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I n  wenig Tagon tritt der VII. Allgcmeinc deutsche BerglUamistag im Siidon des Reiclies, in Bayerns 

Ifauptstadt, zusammen. K einer seiner Vorgiinger hat eine so grofse Anzahl an Anmeldungen zu rerzcichncn 

gehabt, wie der je tz t bevorstelionde; es ist dies ein sicheres Zeiehen, wie bereitw illig von allen Seiten dem von 

Miinchen ergangenen Rufę Folgę geleistet wird, zugleich aber ein Beweis dafiir, wie feste W urzel diese zwangloscn 

Versammlungcn gefafst haben. Alle, die m it neuen Anregungen von diesen Tagen zur Borufsarbeit heim kehren, 

werden den Miinnern Dank wissen, welchc dic erste dieser Vcrsam mlungen (zu Kassel 1883) vcranstaltet liaben, 

in erster L inie dem Berghauptm ann Prinzen von Schonaieh-Carolath, damals zu Dortmund, und dcm Bergrat 

Des Coudres zu Kassel.

In  buntem W eehsel liaben dic Tagungen inzwischen im Osten und W esten, wie auch wiederholt in der 

Mitte des V aterlandes stattgehabt. Stets ist dic Entwickelung im lebendigen Fluft geblieben, stets das Interesse 

an den Vcreinignngen lebhaft bethatigt worden, zuinal, nachdem die Teilnahme von Damen seit dem Hallesclien 

Bcrginannstage dem Programm angehort.

Den V II. Allgemeinen Bcrgm annstag erwarten eine stattliche Z ahl von wissenschaftliehen und geselligen 

Vcranstaltnngen; sie sind dcm unermiidliclicn Festausschusse unter Oberbergrat Kram ers Vorsitz zu danken und 

geben die sichere Gewiihr fiir ein vollcs Gelingen des Miinchener Bergmannstages.

Dom Bergmannstage ein froh Gliickauf!
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Ueber eine cinhcitliche Bencnnung der Al)l)auarten.
Yon Bergassessor T r a i  n e r  in Bochum 

(Hicrzti Tafel XXXV—XXXVIII.)

Im  Oberbergam tsbezirk Dortm und hcrrscht in bezug 
auf die Bencnnung der verschiedenen A bbauartcn selir 
wcnig Ucbereinstimimmg. F iir dieselbe A bbauart sind 
auf den einzelnen Gruben die verscbicdensten Nam en 
gebrauchlich und andererseits wird derselbe Name A bbau- 
arten des verschicdenstcn Cbarakters beigelegt. So wird 
z. B. hiiufig jeder A bbau mit Bergeversatz m it dcm nur 
einer bestimmten A rt dessclbnn zukommenden Namen 
,,S trebbau“ oder ais „Pfeilerbau m it Bergeversatz“ und 
dergl. bezoiclmet; ein streichender Pfeilerbau, dessen 
einzelne Pfeiler in sebwebenden Abscbnitten zum V er- 
hiebe gelangen, fiihrt die Bczeicbnung „scbwebendcr 
P feile rbau" und zahlreiclie andere Ungeuąuigkeiten und 
Abweiclmngen in der Bezeiehnungswcise treten hervor.

Auch auf diesem Gebietc nach grofscrer Einheitlich- 
kcit im d Genauigkeit zu streben, ist gewifs nielit nur 
von theoretisehem W erte, sondern nam entlieh auch von 
praktisclier Bedeutung. Jeder. der sich , sei es zu 
w issenschaftlichen, sei cs zu praktischen Zwecken, mit 
den A bbauverhaltnissen zu beschaftigen hat, wird das 
Fchlen einer einheitlichen Bezeichnungsweise ais einen 
Mangel empfinden, der die Uebersiclit iiber dic that- 
Sfichlichen V erhaltnisse und das Urteil iiber den prak
tischen W ert der verschiedenen A bbauartcn ungemcin 
erschwert. Ohne cinhcitliche Bezeichnungsweise ist 
dann aber auch eine einfache und rasche Y erstandigung 
in einem grofseren K rcise von Fachgenossen nicht 
moglich, ein Umstand, der dcm gegenseitigen Austausche 
der praktischen Erfahrungen jedenfalls selir hinderlich 
ist. li ie r  wiirde eine scharfere Scheidung der Begriffe 
und dazu der allgcm eine Gebrauch des gleichen Namens 
fiir denselben Begriff vielfacli eine lange Beschreibung 
zu ersetzen vermogen.

Es ist der Zwcck dieser Zeilen, dic E inheitlichkeit 
und Genauigkeit der Bezeichnungsweise fiir die ver- 
schiedenen Abbauarten zu fordem. In  diesem Sinne 
soli eine kurze Charakteristik der im hiesigen Bezirk 
gebrauehlichsten A bbauarten nebst bildlieher Dar- 
stellung derselben .gegeben werden, womit zugleich 
Erorterungcn iiber die Eichtigkeit oder Unrichtigkeit 
dieser oder jener Bencnnung bezw. iiber dic Griinde 
fiir die "Wahl dieses oder jenes Namens verbunden 
werden sollen.

Allgemein ist zunachst zu bem erken, dafs man sich 
bei der Bencnnung einer A bbauart in erster Reilie an 
die historiselie Ueberliefcrung lialten, also nicht ohne 
Grund die von Alters her beim  deutschen Bergbau ge- 
brauchlichen Namen aufgeben soli. D iese Namen drucken 
zumeist das W esen der betreffenden A bbauart in seinen 
Hauptziigen so bezcichnend aus, dafs Neuerungen in 
dieser Beziehung kam n ais Vcrbcsserungen zu bczeichncn 
sind. Gerade diese Beziehung zwischen dem Charakter

der A bbauart und ilircm Namen sollte bei der Auswahl 
der Namen fiir  neu aufkom m ende A bbauartcn stets 
erstrebt werden. Es fragt sich daher b(‘i der Schaffung 
neuer Namen einerseits und andererseits bei der Ent- 
schcidung iiber die ZugehiJrigkeit dieser oder jener 
A bbauart zu einer der verschiedcnen K lassen, welche 
Verhiiltnisse den Charakter oder das W esen der A bbauart 
in dcm Grade bestimmen, dafs sich darauf ein System 
der Bezeichnungsweise griinden lafst. D ie naliere Unter- 
suchung dieser Frage fiih rt zu dem Ergebnisse, dafs die 
gesuchte Grundlage fiir die Bencnnung im wesentlichen 
nur durch die A rt der Vorrichtung und die allgcmeine 
A nordnung des Betriebes in dcm betreffenden Teile der 
Łagerstiitte gegeben sein kann, also durch das S y s t e m ,  
n a c l i  w e l c h e m  d i c  L a g e r s t i i t t c  in A b s c h n i t t e  
f i i r  d e n  A b b a u  e i n g e t e i l t  w i r d  und nach welchem 
im allgemeinen der A bbau zur praktischen D urchfulirung 
gelangt. Von diesen allgemeinen Gesichtspunktcn aus 
mufs die Bcurteilung des Cbarakters der Abbauarten 
und dam ach die Bencnnung derselben erfolgcn, es ist 
unlogisch und fiihrt zu V erw irrung der Begriffe, wenn 
die A bbauart nach unwesentlichen, den Gesamteharakter 
nicht beriihrenden Verhiiltnissen oder Nebenumstanden 
benannt wird. Dagegen erscheint es nielit nur gerccht- 
fertigt, sondern in bohem Grade zweckmafsig, dic be- 
sondere A rt der A usfiihrung einer bestimm ten, ihrem 
H auptcharaktcr nach benannten p au a rt durch geeignete 
Zusiitze zu dem Ilauptnam en zu kennzeichnen, wie z. B. 
dic im Eingange erw ahnte A rt des streichenden Pfeiler- 
baues ais „streichender Pfeilerbau m it sclnyebcndem 
Yerhiebe der Pfeiler" bezeichnet werden konnte. Im 
einzelnen wird dieser P unkt bei Besprechung der ver- 
schiedencn Abbauarten noch naher beriihrt werden.

A b b a u  o h n e  B e r g e v c r s a t z .
I lic r  kommen im wesentlichen nur die vcrscliiedenen 

Pfeilcrbauarten in Betracht.
D er Charakter des Pfeilerbaues ist dadurcli gekenn- 

zeichnet, dafs die Łagerstiitte durch cin System unter 
sich paralleler Strecken (Vorrichtungs- oder Abbau- 
strecken) in Streifen (Pfeiler) zerlegt wird, welcli letztere 
nach Erreichung der Baugrenze durch die Strecken zum 
A bbau gelangen und zw ar in der dem Streckenbetriebe 
entgegengesetztenRichtungfortschreitend (Pfcilerriickbau). 
Dic Unterscheidung der drei Artcn des Pfeilerbaues, 
namlich des streichenden, schwebenden und diagonalen, 
kann sich logischerweise nur griinden auf die Art der 
B i l d u n g  der Pfeiler, also auf die Lage bezw. Ricbtung 
des die Pfeiler erzcugenden Streckensystcms, weil dadurch 
allein dcm gesamten Bau das charakteristische Gepnige 
gegeben wird. D er B au ist also ais streichender, 
schwebcnder, diagonalcr Pfeilerbau zu bezcichnen, je 
nachdem die Bildung der Pfeiler durch strcichende 
bezw. schwebende bezw. diagonale Vorrichtungsstrecken 
erfolgt.
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Alle iibrigen boi der Ausfiihrung des Pfeilerbaues 
in der Praxis vorkoinmenden Verbiiltnisse becinflussen 
den Gesam tcharaktor des Baues niclit derart, dafe cs ge- 
rccbtfertigt orsclieint, nacb diesen etwa dem Bauc den 
Namcn zu geben. D ies gilt insbesondere von der A rt 
des Yerliiebes der einzelnen Pfeiler beim Riickbau, dic 
ja  im einzelnen F alle aus praktischen Griinden (Lagę 
der Schlecbten, Gebirgsbeschaffenhcit u. dcrgl.) eine 
verscbicdene sein kann, und nach welcher, wie oben 
schon angedeutet wurde, hiiufig falsehlicherweisc der 
ganze Bau benannt wird. W ie belariglos fiir den Charakter 
der Pfcilcrbauarten in der T hat der Vcrhicb der Pfeiler 
ist, zeigt sich schon darin, dafs nicht selten mebrcrc 
Pfeiler derselben Bauabteilung, je  nacb der besonderen 
Lagc der Verhaltnisse an den einzelnen Punkten der 
Lagerstatte, au f verschicdcne W eise in Verhieb genonunen 
werden, ja  dafe auch bei demselben Pfeiler m it der 
Aenderung des V erhaltens der Lagerstatte die Vcr- 
hiebsart wechselt, obne dafs dadurch das Gesamtbild 
des Baues sich verschobe. Es sei hier gleich bemerkt, 
dafe auch bei den iibrigen A bbauarten der Yerhiebsart 
der einzelnen Stofee u. dcrgl. ebensowenig Bedeutung 
beizumessen ist inbezug auf die Bcurteilung der 
betreffenden Bauart.

Ebcnso unwesentlich fiir die Benennung ist es ferner 
z. B. beim streichenden Pfeilerbau, ob die streiebenden 
Strecken ausgeben von einem fiir alle geineinschaftlichcn 
oder fiir jede besonders angelegten Bremsberge, Ueber- 
hauen, Rollloche, A bhauen oder von einer diagonalen 
Forderstrecke, auch von entspreebenden Yorrichtungs- 
betrieben in einer benachbarten L agerstatte mit 
Losung durch O rtsąucrschlage, welch letztere wiederum 
auch von einem seigeren Bremsschachte im Gestein 
ihren A usgang nehm en kiinnen. Alle diese und 
abnliche Y erschiedenbeitcn der Ausfiihrung im einzelnen 
werden richtiger durch geeignete Zusatzc zu dem Namcn 
der A bbauart zum A usdruck gebraclit.

In den Figuren Nr. 1 — 10 (Tafel X X X V ) ist eine 
Reibe von verschiedcnartigen Ausfiibrungsformen des 
streichenden Pfeilerbaues dargcstellt, an w'clche sich noch 
weitere Formen anschliefeen lassen.

Das Schema des schwebenden und diagonalen Pfeiler
baues ist durch die F iguren Nr. 11 und 12 (Taf. X X X V I) 
gegeben. Auch hierbei konnen Verschiedcnhcitcn in der 
praktischen Ausfiihrung eintreten, z. B. in bezug auf 
die Verhiebsart der einzelnen Pfeiler, wie in Fig. 11 
angedeutet ist. Das Bild dieser Pfcilcrbauarten gewinnt 
liaufig wiihrend des Riickbaues der Pfeiler noch dadurch 
ein verandertes Aussehen, dafe von jeder Strccke aus 
der zu beiden Seiten derselben liegende Pfeiler bis je  
auf die Pfeilerm itte gewonncn wird, indem die Strecke 
ais die M ittellinie des zu ihr gehorigen Pfeilers auf- 
gefafst wird. D iese A rt der Pfeilerbegrenzung, die sich 
iihrigcns auch bei anderen und vorwiegend schwebenden 
Abbauarten findet (vergl. Fig. 17, 19— 22, Taf. X X X V I)

wiirde etwa durch den Zusatz „m it au f der M itte der 
Pleiler (Stofee) liegenden S trecken" zu dem Namen der 
betreffenden B auart angedeutet werden konnen.

A b b a u  m i t  B e r g e v e r s a t z .

Von den Abbauarten m it Bergcversatz kommen liier 
in betracht der F irstenbau, Strebbau, Stofsbau und 
Pfeilerbau m it Bergeversatz. M it Ausnahm e des letzteren 
zeichnen sieli diese A bbauarten ubereinstim m end dadurch 
aus, dafe, abgesehen von der Ilcrstellung der Grund-, 
Teil-, W etterstreckcn und der sonstigen Hauptforder- 
und Ilauptfahrw ege (llaup tbrcm sberge u. dergl.), eine 
weitere, dem A bbau vorausgehende Zerlegung der Lager- 
stiitte durch Strecken nicht erfolgt, wie sich aus der 
N atur des Abbaues m it Bergeversatz von selbst ergiebt. 
Die Zerlegung der Lagerstatte in zum A bbau geeignete 
Stofee erfolgt vielm ehr entweder nur durch ideale, in 
der Lagerstattenebcne gedaebte Linien oder —  aufeer- 
licli sichtbar —  durch die den Abbaustofeen liach- 
riickendcn, im Versatze ausgesparten Fiirder- und F ahr- 
wege. D ie letzteren stellen jedocli nicht in allen Flillen 
die aufeerlieh sichtbare Begrcnzung der einzelnen Stofee 
dar, sondern konnen auch, wie das Beispiel des F irsten- 
baues zeigt, giinzlich unabhangig sein von dem System, 
nach wclchcm die Zerlegung der L agerstatte in Stofee 
erfolgt.

Die oben erwahnte Ausnahm estellung der ais 
„Pfeilerbau mit Bergeversatz“ zu bczeichnenden A bbauart 
ist unten naber zu besprechen.

F i r s t e n b a u .
Der Firstenbau in seiner reinsten Form ist gekenn- 

zeichnet durch die E inteilung der llachcn Baubohe 
zwischen einer unteren und oberen Sohle bezw. Teil- 
sohle in Streifen („Stofee") von s t r e i c h e n d e r  Liingen- 
erstreckung, welche in der lleihenfolge von unten nach 
oben (Anfassen der „F irs te ") in einem gewissen A b- 
stande hinter einander in A bbau genommen und ent- 
sprcchend ibrcm  Yorriicken wieder versetzt werden, im 
iibrigen aber alle g l e i c h  z e i t i g  in Betrieb stehen.

Verschiedenlieiten ergeben sicb nam cntlich durch die 
A rt der Forderung des nutzbaren M incrals von den Firsten- 
stofeen zur unteren Sohle. D ieselbe erfolgt gewohnlich 
entweder durch im Versatz nachgefuhrte in der Falllinie 
oder seiger angelegte Rolllocher (Fig. 13, Taf. X X X V I), 
oder ohne solche, indem das Fordergut, wic bei Fig. 14 
und 15, unm ittelbar auf dem Versatz hinabrollt bezw* 
auf einem iiber dem Versatz angebracbten Verschlag 
(R utsche) hinabgleitet. S tatt der genannten Fćirdcr- 
einrichtungen findet sicb seltener die Nacbfiihrung 
diagonaler Forderstrecken im V ersatze von der unteren 
Sohlenstrccke aus.

Uebereinstimmend zeigen dic erwalmten F irstenbau- 
arten die charakteristischcEigentiim lichkcit, dafe ein System 
streichender Stiifec gleichzeitig zu Feldc getrieben wird, 
welche nicht durch ein gleichgerichtetes im Versatze
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nachgcfiihrtcs Streckensystem aufscrlich sichtbar gegen 
einander abgegrenzt sind. Dćnn auch bei der Nach- 
fiijirung von Rolllochern und diagonalen Forderstrecken 
im Versatzc ist keine Beziehung zwischen diesen Strecken- 
systemen und dem Systeme der Stofsbildung yorhanden, 
letztere ist stets eine streicliende, dic Rollloehcr und 
diagonalen Forderstrecken grcnzcn dalier nicht die 
einzelnen Firstonstiifsc aufeerlich gegeneinander ab, viel- 
m ehr dient jede dieser schwebcnden bezw. diagonalen 
Strecken der Reihe nach m it ihrer Erliingung siimtlichen 
Stofsen. D ieses M erkmal, welches bei dem urspriing- 
lich au f Erzgangen angewandten F irstenbau (Fig. 13) 
deutlich hervortritt, erscheint so eharakteristisch, dafs es 
gcrechtfertigt sein diirftc, darauf die Unterscheidung 
zwischen F irstenbau und anderen A bbauarten, nam ent
lich gewissen S trebbauarten, zu griinden. Yon diesen 
kann besondcrs der streicliende S trebbau durch die 
Bildung und gegenseitige Stellung seiner Stofee dem 
Firstenbau ahnlich werden (ycrgl. Fig. 16 b) und wird, 
sofern die Lagerung steil ist, sogar vielfach m it dem 
Firstenbau vcrwcchsclt. Zweifellos ist es jcdoch un- 
logiscli, einer B auart bei llacher Lagerung einen anderen 
Namen zu geben ais bei stciler, wrenn das System das- 
selbe geblicben ist, w ie ja  auch bcim streichenden 
Pfeilcrbau kein Untersehied in dieser Beziehung gcm acht 
wird. W eiteres hieriiber ist bei der Bcsprcchung des 
Strebbaues zu bemerken.

Das vorbeschriebene Bild des F irstenbaues erfiihrt 
eine wesentliche V cranderung, wenn dic Stofse nicht 
gleichzeitig, sondern einzeln fiir sich der Reihe nach 
abgebaut werden. D er Bau erhiilt dadurch den Charakter 
des Stofebąucs. (Vcrgl. daselbst.)

S t r e b b  an .

D ie ais S trebbau zu benennende A bbauart ist da
durch ausgezeichnet, dafs eine gewisse Fliiche der Lager
statte (eine B auabteilung) von einer scliwebenden oder 
streichenden V orrichtungsstrecke aus (Brem sberg bezw. 
Sohlenstrecke) ohne weitere V orrichtung unm ittelbar in 
aneinander gcreihten und gleichzeitig betriebenen Stofsen 
zum A bbau gelangt, wobei die abgebauten Raume dem 
Vorriicken der Abbaustofse (Strebstijfse) entsprechend 
versetzt werden, jedocii un ter A ussparung eines der 
Langenerstreckung der Strebstofse gleichgerichteten 
Systems von Forder- bezw'. Fahrwegen. J e  nachdem 
das Baufeld eingeteilt w ar in Strebstofse von strcicliender, 
diagonaler, schwebcnder Langenerstreckung und df*m- 
gemafs die dem A bbau nachriickenden Strecken streichend, 
diagonal oder schwebend liegen, wird der Bau ais 
strcicliender bezw. diagonaler bezw. schwebendor Streb
bau bezeichnet (re rg l. F ig. 16— 22, Taf. X X X V I).* )

Die abgebauten Flaehen crscheinen hiernach bcim

*) Bei sehr flacher Lagerung kann hierzu noch eine -weitere 
A rt treteu, der abfallende Strebbau, der durch Fig. 19—21 bei 
Annahme des entgegengesetzten Flotzeinfallens dargestellt wird.

Strebbau durch die Strecken im Versatze ahnlich ge
gliedert, wie dies mit der anstehenden Lagerstatte beim 
Pfeilcrbau der Fali ist. Zuglcich aber priigt sich durch 
diese Gliederung der abgebauten Fliichen auch das 
System, nach welchcm dic Zerlegung der anstehenden 
Lagerstatte in die einzelnen Stofse crfolgt, aufscrlich 
sichtbar aus. B eurteilt man den Strebbau von diesem 
S tandpunkt aus, so wird sich leicht der Untersehied 
anderen Abbauarten gegeniibcr erkennen lassen. ins- 
besondere wird dann auch iiber dic Zugchorigkeit der 
durch Fig. 16 b dargestellten Bauart zum streichenden 
Strebbau kein Zweifel obwalten, m ag es sich um eine 
steil steli ende oder flach liegendc Lagerstatte handoln 
(vcrgl. F irstenbau).

