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Ueher die GfebraucIisfJiliigkeit einiger Holzartcn zum Grulienausliau.
Yortrag,*) gelialten auf dem Y II. aligem einen deutschen Bergmannstage in Miinchen, von Oh. D u t t i n g ,  K gl. Berginspektor zu Grube

Kiinig bei Neunkirchen (Bez. T rier).

Auf den Staatsw erken zu Saarbrucken liat man vor 
mebreren Monaten begonnen, iiber die Gebrauchsfahigkeit 
einiger Ilolzarten zum  G rubenausbau um langreicbe Vcr- 
suche anzustellen. Anlafs liierzu gab der seit Jahren 
bcobachtete, fortscbrcitende Riickgang in der Ver\vcndung 
von Buclienliolz, ein U m stand, der um so auffallcndcr 
erscheint, ais die Saarbriicker Gruben inmitten grofser 
priicbtiger Buchenwaldungen gelegen sind.

W ahrend vor einem Jahrzehn t noch betracbtliche 
Mengen Buclienliolz beim Saarbriicker Bergbau Vcr- 
wendung fanden und der Forstfiskus, welcher griifsten- 
teils Buclienliolz liefert, im Ja h re  1890/91 noch 24,26 pCt. 
des gesamten Ilolzbednrfs deckte, ist die forstfiskalische 
Lieferung im Ja h re  1896/97 auf 2,83 pCt. zuriick- 
gegangen,

Bei der W ichtigkeit, wrelche dic Verwertung des 
.schwachercn Stamm holzes ais Grubenstempcl fur die 
Forstverwaltung hat, nam entlich in den westlichcn Pro- 
vinzen, und bei den vielfacli von cinandcr abw^cichenden 
Urteilen der Grubenverwaltungen iiber den W crt der 
einzelnen Ilolzarten, h ie lt man es daher fiir angezeigt, 
den Ursachen der abnehm enden Buchenholzverwendung 
nachzugehen und iiber die Tragfabigkeit und sonstigen 
Eigenschaften der H auptbolzarten eingehendc Unter- 
suchungcn anzustellen.

Ais H auptzicl der Erm ittelungen sollte zunachst der 
Wcrt der B u c h e n s t c m p e ł  k lar gestellt werden; dazu

*) Die an den Y ortrag sich anschliefsende Diskussion wird in 
dem demnachst herauszugebenden F estbe rich t yeróffentlicht. D. Red.

kam denn noch die weitere Aufgabe, die Gebrauchs
fahigkeit des A k a z i e n h o l z e s  fiir den B ergbau festzu- 
stellen und endlieh zuuntersuchen, ob K o n s e r v i e r u n g s -  
m i t t e l  fiir dio cine oder anderc Ilo lzart m it VorteiI 
yerw endet. werden konnen.

D ie A usfuhrung solcher Versuche ist natiirlich nicht 
nur fiir den Forstm ann, sondern auch fiir den Bergm ann 
von erheblichem Intercsse.

Es ist zu bem erken, dafs die Preise fiir Nadelholz 
in  den letzten Jah ren  infolge verschiedenerN aturereignisse, 
W indbruch, Nonncnfrafs u. a., ausnahm sweise niedrig 
gcwesen sind, Neben anderen Ursachen hat auch dieser 
Umstand eine weitergehende Verwcndung des Buchen- 
holzes zuriickgedrangt. Gcgenwartig sind die Preise fiir 
Nadelholz indessen schon gestiegen, sodafs man sich 
nach billigeren Ilolzarten gern umsehcn wird. Dalś 
hierbei Ersparnissc zu machen sind, liegt au f der Iland . 
Ich darf yiclleicht cinfiigen, dafs auf den Saarbriicker 
Staatsgruben von 1875— 1895, also innerbalb 21 Jah ren , 
insgesam t 60 Millionen M ark fiir Grubenholz oder rund 
50 Pfg. fiir eine Tonne geforderter K ohlc aufgcwcndet 
werden mufsten. D er IIoIzverbraitch im Rubrkolilen- 
gebict ist noch etwas grofser; er w urde bei den Be- 
ratungen des Bczirksoisenbahnratcs zu Kiiln 1892 und 
des Landesciscnbahnratcs zu Berlin 1895 zu 60 bezw. 
61,4  Pfg. von den westfalischcn V ertretern angegeben.

Y e r s u c l i c  m i t  B u c h e n - ,  E i c h c n - ,  F i c h t e n -  u n d  
K i e f e r n h o l z .

Nach den angestellten Erhebungen wirft man dem
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Buchenholz — abgesehen von desscn V envendung ais 
Sclmeidholz, tlas bis je tz t nicht Gegeristand der Untcr- 
suchung war —  namentlich folgendes vor:

Es heifst erstens, das Buclienliolz habe nur geringe 
Tragkraft, es sei sprode und breclie bci der Bean- 
spruchung auf Siiulenfestigkeit kurz ab. Das N adel- 
bolz dagegen sei langfaserig, elastisch und gebe dem 
D rnckc nach, infolgedessen ein Nadelholzstempel unter 
Um standen seinen Zwcck noch crfiille, wenn er unter 
bohem Drucke teilweise schon zerknickt ist. Nadelholz- 
stcnipel werden bei starkem Gebirgsdruek mitsam t den 
Anpfiililen so auseinander getrieben, dafs sie formlich 
pilzartigc Formen annehm en; bci buehenen Stcmpeln 
will m an iihnlichcs noch niemals beobachtet haben.

Zweitens wirft man dcm Buclienliolz cin holies 
Gewicht vor, was n icht nur die F racht zur Grube, 
sondern auch dic H andhabung in den untcrirdischen 
Grubenraum en erschwert. Das tr itt nam entlich beim 
scliwebenden Bau m it Sehlittenfordcrnng hervor. H ier 
ist ein Mann selir wolil imstandc, einen Kiefernstempel 
von 1,5— 2 m Liinge unter den A nn zu nehmen und 
ihn in der engen und niedrigeń Schlittenstrecke vor 
Ort zu schaffen, dagegen nicht den erheblich schwereren 
Buchenstempel. llie rzu  sind zwei Mann erforderlicb, 
welche sich beim Fortschaffen des Stempels noch 
gegenseitig behindern.

Ais ein ITauptnachteil des Buclienholzes drittens 
bezeichnet man die Neigung zum Yerstocken, das, 
wenige Monate nach dcm Einschlage beginnend, die 
Tragfiihigkeit bedeutend herabsetzt. Das Buclienliolz 
erweist sich deshalb ais ungeeignet iibcrall, wo es auf 
D auer beansprucht wird, wie bci der Verzimmerung 
von Forder- und W etterstrecken. Man ha t buchene 
Stempel deshalb zum eist im A bbau verwendet, wo es 
nur kurze Zeit zu tragen hat. H ierbei will man 
endlich viertens

ais eine weitere schlechte Eigenschaft beobachtet 
haben, dafs Buchenholz das bevorstchendc Niedergehen 
des gestiitzten IlangendOn nicht ebenso wic Nadel- 
liolz durch cin knisterndes Gcriiusch ankiindigt, dafs 
es den Bcrgmann vor dem Zubruchegehen nicht warnt.

Diese Yorn Bergm ann beobachteten Hauptnachteile 
des Buchenholzes werden von den Forstleuten tcils bc- 
stritten, teils unum wundcn zugegeben. D er Einwand, 
dafs das Buclienliolz wegen geringer Elastizitiit plotzlich 
breclie, nicht warne, wird auch in bergmannischen 
Kreisen vielfach bezweifelt. Dagegen ist man iiber die 
mangelnde Tragfiihigkeit bislier auch forstlicherseits einig 
gewesen. E rst in neuerer Zeit ha t man auch hieran 
zu zweifeln begonnen. D a man die Lastcn nicht kennt, 
unter denen die Stempel in der Grube brechen, und 
beim Bruche der Stem pel im A bbau und in den 
Strecken zahlrcichc nicht kontrollierbare Umstande mit- 
wirken, so ist es natiirlich unmoglich, aus den Gruben-

beobachtungen zuverlassige, unanfeelubare Folgerungcn 
zu ziehen.

Um das Verhalten der Holzarten bci der mannig- 
faclien Yerwendung ais Stempel zuverliissig zu crmitteln 
und in allen Fallen die Festigkeit zahlenmiifsig nach 
Kilogram men festzustcllcn, mufste ein anderer W eg be- 
schrittcn werden.

Bisher ha t man bci der Untersuchung der Druck- 
und Knickfestigkeit nur klcine W iirfcl und Stabchen 
ans lufttrockenem und tadellosem Holz benutzt. Die 
hierbei crm ittelten W erte sind natiirlich fiir die von 
uns beabsichtigten vcrgleichenden V crsuche nielit mafe- 
gebend, da sic weder den Einflufs der natiirliclien 
Feuchtigkcit, noch andere gerade fiir den Bergmann 
besonders wichtige Um stande beriicksichtigen.

Es wurde daher m it der Forstverw altung verabredet, 
bei den unter der gemeinschafUichen Aufsicht eines 
Fórstasscssors und eines Berginspektors anzustellenden 
V ersuchen nur ganze Stem pel zu verwenden, in Ab- 
messungen, wio sie auf den Grubcn zum eist gcbrauchlicli 
sind, also in Langen von 1— 2 1/2 m. Zur Druckprobe 
kommen nur gesunde Stem pel von moglichst glcichem 
Durchniesscr, so dafs das R esultat durch aufsergewolin- 
liche Fehlstellen nicht gestiirt wird. D a D auerhaftigkeit 
und Festigkeit nam entlich beim Buchenholz von der 
Austrocknung abhiingig sind, werden die Y ersuche auf 
das nach verschiedenen Artcn aufbereitete Holz aus- 
gedclint, wobei gleichzeitig der Einflufs der Rinde auf 
die Austrocknung festgestellt wird. Um ferner die 
zerstorenden E inw irkungen der G rubcnluft zu ermitteln, 
w erden die yerschiedenen Stem pelarten nach liingerer 
oder kiirzerer Lagerung im frischen nnd verbrauchten 
W ettcrstroin un tersucht; endlich w ird bci den Versuchen 
noch das Raumgewicht, die A rt des Bruches und dic 
Fahigkeit zu W arnen festgestellt. Um die Storungen 
durch inyiduclle Abweichungen auszugleichen, miissen 
natiirlich von jeder H olz- und S tem pelart mehrere 
Exem plarc untersucht werden. Obwohl von jeder Stcmpel- 
sorte zunachst nur fiinf Stiick untersucht werden solleń, 
betrag t die Gesamtzahl der vorlaufig zur Druckprobe 
gelangenden Stempel bereits nahezu 2500.

Bci diesen zu Grube Konig bei Neunkirclien, Bez. 
Trier, stuttfindendcn Vcrsuchen, welche in gleicher Weise 
wolil noch nirgendwo, m it anderen Zieleń unter Yer
wendung ganzer Baum e allerdings in den Vcr. Staaten 
von Nordamerika, zur A usfiihrung gekommen sind, 
werden dic Stem pel in einem eisernen Gestell ecntrisch 
eingespannt und einem W asserdrucke bis zu 100 Atmo- 
spharen ausgesetzt. Der P lunger ha t einen Durchmesser 
von 380 mm, so dafs m it jeder Atmosphiirc, welche 
m ittelst einer Ilandpum pe erzeugt wird, ein Druck von 
1134 kg auf die eingespannten V ersuchsobjcktc aus- 
geiibt wird. Bis je tz t sind, abgesehen Yon Vorversuchen, 
erst 493 Stempel zur U ntersuchung gelatigf, so dalś es 
allerdings noch nicht moglich ist, ein abschliefeendes
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Urteil Ihnen vorzulegcn. Die Versuchsergebnisse sind 
jedoch interessant, so dafe icli glaube, einige besonders 
aufiallende Erscheinungen sehon hente mitteilen zu sollen. 
Dic Belastung, bei der normale Stempel brechen, betriigt 
durchschnittlich 2 5 — 28 000 kg. U nter diesen Lasten 
bogen fast sam tliche Stempel, auch diejenigcn von nur
1 nt Lange und 10 cm Durchinesser, scitlich aus. Der 
Brach erfolgte also fast durchweg durch Zerknicken. 
Gleichwohl erscheint es nicht angiingig, aus den Ver- 
suchen vergleicheude Rechnungsergebnisse m it Iliilfe der 
liblichen Formeln fiir Knickfestigkcit abzuleiten. Diese 
Formeln sind auf der E lastizitatstheorie aufgebaut und 
gelten nur fiir Beanspruchungcn innerhalb der Pro- 
portionalitatsgrenze, also nicht bis zur Bruchgrenze; 
ferner kommen diese Form eln nur in Frage fiir Stabe, 
dereń Liinge m ehr ais das fiinfzehnfache ihres D urch- 
messers betriigt, was bei den zu den Versuchen ver- 
wendeten Stem peln nirgends der Fali ist. D a es nun 
nicht moglich ist, w as fiir  eine zuverliissige Vergleichung 
wohl wunschenswert gewesen wiire, Stempel von absolut 
gleichem. Durchm esser zu verwenden, so bleibt zunachst 
nichts iibrig, ais nach den vorgenommcnen Versuchen 
die Druckfestigkeit des M aterials fiir 1 qcm zu be- 
rechnen und hiernach die verschicdenen Ilolzarten in 
Parallele zu stelien.

Bei den ersten bald nach dem Einschlage ausgefiiiirten 
Yersuchen erhielt m an:

Holzart Druckfestigkeit pro qcm 
kg %

Raumgewiclit
kg

Buche . . . 228 100 1084
Fichte . . 197 86 885
Kiefer . . . 185 81 984
Eiche . . 174 76 1235

Hinsichtlich der Tragfiihigkeit steht hier die Buche
oben an, die F ichte an zweiter, die Kiefer an dritter, 
dift Eiche erst an v ierter Stelle; in Bezug auf das Ge- 
wicht ist Eiche am schwersten, dann folgt Buche, Kiefer, 
Fichte.

Druckversuche, die 5 Monate nach der Fiillung auS' 
gefiihrt wurden, ergaben folgendes R esultat:

Ilolzart Druckfestigkeit 
kg %

Raumgewicht
M

Buche mit Rinde 251 100 1094
Fichte 214 85 845
Kiefer >y v 191 76 917
Eiche 150 60 1050

Eine Reihe von Stempeln wurde 8 Tage lang bei
einer Tem peratur von 65 0 C. getrocknet, weil nach den 
Ergebnissen am erikanischer Versuche kiinstliche Trock- 
nung die Tragfiihigkeit vergrofsern sollte. Die un- 
mittelbar nach der Trocknung angestellten Versuche 
ergaben folgendes: Druckfełtigkeit Raumg, wicht

HoUart kg %  kg
Buchen ohne R inde 255 100 915
Fichte „ „  238  93 656
Kiefer „ „  208  81 647
Eiche „  „ 208  81 825

Die Festigkeit hat hiernach in der T h a t zugenommen; 
die Reihenfolge hinsichtlich der Festigkeit ist iiborall 
dieselbe geblieben. D ie Buche stcht an erster Stelle. 
Yon den kunstlich getrockneten Stempeln wurde nun- 
mehr ein Teil iiber Tage auf der Ilalde, cin zweiier 
Teil un ter Tage im einziehenden und ein dritter Teil 
unter Tage im ausziehenden W etterstrom  gelagert. Nach 
3 M onaten wurden diese Stempel der Druckprobe unter - 
zogen. Es fand sich, dafs bei den iiber Tage gelagerten 
Stem peln wahrend der Soinmermonate die Austrocknung 
noch fortgeschritten war und die Festigkeit zugenommen 
hatte. D ie unter Tage im fuschen W etterstrom  ge- 
lagerten Stem pel hatten dagegen an Gewicht und Festig
keit abgenom m en; noch m ehr tra t dies bei den unter- 
irdisch im verbrauchten W etterstrom  gelagerten Stempeln 
hervor. D ic Druckfestigkeitsabnahm e betrug bei der 
Buche 11,4, bei der K iefer 2,2, bei der F ichte 4 ,3  und 
bei der Eiche 23 pCt. Die Nadelhiilzer haben hiernach 
an Festigkeit weniger gelitten, ais dic Laubholzer. Das 
ungiinstigere Verlialten der letztoren diirftc durch dereń 
weiches Aeufsore bedingt sein. Beim Nadelholze ist 
bekanntlich g<>rade dic iiuCsere Schiclit die widerstands- 
fiihigere. Dic auffallend geringe W iderstandsfiihigkeit 
der Eiche, dereń Splint nach 3 Monaten schon 10 mm 
tief zersetzt war, w urde in der Nahe eines ausziehenden 
W etterschachtes festgestellt, wo dic Tem peratur 23 0 C., 
die relative Feuchtigkeit 87 pCt., der Gehalt an Grubengas
0.314 pCt. und die W ettergesehwindigkeit 214 m minut- 
lich betrug. Es sind das wohl ungefiihr die Ycrhaltnisse 
ausziehender Strecken auf Steinkohlenbergwerken. Dic 
D auerhaftigkeit des Eichenholzes in nassen frischen 
W ettern stelit natiirlich aufscr Frage. A nzunehm en ist 
auch, dafs spiitere Versuche mit noch liingcr in der 
Grube gelagerten Ilolzern wieder m ehr zu gtinsten der 
Eiche ausfallen werden.

In Bezug auf das W arncn steht die F ichte obenan, 
ihr folgt die Kiefer, dann Buche und Eiche. D ie letztere 
diirfte im allgemeinen wohl noch schlcchter warnen, 
ais die Buche. Dafs die Buche absolut nicht warnt, 
ist unrichtig. D as knisternde Gerausch beginnt bei der 
Buche allerdings m eist erst mit dcm E intritt des Bruches, 
w ahrend namentlich die F ich te , w eniger die K iefer 
schon vor dem Beginn des Bruches ein leises Knistern 
wahrnehnien lassen. Auch brieht die Buche durchaus 
nicht kurz und plotzlich ab; der Bruch ist m it ver- 
schwindenden Ausnahm en langfascrig, splitterig wie bei 
den Nadclholzern, u.nd dem Ende des Bruches geht ein 
lautes, bei trockenen Buchen geradezu pelotonfeuerartiges 
Knistern voraus.

Fasse ich die Ergebnisse der eben besprochcnen 
Erscheinungen kurz zusammen, so darf ich wohl sagen, 
dafs die Buche hinsichtlich ihrer Festigkeit und W arn- 
fahigkeit zu ungunstig beurteilt worden ist; dagegen 
scheint da» Eichenholz wenigstens hinsichtlich seiner 
Festigkeit uberschiitzt worden zu sein. W enn man in
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der Praxis schlechtere Erfalirungon m it dem Buchoiiholz 
gem acht hat, so ist niclit ctwa zu schliefsen, dafs dic 
Vcrsuclió m it ausgesucht gutem — Q ualitats- —  IIolz 
angcstelit sind, es ist das vic1mchr im wcscntlichcn 
daduroh zu erklaren, dafs auf den Gruben Buclienliolz 
verw andt w urde, das schon nicht m ehr ganz gesund 
war, das erst im llochsom m er aus dcm W alde ange- 
fahren w urde und bei dem dann die allerdings sehr 
schnell fdrtschreitende Verstockung bereits begonnen hatte.

