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B e r g -  und H i i t t e n m a n n i s c h e  W o c h e n s c h r i f t .
(Z e itungs-P re is lis te  Nr. 2979.) — A b o n n e m e n t s p r e i s  v ierteljś thrlich : a) in d e r Expodition 3 M ark ; b) durch  die P o st bezogen 3,75 M ark ;c )  fre i u n te r S tre ifb a n d fii i 
D eutschland und O esterre ich  4,50 M ark ; fiir das A usland  5 M a rk ; Einzelnum m er 0,50 M ark . — I n s e r a t e : d i e  v ie rm algespa ltene  Nonp.-Zoile oder dereń R aum  25 P fg .
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Neben vcrschiedenen anderen hat insbesondere eine 
englische, in London in dcutscher Sprache ersebcinende 
Zeitsebrift mebrfacb unsere O riginal-A rtikel teils ohne 
Quellenangabe, teils sogar mit falsclicr Unterschrift vcr- 
ofTentlicht. Es schcint diesen Zeitsebriften nielit bekannt 
zu sein, dafs es dem guten litterarischen Brauclt ent- 
sprielit, bcim Abdruck von Artikeln und zumal von 
Leitartikeln die Quclle deutlich zu bezeiebnen.

Sollte eine derartige A usbeutung unscrer Artikel an- 
dauern, so wiirden wir uns, da anderwcitige Schrittc der 
vorgcdacliten englischen Zeitsebrift gegeniiber erfolglos 
geblieben sind, gcniitigt selicn, dicsc Zeitsebrift nament- 
licli zu bezeiebnen und auch sonst dio Fiille des ge- 
schchenen Nachdrucks einzcln aufzufuhren.

D ic  R e d a k t i o n .

Bildor aus der II. Kraft- und Arbeitsmascliincn- 
Ausstellnng in Munclien 1S98.
Yon Ingenieur v. G r o d d e c k  in Essen.

1 . W a s s e r v c r s o r g u  n g s -  u n d  K ą n a l i s a t i o n s -  
a n l a g e n  d e r  S t a d t  M iin c h e n .

Gclegentlich der Eruffnung des V II. Allgemeinen 
deutsehen Rcrgmannstages in Miinchen spraeh sieli Ilerr 
Biirgermcister v. B r u n n c r  dahin aus, dafs dic Stadt 
Miinchen dem W isscn des Geologen und der K unst des 
Rerginannes vicl vcrdankc, die den Ilauptantcil liaben 
am Bau des W asscrw erks, das frischcs W asser aus den 
ca. 50 km cntfcrntcn, in der N ahć von Ilausham  
gelegenen Bergen in dic S tadt sehafft, und der ca. 20 km 
unterhalb Miinchehs in dic Isar cinmiindendcn Kanali- 
satloh. Namentlich der vor kurzem verstorbcnc baye-

rische O bcrbergdirektor, Gehcimcr Rat von Giimbel sci 
es gewesen, der durch scine hervorragenden U nter- 
sucliungen iiber die Bodenverhiiltnisse der Umgegend 
Miinchons die Grundlagcn fiir dic rieuc W asscrvcrsorgung 
schuf; ist er doch auch aus diesem Grunde von der 
Stadt Miinchen zum Elircnbiirger ernannt worden.

W ic grofs der Vorteil ist, don dic gcnanntcn W erkc 
fiir Miinchen bedeuten, gelit aus mehreren scitcns der 
Stadt ausgcstclltcn K urvcn der Krankheitsverhiiltnissc 
hervor, welchc zeigen, dafs z. B. dic Typlius-Fiillc von 
250 pro 10 000 Einwohncr im Jah re  1872 auf 100 im 
Jah re  1879 und nach dcfinitiver Fertigstcllung oben 
genannter Anlagen auf fast gleichmafsig ca. 10 pro 10 000 
Einwohncr in den Jahren  von 1880 bis je tz t gcfallen sind.

2. D i c s c l - J I o t o r c n .

Dic vior Firm en Fricd. K rupp-Essen, M aschinćnfabrik 
Augsburg, M aschinenbau-Akt.-Ges. Niirnberg und Gas- 
m otorcn-Fabrik Deutz haben in cinem eigencn Pavillon 
eine K ollcktiv-Ausstcllung vcrahstaltct, in der zum crsten 
Małe offentlich „W arm e-M otorcnK Patent Diesel (D . R .-P . 
Nr. 67 207 u. a .) gezcigt werden.

Dic Wirkuugswci.se des Diescl-Motors hat m it den 
bisherigen Gas-, Benzin- und Petroleum-M otoren nur 
den V iortakt gemeinsam, untcrscheidet Sich aber sonst 
wesentlich von densclbcn. In der e r s t e n  P e r i o d e  
wird nielit, wic bei den eben genanntenM otorcn, ein Gemisch 
yon Brcnnstoff und Luft, sondern nur r e i n e  L u f t  a n -  
g e s a u g t ,  dic dann in der z w e i t e n  P e r i o d e  au f 35 
bis 40 Atm. k o m p r i m i e r t  wird.

ITicrdurch crreicht die Luft eine Tem peratur, die 
weit iiber der Entzundungstem peratur des Brennstoffes



Nr. 89. -  758 -

liegt und durcli dic Yerbrennung dosselben, woleli cr 
nunmclir boi Bcginn dor d r i t t e n  P o r i o d e  cingofiilirt 
wird, keine wesentlicbo Erhohunsr melir erfiihrt.

Dic E infulirung des Brennstofles in dic gcwisscr- 
mafsen gliibende L uft geschiolit allm ahlich, dio Ziindung 
erfolgt oline besondore Vorrielitung allein durcli die 
Beriilirung mit der Luft. Sclion wiilirend der Vor- 
brennung und nach derselben ox p a n  d i e r  en  die Ver- 
brcniiungsgase und p u f f e n  in der v i e r t o n  P c r i o d c  
unsiclitbar und fast goruclilos aus.

Die E infulirung des Brennm aterials —  au f der Aus- 
stellung und bei den bislier praktisch betriebenen 
M aschinen wird liierzu Potiolouin verw andt — erfolgt 
durch kompriiniertc L uft von etwa 45 Atm. Spannung, 
die jedocli vorlior abgokiihlt ist. Da auf diese W eise 
der Brcnnstoir vor seiner Einfulirung in don Cylinder 
niclit erwarmt, dann jedocli fast vol!stiindig yerbrannt 
wird, soli ein Verschm utzcn der Einfiilirurigsdiise und 
des Arbeitscylinders durcli Kohlobildung niclit eintreten.

F iir fliissigc Brennstofie allor A rt — aufser Petroleum 
nocli Rolinaplitlia, M asut, Sólariil und versehiedenc 
B rau n k o h len d estilla tc  — hat man den Diescl-M otor 
m it angeblioh gutem Erfolg ausprobiert; von don Vorsuchen 
m it Gas — aufser Lcuelitgas namentlicli die billigoron 
G e n e r a t o r g a s c  sowie I T o c l i o f e n g a s e  — orwartct man 
giinstige Resultate, doch scheinen noch erhebliche 
Schwierigkciten zu iiberwindon zu sein.

Die Rcguliorung dos Diescl-M otors soli so cxakt sein, 
dafs bei plotzliclien Ent- oder Belastungen nur Tourcn- 
jinderungen von 1 — 1,5 pCt. eintreten, was nam entiich 
fiir dio Verwendung des Dicsol-Motors zum Antrieb von 
Elcktrizitatscrzcugcrn von grofser W iclitigkoit ist.

Dor Regulator w irkt auf die nur wenig K raft er- 
forderndo Brennstoftpumpo, wiilirend dic Menge der an- 
gesaugten Luft stets gloich blcibt.

Die' Inbctriebselzung des Motors ist selir einfach. 
Dio vorhin sclion erwiihnte Prefsluft zum Einblasen dos 
Brennstoffes wird iiiimlich durcli oinc kleine Punipe 
komprimiort, glciclizeitig wird ein Ue.bersęliufs an Luft 
in einer cisernen Flasche gesam m olt und ais Anlaufs- 
kraftqucllc benn tz t. indom man durch einfaclies 
Oefinon eines Vontils don Motor ais Drnckluftm otor 
nnlaufcn liifst.

Nacli einigen Umdroliungęn erfolgt Uebergang zum 
W rbronnungsm otorbetriob.

i Die gleicho Anlaufsincthode wird iibrigens neuerdings 
aucli bei Gasmotoren, die friihcr von Iland oder bei 
grofseren Moiorcn m ittcls eines Iliilfsgasmolors angedrcht 
werden mufsten, angewendet, indem man die Luftpumpe 
lediglicli fiir diesen Zweck anbringt.

Aus dem bereits Gesagton gelit horvor, dafs der 
Diesolmotor vor don bisherigen Gas- und ahnlichen 
Motorcn bedeutondc technisclie Vorziige besitzt, die 
darin liegcu, dafs cr kein Esplosionsrnotor ist —  daher 
stofsfroicr laufen wird — , keiner Ziindvorrichtung be-

darf, nicht yerschm utzt und leicbt anliiuft. Das w ichtigste 
ist jedocli die gute Ausnutzung des Brennm aterials, 
denn w ahrend man im bisherigen Petroleum m otor 12 
bis 15 pCt. der eingeleitetcn Energie nutzbar maclit, 
crrcicht der Diesolmotor eine A usnutzung bis zu 
ca. 30 pCt.

D ic A usnutzung der im Brcnnstoff entlialtcnen W arm e 
durch Kessel und Danipfmaschinen betriigt bei kleinen 
AuspulTmaschineri nur 4 — 5 pCt., und stcigt boi den 
griifstcn Dreifach-Expansions-M ascliincn nur au f 12 bis
13 pCt.

Der Diesolmotor bedarf pro effokt. P ferdekraft und 
S tundc ca. 2 2 0 — 250 gr Petroleum bezw. eines gleicli- 
wortigen Brennmaterials.

Eine besondore schatzenswerte Eigenschaft des Diesel- 
motors ist dio, dafs er im Gegensatz zu den Esplosions- 
maschinen bei halber Leistung nur einen ganz geringen 
M ehrbedarf fiir dic eflekl. Pferdekraft und Stunde hat 
und dafs kleine M aschinen m it anniihernd demsclbon 
Nutzeffekt arbeiten wie grofse; ob dieses giinstige Vor- 
haltnis auch bei kleineren ais dom bis je tz t gebauten 
kloinsten 15 PS.-M otor zutrifft, stelit noch daliin.

Infolge Felilons dor Kesselanlage — eine Eigenschaft, 
dio der Diesolmotor m it den Explosionsmotoren gemcinsam 
bat — ist der R aum bedarf goring, ist keine Konzession 
notwendig und kann an baulichon Anlagen und Personal 
gespart werden.

Dor Diesclmotor verspricbt — sobald cr sich end- 
giiliig von der fast ausschliofslichon Vcrwendung des 
Petroleum s frei gomaclit hat — boi Anwendung von 
Braunkohlondostillaten, Generator- und Ilochofengasen 
eine neue Absatzqnollc fiir die P rodukte des deutschen 
K ohlonbergbaues zu werden und ist zu holloii, dafs er 
der Gosam tindustrie eine neue billige K raftquelic sein 
kann. Auch llir den Betri(‘b unter Tage wird sich dor 
Diesolmotor besser oignen ais D am pfm asehinen; doch 
wird fiir diese Zwecke, wo angiingig, der ohne AuspufT 
und ohne Kiililwasser arbeitende leichtere und kloinore 
E lektrom otor in der uberwiegenden M ohrzahl der Falle 
vorteilhaftor bleiben.

Dariiber, ob durcli dic geschildcrton Vortoilo die 
Yorlaufig noch bestehenden, von den Gegnern des Diesel- 
motors liervorgehobenen N achteile: hohe Anschallungs- 
kosten, K om pliziertheit, teures, wenn aucli gut aus- 
genutzes B ronnm aterial, starko M aterialbcanspruchnng 
infolge des liolicn Druckcs u. s. w., aufgohoben bezw. 
iibortrolTen werden, kann natiirlich ein abscliliefsendes 
Urteil erst dann abgegeben werden, wenn liingero, bis 
je tzt nocli fchlende Betriebserrahrungen vorlicgen.

Der von Fried. K rupp ausgcstclltc Motor leistet 
40 PS. bei 108 U m drchungen in dor M inuto und treibt 
eine Sulzersclic Ccntrifugalpunipe von 2,4 cbm Leistung 
pro M inutę an f 37 m Forderhohe bei 850 Umdrehungen 
mittels Riemen an. Gleiclifalls zum Antriob einer 
Punipe — und zwar einer von der Maschinonfabrik
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Augsburg nach dem P aten t Brackem ann gebauten D reh- 
kolbenpumpe von 1,6 cbm Leistung pro M inutę auf 
60 m Forderhohe bei 200 U m drehungen —  dient der 
Motor derM aschinenfabrik  A ugsburg von 30 PS. Leistung 
bei 140 Umdrehungen.

Die M aschincnbau-A kt.-G cs. N iirnberg und die Gas- 
motorenfabrik D cutz haben zwei gleichartige Motoren 
von 20 PS. Leistung bei 180 Umdrehungen (siehe Fig. 1)

ausgestellt. D er eine von diesen ist m ittels Brem szauns 
zu bclasten, w ahrend der andere einen Luftkompressor 
antreibt, der zu einem Prof. L indeschen Luftveriliissigungs- 
apparat gehiirt.

Im  gleichen Bąyillon sind noch geologische ICarten 
von Baku und eine interessante der Kgl. techn. Iloch- 
schulo Miinchen gehorige Sam m lung von Petroleum - 
produkten ausgeslellt.

D er A pparat beruht darauf, dafs auf 200 Atm. kom- 
prim ierte und abgekiihlte Luft durcli ein Rcduzierventil 
auf 16 Atm. gebracht w ird, wobei ihre Tem peratur 
erheblich sinkt; dic so abgekiihlte L uft w ird wiederum  
auf 200 Atm. geprelśt, abgeldihlt, und au f 16 Atm. 
reduziert und so fort, sodafe durch die aufeinanderfolgenden

3. L u f t v e r f l i i s s i g u n g .
D er a u sg esfe llte  eben  erw ah nte L u ftverfliissigun gs- 

apparat w ird v ie lle ic h t  fiir den B ergb au w eg en  der V cr-  
w endung von  fliiss iger  L u ft fiir d ic  R ettungsapparate  
und zur H erste llu n g  v o n  S icherh eitssprcn gstoffen  noch  

Bedeutung gewinnen.
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A bkiihlungcn dic L uft au f ihre Verfliissigungstempcratur 
( — 191°) gebracbt wird.

U nterstiitzt w ird das Vcrfahrcn noch dadurch, dafs 
die Luft durcli ein nacli dcm Gcgenstromprinzip angc- 
ordnctes Rohrsystem gclcitct wird, sodafs dic jew eilig 
schon kiiltere die nocli warm ere Luft abkiililt. Die so 
crzeugtc fliissige Luft von bliiulieh triibcr milchigcr 
F arbc wird in doppclwandigen Glasgcfafsen, dcrcn 
Zwisebenraum  luftlcrr is t, aufbew ahrt. Die iiufscrc 
Glaswandung ciniger- der ausgestclltcn Gcfiifse ist mit 
cinem Spicgelbelag yerseben, durch welchen dic auf den- 
selben fallenden W arm ostrahlen zuriickgeworfcn werden.

4. A u s s t c l l u n g  d e r  U n i o n  E l e k t r i z i t a t s -  
G c s e l l s c h a f t ,  B e r l i n .

Diese F irm a hat aufser Betrieb die bercits mchrfacb 
ausgestclltc und beschricbcne Grubenlokomotive ohne 
FUlirerbaus, dic Solcnoid-Stofs-Bohrmaschine. und die 
Drelibohrmaschiuc m it angebautem  Motor ausgestellt.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber das Hassę!mannsehe Iinpriignierungs- 
Yeriahren, speziell in seiner Bedeutung fiir das 

Cfrubenholz.
Von Ingenieur Dr. Max K r a u s e ,  Berlin.

Y ortrag, gelialten au f dem V II. allgem einen deutschen Bergm anns- 
tage in Miinchen.

Das IIolz, cine der w ichtigsten Naturgaben fiir dic - 
Menschen, ist, wic allcs Organische, den Zerstiirungs- 
cinlliissen von M ikroorganismen und Atmospharilicn 
unterworfen. Bei der U nentbchrliehkeit des IIolzos fiir 
industriclle Zwecke, wclche bedingt ist durch die seinem 
haufigen Vorkommen entsprcchcndc Billigkcit, durcli die 
grofse A usnutzbarkeit und leichtc Bearbeitung anderen 
M atcrialien gegoniiber, ist der erwahnto Umstand um so 
storender, ais dic natttrlichc D aucrhaftigkeit nur cine 
sehr bcschrankte ist, da schon der W cchsel von Fcuch- 
tigkcit und Trockenheit dem IIolzc in bezug auf seine 
H altbarkeit iiufserst gefahrlich wird.