Bei der praktischen A usfiihrung liifst dieselbe Streb- 
bauart wieder Verschiedenheiten zu, die ebenso, wie 
dies beim Pfeilcrbau der F ali ist, fiir das W esen 
der B auart von untergeordneter Bcdcutung sind.

D iese Abweichungen sind im allgemeinen dieselben, 
wie beim Pfeilcrbau, insbesondere werden dieselben 
auch hier hervorgerufcn durch die Lage der Strecke 
zu dem zugehorigen Stoiśe und durch die bei den 
einzelnen Stofsen angewandte V erhiebsart. Bcziiglich 
des ersteren Punktes bildet es auch fiir den Strebbau 
die Regcl, dafs bei der streichenden A rt desselben die 
Strecken dic unm ittelbare Begrenzung der einzelnen 
Stofse bilden (Fig. 16 und 18), w ahrend bei der schwe
bcnden und diagonalen A rt jede Strecke die M ittellinie 
des zugehorigen Stofscs darzustellcn pllegt (Fig. 19 bis 
22). Auch bci der streichenden A rt kommt jedoeh 
aus praktischen Griinden die letztere Lage der Strecken 
vor, sofern das Einfallen flach ist (Fig. 17).

Inbezug auf den Vcrhieb der einzelnen Strebstofse' 
gilt alles von dem Verhieb der Pfeilcr Gesagte. D alier 
ist derselbe auch hier bei den einzelnen Strebbauarten 
bald streichend (Fig. 16, 17, 21 ), bald schwebend bezw. 
diagonal (Fig. 18— 20, 22). Ebenso kann jeder einzelne 
Strebstofs firsten- und strossenbauartig abgesetzt werden.

W citcre unwescntliche Unterschiede ergeben sich 
durch dic A rt und W eise, wie die Strebstofse anein- 
andergereiht werden. In  dieser Ilinsich t kann der 
S trebbau ein soleher „m it breitem  Blick“ sein, indem 
sich die Strebstofse in gerader Linie ancinandcrreihen 
(F ig . 16a und 19, Taf. X X X V I) oder ein soleher „m it 
abgcsetzten Stofsen" (Fig. 16 b bis 18, 20 bis 22).

Beim streichenden Strebbau kann schliefslich auch 
die gegenseitige Stellung der einzclnen Strebstofse zu 
einander das Bild in  ctwa vcrschieden gestaltcn, indem 
dieser Bau auch m it V oranstellung der oberen Streben, 
wie bei F ig. 17, gefiihrt wird, wahrend es die Ilegel 
bildet, dio unteren Streben im Felde vorauszuhalten wie 
bei F ig. 16 und 18.

Dem Strebbau und zw ar dem scliwebenden diirftcn auch 
die in F igur 3 3 a, b und 35 (Tafel X X X V III)  darge- 
stelltcn selteneren Bauarten fiir stiirker geneigte Flotze
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olmc cigenen Bergefall zuzurcclmcn sein.*) Diese B au- 
arten unterscheidcn sieli zw arvoń deni rcinen schwcbenden 
Strebbau, welchcr vorwiegond m it eigenen Bergen ar- 
beitet, in gcwisser Ilinsicbt, liaben jedocli andrerseits 
mit demselben bestimmte M erkmale gcmcinsam, welchc 
sich bei anderen A bbanarten m it Bcrgeversatz nicht 
finden. Ais Abweichungen, dic aus den Zcichnungen 
herrorgehen, sind nam entlich zu nennen die Yoll- 
standigkeit des Vcrsatzcs, hervorgerufcn durch das Fehlen 
der fiir gewohnlich im Y crsatzc nachgcfiihrtcn Fiirder- 
streckcn, und dic A rt des Y ersctzens der Strebstiifsc. 
Das Versetzcn crfolgt im ersten Falle (Fig. 33) nacli- 
triiglich und fiir jeden Strcbstofs besonders, nach voll- 
standigem Vc.rhieb dessclben, im zweiten Falle (Fig. 35) 
zwar glcichzcitig mit dcm Vorschreiten des Y crh icbcs 
wic beim gewohnlichcn Strebbau, jcdoch wird d erV er- 
satz gemeinschaftlich fiir alle Strebstiifsc von der oberen 
Sohlc her cingcbracht.

Durch die Stcllung der Stiifsc zueinander und durch 
dic A rt des Ilinabfiirderns der Kohle zu r Grundstrccke 
inittcls eines Vcrschlnges (Riitschc) oberhalb des Bcrgc- 
yersatzes gleicht dieser B au iiufserlich genau dcm in 
Fig. 15 (Tafcl X X X V I) dargestelltcn Firstcnbau.

Dic Abweichungen vom gewohnlichcn Strebbau sind 
allerdings, nam entlich im zweiten Falle (Fig. 35), nicht 
unwcscntlich. H ier fehlt dic oben fiir den Strebbau 
ais charakteristiscli angegebenc Glicderung des Ycr- 
satzes, dic die Zerlegung der Lagerstiitte in dic ein- 
zelncn Stiifsc ersichtlich inaclit, vollstandig, wiilircnd 
bei dem durch Fig. 33 dargestcllten Vcrfahrcn, wenn 
auch nicht durch naehgefiihrte S treckcn , so doch 
durch dic Abklcidung der S trebraum c gegen einander 
durch sciiwebend mitgcfiihrte Verschlagc, wenigstens 
in ctwa eine solehe Glicderung gegeben ist.

Beide Bauarten stimmen jcdoch in zwei wesent- 
lichcn P unkten mit dcm gewohnlichcn schwcbenden Streb
bau iiberein, namlich darin, dafs h ier wie dort dic 
Lagerstiitte in s c h w e b c n d c  Stiifsc zcrlcgt ist, und 
dalś dicsc g l e i c l i z c i t i g  — nicht cinzcln — in Betrieb 
stehen. D aher rechtfertigt es sich, dicsc Bauarten ais 
schwcbcnden S trebbau aufzufassen.

An den Strebbau schliefst sieli ais eine haufiger vor- 
kommende gemischtc A bbauart der vereinigtc Streb- und 
Pfcilerbau an, der strcichcnd oder schwebend (diagonal) 
ausgcfiihrt wird (Fig. 23 bis 24, Tafel X X X V II). 
Es ist cin S trebbau, dessen einzelne Strebstiifse sich 
niclit unm ittelbar aneinander rcihen, sondern durch 
vorl;iufig stehenbleibende, spiiter durch Riickbau ge- 
wonnenc Kolilcnpfcilcr getrennt sind. D er Bau kann 
ebcnsowohl aufgefafst werden ais cin Pfcilerbau, dessen 
Abbaustrccken strcbstofsartig m it breitem Bergedamm 
und fahrbarer Riischc getrieben werden. D ieser Doppel-

*) Diese sowie die spater erwalmten Figuren 32 und 34 sind 
einer nicht ver5fTentlichten Arbeit des Herm Bergassessors Schaper- 
Bochum mit dessen Eriaubnia entnommen.

charakter der B auart hat derselben den oben genannten 
Namcn gegeben und w ird auch durcli kcinc andere 
Bezcichnung dcutlicher und richtiger zuqi A usdruck 
gcbracht. Insbcsondere ist cs weder logisch noch 
praktisch, diese B auart, wie es vielfach gcschicht, ais 
„Pfcilerbau m it Bergevcrsatz“ zu bczcichneu. D er letzterc 
Namc kom m t yielmehr, wic weiter unten zu bcsprcchen 
ist, Bauarten von wescntlich anderem  C harakter zu.

S 'to fsb  au .
Mit dcm Namcn Stofsbau wurde im hiesigen Bc- 

zirke urspriinglich eine vcrcinzclt auf stcilen Fliitzen 
m it reichlichcm Bergcfall angcw andte A bbauart bclegt, 
deren W cscii darin bestand, dafs das Flotz von ciner 
schwcbenden oder diagonalen Strecke aus in streichcndcn, 
cinzcln fiir sich in der Rcilienfolgc von unten nach 
oben betriebenen, 2 — 3 ni holien Strcifen oder Stofsen 
m it stets nachgefiihrtcm Versatz abgebaut w urde.*) 
Jc d cr Stofs wurde also vollstandig abgebaut, bevor der 
niichst hiihcrc in Angriff genommen w urde, und gleich- 
zcittg m it dcm A bbau des einzelnen Stofscs w urde der 
abgebautc Rauni bis au f eine Fordcrstreckc an der 
F irstc des Sto&cs m it den beim Betriebe selbst fallendcn 
Bergen vcrsctzt. D er Versatz fiilltc auch dic Fiirdcr- 
strcckc des vorhcrgehendcn Stofscs jedcsm al wieder aus. 
Der A bbau der einzelnen Stiifsc bcwegtc sich entweder 
stets in derselben Richtung vom Brcmsberg aus nach 
der Baugrenzc hin oder abwechsclnd hin und her. D ieser 
Bau lafst sich yerglcichen einem F irstcnbau , dessen 
Stiifsc cinzcln der Rcihe nacli, nicht gleiclizcitig bc- 
trieben werden.

Nach wescntlich denselben Grundsiitzcn wio bei der 
vorstehend gekcnnzeichncten B auart — namlich E in- 
tcilung des Baufeldcs in slreichcndc Strcifen oder Stiifse 
und Abbau derselbpn cinzcln nach einander m it voll- 
stiindigem, nicht durch ausgcsparte Streckcn getrenntem  
Y ersatzc — yerfalirt man gcgcnwiirtig in zahlrcichen 
Fiillcn sowohl bei steiler ais bei ilacher Lagcrung, und 
w eiter wird dasselbe System des A bbaucs in einzelnen 
Stofsen nach einander m it vollstandigcm  V ersatz auch 
bei E intcilung des Baufeldcs in schwebcndc bezw. ab- 
fallcndc Stiifsc zur Anwendung gcbracht. Es crscheint 
daher auch hier w ieder folgerichtig, alle dicsc nach 
demselben System ausgefuhrtcn B auarten derselben K lasse 
zuzurcclmcn und cinheitlich unter dcm Nam cn „Stofs
b au "  zusammenfassen, mag cs sich im iibrigen um steile 
oder flachc Lagerung, um strcichcndc oder schwebcndc 
Stoiśc, um  solehe von gewiihnlicher Streckenhohe bezw. 
Streckenbreitc oder um solehe von der IIolic bezw. 
Breitc eines Firsten- oder Strebsfolśes handcln.

In  diesem Sinnc aufgefafst ist der Stofsbau aufser- 
ordcntlich verbreitet im hiesigen Bezirk. Bei der prak- 
tischen Ausfiihrung treten jcdoch aucli hier w ieder

*) Lottner in Zeitsclirift fur Berg-, Ilu tten- und Salinen-Wcsen, 
Bd. VII., 1859, S. 29G.
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zahlreichc Vcrschiedcnheiten horror, die bcdingt sind 
durch dic Fliitz- und Betricbsverhaltnissc im einzelnen 
Falle und die m itunter zu unrichtigcr Auffassung der 
B auart fiihren. Dic wesentlichcn und unwescntlichcn 
Verhaltnisse mogen dalicr noch etwas niilicr erortert 
werden.

J e  nachdcm das Baufeld in streichcnd oder sehwcbend 
liegende Stofse eingeteilt w i r d , ist zunaclist der 
strcicliendc und schwcbende bezw. abfallende Stofsbau 
zu unterscheidcn.

D er streichende Stofsbau ist am meisten verbreitct. 
E inigc Formcn, in denen derselbe ausgefiihrt wird, stellen 
die Fig. 25 — 29 (Tafel X X X V II)  dar. Die aus letzteren 
horvorgehcnden Unterschiede liegen zunachst in der 
Anordnung der Forder- und W etterw ege in der be- 
treflendon Bauabteilung. D er Umstand, dafs der Stofsbau 
gegcnwartig vorwiegend m it Zuhiilfenahm e fremdcr, 
niclit vor den Stofsen selbst fallcndcr Berge gefiihrt 
wird, sowie praktischc Griindc lasscn cs bei steiler 
Lagerung und hohen Stofsen notwendig erscheincn, dic 
Zufuhr der Bcrge von der Seite des Baufeldes aus 
zu bcwirken, an welcher der Abbau beginnt, wahrend 
dic Abfuhr der gewonnencn Masscn iiber die untere, alte 
und nach und nach wieder vcrsetztc Strcćke nach dem 
anderen Ende des Baufeldes hin crfolgt. Dadurcb er- 
geben sich bei zweifliigeligem Betriebe Anordnungen der 
Forderwcgc fiir Kohlc und Berge wic in den Fig. 25 
und 26 (Stofsbau m it zweifliigeligem Kohlenbremsberg, 
bezw. m it zweifliigeligem Bergerollloch), bei cinfliigeligcm 
Betrieb wic in Fig. 27, wo an cinem Ende der Bau- 
abtcilung der K ohlenbrem sberg, am anderen das Berge- 
rolllocli sich befindet. Bei flachcm Einfallen und geringer 
Stofshohc ist einc solehe T rennung der Fiirdcrwegc fiir 
K ohlc und Bcrge nicht erforderlich, vielm chr liifst sieli 
unter solchen Verhiiltnissen olme Sthw icrigkeit jedcsm al 
dic ncuc Streckc oberhalb des V crsatzcs zu beiden 
Zwecken benutzen. D araus ergiebt sich die namentlich 
fiir U nterw crksbaue bei flachcr Lagerung beliebte An
ordnung der F ig. 28  und 29 (Tafel X X X V II), wo zwei- 
fliigeliger Stofsbau von Abhauen aus betrieben wird, welchc 
gemeinschaftlich zur K ohlen- und Bergeforderung dicnen. 
Vielfach stchen, um einc grofsere Zahl von Angriffs- 
punkten zu erhalten, m ehrere soleher Abhauen gleich
zeitig in Betrieb (F ig  29), dic dann auch meist gem ein- 
schaftlich bew ettert werden.

Grundsatzliche Unterschiede im W esen der Bauart 
sind bei allen diesen Anordnungen des Betriebes oflenbar 
nicht vorhanden. Ebensowrcnig wird das W esen des 
Stofsbaucs bcriihrt durch dic V crschiedcnartigkeit des 
Verhicbcs der einzelnen Stofse, da derselbe bei ein und 
dcrselben Stofebauart, wie j a  auch bei den anderen 
Abbauarten, je  nacli dem Flijtzvcrhalten, also namentlich 
naćh der Lage der Schlechten, dem Fallwinkcl, der 
M achtigkeit, dem Ncbengestcin, sowie nach der Ilohe 
bezwr. Breite des Stoiśes wechseln kann. F iir die Be-

urt.eilung des Charakters der durch die F iguren dar- 
gcstcllten Formcn des Stofsbaues ist es daher nur von 
untorgeordneter Bedcutung, wenn der Verhieb der ein- 
zclnen Stofse teils streichcnd (Fig. 25b , 27, 28), teils 
schwrebend (Fig. 25 a), abfallend (Fig. 29). firsten- und 
strossenbauartig (F ig . 2 6 a, b ) angenommen worden ist,

Auch darin ist kein das W esen der B auart andernder 
Umstand zu erblicken, dafs hiiufig, nam entlich bei geringer 
Stofshohc, die Bauabteilung, um m ehr Angriflspunktc 
in dcrselben zu erhalten, zunachst durch mehrfachc 
Teilsohlenbildung zerlegt wird, und dafs sodann der 
Stofsbau au f der Sohle und auf den Teilsohlen gleich
zeitig in AngrilT genommen wird (vergl. z. B. Fig. 27 a).

Wit Bezug auf dic Ilohe bezw. Breite der Stofse 
kann der Stofsbau cincrseits zu cinem wicdcrholtcn Stolś- 
ortsbetriebc mit jedesm aligem  Versatzc des vorhcrgehenden 
Stofsortes werden (Fig. 27 a, b), andererseits errcichen 
(lic Stofse, in -welche das Feld zerlegt wird, dic Ilohe 
bezw. Breite holicr F irsten- oder Strebstofse und werden 
dann haufig firsten- oder strossenbauartig abgesetzt wie 
bei Fig. 26 a und 26 b.

Dcm slroichendcn Stofsbau diirftc auch dic in Fig. 41 
(Tafel X X X V III)  dargestcllte B auart zuzurcchnen sein. 
D ieselbc untcrscheidet sich von den bisher erwahnten 
dadurcb, dafs die Stofse in der Rcihenfolge von oben 
nach unten zum  Abbau gelangen. M it Rucksicht auf 
das Einbringcn des Bergevcrsatzes in den abgebautcn 
Stofsraum, sowie auf die Bcw ctterung des Stoiśes ergiebt 
sich hierbei in der Regel dic Notwcndigkeit, die jedes- 
m al untcrhalb des Versatzcs ausgcspartcn, streichenden 
Kohlcnfordcrstrecken auch beim Betrieb des niichst- 
folgcnden Stoiśes ganzlich olTen zu halten, wic dies bei 
Fig. 41 a angedeutet ist. Bei flachcr Lagerung jcdoch 
und ausrcichendom Bcrgefall im Fliitze selbst, liifst sich 
der Ban auch m it Versatz der Strccken wie bei Fig. 41 b 
ausfiihrcn, indem an der Baugrenzc des Bremsbergfcldes 
einc schwcbende Streckc im Versatzc ausgespart wird 
fiir den abziehenden W ettcrstrom . Im  ersteren Falle 
glcicht der Ban einem Strcbbau, dessen Strcbstolśc 
einzcln getrieben werden und konnte daher, um diese 
V erw andtschaft anzudeuten, auch ctwa ais Strebstofsbau 
bczcichnct werden. Im iibrigen aber sind auch in diesen 
Fiillen die charakteristischon M erkmale des Stofsbaues 
gegeben.

Bei Einteilung des Baufeldes in sehwcbend liegende 
Stofse und A bbau dcrselben einzeln fiir sich der Reihc 
nach, ist der B au entweder ais schwebender oder ais 
abfallender Stofsbau zu bezeiclmcn, je  nachdcm  der Ab
bau der Stofse von unten  nach oben oder von oben 
nacli unten fortschreitet. (Fig. 30 u. 31, Tafel X X X V II.) 
Der V erhicb des einzelnen Stoiśes braucht hierbei 
•wiederum nicht gleichfalls sehwcbend bezw. abfallend 
zu sein (Fig. 30 b u. 3 lb ) ,  sondern kann auch z. B. 
streichcnd gefiihrt werden (F ig . 30 a u. 31 a).
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Besondcrc Arten des schwebenden bezw. abfallcnden 
Stofsbaues sind in den Fig. 32 u. 34 (Taf. X X X V III)  
dargestellt. Dieselben unterscheiden sich von dcm ge- 
wohnlichen Vcrfahren dadurcli, dafs jeder Stofsraum erst 
nach ganzlichem Abbau des betreffenden Stofses mit 
Bergen versetzt w ird. (Vorgl. im iibrigen Strebbau, 
Fig. 33, Taf. X X X V III .)

P f e i l e r b a u  m i t  B c r g c v e r s a t z .

Der Name „Pfeilerbau m it V crsatz“ kommt Abbau
arten zu, welchc den oben gekennzeichneten Charakter des 
Pfeilerbaues tragen — Pfeilerbildung durch ein Strecken- 
system — , bei welchen jedocli dic abgebauten Pfeiler- 
raumc nicht wie gewohnlich dem Ziibrucliegelien iibor- 
lassen, sondern m it Bergen versctzt werden. Dadurcli 
unterschcidet sich der Pfeilerbau m it V crsatz wcsentlich 
von den anderen vorher erwahnten Bergeversatzbauarten, 
bei denen eine dem A bbau voraufgeliende Zerlcgung 
des Baufeldes durch ein Streckensystem nicht erfolgt. 
Es ist daher auch widersinriig, z. B. den S trebbau ais 
Pfeilerbau m it V ersatz zu bczeichnen, wie es vicl(ach 
gesehieht. Auch die oben ais „vcreiuigtcr Streb- und 
Pfeilerbau" (F ig . 23 - 2 4 ,  Tafel X X X V II)  benannteB auart 
ist ihrein W esen nach deutlich vom „Pfeilerbau mit 
V ersatz“ geschieden. D ort handclt cs sich um einen 
Pfeilerbau, dessen Abbaustrecken ais breite Versatzorter 
(Streben) zu Felde gebracht werden, wahrend der Riick- 
bau der Pfeiler in gewohnlicher W cisc erfolgt. Ilic r 
erfolgt die Bildung der Pfeiler durch Abbaustrecken 
gewohnlicher A rt — ob dabei ein Bergcdamm mitge- 
nommen wird oder nicht, ist belanglos — , dagegen 
wird beim spiiter erfolgenden A bbau der Pfeiler der 
abgebaute Raum  systcm atisch yersetzt.