W o Buchenholzbestande in der Niihe der Gruben 
Yorhanden sind, oder die  Fracliten den Bezug des  
schw eren Ilolzes iiberhaupt gestatten , kann man Buchcn
holz ais Stempel beim A bbau — wo cs also nur kurzo  
Zeit zu tragen hat —  unbcdenklich  Ycrwcndcn. D e r  
K e r n p u n k t  d e r  B u c h e n h o l z v e r w c r t u n g  l i e g t  
d a r i h ,  d a f s  d i e s e s  I Io lz  g e s u n d  Y c r w e n d e t  w i r d ,  
a l s o  e n t w e d c r  b a 1 d n a ć h d e m E  i n s c h 1 a g e , b c v o r 
d i e  V c r s t o c k u h g  b e g i n n t ,  o d e r  d a f s  mi m d u r c h  
g c e i g n e t e  M i t t e l  d i e  Z e r s e t z u n g  v e r h i n d c r t .

D ie au f der forstwiśsenschaftlichen Versuchss’tation 
zu Eberswalde angestcllten Untersuchungcn bestatigen 
ubrigens gleichfalls die Ueberlegenheit der Rotbuche 
gegeniiber der Ficlitc, K ieler und Tanne hinsichtlich 
der Festigkeit. Die Yon Profeśsor Schwappach erst 
kiirzlich yeroflentlichten W erte sind ebenso wic dic 
anderweitig in Lehrbiichcrii und Tabcllen milgcleiltcn 
Festigkeitsmoduln erheblich hiihcr, ais diejenigen, welchc 
yoii  uns ermittolt wurden. Natiirlich, da fiir jene 
Laboratonum svorsuchc besondere Probestiicke zu grunde 
gelegt wurden. bei denen der storende Einflufr von 
Aesten, Rissen und Krum m en, sowie die Einwirkung 
der Feuehtigkeit n icht in Betraeht kani. Nach Abschlufs 
unserer Versuclic diirfte es vielleicht moglich sein, das 
Verhaltnis der durch jene Laboratorium sversuche und 
der diesseitig erm ittelten Festigkeitsw erte mathcmatisch 
auszudriicken.

D as Abschalen der R inde befiirdert wesentlicli die 
Austrocknung und diese erhiiht Festigkeit und W arn- 
faliigkeit: trockene Holzer warnen besser ais frische: 
letztere brechen und spalten oft pliitzllcli mit lautem 
Knall. Ein ziinchm ender Ilarzgehatt verringcrt die 
Festigkeit. Nadclholzer brechen deshalb in der liegel 
an den liarzigen Aststellen. Bei den Laubholzern wird 
die Festigkeit weniger durch Aeste und Luftrissc, ais 
durch Krum m cn beeintraehtigt.

Die D ruckrersuche wurden w eiter au f llainbuchen, 
Birkcn und Larchcn ausgedchnt. F iir die ziihe H ain- 
buclic erhielt man einen nicht sehr grofsen, fiir die 
Birke dagegen einen sehr hohen Fcstigkeitsm bdul, welcher 
den der Buche noch ubcrtrifTt. D as W arnungsverm ogen der 
Birke ist gut, auch scheint ihre W iderstandsfahigkeit gegen 
Grubenluft grofser zu sein, ais die der Eiclie und Buche.

A uf die Ergebnisse der Untersuchung dieser fiir den 
Bergbau weniger wichtigen Ilolzarten glaube ich indessen 
hier nicht naher ciugehen und dies vielm ehr dem Berichte

Yorbehalten zu sollen, der nach Peendigung der Versuchc 
im  kommenden F riihjahr den Rcssortm inistern erstattet 
und spater jcdenfalls auch VeroflentIicht werden wird.

Y e r s u c h e  m i t  A k a z i e n h o l z .
D er fiir unsere Untersuchungen gesteckte Rab men 

h a t wahrend der Ausfiihrung eine Erw eiterung dadurcb 
erfahren, dafs, wic bereits eingangs erwahnt, dic Er- 
m ittelungen auch auf die G ebrauchsfahigkeit der Akazie 
ausgedchnt worden sind, eine lló lzart, der bisher kaum 
Beachtung geschenkt worden ist, da Akazienpflanzungen 
bei uns nur ganz sparlich an Bergehalden, Eisenbahn- 
boschungen und in Parkanlagen vorkommen. Das ATer- 
dienst, au f die Akazie (Robinia pseudo-acacia) aufmerksam 
gem acht zu haben, gebiihrt dem Ilo lzhandlcr L. K ausch 
in Saarbrucken.

Die Akazie soli au f schlechtem und magercm Boden 
gut Yoran koinmcn und nach 1 5 —20 Jah ren  in den 
Ausschlagen des W urzelstocks schon diejenige Stiirke 
erreichen, welche sieli gerade fiir Grubenstempel eignet, 
dabei soli das bisher nur vom W agner zu Ilam m ersticlen 
und Radspeichen Ycrarbcitete IIolz an T ragfahigkeit und 
H altbarkeit dem Eichenholze gleichkominen. Kausch 
meint, dafs durch M assenanpflanzungen von Akazieh, 
nam entlich an Stelle der in ihrer E rtragsfahigkcit gegen 
■\viirtig sehr herabgesetzten Eichenschalw aldungen ein 
billiger Ersatz fiir die zu anderen Zwccken niitzlicher 
verwendbaren Grubenholzer gcschaflen und auch der 
ITolzbezug aus dem Auslande eingeschrankt werden 
konnte. D icse im Saarbriicker G ew erbeblatt erschienenen 
Ausfiilirungcn haben in den Kreisen der llolzhandler 
sowie bei Berg- und Forstleuten berechtigtes Aufsehen 
erregt.

U nter den Forstleuten sind indessen schon Stimmen 
lau t g<‘worden, welchc crnstlich. bezweifeln, dafs das 
Akazienholz berufen sei, das zu werden, was Kausch 
behauptet hatte, das Zukunftsholz fiir den Bergbau. Es 
wird eingeworfen, dafs die Akazie nur in warinen, 
sonnigen Lagen fortkomme, dafs sie cmpfindlich gegen 
Friiste und wegen Sperrwiiclisigkeit W ind- und Schnee- 
briiclien ausgesetzt sei, dafs sie wegen ihrer dornigen 
Aeste A ufarbeitung und Y erw ęrtung erschwere, dafe sie 
durch geringen Laubfall die Ilum usbildung nicht fórdere,
u. a. m. D iese Behauptungen werden Yon anderer Seite 
ais nicht zutreffend zuriickgew iesen; der letzte Einwand, 
dafs die Akazie wegen sparlichęr.B elaubung dicI3oden- 
kraft nicht Yerbessere, wird schon durch die Anpflanzungen 
an unscren friscli angestiirzten Bergehalden widerlegt.

Bei der W ichtigkeit der cinm al angeschnittenen 
Frage ist man auf den Saarbriicker Gruben, ohne auf 
den Streit der Parteien wegen der K ultnrfahigkeit zunachst 
einzugehen, ohne weiteres daran gegangen, iiber die 
G ebrauchsfahigkeit der Akazie praktische yersuche. an
zustellen. Zu ihrer Ausfiihrung lagen die Yerhaltnisse 
insoweit giinstig, ais in den Sandsteinbergen bei Waller- 
fangen an der Saar m ehrere hundert Morgen reine und
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gemischte A kazienbcstande yorhanden waren, aus denen 
es moglicli war, an 30 Eisenbalinladungen des sonst 
ziemlich seltenen Hol/.cs zu bekommen. D as Akazien- 
liolz ist auf den Gruben „L ouisen thal" und „K dnig“ 
teils ais Stem pel beim Abbau, teils ais Thiirstock 
zur V erzim m erung von Forder- und W etterstreeken 
yerwendet worden. Beim A bbau, wo das Holz also 
weniger au f .Dauerhaftigkeit ais au f Tragfiiliigkeit bean- 
sprucht wird, wurden A kazienstem pel in Liingen von 
1,30 bis 2 ,5  m au f verschiedenen Flotzcn bei ver- 
sęhiedenen Druckvcrłialttiisscn eingebaut. Nach den 
ubereinstimmenden Bericbten von Beamten und Arbeitern 
liaben die A kazienstem pel sieli ebenso tragfiihig erwiesen, 
ais kieferne Stempel. E in Unterscliied in der Festigkeit 
gegeniiber dem K iefernholz w urde niclit walirgenoinmen; 
dagegen w urde beobachtet, dafe das Akazienbolz wrenig 
warnt und vor dem Breclien stark sieli durchbiegt. Der 
letztere ' Um stand wurde wolil dadurch hervorgerufen, 
dafs die Ilo lzer in der ersten Zeit yerhaltnismafeig friseli 
zur Ausgabe gelangten. Auflallend ist es jedocli, dafs 
auch nach mehr. ais fiinfmonatlicher Lagerung noch.ein 
starkes D urchbiegen beobachtet wird. D ie Lebens- 
fahigkeit und die wolil liierdureh bedingte Biegsamkeit 
des Akazienholzes scheint sehr grofe zu sein, da die im 
W inter geschlagenen, mehrere Monate auf der Ilalde 
liegenden Stempel noch 50 cm lange Triebe mit saftig 
griinen Blattern bilden.

Noch giinstiger ais beim Abbau hat sich das Akazien- 
holz dort verhalten, wro es ais Thiirstockholz im wesent- 
lichen au f D auerhaftigkeit in Anspruch genommen wurde. 
Man hat eine A nzahl ausziehender W etterstreeken um- 
schichtig m it K iefern-, E ichen- und Akazienholz ver- 
ziiiimert und nach einer F rist von 5 Monaten bei den 
Akazienthiirstocken noch keinerlei E inw irkung der zer- 
setzenden G rubenluft wahrgenomnien, wahrend man den 
Beginn einer Zersetzung bei den gleichzeitig eingebauten 
eichenen Thiirstocken in einer Veriinderung des Splintes 
und der Neigung zur Kurzbrtiehigkeit, bei den kiefernen 
Thiirstbcken daran erkennen will, dafe einige Ilolzer 
bereits gebrochen sind.

Die W ahrnelnnungen in der Grube werden durch die 
genaueren Beobachtungen an der hydraulisclien Presse 
bestatigt und erweitert. D ie bald nach dem Einschlagc 
untersuchten Ilo lzer bogen sich bei zunehmendem Drucke 
lautlos wie eine Gerte, um dann entweder mit lang- 
faserjgem Bruch stark  knisternd zu zerknicken, oder 
mit lautem Knall der ganzen Lange nach aufzureifeen. 
Der hierbei erm ittelte Festigkeitm odul betragt 247.

Das V erhalten der kiinstlicli getrockneten Akazien- 
steinpel war hinsichtlich der Festigkeit und W arnfahig- 
keit ein giinstigeres. D ie Festigkeit der Akazie ist 
betrachtlich griifser ais die der Eiclie, sie ist im all- 
gemeinen aber wolil nicht grbfecr ais bei der Buche 
aneunehmen.

D er W ert und Vorzug 'der Akazie diirfte auch 
weniger in einer betrachtliehen Festigkeit zu erblicken 
sein, ais vielmehr in der bereits gedachten grofeen 
W iderstandsfahigkeit gegen die zerstorenden Einfliisse 
der Grubenluft. Ueber den Einflufe der sehr dicken 
A kazienrinde auf Festigkeit, Austroeknung und Gewicht 
gestatten die bisherigen Versuche ein abscliliefeendcs 
Urteil noch nicht. Im m erhin glaube ich aber mein 
Votum schon je tz t dahin abgeben zu konnen, dafe wir 
in der Akazie ein fiir den G rubenbetrieb aufeerordentlich 
goeignetes IIolz haben, das nam entiich ais Ersatz fiir 
das imm er teurer werdende Eichenholz zur Tliiirstock- 
zim m erung yerwendet werden kann. E in Nachteil, 
welcher bei der Verwendung zur Thiirstockzim m erung 
allerdings weniger in betracht kommt. liegt in dem 
Gewicht der Akazie. Es stelit fast in der M itte zwischen 
Kiefer und Buche und wurde bei den waldtrockenen 
Stempeln zu durchschnittlich 929 kg fiir 1 cbm er- 
mittelt. Ein weiterer Nachteil, welcher der Einfiihrung 
des Akazienholzes im W ege stelit, liegt in dem hohen 
Preise. W ir liaben fiir die V ersuchshblzer 26 J t .  fiir
1 cbm bezahlt; also melir wie fiir Eichenstammholz. 
D er hohe P reis ist zur Zeit wolil nur in der Seltenheit 
des Baum es begriindet und es ist zu erwarten, dafe 
derselbe bei dem rasehen W achstum  heruntergehen 
wird, wenn man m it grofseren Anpflanzungen erst vor- 
gegangen sein wird. Ob es allerdings moglicli sein 
wird, das Akazienholz kiinftig zu einem um J/3 billigeren 
Preise zu erlialtcn, wie er je tz t fiir das Nadelholz bezahlt 
wird und wie Kausch glaubt annehm en zu diirfen, das 
stelit dahin. Den an einer zunehmenden Verwerturig 
der Akazie erhobenen Zweifeln mochte ich hier auszugs- 
weise zwei sich giinstig aussprechende Gutachten ent- 
gegenhalten. Das eine ist von dem D irektor des 
botanischen Gartens in Darmstadt, Professor Schenck, 
au f Ansuchen der Saarbriicker Bergwcrksdirektion er- 
stattet. Schenck schreibt:

„V on besonderer W ichtigkeit fiir den forstlichen 
Betrieb ist die grofee Regcnerationskraft. Die nach 
dem Abliauen des llauptstam m es sich entwickelnden 
zalilreichen Schofelinge konnen in einem Sommer sehr 
haufig eine Lange von 2— 4 m, ja  selbst bis 5 m 
erlangen, bei einer Dicke bis zu 3 cm. 12 bis 
15jłihrige derartige Lohden erreichen eine Dicke von 
15— 20 cm oder noch mehr. In der Ausbildung eines 
festen schweren und dichten Kernholzes, trotz des 
rasehen W achstum s der Stamme, steht die Robinia 
obenan unter samtlichen BaumCn der gemafeigtcn Zone 
und niihcrt sich darin manchen tropischen Ilolzern. 
Das Kernholz ist ausgezeiclinet durch seine Festigkeit, 
E lastizitiit, H artę und W iderstandsfiihigkcit gegen 
Faulnis. Es schwindet nur in geringem Grade und 
ist dem W urmfrafe nicht unterworfen. D er N ieder- 
waldbetrieb diirfte fiir die Robinia ais der yorteil- 
liafteste bezeichnet werden, zum al bei dieser A rt der
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K ultur dor rasche W uchs, welcher im Alter naehliifst, 
einen baldigon E rtrag  liefert und eine Mengc von 
Stangen und Stcmpelholz geerntet werden kann, das 
zu den mannigfaltigsten Zwccken, vor allein auch fiir 
G rubenbau die beste Verw cndung finden kann.“

Das zwcite mir vorliegende Gutachten ist von einem 
Praktiker, dom ungarischen Landcsforstm eister Soltz 
erstattot. Es heifst darin:

„D ie A kazie (Robinia pscudo-acacia) wurde schon 
vor viclen Jahrzohntcn ais eine Ilo lzart erkannt, 
welche fiir die Aufforstung der zahlreiclicn Sandfliichen 
des ungarischen T icflandos von hervorragender W ichtig- 
keit ist. Besonders in den letzten zwei Dezennien 
gewann sie sehr viel an Y erbrcitung und tritt gogen- 
wartig auf einer F lachę von 70 000 ha bestandbildend 
auf, besonders im Sande der Ebene, abor auch im 
Iliigellande und den siidlichen Hiingen des Vorgebirges, 
woselbst sic bei der Aufforstung von Ocdland von 
W asserrisscn, steilen Biischungen u. s. w., ausgcdchntc 
Ver\vendung fmdet und ausgezoichnetc D ienste leistet.

Die Akazie erfordert im allgemeinen cin zum indest 
gemiifsigtes K lim a und Ieichten trockeńen Boden. 
Am beston entspricht ihren Anspriichen der Sand; 
ein frohes Gedcihen zeigt sie aber auch auf Biiden 
von anderer Zusam m ensetzung, nur schwere Letten- 
biiden und iiberhaupt feuchte. Stellen mcidet sie. Die 
geringen Bodenanspriiche und das trotzdem vorziig- 
liche W achstum , sowie die unverwiistliche W urzelbrut 
sind Eigenschaften, welche neben der Vorziiglichkeit 
ihres Holzes der Akazie einen so hohen W ert ver- 
lcihen. Im Niederwalde — dies ist die nach dem 
ersten Abtriobe wegen des grofsen Ausschlagvermogcns 
einzig mijgliche Bctriebsart —  erreicht die Akazie auf 
besseren Standorten in 20 Jahren  etwa 20 m Iliihe 
und 15 —20 cm Starko in Brusthohe, wobei sich pro 
H ektar ungefahr 250 fm Ilolzm asse ergiebt.“

Boi solchen Aussichten und zum al wo ein nutz- 
bringender Absatz beim Bergw erksbetriebe aufser Frage 
steht, sollte man m it der Anpflanzung von Akazien an 
bishor wenig einbringenden Halden und Boschungen, 
an den Hiingen in der Eifel, am Saar- und Nahcthal, 
in den sandigon Niederungcn der Mark und anderswo 
mcines Erachtens gotrost boginnen.

Ais ich vor kurzem diese Untersuchungcn yorlaufig 
beendete, glaubte ich m it don vorgetragenen Ergebnissen 
etwas Neues bictcn zu konnen; ich w ar dahor nicht wenig 
erstaunt, ais mir dieser Tege zufallig Kohlers Bergbau- 
kunde in die H ande ficl, dort dic Bemcrkung zu lesen: 

„A is vorziiglichstes Grubenholz gilt die Akazie, 
jedoch wird sie nur in solchon Gegenden verwendet, 
wo sie in griifserer Menge wiichst."

Die Quelle fiir diese Bemcrkung ist nach einer Fufs- 
note bei Lottner-Serlo, don ich danach aufschlug, augon- 
scheinlich Combes, T raite de l’exploitation des mines. 
Combes berichtet von den Steinkohlengruben zu C arm aui,

dafs dort in stockcnden W ottern und hohor T em peratur 
Eichenholz gar bald zu grunde gogangen, Akazie, griin 
und mit Rinde gesetzt, dagegen noch nach 4 Jah ren  
gesund gewesen sei. „E s s c h c i n ł c i t i e r t  Serio, 
„dem Splint von der Rinde eine klcbrige Masse zu- 
zugehen, durch wclcłie cr 7 — 8 Monate unvcrandert 
bleibt, dann gelit allerdings eine Vcranderung vor, die 
nach 4 Jah ren  5 — 6 mm vorgedrungen war, den Kern 
aber noch nicht angegrifTcn h a tte ."  W ir liaben hier 
wiodor die so oft boobachtete Erschcinung, dafs Versuche 
und Erfahrungen, die irgendwo gem acht werden, gar 
lcicht unter den Schloier der Vcrgossenhoit goraton, 
spater m it gleichen M iihen von anderer Seite wieder 
aufgenommon und zu tage gefordert w erden, um dann 
wieder, hoffen wir das diesmal nicht — toilnahmlos 
vergessen zu werden.

