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Yortrag, gehalten au f dem V II. allgem einen deutschen Bergm annstage in Miinclien.
(H ierzu  Tafel X X X X II und X X 'X X III.)

M. I I . ! A is bekannt darf ich wohl yoraussetzen den 
allgemeines bergmannisches Interesse bietenden W asser- 
einbruch au f den D ux-Ossegger Schiichten vom 10. Februar 
1879, durch welchen lii ni' grdfsere Grubenanlagcn auf 
langere Zeit zum Erlicgen kanion.

Um von der Pliitzlichkeit des W assercinbruchcs eine 
Vorstellung zu geben, mdge erw ahnt sein, dafs es dem 
grofsten Teile der in den nnteren Bauen des Diillinger- 
schaclites arbeitenden Leuten (21 M ann) unmoglicli war, 
sich zu retten. D ie einbrcchenden W asserquantcn wurden 
von mir unter Ztigrundelegung der von den Einbruchs- 
wassern binnen 24 Stunden angeftillten Grubenraume 
auf ca. 800 cbm pro M inutę bei dcm ersten Anprall 
berechnet, — U nbekannte nntcrirdische Reservoirs von 
ungemessenor Ausdelinung sind durch den Einbruch 
angezapft und haben sich plotzlich entleert, den W asser- 
spiegel allm ahlich senkend. Mit dem Sinken des W asser- 
spiegels und dcm Steigen der W asser in den Schiichten 
mufste sich bei der Aufnahm efahigkeit der Grubenraume 
der Zuflufe allm ahlich verringern, um nach vo|Istandigcr 
Abzapfung der Rcservoirs schliefslich auf den regel- 
uuifsigen Zugang der Niederschliige auf der in Frage 
kommenden Einilufesphare zuriickzugelien. D ieser Zu
gang durch dic Einbruchstelle ermafsigtc sich gegen 
Mitte April 1879 schon auf ca. 17 cbm pro M inutę 
und stellte sich nach Vollendung der spiiter aus- 
gefiilirten Sicherungsarbeiten auf ca. 11 cbm heraus.

Abgeschcn von dem Y erlust an M enschenleben er

gaben sich ais wcitere schlimmste Folgen des E in- 
bruches, dafs durch ihn dic Teplitzer Thcrinen in Mit- 
leidcnschaft gezogen und bedeutend gesenkt w urden 
und es bedurftc grofser Aufwendungcn, um zunachst 
dic Badcsaison in Teplitz zu sichern und dic Therm al- 
qucllen durch Teufungsarbeitcn so zu fassen, dafs der 
Fortbezug der Therm alw asser gesichcrt war.

Um denjenigen, wclclien die geologische Situation 
der betrelTcndcii Gegend nicht gelaufig scin sollte, einen 
allgemeinen Ueberblick zu vcrschaffeń. gebc ich auf 
Tafel X X X X II  eine einfachc U ebersichtsskizze nebst 
Profilen.

D ie funf Gruben D ollingcr, Fortschritt, Nelson, 
Victorin und Gisela bei D ux-Ossegg bauten und bauen 
noch grolsenteils auf einem Stiick der grofsen Braun- 
kohlenmuldc, welchc sich in der Langenachse yon 
Tiirm itz iiber Komotau liinaus und in der Breiten- 
richtung vom Fufse des Erzgebirges bis in das biihmische 
Jlitte lgebirge crstreckt.

D ic Kohle. lagcrt den mittlcren Tertiarthonen auf, 
denen nach dcm Liegenden zu Pliiner (tertiarer IMergel) 
folgt. Das Liegende des P laners ist teils Porphyr, teils 
Gneis, das Vorkommen erscheint im Profil schematisch 
dargestellt, wic cs Fig. 1 der Tafel X X X X 1I andeutet. 
Speziell die funf Dux-Osseggcr Schachtc bauen auf 
einem vielfach durch Yerwerfungen zerrissenen Stiick 
dieser Muldę.
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Dio in Frage kommenden Vcrwerfungcn, dereń Ent- 
steliung, wie deuwich aus den Umbiegungen der Schichten 
heryorgeht, den seitlichen Pressungen des Erzgebirges 
beizumessen ist, haben keinen systematisch regelmafsigon 
V eriauf und kreuzen sicb nacb allen miiglichcn 
Richtungcn, haben auch teils rechtsinnigcs. teils wider- 
sinniges Einfallcn und zeigen iibcrall in der Niihc der 
Scharungspunkte eine starkę Zcrkluftung des Gcbirges 
und der Kohle, jedocli sind hier zwei Ver\vcrfiingcn 
bezw. Kliiftc yon aufserordentlicher Ausdelinung ins 
Augc zu fassen, welche der ganzen sog. Ossegger Muldo 
ih r Geprage geben und sie von den nordostlich und 
sudostlich bauenden Gruben isolieren. Diese V er- 
werfungen sind, ais h a u p t s a c h l i c h  dic Katastrophe 
bedingend, in die S ituationsskizze eingetragen (Tafel 
X X X X II  Fig. 2 im Grundrifs, Fig. 3 und 4 im Profil). 
D ie Verworfung A B , rechtsinnig in Beziebung auf das 
Flotzfallcn, d. i. wcstlich einfallend, vcrwirft in den 
Punkten nordlich E bis zu heute noch unbckannten 
Sprunghiiben, wahrend die Sprunghohe sudlich E  bis 
zu 110 m betnigt. D ie zu dieser Verwcrfung spitz- 
winklig in ntirdlieber R ichtung auf Tćplitz streichende 
K luft E C  fiillt widersinnig, scliart sich bei E mit 
A B  und zertriim m ert hier in bedeutender Ans- 
dehnung das Nebengcstcin. Durcli dic so gestaltete 
Konfiguration der Yerwiirfo ergeben sich in den 
Schnittcn D F und G I I  Ycrschicdene Profile, die in 
Fig. 3 bezw. Fig. 4 (Tafel X X X X II)  dargestellt sind. 
lliernacb  tritt nordlich von E der Porphyr an das 
Kohlcnfliitz heran und sudlich von E ist das Kohlenflotz 
mit dem Pliinerkalk im K ontakt. D er Punkt E selbst, 
der Scliarungspunkt, w cist cinc sehr starkę Zer- 
triimmerung des im allgem einen festen Porphyrs auf, 
welche sich noch w eit nach Nord erstreckt, wio solches 
an der Tagesoberflache in vcrschiedencn Stcinbriichcn 
(bei Janegg) beobachtet werden kann. E ist nun der- 
jcnige Punkt, bei welchem die ais Strecken in Fig. 2 
(Tafel X X X X II)  cingetragenen G rubenbauc von Dollingcr 
dic W asser anhieben und wo der Einbruch erfolgte. 
D ie K luft E — C stelit sich ais Y erw urf meist o h n e  Aus- 
fullungsmasse dar in M aehtigkeiten bis zu 3/4 bezw. 1 m 
(R iescnquellc) und von unbekannter Ausdehnung (iiber 
das 7 km  entfcrnte Teplitz hinaus) und von ebenso un
bekannter Teufe. Sic ist heute allgcmein unter dem 
Ńamen „Teplitzer H aupt-Therm alspalto" bekannt. Der 
Wassereinbruc.il erfolgte beim Punkte E in den unteren 
Bancn des Dollingerschachtes und da zwischen den 
Gruben Dollingcr, Fortschritt und Nelson olTcnc Ver- 
bindung und zwischen Dollingcr und Victorin, Dollinger- 
Gisela und Nelson-Victorin und Victorin-Gisela Ver- 
bindung durch alten Mann bestand, so war eine Inundation 
allcr 5 Gruben yorauszusehen, die auch binnen kurzer 
Zeit erfolgte und zw ar zwischen Diilliuger, Fortschritt 
und Nelson derart rasch, dafs es auf Fortschritt nur mit 
genauer Not gelang, dic Leute zu retten; wahrend auf

der tieferen Nclsongrubc noch 2 Leute u:ns Leben kamen, 
sodafs dic Gesamtopfer der K atastrophe die Zalil von 
23 erreichtcn.

Es ist bcgreiflich, dafs von Seiten der Gruben alles 
aufgeboten wurde, um sich iiber Ursachen und Folgen 
der K atastrophe k lar zu werden und um den wertvoIlen 
Besitz zu retten, besonders aber, um sicii iiber den 
kontinuicrlichen Zugang der W asser nach geschehener 
Abzapfung der unbckannten Reservoirc zu informicrcn, 
und es wurden daher von vornherein au f allen Werkon 
genaue Mcssungen des W asscrstandes vorgenommen. 
Auffallend war nun die Meldung der von mir m it der 
Messung betrauten Organc, dafs bei dem im grofeen und 
ganzen noch stark ansteigenden W asserspiegcl in einer 
Nacht ein Fallen zu beincrken gewesen sei. Von vorn- 
lierein wurde ‘bei mir der Einflufe yerschiedencn Luft- 
druckcs ais Grund dieser Erscheinung angenommen und 
daher eine genaue s t i i n d l i c h  wicderholtc Messung an
geordnet. Bei der A uftragung der W asserstande und 
Zciten, sowie des Luftdruckes in ein G raphikon erwies 
sich diese Annahm c wohl ais richtig, unerklart blicben 
aber die fast zweimal taglich crscheincndcn W cllenbergc 
und Tluilcr und erst eine A uftragung durch liingerc 
Zeit, bei der gleichzeitig die Kulm inationen (obere und 
untere) des Mondcs eingetragen wurden, gab Aufschlufs 
iiber den eigentlichcn Charakter des periodischen Stcigens 
und Fallens der W asseroberfiache, der sieli ais klar und 
deutlich ausgesprochenc Ebbe und F iu t erwies.

Um keincn Zwreifcl an der R ichtigkcit der Mcssungen 
aufkommen zu lassen, wurden yon yornherein drei vcr- 
schicdenc Metliodcn der W asserm cssung yerwendet, die 
jede an sich beziiglich der R ichtigkeit kaum etwas zu 
wtinschen liefeen, die aber doch geringe Diflerenzen 
(von M illimctern) ergaben. Ich erbat mir daher von 
der Kaiserlichcn Akademie der W isscnschaftcn in Wicn 
nach M ittcilung mciner Beobachtungcn einen automatisch 
arbeitenden Flutm esser, der m ir auch bercitwilligst zur 
Verfiigung gestellt wurde. Nach der yorgenommenen 
A daptierung des Autom aten (Konstruktion Schaub), 
welcher bisher in ycrjiingtcm Mafestabe dic Undulationen 
wiedergab und daher bei der geringen Hohe der Wellen 
erst fiir eine Auftragung in natiirlicher G r o f e e  hcrgericlitet 
werden mufete, gingen folgende 3 Mcssungen parallel 
und ergaben fast genaue glcichc Restiltate, dereń Dilfercnz 
(bis zu einigen M illimetern) in der ruckwciscn Arbeits- 
wcisc des Schreibstiftes auf der W elle des Automaten 
zu suehen ist:

1. Dic Messung m ittelst eines Wasscrstandsmcssers, 
dessen Stand an der Hiingcbank des Schachtes direkt 
abzulcsen und zu markicren war.

Dieser A pparat ergab dic genauesten und stets nut 
der dirckten M essung ubereinstim m enden Resultatc. Er 
bestand in folgender Einrichtung:

A uf einer wasserdicht verschlossenen Petrolcumtonne, 
(Tafel X X X X III , Fig. l a  und l b ) ,  welche frei auf
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dom W asser schwimmt, ist cinc Stange a b  aus 3 qcm 
starkcn Latten angebraclit, welche durcli die Fiihrungen F  
in vertikaler Lage erhalten wird. Am Kopie dieser 
Stange befindet sich cin seitlich und oben abgescharfter 
Schieber S, dessen scitliclie Abscharfungcn in Nutcn p 
und f  sieb ftthren und dessen fiaclie Seite au f einem 
plattcn B rett sich dcm Ilcben und Senkcn der Stange 
entsprechend auf und nieder bcwcgt (Fig. 2 u. 3). Auf 
dem Brette, der Unterlage von S, befindet sich ein Papier- 
bogen aufgeheftet, welcher 24 Koluninen, cnisprechcnd 
den 24 Tagesstunden, von oben nach unten gezogen, 
enthiilt und der in horizontaler R ichtung die, einer 
Marko an der Iliingcbank entspreebende, E intciiung in 
Dczimetcr zwischen M und N aufweist. Bei der M ar- 
kierung der W asserstande ist der ais Pegel zu bc- 
trachtende Schieber S ais L ineal zu benutzen und ein 
scharf ani oberen Rande in der betreffenden Stunden- 
kolumne gezogener Blcistrich ergiebt direkt auf dem 
Papierstreifen die W asserstande fiir die betreirende 
Stunde. Eine Biirkschc K ontroluhr weist die erfoigte 
Bintragung des Sfriches g e n a u  z u  d e r  Z e i t  nach, 
welchc der Stundenkolum nc entspricht.

2. Um etwaigen Irrtiim ern oder Versehen zu be- 
gegnen, die meines W isscns bei der E intragung der 
Stundeninarken jedoch n i c h t  yorgekommen sind, w ;r  
an dcm Schieber S nach aufwiirts, iiber cine Rolle 
lanfend, eine K ettc befestigt, welche, an der Schreib- 
vorrichtung des selbstrcgistrierenden Flutm csscrs an- 
greifend, an der einen Seite dem Auf- und Niedergange 
des Schiebers, auf der anderen Seite, iiber eine zweite 
Kolie gefiihrt, einem Gegengewichte folgen mufste und 
so den Schreibstift genau dem Gange des W asserspiegels 
entsprechend fiihrte. Einc genau gehende Regulatornhr 
bcthiitigtc die W alze, au f welcher der Bogcn fiir die 
Aufnahme der autom atischen Niederschrift der Kurve 
aufgeheftet war.

3. Zur weiteren Kontrolle fiir beide Messungen diente 
einc zweite S tange, welche ebenfalls in Fiihrungen 
laufend und durch Gegengewichte balanziert, am unteren 
Ende einen Streifen aus blauem geleimtem Aktendeckel 
trug. Die Stange w ar mit genau eingetragenen Meter- 
und Ilalbm etcrm arken versehen. Beim jedesm aligen 
Eintauchen und Aufziehcn der Stange ergab der von der 
letzten M arkę am unteren Ende des Stabes gemessene 
Wasserrand ganz genau den jeweiligen W asscrstand. 
Diese Kontrollmcssung fand dreim al tiiglich statt.

Alle drei Messungen ergaben eine fast genaue Ucbcr- 
einstimmung, lediglich aber an dem selbstrcgistrierenden 
Apparat einige zickzackartigc Linien, die. hervorgerufen 
wurden durch den triigen Gang des Apparates, w’elcher 
nrspriinglich fiir yerkleinerte A uftragungcn bestim m t war, 
und daher fiir den hetrelTcnden Zweck erst, wic schon 
erwahnt, adaptiert werden mufste.

Es ist also m it S ieherheit anzunchm en, dafs bei den

Messungen kein Fehlcr begangen ist und diese ais genau 
richtig anzunchm en sind.

Dic solcliergestalt erm itteltcn Zahlen sind genau in 
einc graphische D arstellung der W asserstands-Bcob- 
achtungen in 1 : 5  der natiirlichen Grofse eingetragen. 
(In  Tafel X X X X III  ist die D arstellung auf dic Iliilfte 
vcrkleinert w iedergegeben.) Gleichzeitig ist auch der 
Luftdruck in Abstanden von 24 Stundcn aufTaf. X X X X 1 II 
zu ersclien und zw ar ist derselbe von einer Parallele mit 
der M onatsbasis (dcm  mittlcrcn A nstcigen des W assers 
durch einen M onat) aus in zweifacher nattirliclicr Griifse 
dargestcllt, derart, dafs cin M illimeter Luftdruck iiber 
oder un tcr 740 einem Ansteigen oder Fallen der Luft- 
drucklinie von 2 mm von der Linie des mittlcrcn 
Ansteigcns des W assers aus entspricht. Alles iibrige 
geht aus dcm Graphikon selbst horror.

Um nun zu einer W asserstandskurve zu gelangen, 
aus welcher der Einflufs des Mondes naliczu vollstandig 
eliminiert erscheint, wurde von m ir das cinfache Ver- 
fahren eingeschlagen, durch nahezu einen Mondmonat 
(29  Tagc) in einer Tabelle die 24 Tagesstunden neben- 
und dic einzelnen Tagc untereinander zu schreibcn, die 
vertikalcn Zahlen zu summieren und durch dic Anzahl 
der Tage zu dividieren. D a auf dicse W eise in jeder 
einzelnen D urchschnittszahl der stiindlichen W asserhohen 
der g l e i  ch e  Mondeinflufs erscheint, weil sich der gleichc 
Mondeinflufs (nahezu) in einer Diagonale durch diese 
Tabcllc von oben links nach unten reelits ausspricht, so 
w ar dadurch der Einflufs des Mondes auf die gem ittelten 
Stundenhohen eines Normaltages (nahezu) eliminiert und 
nur noch der Einflufs der Sonne u n d  des L u f t d r u c k e s  
aufser dem norinalen Ansteigen wahrzunchmen. Fig. 1 
des Tableaus unten links giebt die so gewonnenc K urve 
um die Iliilfte verkleincrt wieder, wahrend bei Fig. 2 
auch das m ittlcre Anstcigen des W assers eliminiert 
erscheint.

Durch das freundliche Entgegenkommen dos Ilerrn  
Ingenieurs Nowack, seinerzeitigem Besitzcr und E rbauer 
des je tz t fiirstlich Ularyschen Theresicnbades in Eich- 
wald, w ar cs mir moglich, auch den m ittlcrcn Einflufs 
des Luftdruckes in cin Graphikon fiir die durcli die 
Sonne erzeugte K urve einzutragen. Ich erhielt von 
Genanntem dic Luftdruckhohen fiir einige M onate und 
zw ar fiir eine tiiglich vicrm alige Beobaclitung, so dafs 
ich in der Lage w ar, durch einen Monat dic mittlerc 
Einw irkung des Luftdrucks von 6 zu 6 Stundcn, auf 
einen Norm altag von 24 Stunden ver(eilt, in dem Graphikon 
sichtbar zu machen. Diese m ittlerc Luftdrucklinie er- 
seheint in der Fig. 2 ' des in der M itte der graphischen 
Darstellung unten eingetragenen Tableaus, w ahrend das 
Tableau 1' in dcrselben W eise wie Fig. 1 die W asser- 
kurvc w iedergiebt, mit dem Unterschiede, dafs fiir Fig. 1 
und 2 die Zeit vom 8 April friih 6 Uhr bis 7. Mai 
friili G Uhr, fiir Fig. 1' und 2 ' die Zeit vom 2G. Ju li
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m ittags 12 IJlir bis 24. A ugust mittags 12 Ulir mafs- 
gebend ist.