In friihcrcn Zeiten, ais das IIolz noch in kolossalcn 
Bcstandcn Yorhandcn, die Bcvolkerung der K ulturstaaten 
noch nicht so grofs, dic Bediirfnissc dagegen geringer 
waren, lcgte man auf dic kunstlicho V erlangerung der 
H altbarkeit dieses wertvollen M aterials weniger W ert, 
und niemand dacbte daran, dem Ilolze durch Anwendung 
gccigneter Mittel cinc liingcre Gebrauchsfahigkeit zu 
geben.

Mit der Zeit iinderte sich aber dieses Verhaitnis.
D urch unrationelle Forstw irtschaft, wenn man iiber- 

haup t von einer solchen W irtschaft reden kann, wurden 
die grofsen W aldungen allm ahlicb abgeholzt, wahrend 
die Bcvolkcrungszahl stieg, und mit ihr der Bedarf an 
IIolz. Infolgedcsscn w urde dieses sclten und teucr und 
man muJśtc daran denken, einerseits der Yerwiistung

der W iilder durch Raubw irtschaft gesetzlich vorzubeugen, 
andcrcrscits dem zur Y erw cndung kommenden Holze 
eine erhiihte D aucr seiner G ebrauchsfahigkeit zu verleihen.

Im  Ja h re  1705 erfand Ilom burg  ein Verfahren, IIolz 
gegen Zersetzungseinfliisse w iderstandsnihiger zu machen, 
indem er dasselbe in cine wiisserige Ltisung von Qucck- 
silbcrchlorid cintauchte. Ihm  folgten andere, die sein 
Verfahrcn zu vcrbessern suchtcn, und bis zum augen- 
blicklichen Standpunkfe der Im priignierungs -  Technik 
sind nach Angabe Heinzerlings ca. 200 verschicdcne 
Verfabren ycrsucht worden.

Besonders wertvoll ist das Im pragniercn, wie der 
Allgem einausdruck fiir das Vcrfahren, IIolz gegen Zer- 
setzungseinflusse w iderstandsfahiger zu machen, lautet, 
fiir den Eisenbahnbau, den Bergbau u. s. w. geworden. 
Doch hatte  man bisher kein Verfahren, welches den 
Anspriichcn dieser grofsen ITolzkonsumentcn zu geniigen 
vcrmochte. M an maclite deshalb Versuehc, das IIolz 
soviel wie moglich durch ein anderes M ateriał zu ersetzen, 
(so z. B. bei den Eiscnbahnen durch Anwendung von 
eisernen Sehwellen), aber diese V ersuche ergaben cin 
ncgatives oder w enigstenskein zufriedcnstcllendes Resultat.

Deutschland steht heute schon an zweiter Stelle 
unter den Staaten, welche m ehr IIolz ein- ais ausfiihren, 
und zwar fiihrtc cs iiber 2 8 0 0 0 0 0  t ein, gegen 3 4 0 0 0 0 1 
Ausfuhr.

Es liegt also in unscrem  Intercsse, der Ausrottung 
unscrer W aldbestiinde und der daraus fur das Land 
entstehenden Gefahr yorzubcugen.

D azu geniigen gcsetzliche Mafsnahmen allein nicht, denn 
vor allcm ist es j a  der grofse Ilo lzbedarf fiir industriclle 
Zwecke, abgeschcn vom Brcnnholz, Avcleher umfangrciche 
Abliolzung der W aldbcstande herYorruft, ja , notwendig 
m acbt; es miissen W egc und M ittel gefunden werden, 
um  das zur Vorwendung gelangende IIolz a u f  mi i g-  
l i c l i s t  l a n g e  Z e i t  g e b r a u e h s f a h i g  z u  e r h a l t e n .

Man mufs deshalb dahin streben, den Zcitpunkt, in 
welchem IIolz durch Zersetzung unbrauchbar oder gar 
gefahrbringend werden kann, m oglichst wcit liinaus- 
zusehieben; ganz abgeselien davon, dafs das sog. Aus- 
wechseln des Ilolzes auch nicht geringe Kosten ver- 
ursacht und, wic z. B. beim E isenbahnbau, die Befriebs- 
siche.rlieit vcrm indert, denn frisch ausgewecliselte Sehwellen 
bieten anfangs n icht die gleiche Gewahr, wie die schon 
einige Zeit liegenden.

Der Bergbau Ycrbraucht alljahrlich  fiir vicle Millionen 
von M ark IIolz. Langer ais 4 bis 5 Ja h re  halt das 
nach jetzigein V erfahren fiir Bergbauzw ecke impriignierte 
Holz der Zersetzung nicht stand, und  selbst diese Zeit- 
dauer ist schon hoeli gegriffen. W enn m an dic Iliilzer 
einer genauen Priifung unterzieht, wird man finden, 
dalś sie schon teilweise nach noch niclit zwei Jahren 
bedeutend an H altbarkeit cingebiifst haben, also eigent- 
lich schon friiher ersetzt werden miifsten.

D ie Aufgabe dieses Y ortrages ist es nicht, die volks-
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wirtschaftlichen Bedenken gegen die bisherige Ilolz- 
wirtschaft klar zu lcgcn, es handelt sieli viclm ehr nur 
darum, zu untersuchen, w iedereinzelneG ew erbctreibcnde, 
welcher gezwungen ist, IIolz zu verwenden und zumal 
der Bergmann, ara besten und liingsten sich dieses 
wertvolle M ateriał gebrauchfahig crlialten kann.

Unimpriigniertes IIolz ist je tz t wohl vom Gebraueh 
in Bergwerken ausgeschlossen, da bei don eigon- 
artigen T em p era tu m rh a ltn issen  der Bergwerke das 
Holz auf Grund seinor geringen W iderstandsfahigkeit 
gegen Feuelitigkeit, sclbst wenn es im trockonsten Zu- 
stande eingebraelit wird, sehr bald in Verinoderung 
iibcrgeht (wegen der bekanntlich aufserordentlich iippigen 
Vegetation einer grofsen Zalil von P ilzen), und in kurzer 
Zcit ausgewechselt werden mufs.

Betrachten wir uns also ein wenig die am liiiufigsten 
angewendeten Verfahren, zuniichst das Kyanisieren und 
das Zinkehloridverfahren.

Das Kyanisieren, nacli dem Erfinder Kyan (1820) 
benannt, ist die Behandlung des Ilolzes mit einer 
wasserigen QuecksilberchloridIosung, und zwar so, dafs 
man das IIolz in holzerne Troge einlogt, welche mit 
einer wiisserigen Losung von Quecksilberchlorid gefiillt 
sind, und N adelholz 8 bis 10 Tage, Eichenholz 12 bis
14 Tagc darin liegen lafst. Bei erhohter Tem peratur 
der Ltfsung kiirzt sich das V erfahren etwas ab.

Nun ist es zwar riclitig, dals das Quccksi!ber auf 
das Protoplasm a von Pilzen unbedingt todlich wirkt, 
aber kyanisierte Ilo lzer geben, dieses Quecksilbergehaltes 
wegen, auch w ieder Anlafs zu Vergiftungen und sind 
deshalb nur ais Schwellen und fiir ahnliche Zwecke 
verwendbar.

K yans Verfahrcn leidet iiberliaupt
1. an einem zu um slandlichen Betrieb,
2. an cliem -techn. M inderwertigkeit,
3. an Gesundheilsschadlichkeit.

Ad 1. W ie man sich leieht durch den Augenschein 
iiberzeugen kann, und wie auch die A b h a n d l u n g e n  dariiber 
ergeben, ist der Betrieb der K yanisierung m it seinem 
Einzeleinbringen der Ilo lzer in die Losung, Innehaltung 
von Zwischenraumen zwischen den einzelnen Holzlagen, 
um der Fliissigkeit iiberall Z u tritt zu gewiihren, Fest- 
legung der Ilolzer, um  A uftrieb zu yermeiden, fort- 
laufendem Umriihren, taglicher Kontrolle und Zusatz 
zur Losung, um geniigende Starkę zu behalten, sowie 
der dem Einbringen in die Losung yorhergehenden 
Trocknung des frischen Holzes, ais z u  u m s t a n d l i c h  
gekennzeichnet.

Ad 2. W ie in der Beschreibung des Verfahrens 
sclbst gesagt wird, durchdringt die Losung durchaus 
nicht das ganze I Io lz , sondern dringt nur einige 
Centimeter in den Splint, n icht aber in den Kern 
ein, und verbindct sich dort m it den Eiweifekorpern, 
den Zerstorungspilzen E inhalt thuend. Nun hatte 
ich Gelegenheit, eine kyanisierte Telegraphenstange zu

sehen, wclehe dicht iiber dem Erdboden abgebrochen 
war. D ieselbe w ar innen yollig faul. D a nam lich die 
Quecksilberlosung nur den von aufsen kommenden P ilz- 
keimlingen den Z utritt zum IIolz verwehrte, das Holz 
bei nicht vollstandiger D urchtrocknung und spiiterer Durch- 
dringung aber am meisten von innen her fault, so w ar die 
Zersetzung von dort heraus erfolgt, und, ohne dafs m an 
es der Stange ansehen konnte, die Ila ltbarkeit dermafsen 
aufgehoben, dafs sie bei einem starken W indę abbrach. 
Dieses nur wenigc Centimenter tiefeE indringen der Losung 
macht also die W irkung der Im priignierung illusorisch.

Abgesehen davon, dafs eine meehanische Yerletzung 
dieses diinnen Schutzm antels von aufsen her gleichialls 
jede W iderstandsfahigkeit des Ilolzes gegen Fiiulnis 
au fh eb t, wird diese oberflachliche, kalte Im priig- 
nierung bei dauerndem  Einilufs von Niederschlagen oder 
anderen Arten von Feuelitigkeit ebenso ausgelaugt, wio 
sie eingelaugt wurde, und das IIolz verliert seine W ider
standsfahigkeit gegen Faulnis.

Die K yanisierung ist nur in den warmeren M onaten 
moglich, -\venn m an nicht geheizte Iinpriignier- und 
Trockenriium e besitzt, da das Aetz -  Sublimat, K yans 
Losung, nur eine gewisse Tem peratur vertragt; auch 
mufs dasselbe, seiner Lichtempfindlichkeit wegen, gegen 
die E inw irkung des Lichtes gcschiitzt werden, was die 
U m standlichkeit noch erhoht.

D ie Festigkeit wird, zumal im Innem  des Holzes, 
durchaus nicht grofser.

Ad 3. N icht allein fiir die Gcsundheit der K onsu- 
m enten, resp. derjenigen, welche sich in Riiumen be- 
finden, die m it kyanisiertem  Holz liergestellt oder aus- 
gekleidet sind, sondern auch fiir die Produzenten, die 
A rbeiter der K yanisicrungs-A nstalten, ist das Vcrfahren 
h o c h s t  s c h a d l i c h .  D azu bedarf es keiner langen 
Ausfiihrung, man betrachte nur die Vorschriften und die 
Yorsichtsmafsregeln, welche die m it dem Verfaliren 
B etrauten zu befolgen liaben, die K lagen und das A us- 
sehen der Angestellten solcher Fabriken, welche die 
nam lichen M erkmale zeigen, wic die A rbeiter in Spiegel- 
fabriken und ahnlichen Industriezweigen.

Is t auch hier nicht der Ort, um Sozialpolitik zu 
treiben, so kann m an doch sagen, dalś es ein Segen 
ist, wenn ein volliger Ersatz fiir das K yanisieren ge- 
funden w ird und man Kyans Verfahren zu den Toten legt.

Werfen wir nun einen Blick auf das sogen. Chlor- 
zinkverfahren, welches z. B. fiir die Schwellen - Im - 
priignierung viel rerw endet w ird.

Das Verfahren ist kurz folgendes: In einen luftdiclit 
Terschliefsbaren Kessel wird das Holz eingefiihrt und der 
K cssel geschlossen. Dann wird eine Luftpum pe in Be- 
wegung gesetzt, welche alle L uft aus dem Kessel und 
den Poren des Holzes pum pt, was 2— 3 Stunden dauert. 
H ierauf lafst man eine Zinkchloridlosung bis zur volIigen 
Kesselfiillung einstromen, und setzt eine von Dampf- 
kraft getriebene Luftdruckpum pe in  Thatigkeit, dereń
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Druck das IIolz m it der angegebencn Losung triinkcn 
soli. D arauf w ird m it dem Druck nachgelassen, der 
Kcssol entlecrt, und das IIolz zum Trocknen an die 
freie L uft gcbrąclit. D ieser ganzen Opcration liifst man 
noch die E inw irkung eines 1 1 2 ,5 °  heifsen Dampfstroms 
auf das IIolz in der D auer einer Stunde bei trockcnem, 
von 2 Stunden bei nicht ganz trockcnem Holze vor- 
angchen. D ic Ucbolstande des Chlorzinkvcrfahrons sind 
nun folgende:

D ie Ilo lzartcn  der Eiche, Tanne, K iefcr lassen sich 
auch bei diesem Verfahren durchaus nicht durch und 
durch impriignicren, sondern dic Chlorzinklosung dringt 
kaum  2 cm bei der Eiche cin, bei den iibrigen Holzcrn 
durchtriinkt sic nur den Splint und liifst den Kern fast 
ganz unimpriigniert.

D ie Buche, welchc fiir Chlorzink bedeutend aufnahm e- 
fiihigcr, aber auch ebenso lcicht auslaugbar ist, ist ais 
M ateriał zur industriellen Verw cndung nur bei sorg- 
fiiltigster A usw ahl zu verwendcn, da cs bisher nicht 
moglich w ar, das sogen. graue oder rołe Ilerz  der Buche, 
auch „falscher K ern "  genannt, zu impragniereri, weil 
es fiir keines der bisherigen Im pragnierungsm ittel auf- 
nahmefiihig ist. Die unim pragniertc S telle wird a l s o  
s t e t s  z u m  A u s g a n g s p u n k t  d e r  Z c r s e t z u n g  o d e r  
Z c r s t o r u n g  d u r c h  F a u l n i s .

Ein drittes, fiir Eisenbahnschwellen in Deutschland 
vicl angewandtes Y crfahren besteht in der Trankung 
m it Thcerol. Da auch diese nur mechanisch vorge- 
nominen w ird, so vcrm ag sie glcichfalls weder eine 
yollstiindige Im pragnierung zu crzengen und den roten 
oder grauen K ern der Buche zu durchdringen, noch 
dcm Ilo lze eine grofserc H artę  zu verleihen; ihrc 
W irkung ist also eine s e h r  b e s c h r a n k t e  in Bczug 
a u f die D a u e r h a f t i g k c i t  u n d  W i d e r s t a n d s -  
f i i h i g k e i t  d e s  I l o l z e s  g e g e n  D r u c k  u n d  A b -  
n u t z u n g .  D azu kommt noch die Gefahr e i n e r  
e r h o l i t e n  E n t z i i n d b a r k e i t ,  ein F eh le r, der die 
Y erwendung solehen Ilolzes im Bergwerksbctriebe iiufcerst 
bedenklich machen wiirde.

W ir diirfen also wohl diese A rt der Im pragnierung 
f i i r  G r u b e n h o l z c r  a i s  a u s g e s c h l o s s e n  betrachten.

D ic drei gebranchlichsten Arten der Im pragnierung 
liefern also ein wenig befriedigendes R esultat und haben 
die F rage der Holzkonservierung im grofsen und im 
a l l g e m e i n e n  n i c h t  g e l o s t .

Um so m ehr mufs cs uns m it F reude erfiillen, dafs 
neiierdings ein Verfahren aufgefundcn ist, welches dic 
Losung der Frage auf einem andern W egc gesucht und 
allem Anschein nach in  d e r  Y o l l k o m m c n s t e n  
W e i s e  g e f u n d e n  ha t .  W ahrend bisher alle Be- 
m iihungen darauf gerichtet waren, die Ilohlraum e im 
Ilo lze m it einem fremdcn m ehr oder m inder anti- 
septischcn K orper anzufullen, lau ft das neue Ycrfahren 
darauf hinaus, die Zellwandungcn, die Holzfaser selbst, 
nicht nur zu durchdringen, sondern geradezu eine

chemische V erbindung derselben m it den in der Im - 
priignierungssubstan z a u fgel os ten Ch em ikalien herzustell en.

D ieser Zweck wird durch eine doppeltc, jc  3 bis 
4 Stunden dauernde Kochung erreicht, bei welcher
1. Losungen von kupferhaltigem  Eiscnvitriol und schwefel- 
saurer Thonerde und 2. von Chlorcalcium und Aetzkalk 
in geschlosscnem Kcssel bei 135— 1 40° C., also mit 
2*/j bis 3 Atm. U cberdruck, in das IIolz eingefiihrt und 
chcmisch gebunden werden. D ie  W i r k u n g  i s t  e i n e  
g a n z  iib c r r a s c h e n d c .

D ie lla rze  im IIolz werden gelost und um- 
gesetz t, dic Fadenpilze Yollstiindig zerstort nnd 
alle Zellen, selbst d ic  i n n e r s t e n  d e s  f a l s c l i c n  
K e r n e s  d e r  B u c h e ,  werden durchdrungen und gehen 
unliisliche chemische V erbindungen m it den im prag- 
nierten Chemikalien ein.