V e r s u c h e  m i t  K o n s e r  vi  e r u n g s m  i t t o  1 n.
Die Saarbriicker G rubenholzuntersuchungen hatten 

endlich die Frage zu erortern, ob bei der einen oder 
anderen Ilo lzart Konservierungsm ittel m it Yorteil zur 
Anwendung gebracht werden konnen.

U nter den zahlreiclicn M itteln, welche. w iedcrholt 
empfohlen und versucht worden sind, hat sich bis je tz t 
koines dauornd beim Bergbau einzuRihren gewufst. Die 
V ersuche zur Erhohung der Ilaltbarkeit sind naturgemafs 
im wcsentlichen auf das Buchenholz boschriinkt worden, 
einmal weil gerade dieses am moisten zum Verstockcn 
neigt, und sodann weil keine andere Ilo lzart so gut 
imstande ist, Trankungsfliissigkcit bis in die kleinsten 
Teile aufzunchm cn, wic die Buche.

A uf G rube Sulzbach hat man buchenc Stempel und 
Sehwellen verwendet, welche m it Chlorzink und Thceriil 
im pragniert worden waren. Ein Ergebnis iiber diese 
Versuclic liegt noch nicht vor. Das angcw andte Im- 
pragniorun'gsverfahren ist indessen teuer — 1 cbm kostet 
7 JL , —  sodafs grofse Ersparnisse daraus schwerlich 
zu erw arten sind.

Bcachtenswert erscheint dem gegcnuber cin einfacheres 
und billiges, von G ustay Schadt in K reuznach crfundenes 
Mittel, das dio. Ila ltbarkeit des Buchcnhojzes dadurch 
zu erhohon sucht, dafs man die erfahrungsgem&fs gegen 
Ende Ju li, also etwa 6 Monate nach dom Eirischlage 
beginnende Vorstockung durch einen Anstrich zuriickhalt, 
der au f die Hirnholzflachen aufgetragcn wird. Das Mittel 
soli sich bcw ahren und nam entlich auch gogon Luftrisse 
schiitzen. Es wird zweckinafsig gleich nach dom Ein- 
schlagon vorwomlct und zu diosom Zweeke von dor 
Forstinspektion zu T rier zur V crwcndung im kommenden 
W inter bereits ins Auge gefafet. Uebor diesseitigc Yer
suche is t cin Ergebnis erst im niichsten Sommer zu 
erwarten. Das Verfahron, dio, Hirnflachen durch Anstrich 
zu schiitzen, ist an sich nicht non; auch friiher hat man 
schon W asser- und Oolfarbe hiezu verwondet, auch die 
Hirnflachen wolil mit P apier vorkleistort. Neu ist nur 
die Zusam m ensetzung der Masse, die naęli (Jem T rocko^
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das IIolz angeblich w ie m it einer lob on den I la u t iiber- 
zieht und beim D ebnen und Schwinden des Ilolzes 
gummiartig m itarbeitet.

Vollig ncu , sowolil hinsichtlich des angcwandten 
Stoffs, ais liinsichtlieli ileś Verfahrens, ist dagegcn nun 
eine Methode, welcbe die Konservioriing niclit durch 
ein mechanisches Durc.hdringen des Ilolzes mit der 
Triinkiingsfliissigkeit, sondern durcli eine chemisćhe 
Verbindung des ZellwandstofTes und der Triinkungsmassc 
erreicht. Ich mufs es mir versagcn, iiber diese von 
dem Miinchener Architekten Hasselm ann erfundene, selir 
viel versprechende Methode mich nalicr zu verbreit 'n, 
nachdem sclion heute V orm ittag ein m it der Ausfiihrung 
und wissenschaftlichen Begriindung des V erfahrens mehr 
vertrauter Fachm ann, H err Dr. Max K rause aus Berlin, 
hieriiber gesprochen bat. Indessen darf ich wohl noeli 
liinzufiigen, dafs das neue Verfahren nach meiner Kennt- 
nis dem bisherigen Eintrankungsvcrfahren erhebliche 
Konkurrenz machen und auch beim G rubenbetricb sich 
leicliter einfiihren lassen wird, abgesehen von anderen 
Yorteilen sclion deshalb, weil es billiger ist.

IJelbcr (lic Ilegelung der Vcnvendung der 
ElektrizitUt In Selilagwettergruljen in Wcstfalen.

Unter dcm vorgenanntcn T itel bringt dic Berg- und 
Hiittenmannischc Z eitung*) in ihrer Nr. 39 d. J .  vom 
30. v. Mts. einen A uszug aus den franzosischen Annales 
des Mines. H ier unternim m t ein Bergingenieur Leproux 
aus St. E tienne auf Grund von Reiseerfahrungen die 
Verwendung dor E lektrizitiit in Belgicn und W cstfalen 
zu vergleichen und zugleich den Umfang der in beiden 
Bezirken gcschehonen behordlichen Regelung festzu- 
śtellen.

Die Berg- und Iliittenm annische Zeitung bałt es fiir 
angezeigt, ihren Lcscrn diese Angaben iiber den wicli- 
tigsten dcutschen Bergwerksbezirk allein nach der 
franzosischen Quelle und ohne jeden Kom m eńtar auf- 
zutischen, wiewohl die in dem Reiseberichte angefiihrten 
Daten schon beim ersten Blick ais ljickenhaft und an- 
groifbar erscheinen und jedenfalls vollig ungeeignct sind, 
um derartig allgcmcine Schlufsfolgerungcn daraus zu 
zielien, wie der franzijsische Ingenicur dies fiir gut findet.

Die nachstehenden Ausfiihrungen sollen unserc Leser 
in den Stand selzen, sich sclbst ein Urtcil zu bilden. 
In seinem allgemeinen Teile bemiingelt der Reisebericht, 
dafs im Gegensatz zu Belgien seitens der Bergbehiirden 
noeli keine besonderen Yorschrifton fiir dic elektrische 
Installation ergangen sind und die 1896 vom Yerbande 
deutscher Elektrotcchniker aufgestellten Normcn fiir 
Starkstronianlagun derPriifung elektrisc.her G r u b e n  anlagen

_*) Vcrlag yoii A . F e l l x  in Leipzig (H eraiisgeber Oberbergrat 
K o h l e r  und O berbergrat D r. S c h n a b e l ) .

zu G rundc gelcgt werden. Dabei entgeht dem Verfasser 
aber der Grund dieser Verschiedenheit. Sie beruht 
nicht in der mangelnden W iirdigung der Schlagwetter- 
gefahr seitens der B ergbehorden, sondern in dem 
mangelnden Bediirfnis solcher Vorschriftcn. Die Bcrg- 
behorde b a t nach unserer K enntnis der hiesigen Ver- 
lialtnisse bisher stets den G rundsatz festgehalten, dafs 
elektrische Motoron und Transform atoren nur dort 
aufgestellt werden diirfen, wo Schlagwetteransaminlungen 
ganzlich ausgeschlossen sind. Deshalb konnte sie sich 
au f die Anwendung der oben gedachten Vorschriften 
des Verbandes deutscher Elektroteehnikcr beschninken, 
ohne Zweifol der berufensten Sachvcrstandigen- 
Koinmission. Eine Verscharfung dieser Vorschriften 
durch H inzufiigung besonderer Sicherheits-M afsnahm en 
fiir den G rubenbelrieb kann nur geboten se in , ent- 
weder wenn die Gasentwickelung auf einer Grube derartig 
wiire, dafs auch diegegenw artig  unbcdenklich zugelassenen 
Aufstellungsjm nkte etwa durch pliitzliche Gasausbriiclie 
(degagem ents instantanes) bedroht wiirdcn, oder wenn 
die Aufstellung an einer Stelle geschehen sollte, wo 
Gasansam mlungen bei gcwohnlicher Entw ickelung er
folgen konnen. Beide Fiille sind bisher nicht vorge- 
kommen.

In Gemafsheit des obigen fiir die Aufstellung von 
Jlotoren und Transform atoren angewandten Grundsatzes 
aber ist es fiir den Betrieb im hiesigen Bczirk belanglos, 
was Yorzuzichen ist, das Arbeiten mit Drehstrom -, 
biirstenlosen Motoren und stark geschiitzten Leitungs- 
kabeln oder die Anwendung von sogenannten 
Spezialkabcln und die gasdichte Einkapselung der 
Motoren. Ilie raus kann man entnehm en, wrie ober- 
flachlicli die Amiahme des Reisebcrichts is t, dafs 
man die in Belgien beliebten Sicherheitskabel hicr 
absolut nicht kenne oder docli ihrer V crwendung keine 
Bedeutung beimesse. A uf ahnlich schwachcn Fiifscn 
stehen eine Anzahl glcich gerichteter Bemcrkungen des 
Berichts, die in den Auszug der Berg- und Iliitten- 
mannischen Zeitung kritiklos ubernommen sind. Ebenso 
wie die allgemeinen Bemerkungen ormangeln die Spezial- 
angaben iiber die einzelnen Gruben vielfach der 
R ichtigkeit. W ir greifen liicr zum Bewcise die Zeche 
General Blum enthal heraus, iiber welche der Reisebericht 
an zwei Stellen folgende Angaben m acht:

„Bei der Zeche General Blumenthal handelte es sich um 
dic Auffahrung eines W ettcrąucrschlages, welcher augen- 
blicklich mittelst eines D ruckluftventilators nur -sehr 
unzureichend bew ettert war Es betraf eine Strecke von
2 km Lange und einen durch eine Riilirentour gebildeten 
W etterstrom . Es ist leicht begrciflich, dafe unter solchen 
Umstanden eine selbst sehr m iifsigeGrubcngasausstroinung 
einen Gasgchalt von 5 bis 6 pCt. herbeifiilirte Die 
Wolfsche Lam pe brannte nicht mehr. Man entschlofs 
sich nun fiir die Yerwendung der Lam pen nach Richters
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P aten t, welche fast gleich den beim Scliachtabteufen 
verw endeten sind und 8 bis 10 Stunden brennen. Nacli 
der Versiclierung des Bctricbsfiilirers waren etwa 
50 Stiick durch scclis Monatc im Betricbe gewesen und 
hatten sich hierbei vollkommen bewahrt. D er Ver- 
fasser maclit nun Iiierzu die Bem crkung, dafs der 
Quer6clilag, dessen Atmospliare eine solclio Zusam m en
setzung aufwcist, durch aus m ittclst Roburit aufgcfahren 
worden sei, und glaubt dam it .alles gesagt zu liaben, 
um  einen Begriff von der selir rcla,tiven Sichcrheit zu 
geben, welche man bei diesem Betriebe erlangen konnte".

„ G r u b e  G e n e r a l  B l u m e n t h a l .  l iie r  wird eine 
m ehr ais 2 km lange sohlige Streckc getrieben, welclię 
nur ungeniigcnd bcw ettert wurde. D er G ehalt an 
Grubengas w ar ein soleher, dafs die Sielierheitslampen 
nielit m ehr brannten. Man ging sodann zu clektrischen 
Lam pen iiber."

Demgegcniiber hat dic Zeche der Berg- und Iliitten- 
mannischen Zeitung folgendeBerichtigung zugehen lassen:

„D ie vorstehenden Angaben iiber unsere Zeche sind 
durchaus unriclitig.

Die in F rage stchende A rbeit ist der Ycrbindungs- 
ąuerschlag von unscrer alten Anlage zur neuen gewesen, 
der nielit auf 2 km, wic der Artikel behauptet, sondern 
nur bis auf 550 m vom Ietzten W etterdurchhieb aus 
m it Separat - Ventilation betrieben worden ist. Diesem 
Zwecke liaben zw ei, nicht e i n ,  Ventilator (System 
Capell) gedient, welche durch Luttentouren yon je 
500 mm Durchm esser nach dcm Ergebnis iifterer 
Messungen 9 0 — 110 cbm L uft in der Minutę vor Ort 
fortsaugten. Am Ausblaseende der Luttentour vorge- 
nommenos Abprobieren m it der P ieler - Lampe ergab 
w ahrend des Betriebes 0,75 bis hochstens 2 pCt. Gehalt 
an Metlian, nicht yon 5 — 6 pCt., wie der Artikel bc- 
hauptet. Ebenso unriclitig ist die A ngabe, dic 
W olfschc Lam pe habe nicht m ehr gebrannt und sei 
dcshalb die Verwendung elektrischer Lam pen notwendig 
geworden. Die clektrischen Lam pen sind nur yersuchs- 
weise angewandt worden, zugleich haben aber stets 
W olfsche Lamjicn in Gebraucli gestanden und tadellos 
funktioniert. Gcsehosscn wurde nur, wenn keine W etter 
yorhanden waren. A us dem Vorstehenden erliellt, dafs 
die gesamten Bemcrkungen des Verfassers iiber den 
fraglichen Betrieb und seinen Sicherheitszustand jeder 
thatsachlichen Unterlage entbehren und ais yollig aus 
der Luft gegriffen bezeichnet werden miissen."

Es scheint uns nach den gegebenen Proben iiber die 
Sorgfalt der A usarbeitung nicht w eiter erforderlich, jeder 
einzelnen der scliiefen oder haltlosen Angaben durch 
dic R ichtigstellung in unscrer Zeitschrift Publizitiit zu 
ycrschaflen. M it allcm Nachdruck aber wollen wir der 
auch in dem deutschen Auszuge ohne ein W ort des 
E inspruches w iederkehrenden Behauptung entgegentreten, 
dafs dic Schlagwettergefahren in Belgien mehr ais in 
W estfalen bekaunt und gefiirchtet scien, dafs man in

Belgien die Sicherheitsmafsnahmen anderer Lander mit 
besonderer Aufm erksam kcit yerfolge. Es ist bedauer- 
licli, dafs eine solehe Behauptung in einer deutschen 
Fachzeitschrift ohne cin W ort des E inspruches Platz 
findet. Von wo aus gehen wohl liaufigcr Bergtechniker 
zum Studium  ins Ausland, denn aus unscrcm Bezirk? 
Sind ferner, um nur zwei Beispiele zti nennen, die 
Arbeiten der preufsischen Schlagwottcr-Kom mission, an 
denen W estfalen lieryorragenden Anteil h a tte , und 
ebenso die Erriclitung der berggcwerkschaftlichcn Ver- 
suchsstreckc zu Schalke n icht Bewcis genug gegen diese 
B ehauptung eines durchaus ungenauen und oberflach- 
lichen Rcisebericlites? D. Red.

Zum Kapitel Wagcnmaugel.
U nter dieser Ueberschrift veroffentlicht die Zeitschrift 

des Obersehlcsischen Berg- und Hiittenm annischen Vereins 
in der kiirzlich erschicnenen Juni-A ugust-N um m er einen 
A rtikel, in welchem au f die A rtikel iiber diesen Gcgen- 
stand in Nr. 36 und 38 des „G liickauf" Bezug ge- 
nommen wird.

W enn der fraglichc A rtikel auch zum Teil diejenigen 
Punkte beleuchtet, welchc yon uns schon mehrfach ein- 
gehender beliandelt sind, so glauben w ir ihn docli unąeren 
Lesern zur Kenntnis bringen zu sollen und weisen an- 
gesichts der ansclicinend in Kreisen der Eisenbahn- 
yerw altung zum Teil yorherrschenden iibertrie.benen 
W ertschiitzung d(*r in Oberschlesien yorliandenen Ein- 
richtungen zum Bestandstiirzen der Kohle, namentlich 
au f dic darauf beziiglichen Ausfiihrungen in den Ietzten 
Absiitzen hin. Einige Schlufsbcm crkungen iiber eine 
angebliche Bcvorzugung des W cstcns gegenuber dcm 
Osten hinsichtlich der V erkehrsverlialtnisse, dereń Richtig- 
kcit dahingestcllt bleiben mag, lassen wir, ais fiir die 
Saclie selbst unwcsentlich, fort.

„D ic wichtigstc der zur Erorterung gelangten Fragen 
ist die F rage der W agen-NcubcschafTung. H ierin herrsclit 
bekanntlich von jeher eine tiefgreifendc Meinungsver- 
scliiedenheit zwischen den Org.men der Staatsbalin- 
V cr\valtung eincrscits und den V ertretern des Bergbaucs 
sowohl in W estfalen ais auch in Oberschlesien andererseits. 
W ahrend dic letzteren auf dem Standpunkte stelien, dafs 
dic Staatsbahn alljiihrlich und m it ununterbroehenor 
Regclm afsigkeit ihren W agen- und Lokomotiv-Rark um 
so viele Prozent ycrstiirken mufs, w ie der thatsachlichen 
durchśęhnittlichen Verkchrszunaliine der Ycrgangenhcit 
entspricht — ganz unabhiingig davon, wic gerade dic 
augenblickliche V erkehrsentw ickelung ist, d. h. ganz unab- 
hiingig davon, ob wir in einem Ja h re  starkerer oder 
schwacherer V crkehrszunahm e (oder gar einer Verkchrs- 
abnahm e) leben, stehen wcitc K rcisc der Staatsbahn- 
V erwaltung. au f dcm Standpunkte, dafs man sich' bei 
der W agen- und Lokomotiy-BeschalTung nach dcm jc-
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wciligen augcnblicklichen Stande des V crkchrs zu ric.hten 
habe, d. h. in verkehrsschwachen Jah ren  wenig und in 
vcrkehrsstarken Jah ren  viel anschaffen miisse. W ahrend, 
mit anderen W orten, die Verfrachter behaupten, dafs 
die S taatsbahn ihrer pflichtgemafscn Aufgabe einer jeder- 
zeit glatten Bewaltigung des V erkehrs auch in Zeiten 
starkerer S teigerung nur dann nachkommen konne, wenn 
vic Y o r h e r  fiir cinc cntsprechende V crm ehrung der 
Betriebsmittel Sorge getragen, will das eingangs genannte 
Eiseubahń-Organ zwecks „W ahrung  der allgemeinen 
Finanz-Interessen des S taates“ jeder grofseren Verkehrs- 
zunahmc m it ihrem  Betricbsm ittelpark erst f o l g e n ,  was 
naturlich zur Folgę hat, dafs jede solche Vcrkehrszunahm e 
zunachst durch cinc starkę W agcnm angelperiode bc- 
gleitet ist. D er K am pf zwischen diesen zwei prinzipiell 
Ycrschiedenon S tandpunkten schwebt nunm chr schon seit 
iiber 10 Jah ren , und obwohl m an annehm en sollte, dafs 
die so zahlreiclicn W agenm angcl-Zeitcn dieses Zeitraums 
und namentlich aucli die ganz aulśerordentlichen Herbst- 
Kalamitaten der letzten drei Ja h re  leider nur allzu 
drastisch und handgreiflich die ltichtigkeit des Ver- 
frachter->'tandpunkt'es bcwiesen hatten, kommt nun auf 
cinmal dic „Zeitung des Vereins D eutschcr Eisenbahu- 
Verwaltungcn“ und vertritt — indem sie sozusagen 
nichts gelcrnt und alles vergessen hat — in aller Ilarm - 
losigkeit und unter thatsachlicher Aulśerachtlassung der 
grolśen Schaden und N otstande der letzten Jah re  den 
alten, vollig Ycrkehrtcn Eisenbahn-Standpunkt aufs neue. 
Sio gebraucht hierbei das Hulfsm ittel, anscheinend gegen 
einen ungercchten und iibertriebenen Zeitungslarm iiber 
relativ geringen Som m cr-W agenm angel zu polemisieren: 
dafs aber diese Larm rufe iiber W agenm angel selbst in 
der — im Vergleich zum H erbst —  verkchrsarmen 
Sommerzeit nichts anderes sind ais die Symptome einer 
leider nur zu berechtigten Sorge und Angst vor der 
W iederkehr soleher AYagenmangel - K alam itaten im 
kommenden Herbst, wie wir sic thatsachlich in den 
letzten drei Jah ren  allherbstlich erlebt haben, das ver- 
schweigt sie weislich.

