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Dber Koksofcnanlagen, System Koppers.

Yon Bergassessor Herbst, Lehrer an der Bergschule zu Bochum.

Infolge der neuesten Fortschritte im Kraftmaschinen- 
bau hat die Aufmerksamkeit der Berg- und Maschiuen- 
.techniker sich in wesentlicli hoherem MaBe dem Koks- 
ofen, der fruher lediglich zur Koksherstellung diente, 
in seiner Eigenschaft ais Kraftquelle zugewandt.

Angesichts der dementsprechend lebhafteren Ent
wicklung des Koksofenbaues im letzten Jahrzehnt und 
der groBen Bedeutung der auBer dem Kraftgas bei der 
Destillationskokerei gewonnenen Nebenprodukte, welche 
nicht nur in der chemischen Industrie, sondern auch 
im Bergbau selbst — ais Hartpech fur die Brikett- 
herstellung, ais Teerole fur die Holzimpragnierung, 
ais Benzol fur Grubenlokomotiven — immer mehr 
Yerwendung finden, erscheint die Zahl der fiir 
Destillationsbetrieb eingerichteten Koksofen auf den 
Zechen des Ruhrkohlenbezirks noch yerhaltnismaBig. 
niedrig; sie betrug im Bereiche des Rheinisch- 
WestfaHschen Kohlen-Syndikats am 1. April ds. Js. 
7071 von insgesamt 14 364 Ofen, also nahezu
50 pCt der Gesamtzahl. Jedoch wachst natur- 
gemaB,! da ja nur noch ausnahmsweise Flammofen

gebaut werden, der Anteil der Destillationsofen sehr 
schnell. Schon im Vergleich zu dem Stande von Mitte 
1905 zeigt obige Zahl einen Zuwaclis von rd. 15 pCt. 
tjberdies bietet diese Sachlage, da das letzte W ort im 
Koksofenbau noch nicht gesprochen ist, den Yorteil, 
daB die neu zu schaflenden Kokereianlagen gleich von 
Yornherein die neuesten Fortschritte der auch auf 
diesem Gebiete rastlos arbeitenden Technik beruck- 
sichtigen und den hochgespannten Krafterzeugungs- 
und -verwertungsanspriichen unserer Zeit angepaGt 
werden konnen. Ja, im Hinblick darauf, daB die 
Streitfrage „Gasmotoren oder Dampfturbinen bezw. 
Gasturbinen" noch ihrer Erledigung harrt, konnte 
man sogar wunschen, daB mit dem Bau neuer Anlagen 
nach Moglichkeit noch einige Jahre gewartet wird, 
damit die entsprechende Frage „Regeneratiy- oder 
Abhitzeofen" yorher entschieden werden kann.

Eine Reihe neuerer Koksofenbauarten, unter denen 
der Ottosche Unterbrennerofen die groBte Yerbręitung 
erlangt hat, triigt dem Bestreben, den Ofenbetrieb so 
nutzbringend wie moglich zu gestalten, in weit-
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gehendem Mafie Rechnung, indem auf moglichst 
gleichmafiige Belieizung der Ofen und auf giinstige 
WSrmewirtschaft hingearbeitet und dadurch die 
Garungsdauer verkurzt, sowie der Yorbraucli an Ofen- 
heizgas yerringert wird.

Nach beiden Richtungen hin — gleichmiifiige Be
lieizung und gute WiirmeausmUzung — weist der 
Kopperssche Ofen, der im folgenden naher beschrieben 
werden soli, bemerkenswerte Neuerungen auf.

Die Koksofen von Heinr. Koppers in Essen sind 
zu bezeichnen ais Ofen mit -einkammerigen Zwischen- 
wiinden, Yertikalzugen und Unterbrennerheizung, stellen 
sich also ais eine Weiterentwicklung der Ottoschen 
Unterbrennerofen dar, eine Weiterentwicklung schon 
insofern, ais hier diese A rt der Heizung auf die

Spitze getrieben ist. Nicht nur je eine G r u p p e  von 
Vertikalzi'igen, sondern j e d e r  e i n z e l n e  Z u g  hat hier 
einen besonderen Bunsenbrenner erlialten und kann fur 
sich reguliert werden, sodafi also Koppers bei seinen 
Abhitzeofen 28—30, bei den Regenerativ5fen 30—32 
Flammen und ebensoviel Regelungstellen erhiilt. Eino 
solche Bauart stellt den Gipfel der Bestrebungen dar, 
den Ofengang an moglichst vielen Stellen beeinflussen 
zu konnen; dieses Streben lafit sich in der Entwicklungs- 
gescliichte des Koksofenbaues deutlich verfolgen; es 
hat von den Horizontal- zu den Vertikalzugen und im 
einzelnen z. B. bei den Ottoschen Unterbrennerofen mit 
8 Brennern zu solchen mit 10, 12 und noch mehr 
Brennern gefiihrt.

Der in Fig. 1 u .2 dargestellteKopperssche A b h i t z e -

Pig.

ofen liifit diese Anordnung der Beheizung erkennen. 
Das aus der Koudensationsanlage zuruekkehrende Gas 
tr itt durch die Zuleitung R und dio Anschlusse S in 
den Yerteilungskanal T der Zwischenwand, um aus 
diesem durch die aus feuerfester Masse be- 
stehenden Gasdusen A auszustromen und, mit der er- 
forderlicheu Verbrennungsluft gemischt, in den Yer
tikalzugen hochzusteigen; aus diesen gelangt es in 
den oberen Sammelkanal M und stromt von dort aus 
durch die beiden abfallenden Kanale H in den Fuclis J  
und den Abhitzekanal K. Die Frage der zweckmafiigsten 
Anordnung der Abzugkanale, die z. B. bei den Otto- 
ófen s. Zt. verschiedene Versuchsanordnungen zur Er- 
zielung einer moglichst gleichmafiigeń Garung yeranlafit 
hat, und dereń Losung bei den alteren Koppersschen 
Ofen durch einen und drei Zuge an der Kopfseite und auch 
durch zwei Ziige in der Mitte angestrebt worden war,

l.

ist also von Koppers nunmehr durch Anbringung von 
zwei abfallenden Ziigen an der Kopfseite des Ofens 
entschieden worden.

Jeder einzelne Heizzug kann oben durch Yer- 
schieben des Schiebersteins F beliebig gedrosselt 
werden. Dio Schiebersteine werden von oben aus bewegt, 
nachdem die Verschlusse U und V entfernt sind. 
Auf diese Weise wird also die Regelung der Gaszufuhr 
niclit durch Drosselung mit den Gashahnen, sondern 
durch einen Drosselwiderstand auf dem Wege der 
a bz i ehenden  Verbrennungsgase bewirkt. Ebenso wie 
die Schieber sind auch die Gasdiisen A von oben aus 
zuganglich, konnen demnach wahrend des Betriebes 
ausgewechselt werden. Die Auswechslung soli nach 
Angabe der Firma auch bei festgebrannten Dusen leicht 
moglich sein, nachdem vorher fur kurze Zeit der betreffende 
Heizzug abgestellt worden ist.
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Au@6r.dein wird naturlich die jedem Ofen zuzumesśende 
Heizgjknenge durcli je einen Halin in der Hanptgas- 
leitung geregelt.

Dio Drosselung der Einzelzuge ermoglicht eine selir 
gleicliniaCige Beheizung der Gfenwande und damit eine 
selir weitgeliende Beherrsćhung des Ofenganges und 
eine gunstige Wiirmeausnutzung, sodaG bei sparsamem 
Gasyerbrauch ein guter Koks erzielt werden kann. Diese

Jc/w/Z/a-i

Schni/tc-d-e f

Fig. 2.

Zwecke verfolgteKoppersfriiher auGerdem noch durcli eine 
Verengung dos oberen ITorizontalkanals M (s. Fig. 3) 
nach der Richtung des stiirksten Gasdruckes oder -zuges 
hin; er hat diese Bauart aber jetzt verlassen, weil sie 
sich infolge der guten Zugregelung durch die Schieber- 
steine ais uberflussig herausslellte.

Der Horizontalkanal M wird nacli Moglichkeit 
unterhalb der Ofenfirste angeordnet, damit seine Warnie 
noch moglichst fiir den Ofen ausgenutzt werden kann 
und StrahlungsyerliKte nach oben hin Yermiedcn werden. 
Fiir die Yerkokung treibender Kohlen jedoch legt 
Koppers diesen Kanał hoher, um die Zwisclienwiindó 
widorstandsfahiger zu maclien (Fig. 3).

Die Zufiihrung der Verbrennungsluft erfolgt in. der 
Weise, daB die Luft von der Stirnseite aus oder durcli 
Vertikalkanfile im Fundament — je nachdem, ob die 
Ofenanlage auf einer Betonplatte oder auf Gow5lbe- 
fnndainenteii rnht,s.u. — in deiiVerteilungskanalB(Fig.2) 
eintritt und aus diesem durch kieine Dusen C reclit- 
winklig auf die Gasdiisen stóCt, um dann konzentrisch 
um das ausstromende Gas lierum aufzusteigen.

Infolge der geschilderten Regelung des Ofenganges 
von oben und des Wegfalls der Sohlenheizung stellt der 
Kopper#sche Abhitzeofen nur geringe Anspriiclie an die 
Grundungsarbeiten, wovon bei ungunstigen Geliinde- 
verhiiltnissen, z. B. felsiger Bodenbeschaffenheit oder 
bohem Grundwasserstand in der Weise Gebrauch gemacht 
werden kann, daG die Ofenanlage (s. Fig. 1, rechte 
Hiilfte) einfach auf einer Betonplatte errichtet wird. Dio 
.Verbrennungsluft wird dann in der Regel (Fig. 3 u. 7) 
von der Kopfseite der Ofen aus dem Verteilungskanal zu- 
gefuhrt ;die Anlage eines Sohlenkanals G mit AnschluG- 
schachtchen p (s. Fig. 1, rechte Hiilfte) ist durch ortlicho 
Raumverhaltnisse veranlaGt worden. Aus demselben 
Grunde ist anderseits auch das Vorhandensein alter, 
noch brauchbarer Fundamente kein Hindernis, wie 
Fig. 1, linkę Hiilfte, an einer von der Firma iim- 
gebauten Anlage veranschaulicht: die Ofen sind ein
fach auf den durch Kreuzschraffierung angcdeuteten 
Fundamenten aufgebaut worden. Dadurch wird der 
Umbau alter Anlagen wesentlich erleichtert.

Der Re g e n e r a t i v o f e n  der Firma ist jetzt gegon- 
uber der ersten Ausfuhrung durcligreifend abgeandert

Schn///a-6  
Fig. 3.
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worden. Wahrend Koppers in seiner ersten Anlage 
die his dahin iibliche Anordnung des Regeneratora in 
zwei ' Lungslcańaien — die allerdings bei seiner Aus
fuhrung u n t e r h a l b  der Ofen entlang gefuhrt waren — 
iibernommen hatte, ist er jetzt dazu ubergegangeh, den 
g an z en  R a u m  u n t e r h a l b  der  O fen mit Stein- 
gitterwerk auszuSetzen und jedem Ofen seinen eigenen 
Regenerator 7,u geben (Fig. 3 und 4). Die Durehfuhrung 
dieses Grundgedankens im einzelnen ist aus der Figur

Fig. 4.
ersichtlich. Die Ofen rulien durch Vermittlung yon 
Steinkonsolen auf kriiftigen Mauer n, zwischen denen die 
Regeneratoren liegen, dereń Gitterwerk von dem vor- 
springenden FuBe der Stutzmauern einerseits und yon 
je zwei gemauerten TJnterzugen anderseits getragen 
wird. Zur weiteren Versteifung dienen die Mauerbrucken 
uber den Regeneratoren, durch dereń Zwischenraume 
die Luft bezw. die Abhitze hindurchstreicht. Die er- 
forderliche Zweiteilung jedes Regenerators wird durch 
den mittleren Gewolbekanal W mit der auf ihn auf- 
gebauten Zwischenwand in der Weise hergestellt, 
daB damit gleichzeitig die Ofensohle zur Erholiung der 
WiderstandsHihigkeit in der Mitte gestutzt wird. 
Ubrigens liegt der Kanał W bei den neueren Aus- 
fuhrungen nicht genau in der Mitte, sondern etwas 
naher nach der Koksplatzseite hin. Diese Anordnung 
ist getroffen, um der Konizitat der Ofen nach, dieser 
Seite hin Rechnung zu tragen. Dadurch namlich, daB 
infolge dor seitlichen Lage des Kanals W die Ofenseite 
nach dem Koksplatz hin nur fiir 14 Gasdusen Raum 
bietet, wahrend die andere Seite durch 17 Dusen beheizt 
wird, soli die Warme fur die Beheizung der Koksplatz
seite, fur welche ja  die gleiche Gasmenge zur Yerfiigung 
steht wie fur die andere Seite, auf einen schmaleren 
Raum zusammengedrśingt werden und dadurch kraftiger 
wirken; infolgedessen wird dieser Teil des Kohlenkuchens, 
weicher wegen der Konizitat des Ofens etwas mehr 
Kohle enthalt, auch entsprechend starker beheizt.

Wie die eingezeichneten Pfeile erkennen lassen, 
stromt die Verbrennungsluft durch die beiderseits vor 
den Ofen entlang laufenden Verteilungskanale K[ bezw.’ 
K 2 z u , yertęiltsich von da auf dieeinzelnenRegeneratoreń, 
erwJirmt sich in diesen und steigt dann durch die 
Olfnungen in der Decke zum unteren Horizontalkanal 
unter der Ofensohle auf, von wo aus sie gemiiB 
D. R. P. 174 671 durch die Offnungen C iiber den Gas- 
austrittoifnungen und, gleichgerichtet mit den Gas- 
stromen, in die Heizziige gelangt. Auf der anderen 
Seite der Heizwand nehmen die Yerbrennungsgase den 
umgekehrten Weg.

Die Mischung des Gases mit der Yerbrennungsluft 
erfolgt demnach bei dem Regeneratiyofen spśiter uud all- 
mahlicher ais bei dem Abhitzeofen nach Fig. 1, bei 
welchem dio Luft rechtwinklig zur Richtung des Gas- 
stromes eintritt. Es soli hierdurch der Entstehung 
zerstorender Stichflammen vorgebeugt werden.

Die Verbindung zwischen dem Abhitzekanal und 
den einzelnen Regeneratoren erfolgte fruher durch die 
kleinen Horizontalkanale J ,  bezw. J 2; neuerdings stelit 
Koppers diese Anschlusse durch Knierohre (Fig. 8 u. 9) 
hor, dereń jedes oben durch einen Horizontal- 
schieber F , , F 2, F 3, verschlossen werden kann.

• Durch diese Einrichtung tritt die Selbstiindigkeit 
der einzelnen Ofen, die bereits in der Anlnge der 
Regeneratoren zum Ausdruck kommt, noch starker 
hervor. ,Teder Ofen wird durch die Umstellung des 
Schiebers fiir sich entweder an den Abhitzekanal — 
bei geschlossenem Schieber — oder an den Luft- 
zufuhrungskanal — bei geoffnetem Schieber — ange- 
schlossen. Geoffnet sind immer die Schieber derjenigen 
Ofenhiilfte, dereń Hauptschieber im Fuchs geschlossen 
ist, und umgekehrt, die kleinen Horizontalschieber 
ermoglichen oine beąueme solbsttatige.Umstelluug (s. u.).

Fiir das Anheizen der Ofen sind die Decken- 
offnungen N 3 vorgesehen, von denen aus Kanale Q 
zu dem Yerteilungskanal X fuhren, weicher mit den 
Heizzugen iu Verbindung steht. Die Gase, welche sich 
beim Anheizen im Ofenraume entwickeln, konnen also 
nach Offnung der Yerschlusse V ( und Y durch N 3 
und Q in die Vertikalziige und aus diesen in die Regenera
toren und Abhitzekanale gelangen.

Durch die neue Kopperssche Anordnung des Regene
rators wird dessen nutzbare Heizflache wesentlicli ver- 
grOBert, da etwa 2/.3 des Raumes der ganzen Anlage 
mit Gittersteinen uberbaut sind; die Wiirme wird gut 
zusammengehalten und dadurch eine sehr kraftige 
Heizwirkung des Regenerators erzielt. Auf der anderen 
Seite konnte es zunachst den Anschein haben, ais wenn 
die Kopperssche Anordnung, bei welcherjeder Ofen seinen 
eigenen Regenerator heizt, zu Ungleichmafiigkeiten 
in der Ofenbeheizung fuhren miiBte, da hier nicht, 
wie bei Liingsregeneratoren, ein kalterer Ofengang infolge 
von frischer Beschickung oder von Betriebstorungen,
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Undichtigkeiten u. dgl. durch die Abhitze der anderen 
Ofen seinen Ausgleich findet. Bedenkt man aber die 
GroBe des Koppersschen Warmespeichers und die Gleich- 
maBigkeit der Temperatur, die sich in ihm auf die 
Dauer notgedrungen einstellen muB, und die bei zweck- 
milBiger Reihenfolge der Bedienung der einzelnen Ofen 
Abkuhlungen an einzelnen Stellen fast sofort durch 
Warmezufuhr von den Nachbarregeneratoren ber aus- 
gleichen wird, so wird man zu der Erkenntnis kommen, 
daB — wie die Betriebsergebnisse in der Tat dargetan 
haben — dergleichen kleine Schwankungen gegenuber 
diesem groBen Wilrmeyorrat keine nennenswerte Be
deutung haben konnen, daB im Gegenteil gerade hier 
dio Ofenbeheizung sehr gleichmiiBig ausfallen wird. 
Aus demselben Grunde konnen auch nachteilige Ein- 
wirkungen auf die Ofen, wie man sie zuniichst aus der 
Anordnung der wechselweise sich erwarmenden und 
abkuhlenden und daher auch sich abwechselnd aus- 
delmenden und zusammenziehenden Regeneratoren 
u n t e r den Ofen herleiten konnte, nicht von groBer 
Bedeutung sein, da eben wegen der geringen Warme- 
schwankungen die auf diesen beruhenden Bewegungen 
auch nur sehr geringfiigig sein konnen.

Die Fundamentierungsarbeiten sind bei diesen 
Regenerativofen nicht wesentlich groBer ais bei Abhitze- 
ofen mit Sohlengewolben.

Die kraftige und gleichmaBige Iieizwirkung der 
Koppersschen Regeneratoren hat eine besondere Gas- 
zufuhrung im abfallenden Teil des Plammenweges, wie 
sie bei yerschiedenen fruheren Bauarten von Regeneratiy- 
ofen ais notwendig erkannt worden ist, um den durch 
die Beheizung der einen Ofenhalfte verursachten 
Warmeverlust zu ersetzen, entbehrlich gemacht. Sie 
hat sogar dariiber hinaus den Erbauer auf den Gedanken 
gebracht, auch bei seinen Regenerativofen noch nutzbare 
Abhitze zu gewinnen. Beriicksichtigt man namlich, 
daB bei einer Durchschnittstemperatur von 1000 ° im 
Regenerator eine rechnungsmiiBige Abhitze von rund

340 0 C ubrig bleibt und diese Wilrme sich noch um 
den Betrag der Vorwiirmung der Verbrennungsluft in 
den Langskaniilen sowie spaterhin infolge unver- 
meidlicher Undichtigkeiten im Ofenmauerwerk auf 
400—500° erhohen kann, so kommt man zu dem Er
gebnis, daB die yerbleibende Abhitzetemperatur die fur 
den Schornsteinzug. erforderliche Warnie iibersteigt. 
Es wurde nun aber wegen des bei dieser Temperatur 
nur noch zur Verfiigung stehenden geringen Temperatur- 
gefalles wenig Zweck haben, die Abhitze ais solche 
z. B. unter Dampfkessel zu leiten. Daher soli bei 
einer demnachst dem Betriebe zu iibergebenden nieder- 
schlesischen Ofenanlage jedem Ofen nicht am Ende,  
sondern in der M i t t e  der Heizkammer durch einen 
besonderen Kanał ein gewjsser Warmebetrag zugunsten 
eines zu beheizenden Dampfkessels entzogen werden. 
Diese Anordnung yeranschaulicht Fig. 3; L ist der zum 
Abziehen des Warmeiiberschusses yorgesehene yertikale 
Stichkanal. Koppers hofft, durch diesen UberschuB 
bei einer Anlage von 60 Ofen genugend Warme zu 
erhalten, um einen Dampfkessel von 100 qm Heizflilche 
zu heizen, und will notigenfalls, bei zu geringer End- 
temperatur im Abhitzekanal, lieber auf den Schornsteinzug 
yerzichten und kiinstlichen Zug anwenden.

Die Regenerativ8fen sind, wie dio Abhitzeófen, mit 
je 3 Fulloffnungen und Gasfang yersehen.

AuBer den vorstehend behandelten .Yeninderungen 
im Bau der Ofen selbst sind hier noch yerschiedene 
anderweitige Neuerungen zu erwahnen, die uns auf 
Koppersschen Kokereien entgegentreten.

Um das auBerst liistige und gesundheitschfidliche 
Entweichen der bei der Beschickung eines Ofens sich 
entwiekelnden Gase zu yerhuten, baut Koppers neuer- 
dings Kokereien mit 2 Gasabzugen fur jeden Ofen 
und dementsprechend 2 Vorlagen, von denen die eine 
nur den Zweck hat, diese bisher ins Freie abstrómenden 
Gase aufzufangen und dem Schornstein zuzufuhren. 
Wie Fig. 5 zeigt, werden zu diesem Zweck bewegliche
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Knierohre vęrwendet, Jie in einer der Ofenzahl und
Garungsdauer entsprechenden Anzalil vorhanden sind
und mittels einer kleinen Laufkatze uber den jeweils 
zu boschickenden Ofen gefahren und dort an die
Hilfsvorlage B angeschlossen werden, wahrend die
Óffnungen iiber den ubrigen Ofen yerschlossen bleiben. 
Um nun einerseits Esplosionen durch Luftzutritt zu 
verhuton und anderseits dem Yeistopfen der Hilfs- 
yorlage durch Dickteer vorzubeugen, ist die Yorlnge 
durch eine Toiirohrlóitung G mit dem Alihitzekanal in

der Weise yerbunden, dat-] die aus dem letzteren abge- 
zogenen Gasf, in dor Pfeilrichtung strOmend, dic bei 
der Beschickung entwickelten Gase durch die liohr- 
leitung I) mit zum Schornstein K nehmen. Die Menge 
der durch G stromenden Abhitzegase wird durch ent- 
sprechende Einstellung des Drossclschiebors E geregelt.

Dem m e c h a n i s c h e n  P l a n i e r b e t r i e h e  wendet 
Koppers ebenfalls besondere Aufmerksamkeit zu. Die 
Planierstange selbst wird nach seinem D. li. P. 
108 228 (Fig. G) so ausgefuhrt, daG sie sowohl fiir

Pi". C.

m w m

/

c

treibende ais ąuch fiir nicht treibende Kohle ver- 
wendet werden kann. Handelt es sich um blahende 
Kohle, die beim Planieren nicht stark zusammen- 
gedriickt worden darf, damit die Ofenwiinde nicht zu 
sehr leiden, so wird mit den durch Winkeleisen an 
der Planierstange befestigten Blechen d d planiert. 
Kann dagegen, bei nichttreibender Kohle, das Pla
nieren unter einem gewissen Drucke erfolgen, so 
treten die angenieteteu Biigel e in Wirksamkeit, durch 
deren Druck ein um etwa 0,5 t  groGerer Kohleneinsatz 
ermoglicht wird. Die Planierstange selbst fulirt 
Koppers nicht nur innerhalb der Antriebsmaschine, 
sondern auch in den Ofen s e l bs t ,  und zwar hier 
durch besondere Steinkonsolen O (Fig. 7, vgl. auch

Fig. 7.
Fig. 4), auf denen die Tragrolleu der Stange laufen; 
dadurch vermeidet er nicht mir Klemmungen im 
Vorgelege, sondern auch einen ungleichmiiGigen Druck 
auf die Kohle nach der Koksplatzseite hin, welcher eine 
wesentlich starkere Beanspruchung der Ofenwandungen 
auf dieser Seite zur Folgę hat. Fraglich ist allerdings,

ob nicht auf der anderen Seite die Zwischenwilnde 
infolge der Konsolenfiihnmg durch die Erschiitterungen 
des Planierbetńebes zu sehr leiden.

Ferner will Koppers boi seinen Regenerativofen 
die halbstiindige Umslellung des Gas- und Luflstromes 
sellSItatig, auf elektriscbem Wege, erfolgen lassen. Die 
dazu dienenden Einrichtungen zeigen die Fig. 8— 10.
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Jede Zweiggasleitung, die zu einer Heizkammer fuhrt, 
ist mit 2 Hahnen ausgerustet, dem Absperrhahn C und 
dem Eegulierhahn E. Die zur Zufuhrung der Yer- 
brennungsluft und zur Abfuhrung der Abhitze dienen-

den Knierohre G werden durch TTorizontalschieber 
verschlossen. Vorn ist in die Hauptgasleitung das 
Flussigkeitsabsperrventil J  eingeschaltet. Am Ende 
des ganzen Plammenweges dient zur Kegelimg der

3

Fi
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guGeiserne Rauehschieber K im Fuchs. Bewegt 
werden mussen also die Hahne E, die Schieber F, 
das Absperrventil J  und der Rauehschieber K.

Die Bewegung der Hahne und Schieber erfolgt 
von der Welle L au s; die Hahne E und die Schieber 
F  werden durch die Kropfungen T f und T 2 nnd 
die Drahtseile S [ und S 2, die Schieber K durch die 
Kropfungen T 3 und die Drahtseile S 3 bewegt.

Der ganze Umstellungsvorgang wird eingeleitet 
durch die Kontrollerwalze O, dereń kleiner Motor 
dauernd lauft, und die sich halbstundlich einmal 
herumdreht. Diese Walze setzt durch 3 Kontakte 
hintereinander den Motor P, sodann den Motor N 
und dann nochmals den Motor P in Tatigkeit; der 
Motor P ist lediglich fur das Abspenwentil J  da, 
wahrend der Motor N die Welle L dreht. Durch das 
erste Eingreifen des Motors P wird also das Haupt- 
gasyentil abgesperrt; durcli den Motor N erfolgt die 
gleichzeitige Umstellung der sśimtlichen .ubrigen 
Hahne und Schieber, worauf dann schliefilich der 
Motor P die Hauptgasleitung wieder 6ffnet. Das 
ebenfalls auf die Welle L wirkende Getriebo M wird 
von Hand betatigt und nur im Falle eines Yersagens 
des elektrischen Betriebe? benutzt.