Dic Uebcroinstiimnurig der beiden Kurven i  und 1' 
bezw. 2 und 2 ' im grofsen und ganzen erweist ebenfalls 

'  dic Riclitigkcit der Beobnchtungcn und des Vorgeliens, 
und es ist vorziiglicli in Fig. 1' und 2 ' in den Stunden 18 
und 19 der Einflufs des liiiliercn Luftdruekes nocli 
deutlieh ausgesjiroclien.

V crsuche ich nun aus aus dem Gesagten mcinc 
Schliisse zu zieben, so kommc ich zu folgendem R csultate:

1. D a nicht anzunehm en ist, dafs unterirdiscbe 
o f f c n c  Ycrbindungen auf so grofse Entfernungcn be- 
stchen, dafs sich daraus das wahrnehm bare Auf- 
treten von Ebbe und F iu t erklaren licfso, auch wenn 
man cinc offcnc Spalte zwischen Teplitz und Karlsbad 
annehmen wollte, weil hierzu oflenbar selir grofse und 
weitc K anale erforderlich sein wiirden, die, soweit unsere 
Bckanntschaft mit dcm Erdinnern reicht, nirgendwo 
wahrzunehm en gewesen sind; da somit auch eine offcnc 
Vorbindung des Meeres m it den vom Meere weit ent- 
fernten Punkten an oder in der Niilic der Oberflache, 
die eine so rasche Einw irkung der Flutwcllcn des 
Meeres au f das Binnenland in kontinuicrlichcn Schwin- 
gungen liervorrufen, kaum annolimbar erscheint, so ist 
der Grund hierfiir jedenfalls in einer anderen Ursache 
zu suchen.

2. D a nachgcwicsen is t, dafs starko seismischc 
Storungęn auf bedeutend griifsere Erstreckungen, ais hier 
in Frage kommen, deutlieh w ahrnehm bar siid , wofiir 
das momentane Versiegen der Teplitzer Quellcn 
gclcgentlich des grofsen Erdbebens in Lissabon am
1. Novcmber 1755 ais Beispicl hingestellt sein mogę, 
so ist fast m it absolutcr Sicherheit anzunehmen. dafs 
dieses Pulsieren des W assers s e i n e n  U r s p r u n g  im 
E r d i n n e r n  hat. Ob hierbei ein fliissiger Erdkern, der 
ja  wolil trotz entgegenstehender Meinungcn nicht absolut 
zu vcrneinen ist, oder unter dem liohcn Druck in 
lliissiger Form auftretende gospannte Gase ilire W irkung 
ausiiben , miige Yorlaufig dahingestellt bleiben. Fiir 
uns Berglcutc ergiebt sich aber aus den Beobachtnngen 
der praktische W ink, dafs wir bei bosen W ettern, Schlag- 
wettern sowohl ais Schwaden, aufser dcm Barometer- 
stande den Stand von Mond und Sonne nicht aus dem 
Auge lassen sollcn, da, wic hier nachgewiesen ist, der 
Stand dieser W oltkijrpcr beim Auftricb der "Wasser und 
somit auch beim A ustritt der Gase eine Rolle spielt, 
dic jenc des Barom eterstandes weit iiberragt.

Zu wiinschen ware, dafs bei anderweiten W asser- 
durchbriichen, die ein fortlaufcndcs Messen des Niveaus 
gestatten, Messungen in iihnlichcr W eise erfolgen mochton, 
wic sie von mir durchgcfiihrt sind, um dicsbeziiglich 
zu griifcerer K larheit zu gelangnn. Ganz besonders 
diirftc es sich einpfehlen, dic Grundwasserstande grijfsorer 
zusamm enhangender G ebiete, wic solche von unsern

grofsen Flufsthalern dargeboten werden, h ierauf einer 
griindlichen Priifung zu unterziehen.

Schlicfslich mijgc n icht unerw ahnt bleiben, dafs ich 
von mcincm verstorbenen Freundc. dcm Professor Ilarlacher 
an der tcchn. Hochschulc in Prag. darauf aufnierksam 
gem acht wurde, dafs von einem Franzensbader Arztc an 
den Franzensbader Quellen ahnliche Erscheinungen beob- 
achtct sein sollen, dic je  nach der Konstellation von 
Sonne und Mond durch stiirkere oder geringere Er- 
gicbigkcit der Quellcn sich ausgesprochen haben sollen.

Yersuche und Yerbesserungen beim Bergwerks- 
betriehe in Preufsen wiilirend des Jahres 1S97.
(A us der Zeitsclirift fiir B erg-, H iitten - and  Salinenwesen, Berlin, 

Ycrlag von 'Wilhelm E rn s t & Solin.)

(Schlufs.)

E l e k t r i s c h  b e t r i e b e n c  V e n t i l a t o r e n .  — Eine 
Anlage fiir elektrische K raftiibertragung ist au f der Zeclic 
Ve r .  B o m m e r b a n k e r  T i e f b a u  in W estfalen zum 
Antrieb von drei V cntilatoren in jiingster Zeit gemacht 
worden, um in kurzer Frist dem Betrieb iibergeben zu 
werden. Auf dem T iefbauschacht der Zeche — der 
Prim arstation — ist eine zwcicylindrische Compound- 
maschinc m it Kondensation eingebaut, welche bei 125 
Umdrehungen, 265 bezw. 420 mm Cylinderdurchmesser, 
500 mm H ub. 7 A tm ospharen Uebcrdruck im Schiebcr- 
kasten und bei 18 pCt. Fullung 80 indizierte Pfcrde- 
kriifte leistet. Zur Erzeugung des M agnetismus wird 
ein klciner Errcgerdynam o m it 120 Y olt verwandt und 
von diesem der Magnetismu,s au f den grofseren Dreli- 
stronimotor mit 2000 VoIt iibertragen. Der Strom wird 
an 12 bis 15 m hohen im pragnierten Holzstangen mit 
drei blanken K upferdrahten von 10 qmm Qucrschnitt 
iiber Porzellan-Isolatoren nacli den Sckundarstationcn 
gcfiihrt, durch Transform atoren auf 190 Volt reduziert 
und m ittelst Riemen auf die VentiIatoren iiberlragen. 
Die Ventilatoren auf Luftschacht Nr. 1 und 2 sind nach 
dem System Cappel fiir eine Leistung von 2000 bezw. 
300 cbm in der M inutę erbant. D ie Entfernung beider 
Maschinen von der Priinarm aschine betragt 3000 bezw. 
1100 m. Der dritte V entilator nach System Mortier 
fiir 700 cbm Leistung in der Minutę liegt auf Scliacht 
Rosa, und zwar 3000 m von dem Tiefbauschachte 
entfernt.

V e r b c s s e r u n g e n  an  V c n t i l a t o r e n  f i i r  S o n d c r -  
b e w e t t e r u n g .  Im Berichte des vorigen Jah res wurde 
bei Bcsprcchung des von der Dinglcrschcn ^laschincn- 
fabrik gelieferten Sonderventiiators System Pinette die 
ungunstigc W irkung der d irekt angekuppclten Maschine 
hervorgehoben, welche darauf zuriickzufiihren ist, dafs 
die Maschine fiir den durchweg zur Verfuguńg stchendcn 
Uebcrdruck der Betriebsluft von 3 bis 5 Atmospharen 
zu gro6 dimensioniert ist. Zur Beseitigung dieses Ucbcl-
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standos wurde mich und nach bei einer grofsen Anzahl 
der au f Grube Gerhard bei Saarbrucken in Betrieb 
befindliclien Y entilatoren jenes Systems der obere oder 
untere Schieberkanal dmcli einen Bolzen geschlossen 
und dam it die M aschine zu einer einfacli w irkenden 
umgewandelt. W ird der obere K anał gescblosscn, so 
wird die G rund- und Stopfbiichśe des Luftcylinders 
herausgcnommen und dadurch die obere Cylinderscite 
mit der atm ospbarischea Luft in Y erbindung gesetzt. 
Beim V('rsclilufs des unteren Schieberkanales wird der 
untere Cylinderdeckel entfernt. Das V erfahren hat sich 
bewiihrt; die M aschincn arbeiten ebenso korrekt wie 
vorher. Dabci ist der Vcrbrauch der Betriebsluft bis 
nahezu auf die Iliilfte reduziert.

Eine noch bessere A usnutzung jenes VentiIa(orsysteins 
ist dadurch erzielt, dafs die direktc K uppelung zwischen 
Maschine und Vcntilator nach A rt des neuen von der 
Dinglerschen M ascliinenfabrik in den H andel gebrachten 
Yentilators (siche Gliickauf 1897, S. 682) durch zwci- 
seitigen Rieinenantricb crsetzt ist. D ie Maschine ist 
Yerschiebbar au f deuiselben Rahm en m it dem Ventilator 
verlagert und mit zwei Riemenscheiben von 395 mm Durcli- 
messer ausgeriistet. Die beiden Riemenscheiben des Yenti
lators haben einen Durchm esser von 159 mm. D ic W etter 
stromen zweiseitig ein, zu welchcm Zwecke der Veutilator 
in der M ittc eine Scheidewand erhalten hat. Die Ma
schine ist doppeltw irkend gelassen und m it Central- 
schmicrung versehen. D er so um gebaute Ventilator 
kann dauernd 700 bis 800 Touren machen — in der 
urspriinglichen Form war die N orm altourenzahl 400 — 
und hat bei V ersuchcn iiber Tage unter Anschlufs einer 
Luttentour von 7 m Lange und 340 mm D urchm esser 
bei 800 Touren 122 cbm Luft gebracht. D er Umbau 
empliehlt sich, wenn grofsere Luftmengen erforderlich 
sind und ein alter D inglerscher V entilator Anwendung 
fmden soli.

Der neue Dinglcrsclie V entilator, dessen Leistungs- 
fahigkeit in dem yorjahrigen Berichte bei den Versuchen 
auf Grubo Kiinig bereits hervorgehobon ist, hat sich 
auch hier beim Betriebe eines Querschlages m it starker 
Schlagwetterentwickelung vorziiglich bewiihrt. E r lioferte 
bei einer Luttentour von 810 m m it zwei Krum mern 
und bei der Norm altourenzahl von 870 noch 50 cbm 
Luft Yor Ort. D ie L utten tour bestand aus Ycrzinkten  
Eisenlutten mit Flanschenvorbindung und Gummidichtung. 
Ihr Durchmesser betrug 400 mm. Die bedeutendc 
Leistung giebt ebenso sehr Zeugnis von des Giitc des 
Ventilators wie der vorwendeten Lutten.

T u c h w e t t e r l u t t e n .  Auf dem Schachte I I  der 
Zeche D e u t s c h e r  K a i s e r  bei Ilam born sind seit 
einigen Wochon W etterlutten aus Segeltuch, wclches 
mit Kautsehuk gedichtet ist, in Gebrauch. D er kreis- 
formige Querschnitt der L utten  wird durch Stahlringe, 
die in Abstanden von 500 bis 600 mm auf die Lutten 
aufgenaht sind, hergcstellt (Fig. 20). Die gcgcnwartig

benutzton L utten haben einen Durchm esser von 420 mm, 
es lassen sich aber aucli solche mit einer geringeren 
(200  mm) oder grofseren W eite (bis zu 1000 nim) her-
stellen. Die Luttcnlangen schwanken von 5 bis 10 m,
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konnen aber noch grofser genommen werden. Zum Auf- 
hangen dor Lutten sind an den Stahlringen kleine 
Ringe c1 c11 u. s. w. angebracht. D ie V erbindung zweicr 
L utten geschieht in der W eise, dafs dor letztc Ring der 
einen L uttc  durch Zusam mendriickcn in eine elliptischo 
Form gebracht und so in das Ende der anderen Lufto 
bis hinter dereń letzten Ring eingefuhrt wird. H ierauf 
zieht man dic Lutten fest auseinander, worauf der zu- 
sammcngcdriickte Ring seine rundę Form  w ieder an- 
nim m t und sich fest an den letzten Ring der anderen 
L u ttc  anlegt. Um die V crbindung noch dichter zu 
machen, ist an einem Ende jąder L utte  eine Schloife 
eingenaht, welche nach dem Zusam menstecken fest zu- 

gezogen wird. Fig. 21 stellt eine zu- 
sainmerigefaltete Lutte dar.

D ie bis je tz t mit den L utten  ange- 
stellten Versuche haben sehr gute Ergeb- 
nisse gehabt, auch sind sic sehr leicht 

^ ^ und gut transportierbar, so dafs von einem
Mannę etwa 20 m, in einem Forderwagen 

80 bis 100 m mitgenommen werden konnen.

S e l b s t t h a t i g  s c h l i e f s c n d e  W e t t c r t h i i r .  Selbst- 
thatig  schliefsende W etterthiiren sind auf der Schacht- 
anlage Franziska der Gewerkscliaft II  a m b n r g  & 
F r a n z i s k a  im Bergrevier W itten im  Gebrauch. Die 
hiilzernen Thiiren sind in M auerwerk befestigt und mit 
Filzstreifen abgedichtot. Des besseren Zufallens wegen 
sind sie schriig gestellt. A uf der Innenseite der Thiir 
ist ein aus Bandeisen hergostellter Btigel unter W agen- 
hohe angebracht. H inter der T hiir an einem Stempel 
oder irn Stofs ist in einem eisernen Auge ein aus 
Rundeisen hergestollter eiserner Hebel befestigt, welcher 
bei geoffneter T hiir von dereń itufscrsten R ande etwa
0,10 ni entfernt ist und im Zustand der Buhe senkreclit 
nach unten hiingt. Bei einem ankommenden Zuge wird 
die Thiir von dem Pferdofiihrer geoflnet und der Hebel 
iiber dic aufserste Innenw and dcrselben gelegt. Nachdem 
das Pferd die Thiir passiert hat, driickt der erste W agen 
gegen don Biigel und somit dic T hiir nach dem Stola 
zu. Infolge dessen fa llt der froigewordene Hebel in dic 
urspriingliche Stellung zuriick und die durch die einzelnen 
W agon des Zuges offon gehaltene Thiir fa llt nach dem 
D urchgang des letzten W agcns von sclbst zu.
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M a f e r e g e l n  g e g e n  G r u b e r i b r a n d .  In  der Niihc 
der Schacbtc des Stcinkohlenbergwerks F e r d i n a n d -  
Grube, Borgrevier Mysio w itz-K attow itz, sind auf jeder 
Sobie gem auerte Diimme m it eisernen Thiiren yorbanden, 
die es ermoglichon, die Scbiicbte gegen einander oder 
gegen die Grubenbauc vollstiindig abzusporren. Eine 
Zeichnung, welclie dic Lage der Diimme, Strecken und 
Scbiicbte in den ver?chiedenen Solilen darstellt, liiingt 
in der K anzlei des yerantwortlieben Bctricbsfuhrers. 
Je d e r  Grubenbeam te bat m ehrere Kopiccn derselben. 
Diese E inrichtung ba t den Zweck, dafe auch fremdc 
Grubenbeamte, dic bei Gefabr zu Iliilfe konimen, sicb 
scbncll in der Grube zurechtfinden konnen. Es wird 
ihncn dies insbesondere dadurch erleiclitert, dafe die 
Daninie sowobl au f der Zeiclmung wic auch 111 der 
Grube m it gleichlautenden Nummern deutlich bezeiclinet 
sind. Die gleiclie Einrichtung ist auch auf den anderen 
grofseren Bergwerken des Rcviers teils schon eingefuhrt, 
teils in der Einfiihrung begriffen.

V c r s u c h c  m i t  A t m u n g s a p p a r a t c n .  Versnche 
m it dem A tm ungsapparat (Pneum atopbor) von Rudolf, 
R itter yon W alcher-Uysdal und Dr. Giirtncr wurden 
auf den Gruben Gerhard und Konig bei Saarbrucken 
ausgcfuhrt. Der in einer Packtasche untergcbrachte, leicbt 
zu transportierende A pparat besteht aus dem Atm ungs- 
beutel, einer Sauerstoffllaschc, einem Aetznatron ent- 
haltenden Laugenapparat und einem Nasenklemmer. 
Der Atmungsbeutcl ist aus gasdichtcm Stoli’ hergcstellt 
und m it einem porosen, Fliissigkeit aufsaugcnden Stofle 
innen ausgekleidet. D ie Sauerstoffflasche und der Laugen
apparat befinden sich im Innem  des Beutels, konnen 
aber von aufeen in Thiitigkeit gesetzt werden. Das 
A tmungsrohr, welches kein Ventil enthalt, endet in ein 
M undstiick yon Ilartgum m i. W ill man den Apparat in 
Thiitigkeit setzen, so liiingt man den Atmungsbeutcl auf 
die Brust, zertriim m ert die Aetznatronflasche, setzt die 
Nascnklemme auf und atm et durch das Mundstiick, 
nachdcm man das Yentil der Sauerstoffflasche, welche 
60 1 Sauerstoff unter 100 Atm ospharen Drnck enthalt, 
ciii wenig gciiffnct hat, ein und aus. Man atmet also 
aus dcm Beutel; bei der Ausatm ung gelangen Kolilen- 
siiure und noch u inerb rauch tc r Sauerstoff in den Beutel 
zuriick. Das A etznatron nimmt in diesem dic Kohlen- 
saure au f und macht den Sauerstoff wieder atembar.

Die V crsuche haben die Brauchbarkeit des Apparates 
yollauf bcstiitigt. W iihrend der Atmung wurden ohne 
Sch wicrigkci ten Bewegungen ausgefuhrt, Fahrten erstiegen, 
Thiiren auf- und zugemacht, Personen auf dem Riicken 
getragen und dcrglcichen; aucli w ar der Aufenthalt in 
der durch Yerbrennen von Putzwolle und fcuchtcn 
Spanen m it n icht atem baren Gasen gefiillten Versuchs- 
strcckc olme Besebwerden liingerc Zeit moglicli. Die 
Benutzungsdauer des A pparates wird au f 1/ 2 bis 1 Stundc 
gcschiitzt, eine Zeit, die fiir dic Ausfiihrung yon Rcttungs- 
arbeiten yielfach yon entscheidender Bedeutung sein kann.

Von den bisherigen Atmungs- und Rettungsapparaten 
hat der Pneum atophor den grofeen Vorteil, dafe man 
mit ihm iibcrall bin lciclit yordringen kann, dafe er leicht 
zu handhaben und yerhaltnismafeig billig zu beschaffen 
ist. Der P reis fiir den yollstąndigen, von der Firm a 
W aldek, W agner & Benda, W icn, Opernring 10, zu 
bcziehenden A pparat betriigt 45 Gid., fiir 1 Flasche 
Lauge 0,80 Gid. und fiir eine Flaschc Sauerstoff 9 ,60 Gid. 
Eine Lampe wird zu dcm A pparat nicht mitgeliefert. 
D ic Erfinder benutzen dazu elektrische Lam pen. Dic 
U nterhaltung dieser, auf dem Akkuniulatorenprinzip 
beruhenden Lampen ist indessen zur Zeit noch schwierig.