Ein zweiter P unkt, au f dcm das Eisenbahn-Organ 
mit grofser Yorliebe verw cilt, is t dic Behauptung, dafs 
die starkerc Y erkelirs-Entw ickelung des Yorigen Ilerbstes 
nicht hatte vorausgesclien werden konnen. Abgeschcn 
davon, dafs diese B ehauptung nicht richtig ist, indem 
thatsachlich in den sogenannten W agenbedarfs - Kon- 
ferenzen des F riih jahrs v. J .  sowohl in W estfalen ais 
aucli in Obersćhlesien eine selir siarkę Verkehrssteigerung 
vorausgesagt w urde , kom m t es in W irklichkeit auf 
dieses Moment gar nicht an. Angenommen, man hatte 
im Fruhjahr Yorigen Jalires cinc 15— 20 prozentige Ver- 
kelirsstcigerung mit S icherheit vorausgesehcn: glaubt
das Eiscnbahn-Organ w irklich, die S taatsbahn hatte als- 
dann im vorigen Ja h re  von Februar bis Oktober die 
zur Bewaltigung eines derartigen V erkehrs notigen neuen 
Betriebsmittel beśchaffen konnen? Doch sicher nicht!

Zur Beschaffung eines Betriebsm ittclparkes, wclchcr der 
Bewaltigung auch grofserer V erkchrs - Zunahm en gc- 
wachsen sein soli, geniigen eben nicht vereinzclte und 
pliitzlichc grofserc Beschaffungen, welche schon in der 
Leistungsfahigkeit der W aggonfabriken ihre Begrenzung 
finden, sondern sind a lljah rlichc , regelmafsige Bc- 
schaffungen erforderlich, wie sie der durchschnittlichcn 
prozentualen V erkehrszunahm e einer langercn V ergangen- 
hcit entsprochen. Es ist eben eine Eigontiimlichkoit 
jeder V crkehrs-Entw ickelung, dafs sic in der Regcl 
wellcnformig erfolgt. A uf Perioden schwacher Ent- 
w ickelung pflcgen solehe starkerer Entw ickelung zu 
folgen, dic dann wieder in solehe von schwacherer Ent
wickelung und auch in solche des Ruckganges iiber- 
zugehen pflegen. W er demgcgeniiber nur mit dem 
augenblicklichcn Zustandc rechnet, rechnet allem al 
falscli. Am grijfśten sind aber die Fehler derjenigen, 
welche das thun, obwohl ihre Mafsregeln und Ein- 
richtungen Zeit brauchen, um in W irksam kcit zu treten, 
denn bci ihncn fiillt liaufig der E intritt der W irksam kcit 
der au f die Ebbo berechneten Maferegeln in die Zeit 
der Ilochflut und um gekehrt. Jeder privatc Industriellc, 
der so handelt wic im letzten Jah rzehn t die S taats
bahn verwaltung, wiirde ungem ein schnell von der cin- 
seitigeren Konkurrenz iiberllugclt werden. W enn das 
bei der Staatsbahnverw altung nicht moglich ist, und 
wenn ihre Unterlassungen hauptsachlich nur ais Schiidi- 
gungen der heimischen Industrie zur Gcltung kommen, 
so kann sie wenigstens die Schuld daran nicht darauf 
schiebcn, dafs sie au f diese Verhiiltnisse nicht hinreichend 
aufmcrksam gcm acht worden sei. W ir sind in der Lage, 
selir vielc Bcweise dafiir beizubringen, dafs das beinahe 
J a h r  fiir J a h r  Yon unserer Seite geschehen ist, und 
wenn die Rcdaktion des E isenbahn-O rgans das ignoriert, 
so handelt sie entweder — was m an unmoglich an
nehm en kann — w ider besseres W issen, oder sie leidet 
an einer so w eit gehenden U nkenntnis der einschlagigcn 
Schriften und V erhandlungcn, wic sie in einer so 
wiehtigen Eisenbahnfrage, wic der W agenm angelfrage, 
nicht wolil entschuldigt werden kann.

Charakteristisch fiir die im Eisenbahn - Organ ver- 
offentlichten A rtikel ist das Pochen auf die gutc Be
waltigung der sehr starken Kohlen - V erkehrszunahm e, 
welche in den Sommermonaten des laufenden Jalires 
in W estfalen sowie in Obersćhlesien zu verzeiclinen 
war. Dafs in den letzten M onaten zcitweise bis 
iiber 20 pCt. mehr W agen ais im Vorjahre ge- 
stellt werden kon n ten , lialt offenbar der H err 
V eriasser fiir eine ganz besondere Leistung. Dcmgogen- 
iiber mufs darauf hingewiesen werden, dafs, wic grófs 
auch immer die Kohlenverladungen im Sommer sein 
mogen, sie sclbstverstandlich — absolut — schon an 
die K ohIen-V erladungen im H erbst und W inter entweder 
iiberhaupt nicht oder doch nur gorade heranreichen, 
dafe aber stets im Sommer die m ehrere tausend W agen
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tiiglich betragenden Y erfracbtungen feblcn, welche fiir 
die Landw irtschaft in den Herbstm onaten zu bewaltigcn 
sind. W enn daher zeitweise nicht cinmal der Somnior- 
w agcnbedarf von der E iscnbahn-V erw altung volls(andig 
gcdcckt werden konnte, so Iiaben wir in Oberschlesicn 
das stets ais ein bedenklichos Symptom, wclches siclieren 
grofsen- H orbstw agenm angcl voraussagt, angcschen; aber 
aus dcmselbon G runde kann ausroichonde W agenstellung 
w ahrend der Sommermonutc n icht ais ein sichcres gutes 
Prognostikon fiir ausroichende Hcrbstwagcnstollung an- 
gcschon werden.

W ahrhaft erheiternd w irkt es, wenn das Eisenbalm- 
Organ von „auch sonstigen besondoron Vorziigen“ spricht, 
welche — aufscr dor nach dieseni Organ zufrioden- 
stellenden W agengcstcllung — gerade dic Kohlenindustrie 
gegcniiber allen iibrigen Vcrfraclitcrn seitens der Staats- 
bahnen geniefsen soli. Bisher glaubte jodor Kolilon- 
bergbautrcibende, wenn cr einen eigencn Anschlufs bautc, 
und wenn er grofsere Rangier-Einrichtungen auf der 
G rube herstcllte, um der Bahn das ihr allein zustchende 
und ihr in den Tarifcn reichlich bezahltc Rangicren zu 
crleichtern, dafs er seincrscits grofse Extra-Lcistungcn 
iibernommen habe im Vergleich zu fast allen anderen 
Vcrfrachtern, fiir welche die Eisenbahn dic zur Bcladung 
der W aggons erforderlichcn Gleis- und Bahnhofsanlagen 
errichten und unterbalten mufs. W o wiirdc denn dic 
Eisenbahn iiberhaupt hinkommen, wenn die Kohlen- 
gruben die gloiche Behandlung beanspruchtcn und auf 
irgend einem je tz t unschwer herzustellenden W ege 
(Seilbahn etc.) ihre Fordermassen nach den Bahnhiifcn 
briichten?! F iir difjcnigen ungeheuren Kosten, welche 
je tz t zur H erstellung und U ńterhaltung der Gruben- 
gcleise erforderlich sind, kann man sclion cin paar Seil- 
bahnen oder Schmalspurbahnen betreiben. Dic Eisen- 
bahnverwaltung wiirdc aber in diesem Fallc gezwungen 
sein, zur Aufnahm e der Kohlenfrachten ihrc Bahnhofc 
in den Industricrevieri’n, deren ungclicurc Kosten sie 
je tz t sclion tief beklagt, zu verdoppcln und zu ver- 
dreifachen, und es heifst geradezu dic Verhaltnisse auf 
den K opf zu stellen, wenn man in dcnselben eine Be- 
giinstigung der K ohlonindustric findet.

D ic Eiscnbahnzcitung empfiehlt dann ferner dcm 
westfalischen Bcrgbau, sich durch zeitweiaes Bestand- 
stiirzen der Kolilen, wie man das in Oberschlcsicn thue, 
selbst zu helfen. S ie  g e h t  b i e r b e i  v o n  d e m  f u n -  
d a m c n t a l e n  I r r t u m  a u s ,  a i s  o b  d a s  i n  r e l a t i v  
g e r i n g e m  U m f a n g e  e r f o l g e n d e  B e s t a n d s t i i r z e n ,  
w e l c h c s  t h a t s a c h l i c h  i n  W a g e n m a n g e l - Z e i t e n  
in O b e r s c h l e s i c n  z u  v c r z c i c h n e n  i s t ,  a i s  i r g e n d -  
w i e  n e n  ne  n s  w e r t c  A bh  i i i fc g e g e n  so g e w a l t i g e  
W a g c n m  a n g c l - K a l a m  i t a t e  n d i e n e n  k o n n e ,  wi o 
w i r  s i e  in d e n  H e r b s t m o n a t e n  d e r  l e t z t e n  d r e i  
J a h r c  z u  b e k l a g e n  l i a t t e n .  Schon aus Mangel an 
den notigen Mannschaftcn ist keine Grube in der Lage, 
eiaen groiśeren Teil ihrer Kohlcnfiirderung, der sonst

maschinell den W aggons zugcfiihrt wird, beim Ausladen 
dcrsclben zu stiirzen. Das Aeufserste, was die Gruben 
tliun konnen, ist, dafs wenn sie hinreichcnd Rcsorve- 
mannsebaften haben, und wenn sic genau vorhor wissert, 
dafs sic den T ag  iiber ctwa 80 oder 90 pCt. ihres 
Bedarfs an W agen gcstellt crhalton, sie dann von vorn- 
herein von Beginn dor Schicht ab die restiorenden 10 
oder 20 pCt. stiirzen. Fehlen m ehr W agen, oder feblcn 
gar zeitweise alle W aggons, was ja  doch auch oft genug 
vorkommt, dann hilft niclits ais Einstellen der Fordcrung 
und Ausfahrcn der Bergleute. A ber selbst die noch 
moglichc Stiirzung ist in Oberschlcsicn genau wie in 
W estfalcn stets m i t ' grofsen Vcrlusten vorbundcn. In 
Oberschlesicn wic in W cstfalen haben die griiberen 
Sortim entc einen hohen Ueberpreis iiber den fcinen 
Sortim entcn; sic werden deshalb in den m it grofsen 
Kosten hergestellten und betriebenen Scparationsanstalten 
sehr sorgfaltig von dcm minderwertigen feincn Materiał 
goschieden; aber man braucht sich nur die Bestands- 
verladung einer solehen Stiickkohlcnhalde anzusehcn, 
um dic grofsen Mcngcn zuriickbleibendcn minderwertigen 
Feinkohls zu erkennen, wclches gerade in Oberschlesicn 
im V crgleich zu W cstfalen einen rclativ yicl geringeren 
W ert bat, weil es m eist n icht backt und daher beim 
Brennen tot durch die Roste liillt.

W enn trotz dieser Uebclstande in Oberschlcsicn ver- 
luiltnismafsig melir Kolilen in die Bestiinde gesturzf 
zu wTerden pflegen ais in W estfalen, so liegt das keines- 
wegs an den geringeren dam it verbundcncn Yerlustcn, 
s o n d o m  es l i e g t  d a s  v o r  a l l c m  d a r a n ,  dafs  O b e r 
s c h l e s i c n  v e r m o g e  s c i n e r  g a n z e n  S i t u a t i o n  
r e l a t i v  m e h r  H a u ś b r a n d k o h l e  l i e f e r t  u n d  
d e s h a l b  d e n  n a c h  d e n  J a h r e s z e i t e n  so sehr  
s t a r k e n  W e c h s c l  i m B e d a r f  d u r c h  A u f s p e i c h e r n  
i n  d e n  F r i i h j a h r s -  u n d  S o m m e r m o n a t e n  aus -  
z u  g l c i c h  e n  s uc l i t .  D ieses Bestandstiirzen in den 
Sommermonaten, welches in bestim m ten gloichtniifsigen 
und nach dem Bcdiirfnis der Grube orfolgenden Raten 
der Fordcrung vor sieli geht, bringt nur einen Toil der 
U nbequcm lichkeiten und Schiiden m it sich, wclchc (las 
Stiirzen bei plotzlichem W agenm angel zur Folgę liat. 
Dic dam it yerbundenen Schaden miissen aber ertragen 
werden ais unvcrm eidlicho Folgcn unscrcr Kohlen- 
verw endung und unscres Klimas.

Yersuche und Yerbcsseruiigen beim Bergircrks- 
betriebe in Preufsen wJihrcnd des Jahres 1S97.
(A us der Zeitschrift fur Berg-, H iitten - u n d  Salincnwesen, Berlin, 

Y erlag Ton W ilhelm  E rn s t &  Sohn.) 

(Fortsetzung.)

S c h a c h  t f i j r d e r u n g .
K i i p c s c h c  S e i l f o r d c r u n g .  Infolge zu grolścn 

Ycrschleilśes . dor Fordcrseile bei dor bisherigen An-
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wendung cylindrischer Seiltrommeln ist au f den Zechen 
H a n s a  und Z o l l o m  im Bergrevier W est-Dortm und 
dic Kopcsclie Seilfordcrung eingefuhrt worden. Die 
zusammenhiingenden Seiltrommeln sind durch Auf- 
scliraubcn eines m it R ille verselienen Ilolzkranzes auf 
Trommelmitte ais Trcibschcibe eingerichtct. Um das 
Treibseil erforderlichenfalls kiirzen zu konnen, ist an 
jedem Ende eine Schraube von rund 0,9 m Lange m it 
Reclits- und Linksgewinde angebracht. Diese Scil- 
forderung hat sich hier gut bewahrt.

P a t e n t f l a c h l i t z i g o  S e i l e .  — A uf dem Bergwerke 
L a n g e n b r a h n i  *) hat sich dic Anwendung von Fiirder- 
scilen patentverschlossener Konstruktion (Fclten & Guil- 
leaume) fiir die Forderung in dem tonnlagigen Haupt- 
forderschachte nicht bew ahrt. A nstatt der genannten 
Scilc sind scit mehreren M onaten patcntflachlitzige 
Forderseile derselben F irm a eingefuhrt worden, welche 
sich bis je tz t gut bew ahrt haben.

Der Verschleifs der Schachtrollen stelit sich bei den 
vi>rschiedcnen Seilen folgenderm afscn:

1. Forderseile gewohnlicher K onstruktion: taglich
5 Rollen.

2. Forderseile patentverschIossener K onstruktion: 
taglich 1 J/2 Rollen.

3. Forderseile patentflachlitziger K onstruktion: taglich 
3</2 Rollen.

T a g c f o r d e r u n g .
V e r l a d e a n l a g e  d e r  F e r d i n a n d g r u b e .  —  Auf 

dem Scliachte Benjamin des Steinkohlenbergwerkes 
Ferdinand-Grube, Bergrevier M yslowitz-Kattowitz, ist 
dic alte E isenbahn-V erladeanlage bedeutend erweitert 
worden. Da dic V erladegeleise in der Lange bcschriinkt 
sind, mufste darauf Bedacht genommen w erden, sie 
durch Einbau von W eichen nicht noch mehr zu kiirzen. 
Zu diesem Zweck w urde zu den bereits Yorhandcnen
2 Schiebebiihnen noch eine dritte angeschalTt; ferner 
wurde fiir jedes der 5 Umladegelcise eine besondore 
W iegcvorrichtung erbaut. D ie Schiebebiihnen werden 
elektrisch angetrieben. Bei der neu beschalTten Schiebe- 
biiline ist der mechanische Teil von C. Iloppe, Berlin, 
bei den beiden alteren Schiebebiihncn, die friihcr mit 
Dampfantrieb verschen waren, von der Hubertusliiitte 
bei Beuthen O.-S. bezogen w orden; der clektrische Teil 
ist fiir sam tliche Schiebebiihnen von Siemens & Halske, 
Charlottenburg, geliefert. Z ur Strom erzeugung (Drch- 
strom 500 V olt) dient eine seit mehreren Jahren  auf 
der Grube betriebene elektrische Centrale. D ic Schiebc- 
biihnen arbeiten seit ihrer Inbetriebsetzung anstandslos.

VI. G rubenbeleuchtung, W etterfuhrung und  
Unschadlichm achung des Kohlenstaubes.

E l e k t r i s c h e  B e l e u c h t u n g  u n t e r  T a g e . — Auf 
dem W cstfelde des Koniglichen Steinkohlenbergwerkes

*Vergl. Gluckauf Nr. 31, 8. 664 ff.: Statistfk der SrbacMfSrder- 
etle ini Obcrbergamtsbexirk Dortmund fOr das Jahr 1897.