Auf diese Weise werden infolge der vorherigen 
selbsttatigen Abstellung der Hauptgasleitung Gasverluste 
vermieden, da die Umsteuerung der Welle L zunachst 
eine Durchspulung des ganzen Yerbrennungsraumes 
mit frischer Luft zur Folgę hat, sodaG, wenn der 
Gaszutritt wieder geoffnet wird, das Gas sofort die 
notige Verbrennungsluft vorfindet und nicht erst, wie 
bei der Umstellung mit Wechselklappen, zunachst 
nutzlos in einen mit nicht brennbaren Gasen gefiillten 
Raum ausstromt.

Die Abhangigkeit der Einrichtung von 3 Elektro- 
motoren erscheint auf den ersten Blick etwas bedenklich. 
Jedoch zeigt eine niihere’ Uberlegung, daG ernstliche

Betriebstorungen kaum eintreten konnen, wenn auch die 
ganze Einrichtung etwas verwickelt ist. Versagt z. B. 
der Motor fiir die Kontrollerwalze, so unterbleibt ein- 
fach die selbsttatige Umstellung und das Hand- 
getriebe tritt in Tatigkeit. . Yersagt der Kontakt fur 
den Motor P  oder dieser Motor selbst, so wird zwar 
das Gasabsperrventil nicht geschlossen, da aber durch 
den Motor N die Gashahno auf der einen Seite 
geschlossen werden, so kann keine Esplosion sondern 
nur ein gewisser Gasverlust statifinden. Versagt der 
Motor N oder- sein Kontakt, so kann, falls der 
Motor P dic Gasleitung abgesperrt hat, ebenfalls 
keine- Explosion erfolgen; ist die Absperrung der 
Gasleitung nicht eingetreten, d h. yersagen beide 
Motoren, so bleibt alles wio vorher. Yersagt endlich 
der Motor P zum zweiten'_Male, d. h. wird die Haupt
gasleitung nicht wieder geoffnet, so kann naturgemafi 
ebenfalls! nichts vorkommen.

Im Ban von Kondensationsanlagen hat Koppers 
den bemerkenswerten Schritt getan, das Roli gar. 
s o fo r t  nach der  T e e r a b s c h e i d u n g  mit Schwefel
saure zu behandeln, um so die Wasclier fiir die Ab- 
sorption des Ammoniaks entbehrlich zu machen. Gleich- 
zeitig liiGt. er den Austrag des fertigen Sulfats auf 
mechanischcm Wege erfolgen, sodaG das umstiindliche 
Ausschopfen von Hand wegfiillt und_ die Gewinnung 
ununterbroohen vor sich gelien kann.

Das Schema einor Koppersschen Kondensation, wie 
sie soeben auf der Z 'che Mont Cenis eingerichtet worden 
ist, zeigt Fig. 11. Die von den Ofeu kommenden heiGen 
Gase durchstreichen zunachst den nach Art der einfachen 
Rohrenkiihler gebauten sog. Warmeaustauscher A und C. 
Dieser hat den doppelten Zweck, einerseits die heiGen 
Gase abzukuhlen, um die Abscheidung des Teers und 
des Gaswassers aus ihnen zu ermoglichen, und ander
seits die vom Teer befreiten Gase, welche in diesem 
Kuhler dem heiGen Rohgas entgegonstiomen, wieder
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soweit- anzuwarmen, daG der in ihnen enthaltene Wasser- 
dampf gasformig bleibt und die Lauge im Schwefel- 
saurebad nicht unnotig yerdiinnt. Aus dem Róbren-

Fig. U.
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Teerabscheider E und aus diesem, wie erwahnt, durch 
die Leitung F zum Kuhler zuriick, um nunmehr durch 
das Rohr B dem Laugekessel zuzustromen. Dieser

kuhler elangen die Gase durch den Eshaustor U zum Kessel jist zweit^ilig, d. h. die Sulfatbildung erfolgt in
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2 Abschnitten. Dic Schwefelsaure tritt durch ein Blei- 
rohr zu; das Gas wird bis nahe auf den Boden des 
Kessels H gefiihrt und tr itt in einen ringformigen 
Zwischenraum zwischen der Kesselwand und einem in 
den Kessel eińgesetzten inneren Siebzylinder aus. Durch 
den letzteron wird das Gas gezwungen, in dunneu 
Strahlen in das Saurebad einzutreten, wodurch eine 
innige Beruhrung mit dem Bade erzielt wird. Der 
ZufluB der Silure in den ersten Kessel wird so ge- 
regelt, daB das Bad immer sauer bleibt und somit die 
Ausfallung von Sulfat vermieden wird. Die hier ge- 
bildete Lauge wird durch das Yerbindungsrohr K dem 
zweiten Kessel L zugefuhrt.

Das bei der Teerabscheidung gleiclizeitig gebildete 
Gaswasser wird dem Abtreibeapparat R zugefuhrt, 
in welchem es, wie ublich, durch Dampf unter Kalk- 
zusatz destilliert wird. Die hierdurch gewonnenen 
Ammoniakdiimpfe stromen durch dio Leitung Q dem 
zweiten Kessel L zu, sodaB nunmehr das Bad alkalisch 
wird und das Sulfat sich abscheiden kann, um durch 
einen Ejektor O in breiigem Zustande abgesaugt zu 
werden. Die Trocknung erfolgt'dann in der ublichen 
Weise durch Zentrifugen P  und Dampfheizung; nur

ttbci- den Abbau von Kalisalzla
Yon Dipl. Bergingenieur K e g e l ,  Leli

Der Abbau der Kalisalzlagerstatten bietet im allge
meinen keine besonderen Schwierigkeiten. Die Lager- 
stiitten sind machtig, das Gebirge ist fest und zahe, 
sodaB selbst in den Abbauorten ein Ausbau nicht er- 
forderlich ist. Eine Gefahr entsteht dem Salzbergbau 
nur dann, wenn sich infolge des Abbaues im 
Hangenden Risse bilden, durch welche SuBwasser in 
die Lagerstatte gelangen konnen. Die Wasser losen 
schlieBlich im Salzlager Hohlraume aus, die zusammen- 
brechen und dabei das ganze Grubengebaude gefahrden.

Der Abbau ist daher in erster Linie so einzu- 
richten, daB derartige RiBbildungeii im Hangenden 
vermieden werden. Vonviegend werden z. Z. die Kali- 
salzo durch sog. K a m m e r b a u  gewonnen, bei dem 
Pfeiler von solcher Starkę stehen bleiben sollen, dafl 
das Deckgebirge getragen wird und sich niclit durch- 
biegen und aufreiBcn kann.

Es ist ohne weiteres einzusehen, daB boi einem 
Abbaufelde von sehr geringem Umfange die Pfeiler 
nicht die volle Last des Deckgobirges zu tragen haben, 
weil sich infolge der Spannung des Deckgebirges ein 
groBerer Teil der Gebirgslast zunaclist auf die um- 
liegende, noch nicht yeriiauene Lagerstatte verteilt. 
Sobald jedoch bei weiter vorgeschrittenem Abbau die 
Abbaułiache betrachtlich geworden ist, bort die

miissen, die Zentrifugen, dem groBeren Flussigkeitsge- 
halte der Masse entsprechend, einen groCeren Gesarnt- 
durchgangsąuerschnitt in den Siebóffnungen erhalten. 
Das den ersten Laugekessel verlassende, von N H 3 be- 
freite Gas wird in der ublichen Weise weiter verwertet, 
da seine sonstigen nutzbaren Bestandteile durch die Be
handlung mit Schwefelsaure niclit yerandert worden 
sind; auf Mont Cenis wird es durch die Kohrleitung J  
dem WasserschluBkiililer S zugefuhrt und auf Benzol 
yerarbeitet.

Die Kopperssche Koksofenbauart liat im mehrjiihrigem 
Betriebe zu keinen nennenswerten Ausstellungen AnlaB 
gegeben. Die Entscheidung daiuber, ob auch die 
ubrigen vorstehend beschriebenen Neuerungen samtlich 
sich bewahren und den Anforderungen des Betriebes 
dauernd gewachsen s i nd, muB der Zukunft vor- 
behalten werden. In jedem Falle aber wird man der 
Firma das Zeugnis nicht yersagen konnen, daB sie 
durch zielbewuBte Ausgestaltung richtiger Grundge- 
danken den Koksofenbau wieder um ein Stuck ge- 
fordęrt, mit sicherem Blick Schwaęhen des bisherigen 
Kokereibetriebes erkannt und Mittel zu ihrer Be- 
seitigung an die Hand gegeben hat.

erstUttcn in grolscren Teufen.
er ;in der Bergschule in Bochum.

Spannung im Deckgebirge auf, und das Gebirge muB 
sich mit seiner yollen Last auf die Pfeiler auflegen. 
Die Wirkung des Druckes wird sich demnach zuerst 
in der Mitte des abgebauten Feldes bemerkbar machen, 
wahrend am Bandę immer noch ein Teil der Gebirgs
last infolge der Spannung aufgehoben und auf den 
noch nicht yerhauenen Lagerstattenteil yerteilt wird.

Um einer irrtumlichen Auffassung von yornherein 
yorzubeugen, weise ich ausdrucklich darauf hin, daB 
hier nur die Spannung des gesamten Deckgebirges in 
Betracht kommt, gemessen von der einen Baugrenze 
einer zusammenhangenden Abbaufłache bis zur gegen- 
iiberliegenden Baugrenze. Selbstyerstandlich wird in 
der einzelnen Abbaukammer auch bei groBer Aus- 
dehnung der Abbaufl&che die Spannung des u n m i t t e l -  
bar en  Hangenden von Pfeiler zu Pfeiler nicht aufge- 
hoben. Man kann sich diese Tatsache beispielswreise 
an einem 100 m langen Trager yorstellen, der sich 
10 m ohne Durchbiegung frei tragt und etwa in Ent- 
fernungen von je 5 m durch einen Pfeiler unterstutzt 
ist. Die Last des Tragers wird von den 19 Pfeilern 
und den beiden Endauflagen gleichmaBig getragen, 
ohne daB er sich zwischen den Pfeilern durchbiegt.

Hiernach ist es verhaltnismaBig einfach, fur die 
yerichiedenen Tiefen die Starkę der Pfeiler zu be-
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reelmon. Man kann die Druckfestigkeit des Kalisalz- 
gebirges zu 150 bis hOehstens etwa 200 kg auf 1 qcm 
Querschnitt annehmen.*)

Setzt man:
kd =  zulaśsige Druckbeansprucliung in kg auf 1 cjcm 

Querschnitt des Kalisalzes (Pfeiler), 
y — Yerhaltnis der Pfeilerquerschnitte zu der zu 

tragenden Abbauflache, 
f =  von den Pfeilern zutragendo Flachę =  Abbau

flache,
h == Hohe des Deckgebirges in Metern, 

sp =  spezifisches Gewicht des Deckgebirges, 
a =  Einfallwinkel der Lagerstiitte,

so ist
f . h . sp . cos a

r  =

10 

h . sp 
1 0 .

— y . f . kd und

cos «
kd (vergl. Fig. 1).

0,075, d. li.

Nimmt man eino Teufe von 500 m an und setzt 
kd =  200 kg, sp =  2,7 und u — 0°, so ist 

500 . 2,7 .1 
1 ~  1 0 2 0 0  

die Summę der Pfeilerquerschnitte miiBte mindestens 
67,5 pCt der Abbauflache betragen, damit die 
Pfeiler eben bis auf die Brucligrenze belastet wiiren. 
Um nun eine gewisse Sicherhoit gegen Bruchgefahr zu 
erhalten, muB man zu y noch eino bestimmte GroBe, 
etwa 10 pCt der errechneten Zahl, liinzu addieren, sodaB 
Y\ — 0,675 +  0,0675 =  0,75 — 75 pCt bei 10 pCt
Siclierlieit sein wurde.

Unter Beachtung der tatsaehlichen Druckfestigkeiten 
usw. liiflt sich hieraus berechnen, ob die fur einen 
Abbau vorgesehenen Pfeilerstiirken ausreichend sind 
oder niclit, bezw. welche Siclierlieit man bei der Be- 
messung dieser Pfeilerstiirken hat.

*) Leidor balio ich genauero Versuchzahlon dariiber nicht 
auflindcn konnen. Die angenommenen Zahlen Bind riickge- 
achlossen aus dor Starkę der Pfeiler auf verschiedoncn Werken. Bei 
Gegenwait stark bygroskopiseher Salze wird die Fcstigkeit von 
voinhcrein geringcr sein oder doch sehr bald nachlasąen. Bbcn- 
falls wird infolge der Umwandlung von Kiesoiit (SJg SO.| ILOJ 
in Rittersalz 7llaO) die Widerstandsfiibigkeit dor Pfeiler
allmahlich geschwacht.

Sind die Pfeilerstiirken zu gering bemessen, so 
macht sich naturgemaB die Wirkung der auflagernden 
Gebirglast zuerst in der Mitte des Abbaufeldes geltend 
und zwar durch Zerdriickung der Pfeiler. Die Pfeiler 
werden liierbei in almlicher Weise zerdruckt wie Beton- 
und Steinkorper bei Probedruckbelastungen, d. li. sie 
werden in der Mitte zwischen Hangendem und Lie- 
gendem am starksten ausbreclien und hier geschwiicht, 
sodaB Xfórmige Querschnitto entstehen (Fig. 2). 
Die dabei losgedruckten Pfeilerteile werden oftmals

Fig. 2.
infolge der vorhandenen Druckspannung mit groBer 
Gewalt vom Pfeiler węggeschleudert Bei fortschreiten- 
dem Abbau und geringer werdender Spannung des 
Deckgebirges wird die Wirkung des Druckes sich immer 
nilher dem Bandę des Abbaufeldes bemerkbar machen.

Die Zerdriickung der Pfeiler bedeutet nun nicht 
unter allen Umstanden eine unmittelbare Gefalir fflr 
das Bergwerk. Die groBere Gefahr liegt vor allem 
darin, daB infolge der bei der Zerdriickung der Pfeiler 
uiwermeidliclien Durchbiegung des Deckgebirges Risse 
in diesem entstehen und Wasser aus den hangenden 
Gebirgschichten in das Kalisalzlager gelangen konnen, 
wobei infolge der UnregeliniiBigkeit der Rissebildung 
die Wasser nur sehr schwer abzufangen und von der 
direkten Beruhrung mit dem Kalisalz zu bewahren 
sind. In den meisten Fiillen wird dies iiberhanpt un- 
moglich sein, und es tr itt dann oft durcli die Auflosung 
d e r ‘Pfeiler usw. die Gefahr ein, daB dąs Ilangende 
der einzelnen Abbaukammern einstiirzt. Vermindert 
wird die Gefahr des Wassereinbruchs, wenn sich ober- 
halb des Kalisalzlagers eine plastische, wasserundurch- 
lassige Gebirgschicht — etwa unverritztes jungeres 
Steinsalz oder Tonablagerungen — von groBer Maclitigkeit 
befmdet.

Die Pfeiler miisseu also stark genug bemessen 
werden, um eine Zerdruckung und die damit verbundene 
Durchbiegnng und Rissebildung der hangenden Gebirg
schichten zu vermeiden und den hangenden Gebirg- 
wassern keinen Zutritt in das Kalisalzlager zu ver- 
schafTen. Hieraus ergeben sich in groBen Teufen, 
verbunden mit flachem Einfallen, hohe Abbauverluste. 
Nimmt man eine Teufe von 740 m und die sieher sehr 
hoch bemessene Druckfestigkeit dor Salzpfeiler von 
200 kg/tjem an, so ist bei sohliger Ablagerung

740 . 2,7 . 1 
r  -  — ......-  -  ~ i .

10 . 200
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Bei einer Teufe von 750 ra wfire demnach 
der jetzt ubliclie K a m m e r b a u  — unler den sóelien 
gemachten Yoraussetzungen — theoretisch immojlich. *)

Zur Yerraeiduńg der liolien Abbauverluste und zur 
Erhohung der Sicherheit der Bano hat man bereits seit 
lanęerer Zeit versucht, die Abbaumethode zu yerbessern. 
Man hat zunachst unter Beibehaltung des Kammerbaues 
den gewohnlichen Trocken yersatz eingefiihrt, fiir weichen 
das Materiał hauptsachlich aus den im iilteren Stein
salz hergestellten Bergemiihlen gewonnen wird. Der 
Versatz wird lose geschiittet und setzt sich mit der 
Zeit selir stark.

Liegt die Lagerstiitte iłach, so rutscht der Versatz 
aus den oberen Partien nicht nach, es entsteht vielmehr 
eine Luclce zwischen der oberen Flachę des Versatzes 
und dem Hangenden, sodaB der Yersatz^uberhaupt nicht 
tragt und nur noch den Zweck haben kann, das Aus- 
brechen der Pfeiler zu yerhuten und die Pfeiler vor 
der Einwirkung des Feuchtigkejtgehaltes der Wetter 
zu sclnitzen.

Hierbei ist zu beachten, daB. der Handversatz das 
Deckgebirge erst tragen kann, wenn er unter dem 
Drucke des Deckgebirges um etwa l/3 seines'Volumens 
zusammengepreGt ist. Dies bedeutet bei einer Machtig
keit von oo 25—30 m ein Einsinken des Versatzes 
um oo 8—-10 m. Sollten die Pfeiler zu Bruche gehen 
und das Hangende sich nunmehr fest auf den Yersatz 
legen, so werden beim Einsinken des Hangenden um

8 m (nnd ev. daiuber) an den Bruchrandern 
voraussichtlich Risse entstehen, die den Wassern aus 
dem Hangenden Zutritt in die Baue yerschaffen. Um 
diese Gefahr zu yermeiden, mussen die Pfeiler bei 
flachem Einfallen also stets die volle Last des Deck
gebirges allein tragen, sodaB hier der Yersatz bei der 
Bemessung der Pfeilerstarken nicht mit in Berechnung 
gezogen werden kann.

Bei einem Einfallen fon oj 60° und dariiber rutscht 
der Yersatz yon oben nach, sodaB in den unteren 
Partien des abgebauten Feldes keine Hohlraume ent
stehen konnen. Der Versatz iu den tiefer gelegenen 
Abbauen wird dann unter dem Drucke der aufiagernden 
losen Versatzmassen zu einer ziemlich festen, trag- 
fahigen Masse zusammengepreBt. Das beste Kriterium

*) Nach Mitteilung des Betriebsfiihrers eines Schachtes, 
dessen Teufe der oben erwiihnten annahernd entspricht, ouellen 
die StiifJo des im iilteren Steinsalz stehenden Schachtfull- 
ortes etwas, sodaB die Biihulocher einiger dort rerlagerter 
eiserner Triiger ron Zeit zu Zeit vertieft werden miissen. 
Ich schliefie darans, daS das sehr ziihe Steinsalz eine genugende 
Plastizitiit besitzt, um bei hohem Druck — sobald dieser noch 
nicht auf groflere Fliichen wirkt — allmahlich, ohuo seinen Zu- 
sammenhang aufzugeben, in die Hohlraume hereingeprefit zu 
werden. Von einer solchen Teufe ab, in der der Gebirgsdruck 
groBer ist ais dio Festigkeit des Gesteins, ist es yorausaichtlich 
eelbst bei steilem Einfallen unmoglich, d a u e r n d Hohlraume 
offen zu erhalten, ohne die Sti5(3e von Zeit zu Zeit nachzuuehmen 
oder mit besonders starkem Ausbau zu versehen. Die obigen 
Formeln verlieren liier ebenfalls ihre Gultigkeit.

liierfur ist die Wettennenge, die solange Verluste 
aufweist, ais sich noch Hohlraume zwischen dem Yer
satz und dem Hangenden bilden konnen. Es iiber- 
rascht yielleicht, daB ein Einfallen von mindestens etwa 
60° dazu gehort, um beim Setzen des Versatzes keine 
Hohlraume zwischen dem Versatz und dem Hangenden 
entstehen zu lassen, wenn man berucksichtigt, daB im 
allgemeinen der Bosclmngswinkel zu etwa 45° an- 
genommen wird. Man muB jedoch unterscheiden
zwischen der B5schung ruhender und bewegter Massen. 
Eine Bóschung bewegter Massen entsteht z. B., wenn 
man den Versatz von oben hcrabschuttet, wahrend 
umgekehrt beim Wegfiillen des Salzes die yiel steilere 
Boschung ruhender Massen entsteht. Allerdings ist 
noch zu beachten, daB bei sehr hocli aufliegenden 
ruhenden Massen der Bosclmngswinkel durch den 
eigenen Druck dieser auflastenden Massen unten immer 
flacher wird, jedoch wird hier der Druck durch die 
Reibung der Massen auf dem Liegenden, zwischen den 
Pfeilern usw. zum groBen Teil aufgehoben.

Bei stóilem Einfallen wird also der Yersatz einen 
Teil der Gebirglast auch bei Anwendung des iiblichen
Kammerbaues mit aufnehmen konnen. Er steht in
solchen Fallen nur unter einem Drucke, der abhilngig
ist yon der Holie der noch aufiagernden Versatzmassen 
und von dem Grade dos Einfallens der Lagerstiitte. 
Yom Hangenden wird hier der Yersatz nicht zusammen- 
gepreBt, da die Pfeiler stark geiiug bemessen werden 
sollen, um zusammen mit dem Versatz die Last des 
Hangenden zu tragen.

Es bedeute:
h =  seigere H5he des Deckgebirges, 

sp =  sp. Gewicht „ „
d =  Einfallwinkel, 

kds =  Druckfestigkeit der Salzpfeiler, 
f =  Abbaufliiche,

n =  Yerhilltnis der abgebauten, aber nicht yersetzten 
Flachę zur gesamten Abbauflache, 

y =  Verhaltnis der Summę der Pfeilerquerschnitte 
zur Abbaufliiche, 

k =  Koćffizient fiir die Reibung des Versatzes 
in den Abbauriiumen (< 1 ) , 

h( =  seigere Hohe des Yersatzes, 
sp) =  sp. Gewicht „ „

Dann ist die Last des Deckgebirges = - - ^ '  Sp ’003-
10

und die Tragfahigkeit der Pfeiler =  y . f . kds.

Die Tragkraft des Versatzes wiichst mit seiner Hohe 
und mit dem Einfallwinkel der Lagerstatte, also etwa

im Yerhaltnis a (Fig. 3).
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Nach Abzug der Pfeilerflachen sowie der noch nicht 
versetzten Abbauflachen und unter Berucksichtigung der 
Reibung wurde der Druck des Yersatzes betragen:

> > •  € r  • d - r ) . ( i - n )  . f .  k. *>
10

Da nun erfahrungsgęmaB der Yersatz bei oinem 
Einfallen von -weniger ais 60° nicht mehr triigt,

Fig. 3.
wird man wohl der Wirklichkeit am niichsten kommen, 
wenn man den obigen W ert noch mit dem Ausdruck 
( 1 - 2  cos a) multipliziert, weil dann der Wert der Formel 
bei a — 6 0 n gleich Nuli wird. Man erhiilt dann: 

h • f • sp . cos a

liL. sp, . sin a 
10

= y . f . kds +

-n) . f . k . (1 — 2 cos a)

h . s p . cos a 

10

10

(1—7) .  (1-

oder
h| . spi . sin a . (1—n ) . k . (1—2 cos a)

7 0 “
^  __ hj • sPi • sin a ■ (1—n ) . k . (1—2 cos a)

10

Bei einem geringeren Einfallen ais 60° wird der 
W ert fur die Tragkraft des Versatzes =  oder <  0, d. h. 
die Gebirglast muB in solclien Fallen von den Pfeilern 
allein getragen werden.

Aus den Betrachtungen geht hervor, daB:
1. der Handversatz fiir die Bemessung der Pfeiler- 

starken nur bei einem Einfallen von mehr ais 60° in 
Berechnung gezogen werden kann,

2. der Handyersatz fur Abbaumethoden mit voll-
stiindigem Abbau (Strebbau usw.) des be-

*) Der Druck des Yersatzes wirkt der Gebirglast entgegen 
und ist gleich der Tragfahigkeit dieses Yersatzes.

**) Es ist also y gleich dera Yerhiiltnis vou Gebirglast, 
vermindert urn den anteiligen Gegendruck des Versatzes, zur 
Tragfahigkeit der Pfeiler, yermindert um die anteilige Trag- 
fiihigkeit des Yersatzes.

deutenden Betrages seiner Zusammenpressung und der 
damit zu erwartenden Rissebildung im Hangenden nicht 
anwendbąr ist.

Die gunstigen Erfahrungen, die der Spulyersatz im 
Steinkohlęnbergbau, namentlich auch in den machtigen 
Plozen Oberschlesiens, gezeitigt hat, legen es nalie, 
diese Versatzmethode an Stelle des jetzt noch vorwiegend 
ublichen Handversatzes aucli im Kalisalzbergbau einzu- 
fuhren. Es sind bereits Versuche angestellt worden, wobei 
die bisherige Abbaumethode (Kammerbau) — soweit 
es mir bekannt ist — beibehalten wurde. Bei- 
liiufig sei erwalint, daB ais Spiilflussigkeit wohl 
auf allen Kalisalzbergwerken Chlormagnesiumlauge ver- 
wandt wird.

Bevor die Brauchbarkeit des Spulversatze3 — ev. 
fiir yerschiedene Abbauarten — im Kalisalzbergbau 
untersucht wird, ist es źweckmilBig, sein Verhalten im 
Abbau nftlier zu betrachten.

Der friscli eingebrachte Yersatz hat nur eine solir 
geringe Tragfahigkeit, wie sie etwa an der Erd- 
oberflache frisch angeschiittetes oder angeschwemmtes 
und noch nicht durch einen hoheren Druck zusammon- 
geprefites Materiał besitzt. Diese geringe Tragfahig- 
keit kommt aber bei flacher Lagerung fiir den Kammer
bau iiberhaupt nicht in Betracht, da der Versatz auch 
ohne iiuBero Druckwirkung stets noch einsinkt und in
folgedessen erst dann wieder das Hangende tragen 
kann, wenn letzteres nachsinkt, d. li. wenn die Pfeiler 
zordruckt sind.

Ist der Yersatz jedoch im e i n g e s c h l o s s e n e n  
R a u m e  fest eingepreBt, so wachst seine Tragfahigkeit 
mit dem Drucke, er wird dem Drucke entsprechend 
einsinken, wenn er am seitlichen Ausweichen gehindert 
ist, und dann dio auflagernde, ebenfalls mit naclige- 
sunkene Gebirglast tragen. Wenn er schlieBlich yoll
kommen dicht zusammengepreBt ist, wird er sich im 
eingeschlossenen Raume beziiglich der T r a g f a h i g k e i t  
ebenso wie anstehendes Gebirge verhalten. Dic D r u c k -  
f e s t i g k e i t  bleibt yoraussichtlich geringer.