D iese B auart ist iibrigens eine weniger haufige nnd 
mcistens eine n icht urspriinglich beabsichtigte. Ihrc 
Anwendung beschrankt sich im allgem einen auf den 
Fali, dafs eine bereits zum gcwohnlichcn Pfeilerbau (ohne 
Versatz) Yorgerichtete B auabteilung nachtraglich aus 
irgend einem Grunde m it Versalz abgcbaut werden 
mufs. Nur die in Fig. 40 Tafel X X X V III  dargestellte Art 
macht hiervon eine Ausnahm e, indem diesclbe unter 
gcwisscn V crhaltnissen ais cin systcm atisch durcli- 
gefiilirter Bau in Anwendung steht.

In der Regel handelt cs sich um streichenden Bau. Der 
Umstand, dafs die abgebauten Raum c yersetzt werden, ge- 
stattet ein grofseres Mafs von F rciheit beziiglich der Anord- 
nung des Betriebes beim A bbau der Pfeiler, ais dies beim 
gewbhnlichen Pfeilerbau ohne Versatz der Fali ist. 
Infolgedcsscn zeigt der Pfeilerbau m it Versatz inancherlei 
Verschiedenheiten in der A usfiihrung, wic die in den 
Figuren 36— 40, Taf. X X X V III  gcwahlten Beispielc er- 
kennen lassen. Verseliiedcnheiten ergeben sich hicrnach 
z. B, jo  nachdem der A bbau allcr Pfeiler gleichzeitig 
erfolgt (Fig. 3 6 — 38) oder nicht (Fig. 3 9 —40), ferner 
jc nach der gegenseitigen Stellung der Pfeiler wahrend

des Abbaues zu cinander, indem die Anwendung des 
V ersatzcs auch die Voranstellung der unteren Pfeiler 
gestattet (Fig. 36 b und 37), bezw. den A bbau der 
Pfoiler in der Reihcnfolge von uuten nach oben (Fig. 
3 9 — 40). W citere Unterschiede treten hcrvor in der 
A rt und W eise, in welcher der Vcrsatz eingebracht 
wird (gemeinschaftlich oder pfeilerweisc). Die Miig- 
lichkcit. den A bbau der Pfeiler in solehen Fiillen auch 
YOin Bremsberge aus nach der Baugrenzc zu fortschrciten 
zu lassen, kann zu einem strebbauartigen Pfeilerbau 
m it V ersatz fiihren (F igur 38).

S c h 1 u fs b c m c r  k u n g c n .

Nach den vorstehenden Ausfiihrungen diirfte es im 
allgemeinen nicht schwierig sein, die verschiedcnen 
A bbauarten von einander zu unterscheiden. E s soli 
jedoeli nielit unerw ahnt b le ib en , dafs sich m itunter 
Ucbergange von einer zur anderen A bbauart finden, 
Zwisehenstufcn, dereń Charakter auf .  den ersten Bliek 
zweifelhaft erscheint. So z. B. nahert sich die in 
Fig. 10 (Tafel X X X V ) ais eine Form des streichenden 
Pfeilerbaues dargestellte B auart dem schwebenden 
Pfeilerbau, wenn die Bremsberge so nalic ancinander 
riickcn, dafs durch dieselben unm ittelbar das Feld in 
schwebende Pfeiler zerlegt erscheint. D iese Bremsberge 
konnen alsdann den Charakter schwcbender Abbaustrecken 
annehm en, von welchen aus der zugehorigc schwebende 
Pfeiler nach einer oder auch nach beiden Seiten Iiin in 
streichenden Absclmilten, iihnlich wie bei Fig. 11 
(Tafel X X X V I), zum Verhieb gelangt.

A ehnliche Uebergiinge konnen sich auch bei den 
A bbauarten mit Bcrgcvcrsatz ergeben. D er streichende 
Stofsbau z. B. kann sich bei selir holien Stiifsen, dic 
firstenbauartig abgesetzt werden (Fig. 26, Tafel X X X V II) , 
dem rcinen F irstcnbau (Fig. 14 — 15, Tafel X X X V I)  
nahern.

Gleiehwohl wird sich auch in solehen Fiillen noch 
die Grcnzc ziemlieh scharf ziehen lassen, wenn eben 
nur das allgemcine System, nach welchem dic E inteilung 
und der A bbau des betreffenden Baufeldes erfolgt, naher 
ins Auge gefaiśt w ird.

In  dcm zuerst ang<,fiihrten Falle wird dic Bc- 
urteilung des Cbarakters der B auart davon abliiiiigcn, 
ob das jedem  Bremsberge bezw. jeder schwebenden 
Strcckc zum A bbau zuge.wicscnc Flotzstiick ais ein 
einziger Pfeiler von schwebender Liingenerstreckung, 
welchcr in einzelnen streichenden Strcifen zum Verhiebe 
kommt, anzusehen ist (Fig. 11, Tafel X X X V I), oder 
ob das yorbczciclinete Flotzstiick gleichsam ais ein 
kurzes Baufeld oder eine kurze Bauabteilung aufzu- 
fassen ist. welche von dcm Bremsberge aus zunachst 
noch wciter durch streichende Strecken in streichende 
Pfeiler zerlegt wird, bevor der eigcntliche Abbau pfeiler- 
wcise beginnt (Fig. 10, Tafel X X X V ).

In dem zweiten Falle wird die Entschcidung davon
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abhangig sein, ob der betreffende in einem Stiick gleich- 
zoitig zum A bbau gclangendo Flotzstreifcn nocb ais ein 
einziger Stofs im Sinno des Begriffs „Stofsbau" aufzu- 
iassen ist (Fig. 26, Tafel X X X V II) , oder ob dieser 
Streilcn ein ganzes Baufeld, eine ganze Bauabtcilung 
fiir sich darstellt, wie dies beim Firstenbau der Fali 
ist (Fig. 14— 15, Tafel X X X V I).

Aehnlicli w ird sich auch in anderen Fiillcn die 
Entscheidung treffen lassen und auf diese W eise einc 
grolsere Einhcitlichkeit in der Auffassung und Bcnennung 
der A bbauarten erzielt werden konnen.

Weiteres zur Frage der Slcherlicitsspreiigstoffe.
Von Bergassessor l l e i s e  zu Gelsenkirchen,

Leiter der W estfalischen berggewerkschaftlichen Yersuclisstrecke 
zu Braubauerscliaft bel Gelsenkirchen.

(Fortsetzung.)

U. Neuere, au f der berggewerkschaftlicłien Ver- 
suchsstrecko mit Sprengstoffen angeatellte Versuche 
betreffend Sicherheit gegeniiber Schlagwettern und

Eohlenstaub, Sprengwirkung und Brisanz.

A. V e r s u c h e  b e t r e f f e n d  d i e  S i c h e r h c i t  d e r  
S p r e n g s t o f f c .

Den Schiefsversuchen wurden die im rheinisch-west- 
falischen K ohlenbezirke regelmiifsig gebrauchtcn Sicher- 
heitssprcngstolfe, iiber die in friiheren Veroffentlichungcn 
schon mehrfiich bericlitet worden ist, unterworfen. Es 
sind dies:

K ohlenkarbonit,
K oln-Rottw eiler Sicherheits-Sprengpulver, 
D ahm enit A,
R oburit I  und 
W cstfalit.

Im  Laufc des letzten Jah res  fanden ferner zwei 
neue Sicherheitssprengstoffe, die in mcincr Vcroffcnt- 
lichung in Nr. 27 und 28, Jah rg . 1897, dieser Zcit- 
schrift bereits erw ahnt sind, ausgedehnte Ver\vendung, 
nanilich

K ohlenkarbonit I  und 
K ohlenkarbonit II.

Auch diese w urden in den K reis der Untersuchungcn 
m it einbezogen. D ie Zusam m ensetzung aller dieser 
Sprengstoffc ist in dem Teile I  dieser Veroffentlichung 
m itgeteilt worden.

Besonderer E rw ahnung bediirfen wegen ihrer sehr 
bem erkenswerten Ergebnissc Versuche, dic mit einem 
eigenartig bcrciteten D ahm enit A (V iktoriapulver) von der 
bekannten Zusam m ensetzung angcstcllt wurden. Es handelt 
sich um eine W aare, die nach vorhergegangcner inniger und 
gleichmiifsigcr V erarbeitung der Bestandteile zuniichst 
unter hohem  Drucke geprefst und alsdann zu etwa 
Jagdpulverkorngrofse gebrochcn w urde. F iir die damit 
angestellten Schieiśversuche w urden Proben benutzt, die

unm ittelbar von der Fabrik  angeliefert waren, wahrend 
dic sonst fiir dic Versuche benutzten Sprengstoffc den 
Lagcrbestiinden benachbarter Bcrgwerkc entnommen 
wurden.

Schliefslich wurden zu einer Reilic von E in zc l-V er- 
suchen, die nach besonderen R ichtungen hin gingen, noch 

G elatine-D ynam it,
Guhrdynam it und 
Schw arzpulver

lierangezogen.
In  meiner oben genannten VeroffentIichung hatte ich 

von jedcm  der untersuchten Sicherheitssprengstoffe drei 
Versuchsreihen mitgeteilt. Es waren dies aus dem 
Schiefsmorser unbesctzt, ais sog. Ausbliiser abgegebeno 
SchuBsc, wobei sich in der Explosionskam m er

1. eine K ohlcnstaubaufw irbelung ohne Schlagwetter 
oder

2. eine K ohlcnstaubaufw irbelung mit 2,5 pCt, Schlag- 
w ettern oder

3. ein 6 ' / 2prozcntiges Schlagwcttergcmisch mit 
Kolilcnstaub

befand.
D ie hicrunter beschriebcnen A rbeiten sollten dem- 

gegeniibcr den Zweck haben, einerseits dic Sicherhcit 
der Ycrschiedcncn Sprengstoffc von neuem m it einander 
zu Ycrgleichcn und andererseits einc . neue Versuchs- 
m ethode — das Schiefsen m it freiliegenden oder nur in 
einer W eifsblechhiilse stcckcnden Patronen —  zu eq)roben.

Dieser letzteren V ersuchsm cthodc ist in Oesterreieli 
schon seit liingercr Zeit besonderer W ert zugesprochen 
worden. Es w urde gesagt, dalś sie erlieblich kritischer 
ais andcrc Methoden ware. Man nalim an, dafe jeder 
Sprengstoff bis zu derjcnigcn Ladungsm cnge fiir den 
praktischen Gebrauch vullig sicher ist, die frciliegcnd 
oder freihiingcnd in einem entziindliclien Schlagwctter- 
gemische zur Explosion gcbracht keine Ziindung ergiebt.

Da bei den friiheren Schiefeversuchen Schlagwetter- 
gcmische m it niclit iiber 6 Y2 pCt. Grubengas benutzt 
worden waren, sollten jc tz t die Sicherheitssprengstoffe 
in 8 bis 8Y 4 prozentigen Schlagwettergem ischen erprobt 
werden. D ieses Gemisch w urde gleichmafsig sowohl 
beim Schielśen aus dem M orser ais auch beim Schiefsen 
m it freiliegenden Patronen benutzt. D ic sonstigen Ver- 
suchsbcdingungen entsprachen Yollig den friiheren. Bei 
allen Sprengstoffen kam en Sprengkapseln Nr. 8  (mit
2 gr K nallquecksilber) von B ornhardt in Bratinschweig 
zur Anwendung. D ie Schiisse aus dcm M orser wurden 
ohne Bcsatz abgegcbcn. Nach Fiillung der Explosions- 
kam m er mit dem Sprozentigen Sehlagwettcrgemische 
wurden jedesm al noch 2 1 Kolilcnstaub eines Fettkohlen- 
flotzes aufgewirbclt.

Beim Schiefsen aus dem Morser (Vcrsuchsrcihen 1. 
der Tabcllcn 4 — 11) w urden folgendc Ergebnissc erzielt:

Kohlenkarbonit:, Kohlenkarbonit I  und Kohlen
karbonit I I  waren, wie nach den friiheren Scliiefsvcrsuchen
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vorausgesehcn werden konntc, gcgcnubcr Sprozcntigcn 
Scblagwettergemischen siclicr. D ic lioclisten ange
wandten Ladungsm cngcn w aren 900 gr fiir Kohlcn- 
karbonit, 725 gr fiir Koblenkarbonif. I  und 735 gr fiir 
K oblcnkarbonit I I  (Tabelio 4, 5 und 6").

Das K oln-Rottw eiler Sicberbcitssprcngpulver ziindete 
bei 250 gr L adung und w ar bei 200 gr sieber (Tabclle 7).

Daliinenit A war siclicr bei 450 gr und ziindetc bei 
500 gr (Tabclle 8 ). D as geprclstc und gekbrnte
Daliinenit A (V iktoriapulver) w ar dagegen bei den 
biicbsten angewandten Ladungsm engen von 700 gr ebenso 
wie die K arbonite siclicr (Tabclle 9).

Roburit I  war sieber bei 300 gr und ziindete bei 
350 gr (Tabclle 10). Ganz in letzter Zeit w urde scitcns 
der Roburitfabrik nocb ein besonders bcarbcitetes R oburit I  
der bekannten Zusam m ensetzung vorgelcgt, das abnlicb 
wic das V iktoriapulver nach sehr feiner Yerinahlung 
stark geprefst und zu Jagdpulvcrkorngrofsc gcbroclicn 
war. D ie hierm it angestellten 5 V ersuchsschiisse(Tab. 10, 
Versuchsreilic 3) ergaben keine Ziindung des Sprozcntigcn 
Schlagwettcrgemisches. A us M angcl an Zeit konnten
diese Yersuclie n icht fortgcsetzt werden.

F iir W cstfalit stcllten sieli dic Żabien der nicht 
ziindendcn und ziindenden Ladungcn auf 350 und 400 gr 
(Tabclle 11).

D er sieli fiir die einzelnen gcpulverten Anunon- 
salpetersprengstolTe crgcbcndc Unterschied ist also nicht 
besonders grofs.

"Wenn m an dic friihcrcn Schicfscrgcbnissc, soweit 
solche fiir die einzelnen Sprcngstoffe vorhanden sind, 
mit don jctzigen vergleicht und dabei unter 

a : dic Scbiissc in K ohlenstaub allein oder in Kolilen- 
staub m it 2V2 pCt Scblagwcttcrn, 

b : diejenigen in 6 y 2 prozcntige Scblagwcttergcmiscbe 
und

c: diejenigen in Sprozcntigc Scblagwettergcmiselic 
zusammenfafst, so erha.lt man folgendcs Bild:

1. K oblcnkarbonit:
Bedingnng a, b und c: siclicr bei den angewandten 

Ladungsm cngcn,
2. und 3. K oblcnkarbonit I  und K oblcnkarbonit II: 

Bedingung c: siclicr bei den angewandten Ladungs-
mengen,

4. K oln-Rottw eiler Sicherlicitssprengpulvcr:
B edingung a: sieber m it 500, unsieber m it 550 gr

„ b : „ „ 400, „ „ 450 „
c: „  „ 200, „ „  250 „

5. Daliinenit A :
Bedingung a : siclicr m it 550, unsieber m it 600 gr

» b : „ „ 450, „ „ 500 „
» c: „ „ 450, „ „ 500 „

6 . Gcprcfstcs und gckiirntes D ahm cnit A :
Bedingung c: siclicr bei den angewandten Ladungs

mcngcn.
7. R oburit I :

Bedingung a :  siclicr m it 450, unsieber m it 500 gr
„ b : „ n 450, „ „ 500 „

C: » » 300, „  350 ,,

8 . W estfalit:
Bedingung a : sieber m it 550, unsieber m it 600 gr 

» ^ 1 ;; )} 4^50, „ )} 500 „
>y ^ ‘ )) )) 350, ]3 „ 400 yy

V ergleicht m an insbesondere dic Bedingung c m it 
der vorbergchendcn Bedingung b, so sieht man, dafs, 
abgcsehcn von dcm yollig siebern Koblcnkarbonit, nur 
D aliinenit A die Sichcrhcit, die cs gegcniibcr 6 1/ 2 pro- 
zentigen Schlagwettcrgcmischcn friiber besafs, auch gegen- 
iiber Sprozentigen bew alirt hat. Es ist dics daraus zu 
erklarcn, dafs die Sicberbeit des D abm enits A gegen 
friihcr ctwas gestiegen ist. Eine grofse Anzahl von 
Vcrsuehsscbussen, die m it den von der F abrik  unm ittelbar 
angelieferten Proben angcstcllt wurden, ergaben gcgcnubcr 
6 S p ro z cn tig cn  Schlagwettcrgcmischcn iiberhaupt keine 
Ziindung m chr, wiihrend friihcr, wie angegeben, Ziindungen 
schon m it 500 gr eintraten. Gegcniibcr Sprozentigen 
Schlngwcttcrgemischen vcrbieltcn sich dic Fabrikprobcn 
iibrigens ebenso, wic dic aus den Lagcrbcstiinden der 
Zcchen entnommenen Proben und ziindctcn bei 450 gr 
L adung die Sehlagwetter nicht melir. D ie gestiegene 
Sichcrhcit crklart sich aus einer iiberaus sorgfaltigen 
und innigen M ischung und V erarbeituug des Spreng- 
stoffs, w orauf wiihrend des letzten Jah rcs  besonderer 
W crt gclcgt worden ist.

Die iibrigen SichcrheitssprcngstofTe sebeinen ihre 
friihere Sichcrhcit bchalten zu liaben, wic sie in meiner 
Yeroffcntlichung in Nr. 27 und 28, Ja lirg . 1897 dieser 
Zcitschrift fcstgestellt worden ist.

Dic Schicfsvcrsuehe m it freiliegenden Patronen zeitigten 
gcgeniibcr dem Schicfscn aus dem Morser wesentlich 
anderc Ergebnisse. A usgcfiihrt wurden diese Versuche 
derart, dafs die betreifende Patronc, frei auf einem quer 
durch dic Strecke gclcgten B rettc ruhend, ohne jede 
Bedcckung zur Explosion gebraclit w urde. Sollten m ębrere 
Patronen glcichzcitig cxplodieren, so wurden sie biindel- 
form ig Ycreinigt und durch eine daruin gcwimdene Sclinur 
zusam m engehalten.

F iir cinige Versucbe wurde, wic w ir gleich selien 
werden, das letztere V erfahren noch etwas abgeiindert.

Betrachten wir zunachst die Einzcl-Ergebnisse (V cr- 
suchsrcihen 2. der Tabcllen 4 — 11).

K oblcnkarbonit ziindete bis zu Mengen von 600 gr 
das Sprozcntigc Scblagwettergcinisch nicht (Schufs 8 

bis 18 der Tabclle 4 ). Um die Bedingung noch weiter 
zu verscliarfen, w urde der Sprengstoff in eine einzige 
Patronc iiberfiillt. J e tz t traten bei Ladungcn von 480 
und 550 gr Ziindungen ein (Scliuls 21 und 23 der 
Tabclle 4).

K oblcnkarbonit I  ziindete in seinen Originalpatronen 
das Sprozcntigc Schlagwettergcmisch m it 500 gr Ladung, 
wahrend K ohlenkarbonit I I  schon m it 350 gr Ziindung 
ergab (Schufs 9 der Tabclle 5 und Schufs 9 der Tabclle .6).

D as Kijln-Rottweiler Sicherbeitssprengpulycr ziindete 
m it 100 gr und w ar siclicr m it 50 gr (Tabclle 7).

Genau das gleiche V erhalten zcigtc Daliinenit A 
(TabelIc 8 ).

Das geprefste und gckorntc Dalm icnit A war bis
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500 gr in seincn Originalpątronen siclicr. Ais aber 
ebenso wie beim K ohlcnkarbonit tler SprcngstofF in eine 
cinzige Patrone ubcrfiillt w urde, ergaben 450 gr eine 
Z iindung (Schufs 20 der Tabelle 9).

Roburit I  Zcigte cin selir unregelmafsiges Verlialten. 
Eine Z iihdung tra t bei 120 gr cin (Schufs 11 der 
Tabelle 10), wiilircnd eine ganze Reihe von Schiisson 
m it hoheren Ladungsm engcn (bis 200 gr) keine Ziindung 
lieferte.

W estfalit scbliefslicli ziindctc schon bei 50 gr, und 
zw ar zweimal unter 11 Schiisseh (Selmfs 1 0 — 20 der 
Tabelle 11).

Ueberblickt man diese Ycrsuche, so fiillt vor allen 
Dingen auf, dafs die dabei angewandtc Versuchsmethode 
im Verglciche zu don Scliiissen aus dcm M orser ganz 
erbeblicb leiebter Z iindungen des Sclilagwcttcrgcm iscbcs 
im Gcfolgc liat. D ie Yersuclisbedingungen diirftcn fiir 
den einzelnen SprengstolT thatsachlich die scharlsten sein, 
die man sieli denken kann.