K o  n i g in  L u i s c * )  in Obersclilesien ist fiir dic 200 
und 250 m-Sohlc eine elektrische Beleuchtungsanlage 
eingebaut worden. Die im Seilforderm aschincnraum  in 
der 250 m-Sohle unter Prinz Schonaich-Schaeht auf- 
gestellte A ntriebsm aschine ist eine eincylitidrige, liegende 
Dam pfm aschine m it R id e r- Steuerung von 225 mm 
Cylinderdurchmesscr, 350 mm Ilub  und fiir 200 Maximal- 
um drehungen borechnet. D as Schw ungrad , welches 
gleichzcitig ais Riomenscheibe dient, treibt den Dynamo 
direkt an. M ittelst dieser Anlage werden verschiedene 
Querschl;ige, M aschinenraum c und Anschlagpunkte in 
der 200 und 250 m-Sohle beleuchtet, und zwar im 
ganzen durch

23 Stiick lG kcrzige Gliihlampen,
6 „ 32 „ „
7 „ 100 „ „
3 „ 16 „ Handgliihlam pen.

Nach den befriedigenden Erfahrungen, welche man seither 
mit der e l e k t r i s c h e n  B e l e u c h t u n g  d e r  P f e i l e r  in 
den m achtigen Flotzen gcm acht hatte, sali man sich zu 
einer wciteren Ausdelinung derselben veranlafst. Geeignet 
hierzu erschienen 6 Pfeiler des Schuckm ann-Fliitzes in 
der 340 m-Sohle des Ostfeldes, denen der elektrische 
Strom von der ITauptleitung der 260 m-Sohle aus zu- 
gefiihrt wird. Die Flotzm achtigkcit betriigt hier 9 bis 
10 m. Dic E inrichtung der elektrischen Beleuchtung 
zeigt gegen iiltore Anlagcn den wescntlichen Untersehied, 
dafs an Stelle der K ronleuchter mit 3 fiinfzig- bis 
hundertkerzigen Gliihlampen kleine Bogenlampen von 
je  etwa 3 Ampere Strom verbrauch angebracht sind, 
dereń Liclit noch intcnsiver ist ais das der Gliihlampen.

S e i p p e l s c h e  L a m p  en . — A uf den Zechen des 
Bergrevieres W e s t - D o r t m u n d  wird der Seippelschen 
Benzinlam pe m it innerer, horizontal liegender Reib- 
ziindung immer mehr der Vorzug gegeben. Diese 
Ziindung zeichnet sich nicht allein dadurch aus, dafs 
sie eine grofsere Sichcrhcit insofern bietet, ais der Ziind- 
streifen bei dem Anziinden nic m it der Flam m e in 
Beriilirung kommf, was besonders bei der W olfschen 
Lam pe m it vcrtikalcr Reibziindung der Fali ist, sondern 
auch dadurch, dafs sic weniger Roparatur erfordcrt und 
sich besser reinigen lafst.

B e l e u c h t u n g  d e r  S a u g  k a n a l e  z w i s c h e n  
V e n t i 1 a t o r u n d  W  e 11 e r  s c h a c h t. — Die V er- 
wendung von Grubenlicht ist bei Ilantierungen in den 
Saugkaniilen bei W etterm essungen, R eYision und 
Schm ierung des V entilatorlagcrs u. s. w. wegen des 
starken Zuges fhit U nzutraglichkeit rerbunden. Um 
den Gcbrauch des kiinstlichen Lichtes unnotig zu 
machen, sind daher im Saugkanal am Aspenschaclite 
der Grube G e r h a r d  bei Saarbrucken 2 Fenster ange
bracht, durch welche tagsiiber der K anał, insbesondere 
die Mclśstation und das V entilatorlagerTageslicht crhalten.

* Die Grube ist schlagwelterfrei.
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Auf dem Steinkohlcnbergw erk M a x ,  Bcrgrevier Ost- 
Bcuthcn, findet soit etwa einem Ja h re  eine regclmafsige 
c h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e r  G r u b e n w e t t e r  auf  
ihren G ehalt an SauerstolT und K ohlensaure statt. Die 
Entnałnne der Proben erfolgt gcwohnlich in der Weise, 
dafs jeder A rbeitspunkt im Monat oinmal an die Reihe 
kommt. Der Gelialt an Sauerstoff wird mit Hlilfc des
O. Lindcm annschen, durch W inkler verbesserten Appa- 
rates, dic K ohlensaure auf titrim etrischem  W ege mit 
L5aryumliydroxyd und Oxalsaurc bestimmt. Fiir die 
A usfiihrung der Arbeiten wurde ein befiihigter Schlepper 
angclcrnt.

B e w e t t e r u n g  g a n z e r  G r u b e n g e b i i u d e .  — Bei 
der Konigliclien Berginspektion am D e i s t e r  wurde am 
Bullerbachschachte eine neue VentilatoranIage in Betrieb 
gesetzt. Der A ntrieb des V entilators — System Mortier — 
erfolgt durch eine liegende Compound-Receiver-Maschine 
mit 136 indizierten Pferdekraften. Der Ilochdruck- 
cylinder arbeitet m it verstcllbiirem Rider-Expansions- 
schieber; er hat einen Durchm esscr von 360, der 
N iederdruckcylinder 550 mm. D er gemeinsame Hub 
betriigt 650 mm. Die U ebertragung erfolgt durch 
Ricmen von den Schwungradern der Maschine auf die 
V entilatorachsc im V erhaltnis 1 : 4. Ein kurzer W ettcr- 
kanal m it einem Q uerschnitt von 3,87 qin fiihrt vom 
Sehachte aus zum VentiIator. D ic Schachthangcbank 
ist durch eine eiserne Schachthaube, wie Fig. 19 ver-

Figur 19.

anschaulicht, abgeschlossen, welche das Ansaugcn von 
Tagewettern verhindert. D ie H aube lauft in einer 
Fiłhrung und wird, iihnlich wie beim selbstthatigen

Schaehtverschlufs, durch das aufgehcndc Fordergestell 
gehohen. Aufserdem sind oberhalb des Einlaufes des 
Saugkanales des V entilators in dem Sehachte durch ein 
Gegengewicht bewegliche, nacli oben sich oiTnendc 
K lappen angcbracht. D iese beiden Einrichtungen er- 
mogliehen die Fórderung der Nahrungskohlen fiir die 
Kcssel der Anlage durch den Schacht ohne Storung des 
V entilatoibetriebes, da der Schacht auch wahrend der 
Fórderung gegen die Tagesoberflache abgeschlossen ist.

Die vertragsntafsig garantierte Leistung, „bei 130 
indizierten Pferdestarken 2000 cbm L uft (im ausziehenden 
W etterstrom  gem essen) zu liefern", ist erfullt. Die 
Kosten des V cntilators betrugen 9500 J L  D icA ntricbs- 
maschine kostete 14 036 D ic neue Vcntilatoranlage 
bringt gegeniiber der friiheren W etterversorgung durch 
zwei W etterofen folgende Ersparnisse:

E s beliefen sich dic Kosten fiir den Betrieb zweier 
W ctterijfen fiir den Monat auf 1831,93 JC. Die Ausgabeń 
fiir den Yentilatorbetrieb beziffern sich nach vicrnionat- 
lichem Bctriebc durchschnittlich monatlich auf 754,36 JL  
Mitłiin wird eine m onatliche Ersparnis yon 1077,57 J l ., 
also lur ein Ja lir  von 12 930 ,84  JL. erzielt.

(Forts. folgt.)

Technik.
M a g n e t is e h e  B e o b a c h t u n g e n  z u  B o c h u m . Die

westliche A bw eicliung der Magnetnadul vom ortliciien 
Meridian betrug:

ł ono um 8 Uhr um S Uhr um 8 Uhr um 2 Uhi1OJO vorm. nachm. Yorm. nachm.

Monat Tag S Tag a  1 s £

September 1. 12 51,3 12 62,5 16. 12 51,7 12 61,4
2. 12 52,1 12 63,3 17. 12 52,4 12 60,1
3. 12 55,5 12 61,4 18. 12 53,2 — —
4. 12 51,8 12 61,4 19. 12 52,1 12 58,8
5. 12 53,7 12 62,3 20. — — — —
6. 12 53,0 12 62,4 21. — — — —
7. 12 51,1 12 61,4 22. — — 12 59,1
8. 12 51,6 12 61,8 23. 12 53,5 12 60,4
9. 12 51,9 12 62,6 24. 12 55,1 12 61,8

10. 12 54,4 12 58,9 25. 12 53,4 12 60,4
11. 12 55,7 12 60,1 26. 12 52,8 12 58,8
12. 12 51,1 12 59,9 27. 12 52,7 12 60,1
13. 12 51,0 12 60,0 28. 12 54,4 12 61,4
14. 12 52,4 12 60,3 29. 12 58,2 12 60,4
15. — — 12 59,0 30. 12 53,7 12 57.2

Mittel 12 53,07| 12 60,64

13,8
Mittel 12 s  56,85 * =  hora 0. —jg -

D ie  S e p a r a t io n  u n d  W a s c h o  d e r  S te in k o h len -  
z e c h e  L a n g e n b r a h m , erbaut vou der Maschinenfabrik 
Baum-Herne, diirfte in  ihrer Art w o lil die uinfangreięhste 
im Dortmunder Kohlenrevier se in; sie  ist imstande, die ganze 
Tagesforderung der Grube, ca. 20 000 Ctr., aufzubereiteii. 
Die vom Schaclite kommenden Kohlen werden vennittelst 
des m aschinell angetriebenen W ippers auf ein Schwingsieb 
gestiirzt und durch dasselbe in Stiick- uud Kleinkohle 
klassiert. D ie  Stiiekkohle g le itet iiber das Sieb hinweg 
zu einem  Kolilenbrecher, gelangt dann zur nochmaligen 
Absieburig au f ein zw eites Sieb u n d  der verbleibendc
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Rest in einen auf Grofse Nufs I gestelllen Brecher. 
Die durcli die Siebe und Brecher fallende Kolile ge- 
lnngt in einen Flillrum pf und wird aus demselben ver- 
miitelst eines Aufgabebecherwerks in eine Klassierungs- 
trommel gelioben und durcli letzere fiir die nasse Auf- 
bereitung vorbereitet. Von der Siebtrommel werden die 
Nufskolilen I — IV  durcli Wasserstrom in Cformige Lulten 
den 4 Grobkonisetzmascliinen, die Feinkohle auf gleicliem  
Wege den Feinkohlenseizinaschinen zugefiilirt, dereń Taschen 
erst mit Wasser und dann mit Kobie gefiillt werden. Das mit 
den Kohlen ankommeude Wnschwnsser nillt durcli die kegel- 
fórmigen runden EntwiUserungssiebe in Tricbtcr und wird 
yermitlelst Rolirleitung mitsamt dem K oblenschliecb und dem 
aus den Nuinbehaiterii yerdrangten W asser zu der Centrifugal- 
pumpe geleitet. Die Nufskolilen gelangen rein von Scblamm 
in die Verladctascben, in dereń Fiillwasser sie  langsam 
und unbeschiidigt niedersinken und aus welchen sie naćli 
vorgeiiommener Entwiisserung iiber seukbare Rutscben in 
die Eisenbahnwaggons des angeordneten zweiten Geleises 
verladen werden. Die gewasebene Feinkohle' wird von 
den Sel7,maschinen mit dem W ascbwasser der Centrifugal- 
pumpe zugeluhrt und durcli dieselbe in drei abwechselnd 
benulzte rundę Yorratbstburme gepuinpt. Nacli der Ein-

fiilirung in die Mitte der einzelnen Vorrathstbiirme nimmt 
die G eschwindigkeit der Triibe infolge der grofsen N ieder- 
sclilagfiiiche allm ilhlich ab; d ie Feinkohle wird gefiillt, das 
gekliirte W ascbwasser tritt in die Lutte und fliefst von 
hier wasebbar den Sctzmaschinen unter genugendem Druck 
wieder zu. Nach der F iillung des neuen Tburines mit 
Feinkohle wird der andere in Bcnutzupg genommen, der 
ersie durcli gelocbte Rolire (D . R. P .)  entwiissert und 
dann direkt in Trichterwagen der Kokerei zugefiilirt oder 
in die W aggons der angeordneten Geleise entleert. Das 
Trcufelwasser aus den Nufstascben und den F einkohlen- 
tbiirmen wird zu der Centrifugalpumpe geleitet und von 
dieser sodami zu den FeinkohlenlliUrmen gelioben. Die aus- 
gewaschenen Berge befordert eine Scbnecke und ein gelochtes 
liecberwerk aus den Setzmascbinen in eine Schiefertasche, 
von wo dieselben in Forderwagen zur Ualde gelangen. 
Zum Betriebe der Wiische dient eine Zwillingsm ascbine, 
zum Betriebe .der Separation eine k le in eie  Mascliinc und 
zum Betriebe der Setzmascbinen ein Gebliise. Abgeselien 
von einigen kleincn Unregelmiifsigkeiten in der K onstruktion, 
welche noch beseitigt werden, arbeilet das grofse Werk 
vorziiglich. B.

Yolkswirtschaft und Statistik.
E in- und  Ausfuhr von Steinkohlo, Braunkohlo und  Koks im  deutschen Zollgebiet.

(Nach den inonatlichen Nachweisen uber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes yom Kalserliclien Statistischen Amt.)
E i n f u h r .

1. Januar bis 31. August 1898. 1. Januar bis 31. August 1897. Ganzes Jahr 1897.

Y o n : Steinkołilen Braunkołilen Koks Steinkołilen Braunkołilen Koks Steinkołilen Braunkołilen Koks
t t t t t t t t t

Freihafeii Hamburg . .
B e lg ie n .............................
F ran k reich .......................
Grofsbritannien . . .
Niederlande.......................
Oesterreich-Ungarn . .

336 488,4 
9 75-2,1 

2 840 306,9 
73 590,7 

390 416,7 5 489 615,4

12 026,6 
131 580,0 
23 858,3 
28455,1

19 449,9

356 143,8 
8 814,0 -  

2 960 227,2 —
53 208,6 -  

379 727,01 5 095 422,0

13 352,5 
188 582,5
21 087,7 
46 670,9

14 158.0

560 596,7 
14 225,5 

4 808 900,5 
85 872,1 

589 790,8 8111 065.0

21 862,8 
275 268,2 

29 371,5 
80 655,3

26 399,2
Aus allen Landem inges. 3 655 475,0 5 489 617,0 216 192,4 3 767 787,3| 5 095 432,0 281 919,1| 6 072 028,9 8111 075,9 435 160,8

A  u s f u li r.

1. Januar bis 31. August 1898. 1. Januar bis 31. August 1897. Ganzes Jahr 1897.

N a c h : Steinkołilen Braunkołilen Koks Steinkołilen [Braunkołilen Koks Steinkołilen Braunkołilen Koks

t t t t t t * t t

Freiliaten Hamburg . . 490 991,1 — 6 031,4 426 394,4 — 5 152,1 649 158,0 — 5 983,1
Frh.lSremerhafeii,Geestem. 162 941,1 — . — — — — ■ — — —
Belgien . . . . . . 852 438,7 — 94 683,7 645 350,5 — 140 267,4 1 054 002,6 — 213 313,8
D a n e in a rk ....................... 16 396,4 — 10 250,4 12725,6 — 7 389,1 18 546,5 — U  922,6
F ran k re ich ....................... 435 192,2 — 511 617,7 416 145,5 — 633 456,7 650 670,7 — 94S 115,1
Grofsbritannien 41 710,9 — — 31 823,3 — — 50 257,3 — —
I t a l i e n ............................ 83 661,1 _ 20 379,1 12 462.5 — 11149,9 17 626,6 — 17 289,9
Niederlande. . . 2  346 722,8 _. 82 375,8 2 173 874,8 — 54 120,5 3 557 285,5 — 88 620,1
Oesterreich-Ungarn . . 3 454 600,9 12 858,3 364 985,3 3 058 317,2 9 282,4 369 477,9 4 942 868,6 17111,3 578 968.9
Kufśland............................. 309 316,2 136 912,4 170 155,4 — 106 662,1 333 973,2 — 159 937,6
Schweden 15 168,4 __ 15 086,1 11019,7 — 5 561.2 17 697,1 — 10 873,1
Schweiz . . 663 337,0 _ 66 247,9 572 180,4 — 53 165,8 875 845,0 — 83 896,3
Chile . . _ _ — — ■— — — —
Norwegen . . . . _ 7 477,1 — — ■ 2 535,0 — — 5 127,5
Britisch Australien . . __ _ 23 641,5 — — 7 512,5 — — 10 784,5
Spanien ............................. __ _ — — — — — —
Mexiko . . . . 12 333,5 — — 10 381,0 — — 14 588,5
Kumanien _ — — 1 421,6 — — 4 728,5 — —

ftach allen Landem, insges. 3  940 941,7 15 143,6| 1 378 034.2 7 637 843,0| 10 384,3| t 414 49i,3 12389906,6 19 111,9 2 161 886,4
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"Westfalische Steinkohlen, Koks und Briketts in  
H am burg, A ltona, Harburg etc. (Mitgeteil t  durch 
Anton Gttnther in H am burg .)  Die Mcngen westfiUischer 
Ste inkohlen , Koks u n d  Briketts,  welche wiilirend des 
Monats September 1 8 9 8  ( 1 8 9 7 )  im hiesigen Verbrauchiigebiet 
liiut amtl ioher  B ekanntm achung  eintrafen,  sind folgende:

Tonnen 4

1898

1000 kg 

1897
Iii Hamburg P l a t z ........................................
l)urcligangsvei'f!aiid liacii Altona-Kiek*r Baim 

n „ Liibeck-llamb. „
„ ,  Berlin-Hainb. „ 

Insgesamt
I)urcligangsversand auf der Oberelbe nacli

B e rlin ...............................................................
Zur Ausfulir wurden yerladen . . . .

93 400 
44 407,5 
10 991,5 
7 606,5

76 029,5 
39 504,5 

8 384,5 
5312

156 405,5

11817,5
11782

129 230,5

12 097,5 
970

Englische Kohleneinfuhr in Hamburg. • Im Monat 
September kamen lieran v o n :
Northumberland und

Durliam . . .  8G 5 2 6  t gegen 92 9 5 4  t in 1897
Midlamls . . . .  4 0  5 4 0  t „ 3 8 2 8 4  t „ 1897
Schottland . . .  4 9  9 6 0  t „  56  7 99  t „  1897
Wal e s ............................  3 0 7 5  t „ 4  3 2 3  t ^  1 8 9 7
Gaskoke . . . .  6 3 9  t „ 3 6 3 9  t „  1897

1 8 0  7 4 0  t gegen” 195 9 9 9  t in 1 8 9 7
Westfalen 1 5 6  4 0 5  t 1 2 9  2 3 0  t „ 1897

zusammen 3 3 7  1 4 5  t gegen 3 2 5  2 2 9  t in 1 8 9 7

Es kamen somit 11 9 1 6  t mehr lieran ais in derselben 
Periode  des Vorjalires.

Im Laufe des Monats wurde die Arbeit in Wales a il-  
malilich wieder aufgenommen. doch ist das  z i r  Verschiffung 
gekommene Quanlum natuigeiniifs ein selir geringes,  da die 
Minen noeh viel mit Aufrauinungsarbeiten und Instandsetzen 
der Betr iebseinrichtnngen nach e iner so langen Periode der 
Yernachlassigung zu tłum liatten. Die Preise  fiir Kohlen 
sind nur in N orthum berland  und Durliam, wo sie durch 
den Streik  au f  e iner exorbitantcn Hohe waren, zurUck- 
gegangen, bleiben jedoch  auch in diesen Distrikten wescntlich 
ho h e r  ais zu Anfang des Ja l ires .  In den Midlands hat mit 
heute  sogar eine weitere  E rhohung  der  Zechenpreise sta tt
gefunden und no t!eren beste Waies 3 s. ,  beste schottische 
Kohlen 2  S. pro t hoher  ais im Marz.