Erfolgt der Abbau in der Weise , daB das 
Hangende nachsinkt (z. B. bei Strebbau), so wird der 
dem fortschreitenden Abbau zunachst gelegene Versatz 
zwischen den Punkten A und B (Fig. 4) infolge seines
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Eigengewichtes und dor eben eintretenden Pressung und 
Reibung zwischen Hangendem jm d Liegendem dem
51 teren, zwischen B nnd C gelegenen Yersatze einen 
geniigenden Widerstand entgegensetzen, um ihn am 
Ausweichen zu verhindern, und zwar kann man an- 
nehmen, daB der Versatz innerhalb eines bestimmten 
Boschungwinkels fi absolute Widerstandsfahigkeit gegen 
das Ausweichen in den freien Abbauraum besitzt. Der 
Winkel fi wird umso kleiner, je groBer der Druck und 
die Machtigkeit, je geringer das Einfallen und je fein- 
korniger das Yersatzmaterial ist. Vom Punkte B ab, 
in welchem der ansteigende Schenkel des Winkels fi 

das Hangende schneidet, kann der iiltere Versatz mit 
einer dem Drucke entspreclienden Tragfahigkeit in 
Berechnung geźogen werden, sobald sich der Yersatz 
soweit gesetzt hat, daB sich keine Hohlraume mehr 
darin befinden, was naturlich vollstandig erst eintritt, 
wenn die Last des Hangenden auf dem Yersatze ruht.

Der Spiilversatz yerhalt sich im Abbau also fast 
ebonso wie der Handversatz. D e r we s e n t l i c h e  Unter- 
schied beider Versatzarten besteht darin, daB der 
Handversatz durch das Hangende um ca. 30 pCt zu- 
sammengepreBt wird, ehe er geniigend dicht liegt, um 
das Hangende zu tragen. Der Spiilversatz wird da
gegen nur um etwa 7 bis hochstens lOpCt  zusammen- 
gepreBt Allerdings muB man trotz dieses geringen 
Prozentsatzes bei einer Machtigkeit der Kalisalzlager 
von etwa 25 m immer nocli mit einem Einsinken des 
Versatzes um 2,0—2,5 m rechnen. Dieser Betrag 
kann geniigen, um beim Nachsinken des Hangenden 
— wenn z. B. die Pfeiler brechen sollten — gefahr- 
drohende Risse im Hangenden zu erzeugen.

Man hat also auch hier bei der Beurteilung der An- 
wendbarkeit des Spulversatzes in Yerbindung mit dem 
Kammerbau zu unterscheiden zwischen:

1. Abbau in Lagerstatten mit m e h r  ais 600 Ein
fallen,

2. Abbau in Lagerstatten mit w e n i g e r  ais 60° 
Einfallen.

1. Ein Kammerbau in Yerbindung mit Spulversatz 
wird boi einem Einfallen von ^  60° und daruber eine 
Yerminderung der beim Abbau ohno Yersatz sonst 
erforderlichen Pfeilerstarken ermoglichen. Die Formeln 
werden auch hier diesolben sein wie beim Kammerbau 
mit Handversatz, da sich der Handversatz etwa ebenso 
wie der Spulrerśatz yerhalt. Es ist nur zu beachten, 
daB bei sonst gleichem Materiał der Spiilyersatz dichter 
liegt und daher ein hoheres spez. Gewicht hat ais der 
Handversatz. Hierdurch wTerden sich Unterschiede bei 
der Bemessung der Pfeilerstarken erguben.

2. Bei Amvendung des Kammerbaues auf flacher 
ais mit 60° einfallenden Lagerstatten kann der Spiilversatz 
ebensowenig wie der Handversatz fur die Berechnung 
der Pfeilerstarken aus den soeben und den weiter oben an- 
gefuhrten Grunden in Betracht kommen. Wenn der

Spulversatz hier mit Vorteil, d. h. zur Vermeidung 
oder Verminderung von Abbauverlusten usw., ange- 
wandt werden soli, so bleibt nur der y o l l s t i i nd i ge  
Ab b a u  etwa nach A rt des Strebbaues ubrig. Eine 
Durchbiegung des Hangenden wird sich allerdings auch 
in diesem Falle nicht yermeiden lassen. Es kommt 
nun darauf an, den Abbau so zu fuhren, daB trotz der 
unvermeidlichen Durchbiegung des Hangenden eine 
gefahrliche Rissebildung yermieden wird.

Wenn das Lager in seiner g a n z e n  Machtigkeit bis 
an die Markscheide (Baugrenze) heran abgebaut wird, 
so wird das Hangende sich an der Baugrenze sehr 
scharf durchbiegen (Fig. 5). Namentlich wird auch

Fig. 5.
eine Gefahr der Zerdruckung der Abbaukante ontstehen, 
die fiir die Arbeiter gefahrlich werden kann. Die 
Bildung von Rissen ist jedenfalls erheblich und wird 
den Tageswassern leicht Zutritt zum Salzlager ver- 
schaffen, falls nicht das Hangende aus machtigeu 
Tonschichten od. dergl. besteht. ZweckmaBiger diirfte 
wohl ein Abbau in mehreren S c h e i b e n  sein, wie er 
aus Fig. 6 ersichtlich ist.

Fig. fi.
Hierbei kann sich das Hangende beim Abbau der 

einzelnen Scheibe nur um einen bestimmten Bruchteil 
des oben genannten Betrages einsenken.

Yon den Punkten a , —a5 (Fig. 6) an innerhalb der 
Boschungswinkel fi wird das Hangende vom Versatz 
getragen und liegt nur um den Betrag tiefer, um den 
der Versatz sich setzt. Eine Durchbiegung des Hang
enden findet nur zwischen der Abbaukante der einzelnen 
Scheiben (Punkte b, bis b5) und den Punkten aj bis a5 
statt. Je groBer man nun das Yerhaltnis von e zu h, 
d. h. der Entfemung der einzelnen Baukanten zur 
Hóhe der Abbauscheiben, (Fig. 6) wahlt, und je 
niedriger man h bemiBt, umso geringer wird die 
Gefahr der RiBbildung im Hangenden. Man kann
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Abbau

'Spii/reYsa/ż-

naturlich melirere Abbauscheiben zugleich abbauen 
bezw. eine groBere Abbauhohe fur die Abbauscheibe 
wiihlen, muB dann aber diese Scheibe in einzelne 
Absatze' unterteilen, wobei auch hier auf ein gunstiges 
Verhaltnis zwischen e und h zu achten ist.

Das Yerhaltnis e : h ist lediglich abhangig von der 
Beschaffenheit des Deckgebirges. Je groBer es ist, 
umso groBer wird der Abbauverlust, und umso geringer 
die Einwirkung des Abbaues auf das Hangende bezgl.

Schn/// A-S

der Rissebildung. Die Hohe einor Abbauscheibe darf 
jedoch nicht zu groB genoramen werden. weil langs der 
Abbaukante — wo der Versatz stets fehlt — das 
Hangende in einer fortlaufenden Bewegung ist nnd die 
Gefahr einer Rissebildung eyentl, leichter hervorgerufen 
wird.

ZweckmaBig wird auch borizontal der AbbaustoB 
in Absatze zerlegt (Fig. 7). Dadurch wird yęrhindert, 
daB sich der Druck auf einer einzigen geraden Abbau-

Fig. 7.

kante auRern kann, und man erliillt ferner eine Ein- 
teilung in einzelne O rte r, yon denen gleichzeitig 
melirere abgebaut, ausgefordert und versetzt werden 
k6nnen. Die Holie der Abbauscheiben wird man niclit 
uber 6 — 8 m bemesson (entsprechend 0,6 —0,8 m 
Einsenkung des Hangenden), am besten durften 4 m 
(entsprechend 0,4 m Einsenkung des Hangenden) sein.

Arbeitslolm und Unternehmergewinn im rheiniseh -u ,estfiilisclien Stciiijcolil en bergbau.
Von Dr. Jungs t ,  Essen-Rulir.

(SchluB.)

Wir kommen nun zu dcm letzten Einwand der Beliandluug dieser Pragę nchme ich wieder die
Gegner, wonach d i e L e b e n s h a l t u n g  der R u h r b e r g -  Piepersche Darstellung zum Ausgangspunkt:
a r b e i t e r  sich nicht gehobe n  liaben soli. Bei

Le Hoc:
.................... II n’en reste pas moins sans doute que

le salaire a reęu — en ces dernieres annees — une aug- 
mentation effective, et il est indeniable qtie le mineur 
gagne aujourdlmi plus qu’en 1890 et menie 1895.

P ieper:
Auch die tatsachliche Steigerung der Lohne ist in 

ihrem Elfekt fiir die Arbeiter sehr zweifelhaft. Es 
kommt hier auf das Yerhiiltnis von Nominallohn und 
Reallohn an. Mindestens im selben Grade wie die

Fur die GroBe li werden 2 m, fur e etwa 15 bis 
30 m ausreichen.

Die yorliegende Betrachtung soli nur einen Yersuch 
darstellen zur Losung der Aufgabe, beim Abbau tief 
gelegener Kalisalzlager groBe Abbauyerluste zu yer
meiden.
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Mais qu’est-ce que cela prouve si le fprii de la vie a 
augmei® dans linę proportion egale, peut-ótre menie 
supórieure; si les loyers, le prix des vivres, les impOts, 
etc., tout en u |  mot, a suivi le mouvement ascensionnel 
du salaire? Et n'est-ce point la le spectacle que nous 
offrent cos dis dernióres anndes?

Den Beweis fur die Behauptung der Verteuerung 
der Lebenslmltung bietet.Pieper auf Seite 226 ff. seines 
Buclies. Ich set/e wiederum die belr. Stelle in der 
Anmerkung*) ungekiirzt bierber und mache vor 
allem auf die Tiefgriindigkeit seiner Beweisfuhrung 
aufmerksam, der eine vom Tarifamt der deutschen 
Buchdrucker angestellte Enquete iiber Anderung der 
Lebensmittelpreise von 1896— 1900, einige sparliche An
gaben aus dem Yerwaltungśbericht der Stadt Dortmund 
sowie die Mitteilung eines „gut unterrichteten" 
Mitarbciters einer Tageszeitung zu dcm ScliluR 
genugen, daB die Steigerung des Nominallohnes im 
allgemeinen wottgemacht worden sei durch die Steige
rung der Warenpreise, der Mieten usw, besonders 
im letzten Jahrzehnt. Aus der genannten Enqueto 
bringt Pieper nicht das geringste Materiał fiir die 
Beurteilung der Preisentwicklung im Ruhrrevier bei, ob 
sich iiberhaupt daraus solches entnehmen laBt, weiB

*) Anm. P i e p e r  1. c. S. 226 ff. Bei Beurteilung der 
Lebenslmltung fallen auch ińs Gewicht dio Lobensmit tcl-  
preise und die Bilanż des Hanshal tungsbudget s ,  
d. h. der Einnahmen und Ausgaben. Erst so fallt das 
richtigę Licht auf die L)huverhaltnisso. Wir haben fruher 
geselien, daB der Nominallohn, d. h. der fiir die geleisteto 
Arbeit bozahlte Geldbetraj gestiegon ist. Aber nicht der 
Nominallohn, sondern der Reallohn, d. h. die Kaufkraft des 
Lohnes gibt den Ausschlag. Diose ist mit dem Nominallohn 
nicht in gleichem Mafie gestiegen. Man kann yielmehr be- 
haupten, dafi die Steigerung des letzterou im allgemeinen 
wettgemaclit worden ist durch eine Steigerung der Warenpreise, 
der Mieten usw., besonders -iu dem letzten Jahrfiinft.

Diese Tatsache trifft durchweg Fur ganz Deutschland zu. Den 
Beweis dafur liefert eine vom Tarifamt der deutschen Buchdrucker 
angestellte Enąućto iiber die Verauderuug der Lebensmittelpreise 
von 1896—1900. Die an 500 groBe und kloino Kommunal- 
verwaltungeti y rsandten Fragebogen wurden von 388 Yer- 
waltungen beantwortet. Aus dem Materiał teilen wir folgendes 
mit: Eino Steigerung der Lebensmittelpreise liifit sich in der 
Mehrzahl der 388 Orte feststellen; namentlidh sind alleFleisch- 
sorten seit 1896 teurer geworden. 'Das Schweiuefleisch stieg in 
217 Orten im Pr ise, in 123 blieb er derselbe, in 16 fiel er, in
2 blieb er unermittelt. Aehnliche Preisveriiudernngen fandou 
beim Kalb- und Hammelfleisch statt. Dio Steigerung beim 
Fleisch ist eine ganz erhebliche, sie betrfigt meistens 20 bis 
25 Pf. pro kg, in einzelnen Fallen sogar 40 Pf. pro kg, 
Aehnlich stand es mit dem Butterpreis, der in 232 Orten stieg, 
in 129 gleich blieb und nur in 24 Orten zuruckging. Auch 
hier betrug die Steigerung bis 40 Pf. pro kg. Das Roggen- 
brot stieif im Preiso in 181 Orten, in 173 blieb letzterer gleich, 
iu 16 fiel er, in 18 konnte nichts dariiber ermittelt werden. 
Das Weizenmehl verandeite seinen Preis in iihnlicher Weise. 
Die entsprechenden Zahlen sind: 152,165,65 nnd 6. Eine hohe 
Preissteigerung zeigen dio Eier; ihr Preis stieg in 222 Orten, 
er hielt sich in 141 und fieldu 17 Orten, der schon im Jahre 
1896 hochstehonde Zuckerpreis stieg in 251 Orten, er hielt sieli 
in 95 uud fiel in 15 Orten. Der Kaffeepreis stieg freilich nur in 
40 Orten, er hielt sich in 145 und fiel in 192 Orten. Die 
Kartoffelpreise zogen an in 155 Orten, fielen in 101 und hielton 
sich in 129 Orten; der Milchpreis liielt sich in 234, stieg in

und fiel in 4 Orten.

Lolme sieli stoigerten, ist auch die Lebenshaltung 
teurer geworden. Die Mieten, die Lebensmittelpreise, 
die Preise fur Kost und Logis, die Steuern usw., alles

• ist, wie amtliche Belege und die tiigliche Erfahrung 
der davon Betroffenen zeigen, im letzten Jahrzehnt 
gestiegen.

ich nicht. Er fiihrt nur an, daB die Preise dor
wichtigsten Lebensmittel, die er namhaft macht, an 
so und soviel Orten iu der Zeit 1896— 1900 gestiegen, 
an so und soviel Orten gleichgeblieben, an so und soviel 
weiteren gesunken sind. Und dabei bringt er nur 
fur Fleisch und ganz allgemein radie Steigerung betragt 
meistens 20—25 Pfg pro Kilo, in einzelnen Fallen
sogar 40 Pfg“] Angaben iiber das MaB der Preis-
iinderung, fur die anderen Lebensmittel erscheint 
es ihm ausreichend, die bloBe Tatsache einer Preis- 
anderung nach oben und nach unteń zu erwahnen.
Die dem Verwaltungsbericht der Stadt Dortmund 
entnommenen Lebensmittelpreise werden fur die 
Jahre 1888—1898 nebeneinandergestellt, ohne jedoch 
inBeziehung zu denLohnen gebracht zu werden, wodurch 
die starkere Steigerung der letzteren oftensichtlich 
geworden wiire. Sodann bleibt die Frage vollig un- 
beachtet, ob die Lebensmittelpreise nicht etwa in dem

Beziiglich des Ruhrreviers  standen uus nur sparliche An
gaben zu Gebote. Indos geht z. B. aus den Verwaltungsbe- 
richten der Stadt Dortmund hervor, dafi von 1888—1898 pro Kilo 
dor Preis des Eindfleisches (von der Keule) von 1,25 JL auf 
1,30 J t  gestiegen ist, des Schweinefleisches yon 1,14JL auf 
1,40 JL Cgerado Schweiuefleisch wird aber von Arbeiteru am 
meisten konsumiert), des Kalbfleisches von 1, 1S „tt auf 1,50 . tt, 
des Ilammelfleisches yon 1,12 JL auf 1,30 JL. Es fand also 
eine solir erhebliche Steigerung der Fleischpreise statt. Das 
Schwarzbrot stieg yon 0,17 auf 0,22 JL pro kg, der Preis dor 
gelben Erbsen yon 19,75 auf 21,13 JL pro 100 kg, der weifien 
Bohnen yon 24,75 auf 25,67 JL. Der Preis der.Linseu aller- 
dings fiel pro 100 kg von 46 auf 42,17 .41. Tlingegen stieg der 
Preis der Eier pro 60 Stttck von 3,20 auf 4,57 JL. Weifibrot 
und Rindflcisch (yom Bauche) hohielten ihren Preis.

Auch ein gut unterrichtoter, im Ruhrrevier ausassiger Mit- 
arbeiter der „Fraukfurter Zeitung“ bestiitigt, dafi der Waren- 
preissteigerung im Ruhrreyior nicht eine entsprechende wett- 
machcnde Lohnsteigerung folgte. Er sieht den Grund dafflr 
in der Lohudrtickerei der frisch zugezogenen Polen. „Auf diese 
Weise ist ohne Zweifel der Arbeiterlohn im uiederrheinisch- 
westfalischen Industriegebiet relativ gesunken, was besagen soli, 
dafi er nicht Schritt hielt mit der Progression der Lebens
mittelpreise, Mieten und Steuern. Ohne den Mas3enzuzug von 
an niedrigste Lebeusbedingungen gew&hnten Arbeitern >) warc 
das . Lohnniyeau im Ruhrgebiet unstreitig ein hoherea. Der 
Hinweis auf die doch erfolgte Lohnsteigerung widerlegt das 
nicht; es kommt darauf an, ob sie geniigte, um die Waren- 
preissteigerung zu decken. Das ist nicht der Fali; daher kann 
yon einer ontsprecheuden wirtschaftlichen Hebung der Masse 
nicht die Rede sein. Die Lebensverha)tnissc haben sich relatiy 
yerschlechtert." 2)

Dafi insbesondere dio Mietspreise mit der yerscharften 
Wohnnngsnot im Ruhrreyier rapide stiegen, ist notorisch und 
wird ja auch durch das zitierte Zeugnis der Berginspektoren 
bestiitigt.

') Nach kurzer Zoit tritt indes eine Erhohung der Lebens
haltung ein.

Ł2) Wochenblatt der Fr. Z. 1902, Nr. 35.
100
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einen Jahre einen ungewohnlich tiefen, in dem anderen I 
einen abnorm hohen Stand hatten. In der Tat trifft I 
dies, wie auch die Tabelle auf Sei te 1317 ersehon liifit, 
insofern fur Dortmund zu, ais der Preisstand von 1888 
in allen folgenden Jahren zwar erheblich flberschritten, 
der von 1898 dagegen nur im letzten Jahre m it seinen 
Ausnahmeverhiiltnissen uborholt worden ist. Dies ais 
weiterer Beitrag zur Pieperschen Wissenschaftlichkeit.

Ich habo in dieser Zeitschrift schon wiederholt auf 
dio B e s s e r u n g  der Ł e b e n s h a l t u n g  der Ruhr -  
b e r g a r b e i t e r  hingewiesen (s. Gluckauf 1903 Nr. 48 
und 1905. Nr. 5); allerdings beschrankte sich meine 
Beweisfuhrung darauf, zu zeigen, dafi an keinem der 
von mir beriicksichtigten Hauptmarktorte des Ruhr- 
bezirks, fiir die weit zurflckreichende am  t l i  che Preis- 
ermittlungen vorliegen, in den letzten 20 Jahren der Preis 
der betreffenden Lebensmittel eine auch nur annahernd 
so groBe Steigerung erfahren hat wio der Lohn der 
Borgarbeiter. Der Luckenhaftigkeit dieses Beweises 
war ich mir sehr wohl bewuBt, allein das g&nzliche 
Fehlen von Haushaltungsbudgets von Bergarbeiter- 
familien im Ruhrreyier lieB eine Feststellung des 
Anteils der Ausgaben fur die einzelnen Lebensmittel an 
dem Gesamtaufwande einer Bergarbeiterfamilie fur Er- 
niihrungszwecke nicht zu; dieser Mangel besteht nach 
wie yor.

Ich habe ihm nun in der Weise abzuhelfen versucht, 
daB ich Arbeiterhaushaltrechnungen, welche yom 
Statistischen Amt der Stadt Berlin im Jahre 1903 
aufgenommen worden sind, auf das Ruhrrevier flber- 
tragen habe. DaB ein derartiges Verfahren nur einen 
Notbehelf darstellt, ist mir ohne weiteres klar. Man 
wird zunachst einwenden, daB die Lebensverhaltnisse 
in Berlin ganz anders geartet sind ais in den Stadten des 
Ruhrbezirks. Das ist gewiB zutreffend. Da ich jedoch zu
nachst nur den Aufwand fiir Lebensmittel in Betracht ge- 
zogen habe — amtlichePreiserhebungen, welche die Ent- 
wicklung der andern Ausgabearten zu verfolgen ge- 
statteteu, liegen nicht vor, doch wird auf diese 
an der Hand anderweitig beschafften Materials weiter 
unten niiher eingegangen werden — so diirfte die 
hieraus resultierendeUngenauigkeit nicht allzu groB sein. 
Nach Lage der Dinge wird der Ruhrbergarbeiter

B e r l i n e r  H a u s h a l t r e c h n u n g e n :

in Tausendstel 
der Gesamtaus- 

gaben
Anteil der Nahrungsmittel uberhaupt . . . .  544,4

Davon: |
Fleisch ..............................................................100,2)
Speck und W urst 62,6 > \
Haringe und sonstige F ische ...................... 8,9 ) j

mit einem Einkommen von 1500 .yc etwa den
selben Teil seines Einkommens auf Lebensmittel ver- 
wenden mussen, wie der gleichgestellte Berliner Arbeiter. 
In der Tat ist bei einem nicht hoher bemossenen 
Einkommen der Spielraum fflr die einzelnen Ver- 
wendungsmoglichkeiten nicht sehr groB und durfteii 
insbesondere die Schwankungen der Ausgaben fur die 
dringendsten Bedurfnisse in den einzelnen Gegenden 
desselben Landes nicht sonderlich erheblich sein. Ja  selbst 
von Land zu Land sind diese Abweichungen nicht 
ubermiifiig groB. So entfielen von den Gesamtausgaben 
der 908 in Berlin untersuchten Haushaltungen im 
Durchschnitt auf die Nahrung 47,34 pCt, auf 14 
badische Haushaltungen 41,32 pCt, 44 Nurnberger 
42,80 pCt und auf 11 156 amerikanische sogenannte 
Normal-Familien 43,13 pCt. Des ferneren muBte ich 
auch die Schwankungen im Ąufwande unberucksichtigt 
lassen, die sich aus der yon Jahr zu Jahr wechselnden 
Hohe des Einkommens und dem Steigen oder Fallen 
der Preise fflr die verschiedenen Lebensmittel ergeben. 
Ich bin davon ausgegangen, daB fur jedes Lebensmittel 
von Jahr zu Jahr derselbe Prozentsatz des Einkommens 
ausgegeben worden ist, einerlei ob dessen Preis stieg 
oder sank und ohne Beriicksichtigung der nach Jahren 
wechselnden Hohe des Einkommens.

Fiir die sich hieraus ergebenden Ungenauigkeiten laBt 
sich wieder ein gewisser Ausgleich in derWeise finden, daB 
anstatt der einzelnen Jahre Durchschnitte einer 
Reihe von Jahren in Yergleich miteinander gestellt 
werden.

Zunachst noch ein W ort iiber die Methode.
Die Berliner Haushaltrechuungen fflhren 21 Ausgabe- 

posten auf, von denen ich in Ermangelung ausreichenden 
Materials, wie schon gesagt, nur einen, allerdings den 
wichtigsten, den Aufwand fflr Nahrungsmittel (Essen 
und Trinken im Hause) bei meiner Bereclmung 
berucksichtigen konnte. In welcher Weise sich dieser 
Posten seinerseits wieder gliedert, laBt dio folgende 
Aufstellung erkennen, welche des weiteren ersichtlich 
macht, m it wieyiel Tausendteilen das einzelne Nahrungs
mittel in der gewahlten Berliner Haushaltreclmung 
und in ihrer Ubertragung auf den Ruhrbezirk an dem 
Gesamtaufwande beteiligt ist.

Die amtlich notierten 
Marktpreise sind fur 
folgende Lebensmittel 
in meiner Aufmachung 

borticksicbtigt:

in Tausendstel 
der Gesamtaus- 

gaben 
(z. T. eigene 

Schatznug)
oder 
v. H.

R indfie isch ...................... . . 11,7 2,8
Schweinefieisch . . . . 70,0 17,0
K a lb ile isch ...................... 5,0 1,2
Hammelfleisch . . . , . . 5,0 1,2

80,0 19,5
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B e r  1 i n e r H a u s h a 11 r o c li n u n g e n :

iu Tausendstel 
der Gesamt-

E ie r ......................... .........................
ausgaben

. . 29,3

Butter, Margarine, Schmalz, Fett . . . 79,1

Schwarz- und Weifibrot . . . . 80,4
Mehl, Graupon, Gries, Griitze, Reis . . 12,0,

K artoffeln*)................................... . 20,7

Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade . . . 18,1

Se. dor aufgefiihrten Nalmingsnrittel 411,3

Die aintlieli notierton in Tausendstel
Jlarklpreise sind fiir der Gesamtaus
folgende Lebensmittel gaben
in meiner Aufmachung (z. T. eigeno oder

beriieksiclitigt: Schatzung) v. H.
. . 29,3 7,1

B u t t e r ......................... . . 50,0 12,2
Schweineschmalz . . . . . 29,1 7,1
Weizonmehl . . . . 38,0 9,2
Roggemnehl . . . . . . 50,4 12,3

. . 4,0 1,0
K arto ffe ln .................... . . 20,7 5,0
Kalfee r o l i .................... . . 9,0 2,2

« gebr...................... . . 9,1 2,2

411,3 100,0

*) Die Preise fiir Kartoffeln sind teils GroR- teils Kleinhandelspreise.

