zweck, fiir den sie ersorinen sind 
(Zugutemachen der tailings ,'tisw.), geht klar aus der 
Scliilderuug hervor. Dagegen sind die bergmannischen 
Gewinnungsarbeiten, die zweifellos mindestens ebenso wichtig 
fur dio Orientierung des Goldaktienbesitzers uud Finanz- 
mannes sind wie die Hiittenprozesse, wieder fiuOerst stief- 
miitterlich beliandelt. Es wird davon iiberhaupt nur das 
fiir den Grofibetrieb unwesentliche Waschvorfahren mit dor 
batea und das hydraulische Yerfahren erwahnt. Wie man 
Gange abbaut oder wie der Bergbau auf den sudafrika- 
nischen KouglOmeraten gefuhrt wird, davon erfiilirt der 
Leser nichts.

Dio letzten Kapitol handeln von der Goldscheidung, 
dor Goldprobierkunst, der Yerarbeituug des Motalles zu 
Miirizen, Blattgold otc. und der Produktionsstatistik. Ais 
Anhang ist ein Yerzeiclmis englischer Fachausdrucke mit 
deutscher Cbersetzung gegeben, eine Einrichtung, dio vollon 
Beifall verdient und grundsatzlich in allen Abhandlungen 
eingefuhrt worden sollte, die sich auf Yorwiegend fremde 
Industrien beziehen. Auch dieses Verzeichnis kOnnte jedoeh 
noch um einige Dutzend WOrter Yermelirt werden, ohne 
dafi deshalb das Buch zu umfangreich geworden ware.

Alles in allem genommon wird der Finanzmann, ehe 
er an neue Golduiiternehmungen geht, gut daran tun, sich 
nicht auf die oberflachliche Orientierung durch das kleine



19. Dezember 1903. -  1255 - Nr. 51.

Heft zu beschrfinkeu, sondern uber den einzelnen Fali ein 
facbmiinnisclies Gutachten einzuholen. Das Yerst&ndniś 
einos solchen wird ihm allerdings in vielen Punkteu durch 
die kurze gemeinfafilicho Darstellung erleichtert werden.

Mz.
G ru n d g ese tze  d e r  M e ch a n ik  u n d  ih re  A n w en d u n g  

in  d e r  M asch in e n te ch n ik . Y on Rehboin.  
Leipzig, Moritz Scluifer.

Yerfasser sagt im Yorwort, soin Buch bozwecke klaro 
und leicht Yerstaiidliche Erklarung dor Gesetze der Mechanik 
und sei bestimmt fur den Gebraucli an Gewerbe-, Facli- 
liiid Fortbilduugsschulen, sowie zum Selbstunterricht. Das 
nur 128 Oktavseiten umfassendo Biichleiu setzt so wenig 
Yoraus, daB os das Heben und Erweitorn von Brucheii 
erklart; trotzdem fulirt es bis zur Tlioone des Regulators 
hinauf. Es ist schwer und auch nicht glucklich gelungeu, 
dem Regulator in so elementarer Woiso zu Leibe zu gehen, 
wio es hier vorsucht ist. Auch hat die Erklarung der 
Turbinen, Dampfturbinen und Gasmaschinen in dem engen 
Rahmen schon wenig Wert, wenn sie dor Lehrer doch 
erlautern mufi, gar keinen fiir das Selbststudium. Fur 
lotżteres muBte uberhąupt, da eben keinerlei Vorkonntnisse 
vorausgesetzt sein sollen, die Spraehe viel klarer und durch- 
sichtiger sein, insbesondere boi don grundlegenden Begriften 
der Arbeit und Leistung. Die Behauptung, daG man unter 
dem Zeichen „1 mkg" das Sekundemeterkilogramm versteht, 
ist nicht allgemein richtig; welches Zeichen sollte man 
sonst fur das Meterkilogramm haben? Und gerade das 
Auseinanderhalten diesor beiden Begriffe ist die aller- 
wiclitigste Grundlage fiir das Yerstandnis. Es ist schade, 
daC der Verfasser sich dem anerkennenswerten Stroben, 
die rermeidlichen Fremdworter zu ersetzen, nicht angeschlossen 
liat; so sind doch jetzt in einem Teil der Fachliteratur 
(vergl. dio Zeitschrift dos Vereins Deutscher Ingenieure) 
die Worte „Effekt" und „Admission" durch die deutschen 
„Leistung"' und „E in tritt"  fast verdrangt.