Seefrachten sind infolge der W iederaufnahine der Ver-  
schifTungen von Wales und des aufserordentlicli lebhaften 
Begehrs nach Riiumten fiir d ie  Ostsee, das Mittelmeer und 
die atlantischen Kolilen-Depots , dereń Bestande gfinzlich 
erschSpft waren, s tark  gestiegen, es wird lieute fiir Kron- 
stadt 4  s. ,  fiir Genua 3 S., fiir Hamburg 1 s. 6 d. p e r  t 
mehr bedungen ais in den Soinmermonaten.

Flufsfracbten haben in diesen Tagen wegen des an -  
haltend niedrigen "Wasserstandes und e iner durch denselben 
au f  der  Elbe bei Boitzenburg vćranlafsten Sperrung eine 
Hohe erreicht,  welche Verladungen von Kohlen nach der 
Oberelbe ausschliefsen diirfte. Am Donnerstag ist ein Bagger 
l linauf geschickt,  um eine neue Kahrrinne zu schaffen.

(M itgete il t  von II. W . Heidmann, H am b u rg )

Die zur Erzeugung elektrischen Stromes dienende 
D am pfkraft in Preufsen 1898. —  Unaufhaltsam setzt 
d ie  E lcktriz ita t  ihren Erobertingszug auf  allen Gebieten des

wirtschaftlichen Lebens fort; auch in Preufsen nimmt 
d ie  V e rw endung  dieser wichtigen Naturkraft  von J a h r  zu 
J a h r  einen grofseren Umfang an. Liegen zum Erweise 
dessen aucli besondere amtiiche Krhebungen noch nicht vor, 
so gewiihren docli die all j iihrlichen statistischen Aufnalimen 
iiber die Dampfentwickler und Dampfmaschinen Iiierfli r 
e inen wertvollen Anhalt  insofern, ais in Pteufsen d e r  bei 
weitein groPste Teil  des benutzten elektrischen Stromes durch 
Dampfkraft erzeugt wird. Die neuesteu E rmitte lungen fiir 
den Beginn des Ja h re s  1 8 9 8  lassen nun abermals einen 
bedeutenden Aulsehwung nach d ieser  Riclitung liiii e rkennen ;  
es dienten niimlicli in den privaien  und slnalliclicii Unter- 
nehmungen Preufsens,  mit  Ausnahme derjenigen der Ver-  
w aitung des Landheeres und der Kriegsinarine, zum Betriebe 
von Dynamomaschinen

gleichzeitig zu
zu aiisscnueisiicn anderen Zwecken zusammen

Anfang Darnpf- P ferde Danipf- P ferde- Danipf- Pferde
mascliinen starken maschitten starken maschinen starken

1891 . 794 39610 189 9 879 983 49 489
1892 . . 998 55 396 262 13 691 1260 69 087
1893 . . 1218 66 528 189 9 517 1407 76 045
1894 . . 1459 ’ 84 598 320 16 866 1 779 101464
1895 . — — — — — —
1896 . . 1925 124 566 533 32 866 2 458 157 432
1897 . . 2 186 149 096 651 42 839 2 837 191 935
1898 . . 2 490 201 396 815 57 330 3 305 258 726

W ir  haben h ier  also eine fortgesetzte Steigerung vor 
uns, welche bewirkte, dafs sich die Gesamtzahl de r  in Rede 
stehenden Dampfmaschinen seit sieben J a h re n  auf fast das 
yierfache, dereń Leistungsfahigkeit  aber auf  iiber das fiinf-
fache bob. Im Laufe des Jah res  1 8 9 7  a lle in  nahm die
Gesamtzahl dieser Maschinen um 4 6 8  oder  1 6 ,5  v. H. und 
ihre Leistungsfahigkeit um 6 6  7 9 1  Pferdestiirken oder 34 ,8  
v. II. zu ;  hierbei kam auf diejenigen Maschinen, welche 
a u s s c h  I ie f s  l i c h  elektrische Energie  erzeugen, eine Ver- 
m ehrung um 3 0 4  Stiick und 5 2  3 0 0  Pferdestiirken oder
um 1 3 ,9  bezw. 3 5 ,1  v. II. und auf  d iejenigen, welche
gleichzeitig  auch noch anderen Zwecken dienen, eine solche 
um 1 6 4  Stiick und 14  4 9 1  Pferdestiirken oder um 25 ,2  
bezw 3 3 ,8  v. H.

Von besonderem Intcresse sind die Haiiptverwendungs- 
zwecke des in Preufsen durch  Dampfkraft  gewonnenen, 
elektrischen Stromes; nach dieser Riclitung w urde  im Konig- 
lichen statistischen Bureau ermittelt ,  dafs zu Anfang 1898 
elektrische Energie  erzeugten

Dampf- mit 
maschinen Pferdestarken 

154 772 
10 785 
7 278

2  873 
61
25

zu Zwecken

1. der Beleuclitung . . .  . . . .
2. iles M otorenbetriebes............................ .....
3. einem anderen Z w e ek e ............................
4. mehreren Zwecken zugieich, und zwar:

a) zur Beleuchtung und KraftObertragung 325 84 216
b) zu sonstigi-n Zwecken . . . .  ._____21________ 1 675

zusammen . . .  3 305 258 726

Der bei weitem grofste Teil  des durch  Dam pfkraft  erzeugten 
e lektrischen Stromes wurde  also lediglich zur  Beleuchtung 
nutzbar gem ach!; die Zahl der  betrelfenden Maschinen 
machte zu Anfang 1 8 9 8  a lle in  8 6 ,9  v. H. a llc r  zur Hervor- 
br ingung von Elektriz it iit  aufgestell ten Dampfmaschinen aus. 
Der Schaffung von Liclit dienten aber  aufserdem noch die
jenigen 3 4 6  Dampfmaschinen, welche  e lektrischen Stroni 
gleichzeit ig hierfur  und fiir einen bestimmten Gewerbebetrieb 
lieferten, wenn auch nicht genau festgestellt- werden kann,
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in welchum Unifnnge sic jodem  dieser beiden Zwecke ge- 
reclit w urden .  Unter diesen Maschincn Uberwiegćn bei 
weitem je n e  3 2 5 .  welcbe gleichzeitig  Stroin zur Beleuchtung 
und zu r  Krafti lbertragung l iervorbringen. Zu ilinen gehoren 
zuniiclist diejenigen, welcbe bei den Strafsenbahnen elektrischen 
Slrora nicht nur  zur  Fortbewegung, sondern auch zur Bc- 
leuchtung der  Fahrzeuge  liefern, sodann die Maschincn der 
grofsen elektrischen Centralen, welche sowolil Lieht wie Kraft 
abgeben. Dafs fur diese Zwecke besonders grofse Dampf- 
mascliinen Aufstellung gcfundcu haben, ergiebt sich sclion aus 
der verh£ltnismafsig hohen durelischnhtliclien Leistungsfahigkeit 
dieser Dampfmaschincii, welche sieli nach obigen Zahlen 
auf 2 5 9 ,1  Pferdestiirken belief. lis werden indes in einzelnen 
Betrieben d ieser Art Dampfmas-hinen von e iner bedeutend 
grijfseren Leistungsfahigkeit  ye tw endel.  Śo finden wir in den 
Centralen der  Berliner Elektrizit i itswerke derartige  Dampf- 
maschinen m it e iner Leistungsfahigkeit von 1 0 0 0 ,  1 1 8 0 , 1 5 0 0 ,  
1648  und 1 9 0 0  Pferdesliirken, in der  U ntc inehm ung der 
„Allgemeinen Elektriz it iilsgesellschaft" zu Berlin im Kreise 
Niederbarnim Dainpfniaschinen mit  e iner Leistungsfahigkeit 
von 7 5 0  Pferdestiirken, ebensolche Maschincn in dem 
Elektriziti itswerke der  Stadt  Frankfu rt  a. Main nebst  e iner 
solchen von 1 5 0 0  Pferdestiirken, in dem Elektriz il iitsweike 
zu Magdeburg  eine Dampfmaschine von 1 0 0 0  Pferdc- 
starken u. s. w.

Was nun noeli d ie  21 Dampfinaschinen anlangt, welche 
elektrischen Strom zu „m ehreren  sonstigen Z w e ck e n "  er- 
zeugen, so kommen hierbei in erster L inie  chemische 
Fabriken, sodann Muhlen. Spinnereien u. a. in Betracht. 
Die durchschnitt liche Leistungsfahigkeit  d ieser Dampf- 
masclunen belrug zw ar  nur 7 9 ,8  Pfe rdes l i i rken ; indes sind 
auch h ier  in einzelnen Betrieben Masćhinen mit  einer 
Leistungsfahigkeit von 7 5 0 ,  8 0 0 ,  9 6 0 ,  1 0 0 0  und 1 1 0 0  
Pferdesliirken aufgestellt . Im ganzen ist demnach anzu- 
nelnnen, dafs die grofsartige E n tw ickclung  der  elektro- 
teclmischen Industr ie  in den letzten J a h re n  auch dem 
Dampfmaschineubau einen ma.nht.igen Anstofs gegeben bat.

(Stalist Korrespondenz Nr. 3 6 ,  vom 2 4 .  Sept. 1 8 9 8 . )

Schwedens Produktion 1897 (1896). In  T o n n en :  
Roheisen 5 3 8  197 ( 4 9 4  4 1 8 ) .  Eisen und Stahl, unge- 
schweifst 4 6 4  7 6 0  ( 4 4 6  0 4 5 ) .  Eisen und  Stahl,  geschweifst 
332 5 5 9  ( 3 4 2  3 6 9 ) .  E isenerze  : M agnetit  1 8 5 4  821  
(1 7 8 0  9 0 3 ) .  Itoterz 2 3 1  2 9 8  ( 2 5 7  1 9 1 ) .  Sumpferz 
1047 ( 9 2 5 ) .  Golderze  1 6 6 2  ( 7 3 6 ) .  Sil ber- und Bleierze 
1 0 0 6 8  ( 1 5 3 8 1 ) .  Kupfererze 2 5  2 0 7  ( 2 4 3 5 1 ) .  Zinkerze 
56 636 ( 4 4  0 4 1 ) .  Manganerze  2 7 4 9  ( 2 0 5 6 ) .  Schwefelkies 
517 ( 1 0 0 9 ) .  Ste inkohlen  2 2 4  3 4 3  ( 2 2 5  8 4 8 ) .  Feuer-  
fester Thon 1 1 2  2 8 3  ( 1 2 0  4 2 6 ) .  Fe ldspa t  19 2 9 8  
(12 7 8 9 ) .  Schwefel —  ( 7 7 ,1 ) .

In K i l o g r . :  Gold 1 1 3 , 3 1 8  ( 1 1 4 , 5 2 9 ) .  S i lber:  feines 
2218,2  ( 2 0 8 2 , 3 ) ,  in Fiillprod. 1 0 1 7 ,6  ( 3 1 4 ,4 ) .  Blei 
1 479 8 0 9  (1  5 2 9  5 1 9 ) .  Kupfor:  Garkupfer 2 8 8  5 9 5  
(248 5 8 6 ) ,  C em .n tkupfe r  6 1 9  0 0 0  ( 4 9 5 0 0 0 ) ,  Steinkupfer 
174 3 5 0  ( — ). Koballoxyd 7 0 0  ( — ) .  Kupfervilriol  
1 3 1 5 3 5 7  (1  5 0 6  3 9 8 ) .  E isenv!tr iol  2 3 1 5 2 5  ( 1 9 0 5 5 6 ) .  
Alaun 130  6 4 8  ( 3 3 3  5 3 6 ) .  Graphit  9 9  1 7 0  ( 1 3  9 4 6 ) .

(N ach  T ekn isk  T idskrif t .)

Yerkchrswcsen.
W agengostellung im  Ruhrkohlenreviere fiir die 

Zeit  voin 16 .  bis 3 0  September 1 8 9 8  nach W agen  zu 10  t.

Datum

Es sind 

verlangt | gestellt
Die Zufulir nach den 
Rheinhafen betrug:

Monat Tag

im Essener 
und

Elberfelder Bczirkc
aus dem 
Bezirk nach W agen 

zu 10 t

September
n
»
n
n
n
n
»
n
n
n
n
n
n
n

16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22. 
23. 
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.

14 266 
14 443 

1 026 
14 085 
14 264 
14 589 
14 551 
14 901 
14 932 

1215 
14 042 
14 281 
14 586 
14 391 
13 973

14 248 
14 431 

942 
14 074 
14 264 
14 564 
14 475 
14 686 
14 723 

1 128 
14 042 
14 281 
14 569 
14 329 
13913

Essen
n
»

Elberfeld
n
n

Ruhrort
Duisburg
Hochfeld

Ruhrort
Duisburg
Hochfeld

20 172 
8 363 
1787

118
6
1

Zusamm en: 30 447

Zusammen: 189 545 188 669
Durclischnittl : 14 580 14 513
V*<rha]tntszahl • 13419

A m tliehe Tarifveranderungen. R  h e i n i s c h -
W e s t  fii 1 i s c  h -  B e I g i s c h e r  K o l i  l e n  v e r k e h r .  Am 1. 
Oktober d. J .  treten im Ausnahm etarif  voin 15. Mai 1 8 8 8  
fiir d ie  Beforderung von Kolilen u. s. w. zwischon belgischen 
Stationen und Stationen der  Strecke Ehrang-Saargenjlind 
anderweitige  Frachts ii tze fiir die Station Ans ( l is t)  der 
belgischen Staatsbahn (fr i iher Ans [ L .L . j )  in Kraft.  Niiliere 
Auskuuft erteilen die bele iligten Verwaltungen. Koln, den 
2 1 .  September 1 8 9 8 .  Konigliche Eisenbahndirektion .

N i e d e r s c h l e s i s c h e r  S t e i n  k o l i  l e n  v e r k e . h r  n a c h  
d e n  S t a t i o n e n  d e r  D i r e k t i o n s b e z i r k e  B r o m b e r g ,  
D a n z i g  u n d  K o i i i g s b e r g  i. P r .  Voin 2 0 .  September 
d. J .  ab werden die Stationen der  Nebenbalmen Roth- 
n iefs-Rudczauny und G erd au e n -A n g e rb u rg  des Direk tions-  
bezirks Konigsberg i. P r .  in den vorbezeichneten Verkelir  
e inbezogen. Ueber die Ilbhe der  Fracbtsii tzc geben die 
beleiligten Dienstsleilen nahere  Auskuuft.  Breslau, den 
16. September 1 8 9 8 .  Konigliche E isenbahndirektion .

Yerolne und Ycrsniniuliingcii.
V orstandssitzung des AUgemeinen Knappschafts- 

vereins zu Bochum . Ueber die am 4  d. M. slatt-  
gefundene S itzung des Vorstandes des Allgemeinen K n ap p -  
schaftsvereins wird berichtct:

Die Y erw altung  bringt den Erlafs des Herrn Ministeis 
fur Handel und Gewerbe vom 3 0 .  August an das Konigliche 
O berbergamt zur  Kenntnis ,  Inha lt l ich  desselben liegt der 
E ntw urf  d e r  neueu Salzungen zur  Zeit  dem Bundesrate  vor 
und bat der Ueichskanzler aus Anlafs von Bedenken gegen 
die rechnerischen Unterlagen des Statutentwurfes das Kelchs- 
versicherungsamt mit  einer giitachtlichen Aeufserung be- 
auftragt.  Die Bedenken sind nur  gegen den §. 3 9 ,  be- 
trefTend Verschmelzung und Begrenzung der Riicklage, 
gerichte t .  Der Herr Minister selbst ist, wie er mit 
Schreiben vom 2 8 .  September initteilt, darauf  bedacht,  die 
Genehmigung de r  Satzungen zu erwirken. Unter  diesen
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Umstanden wird man dem Inkrafttretcu der neuen Satzurigcn 
fruhestens am 1. Jannar entgegensehen konnen.

Ais Termin fiir die Neuwahl der Knappscliafls-Aeltesten 
wird der 19. November bestimmt uild der Entwurf der 
vorgeiegten W ahlordrung mit einigen nebensiichlichen Ab- 
iiiiderungen genchmigt.

Vorstand lclint den Antrng auf Zahlung des vollen 
enfgangenen Arbeitsverdienstes an diejenigen Knappschafts- 
mitglieder, welclie wegen der in Bruch entstandenen Pocken- 
erkrankung seitens der Ortspolizeibeliorde von der Arbeit 
ausgesclilossen waren, ab und bestimmt zugleich fiir die 
Zukunft, dafs bei Massenerkrankungen nur dann Kranken- 
geld gezahlt werden soli, wenn die Voraussctzung des 
§. 45, d. h. Erwerbsunfahigkeit vorliegt. Yon diesem 
Besclilusse werden somit aucli die zurżeit in Marten und 
Umgegeml ohne festgesteUte Erwerbsunfiiliigkeit wegen der 
Ruhrkrankheit durcli die Ortspolizeibeliorde ausgesclilossencn 
Knappscliaftsmitglieder getrolTen, d. h. sie bekommen kein 
Krankengeld. Vorstand ist der Ansicht, dafs die Polizei- 
behfirde, welche die Ausscliliefsungs-Anordnung triffi, diese 
Leute auch fiir den entgangenen Arbeitsverdienst entschadigen 
mufs. Alle bisher wegen der Ankylostomiasis gefalsten 
Beschliisse und getrolTenen Mafsnahmen werden hiervon 
niclit beriihrt. — Die weiter verliandeltcii Gegenstiinde 
bieten kein allgemeines Interesse.

G o n o ra lv e rsa m m lu n g c n . Be r g  i sch er G r u b e n -  
u u d  H u tt  e n - Ve r  ei n. 10. Oktober d. J ., nachm. 2Vł Ulir, 
im Gcschiiftslokal in Hochdahl.

B ra  u n kol i  1 e n - Ak t  i en - G ese 11 s cha  ft V e r e i  ns-
g l i i c k "  in M e u s e l w i t z .  12. Oktober d. J., nachm.
3 Uhr, im Saale des Deutschen llauses zu Meuselwitz.

R li e i n i s ch e A n t li r a z i t - K o h l e n w e rk e z u K up f e r - 
d r e h .  14. Oktober d J . ,  vonn. 9 Uhr, im Gescliafts- 
raunie der Gesellschaft in Kupferdreli.

Un i o n ,  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t f U r B e r g b a u ,  E i s e n -  
uni l  S t a h l i n d u s t r i e  zu Do r t mu n d .  15. Oktober d. J., 
vorm. 10 Uhr, zu Dortmund, im Direktionsgebiiude der 
Gesellschaft.