D as Vcrfahren riihrt von Ile rrn  Fritz Hasselmann 
ber und l le r r  Professor Dr. J .  E. Weifs, eine Autoritiit 
au f diesem Feldc, sagte dariiber in einem Vortrag vom
7. Miirz im Polytechnischcn Vcrein zu Miinchen u. a. 
folgendes:

„B ei den bislang vcrw endetenlm pragnierungsverfahren 
beschrankte man sich darauf, durch A nstrcichen, besser 
noch durch Eintauchcn in kalte oder hochstens heifse 
Losungen oder durch Ansaugen der Ilolzer, selbst unter 
Anwendung von D ruck, eine physikalische Im pragnierung 
herbcizufiihrcn. D ic Stoffe wurden, soweit es moglich 
war, hochstens in die Zellenwandungen und die Zell- 
riiumc eingelagert, sie konnten aber auch gerade des- 
wegen, weil sic in dem leichtloslichen Z ustande Yer- 
blieben, ebenso lcicht vom W asser w ieder ausgelaugt 
werden. Nach Hasselm anns V erfahren aber w ird durch 
mehrstiindigcs, wicderlioltes Kochen eine c h e m i s c h e  
V e r b i n d u n g  d e r  H o l z f a s e r s t o f f e  und etwa vor- 
handenen Zellinhaltsteile m i t  d e n  I m p r a g n i  e r u n g s -  
m a t e r i a l i e n  herbeigefiihrt; schon eine oberfliichliche 
Besichtigung der nach diesem V erfahren impriignierten 
Ilo lzer zcigt uns durch die Farbung, dals K upfer und 
Eisen nicht m ehr ais schwefelsaure Verbindungen darin 
cntlialten sind. D ie genaucre U ntersuchung iiber- 
zengt uns aber dirckt von der chemischen Umanderung. 
W iirde z. B. schwefelsaures Eisen noch ais solches in 
dem .Ilolze s e in , so mufste au f Zus.itz von Blut- 
laugensalz sofort d ie  B i l d u n g  v o n  B e r l i n e r b l a u  
e r f o l g e n ,  d a s  i s t  a b e r  n i c h t  d e r  F a l i ;  es tritt 
die charakteristische B laufarbung bei diesen konservicrten 
H olzern erst dann ein. wenn das Eisen aus seiner 
organischen V erbindung gelost wird. E rs t auf Zusatz 
von Salzsaure farben sićh dic m it Ferrocyankalium  be- 
handelten impriignierten Ilo lzer schon blau.

Diese selbst au f den diinnsten mikroskopischen 
Schnitten hcrzustcllende Farbung  bew eist aber auch in 
der ausgepriigtcstcn Form, dafs die W a n d u n g e n  der  
H o l z f a s e r  d u r c h  u n d  d u r c h  i m p r a g n i e r t  sind,  
w a h r e n d  d i e  Z e l l h o h l r a u m e  t h a t s a c h l i c h  f rei
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s i n d ;  kom m t es ja  doch auf dic K onseryierung der 
Holzfaserwande an. Uebrigens geniigt, wie zahlreiche 
fehlgcschlagene Vcrsuchc mich iibcrzeugten, n icht etwa 
schon cin einfachos Kochcn der Iliilzer in der Im priig- 
nierungsfliissigkeit. Die totale Im pragnicrung w ird nach 
Hassehnanns Verfahren nur dann m it Sicherheit erreicht, 
wenn die Kochung in der W eise vorgenommen wird, 
dafs dio Im pnignierungslosung sam t den darin liegenden 
Holzern bci ctwa 2 J/ 2 A tm ospharcn D ruck auf etwa 
125 0 C. erhitzt wird.

D iesc V crhaltnissc sprcclicn deutlich, denn sio zeigen, 
w arum bcikeinem  der friihercn Y erfaliren eine c h e m i s c h e  
Im pragnicrung moglich war.

Ist dio Im pragnicrung nur eine physikalisehe, dann 
miissen dio eingefiihrtcn Stolic durch Kochcn wieder 
ausgelaugt werden. Ein vierstiindiges intensivcs Kochen 
derart im pragnierter H olzer ergab, dafs die Chcmikalicn 
nicht ausgclaugt werden, und dafs die so bchandelten 
Holzer ihre Eigenschaften behielten, ja  barter wurden. 
W elche chemische Y crbindung durch dic Im pragnicrung 
entsteho, liŁfst sich bci der Unkenntnis der chcmischen 
Zusam mensctzung der Ilolzfascr vorcrst absolut nicht 
feststellen; bei Behandlung m it Siiuren wird wolil das 
Eisen in Losung iibprgchen, nicht aber dic Substanz 
der Ilolzfascr.

W enn sich in dcm Kochwasser schcinbar ausgclaugtc 
Verbindungen yorfinden, so ist zu bedenken, dafs im 
Moment der H erausnahm e der im pragnierten Holzer aus 
dcm D anipfkesscl dic Zcllraum e m it den aufgelostcn 
ImpragnierungsstolTen gefiillt sind, welche nach dem 
Aufhoren des D ruckes und der H itze sclbstredend nicht 
mehr ehemisch gebunden werden konnen, diese konnen 
natiirlich durch cin spiiteres Kochcn ausgelaugt werden.

Dam it ist wolil der strikte Bewcis geliefert, dafs das 
Im pragnicrungs-V crfahren des Ile rrn  Fritz Hassclmann, 
auf die praktischen V erhaltnisse iibertragen, dic e i n z i g  
m o g l i c h e  u n d  d c n k b a r e  I m p r a g n i e r u n g s f o r m  
i s t ,  da sich bei ilir a l l c  V o r g i i n g e  n a c h  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h  l e i c h t  e r k l i i r b a r e n  N a t u r g e s e t z e n
y o l l z i e h e n . "

W ir fiigen hinzu, dafs nicht nur alle A rtcn Holz, 
sondern iiberhaupt allc pflanzlichen und tcxtilen Sub- 
stanzen diesem Y crfahrcn m it dem vielseitigsten Nutzen 
unterzogen werden konnen, G rubenholzer und Bahn- 
sclrwellen, Bauholzer fiir schlam migen Grund und zu 
allen moglichen technischcn Zwecken, z. B. Schindeln 
zu gcfahrloser, wcil schwcr verbrennlicherD achbedcckung, 
und dergl. m ehr.

Dafs die nach dem Hasselm annschen V erfahren 
impragnierten H olzer auch wirklich der Faulnis in ganz 
hervorragendem Mafse widerstehen, geht iiberzeugend 
aus den yon Ilerrn  Prof. Dr. Rosler, D irektor der k. k. 
Yersuchsstation zu K losterneuburg, angestellten Yersuchen 
hervor; sie wurden im A pril 1897 begonnen und 1898 
beendet.

D a sich diesclbcn nicht iiber eine langc Zeit er- 
streckcn konnten, so wurden die Verhaltnissc fiir die 
zu untersuchenden Holzer so schwierig und so ungiinstig 
wie nur moglich gcwahlt, um durch dic Kriiftc der 
kiirzeren E inw irkung die liingere D aucr der gcwohn- 
lichcn yollauf zu ersetzen.

E s wurde zu diesem Zweeke eine W asserableitungs- 
rinne des W cingartcns gewalilt, welchc den grtifscrcn 
T eil des Ja h re s  feucht ist, so zwar, dafs nur im Iloch- 
sommer cinige W ochen hindurch der Boden trockcn, 
im W inter aber griifstentcils hart, gefroren und m it Eis- 
krusten durchsctzt ist.

In diese R innc wurden nun im April 1897, ab- 
w echsclnd nebeneinander, dic im pragnierten V erśuchs- 
und unim priignierten Kontrollpfalile eingeschlagen, um 
im Marz 1898 einer ersten Besichtigung unterzogen zu 
w erden. D as R esultat war, dafe die nach Ilassclm anns 
System im pragnierten R ebpfahle. gleichgiiltig welcher 
Ilolzsorte, v o l l s t ; i n d i g  i n t a k t  g e b l i e b e n  waren, ja  
sogar der Teil der P fah lc, welcher im Bodcn sich befand, 
b a r t e r  g e w o r d e n  w a r . S c h i m m c l  h a t t e  k e i n e r  
d i e s e r  P f a h l c  a n g e s e t z t .

Besondcrs eingehend wurde dic Grcnzstelle, wo der 
P fahl aus dem Boden an dic Luft tritt, untcrsucht, da 
die P fah lc  erfahrungsmafsig an dieser Stelle am mcisten 
durch M ikroorganismen und A lm ospharilien leiden. E s 
konnte aber nach dom stiiekweiseń Zerschnciden der 
Pfahlc selbst an dieser Stelle k e i n e r l e i  n a c h t e i l i g e  
V c r a n d c r u n g  festgestellt w erden; im Gegenteil, man 
konstatiertc cinc z u n e h m e n d e  E r h i i r t u n g  des Ilolzes 
in der Riclitung, nach welcher der Pfahl im Boden 
stecktc.

D ie unim pragnierten K ontrollpfiihle zeigtcn je  nach 
der Ilo lzsorte ein verschiedenes Aussehen. D ic im 
Bodcn bcfindlichen Teile der F ichtenpfahle waren ohne 
A usnahm e schwammig geworden und zcigten grofstenteils 
betnichtlichcn Schimm elansatz. Man konnte das Holz 
m it dem Fingernagel in Splitter verwandeln. Die 
B uchenpfahlc waren zum Teil auch schwammig ge
worden, wenn auch nicht in dem M afse , wie das 
F ichtenholz, doch zcigten auch sic etwas Schimmel- 
bildung. Das Eichcnholz w ar besondcrs an der Stelle, 
wo der Pfahl aus dem Boden trat, stark angegrilTcn.

D iese Versuchc in Uebereinstim m ung m it seinen 
eigencn ycranlalśten H erm  Prof. W eifs zu dem Aus- 
sp ruch , das dieses Ilasselm annsche Verfahren nacli 
seiner Ueberzeugung n i c h t  m e h r  v e r b e s s c r u n g s -  
f a h i g  s e i ,  cin Ausspruch, der durch die weiteren 
U ntersuchungcn des bekannten Prof. Heinrich Player, 
w elchcr die Unmoglielikcit der Pilzbildung in nach 
H assclm ann behandeltcm  IIolz durch praktische Y ersuche 
nachwies, nur bcstiitigt wird.

Ich  schlielśe m it den W orten des Ebengcnannten:
„D as so im pragnierte Holz bew ahrt also alle fiir 

die technische Y erw ertung so wichtigen Eigenschaften,
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insbesonders die E l a s t i z i t a t ;  os crrcicht nacli dor 
K onscrvierung c i n c n  u n g e a l i n t e ń  G r a d  v o n  IT arte,, 
olino im Gewicht botraclitlic.h zuzunehm en. D ie V e r -  
b r e n n b a r k e i t  w i r d  s e l i r  b c d e u t e n d  h e r a b g e s e t z t  
und eine liohe Politurfiiliigkeit gew onnen."

Diese hervorragcnden giinstigen Eigensehaften machcn 
dio neuc Erfindung zu einer cpochemachendBn, in die 
ganze H olzindustrie tief einschneidenden, m it einer noeli 
unbereebonbaren Riickwirknng auf die volkswirtscliaft- 
liclicn Verluiltnisse.

Indem icli zu hoffen wagę, dafs meine beschcidenen 
A usfuhrungen bei dem hohen fachmańnisehen Auditorium 
eine freundlicbo Aufnahme gelunden Iiaben mogen, gobe 
ich m ciner Freude Ausdruck, dafs diese Erfindung, die 
fiir den Bcrgbau nebon anderen Yorteilon auch bosonders 
den verspricht, dafs den so gefahrliclien Branden der 
Gruhcnzimmorung dadurch m it Erfolg wird vorgebeugt 
werden kijnnen, gerade von einem deutschen Bergmanne 
hcrriihrt.

Und so wiinsche ieli donn dem neuen Ilasselm annschen 
Verfahren zu scincm Einzug in die Bergwerke und die 
iibrige Industrie ein herzliches „G lU ckauf".

Tersuclio und Yerljcsserungen Ijeim Bergrrerlcs- 
l»!'hiel)c in Preufsen ■niihrcnd des Jahres 1897.
(Aus der Zeitsclirift fiir Berg-, Iliitten- und Salinenwesen, Berlin, 

Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn.)
(Forts. Vergl. Nr. 37.)

U.  Betrieb der Baue.
K o l i i  c n f o r d e r u n g  i m  A b b a u  A uf der Zeelie 

P r e u f s e n  I  des Bergreviers Ost-D ortm und geht auf fast 
allen Flotzen, die m it 15 bis 2 0° einfallen, streicliender 
Strebbau um. Die Streben Iiaben oine flacłie Ilohe von 
25 bis 30 m. Um nun bei dem Aachen Einfallen die 
gehauenen Kohlen nicht m ehrere Małe umwerfen zu 
mussen, werden in jed er einzelnen Strebe halbkreis- 
formig gebogene Eisenbleche angebracht. Dieselben 
Iiaben eine Breite am oberen Rande von 0,40 m, des- 
gleiclien einen R adius von 0 ,40  die Liinge jedes 
einzelnen Bleehes betragt 1 m. Der Lange nacli werden 
die Eisenbleche parallel dem Kohlenstofse iibereinander 
gelegt, sodafs der untere R and des oberen Bleehes den 
oberen Rand des unteron Bleehes ein wenig iiberdeckt. 
Es bilden m ithin die aneinander gelegten gebogenen 
Eisenbleche eine Rinne, in welche die Ilau e r die Kolilen 
hineinwerfen, w ahrend der Schlepper, nachdem  er einen 
leeren W agen un ter das untere Ende der Rinne gc- 
schoben hat, m it einer Schaufel oder dergleichen die 
gehauenen Kolilen m it geringer Miihe in den Forder- 
wagen sehiebt. A uf die gleiche W eise werden die 
Versatzberge aus der oberen Strecke in die Strebe 
gebracht.

K o m b .  S t r e b -  u n d  P f e i l e r b a u .  A uf Zeche 
V e r . G e n e r a l  u. E r b s t o l l e n  in W estfalen maclit

man in den Flotzen Johann  und D ickebank den Versucli, 
anstatt des Pfeilerbaues eine Kombination von Strebbau 
und Pfeilerbau einzufiihren. D ie beiden Fliitze haben 
eine reino. M achtigkeit von 0,80 bezw. 0 ,60 m Kohle 
und fallen m it 40 bis 60° ein. Flota Johann  fiihrt 
festen Sandslein ais Ilangendes, wahrend sein Liogendes 
ebenso wie das Nebcngcstein von D ickebank aus Sand- 
schiefer besteht. D ie Griinde, welche zur Aufgabe des 
Pfeilerbaues fiihrten, sind erstens in der unregelmafsigen 
Lagerung der Fliitze, zweitens in dor iiberaus niodrigen 
Leistung der K ohlenhauer im Ortsbotriebe, welche soit. 
Einfiihrung der SicherhcitssprengstoiTe noeli erheblich 
gesunken war,- und endlicli in der beim Pfeilerbau er- 
iolgenden staikon Zerkleinorung der K ohle zu suclien, 
die ihrerseits eine Folgo der zur E inschrankung des 
teueren Ortsbetriobos gonommenen grofsen Pfeilerhohe 
w ar. Vollstiindiger V ersatzbau konnte in den Flotzen 
Johann  und Dickebank nicht angew endet werden, weil 
dieselben selbst nicht genugend Berge liefern und der 
B ergetransport zu den rd 1500 ni vom Sehachte entfernt 
liegenden Abtoilungen zu  kostspielig geworden wiiren.

Die Anordnung des kombiniert.cn Streb- und Riiek- 
wartspfeilerbaues ist dieselbe, wie sie in der in Nr. 35 d. J . 
crschionenen Tafel X X X V II, Fig. 23 zur D arstellung 
gelangt ist. Von dem in der Mitte der A bteilung liegenden 
Brem sberg wird mit 16 m hohen Streben nacli beiden 
Seiten zu Felde gegangen, wobei jedosm al zwischen 
zwoi Streben gleich liohe Pfeiler stehen bleibon. Die 
Streben werden bis au f je  ein U nter- und Oberort von
2 m lio h e  mit Bergen zugepackt, welche beim Naeli- 
reifeen des Liegenden au f der oberen Strecke gewonnen 
w erden. Im  Streb werden die Berge durcli besondere 
Stempel m it starken Anpfiihlen gelialten, wahrend der 
S treckenausbau fiir sich erfolgt. D ies ist niitig, um bei 
eintretenden Streckenausbesserungen dem V ersatz nicht 
zu naho zu kommen, der bei dem guten N ebengeste in  
nur allmahlicli zusam m engedriickt wird. Die Kolilen 
aus den Streben werden in Rollkaston aufgefangcn, 
wodurch ihr E inladen wesentlich erleiclitert w ird und 
die Ortsstrecke stets frei bleibt. Sind die Streben bis 
zur Baugrenzc vorgcriickt, so sollen die stehen gebliobenen 
K ohlenpfeiler von dieser aus riickwarts gewonnen werden. 
Infolge des bis dahin eigetretenen Gebirgsdruckes werden 
die Pfeiler leicht zu yerhauen sein, auch wird ihr Abbau  
insofern keine Schwierigkeitcn bieten, ais die beim 
S trebbau oflfen gelassenen Ortsstrecken, da aus ihnen 
das Y ersatzm aterial genommen w urde, in grofsen Dimen- 
sionen aufgefahren sind und keine E rw eiterungen niitig 
machen.