E ine andere Fragc aber ist die, ob die neuc Vcr- 
snclismetliode geeignet ist, brauchbarc Verglcichsw erte 
zur Beurteilung der S ichcrheit ycrschiedenartiger Spreng
stoffe zu schaffen. In dieser Bezielmng sind mchrfache 
schwerwicgende Bedenkcn niclit von der Hand zu weisen.

Zunachst siclit man, dafs die beim Schiefsen aus 
dcm M orser im V erhaltnis zu einander festgestellte 
Sichcrheit der Sprengstoffe Yorschoben erschcint. W iilircnd 
bei der ersten Vcrsuchsnietliode von den gcpulverten 
Ammonsalpctersprengstoffcn D ahm enit A sieli am sieliersten 
erwies, scheint cs un ter den neuen Bedingungen R oburit I 
zu sein. W iihrend dagegen aus dcm M orser verschossen 
das K oln-Rottw eiler S iclierheitssprengpulver und R oburit I  
dic ungiinstigsten Ergcbnissc lieferten, tha t cs hier das 
W estfalit. W elclie Vcrsuchsm cthodc verdient min den 
Vorzug? D ie Antwort kann nicht sebwer sein. Es ist 
yoii vornherein ganz k la r , dafs die Explosion des 
Sprengstoffs, der im Bohrloche des starren, dem Gas- 
drucke standhaltcnden Morsers eingesehlosscn ist, vicl 
leicliter, griindliclier und vollkom mener Yor sich gehen 
mufs, ais wenn der Sprengstoff frei liegt und unter der 
mechanischen W irkung der Explosion zerstiiubt und 
fortgeschleudert werden kann. Mehrfach glaubtc ich 
dic ungeniigende Zersetzung des freiliegend zu rE sp losion  
gebrachtrn Sprengstoffs aus dem schwachen K nall und 
dem unangenelim en Geruehe der Nachschwaden un- 
m ittclbar lblgern zu konnen, obwohl ich trotz sorg- 
fiiltigcn Suchens keine Sprengstoff- oder Patronenrcste 
fand. In  cinigcn Fiillen (z. B. beim R oburit I )  land 
ich aber auch an den W andungen der Strcckc nach 
Abgabe des Schusses weifslichcn Staub, der sich nach 
dem Gcsclimackc ais R est des Sprengstoffs kennzeichnete. 
D erartige Schiisse ziindeten natiirlich bei unverlialtnis- 
ma&ig hohen Ladungen dic Schlagwctter nicht. Mehrere 
Małe liabe ich m it dem selben Sprengstoffe, der sich 
freiliegend offenbar nicht vollig zersetzt hatte, sofort 
SchiefsYcrsuche aus dcm M orser vorgenommen. Der 
Sprengstoff explodiertc je tz t tadelloś, lieferte angenehnierc

Nachschwaden und ergab in demselben Mafse Ziindungen 
des Schlagwettergemisches, w ie sie nach den friihcren 
Untcrsucliungen zu erw arten w aren.

Man kann also sagen, dafs bei Schiefsversuclien m it 
frciliegenden Patronen dcrjcnigc Sprengstoff Y c r h a ltn is -  

miifeig am schlechtcsten abschneiden wird, der die im 
iibrigen gute Eigenschaft der lcichten Explosibilitat 
besitzt. D ie Explosionsfiiliigkeit is t dabei in so ent- 
sclieidenderii Grade fiir die schcinbarc S ichcrheit des 
Sprengstoffs mafsgcbcnd, dafs schon das Umfiillen des 
Stolfcs aus m ehreren Patronen in cinc einzige grofsere 
Patronenhiillc starko V crschicdcnheitcn in den Schicfs- 
ergebnissen zur Folgę hat, wic die Beispiele des Kolilen- 
karbonits und des geprefsten und gckorntcn Dahm cnits A 
beweisen.

D iese A nschauungen w urden durch w eitere Yersuche 
bestatigt, bei denen —  glcichfalls nach dem Vorsehlagc 
der osterreichischen Untersuchungskom m ission —  dic 
Probcn auf dic Siclierlieit m it solchen auf die K raft 
der Sprengstoffe Yereinigt werden sollten.

D ic Ausfiihrung derartiger V ersuche ist nach der 
beigefugten Skizze leicht Y crstandlicli. Auf der ciscrnen 
U nterlageplattc a rulien 2 ubcreinandergesctzte B lei- 
cylindcr b b von je  40 mm D urchm esscr und 30 111111

Iliihc. A uf den oberen Bleicylinder w erden zwei je
4 111111 starkę S tahlplattchen c c you ebenfalls 40 111111 

D urchm esser gelegt. Ueber die Stahlplattchen und den 
oberen Bleicylinder wird eine W cifśblechhiilse d von 
41 mm lichtcm Durchm esser gestiilpt, die dic Spreng- 
stoffpatrone e in sich aufnimmt. f f sind Befcstigungs- 
driihte. D er so fertig gemaelite Schufs wird im ent- 
ziindlichcn Sclilagwettergem ischc abgcthan, wobei selbst- 
Ycrsliindlich die WeiCsblechliiilsc zertriinim crt wird. Aus 
der S tauchung der Bleicylinder soli au f dic K raft des 
Sprengstoffs gcschlossen werden.

Ich begann derartige Vcrsuchc m it G elatine-Dynam it 
und G uhr-D ynam it. D abei zeigte sich dic auf den 
ersten Blick sehr befremdende Thatsache, dalś G uhr- 
D ynam it fast doppelt so starkę Stauchungen der Blei
cylinder ais G elatine-D ynam it ergab. Bekanntlieh ist 
aber G elatine-D ynam it sowohl rechnungsmafsig ais auch 
nacli der T rauzlschen  Bleiprobe, ais auch nach den
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allgem einen bergm annischen Erfahrungen ganz erheblicli 
starker und jedenfalls nicht wenigcr brisant ais Guhr- 
Dynamit. W olier also das anscheinend so merkwurdige 
Y crlialten? Es kann durch nichts anderes ais durch 
die Annahm e erklart werden, dafs G elatine-D ynam it nur 
unvollkonimen und nicht m it der vollen Kraftaufiserung 
exp!odiert> wenn es nicht von festen Bohrlochswandungen 
umgeben ist. D ie franzosische Schlagwetterkommission 
hatte s. Z. schon diese Eigensehaft bci der Spreng- 
gelatine, dic den Ilauptbestandteil des G elatine-Dynanńts 
bildet, und iiberdies bci Ycrschiedencn anderen Spreng- 
stoften festgcstelU *), w ahrend sie gleichzeitig nacliwies, 
dafs dieselben Sprengstoffo, im Bohrloche eingcschlossen, 
m it der ihnen zukom menden K raft- und W arm c-Ent- 
wickelung explodicrton.

Auch das Y erhaltcn des G uhrdynam its und des 
G elatine- D ynam its gegeniiber Schlagwettergemischen 
steht m it dem eben Gesagtcn im E inklange. Im Bolir- 
loche des Schiefsmorsers verschossen sind beide Spreng- 
stofle in gleicher W eise gefahrlich und ziindcn die 
Schlagwettcr etwa von 8 gr an. Freiliegcnd zur 
Explosion gebracht, bchiilt G uhr-D ynam it seine Gefalir- 
lichkeit, wahrend G elatine-D ynam it erheblich sichercr 
w ird und m it 15 gr keine Z iindung m ehr ergeben hat 
(Tabellc 12 und 13). Gegeniiber K ohlcnstaub- 
aufwirbelungen ycrhaltcn sich dic SprcrigstolTo ahnlich 
Ycrschicden, nur dafe die Ladungen grofser werden.

W as bcim G elatine-D ynam it der F ali ist, w ird bci

*) Annales des mines, 1888, Bd. XIV, Seite 252 ff.

den ahnlich zusamm engesetzten Karboniten ebenso ein- 
treten konnen. E s ist also nicht unwahrscheinlich, dafs 
auch sie freiliegcnd nicht so Yollkommcn wie im Bohr
loche cxplodiercn werden.

Fiir die Ammonsalpetersprengstoffe bestatigten dic 
StaucliYorsuche nur das, was bereits iiber dic vcr- 
schiedcne Explosionsfahigkeit gesagt w urde. W cstfalit 
ergab dic starksten und gleichmafsigstcn Stauchungen 
der Bleicylindcr, wahrend es nach der Rcchnung und 
der Trauzlsehcn Miirscrprobc schwacher ais D ahm enit A 
ist. Dio unregelmafsigsten Stauchungen ergab Roburit I.

Ich glaubc danach, dafs das Schiefscn m it frei- 
licgenden oder nu r in einer W cifsblechhiilso stcckenden 
Patronen nicht gecignet ist, das Schiefscn aus dem Mijrser 
behufs Verglcichung m ehrerer Sprengstofle auf ihre 
S icherheit zu ersetzen. Ich  Ycrkcnne dabci durchaus 
nicht, dafs die Benutzung eines Stahlm orsers Yiele Un- 
zutraglichkeiten m it sich fiilirt. Dieselben sind aber 
nicht so bedeutend, ais dafs sie gegen dic crhcblichen 
Fchler, die beim  Schiefscn m it freiliegenden oder nicht 
gentigend cingeschlossenen Patronen zufolge der unvolI- 
kommenen Zersetzung der Sprengstolle zu tage treten 
miissen, selir ins Gcwicht fallen konnen. N ur wenn 
beim Schiefscn aus dcm Morser keine Zundungcn des 
Schlagwcttergem ischesm ehr zuerzielensind, sollte man den 
zwar meistens schiirfcren, aber unzuYerlassigcren Mafsstab 
des Schicfsens m it freiliegenden Patronen anwenden. 
Bcim Gelatine-D ynam it ist das Schiefscn aus dcm Morser 
der scharfere Mafsstab.

Tabelle 4.
Y e r s u c h e  m i t  K o h l e n k a r b o n i t .

Tag der 

Ycrsuelie

Nummer S p r e n g s t o f f
Kohlen-

staub

Schlag-
Tempe

ratur
des

Yersuclis
Menge Patronisierung

wetter Art des Schusses der
Strecke

Ergebnls

gr pCt. Grad C.

1. Yersuchsrcihc.
14. 5. 98 1 600 Original Mit K. 8 Aus dem Morser

n 2 600 V n 8 ;;
17. 5. 98 3 800 n n 8 »

1 . 6. 98 4 800 » tt 8 n

n 5 830 » 8 „
6. 6. 98 6 830 » n 8 n

17. 5. 9S 7 900 f)
2 .

n

Versuc
8

lisreihe.
24. 2 . 98 8 130 Original Mit K. 8 Auf einem Brette freiliegcnd

n 9 180 Originalpatronen zu einem 
Bundel vereinigt

n 8 W

n 10 230 )) n ' 8 n
11 310 »ł n 8 w

25. 2. 98 12 320 n 8 »
n 13 385 » n 8 n

14 435 » }) 8 n
n 15 525 n 8 »

26. 2 . 98 16 600 n » 8 »

■Jt 17 600 n n 8 n

n 18 600 7) )} 8 »

9. 7. 98 19 285 Sprengstoff in eine grofse Papier- 
patrone umgefiillt

n 8 n

}) 20 460 n f) 8 ■ i)

f) 21 480 n rr 8 .V

7. 7. 98 22 520 n n 8 *>
9. 7. 98 23 550 n n 8 n

14
15 
20 
14 
18 
27  
18

14
15

16 
16 
18 
18 
18 
18
14
15 
19 
23

23
22
17
18

Keine Ziinduiig

Keine Ziindung

Ziindung 
Keine Ziindung 

Ziinduiig
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Tabellc 5.

Y e r s u c l i c  m i t  K o l i l c n k a r b o n i t  I.

Tag der 

Versuclie

Nummet

des

Versuchs

S p r e n g s t o f f
Kolile

staub

Sclilag-

wetter

pCt.

Art des Scliusses

Tempe
ratur

der
Strecke
Grad C.

Ergebnis
Menge

gr

Patronisierung

1. Y ersuclisreilic .

i i .  0 .9 8 1 G00 Original Mit K. 8 Aus dem Murser 19 Keine Ziiiidung
W 2 700 )) )> 8 n 20 M

29. 7 .9 8 3 710 V 8 n 20 »}

4 720 )! » 8 n 21 n

11. B .  98 5 725 » 8 >1 20 u

2 . Y ersu clisre ilic .

13. 6. 98 6 300 Originalpatronen zu einem Mit K. 8 Auf einem Brette freiliegend 17 Kcine Zundung
Biiudel vereinigt

n 7 400 W 8 W 18 „

n 8 500 n n 8 n 19 )>

9 500 w n 8 n 29 Ziiiidung
14. 6. 98 10 400 « )) 8 17 Keine Zundung

» 1 1 400 n 8 n 17 n

Tabcllc 6.
Y e r s u c l i c  m i t  K o l i l c n k a r b o n i t  II.

1 . Ycrsuclisreilio.
29. 7. 98 i 630 Original Mit K. 8 Aus dem Morser 20 Keine Zundung

» o 700 n 8 n 20 n

„ 3 700 » j> 8 )i 20 V

11. 6 .9 8 4 700 j> , n 8 )) 23 »
n 5 730 u w 8 24 n

i> 6 735 n V 8 )> 22 i)

2. Yersuchsrcilie.
13. 6. 98 7 300 Originalpatronen zu einem Mit K. 8 Auf einem Brette freiliegend 20 Keine Ziiiidung

Biindel ferein ig t
)> 8 400 » J) 8 1) 20 Zundung
U 9 350 n D S y) 21 n

14. 6 .9 8 10 300 » n 8 :> 19 Keine Zundung
)> 11 300 fi j) 8 17 n

Tabcllc 7.

V c r s u e h c  m i t  K i i l n - K o t t w c i l c r  S i c l i e r h e i t s - S p r e n g p u l  ver .

1. Yersuclisreilic.
6. 98 i 450 Original Mit K. 8 Aus dem Morser 19 Zundung
n 2 400 ') n 8 ■V 19 Keine Zundung
„ 3 400 )) n 8 n 19

4 400 V n S » 19 »ł
„ 5 400 V rj 8 n 23 Ziimluiig
» 6 350 n }) 8 )) 21 u

6. 93 7 300 ;? n 8 » 20 u

„ 8 250 n rj 8 n 25 »»

!} 9 200 » }) 8 }> 23 Keine Ziindung
» 10 200 n ?) 8 n 25 >1

n 11 200 n )) 8 ?) 22 i?

„ 12 200 V » 8 » 25 11

2. Yersuchsrcihc.
14. 12..97 13 300 Original Mit K. 8 Auf einem Brette freiliegend 10 Zundung

14 100 łł 11 8 15 >7

15. 12. 97 15 100 8 11 15 Keine Zundung
ł» 16 100 J> 8 11 13 Zundung

14. 12. 97 17 50 11 j> 8 11 18 Keine Ziiiidung
15. 12. 97 18 50 11 j  J 8 11 15 11
5. 8 .9 8 19 50 J l }» 8 11 20

ł» 20 50 1» 11 8 11 19 »>

U 21 50 O S 11 20
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Tabelle S.
Y e r s u c h c  m i t  D a h m e n i t  A.

Tag der Nummcr

des

S p r e n g s t o f l
Kohien-

staub

Scblag-

wetter

pCt.

Art des Scliusscs

Tempe
ratur

der
Strecke

Grad O.

Ergebnis
Yersuclie Versuchs

Menge

gr

Patroiiisierung

1. Y ersu c lis re ilie .
18. 3. 98 1 500 Original Mit K. 8 Aus dem Morser 19 Zundung
21. 3 .9 8 2 450 >) 8 ł» 13 Keine Zflndung

>» 3 450 łł 8 16 ((
a 4 450 a a 8 it 18 })

5 450 ii a 8 19 Jł
6 450 ii a 8 jł 19 ij

18 3. 98 7 4C0 ii a 8 it 19 »

2. Y c rsu c h s re ih e .
18. 3. 98 8 100 Original Mit K. 8 Auf einem Brette freiliegend 21 Zundung
16. 5. 98 9 100 łł ł> 8 >» 12 Keine Zundung
18. 3. 98 10 50 >1 Ji 8 a 23 >J

J ł 11 50 Jł J> 8 a 21 J ł
16. 5. 98 12 50 »> n 8 a 12 })

J J 13 50 Jł )> 8 1 i 12 ii

' ł) 14 50
ii ii 8 a 12 ii

ii 15 50 H H 8 ii 17 a
ii 16 50 »> ii 8 a 15 n

T a b e lle  9 .

Y e r s u c h c  m i t  g c p r e f s l e m  u n d  g e k o r n t c m  D a h m e n i t  A.

1 . Y e rsu c h s re ih e .
26. 10. 97 1 600 Original Mit K. 8 Aus dem Morser 13 Keine Zundung

„ 2 600 a )} 8 a 15 n
n 3 700 ii Ji 8 n 16 n
j» 4 600 u )/ 8 n 16 i?
n 5 600 n ii 8 n 18 n

28. 10. 97 6 600 ii ii 8 o 18 »

ł ł 7 600 ii ii 8 ji 19 a

29. 10. 97 8 600 n ii 8 a 15 n

n 9 600 ii ii 8 V 17 fi

» 10 600 ii n 8 n 18 ii

)) 11 600 ii 8 i) 19 i)

5. 11. 97 12 600 ii V 8 ii 13 n

ii 13 600 ,7 n 8 V 13 »

15. 6 .9 8 14 600 a ii 8 a 26 „

n 15 700 a Ti 8 i)
24 Ti

2 . Y e fsu c h s re ih ć .

15. 6 .9 8 16 300 Originalpatronen zu einem Mit K. 8 Auf einem Brette freiliegend 17 Keine Zundung
Biindel vereinigt

)) 17 300 ii ii 8 18 n

n 18 400 V ii 8 » 19 a

n 19 500 a » 8 n 19 a

a 20 450 SprengstoiT in eine grofse ii 8 n 20 ZOndung
Parafflnhulle umgefullt

Tabelle 10.

Y e r s u c l i e  m i t  R o b u r i t  I.

1 . Y ersuchsreihe

20. 5 .9 8 1 450 Original Mit K. 8 Aus dem Morser 19 Zundung
2 400 n

ii 8 ił 18 Koine Zundung
3 400 a 8 n 24 Zundung
4 350 8 n 18' Keine Zundung
5 350 8 n 25 Ziiadung
6 300 n 8 »

18 Keine Zundung
■j 7 300 n a 8 n 18 n

i 8 300 a n 8 a
23 n

9 300 n a 8 '  n
21 li

« 10 300 n a 8 Ti 20 tj
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Tag der Numnicr S p r c n g s t o f f
Kohlen- Sehlag-

Tempe
ratur

Yersuehe
des

YerSuclis
Mengo

gr

Patronisierung staub
wetter

pCt.

Art des Sclmsses der
Strecke

Grad C.

lirgebnis

2. Yersuclisreihc.
11. 1 .9 8 u 120 Original Mit K. 8 Auf einem Bretle frcillegend 7 Z ii miting
2. 3. 98 12 100 77 77 8 n 9 Keino Ziindung

« 13 105 77 77 8 yy 10 7)

77 14 130 Originalpatronen zu einem n 8 n 17 77

Kundel rereinigt
1815 180 77 f) 8 yy yy

3. 3. 98 10 135 77 )) 8 yy 25 n

4. 3. 98 17 210 77 yy 8 yy 13 ty
77 18 300 77 n 8 yy 14 Zundnng
7) 19 250 77 i> 8 V 18 yy
}) 20 200 n )) 8 77 28 Keine Ziindung

5. 3 .9 8 21 200 17 n 8 yy 24 „

77 22 250 n yj 8 yy 25 Ziindung
24. 5 .9 8 23 50 Original » 8 24 Keine Ziindung

n 24 50 ń 7) 8 77 24 t>
n 25 50 » y> 8 yy 24 77

)) 20 50 ii n 8 )> 24 yy
n 27 50 n yy 8 yy 24 n

3. Y ersuchsreihe.
Y e r s u e h e  m i t  g e  p r o f i t  c m u n d  g c k o r n t c m  R o b u r i t  I.

S. 98 28 600 Original Mit K. 8 Aus dem Morser 20 Keine Ziindung
77 29 600 n 77 8 yy 20 77
77 30 600 77 yy 8 yy 21 yy
77 31 600 77 yy 8 77 21
}f 32 500 77 77 8 77 21 77

Tabelle 11.
V o r s u c h c  m i t  W e s t f a l i t .