Zum SchluB noch ein Wort iiber den Stil. Die moderno 
Journalistik hat zwar die dem Sinne der Grammatik durch
aus widersprechende Umstellung von Subjekt und Pradikat 
bei dem zweiten von zwei durch „und" verbundonen 
Hauptsatzen sehr viel in Gobraucli, in die wissenschaftliche 
Literatur ist sio glucklicherwoise nocli wenig oder garuicht 
oingedrungen, in Lehrbuchern ist sie aufs nachdrucklichste 
zu bekampfen.

Im iibrigou durfte das Biichleiu seinen oingangs an- 
gegebenen Zweck vielleicht erfiillon. Th.
B erg- u n d  H iitte n k a lo n d e r  f iir  das J a h r  1904- 

. 49. Jahrg. Druck und Yerlag vou G. D. Baedeker, 
Esseu-Rulir.

Die neue Auflage hat gegen die friiheren im allgemeinen 
nur geringe Anderungen erfahren. Dio iiuGere Ausstattung 
des Kalenders, sowie die Anordnung des Inhaltes sind 
beibehalten worden. Die erste Abteilung (Gesetzgebung) 
ist durch Aufnahme derjenigen neuen Gesetze erganzt 
worden, welche in der Zwischenzeit erlasson bezw. in Kraft 
getreten sind und fur den Kohlenborgbau Bedeutung haben. 
Es gehóren hierher: PreuBisches Gesetz vom 2. Juni 1902 
betr. dio Fiirsorgc fur Beamte infolgo von Betriebsunfallen 
(Notiz), ferner die Borg-Polizei-Yerordnungen des Obor- 
bergamts Halle „AUgemeino Bergpolizeiverordnung vom
7. Marz 1903", des Oberborgamts Dortmund „Bergpolizei- 
Yorordnung Yom 12. Juli 1903 betr. Mafiregeln gegen die 
Wurmkrankheit der Arbeiter". Die prouOischeu BergbehSrden

etc., die Verzeichuisse der prouljischen Bergassessoren und 
Bergreferendare sind in einem besonderen Hefte zusammeu- 
gefaBt. Darin haben auch die statistischeu Mitteilnngen 
uber die Erzeugnisse des Bergwerks-, Salinen- und Hiitten- 
botriebes im Deutschen Reich und im Auslande Aufnahme 
gofundon. Eine zweite Beilage bringt die Persoualien der 
Danipfkessel-l}berwachungs-Vereiuo, die Dampfkessel-Vor- 
scliriften, die Bekainitmachung betr. das Gesetz gegen 
don verbrecherischen und ■ den gemeingefahrlichen Gebraucli 
roń Spre^igstolfon vom 29. April 1903, sowie das Reichs- 
gesetz betr. dio elektrischen MaBeinheiten, die Bekannt- 
raachung des Reichskanzlers vom 6. Mai 1901 und Bo- 
stimmungen zur Ausfuhrung des Gesetzes betr. die elek- 
trischen Mafieinheiten uud endlich eine Bekainitmachung 
betr. Ausnahmen von don Bestimmuiigen iiber die Sonntags- 
ruhe vom 3. April 1901. AuBerdem sind. wie in frulieren 
Jahren, in der Ausgabe ontlialten ein gewerblicher nnd 
litorarischer Anzeiger, sowie ein Bezugsąuellen- und 
Adressenrerzeichnis. St.
S tu h len s In g e n io u rk a le n d e r  fiir M aschinen- u n d  

H iitte n te c h n ik e r  fu r  1904. Ilerausgegeben von
C. F r a u z o n ,  Zivilingenieur in K51n, uud K. Mat l ioo,  
Ingenieur und KSnigl. Oberlohrer an deti Yer. Ma- 

>. scliinenbąusclralcn der Stadt Koln. 39. Jahrg. mit 
)  einem II. Teil ais Ergiinzung. Preis dos Kalenders 

nebst II. Teil und gewerblichem und litorarischem 
Anzeiger 2,80 tS . in Leinenbaud, 3,50 JL. in Leder- 
band und 4,50 J l. in Brieftaschenform mit Ledor- 
tasche. Verlag von G. D. Baedeker in Essen.

