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Die Wasserlialtungsniascliiiien auf der DiisseIdol■fel• Ausstcllung.
Von Dr. H. H o f f m a n n ,  Ingenieur, Bochum.

Ilierzu Tafel 37 bis 44.

Von allen Bergwerksmasehinen hat sieli die Wasscr- 
haltiyigsmaschine am verschicdenartigsten entwickelt. 
Bis vor cinigen Jahrzchntcn war die oberirdisclie 

' Gestange.wasscrhaltung dic allein herrsehcnde, dann 
i kamen dic unterirdisehen Dampfwasserhaltungen auf, 
■denen sieli spiiter dic hydraulischcn und in neucrer 
Zeit dic elektrisch betriebenen Wasserhaltungcn zu- 

■gesellten. Walircnd die obcrirdische Gestangcwasser- 
lialtung aus dem Wettbewerb ausgeachiedcn ist, ringen 
heute dic elektrische, dic hydraulischc und die Dampf- 
wasserhaltung um das Feld. Zur allgemeinen Ein- 

-schatzung ihrer Eigonschaften tritt iiire rein rechnerischo 
Beurteilung. Ilicr macht es jedoch Schwierigkeiten, dic 
Betricbskosten richtig einzustellen, w cii cinwandfreie 
Untcrlagcn iiber ihre thatsiichliche betriebsmafsige Ilohc 
fehlcn und sie wes.entlich von Art lińd Fiihrung des 
Betricbcs abhiingig sind. Im grossen Malsstabc fiir die 
■nachste Zeit geplantc Yersuche und Studicn werden
• aber nach dieser Riehtung hin Klarung bringen. Fiiglich 
kann in diesem Bericht davon abgcschen werden, dic 

‘bekannten Erorterungen iiber dic Vorziige und Nachteile 
der einzelnen Wasserhaltungssysteme wieder aulzunehmcn, 

cii sie eben noch nicht abgcschlosscn werden konnen. 
■es soli yielmehr cine jede Bauart im Rahmcn fiir sich 
besprochen werden.

Einlcitend sci betont, dafs dic Art und der Umfang, 
-wic dic einzelnen Bauartcn auf der Ausstcllung yertreten 
sind, keinen unmittelbaren Ruckschluss auf ilirc Wcrt-

schatzung und Bedeutung zulasst. Ausstellungen sind 
eben ihrer Natur nach weniger ein Bild des Vorhan- 
dencn, Bewahrten, ais ein Spiegel des Neuen, das zur 
Priifung gestellt wird. So sehen wir z. B. dic elektrisch 
betriebenen Wasserhaltungcn mitschnelllaufenden Pumpen 
in yerhaltnismiifsig grofser Zald vertreten. Nachdcm 
bei den Pumpen im \ve3entlichen durch Riedler der 
Schnellbetrieb angebahnt war, folgten die lcistungsfahigen 
Pmnpenfirmen, soweit sie den Schncllbetricb nicht grtind- 
satzlich ablehnten, auf diesem Wegc und schufen ihre 
eigencn Schnelllauferkonstruktionen, dereń yielseitige Aus- 
bildung uns die Ausstcllung vor die Augen fiihrt.

Untcrrichten wir uns durch einen Rundgang iiber 
die o r t l i c h c  V c r t c i l u n . g  der ausgestclltcn Wasser- 
haltungsmaschinen. In  der Kollektiyausstellung des 
Vereins fiir dic bergbaulichen Interessen im Oberberg- 
amtsbezirk Dortmund fiillt vor allem die kolossale Drei- 
faeh-Expansions-Dampfwasserhaltung von Hanicl & Lueg, 
Diisseldorf-Grafenberg, auf, dic etwa 32  m lang und 7 ,2  m 
breit ist. In der gleichen Halle sind die elektrisch ange- 
triebenen Wasserhalttingspumpen von Ehrhardt &  Sehmer, 
Schleifmiihle, und Klein, Schanzlin & Becker, Frankenlhal, 
ausgcstellt, wahrend in der Haupthalle der Kollektiyaus
stellung diellochdruckcentrifugalpumpen von Gebr. Sulzer, 
Winterthur, und das Modeli einer hydraulischen Wasser- 
haltungdcrBerlinerMaschinenbau-A -G., vorui.L.Schwartz- 
kopfi', die Aufmerksamkeit auf sich lenken; ebenda zeigt 
die BochumerEisenliiitte, Ileintzmann&Dreyer, das Modeli
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eines Dammverschlusses fiir Querschliige in Gruben von 
grol?er Tenfe. In derPumpenhalle der Kollektivausstellnng 
sind von der Maschinenbau-A.-G. vorm. Gebr. Forst- 
reuter, Oscliersleben, und derMaschinenfabrik O. Schwadc 
&JCo., Erfurt, je  eine schwungradlose Duplęxdainpfpumpe 
m it dreifaeber Expansion und von Klein, Scbanzlin & 
Becker cine sclinelliaufende, mittelst Riemen von einem 
Elektromotor angetriebene Zwillingspumpe ausgestcllt.

In der Ilauptniaschinenhallc zeigen Haniel & Lueg eine 
Yollstiindige elektrische Wasserhaltung, Prihiaranlage nebst 
Pumpe, im Bctriebe. Yon der Maschinenbauanstalt Hum
boldt ist eine kleine Dampfwasserhaltungsmaschine mit 
Riedler-Exprefspumpe ausgestcllt, von der Maschinen- 
labrik Friedr. Spiela Solme eine sclinelliaufende Drillings- 
pumpe und \o n  der Mascbinenbau-A.-G. vorm. Gebr. 
Klein eine Bergwerkspumpe, Bauart Hoerbiger-Roglcr.

In ilirem cigenen Pavillón zeigt die Gutchoflnungs- 
liiitte eine elektrische W asserhaltung mit Riedler- 
Esprefspumpe, die fiir die Zcchc Engelsburg bestimmt 
ist; die Maschinenfabrik Schiifcr & Langen ebenfalls in 
eigenem Pavillon sclinelliaufende Pumpen, im besonderen 
eine elektrisch angetriebene Drillingspumpe.

In der Gruppe I  der Industriehalle hat schliefclich 
der Yerein der Steinkohlenwerke des Aachener Bczirkes 
ein Modeli der Wasserhaltungsanlage auf der Grubo 
Eschweiler Rescrve ausgestellt, das in anschaulichcr 
W eise dic Entwickelung der Wasserhaltungsmaschinc 
von der Gestangemaschine bis zur Riedler-Exprefepumpe 
vor die Augen fiilirt. Dic Maschinenmodelle sind in 
gleichem Malśstab ausgefuhrt und werden mit ilirer 
thatsaclilichen Umdrehungszahl bewegt, sodafs das Ver- 
haltnis zwischen Gcschwindigkeit und Grofee der 
Maschinen zu lebendigcm Ausdruck kommt.

Dcm Ueberblick iiber dic ortliche Yerteilung schlielśe 
sich die Besprechung der wichtigsten Maschinen in 
sachlichem Zusammenhange an.

1. D a m p f w a s s e r h a l t u n g e n .
Die von der Harpener Bcrgbau-Aktien-Gcsellschaft 

ausgcstellte, von der Firma Haniel & Lueg, Diisseldorf- 
Grafenberg, erbaute Dreifaehexpansions-Dampfwasser- 
haltung, die auf Tafel 37 im Bilde dargestellt isi, ist 
dic grofste Maschine ihrer Art. Sie soli auf Schacht III  
der Zeehc Gneisenau eingebaut werden und ais Central- 
wasserhaltung dem wirtschaftlich vorteilhaftcn Ersatz 
einer oberirdischen, hydraulisch angetriebenen Wasser- 
haltung von 12 cbm und dreier unterirdischer W asser- 
haltungen von je 3 cbm Leistung dienen, die dann in 
Rescrvc gcstellt werden. Bei 60 Umdrehungen pro Min. 
ist sie im stande, 25 cbm auf 500 m zu fordem, ent- 
sprechend einer effektivcn Leistung von etwa 2800 PS., 
"eincsscn in gehobeneni W asser oder einer indizierten 
von etwa 3400 bis 3500 PS. In  ihrer Bauart stellt 
sie den Fortschritt auf diesem Gebiete dar, durch Vcr- 
wendung vorzUglicher Steuerungen, hoher Spannungen 
und weit getriebener Expansion des Dampfcs den

Dampfverbrauch und damit die in den Schacht liinab- 
gefiihrte 'Warnie nach Moglichkeit herabzumindern. 
Allerdings ist sie niclit die erste Maschine dieser Bau
art, sondern Haniel & Lueg selbst liaben fiir die- 
Lintorfer Erzbergwerke eine almliche, aber kleinere 
Maschine ausgefuhrt; ebenso liaben Ehrhardt & Sehmer 
fiir die Zeche Scharnhorst der Harpener Bergbau A.-G. 
eine Dreifaehexpansionswasserhaltung fiir 17 cbm pro' 
Min. auf 400 m gebaut, dereń Zciclmung in der berg- 
baulichen Kollektivausstellung ausgchangt ist.

W ie weit man bei der ausgestcllfen W asserhaltung 
den Dampfverbrauch herabgcdriickt hat, zeigen die 
folgenden Ziffern: Bei 12 Atm. Kesseldruck und 10,5' 
Atm. Eintrittsspannung ist ein Dampfrerbrauch von 
5,6 kg fiir die indizierte Pferdekraftstunde gewiihrlcistet, 
sodafs sich unter Annahme eines bei Maschinen gleicher 
Bauart ermittcltcn Gcsamtwirkungsgrades von 83 pCt. 
der Dampfverbraucli fiir die Pferdekraftstunde gemessen 
in gehobenem Wasser zu etwa 6,8 kg ermittelt.

Der Aufbau und dic Konstruktion sind aus den 
Tafeln 38 und 39 ersichtlich. Die Maschine ist zwei- 
achsig; durch Teiluńg des Niederdruckcylinders ist die 
Symmetrie der beiden Dampfseiten erreicht, sodalś auf 
der einen Seite der Hochdruck- und ein Niederdruck- 
cylindcr, auf der andern der Mitteldruek- und der
zweite Niederdruckeylinder hintereinander liegen.

An die Dampfcylinder schliefeen sich die Doppel- 
plungcrpumpen und an diese die Luftpumpen an.

Die Ilauptabmessungcn sind:
Hochdruckcylinder: . . . .  950 mm Bmr..
Mitteldruckcylinder: . . .  1 500 „ „
Niederdruckcylinder: . . .  1 650 „ „
P l u n g e r : ......................................  285 „ „

Gemeinsamer H ub: 1700 mm, sodafs bei 60' 
Umdrehungen pro Minutę die aulścrordentlich 
hohe Kolbengeschwindigkeit von 3,4 m pro- 
Sekundc erreicht wird.

Die Kurbelwelle triigt keine Stirnkurbeln, sondern* 
ist gekropft, mufste also rierm al gelagert werden. Die 
Abmessungen der Lager fielen jedoch dadureh kleiner aus, 
was das Zusammenriicken der beiden Maschinenachsen 
begiinstigte, und der Doppelbajoncttrahmen ist durclt 
scine grolśe Aunagefliiche und seinc giinstige Bean- 
spruchung rorzuglich geeignet, die durch die hohen Be- 
schleunigungsdriicke bedingten horizontalcn Schubkrafte 
sicher auf das Fiindament zu iihertragen.

Alle vier Dampfcylinder sind mit Mantel- und' 
Deckelheizung ausgeriistet und liaben Ventilsteuerungr 
die Einlafśventile sitzen oben auf den Cylindern, 
wahrend die Auslalśventile seitlich angeordnet sind, so- 
dals sie, ohne das Fundament durch grofsc Ausspcrrungen 
zu unterbrechen, bcquem zugiinglich gemaeht sind. 
Die Steuerung des Iloclidruckcylinders ist eine aus- 
losende Ventilsteuerung, die von einem Federregulator 
beherrscht wird, der wahrend des Ganges eine Aenderung:



31. Mai 1902. — 495 — Nr. 22.

der Umdrehungszahl uin 30 bis 35 pCt. gestattet; die 
iibrigcn Ventile werden zwanglaufig bewegt. Figur 1 
der Tafel 40. die einen Schnitt durch den Hóęhdnick- 
cylinder und einen .Niederdruckcylinder darstollt, zeigt 
die Anordnung.

An dic Kolbenstangcn der Dampfcylindcr sind un- 
mittclbar die Pumpen angchiingt, dereń Plungcr durcli 
Uinfiihrungsgęstangc miteinander verbunden sind. Die 
selbstthatigcn Ventile aus Pliosphorbronzu sind bewahrter 
Bauart. Uiu sie beąuem ein- und ausbauen, sowie die 
hocligclegenen Armaturen sicher bedienen zu konnen, 
ist uin die ganze Pumpe eine; Biilme in Ilohe von etwa
1,5 ni angeordnet. Ebenso laufen zu beiden Seiten der 
Maschinc, in der ganzen Liinge der Cylinder Bedienungs- 
biilinen, dic durch einen Quersteg verbunden sind. 
Zu diesen fuhren Trep|ien sowohl yon der Mitte der 
Maschinc ais von den Aufsensciten, sodafs der Mascliin:st 
unmittelbar von der Innenseite der Maschinc zu ihrer 
Aufsenseite gelangon kann.