Auch auf den Steinkohlengrubcn Gottessegen und 
cons. Deutschland, Bcrgreyicr Konigsliiitte, sind Pneu- 
matophore (System  W alchcr) angeschafft worden.

Der ferner auf Grube Gerhard bei Saarbrucken ver- 
suchtc Stolzsche Rettungsm askenapparat. besteht aus der 
Gesichtsmaske, dic durch Riemen dicht an das Gesicht 
angezogen w ird, dem doppelt w irkenden Cylinder- 
Blasebalg und dem Spiralschlauch, welcher Blasebalg utul 
Gesichtsmaske yerbindet und durch den die Luft unter dic 
M askę gedriickt wird. Bei geringerer Schlauchliinge 
(bis etwa 100 m) liefert der Blasebalg noch hinreichend 
Luft fiir 2 Mann, es konnen dann m ittelst eines Hebel- 
stiickes 2 Masken angeschlossen werden. Bei grofseren 
Liingen kann nur noch ein Mann in liinreichender 
W eise yersorgt werden.

D er A pparat wirkt gut. D er Blasebalg wird durch
2 Leute olinc besondore Erm iidung bedient. D er Apparat 
hat den Nachteil, dafe die Lange des Schlauches und 
dam it auch der W cg, den der m it der Maskę bckleidete 
Mann in den unatem baren Gasen zuriicklogen kann, 
beschrankt ist. Nach den gemachten Erfahrungen kann 
dic Schlauchliinge nicht iiber 200 m genommen werden; 
bei grofeerer Lange ist der Blasebalg niclit meln imstande, 
die notige Luft zuzufiihren. Aufeerdem wiirde bei 
grofeerer Schlauchliinge auch die Transportierung des 
A pparates in der Grube zu scliwcr sein.

D crSchlauchapparathatgcgcniiber dem Pneumatophor 
den Y orteil, dafe die Benutzungsdauer dort, wo cr 
iiberhaupt yerwendet werden kann, unbcschrankt ist, 
und dafe die m it dem A pparat ausgeriisteten Leute sich 
durcli Sprecheti yorstandlich machen konnen. Lieferant. 
des A pparates ist K arl Schramm in M agdeburg, Re- 
gierungsstrafec 2 2 ; der Preis betragt 196,50 J t .  olme 
Schlauch.

A uf dor Grube cons. D eutschland, Bergre.yier Kiinigs- 
hiitte, bat sich ein Iiihalationsapparat fiir Sauerstoff von 
Dr. Elkan in Berlin in einem Falle bei Betiiubiing 
durch Kolilenoxydgas bew ahrt. E ine A nzahl Flaschen 
m it Sauersioff werden dort stets in  V orrat gchaltcn.

X. Erzaufbereitrung.
D ie  n e u e  A u f b e r e i t u n g  d e r  G r u b e  L iid e r ic h . 

Boi der neuen A ufbereitung der Grube L i i d e r i c h  im
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Borgrcyier D eu tz-R uńdero tli ist die Anordm ing der 
einzelnen A pparatc dcrart, dafs jeder H andtransport 
verm ieden wird. Die Fórderung der Zwiśchenprodukte 
erfolgt verm ittelst Lutten und Gefluter. Ebenso ge
langen auch dic fertigen Produkte —  Erze und Berge — 
in Vorratsbehalter, die zusamm en iiber eine Tagesleistung 
R aum inhalt liaben. D ie K larung der Triibc gesehieht 
in Spitzkasten aus Beton, aus dereń tiefsten Punkten 
die Schlamme kontinuierlieh ausgetragęn und in F ilter- 
eiimpfe geleitet werden. Zum Antriebe der Schlamm- 
wasche, der Pum pcn, der Brcm s- und Seilbahnen, sowie 
der R e p ara tu r-W e rk sta tten  sind elektriselie Motoren 
vorhanden, die ilirc Betriebskraft von einer Centralstation, 
dic auch gleichzeitig dic elektriselie L ichtanlage speist, 
erhalten. D ic V erwcndung der K rafttibertragung durch 
Elcktrizitiit ermoglieht, dafs bei einer etwaigen Betriebs- 
storung der H auptanlage die Schlamme %Veiter aufbercite t 
werden konnen.

XII. Koksboroitung.
O tto sc h e  K o k s o f e n .  — A uf der Zeche E r i n  im 

Bergrevier W est-D ortm und ist eine neue Koksofenbatterie 
von 80 Koksofen m it Gcwinnung der N ebenproduktc 
nach dem neuesten System yon D r. Otto & Co. zu 
Dahlliausen gebaut worden. Bei diesen Oefen treten 
die Verbrennung?gasc m it L uft ycrm ischt an jedem  Ofen 
durch 8 gleichmafsig verteiltc Diisen in den Sohlkanal 
der Seitenziigc, steigen in diesen Seitenziigen auf, ge
langen liier zur voIlst'andigcn Verbrennung, fallen dann 
in den Sohlkanal des Ofens herab und ziehen in diesem, 
die Sohle des Ofens erhitzend, nach dem Rauchkanal 
ab, worauf sie noch zur K esselheizung yerw endet werden. 
Der Ofen wird durch die F iihrung der Gase gleichmafsig 
erwarmt; die G arungszeit betriigt 30 bis 32 Stunden. 
Dic Oefen haben sich bis je tz t sehr gut bewahrt.

B e n z o l f a b r i k .  — Im Anschlufs an diese Koks- 
ofenanlage ist auf der Zeche E r i n  auch eine neue 
Benzolfabrik nach dem System H irzel-Leipzig errichtet 
worden. D iese hat den Vorzug, dafs zur Gcwinnung 
von Rolibenzol nur zwei Destillationen in Kolonncn- 
apparaten niitig sind , w ahrend bei dem bisherigen 
System drei Destillationen in D estillierblasen erlbrderlich 
waren. Aufserdem ist der Betrieb in der neuen Anlage 
im Gegensatz zu den anderen System en ein kontinuier- 
licher. Bei dem System Hirzel kommen ferner Glocken- 
wascher zur Anwendung, welche in jeder Etage 
18 gleichmafsig verteiltc Glocken haben. Diese Anlage 
soli sich durch einen geringeren Y erbrauch an Schmierol 
und durch hoheres Ausbringen auszeichnen. Eine 
gleiehe Anlage ist au f der Zeche H ansa in Betrieb 
gekommen.

X m . Brikettierung.

B e s e i t i  g u n g  d e s  S t a  u b es  b e i  d e n  S c h u l z s c h e n  
T r o c k e n a p p a r a t e n .  — Die im Y orjahre au f dem 
Credner-Schaeht der Braunkohlengrube Ottilie K upfer-

ham m er bei Oberroblingcn (Bergrevier W estlich-IIalle) 
begonnenen Vcrsuche, bei den Schulzschen Trocken
apparaten dic Staubabfiihrung ins Freie dadurcli zu be- 
seitigen, dafs man die Trockenluft am unteren Ende 
der Rohren, und nicht, wie friihcr, ani oberen Ende 
einfiihrto, sind im Berichtsjahre fortgesetzt worden. Bei 
den ersten Versuchen ergab sich eine Verminderung 
der A usbeute an Trockenkohle vori ea. 13 pCt. D ieser 
Ausfall ist dadurch naliezu beseitigt, dafs dic Spannung 
des Trockendampfcs von 0,3 auf 0 ,8  A tm ospharen und 
die Zahl der Um drehungen von 160 auf 200 bis 220 
gestcigcrt wurde. —  Die Neigung c}er A pparatc ist 
unverandert geblieben.

Durch dieselben Mafsnahmen ha t man auch auf der 
Grube B leibtreu im Bcrgrevier Briihl giinstigc Erfolge 
erzielt. D er Produktionsausfall, der urspriinglich 42 pCt. 
betragen hatte, ist auf 5 bis 6 pCt. herabgegangcn.

Auch auf anderen Brikcttfabriken des Briihler Revieres 
ist dies Verfahren zur V erliiitung der Staubentw ieklung 
eingcfiilirt worden und hat sich gu t bew ahrt.

In  der Brikettfabrik der Grube C l a r e n b e r g  ist ein 
anderer Versuch zur Unschadlichm aehung des Staubes 
gcm acht worden. Der den feineren Staub mitfiihrende 
D atnpf wird in den Staubkanim crn durch Einspritzęn 
von kaltem  W asser m ittelst eines K ortingsehen Strahl- 
apparates kondensiert. D as W asser, das den Staub 
yollig aufnimmt, sammelt sich in einem unter den 
Kaniinern angcbrachten Trichter und wird in K larteiche 
gefiihrt. Auch dieser V ersuch ist erfolgreich gewesen, 
doch besteht' der Uebelstand, dafs grofsere K laranlagen 
angelogt werden miissen.

XIV . D am pfkessel und Dam pfmascłiinen.
Auf den Zechen S i e b e n p l a n e t e n ,  W a l f i s c h  und 

R i n g e l t a u b e  im Bergrevier W itten sind zum  Reinigen 
und W eichm achen des Kesselspcisewassers A pparatc 
nach dem System der Firm a Reinickcn in D iisseldorf 
aufgesteilt. Auf der Zeche Ringeltaube, wo ausschliefs
lich G rubenw asser dem W asscrreiniger zugefuhrt wird, 
bcrcchnen sich die Kosten auf 0,55 Pf. fiir das K ubik- 
meter. Das zu reinigende W asser durchlauft einen mit 
einem H ubzahler yerbundcncn K ipper, so dafs die ]\Ieiige 
des verbrauehten W assers lcicht erm ittclt werden kann.

A uf der Zeche M o n t  C e n i s ,  Schacht II , im Berg- 
revicr W est-D ortm und, ist eine K esselanlage fiir S Atm. 
Uebcrdruck bem erkenswert wegen der A nordnung der 
Feuerziige und der V onvarm er, sowie beziiglich An- 
bringung von Dampftrocknern. Es sind gewohnliche 
Zwciflammrohrkessel, bei denen zwischen je  2 Kesseln 
ein Vorwarm er in einem gcschiossenen K anał liegt. 
Dic Feucrgase ziehen in den Flam m rohren nach hinten, 
wenden sieli dic hintere Stirnwand und den ganzen 
Kesselm antel bestreichend, nach vorn, treten dann in 
den Seitcnkanal ein, wo sic den darin befindlichen Vor- 
warm er umspiilen, und ziehen in den Rauchkanal ab.
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Zur besaercn Abtrocknung des Dampfcs ist iri jedes 
F lam m rohr cin an cinem Ende gescblossencs, schmicde- 
eisernes Rohr von 180 mm lichter W eite eingebaut, in 
dessen Innerem  ein sebmiedeeisernes Rolir von 80 mm 
lichter W eite liegt. D er D am pf des Kessels gelit durcli 
dic Rohre von 80 mm W eite hindureli und stromt am 
anderen Ende in dic Rohre von 180 mm W eite. aus 
welchen er dann in den iiber dem Kessel gclegencn 
Dampfsąmmler gelangt. Die aufseren 180 mm weiten 
Rohre liegen ganz im Fcuer. Ein Ergliihen dieser 
Rohre ist ausgeschlossen, weil bei der lle izung des 
Kessels stets neuer D am pf entwickelt wird, welcher 
durch diese Rohre hindureli stromt und dieselben gc- 
niigend abkuhlt. D ic Speisung dicser Kcsacl gcscliieht 
in folgender W eise:

Dic Speiscleitung m iindet in den hin teren Teil des 
Vorwarm ers; am Yorderen Teil ist der Vonvarmer m it 
den beiden zugehorigen Kcsseln durch Rohrleitungen 
Yerbunden, in welche je  ein Rucksćhlag- und je  ein 
A bsperr-V entil eingcschaltct sind. W ird nun der Druck 
durch den Betrieb der Speiscpumpc oder durcli Yolumen- 
verm chrung infolge der Ęrw arm ung im Vorwarmer grofser 
wie im Kessel, so olfnet sich das Riickschlagventil und 
das W asser strom t in den Kessel ein, Yorausgesetzt, 
dafs das A bsperrvcntil geoffnet ist. W ird andererscifi 
der Druck im Kessel Iioher wie im Vorwarmcr, so 
sehliefst sich das RiickSchlagventil selbstiindig und die 
Speisung ist unterbrochen. An jedem  Vorwiirmer ist 
auch cin Manometer angebracht: in der Speiseleitung 
zum Y orwiinner befindet sich ein besonderes Sichcr- 
heitsventil, welches sich iiffnet, wenn der Druck in der 
Speiseleitung 8 A tm . iibcrsteigt.

A uf den Zechen G e r m a n i a ,  Z o l l e m  und I l a n s a  
desselben Bcrgreyieres w ird in neuerer Zeit eine bessere 
A usnutzung der Feuergase und einc Abtrocknung des 
Dampfcs dadurch erz ielt, dafs nur zwei Ziige, ein 
U nter- und ein Oberzug, hergestellt worden sind. Die 
aus den Flam m rohren tretenden Feuergase umspiilen 
zunachst den unteren Teil des Kessels und werden 
dann iiber den D am pfraum  des Kessels hinweg nach 
dcm R auchkanal geleitet. Diese E inricbtung hat eben
falls den Y orzug der glcichmafsigcren Ęrwarm ung des 
Y o m  W asser bespiilten Kcssclmantels.

Auf der Z e c h e  Z o l l e m  im Bergrevier W est- 
Dortm und kom m t in kurzer Z eit einc Ce.ntral-Dampf- 
kondcnsationsanlage nach dcm System von Klein, 
Schanzlin & Becker in F rankenthal in Betrieb. D er 
gesam te A bdam pf der angescblossenen Maschinen 
(Fordcr-, Y entilator-, Kompressor- u. s. w. Maschine) 
wird in cin gem einschaftliches Sammelrohr gefiihrt, 
welches an den Kondensator angeschlossen ist. Letztcrer 
bestcht aus einem System Yon 8 hintereinander ge- 
schalteten Rohrenbiindeln, die in einem W asserbassin 
liegen und von kaltcm W asser um spiilt werden. Dam pf 
u n d  W asser bewegen sich im Gegenstrom, sodafs cin

m oglichst YoUkom m ener W iirmeaustausch stattfindct. Die 
Rohren sind gezogcnc Messingrohren, dam it sie vom 
K uhlw asser nicht angegriffen werden. D iese Anordnung 
der Rohrenbundel hat den Vorzug, dafs plotzlich auf- 
tretende grofse Mengen Abdampf, z. B. von der Fordcr- 
maschine. stets auf grofse Kiihlfliichen stofsen.

Das auf diese W eise gewonnenc K ęndensat fliefst 
in einen tiefer stehenden, neben der M aschinenanlage 
aufgestellten K essel, den sogenannten W asscrsammler 
und Luft.abscheider. Aus diesem wird oben die trockene 
Luft Yon einer Sehieberluftpum pe abgcsaugt, wahrend 
unten das K ondensat zur tiefer stehenden Kondensat- 
pum pe fliefst und v^n dicser zur F ilteranlage gedriickt 
wird. W enn plotzlich viel K ondensat kommt, so kann 
sieli dasselbe in dem W asserbehalter ansamm eln. Dic 
F ilteranlage besteht aus cinem Vorrciniger (einem aus- 
rangierten D am pfkessel) und cinem Sandfilter. Der 
Yorreiniger ist so grofs, dafs das K ondensat darin zur 
R uhe kommt, sodafs sich ein Teil des Oeles schon hier 
oben absetzen kann. Das Oel wird durch einen Halin 
abgelassen und zum Schmieren Yon W agcn u. s. w. 
Yerwendet. Aus dcm Sandfilter w ird das gercinigte 
K ondensat durch dic Speisepum pen den Kesscln zu- 
gefiilirt. E in Sandfilter wird stets in Reserve gchalten. 
Das erwarm te K uhlw asser wird aus dem W asserbassin 
des Kondensators m ittelst einer langsam laufenden 
Centrifugalpumpe au f ein selbstventilierendes Gradier- 
werk gepum pt, wroselbst es so weit abgekiihlt w ird, dafs 
cs w ieder ais K uhlw asser benutzt werden kann. Das 
Yerdunstete W asserąuantum , ca. 5 pCt., w ird durch un- 
gereinigtes Grubcnwasser crsetzt.

Die gesamte M aschinenanlage zum  Betriebe dieser 
Kondensationsanlage ist in dem Gebaude untergcbracht, 
in welchem die Luftkompressoren stehen, sodafs keine 
besondere Bedienung dafiir erforderlich ist. Zur Er-
zielung besonders grofser Betriebssicherheit erliiilt der 
Danipfsanim ler ein Vakuum siclierhcitsventil, sodafs im 
Falle des Versagens der Maschinen oder Piimpcn der 
Kondensation der gesperrte Abdam pf hicrdurch oline 
weiteres cntweichen kann. Ferncr ist an jeder Dampf- 
maschine, die an die Kondensation angeschlossen ist, 
cin W cchselventil angebracht, um in jedem  Augenblick 
m it Auspuif arbeitcn zu konnen. Die Kondensator-
Rolirbiindel konnen wahrend des Betriebcs gereinigt 
werden, ebenso kann jedes einzclne Rohrsystcm, sowie 
jede beliebige Abteilung des W asserbassins des Konden
sators cin- und ausgcschaltet werden, oline dafs der 
Betrieb unterbrochen wird. E s ist cin Yakuum  Yon

80 bis 85 pCt. garantiert, sodafs dic Dampfersparnis 
sich durchschnittlich auf 15 bis 20 pCt. stellen wird.
D as zuriikgewonncne K ondensat soli 95 pCt. des in den 
M aschinen zur A rbeit gelangenden Dampfcs betragen und 
nur bis auf cine Tem peratur y o u SO °C . abgekiihlt werden.

A uf Z e c h e  C e n t r u m  S c h a c h t  I / I I I  im Berg- 
reYier W attenscheid is t ein Yerbundkom prcssor, System
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Schiitz, aufgestellt worden. D erselbe le istet bei 50 Touren 
3C00 cbm L uft und kann dauernd m it C3 U m drchungen 
und einer Leistung yon 4500 cbm Luft von atmo- 
spharischer Spannung oder 750 cbm Prefsluft von 5 Atm. 
Ueberdruck beansprucht werden. E in gleicber Kom- 
pressor befindet sich au f der Zeche F r o h l i c h e  
M o r g e n s o n n e  desselben Reviers.