E in abschlielśendes Urteil iiber die kombinierte 
Baum ethode kann je tz t zu Beginn des Abbaues noch 
n icht gegeben werden. Es lafst sich jedoch, abgesehen 
von allgem einen V orteilen, die in der besseren Wetter- 
fiilirung, dem W egfall der U eberhauen und dem erhohten 
Stiickkohlenfall bestehen, eine durchschnittlich hohero
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Hauerleistung und dadurcb eine Vcrminderung der Ge- 
winnungskosten m it Bestim m theit erwarten. D ie Leistung 
pro Mann und Schicht in den Streben betriigt 2 t gegen- 
iiber 1 t in dcm friihoren Ortsbctriebe.

S t r e i c l i c n d e r  S t r e b b a u  u n d  s c h w e b e n d e r  b a n k -  
w e i s e r  Y e r h i e b .  D asF liitzN r. 12 der Zechc C o n s o l i -  
d a t i o n  S ch ach tIII/IV  gehort der Gaskolilcngruppe an und 
bestcht, wie Fig. 8  zeigt, aus drei Packen Gaskohlen

*■

Fig. 8.

und cinem Packen Cannelkohlc. Zwischen den beiden 
obersten Gaskohlenpacken ist ein Bergm ittel cingelagert. 
Die Flotzm iichtigkcit, welche verschiedentlich wechselt, 
betriigt durchschnittlich 2 y 2 das Einfallen 35— 45°. 
Das Hangcnde ist sehr gebriich. D er A bbau des Flotzes 
geseliah friiher m it zweifliigeligem streicheuden Pfeilerbau. 
Die Brenisberge und Fahriiberhauen wurden im Flotze 
selbst hergestellt, die Abbaustrecken wurden in der 
volIen Flotzm iichtigkeit zu Felde getrieben, wahrend 
beim Pfeilerriickbau nur die. Cannelkohlc gewonnen 
wurde. Die A bbauverluste beim Rfickbau sowohl wic 
in den ver!orcn zu gebenden Brenisbergpfeilern waren 
betrachtlich. 1889 ging m an von dicser Baumethode 
ab, richtete das Flotz in Gemeinschaft m it mehreren 
liegenden Fliitzen m ittelst seigeren Bremsscliachtcn im 
Nebengestein vor und fiihrte zur Kohlengewinnung den 
Strebbau ein. Dic doppellliigeligen Baufelder werden 
250 m lang genommen. Bei dcm Strebbau gehen dic 
unteren Streben den oberen jedcsm al um 15 m voraus. 
Die flacho lio h e  der Strcbstofse betriigt 16 bis 17 m. 
Die einzelnen Strcbstofse werden in schwebenden Ab- 
schnittcn von je  1,5 m Breite Yerhauen. (Vergl. Fig. 18 
auf Tafel X X X V I in Nr. 35 d. J . )

Zur V erm ehrung der Angriffspunktc sind stets zwei 
derartige A bschnitte in Betrieb, von denen der vordere 
Yoranstcht. In den schwebenden Abschnittcn wird zu
nachst der oberste Gaskohlenpacken auf cine flachę 
Ilohe von jedesm al 2 m hereingewonnen. Nach Ver- 
pfandurig des Ilangcnden w ird das Bergm ittel ab- 
gedeekt und dann nach einander der zweite Gaskohlen
packen, dic Cannelkohlc und der dritte Gaskohlenpacken 
getrennt gewonnen und gefordert. Dann riickt dic Ge
winnung auf dem obersten Packen wieder um  2 m Yor 
und so fort. Das H angcnde w ird mit Schalholzern ver- 
wahrt, welchc liings dem schwebenden Abschnitte, nach 
dcm abgebauten Felde hin durch Stempel Yon 2,5 m

Lange abgefangcn werden. An diese Stcm pelreihc wird 
Yerschlaglcinen (J u te )  angenagclt und dahinter der von 
der oberen Sohlc her zugefiihrte Bergoversatz gestiirzt. 
Verschlagleinen ha t sich ais besser und billiger ais die 
friiher Ycrw andten Schw artcn erwiesen. Jed er Strcbstofs ist 
auf jeder der beiden Forderschichten m it 3 Mann 
(2  Ilauer, 1 L ehrhauer zum  Bcrgeschleppen und -V er- 
setzen) belegt.

Bem erkenswert ist der A usbau der Strebstreckcn 
(Fig. 9 ). D er Bergeversatz rulit unm ittelbar auf dem

Firstenstem pcl a, der nach dem Ilangcnden hin geneigt 
und am Liegenden uneingcbiihnt geschlagcn wird. Mit 
dem Firstenstem pcl ist das Schalholz b vcrlattet, das 
am unteren Ende durch den Dammstempel c gchalten 
wird. Beim Setzen des Gebirgcs, womit ein Abschicben 
des Ilangcnden verbunden ist, werden Firstenstem pcl 
und Schalholz allmiihlich durch cine R eihe vori Bock- 
stcmpeln dj d, unterfangen, welche den entstohenden 
D ruck in zwTeckentsprechendcr W eise in der R ichtung 
zu ihrer Langsachsc aufnehmen. Dieser A usbau ha t 
sich gut bew ahrt; cs ist nur darauf zu achten, dafs die 
Strebstreckcn von Yornhercin geniigende Abmessungen 
erhalten, dam it spiiter Raum  fiir das N iedergehcn der 
Firstenstem pcl und Schalhulzer und den Einbau der 
Bockstempel bleibt.

D ic Ilauerlcistung auf den Mann und die Schicht, 
welche lriiher —  beim streichendcn P feilerbau — 1,46 t 
beim Abbaustrcckenbctrieb und 2,13 t beim R uckbau 
betrug, ist bei der ncucn Baum ethode auf 3 ,25 t  ge
stiegen. D ie Ilolzkosten betragen weniger ais 0 ,80  J L  
au f die Tonne.

In  ahnlicher W eise findet der gem einsame Verhieb 
der F lotze 11 und 12 auf der Zeche U n s e r  F r i t z  
Sehacht I  in der 4. iistlichcn Abteilung der III . Sobie 
statt. Die F lotze liegen in dicser Abteilung nalie zu
sammen und werden durch ein Bergemittel von nu r
0,40 m M iichtigkeit getrennt. Das obere Flotz ist 1 m, 
das unterc 1,60 m machtig. Die Fliitze besitzen bei 
einem Einfallen Yon 4 0 °  zum  Ilangcnden einen ge- 
brachen Schieferthon und zum  Liegenden Sandschiefer. 
Auch h ier ist das Gcbirge sehr druekhaft. D ie A us- 
richtung findet in gleichcr W eise wie au f der Zeche
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Bergeversatz rulit niclit d irckt au f (len oberen Strecken- 
stcmpeln a, sondern au f besonderen Strangstpm peln b. 
Sobald letztere bei eintretendem  Gebirgsdruck nach- 
geben, werden zwischen sie und die Strcckcnstem pel 
neue Stempel c gesetzt. D ieser A usbau ist weniger 
zweckmafsig, ais der auf Flotz 12 der Zeclie Consolidation 
iibliclic und erfordcrt holicre Ilolzkosten. Die Leistung 
betriigt im D urchschnitt 2 ,7 t auf <len Mann und die 
Schicht.

S c h w e b e n d e r  S t o f s b a u  a u f  Z e c l i e  I l i b c r n i a .
— Flotz 13 der Zeclie H ibcrnia gehort zur hangenden 
Fettkóhlengruppe und ist durch hohen Grubengasgehalt 
ausgezeićlinct. Das Fliitz besitzt bei einem Einfallcn 
von S bis 2 5 °  eine M achtigkeit von 1,25 m. Das 
Hangcnde besteht aus einem Schieferpacken von 0,20 
bis 0 ,25 m, welchem m it Sandsteinstreifen durchsetzter 
Schiefertlion aufgelagert ist. Zum  Liegenden ha t das 
Flotz ebenfalls Schiefer von 0,25 m M achtigkeit, darunter 
befmdet sich eine starkere Sandsteinschicht. D as 
Hangcnde wird von zahlreichen Scblecbten und Kliiften 
durchsetzt und ist infolgedessen selir druekhaft und 
gebr';ich; das Liegendc neigt zum Quellen. Bis zum 
Ja lire  1S93 w urde das Flotz m ittelst streichendem 
Stofsbau Ycrhauen. D a bei dieser A bbaum ethode die

Fig. U .

Taf. X X X V II  in Nr. '35 d. J .  Flotz 13 ha t in dieser 
A bteilung eine flachę Bauhohe von 450 m, welche durch 
4 Teilungsstrecken in 5 A bschnite von je  90 m flaclier 
H ohe geteilt ist. D iese Strecken sind bis zur ostlichen 
M arkscheide aufgefahren. D a eine Bauhohe von 90 m 
bei dem druekhaften Gebirge fiir einen Stofs zu hocli 
ist, werden diese Stofse durch Spaltorter, welche von 
der M arkscheide nach W esten aufgefahren werden, noeli- 
m als geteilt. D iese Spaltorter werden zur Vcrmeidung 
der U nterlialtungskosten erst dann aufgefahren bezw. 
erlangt, wenn das Bediirfnis vorliegt.

D er Yerhieb wird von Osten nach W esten nach dem 
ausziehenden Scliachte bin, gefiilirt in der W eise, dafs 
der untere Stols stets einige M etcr dem zweiten, der 
zweite Stofs wiederum  einige M eter dem dritten voran-

W etterfiih rung  schwierig wurde und bei dem genannten 
Einfallcn der schwebcndc Bau zwcckmafsiger erschien 
ais der streichende, so ging dic Zechenverwaltung im 
genannten Ja lire  dazu iiber, den schwebenden Stofsbau 
einzufiihren. D ie nachfolgendc Besehrcibung dieser 
Abbaum ethode ist unter Zugriindelogung des Standes 
des Betriebes in dor II. ostlichen Bauabteilung der 
IX . Sohle erfolgt (Fig. 11) ;  vergl. auch Fig. 3 0 b  auf

Consolidation, Schacht I I I /IV  durch sogen. Stapelschachte 
und O rtsąuerschlage statt. Bei einer doppelfliigeligen 
Baulange von 260 m betriigt dic flachę Ilbhe der Strcb- 
stofse 17 m. Abweichend yon dem auf der Zeclie 
Consolidation iiblichcn V erfąhrcn geschieht der Verhicb 
der Bankę auf der Zeclie Unser Fritz in der W eise, 
dafs zuniiehst das hangende Flotz 11 in der vollen 
S trebhohe au f eine Breite von 2,5 m gewonnen wird, 
bcvor das Bergemittel und darauf Flolz 12 in Angriff 
genommen wird. Sobald der erste schwebcndc Absclm itt 
Ycrliauen ist, wird mit dem nachsten begonnen u. s. w. 
E in Strebstofs ist m it S Mann belegt, von dencn je  3 
au f Friih- und M ittagscliicht, 2 auf N achtschicht fahren; 
die letzteren haben die ziemlich bedeutenden R eparatur- 
arbeiten zu besorgen.

Der Streckenausbau ist aus Fig. 10 ersiclitlich. Der
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gclit u. s. w. Dic Brcitc der Stofse betriigt 7 bis 8  in. 
An der westlichen Seite des Stofses wird das Neben- 
gestein au f eine Breite von 2 1 /2 m nacligerissen und der 
Stofs au f diese Breite zu einem Brem sberg ausgebaut, 
welcher zur Kohlenforderung dient. D er iibrigc Raum 
des Stofses, sowie die Teilungsstreckc w ird m it Bergen 
Yersetzt, welche, soweit dieselben nicht bei der A rbeit 
fallen, durch den am ostlichen Stofs ausgesparten Brem s
berg von oben zugefulirt werden. Mit dcm Fortschreiten 
des Abbaues nach oben findet gleichzeitig cin Versetzen 
dieses letztercn Brcmsbergcs m it Bergen statt. Es nimmt 
also der Transportbrcm sberg fiir die Bergc in dem Mafse 
an Lange ab, wic der Kohlcnbrem sberg an Lange zu- 
nimmt. H at letzterer eine Iliihc von 4 m crreicht, so 
wird in dem selbcn die Brem svorrichtung und das Fiirder- 
gestiinge eingebaut. Nach w eiteren 4 m findet eine 
Hoherlcgung der Brem svorrichtung und eine Erliingung 
des Gcstśingcs sta tt. Es wird auf diese W eise das viele 
Umwcrfcn der K ohle yerm ieden und bei einer Steigerung 
des Effcktes cin grofserer Stiickkohlenfall erzielt. Dic 
Schienen werden jedcsm al dcm abgcworfcnen Teil des 
Brcmsbergcs entnommen. Nach erfolgtcm Durchschlag 
mit der oberen Teilungsstreckc wird in der unteren 
Strccke cin neuer Stofs in AngrifT genommen und 
der ehemalige K ohlcnbrcm sberg zum Bergcbrcmsbcrg 
benutzt, w ahrend an der westlichen Seite des neuen 
Stofses ein neuer K ohlcnbrem sberg hochgefiihrt wird.

Die Gcwinnung der K ohle und das Nachreifscn des 
Nebcngesteins gesehieht ausschliefslich durch Handarbeit. 
Der Ausbau besteht in den Brcmsbergcn aus Thiirstocken, 
im iibrigen aus Stem peln m it Anpfahl. Im  D urchsclinitt 
ist jeder Stofs m it 5 bis 6 A rbeitcrn belcgt, denen 
gleichzeitig das V ersetzen der Bcrgc obliegt. Das Gc- 
dinge betriigt 1,80 J L  fiir dic Tonnc und 4 JC. fiir den 
lfd. Meter bei einer Leistung von 1,8 bis 2 t pro Ilaucr 
und Schiclit cinschliefslich der A rbeiter beim Berge- 
versatz. Im Vergleicli zum streichenden Stofsbau hat 
diese Abbaum cthodc den Vortcil, dafs der W ctterstrom  
kiirzere W cgc zuriickzulegen hat. Ais Nachtcil hat sie 
mit den meisten Stofsbaumctlioden den Mangcl an An- 
griffspunkten gemein, womit holie Kosten fiir die aufrecht 
zu erbaltenden Fiirder- und W ettcrstrcckcn verbundcn sind.

A uf Zeche C e n t r u m ,  Schacht I I I ,  Bcrgrevicr 
W attenscheid, w urde zur vollst;indigcn Gcwinnung des 
Flotzes Franziska mit 1,5 m Unterbank, 0,95 m Berg- 
mittcl und 0,9 bis 1 m Oberbank, wclches bisher wegen 
aufserst starken D ruckes nur in der U nterbank mit 
Verlust der Oberbank gcwonncn wTerdcn konnte, folgender 
Abbau m it gutem Erfolgc eingefiihrt. Zunachst wurde 
dic Unterbank in der ganzen flaclicn Ilohe durch Stofs- 
hau m it \ollstandigem  Bcrgcversatz verhauen und 
unmittelbar nach vollcndetem Abbau derselben die Ober
bank durch streichende Strecken zum Pfeilerbau vor- 
gerichtet. Letztere konnte au f diese W eise ohne 
erhcblichc A bbauvcrlustc ebcnfalls gcwonncn werden.

A b b a u  n a h e  i i b c r c i n a n d e r  l i c g e n d e r  F l o t z e .  
D ic Frage, in welcher Rcilicnfolgo, benachbarte F lotze 
bei flaclier und m ittlcrer Lagcrung abgebaut werden 
miissen, ist fiir dic lokalen Verhiiltnisse der Grube 
D u d  w e i l  cr  bei Saarbriicken auf Grund der gem achten 
Erfahrungcn m it Sichcrheit dahin entschicdcn, dafs das 
untcrc Fliitz vor dcm 'oberen  gebaut werden mufs.

Im  W estfcld I  der Grube D udw eilcr w urde von den 
Flotzcn 10 Oberbank, 10 und 11, deren M achtigkcit 
und Lagcrung aus dcm Profil Fig. 12 zu crschcn ist, 
das m ittlere Flotz zuerst, und zw ar im Strebbau ge-

Fig. 12.

wonnen. Ais spiiter vcrsucht wurde, auf dem unter- 
licgenden Flotze 11 einen Brem sberg in den alteu Mann 
zu setzen, brach das M ittel zwischen Flotz 11 und 10 
sam t dem Bergcversatz vón Flotz 10 licrcin ; der Brem s
berg mufste verlasscn werden. Es scheint fast, dafs 
Fliitz 11 dort fiir immer aufgegcbcn werden mufs. D a- 
gegen gelang der A bbau von Fliitz 10 Oberbank (S treb
bau) un ter B enutzung der Brem sberge von Flotz 10 
vorziiglich. Zwischen dem A bbau der beiden Flotze 
lagcn m ehrere Ja lirc . Bis zu r Inangriffnahm e des 
Flotzes 10 Oberbank hatte  sich der alte Mann von 
Fliitz 10 vollstandig gesetzt, die alten Strcbstreckcn 
waren last verschwundcn, Fliitz 10 O berbank hatte  bei 
wohlerhaltenem  Ilangenden guten G cbirgsdruck. D ie 
Stem pel aus den Abbauen von Fliitz 10 hatten  sich 
vielfacli durch das Gcbirgsmittel in Fliitz 10 Oberbank 
hinein gedriickt und ragten nach Ausgcwinnung der 
Kohle zur H alfte in die Ilohlraum e dieses Fliitzes hinein.