Die hinter den Druckpumpcn liegenden, gcwaltigen 
Luftpumpen sind norinaler Bauart; das zu lordernde 
Wasscr wird von ihnen angesaugt und fliefst von liier 
den Druekpumpen zu.

Zum Drehen der Maschinc in kaltem Zustandc und 
zuin Anlasscn dient eine kleine Dampfdrehvorrichtung, 
die in das Schwungrad eingreift.

Die Bauart der Maschinc im ganzen war durch die 
von der Auftraggebcrin gestellte Bedingung bceinflulśt, 
dafs die Maschinenkammer niclit breiter ais 8 m werden 
durftc. Dabei ist die beąueme Zuganglichkeit der
Maschinc in keiner Weise beeintrachtigt worden. Im
einzclńen spiclte die Riicksicht auf das Einbringcn in
den Schacht eine Rolle, sodafs die, Ralimcn mchrfach 
geteilt sind, ebenso mufsten der Mitteldruckcylinder 
und dic beiden Niederdruckcylinder der Liinge nach 
geteilt werden.

Alles iu allem betrachtet, haben wir hicr eine grofs- 
artige Leistung des modernen Masehinenbaus vor uns, 
die in scharfster Weise den Fortschritt von der ersten 
einfaehen aber „dampffressenden" Maschinc bis zur
W asserhaltung mit genauester Steuerung und best- 
iiiiiglicher Dampfausniitzung veranschaulicht, und welche 
lehrt, dafs solehe gewaltige Leistungen mit einer Maschinen- 
einheit zu beherrseben sind, ohne in schwerfalligo Kon- 
struktionen zu yerfallen.

Ragte die W asscrhaltung von Haniel & Lueg durch 
ihre ungewohnlicbe Griifsc hervor, so ist fiir die von 
der Maschincnbauanstalt Humboldt, Kalk bei Koln, aus- 
gestcllte Dampfwasserhaltung der Schnellbetrieb kenn- 
zeichnend. Eine stehende Verbund-Dampfmaschine mit 
Kondensation treibt eine Riedlcr-Exprefspumpe, die bei 
200 Umdrehungen pro Min. 1 cbm W asscr auf 310 m 
Ilohe fordert, entsprechend eirier indizierten Dampfleistung 
'o n  annahernd 100 PS. Die Anordnung ist typisch fiir 
die Dampfwasserhaltungcn mit Riedler-Exprelśpumpen.

Die Pumpen werden niclit unmittelbar an dic Dampf- 
cylinder gehangt, sondern von der Kurbe.Iwelle ange- 
trieben, sodafs durcli diese alle Kriifte gehen miissen. 
Zwei solcher Mascbinen, die durch die Abbildung Fig 2 
Tafel 40 dargestellt sind, sind fiir dic W asscrhaltung 
der Bleierzgruben der Gewcrkschaft Ldimannsfeld und 
Peterszeche im Siegerlande bcstinimt

Dic Pumpe selbst, die in Fig. 3 im Schnitt, in Fig 4 
im Grundrifs dargestellt ist, ist eine einfachwirkonde 
Plungcrpumpe von 185 mm Plungerdurchmesser und 
200 mm Hub. Ob der Druck-Windkessel im stande ist, 
dic durch dic cinfache Wirkung bedingtc grolse Ungleic.h- 
mafsigkeit der Wasserbewegung so wcit auszuglcichen, 
dafs kcine Stofsc in der Steiglcftung entstehen, liifst sich 
niclit ohne weiteres beurteilcn. Das Saugrcntil ist in 
der bekannten Riedlerschen Anordnung ein don Plungcr 
umfassender, unbelasteter Ring, der dem OofTnen nur 
geringen Widerstand entgegensetzt und zwanglaufig durch 
einen am Plungcr ledernd befestigten, clastischcn Steucr- 
ring gcschlosscn wird. Dic Luftpuinpc des Kondensatora 
saugt das Wasser an und fordert es in den offenen 
Saugkasten der Druckpumpe, von wo es dem Saugvcntil 
zufliefst. Das Druckventil dieser Ricdlcr-Exprefspumpen 
bat dic Maschincnbauanstalt Humboldt abweichend von 
der gewohnlichen Ausliihrung konachsial zum Saugventil 
angeordnet. P̂ s bat zwei unabhangige Vcnlilringe, die 
durch Rohrfcdern aus Gummi belastet sind. Der konische 
Ventilsitz wird durch Schrauben, die am hinteren Dcckcl 
angebracht sind. auf den Ilubbegrenzungsring des Saug- 
vcntils gedriiekt, sodafs der ganze Pumpenkorper, aus- 
schliefslicli des Ventilsitzes, nur gleichbleibendcn Driicken 
ausgesetzt ist. Zum Auffiillen der Druckwindkcssel 
dient ein kleiner, von der Kurbelwelle angetriebener 
Kompressor.

Dic Dampfmaschine ist fiir 10 Atm. Bctricbsdruck 
bestimmt und bat 290/400 mm Cyl.-Durchm. und 320 mm 
Hub. Der Hochdruckcylinder bat Rider-Kolbenschieber- 
steuerung, die durch einen Leislungsregler Patent Stumpf 
beherrscht wird, die Niedcrdruckstcuerung bat einen 
Trickschen Kanalschieber.

Die von Friedr. Spies Sohne, Barmcn-Rittershauscn, 
ausgestcllte Drillingspumpe gehijrt ebenfalls zu den 
schnelllaufenden Pumpen. Sie wird von einer liegenden, 
eincylindrigen Gabelmaschine angetrieben und fordert 
bei 150 Umdrehungen pro Min. 1 cbm Wasscr auf 
250 m, entsprechend einer indizierten Dampfleistung 
von annahernd 80 PS. Die Saug- und Druckventile 
der Pumpe sind ais Gruppcnventile ausgebildet und be- 
stchen aus je  6 Kegelventilen. Spater soli die Pumpe 
elektrisch angetrieben werden und bis 200 Umdrehungen 
pro Min. maeben. -

Damit verlassen wir dic mit Schwungrad arbeitenden 
und fiir grofsere Forderhohcn bestiinmten Pumpen und 
wenden uns zu den beiden in der Pumpenhalle aus- 
gestellten, ihrer Grolśc wegen bemerkenswerten schwung-
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radio-en Darnpfpunipen, dis roń der Mascbmeribau-A.-G. 
ronn . Gebr. For.-lreuter, Oscherrleben, und der Masdiinen- 
fabrik O. Sdnrade i  Co., Erfurt. erbaut i-ind uud f i i r  den 
Foutainenbetrieb der A usstdiung dienen. Beidc Mascbinen 
habcn die bekannte IJupleianordnang, d. ii. sie bestehen 
aus zwei gleichcn ilasch  in e n ? ci te n, die sieli gegenseitlg 
in der Stenerung beeiriflussen. Ilerrorzubeben ist, dafs 
bei beiden MaseJiiuen im Ioteresse eines niedrigen 
Dajnpfrerbrauches die drcistufige Eipansion des Dampfes 
durcligefiibrt ist.

Fig. 5, Tafel 40, stellt die Pam pę der Maschinenbau- 
A.-G- vorm. Gebr For-treuter dar, die 12 bis 18 cbm pro 
Min. gegen 5 bis 6 Alm. leistet. Ihre HaiiptabmeŁ-ungen 
sind: Durchmesser der llochdruckcylinder 335 mm, der 
Mitteldruckcylinder 550 rn, der Niedcrdruekcylindćr 
(.)00 mm, Die Pumpen liaben 460 mm Gyl. Durchm. 
Der geineinschaftliche Hub ist 600 mm.. Bcmerkens- 
wert ist, dafs die Pum pe mit einein Kraftausgleieber aus- 
gerfijstct und dadurch befahigt ist, in allen Cylindem mit 
Expansion zu arbeiten. Fig. 6 zeigt die Konstruktion des 
AuFgleichers. In der ersten Ilubhalfte wird der hoiile 
Plunger A von der Kolberislange der Pumpe durch ein 
Kniehebelpaar in den mit Prefsluft gefullten, durch Oel ab- 
geschlossenen Rauin D hindłigedruckt, wobei die Prefsluft 
weiter komprimiert und die iiberschiissige Dampfarbeit 
aufgenommcn wird; iri der zweiten Hubhalftc steigt der 
Plunger A unter dem Dnick der Prefsluft einpor und 
wirkt treibend auf die Pumpe, wobei die, in der ersten 
Ilubhalfte aufgenommene Arbeit wieder abgcgeben wird. 
Fiir dic gute W irksamkeit des Ausgleichers ist es notig, 
dafe die ricbtige Luftpressung erhaltcn bleibt, doch soli 
au f die diesem Zweck dienenden Vorrichtungen nicht 
naher eingegangen werden, Dafs durch die Dreifach- 
Verbiindanordnung und durch dic Anwendung eines das 
Scliwungrad ersetzenden Kraftausgleiehers eine selir hohc 
Geeamtespansion erreiebt und der Dampfverbrauch selir 
berabgedriickt werden kann, ist zweifellos; Diagramme 
der Pumpe, die dies bestatigen, sind mir jedoch erst 
iri lefzter Stunde zur Verfiigung gestellt worden, sodafe 
ihre Veroflentlichung erst spater erfolgen kann. Ob 
der Ausgleicher fiir die Verwendung in der Grube 
geniigend unempfindlich ist, m u6 die Erfahrung lehren.

DieDreifach-Espansions-Dampfpumpe vonO. Schwade 
Sc Co , dic auf Taf. 43 in Fig. 1 dargestellt ist, fcirdert bei 
36 Doppelhuben pro Min. 8 cbm gegen 6 Atm. Ihre
Ilauptabincssungcn sind:
D urchm . d e r  beiden H ochdruckd an ip fcy lin de r  . 254 mm,

n v n M itte ld ruckdam pfcy l inder  356 ,, ,
N iederd ruck dam pfcy l ind e r  508 „ ,

}> n „ P u m p c n k o lb en  . . . .  406 „ ,
G einein schaft lich er Hub .................................... 470 „ .

D ie S leuerting ist nach A rt  der C o r l i s -S teuerung  
au sg e f i ih r t ; die H o ch dm ckcy l ind e r  besitzen von I land  
vers te llbare  E x p a n s io n ,  die N iedcrdruckcylinder feste 
Expansion . Ein  K raf tausg le ieber  ist n ich t  angeordnet;

im  abrigea wirkt bei g ro tem  Hubzablen die Be- 
sebleunigung und Verzogerung der iiin- und hergehenden 
Mas*en in et was ausgleichend. Dic Darnpfkolben sind 
durch UrofuhrungsgestiLnge mit einander rerbunden, so- 
dafś nur die Cylinderdeckel zu entfemen sind, um sie 
herausnchmen zu kiinnen, Yentilgehause, in wclehcn 
je  3 Ringrenlile etagenformig ubereinander angeordnet 
sind, sind besonders angeschraubt.

Fiir Wasserhaltungszweeke spielen die schwungrad- 
losen Dafnpfpumpen bekanntlich den Schwungradpumpen 
gegenuber eine untergeordnete Kolie. Sie sind anzti- 
wenden. wo der Yorteil ihrer gedrangteu Bauart und 
billigen Fundiening zur besonderen Geltung gelangt, 
ohne dafs i lir den Schwungradpumpen gegenuber im 
allgemeinen hoherer Dauipfrerbrauch ins Gewicht fallt. 
Bei den ausgestellten Drcifachexpansions-Darnpfpunipen, 
insbesonderc bei den mit Kraftausgleieber arbeitenden, 
liegen dii- Verhaltnisse inbezug auf Dampffikonomic 
allerdings, wie schon betont ist, wesentlich giinstiger, 
wie weit bei ihnen der Dauipfrerbrauch lierabgedrueit 
ist, kann hoffentlich noch mitgcteilt werden: jedoch sind 
bei diescr Anordnung 6 Dampfcylinder in den Kauf zu 
nehihcn.

2. I ły  d ra  u l i s c h  e W a s s e r l i a l t u n g e n .
In der bcrgbaulichen Kollektiraus-stcllung hat dic das 

Gebiet der hydraulischen Wasserlialtungen behcrrschendc 
Bcrliner Mascliinenbau A.-G. vorm. L. Schwarlzkopff 
ein im Mafsstab 1 : 25 ausgefuhrtes Modeli einer grofśen, 
im Jalire 1901 fur dic Zechc Altcndorf a. d. Ruhr 
gelieferten Wasserhaltung, die 14 cbm p. M. auf 800 m 
Hohe fordert, ausgestellt. Die Konstruktion und die 
Eigenschaften dieser Wasserhalfungen betreflend kann 
auf dic Yeroflentlichung im „Gliickauf* Jahrgang 1901
S. 1053 yerwiesen werden.