1. Yersuclisreihc.
16. 2 .9 8 1 400 Original Mit IC. 8 Aus dem Morser 30 Ziindung
17. 2 .9 8 2 400 n 77 8 77 25 77
21. 2 .9 8 3 350 7) 77 8 77 22 Keine Ziindung

n 4 350 77 8 77 22 n
7) 5 350 77 77 8 77 24 yy
7) 6 350 77 77 S yy 25 7)
n 7 350 M 77 8 >7 25 n

17. 2. 98 8 300 77 77 8 77 25 yy

2. Y e r s u c h s r e i h e .
16. 2. 98 9 100 Original Mit K. 8 Auf einem lirette freiliegend 35 Ziindung
14. 5. 98 10 50 77 77 8 yy 14 Keine Ziindung

77 11 50 77 f7 8 yy 14 77
77 12 50 77 77 8 V 14 77

16. 5 .9 8 13 50 77 77 8 n 12 Ziindung
17. 5 .9 8 14 50 77 n 8 „ 16 ICeine Ziindung
24. 5 .9 4 15 50 77 77 i S 77 18 77

77 16 50 77 77 8 77 18 n
77 17 50 77 77 8 n 18 Ziindung

26. 5. 98 18 50 yy 77 8 77 18 Keine Ziindung
i) 19 50 77 77 8 77 17 n
77 20 50 77 77 8 77 17 77

T abelle 12.
V e r s u c h e  m i t  G e l a t i n e - D y n a m i t .  

1. Y ersuchsreihe.
7. 3. 98 1 - 3 10 Original Mit K. 8 Aus dem Morser 9 - 2 4 Zundungen
9. 3 .9 8 4 - 5 10 77 ii 8 11 19 u. 21

14. 4 .9 8 6 - 7 8 77 ii 8 11 16 u. 19 Keine Zundungen
n 8 8 n ii 8 H 12 Ziindung

2. Yersuchsreihe.
8. 3 .9 8 9 20 Original Mit K. 8 Auf einem Brette freiliegend 21 Ziindung

1 0 - 1 1 15 » ii 8 11 25 Keine ZOndungen
9. 3. 98 1 2 - 1 5 15 )> ii 8 11 2 1 - 2 6 H



-  <591 - Nr. 35.

V  e r s u c h e
Tabclle 13.
m i t  G u li r  - D  y  n  a m  i t.

Tag dor 

Versuclic

Nmnmer

des
Versuclis

S p r e n g s t o f f
Kohlen- 

s tani)

Sclilag-

wetter

pCt.

A rt des Scliusses

Tempe
ratur
der

Strecke
Grad O.

Ergebnis
Menge

gr

Patronisierung

1. Yersuchsrcilie.
14. 3. 98 1 - 2 10 Original Mit K. 8 Au? dem Morser 13 u. 19 Ziindungen
13. 4. 98 3 - 4 8 1» 8 13 ii. 15
19. 4. 98 5 8 )» n 8 22 Keine ZOndung
13. 4 98 C—7 7 >1 ii 8 )> 13 u 13 Keine Ziindungen

2. Yersuclisreilie.
14. 3. 9S 8 15 Original Mit K. 8 Auf einem Brette freiliegend 23 1

11 9 10 ii n 8 }J 20
15. 3. 98 10 10 » )} 8 }) 20

n U 5 » n 8 V 21

Ziindung 
»
V

Ketne Zundung 
(Forts. folgt.)

Dic Einwirkungen (les Ausstandes in Wales auf 
die britische Kohlen-Ausfulir.

Aus der in Nr. 34 dieser Zcitschrift S. 071 gegcbcncn 
Uebersicht iiber die britisebe K ohlcnausfuhr in den ersten
7 M onaten des laufenden Ja lires  erhellte, dafs dic ge- 
sanite britische K olilenausfulir

vom 1. Ja n . bis 31. Ju li  1897 21 102 000 t
dagegen vom 1. Jan . bis 31. Ju li 1898 19 671 000 t

also vom 1. Jan . bis 31. Ju li  1898 1 431 000 t
w e n i g e r  betragen hatte.

Um diese Abweichung besser zu wiirdigen, muls 
man aber bedenken, dafs die britische Kolilenausfulir 
vom 1. Ja n . bis 31. Miirz 1897 . . .  7 9 8 5 0 0 0  t
vom 1. Jan . bis 31. Marz 1 8 9 8 . . . 8 518 000 t
also m e l i r  y o h i  1. Jan . bis 31. Miirz

1898 gegen das V orjahr . . . .  533 000 t
dagegen vom 1. A pril bis 31. Ju li  1897 13 117 000 t
vom 1. A pril bis 31. Ju li 1 8 9 8 . . . 11 153 000 t
also w e n i g e r  vom 1. A pril bis 31. Ju li

1898 gegen das V orjalir . . . .  1 9 6 4 0 0 0  t
betragen hat.

D as lieifst das in den 3 ersten Monaten dieses 
Jah res sieli wiederum lebhaft cntwickelnde Ausfuhr- 
gcschiift ist durch den am 1. April eingetretenen Aus- 
sland in W ales crheblich beeintraclitigt worden, sodafs 
das Ergebnis der M onate A pril bis Ju li 1898 eine 
M inderausfuhr von fast 2 Mili. t  gegen den glcichcn 
Zeitraum des V orjahres aufweist.

D ieser A usfall wiirde noch eriicblicher sein, wenn 
niclit die vom A usstand iinberiilirten ostlichen Gcbiete 
in bohem Mafse den Ersatz der aus W alcs ausgebliebenen 
Mengen ubernomm en hatten. Nach deutschen Pliitzen 
hat, wie schon bei friihcrer Gelegenheit fiir das Ja lir
1897 nachgewicscn (z. 13. Jah rg . 1897 S. 911), die 
W ales-Kohle keincswegs die H auptm enge der Einfuhr 
ausgcm acht; wolil aber h a t sie iiberall sonst in anderen

grofsen V crbrauchsgebieten eine lieryorragende Stelle inne. 
In einer jiingst crschicnenen amtliclien Zusam m en- 
stelIungC oalExports, dic auf Veranla9sung des Parlam ents 
verofTentlicht wird, liifst sieli die Bedeutung der Kohlen- 
ausfulir aus W ales genaucr iibersclicn.

Es hat die Ausfulir Grofsbritanniens in 1000 t be
tragen n a c h :

Gesamtmenge
Davon 

aus "Wales

1 d. b. Prozent 
der Gesamt- 

Ausfuhr
1896 1897 1896 1897 1896 1897

Frankreicli, Spanien, 
Portugal, Marokko, 
Gebiet des Mitlel- 
m e e r s ....................... 15 824 17 502 10 462 11834 66,11 67,61

Azoren , Kanarische 
Jn se ln , Ost- und 

: Nordsee-Gebiet . . 11897 13 195 673 797 5,65 6,04
Brasilien, Uniguay, 

Argent. Bepubiik . 2112 2  055 1764 1654 83,52 80,48
Gebiet des Indischen 

Ozeans,China, Japan, 
Australien . . . 1442 1016 1205 928 83,56 91,32

Ostkiiste von Nord- 
u. Central-Amerika, 
Yenezueia u. W est-

479 503 279 317 58,25 63,02
Si ld-Afrika. . . . 393 416 352 378 89,56 88,47

Insgesanit . . 32147 34 687 14 735 15 908] 45,84 45,86

In  diesen Zilfern —  in dencn nebenbei bem erkt der 
starkę Riickgang des A bsatzes im indischen Ozean auf- 
fallig ist —  ist scit dem 1. A pril dieses Jah res  eine 
crhebliche Y erschicbung eingetreten. D ie Versandziffern 
des ITaupthafens CardiiT, die in den ersten 3 Monaten 
d. J .  jedesm al m elir ais 1 000 000 t betrugen, sind auf 
rd. 300 000 t zuriiekgegangen; Newport, wo dic Ziffern 
des ersten Y icrteljabrcs gegen 2 5 0 0 0 0  t im Monat 
auswiesen, ha t seit dem A usstand monatlieh nur gegen 
30 000 t  versandt. D ie Verscl)icbung ist in erster Linie 
den nordostlichcn Hiifen (Newcastle, Shields, B lyth und 
Sunderlar.d) wie den wcstschottisclien (Glasgow etc.) zu
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guto gekommcn. Aufser W alcs sind hauptsachlich an 
der A usfuhr vier Hafengebietc beteiligt m it einer Aus- 
fulir von (in  1000 t):

1896 1897
a) Nordóstliche Hafen (Newcastle, Shields etc.) . 9 925 10 461
b) Ostschottische Hafen (Kirkcaldy, Grangemousli) . 3 863 418 2
c) Humber-IIafen (Hull, Grimsby etc.) . . . .  2 342 2 657
d) 'Westschottische Hafen (Glasgow etc.) . . . 955 1 OSO

D er Y ersand allcin an Kolile (also obne K oks etc.) 
h a t sieli nacli nichtam tlichcn M ittcilungen folgcndcrinafsen 
gcstaltct:

.1. Januar 
bis 

31. Marz

1. April 
bis

31. Ju li

also +  
l.A pril-31 Juli 

1898 gegen 
l.A pril-31. Ju li

1897 1898 1897 1898 1897

Nordustliche ITafen 
Ostschottische ,, 
ilum ber- „ 
Westschottische „ 
Walcs- „

1998
596
399
222

4171

2190
612
386
219

4367

3748
1306

914
375

5742

4317
1524
1152
778

1805

+  569 
+  218 
+  238 
+  403 
-  3937

Insgesamt 73S6 7774 12 085 9576 — 2509
Bei Vergleicbung dieses Ausfalles m it den oben- 

gegcbcncn Żabien mufs beriicksiclitigt werden, dafs im 
Vorstebenden ausschliefslich dic Żabien fiir Kohlc w ieder- 
gegeben sind, weil die Ziffern der A usfuhr von Koks 
und Briketts noch nicht bcigebracht werden konnen. 
D iese beiden A rtikcl sind in der A usfuhr der W ales- 
Ilafcn  von geringer Bedeutung und baben daher durch 
den Strcik kcincn Riickgang der A usfuhr erlitten. Obnc 
wcscntlichcn Irrtum  wird m an sagen diirfen, dafs der 
Ausstand in W alcs bisher die britischo Kohlcnausfuhr 
um mchr ais 2 Millionen Tonncn bccintrachtigt hat.

K. E.

Der Schilfs- und GHUcrrerkelir auf den grofsen 
Scen Nordanierikas.

(Nach einem Aufsatze yon Allan Hendricks in „The North American 
Roview“.)

Dic cigcnartigen Vcrhaltnisse, un tcr denen dcrSchiffs- 
und Giitervcrkehr auf den grofsen nordam crikanischen Scen 
sich vollzieht, haben in der letzten Zeit einen Schiffstypus 
ausgebildct, wclchcr in iiufscrerForm  und in  B auart wesent- 
lich von den K iistendam pfern und den altcrcn  Binncnsce- 
fahrzeugen abweicht. D er Untcrschicd bcrulit vor allcni in 
dom weit geringeren Ticfgang der neueren Schiffe, welcher 
um  ungefahr i/ 3 klcincr ist, ais dor der meisten Ozcan- 
dampfer, indessen cine Bccintraclitigung der L adefahig- 
keit im Vergleich m it diesen nicht zur Folgc gehabt 
hat, sodafs z. B. bei glcichen Liingen- und Brcitcn- 
abmcssungcn cin ncucrcs Binnensceschiff m it einem 
Ticfgang von nur 1 9 ' dieselbe Ladung einzunchmen 
inistandc ist, wie ein Scedampfcr von 2 7 ' Ticfgang. 
W citcre Abwcichungcn zeigen sich in der geringen 
Anzahl der yorbandencn Scliotten, der griifseren Zalil 
der Luken, in dem Fehlen eines Zwischcndccks bei 
dor Mehrzahl der noucren Fahrzeuge und cndlich ini

der Aufstcllung der m it Riicksicht au f dic erforder- 
liclie geringe Gescjiwindigkeit nicht sehr kraftigen 
m aschincllen Einrichtungcn ani IIcck, eine Anordnung, 
durcli welchc jede Behinderung bcim Bcladcn und 
Liischcn Ycrmioden wird. Dic so cingerichtcten m it 
sehr flachen Biidcn vcrschcncn und infolgedessen iiu6 or
lich wenig gcfalligen Schiffe wrcrden in  vollkommcncr 
W eise den beiden, angesichts der Grofse des Yorbandencn 
V erkehrs, an sie zu stcllcndcn Anforderungcn: Bcfordcrung 
grofser Giitcrinassen boi geringerem  Ticfgangc und Vor- 
nahm c des Bc- und Entladens in kiirzester Zeit, gerccht.

Von der Bedeutung des G iiterYerkchrs auf den Scen 
giebt cin Verglcich der am erikanischen Ilandelsflottc auf 
dcm M ccre m it dor au f den Binncnsecn cin anschauliches 
Bild. W ahrend bei jener der gesam te R aum gchalt nur 
83S 187 Rcg.-Ton. betrug, besafsen die BinncnsecschilTc 
einen solehen von insgcsam t 1 3 2 4 0 6 8  Rcg.-Ton. Nach 
einer am tlicben S tatistik  betrug am 30. J un i  1895 die 
Zahl der Fahrzeuge von 1000 t und dariiber au f den 
Scen 360 m it 643 260 Rcg.-Ton., an der Scckiistc, 
cinschliefslich der grofsen atlantischen Dam pfer dor 
am erikanischen Linie, 309 m it 652 598 Rcg.-Ton. Raum - 
gehalt. Im  ganzen waren zu dcrselben Zeit nach der 
niimlichen Qucllc an der ostliehen M ccreskiistc 626 
Fahrzeuge aus Eisen oder Stahl m it 596 680 t vor- 
handen, auf den Secn nur 194 solcher Schiffe, hingegen 
m it 301 753 t, sodafs bei jcnen der durchschnittliche 
Tonncngchalt nur 953 t, bei diesen aber 1555 t betrug.

E inc genaue Fcststellung der Grofse des Giiterver- 
kchrs auf den Scen liifst sieli mangels hinroichendcr 
Vorschriften iiber dic Angabe der Holie der jewciligcn 
Schiffsfrachten n icht ermogliclicn. Nach einer au f tcil- 
wciser Schiitzung beruhenden Angabe der Y crfrachter 
aus dcm Ja h re  1896 hat im vorhcrgchenden Jah re  
der D urchgangsverkchr bei D etroit am Eriesce, also 
obnc Beriicksichtigung des V crkchrs zwischcn den Ilafen  
der beiden westlichen Scen, wic z. B. zwischcn D ulu th  und 
Chicago, kaum  weniger ais 30 Millionen Tonncn betragen, 
und die Schiffsabfcrtigungcn in  den Scehafen sind doppelt 
so zahlrcich gcwcscn wic in den Mccreshafen.

E s unterliegt kcincni Zwreifcl, dafs dicser gewaltige 
V erkehrnoch  einc bedeutende Steigerung erfahren wiirde, 
w'cnn d erY erk eh r auf den Secn oline w citercs au f dcm 
W asscrw'ege dcm Mccre zugefiilirt werden konnte. Der 
gcgcnw artig hiorfiir in Fragc kommende Erickanal, 
wrelcher den Eriesce .mit dcm Iludsonffufe verbindet, 
besitzt nur einc Tiefe von 8 '  und ist daher zur Er- 
rcichung dieses Ziolcs ungeniigend.

Indessen liegen sclion zwei ausgearbeitcte Projckte 
vor, welchc die H erstellung einer griifseren W asserstrafse 
zwiśchen den Seen und dem  Meere bezw ecken: das cine 
schliigt die E rbauung eines K anals vori 2 8 ' Tiefe vor 
zwrecks U oberfiihrung auch der Ozcandampfcr au f die 
Seen, das andere bczweckt lodiglich die Ucberleitung
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des V crkehrs au f den Scen zum Mccre durch H cr- 
stellung eines K anals von 1 2 ' Tiefc und Vorwendung 
von Sclileppkiihnen m it einer Tragfahigke.it von 1500 t. 
D er K ostenanschlag des crstgcnanritcn P rojektes betriigt 
300 Mili. Doli., der des anderen 50 Mili. Doli.

Von den staatsseitig erbauten Kaniilen ist der K anał 
bei Sault St. Marie der wicliłigsto und inbozug auf 
Grofec des Yerkelirs der bedeutendsle der ganzen W eit. 
E r verm ittelt durch zwei an seinem unteren Ende an- 
gebrachte Schleusen zur Ueberwindung der dortigen 
W asscrfiille don D urehgangsverkehr zwischen dem 
Oberen See und den unteren Scen.

Obschon er der Scliiffahrt nur an durchsehnittlich 
222 Tagen im Ja h re  geollnet ist, passierten ilin im 
Ja h re  1895 17 956 Schiffe m it 16 806 781 Reg.-Ton. 
Raum gelialt und einer gesamten F racht von 1 5 062580  t 
im W erte yon 151) 5 7 5130  Doli., wiihrend in demselben 
Jahre , um zum V ergleiche ein Beispiel anzufiihren, den 
Suezkanal nur 3334 Schiffe m it 8 4 4 8  246 Reg.-Ton. 
durchfuhren. D ie iiberaus sclinelle Entw ickelung des 
G utcrverkchrs auf jenem  K anał in neuerer Zeit ergiebt 
sich daraus, dafs, wiihrend im  Ja h re  1870 nur 6910 0 0  t 
und im Ja lire  1880 1 7 3 4 8 0 0  t befordert wurden, im 
Jah re  1890 schon 9 0412 1 3  t und im Jah re  1897
2 000 000 t m ehr ais im V orjahr iiber den K anał gingen. 
Dcm W erte nacli sind Mchl, W eizen, Eisenerzo, Kupfcr, 
Holz und K ohle am starksten am V erkehr bcteiligt; 
yon diesen gehen die 5 erstgenannten A rtikel nach den 
ostlichen M arkten, wiilircnd die Koiile ais Riickfracht 
geladen w ird ; sie m acht den grofeten Teil der westwarts 
gehenden Giitermenge aus.

U nerreieht wie die Grofee der Ladungen bei ge- 
ringem Tiefgange der Schiffe ist auch die Schnelligkeit, 
m it welcher sich das Einnehm en und Loschen der 
Frachten vollzieht, eine natiirliche W irkung der beiden 
Umstande, dafs die Seen nur wiihrend 2/ 3 des Jahres 
der Scliiffahrt geoffnet und die Schiffe angesiclits der 
Kiirzc der Fahrwege zu wiederholten Fahrten gezwungen 
sind. D ie praktische Einrichtung der Schiffe in Ver- 
bindung m it den ausreichenden und yorzliglichen Vor- 
kełirungen in den Scehafen ermoglichen es, die Verladung 
von 350 lii Getreide in ciner M inutę oder yon 1500 t 
Eisenerz in 1 Stunde vorzunehmen, und in einigen 
der am Eriesee belegenen Hafen gclit die Entladnng 
eines Eisenerz fiihrenden Schiffes von 3500 — 5000  t in
12 Stunden vor sich. D ic W agenkipper yermogen teil- 
wcisc 15— 20 Eiscnbahnwagen in 1 Stunde zu stiirzen 
und m it ihrer Iliilfe lafet sich dic Beladung eines 
Kohlenschiffes yon 3500 t in 10 Stunden bewerkstelligen. 
Im  D urchschnitt yerliert ein Schiff der neueren Bauart 
durch Laden und Loschen ungefalir 58 Tage, durch 
Unwetter ungefa.hr 4 7 2 Tag wiihrend der der Scliiffahrt 
geoffneten Jahreszcit. Trotzdem ist der W ettbewerb 
der E isenbahnen noch cin sehr fiihlbarer, insofern

melir ais cin D utzend Linien dazu iibergegangen sind, 
zwischen giinstig gelcgcnen Hafen Faliren einzurichten, 
m ittelst welcher die gleiehzeitige Beforderung m chrercr 
beladencr Eisenbahnwagen, zuweilen in der stattlichen 
Zalil von 30, erreicht werden kann. Ob sich diese 
Einrichtung indessen dauernd erhaltcn wird, mufe ango- 
sichts der die Transportkosten steigernden bedeutenden 
toten L ast bezweifelt werden.

Um indessen die neueren Schiffe m it ilireni Tiefgange 
von 2 0 ' bei yollsliindiger Beladung yoll ausnutzen zu 
konnen, ist eine Vcrtiefung der die einzelnen Seen yer- 
bindenden W asserstrafsen unbedingt erforderlich; gegen- 
wiirtig geniigen diese im allgemelnen erst fiir  Schiffe 
m it 1 7 ' Tiefgang, indessen werden die bcstiindig vor- 
genommenen Vcrtiefungen dieser Verbindungswege und 
die A usbaggerungen in den Hafen dem nachst Schiffe 
m it 1 9 ' Tiefgang zulassen; eine weitere Vcrtiefung, 
welclie erst die yollstandige A usnutzung der Ladefiihig- 
keit der neuen Fahrzeuge ermoglichen wiirde, ist nur 
noch eine F rage der Zeit.

Die in den letzten Jah ren  ausgefiihrten Ver- 
besserungen haben ihrerseits dic W irkung gcliabt, dafe 
dic durchschnittlichc Grofse der Schiffsladungen von 
2500 t, wic sic noch im Jah re  1890 iiblicłi war, gegen- 
wiirtig au f 5000 t gestiegen ist; mit der Yertiefung der 
W asserw ege und Hafen wird sie noch weiter steigen. 
D am it steht naturgemafs eine Ermafeigung der ohnehin 
schon sehr niedrigen Transportkosten in engster Yer- 
bindung. A.