U nter Benutzung der im W estfcld I  gcm achtcn 
E rfahrungen wurden im Mittelfeldc, wro nur die Flotze 
10 und 11 nahe zusammen liegen, von Fliitz 10 Ober
bank durch cin M ittel von 11,50 m getrennt, die Flotze 
10 und 11 durch gemeinsame Brem sberge zum Strebbau 
vorgcrichtet und zunachst Fliitz 11 im Strebbau gc
wonncn. Zum Zwecke eines raschcn A bbaues, um ein 
langes U ntcrhaltcn  der Brem sberge zu vermeidcn, w urde 
Fliitz 10 unm ittelbar nach Fliitz 11 durch S trebbau 
abgebaut. W iihrcnd dic Streben auf Flotz 11 nach 
und nach lertig wurden, wurden dic Streben auf Fliitz 10 
angesetzt, so dafs zeitwcise beide Flotze gleichzeitig in 
Bau waren und der Bremsberg stets seine vollc Leistung-
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hatte. Die Strebstrecken von Fliitz 11 wurden wegen 
der grofsen H artę  des Liegenden im Ilangenden, also 
im  M ittel zwischen Flotz 11 und 10, nachgerissen; an 
Stellen, wto das Mittel sehr schwach war, wurde Flotz 10 
H angendcs der Strebstrecken von Flotz 11. D iesc 
Schw achung des M ittels hatte keinerlci iible Folgen. 
D ic D ruckverhaltnissc beim Abbau von Fliitz 10 waren 
n icht so giinstig wie bcim A bbau des oberen Flotzes 
im W estfeld I, sie rcichten aber aus. D ic wichtigste 
V orbedingung fiir das Gelingcn eines derartigen Abbaucs 
ist cin gutes ILangendc des oberen Flotzes.

(Fortsetzung folgt.)

Entnurf eines belglsclien Unfallyer^icherungs- 
Gesetzes.

In  Belgien ist den K am m ern Ende April d. J .  cin 
G esctzcntw urf iiber die U nfallvcrsicherung der im In
dustrie- und H andelsbctriebe bescluiftigten A r b e i t e r  
(ouvricrs des entreprises industrielles et coiumercialcs) und 
der technischen Bcam ten bis zu 2400 Frcs. Jahrcsgehalt 
un terbreitet worden, indes noch nicht zur Vcrabschicdung 
gelangt. D ie Bcgriindung fiihrt das Entstehen der Vor- 
lagc au f dieselben Ursachcn zuriick, die auch bei uns 
scincrzeit den E rsatz des Ilaftpilicht-G csctzcs durch cinc 
um fassendc Unfallversicherung yeranlafst haben. In der 
Bcgriindung wird a u f  dic d e u t s e h e n  Einrichtungcn 
bezug genommen, wic auch im A ufbau des Gesetzes 
selbst das deutsche Vorbild vielfach herrortritt, wenn- 
glcieh der bclgischc E n tw urf in m anchcr Beziehung 
grundsiUzliche Abweichungen zeigt. Der Entw urf schreibt 
fiir die im  Gewerbe- und H andelsbctriebe beschiiftigtcn 
A rbeiter wolil den Y crsicherungszw ang vor, aber er 
sieht davon ab, dafiir Zwangsorganisationen, ahnlich 
unscren Berufsgenossenschaften (§§. 11 — 15 des Unfall- 
yersichcrungs-G csetzes), direkt zu schaffen. Wolil ist es 
den Unternehm ern freigestellt (A rt. 16), zur Tragung 
der V crsieherungslast gem einsam c Einrichtungcn zu 
treffen. Ihre Genehmigung ist K oniglicher V crordnung 
Yorbehalten; zuglcich ist fiir die m it der Entschadigungs- 
pfliclit zusnminenliangenden Fragen ein Beirat bcim 
Gewerbe- und A rbeits-M inisterium  in A ussicht genommen.

Da die Bildung von gem cinsamen Organisationcn 
nur freigestellt, n icht aber unbedingt vorgcschrieben ist, 
so soli auch dic A ufbringung der Entschadigungssum nie 
abwcichend vom deutsehen Gesetz geregelt werden. Bei 
der Geschlossenhcit der Berufsorganisationen ist von 
diesen zum eist das einfache Um lageyerfahrcn angew andt; 
der belgische Entw urf hat im wesentlichen, ahnlich wie 
das gleichgerichtete britische und franzosischc Gesetz, 
m it der U ebcrtragung des Risikos auf Versicherungs- 
gesellschaften seitens der Unternclinier zu reclincn, denen 
es freilich, dic volle Y crantw ortlichkcit aucli fiir diesen 
Fali bolalst. Es zicht demgemiifs auch das Lebens-

altcr eines Verungliickten bei der Rentenfestsetzung m it 
in Betracht, derart, dafs im Prinzip bei V erungliickten 
in liii llerem Lebensaltcr. also bei geringerer Lebens- 
erw artung, eine geringcrc R entc fiir die H interbliebenen 
sich ergiebt, ais bei denen im niedrigeren Lebensalter, 
dic eine durchschnittlichc hoherc L cbenscrw artung be- 
safsen. Der A rtikel 3 des Entwurfs bestim m t nam lich:

Sobaki der Unfall den Tod zur Folgę gehabt hat, 
glcichgiiltig, ob eine Unfallrente liir diesen Unfall bereits 
festgcsetzt war oder nielit, wird folgende Entschadigung. 
gew ahrt:

1. 50  Frcs. Begrabniskosten,
2. der W itw e (nicht getrennt lcbend oder geschiedcn) 

der K apitalw ert einer dcm Alter des V eningliickten ent- 
sprechenden Lcibrentc im Betrage Yon 20 pCt. seines 
durchschnittlichcn arbeitstaglichen Vcrdienstes,

3. den chelichen oder legitim ierten K indern  unter
15 Jah ren , wic den Ascendenten, dereń einziger E r-  
nahrer der V cnm gliicktc war, eine Gesamtsummc, die 
gleichfalls nach Mafsgabe einer Lcibrentc wie zu 2. ge- 
b ildet wi rd,  welch letztere wricder fiir jeden  der 
Bercchtigtcn 5 pCt. des durchschnittlichen arbeitstaglichen 
Y erdienstes des Vcrungluckten ausm acht.

Dic Entschadigungssum m en gemafs A bsatz 2 und
3 durlcii keineslalls iiber dic Ilolic einer Lcibrentc yon
30 pCt. vom durchschnittlichcn arbeitstaglichen Verdienst 
des V ernngliickten hinausgehen.

Die iibrigen Absiitze regeln das P rioritats-V erhaltnis 
der Berechtigten und bieten nichts Besonderes. Eigen- 
artig  ist die den §. 3 schliefsendc Ge.ecnseitigkeitsklausel 
iiber die Entscliadignngen an Ilinterbliebcne von Aus- 
liindern, welchc nicht in Belgien ansassig sind. Das 
deutsche Gesetz (§. 6 , letzter A bsatz) billigt soleben 
im Ausland ansassigen H interbliebenen kcinc Rentc zu, 
der belgische E ntw urf m acht die Entschadigung davon 
abliiingig, dafs im Ileim atlandc des ausliindischen Ver- 
ungliiekten bclgischen U nterthanen gegeniiber Gcgcn- 
seitigkeit geiibt wird.

D er A rtikel 4 des Entwurfes schreibt dic Um- 
wandlung der nach Art, 3 sich ergebenden Ent- 
schiidigungssunimpn in Leibrenten vor, ausgcnommen 
fiir die K inder, dereń Entschadigung je  m it 15 Jahren 
erlischt; fiir diesc werden dic Betrage zusammen- 
geworfen und ihnen daraus bis zum A lter von 15 Jahren 
zeitweilige Rentcn von gleichen Jahrcssatzen  gewahrt,

Falls der Unfall nicht den Tod, sondern nur Erwcrbs- 
unfahigkeit des Y erletzten zur Folgę gehabt hat, tritt 
nach 14tagiger K arcnzzcit — wahrend der eine Fiirsorgc 
von Staatswegen fiir den V erlctztcn n icht vorgcschen — 
eine Unfall-Entschadigujig ein, dic sich abstuft nach dem 
Grade der eingetretenen A rbeitsunfahigkeit, in keinem 
F alle aber 50 pCt. d es  durchschnittlichen arbeitswochent- 
lichen V crdienstes iibersteigt. D iese Bewilligung von 
50 pCt. im Gegensatz zu der deutsehen Zifler von %  
(§. 6 d. deutsehen G es.) griindet sich auf dic in den
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Motiven niihor bcgriindete Auffassung von der Teilurig 
des Risikos zwischen U nternchm er und A rbeiter. W ali ren d 
das deutsebe Gesetz die Tragung des R i s i k o s  d e m 
U n t e r n e l i m c r  z u w c i s t  und nur aus praktischcn 
Griindcn den Rcntcnbptrag unter der Ilohe des Durcli- 
sclinittslobnes fixiert, craclitet der belgische Entw urf das 
Unfall-Risiko ais Folgę des A rbeits-V ertrages; cs wird 
dazu in den Motiven des naliercn dargelegt, dafs der 
Unternelimcr niclit in boherem Mafse ais der Arbeiter 
selbst die Bctriebsgefabr einzuschriinken vermag. In 
Konseąuenz dicser Auffassung gestattet der Entw urf 
dcm Arbeiter, den vom U ntcrnehm er zu dcckendcn Bctrag 
der oYcntuellen Entscliadigungssum m e (50  pCt. des Vcr- 
dienstes) durcli Ansclilufs-Vcrsicbcrung seinerseits bis 
zum Yollcn Bctragc des A rbeitsvcrdienstes zu erhohen. 
(A rt. 6 .)

Im Vorstchenden ist nur vcrsuelit w orden , dic 
wesentliebsten Grundlagcn des Gesetzcs kurz anzugeben; 
Yiellciclit ist noch des Erw ahncns wert, dafs dic Ent- 
.schiidigungcn vor dem Friedcnsricbtcr festgesetzt werden; 
ilim stcht auch dic Befugnis zu, nacli A nhorung des 
Unternehmers dic A uszahlung der Entschiidigung ganz 
oder zum Teil in Gcstalt des K apitals anzuordnen (Art. 12). 
Das deutsche Gesetz kennt im §. G7 nur die K apital- 
Abfind,ung an Ausliinder, obnc Zweifel wird indes im 
Falle einer N oycIIc die Abfindiingsbelugnis auch fiir 
samtliche kleinen Renten von neucm angeregt werden.

Die belgische Y orschrift bewirkt, wie oben bemerkt, 
dic Versichcning der A rbeiter auch nur bis zur Grcnze 
von 2400 Frcs. Jahreseinkom m en; bei Entschadigungen 
fiir Arbeiter mit cinem dicse Summę ubersteigenden 
Verdienst kommt  der Ucbcrschufs iiberhaupt nicht in 
Anrechnung. D as deutsche Gesetz entlialt hinsichtlich 
der Holie des Einkomm cns nur die Vorschrift in §. Ó 
Abs. 3 hinsichtlich der anrechnungsfahigcn Ltihnc, nach 
der die 4 J L  ubersteigenden Lohnbetragc nur mit 7 3  

angerechnet werden. F iir dic Betriebsbcam ten legt §. 2 
den Berufsgenossenschaften das Recht bei, durch Statut 
die Versicherungspflicht auch bei m chr ais 2 0 0 0  J t .  
Jahreseinkommen auszusprechen. D ies ist in der 
Knappschaftsberufsgcnossenschaft durch §. 51 des Statuts 
fiir alle Bctricbsbeam ten bis zu 5000 J L  Jahresverdicnst 
geschchen, aufserdcm durch §. 52 die Yersiclierung bei 
noch honorem Jahrcsarbeitsverdienst auf Grund bc- 
sonderen Antrags erm dglicht worden.

Die wichtigste Bestim m ung im Gesetz aber ist die 
Tragung der R entenlast; wie oben bemerkt, maclit der 
belgische Entw urf den U nternchm er fiir die Tragung der 
Rentenlast haftbar und h a lt dicse H aftbarkcit auch auf- 
recht, wenn der U nternelim cr sich riickyersichert. Da- 
gegen wird die Bildung Yon Zwangsorganisationen in 
beruflichcn oder territorialcn Grenzen fiir die gemeinsame 
Lastenłragung absichtlich nicht Yorgesehen und dies in 
den Motiven ais Ausflufs liberaler Auffassung besonders 
Jiervorgehoben. Thatsachlich diirfte die w eitaus grofsćre

Libcralitiit beim deutschen System liegen. Solange in 
Bclgien nach Erlafs des Gcsctzes nicht Zwangsorgani- 
sationcn zu stande kommen, wird der cinzelne Unt.er- 
nehm er bem iiht sein, die A rbeiter bei einer V ersichcrungs- 
gesellschaft riickzuyersichern. H ier wird sich nach den 
schon Y oiliegcndcn  Erfahrungen der U nfall-Vcrsicherung 
bald lierausstcllcn, dafs aicjcnigcn Lcute die grijfscston 
Risiken bringen, wclchc Yon N atur her oder durch 
friiherc Unfiille an sich geringfiigige korperliche Mangel 
aufweisen. Dereń Aufnalune in die V ersicherung wird 
nur zu erhohten Pram iensatzen geschchen, womdglich 
ganz abgelchnt werden, sodafs der U nternchm er gerade 
fiir dic griifseren Risiken personlic.il haftbar bleibt. 
Demzufolge aber werden solclie Lcute im Gegensatz 
zum deutschen System  iiberhaupt v ic l schw erer A rbcit 
finden und dam it in der Vcrwertung ihrer A rbcitskraft 
weit m ehr beschrankt. W ie hier die L ibcralitiit des 
Entw urfes nur cine schcinbare ist, so steht es ahnlich 
m it der Vereinfachung der Rcntenfestsetzung nach der 
Lcbcnscrw artung, anstatt nach dem Y erdienstc; cs mufs 
unscres Erachtens ais ausgeschlosscn gelten, diese 
m athem atischen Grundsatze in weiten K reiscn so zu 
verbreitcn, dafs fortwiihrender Unzufriedenheit iiber die 
nach ihncn crfolgenden R e n t e n  f e s t s e t z  u n g e n  vor- 
gebeugt wird.

D ic Yorstehend wiedergegebenen Grundziige geben 
einen neuen Bcweis dafiir, wic machtvoll der Gedanke 
der durch den unsterblichcn Fiirsten Bismarck bcgriiiideten 
deutschen Sozialpolitik W urzcl geschlagcn hat. Sie mUssen 
aber jeden unbcfangenen Bcurtciler unserer und der 
belgisehcn, nicht m inder der britisclien und franzosischcn 
A rbeiterverlialtniśsc m it stolzcr Genugthuung dariiber 
erfiillen, dafs in jenen Liindern Einrichtungen noch 
Gcgcnstand des Entwurfs oder tastenden V ersuchs sind, 
welche bei uns seit m ehr ais einem Jahrzehn t auf der ilinen 
von Anbcginn an gegebcnen festen Grundlagc der beruf- 
lichen Organisation unserer Arbeiterwelt Segnungcn in 
Not und Tod gebracbt haben, um welchc alle K ultur- 
staaten uns beneiden. K. E.

Technik.
E in  n e u o r  F o r d o r w a g e n - E a d s a t z .  Der in um- 

steliendcn Figurcn dargestellte Forderw agen-Itadsatz steht 
auf der Anaconda -  Grube —  Montana —  in Gebrauch 
und wird hergestellt von der Amerinan Engineering Com
pany zu Chicago. Er liat im allgem einen viel A ehnliclikeit 
mit der im hiesigen Bezirk sehr bekannten Biichse von 
Evrard; jedoeh ist die gemeinsame Achse der Evrard- 
Buchse bei dem sogn. Anaconda-Radsatz in der Mitte durch- 
brochen, sodafs hier jedes Rad cine eigene Achse erha.lt. 
Die so erzielte Unabliangigkeit der Riider von einander, 
die bei der Evrard-B iichse dadurch erreicht wird, dafs auf 
der gemeinsamen Achse das eine Rad lose und das zw eite  
fest sitzt, erleichtcrt das Durchfahren von Kurven. D ie 
stiihlernen Achsen haben einen Durchmesser von 43 mm;



Nr. 39. 770 -

S c h n i t t C D

. T -------- Ti-mmmm

S c  h  n i  U A  J l

an ilircm ilufseren Ende, also dort ,  wo das Rad  aufgezogen 
wird ,  ist  dio Achse schwach  konisch, wiihrend das imiere 
in  der Biichse l iegende  Ende  m it e iner umlaufenden R innc  
versehen ist, in welche ein gabelformiges Eisenstiick c in -  
greift . Um dic Gabeln einsetzen zu konnen, ist d ie  Biichse

in der  Mitte erweitert  und  oben mit einer genligend 
grofsen Oeflfnung verselien. Dic OefTnung w ird  durch 
einen Deckei aus S tah lb lech  versch lossen ; d ieser Deckel 
d ien t  e inmal zum Festhalten der  Gabeln,  andererseits  soli 
er das E indr ingen  von Slaub und Schmutz in das Inuere

d e r  Biichse verhindcrn .  Der Deckel ist seitl ich verschiebbar, 
sodafa die ZuFiihrung neuer Schiniere sowie die Hcrausnahme 
der  Gabeln ohne Schwierigkeit  bewirk t  werden kann. Die 
BUćhscn tragen anf  d e r  oberen Seite jo  zwei Ansiitze zur 
sicheren Vcrlagerni]g des W agenkastens.  Die iluTscrn E nden  
der  Biichse ragen etwa 3 0  mm in dic R adnarben hinein,  
wodurch ein d ichter  Abschlufs des inneren Oelbehiilters e r
z ie l t  wird.