3. E l e k t r i s c h e  W a s s e r l i a l t u n g e n .
In der hervorragendcn Vertretung der elektrischen 

Wasserlialtungen auf der Ausstcllung, auf die schon in 
der Einleitung hingewiesen war, spiegelt sich ihre grolś- 
artige Entwicklung wieder, und sic zeigt, wie rege auf 
diesem Gebiet gearbeitet worden ist. Bezeichnend ist, 
dafs, nachdem vor 5 Jahren die erste elektrische Wasser
haltung mit direkt gekuppeltem Motor aufgestellt worden 
war, heute allein 1111 Rulirrerier ctwa 24 elektrische 
Wasserlialtungen mit ctwa 90 cbm minutlicher Leislung 
eingebaut sind. Diese schnelle, hastende Entwicklung 
kommt auch in der Bauart der elektrischen Wasser- 
haltung zum unverkennbaren Ausdruck. Insbesonderc 
ist es die unterirdische Anlage, dereń Ban nach selir 
von einander abweichenden Richtungen ausgebildet ist. 
Auf der einen Seite stehen die langhubigen Pumpen 
mit mafsigcr Unidrehungszahl aber grolśem Elektromotor, 
der mit Rucksicht auf die Betricbssicherheit und be- 
queme Instandhaltung der Pumpe in Kauf genommen 
ist. Aut der anderen Seite stehen dic knrzhubigcn 
Pumpen mit hoher Umdrehungszahi, die ja  an und fur
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sieli fiir tlić direkte Kupplung mit dem Elektromotor 
das Natiirlictie sind, sodafs ilir Ban den Konstrukteur 
aufserordentlich anreizte. Dazwischen findon sieli cine 
grofse lteilie Abstufungcn. Auf der Ausstcllung sind 
ilie schnelllaiifenden Konstruktionen iibmvieg<fiid ver- 
treten. So yorziiglich aber auch diese durcligebildet 
sind, so arbeiten. sic doch unter ungiinstigeren Be- 
dingnngen — mit der Umdrchurigszahl wachst eben auch 
die Zalil der ilie Abnutzung wesentlich beoinfliissonden 
Druckweclisel, und die Beschleunigungen sind bci gleiehcr

Kolbcngeschwindigkoit direkt proportional der Um- 
drehungszahl — sodafs gcwissc Grcnzcn in der Erhohung 
der Umdrehungszahl nicht uberschrittcn werden diirfen, 
wenn nicht die Einbulse an Zuverlilssigke!t und Ilalt- 
barkęit dic Vorteilc des Schnellbetriebes iiberwiegen 
soli. Bei der Pumpc selbst kann durch diesen im 
iibrigen nicht vicl gcwonnen werden, wohl aber beim 
Elektromotor und je nach den Umstanden bel der 
Maschinenkammer.

Die griifste elektiische Wasserhaltung ist von der

Fig. 1.

l'irma lianie! & L ueg, Dusseldorf - Grafcnberg aus- 
gestellt und wird im Betriebc vorgefiihrt; ilir clektrischer 
Teil stammt von der Elcktrizitiits A.-G. vorm. W. Lah- 
meyer & Co. Sie hat milfsig sehnell laufende. Pumpen, 
dic bei 60 Umdrelmngen p. M 5,5 cbm auf 450 m 
ford er n, und stellt den Typus der selbststandigen clck- 
trisclien Wasserhaltung dar, dereń Primaranlago aus- 
sclilicfslich dcm Antricbe der unterirdisclien Pumpc 
dient.

D ie  Prim iiranlage ( s .F ig  1 ), d ieD reh stro m  von2000V . 
erzengt, besteht a u s e in er  lieg en d en , 900 PS. in d izieren den  

V erbundm aschine von  94 Umdr. p M., a u f  dereń Achse 
dio ais Schw iin grad dynam o a u sg efiih r tc  Dynamo lin-

mittelbar aufgebaut ist. Zur Errcgung der • Dynamo 
wiihrend des Betricbes dient cin Drelistrom-Gleiehstrom- 
Umformcr, der scincn Strom von der Dynamo crhalt. 
Beim Anlassen wird jedoch der Erregerstrom, um dic 
Magneto voll zu erregen, einer Akkumulatorenbatlcrie 
entnommen, die von dcm Drelistrom-Gleich=trom-Um- 
former geladen wird. Der crzeugto Drehstrom wird 
durch 2 Kabel von je  3 X 95 qmm Querschnitt dem 
Elektromotor unter Tagc zugefllhrt; im Notfalle kann 
eines der Kabel den Betrieb allein ubernohmen.

Dic unferirdische Anlage ist auf Tafel 41 dargestellt. 
Die Pumpc bat Zwillingsdifferentialanordnuiig. Der 
Elektromotor, der 650 PS. bei 60 Umdrehungcn pro
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Min. leistet, sitzt in der Milto der Kurbolwello. uiid 
treibt die Plnnger mittclst Stirnkurbeln, dio nm 90° 
versetzt sind, nn. Din miilśige Umdrehungszahl ist auf 
Vcrlangen der Zechc gewahlt, die auf die 'durch don 
Mehraufwnnd einer sclmelllnnfcnderi Pumpe gegeniiber 
7,ii crziclende liiłhero Betriebszuverlassigkeit Wert legtr. 
Hi‘i der Konstruktinn der Pumpe wurde Riicksicht 
darauf genommen, den Elektromotor unbedingt vor Spritz- 
wasscr, das die Isolation gefahrdcn kiinnte, zu schiitzcn. 
Die Armaturen sind miiglichst w eit vom Elektromotor 
entfernt angeordnet, die Rohrleitungen befinden sieli 
unter Flur, und dic iiber Fiur nicbt zu vermeidenden 
Flanschen wurden derart umhiilll, dafs bei etwaigcm 
Undichtwerden das Wasser nach binten hcrausspritzt. 
Die Ycntile bestehen aus Phosphorbronze und sind nach 
der besondercn Bauart der Firma ausgefuhrt. Zum 
Afcsaugen der Luft aus den Saugwindkesseln dienen 
Straldapparate, zur Fiillung der Druckwindkcssel eine 
Luftsclilcuse.

W as dic Regelung der Umlaufszald und das An- 
lassen der Pumpe. betrifift, ist die Eigenart der selbst- 
stiindigen elektrisclien W asserhaltungcn mit eigener 
Primaranlage bekannt. Die Umlaufszahl der Pumpe 
entspricht derjenigen der Primardynamo, und will man 
die Pum pe schneller oder langsamer laufen lassen, 
andert man die Umdroliungszahl der dic Primardynamo 
antreibenden Dainpfmaschinc. Dafs dic Pumpe auch 
aus der Rulie gleiehzcitig mit der Dynamo anlanft, maclit 
jedoch Sehwierigkeiten. Haniel & Lueg ordnen daher 
hoi iliren Anlagen eine AnlafŚYorrichtung an (D. R P. 
Nr. 100 025), durch welche dic Pumpe ais hydraulischer 
Motor geschaltct und durch das Druckwasser der Stcig- 
li-i ung angetrieben wird. Ist dic Pumpe auf etwa 15 bis 
20 Umdreliungen pro Min gebracht, sodalś die Schwung- 
massen des Motors geniigend ausgleichcnd wirken, so 
wird die bercits im Gange bifindliche Primardynamo 
eingeschaltet, und die Pumpe lauft unter Strom weiter an.

W asserhaltungen dieser Art sind von Haniel & Lueg 
eine ganze Reihe ausgeiuhrt; besonders erwahnt sei die 
Anlage fiir die Zechc Centrum, die. 7 cbm pro Min. 
aus 600 m Teufe fordert, und die mit Doppelplunger- 
pumpe von SOU m Hub und 100 Umdr. pro Min. aus- 
seriislet ist. Zeichnungen dieser Pumpe sind von der 
Zechc in der bergbaulichen KoUckttrausstellung zum 
Aushang gebracht.

Die anderen ausgestelltcn elektrisclien Wasscr- 
haltuneen sind kleiner und stimmen darin iiberein, dafe 
llire Pumpcn holic Umdrebungszahlen baben und fur den 
Anschlufs an eine Centrale bestimmt sind, sodalś nur die 
unterirdischen Anlagen ausgestcllt sind. Zum grufcten 
Teiłe sind diese Pumpen ebenfalls in Betrieb bezw. 
werden nocli in Betrieb gesetzt werden.

In der glanzenden Ausstellung der Gutehoffmingsbutte 
prrest die durch einen Drehstrommotor der Helios 
Elektriiitats-A.-G. angetriebene .Riedler-Eiprefepumpe,

die den Sclinellbetrieb in ausgesprochener Weise ver- 
tritt, dic besondere Aufnierksamkeit. Dic Pumpe, die 
fiir die Zeclie Engelsburg bestimmt ist, wo bereits eine 
glcichn iii Betrieb stebt, ist im stande, bei 200 Umdr. 
pro Min. 2,5 cbm auf 585 ni zu fordem Tafel 42 
zeigt den Grundrifs und Langsschnitt. Zwci einlach- 
wlrkendc Pumpcn sind in Zwillingsanordnung vereinigt 
und werden von dem aulśen liegenden Elektromotor 
mittelst gckriipfter Kiirbclwclle angetrieben. Dic Kurbeln 
stclien unter 180°, dcm bei der einfachen Wirkung fiir 
die Gleichmafeigkeit der W asserbewegung und dem 
Massenausgleichgiinstigsten Winkel. Die cliarakteristisclio 
Konstruktion des zwanglaufig gcscblossenen Saugven(ils 
gclit aus der Tafel gut hervor. Der Saugwindkesscl 
ist beiden Pumpen gemeinsam ; der Saugwasserspicgd 
wird durch Absaugen der Luft iiber den Saugventilen 
gehalten, sodalś das Wasser diesen zulauft. Fiir daf 
AufFullcn der Druckwindkcssel dient ein kleiner, elektrisch 
betriebener Kompressor. Angelassen wird die Pumpe 
miltelst Flussigkeitsanlasscrs.

Im Anschlufe sei auf die von der Zechc Mansfeld 
in der bergbaulichen Kollektivausstellung ausgehangten 
Zeichnungen ilirer Wasserhaltung (4  Riedler-Esprefe- 
pumpen a 5 cbm pro Min.} rerwiesen, die allerdings 
zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes noch nicbt vor- 
handen waren; ferner hat in der Gmppe I  der Industric- 
balle der Selbecker Bergwerksrerein Bilder sciner 14 rbm 
pro Min. leistenden W asserhaltung mit Riedler-Esprcfe- 
pumpen ausgestcllt.

Das Gegenstiick zur Riedler-Esprelśpumpe bildet in 
vielen Beziehungen die in der Kollektirausstellung aus- 
gestellte Expre6pumpe „Schleifmuhle^, die von Elirhardt
& Sehincr, Schleifiniihle-Saarbriicken, gebaut ist. Die 
Pumpe, die bei 146 Umdr. pro Min. 1,9 cbm auf 760 ni 
fórdert, ist in den Fig. 2 —4 der Tafel 43 dargestelit. Der 
oben beschriebcnen Riedler-Esprefspumpe gegeniiber ist 
kennzeichnend: die doppeltwirkende Zwillingsanordnung, 
welche bei 90° Kurbelversetzung eine wesentlicli 
gleichformigere Wasserbewegung ergiebt, der Einbau 
des Motors zwisclicn den Pumpen, durch welchen die 
Anwendung einer Stirnkurbelwelle ermoglicht ist, die An
ordnung ungesteuerter Ycntile, die ais mehrfache Ring- 
Tcntile aus Bronze mit Lederdichtung ausgefiihrt sind, 
und schlie&lich der grofśere Hub (400 mm gegeniiber 
250 mm). Jede Masehinenseite hat 2 Plunger von 
105 mm Durchm., die durch cin Umfiihrungsgestange 
■^erbunden sind. Durch diesc 4 Plunger sind allerdings
4 entilpaarc bedingt, die aber cntsprechend klein 
ausfallcn.

Um die Pumpe entlastet anlaufen zu lassen, sind 
auf jeder Pumpenscite drei Umfiihrungsventilc rorge- 
sehen, dereń mittleres ais Drosselventil dient, wahrend 
dic beiden anderen zur Absperruag dienen. Fiir das 
Fiillen der Druckwindkcssel mit Luft ist ein besonderer 
kleiner, elektrisch angetriebener Kompressor aufgestellt.
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Im einzclncn ist die Konstruktion sorgfiiltig mit Riick- 
siclit auf bcąueme W artung und Zuverlassigkeit aus- 
gefiihrt; fiir die Triebwerksteile ist nur eine selir malśige 
Beansprucliung zugelassen.

Punipen dieser Art sind von Ejirhardt & Selnner in 
grojfeerer Zalil ausgefiihrt; auf der Ausstellung selbst 
sind nocli von der Helios Elektrizitats-A.-G. Zeichmingen 
der elektrischen Wasserhaltung der Zeclie Gneisenau 
auflgestellt, dereń Pumpe von Ęlirhardt & Sehmer ge- 
liefert ist; diese fordert 5 cbm auf 450 m, macht aber 
nur 60 Umdrehungen p. Min.