Im ganzen beanspruchten die Ausgaben fur Er- 
nahrung bei der gewahlton Durchschnittshaushaltung 
mit 4 Personen, weicher ein Einkommon von 1400 
bis 1500 Ji zur Yerfiigung steht, 544,4 Tausendstel 
des Gesamtaufwandes. Da die Ermittlung der Markt- 
preise in den Stadten sich nur auf eine beschninkte 
Anzahl von Lebensmitteln erstreckt, so konnte ich bei 
meiner Aufmachung auch nur 411,3 Tausendstel des 
Gesamtaufwandes gleich 75,55 pCt der Ausgaben fur 
Nahrungsmittel in Betracht ziehen, und auch dies war 
nicht ohne weiteres moglich, sondern nur in Anwrendung 
einer gewisseu Willkur. Die Berliner Statistik unter- 
scheidet beispielsweise den Ausgaheposten Fleisch, Speck 
und Wurst. Preise fur Fleisch ais solches werden aber in 
den amtlichen Nachweisungen nicht festgestellt, sondern 
nur Preise fiir einzelne Fleischsorten; es muCte 
also nach Gutdunkeu jeder von diesen ihr Anteil an 
den Gesamtausgaben fiir Fleisch zugewiesen werden, 
wobei ich in Berucksichtigung des Umstandes, dafi 
Speck und Schwreinefleisch im Haushalte des Bergarbeiters 
stark yerbraucht wird, diese beiden Sorten mit besonders 
grofien Anteilen bedaclit liabe. Da dieAmtsblatter keine 
Preisnotierungen fiir Fische enthalten, so erschien 
es geboten, den betr. Ausgaheposten, sollte er nicht 
auRer Ansatz bleiben, dom fur Fleisch zuzureclmen. 
Die Position Butter, Margarine, Schmalz und Fett ist 
zur Hiilfte ais Butter, zur Halfte ais Schmalz gerechnet, 
da fiir die beiden anderen Lebensmittel gleichfalls 
Preisangaben fehlen. Aus dem gleiehen Grunde mufite 
fur Mehl und Schwarzbrot Weizen- und Roggemnehl 
eingesetzt werden usw. Nacbdem nun diese Zerlegung 
durchgefuhrt und auf Hundertteile umgerechnet war, 
wurde der Anteil oinesjeden der berucksichtigtenNahrungs- 
mittel mit dessen Jahresdurchschnittspreis an jedem 
dor 4 Orte multipliziert und fur jedes Jahr und zu
nachst fur jeden Ort und sodami fur die vier Orte 
zusammen dio Summę dieser Produkte (Anteil mai 
preis) eruiert.

Das Ergebnis des in grofien Ziigen dargelcgten 
iiberaus muhevollen rechnerischen Aufwandes ist iu der 
folgenden Tabelle niodergelegt. Die unbenannten Zahlen

Prozentuale Entwicklung der gezahlten Preise 
fur die wichtigsten Lebensmittel unter lierflck- 
sichtigung ihres AuteilB ara Yerbrauch im Arbeiter- 

haushalt in den Marktorten
Dortmuud Bochum Witten Essen Zu

sammen
1886 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1887 101,32 99,82 98,93 99,91 99,99
1888 103,22 96,52 97.49 100,64 99,46
.1889 112,05 107,42 106,86 108,09 108,56
1890 117,13 110,71 112,25 111,48 112,81
1891 115,55 108,00 110,79 107,66 110,38
1892 111,86 108,81 112,20 102,76 108.73
1893 111,76 108,62 110,54 100,20 107,56
1894 111,11 106,22 109,09 101,92 106,92
1895 112,94 101,08 107,12 102,10 105,63
1896 113,27 99,44 102,35 101,53 103,98
1897 111,69 101,74 105,09 95,60 103,26
1898 116,62 104,63 110,42 101,22 107,95
1899 115,93 104,73 110,42 108,39 109,75
1900 111,83 105,88 109,18 112,28 109,83
1901 114,44 108,24 111,39 113,23 111,82
1902 114,12 110,74 114,01 ' 113,98 113,21
1903 114,08 109,92 113,08 109,19 111,47
1904 108,44 104,22 108,79 107,29 107,16
1905 119,29 110,67 117,21 116,63 115,90

1886-1892 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1893-1905 104,89 101,33 104,17 101,98 102,93
1886-1895 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1896-1905 103,91 101,24 103,44 104,30 103,24

bedeuten den Aufwand fur Lebensmittel in den einzelnen 
Jahren an den 4 Hauptmarktorten und durch Zusammen- 
fassung im Durchschnitt des Bezirkes. Fur das Aus- 
gangsjahr unserer Betrachtung ist dieser Aufwand 
gleich 100 gesetzt, die anderen Zahlen lassen die 
prozentualen Abweichungeu nach oben und unten in den 
spateren Jahren erkennen. Die graphische Darstellung 
zeigt aufierdem noch die Verschiedenheit der Aufwand- 
hohe in den 4 Stadten; in Essen ist das Leben seit 
dem Jahre 1898 wie schon in 1886/92 bei weitem 
teurer ais an den drei andern Orten, doch hat das
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lfd. Jahr liierin einen gewissen Ausgleich gebraeht. 
(s. S. 1319.)

Entw icklung der Ausgaben fur L ebensm ittei 
im Ruhrbezirk.

Eine Kombination der vorstehenden Tabelle mit 
der auf Seite 1247/8 uber die Lohnentwicklung im 
Bezirk e ermoglicht ein Urteil iiber die Entwick
lung der Lebenslialtung der Ruhrbergarbeiterschaft, 
soweit die Ausgaben fur Lebensmittei in Frage 
kommen (s. die graphische Darstellung auf S. 1319).

Der Lohn ist gegen 1886 in Prozenten mehr gestiegen 
ais der Aufwand fiu- Lebensmittei im Dnrchschnitt 
des Bezirks;

Jahr
a) Jahresverdienst 
eines uuterirdisch 

bcschnftigten eigentlichen 
Bergarbeiters

bj Schichtyerdienst 
eines uuterirdisch 

beschaftigten eigentlichen 
Bergarbeiters

1887 4,49 0,35
1888 10,92 1,91
1889 12,67 8,56
1890 26,69 23,49
1891 33,13 29,35
1892 23,35 23,80
1893 20,27 19,49
1894 23,03 20,82
1895 25,74 22,79
1896 37,88 29,58
1897 53,34 44,69
1898 55,61 47,87
1899 66,08 56,00
1900 77,91 66,88
1901 58,82 58,73
1902 41,74 43,30
1903 54,92 47,43
1904 59,70 56,54
1905 45,66 49,85

Tm Dnrchschnitt der Jahre 1886/95 ist (auf 1886
=  100 bezogen) der Jahreslohn 18,06, der Schicht- 
verdienst 15,23 pCt mebr gestiegen ais der Aufwand 
fiir Nahrungsmittel, fur den Durchsclmitt der letzten 
10 Jahre ergeben sich entsprechend 55,19 pCt und 
50,16 pCt.

Das Ergebnis i s t  aufierordentlich be- 
m erkensw ert; es stel 11 eine schlagende W idei— 
le g u n g  d e r  s o z i a 1 d em o k r a t  i s c h e n V e r - 
elendungstheorie dar, wie sie au f gleich b re ite r 
Grundlage noch nicht geboten worden sein 
diirfte. Wahrend sich der Aufwand fiir die benick- 
sichtigten Lebensmittei im letzten Jahre, das den 
hóchsten Preisstand in der zwanzigjiihrigen Periode 
aufweist, im Durchsclmitt des Bezirkes nur 15,90 pCt 
hoher stellt ais in 1886, ist der Jahreslohn des Hauers 
in diesem Zeitraum um 61,56 pCt gewachsen . und 
dabei ist er im letzten Jahre durcli den Stroik gewisser- 
mafien kiinstlich herabgedriickt worden. Zielit man 
den Schichtyerdienst fiir 1905 heran, so ergibt sich 
sogar eine Steigerung um 653/4 pCt. Da es nicht 
ganz einwandfrei ist, einzelne Jahre miteinander 
zu vergleichen, habe ich auch noch Durchschnitte 
einer Reihe von Jahren gegeniiberzustellen fur not- 
wendig gehalten. Dadurch wird das eben Gesagte 
nur noch weiter bestatigt. Der Lebensmittelauf- 
wand ist im Durchsclmitt der letzten 10 Jahre 
im Yergleich mit dem vorhergegangenen Dezennium 
nur um 3,24 pCt gestiegen, der Jahresverdienst 
eines Hauers dagegen um 32,70 pCt, mithin hat 
sich in dieser Zeit seine Lebenshaltung um fast ein Drittel 
yerbessert- Am gunstigsten war seine wirtschaftliche 
Lage im Jahre 1900, wo sein Jahreslohn 87,74 pCt 
uber dem Niveau von 1886 stand, wahrend seine 
Nahrung nur einen Mehraufwand von 9,83 pCt er-
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Lolin und  L e b e n sm itte la u fw a n d  d e r R u lir- 
b e r g a r b e i te r .

forderte. Die Piepersche Behauptung, da 15 in der 
letzten Aufschwungsperiode mindestens in demselben 
Grade, wie die Lohne stiegen, auch die Lebens- 
haltung teuerer geworden sei, erscheint nach der 
Tabelle mithin, soweit der Aufwand fur Łebensmittel 
in Frage kommt, ais yollig haltlos. Es stieg 
(immer auf 1886 bezogen): der Jahreslohn des Hauerś 
von 1895 bis 1900 um mehr ais 56 pOt, die Aus- 
gaben fur Łebensmittel dagegen nur um 4,20 pCt. 
Die Jahre 1896 und 1897 verzeichnen sogar einen 
nicht unerheblichen Riickgang des Aufwandes fiir Lebens- 
mittel, welcher erst in den beiden Folgejahren starker 
zunahm und zwar um 4,69 und 1,80 pCt, wahrend der

Jahreslohn gleiclizeitig um 10,49 und 14,74 pCt stieg. 
Die Steigerung des Aufwandes setzte sieli auch in den 
Jaliren 1901 und 1902 fort, welche im Zeicheu des wirt- 
schaftlichen Niederganges standen und daher den Arbei
tern sehr betrachtliche Lohnherabsetzungen brachten. 
Dagegen waren ilinen die Jahre 1903 und 1,904 wieder 
giinstig, insofern sie bei einer Zunahme des Lohnes um 
11,44 und 0,47 pCt eine um 1,74 pCt und 4,31 pCt 
geringere Ausgabe fiir Łebensmittel erforderten. Das 
letzte Jahr zeigt dann ganz ungewOhnliche Preis- 
verhaltnisse, infolge dereń die Aufwandzahl von 107,16 
auf 115,90 stieg. Da gleiclizeitig die entsprechende 
Lohnziffer von 166,86 auf 161,56 zuruckging (der 
Schichtlohn stieg jedoch von 163,70 auf 165,75), so 
mufite dies eine erhebliche Verschlechterung in der 
Lage unserer Belegschaft bedeuten, die sie sich, 
soweit sie aus dem durch den Streik verursacliten Lohn- 
ausfall herruhrt, allerdings selbst zuzuschreiben hat.

Die Erwartung, dafi der holie Stand der Lebens- 
mittelpreise des letzten Jahreą niclit von langer Dauer 
sein werde, hat sieli leider nicht erfiillt. Unter Zugrunde- 
legung der bereits voroffentlichten Preise fur die ersten 
6 Monate des lfd. Jahres ergeben sich im Durchschnitt 
dieses Zeitraums die folgenden nach der angegebenen 
Methode errechneten Aufwandziffern (auf 1886 =  100 
bezogen), denen die entsprechenden Ziflern fiir das letzte 
Jahr gegeiiubergestellt sind.

i Prozentuale Entwicklung der gezahlten Preise fiu- 
| die wiehtigsten Łebensmittel unter Berucksichtigung 

ihres Anteils ani Verbrauch im Arbeiterhaushalfc in 
Jahr || . den -Marktorteu

Dortmund Bochum Witten Essen Zu
sammen

1905 !
1. Halbj.

1906

Dauac

119,29

129,23 

i ist der

110,67

119,98
Lebensm

117,21

122.5S

ittelaufwi

116,63

113,83 

ind mit A

115,90

121,14

usnahme
von Essen, wo er auffiilligerweise einen Ruckgang zeigt, 
in dem 1. Halbjahr 1906 ganz erheblich gestiegen, 
am meisten in Bochum, namlich um 8,42 pCt, sodami 
in Dortmund um 8,33 pCt, hinter denen Witten mit 
einer Steigerung von 4,59 pCt einigermafien zuruck- 
bleibt. Der Riickgang in Essen belauft sich auf
2,4 pCt, im Durchschnitt des Bezirks betriigt die 
Steigerung 4,52 pCt.

Aber auch der L o li n ist in dem ersten Semester 
des lfd. Jahres g e s t ie g e n .  Infolge des Streiks 
gelit es nicht an, den Jahresdurchschnittslolm eines 
Hauers in 1905 dem Lohn im ersten Halbjahr 1906 
gegenuber zu stellen, es lasscn sich vielmehr nur die 
Schichtlohne in beiden Zeitriiumen vergleichen. Es 
stellte sich der Schichtlohn des Hauers im ersten Halb
jahr 1906 auf 5,08 Jl gegen 4,84 Jl im Durchschnitt 
dos Vorjahres. Die Steigerung betriigt4,96 pCt und iiber- 
trifft die Zunahme des Lebensmittelaufwandes um fast
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'/2 pCt. Es ist mithin unzulassig, von einer Ver- 
schlechterung der Lebenshaltung der Ruhrbergarbeiter- 
schaft im ersten Halbjahr 1906 zu sprechen. Im dritten 
Vierteljahr siud allerdings, soweit die bis jetzt ver- 
5ffentlichten Nachweisungen fiir Juli und August ein 
Urteil ermoglichen, die Lebensmittelpreise weiter ge
stiegen Diese Steigerung ist aber durch die gleiclizeitige 
betrachtliche Zunahme des Schichtverdienstes, die uber- 
einstimmend von allen Zechen gemeldet wird, mehr ais 
ausgegliclien worden.

Obrigens ist die Steigerung der Lebensmittelpreise 
fiir die Belegschaft unseres Bezirks von wesentlich 
geringerer Bedeutung ais fur den Berlin er Arbeiter, 
dessen Haushaltungsbudget wir unseren Betrachtungen 
zugrunde gelegt liaben. Der Ruhrbergmann ist namlich 
in keineswegs zu unterschatzendem Umfange Produzent 
von Lebensmitteln in eigener Wirtschaft. Im Jahre 
1893 betrug der Anteil der Belegschaft. welcher 
Eigentum an Garten, Feld und Wiesen besafi, etwa 
10 pGt; mag er seitdem auch geringer geworden sein, 
so ist dieser Riickgang doch schwerlich erheblich, 
wenigstens ist der Anteil dor Land- uud Hausbesitzer 
in 1893 bei gleichzeitig annahernder Yerdoppelung der Bez 
lęgschaft auch nur 1,48 pCt niedriger gewesen ais in 
1S74. Sodann sind auch die Zechenhauser, in denen 1905 
37 000 Haushaltungsyorstiinde oder rd. 14 pCt der Beleg
schaft wohnten, fast durchgangig mit Gartenland, des- 
gleichen auch mit Schweine- oder Ziegenstall yerbunden. 
Vielfach geben die Zechen, die, um die Aufwendungen fiir 
Bergschiiden herabzudriicken, in steigendem Mafie zum 
Erwerb von Land schreiten, dieses aucli zu billigem 
Preise wieder an ihre Arbeiter ab. Kam schon 1893 
im Durchschnitt auf je zwei Kopfe der Gesamt- 
belegschaft der Besitz eines Stuckes Yieh (genau 0,52 
auf eine Person), wenn man Pferde (524), Rindvieh 
(8210), Ziegen (31221), Schweine (38017) und Schafe 
(885) nach der Stuckzahl zusanimenrechnet, so ist dies 
Yerhaltnis imLaufe der letzten 13 Jahre, in welche liaupt- 
sachlich die auch dieViehhaltungder Belegschaft fordernde 
Wohnungspolitik der Zechen fallt, sicherlich elier noch 
gunstiger geworden. Bis zu einem gowissen Grade 
besteht eine Unabhiingigkeit aller dieser Wirtschaften 
von den Marktpreisen wichtiger Lcbensmittel, was auch 
z. T. den Belegschaftsmitgliedern zugute kommen diirfte, 
die solchen Haushaltungen ais Kostgiinger angehoren.

Die vorstehenden Ausfiihrungen iiber die Ent
wicklung der Lebenshaltung der Ruhrbergarbeiterschaft 
leiden darunter, dafi auf die darin berucksichtigten 
Ausgabearten nur 411,3 °/no des Gesamtaufwandes und 
3/i der Ausgaben fur Lebensmittel entfallen, sie 
geben also nur ein sehr unvollstandiges Bild; der 
Mangel an amtlich ermittelten Preisangaben gestattet 
jedoch nicht weiter zu greifen. Um gleichwohl zu einer 
gewissen Yollstandigkeit zu kommen, blieb mir nichts 
anderes ubrig, ais fiir die folgenden wei teren Ausgabearten,

welche in dem angozogencn Berliner Haushaltungsbudget 
mit den nachstehenden Betragen (Tausendstel der Gesamt- 
ausgabcn) aufgefiihrt sind: Milch 47,1, Bier 30,9, Brannt- 
wein 4,2, Trinken im Wirtshause 32,5, Zucker 16,7, 
Kleider, Schuhe 60, Beleuchtung 11,5, Heizung 32,4, 
Wohnung 167, durch Anfrage bei Essener Firmen oder 
auf anderem Wege einen Anhaltspunkt zur Beurteilung 
der yeriinderten Ausgabehohe zu erlangen.

Uber den Milchpreis teilt ein grofier Yer- 
braucher mit, dafi er bei direktem Bezuge vonBauern 
seit 1886 denselben Preis bezahlt hat. Ein anderer 
berichtet, dafi der Literpreis seit 1886 bis vor zwei 
Jahren im Sommer 16 und im Winter 18 Pfg be
tragen liabe. Seitdem stehe er um 2 Pfg hoher.

Nach Ang.iben einer Essener Grofibrauerei ist in 
der angegebenen Zeit in den Wirtschaften Weifibier 
in y4-Litergl;isern und Braunbier in 1/3 — Yj-Liter- 
glasern zu 10 Pfg yerabreicht worden. Am Schalter 
war der Preis fur 1 Liter Weifibier 30 und fiir ILiter 
Braunbier 20 Pfg. In den sogenannten Stehbierhallen 
wurde das Glas Bier vou 1/i Liter Inlialt zu 5 Pfg 
ausgeschenkt.

Fiir die vorzugsweise verbrauchte bessere B rannt- 
weinsorte wurde nacli Mitteilung einer Branntwein- 
brennerei in dem angefiihrten Zeitraum JO  1,20 und fflr 
eine geringere 1 JO  im Ausschank erzielt. Im weitaus 
grofiten Teil des Bezirks wurden indes diese Preise 
nicht erreicht. Man erzielte dort nur 1 JO  und
80 Pfg, sodafi sieli ein Durchschnitt fur das ganze 
Gebiet von etwa 1 JO  ergibt.

Die Ausgaben fur Zucker waren nach den Preisen 
der Kruppschen Konsumanstalt im Durchschnitt der 
Jahre 1893 bis 1905 gegen 1886 bis 1892 um
12 pCt niedriger. Es betrug der Preis fiir Raflinade 
in dem erstgenannten Zeitraum 57 Pfg fur 1 kg, 
in dem fruheren 65 Pfg.

Uber die Entwicklung der Ausgaben fur K leidung 
und S cli uli o unterrichten die folgenden, ilirem wesent- 
lichen Inhalte nach wiedergegebenen Mitteilungen 
zweier einschliigiger Firmen.

Kleidung:
Der Bergmann kauft da, wo eine sparsame und 

haushalterische Hausfrau waltet, seine besseren Anzuge 
in der Pn.-iślage von 40—50 J l , nicht nur in den 
letzten Jahren, sondern schon seit 1886 und friiher. 
Ein grofier Prozentsatz dieser Leute yersteht es aber 
nicht, mit dem Gelde zu wirtschaften. Diese Leute 
kaufen heute nur billige Anzuge, die naturlich aucli 
nicht von so grofier Haltbarkeit sind, im Preise vou 
15—25 JO , Fur die Arbeit kauft der Bergmann 
Drellanziige von 3 — 4 JO, Grubenhemden von 1,20 bis 
1,80 J l  und triigt zur Arbeit meist seine abgelegten 
Anzuge und, wenn diese nicht reichen, baumwollene und 
halbwollene Hosen und Joppen, welche zusammen 
6—7 Jt kosten. Von 1886 bis heute hat sich dies
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wenig geandert. Jedocli hat sich der Geschmack der 
Leute in den letzten Jahren bedeutend geandert, sodaG 
sie heute nur noch moderne Muster kaufen, walirend 
sie in den friilieren Jahren weniger Wert darauf 
lcgten. Uber Frauen- und Kinderkleider laBt sich im 
allgemeinen dasselbe sagen.

Schu be:
Es kommen zunachst folgende Artikel in Frage, 

welche nur von Berglouten gebraucht werden:
Nr. 1: Niedrige Schnallenschulie mit Nageln, la. 

Qualitiit. Dieser Schuh ist vom Jahre 188C bisEnde 
1905 mit 4 JL yerkauft worden. Erst seit dem rapiden 
Aufschlag des Leders am Anfang dieses Jahres ist dieser 
Artikel bis auf Jl 4,40 gestiegen.

Nr. 2: Hoher Rindleder-Schnurschuh mit Nageln, 
la. Qualitiit. Dieser Schuh kostete in dem Zeitraum 
von 1886 bis Ende 1905 5 J l .  Ebenfalls erst seit 
dcm Aufschlage des Leders am Anfang dieses Jahres 
ist dieser Artikel bis auf Jl 5,40 gestiegen. Das 
gleiche Verhaltnis zeigen die Rindleder-Stiefel, welche 
im Schacht oder an nassen Orten getragen werden und 
von 1886 bis Endo 1905 je nach Hohe 7 Jl bis 10 Jl 
Icosteten, jetzt nach dem Lederaufschlag Jl 7,50—10,50.

Fiir die Haushaltungen der Bergleute ist mit wenigen 
Ausnahmen in Kinderstiefeln in Preisen und Anspruchen 
seit dem Jahre 1886 bis heute kein Wechsel ein- 
getreten.

Es werden angelegt
fiir Kinder von 1—3 Jahren Jl 1,— bis Jl 2,50
» ;> » 4 5 „ „ 2,50 „ „ 3,50
» » » 6 12 „ „ 2,80 „ „ 5,60
Der grdBte Bedarf erstreckt sich auf die Preislage 

von JC  2,50 fur 4—5jahrige und JC  2,80 bis J l  4,50 
fur 6—12jahrige Kinder. Die Preise sind seit 20 Jahren 
unyeriindert. Fiir verheirateto Frauen von Bergleuten 
sind die Anspruche und Preise die gleiehen geblieben. 
Ein Teil triigt Halbschuhe im Preise von 4 Jl, ein 
Teil hohe Stiefel im Preise von 5—7 J l .  Besonders 
die Preislage von JL 5,50, in weicher seit vielen 
Jahren dieselbe Qualitat geliefert wird, erfreut sich der 
grofiten Beliebtheit. Ebenso ist fur verheiratcte Miinner 
keine Steigerung in Anspruchen und Preisen zu be- 
merken. Dio Preise fur Sonntags-Stiefel schwanken 
zwischen 5 JL und JL 9,50, es werden besonders 
seit 20 Jahren dio Preislagen 6, 8 und 9 Jl begehrt. 
Jungę unverheiratetoBergleute gehen in ihren Anspruchen 
etwas hoher und legen 10—14 JC  fur ihre Stiefel an. 
In diesem Rahmen sind die Preislagen von 10 und 11 J i  

die meist rerlangten.
Der Aufwand fur B e le u c h tu n g sz w e c k e  hat, 

wenn man die Preise der Kruppschen Konsumanstalt 
zugrunde legt, in 1893 bis 1905 gegen 1886 bis 1892

keine Yeranderurig erfahren. Der Preis fur 1 Liter 
Petroleum betrug in beiden Zeitraumen im Durchschnitt 
18 Pfg.

Die Ausgaben fur H o i z u n g durften im Laufe der 
letzten 20 Jahre boim Ruhrbergarbeiter im ganzen 
wohl eine kleine Erholiung erfahren haben, da eino 
Reihe von Zechen den Preis, zu dem die Deputat- 
kolilen an die Belegschaftsmitglicder abgegeben wurden, 
erhoht hat. Innnerhin ist der Abgabopreis der Deputat- 
kohlen mit 5 —7,20 JC  fiir die Tonne sehr niedrig und 
die dem verheirateten Belogschaftsmitglied durch- 
schnittlich zustehende Bezugsmenge von 4, 5—6 t im 
Jahr so groB, daB sie seinen Bedarf mehr ais aus- 
reichend deckt. Fur 30 J l , die er fur Deputatkohle 
etwa ausgibt, 'erlialt er 50 D.-Z., wahrend unser Berliner 
Arbeiter fiir 45 JC , die er im Durchschnitt fiir Heizungs- 
zwecke aufwendet, noch nicht 25 D.-Z. Braunkohlen- 
briketts und weit weniger ais 20 D.-Z. oberschlesische 
Nufikohle beziehen kann.

MitgroBeren Posten sind in dem Berliner Budget noch 
die Ausgaben fur Handwerkszeug (4,7 % 0) und fur 
dieZwecke dersozialen Y ersiclierung (24,60 %o) auf’ 
gefuhrt. Fiir den Rulirbergmann bleiben sie dagegen 
bei unserer Berechnung vollig auBer Betracht, da allo 
ihm hierfiir in Ansatz gebrachten Aufwendungen schon 
von dem ihm ausgezahlten Lohne, der ein Nettolohn ist, 
in Abzug gebracht sind.

Die Ausgaben fur Bader, welche in unserem Beispielo
5,5 ° / 00 erfordern, stellen sich vermutlich im Haushalte 
des Ruhrbergarbeiters niedriger; mit dem alltiiglich 
nach der Schicht genommenen Bade in der Zechen- 
kaue, einer Einrichtung, die vor 20 Jahren noch nicht wie 
heute allgemein war, durfte seinem eigenen Reinlichkeits- 
bedurfnis Genuge getan sein und fur seine Familie 
gestattet der reichliche Kohlenvorrat ohne Estraausgabe 
die Beschaffuug von warmem Wasser.

Die Aufwendungen fur Verkehr diirften fiir den 
Ruhrbergarbeiter im ganzen wesentlicli geringer sein 
ais fiir den GroBstadtarbeiter, den wir dafur alljahrlich 
mit rd. 20 JC  (13,4%„ der Gesamtausgaben) belastet 
sehen. Ob sie fiir ersteren im Laufe der Jahre ge
stiegen sind, entzieht sich der Feststellung. Die Zechen- 
stillegungen der letzten Jahre mogen fur die an ihrem 
alten Wohnort verbliebenen Belegschaftsmitglicder in 
einem gewissen Umfangę in dieser Richtung gewirkt 
haben; umgekehrt mussen die zahlreichen Kolonie- 
grundungen im direkten AnschluB an die Werke eine 
Verminderung dieses Angabepostens herbeigefuhrt haben.