Dio diesjahiige Auflage weist gegen die vorjahrigo 
keino wosentlichen Anderungen auf; docli hat sio eine 
grflfiere Anzahl von kleineren Yerbesserungen erfahren.

Der Kalender wird auch in der neuen Auflage dem 
Maschinen- und Hiittcningenieur ais JSTaclischlagebucb und 
Ratgeber stets willkommen sein. C.

Z ur B e sp rech u n g  eingegangono B iic h e r :
(Die Redaktion behalt sich eine eingehende Besprechung geeigneter 

Werke vor.)
Ar e n d s ,  Hans & Mossuer, Curt: AdreBbuch der

Direktoren und Aufsichtsratsuiitglieder der Aktien - Gesell- 
schaften. Jahrg. 1904. Berlin C, FinanzYcrlag G. m. b. II. 
Neue Friedrichstr. 47.

R i c h a r d s ,  Robert H .,: Oro Dressing. Erste Auflage. 
2 Bdo. 1236 Ś. mit vielen Testfiguren. No w - York und
London 1903. The Engineering and Mining Journal.
Preis geb. 10 Doli.

Zeitsclinftenseliau.
(Wegen der Titel-Abkurzungeu vergl. Nr. 2.)

B e rg b a u te ch n ik  (einschl. Aufbereitung pp.).
T he T r e a d we l l  g r oup  of mines ,  D o u g l a s  I s l and ,  

Al as ka .  Von Kinzie. 14 Abb. Trans. Am. Inst.
Novemberheft, S. 1/53. Beschreibung dor geologischen 
Yerhaltnisse. AbbauYerhaltnisse, Aufbereitungsmetboden 
der gen. 5 Gruben.

Ver f a hr en  und E i n r i c h t u n g  zum Ab t e u f e n  von 
S c h i c h t e n  fur  b e l i e b i g  g r oBe  Teuf en und u n t e r  
B e r i i c k s i c h t i g u n g  des  W a s s e r a b s c h l u s s e s  in dor  
S t o i n s a l z l a g e r s t a t t e  mi t  a l l e i u i g e r  A n w e n d u n g
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dos  Gef r i e  r v o r f a h r e n s .  Yon Unger. B. H. Ztg.
11. Dez. S. 601/3. 2 Abb.

Coal  w a s h i u g  by t h e  S t e w a r t  s y s t e m.  Yon 
Blakey. Min. & Miner. Dez. S. 212/3 . 3 Fig. Be
schreibung dor Apparate zur Aufbereitung der bituminosen 
Kohle iu Alabama.

Maschincn-, Dam pfkesselwesen, Elektrotechnik.
D a m p f t u r b i n e n .  Dampfk. TJb. Z. 9 Dez. S. 991/3. 

Yortrag yon Prof. Riedler iiber verschiedeno Systeme. Yer- 
gleich iiber Wirkungsweise. Anwendung ais Schiffs- 
maschine. Yergleiche mit Gasmaschinen und Wasserkraft- 
maschinen.

T e s t s  of s t e a m  tur l i i nes .  The  N a v a l  B o a r d  
R e p o r t s  on t he  Cu r t i s  a n d  P a r s o n s  t ype s .  Ir. Age.
3. Dez. S. 15/7. Die Curtis-Turbino. Dampfverbrauch. 
Stouernng. Die Parsons-Turbine. Dor Gang dor Maschine 
ist ohno Gerausch und Erschiitterung.