(T he Enginccririg and M ining Journal.) W. M.

Mineralogie und Geologie.
M i k r o o r g a n i s m e n  d o r  B r a u n k o h l e n .  *) Seine 

m ikroskopischcn Studion ha t  B. R e n a u l t  nun auch auf 
B raunkohlen  (aus  den Doparlements Gard  und Ilerault)  
ausgedehnt  und  ist dabei ,  wie er in e iner  der franzosischen 
A kadem ie  gemachten M ittc ilung (C. r. 1 8 9 8 ,  I. 1 S 2 S )  
dargclegt,  zu folgen<len Ergebnissen ge lang t:  1. Bakterien, 
in Gestalt  von Mikrokokken, giebt es in Menge in den 
B raunkohlen , sei es im Innern von in der  Fiiulnis begrilTen 
gewesenen Holzstilckcn. soi es in d e r  d ie  vegetabilischen 
und animalischen Organismen verein igenden Grundmasse. ■—
2. Lctztgemcintc Grundmasse hat ein gewisses Mafs von 
Fliiss igkeit  besessen, da  sic j en c  Organismen abgeformt hat

i *) Yergl. GIGckauf 1897, S. 13.

und  in sic e in d ran g ;  sic ist v ie l le ich t  selbst ein Erzeugnis 
von Mikrobenarbeit  an denseiben Organismen. —  3 .  Die 
untcrsuchtcn  Braunkohlen s ind  Gebilde seichter,  sumpfiger 
Gewiisscr, in dencn zah lre ichc  Infusorien zu leben u n d  sich 
zu cntw ickeln vermochten. —  4 .  Dic Masse der  Braun- 
kohle  besteht aus zah lre ichen  vegetabilischen Resten, llolz, 
Bliiltern, R inde  u. s. w., welche s ich  oft im Zustande  sehr 
vorgeschrit tcnen Zerfalls befinden und  die  an ihrer  Oberfiiiclie 
entwickelten mikroskopischen Pilze ,  dereń  Fruch tkorper  und 
Mycelien man noch antrifft, m itgebrach t  haben .  O. L.

U n t e r s u c h u n g  v o n  K o h l e n  d u r c h  B ó n t g e n -  
s t r a h l e n .  In e iner de r  franzosischen Akadem ie  vorge!egten 
M ittc ilung (C. r. 1 8 9 8 ,  1 5 8 8 )  empfiehlt II. C o u r i o t  
ernstlich, die Brcnnmaterial ien  auf  ihre  Reinhcit  durch 
R ontgcnstrahien  zu priifen; mittels eines die Stralden auf- 
fangenden Schirmcs e rkennt m an  nach dieser Methode selir 
schne ll  in Anthrazit,  S te inkohle ,  Braunkohle ,  Torf, Koks 
und Prefssteinen (agglom drćs),  welche  a lle  cr untersucht 
hat,  d ie  aschcnlieferndcn Bcslandteile  in allen Einzclheiten 
und  F e inhe i t  ihrer  S truk tu r ;  ebenso lasse sich der Ueber- 
gang von Kohle  durch Schieferkohle in Kohlenschiefer in 
a llen  Mittelstufcn leicht verfolgen. Dabei bediirften die zu unter- 
suchendcn Stiicke n ich t  erst e iner besonderen  Hcrrichtung, 
sondern man konne  die natiirlichen Spaltsti ickc von Kohle 
yerwenden,  wenigstens benutz te  e r  3 — 5 cm dicke Stiicke, 
welche er 5 Minutcn lang exponierle  (se in  Bobinę gab 25 etn 
lange Fu n k cn ) .  P rak t ische  Bedeutung w ird  man diesem ^ <>r"
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schlage wohl nur fur den Fali einrliumcn konnen, dafs 
man die Verteilung8weise der Aschenbestandteile in einem 
Flotze untersuchen will. O. L.

GcsctzgeUmng uiul Vcnvaltung.
A llgem eine V erfugung des M inistors fiir H andel 

etc., betr. einige Abanderungen der technischon  
Anleitung zur W ahrnohm ung der den Kreis- etc. 
Ausschussen h insichtlich  der Gonehmigung gewerb- 
licher A nlagen iibertragenen Zustandigkeiten, vom
16. Marz 1898 (M.-Bl. S. 98). Die „Technische Anleitung 
zur Wahrnehmung der den Kreis- (Stadt-) ausschUssen 
(Magistraten) durch§. 109 des Gesetzes Uber die Zustiindigkeit 
der Verwaltungs- und Vcrwaltungsgcrichtsbehorden voin 1. 
August 1883 hinsichtlich der Genehmigung gewerblicher 
Anlagen iibertragenen Zustiindigkeiien" erfordert eine Ab- 
iinderung dahin, dafs an Stelle des 2. bis einschlicfslicli
11. Absatzes von „3  a A n l a g e n  z u r  B e r e i t u n g  von 
S t c i n k o h l e n t h e e r  u n d  G c w i n n u n g  von  Ammo n i a k ,  
Benzol  und  d e r g l e i c h e n  D c s t i l l a t i o n s e r g e b n i s s e n  
der  S t e i n k o h l e  u n d  z u r  V e r a r b e i t u n g  des  T l i e e r s "  
auf S. 6 gesetzt wird:

„Die Beleuchtung der Riiuine darf nur durch elektrisehes 
Gltthlicht, nacli Mafsgabe der Vorschriften des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker, oder von aufserhalb erfolgen; 
jedoch ist das Betreten der Riiume mit Sicherheilslampen 
gestattet. Diese mtissen in gutem Zustande erhalten werden.

Die Heizung der Riiuine darf nur durch Wasser oder 
Dampf erfolgen. Arbeiten, bei denen Funken entsteheu 
konnen, sind zu vermeiden.

Die Gebiiude sind wahrend des Betriebes immer in 
wirksamer Weise zu liiften, so dafs austretende Benzol- 
diimpfe mit Sicherheit entfernt werden, bevor sie mit der 
Luft grbfsere Mengen explosiver Gemenge bilden.

Jede unnotige Ansammlung von Erzeugnissen in den 
Arbeitsraumen ist zu vermeiden.

Dem guten Zustande der Apparate und der Dichligkeit 
der Verbindungsstellen ist besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen.

Die Destillierblasen und Rektifizierapparate miissen 
Sicherheitsvorrichtungen mit Belastung von nicht melir ais
0,2 Atmosphiiren haben.

Sammelbelialter, aus denen die Destillate durch Druck 
weilerbefbrdert werden, oder andere Apparate, welche auf 
holteren Druck eingericlitet sind, miissen vor Benutzung 
einer Wasserdruckprobe unterworfen werden, bei der der 
l '/2 fafche Arbeitsdruck, mindestens aber 1 Atmosphiire melir 
ais der Arbeitsdruck, angewendet wird.

An den Rohrenleitungen aller Einrichtungen sind Vor- 
kelirungen zu treffen, die eintretende Verstopfungen crkennen 
und beseitigen lassen.

Die ganze Anlage mufs in dauerhafter Weise eingezaunt 
werden."

Yerkehrswesen.
T e le p h o n v e rk e h r  im  rh e in is c h  - w e s tfa lisc h en  

In d u s tr ie g e b ie t. Die Ilandelskamniern zu Duisburg, Barmen, 
Bochum, Dortmund, Dusseldorf, Mulheim a. d. Ruhr und 
Solingen haben zusammen mit dem Yerein fiir die bcrgbau-

lichen Interessen im Oberbergamts-Bezirk Dortmund zu Essen, 
mit dem Vcrein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaft- 
lichen Interessen in Uheinland und Westfalen zu Dussel
dorf und mit der Nordwestlichen Gruppe des Vereins 
Deutscher Eiscn- und Stnhlindustrieller in Dusseldorf folgende 
Eingabe unter dem 3. d. M. an den Staatssekietiir des 
Reichspostamtes abgehen lassen:

Innerhalb des gesainten rheinisch-westfalischen Industric- 
gebietes wird im ortlichen und auswiirtigen Fernsprech- 
verkehr neuerdings das Sprcchen und Iloren durch starkę 
Nebengcriluschc in aufserordentlichem Mafse erschwert. Die 
8t0renden Nebcngeriiusche werden durch die elektrischen 
Strafsenbahnen verursacht, die in nahezu allen Stiidten des 
Indnstriegebietes im Betriebe sind und aufserdem viele von 
diesen unter sich verbinden. In den Stadten kreuzeu die 
Fernsprcchdriihte iiber den Slrafsen die Slromleitungen der 
elektrisclien Betriebe in nicht allzu grofser Entfernung, und 
auf den Landstrafsen laufen die elektrischen StromzufUhrungen 
den Telegraphen- und Fernsprechleitungen meist in ziemlicher 
Niihe entlang. Sclion im ortlichen Verkehre machen sich 
die ans dem Betriebe der elektrischen Strafsenbahnen lier- 
riihrenden Nebengcriiusche in storender Weise bemerkbar; 
im Verkehr mit weiter gelegenen Bezirken verstiirken sich 
diese Schwierigkeiten in dem Mafse, ais die starken Strom- 
zufuhrungen der elektrischen Bahnen zur Wirkung gelangen. 
Voraussichtlioh wird die Zahl der Fernsprechleitungen und 
der elektrischen Bahnbetriebe im Industriegebiet eine weitere 
Zunahme erfahren. Damit werden die Stbrungen des Fern- 
9prechverkehres schliefslich derart sich vergrofsern, dafs die 
Benutzungsfahigkeit dieses wichtigen Verkehrsmittels im 
Industriegebiete in Frage gestellt werden wird. Einer der- 
artigen Folgę mufs rechtzeitig entgegen gewirkt werden.

Es kann hier nur die Aufgabe der untcrzeichneten 
Handelskammern und wirtschaftlichen Vereinigungen sein, 
die Thatsache jener storenden Einwirkungen der elektrischen 
Strafsenbahnen auf den Fernsprechverkehr im Industrie
gebiete festzustellen und aus dcm Uinfange dcrselben die 
Notwenligkeit einer baldigen AbhUlfe darzulegen. Welche 
Miltel und Wege diesem Zwecke dienen konnen, wird der 
fachmannischen Beurteilung fiberlassen bleiben miissen. 
Aber gleicliviel, ob die Abhiilfe z. B. durch eine bessere 
Isolierung der Leitungcn, oder durch eine andere Riick- 
leitung des Stromes, oder durch eine Verlegung der Fern- 
sprechdralite in Kabel oder auf welche andere Weise er- 
reicht werden kann, wird die Hohe der Kosten nicht den 
einzigen Mafsstab fiir die Auswahl des Mittels bilden diirfen; 
denn der Fernsprecher ist eine so wichtige Verkehrsein- 
riehtung, dafs sein zuverliissiger Gebrauch unbedingt und 
ohne Rucksicht auf die Kosten gesichert werden inufs. 
Soilte die Verlegung der Fernsprechleitungen in Kabel — 
wohl das teuerste der jetzt in Frage stehenden Mittel — 
den grofseren Erfolg versprechen, so wiirde eine erhebliche 
Minderung der Unterhaltungskosten eintreten, weil alsdann 
die grofsen Schiiden an den Fernsprechleitungen, die durch 
Schneefalle, Unwetter und Stiirme hervorgerufen werden, 
in Wegfall kommen; die Aufwendungen fur die Beseitigung 
solcher Schiiden sind im zuriickliegenden Jalire aufser- 
ordentlich hohe gewesen. Wenn diese Ausgaben, die mit 
einer gewissen Regelmiifsigkeit wiederkehren diirften, durch 
die Verlegung der Fernsprechleitungen in Kabel rermieden 
werden, so finden die Kosten der Anlage sclion in kurzer 
Zeit ihren Ausgleich durch den Wegfall jener Aufwendungen.
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Aufserdem werden Dienst und Verkclir von solehen sloren- 
den Einfliissen unabhangig.

Wir gelien gewifs nicht fehl in der Annalune, dafs 
jene Mifsstiinde Euerer Escellenz Aufmerksamkeit bereits 
auf sich gezogen liaben und dic iirtlichen Telegraphen- 
vcrwallungen in der Erwiigung der erforderliehen Mafs- 
nahmen begrifTen sind.

Die unterzeichneten Ilandelskammern und wirUchaftliclien

Vereinigungcn des rheinisch-weslfiilischen Industriegebietes 
geben sich der Hoffnung liiu, dafs Euere Exceilenz den 
Siorungen de9 Femsprechverkehrs durch die eleklrischen 
Strafsenbahnbetriebc zu begegnen 
t h u n l i c h s t  b a l d i g e  H e b u n g  
sliindig zunehmenden Mifsstandes 
werden.

gewillt sind und eine 
des aufserst stbrenden, 

hochgeneigtest anordnen

Kohlen- und Kokawagon-Vorkehr im Monat August 1898.

1.— 15. August 16.—31. August Im ganzen 
Monat AugustWagen- Wagen-

B e i i r k e An-
forderung

An-
fordernng

An-
forderung

An-
forderungGestellnng Gestellung Gestellung Gestellung Wagen-

insgesamt pro Fórdertag durch
schnittlich Insgesamt pro Fórdertag durch

schnittlich
An-

forderung Gestellung

B uhr:
a. Staatsbahnen . 1898 183 951 183 369 14 150 14 105 196 033 194 529 15 079 14 964 379 984 377 898

1897 162 219 162 090 13 518 13 508 195 714 194 434 13 980 13888 357 933 356 524
b. Dortmund-Gron.-

Ensch. Eisenb. 1898 6 075 6 075 467 467 6 649 6 649 475 47 5 12 724 12 724
1897 4 763 4 763 397 397 5 766 5 766 412 412 10 529 10 529

Oberschlesien . . 1898 72 320 72 199 5 552 5 542 81 198 80 869 5 794 5 7 70 153 518 153 068
1897 60 966 57192 5 061 4 743 79171 79 137 5 652 5 649 140 137 136 329

Niederschlesien . 1898 l i  073 14 072 1083 1 083 15 289 15 271 1 095 1 094 29 362 29 343
1897 11525 11320 962 945 14 310 14 269 1095 1094 25 835 25 589

Eisenb.-Direkt.-Bezirke 
Koln und Saarbrucken
a) Saarbez.................1898 3$ 7 3 1 2 9  7 2 7 2  2 8 1 2  2 8 0 3 2  0 4 8 3 1  9 3 7 2  2 8 8 2  2 8 1 6 1 7 8 3 6 1  6 6 4
b) Kohlenbez. Aachen J89S 6  4 3 7 6  4 1 5 4 9 6 4 9 4 7  0 5 8 7 0 4 9 5 0 3 5 0 3 1 3  4 9 5 1 3  4 6 4
c) Ith. Braunkolil. . 1898 2  5 4 7 2  5 4 7 1 9 7 1 9 7 2  7 4 8 2  7 4 8 1 9 6 1 9 6 5  2 9 5 5  2 9 5

insgesamt 1898 38 719 38 689 2 974 2 971 41 854 41 7 34 2 987 2 980 80 573 80 323
1897 32 542 32 209 2  721 2 693 39 351 39 294 2811 2806 71 893 71503

Magdeburg (Eisenb.- 
Dir.-Bez. Magdeb.,
Halle u. Erfurt) . 1898 35 715 35 546 2 747 2 734 40 440 40165 2 889 2 869 76 155 75 711

Eisenb.-Dir.-Bezirke
Kassel . . . .  1898 948 1 057 65 70 1 014 1 095 63 68 1 662 2 152

Hannover . . . 1898 2 347 2 347 181 181 2 564 2 564 183 183 4 911 4 911
Kónigreich Sachsen
nł Zwickau . . . .  1898 8  0 9 6 8  3 0 6 6 2 3 6 3 9 8 1 1 2 8  3 2 0 5 7 2 5 9 4 1 6  2 0 8 1 6  6 2 6
b) Lugau-Oelsnitz. . 1898 6  4 3 3 5  3 5 7 4 1 8 4 1 2 5  5 3 4 5  5 2 1 3 9 5 3 9 4 1 0  9 6 7 1 0  8 7 8
c) Meuselwitz . . . 1S98 5  0 3 0 S  0 3 0 3 8 5 3 8 5 5  3 6 8 5  3 6 8 3 7 6 3 7 6 1 0  3 9 8 8  3 9 8
d) Drcadcn . . . .  1S98 1  4 5 9 1  4 0 7 1 1 2 1 0 8 1 5 8 5 1  47 7 1 1 3 1 0 5 3  0 4 4 2  8 8 4

insg. Kónigr.Sachsenl898 20 018 20 100 1 540 1 508 20 599 20 686 1 471 1 479 40 617 40 786
Kónigreich Bayern 1898 — — — ' — — — — — — —

Elsalś-Lothringensche
Eisenbahnen . . 1898 4 553 4 444 379 370 4 980 4 972 356 .355 9 533 9 416

Insgesamt in den rorstehenden Bezirken im Monat August 1898
pro Fórdertag durchschnittlich

789 339 786 332
29 235 I 29123

Yereine und Yersammlungen.
Auf eine D a n k a d r e s s e ,  die d e r V e r e i n  d e u t s c h c r  

I n g e n i e u r e  fUr dieBerufung derProfessorenIntze, Launhardt 
und Slaby zu Vertretern der drei preufsischen technischen 
Hochschulen im Herrenhause und lur die in den Berufs- 
telegranimen ausgesprochene Anerkennung des Ingenieurfaches 
an den Kaiser richtete, erhielt der Yerein folgende Antwort: 

„Der Verein deutscher Ingenieure hat Mir in der 
Adresse vom 11. August d. J .  zu erkennen gegeben, welch 
freudigen Wiederhall die Berufung je eines Mitgliedes der 
preufsischen Technischen Hochschulen in das Herrenhaus 
auch in weiteren Kreisen der deutschen Ingenieurwelt ge-

funden hat. In bin durch diese Kundgebung angenelim 
beriilirt worden und spreche dem Verein Meinen Dank aus. 
Der Verein deutscher Ingenieure hat sich durch langjiihrige ziel- 
bewufste Arbeit um die Verwertung der Ergebnisse technisch- 
wissenschaftlicher Porschung fiir die deutsche Industrie 
und die Hebung des deutschen Ingenieurstandes wesentliclie 
Yerdienste erworben. Ich werde diese Bestrebungen auch 
ferner mit Meinein besonderen Interesse begleiten und 
wunsche dem Verein weiteres Blilhen und Gedeihen in 
Treue zu Kaiser und Reich und zum Wohle des deutschen 
Vaterlandes.