Der „Eiprcfspumpe Schleifmiihle" benaclibart aus- 
gestellt ist die Exprefspumpe der Maschinen- und

Armaturenfabrik, vorm. Klein, Sehanzlin & Becker, Fig.
5 und 6 der Tafel 43. Sie ist eine Differentialpumpe, 
die bei 220 Umdrehungen 0,75 cbm p. Min. auf 750 m 
leistet. Die Ventile sind sclbsttliatige Ririgventile. Der 
Pumpe eigenartig ist dic Auflosung des Saugstutzens in 
eine Anzalil kleiner, in den Saugkasten eintaucliender 
Saugroliren, durch welche eine sichere Einfiihrung des 
Wassers in das Saugventil und cin genaues Arbeiten 
der Pumpe erzielt werden soli. Bei der in der Pumpen- 
halle ausgestellten Zwillingspumpe, welche des Abends 
die grofse Ausstellungsfontaine speist, ist im iibrigen 
jede Saugrohre durch cin besonderes Yentil geschlosscn, 
sodafs die Saugseitc dieser Pumpe in lauter kleine

Fig. 3.

auf 350 m Forderhohe. Die Saugventile sind feder- 
belastete, die Plunger umfassende Ringo, wahrend die 
Druckventile in jedem Cylinder zvi mchrercn angeordnet

sind. Die ganze Pumpe 
sorgfaltig durchgebildet.

Von der Maschinenbau-A.-G.,

is t in den E inzelheiten  sehr

vorm. Gebr. Kleirii

Punipen aufgeliist erscheint. Der zur Fiillung des 
Druckwindkessels dienende Kompressor wird bei den 
Punipen mittelst Excenter von der Kurbelwelle an- 
getrieben.

Die von der Maschinenfabrik Schiifer i . Langen im 
eigencn Pavillon ausgcstellte, elektrisch angetriebene 
Driliingspumpe, die in den Fig. 2 und 3 dargestcllt 
ist, leistet bei 270 Umdrehungen p. Min. 1,1 cbm
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Dahlbrucb, ist schliefslicli in der Mascliinenlialle eine 
doppeltwirkende Bergwerkspurnpe (Bauart Hoerbiger- 
Rogler) ausgestellt, die bei 200 Umdrehungen p. Min.
1,5 cbm auf 500 m Hiihe fordert. Die Fig. 7 und 8 
der Tafel 43 zeigen diese Pumpe, die mit den eigen- 
artigen Łenkerventilen, System Iloerbiger, ausgeriistet ist.

Hiermit sebliefsen wir das Gebiet der elektriseben, 
mit Kolbonpnmpen arbeitenden Wasserlialtungen ab und 
stellen riickblickend fest, dafs die konstruktivc Losung 
der beiden beim Bau der elektriseben Wasserlialtungen 
auftretenden Aufgaben, den Elcktromotor der mafsig 
scbnelllaufenden Pumpe anzupassen oder umgekebrt dic 
Pumpe dem normallaufenden Elcktromotor anzupassen, 
gelungen ist. Ob Schnellbntrieb oder niclit, dariiber 
haben die Erfabrungen langerer Jabre zu entscheidcn; 
zu erwarten ist, dafs iibcrmafsig bohe Umdrehungs- 
zahlen, wie sie .Iieute zum Teil yorliegen, wieder ver- 
lassen werden, dafs andererseits aber eine mafsigc 
Steigerung der Umdrehungszahl etwa bis auf 100 p. M. 
allgemcin wird.

Aufscr der elektriscb betriebenen Kolbenpumpe ist 
aber in neuestor Zeit auch die elektriscb betriebene 
Centrifugalpumpe in den Wettbcwerb um die Wasser- 
baltung eingetreten, indem sie von Gebr. Sulzcr, Winter- 
thur, fiir die Uebcrwindung grofser Druckhohen aus- 
gebildet und verschiedentlich fiir Wasserhaltungszwecke 
nutzbar gemacht wird.*) Die von Gebr. Sulzer aus- 
gcstell.ten Iloclidruckcentrifugalpumpen werden dalier 
das besonderc Interesse erwecken. Fig. 1 Tafel 44

*) „Gliickauf", 1901.

stellt eine Pumpe dar, die bei 670 Umdrehungen p. Min.
6 cbm auf 65 m fordert. Sie isl mit einem auf gemein- 
samer Grundplatte angeordneten Drehslrommotor mittelst 
elastischer Kupplung gekuppelt. Der Saughals liegt auf 
der Antriebsseite, der Druckhals ist fiir den AnschluCs 
an einen im Boden vcrlegten Druckrobrstrang nacli 
unten geriehfet. Fig. 2 derselben Tafel stellt eine Pumpe 
fiir lliemenantrieb dar, die bei 1500 Umdrehungen 
p. Min. 1,5 cbm auf 100 m Ilohe fordert. Die dritte von 
Gebr. Sulzer ausgestellte Iloehdruekcentrifugalpumpe ist 
fiir Abteufzweckc bestimmt und wird daher in dem bc- 
treffenden Bericlit behandelt werden.

Dio innere Konstruktion ist aus den Sclmittcn 
Fig. 3 und 4 der Tafel 44 ersichtlicb, welche eine 
sogenannte yierfach gekuppelte Pumpe darstellen. Auf der 
Welle sitzen, paarwcisc angeordnet, 4 Laufrader, die nach- 
einander yon dem Wasser durehstromt werden. Die 
Laufrader sind von Leitriidern um geben, dic ilazn 
dienen, Geschwindigkeit in Druck umzusetzen. Dic 
Abteulpumpe und die klcinere der beiden anderen aiis- 
gcstelltcn Centrifugalpumpcn sind yierfach gekuppelt, die 
grofśere ist dagegen nur zweifach gekuppelt.

Im Ruhrrevier sind diese Iloclidruckcentrifugalpumpen 
auf Schacht III  der Zeche Constantin der Grofse vcr- 
treten, wo eine Pumpe fur 1,5 cbm minutlicher Leistmig 
auf 100 m Hohe in Betrieb ist. Aufserdem bauen 
Gebr. Sulzer fiir die Gewerkschaft Victor i u Rausel 
eine Wasserhaltung mit mehreren, libcreinander ange
ordneten Centrifugalpumpcn fiir 7 cbm p. Min. auf 524 ni 
Forderhohe.

Der Bergbau auf der Diisseldorfer Ausstellung 1902. 
K o h l e n -  u n d  E r z l a g c r s t a t t e n .

Von Bergassessor M e n t z e l ,  Bochnm,

Auf der diesjahrigen Industrie- und Gewerbe-Aus- 
stellung zu Dusseldorf beanspruchen gerade diejenigen 
Induśtriczweigedic grofstc yolkswirtschaftliche Bcdcutung, 
dereń Rohstoffe K o h l e n  und E r z e  sind: Bergbau und 
Hiitteriwesen, Metallindustrie und Maschinenwesen. Es 
ist daher nur selbstverstandlich, dafs der Besucher der 
Ausstellung diesen Rohstoffen auf Schritt und Tritt be- 
gegnet und dafs er in grofsen Ziigen ein Bild von allen 
den nutzbaren Mincralicn und Gesteinen erha.lt, welche 
die genannten Industriezweige fiir sieli verwenden.

in  der Hauptsache sind cs Kohlenilotzc und Erz
lagcrstatten Westfalens und der Rheinproyinz, die bier 
in Betracht kommen. Das ubrige Deutschland und das 
Ausland liefert — abgesehen yon Eisenerzen (Minetten)
— nur einen kleinen Brucbteil des yerbrauchten Roh- 
materials. Nicht der Bergbau und die Metallindustrie 
allein sind darauf angewiesen, ihrc Rohstoffe dem 
Mineralreiche zu entnehmen. Zahlreiche andere In-

dustriezweige schopfen — wenn auch in weit geringerem 
Umfange — aus derselben Quclle, so die chcmische 
Industrie (z. T.), die Stein-, Tlion-, Porzcllan-, Ceinent- 
und Glasindustrie; die Bauindustrie yerwendet Materiał, 
das unmittelbar aus dem Steinbruch kommt, oder sie 
schafft sich durch Ziegelei, Schwemmsteinfabrikation oder 
Erzeugung von Cementsteinen aus dem rohen Stein 
kiinstliches Baumaterial. Schlicfslich sei noch auf jene 
allerklcinsten Yerbraucher hingewiesen, die jałirlich nur 
wenige Tonnen ihrer Rohstoffe yerarbeiten: dic Edel- 
stein- und Halbedelstein-Schleifereien.

Wenn wir nun auch die mineralischen Rohstoffe 
von gewaltigen Kohlenblocken bis zum kleinen Acliat- 
Schleifstiick zicmlich yollzahlig in Dusseldorf zu sehen 
bekommen, ist es docli mit Riicksicht auf den zu 
Gebote stchenden Raum und auf das bestimmt um- 
schricbene Intercssengebict des Lesers notwendig, eine 
Auswahl zu treffen.
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Es sóllen demgcniafs hier nur diejenigen Gegenstiinde 
ausfiilirlicłi behandelt werden, denen der Berg- und 
Iliittenmann Intcresse entgegenbringt, die K o h l c n -
u n d  E r z l a g c r s t a t t e n .

Die Gliederung dieses uinfangreichen Ausstellungs- 
materials wird zwcckmafsig nicht nach rein geologisclien 
Gesichtspunkten — etwa Forniationen — zu erfolgen 
habcn, sondern nach den Stoffen, welche die Lager- 
statten zusammenselzen. Es ergiebt sich sonach zwanglos 
folgcnde Einteilung:

I. K o h l e n l a g e r s t a t t e n .
1. Stcinkolilcn,

a) der Rulirbezirk,
•b) der Aachcner Bczirk , 
c) der Saarbezirk.

2. Braunkohlen.

II. E r z l a g e r s t a t t e n .
1. die Erzgange der Siegerlander Bergrevicre: 

Sicgen, Burbach, Mtiscn und Daaden-Kirclicn,
2. dic Erzgange des B ergrevicrs  Deutz-R iinderoth ,
3. die Erzgange des Bergreviers Werden,
4. die Erzvorkommcn von Aachen,
5'. das Schwerspat- und Schwefelkieslager von

Meggen a. d. Lenne.
Mit Riicksicht auf die Bcstimniung des vorliegenden 

Aufsatzcs, den Austellungsbesuchern. lediglich eine 
vorl;iufigc Uebersicht iiber die Ausstellungsgcgcnstandc 
zu crmoglichen, konnte von der Beifiigung von Zeich- 
nungen abgcsehen werden. Dagegen schicn es zweck- 
malsig, an melireren Stellcn dicjenige neuere Litteratur 
nachzuweisen, aus ‘ der genauere Angaben gescliopft 
werden konnen.

I K o l i l e n l a g e r s t i i t t e n .
1. S t c i n k o l i l c n .

Ais volkswirtschaftlich weitaus wichtigste Ablagerung 
nutzbarer StofTe seien die Steinkohlenlagerstattcn voran 
gesteilt: Das Ausstellungsgebict — die Provinzen Rhein- 
land und Westfalen — iimfalst drei grofsc Kohlen- 
bezirke, den niedcrrhcinisch - westfalischen oder Ruhr- 
bczirk, den Saarbezirk und den Aachcner Bezirk. Es 
giebt eine Anschauung von der Bcdeutung dieser drei 
Kohlenreviere, wenn nian sich vcrgcgenwartigt, dalś sie 
im Jahrc 1901 mit einer Forderung von rd 70550000  t, 
d. h. rd. 65 pCt. an der Gesamt-Forderung des deutschen 
Rciches von 108 417 000 t beteiligt sind. Der Ruhr- 
bezirk steht mit einer Forderung von 58,4 Mili. Tonnen 
weitaus an der Spitze aller dcutschcn Kohlenreviere.

a) D e r  R u h r b e z i r k .
Will man sich ein Bild von den-Lagcriingsverlialt- 

nissen der Kolilendotze niachen, aus welchcn jene un- 
geheuere Fiirdening gewonnen wird, so wahlt man 
zwcckmafsig den Saal der W e s t f i i l i s c h e n  Be r g-  
g e w o r k s c h a f t s k a s s e  im Ausstellungsgebaude des

Y c r e i n s  f i i r  d i e  b e r g b a u l i c h e n  I n t e r 
e s  s e n im Oberbergąmtsbczirk Dortmund ais Aus- 
gangspunkt. Die Westfalische Bcrggewcrkschaftskassc 
hat hier in einem umfangreichcn Glasmodcll und 
zahlreichen Karten, Grundrisscn wic Profilen, die 
Lagerung des Steinkohlengebirges im Ruhrbeckcn 
zur Darstellung gcbracht. Die Unterlagen liicrzu 
lieferten die Arbeiten der berggewcrkschaftliclien 
Markschciderei, in welcher das gesamte Rifsmaterial 
der Zechen fortlanfend bearbeitet wird, und dic Unter- 
suclmngen des um don Ruhrkoblenbergbau hochvcrdicnten 
leider so friih verstorbenen bcrggcwcrkschaftlichen 
Geologen, des Bcrgassessors Dr. L eo  Cr emer .  Die 
Ausfiihrung des Glasmódells gesehah in der Konigl. 
Geologisclien Landesanstalt zu Berlin.

Die Westfalischen Steinkoblenflotze gehoren dem 
Carbon und zwar dessen oberer Stufe an. Das Licgendc 
des Steinkohlengebirges bilden die Schichtcn des Dcvons, 
dic siidlich der Linie Ratingon, Vclbert, Neviges,-Elber- 
leld, Hagen, Allendorf, Meschede zu Tage ausgehcn und 
dic Gcbirgsziige des Sauerlaiides und Siegerlandes 
aufbaucn.