T h e W e s t i n g h o u s e  b l o w i n g - e n g i n e .  Engg. 1 1 .Dez. 
S. 797/9. 17 Abb. Beschreibung einer Gebliisemaschine
der „Westinghouse Maschine Compagny".

O b e r h i t z e r k o n s t r u k t i o n e n .  Dampfk. Ob. Z. 9. Dez. 
S. 993/4. Besprechung der Oberhitzer der Firma Borsig.

S t ea m p i p e s  an t h e i r  c o nne c t i ons .  N o t e s  on 
a r r a n g e m e n t  a n d  c o n s t r u c t i o n .  Von Monteagle. 
Ir. Age. 3. Dez. S. 28/31. 10 Textfig.

Ye r o i n  fiir F o u e r u n g s b e t r i e b  u n d  R a u c h b e -  
k Ś m p f u n g  in H a m b u r g .  Dampfk. Ob. Z. 9. Dez. 
S. 995/7 . Einrichtung und Erfolge des Yereins nebst 
Bericht iiber Vereinstatigkeit im ersten Jahre des Bestehens.

S t u d i e n  u n d  V e r s n c h e  u b e r  dio E l a s t . i z i t a t  
k r o i s r u n d e r  P l a t t e n  a u s  F l u Ce i s e n .  Von Ensslin. 
(Forts.) Dingl. P. .T. 12. Dez. S. 7S5/9. 4 Abb. —
c. Gleichungen zur Ermittlung der Anstrongung und des 
Biegungspfeiles. 1. Gelochte Scheibe. 2. Yollo Scheibe.
d. GroCe der Spannungen bei den Yersuchen. a. Dehnungs- 
koeffizient der Platten nach Gleichungen. (SchluC folgt.)

Dio A n w e n d u n g  yon K r a f t -  und  Se i l eck  a u f  
dio B e r e c h n u n g  d e r  B e t o n -  und  B e t o n e i s e n -  
k o n s t r u k t i o n e n .  Yon Weisko. Dingl. P. J . 5. Deż.
S. 769/71 und 12. Dez. S. 795/9. 11 Abb. Beton-
trager ohne Eiseneinlagen, Beton-Eisentriiger.

A c e n t r a l  e l e c t r i c  po we r  p l an t .  Von Warren. 
Min. & Miner. Dez. S. 197/201. 10 Abb. Be
schreibung der Anlago.

Huttenwesen, Chemische Technologie, Chemie, 
Physik.

The Elba blast furnace. 7 Abb. Ir. Coal Tr. R.
11. Dez. S. 1701/2. Beschreibung des in der Hafen- 
stadt Porte Ferraio gelegenen Hochofenwerks, in welchem 
eine groCe elektrische Centralo mit Hochofengasmotoren 
betrieben wird.

A l l o y s  u s e d  for s t e e l  m a k i n g .  Yon Ohly. (Forts.) 
Min. & Miner. 8. Dez. S. 211/2 . (Forts. f.)

Not o  on m i c r o s t r u c t n r e  of  stool .  Von Howard. 
Ara. Man. 3. Dez. S. 768/71.

M e t a l l u r g y  of H o m o s t a k e  ore.  Von Merrill. Min.
& Miner. Doz. S. 233/6 . 2 Fig. Zerkleinorung, Alga- 
mation, Klassifizierung, Cyanid-Behandlung, Ausfiillen, Raffi- 
nieren, Tonnen- nnd Prozentgehalt, Kosten.

A n im p r o Y e d  f o r c e d  m e th o d  of t r e a t m e n t  of  
lo w - g r a d e  c oppe r - o r e s ,  Yon Mnir. Tr. J . M.E. Yol.26
S. 40/6. Einfuhrung. Bohandlung anf der Grube (Scliei-

dung in schwefclarme und -reiche Erze). Yorbereitung 
der Erze im Brech- und Walzwerk. Kalzinierung der 
Erze. Erschópfende Auslaugung. Fallen dos Kupfers. Ge- 
sonderte Behandlung dor schwefelreichoren Erze. Koston 
des Yerfalirens fur t  Roherz. SchluCbetrachtungen.