Auch dieBedeutung der gestiegenen Mieten auf 
die Lebenshaltung der Belegschaft wird yielfach iiber- 
schatzt.
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V6llig unberuhrt davon geblieben sind zunachst 
die Hausbesitzer unter der Belegschaft, ja diese 
werden, soweit sie Mioter bei sieli aufnehmen, auf 
Kosten solcher direkt VorteiI von der Steigerung 
der Mieten gehabt haben. Yon Taeglichsbeck wird 
die Zahl der Hausbesitzer fiir 1893 auf 10,07 pClt der 
Belegschaft angegeben. Hundt schatzt ihren Anteil 
fur 1900 auf 9,4 pCt. Ich werde nicht weit von der 
Wirklichkeit bleiben, wenn ich sie fur 1905 mit 9 pCt 
der Gesamtbelegschaft ansetze.

Des weiteren sind von der Steigerung der Mieten 
uberhaupt nicht oder nicht in nennenswertem Mafie die 
iu Zechenhausern wohnenden Belegschaftsmitglieder 
betroffen worden, wobei noch besonders zu betonen 
ist, dafi die Zechenwohnungen fast durchgehends zu 
einem um 25 bis 50 pCt niedrigeren Preise ais sonstige 
gleiehwertige Privatwohnungen vermietet worden. Nach 
einer mir von den drei groBten Gesellschaften des 
Bezirks erteilten Auskunft haben diese ihre Mietsatze 
seit 1886 nur in einzelnen Fallen ganz geringfiigig 
erlioht. Ein Gleiches diirfte von der Mehrzabl der 
Gesellschaften in unserm Revier gelten. In 1893 
wohnten 10 525 Haushaltungsvorstande oder 6,75 pCt 
der Gesamtbelegschaft in Zeclienwohnungen. In 1900 
waren es 26 245 =  11,62 pCt der Gesamtbelegschaft. 
Nimmt man nuu an, das im letzten Jahrfunft sich die 
Zahl der Workswolmungen im gleichen Verhaltnis 
vermehrt hat, wie in der Periode 1894 bis 1900, d. h. 
um jahrlicli 2 190, so standen am SchluB des letzten 
Jahres fur 37 200 Haushaltungsvorstande - Zechen- 
wohnungenzur Verfiigung. Zusammen kann man fiir 1905 
die Zahl der Hausbesitzer unter der Belegschaft und der

Haushaltungsvorstande in Zechenwohnungen mit mehr 
ais 60000 annehmen. Die Anzahl der bei diesen beiden 
Kategorien wohnenden nnd im Bergbau tiitigen Sohne 
laBt sich unter Anlelmung an das Ergebnis einer von 
Taeglichsbeck veranstalteten Umfrage vom J^lire 1895 
fur 1905 auf 17 700 schatzen. Der Anteil dei 
Belegschaftsmitglieder, fiir welche eine Mietsteigerung 
im wesentlichen oline Belang war, an der Gesamt
belegschaft berechnet sich mithin fiir das letzte Jahr 
auf 29 pCt. Auch fur die andern bei ihren Eltern 
wohnenden Bergleute, abzuglich der eben Genannten, 
durfte dio Mietsteigerung nicht zu ihrer vollen Be
deutung gekommen sein, da sie sich jedesmal auf 
mehrere Schultern yerteilen konnte. Taeglichsbeck 
gibt die Gesamtzahl der bei ihren Eltern wohnenden 
unyerlieirateten Bergleute auf 21,99 pCt der Belegschaft 
an. .Fur 1900 ist ihre Zahl, wenn man das glciche 
Yerhaltnjl zur Gesamtbelegschaft wio 1893 annimmt, 
auf rS. 50 000 und fiir 1905 auf annahernd 60 000 zu 
schatzen. Nach dem erforderlichen Abzug bleibt also fiir 
das letzte Jahr eine weitere Zahl von Haussohnen iibrig, die 
keineswegs die vollo Schwere der Mietsteigerung tragen.

Wenn schlieBlich noch festgestellt wird, daB die 
Einlieger in Zechenhausern, dereń Zahl in die Tausende 
geht, vielfach in der gleichen Lage sind, so durfte 
nachgerade dio Bedeutung der Erhohung der Mieten 
im Ruhrreyier fur die Belegschaften unseres Stein- 
kohlenbergbaus auf ihr wirkliches MaB zuriickgefiilirt 
sein.

Die Zahlenangaben der vorstehenden Ausfiihrungen 
sind ubersichtlich in der folgenden Tabelle zusammen- 
gestellt.

1!
1893 1900 1905

19Ó5
pCt der 
Gesamt

belegschaft

1. Hausbesitzer unter der Belegschaft...............................................
2. Haushaltui)gsvorstiindo in Zechcuwoliimngen................................
3. Im Bergbau tatige Solino vou 1 uud 2 .................. .....................
■1. Bei ihren Eltern wohnendo Bergleute abzuglich der unter 3 . . . 
5. Einlieger in Zechenhausern.............................................................

15G96 
10 525 

7 561*) 
26 722*) 
3 997*)

21 235 *) 
26 245 
13 692 *) 
35 974 *) 
9 966 *)

24102 *) 
37 200 *) 
17 678 *) 
41 197*) 
14 126*)

9,00 
13,89 
6,60 

15 38 
5,27

Insgesamt
Gesamtbelegschaft

64 301 
155 934

107 112 
225 907

154 303 
267 798

50,14

*) geschatzt.

Sodami ist aber nicht auBer Acht zu lassen, daB der 
um mehr ais 60 pCt hohere Stand des Jahreslohnes 
auch einen entsprechend groBeren Mietaufwand gestattet, 
ohne daB deshalb die Befriedigung anderer Bedurfnisse 
gegenfiber 1886 zu leideu hatte. Es darf aber ais voll- 
standig ausge^chlossen gelten, yon Einzelfallen ab
gesehen, daB die Mieten in den letzten 20 Jahren 60 
und mehr Prozent gestiegen sind. ZahlenmaBige

Unterlagen fiir die Entwicklung der Mieten in dieser 
Zeit in grófierer Menge zu gewinnen, sodaB sich ver~r 
allgemeinernde Schliisse daraus zielien lassen, ist sehe 
schwierig. Immerhin ermoglicht die nachfolgend 
Zusammenstellung, welche mir die Yerwaltung der 
Zeche Hercules freundlichst zur Yerfugung gestellt hat, 
ein Urteil.
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Yon don A rbcitern der Zeclie Hercules gezahlte 
M ieten in Essen und Y ororten.

Zahl Mietpreise Mietstei-
der Eiiume im Jahre JL im Jahre JL gerung y. H-
2 part. 1887 120 1899 156 3 0 ,-
3 „ 1894 225 1905 267 18,67
2 1894 180 1905 204 13,33
2 „ 1894 150 1905 180 20 —
4 ■ « 1894 348 1905 384 10,34
9 » 1885 108 1900 150 38,89

• 3 „ 1885 128 1900 180 40,63
3 „ 1886 180 1905 270 50,—
3 Dachz. 1892 126 1905 162 28,57
3 part. 1888 168 1905 264 57,14
3 1. Et. 1894 240 1905 330 37,50

Durchschnitt 179.4 231,5 29,09

Dio Tabelle bestatigfc die Annahme von der er- 
heblichen Stęigerung der Mieten in den letzten 20 
Jaliren, in einem Palle erreicht sie mit 57,14 pCt 
fast die Erhohung des Lohnes, im Durchschnitt bleibt 
sie jedoch hinter dessen Zunahmo um mehr ais die 
Halfte zuruck. Ob man fur die ubrigen groBen Stadte 
des Euhrreviers eine ąhnliche Erhohung der Mieten 
annehmen darf, mag dahingestellt bleiben, keineswegs 
aber ist- dies auch fiir die Landbezirke zuliissig. Die 
starko Anziehungskraft, welche die Stadte auf die 
Arbeiter ausiibon, fuhrt dort zu einer Verteuerung 
der Mieten, die um so bedeutender ist, ais der 
reic.hliche Zug von Arbeitern nach den Stadten die 
dortigen Zechen der Notwendigkeit enthebt, Arbeiter- 
wohnungen zu erbauen, wodurch sonst die Preise auf dem 
Wohnungsmarkt in angemessenen Grenzen gehalten 
werden. Dagegen hat die umfangreiche Errichlnng 
von Zechenwohnungen in den Landbezirlcen des Reviers 
der Erhohung des Mietsniveaus zweifellos entgegen- 
gewirkt, da die niedrigen Siitze der Zechenwohnungen 
auch die Mieten in Privatwolmungen nicht unbeeinfluGt 
lassen konnten.

Eine langere Darlegung erfordert noch die Ent- 
wicklung der Ausgaben fur S tenem , die in dem Berliner 
Budget mit dem niedrigen Satze von 9n/ooi also '}e‘ 
dem Einkommen von 1500 Jl mit 13,5 ji  figurieren, 
wogegen man bei diesem Einkommen schon allein einen 
Betrag an staatlicher Einkommensteuer yon 16 Jl er- 
warten sollte.

Pieper leitet auch aus einer angeblichen Erhohung 
der Steuerlast eine relativc Verschlechterung der Lage 
des Ruhrbergarbeiters ab. Dabei ist es ihm gar niclit 
in den Sinn gekommen, die allerdings auf jeder Bierbank 
bis zum UberdruB wiederholte Beliauptung yom stiindigen 
Steigen der Steuern auf ihre Berechtigung zu unter- 
suchen; er hat yielmehr dieses Bierbankaxiom ohne 
weiteres ais wissenschaftlicli festgestellte Tatsache gelten

lassen. Sehen wir nun zu, wie es sich damit in 
Wirklichkeit verhalt.

An direkten Steuern liat der yermogenslose Hand- 
arbeiter die staatliche Einkommensteuer und die in den 
Gemeinden dazu erhobenen Zuschlage zu entrichten; 
die Kirchensteuer mag hier unberucksichtigt bleiben. 
Bis zur Micjuelschen Steuerreform bestand in PreuBen 
die Klassensteuer, welclie in ihren beiden untersten 
Stufen Einkommen von 420 bis 660 Jl mit 3 Jl und 
solche von 660 bis 900 Jl mit 6 . /i zur Steuer lieran- 
zog. Diese beiden Stufen wurden am 1. April 1883 
aufgehoben. Die sodami bis 1891 gultigen Klassen- 
steuersatze sind in der folgenden Tabelle in Gegeniiber- 
stellung mit den yon da ab an ihre Stelle getretenen 
Einkommensteuersatzen aufgefuhrt.

Die Steuersatze betragen bei einem Jalires- 
einkommen von

Klassensteuer (bis 1801): Einkommensteuer (seit 1891):
900 his 1050 JL 9 J t 900 his 1050 JL 0 JL

1050 „ 1200 n 12 „ 1050 n 1200 „ 9 „
1200 „ 1350 18 „ 1200 „ 1350 , 12 „
1350 „ 1500 n 24 „ 1350 » 1500 „ 16 .1500 „ 1050 n 30 . 1500 „ 1050 , 21 „

Die Miąuelsche Beforrn brachte, wie ersichtlich, 
den unteren Steuerstufen eine erhebliche Entlastung. 
Der Ruhrbergmann mit einem Einkommen von 1350 
bis 1500 Jl, der his daajn 24 Jl an Klassensteuer zu 
entrichten hatte, bezahlte kunftighin nur noch 16 Jl 
an Einkommensteuer.

Da die Heranzieliung des Handarbeiters zur Deckung 
des Steuerbedarfs der Gemeinden in der Form von 
Zuschliigen zur staatlichen Einkommen- (bis 1891 
Klassen)-Steuer erfolgt, so wurde mit der Herabsetzung 
der staatlichen Steuersatze seine Lage auch in der 
Kommunalbesteuerung wesentlich giinstiger. Nelimen 
wir an, der Zuschlag habe vor und nach der Reform 
200 pCt betragen, so ergibt sich fur ein Einkommen 
von 1500 Jt im ersten Falle ein Staats- und 
Kommunalsteuerbetrag von 72, im letzten Falle dagegen 
yon 48 Jt.

Naturlich konnte eine Erhohung der Gemeindestouer- 
zuschlage zur Einkommensteuer diese Besserstellung 
des Arbeiterstandes in steuerlicher Beziehung wieder 
ganz oder zum Teil aufheben. Entgegen der land- 
laufigen Meinung ist jedoch im rheinisch-westfalischen 
Kohlenbezirk eine solche Erhohung nicht eingetreten, 
oder doch wenigstens nicht ais eine allgemeine Er- 
scheinung anzusprechen. Der Freundlichkeit ver- 
schiedener Stadt- und Gemeindeyerwaltunji n, an die 
ich mich in dieser Frage gewandt habe, yerdanke ich 
Angaben uber die Entwicklung der Zuschlago zur 
Einkommensteuer in diesen Gemeinden, welche an der 
Hand der Berichte der Handelskammer zu Dortmund 
noch vervollstandigt und in der folgenden Tabelle zu- 
sammengestellt sind.
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Gemeindesteuer-Zuschlage zur Einkommensteuer in pCt
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1886 250 ■350?) . 250 260 280 265 ” 155“ 2 ! 5 400 400 196
1887 260 3403) . 285 28S 320 240 185 250 400 400 222
1S88 260 300 . 300 275 340 255 190 285 400 400 222
1889 250 275 300 275 270 250 170 185 '  360 450 216
1890 240 250 300 260 240 200 180 180 360 450 230
1891 290 225 . 275 260 220 175 150 160 350 400 220
1892 215 190 175 300 3Ó0 200 240 140 160 130 160 270 230 180
1893 200 200 175 280 200-2754) 200 220 180 160 100 180 220 180 230
1894 200 225 175 270 150-2505] 200 200 , 200 - 200 .175 220 240 150 300
1895 140 175 150 200 140 150 133Vs 158 175 160 185 245 125 300 bezw. 250
1896 150 190 150 180 140 160 150 125 158 185 140 150 310 120 250
1897 140 175 150 170 140 160 150 125 150 175 140 150 200 130 220
1898 158 175 180 185 140 180 150 125 150 175 140 155 200 140 220
1899 160 175 200 185 175 180 150 125 140 175 140 155 190 156 220
1900
1901

160
160

180
170

200
180

200
200

170
170

200
200

150
150

110
125

130
120 185 160 205

180
200

170
180

240
250

1902 160 175 200 . 170 200 150 125 120 200 160 205 185 180 250
1903 160 210 200 170 200 150 160 130 200 170 190 185 180 250
1904 ’ ) 215 200 170 200 150 185 160 200 170 200 185 160 270
1905 215 200 . 170 200 150 195 190 200 200 210 190 180 300
1906 *) 215 200 . 200 150 207 190 .

Durch-
schnitt

1886/90 252 303 287 272 290 242 176 229 384 420 217
1891/98 187 194 . 191 188 , 170 176 142 170 254 184 241
1899/06 

bezw, 05 194 198 150 148 193 167 194 188 172 254

’) Seit 1904 sind die Schulsteuern auf den Kommnnaletat 
Obornommon; der Zuschlag betrug 1904—1906: 195, 200 und 
200 pCt.

2) 1. Stufe 300 pCt
3) 1. und 2. Stufo 300 pCt.
■*) Einkommen bis 3 000 JL =  200 pCt

Die Zusammenstellung liiBt in allen Gemeinden, 
mit Ausnahme yon Essen und Gelsenkirchen, wo die 
entgegćngesetzte Entwicklung in erster Linie auf die 
Eingemeindungspolitik dieser Stiidte zuriickzuftihren sein 
diirfte, und Barop einen erheblichen Ruckgang der

Einkommen von 
» »
» »>
„ bis
„ von

3 000- 7 500 JL =225 pCt 
7 500-20 00 ) „ =250 „

20 000 JL ab „ =275 ,.
3 000 „ =150 „

3 000-15 000 „ =200 „
15 000 JL ab -tt250 „

Znschliige in 1899/06 gegen 1886/90 ersehen, der in 
seiner praktischen Bedeutung am besten durch das 
foigende Beispiel illustriert wird. Es waren zu zalilen bei 
einem Einkommen von 1500 Jt an Staatseinkommen- 
bezw. Klassensteuern (a) und Gemeindezuschlag (b) Jl in

Dortmund *)

1886 . . 
1906 . . 
1886/1890 
1891/1898 
1899/1906

a
24
16
24
16
16

b
60
25.60 
60,4S 
29,92
25.60

zusammen
84
41.60 
84,48 
45,92
41.60

a
24
16
24
16
16

Witten 
b zusammen

84
34,40
72,72
31.04
31.04

108
50,40
96,72
47.04
47.04

a
24
16
24
16
16

Altenessen Carnap
b zusammen a b zusammen

60 84 24 62,40 86,40
32 48 16 24 40
68,88 92,88 24 65,28 89,28
30,56 46,56 16 30,08 46,1-8
31,68 47,68 16 24 40

>) Fiir 1904, 1905 und 1906 ist der 
obiger Tabelle.

gleiche Zuschlag zur Einkommonsteuer angenommen wie fiir 1903; s. Anm.1) zu

Im Durchschnitt der letzten 8 Jahre ergibt sich 
gegenuber dem Zeitraum von 1886 bis 1890 ein 
Minderaufwand an Steuern fiir Dortmund yon 42,88 Jl, 
fur Witten yon 49,68 Jl. fiir Altenessen von 
45,20 Jl, fur Carnap von 49,28 betragt Jl. Das sind 
Betrage, die im Arbeiterhaushalte sieherlich ins 
Gowiclit fallen.

Hier ist allerdings die Einschrankung zu machen, 
daG die ganze Berechnung insofern nur akaderaischen 
Wert beanspruchen kann, ais darin die Steuerbetriige

festgestellt sind, zu dereń Bezahlung der Bergarbeiter 
auf Grund des Gesetzes verpflichtet gewesen ware, nicht 
aber die Abgaben, die er wirklich bezahlt hat. Es ist 
anzunehmen, daG diese hinter ersteren erheblich 
zuruckgeblieben sind, infolgedessen kann naturlich auch 
nicht von einer tatsiichlichen Erleichterung der Steuer- 
last in dem angegebenen Umfange gesprochen werden, 
doch ist die Annahme berechtigt, daG auf dasselbe 
Einkommen iu dem zwanzigjahrigen Zeitraum die 
Steuern zum mindesten nicht gestiegen sind, wahrend 
naturlich die Steigerung seines Einkommeus auch fiir
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den Bergmann das Aufrucken in hóhere Steuerstufen 
zur Folgo geliabt haben wird.

Ais Ergebnis moiner Ausfuhruugen iiber die Entwick
lung der Lebenshaltung der Ruhrbergarbeiterschaft ist 
festzuhalten, daG sich der zahlenmajfig festgestellte 
Aufwand fur Lebensmittel in dem letzten Jahre und 
dem 1. Semester des Ifd. Jahres zwar erlieblich ge- 
steigert, im Durchschnitt des letzten Dezenniums gegen 
das vorhergehende Jahrzehnt aber nur um 3,24 pCt 
erhoht hat. Die andern von mir behandelton Ausgabe- 
posten zeigen mit Ausnahme des Mietaufwandes meist 
keine oder nur eine geringfugige Steigerung. Die be- 
trachtliche Erhohnng der Miete ist eine unbestreitbare 
Tatsache, die jedoch durch eine Eeihe von Umstilnden, 
insbesondore durch den umfassenden WohnUngsbau der

Zechen nicht zu ihrer vollen Wirkung gelangt ist. 
Kann sonacli auch nicht in Abrede gestellt werden, 
daG das Leben im Ruhrrerier teurer geworden ist — 
wennschon lange nicht in dem vielfach angenommenen 
Umfange, — so hat doch die Steigerung der LOhne 
unserer Bergarbeiter, welclie (gemeint sind die Hauer) 
in 1896/05 33 pCt mehr verdient haben ais in dem 
Jahrzehnt 1886/95 und im laufenden Jahre annahernd 
das Lohnniveau von 1900 erreichen durften, hier nicht 
nur einen vollen Ausgleich geschaffen, sondern auch 
noch einen UberschuG gelassen, der eine erhebliche 
Yerbesserung in der Lebenshaltung unsrer Belegschaften 
bedeutet. Bestatigt wird dieses Ergebnis auch durch 
die Zunahme der Sparkraft der Bevolkerung des Ruhr- 
bezirks, woriiber die folgende Tabelle Auskunft gibt.

S p a r k a s s e n - E i n 1 a g e n 
in yersćhiedenen Orten des Ruhrbezirks in den Jahren 1898—1905.

Sparkasse in
Die Summen der Einlagen (in Mark) betrugen jedesmal am SehltiC der Jahre

1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

Bochum (Stadt u.
Amt) 28 817 879 30 961 054 32 960 393 35 061 889 36 215 473 37 885 970 41 288 779 43 109 545

Wittgn (Stadt), 
Langendreer (Amt) 17 011 073 1S 509 888 19 641 862 21 422 080 23 022 403 24 933 957 26 662 122 29 909 860

Dortmund (Stadt), 
Liltgendortmund 
(Amt),Barop(Amt) 35 449 134 37 962 230 40 405 116 44 831829 47 129 603 49 590 205 53 522 528 56 581 125

Golsonk., einschl. 
Schalke, Uecken- 
dorf (Stadt), 
Wattenscheid 
(Stadt u. Amt) 2G 936 789 29 513 724 33 640 353 39 660 230 44 800 488 48 556 753 52 806 724 56 664 190

Unna, Kamen (Stadt 
u. Amt), Łunen 
(Stadt U. Amt — 
Kirchderne —) 32 817 672 34 443 018 36 026 070 38497 314 40 953 355 43 781 804 47 551 160 49 909 681

Ilerńe (Amt), Castrop 
(Stadt) 10388 004 11 417 361 12 439 793 13 183 603 13 290 217 14 274 102 15 839 390 17 427 431

Hattingen fStadt u. 
Amt — AYinz —), 
Hasslinghauseu 
(Amt), Sproękhoveli 
(Amt) 0 854 912 7 868 957 8 628849 10 465026 12 664 057 14 715 550 16 173 074

' . '
17 478 484

Hordę (Stadt), Aplcr- 
beck (Amt) 13 534 580 14310 560 15 525 994 10 544 981 17 272 410 17 573 433 18 550 530 18 956 751

Zusammen |j 171 840 102 184 986 793 199 268 428 219 666 952 235 348 007 251 311 774 272 394 308 290 037 066

In der vorstehenden Zusammenstellung, welche von 
1898—1905 eine Zunahmo der Sparkasseneinlagen 
um 118 Mili. JL — 69 pCt ersehen laGt, sind aus- 
schlieGlich Bezirke mit starker oder vorwiegend 
bergmfinnisclier Bevolkerung berucksichtigt. Wie weit 
die aufgeffihrten Sparsummen direkt aus Bergarbeiter- 
kreisen stammen, ist nicht festzustellen; daG die 
Belegschaften und die von ihnen abhangigen Gescluifts- 
leute aber den Sparkassen erhebliche Betriige zufuhren, 
leite ich aus dem Ruckgange dos Zuwachses der Einlagen 
von 21 Mili. in 1904 auf 17,8 Mili. in 1905 ab, eine 
Erscheinung , fur die bei der Bessenmg der all
gemeinen Geschaftslage in 1905 gegeniiber dem Vor- 
jahre eine Erklarung nur in der durch den Streik be-

wirkten Abnahme der Sparkraft der Ruhrbergarbeiter
schaft und der auf sie angewiesenen Geschaftswelt zu 
finden ist.

Ich bin am Schlusse, da erscheint es angezeigt, 
das Ergebnis meiner Darlegungen, deren Zusammen- 
liang bei der Yerteilung auf mehrere Nummern dieser 
Zeitschrift gelitten haben mag, noch einmal kurz zu- 
sammenzufassen. Ich brauche wohl nicht besonders 
heiworzuheben, daG die Feststellung des Plagiats des 
Herm Le IIoc nur nebensachliche Bedeutung haben 
sollte, wennschon es nicht vollig gleichgultig sein 
kann, daG die Verhiiltnisse unseres Bezirkes dem 
Auslande in einem ganz falschen Lichte dargestellt
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werden. Ebenso galt es, in Herrn Dr. P ieper nur 
den Vertreter einer „wissenschaftlichen" Richtung zu 
treffen, dereń Arbeitsweise nachgerade hinreichend 
charakterisiert erscheint.

Im ubrigen glaube icli gezeigt zu liaben, daB die er- 
orterten Angri ffe gegen die a rn tlich eŁ o lin sta tis tik  
unbegrundet sind, womit aucli dor Ęinwand, die 
Steigerung der Lohne sei nur rechmingsmiiBig und 
bernhe zum z. T. auf Mehrarbeit, in sich zusammen- 
fiillt. Es lag mir dann weiter daran, die gegen das 
K ohlen-Syndikat erhobene Anklage, es bewucbere 
die deutsche V olksw irtschaft, zu untersuchen, 
wobei ich in der Lage war, festzustellen, dafi weder

in der Lohnpolitik der dem Syndikat angeschlossenen 
Werke noch in seiner Preispolitik und der damit 
zusammenluingenden Entwicklung des Geschaftsgewinnes 
seiner Mitglieder eine Begriindung dieses Yorwurfes zu 
finden ist. SchlieBlich glaube ich den unwiderleglichen 
Nachweis gefiihrt zu liaben, daG die „Y erelendungs- 
theorie" auf die Belegschaften des Ruhrbergbaus keine 
Anwendung findet, daG diese vielmehr, bei der Vermehrung 
des Wohlstandes, den die letzten 10 Jahre unserem 
Yolke gebracht liaben, nicht leer ausgegangen sind, 
sondern eine betrachtliche Verbesserung ihrer Lebens
haltung erfahren liaben.

Technik.
Die V erschlufskcm stm ktion beim Selbstentlador 

von M ailissard-Taza, Anzin. Im AuschluB an dio 
kurze Mitteilung iiber don Selbstentlader von Mallissard- 
Taza, Anzin, in dem Berichte iiber don Bergbau auf der 
Liitticlior Ausstellung (ygl. Jahrg. 1905, S. 1594 dsr. 
Ztschr.) sei im folgenden der auGerst sinnreiche und 
in seiner Handhabung durchaus einfaclio und wirksamo 
WagenverscliluB beschrieben.