Uebcr dem Devon lagert zunaclist Kohlcnkalk, der 
sich von der linken Rheinseite in das rechtsrheinische 
Gebiet bis an die Gegend von Ratingen erstreekt, und 
Culm, der an allen ubrigen Punktcn, soweit. Aufscbliisse 
vorliegen, im Hangcnden des Devons liegt. Zwischen 
dem Culm bczw. dem Kohlcnkalk und den produktiven 
Schichtcn, dic man vom liegendsten Kohlenflotz oder 
von der liegendsten Wcrksandsteinbank an zu rcchnen 
pflegt, liegt eine Zone fliitzleeren Sandstcins.

Das p r o d u k t i v c  S t e i n l c o h l e n g e b i r g c  tritt nur 
auf einer verhaltnismafeig kleinen Flachę zu Tage. da 
sich nordlich der Linie Miilhcini, Essen, Langendrccr, 
Ilorde, Unna in discordanter Lagerung die Krcide- 
formation dariiber breitet Es kann jedoch keinem 
Zweifcl unterliegen, dafs das produktive Karbon sich 
unter dieser Bedcckung iiber das ganze Becken von 
Miinster erstreekt. In der That sehen wir in der nord- 
lichen Begrenzung des Munsterschen Beckens — der 
Aufwolbung des Tcutoburgcr Waldes — paliiozoischc 
Schichten an drei Punktcn, am Piesbcrg bei Osnabriick, 
am Hiiggel und bei Ibbenbiiren wieder zu Tage treten.

Ih r charakteristisches Gepriige crliiilt die westfalische 
Steinkohlenablagerung durch dic F a l t u n g ,  der das Gc- 
birge v o r der Bedcckung durch jiingere Forniationen 
infolgc eines von Siiden ber wirkenden Druckcs aus- 
gesetzt war. Das Ergebnis dieses Zusammenschubes 
sind wellcnformige Falten oline scharfe Knickungcn, 
die einander parallel das Karbon mit einem Ilauptstreichen 
in h. 4 durchziehen. Die Kohlenflotze bilden infolge- 
dessen durchgiingig Mulden und Sattel.

Wie bekannt, unterscheidct man, abgcsehen von den 
beiden siidlichsten kleinen Mulden, der Herzkainper und 
Sprockhoveler, die folgenden Hauptmulden und Sattel
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ist bisher nur durch

desto

Wittencr Muldę,
Stocliumer Sattel,
Bochum cr Muldę,
A m stcrdam cr Sattel,
S toppcnbergcr Muldę,
G elsenk irchencr Sattel,
Emschcr-Mulde,
Gladbecker Sattel,
Lippe-Mulde,

Die letztgcnanntc Muldę 
Bohrungen untersuclit wordcn.

Je weiter die Mulden nach Norden liegen 
ticfer senken sie sich ein.

Auf den ausgestelltcn Grundrissen und Profilen, mit 
bcsonderer Deutlichkeit aber an dem in der Mitte 
des Saales aufgestelltcn Glasmodell, sind die Wirkungen 
der Gebirgsfaltung zur Darstcllung gebracht. Nimmt 
man seinen Platz an der Siidwestcckc des Modells und 
iiberblickt die auf Glas gemalten Profile, so kann man 
die einzelnen Mulden und Sattel mit Leichtigkeit vcr- 
folgen, kann das Ilerausheben und Einscnken der Siittcl- 
und Muldenlinien, das Einschieben von Spezialsatteln 
oder -Mulden und die allnialilichc Abnahmc der Faltungs- 
intensitiit in nordlichcr Richtung beobachten.

Es war keine einfachc Aufgabe, diese Lagerungs- 
verhaltnisse in einem Modeli aus Profilen, in Verbindung 
mit nur einem einzigen Grundrifs, klar zur Darstcllung 
zu bringen. Dic Einschaltung mehrerer Grundrifsplatten 
hatte die Einfachheit und Durehsiehtigkeit des Modclles 
zerstort. Ein einziger Grundrifs hatte wegen der sehr 
verschiedenen Iliihenlage der Aufschliisse in den ver- 
schicdenen Mulden nur cincn beschranktcn Teil der Auf- 
schliisse crfassen konnen. Man hat dalier den Grund
rifs in 4 Stufen in der Ilohc von + 0 , — 150, — 300 
und — 450 m (auf NN bezogen) dargcstellt und damit 
errcicht, dafs die ilachen siidlichen und dic tiefen nord- 
lichen Mulden gleiclunafsig giinstig geschnitten erscheinen.

Entsprechend der nach Siiden hin immer intensiver 
werdenden Einwirkung der Erosion ist in den siidlichen 
kleinen Mulden und in der Wittener Muldę nur die 
liegendstc Flotzgruppe, die Magerkolilenpartie, erlialten 
geblieben. Die Bocliumer Muldę enthiilt Magerkohlen 
und Fettkohlen, wahrend in der Stoppcnbergcr und 
Emscher Muldę siimtliche in Westfalcn Torhandencn 
Flotzgruppon, also die Mager-, Fett-, Gas- und Gas- 
flammkohlenpartic, iiber einander erlialten sind.

Eine Anzahl von Flotzen aus diesen verschiedencn 
Partien zeiclinen sieli vor den andern durch gleicli- 
miifsige, auf weite Erstreckung anhaltende, edle Be- 
scliafTcnheit oder auch durch Zusammenvorkommon mit 
leicht erkennbaren Yersteinerungsschichten aus. Man 
hat diese Flotze durch das ganze Rulirkohlenbecken 
hindurch ais Lcitdiitze identifiziert. Es sind. von\ 
JHangenden nach dem Liegenden zu gezahlt, folgende:

der1. Fliitz B i s m a r c k ,  Grenzflćitz zwischen 
oberen und unteren Gasflammkohlenpartie;

2. Flotz Z o 11 v e r e i n , hangendstes Flotz der Gas- 
kolilenpartie;

3. Fliitz L a u r a  der G askohlenpartie;
4. Fliitz C a t h a r.i n a , hangendstes Fliitz der Fett- 

kohlenpartie;
5. Fliitz P  r a e s i d e n t der Fettkohlenpartie;
6. Flotz S o n n e n s c h e i n  der Fettkohlenpartie;
7. Flotz P l a f e h o f s b a n k
8. Fliitz F i n e f r a u

) der M agerk o lilen p artie .
9. Fliitz M  a u s e g a 11

10. Fliitz S a r n s b a n k
11. Fliitz H a u p t f l o t z
12. Fliitz W a s s e r b a n k

In dem ausgestelltcn Muldenmodell sind, um Ein- 
iachheit und Uebersichtlichkeit zu sichern nur die 
Leitfliitze Bismarck, Catharina, Sonnenschein, Mause- 
gatt und Hauptflotz eingezeiclmet worden.

Aufser denLeitflotzen finden sich wichtige Leithorizonte 
in Gcstalt von Schichten mit marinen Versteinerungen 
und von Conglomeraten. Von marinen Schichten sind 
bis jetzt 11 bekannt, davon 10 in der Magerkohlen- 
partie, eine iiber Flotz Catharina der Fettkohlenpartie.

Die Miichtigkeit der einzelnen Flotzpartien und die 
Anzahl der in ilinen enthaltencn abbauwurdigen Flotze 
betriigt im Durchschnitt:
fiir dic Magerkolilenpartie 1000 bis 1100 m mit 15 Flotzen 
„ „ Fettkohlenpartie . . .  530 „ „ 31 „

„ „ Gaskohlenpartie . . . 230 „ 8 „

„ „ Gasflammkohlenpartie . 800 „ „ 23 „
Nach Runge betriigt die Machtigkeit der abbauwurdigen 
Kobie 69,08 m; ihr Yerliiiltnis zur Gebirgsmachtigkeit 
wird auf 1 : 34,05 augegeben.*)

Die Zahl und Machtigkeit der Flotze in den cin- 
zelnen Flotzpartieen und auf verschiedenen Zechen ist 
aus der F l o t z t a f e l  i. M. 1 : 1 0 0 0  zu ersehen, auf 
der in 13 Bandern Saigerprofile von den Ablagerungen 
der einzelnen Zechen dargestellt sind. Diese Profile 
zeigen die ungestiirte Reihenfolgę der Schichten unter 
Weglassung der Ueberschiebungen.

Die chemischen und physikalischen Eigenschaftcn 
der lluhrkohlen sind sehr verschieden: im allgemeinen 
gilt die Regel, dafs das Koksausbringen der Flotze voin 
Liegenden nach dem Hangenden zu abnim m t, wahrend 
der Gasgehalt (sowie der W assergehalt) in derselben 
Richtung zunimmt. Die Kohlen der liegendsten Flotz
gruppe sind mager bis zu anthrazitischer Beschaffenheit 
Sie lassen sich nicht yerkoken, sondern dienen vor- 
wiegend zu Hausbrand; die Feinkohlen werden vielfach 
brikettiert. Nur auf wenigen Zechen geht die Back- 
lahigkeit der Kohlen bis zu Fliitz M ausegatt herunter.

*) Diese Zahlen bedurfen der Revision.
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Die Flotze der 2. Flotzgruppe liefern Baek- oder 
Fettkolilen. Sie bilden die Grundlage der hoclient- 
wickelten westfalischen K oksindustrie. In  der Gas- 
kolilenpartie nimmt die B ackfahigkeit wieder ab; die 
Kolilen eignen sieli ihres liiilieren Gasausbringens wegen 
bei Gewinnung von nocli gut verwendbareni Koks zur 
Gasbereitung. Nocli hoheren Gasgelialt weisen die mit 
langer Flamme brennenden Gasflammkohlen der obersten 
Flotzgruppe auf. Es darl' niclit versch\viegen werden, 
dafs die Regel dieser Aufeinanderfolge niclit oline Aus- 
nałime ist. So fiihrt z;. B. das Leitflotz Bismarck 
der Gasilaminkolilenpartie, der Stolz und Reiohtum der 
meisten Zeclien der Emschermuldi*, eine ausgesprocliene 
Gaskohle. Aucb iindert sieli vielfach die Bescliaffenhpit 
der Flotze im Streiehen und im Fallen.

Die K oh 1 e n  sind teils Glanz-, teils M attkolilen; durcli 
Zusammenrorkommen beider Arten entsteht die Streifen- 
kohle, die besonders hiiufig in der Gaskohlenpartie ver- 
treten ist. Selten ist das Vorkoniinen von Kiinnelkohlen. 
Es sind zwar in samtlichen Flotzpartien m ehr oder 
minder machtige „Packen" politurfahiger Kohle mit 
muscheligem Brueli und matteni Scliimmer auf den 
Brucliflachen bekannt geworden. Es handelt sieli dabei 
jedocli niclit imnier um echte Kannelkoble, sondern zum 
Teil um diePseudo-Kannelkolile (nach Muck), diesich durcli 
einen viel geringeren Gehalt an disponentiblen W asser- 
stofT von der ecliten K annelkoble unterscheidet*); 
das bedeutendste Kannelkohlenvorkommen liegt in der 
Gasflammkolilenpartie, nahe dereń unteren Grenze und 
bildet einen Packen des Flotzes C 12 (Nr. 12 der Fliitz- 
bozeiclinung auf Zeclie Consolidation). In ausgezeiclinet 
edler BeschafTenheit und einer M achtigkeit. wie sie fiir 
ein Kannelvorkommcn bisher in W estfalen noeli unbekannt 
war, ist dieser Packen vor wenigen Monaten auf der Zeclie 
Schliigel und Eisen bei Disteln, auf der Nordseite des 
GladbeckerSattels, aufgeschlossen worden. D ie M achtigkeit 
der Kannelkoble (der U nterbank) betragt hier bis 1,80 m, 
wiihrend die Oberbank aus Gaskohle besteht (vergl. den 
von der Bergwerksgesellscbaft H ibernia in der Yorballe 
ausgestellten 0,90 m machtigen Kannelkolilenbloek!)

Schliefslich ist nocli das Vorkommen eines Spateisen- 
steinflotzes, m ehrerer Kolileneisensteinflotze und zalil- 
reicher Scliichten von Spharosideritnieren zu erwiiłmen.

Das westfalische Steinkolilenbecken ist von zahl- 
reiclien S t o r u n g e n  durchschnitten und zwar sind 
Ueberscliiebungen und Spriinge liaufig, Horizontalver- 
schiebungen oline Senkung des einen Teiles selten.

Die U e b e r s c l i i e b u n g e n ,  dereń Streiehen stets 
wenig oder gar niclit von dem Flotzstreicben abweicht, 
sind iilter ais die Faltung oder wenigstens gleichalterig. 
Sie sind infolgedessen mitgefaltet worden, wie zalilreiche 
Aufscliliisse namentlich auf den grofsen Ueberscliiebungen,

*) Naheres vergl. Mu c k , '  die Chemie der Steinkohle, Leipzig 
1891. R u n g e ,  das Ruhrsteinkohlenbecken, Berlin 1892.

z. B. dem Sutan und der Gelsenkirchener Ueberseli 
ergeben liaben. Dic flachę Ueberscliiebungsbohe (
— um ein Zahlęnbeispiel zu geben — beim Sut; 
Grofse von 1000 m. (Vergl. das M uldenmodeli u 
grofse Querprofil 11: 2500, in welcbem allerdingi 
das grofste Ausmafs der Sutan - Ueberschiebui 
schnitten ist.)