Das Landgericht Dortmund ais Berufungsgericht 
fiir den Bezirk des Berggewerhegerichts Dortmund.

Das Berggewerbegericht Dortmund, welchcs auf Gnind 
der §§. 1 und 77 des Gewerbegerichtsgcsetzes voin 29. Juli  
1890 durch die Anordnungen des Ministers fiir Handel 
und Gewerhe vom 8. Ju li 1893 ins Leben gerufen ist, 
hat gemiifs §. 1 dieser Anordnungen seinen Silz in Dort
mund und zerfallt gemiifs §. 5 derselben in eine Anzahl 
„detaehiertei" Kammern, entsprechend den 16 im eigent- 
lichen Ruhrkohlenbezirk liegenden Bergrevieren des Ober- 
bergamtsbezirks Dortmund.

Ueber die wichtige Frage nun, ob gemiifs §. 55 des 
Gesetzes ais Berufungsgericht zweiter Instanz dasjenige 
Landgericht in Frage komint, in dessen Bezirk dic betreffende 
detachierte Kammer des Berggcwerbegerichts liegt, oder ob 
vielmehr nicht das Landgericht Dortmund die hohere Instanz 
ist fiir dic siimtlichcn detachierten Kammern, ist ein unter 
dem 11. Juni d. J .  ergangenes Urteil des Landgerichts 
Bochum von grofsein Interesse, in welchem sich dasselbe 
in einer Sache fiir unzusUindig erkliirte, iiber die die im 
Landgerichtsbezirk Bochum liegende Kammer Herne des 
Berggewerbegerichts in I. Inslanz entschieden hatte.

Nachstehend bringen wir die Entscheidungsgriinde des 
wichtigen Urteils, auf Grund dessen das Landgericht Dort
mund ais allein zustiindiges Berufungsgericht fur den gesamten 
Bezirk des Berggewerbegerichts angesehen werden mufs, im
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W ortlaut; die Beachtung desselben ist fiir Bergwerksbesitzer 
und Arbeiter von gleicher W ich tigk eit:

E n t s c h e i d u n g s g r u n d c .
Die von Amtswegen za priifende Frage nach der ort- 

lichen Zustiindigkeit des Landgerichts zu Bochum zur 
Entscheidung iiber das Rechtsmittel der Beruhmg in Berg- 
gewerbestreitsachen war zu verneinen.

Nach §. 9 des Gesetzes iiber die Gewerbegerichte vom 
29. Ju li 1890 sind Gewerbegerichte, welche aus mehrereri 
„Abteilungen" (Kammern) bestehen, zuliissig. Ueber die 
Vcrteilung der Geśchafte unter die verschiedenen Kammern 
ist ira Geselze nichts gesagt. Es mufs dalier angenommen 
werden, dnfs sie der freien statutarischen Bestiraraung bezw, 
der freien Bestiraraung derjenigen Behorden iiberlassen ist, 
die zur Errichtung von Gewerbegericliten befugt sind. In 
den Moti'ven (S. 22 ) lielfst es, dafs die Verteiliing der 
Geschiifte Ortlich nach Bezirken oder sachlich nach Industrie- 
zweigen etc. erfolgen konne.

Die Detachicrung der Kammern ist nirgends vorboten. 
Sie raufs daher unbedenklich, und zwar aucli in der 
Weise fiir zuliissig erachtet werden, dafs die detachierle 
Kammer alle in ihrera Bezirke vorfallenden Geschiifte zu 
crledigen liat. Dafs iibrigens die Detachierung vom Gcsetz- 
geber in den Kreis seiner Erwagung gezogen und fiir un
bedenklich erachtet ist, geht unverkennbar daraus liervor, 
dafs er nach §. 1 des Gecetzes die Errichtung e i n e s  
e i n h e i t l i c  hen Gewerbegerichts fiir eine Mehrzahl von 
Gemeinden, ja  sogar fur eine ganze Provinz zuliifst. 
Ein Tur eine ganze Provinz erriclitetcs Gewerbegericht 
wird aber der Regel nach nur in detachierten Kammern, dic 
sich iiber die gaDze Provinz \erteilen, ertiiiglich arbeiten 
konnen.

Durch das Detachieren oder dadurch, dafs das Gewerbe- 
gericht sofort bei seiner Bcgriindung in eine Mehrzahl von 
Kammern zergliedert wird, welche raumlich von einander 
getrennt sind und die in ihrem Gcschaftsbezirke vorfallenden 
Angelegenheiten zu bearbeiten haben, verliercn die Kammern 
keineswegs ihren Charakter ais unselbstandige Ableilungen. 
Donn das Detachieren und die Zuweisung der von den 
Karamern zu bearbeitenden Sachen nach Bezirken ist Aus- 
fttifs der Geschaftsveiteilung.

Wie die zur Errichtung von Gewerbegericliten berufencn 
Organc (Gemeinden, Mehrzahl von Gemeinden, Provinzen, 
Landescentralbehorde) unbeschrankt sind in der Geschafts- 
yerteilung und in der Gliederung des Gerichts, so sind sie 
auch unbeschrankt in der Wahl des dem Gericlue zu 
gebenden Sitzes im Sinne des §. 55 des Gesetzes, d. li. 
desjenigen Sitzes, der die ortliclie Zustiindigkeit des 
Berufungsgerichts begriindet. Bei einem fur den Bezirk 
einer einzelnen Gemeinde gegriiudeten Gewerbegerichte ver- 
steht es sich von selber, dafs die Gemeinde der Sitz des 
Gerichtes sein wird. Handelt es sich aber um ein Gewerbe- 
gericht mit raumlich getrennten Kammern, die sich iiber 
raehrere Gemeinden oder eine ganze Provinz verteilen, so 
ist eine besondere Bestimmung desjenigen Ortes, der ais 
Sitz dieses Gerichts gelten soli, unbedingt erforderlich. Da 
in dieser Hinsiclit das Gesetz den zur Errichtung derartiger 
Gerichte berufencn Organen kcinerlei Beschriinkung auf- 
erlegt, so raufs angenommen werden, dafs nacli Absicht des 
Gesetzes den betreffenden Organen vollig freie Wahl be- 
zliglich des Sitzes zusteht. Die in einem gesetzmafsig er- 
lassenen Statute oder in einer gesetzraiifsigen Anordnung 
der Landescentralbehorde getroffene Bestiraraung des Sitzes

eines solchen Gerichts ist fiir die ordentlichen Gerichte 
bindend, weil einerseits' nach §. 14 Ziifer 4 des Geriflits- 
verfassungsgesetzos die Gewerbegerichte ais besondere 
Gerichte zugelassen sind, andereiseits aber auch das Gesetz 
vora 29. Juni  1890 ais jiingeres Rciclisgeselz den Reichs- 
justizgesetzen yorgeht uiid dalier die Nameii d ieser ' Jetzt- 
gedacliten Gesetze fiir die ortliclie Zustandigkeit der Be- 
rufungsgericlile beziiglich derjenigen Sachen, welche zur 
Zustiindigkeit eines Gewerbegeiichts gehoren, nicht mafs- 
gebend sind.

Sind aber hiernach die zur Errichtung von Gewerbe* 
geriehten berufenen Organe in der Gcschiifisverteilung, der 
Gliederung und der Bestiraraung des Sitzes des Gewerbe
gerichts vćillig unbehindert, so stelit den ordentlichen 
Geriehten nur die Priifung nach der Geselzmiifsigkeit des 
Errichtungsaktes und in Zweifelilillen auch die Priifung der 
Frage zu, welcher Ort nach der erkennbaren Absicht des 
konstituierenden Organs ais Sitz im Sinne des §. 55 1. c. 
gewollt ist und ob ein abgegliederter Teil des Gerichts 
ais selbstiindiges Gericht oder nur ais eine unselbstandige 
Abteilung ira Sinne des Gesetzes zu erachten ist.

Im Yorliegenden Falle bestehen indes nach keiner 
Riclitung lun irgend welche Bedenken. Das in 16 Sprucli- 
kammern zerfallende Berggcwerbegericht Dortmund ist auf 
Gruiul der gesetzmafsig ciiassencn Anordnungen des Ministers 
fiir Handel und Gewerbe vom 8. Ju li 1893 errichtet. Es 
ist im §. 1 daselbst ais Sitz des Gerichtes ausdriicklich 
Dortmund bestirarat. Dafs unter dem dort bestimmten Sitze 
der Sitz ira Sinne des §. 55 des Geselzes geineint ist, 
erhellt abgesehen von der klaren Fassung auch aus dem 
Umstande, dafs nach Vorscluift des §. 25 Abs. 2 der 
Anordnungen die Amtsentsetzung eines Milglicds des Berg- 
gewerbegericbts wegen grober Yerletzung seiner Aratspflicht 
durch das KSnigliche Landgericht in Dortmund erfolgt, 
nach §. 19 des Gesetzes aber dic Entsetzung nur durch 
dasjenige Landgericht erfolgen kann, in.dessen Bezirk das 
Gewerbegericht seinen Sitz hat.

Die 16 Karamern des Berggewerbegerichts verteilen sieli 
iiber die ira §. 1 der Anordnungen niiher bezeichneten 
Teile des Oberbergamtsbezirks Dortmund. Die Bezeichnung 
der abgegliederten Teile ais Karamern schliefst sich der 
erwahnten gesetzlichen Bezeichnung im §. 9 des Gesetzes 
an und iiifst.klar etkennen, dafs es sieli bei ihnen nicht 
um selbstiindige Gewerbegerichte, sondern nur ura un- 
selbstiindige Ableilungen handelt. Das Gegenteil kann 
daraus nicht gefolgert werden, dafs ira §. 5 der An
ordnungen jeder Kammer ein besonderer Verwaltungssitz 
angewiesen ist. Denn bei raumlich getrennten Kamraern 
mit einer Geschaftsverteilung nach Bezirken ist die 
Zuweisung eines bestimmten Verwaltungssitzes ein not- 
wendiges Erfordernis. Es kann deshalb hieraus nichts fiir 
die Selbstiindigkcit der Kammern gefolgert werden. Ueber- 
dies deutet die Bezeichnung: „ Ve r  wa l  tu ngss i  t z“ daiauf 
hin, dafs sie in einera gewissen Gegensalze zu der Be- 
zeichnung: „Silz des G e r i c h t s "  ira Sinne des §. 1 ge- 
braucht ist.

Ebenso wenig kann fiir die Selbstiindigkcit der Kammern 
der Urastand verwertet werden, dafs nach 34 Abs. 2 
d ie  E i n r e i c h u n g  o d e r  A n b r i n g u n g  d e r  K l a g e  bei 
d e n j e n i g e n  K a m m e r n  e r f o l g t ,  in dereń Bezirke die 
streitige Yerpfliclitung zu erfiillen ist. Denn diese Be
stimmung ist lediglicli Ausflufs der Geschaftsverteilung, u na 
es ist deshalb auch nirgendwo bestimmt,- dafs die An-
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bringung einer Klage bei einer nacli der Geschaflsverteilung 
niclit zustiindigen Kamincr die Abweisung wegen ortliclier 
Unzustiindigkeit zur Folgę habe.

Da der Anspruch des Kliigers unbestritten aus seiner 
Beschiiftigung in einem unter Aufsiclit der Bergbehorde 
stelienden unlerirdischen Betriebe resultiert, der im Bezirke

der Kammer Herne liegt und sieli ais ein zu einem Berg- 
werke gehoriger Betrieb daistellt, so geliort er zur sacli-  
lichen Zustiindigkeit des Berggewerbegerielits. Das Land- 
gericht Bochum rnufste sieli hiernach ais Beruftingsgerieht fiir 
órtlich unzustiindig erkliiren und die Berufung ais unzu- 
liissig yerwerfen.

Yolkswirtscliaft und Statistik.
S y s t o m a t is e h e  Z u s a m m o n s t o l lu n g  d e r  im  Jah.ro 1 8 9 7  im  O b o r b o r g a m ts b e z ir k  D o r t m u n d  b e im  B e r g w e r k s -

B e tr ie b o  v o r g e k o m m e n e n  t o d l i c h e n  V o r u n g l i ic k u n g o n .
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Menge
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W ert

J i.
A. Steinkohlen-

borgbau . . . . 48 423 987 340 570 948 176 101 20 117 84 81 29 58 6 7 37 16 455 106 426 748 508
Im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,114 0,664 0,477 0,460 0,165 0,329 0,034 0,040 0,210 0,191 2,584

B. Erzbergbau . . . 354 315 1 815 370 2149 1 3 — 4 — — — — — — 8 44 289 226 921
Im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,465 1,396 — 1,861 — — — — — — 3,722

Ilauptsumme 1897 :|48 778 302(342 386 318|178 250 21 120 84 85 29 58 6 7 37 16 463 105 353 739 495
lm Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,118 0,673 0,471 0,477 0,163 0,325 0,034 0,039 0,208 0,089 2.597

Ilauptsumme 1896-|45 220 034|305 518 549|163893 17 142 73 54 17 35 10 8 50 10 416 108702 734 420
Im Durchschnitt auf 1000 Arbeiter 0,104 0,866 0,445 |0,329 0,10410,214|0,061 0,04910,30510,061)2,538

P r o d u k t io n  d e r  d e u t s c h e n  H o c h o f e n w e r k e  im  

J u l i  1 8 9 8 . (Nach M itteil. d. Vereins deutseher Eisen- 

und Stahl-Industrieller.)

B e z i r k

W
er

ke
(F

ir
m

en
) Produktion 

lm Juli 
1898 

t

Rheinland - Westfalen, oline Saar
18

20
11

1
1
1

10

29123

38137 
29 691 

812

3 010 
29 230

Puddel-

Roheisen
und

Spiegeleisen.

bezirk und oline Siegerland . . 
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-

N a s s a u ..............................................
Schlesien n. Pommern . . . .
Kónigreich S a c b s e n .......................
Hannover und Braunschweig . . 
Bayern, W urttemberg u. Thiiringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg

Puddelroheisen Summa 
im Juni 1898 
im Ju li 1897

62
64
63

130 003 
123 542 
133 094

Bessemer-

Roheisen.

Rheinland -  W estfalen, oline Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Hessen-
N a s s a u ..............................................

Schlesien u. Pom m ern.......................
HannoYer und Braunschweig . . 
Bayern, W urttemberg u. Thiiringen

4

2
1
1

30 516

3 102 
3 573 
5 310

Bessemer Roheisen Summa 
im Juni 1898 
im Ju li 1897

8
10
10

42 501 
48 616 
51 916

Rheinland -  Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 

Siegerland, Lahnbezirk und Ilessen-
N a s s a u ..............................................

Schlesien u. Pommern . . . .  
Hannover und Braunschweig . . 
Bayern, Wurttemberg u. Thiiringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg

14 141 929

Thomas-

Roheisen.

2
3
1
1

16

3 090 
18 928 
18 653
4 830 

150 378
Thomas-Roheisen Summa

im Ju n i 1898 
lm Juli 1897

37
38 
35

337 808 
322 569 
298683

Giefaerei- 

Rolieisen 

u. Gufswaren 

1. Schmelzung

B e z i r k

Rheinland - Westfalen, oline Saar- 
bezirk und oline Siegerland . .

Slegerland, Lahnbezirk und Ilessen-
N a s s a u ..............................................

Schlesien u. Pommern . . . .
Kónigreich S a c b s e n .......................
IIannover und Braunschweig . .
Bayern, WBrttemberg u. Thiiringen 
Saarbezirk, Lothringen u. Luxemburg 

Gierserei-Roheisen Summa 
im Jun i 1898 
lm Juli 1897

Z u s a m m e n s t e l l u n g .  
Puddelroheiscn und Spiegeleisen . .
Bessemer - Roheisen .............................
T h o m a s-R o h e ise n ...................................
G iefserei-R oheisen ...................................
Produktion im Ju li 1898 .......................
Produktion im Ju n i 1898 .......................
Produktion lm Ju li 1897 ............................

W
er

ke
(F

ir
m

en
) Produktion 

im Juli 
1898 

t

11 45 196

3 12 127
7 11 575
1 1 402
2 5 075
2 2 197
9 32 700

35 110 272
33 100 518
28 86 065

130 003
42 501

337 803
110 272
620 584

9 595 245
569 758

G -e s a m te is e n p r o d u k t io n  im  D e u t s c h e n  B o ic h e .
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I n  T o n n e n
Januar 132 151 55 403 335 422 103 895 626 871
Februar 123 658 35 341 294 468 104 057 557 524

149 488 36 992 326 493 112 157 625 130
127 403 40 594 319 544 95 877 583 418

Mai . 129 583 47166 331 805 101 999 610 553
Juni . 123 542 48 616 322 569 100518 595 245
Ju li . .  , . 130 00 i 42 501 337 808 110 2721 620 584
Jan. bis Juli 1898 915 828 306 613 2268 109 728 775|4219 325

1897 962 301 322 560 2012 688 614 024(39 U  573
” ” 1896 1003 222 293 183 1844 605 510.370 3651 380

Ganzes Jahr 1897 1619 556 567 828 3575275 1126 408 6889 067
»» 1896 1689200 515 352 3252765 903 665 6360 982
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Ergebnisse des Stein- und  Braunkohlenberg- 
baues in  Preufsen im  I. Halbjahr 1898, verglichen  
gegen das I. Halbjah.r 1897. (Nach vorl!iufigeii Er- 
mittelungen.)

I. S t e i n k o h l e n :

Ober-
Bergamts-

liezirk Y
ie

rt
el

ja
hr

Im  I. Ilalbjahr 1898 Im I. Halbjahr 1897

B
ct

ri
eb

en
e

W
er

ke Fórderung

t A
rb

ei
te

r-
za

hl

O
5 «> 

»

Fórderung

t A
rb

ei
te

r-
za

hl

B reslau. . . 1. 66 6 701069 80 781 68 6 166 437 78150
2. 69 6 033 619 79 615 68 5 524 450 76 488
Sa. 68 12 734 688 80198 68 11690 887 77 319

Halle . . . 1. 1 2 453 40 2 2 594 44
2 1 2 093 42 2 2 305 43
Sa. 1 4 546 41 2 4 899 43

Clausthal . . 1. 7 131120 3 463 7 127853 3 492
2. 7 140 254 3 459 7 132 444 3 517

Sa. 7 271 374 3 461 7 260 297 3 504
Dortmund . . 1. 169 12 229 413 188 845 167 11 750 215 169 914

2. 166 12 070 803 188 696 164 U  362 662 172 319
Sa. 167 24 300 216 188771 165 23 112 877 171117

Bonn . . . 1. 25 2  752 526 45 936 25 2 524 3S2 44 683
2. 25 2 611 782 45 962 25 2 424 891 44 284

Sa 25 6 364 308 45 949 25 4 949 273 44 484
Zusammen

in Preufsen 1. 268 21 816 £81 319 065 269 20 571 481 296 283
2 268 20 858 551 317 774 266 19 446 752 296 651
Sa.j 268 42 675 132 318 420 267 40 018 233 296 467

II. B r a u n k o h l c n :
Breslau . . 1. 31 148 396 1 372 33 135 611 1403

2. 34 135 590 1 315 33 115 058 1273
Sa. 33 283 986 1343 33 250 669 1338

Tlalle . . . 1. 272 5 400796 28 785 268 4 944 991 26 864
2. 272 4 999 189 27 663 269 4 738 663 26 806

Sa. 272 10 399 985 28 224 268 9 683 654 26 835
Clausthal . . 1 29 116 126 1499 28 110 612 1534

2. 29 92 369 1504 30 89 963 1353
Sa. 29 208 495 1 502 29 200 575 1444

Bonn . . . 1. 40 645 820 3 076 38 544 550 2 289
2. 39 653 713 2 876 3S 525 670 215 5

Sa 39 1 299 533, 2  976 38 1 070 220 2222
Zusammen
in Preufsen 1. 372 6 311 138, 34 702 367 5 735 764 32 090

2. 374 5880  861 33 35S 870 5 469 354 31587
Sa. 373|12 191 999| 34 045 368 11205118 31839

Yerkehrswesen.
V e rh a l tn is z a h le n . F riilu r  ais in den Vorjaiircn 

sind dicsmal dic V crhalłniszalilcn bereits im A ugust 
festgestclk w orden ; gegen dic Yorjalirigo ZilTer von
13 419 W agen a 10 t-E inheit betragt dic vom 1. Okt.
1898 bis dahin 1899 in K raft tretendc Zahl — cinscbl. 
dor bei der Festsetzung bewilligten Zuschlage — 14 362 
W agen 10 t-Einłieit, d. s. 7 pCt. melir ais in der 
Vorpcriodc. D ie Verhalfniszahlen grunden sieli bc- 
kanntlieli ausschlielślich au f dic tbatsaclilich erfolgte 
Forderlcistung und dienen der glciclimafsigen W agen- 
zuteilung im Falle des W agenm angels. Trotz des ge- 
ringeren Versandes zu Anfang dieses Ja lires ist cin An- 
wachscn von 7 pCt. gegen dic Vorperiode eingetreten; 
in Oberschlesien und im  Saarbezirk ist gleiclifalls mit 
wcsentlich hoherem V crsand w ie im V orjahr zu rechnen 
(cfr. auch den nachfolgenden A rtikcl). Es mulś somit un-

zweifelhaft fiir den kom m cndcnH erbst einc Bcanspruchung 
dcrF alirn iitte l eintreten, welchc dic Festsetzung nicht allein, 
sondern auch dic s t r i k t c  A n w e n d u n g  der im Stein- 
kohlenversandc v o l l b e  w a h r t ę n  V erhaltniszahlen fur 
die iibrigen M assengut Vcrsender, cinschl. der Riiben- 
transporte, schon im Interesse gcrcgeltcn Betriebcs, von 
der Gerechtigkeit ganz zu schwcigen, unumganglich er- 
forderlich macht.