A k t i e n  - G e s e l l s c h a f t  Zec l i e  D a n n e n b a u m  in 
Bochum.  17. Oktober 1898, yorm. 9V2 Uhr, im Haupt- 
bureau, Zeche Friederika bei Bochum.

A p l e r b e c k e r  A k t i e n - V e r e i n  fiir Be r gba u .  21. 
Oktober d. J ., nachm. 3 */2 Uhr,  in Dortmund, Ilotel 
Wenker-Paxmann.

H i ł t t e n - A k t i e  n - G e s e l l s c l i a f t ,  vorm.  Kar l  von 
Bor n ,  Dor t mund .  22. Oktober d. J .,  3 ‘/z Ulir naclim., 
im Geschiiftslokale des A. Scliaaffhausenschen Bankvereins 
zu Koln.

W i s s e n  er  B e r g w e r k e  und  11 ii tt  en. 26. Oktober 
d. J .,  nachm. 1 2 1/* Uhr, im Lokale des A. Schaaff- 
hausenschen Bapkvereins in Koln a. Rh.

S c h l e s i s c h e  K o h l e n -  u n d  K o k s - W e r k c .  27. 
Oktober d. J ., mittags 12 Uhr, im Direktionsgebiiude zu 
Gottesberg.

A k t i e n  - G e s e l l s c h a f t  S c h a l k e r  G r u b e n -  und  
H i i t t e n v e i e i n .  28. Oktober d. J ., vorm. 9 Ulir, in der 
Tonhalle in Duisburg.

D o r t m u n d e r  S t e i n k o h l e n  - B e r g we r k ,  I . ou i s e  
T i e f b a u  in Ba r op .  29. Oktober d. J .,  nachm. 4 Uhr, 
im Lokale der Gesellschaft Kasino in Dortmund.

H a r p e n e r  B e r g b a u  - A k t i e n  - G e s e l l s c h a f t ,  
D o r t m u n d .  29. Oktober d. J .,  naclim. 5 Ulir, im Ver- 
waltuugsgebiiude zu Dortmund, Goldstr. 14.

B o c h u m e r  V c r e i n  fiir B e r g b a u  und  Guf s s t a h l -  
f a b r i k a t i o n .  29. Oktober d. J .,  vorm. 11 Uhr, im 
Hotel Neubauer in Bochum.

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

K I. 82. Nr. 97 537. D a r ra p p a r a t  f i ir  B rau n - 
k o h lo  u n d  a n d e re  fo u c h te  K o rp e r . Von Karl llaase 
in Zcitz Voin 7. April 1897.

Diese Vorriclitung bestelit aus einem System parallcl 
ubereinander angeordneter horizontaler Walzen oder Heiz-
rohrc a a  a ................ welche mit iiufseien Rippen bezw.

Langsrillen verseheh sind und 
auf irgend eine Weise langsam 
gedrelit werden. Das Troeken- 
gut wird dem obersten Iiolir a 
zugefuhrt und lUllt die nacli 
oben gerichteten Langsrillen aus. 
Bei der langsamen Umdreliung 
des Rolires. lUllt das Trockengnt 
allmiililich auf das niichste Rolir, 
fullt hier wieder die nach oben 
gerichteten Rillen, von w o es 
an das diitte Rohr abgegeben 
wird u. s. f. Wiihrend’ das 
Trockengut vou oben nacli unten 
von Kolir zu Rohr fiillt, wird 
es durch die geheizten Rolire 
erwarmt und getrocknet. Dabei 
ist fiir geeignete Abfuhrung der 

aus dem Trockengut entweiclienden Wasserdiimpfe gesorgt 
durch eine Esse b, und aufserdem wird frische Luft zu- 
gefiihrt, welche sich an den iiiclit vom Trockengut be- 
deckten Stellen der Heizrohre erwarmt und das nieder- 
fallende Trockengut durchstromt.

Marktberielite. 
R u h .rk o h le n m a rk t. Es wurd.cn an Kohlen- und 

Kokswagen auf den Staatsbahnen taglich, durchschnitt- 
licli in Doppelwagen zu 10 t berechnct, gcstellt:

1897 189S Verhaltniszalil
1 .— 15. Septbr. 13 504 14 099 13 419

16.— 30. „ 13 784 14 513 13 419
Die durchsclinittlichc taglicho Zufuhr an Kohlen und 

Koks zu den Rheinhafen betrug in Doppelwagen zu 10 t in

Duisburg Ruhrort Ilochfeld

1897 1898 1897 1898 1897 1898

1.— 7. Sept. 513 581 1235 1276 265 192
8 .— 15. „ 632 646 1528 1546 280 18‘J

1 6 . - 2 2 .  „ 503 624 1438 1512 221 127
2 3 . - 3 0 .  „ 833 658 1697 1540 275 147

D er W asserśtand des E hcins bei Caub war im 
Septem ber am 

1. 4. 8. 12. 16. 20. - 24. 28.
1,94 1,91. 1,71. 1,59. 1,40. 1,33. 1,27. 1,16.
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Auf der ganzen Linie liat sich die Nachfrage in 
gleicher S tarkę wic im Yorm onat crhalten. F iir dic 
nachste Zeit diirfte noch cinc wcitere Stcigorung zu cr- 
warten sein, trotzdcm der sinkende W asserstand des Rheins 
und der dadurcli behinderte Betrieb der Schiffahrt eine 
Verringerung der Zufulircn nach den Rlioinhiifcn bcw irkt 
hat. Die Stockung der Schiffahrt hat indessen auch je tzt 
noch nicht die Ansam nilung einigerinafsen ausreichcndcr 
W intervorrate am Nicderrhein ermoglicht. Am Ober- 
rhein sind kanni nennensw erte Mengen vorhariden, 
weślialb dic suddeutschcn V erbraucher bereits in grofserer 
Zahl zum Eisenbalinbezuge uberz ugcb.cn geniitigt sind.

D er Absatz nach Ham burg und Berlin war sehr 
lebhaft, da dic liohcn Seefraclitcn den Bezug englisclier 
Kohle erschwertcn.

In G ą s k o  li l e n  werden schon je tzt, trotzdcm die 
Wintcrsaison erst beginnt, nam hafte Ziisatzmcngen ge- 
kauft, ein Unistami, der bew eist, dafs man au f cin 
Weiteres Steigen des GaśYerbratichs m it S icherheit rechnet.

G a s  fl a m m  k o li 1 e n  konnen bei dem unverśindert 
lebliaftcn Gangc der Industrie kanni hinreichend geliefert 
werden.

In F e t t k o h l e n  ist die Nachfrage fiir alle Sorten 
aufserst rege, insbesondere sind die Hausbrandm arkcn 
bei dcm Ilerannahen des W inters sturniisch begehrt. 
Der erhebliche B edarf der Dampfschiffahrtsgescllschaftcn 
und Rliedereien kann nicht imm er voll gedeckt werden. 
In Kokskohlen hat sich der Mangel bei der gesteigerten 
Koksproduktion w eiter versch;irft.

Der K o k sa b s a tz  des M onats Septem ber betrug rund 
547 000 t gegen 513 290 t im gleichen M onat des Vor- 
jahres, was eine Vermchriing von fast 6*/j pCt. bedeutet. 
Infolge des iiufserst giinstigen Geschaftsganges der E isen- 
industrie wurde seitens der Iliittenw erke Koks in 
starkerem Mafse abgerufen, sodafs sich die Einschriinkung 
pro September sta tt auf 10 pCt. in W irklichkeit nur 
auf 6 pCt. stelit. Die Lagc des Koksm arktes bleibt 
somit befriedigend. F iir das 4. Quartal des laufenden 
Jahres haben m ehrerc H iitten, welche kaltstelicnde 
Hochofen anblasen, noch Zusatzntengen gckauft, sodafs 
die’Abfuhr von den K okercicn  noch eine Steigerung 
gegen die VorAnschlage erfahren wird.

Das M a g e rk o h le n g e sc h a f t ist, soweit cs sieli um 
aufbcreitetc, vornehmlich fiir H ausbrand dienende Marken 
liandelt, sehr flott, wahrend infolge des wegen der 
Jahreszcit verringertcn V crbrauchs der K alk- und Zicgel- 
iifen niagere Fcinkohle schwacher geht.

An B r i k e t t s  wurden im Septem ber 9 4 0 0 0  t gegen 
83000 t im gleichen M onat des .V orjahres vcrsandt. 
Die Produktion, welche sich in stiiiidiger Zunahm e bc- 
findet, wird glatt abgesetzt. Vor kurzem  wurde eine 
Erliohurig der llichtprcise um 0,75 J L  pro Tonnc bc- 
selilosscn.

}. E n g lisc h o r  K o h le n m a rk t.  Die Beendigung des 
Ausstandes in Wales hal in den Ietzten Wochen die Ab- 
satz- und Preisverlialtnisse auf der ganzen Linie verschoben, 
und bis jetzt haben sieli dieselben tur dic meisten Distrikte 
noch nielit zu einer gewissen Sletigkeit entwiekelt. In 
Maschinenbrand hat sieli die Nachfrage auf den nordlictien 
Miirkten bedeutend verlangsamt, die Preise sind sehr schnell 
mit jeder Woelie gefallen und mittlerweile zu den Siitzen 
zuriickgekehrt, die vor dem Streik in Wales die laufenden 
waren. Die Nachfrage in Hausbrand konnte bei der unge- 
wbhnliclicn Hitze nur eine langsatne Zunahme erfahren, 
blieb aber im ganzen befriedigend; Preiserhohungen blieben 
bis jelzt im wesentlichen auf Lancashire beschrilnkt. Die 
Ausfuhrzifferh waren in den Ietzten Wochen hilufig niedriger 
infolge der lioiien Frachtsiltze, in Wales zeigte der Versand 
noch nielit seinen normalen Umfang, weil nielit genugend 
Sehiffe bisher verfiigbar waren. Etwas ungewifs war die 
Markthallung in einigen Distrikten auch durch schwebende 
Lohnfragen. — In N b r t l i u m b e r l a n d  ist Maschinenbrand 
in ietzler Zeit still, die Preise sind auf 10 S. f.o.b. Tyne 
zuruckgegangen, die AusfuhrzifFern sind unbefriedigend und 
manćhe Gruben werden trotz der Jahreszeit Feierschichten 
einlegen miisseii, wenn nicht die holien Frachtsatze zurlick- 
gelien. Maschiuenbrand-Kleinkolile wird jelzt zu 5 s. 6 d. 
bis 5 s. 9 d. abgegeben. Anhaltend gut ist die Nachfrage 
in Gaskohle, und die Preise konnen sieli gut beliaupten 
auf 10 s. bis 11 S.; bei Kontrakten fiir 1899 wird 9 s. 
notiert. Bunkerkohle kommt in melir ais ausreichenden 
Mengen auf den Markt und ist auf 9 s. gcwichen fiir 
gewohnliche ungesiebte Sorten. In Hausbrand hillt eine 
langsame Besserung an, beste Sorten gehen zu 12 s , zweite 
zu 11 s. Koks geht selir flott, Hocliofenkoks erzielt 14 s. 
6 d ,  Schmelzkoks 17 s. bis 18 S. In Dur ha r n  blieben 
die Gruben im ganzen noch regelmiifsig bescliiiftigt, doeh 
herrsclit wenig Stetigkeit in Preis und Nachfrage. Maschineu- 
brand ist sehr scliwach im Preise und erzielt etwa 10 s., 
Kleinkohle 5 s. G d. Gaskohle ist gleiciifalls schwacher, 
und die Nachfrage in Hausbrand liifst nocli immer zu 
wljnschen. In L a c a s h i r e  war die Marktlage in den 
Ietzten Wochen eine schwierigere, weil die Naehbardistrikte 
nielit auch ihrerseils mit Preiserhohungen vorgingen und 
gleichzeitig auch die Lohnfrage die Lage ungewifs machte. 
Im ganzen ist die Geschaftsiage nielit ungunslig zu nennen. 
Bessere Sorten Stuekkohle zu Hausbrandzwecken gehen 
allerdings nocli schleppend, doch hat sieli neuerdings die 
Nachfrage siiirker belebt. und die Preise sind jetzt ent- 
schieden fester. In geringeren Sorten zu Industriezwecken 
findet das Forderquant(im durcliweg sclilanken Absatz, gute 
Sorten Maschinenbrand und Schmiedekolile erzielen 7 s.
6 d., Lokomolivbrand, in letzter Zeit durch den Wett- 
bewerb anderer Distrikte geschiidigt, ist augenblicklich 
wieder fester. Kleinkohle und Abfallkohlc isl in grofsen 
Mengen auf dem Markte, beste Sorten erzielen 4 s. 9 d. 
bis 5 i .  3 d., geringerc 4 s. 3 d. bis 4 s. 6 d. Das 
Ausfuhrgeschafl ist nunmehr wieder auf seinen normalen 
Umfange bescliriinkt, Maschinenbrand ist fest zu 9 S 6 ci. 
bis 9 s. 9 d., geliefert nach den Merseyhafen.’ Grofsere 
Sletigkeit zeigte im allgemeinen das Geschiift in Y o r k s h i r e .  
An den Gruben wird die volle Arbeitswoche gefordert. Die 
Witterung war bisher dem Absatz von Hausbrand noch 
ungunslig, doch kam regelmafsig eine gute Durch- 
schnittsinenge nach London und den ostlichen Distrikten 
zum Versand. Die Preise haben sich noch wenig ge-
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iindert; besle Silkstoiifkohle erzielt 9 S. 3 d. bis 9 s.
G d„ zweite Sorten 7 s. 6 d. bis 8 s„ bester Barnsley- 
liausbrand 8 S. 3 d bis 8 S. 6 d., geringere Sorten
7 S. G d. bis 7 s. 9 d. Mascliinenbrand komint in an- 
betraclit der Jabreszeit noch in ungewohnlich grorsen 
Mengen zum Versand nacb den Humberliafen; in besten 
Sorten wird zu 9 s. 3 d. bis 9 S. 6 d. gelhiitigt, in guten 
zweiten Sorten zu 8 s. Lokomolivbrand gebt flott, ebenso 
Abfallkohle zu 3 s. 6 d. bis 4 d. und 2 s. 6 d. bis 3 s. 
fiir geringere Sorten. Koks ist andauernd lebhaft begebrt, 
besle Sorten erzielen 11 s. 6 d., gewohnlicher Schmelz
koks 9 S. G d. bis 10 s. In N e w p o r t  waren die Aus- 
fuhrzitTern der letzten Wochen wieder aufserordentlich be
friedigend. Bester Maschinenbrand erzielt 12 S. 6 d. bis 
13 s., zweite Sorten 12 s. bis 12 s. 6 d., bester Haus- 
brand 13 S., Scinuiedekoble 8 S. In C a r d i f f  ist die
Wiederaufnahme des normalen Betriebes im ganzen 
schneller moglicli gewesen, ais man anfangs erwarten
konnte, storend wirkte in letzter Zeit nur der Mangel an ver- 
fiigbaren Schiffen, viele Handler batten bis Ende Seplember 
ihre Kontrakte mit Newcastle oder Schottland gemacht, 
und dic Schiffe mufsten dureb den Transport dieser
Kohlen weit zerstreut bleiben; viele Gruben haben 
sich infolge dessen genotigt geseben, Fcierschichten ein- 
zulegen und die Preise blieben niclit unbeeinflufst. Beste 
Sorte Mascliinenbrand stehen nominelt auf 14 s. 6 d. bis 
15 s. 6 d., docb war lctzthin auch um 1 s. billiger
anzukommen; man legt im iibrigen dieser Schwache und 
ihrer Ursaclie nur einen vorilbergelienden Charakter bei 
und erwarlet eii-e baldige Besserung. Auch Monmoutshire- 
koble war unter gleichen Umstiinden schwacher im Preise. 
Kleinkohle komml in sehr bedeutenden Mengen auf den 
Markt und gelit zu sehr yerschiedenartigen Preisen ab, 
beste Sorten wurden zuletzt zu 5 S. 9 d. bis 6 S. ab- 
gegeben, zweite zu 5 s. bis 5 s. 3 d. Koks gelu flott 
und fiir alle Sorten werden die vollen Marktpreise erzielt, 
IIochofiMikoks notiert 17 s. bis 18 s., bester Schmelzkoks 
25 s., gewohnlicher 19 s. bis 20 s.

F ra n z o s is c h e r  K o h len .m a rk t. Die Haltung des 
fnuizosiehen Kolileninarktes blieb auch wahrend des ver- 
gangenen Monats aufserordentlich fest.

Die Verladuugen an Hausbrandkohlen nehmen trotz der 
warmen Witterung noch t agi ich zu, was ein Steigen der 
ScliilTsfrachten nacb allen Richtungen hin zur Folgę hat. 
Auch ist 'clion Wagenmangel auf einigen Strecken ein- 
getreten, sodafs die Handler angewiesen worden sind, das 
Ausladen moglichst zu beschleunigen.

Sollte der Winter cin strenger werden, so wiirde unbe- 
dingt bei dem starken Konsum der Industrie ein Mangel 
an Hausbrandkohlen eintreten.

Gelagerte Kohlen sind iiberhaupt. nirgends vorhanden 
iiud wie wir schon wiederl.olt erwiilint haben, erzielen die 
Zechen bei Verkiiufen fiir spatere Lieferung Aufbesserungen 
von 1 bis 2 Frcs. pro Tomie.

Der Bedarf an Industriekolilen bleibt fortgesetzt ein 
ganz aufserordeutlicher, da die gute Beschiiftigung der 
Werke nicht niicligelatsen hat. Die Zechen sind kaum 
imstande ihren Verpflicbtungen nachzukommeu.

Die llaltung des Koks- und Brikettmarktes bleibt un- 
vęrąndert, die Nachfrage ist iiufserst rege und samtliche 
Produkte gehen flott ab.

Die Preise stellen sich zur Zeit wie folgt:
P a r  i s e r  Ma r k t .  Industriekolilen.

Schiniedekohie pro 1000 kg . . 4 2 ,— Frcs.
Kobie fiir Maschinen T V 2 „ „ „ . 3 2 ,— „

» » » » 3 » » » • 29, „
» n » 1' ^   ̂ » » » ■ 26 ,50 „

Briketts voll „ „ „ . 34,75 w
Koks grofse Stlicke „ „ „ . 4 5 ,— „
Brechkoks „ „ » ■ ■ 5 2 ,— „

N o r d  u n d  P a s - d e - C a  l ai s .  Zechen von Drocourt.
Forderkolile 5 0 — 60 pCt................................... 14,50 Frcs.