Neues Palais, den 29. August 1898. W i l h e l m  R.“
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H e rb s tv e rsa m m lu n g  d es  „ I r o n  a n d  S tee l In a ti tu to " .
Die diesjahrige Herbstversammlung des Iron and Steel Institule 
tagtę wahrend der Zeit vom 2 5 .—27. August in Stockholm 
und erfreute sich einer sehr lebhaften Beteiligung. auf die wohl 
der im Anschlufs an die Yerhandlungen erfolgende Ausfiug 
nach dem Eisenerzbcrge von Gellivara nicht ohne Einflufs 
war. Denn die Zeit dUrfte nicht mehr alizufern sein, wo 
die cnglische Eiseniudustrie an Stelle der Bilbao-Erze, 
dereń sie sich jetzt noch hauptsachlich zur Erzeugung von 
Stahl bedicnt, deren verfugbare Mengen aber auf die Dauer 
dem hohen englischen Importbedarf nicht mehr genligen 
konnen, auf die Gellivara-Erze angewicsen sein wird. Die 
Verhandlungen verliefen kurz in folgender Weise: Naclidem 
am 25. die Teilnehmer einer Einladung des Vorstandes 
des Jernkontors — einer wirtschaftlichen Vereinigung der 
schwedischen Eisenindustriellen — nach dem „Riddarliuset" 
in Stockholm gefolgt waren, gelangten am 26. und 27. 
folgende Vortr:ige zur Verlesung:

J . Die Entwicklung der schwedischen Eiseniudustrie, 
It. A k e r  m an n.

2. Die hervorragendsten und charakteristischstcn Eigen- 
tumlichkeiten der schwedischen Eisenerzgewinnung, 
N o r d e n s t r o m.

3. Die Gefahr der Verwendung zu barter Stahlschienen, 
C. P. S a n d b e r g .

4. Die durch den Emaillierungsprozefs im Stahl ver- 
ursachte Sprodigkeit, E. S t ca d .

5. Die Mikrochemie desVerschmelzungsprozesses,Arnold.
6 . Die Einwirkung von Metalloiden auf Gufseisen, 

J o h n s o n .
7. Die Einwirkung von Explosivmitteln auf Gcschiitz- 

rohre, Ro b e r t s - A u s t e i i .

G e n e ra lv e rsa m m lu n g e n . H ii n i che n e r  St e i n-  
k o h l e n b a u - V  e r e i  n. 26. September d. J . ,  vorm. 10 Uhr, 
im kleincn Saale der Dresdencr Bbrse in Dresden.

I l a r k o r t s c h e  B e r g w e r k e  und  c l i em.  F a b r i k e n  
zu S c h w e l m u n d  H a r k o r t e n ,  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  
in Go t h a .  27. September d. J ., vorm. 10 Uhr, im Ilotel 
Wunscher in Gotha.

Z e c h e  Mat l i i as  S t i n n e s  in C a r n a p .  27. September 
d. J ., vorin. 11 Uhr, im Geschiiftshause der Firma Math. 
Stinnes in Mlihlheim-Ruhr.

B e r g b a u - A k t i e n - G c s e l l s c h a f t  „ M a r k "  zu 
Siilde. 8 . Oktober d. J ., nachm. 5 Uhr, im Hotel zum 
Hiimischen Kaiser in Dortmund.

W a r s t e i n e r  G r u b e n -  u n d  H i i t t e n - W e r k e .  8 . 
Oktober d. J ., vorm. 10 Uhr, in Warstein im Geschafts- 
lokale der Gcsellschaft.

G e s e l l s c h a f t  d e s  S i l b e r -  u n d  B l e i b e r g w e r k e s  
F r i e d  ricl i  S8 e ge n  be i  O b e r l a h n s t e i n .  8 . Oktober 
d. J., 10Va Uhr Vormittags, zu Oberlahnstein (Hotel 
Weller).

Be r g i s c h e r  G r u b e n -  u n d  H U t t e n - V e r e i n .  10. 
Oktober d. J .,  nachm. 2*/4 Uhr, im Geschaflslokal in 
Hochdahl.

Br a u nko h i e n  - A k t i e n  -  G e s e l l s c h a f t  „ V e r e i n s -  
g liic k "  in M e u s e l w i t z .  12. Oktober d. J .,  nachm.
3 Uhr, im Saale des Deutschen Hauses zu Meuselwitz.

Patent-Bcrlckte.
P a t e n t - A n m e i d u n g e n .

KI. 5. 21. Mai 1898. K. 16 630. W asserspritz- 
V orrichtung fiir Gesteinbohrmaschinen. Eduard 
Klein, Ems.

KI. 20. 28. Februar 1898. N. 4341. Die Zug- 
seilklem m e selbstthatig einriiekendo Anschlagvor- 
richtung fiir die Fdrdergofafse von Drahtseilbahnon. 
Otto Neitsch, Halle a. S., Merseburgerstr. 155.

KI. 23. 30. Juni 1897. B. 21 028. Verfahren zur 
D arstellung von „M ontan-W aehs" aus bitum inoser 
Braunkohle. Edgar v. Boyen, Hamburg-Steinwiirder.

G e b r a u o h s m u s t e r - E i n ł r a g u n g e n .
KI. 4. Nr. 100 241. 29 . Juli 1898. B. 10 935. 

Grubenlampe m it zw ei konzentrisch. ubereinander 
angeordneten Dralitkorben. Heinrich Becker, Middelich 
bei Buer.

KI. 10. Nr. 100 872. 12. August 1898. W. 7391. 
Stehender Cylinder m it inneren Rippen und be- 
w eglichem  Boden ais Einsatz fiir Verkohlungsofen. 
L Wechselmann, Kattowitz O.-Schl.

KI. 10. Nr. 100 454. 5. August 1898. B. 10 977. 
Brikettzerkleinerungsm ascłiine m it gegen die Brikotts 
auf zw ei gegenuberliegenden Seiten schlagenden  
M essera. Braunkohlen-Abbau-Verein ;;Zum Fortschritt", 
Meuselwitz.

KI. 26. Nr. 100 014. 26. Juli 1898. N. 2005. 
A cetylen-G rubenlam pe m itgleichzeitig  beeinflufstem  
Gasaustritt und W asserzuflufs vom ringformigen, 
den Gasraum um gobenden W asserbehalter zum  
darunter befindlicben Carbidraum. Karl Niigeli, 
Altwasser i. Sclil.

KI. 45. Nr. 101.142. 18. August 1898. F. 4937.
Berieselungsrohr m it Spritzlócliern, bei welchotn  
die Q,uerschnitte der letzteren durch. Draht ver- 
andert w erden, um  eine Zerstaubung der aus- 
strom enden F liissigkeit zu  verursachen. Heinrich 
Freise, Hamme bei Bochum.

D e u t s o h e  R e l o h s p a t e n t e .
KI. 4. Nr. 97 799. Zundvorrichtung fiir Gruben- 

lam pen. Von Augustę Laune in Marseille. Vom 25. 
Juli 1897. (Zusatz zum Patente Nr. - 85 246 vom 17. 
Marz 1895.)

Diese ZUndvorrichtung unterscheidet sich von derjenigen 
des Ilauptpatentes durch die Anordnung von zwei mit ein- 
ander verbundencn Stofsstangen K L und N, von denen die

$

eine N  ein Streichholz ausstofst und an einer gerauhten 
Flachę u vorbeifiihrt, wahrend die andere Stange L g leich - 
zeitig  die das Streichholz aufnelimende Hiilse o  mit Hiilfe 
eines Armes t zur Seite gegen den Docht neigt.
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K I. 4 0 . Nr. 98 279. V e rfa h re n  f i ir  d ie  B e- 
h a n d lu n g  von  z u sa m m e n g e se tz te n  E rz e n , S te in o n  
u n d  a n d e re n  M e ta llsu lf ld e n . Vou John Armstrong in 
London. Vom 15. Dezember 1896.

Zur gleichzeitigen Gewinnung der Metalle aus zusammen- 
gesetzteii zinkhaltigen sulfidischen Erzen oder dergl. werden 
letztere mit einer dem Schwefelgelialte des Erzes ent- 
sprechenden Menge einer Miscliung von Kohle, A lkali oder 
A ikalisalz (A etzalkali, Alkalicarbonat oder -nitrat) und 
Kalk versetzt und unter Luftabsclilufs in einem Muffelofen 
oder anderen hierzu geeigneten Ofen zweckmśifsig i n Gegen wart 
reduzierender Gase oder Flamme erliitzt. Hierbei bildet 
sich aus dem Zusclilag freies A lkalim etall, welches den 
Schw efel der M etalle an sieli reifst und die M etalle in 
Freihcit setzt, wobei das Zink abdestilliert, wiilirend die  
tibrigen M etalle ais solche sich abschciden. Das A lkali 
kann aus dem gebildeten Alkalisulfid in bekannter W eise  
auf A lkali bezw. Alkalicarbonat verarbeitet und in den 
Prozefs zuruckgegcben werden.

Marktbericlite.
B e lg ia ch e r K o h le n m a rk t.  (B ericht vom 20. Sept.) 

D ie Haltung des belgisclien Kohlenmarktes blieb aucli 
wahrend des laufenden Monats aufserordentlicli fest und ist 
nur das Andauern der bislierigen selir giinstigen Situation 
zu verzeiclinen.

Trotz der warmen W itterung wiilirend der letzten 
W oclien nehmen die Verladungen an Hausbrandkohlen 
noch taglich zu, und der vorhandenc Schiffsraum reiclit 
nicht aus, was ein weiteres Steigen der Schiflsfrachtcn nach 
Paris und anderen franziisischen Pliitzen zur Folgę hat. 
A udi der regelmafsig im Herbst w iederkdirende W aggon- 
mangel macht sieli schon jetzt in reclit cmpfindlicher W eise  
fiililbar und hat das hiesige Eisenbahnministerium ein 
Rundschreiben erlassen, in welcliem  den Interessenten 
dringend anempfohlen wird, d ie zum E in- und Ausladen 
der W agen benoligte Frist aufs iiufserste einzuscliriinken. 
Die Handler rufen allem Anscheine nach deshalb gegen- 
wiirtig so erliebliche Quanli/aten ab, w eil sie amielunen, 
dafs nach den drei selir mitden W intern 1895/96 bis 
1897/9S diesm al endlich ein W inter mit kiilterer Witterung 
kommen diirfte, und in diesem  Falle bei dem augenblick- 
lich aufserordentlicli starken Konsume der Industrie unbe- 
dingt ein Mangel in Hausbrandkohlen eintreten wiirde. 
Unter diesen Uinstiinden haben die Zcchen fur sofortige 
Lieferung nicht melir das geringste Quantum abzugeben, 
und fiir noue Verkiiufe bei spaterer Lieferung, insoweit 
solche iiberhaupt noch m oglich sind, erzielen die Zechen 
jetzt Aufbesserungen, w elche im Vergleiclie mit den Ab- 
sehllissen des verflossenen Jalires auf 2,00 Frcs. per Tonnc 
zu schiitzen sind. H ouille und gailleteries kosten heute
22,00 Frcs. bis 24,00 Frcs., gailletins 24,00 bis 26,00 Frcs., 
und Nufskolilen 28,00 Frcs. bis 27,00 Frcs.

W ie bereits erwiihnt, liegt aucli in Industriekohlcn fort- 
gesetzt ein ganz aufserordentlicher Bedarf vor. Bei der 
trockenen W itterung konnten die Ziegelsteinfabriken immer 
noch mit vollem  Betriebe arbeiten, und hat der von dieser Seite 
vorliegende Konsum in fcinen M agerkohlen bis jetzt keine  
merkliche Abschwachung erlitten; fiir d ie  hier inbetraeht 
kommenden Sorten erzielen d ie  Zechen leielit 8,75 Frcs. 
und sogar 9,00 Frcs., obgleich bei der letzten Yergebung

der belgisclien Slaatsbahn solche Kolilen zu 8,25 Frcs. an- 
geboten worden sind. D ie Verhiduugen an die Zucker- 
fabriken haben bereits begonnen, und sieht man auch nacli 
dieser Riclitung einem selir befriedigenden Absalze entgegen. 
Bei der letzten Vergebung hat die Staatsbalin zwar nur 
diejenigen Lose von V* fetten Stiickkohlen angenommen, 
w elche zu 10,00 Frcs. angeboten worden sind, indessen 
konnten die Zechen inzw isclicii das ilinen nicht bestiitigte 
Quantum lcicht bei der Privat-Kundschaft zu 10,25 Frcs, 
bis 10,50 Frcs. unterbringen. Am meislen begehrt sind 
M aschinenkohlen, und insbesoiulere diejenigen Sorten, w elche  
von der Eisenindustric verwendet werden. Bei der guten 
Beschiiftigung der Werke ist der Bedarf so stark geworden, 
dafs es den Zechen kaum g e lin g t,. denselben vollstiindig zu 
decken, und mufste man in manchen F allen  sogar zur 
Verwendung von anderen Kohlensorten iibergelien. Die 
meisten Werke liaben ihren Bedarf fiir liingere Zeit zu
9,50 Frcs. fiir poussiers, 11,50 Frcs. fiir fines de machinę 
und 13,00 Frcs. fiir tout venant gedeckt, fiir die wenigen 
Abscliliisse, welche in Biilde zu erneuern sind, erzielen 
dic Zechen aber anstandslos von 0,25 Frcs. bis 0,50 Frcs. 
per Tom ie.

Infolge der nunmehr bedeutend giinstigeren Konjunktur 
des Kohlenmarktes war es den Zechen zunachst m oglich, 
die Arbeilslohnc erheblich aufzubessern; ferner nimmt inau 
jetzt in v id en  Zechen Neubauten und Yerbesserungen vor, 
von w elchen man bislier der holien Kosten halber Abstand 
nehmen mufste.

Die Haltung des Koksmarktes b le ib t unveriindert. Die 
Abscliliisse der grofsen Hochofenwerke laufen erst Ende 
des Jalires ab, und scheinen ernste Verhandlungen hin
sichtlich dereń Em euerung bis jetzt nicht stattgefunden 
zu haben.

Die Naclifrage fur Briketts, besonders vom Auslande, 
bleibt forlgesetzt selir rege, und sind selbst rundę Mengen 
je tzt nicht mehr unter 15,00 Frcs. loco Fabrik cr-
haltlicli. Die Aufbesserung betragt ungefiihr 0 ,50  Frcs. 
per Tonne und hat auch die belgische Marinę bei
der letzten Yergebung von ca. 18 000 t Briketts 
diese Erholiuug bcw illigen  miissen. D ie Charbonnages 
d’Aiseau-Presles, die Charbonnages de Mariemont und die 
Socićtó des Agglomerćs de Charleroi offerierten je  ein Los 
zu 19,90 Frcs. bis 20,00 Frcs. franko Ostendo. Bei dem 
augenblicklichen Mangel an Staubkohleii ist es voraus- 
zusehen, dafs die Brikettpreise in nachster Zeit uin weitere
0,25 Frcs. bis 0,50 Frcs. steigen werden und suchcn die
grofsen Kiiufer sich deshalb fiir liingere Z eit im voraus 
zu decken.