XV. Sonstiges.
M e s s  u n g  h o h e r T e m p e r a t u r c n .  — Zur  Messung 

der Tem peraturen in den Fiichscn der D am pfkessel ist 
auf Grube Heinitz bei Saarbrucken auf Em pfehlung der 
physikalisch - technischen R eichsanstalt ein besonders 
konstruiertes Q uecksilbertherm oineter beschafft. Dasselbe 
ist aus Borosilicatglas 59 I I I  gefertigt; der Raum iiber 
dem Quecksilber ist m it Kohlensliure unter D ruck ge- 
fiillt. Das Therm om eter ist verw endbar zur Messung 
von Tem peraturen bis 550 0 C. D er Preis stellt sich 
bei einer Lange von 2,5 m und Eisenrolirfassung auf 
75 JL . Y erfertigt wurde das Therm om eter von der 
Glasbliiserei W . Niehls, Berlin N., Schonhauser Alice I68a.

K l e i  d e r  - T r o c k e n s c h  r a n k ę  f i i r  W a s c h -  
k a u e n .  — Die seither angewandten Trockenschranke, 
bei welchen der D am pf frei in den untersten yiereckig 
gestaltoten K asten ein tritt und durch dic gclochten 
Boden nach einander die oberen K asten durehzicht, haben 
den Uebelstand, dafs die oberen K asten mit den Aus- 
diinstungen der in den unteren aufbew ahrten Kleider 
erfiillt werden. Verbesserte S ch ran k e , bei welchen 
central angeordnete K asten durch ein ccntrales Dampf- 
rolir geheizt werden, zeigen w ieder den Nachteil, dafs 
ilire Anfstcllung Schwicrigkeiten yerursacht, weil nach 
allen Seitcn hin die Thiiren geijflhet werden miissen 
und deshalb viel P latz  erforderlich ist; aufserdem eignen 
sich die K asten wegen ilirer segm entarligen Form schlecht 
zur A ufbew ahrung. Bei der W aschkaue der Neuanlage 
von Z e c h e  R h e i n p r  e u fse n  (Bergrevicr D iircn) sind 
dic Nachteilc beider System e verm ieden. D ie dort auf- 
gestcllten Schranke sind yiereckig gestaltet, je  vier 
Kastenreihen iibereinander, je  zwei hintereinander und 
beliebig viele neben einander angeordnet. Die Hohe 
der K asten betragt 400 mm, die B reite 400  mm, die 
Tiefe 500 mm. Ais M ateriał ist yerzinktes Eiscnblech 
zur Anwendung gekommen. D ie aufsercri Seitenwiinde 
sind gelocht, bei den m ittleren K asten  nur die Thiiren. 
Je  yier yertikale K astenreihen (d ) s. 16 K asten) werden 
durch ein in dem TrefTpunkt der K asten aufstcigendes 
Dampfrohr yon 100 mm lichter W eitc geheizt. Die 
einzelnen H eizrohrc sind durcli U-fórmigc Y erbindungs- 
rohrc m it einander yerbunden.

JHauptYersaninilung der Deutschen geologischen 
Oesellscliaft.

I. D ie  E x k u r s i o n  i n d e n  H a r z  u n d  s e i n  n o r d l i c h e s  
V o  r l a n  d.

Die diesjiihrige Versaininlung galt zugleich der Jubel- 
feier der Gesellscliaft, dereń Griindungszeit mit den politischen 
Stiirmen des Jahres 1848 zasammenfallt. Aus diesem 
Grunde war fiir die diesjiihrige Versammlung Berlin ge- 
wiihlt worden, und in der seit einer Reihe von Jahren 
tibliclien Weise wurden mit der eigenllichen Versaminlung 
wiedertun Exkursionen yerbunden, dereń eine vor der 
Versainralung stattfaud und den Harz zum Gegenstund hatte, 
wiihrend die andere, liingere, nach der Versaminlung durcli 
das norddeutsche Flaohland fiihrte. Ara Abend des 21. Sept. 
versamme!ten sich einige 30 Teilnehmer an der Vor- 
exkursion in dem oberhalb der freundlichen Ilarzstadt 
Wernigerode gelegenen Hotel auf dem Lindenberge, von 
wo am andern Morgen unter Fuhrung des Landesgeologen 
Dr. Koch der Ausflug begann. Es galt uns in der Natur 
die Forschungsresultate des genannten Ilerrn vorzufiihren, 
durch welche die gesamte Auflassung iiber den Bau jener 
T eile  des Harzes und iiber die Altersstellung der ver- 
schiedenen Schichten eine ganz wesentliche Umgestaltung 
erfahren hat. In der Gegend von Elbingerode und 
W ernigerode finden sich devonische Schichten in Falten- 
stellung in Grauwackenmassen eingefaltet. Die Lagerungs- 
yerhiiltnisse sind friiher ais Muldenbildungen angesehen 
worden, sodafs dementsprechend die den dęvonischen 
Schiclitenkomplex einschliefsenden Grauwacken ais iilter 
und dein Unterdevon und Obersilur zugehorig galten. In 
dieser Schichtenreihe spielt ein stellenweise versteinerungs- 
reicher Kalk, der Stringocephalenkalk, eine sehr wichtige 
Kolie. Er lindet sich in allen Eiufaltungen des Devon 
wieder und bildet ein leicht erkennbares Schichtenglied. 
Da machte nun Dr. Koch die Beobachtung, dafs zwischen 
Stringocephalenkalk und die fur iilter gehaltenen Grau
wacken sich ein Schichtenglied einsehiebt, niimlich ein  
feinschiefriges, an Cypridinen reiches Gestein, welches nach 
allen anderwiirts geraachten Beobachtungen jiinger ist ais 
der Stringocephalenkalk. Durch diese an vielen Punktcn 
wiedcrholten und aufs scharfsle festgęstellten Zwischen- 
lagerungen des Cypridinenschicfers erfuhren nun die ge
samten Schichten dieser Devoneinfaltungen samt den sie 
bergenden Grauwacken eine totale Umkehrung ihrer Alters- 
verhaltnissc insofern, ais nunmehr diejenigen Schichten, 
die man bisher fiir den Muldenkern gehalten hatte, sich 
ais die altesteń herausstellten und die- Grauwacken, in 
welche das Devon eingefaltet ist, ais die jiingstcn, sodafs 
man es hier nicht, wie friiher angenoimnen war, mit 
Mulden, sondern uingekehrt mit Siitteln zu thun hat. 
Diese Verh;iltnisse wiircn ja  an sich nicht so schwierig 
zu erkennen gewesen, da grofse bergbauiiche Auf- 
schliisse vorliegen, wenn nicht dieser Devonsattel durch 
Verwerfungen und Ueberschiebungen eine aufserordentlich 
komplizierte tektonische Gliederuug erfahren hatten. dic 
das Verst:indnis ungewohnlich erschwert. Nichts desto- 
weniger gelang es Ilerrn Dr. Koch, uns in allen Punkten in 
der yollkominensten Weise von der absoluten Richtigkeit 
seiner Beobachtungen und Deutungen zu uberzeugen und 
uns mit grofstcm Respekt vor seinem Scharfsinn in der 
Klarstcllung dieser enorin schwierigen VerhiiHnisse zu er- 
fullen. Unsere Exkursion bewegte sich vom Lindenbergf
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■welcher aus versteinerungsleeren silurischen Schiefern mit 
Einlagerungen vou Wetzschiefern, Kieselschiefern und Kalk 
bestelit, zunachst iiber die Kulmschiefer des Kiieterskamp 
nach dem priichtigcn Aussichtspunkte der Harburg und von 
dort iiber die Ilohe hinweg zu den Klippen des Scharfen- 
stein, dic in steilem Absturze sich erheben und einem 
Eruptivgesteinsgange von Syenitporphyr angehóren, der in 
sclinurgerader Linie and betriichtlicher Liingserstreckung 
in fast genau nordsiidlichcr Riclitung bis nach Elbingerode 
die gesamten Schicliten durcliselzt. Es ist dieser Porphyr 
nur einer von zahlreiclicn mehr oder weniger langen Gang- 
ziigen, die entweder aus grauein Orthoklas- und Syenit
porphyr oder aus schwarzen Augitporphyriten bestehen. 
Diese Porphyre lassen sich in ąuarzreiche, in solche, die 
an diesem Minerał arm, und in solche, die ganz frei davon 
sind,  unterscheiden. Zu letzteren gehort der braune 
Porphyr des Scharfenstein, welcher zahlreiche graphitreiche 
Einsciillisse des Grundgebirgcs enthiilt. In der weiteren 
Fortsetzung unseres Weges gelangten wir in die dem Mittel- 
devon angehbienden Wissenbacher Schiefer, in welchen im 
Kalten Thal ein Labradorporphyr aufsetzt, an dessen 
Grenzen die Schiefer eine Umwandlung erfahren haben, 
die sich hauptsaolilich in der Anreiclierung des Glimme -  
gelialtes geltcud lnacht. Auf der entgegengesetzten Seite 
des Thals stelit ein Bruch in einem machtigen Gang von 
Augit-Porpliyrit und dasselbe Gestein trafen wir eine kurze 
Strecke weiter nacli Siiden im Eisergrunde in einer priichtigen 
granatreichen Varietiit. Auf unserem weiteren Wege den 
hisergrund liinauf wurden an einer Stelle die Wissenbacher 
Schiefer versteinerungsfuhrend angetrotlen, an einer anderen 
Stelle Einlagerungen des unterdevonischen Hauptąuarzits 
beobachtet. Am Ilartenberge trafen wir endlich auf den 
Nordrand der ersten der friiher fiir Mulden gehaltęnen, jetzt 
ais Siittel gedeuteten Falten. diejenige des Hartenberges 
und Biichenberges nbrdlie.li von Elbingerode. Das Haupt- 
gesteiu an der Oberflache bildet ein mitteldevonisoher 
Schalstein, d. li. ein in der Hauptsache aus geschieferten 
DiabastnlTen, aus geąuetschten Diabasmaudelsteinen und ein- 
gelagerten, geschieferten Eruptivgesteinen (Diabas und 
Keratophyr) gebildeter Schichlenkoinplex, welcher den 
Sattclkern darstcllt und an welchen mantelfbrmig sich die 
jiingeren Schichten anlagern. Ais erste derselben folgt der schon 
genannteStringoceplialenkalk, der ganz oder teilweise in Eisen
stein umgcwandelt ist, und zwar ist das iiltere Umwandlungs- 
produkt Roteisenstein, aus welcheni dann durch weitere 
Oxydation Brauneisenstein hervorgegangen ist. Diese Eisen- 
steine haben an allen Punkteu ihres Auftretens zu einem 
Bergbau Veranlassung gegeben, der friiher von grofsem 
Umfang war, gegenwiirtig aber au Bedeutung selir verloren hat 
und bis auf wenige Punkte aufser Betrieb gesetzt ist. 
Gegenwiirtig sind die friiher in Besitz von Elbingerbder 
Biirgern (Eigenlbhnern) befindliclien Gerechtsamen grbfsten- 
teils in freindc lliinde ubęrgegangen. Die Gewinnuug der 
Erze erfolgte im Tagebau, aus denen das Wasser durch 
Stollen bewiiltigt wurde, und da diese Tagebaue immer nur 
bis zu einer gewissen Tiefe von der Oberfliiche weg in die 
steil gestellten Kalkschichten liineiu sich bewegten, so 
entstanden dadurch mit der Zeit klammartige, beiderseits 
geschlossene Schlucliten (PingenJ, von welchen nach Be- 
endigung der menschlichcn Thatigkeit die Natur wieder 
Besitz ergrifien hat In malerisclier Ueppigkeit iiberkleiden 
dichte Polster von Moosen, kleinen Striiuchern und Farn- 
krautern dic Felsmassen. Die erste gewaltigc Pinge

salien wir unmittelbar hinter der Ilestauration des Harten
berges, wo miichtige Kalksteinmassen in einen bunten Marmor 
umgewandelt sind, der leider nicht in grofsen Stiicken 
bricht, aber fiir die Anfertigung von kleinen Schmucksachen 
priichtige Verwendung finden kann. Vom Hartenberge aus 
wandten wir uns,  nachdem die im Hangenden der 
Stringocephalenkalke auftretenden Cypridinen-Schiefer be- 
sichtigt waren, auf der nach Elbingerode fiihrenden sogen. 
Eisenstrafse, welche an einem Teile der allen Eisenerz- 
gruben vorliberfiihrt, nacli Siidwesten und gelangten zunachst 
an eine eigentUmlicheFacies desStringocephalenkalkes, die aus 
Kalken und chloritreichen Tuffen mit einer aufserordentlicli 
reiclien und mannigfaltigen Fauna bestelit. Nachdem hier 
reichlich gesammelt war, trafen wir eine kurze Strecke weiter 
am Wege einen in diesen Schichten aufsetzcuden Granitporphyr- 
gang, in welchem die kugelige Absonderung des Gesteins 
und die durch die Verwitterung bewirkte Auflbsung des- 
selben zu gerundeten Blbcken ganz vortrefflich zu beobachten 
war. Der Gang ist aufserdeni dadurch ausgezeichnet, dafs 
nacli den Seiten hin in dem ehemals glutfliissigen Magma 
eine Differenzierung in dem Sinne eingetreten ist, dafs die 
Saalbiinder des Gesteins bedeutend basischer sind ais die 
Mitte des Ganges.

Der nachste Aufschlufs galt der grofsen Pinge des Eisen- 
steintagebaus der oberen Gratenhagensberger Grube am Biichen- 
berge. Hier herrsclien die denkbar kompliziertesten Ver- 
hiiltnisse. Die kurze Strecke der Tagesrbsclie wird von 
nicht weniger ais 3 flach fallenden Ueberscliiebungen duroh- 
setzt, auf denen zunachst eine Keratophyrdecke auf 
kulmischen Posidonienschiefern, dann Grauwacke des Mittel - 
devon auf den Keratophyr und schiefslich Kieselschiefer 
auf die Grauwacke aufgeschoben ist. Unter den Posi- 
donienschiefern folgen die Stringocephalenkalke, von ihnen 
durch eine diintie Schicht von ■ Cypridinenschiefern 
getrennt, und iiber diesen Komplex ist von Siiden her, 
entgegengesetzt den Ueberscliiebungen der Tagesrbsche, ein 
System von mitteldevonischen Schalsteinen und Keratophyren, 
die alter sind ais der Stringocephalenkalk, auf einer ganz 
tłach fallenden Ueberschiebung aufgeschoben. Diese ge- 
samle, unendlich verwickelte Tektonik war in dem einen 
einzigen Aufschlufs der grofsen Grube, man kann beinah 
sagen, von einem Punkte aus gleichzeitig zu iiberschauen. 
Einfacher gestaltcte sich das Verhaltnis bei der niichsten 
von uns besuchten Grube, dem Tagebau der Grube Weifs- 
kopf. Durch die Freundlichkeit des Fiirstlich Stolbergschen 
Bergmeisters Schleifenbaum war der sonst schwierige Zu- 
gang zur Pinge durch Geliinder gesichert und erleichtert 
worden und wir konnten zu der prachtvollen wildromantischen 
Kluft hinabsteigen. An der Basis des Stringocephalcn* 
kalkes treteu hier prachtvolle Kalksteine auf, die zum 
grofsen Teil aus rotgefiirbten Crinoidenstielen zusammen- 
gesetzt sind und teilweise auch nocli einen Vererzungs- 
prozefs durchgemacht haben, Gesteine, die zweifellos zu 
ganz hervorragend feinen Ornamenten verarheitet werden 
konnten. Ueber diesen Grinoidenkalken folgt zunachst der 
in Eisenerz mehr oder weniger verwandelle Stringocephalen- 
kalk und iiber demselben eine Bank eines an Clymenien 
reichen Kalkes, dereń oberem Horizonte der S trin g o c e p h a lc n -  
kalk angehbrt, und dariiber dann in regelrechter Schichten- 
folge oberdevonischer Schalstein. Nachdem wir auf dem 
Biichenberge noch Gelegenheit gehabt hatten, im dortigen 
Bergamte die sclibne Lokalsammlung des Ilerrn Schleifen- 
baum zu betracntea, setzten wir unseren Weg iiber die
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noch im Betriebe beiindliclien Eisensteintagebaue des 
Tąńnichener Lagers, nordlich von Elbingerode fort. Audi 
hier treten Schalsteinc mit vererzten Stringocephalen- 
kalken von Kulm-Grauwacken Ubcrlagert auf unter iiufserst 
komplizierten, durch streicliende Yerwerfungen bedingten 
Lagerungsverhiiltnissen. Damit war unser Tagcwerk voll- 
braclit und im Waldliofe bei Elbingerode wurde das 
Nachtąuartier bezogen.

Am foigenden Morgen fiihrte unser Weg uns von 
Elbingerode zunaclist im MUhlthal abwiirts. Die Stadt 
liegt auf einein weiten Gebiete von Stringocephalenkalk, 
welcher den Nordfliigel eines ausgedehnten, in der Richtung 
auf Btankenburg zu sieli erstreckenden Sattels bildet. Auch 
dieser Kalk wird von einer Reilie von Eruptiygestcins- 
giingen durchsetzt, die zu der am gestrigen Tage beob- 
acliteten Gruppe von nordsiidlicli verlaufenden Giingen post- 
kulmischeti Alters gehoren. Ein ausgezeichnetes derartiges 
Yorkommnis ist am Elbingeroder Balinhof durch einen aus- 
gedehiiten Steinbruch trefflich aufgeschlossen: ein Granit-
porpliyr, der Orthoklas und Oligoklas entbiilt und nach 
dem Saalbande zu viel basischcr ist ais im inneren Teil. 
I i i  dem Porpliyr fmden sich zahlreiche EinschlUsse von 
Graphitschiefer, in denen durch Kontiiktmelaniorphose 
stcllenweise Chiastolith neu entstanden ist. Auch der 
durchsetzte Kalkstein ist kontaktmetamorphisch veriindert 
worden und in einen weifsen Marmor verwandelt, in welchem 
nur hier und da hellgriine, Augite ais Neubildungen auf- 
treten. Der Gang ist voin Kalkstein durcli eine Letten- 
kluft getrennt und es hat fast den Anschein, ais ob die 
seitlichen Begreiizuiigsflaclien des Ganges Lavastruktur be- 
safsen. Etwas weiter tlialabwarts kommt der hier aus 
Keratophyr bestehende Sattelkern zu Tage, derselbe ist 
nach Westen hin in geringer Entfernuug vom Miililthal 
durch eine Querverwerfung abgeschnitten, an welcher der 
jiingcre Iberger Kalk in die Tiefe gesunken ist. In diesen 
Iberger Kalken, die sich bis in die Gegend des Rubellinder 
Bahnhofes nun im Miililthal und Bodethal hinzielien, liegt 
zwischen Elbingerode und Rubeland dic interessante Erz- 
lagerstatte des Grofsen Grabens, ein um einen Keratophyr- 
kern lingformig ve'rlaufender, ausgedehnter Pingenzug, 
dessen Wassermassen durch einen im Miihlthale ein- 
miindenden Śtollen gelbst werden. Die Erze bestehen nach 
dem Sattelkern zu aus Roteisenstein, nach aufsen hin aus 
manganreichen Brauneisensteinen, und sind besonders da
durch merkwurdig, dafs in einer linsenformigen Masse sieli 
Schwefelkies findet, der an zahlreichen Stellen so miirbe 
und vcrwittert ist, dafs man mit dem Arm in die Erzmasse 
hineinfahren kann. Die Erze der letztgenannten Art linden 
sich sogar innerhalb der Keratophyre des Sattelkcrns selbst. 
An derselben Stelle beobachteten wir ein praclitvolles, 
gangformiges Eruptivgestein, einen Labradorporphyrit, der 
in seinem iiufseren Ansehen durchaus an den beriihmten 
Porfido verde antico der romischen Kaiserzeit crinnert. 
Kurz vor Rubeland beobachteten wir den Kontakt der 
Iberger Kalkę mit den Keratopliyren und Schalsteinen des 
Sattelkernes; dic Vcrwerfungsspalte, die bcide von ein- 
ander trennt, ist hier deutlich durch das Auftreten von 
Gangąuarz gekennzeichnet.