A n a l y s o s  of  B r i t i s h  coa l s  a n d  coke  c o l l o c t e d  
and compar ed .  Coli. G. 11. Dez. S. 1249. Analysen 
der yerschiedenen Kohlonsorton und von Koks aus Yorkshire.

T he T h w a i t o  b l a s t  f u r n a c e  g a s  c l e a n i n g  p l a n t .  
Ir. Ago. 3. Dez. S. 24. 3 Tcxffig. Gasreinigungsanlago 
noueston Systems nach den Angaben des auf dem Gebiet 
der Verwendung von Hochofengas fiir Kraftzwecke bekannten 
Mr. Thwaite.

■Volkawirtschaft und Statistik.
T he c o a l - m i n i n g  i n d u s t r y  of  t he  U n i t e d  K i n g -  

dom.  Von Redmayne. (Forts.) Eng. Mag. Dez. S. 400/9. 
Der britisćhe Kohlenbergbau in der Gegonwart und Zukunft.

Coal  P r o d u k t i o n  in J a p a n .  Engg. 11. Dez. S. 804/5 .
S t o i n k o h l e n t e e r - S t a t i s t i k .  Yon Schmiewind. .T. 

Gas. Bel. 12. Dez. S. 1034/5. Weltproduktion von Stein
kohlen- und Wassnrgasteer. Ein- und Ausfuhr. Zusammon- 
setzung und Anwendung dos Toeres. Toerdestillation. 
Brikettindustrie. Chemischo Produkte.

T he c o mme r c e  and  m i n e r a ł  r e s o u r c e s  of  Korea .  
Ir. Coal Tr. R. 11. Dez. S. 1705/6. Der Verfasser kommt 
mit soinen Ausfiihrungen iiber don Mineralroichtum Koreas 
zu dem SchluC, daC sich ein sicheres Urtoil dariiber erst 
nach einor systematischen Durcliforschnng dos Landes ge- 
winnen lassen werde. Nachgewiesen sei einstweilen das 
Yorhandensein von Kohle, Eisen, Kupfor, Silbor und Gold.

Verschiedenes.
E x a mi n a t i o r i  ą u o s t i o n s  for  mi ne  m a n a g e r s ,  

mi ne  f o r e me u ,  f i r e  b o s s o s ,  etc. (Forts.) Min. & Minor. 
Dez. S. 242/4 . 3 Fig. Prufung der Aufsseher.

Personalion.
Der Geb. Kominerzienrat Dr. ing. K a r l  Lu eg is t anf 

•Lebenszeit ais Mitglied in das Herrenhaus berufen worden.
Dem Direktor der Koniglichen Bernsteinworke, Goli. 

Bergrat. H u e c k ,  zu Konigsberg i. Pr. ist dio Erlaubnis zur 
Anlegung des Kaiserlich-Russischen St. Annenordens zweiter 
Klasse, dem niederlandischen Konsul, Bergworksdirektor von 
P e l s o r  - B o r e n s b o r g ,  zu Aachen des Ritterkreuzes des 
KOniglich-Niederlandischen Ordens von Oranien-Nassau er- 
teilt worden.

Den Laudesgeologen Dr. v an  W o r v e k e  und Dr. 
S c h u m a c h e r  in StraCburg ist der Charakter ais Kaiser- 
licher Bergrat, unter Belassung des Ranges der Rato 
vierter Klasso, yerliehen worden.

Der Gerichtsassessor Dr. H e n s e ,  z. Zt. im Ober- 
bergamtsbezirke Bonn beschaftigt, is t vom 1. Januar 
1904 ab dem Oberbergamte in Halle a. S. zugeteilt worden.

Die Bergreferendare: Max G e r s t e i n  und Hermann 
G r a h n  (Oberbergamtsbezirk Dortmund), Otto H ó n n e b e c k  
(Oborbergamtsbezirk Clausthal) und Karl T h a n  (Ober- 
borgamtsbezirk Breslau) haben am 15. Dezember ds. Js. 
die zweite Staatspriifung bestanden.