Yertnoge des einstcllbaren YerschluGes karm sich der 
Wagen direkt auf eine Transportschnecke oder ein Becher- 
werk gleicłimfiGig entladen, ohne daG der Wageninhalt 
darunter leidet. Die drei Trichter des Wagens reichen bis 
auf 35 cm iiber Sehieneuoberkante herab und werden 
durcli eino Klappe P (Fig. 1) verschlossen, dio an den

Fig. 1.
Scliwingen T hangi. Zum Offnen des YerschluGes werden 
die. Scliwingen T von der festen Aclise A aus mittels des 
Ilandhebols L, der Kurbel B. dio beide auf der Achse A 
fest yerbunden sind, und der Gelenkstango C in der durch 
Pfeilo bezeichneten Richtung soweit bewegt, daC sieli die 
Gelenkstange C auf die durchgehende Achse A legt 
(Fig. 2). In diesem Moment (s. Fig. 3) liegt das 
Gelenk O, dio Yerbindnng zwischen B und C, unterhalb 
der Linie X- N\

Das Bestreben der Klappe, herabzufallen, iluGert sich in 
ćlęn Gelenken O, nnd O in dem durch Pfeilrichtung be- 
zeich n eten  Simie, dio Kurbel B wird sich also um die Achse 
A n ach  unten h in  zu drehen suchen, die Gelenkstange C

auf der Achse A festlcgen und dadurch das Zufallcn der 
Klappe P mit Sichcrhcit Yerhindern. Ganz analog wird 
dieses Prinzip fur die YerschluGstellnng angewendet, die 
in Fig. 3 punktiort angedeutet ist. Sicliert sciion 
theoretisch diese sinnreiche Anordnung der drei Gelenko

zuoinander die beabsichtigte Stellung des YerschluGes, so 
tragt praktiscli auBerdem noch das Gewicht des Hand- 
hobels L dazu bei. Um den Trichter wieder zu schlieGen, 
niuG dor Haudhebol L (Fig. 2.) angehoben und auf dem 
durcli Pfeilrichtung bezeichneten Wege in dio VerschluG- 
stellung zurfickgeffihrt werdon, wobei sich der Daumen I) 
(Fig. 1), der ebenso wie die Kurbel B mit dem Hand- 
hobel L auf der Achse A fest verbunden ist, gegen einen

Fig. 3.
Anschlag am Rahmen des Wag<ms legt und dadurch ein 
Herabbewegen des Handhebels L und ein WiedoroiTnen 
der Klappe yerliindert.

Boi den Kohlentrichterwagen bildet die Trichteróffming 
einen Kreisbogen mit dem Mittelpunkt S,, wahrend dio
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Yerschlufiklappe um den Kreismittelpunkt S schwingt. 
Beim Offnen senkt sich die Verschlufiklappo leicht henib 
und erleichtert dadurch dio Handhabung, beim YerschlieBen 
profit sie sich dicht gegen den Trichtermund. Bei don 
Erztrichtorwagen heruht dor Yerschlufi auf demselben 
Prinzip, die Eigenschaften der Erze, ihr hohos spezifischos 
Gewicht, dio grofie Hiirto und das geringe Rutschungs- 
vormogen bedingen jedoch einen grOfieron Trichtermund. 
Dieser wird mit zwei Yorschlufiklappen versehen, dio sich 
leicht gegenoinander bewegen und nicht wio bei don 
Kohlentrichterwagen gebogen, sondorn oben sind. Da der 
Druck der Erze auf die Klappen sohr groG ist, so ist, um 
jedo Moglichkeit des Selbstoffnens auszuschliefien, ein 
Sicherhoitsbolzon angobracht, der eino Bewegung dos 
Dauinens D nach jeder Richtung hin rerbindert.

K.-Y.

Ycrkelirswesen.
W agengestellung fiir dio im Ruhrkohlonbozirk 

belegenen Zochen, Kokoroien und Brikettworke. 
(Wagen auf 10 t Ladegewicht zuruckgefuhrt.)

1906 Uuhrkohlen-
bezirk

Dayon

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

Rlieinhafen

(23 -3 0 . Septbr. 1906)Monat Tag ge
stellt

nicht beladen 
ge- jzuriick- 

stelltl g.*lii f.

September 23. 3 901 324 3 835
W 24. 20 720 163' 20 726 (Ruhrort

25 21 218 188| 21 160 Essen ^Duisburg
", 26. 21 097 401 21009 (Hochfeld 1 179

27. 20 800 016 20 575 (Ruhrort
28. 19211 2510 19 225 Klber- muisburg

n 29 19 453 2478 19 418 fold /Hochfeld 7
M 30. 4 562 192 1 396

Zusammen 130 'JO5 0878'130374 Zusammen
Durchsclni. f. d.
Arbeitstag 1906 21 828 1146 | 21 729

1906 • 238 \ 20 057

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

E i 11 u a h iii e 11

Lange 
Ende 

JesMouats 
km

aus dcm Personen- 
und Gepiickverkehr

aus dcm 
Guteryerkehr aus sonstigen 

Qucllen

Gesamt-Einnalnne

iiberhaupt auf 
1 km 
J l

uberhaupt

J l

auf 
1 km 
J l

uberhaupt

J l

auf 1 km 

J l

35 051,40 ^9 890 000 1 468 103 212 000 2 959 9 502 000 162 004 000 4 699
631,71 1 666 000 25 8 680 000 198 914 000 11 200 000 244

• to 00 186 000 7 324 485 359 000 13 958! 43 325 000 776 870 000 22 528
. * ii 18 034 000 408 46 971 000 1 116 3 836 000 08 841 000 1 613

a) Preufiisch-Hossische Eisenbahngemeinschaft.
August 1900........................................
gegen August 1905 mehr....................
Vom 1. April bis Endo August 1906 .
Gegen die entspr. Zeit 1905 mehr .

b) Samtliche deutsebe Staats- und Privatbahnen, mit Ausnahme der bayerischen Bahnen.
August 1906 ..............................................48 975,05
gegen August 1905 m e h r .................... 827,64
Vom 1 .April bis Ende August 1906 (boi den 

Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. April)
Gegen die entspr. Zeit 1905 mehr .
Voml.Jau. bis Ende August 1906 (bei .
Bahnen mit Betriebsjahr voml. Januar)*)

Gegen die entspr. Zeit 1905 mehr . .
*) Zu diesen gehoren u. a. die aachsischen uud badischen Staatseisenbahnen.

65 790 084 1381 129 713 257 | 2 660 i 12 650 975 208 154 316 4 302
1 737 486 16 10 913 273 183 955 075 13 605 834 215

279 486 385 6 748 545 400 506 12 809 ! 48 791 666 1873 684 617 20 777
20 331 703 393 52 745 904 1 058 4 291 397 77 369 004 1 537

61 038 503 10060 105 402 821 i 16 958 16 620 584 183 121 908 ■19 669
4 111 292 565 9 267 301 1 1 282 

. . I
50 908 13 429 501

; ■
1791

Amtlicho Tarifveranderungcn. Mit Giiltigkeit voin 
1. 10. sind die Stat. der 17,801 km langen Rcststrecke 
Schrimm—Xions der im Bau begriffenen Nebenbahn 
Śchrimm—JarotSfthin in den ober- und niederschl. Kohlen
tarif einbozogen worden.

Am 1. 10. ist von der eingleisigen Nebenbahn 
Herborn—Westerburg (W os terwaldquerbahn) die 10,82 km 
lange Teilstrecke Driedorf— Ronnerod mit den Stat. Made- 
miihlen, Rehe und Rennerod (in Driedorf an die Neben- 
balin Herborn -  Driedorf angeschlośsen) in die besonderon 
Staatsbahn-Kohlentarife einbozogen worden.

Im rhein.-westf.-hess. Kohlentarif sind mit Giiltigkeit 
vom 1. 10. ab fiir den t)bergangsverkehr mit den Stat. 
der Grifte—Gudonsberger Kleinbahn die Frachtsalze der 
Obergangsstat. Grifte u. a. auch fflr die Guter des Aus- 
nahmetarifs 6 (Rrennstoffe) und der in besonderer Ausgabe 
erscheinenden Ausnahmetarifo fiir Kohlen und Koks usw.

in Wagenladungen yon' miudostons 5 t od«-r bei FrlcTit- 
zahlung fur dieses Gewicht um 2 Pfg. fiir 100 kg er- 
mafiigt worden.

Im Kohlenverkehr des rhein.-westf.-siidwestdeutschen 
Verbandes treten die fur Steinkohlensendungen yon Liblar 
Ubergabebahnhof JL B B. bestchenden Frachtsatze am 
15. 11. aufier Kraft.

Mit Giiltigkeit vom 1. 10. (im Verk«-hr mit Hochdorf— 
Baldegg vom Tago der erst spater ei folgenden Eróffnung 
dieser Stat. fiir den Giitemrkehr an) sind dio Stat. 
Hochdorf—Baldegg, Menziken und Miin>ter (Luzern) der 
schweiz. Seetalbabn mit Entfernungen und Fiachtsatzon 
u. a. in das sudwestdeutsch-schweiz. Tariflieft Nr. 1 0 ' 
(Ausnahmetarif fur Steinkuhlcn usw.) aufgenommen wurden. 
Gleichzeitig wird der Stationsname Reinaeh-Menziken in 
Reinach S. T. B. geandert.

Die in Nr. 1 d. Jg. S. 23 mitgeteilte Bekannt-
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machuńg bctr. Soiidungen im niedorschl. Kohlenverkehr 
nach Stat. der k. k. priv. ósterr. Nordwestbahn usw. wird 
mit Giiltigkeit vom 7. 11. dahin abgeandert, daR
der bisher gewiihrte FrachtnachlaC von 6 h fur 100 kg 
nur auf Sendungen aus dem Waldonburger Grubenbezirk 
nacli Koniginhof sich bezieht.

Zum Ausnahmotarif vom 1. 9. 1900 fiir Steinkohlen 
usw. v.on belg. Stat. ist am 1. 10. dor Nachtrag V in 
Kraft getreten. Er enthalt aujBor Bcrichtigungen des 
Haupttarifs dio seit Herausgabe des lotzten Nachtrages 
eingefiihrton und bereits veroffontlichten Frachtsatzo, 
ferner Frachtsatzo fiir die ais Empfangsfat. nou einbe- 
zogenen Stat. Mannheim - Neckanrorstadt des Dir.-Bez. 
Mainz und Br fig gen (Erft) der Modrath - Liblar - Brflhlor 
Eisenbahn. Soweit durch den Nachtrag direkte Fraclit- 
salzo olino Ersatz aufgelioben werden oder Fracht- 
erhóhungen eintroten, bleiben dio scitherigon Bestimmungen 
und Frachtsatzo bis zum 15. 11. in Kraft.

Am 1. 10. ist dio Teilstrecko Ilirscliborg i. Schl.— 
Boberróhrsdorf der Nebenbalm Hirschberg i. Schl.—Lahn 
dem offentliclien Verkehr ubergoben wordon. An der 
Strecke liegen von Hirsciiborg i. Schl. aus dio Bahnhófo 
IV. Klasso Grunau (rochts) und Boberruhrsdorf (links), 
die mit dem Tago dor Betriebseroffnung in don niodor- 
und oberschles. Steinkohlontarif cinbezogen worden sind.

Dio 23,257 km lango Roststrecko Guhrau— 
Schlicbtingsheim dor im Bau begriffonen Nobenbahn 
Guhrau — Glogau ist am 1. 10. mit den an der Strecko 
liegenden Bahnhofen, Schlabitz, Nahrton und Nochlau in 
den nieder- und obersclil. Kohlentarif cinbezogen wordon.

Am 1. 10. ist die im Dir.-Bez. Broslau an der Neben- 
baliu Strehlen-Grottkau rechts gelegeno Stat. Miickendórf 
in den ober- und nioderschl. Steinkohlentarif einbozogen 
worden.

Die zwischen den Stat. Furstenwaldo und Briesen in 
der Mark an der Balmstrecko Berlin-Fraukfurt a. 0. gelegeno 
Stat. Berkonbriick ist ara 1. 10. in dou ober- und nioderschl. 
Kohlentarif oiubezogen worden.

Mit Giiltigkeit vom 1. 10. sind dio Stat. Hollnich, 
Ebschied, Lingerliahn und Pfalzfeld der Neubaustrecko 
Castellaun-Pfalzfold in den Saarkohlentarif Nr. 1 und don 
Ausnahmetarif 6 fur Stoinkohlon usw. aus dem Ruhrgebiet 
nach Stat. der Gruppo IV aufgenommon wordon.

Dio Stat. Ziilpich ist mit Giiltigkeit vom 25. 9. ais 
Yorsandstat. in die Kohlentarifo der Gruppen I/II, III 
und IV aufgeuommen worden.

Vom 15. 11. ab werden im oberschl.-5sterr.-ung. 
Kohlenverkehr (Tariflioft III) die Frachtsatzo nach den 
Stat. dor Fertovideker (Neusiodlersoo-) Lokaleisenbahn 
wie folgt erholit: Nacli Baratfiilu-Feltorony, Boldogass- 
zony, Gsiloś, Moson-Szt.-Andraś, Pomogy und Yalla um 
10 li, nacli Csapod Kenyeri, Niczk, Repozoszemore, So- 
pron-Iyan und V5nóczkum um 20 li fur 1000 kg.

Im ObergangsYerkelir dor p'reul3.-hess. Staatsbahnen 
mit der Kleiubahn Crensitz — Crostiz ist am 1. 10. u. a. 
fiir dio Gliter des Ausnalimotarifs 6 (Bronnstoffe) und dor 
in bosonderer Ausgabo orscheinenden Kohlentarife der 
Frachtsatz der Staatsbahnstat. Cronsitz um 2 Pfg fiir 
100 kg ermaOigt worden.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
Erzougung der deutschon Hochofenworko im  A ugust 1906.

(Nach den Mitteilungen des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller.)

Giefierei-Roli- 
eisenu.Gufiwaren 
I. Schmelzung

Bessemer-Roli- 
eisen (saures 
Yerfahren)

Tliomas-Roh- 
cisen (basisches 

Yerfahren)

Stahl- und 
Spiegeleisen 

(einschl. Ferro- 
manęan, Ferrosi- 

licium usw.)

Puddel-Roheisen 
(ohne Spiegel

eisen)

Gesamt-
orzeuguug

T o n n e n

165 014 41 101 656 330 81820 74196 1 018461
Februar .............................. 164 204 31 788 605 830 72 248 61924 935 994
M a r z ................................... 183 110 39 111 683 687 71638 73 981 1 051527
A p r il ................................... 178 109 43 019 643 332 69 374 76 865 1 010 789

179 277 45 295 671 239 79 459 72 880 1 048 150
J u n i ................................... 181 074 38 178 649 931 79 868 59 964 1009 015
J u l i ................................... 175 906 38 204 670 769 78 707 77 861 1 041 447
August.................................... 180 654 39 066 692 871 80906 71460 1 064 957

Davon im August:
Ithcinland- Westfalen . . 86 200 23 572 284 283 43 275 2 562 439 892
Sitgtrland, Lahnbeiirk und

Ilessm-Nastau. . . . 21 318 3 836 — 29 259 17 281 71 694
8103 5 648 21 434 8 372 32 879 76 436

P o m m ern .............................. 13 620 _ _ — — 13 620
IIannovcr und Braunschweiy 8 360 6 010 26 239 — — 40 599
Bayern, Wilrltemberg und

Thiiringen ....................... 2 343 — 12 419 — 535 15 300
Saarbezirk............................. 7 03S — 70 554 — 77 5 92
Lothringen und Luxemburg 33 682 — 277 942 — 18 200 329 824

Januar bis August 1906 .
» ,  1905 . 

Ganzes Jahr 1905 . . . 
» „ 1904 . . .

1 407 438 
1210 159 
1 905 668 
1 865 599

315762 
280 980 
425 237 
392 706

5 329 879 
4 552 055 
7 114 885
6 390 047

614 020 
435 820 
714 335 
636 350

569 131 
530 802 
827 498 
819 239

8 236 230 
7 009 816 

10 987 623 
10 103 941
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Ein- und Ausfuhr des deutschen Zollgebiets 
, an S teinkohlen , B rau n k oh len , Koks und Profs-

kohlen im  A ugust 1900. (Aus N. f. H. u. I.)
August Jauuar bis AuguBt

1905 1906 1905 1906

S te in k o h len . t t t t
E infuh r . . 863 829 821 805 6 319 220 5 736 765

Dayon aus:
Belgien.................... 72 292 51 922 693 931 352 405
Gro(3britanuicn . . 707 915 668 308 4 999 448 4 658 515
den Niederlanden . 21908 22 854 160 504 182 198
Ósterreich-Ungarn . 58 822 64 318 438 262 517 851

A u sfu h r . . 1 575 346 1 743 071 11 314 804 12 855 054
Dayon nach:

Belgien.................... 230 649 337 868 1552 210 1991811
Danemark . . . . 9 051 8 272 74 174 67 584
Frankreich. . . . 80 681 193 037 819 291 1409 487
Grofibritannieli . . 2 900 — 22 932 9183
I ta lie n .................... 8 549 8 910 91 989 171 965
den Niederlanden . 402 657 424 193 2 732 467 2 843 746
Norwegen . . . . 2 707 427 13 503 5411
Ósterreich-Ungarn . 558 827 587 744 3 761 377 4 383 460
RuBland1) . . . . 63 038 57 687 667 903 721 754
Schweden . . . . 4 383 3 530 24 387 14 724
der Schweiz . . . 103 774 105 616 775 404 875 242
Spauien . . . . 3 508 — 18 801 18 533
Aegypten . . . . 3 795 — 35 714 24 867
B raunkohlen .

E infuh r . . 650 884 631 298 5 100 811 5 530 600
Dayon aus:

Ósterreich-Ungarn . 650 884 631287 5 100 802 5 530 517
A usfuhr . . 1404 1256 13 578 11 675

Davon nach:
den Niedorlauden . 113 30 1 016 721
Ósterreich-Ungarn . 1261 1 187 12 325 10 479

August Marz bis
1906 August 1906

Stu ckkoh 1 onkoks. t t
E i n f u h r .............................. 47 681 267 619

Dayon aus:
B e lg ie n ........................................ 37 162 179 830
F ran kreich ................................... 5 045 51 139
Grofibritannien.............................. 1888 9 282
Oe8terreich-Ungarn..................... 3 549 25 609

A u s f u h r ............................... 324 686 1713 510
Davon nach:

Belgien............................................. 17 161 113912
Danemark........................................ 2 251 10 243
F rankreich ................................... 167 239 813 832
Groflbritannieu.............................. 1 138 16 520
Italien ........................................ 5167 32 960
den Niederlanden .................... 16 646 109192
Norwegen ................................... 1 170 11 193
Ósterreich-Ungarn .................... 50 446 277 719
dem Europiiischen Rufilnid . . 27 019 119 124
Schweden ................................... 6 808 39 909
der Schweiz .............................. 18 269 82 702
S p a n ie n ........................................ 2 360 11 070
M e x ik o ........................................ 5 267 33 767
den Ver. Staatcn von Amerika . 2 170 12 443
Br a u n kohl en ko ks.

E in fu h r .............................. 1 529 16 346
Davon aus:

Ósterreich-Ungarn .................... 1 529 16336
A usfuhr .............................. 773 2 986

.. Dayon nach:
Ósterreich-Ungarn......................... 70 499
Prefókohlon  aus S te in k oh len .

E i n f u h r .............................. 8 521 55 686
Dayou aus:

B e lg ie n ........................................ 6 897 43 966
den Niederlanden......................... 1613 8 908
Ósterreich-Ungarn......................... — 2 479
der Schweiz................................... 1 307

') Seit 1. Marz 1906 nur EuropiiischcB RuRland.

August
1906

" t
A u s f u h r .............................. 66586

Dayon nach:
B e lg ie n ................................  10 435
D a n em a rk ................................... 215
Frankroicb................................... 1515
den Niederlanden.................  7 907
Ósterreich-Ungarn............. 3 734
dor Schweiz.................... ....  30088
Deutsch-Siidwestafrika . . . .  1 750
Prefókohlcn aus B raunkohlen.

E i n f u h r .............................. 3908
Davou aus:

Ósterreich-Ungarn . . . . .  3 893
A u s f u h r ......................  24 869

Dayon nach:
B o lg ie n ........................................ 455
D a n em a rk ................................... 320
Frankreich................................... 1390
den Niederlanden.................. 18 081
Ósterroich-Ungarn ....................  459
der Schweiz ....................... 4 164

Marktbericlite.
Ruhrkohlenmarkt. Fur den Eisenbahn-Versand 

von Kolilen, Kolcs und Briketts wurden im Ruhr- 
bezirk durchsclinittlich arbeitstiiglich an Doppelwagen, 
auf 10 t Ladegewicht zuriickgefuhrt,

gestellt:
1 .-15 . 16.—31. 1 .-15 . 16.-30.

August September
1905 19 464 19 717 19 767 20 138
1906 20 931 21 664 20 789 21 766

es fehlten :
1905 — 114 147 390
1906 21 172 125 831

Die Zufuhr von Kohlen, Koks und Briketts aus
dem Ruhrbezirk zu den Rheinhafeu betrug durch- 
schnittlich arbeitstaglicli in :

Zeit
Ruhrort Duisburg | Hochfeld diesen drei 

Hafen zus.
1905 |1906 1905|1906 | 1905 11906 1905 | 1906
Doppelwagen, auf 10 1 Ladegewicht zartickgeftihrt

1. -  7. Sept. 2050 1744| i 503 871 257! 246 3810 2861
8.-1 5 . 1907 1916 1291 1021 3071 193 3508 3130

16.—22. 2023 1760 126:! 1223 337 243 3623 3226
23.-3 0 . y> 1906 . | 1365| . 322 201 3593

Der Wasserstand des Rheins bei Caub war im
September am:

1. 4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 30.
1,76 1,66 1,60 1,36 1,39 1,35 1,39 1,42 1,24 m.

Der R u h rk o h le n m a rk t  zeigt nun schon seit 
Monaten dasselbe Bild, auch im September blieb die 
Lieferungsfahigkeit der Zechen hinter der andauernd 
auBerordentlich lebhaften Nachfrage aus allen Gewerben 
zuriick. Dazu war das Forderergebnis im Berichts- 
monat wesentlich geringer ais im August, der zwei 
Arbeitstage mehr hatte, auch wurde es im sudlichen

Marz his 
AuguBt 1906

358 209

60 254 
1 973 

12 629 
38 302 
15 319 

191 441 
6 253

19 696

19 656 
127 803

2 916
1 140 
8 451

8(5411
2 464 

25 439
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Teil des Bezirks, im Gewinnungsgebiete der Magerkohle, 
noch durch die vielen Kirmesfeiertage uńgiinstig 
beeinfluBt. In der zweiten Monatshalfte waren wieder 
betriichtliche Ausfalle in der Gestellung der angeforderten 
Wagen zu verzeichnen, besonders machte sich. Mangel 
an .Kokswagen bcmerkbar. Der niedrige Wasserstand 
des Rheines und die Sperrung der Fahrrinne im 
Waal und im Main infolge von Schiffsunfallen liatten 
eine Schiffahrtsstórung zur Folgę, die jedoch nicht 
zu einer Absatzstockung fiihrte, da sich die Streckc 
reichlich aufnahmefahig zeigte.

In Gas- und G asflamm kohlen konnto nicht 
alles geliefert werden. Ebenso liaben sich in F e tt-  
kohlen voreinzelt die Riickstande vorgrofiert, der Ge- 
samtversand blieb darin, entsprechend der geringeren 
Zahl Arbeitstage, gegen die August-Lieferung zuruck, 
auch erreichten die yerfiigbaren Mengen, durchschnittlich 
auf den Arbeitstag berechnet, nicht die August-Ziffern; 
der Ausfall betraf vornehmlich Kokskohlen. Ebenso 
konnte in EB- und M agerkohlen der Bedarf nicht 
voll befriedigt werden. Das Gleiche gilt fur Koks, 
fur dessen siimtliche Sorten lebhafte Nachfrage bestand. 
Auch in B riketts ist die Herstellnng wieder hinter 
dem Bedarf zuriickgeblieben.

S ch w efo lsau res Am m o n i a k. Die Markt- 
verh;iltnisse erfuhren fur sofortige Lieferung keine 
Anderungen von Bedeutung, dagegen machte sich fiir 
nachstjilhrigen Bozug groBe Nachfrage, namentlich im 
Inlande, geltend und es konnten ganz bedeutende 
Geschiifte fiir diesen Zeitraum und daruber hinaus 
getatigt werden. Die englischen Tagesnotierungen 
erfuhren eine leichte Versteifung und stellten sich im 
Durchschnitt auf etwa L  11.18.9 bis 12.2.6.

T eer. Die Abnahme des Teers erfolgte regel- 
liuiBig und im vollen Umfange der Erzeugung. Dor 
Markt fiir Tee: erzengnisse hielt sieli ebenfalls in seiner 
bisherigen Verfassung, mit Ausnalime des Teerpechs, 
welches in England mit etwa s 31.— bis 31.6 gegen 
28.6 im Yormonat bewertet wurde.

B enzol. Die englischen Notierungen zeigten im 
Laufe des Monats insofern eine Aufwartsbewegung, 
ais man nptierte: 90er Benzol 10'/.i—10V2̂  zu Ende 
des Monats gegen 93/.t—10 d zu Anfang des Monats, 
50er Benzol 11 '/2 d — l s  zu Ende des Monats gogen 
11—ll-Va li *u Anfang des Monats. Die schon in den 
vorhergohenden Monaten vcrzeichnete gute Nachfrage 
fur Toluol und Solvcntńaphtha hielt an.