Rubeland ist dem grofsen Publikuin durcli die 
liier im Iberger Kalkę aufsetzenden ausgedehnten 
Holilen bekannt, durch dio seit Jahrhunderten besuclile 
Biel- und Baumannshiihle und die erst seit einein 
Jahrzehnte entdeckte und in grofsartiger Weise aufge-

schlossene und zugiinglich gemachte llermannshbhle. Alle 
diese Holilen schliefscn sich eng an Spaltenzlige, die den
Kalkstein durchsetzen, an Spalten, auf denen dic ein-
dringenden und cirkulierenden Gewasser eine Ibsende 
Thiitigkeit entfalten und sich schlauchfonnige Hohlraume 
schafTen konnten. In diese Hohlraume gelangte das 
Wasser der im benachbarten Tliale fllefsenden Bode in einer 
Zeit, in der der Boden des Thales nocli bei weitem nicht 
so tief eingeschnitten war wie heute, hinein und mit Hiilfe 
der von ihnen transporlierten Kiesmassen arbeiteten dic 
Wasser des Flusses-an der Erweilerung der Hohlraume, zum 
Teile allerdings auch wieder an dereń Zcrstorung und Zu- 
schuttung. In der Herinannshbhlc lagen mehrere solcher 
schlauchfbrmiger, bald sich zu einer engen Spalte, bald zu 
weiten Gewblben sich ausdehnenden Ilohlen vor, die in einer 
Lange von 6 — 700 m zugiinglich gemacht sind. An der 
Ausfullung dieser Holilen haben sieli drei vcrschicdene Ge- 
steine beteiligt, namlich cinmal zertriiinmerte Kalksteinmassen, 
die von den Wanden und der Decke der Holilen herab- 
stiirzten und stellenweise ausgedehnte Scliuttkegel erzeugtcn. 
Das zweite Gestein ist ein lehmiger Flufsschotter, der in
seiner petrographischen Zusammensetzung vollkommen mit
den Bodeschottern iibereinstimmt. Dieser Schotter strotzt 
aufserdem von organiselien llesten und liefert in Verbindung 
mit ihnen das ais Holilenlehin bczeichnete Gestein. Dic 
jiingste Bildung endlich, die fiir den Laien den grofsten 
Reiz besitzt, sind die noch heute sich weiter bildendcn 
Tropfsteinmassen, dereń nahere Beschreibung ich mir an 
dieser Stelle versagen kann. Durch diese Kalksintcr sind 
die Ilolilenlehme vor Auswaschung geschiitzt und dio in 
ihnen enthaltenen orsanischen Iteste konserviert worden. 
Unter den zahlreichen Tliicren der Diluvialzeit, dereń Ueste 
in diesen Ilohlen gefunden sind, spielt der Hohlenbar die 
wichtigste Rolle, da die Skelettteile von vielen Ilunderten 
von Thieren aus den Holilen herausgeschafft sind. Dazu 
treten ferner die Reste von zahlreichen kieineren Thieren. 
In dem kleinen Ilohlenniuseum, welches in einem Kiosk 
an dem Eingange der Hermannshohle aufgestellt ist, sieht 
man in der Mitte das aus den Resten zahlreicher Individuen 
kunstvoll zusammengesetzte Skelett eines riesenhaften Biiren 
und um denselben herum die massenhaften Reste von 
Fledermiiusen, die die leizten Holilenbewohner waren. 
Zahlreiche aufgesciilagene und mehr oder weniger bearbeitete 
Knoclien weisen auch darauf hin, dafs der Menscli in der 
gleichen Zeit jene Gegenden bereits bewohnte.

Nacli dem Fruhstiick gingen wir weiter, zunaclist im 
Thale abwiirts, beobachteten die Lagerungsverhiiltnisse 
in einem der wenigen Steinbruche, die in der Kulm- 
grauwacke angelegt sind, sahen am Krockstein einen 
glimmerreichen M elaphyr, dessen Glimmefblattclien siimtlich 
parallel zum Saalbande stehen, sahen weiterhin an der 
nach Huttenrodc fuhrenden Chaussee den Posidonienschiefer  
in ubergreifender Lagcrung auf dem Iberger Kalk und ge- 
langten dann auf die von der Eiseubahn uberschrittene 
Pafshohe am Hiittenrodcr Bahnhofe. Kun ging es wieder 
abwiirts nach der in der Niihe des lieute seinen Namen 
freilich nicht mehr verdienenden Braunen Sumpfes ge- 
legenen grofsen Bodenbieker P inge, in welcher Eisensteine  
des Stringocephalenkaikes ausgebeutet wurden. Der unserem  
Fiihrer bisher nicht gegliiclite direkte K achweis, dafs es 
sich hier um Stringocephalenkalke handelt, konnte durch 
den gluckiichen Fund eines grofsen Stringocephalus er- 
bracht werden. wodurch die Kochsche Auffassung eine
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glanzende Besliitigung erfuhr. In der Niilie des reizenden 
Aussichtspunkles am Bielstein klopften wir dann noch in 
einem Keralophyrbruche, in welchem ein feinkorniges 
basisclies Gcstein von einer grobkrystalUnen, sauren Varie(iit 
umschlossen wird; daneben finden sieli dann wieder die 
weit verbreileten Giaphitschiefereinschlusse und in kleinen 
Drusen Albitkrystalle. Eine kurze Strecke weiter und
wir standen oberlialb der Stadt Blankenburg auf dem Ziegen- 
kopfe und liatten das praelitvolle Bild des Harzvorlandes 
bis in die Gegend von Halberstadt und Quedlinburg vor 
uns, mit seiner Teufelsmaucr und dem Regenstein und 
den zalilreiclien anderen, parallel dem Gebirgsrande ver- 
laufenden Sandsteinrucken, mit seinen weiten fruchtbaren 
Getreidefeldern und im schrolTsteu Gegensatze dazu die 
aufragenden, diisteren, waldbedeckten Hiinge des Unter-
harzes, dessen Plateaucliarakter von hier aus praclitvoll 
zu Ubersehen war. Herr Ritlmeister von Ilanleiu liatte 
die Freundlichkeit geliabt, aus seinen reichen paliiou- 
tologischcn Scliiitz e n eine Anzahl p riicli tiger Fossilien 
der subherzynen K rei de auf den Berg liinaufsclialTen zu 
lassen, die er in liebenswiirdigstir Weise den unter uns 
beOndlichęn Sammlern zur Verfugiing stellte. In dunkler 
Nac.lit zogen wir vom Berge hinuiitcr zum Baluihofe und
langten in frolier Stimmung in unsęrein Nachtąuartier 
Halberstadt an.

Der folgende Tag galt den mcsozoischen Scliichten
im Vorlande des Ilarzes, durcli die uns llerr Be- 
zirksgeologe Dr. Muller fUhrte. Ilun liatten wir aucli 
fiir eine von der Geologisclien Landesanstalt angefertigte 
Kartę der Umgegend von Halberstadt, Qued 1 inburg und 
Blankenburg im Mafsstabc 1 : 100 000 zu danken. Zwischen 
Halberstadt und dem Harz liegen zwei grofse Mulden der 
męsozoisclicn Schiclitenreilie, die durch einen Sattclaufbruch 
getrennt sind, der von Quedlinbnrg iiber Westerhausen und 
Bijrnicke auf Langenstein zu parallel zum Rande des alten 
Gebirges verliŁuft. In Halberstadt befanden wir uns am 
Nordfliigel der Nordmulde und gelangten liier iin Kanonen- 
berge in die altesten liier aufgesclilosśencn Scliichten, in 
den unteren Lias hinein. Wir besuchten die Wiedesclie 
Ziegelei, die aus einer Grube fette Tlione fordert, die dem 
unteren Lias angelioren und speziell die Psilonoten- und 
Angulatenschichten repriisenticren. Konkordant iiber diesen 
Thonen folgen sandige Scliichten, dic sogen. Cardinien- 
schictyten des unteren Lias, in welchen stellenweise Kon- 
kretionen, zum Teil von ganz enormer Grofse liegen. Das 
auf dem tieferen Tlione sieli stauende Grundwasser flihrt 
Losungen derjenigen StoITe mit sieli, welche die losen 
Sande zu festen konkretioniiren Gesteinen verbinden. In 
diesen Konkretionen stecken nun lagenweise Massen vou 
Versteinerungen, dic in den dazwischen liegenden losen 
Sanden durch Auslaugung vollstiindig verschwunden sind. 
Nur einmal ist es gelungen, auch diese losen Sande fossil- 
reich anzutretTen und an diesen Stellen wurden dann grofse 
Mengcn der prachtvollst erhaltenen Fossilien gewonnen. 
Die Cardinicnsande schliefsen an dieser Stelle die Ab- 
lagerungen des Lias und es folgen dariiber in iibergreifender 
Lagerung bedeulend jiingerc Scliichten, niimlich cenomane 
Tlione, die wir aber im Aufschlufs nicht zu sehen bekamen. 
W eiter nach dem Innem der Muldę zu Tolgte ais niiclist- 
jiingcrcs Schichtenglied der Scaphiten-Planer des Turon, ein 
hellcr Kalkstein, fur w elchen  Am. perainplus, Spondylus 
spinosus und riesengrofse Inoceramen eharakteristiscli sind, 
und im Muldenkerne bei den Spiegelsbergen und Clusbergen

kamen wir sodann in die dem Untersenon zuzuziihlenden  
Gesteine des sogenannten Emscher hinein. Man verstelit 
darunter eine Abteilung der Kreideforination, die in W est- 
falen im Gebiete des Fmscherflusses zuerst von Schliiter  
ais selbstiindige Schiclitenreilie erkannt und beschrieben  
wurde und der Stufe des Am. inargae entspriclit. Der 
Emscher beginnt mit fruchtbaren Thonen, in denen nur 
selten einmal ein Aufschlufs zu sehen ist, und dariiber 
folgten Sande, die in einer ausgedehnten Grube ais Form - 
sande gewonnen werden. Sie enthalten eine glaukonit- 
reiche Bank eingeschlossen, in etwas tieferem N iveau eine 
grandige Schiclit und noch tiefer eine Zone, die sehr reicli 
an liarlen Konkretionen eines glaukonitreichen Sandsteines 
ist, Konkretionen, die sich durch einen grofsen Fossil- 
reichtum auszeichnen. Wir fanden darin Scaphiten, Seeigel, 
Rohreuwurmer, M ooskorallen, Inoceramen, besonders den 
Inoceramus labiatus, grofse Schalen von Pinna u. a. m. 
W eiterhin enthalt der Emscher eine machtige Folgę von 
Sandsteiuen, die zum T eil ein geschiitztes Baumaterial liefern 
und in zalilreiclien Bruchen ausgebeutet werden. Der 
Inhn.lt au organischen Resten mufs ais aufserordentlich 
iirmlich bezeichnct werden. Die gesamte Schiclitenreilie 
besitzt eine betrachtliche Miichtigkeit, die, w ie es scheint, 
ein ige 100 m erreiclit. Gegen Mittag fuhten wir mit der 
Eisenbahn von Halberstadt nach Quedlinburg hiuuber und 
machten von dort aus noch eine interessante Tour nacli Nord- 
westen, ungcfahr dem Sattelaufbruche folgend, der dic nordliche 
und sudliche Kreidemulde von einander scheidet. Den Kern 
dieses Sattels bilden Scliichten des mittleren Kcuper, an 
die sich Rhiit, unterer und mitilerer Lias, Neokomsandstein, 
G aultsandstein, cenomane T lione, Scaph iten -P laner  und 
scliIiefslIch die Emschergesteinc anlegen. Diese Schielitenfolge 
wiederliolt sich vom Sattelkerne aus nach beiden Richtungen 
hin. Da die Scliichten im Sattel ziem lich steil aufgerichtet 
sind und harłe mit weichen Biinken wechsellagern, so hat 
die Erosion hier ein mit dem tektonisehen Bau prachtvoll 
harmonierendes Landschaftsbild geschaffen , indem die 
harten Gesteine ais w ie mit dem Lineal gezogene Wiille 
lieraustreten uud schnurgerade vcrlaufendc Thiiler zwischen 
sich einsehliefsen. Es sind zumeist harte Sandstcine, die 
so liervorlrcten und auf ihren Itucken oftmals w eithin sieli 
fortselzende Klippenreihcn tragen (T eufelsm aucr), Sandsteine, 
die in ihren jungsten, dem Untersenon angehorenden Gliedern 
zu einem guten T eil mit Lokalnamen, ais Salzberggestein, 
Altenburggestein etc. bezeichnct werden und zum Teil 
nur faciell verschiedenc Gesteine einer und dcrsclben 
Periode darstellen. D ie organischen Reste in diesen unter- 
senonen Sandsteiuen beschranken sich zum eist auf Pflanzen, 
von denen die grofsen Bliitler der Credneria die bc- 
kanntęsten sind. Aufser ilinen finden sich im Altenburg- 
Gestein zahlreiche Conifcrenrcste und bei Westerhausen 
eine grofse Alenge von dicotyledonen Laubblattern. An 
eigens fiir die Zwecke unserer Kskursion angelegten Schiirfeii 
liatten w ir G elcgenheit, im frisch gebrochenen Geslein selbst 
zu sammeln. Yon W esterhausen (iihrle unser W eg nach 
Quedlinburg zuriick, von wo ein T e il der Exkursionisten 
direkt nach Berlin abreiste, wahrend ein anderer T eil a® 
folgenden Morgen mit Herrn Dr. Muller noch einen Ausflug 
in die Triasablagerungen nordustlich von Quedlinburg 
unternahm.

Damit war die aufserordentlich genufsreiclie Harz- 
exkursion, d ie auch voin W etter leidlicli begiinstigt war, 
beendigt. Ich moclite nicht unterlassen, auch an dieser
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Stelle unsere beiden Fiihrcr zu dem ausgczeichneten  
Ycrlauf d ieses AusOuges zu bcgliickwlinschcn und ihnen 
den Dank fiir ilire lchrrciche FUhrung anszusprecben.

K. K e i l l i a c k .

Technik.
Dio A nw endung von Schram m aschinen im  ameri- 

kanischcn Kohlcnbcrgbau hat in den Ietzten Jahren 
erheblich zugenommen. Nach einer Zusaminenstellung in 
den Minerai-Resources, welche alljiihrlieh von dem Geologieal 
Survey der Ver. Staaten hcrausgegeben werden, waren im 
Jahre 1891 nur 545 Schriimmaschincii in 8 Staaten in 
Betrieb gegen 1446 in 16 Staaten im Jahre 1896 und 
1988 in 20 Staaten im Jahre 1897. Von der Gesamt- 
forderung der in Frage kommenden Staaten, unter denen 
Pennsylvanien und Ohio ais dic griifsten Kohlcnproduzentcn 
hervorzulieben sind, wurden 1891 5,56 pCt., d. s. 6211 732 
short tons, iin Jahre 1897 16,17 pCt.. d. s. 22 649 220 
short tons, mittelst Schriiinmaschinen gcwonncn.

Ueber olektrolytisehe Kupfergewinnung in 
Amerika spracli llerr Thofehrn im llannoverschen Bezirks- 
verein deutscher Ingenieure. Dem in der Ztschr. d. V. d. 
Ingenieure ver5fifentlichten Auszug aus dcm Vortrage ent- 
nehmen wir folgendes. Zur elcktroc.hemischcn Darstcllung 
und Reinigung des Kupfcrs werden in Amerika haupt- 
siichlich zwei Ycrfahren angewendet, und zwar werden 
von den 360 000 t jiihrlich iiberhaupt erzeugten Kupfcrs 
22 000 t durch das clcktrochemische Vcrfahrcu von llaydcn 
und 100 000 t durch das vom Redner cingefuiirte Vor- 
fahren gewonnen. In beiden Fiillen ist der elektro- 
chemische Vorgang derselbe: die Elektroden tauehen in 
eine saurc Kupfersulfatlosung ein, dic durch den clektrischen 
Strom zersetzt wird; der Strom oxydicrt die Anodenscitc 
der Platten, wodurch wieder Kupfer in dic Losung kommt, 
welchcs sich auf der Kathodenseitc niederschlagt.

Bei dem Vcrfahrcn von Ilayden werden die Roh- 
kupferplatten in unmittelbarer Rcihenlolgc in dic Bader 
hineingehangt, sodafs die Flussigkcit ais Leiter dient. 
Dic Platten sind in Spannungsreihe geschaltct, derarl, dafs 
der Strom von der Dynainomaschine zur ersten Platte des 
ersten Bades geleitet wird, von da durch die Flussigkeit 
zur zwciten Platte desselben Bades, von dort zur dritten 
Platte und sofort bis zur Ietzten Platte des Bades, welche 
ihrcrseits wieder mit der ersten Platte des niichsten Bades 
durch einen Kupferdraht verbundcn ist. Die Schaltung 
geht in derselben Weise bis zum Ende der Baderreihe 
wciter, von wo der Stromkreis durch Ruckleitung zur Dy
namo geschlossen wird. Die Rohkupferplatten dicnen sowohl 
ais Anoden wie ais Kathoden, indem das Kupfer auf einer 
Seite oxydiert wird, wahrend cs sich auf der andern Seite 
niederschlagt. Zu Ende des Vorgangs hat man also nur 
die Rcstc des Rohkupfcrs von den gewonnenen Fcinkupfer- 
platten zu trennen, dic dann entweder zum Einschmclzcn 
oder ohne weiteres in den Handel kommen. Dic Nachteile 
dieses Ycrfahrcns beruhen hauptsiichlich darauf, dafs dic 
Stromspannungen sehr hoeli sein miissen und die Stroin- 
verlustc bis zu 47 pCt steigen. Die Badcwanncn sind aus 
llolz angefertigt und innen ausgepicht; Blciverkleidungcn 
konnen nicht angewendet werden, da der Strom sonst durch 
die Bleiplalten ginge. lin Laufe der Zeit bilden sich 
Risse in der Yerpichung, durch welchc die saure Losung

in das llolz dringt und cingesogen sind. Der Strom zer
setzt dic Losung in Kupfer und Saure, welch letztere das 
IIolz nach und nach zerslort. Der Kraftaufwand stcigt 
bei den Haydenschcn Anlagcn auf das Doppclte einer 
sorgfiiltig isolierten Anlage. Auch ist das auf diese Weise 
gcwonnene Kupfer nicht von der Reinhcil wie das durch 
das zweito Ycrfahren erzeugte.