X A u s la n d is c h e r  E is e n m a rk t.  Der s c h o t t i s c h e  Roh- 
eisenmarkt ist seit Mitte August verhiiltnismafsig still, die 
Preise waren indessen nur unbedeutenden Scliwankungen 
unterworfen; augenblicklich ist die Naclifrage miifsig, das 
Spekulationsgeschśift ruht fast vollstiindig. Schottische Roh- 
eisenwarrants konnten um Mitte August um etwa 9 d. cr- 
h o lit  werden und sind seitdem nur wenig gewichen, zuletzt 
wurde gethatigt zu 47 s. 3 d. bis 47 s. 4 ł/2 d. Cassa 
und zu 47 s. 5 d. bis 47 s. 5 ‘/2 d. iiber einen Monat. 
Clevelandroheisen ist zienilich vernachlassigt, aber stetig im 
Preise zu 42 s. 9 d. Eine bessere Naclifrage v e r z e ic h n e t  
HSmatiteisen; Cumberland-Warrants gingen zuletzt zu 52 S. 
1 0 ' /2  d. und 42 s. 11 d. bezw. 53 s. V* d. und 53 s. 
1 d. Schottisches Ilamatitroheisen konnte in den letzten 
Woclien bei andauernd guter Naclifrage wiederum erholit
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■worden auf 5G s., geliefert an die Stahlwcrke. Gewohnliche 
sclioltische Itoheisensorlen bcliauplen sich fest. Sehr giinslig 
lauten die Berichte vom Fertigeisen- und Śtahlinarktc, alie 
griifseren Werke sind regelmiifsig beschiifligt und selien den 
Betrieb noch auf Monate hinaus gesicliert. StuliIkuUppel, 
Slahlblocke, sowie Triigereisen sind sehr gesucht; aufser
ordentlich rege ist namentlich die Nachfrage fiir Scbifls- 
baumaterial.

Auf dem e n g l i s ć h c n  Rohcisenmarktc bat im August 
die Ilerbstnaclifrage mil einer ungcwohnlichcn Regsamkeit 
cingesetzt, um die Iclztcu Wochen hiridurcli in versliirktem 
Mafse anzuhaltcn; nur in der letzten Angiistwoclie trat cine 
Reaktion cin, <lie Stille konnie indessen nur eine vorttber- 
gehende sein, und der Marki,triigt seit Anfaiig Seplember 
wieder durchaus sein frtihcres (icpriige. Zu Anlang Seplember 
wurde Clevelandroheisen Nr. 3 G.M.B. zu 42 s. 3 d. fiir 
Lieferung in den niichsteu Monaten angeboten, doch sind 
die Preise seitdem wieder gestiegen und die Prodtizenten 
bestehen auf 42 s. 6 d  fiir prompte Lieferung f.o.b. 
Warranls sind in den letzten Wochen schnell gestiegen und 
haben sich auch bei der vorubergehenden Flaue gut be- 
hauptet. Ungiinstig ist die Geschiiftslage a 1 lein fiir die 
geringeren Sorten Clevelandrolicisen, die Prcisdiflerenz im 
Vergleich zu Nr. 3 ist eine ungewohnlich groTse; fiir 
(iiefsereiroheisen Nr. 4 ist zu 40 s. 9 d. anzukotnmen, 
fiir graues Puddelroheisen zu 39 S 3 d., diese Preise 
stehen in keinem Verhaltnis zu den Geslelmngskosten.

Hamalitroheisen hat sich in Preis und Nachfrage sehr 
gut behauptet und blieb auch von den Schwankungen in 
Cleyclandeisen nnbeeinflufst; gemischte Loose der OstkUste 
konnten auf 52 s. 6 d. per t erhiilit werden. Kubioerze 
sind fester im Preise, da die Frachtsiitze um diese Jalires- 
zeit zu steigen pflegen. Die Roheisennusfuhr vom Cleve- 
landdistrikte hat in den letzten Wochen endlieh gilnstigere 
Ziffern ergeben, der Vcrsand zeigle im August eine Zu- 
nalune um 9 pCt. gegen das Vorjahr; dagegen zeigt die 
Gesamtausfuhr der ersten acht Monate eine Abnahme um
9 pCt. gegen 1S97, namentlich infolge der stark ver- 
ininderten Ausfuhr nach Deutschland. Auf dem Ferligciscn- 
und Slahlmarkte liegen Auflriige in samilichcn Zwcigen in 
ausreichender oder iiberreichlicher Menge vor, viele Werke 
haben bereits gute Kontrakte (lir das niichste Jahr ab- 
gcschlosscn; durchweg sind die Werke nicht in der Lage, 
weitere Auftrage fiir irgendwie prompte Lieferung anzu- 
nehinen. Die Preise konnten unter diesen Umstanden ver- 
schiedentlicli crlioht werden. Fiir SchiflVbleche in Stalli 
war zuletzt nicht unter 6 L . 2 s. G d. anzukommen, viele 
Verbraucher haben fiir prompte Lieferung (i L .  7 s. 6 d 
zahlen miissen, Kęsselbleche in Stali 1 stehen um ctwa
10 s. hSher. SchilTsbleche in Eisen waren zuletzt gestiegen 
auf 5 Zr. 17 s. 6 d., Schiffswinkel in Stahl auf 5 J j .  

17 s. 6 d., in Eisen auf 5 L .  12 s. 6 d. Gewohnliches 
Stabeisen erzielt jetzt 5 L .  10 s. Auch Stahlschieneu, sowie 
alle Sorten Buhmnątprial gehen aufserordenllich flott.

Auf dem bel gi s r . l i en  Eisenmarkte ist die Slimmung 
in den letzten Wochen eine entschieden zuversichtlichere 
geworden, immerbin ist jedocli die Besserung noch keine 
allgemeine zu nennen. Ein giinstiges Zeichen ist jedenfalls 
dic festere IlaltUng und dic steigende Tendenz der Roh- 
eisenpreise; bei einigen Abschliissen fiir das erste Yiertel- 
jalir des naehsten Jahres sind die Preise bereits um 1 Frcs. 
hiilier gehalten worden, Luxcmbiirgcr Puddelroheisen notiert 
jetzt 52 Frcs. gegen 50 Frcs. anfangs August (in Charleroi

56 Frcs. gegen 54 F rcs), Giefsereirohcisen Nr. 3 blieb 
auf 56 Frcs. Am 1. Seplember waren von 46 bestehenden 
Hocliofen 31 in Betrieb. Was Fcrtigeisen und Stahl an- 
gelit, so bort man auf der einen Seite von einer allgemcinen 
llausse ais dem Ergcbnis einer flotten Beschiiftigung der 
Werke, auf der anderen von Mangcl an Auftriigen, der 
sich in niedrigen Angeboten aufsert, Letzteres wird in 
der Hauptsachc zutreffen fiir verschiedenc Eisenerzeugnisse, 
die durch den Stahl verdriingt werden und fiir welche 
namentlich die ausliiiidischc Nachfrage viel zu wiSnscben 
liifst, so ist besonders fiir llandelseiscn die Geschiiflslage 
eine uiigleichmiifsige. Die Inlandpreise stehen jelzt bober 
ais Anfangs August, fiir Nr. 2 auf 135 Frcs., fiir Nr. 3 
auf 140 Frcs. Fiir die Stahlerzeiignissc wird allgemein 
eine mit jeder Woclie zunehmende Festigkeit und Tendenz 
zur llausse konstatierl, die offiziellen Preistabellen zeigen 
durchweg erhohle Notierungen, doch sind es niclu immer 
die laufenden Marki preise. Baumatcrial ist gut gefragl; 
Triiger in Stahl und Eisen blieben auf 132,50 Frcs. fiir 
das Inland, auf 127,50 Frcs. fiir Ausfuhr, Winkeleisen 
fiir Belgien notiert jetzt 137,50 Frcs. gegen 135 Frcs. im 
Vormonat. Giinstiger haben sieli namentlich die Absalz- 
und Preisverh;iilnisse fiir die Blecliwalzwerke gestaltet, dic 
Preise sind fiir Eisen und Stahl jetzt offiziell um 0,25 Frcs. 
erhoht; Grobbleche Nr. 2 notieren fur Ausfuhr 140 Frcs., 
Nr. 3 150 Frcs., fiir Belgien Nr. 2 150 Frcs., Nr. 3 
160 Frcs., Slahlbleche 160 Ftcs., Feinbleche 170 Frcs., 
Stahlbleclie fiir Ausfuhr 150 Frcs.

Die llaltung des f r a n z o s i s c h  en Eisenmąrkles war in 
der Hauptsachc stelig, die Beschiiftigung der Werke ist 
durchweg befriedigender geworden, im ganzen halten sich 
Angebot und Nachfrage das Gleicbgewicht. Im Ilautc 
Marne rerzeichnet llandelseiscn eine sehr gule Nachfrage, 
Nr. 2 behauptet sich auf 16 Frcs. Zweifelhaft ist die 
Lage namentlich fiir Erzeugnisse wie Walzdraht, gezogene 
Drahte, Drahtstifte und Kclten, die Preise lassen sich nur 
schwach behaupten. Recht befriedigend ist dic Beschiiftigung 
an samtlieben Konstruktionswerkslatten. In Paris ist gleich
falls die Arbeitsinenge allenthalben recht bedeulend. Die 
Preise konnten sich sehr fest behaupten auf 16 Frcs. fiir 
llandelseiscn und 17,50 Frcs. fiir Triigereisen. Im Depar- 
tement Nord seben vielc Werke fiir die niichsten Monate 
bereits einen regelmiifsigen Betrieb gesicliert. In den 
Ardenncn kommen Auftrage jetzt sehr regelmiifsig und oft 
UberrcichIich zu unveriinderten Preisen ein. lin Loirebassin 
Ond im Centre hat die flotte Beschiiftigung noch in niclits 
nacligelassen, die Preise blieben auch hier unverandert, 
llandelseiscn ist sehr fest zu 17,25 und zu 17,50 oder
17,25 Frcs. bei kleineren Posten.

Auf dem a m e r i k a n i s c h e n  Eisenmarkte waren alle 
Aendcrungen nur im Sinne der Besserung und der llausse, 
die gcsteigerle Nachfrage hat in der letzten Zeit zu vielen 
thatsachlichen Preiserhohungen gefiihrt. Alle Itoheisensorten 
gehen flott, die Lagervorriite riiuinen schnell und neue 
Uochiifcn sollen angcblasen werden; auch die Ausfuhrzilfern 
sind aufserordentlich giinslig. Nordliches Giefsereirohcisen 
Nr. 2 notiert jelzt 10,75 bis 11 Doli., siidliches graues 
Puddelroheisen 10,25 bis 10,50 Doli., Bessemereisen
10,50 Doli., basisches Eisen 10,40 Doli. Alle Fcrtig- 
eisen- und Stalilwerke sind stark in Ansprucb genommen, 
viele miissen weitere Bestcllungen ablehnen. Stabeisen ist 
jelzt in Preis und Absatz giinstiger gestellt, gewohnliches 
notiert 1 C. bis 1,05 C., Qualit;itsstabeisen 1,08 C. Stahl-
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niippel erzielen jetzt 16 Doli., Stahlscliienen behaup te n ' I ateigende Tendenz. Alle Blecliwalżwerkc sind andauernd
ich fest auf 18,50 Doli. Driilite und Drahtstifte zeigen | in flollem Betriebo.

M a r k t n o t iz e n  i ib e r  N e b e n p r o d u k t o .  (A uszug aus dcm D aily Commeici.il Report, London.)
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Ausstelluiigs- und Unterrielitswescii.
I n d u s t r ie -  u n d  G e w e r b e - A u s s t o l lu n g  in  D u s s e ld o r f  

1902. Snit liingerer Zeit schon war in der rheinisch- 
westfalischcn Industrie, namentlich der Grofsindustrie, eine 
Bewegung zu bemerken, die bezweckte, weitere Kreise fiir 
eine im Jalirc 1902 in Dusseldorf abzuhaltende Industrie- 
und Gewerbe-Ausstellung, die nur von den Provinzen
Rhcinland und Westfalen und den benachbarten Bcziiken 
beschickt werden soli, anzuregen. Diese Bcmiihungen 
liaben nunmebr eine etwas greifbarere Form gewonnen, indem 
die nordwestliche Gruppe deutscher Eisen- und Stalil- 
industriellcr und der Verein deutscher Eiscnhiiltenleulc 
folgende Resolution gefafst liaben, der sieli auch der 
Vereiu zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Intcr- 
essen in Rheinland und Westfalen angeschlossen ha t :

„Die nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eiscn- 
und Stabl-Industrieller, der Verein deutscher Eisenhuttcn- 
leute und der Verein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen
haben beschlossen, sich fiir eine im Jahre 1902 in 
Dusseldorf abzuhaltende Industrie- und Gewerbe-Ausstellung 
von Rheinland, Westfalen und benachbarten Bezirken, mit der 
eine aus Dlisseldorfer Kiinstlerkreisen angeregte Allgcmeine 
deulsche Kunstausstellung verbunden werden soli, aus- 
ziisprechen. Jlafsgebend fiir diesen Befchlufs waren folgende 
Thatsachen: Seit der Ietzten Diisseldorfer Ausstellung 1880. 
die iiberall in bester Erinnerung stelit, hat die Bevolkerung
der Prpvinzen Rheinland und Westfalen eine Slcigcrung
von 5 710 078 Einwohnern auf 7 807 422 Einwoliner 
aufzuweisen, die sich bis 1902 auf rund 9 Millionen 
Seelen vcrmehren diirften. In dem genannten Zeitraum 
aber haben sich auf allen Produktionsgebieten so grofse 
Ncuerungeu und Forlschritte vollzogen, dafs eine Vorriihrung 
derselben go rade seitens der industriell und gewerblich am 
hoe.hslen in Deutschland entwickelten Provinzen Rheinland 
und Westfalen ais ein dringendes Bediirfnis fiir alle In
dustrie- und Gcwerbezweige bezeichnet werden mufs.

Unter der Yoraussetzung eines gceigncten, von der 
Stadt Dusseldorf zur Verfugung zu stellenden Terrains, 
sowie eines angejnessenen Garantiefonds erholTen die 
geiianriteu Kiirperschaften von einer rheinisch-weslfalischen 
Ausstellung, auf der nur hervorragende, Erzeugnisse vor- 
zufuhren sein wurden, wahrend a 11es Miltelmiifsige etóFnso 
Ausschlufs zu finden hiilte, wic der jahrmarktsmiifsigc

Charakter mancher Ausstellungen der letztvergangenen Jahre, 
eine Fórderung des heim ischen Gcwerbefieifscs in Deutschland 
und weit iiber dessen Grcnzen hinaus, diesseit und jenseit 
des M eeres.“

P c r s o u a 1 i e i i .

Dem Oberbaurat M e i f s n c r  von der Kgl. Eisenbahn- 
direktion Essen ist der Rotc Adlerorden III. Klasse mit 
der Schleife Allerhochst verliehen worden.

Der konigliche Berginspektor K o s t  in Stafsfurt ist an 
Stelle des in den Ruhestand tretenden Generaldirektors 
F r i e l i n g h a u s  zum Generaldirektor der Aktiengesellscliaft 
Zeche Dannenbaum gew iihlt worden.

An Stelle des Ende September in den Ruhestand tretenden 
Bergrats D a n n e n b e r g  in llanichen i. S. ist zum technischen  
Direktor des Hiinichener Steinkohlenbau-V ereins der Bcrg- 
direktor G i i n t h e r ,  z. Z. auf Rhenania in Lugau, gewiihlt 
worden. Bergrat Dannenberg, der aus dem preufsischen 
Staatsdienst hervorgegangen ist, begeht am 26. November
d. J . sein goldenes Bergmannsjubiliiuin, sielit sich aber 
wegen seiner leidenden Gesundheit aufser standc, seine 
Thiitigkeit bis dahin fortzufuhren.

G e s t o r b e n .
Der Professor der M ineralogie am Polytochnikum  zu 

Aachen, A r z r u n i ,  ist am 23. d. M gestorben.

D r u c k f e h le r b e r ic h t ig u n g .
In unserem in Nr. 38 d. J . auf S. 741 ff. verolTent- 

lichten Artikel „Nochmal.i der W agenm angel bei den 
preufsischen Staatsbahnen^ ist im vorletzten Absatz auf 
Seite 742, linkę Spalte, cin Druckfehler entllaltcn, indem 
anstatt Betriebsmittel Betriebssicherheit gedruekt ist. Der 
Absatz mufs also laulen:

..Es ist ja  begreiflicli, dafs ein Yertreter der rlicinisch- 
wcstfalischen Industrie ais das vornchmste Slittcl zur Be- 
seitigung des W agenmangels d ie Ergiinzung und den Ausbau 
der gesamten technischen Einrichtungen fordert, denn dessen 
Anwendung wiirde dieser Industrie lohnende Bcschaftigung 
auf lange Jahre sicliern, und in zw eiter L inie stelit ihm 
natiirlich die Yerm ehrung der B etr ieb sm itte l, w eil den- 
selbcn Zwecken dienend."