Die S p r i i n g e  folgen alle querschlagiger Ri< 
und fallen teils nach W esten, teils nacb Osten — 
aber steil — ein. Das ganze Steinkohlenbecke 
durch sie in eine Anzahl von Ilorsten und ( 
zerlegt; vgl. die Grundrifsblatter: Flotzkarte des 
rheinisch-westfalischen Steinkoblenbeckens i. M. 1: 
Uebersicbtskarte des niedcrrheiniscli-westfalischen 
kolilenbeckens i. M. 1 : 50 000 und das Lang 
durcli das Feld der Zeclie Lothringen in der K 
Abbaumethoden. Die saigere Sprunghohe einer ( 
deutendsten Spriinge erreiclit auf der Zeclie < 
Blumenthal das Ausmafs von 1000 m. Die £ 
des Carbons setzen sich mehrfach in siidliclien Ricl 
des Devon des Yelberter Sattels liinein fort un 
dort ais Erzgange ausgebildet. Bei der Behandh 
Erzlagerstatten wird auf diese Giinge noch liing 
werden.

Das Carbon wird im Miinsterschen Becken 
lagert vom „Mergel^ d. h. von der K r e i d e f o r m  
dic sich von der Linie Duisburg, Miilheim, 
Bochum, Ilolzwickcde (vgl. ob<;n) in nordliclicr R 
mit imnier zunehniendcr Machtigkeit dariiber aui 
Es sind lediglich Scliichten der oberen K reidc, 
Tourtia — dem Essener Griinsande — aufwa: 
liier das Deckgebirge zusammensetzen, wiihre 
Nordostrande des Beckens bei Ibbenbiircn si 
Scliichten von der Dyas an bis zur Oberen 
mit Ausnalime der mittleren und oberen Ju  
treten sind.

Die Gestalt d e r C a r b o n o b e r f l i i c b e u n t e r d e r  
bedeckung ist nach den zablreicben Aufschliissei 
Zeclien und in Bohrlbchern auf der ausgestellten 
schicbtenkarte i. M. 1 : 50 000 durch Niveaulini 
Ausdruck gebracht. Man erkennt, dafs dic Gre 
im allgemeinen gleichmiilsig flach (m it 2 bis 3 
Norden zu einfiillt; das Einfallcn ist im ostlicl 
des Beckens etwas steiler ais im westliehen 
Streiehen der Grenzflache ist jedocli dem Streic 
Mulden und Sattel niclit vollig parallel, viclmehr 
sich die Niveaulinien mit den Sattel- und Mule 
in einem spitzen W inkel. Es folgt liieraus, i 
mehreren Zeclien, die auf derselben Muldę bai 
ostlich gelegenen das Deckgebirge in griifserer 1 
koit zu durchteufen liaben ais die westlicli lii

D ie Grenzfliiclie bildet nur im allgemeim 
Ebene. Im  einzelnen ist an mehreren Stellen d: 
tiimliche Erlahrung gemacht worden, dafs der M
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grofserer Teufe angetroilen wurdc, ais es nach don 
benaehbarten Aufschliissen anzunchmen war. Ob diosc 
Erscheinungen auf das Vorhandensein von Erosions- 
thalcrn oder ljordiilinlichen Schluchten auf der Carbon- 
oberflache oder auf G rab o n vers enku ngen des Mcrgcls 
berulieii, bedarf noeli der Aufklarung. Auf der Kartę 
mufsten die Tiefenlinien mangels eines bestimmteren 
Anlialtes grundsatzlich nach den wenigen Bohraufschliissen 
konstruiert werden. Daher waren kreis- oder ellipsen- 
formig in sich zuriicklaufende Niveaulinien an einzelnen 
Stellen niclit zu verinciden, wenn damit auch nicbt be- 
hauptet' werden soli, dafs sieli an den betreffenden 
Stellen tliatsachlich tiefe, kesselartige Einsenkungen in 
der Carbonoberflache finden. Es kćinnen z. B. Tlialer 
vorliegen, die sieli an einer beliebigen Stelle zwischen den 
benachbarten Bohrlbchern nacli Norden hin durchwinden.

Bei dcm Vordringen der Bolirversuche und des 
Abbaus nach Nordwesten hat man zwischen dem Stein- 
kohlengebirge und der Kreideformation andere Schichten, 
namlich solche der D y a s  und der T r i a s  aufgeschlossen. 
Dio Grenze dieser Auflagerung ist auf der Tiefen- 
schichten kartę ebenfalls darsestellt worden.

Scbliefslich tritt nach Westen zu, in der Niihe des 
Rheines wieder eine andere Formation ais Deckgebirge 
auf, namlich dag T e r t i i i r  der Kolncr Bucht.

Besonderes Interesse diirfte es den Besuchern der 
Ausstellung abgewinnen, dafs von der Westfiilischen 
Berggewerkschaftskasse aufser den modernen Karten- 
werken auch eine um rund ein Jahrhundert zuriick- 
liegende Darstellung vorgefiihrt wird: es ist die „ C h a r t e  
v o n  E s s e n  u n d  W e r d e n ,  topographisch und zum 
Behufe des Steinkohlcnbergbaues aufgenommen. An- 
gefertigt durch Honigmann, W etter 1806." Die Kartę 
umfa&t das Gebiet zwischen Essen, Stcele, Werden und 
Kettwig. Wenn dieses Gebiet auch nicht den ganzen, 
in damaliger Zeit bergbaulich aufgeschlossenen Bezirk 
darstellt, — vielmehr war langs des ganzen Ausgehenden 
schon damals Bergbau vorhanden, — so ist doch 
cliarakteristisch, dafe dic Kartę im Norden mit Essen 
abschliefst. Dariiber hinaus, unter der Mergelbedeckung, 
gab es noch keinen Bergbau. Der Schwerpunkt des 
Ruhrkohlenbergbaus lag damals tliatsachlich noch an der 
Ruhr, auf der iibrigens auch ein lebhafter Schiffsversand 
v"on Kohlen vor sich ging. An dem kleinen Abschnitt 
des Flusses, der auf der Honigmannschen Kartę dar- 
gestellt ist, — vou Steele bis Kettwig — lagen allein 
40 Kohlenstapelphilze an beiden Ufern yerteilt.

L l t t e r a t u r :  v o n  D e c h  e n ,  Geologische und palaontologische 
Uebersicht der Rheinproviiu und der Provinz Westfalen. Bonn, 1884.

K u n g e ,  Das Ruhrsteinkohlenbecken. Berlin, 1892.
H u n d t ,  Die Steinkohlenablagerung des Ruhrkohlenbeckensi 

In den Mitteilungen iiber den niederrheinisch-westfalischen Stein- 
kohlenbergbau j herausgegeben bei Gelegenheit des VJII. Allgemeinen 
Deutschen Bergmannstages lu  Dortmund, 1901.

W a c h h o l d e r ,  Die neueren A.ufschlusse aber das Yorkommen 
der Steinkohlen im R uhrbezirk; ein Berlcht uber den VIII. All
gemeinen Deutschen Bergmannstag zu Dortmund 1901.

b) D e r  A a c h e n e r  B e z i r k .
Das Carbon Westfalens findet seine Fortsetzung 

unter dem Tertiiir des Rheinthales hindurch zum 
Aachener Bezirk. Zwischen dem Rhein und den Stein- 
kohlengruben von Aaclien ist das produktivc Carbon 
in den Bauen der Iinksrheinischen Zeche Rheinpreufecn 
bei Homberg und in zahlreichen Bohrungen z. B. bei 
Erkelenz aufgeschlossen worden. Das Liegende des 
Carbons wird auch hięr von dcvonischen Schichten ge- 
bildet, dio ihrerseits diskordant auf dem Cambrium des 
Ilohen Venn auflagern. Die untere Stufe des Stein- 
kohlengebirges besteht im Aachener Bezirk aus Kolilen- 
kalk, die obere aus den produktiven Schichten. Das 
Ilangende bildet teils die Kreideformation, teils das 
Tertiiir.

Der Gebirgsaufbau nordlich des Ilolien Venn 
charakterisiert sich ais ein System von grćilśtenteils nach 
Norden iibcrkipptcn Siitteln und Mulden der paliiozoischen 
Schichten; nur zwei von diesen Mulden sind so tief 
eingesenkt, dalś dic Schichten des produktiven Carbons 
in ihnen von der Erosion verschont geblieben sind: dic 
Inde- und Worm-Mulde. Diese beiden Mulden sind 
demnach der Schauplatz des Aachener Steinkohlen- 
bcrgbaues. Ihre geologischi!n Verhaltnisse werden dem 
Besucher der Ausstellung vom V e r e i n  d e r  S t c i n -  
k o h l e n w e r k e  des  A a c h e n e r  B e z i r k s  in drei scharf 
von einander unterschiedenen Typeń im Modeli sowie in
3 Profilen anschaulich gemacht.

Das Modeli der Grube E s c h w e i l e r  Re s e r v e * )  
stellt einen Teil der I n d e - M u l d ę ,  einer auf den 
ersten Blick modellartig einfach erscheinenden Muldę 
dar. Das Steinkohlengebirgc umscliliefst liicr .au&er 
einigen mageren Kohlenbanken in der liegendsten Partie 
zwei Flotzgruppen, die liegenden sogenannten Au i ś e n -  
w e r k e  mit 14 Flotzen bezw. Kohlenstreifcn, von denen 
jedocb nur zwei, die Flammkohlenflotze Kleinkohl- und 
Grofskohl-Aufsenwerk bauwiirdig sind, und die hangenden 
sog. B i n n e n w e r k e  mit 34 Fettkohlenflotzen, davon 
16 mit insgesamt 12,5 m Kohlenmiichtigkeit bauwiirdig.

Die Flammkohlen enthalten durchschnittlich 9 pCt., 
die Fcttkohlen 18 — 26 pCt. Gas.

Durch mehrere Querstorungen ist die Indemuldc in 
hohere und tiefere Streilen zerschnitten. Die drei 
grofsten derartigen Spriinge, die Weifeweiler Storung, 
die- Sandgewand und Munstergewand liaben ostliches 
Einfallen und bewirken demnach ein treppenfórmiges 
Absinken der ostlichen Teile, so zwar dafs der ostliche 
Teil am meisten gesunken erschcint. Die Grube Esch
weiler Rcserve baut aul einem mittleren Teil der Inde- 
Mulde. Ihre Forderschachte liegen 1600 m ostlich der 
Sandgewand.

Oestlich der Sandgewand sind die Muldenfliigel

*) Vgl. auch das ProiU der Inde-Mulde 1 : 2000 mit 20 Flótr- 
profllen 1 : 2Q.
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naturgemiiis iri grofserer flacher Ilohe von der Erosion 
yerschont geblieben ais wcstlieh. Der Muldensiidfliigel 
zeigte hiernaeh deutlich siidlicbes Einfallen infolge iiber- 
kippter Lagcrung.

Da die Spriinge tertiaren Alters sind, machen sie 
sich noch an der Tagesobcriliiche bemerkbar. So 
bildet die Sandgewand iiber Tage die Grenze zwischen 
dem westlich bis zu Tage ausgehenden Carbon und 
dem ostlicli aufgelagerten Tertiar. Unangenehmerweise 
fehlt in der Inde-Mulde zwischen dem wasserreichen 
Tertiar und dem Carbon eine wassertragcnde Schicht, 
wic sie in der Worm-Mulde in Gestalt des sog. Baggert, 
einer thonigen aluvialen Bildung aus den Schichten- 
kopfen des Carbons yorhanden ist.

Einyojlstandig andersartigesBild bieten dieLagerungs- 
yerhaltniese in der W o r m - M u l d e ,  wie sie uns in 
den Modellen der Gruben M a r i a  bei Ilongen und 
An n a  bei Alsdorf yorgefiihrt werden. Der Sattel von 
Aachen trennt beide Mulden. W ahrend die Inde-Mulde, 
wie oben erwalmt, einen einfaclien, schiisselformigen 
Bau zeigt, besteht die Worm-Mulde aus einem System 
von Spezial-Mulden und -Siitteln. die sich aus mehr 
oder weniger ebenen Fliigeln zusammensetzen. Die 
Krummungsradien an den Sattel- bezw Muldenwendungen 
sind sehr klcin, sie betragen gewohnlich nur wenige 
Meter, wenn niclit sogar durch Ueberschiebungcn oder 
Verquetschungen des einen Fliigcls am andern scharfe 
Kanien entstehen. Die Fliitze zeigen daher im Profil 
und, da sich die Muldenlinicn nach Sudwcsten aus- 
heben, auch im Grundrifs, Ziekzackform.