Das vom Redner eingefuliite zweite Verfahren unter- 
scheidct sich vom ersten nur unwesentlieh dadurcli, dafs 
die Anoden und Kathoden in den Badern im Nebcnschlufs 
geschaltet werden. Dic Badcwanncn sind aus llolz mit 
Bleiverklcidung im Innern auf erhohten Gcstellcn aus Balken 
gebaut. Dic innern Wiinde sind zur Isolirung unter der 
Bleiverkleidung getcert. Es sind immer 5 bis 6 Bader 
hinter cinander gestellt und zwei solcher Reihen auf einem 
gemeinschaftlichen Unterbau angeordnet. Diese Einrichtung 
ist getroflen, um die Losung nur durch weniger Biider 
gelangen zu lassen, bevor sic zu den Rcinigungsvorrichtungen 
und Pumpen zuriickkchrt, um dann den Kreislauf von neuem 
auzutrelcn. Dic Schaltung ist derartig, dafs der Strom 
vom ersten Bad zum benachbarten der zwciten Ileihc 
gefiihrt wird, sodami von diesem zum zweiten derselben 
Reilie und in derselben Weise weiter. Die Baderreihen 
sind etwas gcncigt aufgcsellt; infolgedessen flicfst die 
Losung, nachdem sie dic Bader durchlaufcn und eine ge- 
wisse Mcngc von Verunreinigungen aufgcnommen hat, in 
einen Kanał nach einem Sammclbrunnen. Von liier aus 
wird die Flussigkcit mittcls Pumpe in 6 Filter geprefst, 
welchc mit billigen Chemikalien gefiillt sind und sie 
wieder gebiauchsfahig machen. Die ganze Maschinenanlage 
ist dcrart berechnet, dafs ein Amp. pro Stunde 1 g Kupfer 
niederschlagt. Die angcwandte Slromstiirke betriigt 150 
bis 250 Amp. pro qm Kathodenobcrflache. Die Temperatur 
der Flussigkeit wird durch Heizen mittels Abdampfes auf 
40 bis 50° C. gehalten. Die Flussigkeit ist sarker gesiiuert 
ais bei dem ersten Verfahren, wodurch eine weitcrc Er- 
sparnis an Kraft durch Verringerung des Lcitungswiderstandcs 
errcicht wird. Die zu den Anoden verwcndcten Platten 
bestehen aus gegossenem Rohkupfer, wahrend die Kathoden 
polirte Kupferplatten sind, dic mit einer duiincn Schiclit 
Kupfer iiberzogen werden.

Von Bedeutung fiir die Eintriiglichkeit des zwciten 
Verfahrens ist es, dafs ais Nebcnerzeugnisse aus dem in 
den Badern zuriickblcibonden Schlamme Gold und Si 1 ber 
sowie Antimon und Arsen gewonnen werden. Durch 
wiederholtes Kochen und Einschmclzen werden Gold und 
Silber leieht getrennt und naliezu chemisch rein crhaltcn.

In den lelzten Jahren ist man dazu ubergegangen, 
in dcm Bade selbst ferlige Gcgcnstandc wie Roliren her- 
zustellem Zu diesem Zwcck wird das Kupfer auf einem 
sich drehenden Cylinder niedergesehlagen und entweder 
mittcls Achatwalzen, die unter Druck stehen, fest gewalzt 
und polirt, oder mit Hiilfc von federnden HSminerchen, 
die durch Elektromagnetcu bethatigt werden, fortwiihrcnd 
gehaniinert. Die entstehenden Ilohre haben eine aufser- 
ordentliche Festigkeit, und Drahtc, die daraus auf der 
Drehbauk mit Ilulfe kleiner Kreissiigen schraubenformig 
geschnitten und dann ausgezogen sind, zeigen holie Leit- 
fahigkeit. Bei grofsem Durchmesser, scharfen Biegungen 
und liolien Beansprnchungen durch Dampfdruck sind jedoch 
derartige Roli ren hiiulig geplatzt, da sich das in Form 
von Blattclien nicdcrgesclilagcne Kupfer nicht zu einer 
Masse vereinigt, sondern sieli wieder in Bliitter zerlegt.
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Um diesen Nachteil zu beseitigcn, wird nacli Angaben des 
Redners die Arbeitsfliissigkcit unter hohem hydraulischem 
Druck in Bleirohren gefiihrt, die mit. einem Kern und mit 
einer lieihe von kleincn Lochem versehen sind. Die 
angewendete Slromstśirke ist ziemlich hocli, bis zu 500 Amp.

■ pro qm Kathodenoberflache. Das Kupfer scliliigt sieli in 
Form von Hiirclien nieder, die sieli mit einander verfilzen 
und ein gleiclimiirsig festes Rohr bilden. Draht aus diesem 
Rohr hat eine Leitfiihigkcit von 100 pCt., eine Dclinung 
von 2</2 pCt. und eine Bruclifestigkeit von 5200 kg/qctn.

Yolksivirtschaft und Statistik.
E iso n v o rb ra u c li in  d e n  w ic h tig s te n  L a n d e m  im  J a h r e  1897. (Nach den INIitt. des Ver. deutsche i- Iiisen- 

und Stnhlindustrieller.)
In  1 0 0 0  t ( Ki l  o to n n en).

E i n w o h n e r z a h l  in M i l l i o n e n

1. H o c h o f e n p r o d  u k t  i o n ....................................................................

2. E i n f u h r :
a) Rohcisen aller Art, altes B r u c h e i s e n ........................................
b) Materialeisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren, einscliliefslich

Maschinen aus E i s e n ..........................................................................
Zuschlag zu letzteren bchufs Reduktion auf Rotieisen 33V3 pCt.

Summę der Einfuhr 
Summę der Produktion und Einfuhr ( i  +  2)

3. A u s  ful i r :
a) Roheisen aller Art, altes B rucheisen .............................................
b) Materialeisen und Stalli, E isen-und Stahlwaren, einschlie&lich

Maschinen aus E i s e n .........................................................................
Zuschlag 33*/3 pCt..............................................................................

Summę der Ausfuhr

E i n l i e i m i s c h e i  Y e r b r a u c h  (1 +  2 — 3)

Pro Kopf K i l o ................................................................................

Eigene Produktion pro Kopf K ' l o ........................................................

* Bcrechnung kann nur annaliernd richtig durchgefuhrt 
dem Werte nach angegeben siwi.
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und Ausfuhr teilweise nicht dem Gewichte, sondern

F o rd e ru n g  d e r  S a a rg ru b e n , Saarbrucken, den
10. Okt. Die staatliclicn Steinkolilengruben liaben im 
Monat S c p t e m ber  in 26 Arbeitstagen 744 915 t gefordert 
und 759 143 t abgesetzt. Wahrend des gleichen Zeit- 
absclinittes des Vorjalires mit 26 Arbeitstagen belief sieli 
die Forderung auf 725 5S3 t, der Absatz auf 732 588 t. 
Mit der Eisenbahn wurden 495 809 t, zu ScliifF 62 508 t 
versandt, 37 300 t wurden durcli Landfuliren entnommen, 
143 521,500 t den im Bezirk gelegenen Kokercien zugefiilirt.

M iin zp rag u n g . Auf den deutschen MiinzstaUen sind 
im Monat Septeniber 1898 gepriigt worden: 12 052 800 Jl. 
in Doppelkroncn, 8 271 730 J l  in Krónen, 483 846,10 J l  
in Zehnpfennigstiicken ,  35 525,50 J l .  iii Fiinf- und 
18 551,52 J t  in Kinpfennigstijckeii. Die Gesamtaus- 
priigung an Reichsmiinzen, nach Abzug der wieder ein- 
gezogenen StUcke, bezifferte sieli Ende Septeniber d. J .  auf
3 339 543 905 J i .  in Goldmiinzen, 494 215 543,20 J l .  
in Silbermiinzen, 57 970 067,70 J l .  in Nickel- und
13 997 277,77 J l .  in Kupfermiinzen.

U eb er E rd ó lb o h ru n g e n  im  B e ic h s la n d  wird dem 
„Bergmannsfreund" yon anscheinend gut unterriehteter 
Seite geschrieben: Die seit Mitte Ju li laufenden Jalires 
unweit Altkircli in Betrieb stehende Tiefbohrung nach

Erdiil erregt selbstverstandlich die Aufinerksamkeit weiterer 
Kreise. Die Ycranlassung, dafs im Sundgau, so wird die 
Gegend genannt, iiberhaupt nach Erdol gesucht wird, gab 
zuniichst dessen geologische Forination, welche die namliche 
wie das unterelsiissisclie Oelgebiet, wic die Umgebung von 
Baku ist. Dic in den letzten Jahren zur Erlangung von 
Bergwerkskonzessionen von hollandischen Kapitalisten, welche 
eine sogenannte Gewerkschaft im Sundgau gebildet haben, 
vorgenommenen Schiirfbohrungen zu Steinbrunn, Nieder- 
magstatt, Ilausgauen, Oltingen und Buchsweiler bei Pfirt 
haben in der Tliat auch das Vorhandensein eines bituminosea 
Schiefers, des sogenannten Fiscliscliielers, festgestellt, welclicr 
sich in Baku wie in Galizien ais stiindiger Begleitcr des 
Erdols vorfindet. Zu weitereui Vorgelien gab aber liaupt- 
siiclilich der Umstand Veranlassung, dafs in dem durch 
den gleichuamigen Ort fliefsenden Hirzbach ein mit Erdol 
durchtriinkter Sand zutage tritt, in den schon unter 
franzflsischer Herrschaft vor etwa 50 Jahren ein 80 ii eter 
tiefer Schacht zur Anfalirung des Oels getrieben worden 
ist, und dafs die vor vier Jahren auf der Gemarkung 
Hirzbach bis zu einer Tiefe von 400 Metern nieder- 
getriebenen Bohrloclier, obgleicli sie das produktive Oel
gebiet nicht erreichten, Gas und sclione Oelspurcn geliefert
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haben. Um sieli in dieser Sache vollige Gewifsheit zu 
vcrschaffen, liifst nun die obengenannte Gesellschaft gegcn
wartig in Carsbach unter Leitung des Direktors Honigmann, 
eines bewiihrten, sclion 10 Jahre in der elsiissischen 
Petroleuinindustrie thatigen Faclimanncs, mit erheblichem 
Kostenaufwand eine Tiefbohrung vornehmen, welche 
notigenfalls bis zu der betriichtlichen Tiefe von 600 Mcter 
fortgesetzt werden soli. Bis jetzt liat man eine durcli 
erwartete Schichten gehendc Tiefe von 290 Meter erreicht; 
lioffentlicli bringt dieser mit allen Hilfsmitteln der Technik 
ausgestattete Bohrversuch, der auch im Winter nicht unler- 
broclien wird, einen giinstigen Iirfolg. In der Petroleum- 
industrie des Ileichslandes, in welcher gegenwiirtig schon 
500 bis 600 Arbeiter beschiiftigt sind, ist ein langsamer 
aber sicherer Fortschritt beuierkbar, wie folgende Zalilcn- 
angaben beweisen: Das F8rderungscrgebnis hat betragen
im Jahre 1876 nur 576 Tonnen, im Jahre 1880 — 
1053 Tonnen, im Jahre 1890 schon 12 977 Tonnen, 
im Jahre 1895 — 15 439 Tonnen und im Jahre 1897 — 
22 000 Tonnen. Wird der W ert einer Tonne nur zu 
60 <JL angenommen, so bczilTert sich die letztjiihrige 
Ausbeute bereits auf 132 000 Zur Erreichung dieses

immerhin bemerkenswerten Ergebnisses hat der vor Jahres- 
frist leider so friih verstorbene Ilerr Oberbergrat Jasper in 
Strafsburg, der unermiidliche Forderer und bestc Kenner 
der elsiissischen Petroleuinindustrie, ganz wcsentlich 
beigetragen.

Die Stein- und Braunkohlenproduktion Frank- 
reichs im  I. Halbjahr 1898. Die Produktion Frankreichs 
an Steinkohlen und Anthrazit betrug, wie wir den Cirkularen 
des Comitd central des Houillbres in Paris entnelimen, 
nach der amtliclien Statistik in dem genannten Zeitraum 
15 480 594 t gegen 14 727 291 t im I. Halbjahr 1897. 
Die Braunkohlenproduktion betrug 2440 1 0  t gegen 2 2 2 8 8 8  t 
im gleichen Zeitraum des Voijahres. Die Steinkohlen- 
produktion verteilt sich im wesentlichen auf die nachstehend 
aufgefuhrten Bezirke: Nord- und Pas-de-Calais mit 9 326 1 8 2 1, 
Loircmit 1 879 336 t, Bourgogne und N ivernaism itl 170 6 1 5 1, 
Gard mit 968 058 t, Tarn und Aveyron mit 865 792 t, 
Bourbonnais 585 168 t. Die ubrigen Bezirke haben eine 
wesentlich geringere Fijrderung. Prozentual ist die Fordciung 
in den lelzten 10 Jahren um 32 pCt., im ersten Ilalbjahre
1898 gegen den gleichen Zeitraum 1897 um 5 iU pCt. 

. gestiegen.

Terkcłirswcsen.
Kohlen- und Kokswagen-Verkehr im  Monat September 1898.

1.—15. September 16-—30. September Im ganzen 
Monat SeptemberWagen- AVagen-

Ii e z i r k e An-
rorderiing

An-
forderung

An-
forderung

An-
forderungGestellung Gestellung Gestellung Gestellung Wagen-

insgesamt pro Fordertag dureb- 
schnittlich insgesamt pro Fordertag durcli- 

sclmittlich
An-

forderung Gestellung

Rulir:
a. Staatsbabnen . 1898 IS-l 163 183 283 U  166 14 099 189 545 188 669 U  580 14 513 373 708 371 952

1897 176 231 175 552 13 556 13 504 185 287 179 (87 14 253 13784 361518 354 739
b. Dortmund-Gron.-

Ensch. Eisenb. 189S 6 072 6 072 468 468 6 370 6 370 490 490 12 442 12 442
1897 5 086 5 086 391 391 5 418 5 418 417 417 10 504 10 504

Oberschlesien . . 1898 70 764 70 597 5 427 5 416 69 578 69 557 5 334 5 332 140 342 140 154
1897 66 093 66 093 5 070 5 070 68 243 66 166 5 241 5 080 134 336 132 259

Niederscblesien . 1898 13 975 13 960 1 074 1 073 14 349 14 349 1 121 1 121 28 324 28 309
1897 14 214 14 209 1092 1092 14 445 14 343 1 110 1 103 28 659 28 552

Eisenb.-Direkt.-Bezirke 
Koln und Saarbrucken
a) Saarbcz....................1898 2 8  5 8 7 2 $  5 8 7 2 201 2 201 2 8  5 6 7 2 8  4 3 9 2  2 2 3 2  2 1 3 5 7  1 5 4 57  0 2 6
b) Kohlenbcz. Aachen 1898 6 eec e e a e 5 2 2 5 0 9 7  0 5 5 7  0 5 5 5 3 5 5 3 5 1 3  72 1 1 3  6 6 1
c) Rh. lBraunkolil. . 1898 2  S 6 2 2  8 5 0 221 220 3  5 2 6 3  4 3 3 2 7 0 2 6 3 6  3 8 8 6  2 8 3

insgesamt 1898 38 115 38 043 2 944 2 930 39 148 38 927 3 028 3 011 77 263 76 970

1897 37159 37 020 2 859 2 856 38 215 37106 2 938 2 852 75 374 74126
Magdeburg (Eisenb.-
Dir.-Bez. Magdeb.,
Halle u. Errurt) . 1898 38 912 38 751 2  99 3 2  981 42 800 42 749 3 292 3 288 81 712 81 500

1897 27 059 26 824 2 081 2 063 33 611 32 958 2 585 2 535 60 «70 59 782
F,isenb.-Dir.-Bezirke

2 033Kassel . . . .  189S 888 974 59 65 967 1 059 64 71 1 8 5 5

HannOYer . . . 1898 2 242 2 242 172 172 2 212 2 212 170 170 4 454 4 454

Konigreich Sachsen
al Zwickau . . . .  1S98 7 7 6 1 7  8 7 9 5 9 7 6 0 6 7  787 6  9 1 5 5 9 9 5 3 2 1 5  5 4 8 l i  7 9 4
b) Lugau-Oclsnitz. . 1S98 5  3 3 2 5  0 1 7 110 3 8 6 5  3 8 8 5  2 2 4 4 1 4 4 0 2 1 0  7 2 0 1 1  2 4 1
c) 3Ieusel\vitz . . . 1898 6  i 4 5 5  1 6 5 4 1 9 3 9 7 5  5 5 9 5  3 0 8 4 2 8 4 0 8 1 1  0 0 4 1 0  4 7 3
d) Dresdcn . . . .  1898 1 SiO 1 5 4 0 1,8 1 1 8 1 7 8 2 1  6 4 6 1 3 7 1 2 7 3  3 2 2 3  1 9 4

insg.Kónigr.Sachsen 1898 20 078 19 601 1 540 1 508 20 516 19 0S3 1 578 1 469 40 594 38 702

1897 18 887 19 509 1 451 1501 10 900 19 736 1531 l 518 38 781 32 245

Kónigreich Bayern 1898 2  090 2 711 172 224 2 521 2  964 192 227 4 611 5 675

ElsaŁ-Lotbringensebe 
Kisenbabnen . . 1898 4 932 4 371 379 336 5 315 4 383 409 337 10 247 8 754

Insgesam t in  den Y o rsteh en d en  Bezirken im  Monat Septem ber 1898 1 775 552 770 945

pro Fordertag durchschnittlich  | 29 829  | 29 652
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K o lile n - u n d  K o k sv e rsa n d . Yon den Zechen und 
Kokereieu des Ruhrbezirks sind vom 16. bis 30. Sept. 1898 
in 13 Arbeitslagen 183 2S3 und auf den Arbeitstag 
diirclischnitllich 14 099 Doppelwagen zu 10 t mit Kohlen 
und Koks beladen und auf der Eisenbahn versandt worden, 
gegen 175 552 und auf den Arbeitstag 13 504 Doppel- 
wagen in derselbcn Zeit des Vorjahres bei gleichen Arbeits- 
tagen. Es wurdeu demnach in der zweiten Hiilfte des 
Monats September im laufenden Jahre auf den Arbeitstag 595 
und im ganzen 7731 Doppelwagen oder 4,4 pCt. mehr 
gefordert und zur Versendung gebracht, ais vom 16. bis 
30. September 1897.