Kohlen- und Koksversand. Von den Zechen und 
Kokereien des Rulirbezirks sind vom 1. bis 16. August 1898 
in 13 Arbeitstagen 183 369 und auf den Arbeitstag
durcliscluiitllicli 14 106 Doppelwagen zu 10 t mit Kohlen 
und Koks beladen und auf der Eisenbahn versandt worden, 
gegen 162 090 und auf den Arbeilstag 13 507 Doppel
wagen in demselben Zeitraum des Vorjahres bei 12 Arbeits- 
tagen. Es wurden demnacii in der ersten Hlilfte des
Monats August dieses Jahres auf den Arbeitstag 599
und iin ganzen 21 279 Doppelwagen oder 13,1 pCt. mehr
gefordert und versandt, ais im gleichen Zeitraum des Vor- 
jahres. In der ersten Hiilfte des Monats August 1898 stellt 
sich der Versund an Kohlen und Koks auf der Eisenbahn 
im Saarbezirk auf . . . .  29 727 D.-W. gegen 24 747

72 199 „in Oberschlesien auf 57 192
und in den drei Bezirken

zusammen a u f ...............  285 295 D.-W. gegen 244 029
und betriigt demnach
im S aarb ez irk ...................  4 980 D.-W. oder 20 ,2  pCt.
in Oberschlesien . . . . .  15 007 „ „  24 ,5  „
und in den drei Bezirken

zusamm en....................... 41 266 D.-W. oder 16.5 pCt.
melir, ais in demselben Zeitraum des Vorjahres.

Die Gesamtforderung bezw. der Gesamtversand bis zum 
16. August des Jahres 1898 betragt: 
im Huhrrevicr . . . .  2 597 072 D.-W. gegen 2 447 259
im Saarbezirk . . . .  404 205 „ „ 380 081
in Oberschlesien . . . 913 951 „ „ 831 169
und in den drei Be

zirken zusammen . 3 915 228 D.-W. gegen 3 658 509 
und betriigt demnach
im R u h rb e z itk ................... 149 813 D.-W. oder 6,1 pCt.
im Saarbezirk....................... 24 124 „ „ 6,3
in O bersch lesien ...............  82 782 „ ■ ,, 9,9
und in den drei Bezirken

zu sam m en ....................... 256 719 D.-W. oder 7,0 pCt.
mehr, ais in demselben Zeitraum des Jahres 1897.

K o h le n b e w e g u n g  in  d em  R u h r o r te r  H afen ,
A. K o h 1 en - An fuli r.

»

auf der 
Eisenbahn 

Tonnen

auf der 
Buhr 

Tonnen

Summo

Tonnen

im Juli 1898 . . . .
„ „ 1897 . . . .  

Vom 1. Jan. bis Juli 1898 
» 1 .  „ „ 1897

B. Ko

440 831,00! — 
449 694,00| — 

2 342 225,501 — 
2 441241,00]' —

h i e n - A b f u  lir.

440 831,00 
449 694,00 

2 342 225,50 
2 441241,00

Koblenz 
und oberhalb 

Tonnen

Koln 
und oberhalb 

Tonnen

Dusseldorf 
und oberhalb 

Tonnen

Kuhrort 
und oberhalb 

Tonnen

im Ju li 1898 
,  ,  1897 

Y. 1. Jan. bis 
Juli 1898 

Entsp. Yorjahr

261 916,85 
226 060,70

1417  832,10 
1 387 588,00

1 406,80 
3 076,90

15 637,15 
15 430,35

75.00

50.00 
923,25

5 123.45
6 610,35

26 239,60 
35 450,30
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Noch: B. K o h ic  n -  A b f uhr .
Bis zur 

holi. Grenze 
Tonnen

Holland

Tonnen
Belgien
Tonnen

Summę

Tonnen
Im Juli 1898 
,  „ 1897 

V. 1. Jan. bis 
Ju li 1898 

Kntsp. Yorjahr

K o h l e n b

3 007,80 
1 367,50

18266,55 
14 650,55

e w e g u n g

A . K o

131 636,50 
135 250,90

634 909,50 
646 422,95

lU  d e m  D i 

h l  e n -  A n

48 797,65 
45 590,05

288 507,30 
216 274,90

l i s b u r g e r  

u li r.

451 889,05 
418 031,40

2401 442,20 
2 316 740,30

H a f e n .

auf der 
Eisoubahn 

Tonnen
Auf derUulir 

Tonnen

Summo
Tonnen

im Juli 1898 . . .
1897 . . . 

Vom 1. Jan. bis Ju li 1898 
.  i- ,  .  .  1897

231 476,00 
204 781,00 

1 248 103,00 
1 018 156,00

— —

B. K o  l i l e  n - A b f u h  r.

Koblcnz Koln Dusseldorf Duisburg
und oberhalb 

Tonnen
und oberhalb 

Tonnen
und oberhalb 

Tonnen
und oberhalb 

Tonnen

Im Juli 1898 
„ „ 1897

V. 1. Jan. bis
Juli 1898 . . 

Entsp. Yorjahr

181 178,00 
154 294,00

1 023 040,00 
803 255,00

N o c h : B.

1 673,00 
1 322,00

13 381,00 
16 029,00

K o h 1 e n - A b fu  h r.

1 825,00
2  468,00

11 281,00 
11 706,00

Bis zur 
holi. Grenze 

Tonnen

Holland

Tonnen

Belgien

Tonnen
Summo

Tonnen
im Juli 1898 
,  „ 1897 

V. 1. Jan bis 
Juli 1898 . . 

Kntsp. Yorjahr

268,00
709,00

1 525,00 
3 104,00

25 973,00 
18 900,00

119 272,00 
90 299,00

9 563,00 
4  462,00

51 380,00 
31 665,00

220 480,00 
182 155,00

1 219 879,00 
956 058,00

Kohlen- und  Kokswagon-Y erkehr im  M onat Ju li 1898.

i .— 15. Juli 16.—31. Juli Im ganzen 
Monat Ju liWagen- W agen-

B e z l r k e An-
forderung

An-
forderung

An-
forderung

An-
forderungGestellung Gestellung Gestellung Gestellung Wagen-

insgesamt pro Fórdertag durch- 
schnittlich Insgesamt pro Fórdertag durch- 

schniltlich
An-

forderung Gestellung

Kuhr:
a. Staatsbahneu . 1898 18G 268 186 036 14 328 14311 196 033 194 529 J5 079 14 904 382 301 380 5G5

1897 171 615 171 423 13 201 13 186 192 908 192 157 13 779 13 725 364 523 363 580
b. Dortmund-Gron.- 

Ensch. Eisenb. 1898 5 95G 5 956 458 458 6 231 6 231 479 47 9 12 187 12 187
1897 5 114 5 114 393 393 6 033 6 033 431 431 11 147 11 147

Oberschlesien . . 1898 68 8G5 68 822 5 341 5 339 69 653 69 523 5 331 5 321 138 518 138 345
1897 61 334 61 160 4 710 4 698 65 003 65 003 4 641 4 641 126 337 126 163

Niederschlesien . 1898 13 327 13 326 1 024 1 024 13 870 13 822 1 OGG 1 061 27 19 7 27 148
1897 11565 11 535 888 886 12 776 12 773 915 915 24 341 24 308

Eisenb.-Direkt.-Bezirke 
Koln und Saarbrucken 
a) Saarbcz................. J 81.1 S 2 9 1 6 3 2 9  1 3 8 2  2 2 4 2  2 2 2 2 7  7 4 1 2 7  74 1 2  3 2 1 2  3 2 1 5 6  9 0 4 5 6  8 7 9
b) Kohlenbez. Aachen i SOS 6  3 3 6 6  3 2 9 4 8 7 4 8 7 6  4 6 2 6  4 6 2 4 9 8 4 9 8 1 2  79 8 1 2  791
c) Rh. Braunkolil. . 1898 2  4 5 5 2  4 5 5 1 9 0 1 9 0 2  6 3 7 2  6 3 7 2 0 3 2 0 3 5  0 9 2 5  0 9 2

insgesamt 1898 37 954 37 922 2 901 2 899 36 840 36 840 3 022 3 022 74 794 74 762
1897 31 003 33 407 2 383 2 562 37 850 37 683 2713 2 693 68 853 71 090

Magdeburg (Eisenb.- 
Dir.-Bez. Magdeb.,
Halle u. E rfurt) . 1898 33 725 33 610 2 594 2 585 35 G28 35 452 2 741 2 727 69 353 6‘S 062

Eisenb.-Dir.-Bezirke 
Kassel . . . .  1898 1 199 1 317 80 88 913 1 014 61 68 2 112 2 331

HannoTer . . . 1898 2 202 2 202 169 169 2 220 2 220 171 171 4 422 4 422
Kónigreich Sachsen 
a) Zwickau . . . .  1898 7  3 0 9 7 4 2 7 5 6 2 57 1 8  5 4 6 8  1 7 6 3 5 7 6 3 7 1 5  8 5 5 1 5  6 0 3
b) Lugau-Oclsnitz. . 1898 5  0 2 1 4  9 4 1 3 8 6 3 8 0 5  7 2 8 5  2 8 5 4 4 0 4 0 7 1 0  7 4 9 m  2 2 8
c) M cuselwitz . . . 1898 5  0 5 4 5  0 5 4 3 8 8 3 8 8 5  3 6 2 5  3 2 8 4 0 5 4 0 2 1 0  4 1 6 1 0  3 8 2  ■
ó) Dreadcn . . . .  1S98 1 3 3 4 1 3 3 4 1 0 3 1 0 3 1 4 8 3 1  3 3 6 1 1 4 1 0 5 2  8 1 7 2  6 7 0

insg. Kónigr.Sachsen 1898 18 718 18 756 1 439 1 442 21 119 20 125 1 G16 1 54G 39 837 38 Sa l

Kónigreich Bayern 1898 2 428 3 128 184 238 2 370 3 065 180 233 4 798 (i 193

Elsafs Lothringensche
Eisenbahnen . . 1898 4 923 4 624 378 356 5 087 4 836 391 372 10 010 9 460

Insgesamt in den Torstehenden Bezirken im Monat Ju li 1898
pro Fórdertag durchschnittlich

765 529 
29 443

763 296 
29 358
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W a g e n g e s te llu n g  Im  R u h rk o h le n re v ie re  fur die
Zeit vom 1. bis 15. August 189S nacli Wagen zu 10 t.

D a tu in

Monat
August

Tag

Es s ind

-yerlangt j gestellt
im Essener 

und
E lberfelder liezirko
12 828 
13 133 
13 088
13 991
14 268 
14 679

1 046
13 748
14 089 
14 448 
14 287 
14 184 
14 564

1028 
13 970

12 752 
13113
13 684
13 991
14 260 
14 675

951
13 738
14 086 
14 446 
14 247 
14 184 
14 477

904
13S61

I)ie Z ufuhr nach den 
IUieinhafen betrug :

aus dem 
liezirk

Essen

n acli

Kuhrurt
D uisburg
Ilochfeld

E lberleld R uhrort 
„ i Duisburg
„ j Ilochfeld

W ageii 
zu 10 I

18 081
10 383 
2 945

95
5

19
Zusammen: I 31 523

Zusam m en: 
D u rchschn ittl.: 
V erhaltn iszah l:

183 951 
14 150

183 369 
14 105

13 419

Paten t-Beridi te.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

K I. 1. 2. Juni 1897. A. 5264. V o rr ie h tu n g  z u m
S o rtie re n  von E rz e n  n a c h  i ł i r e r  D ich tig k o it. Jacques 
Ancel, Leyallois Perret, Seine, Frankreich; Vertr.: F. C. 
Glaser und L. Glaser, Berlin SW., Lindenstr. 80.

K I. 1. 20 April 1898. S. 11 325. Z u fiih ru n g
d e r  F e in k o h le  u n d  d es  W a sse rs  b e i T ro c k e n th iirm e n . 
Cbr. Simon, Dortmund.

K I. 5. 20. Januar 1898. C. 7285. S chw engel- 
lo se  T ie fb o h ro in r ic h tu n g . Prosper Clere, Etienne Watel 
und Alexis Tricard, Paris, 95 Boulevard Beaumarchais; 
V ertr.: F. C. Glaser und L. Glaser, Berlin SW., Linden- 
strafse 80.

K I. 5. 14. September 1897. J . 4458. E in r ic h tu n g  
z u m  V e rse h ie b e n  d e r  G e s te in b o h rm a sc h in e . The 
Ingersoll-Sergeant Drill Company, New - York, V. St. A.; 
V erlr.: lir. Kich. W irth, Frankfurt a. M., und W. Dame, 
Berlin NW., Luisenstrafse 14.

K I. 5. 17. Miirz 1898. Soli. 13 472. E in r ic h tu n g  
z u m  E o rd e rn  d e r  K o h le  a u s  d e n  A b b a u e n  n a c h  
u n te n .  Heinrich Seliroer, Gahmen bei Liinen.

K I. 10. 26. Juui 1897. Z. 2378. o fe n  z u m  V er- 
k o k e n  von  T orf. Martin Ziegler, Berlin W., Gobenstr. 10.

K I. 10 9. Dezember 1896. St. 4815. V e rfa h re n
z u r  H e r s te l lu n g  von  T o r fb r ik e t ts .  Emanuel Stauber, 
Berlin W ., Anhaltstrafse 11.

K I. 10. 14. Januar 1898. P . 94S0. V e rfa h re n
z u m  B r ik e tt ie ro n  von K o h le n k le in  u . dg l. Emil 
Pollacsek, Budapest; V ertr.: Karl Pieper, Heinrich Spring- 
mann und Tli. Stort, Berlin N.W., Hindersinstr. 3.

K I 20 . 15. April 1898. B. 22 530. S e i l f u h r u n g  
f i i r  S e ilb a h n en . Charles Lever Van Buskirk, Lodi, 
Californien, V. St. A .; V ertr.: M. Sclunetz, Aachen.

KI. 20 . 24. Dezember 1897. F. 10 438. S e lb s t-  
th a tig e  S e ilk lem m e f i i r  F o rd e rb a h n e n . Julio Frigard, 
Cartagena, Murcia, Spanien; V ertr.: C. v. Ossowsky, 
Berlin W., Potsdamerstr. 3.

K I. 35. 13. April 1898. H. 19 923. S c h a c h t-
fo rd e ru n g -E in r ic h tu n g . Hugo Herrmann, Zabrze, O.-Schl.

K I. 80. 9. November 1896. B. 19 872. V o r-
r ic h tu n g  z u m  Z e rk le in e rn  von  B r ik e t ts  u n m it te lb a r  
n a c h  do m  P re sse n . Braunkolilen - Aktien - Gesellschaft 
J}Vereinsgliick,f, Meuselwitz.

K I. 80. 23. Oktober 1897. B. 22 057. V e rfa h re n  
z u r  H e r s te l lu n g  k le in s ti ic k ig e r  B r ik e t ts ;  Zus. z. 
Anm. G. 10 923. C. Buschius & Co., Berlin S.O., Falken- 
sieinslr. 42.

K I. 81. 17. Januar 1898. H. 19 802. E in r ic h tu n g  
z u r  P ó rd e ru n g  von  K o h le , M in e ra lie n  u .  d g l. d u r c h  
in  B ,ohron s tro m e n d e s  W asser. Fr. Honigmann, Aachen, 
Lagerhausstr. 30.

G e b r a u o h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .
K I. 4. N r.98 085. 22. Juni 1898. R. 5742. G lim m o r- 

c y l in d e r  f iir  G ru b e n la te rn e n , d e s se n  G lim m e rp la t te n  
u m fa sse n d o  M o ta llte ile  lu f t-  u n d  s ta u b d ic h t  an - 
sc h lie fso n d  a n  d io  G lim m o rp la tte n  v e ra rb e ite t  s in d . 
Von Max Raphael, Breslau. Zimmerstrafse 10.

K I. 21. Nr. 98 378. 25. Februar 1898. S. 4166.
E le k tr is c h e  G ru b e n la m p o  m i t  zw ei o d e r  m e h re re n  
L ic h tk o rp e rn . Von Otto Siedentopf, Berlin, Leipziger- 
strafse 131.

KI. 47. Nr. 97 693. 16. Juni 1898. K. 8754.
F ó rd e rs e ila n h a n g u n g  m it  K u g e lla g e ru n g . Kulili & 
Co., Brucher Ma?chinenfabrik, Bruch i. W.

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .

K I. 4. Nr. 97 685. S p e r rv o r r ic h tu n g  f i i r  d ie  
V e r s c h ra u b u n g  d e s  S c h o rn s te in s  a n  G ru b e n la m p e n .
Yon 'William Ackroyd in Ripon und William Best in 
Morley, England. Vom 21. September 1897.

Durch den beim Einschrauben des Lampenfufscs ge- 
hobenen Giaseylinder wird eine am Rahmen A sitzende 
Sperrfeder M in eine solche Lage gebraclit, dafs sie mit 
einer an der Kappe It sitzenden Sperrfeder P in Eingriff 
gelangt, wenn die Kappe Ii fest auf den Lampcnrahmen A 
geschraubt wird.

K I. 24. Nr. 97 561. Vorrichtung um gespannten 
Dam pf nach Zeit und Menge in Feuerungsanlagen  
zum Zweck der Rauchverbrennung einzufiihren. 
Vou Franz Marcotty in Berlin. Vom 12. September 1897.

In die zur Dampfdiise fiihrende Leitung ist ein Schieber 
eingeschaltet, welcher beim jedesmaligen Oeflfnen der Feuer- 
thUr durch ein mit letzterer verbundenes Triebwerk unter 
gleichzeitiger Spannung einer Hubpausensteuerung in dic 
OITenstellung gebraclit wird und nach Schlufs der Feuer- 
thiir unter dem Eiuflusse des Dampfdruckes mit einer 
dem Ablaufen der Hubpausensteuerung enlsprcclienden Ge- 
schwindigkeit in die Schlufsstellung zuriickkehrt.

Das Schiebergehiiuse kann ais Halin gebaut sein, dessen 
feststehender Teil an die Dampfzuleitung dessen drelibarer, 
den Schieber euthaltender Teil an die zur Dampfdiise 
fiihrende Leitung angeschlossen ist. Auf diese Weise wird
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beim Ilerausklappen der Diise der Dampf selbstthiitig ab- 
gesperrt.

■ KI. 47. 97 180. Verbinder fur Drahtseile. Von 
Adam Kaiser in Kassel. Vom 24. August 1897.

Auf die inneren Driihte n ist ein Drnckring c oder 
c1 aufgespannt, um den die inneren Driihte geschlossen 
werden, um vermoge ilirer gr&fseren Spannung die iiufseren 
Driihte o in ilirer gegebencn Lage festzuhalten.

KI, 48. Nr. 97 580. Verfaliren zum  Ueber- 
ziehen von A lum inium  m it anderen M etallen. Von 
Ernest Quiniaine, CIćment Lepsch und Gaston Weil in 
Paris. Vom 15. Mai 1897.

Die gebrauchlichen Galvanisierungsbader fiir Aluminium 
erhalten einen Zusatz aus der Klasse der Kohlenliydrale, 
vorzugsweise Rohzucker, Invertziicker, Mallose, Laciose.

KI. 78. Nr, 97 401. Verfahren zur H erstollung  
eines Sprengstoffs zum  Ersatz von Sprengpulver. 
Von der Westfalisch-Anhaliischen Sprengstoff-Akt.-Ges. in 
Wittenberg. Vom 19. Januar 1897. Zusatz zum Patente 
Nr. 95 793 vom 30. April 1896.

Die oberhalb 3 0 °  schmelzenden Kohleiistofftriiger des 
Sprengpulvers nach Patent Nr. 95 793 lassen sieli durch 
Oule, Lacke, Firnisse, Kohlenwasserstoffe, wie Naphthalin, 
Phenantliren oder Anthracen, und Wachsarten crsetzen. Sic 
bilden bei der Verarbeitung des Pulvers eiue verkittende 
Masse von gleiclier physikalisclier Beschaffenheit, wie sic 
ais notwendig fiir Sprengstoffe dieser Gattung im Haupt- 
patent dargelegt ist.

KI 78. Nr. 97 641. Apparat zur Entziindung  
von Ziindschniiren. Yon Ewald Llitsclien in Hagen i. W., 
Wehringhausen. Vom 17. Juli 1897.