Essener Borse. Nach dom amtlichen Bericht vom
1. Oklober waren dic Notiernugen fur Kohlen, Koks und 
Briketts unłeriindert. Dio siarko Nachfrago hielt in allen 
Sorten au. Die niichste Bórson-Yirsammlung findet Montag, 
don 8. Oktober, nachmittags von 3 ’/2 bis 4 '/2-Uhr im 
Stadtgartensaalo (Eingang Am Stadtgarten)' statt.

y Vom  englischen Kohlonmarkt. Auf dem eng- 
lischen Kohlenmarkto hat sich iu den letzten Wochon die

Lago namentlich insofern geandert, ais, der Jahreszoit 
entspręchend, das Hausbrandgoschaft wieder allgomeinero 
Beachtung gefundon hat. Yon allen vorwiegcnd Haus- 
brandsorton forderndon Distrikten werdon guto Aussichten 
fiir das Herbst- und Wintergoschaft in diesem Zweige 
gomoldot. So ist in Lancashiro ńeuordings eino met klicho 
Belehung in Anfragen und Auftragon fur Hausbrandstiick- 
kolilen zu Yorzeichnon. Dio Notiorungen dfirfton hier koino 
Erhohung orfahren, nachdem sie sich im wosentlicheu un- 
verandert bohauptot hattmi und im ubrigen hoher stehen 
ais in den Nachbardislrikten; jedoch scheihon Yorkshire 
und Derbyshiro unmittelbar ihro Preiso auf ontspreehendc 
Sfitzo erhohen zu wollon. In di*m ersteron Róvioro i-t 
bereits ein Aufschlag um 1. s auf dio im Juli goltouden 
Notierungen angekiindigt wordon. Industriesorten fur dio 
Toxtiliudustrio und andere vorbrauchendo Botriobo goheh in 
diesen Distrikten ebenfalls flott iu don Yerbrauch, auch im 
Ausfuhrgoschafto, zumal angesichts der immer niiher riiekonden 
SchlieBung der Ostseehafen. Oberhaupt ist dio koutinentale 
Nachfrago in einigen Sorten ungewohnlich rege. Maschihon- 
brand war auf don nordlichen Markton und in Wales in don 
letzten Wochen verhaltnisma£Sig still uud scliien namentlich 
auf don erstoren zeifweHig weichcnde Tondonz 
annehmen zu wollon; nonordings liegon dio Vorlialtnisso 
gflnstiger. — In- N o rth u m b o rlan d  und D urham  
erhalt der Markt eine gowisso Pestigkeit namontlich durch 
dio umfangroichero Nachfrago vom Postlańde, dio aller- 
dings jotzt etwas nachzulassen scheint. Yon der Erzeugung 
wird der weitaus groBte Teil durcli dio Koutrakto nbsor- 
biert, und es bleibon nur geringo Mengen Yorfiigbar. So 
ist insbesondere Kokskohlo, auch vom Auslande, audauornd 
gosucht und oraielt 10 s bis 10 s Gd. Koks ist iuDuiham 
zufolgo der starkon Ausfuhr auBerst knapp uud erzielt loicht 
18 s 3 cl. GieBoroikoks ist gloichfalls sohr fest und geht 
bis zu 19 s. Mascbinenbrand hat sich in Northumborland 
nach voraufgeliendor Stille wieder etwas belobt und dio 
woichonde Tendenz in den Freison schoint zunachst zum 
Stillsfand gelcommen zu sein. Beste Sorton notieren 10 s bis 
10 s 3 cl, f. o. b. Tyne, zwoito 9 $ bis 9 s 3 d. Maschinen- 
brandkleinkohlen sind sohr knapp und vielfaeh gar niclit er- 
haltlich; dio Proiso sind fester und bowogon sich, jo nach 
der Sorto, zwisclion 6 s 6 d nnd 9 s. In Gaskohlo sind 
Absatz- und Proisverlialtnisso befriedigend; besto notiert 
10 s 9 d bis 11 s, gerii-goro 10 s. Bunkorkohlo ist stellen- 
woise, etwas schwachor und notiert 8 .s G d bis 9 s. In 
L a n c a s h i r e  notieren bei zumdimendem Andrang besto 
Stiickkohlen zu Hausbrandzwecken im Mancliestordistrikt
13 s bic 14 s, zwoito 12 s bis 12 s 6 d, gewobnlicbo
9 s bis 10 s, Maschinenbrand und Schiniodekohlo 8 s bis
9 s 3 d, Kleinkohlon und Abfallkolilou, jo nach Sorte
5 s 6 d bis 7 s 6 d. In Y o r k s h i r e  notiert besto
Silkstonekohlo jefzt I I  s bis 11 s 3 d, gute zwoito 9 s 
bis 9 s 3 ’ cl, bostor Barnsloyhausbrand 9 s bis 9 s 3 d,
zweite Sorten 7 s 3 cl bis 7 s 9 cl. In O a r d i f f war
das Ausfuhrgeschaft iu Maschinonbraud in den lotzten 
Wochen unausgesetzt flott. Dio Preise habon sich beliaupten 
konnen, trotz der Vorsucho auf soiton dor Yerbrauchor, sie 
zu druckon. Fur Oktober ist kein Ruckgang zu befurchlon, 
uud da man Endo des Monafs mit dem Aufhoren des Zollos 
eiiie.il starken Andrang erwartet, werden die Proiso fflr 
Noyember hoher gehalten. Bester Maschinonbraud notiert 
15 .s- bis 15 $ 3 d f. o. b. CardifT, zwoiter 14 s 3 cl bis
14 s 6 cl, andere Sorten gehen herab bis zu 12 s 9 rf.
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In Kleinkohle festigon sieli nur dio besseren Sorton, 111 
don iibrigeu ist zu roiohliclies Angebot; jo nach der Sorto 
wird G ,v !) d Ijis 9 s C d notiert. HausbrąSdsorten sind 
zunohraend begelirt und fost, besto zu 15 s 0 (/bis JG.s, 
geritigcro zu i 1 .s 0 d bis J 4 ,s- G d. BituminOso Rhondda 
Nr. 3 ist fost zu 15 s bis 15 s 3 d, Nr. 2 zu II s 3 d
bis II s G d ;  schwiichor sind nich hier Kloinkolden.
Koks ist sehr gesucM mul in stoigondor Tondenz; fiir das 
letzte Jahresviortel werden entschieden hOliere Preise notiert, 
Hochdfenkoks stand zuletzt auf 17 s bis 18. $, Giefiorei- 
Icoks auf 19 s bis 20 s, Speźialkoks auf 22 ś (i d bis 25 s.

Z inkm arkt. Von PaulSpoier, Breslau Rolizink. 
Gegenuber der stiinnischen Aiifwai tsbcwogung von Kupfor 
verfolgto Zink zwar auch eino recht feste Tendonz, aber boi 
miLftig aufwiirts strebonden Preisen. Dio Notiz, welche zu 
Boginn des Monats mit 27.10 7/ in London einsetzte, 
schlieGt nach unwesentlichen Schwanknngen m it 27.15 
bis 27.17.G L. Vou don schlesiscben Produzonten wird
fiir gewohnliohe Marken 53,75 bis 54 J l  und fiir Spozial- 
maikon 54,25 bis 54,50 dio 100 kg froi Waggon IlCitt n- 
station verlangt. Die lliltten sind nur noch mit kfeinen
Mengen fiir Dozember in Roserve. Auch in den Yeroinig- 
ten Staaten war iu lotzter Zeit, reclit gute Nnclifiago; 
der Preis zog bis G,25 c New York an. Die ober- 
schlosische Produktion sti-llto sich im ersten Somester 
dieses Jahres um 2423 t hohor ais im gleichen Zeitraum 
des Yorjahros. Nach dor Statistik des Oberschl.-sischen 
Berg- und Hiittenmanniscben Voreins betrug" sio 66475 t 
gegen 64 052 t. In den ersten acht Monaton dieses 
Jahres botrug dio Ausfuhr 417 870 Doppelzentner gegen 
420 526 im Yorjahre. Am Empfiingo waren unter andern 
beteiligt: GroCbritannioii mit 150 407 (im Vorjahre 
127 484), Ostorroich-Ungarn 129 756 (124 927), RuGland
39 365 (48 401), Italion 21 5S5 (16 766J, Frankreich
13 5S9 (13 218), Schweden 14 709 (13 601), Japan 
9065 (31 510) Doppelzentner. Es ergibt sich donnach in 
diosem Jahro eine wesontlich geringoro Ausfuhr nach Japan, 
welche indos durch dio orhohtere Aufnahmo GroCbritanniens 
ausgoglichon worden ist.

Zinkblech Dio Nachfrago war in Anbclracht der 
vorgeschrittenon Jahreszeit noch befriodigend. Infolgo 
der steigenden Rohzink-Notierungen erhShte dio Yerbauds- 
leitung am 7. und 15. vor. Mts. die Grundproiso um 1 J l  
dio 100 kg. Dio oborschlesischo Produktion botrug im 
ersten Semestor diosos Jahres 25 580 t. gegon 24 600 
im gleichen Zeitraum des Yorjahros. Dio Ausfuhr slellte 
sich in don ersten acht Monaten auf 106 004 Doppol- 
zentner gegen 116 453 im Yorjahre. Am Empfangc 
waren unter andern beteiligt: GroCbritannioii 32 939
(37 514), Dańemark 14 531 (9546), Italien 7872 
(10 065), Schweden 6515 (5628),- Japan 10 604
(17 746) Doppelzentner.

Zinkorz. Dio Gesamteinfuhr betrug bis einschlioBlich 
August 1 192 142 Doppolzentuor bei einer Wioderausfuhr 
von 289 066 Dz, gegenuber einer Einfuhr von 820 952 
und einer Ausfuhr von 252 684 Dz im gleichen Zeitraum 
des Vdrjalires.

Z i n k s t a u b .  Der Preis vermochte sich nicht im 
Yerhaltnis zu den gestiogenen Rohzinkpreisen zu entwickeln, 
namontlich bliobon dio Limits vom Auslande oft wesent- 
lich unter Kurs.

Dio E i n f u h r  und Aus fuhr  Deutschlands betrug 
im August in Doppelzontnorn:

E i n f u li r Aus fu h r
1905 ! 1906 1905 1906

Rolizink . . . . 26 203 45 870 61 386 68 045
Zinkblech . . . 108 61 13 897 17 932
Bruchziuk . . . . 2 805 1 192 5 751 i 2 083

86 407 168 681 30 427 41 121
Zinkstaub . . . . — 301 _ 6 352

— 4 429 — 16 123
Zinksulfiilweifi . . 906 1 628 6 165 7 526

-Notierungon auf dom englisohuu Kohlon- und  
Frachtonmarkt (B5rse zu Nowcastle-upou-Tyno)

vom 3. Oktuber 1 9 0 6 .

Kohlen inark t.
IJesto northumbrische 1' ton

Dampfkohle . . 10 ' — ri bis 10 * 3 d f.o.b.
Zweito Sorto . . . 9 „ G „ — „ „
Kleino Dampfkohle . G „ — „ 6 „ 3 „ „
Runkerkohle (ungesiebt) 9 „ 4 1/,,, „ 9 „ 9 „

Krach ten mar k t.
Tyne— London . 3 s  3 */ b.si — s —  d

— Hamburg . . . 3 „ 9 „ „ • „ „
— Cronstadt . . , 4 „  G „ „ 4 „  9 „
-Genua . . .  , 5„  3 „ „ 5 „ 7 „

Motallmarkt (London).
Noticiungen vom 3. Oktober 1 9 0 6 .

Kupfer, G.H. . . 92 L  15 s — d 93 L  — s — d
3 Monate . . 92 „ 12 „ 6 „ ,, 92 17 „ 6 „

Zinn, Straits . . 194 „ 5 , ,— ,, „ 194 „ 15 „ — „
3 Monate . . 193 „ 7 „ G „ „ 193 „ 17 „ G „

Blei, weiches fremdos 18 „ 15 „ — „ „ — „ — „ — „
englischos . . 19 „ — — .. — „ — „

Zink, G. O. B. . . 27 „ 7 „ G „ „ — „
Sondormarkon . 27 „ 12 „ 6 „ „ — ,, — „ — „

Quocksilber. . . 7 „ — „ — „ „

Marktnotizon iibor Nebonprodukte. Auszug 
aus dem Daily Commo;cial Report, London vom 3. Okt. 
(26. Sept.) 1906. Roh-Teer  1% — V /2 ( l 3/s—l 7/ ia) d
1 Gallono; Aminoniumsulfat  11 L  17 s 6 d —12 L
(dosgl.) 1 1. ton, Beckton terms; Benzol  90 pCt 
10V2— IO3/., (10'/4—10'/2)rf, SO pCt l s  ( lV / s d— ls )  
1 Gallono; T o l u o l  l s  2 d (desgl.) 1 Gallono; Solvent -  
Na p h t h a  90 pCt 1 s 3 d (dosgl.) 1 Gallono; Roh-  
Napl i tha 30 pGt 4 1/2 d (desgl.) 1 Gallono; Raff i -  
nior tos Naphtha l i n  5 — 8 L  (dosgl.) 1 1. ton; Karbol -  
saure 60 pCt 1 s 9 '/4 d (desgl.) 1 Gallono; Kroosot  
2—21/8d (desgl.) 1 Gallono; Ant hrazon40 pCt A \ xj2— 
l 5/s d (desgl.) Unit; Pech 31 s—31 s 6 d (desgl.) 11 ton f.o.b.

(Bonzol, Toluol, Kroosot, Solvent-Naphtha, Karbolsaure 
frei Eisenbahiiwagen auf Herstellers Werk oder in don 
ublichen Hafen im Yor. Konigreich, netto. — Ammonium- 
sulfat frei an Bord in Sackon, abziiglich 2 l/2 °/0 Diskout 
bei einem Gehalt von 24 °/„ Ammonium in gutor, grauer 
Qualitat; Vorgfltung fiir Mindergehalt, nichts fiir Mehr- 
gelialt. — „Beckton terms" sind 24‘/ł %  Ammonium 
netto, frei Eisonbahnwagen oder frei Leichterschiff nur 
am Werk.)
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Patcutbcriclit.
(Die fettgedruckte Ziffer bezeichnet die Patentklasse.)

Anincldungen,
dio wahrend zweior Monate in der Auslegehalle des Kaiserlichen 

Pateutamt98 ausliegen.
Vom 24. 9. 06 an.

U) c. II. 36 849. Austrageyorrichtung fur NaB-Kugelmiihlen, 
bei denen an der Austragseite vor der Stirnwand des Mahlraumea 
ein besonderer Austrageraum angeordnet ist. Josef Wilhelm 
Rudolf Theodor Heberle, Sala, Schweden; Yertr : l i  W. Hopkins 
u. Karl Osius, Pat.-Anwalte, Berlin SW. 11. 8. 1. 06.

7 8 c. L. 20413. Yerfahren, aus Ammoniunmitrat allein 
hergestellte Sprengstoffladungen zur vollen Detonation zu bringen. 
Louis Lheure, Paris; Vertr.: I)r. W. HauBknecht u. V Fels, 
Pat.-Anwtilte, Berlin W. 9. 17. 12. 04.

Vom 27. 9. 00 an.
la .  A. 12 199. Schwingsieb zum Entwasśern von Waseli- 

produkten und zum Klassieren von Kohlen, Koks, Kies usw. 
Peter Altena, Gelsenkirchen. 17. 7. 05.

20 Ii. P. 21 773. Fangyorrichtung fllr talwarts gehendc
Wagen auf geneigten Bahnen. Fischer & Co., Diisseldorf-Obcr- 
bilk. 17. 5. 06.

2G d. H. 33 994. Einbau fiir Gasreiniger mit dachfdrmigen
Rosten. II. Heimsoth, Cochem a. Mosel. 17. 10. 04.

40 a. St. 9874. Verfahren zur Zugutemachung von zink- 
haltigem Gut untor gleichzeitiger Ausnutzung des in Zinkhiitten- 
riirkstanden enthaltenen Zink- und KohlenstofFgehaltes. Gustav 
Stolzenwald, Valea Calugareasca, Ruman.; Vertr.: Dr. Gustav 
Rauter, Pat.-Anw., Chaiiottcnburg. 7. 11. 05.

78 e. L. 20 391. Verfahren zur Herstcllung von Chlorat- 
sprengstoffen. Louis Lheure, Paris; Yertr.: Dr. W. Haufikneclit 
u. Y Pels, Pat.-Anwiilto, Berlin W. 9. 14. 12. 04.

Gebrauclismnster-EIntraguugcn.

Bekannt gemacht im Reichsanzeiger vom 24. 9. 06.
5 b. 287 790. Stiitze fur Handluftbohrmaschinen zum Bohren 

wagerecliter oder weuig geneigter Locher, mit gelenkiger Yer- 
bindnng zwischen Maseliine und Stiitze und Yerlangerungsein- 
richtuug fur letztere. K. Russell, Recklinghausen. 14. 8. 06.

20 )i. 287 748. Forderwagenreiniger mit Fraser an einer
biegsamen Welle. Paul Schondeling, Langendreer. 11. 8. 06

21 u 287 745. Telcphon am Rauchhelm eines Rettungs- 
apparates. Driigerwerk Heinr. & Bcrnh. Drager, Lubeck. 8.8.06.

Sie.  287 812. Verstellbare Laderutsche zum Abtragen von 
Berg-Halden. Gustay Polilenz, Essen-Ruhr, Postallee 24. 6. 6. 06

Deutsche Putente.

lOa. 174 323, vom 20. Dezember 1904. Heinr ich 
Koppers  in Essen-Ruhr .  Koksofen mit Zugumkehr 
und einrdumigcn Erhitzern fur Luft oder fiir Luft 
und Gas.

Nacli der Erfiudung ist der einraumige Winderhitzer so in 
den Weg der Heizgase, Luft und Abhitze eingeschaltet, daB er 
gleichzeitig auch ais Verteiler wirkt, und zwar insofern, ais 
sowohl die ahfallenden heifien Gase sich gleichmaCig uber den 
Warmespeicher yertoilen, ais auch die aufsteigenden, yorzuwiirmen- 
den eine solche Verteilung erfahreń. Diese Parallelschaltung 
von Heizzugen und Warmespeichern (Regeneratoren) wird dadurch 
erreicht, daB letztere quer, d. h. in die Langsrichtung der 
Eiuzelofen gestellt werden, derart, daB die yorzuwiirmenden 
Yerhrennungsstoffe (Luft und Gas) in den zu der einen Ofen- 
halfte gehórigen Teil des Warmespeichers eingefuhrt und auf 
die Ofenlange verteilt werden, dann durch den Ofen hindurch- 
brennen und endlich ąls yerhrannte Gase, durch die andere 
Halfte des Wiirmespeichers hinahsteigend, in den Fuchs gelangen. 
Die Abhangigkeit der einzelnen Ofen von einander ist dabei 
dadurch yermiedęn, dafi jeder Ofen durch Vollausfiihrung der 
Stutzmauern fur die Heizwande seine eigenen Warmespeicher 
erhalten kann womit der Einzelbetrieb einer beliebigen Ofen- 
grupp| ohne EinbuBe am Wirkungsgrad derWanneruckgewinnung 
gewlihrleistet ist.

27 c. 174 435, vom 2. Marz 1905. Rudol f  Barków 
i u Char lot te n bur g. Iloclidruckzcntrifugal-Kompressor.

Die Laufrader der Kompressoren werden gemafi der Erfiudung 
so ausgobiklet, daB in jedem Laufradquerschnift die Zeritrifugal-. 
beschleunigung bei laufendem Laufrade gleich oder groBer ist 
ais die im umgekehrten Sinne (vom Druckraum durch das Rad 
hindurcli) erfolgende Ausstromungsbeschleunigung bei still- 
stehendem Laufrade.

4 0 a. 175139, vom 23. MSrz 1905. E. Wi lhelm 
Kauffmann in Koln.  Vorriclitung zur Vcrhiitung von 
Flugstaubbihlung beim Bctricb von Bostofcn mit iiber- 
einander liegeuden Ilerden und abwechselnd in der Mitte 
und am Umfange darin angeordneten Durchtritts- 
Offnungen fiir das E rz und die Gase, unter Benulzung 
mit dcm Biihriccrk, kreisender, den Fallraum iiber- 
deckender Schirme.

Die Schirme 8, 9, welche aus feuerfestem Ton, Eisen. Asbest 
o. dgl. bestehen, sind nach einfacher um die Achsmitte dor 
Riihrwelle 4 beschriebenen Kreisbogen gekrummt, lehtien sich 
mit ihren oberen Randern gegen an den Ofengewolhen 1 vor- 
gesehene, nach unten ragende ringfórmige Ausiitze 6, 7 und

werden gegen diese beispielsweise durch an ihnen angeordnete 
Gegengewichte 11 fest angedruckt. Hierdurch wird eine stete 
Selbstahdichtung zwischen dem Ofengewolbe und den Scliirmen 
erzielt, sodaB ein Eindringen der aufsteigenden Gase iiber die 
Schirme hinweg in den jeweiligen Fallraum 2, 3 des Erzes aus- 
geschlossen ist und damit eine Flugstaubausbildung mit Sicher
heit yermieden wird, wenn die Schirmo geniigend breit gewahlt 
werden.

50c. 174 960, yom 24. Marz 1905. Pau l  Ecks t e in 
in Lei t mer i t z ,  Oster r .  Steinbrccher mit zwei Brech- 
mmdern.

Bei dein Steinbrecher ist die Exzenterstarife in hekannter 
Weise zu einer Schraubenspindel ausgebildet, auf welcher den
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Stiitzpunkt der Knieliebelplatten bildende Muttern zu dem Zwecke 
auf- und niederschraubbar sind, um den Streckungswinkel des 
Kniehebels und damit auch die GroBe des Komes zu yerandern. 
Um diese Anordnung zum gleichzeitigen gleichmafiijjen Ver- 
iindern der Korngrofle beider Breclimiiuler eines doppelten 
Brechers verwendeu zu konnen, ist gem ii 13 der Erfindung die 
Eszenterstange von zwei gelenkig und drchbar miteinander ver- 
bundenen Teilen gebildet, von welclien der eine an dem Eszenter- 
ring sitzt, wahrend der zweito Rechts- und Linksgewinde fiir die 
den Stutzpunkfc fur die Druckplatten beider Brechmiiuler bildenden 
Muttern triigt. Es kann daher durch Drehen des die Gewinde 
tragenden Teiles der E.\zenterstange die Brechweite beider Brech- 
maulcr gleichzeitig in domselhen Ma Be verstellt werden.

5 0 C. 174961, vom 12. Dezember 1905. P r i e d .  
Krupp A k t i e n  g e s o l l s  cli a f t  G r u s o n w o r k  in 
M a g d o b u r g - B u c k a u .  Verfahrcn und Vorrichtnng 
zur Nafsvermahlung und gleichzeitigen Auslaugung faser igrr 
Stoffe in Trommelmiihlen.

Nach dor Erfiudung erfolgt die Eintragung des Mahlgutcs 
und damit die Yermahluug absatzweise, wahrend die Fliissigkeit 
wahrend der ganzen oder eines Teiles der Zeitdauer der Ycr- 
mahlung stetig zu- und abgefuhrt wird. Das AbfDhren kann 
dabei durch naturliclies Gefiille oder durcli Absaugen erfolgen 
und die Ilohe der Fliissigkeitsschicht in der Milhle kann so 
niedrig gelialten werden, dafi dic Fallwirkung der Malilkorper 
durch sio nicht beeintrachtigt wird, Das Yerlmltnis der Flilssig- 
keitsrnengo zur Mahlgutmenge kann beliebig sein. Der Trómmel- 
muhle, die zur Ausubung des Yerfalirens yerwendet wird, kann 
das Malilgut durch eine Offnimg der einen Stirnwand oder durch 
eine im Trommelmantel angeordnete yerschlieBbare Óllhung 
zugcfiihrt werden, wahrend die Zufiihrung der Fliissigkeit durch 
eine Oftuung der einen Stirnwand und die Abfuhrung durcli eine 
mit einer gelocliten Platte und einem Sieb yersehenen Óflnung 
der anderen Stirnwand erfolgt. Die zerkleinerten, in dem 
Flussigkeitsstrom enthaltenen Faserstofle legen sich im Betrieb 
vor das Sieb und yersperren so, indem sio ein natiirliches Filter 
bilden, sich selbst, sowie auch etwaigem hedeutend unter der 
Maschenweite des Siebcs zerkleinertem Mahlgut den Durchgang, 
wahrend sie die Fliissigkeit durchtreten lassen.

5 0 c. 175 330, vom 29. Juni 1904. B e r n h a r d  
T h o m a s  i n  C h a r l o t t e n b u r g .  Vorrichtung zur 
Trocken- und Nafszerkleinerung.

Dio Vorrichtung besteht aus einer umlaufenden Mahltrommel, 
in der ein Schlśigerwerk in entgegengesetzter Richtung umlauft. 
Gleichzeitig mit dem Schliigerwerk werden je nach der Aufgabe, 
welche die Vorriclitung erfullen soli, in der Mahltrommel frei 
rollende oder mit dem Schliigerwerk gelenkig verbundene Kugelu 
oder Walzon verwendet.

50c. 175 464, vom 27. Oktober 1905. Hermann 
L ó h n e r t ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t  in Bromberg .  
Befestigung von Panzerplatten in Kugelmiihlen. Zusatz 
zum Patent 155 919. Lungste Dauer: 22. Dezember 1918.

Die durch Patent 155 D19 geschutzte Panzerplattenbefestigung 
ist gemiiB der Erfindung dahin verbessert, daB Mittel vorgesehen 
sind, durch welche nicht nur die durch. dic Streckung der 
Fasern der Platte auf dio Befestigungsorgane wirkenden Schub- 
spannungen, Bondem auch die Zug- und Biegungsspannungen 
aufgehoben werden. Zu diesem Zweck ist dic Befestigung der 
Platten so ausgefiihrt, daB die Platten sich nicht nur in der 
Umlaufrichtung der Trommel, sondern auch nach dem Innern 
der Trommel zu bewegen konnen. Dabei werden zwischen den 
Muttem der Befestigungsbolzen und dem Trommelmantel 
elastische Scheiben eingeschaltet.

55) a. 174 821, vom 12. November 1904. Lucien 
Daubron in P aris . Ausfluf$rcgelungsvorriclittmg fiir 
Pumpen oder Iiompressoren.

Bei der Vorrichtung wird das Saug- bezw. das Druckventil d 
der Pumpe in bekannter Weise durch eine Feder n und einen 
Druckkolben a beeinfłuBt. GemiiB der Erfindung ist der 
Regelung8zylinder b derart unabhangig von den Raumen der 
Pumpe angeordnet, daB derselbe abgenommen werden kann, 
ohne daB die Dichthaltung des Pumpengehauses j beeintrachtigt 
wird. Beispielsweise ist die Kolbenstange h des Kolbens a

durch eine Stopfbiichse i und die Wnndung j der Pumpe hin- 
durchgefiihrt und endet in einem Biigel k, in welchem das

Ventil d yermittels einer Stange 1 und einer Kopfplatte m 
achsial verschiebbar aufgehiingt ist.

8 0 a. 175 052, vom 7 Juni 1905. Theodoro 
Baldwin Wi lcose in Newark und Georgo 
Wa s h i n g t o n  Morgan jr. in New York. Presse mit 
endloser Formkette und damit zusatnmenwirkenden, von 
umlaufenden Trommeln getragenen Pre/sstenipeln zur 
Herstellung von Briketts o. dgl.

Die Formkette ist durch eine Yerzahnung mit der Stempel- 
trommel oder deren Antriebsvorrichtung so yerbunden, daB die 
Kette wahrend der Pressung zwanglaufig und in genauer 
Uebereinstimmung mit der Formstempeltrommel yorwarts ge- 
schoben und ein sicherer Eingrilf der Stempel erzielt wird.

81 e. 174 935, vom 19. August 1903. Wil l iam 
Edward Hami l ton inZanesvi l l e  (V. St. A.) Verlade- 
vorrichtung fiir Kohle und anderes Schiittgut.