DiesesYerhalten trifit im wesentlichen aufden westlichen 
und siidlichen Teil der Worm-Mulde, vgl. das Modeli 
der Grube M a r i a ,  wo S soleher Spezialmulden vorlianden 
sind. Die steil cinfallenden Muldensiidfliigel liei&on 
„Rechte®, die ilachfallenden Nordfliigel „Platte". Niird- 
lich vom Grubenfelde der Grube M a r i a  tritt an Stelle der 
intensiven Faltung mit geradezu zerknitterten Mulden- 
und Sattelfliigeln flacho Lagerung. Es sind hier zwei 
Sattel mit einem Einfallen von 0 —4 0 °  aufgeschlossen, 
vgl. das Modeli der Grube An n a .  Der Uebergang von 
einer Lagerungsform in die andere ist auf dem grofsen 
Profil durch die Gruben M a r i a  und A n n a  deutlich .zu 
iiberblickcn.

Auch die Worm-Mulde ist von zahlreichen S t o r u n g e n  
durchschnitten: die aufgeschlossenen Ueberschiebungcn 
sind z. T. gefaltet, ahnlich denjenigen des Ruhrbeckens 
[vgl. das Profil der Worm-Mulde im MaJśstabe 1:2000). 
Durcli die senkrecht zum Streichen gerichteten Spriinge 
wird ebenso wie bei der Inde-Mulde ein treppenformiges 
Absinken der einzclnen Flotzstreifen nach Osten bewirkt. 
W estlich einfallende Spriinge sind seltener. Ein Beispiel 
davon bildet der sog. westliche Hauptsprung der Grube 
Ma r i a  mit 350 m Ausmafs, der die Yeranlassung zur 
Bildung eines sehr bedeutenden Horstes westlich der 
Sandgewand giebt. Z. T. lassen sich diese Spriinge

mit denjenigen der Inde-Mulde identifizieren. Es sind 
von Westen nacb Osten gezahlt der Ursfelder Bifs, der 
Grofse Bifs, der Feldbife (Miinstergewand in der Inde- 
Mulde) sowie die ebenfalls schon von der Inde-Mulde be- 
kannte Sandgewand mit rd. 300 m Verwuri'sh6he. Auch 
hier machen sich die Spriinge iiber Tage bemerkbar, 
indem das Steinkohlengebirge westlich vom Feldbifs zu 
Tage ausge.ht, wahrend ostlicli dieser Storung das 
Tertiar der Kolner Bucht ais Deckgebirge auftritt.

Auf Grube M a r i a  hat man vor kurzem die Sand
gewand auf der 630 m-Sohle in ostlicher Richtung unter 
Anwendung aller Vorsichtsmafsregeln durchortert, um 
auf Grnnd untcrirdischer Fundę jenseits der Feldesgrenze 
benachbarto bcrgfreie Feldesteile muten zu .konnęn. 
(Niiheres liieriiber Tgl. Gliickauf, Jahrgang 1900, S.5771T.)

Auf dom verhaltnismafsig am hochsten liegenden 
westlich vom Feldbils gelegenen Teil der Worm-Mulde 
bauen eine Anzahl altercr Gruben, (z. T. schon aul 
bollandischem Gebiete) Teut, Goulay, Ath, Furtb, die 
Domanial-Grube u a., wahrend die beiden grofston 
Grubon der Worm-Mulde M a r i a  bei Ilongen und A n n a 
bei Alsdorf, den zwischen Feldbifs und Sandgewand 
liegenden Teil bauen. Im westlichen Muldenteil sind 
etwa 45 Flotzc bekannt, von dencn jedoch nur 12 bis 
15 mit einer Gesamtinachtigkeit von 13 m Kobie bau- 
wiirdig sind; sie ftthren samtlicli einemagere, anthrazitische 
Kobie. Die Anzahl der Flotze im mittlcren Muldenteil 
(Gruben Maria und Anna) ist 48, voń denen 23 mit 
18,9 m Kohlenmachtigkeit bauwtirdig sind. Die Kohlen 
sind teils halbfette (Flamm-)Kohlen mit 15 — 17 pCt. 
Gasgehalt, (die liegende Partie) teils Fcttkohlen mit 
18—22 pCt. Gas (hangende Partie).

Zur Oricntierung in der Flotzfolge sei bemerkt, dafe 
Fiotz I  der Grube Maria dem Flotz G der Grube Anna 
gleichzustellen ist.

Die zahlreichen Analogien zwischen dem Itulir- 
kohlenYorkommen und dem des Aachener Bezirks liegen 
auf der Hand und treten in den Modellen und Profilen 
der einzelncn Aussteller aus beiden Gebieten deutlich 
in Erscheinung; es sei hier nur auf die von Siiden nach 
Norden abnehmende Intcnsitiit der Faltung, auf den 
Zusammenhang der Ueberschiebungen mit der Faltung, 
auf die Unabluingigkeit der Spriinge von der Faltung 
und auf die allmahliche Aenderung der Kohlcnbeschaffen- 
łieit nach der Teufe hingewiesen.

L i t t e r a t u r :  v o n  De c l i e n ,  Geologisclie und pslaontologisclie 
Ueberstcht der Rheinprovinz and der Prorinz Westfalen. Bonn, 1884.

W a g n e r ,  Beschreibung des Bergreviers Aachen.
S c h u l z ,  Fubrer des Berg- und Hutteningenieurs durch die 

Uoigegend von Aachen. Aachen, 1886.
Yergl. auch den S o n d e r k a ta  1 og des Yereins der Stein- 

kohlenbergwerke im Aachener Bezirk.

c) D e r  S a a r b e z i r k .
Aufeer den beiden yorgenannten Steinkoblenbeckon 

umfafet der Ausstellungsbezirk noch den grofsten 
(preulśischen) Teil des Kóhlenyorkommens an der Saar,
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Die Konigl. Bergwerksdirektion Saarbrucken bat zur 
Erliiuterung der dortigen Lagerungsverhaltnissc die Form 
der Reliefkarten gewahlt und stellt in dieser Ausluhrung 
die folgenden Modelle aus:

1. Farbige R e l i e f i i b e r s i ę h t s k a r t c  von dem Stein- 
koblenrevier bei Saarbrucken im Mafsstabe 1 : 10000. 
Die Kartę umfafst das gesamte preufsiscbe Saarkohlen- 
revier, nebst den anstofsenden bayerischen und reichs- 
landischcn Gebieten.*)

2. F l o t z k a r t e  von dem Saarbriicker Steinkohlcn- 
revier, abgedeckt bis zur Saarsoble, Mafsstab 1 : 50 000.

3. Darstellung der Lagerun;:svcrlialtnissc des Flotzes 
K a l l e n b e r g  der Kgl. Steinkohlengrube Reden. Mals- 
stab 1 : 10 000.

4. Darstellung der Lagerungsverhaltnissc des Flotzes 
I n g c r s l e b c n  in der Grubenabteilung Gersweiler der 
Kgl. Steinkohlengrube Gerhard. M aćstab 1 : 4000.

Im Saarbriicker Bezirk ist vom Steinkohlengebirge 
lediglich dessen o b e r e  p r o d u k t i v e  A b t e i l u n g  aufge- 
schlossen. Das Liegende bildet in diskordanter Lagerung 
das D e v o n  des Hunsriicks, das Ilangende konkordante 
Schichten des R o t l i e g e n d e n .  Im Gegensatz zu der viel- 
(achenFaltenbildung imRuhrbecken u. im Aachener Bezirk 
ist bei Saarbrucken nur ein einziger S a t t e l  yorhanden, 
der sich mit siidwest-nordostlichen Streichen von Spittel 
bis iiber Frankcnholz hinaus erstreckt. Der Nordfliigel 
dieses Sattels bildet gleichzeitig den Siidfliigel der llachen 
Muldę des Nahethales, die vom Rotliegenden ausgelullt 
wird. Fast der ganze Sudfliigel des Saarbriicker Sattels 
ist liings einer etwa parallel zur Sattellinio streiclienden 
gewaltigen Storung, dem siidlichen Ilauptsprung aljge- 
sunken. Trotzdem liifst sich aus dem Streichen der 
Schichten im siidwestlichen und nordostlichen Teil des 
Bezirks erkennen, dafs beiderseits Sattelwendungen vor- 
liegen, dafs die Lagcrung des Steinkohlengebirges also 
ais Sattel, niclit aber ais Muldę aufzufassen ist. Siid- 
ostlich yom siidlichen Ilauptsprung ist der B u n t s a n d -  
s t e i n  in die Ilohe des Carbons verworfen.

Die S c h i c h t e n f o l g e  des Obercarbons und Rot
liegenden ist fiir das Saarbriickener Vorkommen durch 
Wei f s  nacli pflanzenpalaontologischen Gesichtspunkten 
gegliedert worden. Der Aufbau ist vom Liegenden 
nach dem Ilangenden zu folgender:

I. O b e r c a r b o n :
1. Saarbriicker Stufc,

a. Untere Saarbriicker Schichten. Sie umfassen: 
ilotzleere Schichten, die Gruppe der schmalen, 
sogen. Rotholler Flotze, ein Melaphyrlager und 
die F e t t k o h l e n p a r t i c ;  ais Leitschichten gelten 
aiiiser dem Melaphyr ein Thonsteinflijtz und 
das m adiłige Bliieher-Flotz. Die Fettkohlen- 
partie enthiilt nach Nasse auf Grube Ileinitz

*) Beilaufig s e l  beinerkt, daiś das Schlaclitfeld von S p i c h a r n  
noch im Bereicb des Reliefs und zwar in dessen Siidwest- 
ecke liegt.

142 Flotze und Kohlenstreifen mit einer Ge- 
samtmachtigkeit von 64,77 m bei 823,9 m* 
Gebirgsmachtigkeit

b. Mittlere Saarbriicker Schichten. Sie cnthalten 
z wei F 1 a m m k o h 1 e n fl o t z z ii g e, die ais liegender 
und hangendor Zug unterschieden werden.

c. Obere Saarbriicker Schichten. An der BasiB 
dieser Schichten liegt das Ilolzer Konglomerat, 
die Leitschicht, welche dic ilotzreiche liegende 
Abteilung voh der flotzarmen hangenden Ireunt. 
Kohlenflotze sind nur in ganz nnbedeutenden 
Vorkommen aufgeschlossen worden.

2. Ottweiler Stufe.
a. Untere Ottweiler Schichten:

a. Schichten mit Leaia Baentschiana, die eben- 
falls nur selir unt(‘rgeordnet Kohle fiiliren. 

j3, Schichtengruppe des hangenden Fliitzzuges 
mit dem S c h w a l b a c h - L u m m e r s c h i e d e r  
und dem W a h l s c h i e d c r  F l o t  z.

b. mittlere Ottweiler Schichten;
c. obere Ottweiler Schichten mit den beiden 

Hirteler Flotzen und dem Grenz-Kohlenflotz 
von Breitenbach, dem hangendsten Flotze der 
Saarbriicker Ablagerung.

II. R o t l i e g e n d e s .
a. unteres Rotliegendes: Cuseler Schichten;
b. mittleres Rotliegendes: Lebacher Schichten;
c. oberes Rotliegendes.

Auch fiir den Saarbezirk gilt die Rcgel, dafs die 
hangenden Flotzziige ein hoheres Gasausbringen ais die- 
liegenden aufweisen. Im Mittel betragt das Ausbringen 
aus 100 kg rober, lufttrockener Kohle fiir
den hangenden F l i i t z z u g ..............................  23,06 cbm
dic hangende Flammkohlenpartie . . . 24,41 „
die liegende Flammkohlenpartie . . . .  25,91 „
die F e t tk o h le n p a r t ie .................................... 27,45 „
Der hangende Fliitzzug fiihrt Mager-(Sand)'KohIen. 
Ebenso ist dic Kohle des hangenden Flammkohlenzuges 
im Allgemeinen noch ais Sandkohle anzusehen, die 
Kohle des liegenden Flammkohlenflotzzuges gilt ais 
Fiammkohle, die des Fettkohlenzuges ais Kokskohle. 
Es darf dabei jedoch nicht vergessen werden, dafs sich 
diese Bezcichnungen nicht mit dem decken, was man 
in Westfalcn unter Kokskohlen und Flammkohlen 
verstel(t.

Besonders lehrreich sind dic ausgestellten Relief
karten — soweit sie die Flotze abgedeckt zeigen — 
liir den Verlauf und dic gegenseitige Beeinflussung der 
Storungen. Querschlagige und diagonale Spriinge iiber- 
wiegen. Strcichende Spriinge sind nur in geringer An- 
zahl yorhanden; doch gehort die wichtigste aller Saar
briicker Storungen, der siidliche Ilauptsprung zu dieser 
Gruppe. Ueberschiebungen sind hochst selten. Einen 
der wenigen im Saarbezirk bekannten Fiille von solchen 
Wechselstorungen erliiutert das Relief des Flotzes
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Ingersleben der Grubenahteilung Gersweiler, Grube 
Gerbardt.

L U t c i a t u r :  N a sse ,  Geologisclie Skizze des Saarbriickener 
Steinkohlengebirges, Z. f. B. H. S. 1884.

Ch. E. W e is s . Begrilndung Ton fflnf geognostischen Ab- 
tellungen in den SteinkohlefBhrendon Scbichteri des Saar - Rhein- 
Gebietes. Yerh. Ver. Eheinl. Westf. Bonn 1868.

P r i e t z e ,  die neueren Aufschlii«se im Saarrevier. Bericht 
iiber denYIII.Allg. deutschen Bergmannstagzu Dortmund. Berlin 1902.