Im ganzen Monat September 189S stellt sich der
Vcrsand an Kohlen und Koks auf der Eisenbahn: 

im Ituhr-Reyier auf 371 952 D.-W. gegen 354 739
im Saar-Bezirk auf 57 026 „ „ 55 676
in Obersćhlesien auf 140 154 „ „ 132 259

und in den drei Bezirken
zusammen auf . . . 569 132 D.-W. gegen 542 674 

und war demnach:
im Ruhrbezirk . . . . .  17 213 D.-W. oder 4,9 pCl.
im Saarbezirk................... 1 350 „ „ 2,4 „
in Obersćhlesien . . . .  7 895 „ „ 5,9 „
und in den drei Bezirken

zusammen ................... 26 458 D.-W. oder 4,9 pCl.
hoher, ais im Monat September 1897.

Die Gesamt-Forderung bezw. der Gesamtversand in den 
ersten 9 Monaten des Jahres 189S betragt:

im Ruhrbezirk 3 170 750 D.-W. gegen 2 996 432
im Saarbezirk 493 168 „ „ 465 869
in Obersćhlesien 1 134 974 „ ,, 1 042 565

und in den drei Bezirken
zusammen . . .  4 798 S92 D.-W. gegen 4 504 866 

uud war rnithin
im R u h rb e z irk ................... 174 318 D.-W. oder 5,S pCt.
im Saarbezirk....................... 27 299 ., „ 5,9 „
in O bersćh lesien ...............  92 409 „ 8,9 „
und in den drei Bezirken

zu sam m en ....................... 294 026 D.-W. oder 6.5 pCt.
hoher ais in dem gleichen Zeitraum des Jahres 1897.

Yereine und Yersuiumlungeii.
D er V ere in  D e u tsc h e r  M a sc h in e n -In g e n ie u re  iiielt 

am 27, September cr. unter dem Yorsitz des Herm Geheimen 
Ober-Baurates Siambke seine erste Versammlung nach den 
Sommerferien ab.

Herr R e g i e r u n g s r a t  G e i t e l  hielt einen Yortrag, 7.u 
dessen Thema er im Hinblick auf den bevorstehenden 
Beginn eines neuen Jahrhunderts e i n e n  R u n d g a n g  d u r c h  
d i e  I n d  u s t r i e g e b i  e te G r o f s b r i t a n n i e n s  u n d  des  
w e s t l i c h e n  D e u t s c h l a n d s  am Be g i n n  des n e u n -  
z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  gewiihlt hatte.*)

Um die Wende des achtzehnten und des neunzehnten 
Jahrhunderts vollzog sich die EinfOhrung der durch das 
Genie James Watts vervoIlkommneten Dampfmaschinen 
und der Ersatz der Handarbeit durch die Maschinen- 
arbeit. In erster Linie war nach dieser Riclitung England 
vorgegangen; dasselbe konnte schon auf eine lange Reihe

*) Der Yortras erscheint demnachst wortlich in Glasers Annalen 
fur Gfwerbe und Bauwesen.

grofsindustrieller Etablissements am Anfange des neunzehnten 
Jahrhunderls blicken.

Von besonderein Interesse waren die Mitteilungen, die 
der Vortragende iiber die cnglisclie Nationalschuld, die 
Bank von England, Lloyds ColTeeliouse, Boultons Maschinen- 
fabrik in Solio machte. Letztere wurde bekanntlich von 
Boulton und James Walt gemcinsam betrieben und versorgtc 
England mit zahlreiclicn Dampfmascliinen. Auch die ttbrigen 
Industrie-Centren, Manchester, Liverpool, Sheffield u. s. w., 
wurden in ihrem damaligen Zustande an der Hand zeit- 
genossischer Mitteilungen besprochen.

Das Gesamtbild, welches die damalige cnglisclie Industrie 
darbietet, ist trolz der Napoleonisclien Kriege und der 
Koniinentalsperre cin iiufserst glanzendes. Erlieblich weniger 
gliinzend ist das Bild der damaligen Industrie Deutschlands. 
Nichtsdestoweniger wies auch diese hoclist achtcnswerte 
Leistungen auf und in verschiedenen Gegenden, z. B. in 
Rubla, Offenbach,Hanau, an derSaar, in derGegend von Aachen, 
vor nilom aber im Bcrgischen und Miirkischen, fand sieli 
eine bliihende, zum Teil in Grofsbetrieben ausgeUbtc industrielle 
Thatigkeit. Besonderes Interesse fanden hier dic Mit- 
leilungen iiber die Neufser Schreibfcderfabrikation (GHnse- 
federn), die Aachener Nadelfabrikation, sowie die damalige 
Stalli Industrie yon Rernscheid, Solingen, Altena, Iserlohnu.s. w. 
Dank der Intelligenz und Energie des deutsehen Gewerbe- 
fleifses hat sich Deutschland aus diesen Aufiingen im Laufe 
des Jahrhunderls zu einem erfolgreiclien Nebenbuhlcr der 
ehemals iibcrm!ichtigen englischen Industrie emporgearbeiiel.

G e n e ra l v e rsa m m lu n g e n . A k t i e n  - G es e l is cli aft 
Z e c h e  D a n n e n b a u m  i u Bochum.  17. Oktober 1898, 
vorm. 9V2 Uhr, im Hauptbureau, 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 g b a u .  21. 
Oktober d. J ., naclim. 3 ‘/z Uhr,  in Dortmund, Hotel 
Wenker-Paxmann.

I l a i n e r  H u t t e ,  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t .  21. Oklober 
d. J ., naclim. 3 Uhr, im Lokale des Wirls Robert Berg- 
mann, Siegen.

Hf l t t e n - A k t i e  n - G e s e l l s c h a f t ,  vorm.  Kar l  von 
Bo r n ,  Dor t mund .  22. Oktober d. J .,  3 ‘/a Ulir naclim., 
im Geschiiftslokale des A. Schaaffhausenschen Bankvereins 
zu Koln.

W i s s e n e r  Be r g  w e r k e  u n d  HUt t e  n. 26. Oktober 
d. J .,  naclim. 12 ł/2 Uhr, im Lokale des A. Schaalf- 
liausenschen Bankvereins in Koln a. Rh.

Sch l e s i s c h  e K o h i e n -  u n d  K o k s - W e r k e .  27. 
Oktober d. J ., mittags 12 Uhr, im Dircktionsgebiiude 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 O t t e n v c r e i n .  28. Oktober d. J ., vorm. 9 Uhr, in der 
Tonhalle in Dnisburg.

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 w e r k ,  Loui se  
T i e f b a u  in Ba r op .  29. Oktober d. J ., naclim. 4 Ulir, 
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. Oklober d. J ., naclim. 5 Uhr, im Ver- 
waltungsgebiiude zu Dortmund, Goldstr. 14.

H u l d s c h i n s k y s c h e  H i i t t e n w e r k e ,  A k t i e n -  
Ges e i l s c ha f t .  31. Oktober d. J .,  vorm. 11 Uhr, im 
Geschaftslokale der Gesellschaft in Gleiwitz.

G e w e r k s c h a f t  d e s  S t e i n k o h l e n b e r g w e r k e s

Hen r ich en bu  rg. 31. Oklober d. J .,  naclim. 4 Ulir, 
im Lokale der Gesellschaft Yerein in Esseu.
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E i s e u w c r k  „ K o t l i  e E r d e "  in Do r t mu n d .  1. 
Novembcr d. J ., nachm. 4 Uhr, im Koufcrenzsaale der 
Esscner Credit-Anslait in Dortmund.

W e s t f a l i s c h e  S t a h l w e r k e ,  Bo c h u m.  5. November 
d. J ., vorm. 12 Uhr, im Hotel Neubauer zu Bochum 

C l a r e n b e r g ,  A k t i c n - G e s e l l s c h a f t  fiir K o h l e n -  
u n d  T h o  n - I  n d u s t r i e , P r  e c h  en b e i  K o l n .  8. 
November d. J. ,  vorm. 10*/2 Uhr, im Sitzungssaale des 
A. Schaaffhausenschen Bankvereins zu Koln.

Aiisstelluiigs- und Unterriclitswesen.
A u s z e ic h n u n g  e in e s  d e u t s c h e n  U n t e r n e h m e r s  im  

A u s la n d e .  Der Fabrik von A r t h u r  K o p p e l ,  Berlin, 
welche auf der elektrischen A usstellung in Turin Pliine 
und Photographieen der von ihr gebauten elektrischen 
Bahn L e cc e -S . Cataldo (der langsten clektrischen Balin 
in Italien) ausgestellt hatte, ist, w ic  uns m itgeteilt wird, 
von der internationalen Jury dieser Ausstellung die liBctiste 
Auszeichnung, die goldcne M edaille, verliehen worden.

Patent-Berichte.
P a t e n t - A n m e l d u n g e n .

K I. 3 5 . 24. September 1895. M. 12 168. V e r -  
fa h r e n  u n d  V o r r ic h t u n g  z u r  F ó r d e r u n g  m i t t e l s  
A u ftr ie b e s .  Ernst Miihnert, Karlsruhe.

K I. 3 5 . 2. April 1898. M. 15 159. N o t b r e m s e
fu r  s e n k r e e h t e ,  s o w ie  s c h r a g l ie g e n d e  B r e m s s e h a c h t e  
Wilhelm Muller, Altenessen, Haminerstr. 20TV4.

G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .
E l .  2 0 .  Nr. 100 341. 1. August 1898. F. 4888.

F o r d e r w a g e n r a d s a tz  m i t  h o h le m  A c h s s c h e n k e l .  Ewald  
Feuerstake, Ueckendorf bei Gelsenkirchen.

E l .  2 6 .  Nr. 101 258. 27. Juni 1898. F. 4797. 
E o h l e n la d e m u ld e n w a g e n , b e i  w e lc h e m  s i c h  d ie  
in  z w e i  B i ig e ln  r u h e n d e  K o h le n la d e m u ld e  d u r c h  
D r eh en  v o n  z w e i  E u r b e l n  a n  z w e i  Z a h n s t a n g e n  in  
je d e  b e l ie b ig e  H ó h e n la g e  b r in g e n  la f s t .  II. C. Fricke, 
Bielefeld.

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .
E l.  1. Nr. 9 8 2 1 5 . V o r r ic h t u n g  z u r  m a g n e tisc h e n  

A u fb e re itu n g . Von John Bromilow in H eyw ood, Lancashire, 
England. Yoin 7. September 1897.

Eine sich drehende Trommel b ist auf ihrem Umfange 
in Schraubenlinion mit Magneten f besetzt, welche das in

einem die Trommel umgebenden Behalter befindliche Scheide- 
gut trennen und zugleich fordem . D ie M agńete f sind 
mit Schutzkappen g versehen, wodurch einerseits eine  
Abnutzung der Magnete veihindert, andeterseits ein besseres 
seitliches Fordern des Erzgemisches erzielt wird.

E l .  1. Nr. 98 576. B e h a lt e r  z u r  A u f n a h m e  z u  
e n t w a s s e r n d e r  E o h le .  Von der Maschincnfabrik Baum 
in Herne i. W. Vom 16. Ju li 1897.

Zur gleichmiifsigen Yerteilung der zu entwiissernden 
Kohle in dem Behalter e ist ein nach allen Seilen hin 
abfallendes Entwiisserungssieb a, auf welches aus der Eutte d 
das K ohle-W asser-G em isch auffallt, angeordnet.

E l .  5 . Nr. 98 260. B o h r s c h w e n g e l - A n t r ie b .  Von 
Joseph Vogt in Niederbruck bei Masmilnster i. E . Yom
4. Februar 1897.

Zwischen dem Bohrschwengel und dem Motor ist ein 
W inkelhebel E , gegebenenfalls m it Bufferfcdern B, derart 
angeordnet, dafs der W inkelhebel bezw. die Federn am 
Schw engel zw ischen Bohrgcslange und Lager angreifen.

E l .  1 0 . Nr. 97 895. V o r r ic h t u n g  z u m  E b n e n  
d e r  E o k s k o h le  i n  E o k s o f e n .  Von Dr. C. Otto & Co., 
Gesellschaft mit beschriinkter Ilaftung in Dahlhausen a. d. 
Ruhr. Vom 26. November 1897.

Auf dem Gestell der Koksausdruckmaschine ist auf 
Itollen rr  eine Tragstange t verschiebbar gelagert. Zu 
beiden Seiten derselben sind Rollen d befestigt, auf denen 
zw ei mit einander starr yerbundene, mit Fliigeln oder 
Schaufelu f versehene Stangen a liegen, d ie durch die  
Zugstange s an die Kurbelscheibe k angeschlossen sind, so 
dafs durch dereń Drehung d ie  Schaufeln f h in- und her- 
bewegt werden.

Zwecks Einruhrung und Zuruckziehung der K ohlen- 
verteiluiigsvorrichlung in die bezw, aus der Kokskatnmer 
ist d ie  Tragstange t auf ihrer Unterseile mit einer Zalin-
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stange z ausgestattet, die durch das Ząhnrad p, welches 
mit dem Zahnradgetriebe der Koksausdriickmascliine in 
EingriiT gebraclit werden kann, vor- und zuriickgezogen

wird. Beim Vorsehieben dor Vorrielilung kommt schliefslich 
die Kurbelscheibe k mit der Friklionsscheibe ii in Beriihrung 
und wiid durch diese, die von dcm Schwungrade i der

f  / T i— == = =4= *= ^.
7»\ X __.✓

Koksausprefsmaschine in Bewegung gesetzt wird, zur Rotation 
gebraclit, wodurch den Fliigeln f eine hin- und hergehende 
Bewegung eiteilt wird.

Am Vorderende der Tragstange t befindet sich eine 
Walze g, die nach beendetem Einebcnen beim Hcrausziehen 
der Vorrichtung t die eingeebnetc Kohle festprefst.

K I. 24. Nr. 98 487. R o s t. Yon Marc & Scherding 
in Paris. Yom 24. Ju li 1897.

Behufs Hcrbeifiihrung eines gleichmiifsigen Luftdurch- 
ganges durch den BrennstolT ist unterhalb des Rostes ein 
aus kreuzweise iiber einander gelegten Siiiben gebildeter 
und einen geringeren Durchgangsąuerschnilt ais der Rost 
bietender Luftverteiler mit darunter angebraclitcn stellbarcn 
Luftklappen angeordnet.

Marktberiehte.
E sse n o r  B orse . Amtlicber Bericht vom 10. Oktober 

1898, aufgcstcllt von der Borsen-Kommission.

K o h l e n ,  Koks  und  Br i k e t t s .  
Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 

Sorte. Per Tonne loko Werk.

I. Gas -  u n d  F l a i n m k o h l e :
a) G asfordcrkohle........................  11 ,00— 12,50 J t .
b) Gasflammforderkolile . . . 9 ,50— 10,50 „
c) Flammforderkohle . . . .  8 ,7 5 —  9,50 „
d) S tiic k k o lile ..............................  12 ,50— 13,50 „
e) l l a l b g e s i e b t e ........................  11 ,50— 12,50 „
0  Nufskolile gew. Korn l |  12)0 0 _ l 3l50 „

»  i) »  11 )

„ HI . 1 0 ,2 5 -1 1 ,2 5  „
„ „ IV . 9 ,5 0 - 1 0 ,2 5  „

g) Nufsgruskohle 0 — 20/30  mm 6 ,7 5 — 7,75 „
„ 0 — 50/60  „ 7 ,5 0 — 8,25 „

li) G r u s k o h lc ..............................  5 ,5 0 — 6,25 „
II. F e t t k o h l e :

a) Forderkohle . .' . . . . 9 ,0 0 — 9,75 „
b) Bestmelierte Kohle . . . 10 ,00— 10,75 „
c) S tiick k o lile ...............................  1 2 ,5 0 — 13,50 „
d) Nufskolile, gew. I j  1 1 5 0 _ 13)50

n » ?> 11 J
„ „ III . 1 0 ,5 0 -1 1 ,0 0  „
„  „ IV . 9 ,5 0 - 1 0 ,0 0  „

e) K o k e k o h le ...............................  8 ,5 0 — 9,00 „
III. ISIagere K o h l e :

a) F o r d e r k o h l e ........................ 8 ,5 0 — 9,25 „
b) Forderkohle, aufgebcsscrte, je

nach dem Stiickgelialt . 9 ,5 0 — 11,50 „
c) Stiickkolile . . . . . .  12 ,00— 14,50 „
d) Nufskolile Korn I . . .  16,50 — 18,50 „

II . . . 18 ,50— 20,50 „

e) F o rd e rg ru s ...............................  7,25— 7,75 vłL
f) Gruskohle unter 10 mm . . 5,00— 6,00 „

IV. K o k ę :
a) H oclio fenkoke.........................14,00 „
b) G ie fśe re ik o k e .........................  16,00— 16,50 „
c) Breclikoke I und II . 16,50— 17,00 „

V. B r i k e t t s :
Briketts je  nach Qualitiit . . 10,00— 13,00 „

Die Marktlage bleibt unvcriindert fest. Das Verkaufs- 
geschiift fiir niichsljahrige Abschliisse nimmt gcregelten 
Fottgang Niichste Borsen-Versammlung findet am Montag, 
den 24. Oktober 1898, nachm. 4 Uhr, im Berliuer llof 
(Hotel Hartmann) statt.