Bei der Verladevorrichtuug, welche im besonderen zum 
Verladen von Kohle in den Stollen von Bergwerken dienen soli, 
wird in bekannter Weise ein Forderband zum Weiterfórdern 
des von einer Aufnelimeyorrichtung von der Stollensohle auf- 
genommenen Gutes yerwendot. Die Erfindung besteht im 
wesentliclien darin, daB die Verladevorrichtung durch ein 
Windwcrk mit einer in einem Schram eines Flozes o. dgl. ein- 
gelegten Ankerplatte in Verbindung steht, so daB, wenn das 
Windwerk in Drehung gesetzt wird, die Verladevorrichtung und 
die Ankerplatte eine relatiye Bewegung zueinander machen, 
wobei eine mit dem Forderband yerbundene Aufnehmeyorrichtung 
in das Gut eindringt, es aufnimmt und noch wahrend des Ein- 
dringens an das Forderband weitergibt, dessen Gestell sowohl 
um eine wagerechte ais auch um eine senkrechte Achse 
drehbar ist.

8 1 C. 175 486, vom 17. September 1903. Fr i t z  
Naumann in Al t enburg,  S.-A. Verfahren zum 
Fórdern von Materialien in zwanglaufig oder kraft- 
schliissig gefuhrten, Mn- und hergehenden llinnen.

Nach dem Yerfahren wird die Rinne bei ihrem Yorwarts- 
gang so bewegt, daB dem Materiał im ersten Teil dieses Yor-
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wartsganges eine Beschleunigung genau oder nahezu in der 
Richtung der Rinne und am Endo des Vorwartsganges der 
Rinne eine kurzere Aufwaitsbewegung erteilt wird, wahrend der 
Rinne beim Ruckwartsgang zuerst eine kurzere Abwiirtsbewegung 
und dann eine langere Bewegung nahezu in ihrer Richtung 
erteilt wird, zum Zweck, die Reibung zwischen dem sich vor- 
wiirts bewegenden Fiirdergnte und dem Boden der Rinne zu 
yermeiden und dadurch die Fiirderleistung zu erhohen.

Die Bewegung der Rinne kann dadurch erzeugt werden, daB 
die Lauffliiche der Fiihrungsstiicke, auf denen die zwanglSufig 
hin und herbewegte Rinne mittels Rollen lauft, zuerst gerad- 
liuig und am Ende allmahlich ansteigend yerlauft.

S i o .  175 508, vom 9. Mai 1905. Maschinen-  
bau-Geae l l schaf t  Mar t i n i  & Hiineke m. b. H. in 
HannoYor. Iiohrleitung fiir feuergcfdhrliche, unter 
Druck stehende Fliissiyktiten. Zusatz zum Patentc 155 625. 
Langste Dauer: 4. Juni 1918.

Genui(3 dem Hauptpatent ist das eigentliche von einem 
Fliissigkeitsbehalter ausgehende Leitungsrohr von einem weiteren 
Rohr umgeben, dessen Inneres mit dem Gasraum des Pliissigkeits- 
bebiilters in Yerbindung steht, so dafi bei Rohrbruchen durch 
Ausgleichung oder Aufhebung des Druckes in der Leitung und 
in dem Fliissigkeitsbehalter ein Ausstrouien von Fliissigkeit 
aus der Bruchstelle verhindert wird. Nach der Erfindung ist 
das aufiere der beiden ineinander gelagerten Leitungsrohre 
durch ein Zweigrohr mit dem Gehause des Absperrorganes fur 
die innere Leitung so yerbunden, dafi bei der SchliefSlage des 
Halin- oder Ventilkorpers dieses Absperrorganes dessen Bohrung 
mit dem inneren Pllissigkeitsrohre und mit dem Zweigrohr iu 
Yerbindung kommt, wodurch das aus dem aufieren Leitungs
rohre in das innere Rohr teilweiso Ubertretende Druckgas die 
im inneren Rohr befindliche Fliissigkeit in deu Behalter 
zuruckdriickt.

S i o .  175 510, vom 15. Oktober 1905. F i r m a  
Carl I l auschi l d  in St r a l au  b. Berl in,  yorrichtung 
zum Ausbreitcn von Schiittgut in L'igerrdnmen o. dgl.

Die Erfindung besteht in der Verbindung zweier an sich 
bekannten Einzelyorrichtungou. Dic eino dieser Einzelvorrich- 
tungen ist ein Zellenrad, welches das auszubreitende Schiittjrut 
au< einem Behalter entnimmt und in abgegrenzlen Einzel- 
schUttungen an die zweito Vorrichtung abgibt. Diese besteht 
aus einer unter dem Zellenrade angeordneten schirmartigon 
Yerteilungssclieibe, wolche mit radialen, ais Leitschaufeln 
dienenden Schleuderrippen yerselion ist. Bei Umdrehung dieser 
Scheibo wird das auf diese absatzwoiso in abgegrenzten Mengon 
auffallende Schiittgut durch die Zentrilugalkraft gleichmiiCig 
verteilt. Um die Ausbreitung des von der Verteilungsscheibe 
abgeschleuderten Sehiittguts regeln zu konnen, ist der Ver- 
teiiungsscheibe ein regelbarer Antrieb gegeben

Biiehcrscliau.
Das Bessemorn von Kupferstoinen. Yon Dr. ing.

Friedrich Mayr, Diploin-Ingenieur. Mit drei Tafeln.
Freiberg i. S., 1906. Craz & Gerlach (Joli. Stettner).
Preis 3 JL

Ohne wesentlicli Neues auf dem Gebiete der Kupfer- 
steinbessemerei zu bringen, liefert die dnrch einige aus 
anderen Veróffentlichungeu bereits bekannto Konverterzeicli- 
nungen vervollstandigte Abhandlung eine kurze Obersicht 
des heutigen Standes der Konvertertechnik und schlieGt 
daran eine Reihe von Betrachtungen iiber die Warmevor- 
gange, die Metallverluste und die Abscheidung der schad- 
lichen Beimengungen beim Kupferbessemern. Es sei gleich 
vorweg bemerkt, daG nur aus anderen Veroffentlichuugen 
entnommenes Materiał, nicht etwa eigene Versuche oder 
Beobachtungen, die tatsachliche Gnindlage der Betrachtungen 
bildet. Yom ersten Teil der Arbeit, der sich auf eine stark 
yerkiirzte Wiedergabe alterer Literatur besclirankt, ist 
nicht viel zu sagen. Auf Seite 9 haben sich in dio

Formeln mehrere Feiiler eingeschlićhen. l)ie auf Seite 
10 nnd 1 i gegobeiien eiiisclirankemlen Yoraussetznngen, 
welche wescutlichc Grund 1 agen der weiteren Ausoinander- 
setznngen bilden, entsprechen den tatsachlićhon Yerhaltnissen 
zu wenig. Immerhin sind die Berechnungen fiir Bipiien- 
temperatur und Warinebilanz beaclitonswert. Der Absatz 
iiher den Gang des Verblasens und die Austreibung der 
schadlichen Bestandteile hat Eigenos oder Neues nicht zu- 
bieten. Der im letzten Teil gegebeno Vergleich zwischmi 
Bessemern und Flaininofenarbcit gelit von falschon Yor- 
aussetzungen aus, weil die aus verschiedenen Quellen zu- 
sammengestellten Rost- und Schinelzresullate nur lokale 
Geltung haben und mangels direkt zum Yergleićli geeigneter 
Zahlenwerte keine allgemeinen Schliis.se znlassen. Die 
Kostenfrage ist abgesehen von einer gelegentlichen ver- 
einsamten Bemerkung auf Seite 31 nicht beriihrt. Hli.

Z ur Bosprechung oingegangono Biicher:
(Die Redaktion behiiltsich eine eingeheiideBcsprechuiig geeigneter 

Werke yor.')
Meyer,  Richard:  Jahrbuch der Chemie. Bericht iibor die 

wichtigsten Fortschritte- der reinon und angewandten 
Chemio. XV. Jahrgang. Brannschweig, 1906. Friedrich 
Yieweg & Solin.

Constam,  E. J. u. Schlapfer,  P . : Studion iiber die Ent- 
gasung der hauptsachlichsten Steinkohlentypen. Sonder- 
abdruck aus dem „Journal fiir Gasboleuchtung und 
Wa^servorsorgung“. Miinchen, 1906. R. Oldenbourg. 

Bomborn,  Bernhard:  Das Patent vor dem Patentamt 
und vor den Gerichten. Baden-Badon, 1906. C. Wild’s 
Hofbuchhandlung.

Nicol ,  Wilhelm:  Baugewerbo- Tarif zum Gebrauche fflr 
Baubehorden, Arcliitekten, Ingenieure, Industriello und 
Bauhandwprker. Der Tarif wird Intoressenten von dor 
Chemischen Fabrik FlSrsheim, Dr. H. Noerdlinger, Flors- 
heim a. M. kostenfroi zugestellt.

H a e d e r ,  H e r m . : Die Dampfmaschineu unter haupt- 
sachlichster Boriicksichtigung kompletter Dainpfaulagen 
sowio marktfahiger Maschinen. Fiir Praxis und Selmie. 
Achte, vermehrte Auflage. f. Band: Berechnung und 
Details. Etwa 2100 Figuren, 296 Tabellen und zahl- 
reiclio Beispiele. Duisburg, 1907. Herm. Haeder. Yertr. 
fiir Buchhandler: L. Schwann in Dusseldorf. 12,50 JO 

B e r g r p v i e r f e s t s t e l l u n g  dos KOni gl i chen Ober-  
b o r g a m t s b e z i r k s  Dor t mund .  Dortmund, 1906. 
Hermann Bellmann.

Al lgemeine Pol izeivorschr i f ton fur den unterirdischen 
Betrieb gewerblicher Gruben des K^nigreiclis Sachsen 
vom 24. August 1906. Freiberg i. S., 1906.
Gerlachsche Buchdruckerei.

Ne u ma n n ,  Fr i t z :  Die Zentrifugałpunipen mit besonderer 
Berucksichtigung der Schaufelschnitte. Mit 135 Text- 
figuren und 7 lithographierten Tafeln. Berlin, 1906. 
Julius Springer. 9 J t .  

v. Woedtke,  E .: Invalidenversicherungśgesetz vom 13. Juli 
1899 mit Ausfuhrungsbestimmungen. Textausgabo mit 
Anmerkungen uud Sachregistor. Zehnte, umgearbeitete 
Auflage; herausgegeben von H. Fol lmann.  Berlin, 
1906. J. Guttentag.

Davies,  Joseph:  The South Wales Coal Anuual for 1906. 
Cardiff, 1906. Joseph Davies, 12, James Street.
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(Eine Erklarung der hieruiiter yorkommenden Abkiirzungen 
yoii Zeitschriften-Titeln ist, nebst Angabe des Erscheinungs- 
ortes, dos Nameus des Herausgebers usw., in Nr. 1 des 

lfd. Jg. dieser Ztschr. auf S. 30 abgedruckt.)

M ineralogie, Geologie.
The format ion of coal. Yon Campbell. Aus der 

Zeitsclir. Economic Geology wiedergeg. in Coli. G.
28. Sept. S. 601/2 Betraclitungen iiber die Bedingungon, 
unter denen die Bildung und Ablagerung der Kolilen- 
lagerstatten yorsichgegangen ist.

B orgbautechnik (einschl. Aufbereitung pp.).
Das Spiil boli ren nach Er  doi. Yon Sorge. Óst. 

Ch. T. Ztg. (Org. Bolirt.) 1. Okt. S. 217/20. Vortrag, 
gehalten auf dem Internationalen KongreB der Bohr- 
ingenieure und Bohrteclmiker am 10. Sept. zu Niirnborg. 
Der Yerfasser entsohoidet dio schon seit langem um- 
stritteno Frago iiber dio Anwendbarkeit des Spiilbohrens 
nacli Erdol zugunsten dieses Yęjłahrens. (Forts. f.)

Dor Salzborgbau Óstorreicl is.  Dio Salzberg-  
bauo der os tor re ichi scheu Alpen in den Borg-  
hauptmai inschaf ton Wien und Klagenfur t .  Von 
Schraml. Z. Bgb. Betr.-Loit. 1. Okt. S. 180/2. 
Neuerungen im Betriebe. Produktion und Transportver- 
liiiltnisso. Bruderladen. (Forts. f.).

Dio Zsyl t a lor  Gruben der Sa l gó-Tar j aner  
Stoinkohlon - Bergbau  - Akt i engese l l schaf t .  Von 
Adreics u. Blascheck. (Forts). Óst. Z. 29. Sopt.
S. 508/11. 3 Fig. Grubenfordorung. Vorladung und
Soparatiou. Maschinello Anlagen: elektrischo Maschinen. 
(Forts. f.).

Uber  das Ablegen von Fórder se i l en.  Von 
Ryba. (Forts.) Z. Bgb. Betr.-Loit. 1. Okt. S. 173/8.
9 Testfig. Uutorsuchung des Kappstiickes auf Zugfestigkeit. 
Die Biogeprobo. Die Torsionsprobo. Besprechung der 
Versuclio von Meyer und Roch. (ScliluB f.)

The mechanical  ongineer ing of colliorios.
Von Futers. (Forts.) Coli. G. 28. Sept. S. 596.
1 Toxt(ig. Mit VcrschluBstango vorseheno Kreisolwippor 
vón Heenan & Froudo Ltd. (Forts. f.).

Exper imontol l a  s t ud i er  ofver sa t t mask i nons  
yerknin g s s a t t .  Von Bring. Jernk. An. Heft 4. 
Theoretisclie Betraclitungen iiber dio Wirkungsweise von 
Setzmaschinen: Der froie Fali des Kornes bei stehehdem 
Wasser; dio Bewegung des Kornes im aufsteigenden sowie 
im zurflckfallendeh Wasserstrome. Die Bewegung des 
Kornes in WasserstrOmen, welcho in engen Kanalen ge- 
fflhrt worden. Experimontello Studien iiber die Wirkung 
Yon Wasserstromen: Fali in ruhigem Wasser. Anfsteigen- 
des und ziiriickfallendes, sowio in engen Kanalen geffilirtes 
Wasser. Die Wirkungsweiso der Setzmaschinen. Grob- 
und Feinkornsetzmaschinen. Dio Klassierung; esperimen- 
telle Festsotzung der Klassiorungsgrenze.
M aschinen-, D am pf kesselw esen, E lektrotechnik.

Kraf tmaschinon auf  der Bayer i schen Landes -  
a us s t e l l ung  in Niirnborg.  Von Dnbbel. Z. D. Ing.
29. Sept. S. 1567 ff. 1 Taf. 20 Abb. Beschreibung 
der bemerkonswerten Typen sowohl von Kolbendampf- 
maschinen ais Dampfturbinen.

Kr a f t g e wi n n u n g  und Kraf tvorwer tung in 
Berg- und Hut tonwerkon.  Yon Hoffmann. (Forts.)

Zeitscłiriftenschan. Z. D. Ing. 29. Sept. S. 1582 ff. Testabb. und 
Zahlentaf. Stalihverksgel)l;ise und Luftkompressoren. 
Walzonzugmaschiuon mit Gasantrieb, Verbreitung dor 
GroBgasmaschinen. (SchluB f.)

Nouere For t s chr i t t o  in der Zement- ,  Ka lk- ,  
Ph o s p h a t -  und Kal i i ndus t r i e .  Vnn Naske. Z. D. 
Ing. 29. Sept. S. 1586 1F. Textabb. Beschreibung
der in diesen Industriezweigen Yorwendeten Maschinen zur 
Zerkleinerung und Feinmąlilung, Mischung und Trocknung 
dos Materials. (SchluB f.)

E n  10 000 PS e n k e l h j u l i g  t u r b i n .  Tekn. 
Tidsk. 8. Sept. Beschreibung einer in Amerika go-
bauten 10 000 PS-Turbino mit einem Scliaufelrade.

V o r s u c h o an  d e r  W a s s e r  h a l t u n g  d e r  
Z o c li o F r a n z i s k a  i u W i 11 o n. Z. D. Ing.
29. Sept. S. 1574 ff. Abb. u. Tab. Boricht des vom
Verein deutscher Ingenieure und vom Yerein fiir dio berg- 
baulichen Intoressen im Oberbergamtsbezirk Dortmund 
eingesetzten Yersuchsausschusses iiber dio im verflossenen 
Jahre abgelialtenen Versucho an einer langsam laufenden 
Kolbenpumpe. Beschreibung der Anlage, Gang der 
Priifuugen, Ergebnisse der Versuche. Zusammenstellung 
der Ergebnisse mit denjenigen der friiher an anderen Anlagen 
yorgenommenen Yoisuche. Der Boricht ist zugleicli iu 
Nr. 39 lfd. Jahrg. des Gluckauf abgedruckt.

The Dayios wate r - tube  boi l er  and suporhea t or  
at  01 ympiją. Engg. 28. Sept. S. 414/5. 3 Abb.
EngrOhriger Siederohrkossel mit vertikal angeordneten 
Siederohren. Der Kessel bestelit aus zwei Kammern, 
zwischen denen der Oberhitzer eingebaut ist.

Er f a h r u n g e n  ubor Kos se l s  t e in verhi i tung.  
Yon Brauor-Tuchorze. Z. f. D. u. M.-Betr. 26. Sept. 
S. 393/4. Boricht iiber zwei Falle in einer Brennere. 
und einor Zuckerfabrik, wo Kossel, dio mit Abwassorn 
gespeist werden muBten und haufig abgeblasen wurden, 
nacli beendeter Kampagne keine Spur von Kessolstein- 
ansatz zeigten.

'0’b e rh it 'z to r  Dampf  im Lokom ot ivbe t r i o  be. Z. 
f. D. u. M.-Betr. 26. Sopt. S. 394/8. 2 Abb. 3 Tab.
3 graphische Darstellungen, 4 Satz Indikatordiagramme. 
Bericht iiber eine 5/5-gokuppolte Zwillings-HoiBdampf- 
Tenderlokomotive mit Rauchkammiibcrhitzor, Patent 
Schmidt.

Hoch hubs i ch e r h e i t s v en t i l e .  Yon Eberle. 
(SchluB.) Bayer. Rev. Z. 30. Sept. S. 173/4. Be- 
rechnung der Hochhubsiclierheitsventilo.

Z u r E n t w i c k l u n g  d e s  D a m p f k e s s o l b e -  
t r i e b o s  i n  B a y e r n  w a h r e n d  des  J a h r e s  1905. 
Bayer. Rev. Z. 30. Sept. S. 176/7. Statistische An
gaben iiber Anzahl der Kessel, Betriobstatte, Bauart und 
Hoizflacho der Kessel, Dampfspaunung, Bezugsquellen und 
endlicli Yerwondung der Kessel.

D a s  A b d a m p f a g g r o g a t . Yon Ferrand. Z. Bgb. 
Betr.-Leit. 1. Okt. S. 165/73. 8 Textfig. Berechnung
der Leistung von Abdampf-Turbinenanlagen, System Rateau. 
Die Yerschiedenen Typen und ihre Anwendung in den 
einzelnen Landem.

B a 1 a n c e-d  r a f t g a s  p r o d u c e r  fu m a c e .  
El. world. 22. Sept. S. 575. 1 Abb. Kesselfeuerung,
bei welcher dio Kohle durch eine Schnecke vorgeschoben 
und PreBluft von unten her unter die Kohlenschicht ge- 
blasen wird.
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Uber  F e u e r u n g e n .  Yon Gram bery. Brkl. 25. 
Sept. S. 407/12. Zusammensetzung der Rauchgase boi 
sacligemafiem und falschem Feuerungsbotriobe. Ursaęho 
von HeizYorlusten, Kontrolle der Feuerung. Yofschlago 
fur eine zwecknmBige Feuerung.

H iittenwesen, Chemische Technologio, Chemie, 
Physik.

Na g r a  fórsók ofver koppar s  i nf lyt ande pa 
s t a l s  egenskaper .  Yon Dillner. Jernk. An. Heft 9. 
Zusammenstellung Yerschiedeuer Untersuchungen iiber 
den Einflufi 'von Kupfer auf Stalli. Das Yorkommen yon 
Kupfer. im Stalli. Der EinfluG von Kupfer auf die Strock- 
festigkeit, Schmiedbarbeit und SchweiBfahigkeit des Stables. 
Biegungsproben von Kupferstahl. Untersuchung kupfer- 
haltigen Stahles seitens der Kgl. Materialprtifungsanstalt 
Stockholm. Letztcre Untersuchungen erstreckten sich auf 
Diikroskopische Feststellungen, dio Bestimmung des 
Hartefeldes und der Schmiedbarkeit, Streck-, Biegungs- und 
Harteproben, die LOslichkeit des Kupferstahls in yerdiinnten 
Sauren; magnetische und elektrische Eigenschaften.

Die He r s t e l l u n g  des Stahles .  Von Sclimid- 
liammer. (SchluB.) Ost. Z. 29. Sept. S. 501/4. Wei- 
teres uber den Martin- und ThomasprozeB, dio TiegolguB- 
stahlherstelluug und die elektrischon Yerfahren.

Der F l ammof enbe t r i eb  in amor i kani schen  
GieBeroien.  Yon Portiscb. St. u. E. 1. Okt.
S. 1165/71. 6 Abb. Besprecliung yerschiedeuer ameri-
kanischer Flamniofenkonstruktionen, die sich durch bequemo 
Bedienung, groBe Leistuugsfahigkeit und Ókonomie aus- 
zeichnen.

Anordn i nga r  vid g j u t e r i o r .  Yon Pottersson. 
Tekn. Tidsk. 8. Sept. Uber Einrichtungen neuerer 
GieBoreien iu Nordamerika.

Die Ei sen i ndus t r i e  auf  der Bayor i schon 
Lande s aus s t e l l ung .  St. u. E. 1. Okt. S. 1171/7.
2 Abb. Auszug aus einem auf der Yersammlung des 
Yereińs Deutscher EisengieBereien in Niiruberg gehaltenen 
Yortrage, sowie weitero erganzende Mitteilungen iiber dio 
Ąusstellung dos bayerischen Eiseuhiittenwesens.

E l e k t r i s k  malm smal tning.  Jernk. An. Heft 9. 
Bericht iiber dio auf Kosten der kanadischen Regierung 
yorgeiiommonen Yersuche, kanadische Eisenerze auf elektro- 
thennischem Wege zu schmelzen. Beschreibung des Yer- 
suchsofens und der Elcktrodenhalter sowie der sonstigen 
elektrischon Einrichtung. Yersnchsergebnisse, Das Schmelzen 
yon Magnetit. Holzkohle ais Reduktionsmittel. Yerbrancli 
yon Elektrodcn. Arbeitsfaktor. Der abgeanderte Yersuchs- 
ofon fiir fabrikmaBige Herstellung von Roheisen. Allgomeine 
Bemorkungen.

Ein neuor  s e l bs t r og i s t r i e r ende r  Gaspriifor.  Yon 
Bourdot. El. u. Masclib. 30. Sopt. S. 780/3. 6 Abb. Nach 
kurzer Betrachtung ub^r das AYesen der Ycrbrennung und dio 
Moglichkeit, śie tunlichst ókonoinisch zu gestalten, wird 
an der Hand einer mittleren Wiirmebilanz gezeigt, dafi 
eine Zunahme des C02-Gehaltos vón nur wenigenProzenten 
eine wesontliclie Yerringerung der Abwarmeyerlusto zur Folgo

hat; sodami wird auf Grund eines von Haier ontriommonenr 
Diagranims nachgewiosen, dafi der fur dio Okonomio der 
Feuerung giinstigstó C02-Gehalt bei ca. 14 pCt liegt 
und nicht otwa auf dor Iloho des maximal Erreichbaren. 
Auf Grund dieser Tatsaclion ist oin nouor rogistrierender 
Absorptionsapparat von Bayer konstruiort, der beschrieben 
und eingohend orliiutort wird.

Boehive coke-ovon const ruct ion.  Von Eavenson. 
Coll.-G. 28. Sopt. S. 597/9. 4 Textfig. Bienenkorb--
koksófon in Amorika; ihro yorschiedenartige Konstruktion, 
ihr Zusammenbau in Gruppen usw.

V olksw irtschaft u nd  Statistisches.
AYorkmons compensat ion in 19 05. Coli. G. 

21. Sept. S. 563/64. Ergobnisso des britischen Unfall- 
yersicherungsgesetzes in 1905. Auf einen Lohn yon 100 L -  
wurde im Durchschnitt ein Entsclnidigungsbetrag von 10 s. 
bezahlt.

S t a t i s t i s  eh o Mi t t e i l ungen i iber Ei senerz-  
forderung,  Hochofonbot r iob und P r o d u k t i o n  von 
Ei son und S tah l  in Scliwedon pro 1905.  Jernk. 
An. Heft 9.

Produkt ion of s ya r t p l a t  och fór t enad  j a r n p l a t  
i Amerika.  Jernk. An. Hefi 9. Statistische Angaben, 
iiber Herstellung yon Schwarz- und yerzinntem Blech in 
Amerika.

V erkehrswesen.
Hi gh-capac i t y  f roight  wagons  for tho I nd i an  

rai lways.  Coli. G. 28. Sept. S. 597. 2 Textfig. Fiir
dio Madras-Eisenbalm von der Gloucester Railway Carriago 
and Wagon Company gebauter oftener 20 t-Wagen. GroBer 
gedeckter Wagen.

Personallen.
Die 50. Wiederkohr des Tages, an dem sio ihre ersto. 

Schicht yerfahren haben, feiern Bergrat Ludwi g  iu Bochum 
am 13. Oktober, Geheimer Bergrat Lareuz in Wiesbaden^ 
am 23. Oktober und Bergrat Hof fmann in Bochum am
30. Oktobor ds. Js.

Dcm Generaldirektor der Aktiengesellschaft Eisen- und 
Stalilwerk Hoesch,. F r i e d r i c h  Spr ingorum in Dortmund,, 
ist der Titel Kommerzieurat yerliehen worden.

Dio Bergassessoren Koli lor , bisher bei dem Gesamt- 
bergamt zu Obernkirchen, und E i n e c k e  (Bez. Halle),, 
bisher beurlaubt, sind dor Geologischen Landesanstalt 
zu Berlin, der Bergassessor Paul  Biiumer (Bez. Dortmund), 
bisher beurlaubt, dem Bergrevier Konigsliiitto O. S. ais 
Hilfsarboiter uberwiesen worden.

Der Bergassessor D r. H o c k e r (Bez. Dortmund) ist
zur Fortsetzung seiner Tiitigkeit fiir die Zeche Ver. Schiirbank
und Charlottenburg bis auf weiteres beurlaubt worden.

Dampfkesse l  - Ube rwachungs  - Verein dor Zechen.  
im Oberbergamtsbez i rk  Dor tmund.  Essen-Ruhr .

Der Dipl.-Ingenieur August Mii l ler ist in den Yereins- 
dienst getreten und mit der Ausfuhrung yon Freiloitungs- 
begehungen und Revisioneu yon Nioderspannungsanlagen 
beauftragt worden.

Das Vei-zeicbnis derin dieser Nummer enthaltenen gróBeren Anzeigen befindet sicb, gi-uppenweise geordnet,. 
auf den Seiten 44 und 45 des Anzeigenteiles.