Die Entziindung der Ziindschnur erfolgt dadurch, dafs 
man sie von aufsen durch eine gerade passende Oellnung 
in das Innere einer Dose einflihrt, woselbst sie auf einen 
elektrisch gllihend gemachten Mctalldraht stofst und dadurch

ins Brennen geriit. Durch Drelien der um die Dose ge- 
legtcn Sohulzkappe sowie durch Vorschieben eines Schiebers 
wird der Zutritt etwaiger schlagendcr Wetter verhindert 
und der brenuende Pulverfaden am Ende zusammengeąuctscht.

KI. 8 8 . Nr. 97 990. Selbstthatige K egelung fur 
Stahlrader. Yon Gebriider Uusp in Miinchen. Vom 
20. Mai 1897.

Wachsender Wasserdiuck bewegt durch Druck auf eine 
schwingende Platte e die federnd gelagerte Stralildiise a

von den Schaufeln des Rades fort, sodafs der Strahl melir 
zerstreut, und dęlnnaclt die Slrahlwirkung entsprechcnd 
dem wachsenden Wasserdruck hcrabgemindert wird.

Marktberiehte.
M arktnotizen uber Nebenprodukto. (Auszug aus dcm Daily Commercial Report, London.)

Datum

August

1898

10907
8
9

10
11

18.
19.
22.
23.
24.

A m m o n i u m s u l f a t  
(B eckton term s)

Stim-
mung

llrm

n
dearer

per ton

L.
bis 
s.l d .

B e n z o l

S tira-

mung

duli

90 o/o
p. galion

von
d.

9 V» 
9Va 
9V2 
9V* 
9'/2

bis
d.-

50 %
p. galion

d.

91/* 
9‘/2 
9 ‘/,  
9V, 
9V*

bis
d .

T h e e r

Stim-

mung

gereinigt 
p . barrel

Y0M

d .

11

b is

d .

roli p. galion

Ton 
s .l d.

IV*

bis
d .

W e c h s e l k u r s c  auf

Berlin
kurz

Frankfurt a.M 
3 Monate

J L .

bis
JC]J>

von 
J l \ J ,

40
39.5  
43,2
40.5
39.5

20

20

bis

20

20

64

64

Submissioncn.
5. Septem ber 1898, morgens 10 Uhr. K i i n i g l .  

B e r g f a k t o r e i  S t. J o h a n n .  Lieferung von 30 000 kg 
Zinkwetterlutten, 300 000  kg Schraubenbolzen mit Muttern, 
2 550 000 kg Portlandcement, 50 000 Ringe Guttaperclia- 
Zundschnur mit un verbrennlichcin, weifsem Bandschutz,

20 000  Stuck Drahtkorbeu fiir Benzin -  Sicherheitslampen. 
Angebotc sind mit der Aufschrift „Angebot auf die Lieferung 
von Zinkluttcn etc.“ einzurcichen. Lieferungsbedingungen 
kiinuen eingesehen oder gegen Einsendung von je  25 ^  
bezogen werden. Ende der Zuschlagsfrist 17. September
1898.
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Biichcrscliau.
J a h r b u c h  d e r  E le k t r o c h e m io .  Berichte iiber die Fort- 

scliritle des Jalires 1 8 9 7 . Unter M itwirkung der 
llerren Prof. Dr. Elbs-G icfsen, Prof Dr. F. W. Kiister- 
Breslnu und Dr. 11. Danneel-G ottingen, heraiisgegeben 
von Prof. Dr. W . Nernst-Gottingen, Direktor des In- 
stiluts fiir pliysiknlische Chemie und Elektrochemie, 
und Prof. Dr. W. Borchers, Dozent liir M etallhiitten- 
kunde an der technischen Hochscliulc Aachen. IV. Jalir- 
gang. Verlag von W ilhelm  Knapp, Halle a. d. Saale.

Der vorliegende IV. Jąłirgang entliiilt eine F iille  von  
Materiał mehr ais im vergangenen Jahre: namentlich ist 
vieles W issenswerte aus der fiir gewohnlich nur weniger 
zuglinglichon Fnchlitteratur berichtet worden. Ais neuer 
Mitarbeiter fiir den w issenschaftlichen T eil des Bticbes ist 
der Assisterit am Institut liir physikalische Chemie und 
Elektrochem ie in Gottingen, Herr Dr. 11. Dauneel geworben. 
Das Werk ist wiederum in zwei Hauptabschnitte eingeteilt: 
in „W issenschaftliche Elektrochem ie", licarbcitet vou Dr. 
U. Danneel und Prof. F. W . Kiister, und „Angewandte  
Elektrochem ie* von Prof. Elbs und Borchers.

Im ersten T eile  berichtet Dauneel kurz von dem ungc- 
heuren Aufsćhwunge der Elektrochemie sowohl in Bezug 
auf ihre wissenschaflliehe Durclibildung w ie auch nament
lich auf ihre technische Anwendung; allmiihlich hat sich  
das Bediirfnis nach diesen D isziplinen gewidineten Instituten 
immer mehr herausgestellt, und so sind, dank der Bereit- 
w illigkeit einiger Regierungen, jetzt in Karlsruhe, Munchen 
und Leipzig solche Hcimstiitten fiir Elektrochemie ent- 
standen. Er bespricht dann eingehem l eine grofse Anzahl 
von BUchcrn iiber wissenschafiliche Elektrochemie; es seien  
nur genannt: Ostwald, Yerwandtschaftslehre; sodann die 
IV. A uflage der allbekannten Classensclien Quantitativen 
Analyse durch E lektrolyse, die im speziellen T e ile :  
Legicriingen und Erze, bedeutend zu ihrein Nachteile ge- 
kiirzt worden ist; Neum ann: Tlieorie und Praxis der 
analytischen Elektrolyse der M etalle, ein vortreffIiches 
Werk, w elches sich in kurzem schon gut eingefiihrt hat, 
und endlich das kleine aber inhaityolle Biichlein: Grund- 
ziige der Elektrochemie vou W . Lob. Nach einem Abschnitt 
iiber „neuere Theoricen" beschreibt Danneel dann selir 
interessante Vorlesungsversuche und giebt eine Uebersicht 
iiber neue Apparatc un I Methoden. Es folgt cin K a p ite l: 
Leitfiihigkeit und Dissociation mit einer erschopfendeii 
Uebersicht, namentlich der Widerstandsmessungen nach
H. A. R o w l a n d ,  K o l i i  r a u s c h ,  N e r n s t ,  F. W . 
R ic .h a r  d s ,  S. T ro w b r i d g e ,  It. M a l m s t r o m , W . S tr o u d  
und J . II. H e n d e r s o n .  Es folgt eine grofse Anzahl 
zum Teil hervorragender Aufsiitze und Scbriften iiber „L eit-  
fahigkeit". Die p h ysikalisch -tech n ische Reichsanstalt hat 
es ilbernommen, siiuitliehe bisher gemachten Bestiuimungen 
auf dasselbe Mafssystem umzurechnen. Es ware natSrlich 
selir wiinschenswert, dafs a lle  fernerliin zu machenden 
M osungen ebenfalls auf d ie von der Reichsanstalt gewiihlte  
Einheit bezogen wurden. Hieran schliefsen sich die Kapitel: 
Elektrische Energie, Polarisation, E lektrolyse, Dielektrische  
Leitfiihigkeit, die selir lesenswerte und eingehende Arbeitcn 
aufw eistn. Danneel spricht im letzten Kapitel „ V er-  
schicdenes" iiber das Problem , mit Hiilfe von Energie- 
ąuellen und anorganischer Substanz organische auf nutz- 
bringende W eise herzustellen. Den Schlufs des w issen-

schaftlichen T eiles bildet w ie im vorigen Jahre der Bericht 
iiber Elektroanalyse von F. W. Kiister, der es wiederum  
in ausgezeichneter W eise vcrstandcn bat, in gedriingter 
und anschaulieher Form das W issenswerteste aus diesem  
inicressaiitcn Gebiete dem Leser vorzufiihren.

Im II. T eile  des Jahrbuches : Angewandte Elektrochemie 
hat Prof. Elbs iiber Erzcugiing elektrischer Energie ein- 
gehender das Notwendigste hervorgehoben. Auch das 
vielversprechende Problem, aus Kobie direkt auf elektro- 
cliemisclien W egen Elektrizitót zu erzeugen, war Gegen- 
stand einer ganzen Reihe von Untersuchungen und Ab- 
handlungcn sowohl in Bezug auf das K obie- w ie das Gas- 
clcm ent, aber irgend welche wesentlichen Fortschritte sind 
nicht erzielt worden. liieran rciht sich das w ichtige Kapitel 
iiber Akkumulatoren an. Ueber Neuerungen im  Bau und 
Zusammensctzung der Akkumulatoren wird berichtet und 
w ie enorm die Nachfrage nach Akkumulatoren augenblicklich  
sei, sodafs die Fabrikation derselben im miichtigen Steigen 
begrillen ist; v iele  grofse Postiiinter ersetzen ihre unifang- 
reichcn galvanischen Batterieen durch Akkumulatoren, die 
vielfach neuentstehenden clektrischen Centralen bediirfen 
derselben ais Regulatoren, und endlich ist dic W ichtigkeit 
der Akkumulatoren fiir Strafsenbahnen nicht zu iibersehen. 
Von anderweitigen Quellen elektrischer Energie sind die 
Thermoelemcnte niilier genannt.

D ie niichsten K apitel bringen die Berichte: Elektro- 
m agnetische Aufbereitung, Elektrothermische Apparate und 
V erfahren; das grofse Gebiet der M etalloide und Metalle 
ist in exaktcr und iibersichtlicher W eise behandelt worden; 
stets ist das Ncnnenswertcste und Beste in kurzer Form 
zusammengesteilt. Dasselbe sei gesagt von den niichsten 
Abschnitten: Anorganische V erbindungen,in dem das Calcium- 
carbid naturgemafs eine Hauptrolle sp iclt. Im folgenden 
K apitel referiert Prof. Elbs iiber organische Verbindungen. 
Borchers hat das wichtigste Uber Bleicheu und Desinfizieren 
und endlich iiber Apparate (Elektroden, Diaphragm en) zu- 
sammeugestellt. Am Schlusse eines jeden Kapitels sind 
stets die belreffenden in - und auslandischen Patente bei- 
gefiigt. Ein Autorcn- und Sachregister erleiclitert durch 
seinc vorziigliche U ebersichtlichkeit das leichle Auffinden 
in der enormen Menge von Berichten.

Das Jahrbuch der Elektrochemie hat sich seit den 
wenigen Jahren seines Erscheinens jedem . den die Fort- 
schritte der Chemie iiberhaupt interessieren, fast unentbehrlich 
gemacht, sodafs es einer besonderen Kmpfelilung nicht bedarf.

Dr. K a y  s e r.

I’ e r s o n a J i e 11.
Der Bergrevicibeamte, Bergrat B o r c h e r s  zu Siegen 

ist ais Revierbeamter fiir das Ilevier BrUhl-Unkel nach 
Kiiln und an dessen Stelle der Berginspektor O ste r k a m p  
von Grube Fricdrichsthal ais Revierbeamter fiir Siegen I 
nach Siegen versetzt worden.

Der bisherige Hiilfsarbeiter in der Bergbau-Abteilung 
des Ministeriums fiir Handel und Gewerbe, Berginspektor 
K o e r f e r  ist im am tliclien Auftrage ais bergmiinnischer 
Sachverst;indiger nach Kiautschou entsandt; an seiner Stelle 
ist der bisherige Hiilfsarbeiter am Oberbergamt Breslau, 
Bergassessor D r e s c h e r  —  zunachst auf 3  Monate —  in 
die Bergbau-Abteilung des M inisteriums einberufen worden.



„Gluck auf“, Berg- und Huttenmannische W ochenschrift. 1898. Nr. 35. Tafel X X X V .

1. SoliłoI. SoliłoI. Soliło FahrtSborhauon
B rem sberg

W etterbrlloko

FrincherSt > ~~ |
votn Bronia 3 yorl)r — r :  

Strom  —

_______ Fahrllborhauon
Tl. SohloIl.Sohle

S treichender Pfeilerbau ohne W etterdurohhiebe 
m it B inzelbett-ettorung dor ( jrlo r (nach M eissner).

Streichender Pfeilerbau ohne W etterdurchhiebe.S tre ichender Pfeilerbau m it W etterdurclihieben 
^gewijhnl. Y erfahren).

P fe iler N r. 8P fe ile r N r. 3 P fe ile r N r. 3P fe ile r Nr. 8P fe ilo r N r. 3

P fe ile r N r. 2P fe ile r N r. 2 Pfeilor N r. 2P fe ile r Nr. 2 P fe ile r N r. 2P fe ilo r N r. 2

Schw ebender m ul abfallender 
Y erh ieb  yere in ig t.

B trosaenbauartiger
Yerhieb.V erhieb  |—

sohw ebend m it abgesetztem  Stosso. J
F irs ten b au a rtig e r  V erhieb.Schw ebender Y erhieb.S tro iobender V erhieb.

V erschiedene A rten  des V erhiebes der einzelnen Pfeiler beim 
Die Pfeile |  geben d ie R iohtung dea Y erliicbes an.

streichenden Pfeilerbau.

Bem erkungen zu Tafel X X X V -X X X V III.

Pfeiler XI desBrtJjI.
I.Sohle

Abbau olm e Y ersatz,

Pf3.IT
A bbau m it Yersatz.

K ichtung des V'erhiebes.
Pf.ft.JT

R iohtung  des W ette rzu g ea

U. Sohle bozw. T eilsohle. Fig. 10. S treichender Pfeilerbau m it einzeln erfolgeudem  Abbau der Pfeiler.
Lith. uud Druck von Jos. Fedtor, Esson-Ruhr.
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t. Soliło

S 'e tterdurohbiob

F ig . 11 
S ch w eb en d er  P feilerbau

V erh ieb  dor Pfoilor nhfallond fPf. N r. 1) oder 
„ ,, „ s tre icb en d  „ 2)

F ig . 12 

D iagon a ler  P feilerbau F irstenbau
m it K ollluchorn obu o RolUBoher

Y orsatzberge

Verschlaff

1 H S o h lo
^  S tre ioh en d er  S trebbau

m it VoranBtelluDg dor oberon  S treben  i
un d  m it auf d e r M itte d er 

S trebatósse liegendou F B rderstrecken .

F ig . 15 U'

Firstenbau Ohne R ollioeher m it K oblnnru tsobe. (Vergl. Fig. 35).

, F ig . 18

mit Achwebondom Verhiob dor 
StrobBtHsae.

S tre ioh en d er  S trebbau
m it abgosotzten  StfSsson.m it bro item  Blick.

Yorbiel) d e r S trobstijsso streiohend.

I. Sobie f. Solile

11. Sobie. II. SohleF ig . 20

S ch w eb en d er  Strebbau  
m it abgesetztoD St<3sseu.

F ig . 21 
S ch w eb en d er  S treb b au  

m it streichendom Yerhiob der Strebsfcosse.

F ig . 19 
S ch w eb en d er  S trebbau  

m it lire item  Blick.

F ig . 22  
D ia gon a ler  S trebbau

J-Ith. und Druck von Jos. Fedter, Essen-Rubr.
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Sili:

WWAVAW.W,V

W M

vw.%>

❖>»J

I. SoliłoI. Soliło _> Borgerollo 
(Bergobronisberg) _ Borgorollo 

(Borgobromaborg)

Kolilotłbroinsborg

„  * II.Soliło ,
a F ig. ‘25 b

Streichondcr S tossbau m it zwoifliigeligem Kohlenbremsborg. 
Y orhiob dor Stiiaao sohw ebond. Y orhiob dor SlUsso alroiohond.

II. SoliłoFig. 23

V erein ig ter S treb- und  Pfeilerbau, stroichend.
V orbiob dor S trebatiiase u n d  Pfoilor Btreicbond. Dio SlrobstUsso auf 

dom oiuen k ijnuon  don P fe ile ru  auf dom an d o m  BromsborgflUgol 
gogenllberliogon.

Fig. 24

V erein ig ter Streb- und Pfeilerbau, schwebend. 
S tro ichendor Y orhiob dor StrebstUaso u n d  Pfeilor angonom m en,

I. Sohlo SohlonatrockoI. Sohlo .. Koblon. 
bromaborg

Borgorollo
(Borgobromaborg) Borgorollo

A blm uon fUr K oblon- u n d  Borgofordorung

B rem aborg Brom aborg
Stoaa Nr. 4Toilsohlo

■Ti.nrŷ y
W et tor- 
atrocko

W ettera trecko

W e t t o r s t r e c k o ®  * W ottoratrooko
B lindor S chach t l^ jg . 28

S treichondcr S tossbau m it gom oinsohaftliohon FiSrdorwogen fUr 

K ohle u n d  Bergo, zwoiflllgolig y o n  oinom  A bhauon  aus botriebon.

n . Sohlo Fig. 27a

S treichender Stossbau 
m it. Stoaaen von  Strookenhiiho  (Stoaaortabotriob m it Yeraatz).

Fig. 26a n. Sohlo i1 lg- tbb
S treichender S tossbau m it zweiflugeligem Bergerollloch.

F irs to n b au artig o r Vorbiob S troasonbauartiger V orliieb
dor Stosae. dor Stoaso.

I. SohloI. Sohlo 
(Toilsohlo)

A bhauenSohlonatrockoAbhauen A bhauen

B ogleito rt zu r Sohlenstrecko
-> A b h au en  N r. 1

A b h au en  N r. 2 A bhauen  N r. 3

i II. Sohlo ‘ , II . Sohlo
a F ig. 30 b a Fig- 31 ^

Schw ebender Stossbau. A bfallender Stossbau.
Y erh ieb  doa Stosaea a. Btreicbond. b. sohw ebond. Y orhiob dos Stosaes a. a troiohond b. abfallond.

Fig. 29

Streiohender Stossbau m it abfallendem Verhieb der Stosse, 
zweiflUgelig y o n  A bhauen  aus betrieben , w eloho gem oinsohaftlich zur 

K ohlen- u n d  BergeFórderung dionen.

Blindor Schacht

Lith. und Druck von Jos. Fodtor, Ksaen-Rulir.
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„ .  Q. U. Sohlo U. Sohlo __Fig. 34 Fig. 35
A bfallender S tossbau Schw ebender S trobbau

m it naohtrUglichoni V orsatz. m it gloiohzoitigom yollatilnd, V oraatz ullor StrobatUsae.
(Yorgl. F ig . 15).

Fahrw og

I. Soliło

I
'ahrweg

Zu 32-33 
M l  Loso K ohle

P ahrw eg

a F ig. 32 k 1L Sobl°

Scbw obender S tossbau m it naoblragl. Versatz.
Dor abgobauto Ramii liloilit b is tu iu  b. Hor abgobauto I?aum s te h t bia zuiu 

Kllnzlichoa V orhiob dca Ktossus gttnzliehen V erh ieb  des Stosaes offen.
mit den gow onnonou K ohlon gefUllt.

;  II. Sohlo t

Fig. 33

Schw ebender S trebbau m it nachtraglichem  yollstand. Y ersatz
der einzelnen Strobstiisse. 

a. wio Pig. 32a. b. wio F ig . 32b.

Palirw eg 
t i I 
i 
I

I. Sohlo i i
i i

Borgorollo

Fig. 36a F ig . 36b
Streichender Pfeilerriickbau m it Y ersatz 

u n te r  V oranato llung d er oberen  Pfeilor un to r V oranatolIung d er u n te re n  Pfeilor
u n d  g e trenn tom  V ersatzo  der und  vollstHn<i. fUr allo Pfoiler

e inzelnen  P fe ilor vOn der B augrenzo hor. gem oinsam  eingobraohton Y orsatze.

Fig. 38 Sohl°

S trebbauartiger Btreichender Pfeileryorsatzbau.

Fig. 37
Streichender Pfeilerriickbau 

m it ToUsUlndigom, jedooh pfeilerw eiso 
eingobraohtem  V ersa tz  u n to r 

Y o ran ste llu n g  der u n te re n  P feiler.

m mI. Sohlo I. Sohlo

BorgerolloBromsberg

B rernsberg  1

W etto rstrecko Wettorstrooko B rerasberg  2

II. Sohlor  II. Sobie
Fig-. 39

S treichender Pfeilerriickbau m it Y ersatz 
hei einzeln oder paarw eiso orfolgondera A bbau der Pfeiler.

II. Sobie . .a I<ig. 41 b
Streichender Stossbau 

bei A bbau  dor Stosse in  der Roihenfolgo von oben nach un ten  
a. ohne, b. m it Y ersatz  dor S troeken .

Streichender Pfeilerriickbau m it V ersatz 
boi einzeln  orfolgender B ildung  u n d  einzeln  orfolgondom  A bbau  der 

P fe ilo r in  d er R eihenfolge von  u n te n  n ach  obon.

Lith. und Druck von Joa. Fedter. Kssen-Rulir.