B o rse  z u  D u sse ld o rf . Amtliclier Preisbericht vom 
6. Oktober 1898. A. K o h l e n  u n d  K o k s.* )  1. Gas- und 
Elammkohlen : a. Gaskohle fiir Leuchtgasbereitung 10,50 bis
11.50 Jć .,  b. Generatorkohle 10,00— 11,00 J t . ,  c. Gas- 
(lammfórderkohle 9,00— 1 0 ,0 0 ^ . 2. Fettkohlen: a. Forder- 
kohlc 8,50— 9,50 J t . ,  b. beste melierte Kohle 9,50 bis
10.50 J t . ,  c. Kokskohlc 8,50—9,00 J t .  3. Magere Kohle:
a. Forderkohle 8,00— 9,50 J t . ,  b. melierte Kohle 9,00 bis
11.00 J t . ,  c. Nufskolile Korn II (Anthrazit) 19,50 bi«
21.00 J t .  4. Koks: a. Giefsereikoks 16,00— 16,50 J t . ,
b. Hochofenkoks 1 4 ,0 0 ^ ., c. Nufskoks gebr. 16,50— Y l,00JL
5. Briketts 10,00— 13,00 J t .  B. E r z e :  1. Rohspat je  nach 
Qualitiit 10,10— 11,00 J t . ,  2. Spateisenstein, ger. 14,00 bis
15.50 J t . ,  3. Somorrostro f.o.b. Rotterdam 0 ,0 0 —0,00 J t .
4. Nassauischer Itoteisenstein mit etwa 50 pCt. Eisen 00 bis 
00 J t . ,  5. Rasenerze franco 0,00— 0,00 J t .  C. Rol i e i s en :
1. Spiegeleisen la. 10 bis 12 pCt. Mangan 66 — 67 J t . ,
2. Weifsstrahliges Qual. - Puddelrohcisen: a. Rheiniscli-
westfiilisclie Marken 58— 60 J t.* * ')  b. Siegerlitnder Marken 
58— 60 J t .,**) 3. Stahleisen 60— 62 J t .,**) 4. Englisches 
Bessemereisen ab VerschilTungshafen 0,00 J t . ,  5. Spanisches 
Bessemereisen, Markę Mudela, cf. Rotterdam 0,00— 0,00 J t.,
6. Deutsches Bessemereisen 68,00 J t . ,  7. Tliomaseisen frei 
Verbrauchsstelle 58,00 J t . ,  8. Puddeleisen, Luxemburger 
Qualitiit 49,60 J t . ,  9. Engl. Rolieisen Nr. III ab Ruhrort
63.00 J t . ,  10. Luxemburger Giefsereieisen Nr. III ab 
Luxemburg 52,00 J t ,  11. Deutsches Giefsereieisen Nr. 1
68.00 J t . ,  12. Deutsches Giefsereieisen Nr. II 00,00 J t . ,
13. Deutsches Giefsereieisen Nr. III 6 2 ,0 0 ^ ., 14. Deutsches 
Hiimatit 68,00 J t . ,  15. Spanisches Hiimatit, Markę Mudela, 
ab Ruhrort 80,00 J t .  D. S t a b e i s e n :  Gewohnliches Stab- 
eisen 0,00 J t .  — E. B l e c h e :  1. Gewohnliche Bleche
aus Flufseiseu 137,50 — 142,50 J t .  2. Gewohnliche Bleche 
aus Schweifseisen 165,00 J t ., 3. Kesselbleclie aus Flufs- 
eisen 160,00 J t . ,  4. Kesselbleclie aus Schweifseisen
192.50  J t . , 5. Feinbleclie 135 — 145 J t .  F. D r a h t :
1. Ei/enwalzdraht 0,00 JL , 2. Stalilwalzdraht 0,00 JL

*) Ohne Berucksichtigung der vom Syndikatsbeirat beschlossenen 
Anfschlage.

**) Mit Fracht ab Siegen.
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20. Oklober, nachm. von 4 
Tonhalle.

Kolilen- und Eisenmarkt sind nndancrnd selir lebliaft 
und fest. Die Nachfrage ist nicht ininier zu befriedigen.
Dic niichsle Borscnversammlung findet statt Donnerstag den

M a rk tn o t iz e n  iib e r  N e b o n p ro d u k te . (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

bis Ó Uhr, in der stiidlisclien

10942
3

5
6

Datuni

Oktbr.

1898

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

Stim-
mung

0. duli
7. fiat 9

10. duli 9
11. 9
12. fiat 9

per ton

L . d. L.
bis 
J. Id.

li e n z o 1

Stiin-

mung

90 %
p. galion 

bis

duli
d.

8Va
SV2
8V2
8 ‘/»
81/*

50 »/o
p. galion 

bisvon 
d. d.

T h e e r

Stim-

mung

gereinigt 
p. barrel

bis 
t. d.

von 
s. d.

11 11

roli p. galion

von
8. I d.

i ’/4

bis 
s. d.

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

Berlin
kurz

JL.
bis

JL
30
40
40.5
41.5
42.5

Frankfurt a.3l 
3 Monatt"

bis
J L U
20|66

20 l67

Biieherscliau.
G esc h ic h te  d e s  B e rg re g a ls  in  S ch le s ie n  b is  z u r

B e s itz e rg re ifu n g  d e s  L a n d  es d u r c h  P re u fse n .
Von Dr. li. Z i v i e r .  Kattowitz 1898.

Durcli das Urteil des Reichsgerichts vom 18. November 
1897 (abgedruckt in Brasserts Zeitschrift fiir Bergrecht, 
Bd. 39, S. 350 1T.), durch welehes der langere Jahrc 
zwischen dem Graf Henckel-Beutliener Fideikoinmis und 
dem koniglich preufsischen Bergfiskus wegen Ausiibung des 
Bergregals inneriialb der Herrschaft Beuthen-Siemianowitz 
schwebendc Rechlstreit cndgiiltig zu gunsten des beklagtcn 
Bergfiskus erledigt worden ist, sowie durch einige andere 
Yorkominnisse der jOngsten Vergangenheit ist die Auf- 
merksamkeit auch weiterer Kreisc auf die sogenannten 
Privatbergregale Schlcsiens gelenkt worden. Man wird 
nicht fehlgehcn, wenn man auch die Entstehung des zur 
Besprecliung stehenden Buclies besonders mil dem erwiihnten 
Prozefs und mit den in domselben scilens der Gerichte 
zuin Ausdruckc gekomnicnen Rechtsanschauungen in die 
innigste Verbindung bringt.

Das Buch zerfallt in zwei Teile: der erste bringt die
eigentliche Geschichte des Bergregals, der zweite ist eine 
Sainmlung von 187 Urkunden, welcbe enlweder ausziiglich 
oder in extenso wiedergegeben sind und nach dem Yor- 
worte des Verfassers zum grofsen Teil bisher unbekanntes 
oder wenigstens unbcnutzes archivalisclies Materiał bilden. 
Der Verfasser hat sich unleugbar mit aulserordentlichem 
Fleifse auf dem Gebiet der hislorisclien Forschung bewegl ; 
mit einer selir cingehendćn Darslellung der ganzen politischen 
Geschicbte Schlesiens von ihren Uranfangen an bis zum 
Jahre 1740 verbindet er die erschOpfendste Darlegung seiner 
Anschauungen iiber die Entwicklung des Bergregals. Er 
gelangt dabei zu einem besonders fiir die zur Zeit noch 
bestelienden sclilesisclien Standesherrscliaften gunstigen Er- 
gebnis, indem er nachgewiesen zu haben glaubt, j dafs das 
Bergregal in Schlesien von jelicr zum ius ducale und nicht 
zum ius regale gehort habe, dafs dasselbe also auch wahrend 
der Ausiibung der Lehnshohcit seitens der Krone Bohmen iiber 
Schlesien nicht demKbnig von Bohmen zugestanden liabe, viel- 
mehr dem jeweiligen sclilesisclien Landesherrn verblieben 
soi; der Krnne Bohmen liabe nur die Lelinshoheit iiber das 
Bergregal, nicht aber dieses selbst zugestanden (vergl. 
auch die Zusammenfassung des Inhalts des ganzen Buclies 
am Schlufs desselben S. 240 (T). Mit dieser Auffassung,

durch welche der Verfasser zu dem Standpunkt des Gcli. 
Bergrats Aemil Steinbock in dessen „Geschichte des 
sclilesisclien Bergbaus, seiner Verfassung und seines Bc- 
triebes, 2 Biinde, Breslau 1857", zuriickgekehrt ist, tritt 
er in direkten Gegensatz zu den gleichfalls eingeliend ge- 
scliiclitlich begriindeten Ausfiihrungen, die der konigliche 
Archivar Dr. Konrad Wulke in seinen „Studien iiber die 
Entwicklung des Bergregals in Schlesien" (Berlin, 1897) 
niedcrgelegt hat. Dieser Gegensatz wird so pointiert und 
scharf betont, dafs das Ziviersche Buch beinahe den Ein- 
druck einer lediglichen Polemik gegen die Wutkesche 
Abhandlung erwecken kann (vergl. z. B. S. 103, 132, 
134/35 u. s. w.). Welche der beiden Auffassungen den 
Vorzug verdient, dariiber zu cntscheiden kann nicht Auf- 
gabe dieser Besprecliung sein.

Neben der cingehcndcn Darslellung der politischen 
Geschichte Schlesiens und der Entwicklung des Bergregals 
im Hahnien derselben bietel das Buch auch einzelne recht 
anziehendc Exkurse auf das Gebiet der sclilesisclien 
Wirtschaftsgeschiehte; so gewiihren z. B. die Ausfiihrungen 
iiber das Miinzwesen in Schlesien und dessen Neuordnung 
unter Mathias Corvinus in der zweiten lliilfte des fiinf- 
zehnten Jahrliunderte (S. 82 /83 ) jedenfalls hohes, allge- 
meines Interesse.

Bel der sorgfaltigen Durcharbeitung des Stoffes fiillt 
in dem Buclie an einigen Stellen eine gewisse Eigenart 
und sogar Nnchliissigkeit des Stils auf; so wird auf Seite 50 
behauptet, dafs die Lehnsaufrcichung der sclilesisclien 
llerzoge an die Krone Bohmen „an dem liabenden Berg
regal" der ersteren niclits habe iindern konnen; auf Seite 91 
Zeile 7 von unien wird die im Schriftdeulsch jedenfalls 
verponte Abkurzung „was* fur „etwas" gebraucht; eine 
ahnliclie Korruption der Sprache findet sich auf Seite 98 
Zeile 10 von oben, wo slatt „dieselben" einfach „die" 
gesagt ist. In einem Buclie, welehes einen wissenschaft- 
lichen Wert beansprucht, sollten derartige sprachliche 
Verstofse vermieden werden.

Alles in allem bietet das Buch jedenfalls fiir den 
sclilesisclien Bergbautreibenden, sowie fur jeden Bergjuristen 
und endlich fiir jeden, der sich gern mit Geschichte be- 
schiiftigt, so vieles an Interessantem und Wissenswcrteni, 
dafs auch, wenn der einzelne dic vom Yerfasser vertretcne 
Auffassung iiber die Entwicklung des Bergregals nicht 
teilen mag, doch mit Spannung der ja  anscheinerid in
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Aussiclit gestclltcn Foitfiihrung des in dem Buche be- 
handclten Themas aucli iiber dic Zeit der I5invcrleibung 
Schlesiens in Preufsen hinaus cntgegengeselien werden mufs.

U e b e rs ic h ts  - G ru b o n - u n d  H iitte n k a r to  des  
o b e rsc b le s isch o n , M a b ris c b -O s tra u -K a rw in e r  u n d  
r u s s is c h -p o ln is c h e n  In d u s tr ie b o z irk s . Von P a u l  
Ra s c h d o r f f .  Die Kartę zeichnet sieli durcliUebersiclitliclikeit 
und gefallige farbige Ausstattung aus. Die Ortscliafien, 
Yerkchrswege und Bodenkulturarten siiul in ersler Linie 
dcullich gekennzeichnet. Die einzelnen industriellcn An
lagen des Industriebezirks springen infolge des yerhiiltnis- 
miifsig kleincn Mafsstabes von 1: 125 000 weniger ins 
Auge, sodafs fiir den Besucher des oberschlcsisch-preufsischeu 
Bezirks eine Spczialkarte niclit entbehrlicli gcinaclit wird. 
Ais Orientierungskarte fiir das gesamte zur Darstellung 
gcbrachte Gebiet ist die vorliegcnde Kartę indessen darum 
niclit minder wertvoll. Sie ist nach Art eines Stadiplancs 
mit cinem Netze versehen, um dic Auffindung der in 
einem beigeliefleten Verzeiclinis alplinbetiscli zusammen- 
gestellten Ortscliafien und industriellcn Werke zu erleichtern. 
Das Beiheft cntlifilt aufserdem die wichtigsten Angabcn iiber 
alle griifseren Ortschaften des Industriebezirks, sodafs dic 
Kartę jedem Besuclicr desselben ais praktischer Wegweiser 
cmpfohlen werden kann. S-B.
M eyera k lo in e s  K o n v e rsa tio n s - K oxikon . VI. ganzlich 

umgearbeitete und \ermchrte Auflage. Lcipzig, Verlag 
des Bibliographischen Instituts.

In rustigem Fortsclireiteu niihert sich die neue Auflage 
der Vollendung des ersten Bandes. Mit jeder Lieferung, 
dereń uns jetzt achtzehn vorliegen, wiichst die Bedeutung 
nnd die praktische Nutzanwendung des Werkes, das die 
Grundzugc der neuen Bearbeitung bereits deutlicli erkennen 
liifst. Unverkennbar ricliten die Herausgebcr ilir Ilaupt- 
augenmerk auf dic durcligreifende Moderuiaierung des
„Kleincn Meyer" und auf seine Anpassung an die
Forderungen der Gegcnwart. Aber dieses Streben gelit
keineawcgs auf Kosten der altcn, ausgczcichnet praktischen 
Veranlagung des Buchcs, und es ist schon hier niclit ohne 
ein gewisses Intcresse, zu schen, wic meisterhaft auf lang- 
bewiihrter GrUndlage der Ausbau des Werkes dem Zugc 
der Zeit entsprechend forigesetzt wird. Aus der Reihc der 
wichtigern Beitriigc zu den letzten Lieferungen nennen 
wir die Beilagen: Uebersicht der deutschen Litteratur (zum 
Artikel Deutsche Sprachc und Litteratur); — Statistische 
Uebersicliten von Deutschland I und II — Zur „Gcologischen 
Kartę von Deutschland" — Ileerwesen und Kricgsflottc 
des Deutschen Reichs (zum Artikel Deutschland); — Die 
wichtigsten Erfindungeu und Enldeckungen. — ilochst 
anschaulich und instruktiv sinddie Holzschuitttafeln: Eisen- 
gewinniing (mit Text), Gcologische Bildungen I und II,
Gebirgsbilduugen (mit Test), Astronomische Instrumente 
(mit Text), wahrend der liinfzehntcn Lieferung eine farben- 
p r a c l i t ig e  Tafel: Edclsteinc, in Y o l le n d e te r  Ausfiihrung
beigegeben worden ist. Den Yorziiglichen kartographischen 
Apparat des Werkes Ycrtreten diesmal die „Kartę des Deutschen 
Reichs", die sehr interessante „ Woltverkehrskarte", eine 
Kartę von Belgien, von Sudamcrika, cine Erdkarte u. a. m.
— Der „Kleine Meyer" ist cin Familienbuch, das in 
keinem deutschen Hausc felllen solIte, da die Anspriiche 
an allgemeine Bildung, welchc heute allerorten und selbst in

den bescheidensten Kreiscn erhoben werden, ohne dasselbe 
nicht befriedigt werden kiinnen. Wir wollen nur noch wieder- 
holt darauf hinweisen, dafs das Gesaintwcrk in 80
Lieferungen zu je  30 ^  oder in 3 Halblederbanden zu
je 10 J t .  bezogen werden kann.

T e c b n isc b e s  G e m e in d e b la tt .  (Merausgegeben von
Prof. Dr. II. Albrecht, Grofs- Lichterfelde.) Zu den Fragen, 
die im Augcnblick im Vordergrund des Interesses innerhalb 
der stadtischen Verwaltungcn stehen, gehiirt in erster Linie 
dic der Beseitigung der stadtischen Abwasser. Seit einiger Zeit 
hal man die Behandlung dcrselben nach ganz neuen Grund- 
siitzen in AugrilT genommen. Indessen Ubcrtrieben giinstige 
Berichte und abfiillige Urteilo beeintrachtigen den Ueberblick. 
Fiir die Stiidte ist es schwer, aus dem Gcwirr vou wieder- 
sprechcndcn Ansichten ein klarcs Bild zu gewinnen. Die 
Folgę ist einc unliebsame Stockung in den Entschliissen 
und ein Zuriickhalten der hygicinisch notwendigen Mafs- 
regeln. Bei dieser Sachlage ist jede ubersichtliche uud 
objektive Behandlung des Gegenstandes dankbar zu begrUfsen.

Das Technische Gemeindeblatt widmet einer solehen 
Darstellung in seinen letzten Nummeru den breitesten Kaum. 
Nachdcm zunachst Prof. C. Friinkel in Halle zu der Frage 
das Wort genommen hat, schildcrt Oberingenieur Metzger 
in Bromberg eine Stadt, die eben im BegritTe steht, eine 
Abwiisserreinigungsanlagc praktisch durchzufuhren, Reisc- 
eindriickc, die er auf einer Studienreisc in Englaml ge- 
sammelt hat. Dicselbe Nummer enthiilt iiber die jungsten 
Verhandlungen des Deutschen Vereins fur offentliche Ge- 
sundheitspflege, der sich in Koln mit der Frage beschaftigt 
hat, einen ausfiilirlicheren Bcricht, ais ihn die Tagesbliitter 
zu geben vermochten, und endlich werden referierend dic 
neuesten Arbeitcn auf dem in Frage stehenden Gebicte 
zusammengefafst. Es geht aus allen diesen Erorterungon 
hervor, dars in der letzten Zeit erhebliche Fortschritte in 
der Abwasserreiniguugsfrage gemacht sind, dereń Liisung 
fur manchc Stiidte geradezu eine Lebensfrage geworden ist.

P e r s o ii ii 1 i c n.
Dem Gewerken Richard Bo e mk e  zu Essen ist der 

Charakter ais Kommerzienrat Yerliehen.
Die Bergreferendare T i i b b e n  und S c li a l e  aus dem 

Oberbergamtsbezirk Dortmund, V o g e l  und S c h m i d t  aus 
dcm Oberbergamtsbezirk Bonn haben die Asscssorpriifung 
bestanden.

Personalverandcrungen im Konigreich Sachsen:
Dcm Bergmeister W a p p l e r  in Oelsnitz i. 15. ist dic 

bisher von dem in den Ruhestand tretenden Oberbergrat 
I l e u c k e  innegehabtc Stelle eines technischen Bergamtsrats 
iibertragen.

Den Berginspektionsassistenten L e o n h a r d t  und Cul- 
mant i  in Zwickau ist der Titel Berginspektor yerliehen.

Der Bergamtsreferendar R o c h  in Freiberg ist unter 
Versetzung zur Berginspektion Zwickau II zum Berg
inspektionsassistenten ernannt.

Der Bergingenieur H e r t e l ,  bisher auf Grube Deutscli- 
land in Oelsnitz, hat die Stelle eines technischen Direktors 
der Gewerkschaft Rhcnania in Lugau iibernommen.
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G-eologische Skizzen
aus der Gegend von Dux-Osseg.
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Lith. u. Druok von Jos. Fedter, Essen-Rubr.



Lith. und Druok von Joa. Fedtor. Essen-Ruhr.
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Wasserstands-Beobachtungen in Dux ™n F. W. Klonne.
Graphisohe Darstellung der Wasserstands-Beobachtungen.
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Mess-Apparat des Wasserspiegels.

Erldiirung dor Linien :
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Luftdruck -------------------------
Barom eterstand 740 m m -------

M onatbasis -------------------------

Die Zeitangabe an den Pfeilen- Oborę 
Culm ination des Mondes, W iener Zeit.
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