» 45 .........................................13,50 „
„ Indusiriel . . . . . .  11.50 „

Feinkohle ............................... 1 2 ,— „
Lo i r e - Bez i rk . Zechen Rocbe-Molibre und Firiuiny: 

Stiickkohle iiber 120 mm . . 26,50 Frcs.
Niisse I. Qual.................................  22 ,00 „
Forderkohle fiir Fabriken . . 15,00 „
Gesiebte 30 m m ................ 14,50 „
Koks gewaschen 8 — 9 pCt. Asche 27 ,00 „

„ II. Q u a l . ...........................  25 ,00  „
Die Wasserfrachteu pro Tomie yon Saint-Ghislain, Anzin 

und Lens nacb unten angegebenen Bestimmungsorten stellen 
sich zur Zeit folgenriermafsen:

S a i n t - G h i s l a i n :  Paris 6,50 Frcs., Rouen 6,50,
Elbeuf 6 ,40, Douai 1,65, Cambrai 2 ,65, Ham 3,85, 
Pćronne 4,20, Saint-Quentiu 3.45, Chauny 3,95, Compifegne
4.50, Soissons 4,90, Saint-Omer 3,00, Dunkerąue 3,00, 
Courtrai 2,10, Ypres 4 ,40, Bruges 2 ,80, Anvers 2,40, 
Gand 2,40, Boom 2,40.

A n z i n :  Paris 6,05 Frcs., Rouen 6,05, Elbeuf 5,95, Amien*
3.75, Arras 2,00, Douai 1,95, Cambrai 1,7,5, Ham 3,00, 
Poronne 3,25, Saint-Quentin 2 ,75, Chauny 3,85, Com- 
pibgne 3.90, Reims 4,40, Soissons 4 .40, Lille 2,15, 
Bćthune 2,15, Saint-Omer 2 ,30, Dunkerąue 2,40, Calais
2.50, Epernay 5,10, Saint-D izier 5 ,40, Nancy 6,15 Frcs. 

Lens  (Pas de Calais): Paris 6 ,50  Frcs., Rouen 6,50,
Elbeuf 6,50, Amiens 4,90, Arras 2 ,50, Douai 1,75, Cambrai
2.75, Ham 4,00, Poronne 4,30, Saint -  Quentin 3,65, 
Chauny 4 ,20, Compibgne 4,65, Reims 5,25, Soissons. 5,25, 
Lille 1,75, Bćthune 1,50, Saint-Omer 1,60, Dunkerque
1.75, Calais 1,85, Epernay 5,60, Saint-Dizier 6,75, Nancy 
7 ,00 , Gand 1,55, Briissel 3 ,40  Frcs.

K u p fe rm a rk t.  Nacb Mitteilung der Firma Henry 
R. Merton & Co. in London beliefen sich die Vorriite an 
Kupfer in England und Frankreich am 30. Seplember d. Js. 
auf 23 233 t gegen 23 752 t am 15. SeptemJber. An- 
gemeldet waren von Chile 2450 t, von Australien 1900 t. 
Preis von G. M. B.s und Standard-Kupfer pro t L ■ 52. 6. 3. 
gegen L .  51. 15. 0. am 15. September.

V o m  Z in k m a rk t .  Von Paul S p e i e r ,  Br es l au .  Die 
Lage des Marktes ist anhaltend iiberaus gDnstig und nahmen 
die Preise weiter stcigende R-.cbtung. Von Lstr. 20. 15. 
zu Beginn des Monats avancierten in London ordinary 
brands auf 22 Lstr.; hier wurde zuletzt je  nach Quantum 
und Termin 2 2 — 2 2 ,2 5 — 22,50 J L  die 50 kg frei Waggon 
Breslau bezahlt-. Der obeibergamtliche Preis stellte sieli
Tur 50 kg ab Oberschlesien:

1894 1895 1896 1897 1898
1. Quartal 14,50 12,50 13.50 1 6 , - 16,50 J i
2. » 1 4 , - 1 3 , - 15,50 15,50 17,50 „
3. » 1 4 , - 13,50 15,50 15,60 1 9 , -  «
4. » 1 3 , - 13,50 16 ,— 16,50 —
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Grofsbritannien fulirtc in den ersten 8 Monaten ein 
52 007 t gegen 46 269 im Vorjahre, und 42 422 in 1896.

Die Ausfuhr Deutschlands stellte sich im August giinstig 
und hatten den Hauptempfang in Doppelcentnern Oesterreich- 
Ungarn mit 17 859, Grofsbritannien 12 537, Rufsland 8435, 
Frankreich 3300.

Z i n k b l e c h .  Die Naclifrage blieb weiter bcfriedigehd.
— Dor Preis wurde im Laufe des Monats den gestieuencn 
Rohzinknotierungen entsprcchend erholit und betriigt gegen- 
wiirtig 49 d t. die 100 kg Oberhausen.

D ie Minderausfuhr im August wurde mehr ais aus- 
geglichen durch den erhohteren Inlandsbedarf. —  Den 
Hauptempfang hatten in Doppelcentnern Grofsbritannien mit 
4340, Danemark 2246, Niederlande 1012.

Z i n k e r z e  hatten gegen voriges Jah r ganz erheblich 
hbhcre Zufuhren. Nachst Oesterreich-Ungarn, Schweden, 
Spanien, Britisch-Australien waren auch die Vereinigten 
Staaten mit 19 362 D.-Ctr. betciligt.

Die durch v iele Zeitungen gegangene Nachricht, dic 
Firma A. W unsch in Rosamundehiitte habe in Gemeinschaft

mit belgisc.hen Kapitalisten im Marmaroser Comitat Zink- 
erzgruben erworben und baue daselbst eine grofse Wasche, 
ist wieder cinmal vollig erfunden. Richtig ist nur, dafs 
genannte Firma die Produktion einer ungarischen Blende- 
grube gekauft hat.

Z in k  r c m it e d .  Auch fiir ungeschmolzenen Zink ist 
starker Begehr und werden Prim a-Qualilaten mit 3 9 — 40 
fiir 100 kg Hamburg bezahlt,

Z i n k s t a u b  (Poussitjre) hat stillen Markt und stelit der 
Preis noch immer nicht im richtigcn Verhiiltnis zu Rohzink.

Z i n k w c i f s .  Die Konvention erhohte den Preis iin 
III. Quartal um 3 c/£ die 100  kg. Der "Absatz liifst zu 
wunśchen iibrig. Die Prosperiiiit der Fabriken leidet 
unter den bestehenden, zu billigen Preisen abgeschlossenen 
Jahreskontrakten.

Z i n k a s c h e n  in hochhaltigen Qualit;ilen fUr In- und 
Ausland stark gefragt.

Die E in- und Ausfuhr Deutschlands betrug in D oppel- 
centnern :

E i n f u h r A u s f u h r

1897 1898 1897 1898
A ugust Januar-A ugust August Januar-A ugust A ugust |Januar-A ugust August Januar-A ugust

18 975 130 019 18 151 136 857 40 095 318 446 48007 334 663
B r u c h z i n k .......................................... 1 130 4 241 1 323 8 563 772 11721 3 904 12 674
Z i n k b l e c h ........................................... 412 816 27 334 19 280 108 658 11815 102 234

11 182 152 845 50 941 291 337 25 582 216 828 23 855 195 004
39 300 62 488 696 3 872 604 4 220

feine Z inkw aren . . . . . . 212 919 126 754 1 137 7 307 1324 6 948

M a r k t n o t iz e n  i ib e r  jN e b e n p r o d u k te .  (A uszug aus dem D aily Commercial Report, L ondon.)

Datum

Sept.

Oktbr.

1898

A r a m o n iu m s u lfa t  
(Beckton terms)

St i rn-
mung

per ton

von
L . 3. d.

bis 
L. s. I d.

B e n z o l

Stim-

mung

90 o/o 
p. galion

von
d.

bis 
s. d.

50 "/o 
p. galion

von
d.

bis 
j. d.

T h e e r

Stirn-

mung

gereinigt 
p. barrel

von
3. d.

bis 
a. d.

roli p. galion

Yon 
s. | d.

bis 
s. d.

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

Berlin
kurz

t o i i  

J t\  J>
bis

Ji.

Frankfurt a.M 
3 Monate

ron bis
J t. A JL.
20 64 20 68

20 63 20 67

~

10937
8
9

40
1

29.
30.

3.
4.
5.

duli

Hat

quiet

duli
Hat

10
9V*

9
9

8‘/»

10
10
10

8‘/*
9
9 11 11 174

48
40
40,2
39,5
39,9

SuTbmlssionen.
10. O k to b e r  1 8 9 8 , mittags 12 Uhr. V o r s t c h e r a m t  

d er  K a u fm a n  n s c h a f t , K o n ig s b e r g  i. P r. Lieferung 
von ca. 1000 Ctr. H eizkohlen.

10 . O k to b e r  1 8 9 8 , mittags 12 Ulir. Y o r s t e h e r a m t  
der K au  fm an n s c h  a f t ,  K o n ig s b e r g  i. P r . Bedarf an 
guten englischen M aschinenkohlen wahrend des Winters
1898/99.

2 4 . O k to b e r  1 8 9 8 , naclim. 2 ih  Uhr. K S n i g l i c h e  
B e r g f a k t o r e i ,  St. J o h a n n  a. d. S. Anlieferung des 
Bedarfes der Koniglichen Steinkohlenbergwerke bei Saar
brucken an Grubenholz in dem Etalsjahre 1899 (189 9 /1 9 0 0 ) 
und zwar 5 163 000 Stuck Nadelholzstem pel, 178 060 
Stiick Buchenholzstem pel, 110 150 Stuck Eichenbolzslem pel, 
10 460 fm Eichcnholzstam m e, 6040 fm Buchenholzstamme, 
10 200 fm Nadelholzstam m e, 9460 rm Eichcnscheitliolz, 
7300 rm K niippelholz, 36 100 rm Pfcilerholz und 3000

Stiick Nadelholzstangen. Angebote sind portofrei und ver- 
siegelt mit der Aufschrift „Vergebung von Grubenholz" 
(G egenstand, "welcher angeboten wird, ist hier anzugeben) 
einzureichen. D ie Lieferungsbedingungen konnen eingesehen  
oder gegen vorherige kostenfreie Einsendung von 1.50 >JL 
abschriftlich bezogen werden. Ende der Zuschlagsfrist: 
14. Novem ber 1898, naclim. 6 Uhr.

Biiclierscliau.
B e r g m a n n is c h e  K o t iz e n  von W ilhelm  J i c i n s k y ,  k. k. 

Bergrat und Cenlraldirektor in Miihrisch-Ostrau. Druck 
und Veriag von Julius Kittl, Mahr.-Ostrau.

Das erste Kapitel enthalt in grofser Ausfiihrlichkeit eine  
genaue und eingehende Darstellung der Anfange und der 
Entwickelung des Kohlenbergbaues im Ostrau-Karwiner 
Steinkolilenrevier und giebt einen Uebetblick iiber die
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friiheren und jetzigen Besitzverhiiltnisse und iiber Lagę und 
Grofse der einzelnen Grubenfelder. Zur besseren Orientierung 
ist dem Kapitel eine kleine Kartę mit entsprechender Ei- 
kliirung beigegcben.

An die Scliilderung der Entwickclung des Bergbaues 
schliefst sich eine Aufziihlung der im Ilevier bestchenden 
Arbeiter- und Beamtenvereine unter Angabe der Zeit ilires 
Entstehens und der von ihhen yrrfolgten Zwecke. Hierauf 
folgen die Arbeiterausstande und Krawalle, von denen 
gerade das Ostrau-Karwińer Revier seit den 50 er Jahren 
in reichem Mafse heimgesuoht wurde. Die genaue Dar- 
stellung der Entstehung, Fortpflanzung und scliliefsliclien 
Beilegung der einzelnen Streiks zeigen, dafs der Verfasser 
gerade diesem Uebel in unserem sozialpolitischen Leben 
eine grofse Aufmerksamkeit zuwendet. So fehlt es nicht 
an statistischen Tabellen iiber die grofsen Arbeiterausstande 
in den Jahren 1894 und 1896, welche durch Angabe der 
Anzahl der zur Arbeit crscliienenen Arbeiter (in Prozenten 
der Belegsehaft) an den einzelnen Streiktagen das Wąchsen 
und Zuriickgehen der Bewegung auf den einzelnen davon 
betroffenen Gruben erkennen lassen.

Am Schlufs des ersten Kapitels ziihlt der Verfasser die 
grorseren Ungliicksfalle auf, von denen das Ostrau-Karwiner 
Revier im Laufe der Jahrc betroffen wurde und welche 
fast alle auf Explosionen von Schlagwettern zuruckzufiiliren 
sind. Die von der Regierung gegen dic Sehlagweitergefalir 
ergriffenen Mafsregeln gipfeln ebenso wie bei uns in der 
Einsetzung von Schlagwetterkommissionen und in dem Erlafs 
besonderer Schlagwetterverordnungen.

Im zwei ten Kapitel giebt der Verfasser eine eingehende 
Darstellung der geognostischen Yerhiiltnisse der dortigen 
Steinkohlenablagerung, der eine Uebersichtskarte und zwei 
Profile beigeheftet sind. Daran schliefst sich eine Ein- 
teilung der Fliitze in 4 Gruppen nach der Beschaflfenheit 
der Kohle und eine Berechnung des vorliandenen Kohlen- 
reichtums. Die den Sclilufs des Kapitels bildende Rekii- 
fizierung und Erganzung des Flotzkatasters fur das Ostrevicr 
durfte mehr von lokalem Interesse sein.

Von dem folgenden Kapitel „Vermessungen, Beob- 
achtungen, Bodensenkungen" erregt <ler Abschnitt iiber„Boden- 
seukungen“ bei der Wiclitigkcit, die die Behandtung dieser 
Frage fiir den heutigen Bergbau hat, unser grofstes Interesse.

Ebenso enthalten die foigenden Kapitel iiber „Bergbau, 
Lohne und Leistungen, Arbeiterwohlfahrt<f eine grofse Fiille 
des Interessanten und Anregenden auch fiir den hiesigen 
Bergbautreibenden.

Den zweiten Teil des interessanten Buehes bildet eine 
Beschreibung der einzelnen Grubenbetriebe des Reviers, in 
Shnlicher Weise, wie wir sie im Jalirbuch fur den Ober- 
bergamtsbezirk Dortmund finden. Der Verfasser schliefst 
mit einer eingehenden Statistik iiber lirzeugung, Arbeiterzahl, 
Anzahl und Starkę der vorhandenen Dampfmaschinen, Menge 
der Arbeiterwohnungen u. s. w. J . M.

P e r s o n a I i e u.
Am 1. Oktober d. Js. wurde in Berlin das 2 5 jahrige 

Jubiliium des Generalsekretiirs II. A. Bu e c k ,  Geschiifls- 
flihrers des Centralverbandes deutscher Industrieller, festlieh 
begangen. Unter den mannigfachen Ehrungen, die dem 
um unsere gesamte Industrie hochverdienten Mannę zuteil 
wurden, ist besonders die Ueberroicliung einer Adresse vom 
Direktorium des Centralverbandes zu erwiilinen, dereń Wort- 
Jaut folgender war:

„Am heutigen Tage werden es fiinfundzwanzig Jahrc, 
dafs Sie, verehrter Herr Bueck, in 'den Dienst der Industrie 
getreten sind, der Sie seit dieser Zeit Ilire ungewohnliche 
Arbeitskraft, Ihr reiches Wis>en und Konnen mit nie ver- 
sagendem Flcifse und uneriniidlicher Ausdauer gewidmet 
haben. Aus der Landwirtschaft hervorgegangen und Uber- 
zeugt von der Notwendigkeit eines einigen Zusammen- 
gehens unserer produktiven Stiinde, haben Sie zuniichst ais 
Generalsekretiir des „Vereins zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rlieinland und Westfalen" 
und der „Ńordwestllchen Gruppe des Vereins deutscher 
Eisen- und Śtahlindustrieller" bis zum Herbste 1887 in 
Diisseldorf mit grofsein Erfolge gewirkt und vor allein in 
den siebziger Jahren ais Helfer fiir die Erringung eines 
angemessenen Schutzęs unserer heimisehen Arbeit in den 
vordęrslen Reilien der Kiimpfcr fiir die Wirtschaftspolitik 
des Fiirsten Bismarck gestanden. Ziel liiid Thiitigkeit sind 
die gleichcn geblieben, ais Sic 1887 in den „Centralver- 
band deutscher InduslriellerK eintraten, dessen Wirksamkeit 
unter IIIrer Geschiiftsflilirung wesentlich erweitert und ver- 
tieft worden ist. Mit jugendliaher Arbeitskraft und eisernejn 
Fleifs fiihren Sie trotz hoher Jahrc noeli lieute seine Ge- 
schiifte mit sichtbarem Erfolg. Ilinen dafiir licrzlichen und 
aufrichtigen Dank zu sagen, driingt es den Centralverband 
deutscher Industrieller und seine koiperscliaftliclien Mitglieder 
am heutigen Tage. Seien Sie versichert, dafs diese Dauk- 
barkeit eine unverg;ingliche sein und Ihr Nauie unter den 
Vork;impfein fiir die berechtigten Interessen der deutschen 
Industrie dauernd mit Eliren genannt werden wird. Miige 
ein schoner Lebensabend den Lohn fur Ihr arbeitsreiches 
Leben bilden, und miigen Sie noeli lange der unsrige 
bleiben. Das wiinschen mit herzlichem GlUckauf! Berlin 
den 1. Oktober 1898. Das Direktorium des Central- 
verbandes deutscher Industrieller. Th. v. Ilafsler. Jenckc. 
Russell. Yopelius. Konig. Die korperschaftlichen Mitglieder. 
(Folgen die Unterscliriften.)*

Dem Bcrgrcvierbeamten, Geheimer Bergrat v. Renesse  
zu Osnabriick ist die Erlaubnis zur Anlegung des ilim 
yerliehenen Ehrenkreuzcs III. Klasse des furstlicli lippischen 
Hausordens crteilt.

Der Hutteninspektor O s a n n  zu Malapane ist auf zwei 
Jahre aus dem Staatsdienst beurlaubt.

Der Cheiniker l l o h e n s e c  ist zum Gas-Inspeklor bei 
der Kgl. Bergfaktorei zu St. Joliann a. d. Saar ernannt.

Der Bergassessor F e r b e r ,  bisher im Oberbergamtsbezirk 
Clausthal, ist an das Konigliche Iliittenamt zu Gleiwitz 
versetzt.

G e s t o r b e n :
Herr Ludwig R a s c h e ,  Mitglied der Generaldirektion 

der Aktiengesellschaft Phonix zu Laar bei Ruhrort.

Berichtigung.
In meinem Aufsatze „Weiteres z u r  Frage der S ichcrheils- 

sprengstoffe" Nr. 34— 37 dieser Zeitschrift ist statt der 
chemischen Formel des Kaliumpermanganats irrtumlicli die 
des Kaliummanganats (K2 Mn O4)  gesetzt. Es ist also dafiir 
K M nO^ zu schreiben und dementsprechend das M olekula r- 
gewicht auf 158 zu  berichtigcn. Fiir die R echnungen  
und den sonstigen Inhalt des Aufsatzes ist diese B erich tig u n g  
o h n e  Bedeutung.

Gelsenkirchen, den 4. Oktober 1898:
H e i s e ,  Bergassessor.