D e r  R h c i n i s c li e B r a u n k o h l c n b e z i r k .
Einen ganz aufsergewohnliehen Aujfschwung bat im 

letzten Jabrzclint die Rlieinische Braunkoblenindustrie 
erlebt. DieGrundlage fiir diese Industrie bildet das Braun- 
kohlenvorkommen am sogenannten V o r g e b i r g e ,  dem 
Aachen Hohenzuge, der sieli zwischen Rhein- und Erft- 
Tlial etwa von Meblem aus ais Wasserscheide nach Norden 
erstreekt. Die Schichtcn, aus welchcn sich das Vorgebirgo 
aufbaut, gehoren dem T e r t i i i r  d e r  K o l n e r  B u c h t  an.

Den Untergrund der Tertiarformation bildet das 
Devon; dasBraunkoblengebirge selbst istoligociinen Alters, 
besteht aus B r a u n k o h l e n f l o t z e n ,  besonders dem auf 
weite Erstreckung aushaltenden K P a u p t b r a u n k o h l e n -  
flotz,  undThonen und ist von einer wenig miichtigen dilu- 
vialen Deeke tiberlagert. W ahrend im Erft- und Rhein- 
thal die Erosion die tertiiiren Schichtcn teilwcisc zer- 
stiirt hat, sind diese im Riicken des Vorgebirges ver- 
scliont geblicben. In Folgę dessen erstreekt sich das 
Hauptbraunkohlenflotz iiber die ganze Flachę des Vor- 
gebirges in einer Lange von 27 km und einer durch- 
schnittlichcn Breilc von 5 km hin. Die Machtigkeit 
betriigt im Mittel 27 m, geht aber im nordliclien Teil 
des Vorkoinmens (Gruben Fortuna und Beisselsgrube) 
bis auf 104 m herauf. W ie das Fliitz in seiner Langs- 
und Breitenerstreckung anwachst bezw. sich verdriickt, 
wie sich dic geringen Einlagerungen von Thonschichten 
Yerhalten und in welcher Machtigkeit das Deckgebirge 
auftritt, geht deutlich aus den ausgestellten Langs- und 
Querprofilen hervor, wahrend die Ausdehnung der ein- 
zelnen Berechtsame, die Tagessituation und die Lage 
der Profillinien aus der Uebersichtskarte zu ersehen ist.

Man unterscheidet drcierlei Arten Kohlen, die das 
Lager zusammensetzen: e r d i g e  K o b i e ,  eine lockere, 
dunkelbraune Masse, die bei der Gcwinnung in nufs- 
grofse Brocken zerfallt; selten sind Stiicke, wie der von 
der Gewerkschaft Fortuna-Beisselsgrube ausgcstellte
2 m hohe Błock unversehrt zu gewinnen und zu ver- 
frachten. Der Wassergehalt der Forderkohle betriigt 
im Mittel 48 pCt., in den hangenden Schichten bis 
62 pCt,, gebt aber bei wachsender Machtigkeit des 
Lagers bis auf 39 pCt. zuriick. Der hygroskopische 
Wassergehalt schwankt zwisclicn 19,68 und 23,55 pCt. 
Die bei 100° getrocknete Kolile cnthalt 

66,38 pCt. C,
5,54 „ II

23,55 „ O +  N
5 —6 }f Asche.

Bei der Destillation liefert die Kobie:
4 pCt. Teer,

51 „ Ammoniak,
32 „ Grudę,
13 „ Gas.

Fiir Scbweelereibetrieb, wie or auf zahlreichen 
Braunkoblengruben des Oberbergamtsbezirks Ilallo. mit 
Vorteil cingefiilirt ist, eignet sich dic Kobie bei dieser 
Zusammensctzung hiclit. Dagegcn liifst sie sich Selir 
zwcckmafsig zu Briketts verpressen, nachdem der Wassef- 
gehalt der Rohkohle in Trockcnapparaten aut’ das rlcbtige 
Verhaltnis zum Bitumengebalt gebracht worden ist.

Innerhalb des Flotzes kommt cine andere Kohlcn- 
art, die sog, K n a b b e n ,  in faustgrofsen, festen Stilckcti 
von hellerer Farbc vor. Endlicli sind zahlreiche liegende 
Baumstammc und aufrecht stehende Baumstiimpfe mit 
Wurzeln erbalten, dic in L i g n i t  umgewandelt sind.

Dic oberste, 1 bis 2 m starke Schicht des Lagers 
ist stark mit Thon durebsetzt, pecbschwarz und klebrig. 
Sic wird ais S c h m i e r k o h l c  bezeichnet.

Das Liegende des Ilauptkohlenflotzes wird regel- 
miiisig durch Thon gebildet, seltener findet sich solcher 
im Hangenden und ais Einlagerung im Fliitze selbst. 
Es wird zur Ziegelfabrikation in ausgedehntem Umfang 
nutzbar gemacht.

L i t t e r a t u r :  Besclueibung des BergreTlers Briihl-Unkel,
Bonn 1897.

D o b b e l s t e i n ,  das Braunkohlenvorkommen ln der Kólner 
Bucht. GWckauf Jahrg. 1899 S. 753ff.

II. E r z l a g c r s t a t t e n .
1. D i e  E r z g a n g e  d e r  S i e g c r l a n d e r  B c r g -

r e v i e r e :  S i e g e n ,  B u r b a c h ,  M i i s e n  
u n d  D a a d c n - K  i r c li c n.

Die Erzgange des Sicgerlandes iiberragen an volks- 
wirt8 chaftlicher Bedcutung allc anderen Erzvorkommen 
der beiden AusstclIungsprovinzen um ein bedeutendes 
Mafs. Dementsprcchend ist auch der Sicgerliinder Berg- 
bau zusammengefalśt mit dem Huttenwesen ais: „ B e r g -  
w e r k s - u n d  H u t t e n i n d u s t r i e  des  S i e g e r l a n d c s "  
auf der Ausstellung gliinzend vertrcten. Fiir die vor- 
liegende Betrachtung interessieren uns aus der reichen 
Zusammenstcllung nur die Rissc und Modelle der aus- 
stellenden Gruben, die Erzproben und die Schaustufcn 
der Bergschule zu Siegen.

Die Heimat dieses Erzbergbaues ist das gebirgige 
Siegerland, dessen Schichten dem Devon und zwar 
vorwiegend dein U n t e r d e v o n  angehoren, das hier ais 
„ S i e g e n  er  G r a u w a c k e “ ausgebildet ist. Nordlich, 
ostlich und stidlich von dem im Grofsen einen Sattel dar- 
stellenden Unterdevon-Kern lagern sich mitteldevonische 
Schichtcn — cinerseits Lcnneschiefer, andererseits 
Wissenbacher Schicfer — auf.

Der ganze Gcbirgszug der Siegener Grauwacke ist 
durchschwarmt von Erzgiingen, dic vielfach einzeln, 
meist aber zu Gangziigen aneinandergereiht auftreten.



Nr. 22. -  508 -
(

31. Mai 1902.

Ygl. dic Uebersichtskarte der Hauptgangziige des 
Siegerlandes im Mafestabe 1 : 10 000, welclie das Gebiet 
von Haram a. d. Sicg bis Burbach einerseils utid von 
Weidenau bis iiber Daaden liinaus andererseits uiiifaŁt.

Dic Ricbtung des Strcichcns uiul Einfaltens der 
Giinge ist unregelmafśig, das Einfallen in der Regol steil.

Die Erzfiihrung der Gange besteht aus E i s e n e r z e n ,  
ferner Blei-, Zink- und Kupfererzen, weniger hiiufig sind 
Silbcr-, Kobalt- und Nickelerze, Quecksilbererze, Antimon- 
und Wismuterze. Vorwiegend und ais wichtigste Erz- 
art tritt der E i s e n s p a t  auf, daneben (ais Ilu t- 
bildung) Brauneisenerz, ferner Roteis.onerz und in 
praclitigen Drusen Goetliit. Die Eisenerze des Sieger- 
landes zeichnen sich durch hohen Mangangehalt und 
Abwesenheit .-on Phosphor aus.

Eine annahemd volIstandige Sammlung aller Sieger- 
liinder Gangmineralien hat die B e r g s c h u l c  z u
S i c g e n ausgestellt Es wiirde zu weit fiihren, ein 
W rzeichnis aller von ihr ausgestellten Stufen zu geben, 
ich will deshalb nur die folgenden hervorheben: 

K u p f e r e r z e :
G e d i e g c n K u p f e r  in Blattchen und Blechen: 

Kiiuscr Steimel und Eisenzeche.
R o t k u p f e r e r z ,  Wingertshardt.
K u p f e r k i e s ,  z. T. in prachtvollen Krystallen, 

von zahlreiclien Fundpunkten.
F a h 1 e r z , Gr. Silberwiesć bei Oberlahr und 

von Miisen.
M a l a c h i t ,  Grube Friedrich bei Niederhi>vels und 

Kiiuser Steimel.
S i l b e r e r z e :

G e d i e g e n  S i l b e r ,  Gr. Ileinrichscgen.
D u n k l e s  R o t g i i l t i g e r z ,  Gr. Gonderbach bei 

Laasphe.
Q u e c k s i l b c r e r z :

Z i n n o b e r  , Gr. Ileinrichscgen und Sillberg.

B 1 e i e r z e :
B 1 e i g 1 a n z von zahlreiclien Fundpunkten, ge- 

ilossener Bleiglanz von Gr. .Pfannenberger Einigkeit.
W e i 6  b 1 e i e r z , Gr. Neue Iloffnung u. A.
B r a u n b l c i e r z ,  Miisen.

K o b a l t -  und N i c k e l e r z e  nebst A n t i m o n -  
und W i s in‘u t e r z e n :

S p e i s k o b a l t ,  ringelerzartig in Quarz einge- 
sprengt, Gr. Griiner Lowe.

G l a n z k o b a l t ,  Gr. Jungfer bei Miisen.
K o b a l t n i c k e l k i e s ,  Schwabengrube beiMiisen.
A n t i m o n n i c k e l g l a n z ,  Petersbach bei Alten- 

kirchen.
B o u r n o n i t ,  Gr. Louise bei Horhausen.
M i 11 e r i t , Gr. Friedrich’ bei Niederhorels.
II a u c h e c o r  ri i t , mit dem rorigen zusammen 

vorkommend.
• K o b a l t b l i i t e ,  Eisenzeche.

E i s e n e r z e :
Zahlreiche Schaustiickc von Eisenspat, Braun- und 

Roteiseuerz, z. T. in Glaskopfstruktur, Lepidokrokit, 
Goethit, Griineisenerz.

G a n g a r t e n ;
Q u a r z  in Skelettkrystallen, Gr. Eisenzeche.
Sog. B e r g e i e r ,  kugelformige, hohle Quarzaggregate, 

der Riickstand von Ringelerzen mit ąuarziger Gangart 
nach Weglosung der Erze. Gr. Huth bei Haram.

K a l k s p a t ,  B i t t e r s p a t  u. A. m.

Ais die wichtigsten Lagerstatten mogen zunachst die 
E i s e n e r z f u h r e n d e n  G a n g z iig e  besprochen werden.

Der G o s e n b a c h e r  G a n g z u g  orstreekt sich auf eine 
Lange von 5 f/ 2 km aus der Gegend von Siegen iiber 
Gosenbach zum Hamberg. Auf ihm bauen die Gruben 

' Honigsmund-Hamberg, Storch und Schoneberą und Alte 
Dreisbach (vergl. der Grundrifs des Gosenbacher Gang- 
zuges im Mafestab 1 :2000). Das vorherrschende 
Streiehen ist in h. 6  und 7 gerichtet, das Einfallen steil 
siidlich. Eine Anzahl von'Bogentriiminern zweigen sich 
siidlich vom Gang ab. Sehr merkwiirdig ist der doppel- 
kniefurmigc Ilakenschlag, der das Storcher Gangstiick 
mit dem Schoneberger verbindet. Das mittlere Stiick 
fiilirt den Namen Schlitz. Bcmerkenswerter Weise setzt 
sich der Storcher Gang nocli jenseits vom Schlitz in 
das Gangstiick Erzkammer und Eisenkammer fort.

Die Machtigkeit des Ganges betragt 6  — 8  m, steigt 
jedocli bis zu 20 m. Der Schlitz ist 12 m machtig. 
Ais Erzfuhrung tritt sehr edler Spateiscnstein mit wenig 
Schwefel- und Kupferkies auf, Bleiglanz fehlt fast voll- 
standig. In dem Feldesteil „Griiner Lowe" brechen 
Kobalterze ein, die friiher vorzugsweise gebaut wurden. 
Die Gangart ist Quarz.

Der E i s e r f e l d e r  G a n g z u g  setzt am Druidenstein 
siidostlich von Kirchen auf und streicht iiber Dermbacli 
und Eiserfeld bis nach Siegen. Er erreicht eine Lange 
von 11 kin und ist der liingste aller Siegerlander Gang- 
ztige. Von den Gruben, die auf ihm bauen, sind die 
beiden wichtigsten Eisenzecher Zug bei Eiserfeld und 
Hollcrtszug bei Dermbach. Der Gangzug besteht niclit 
aus einer fortlaufenden Gangspalte, sondern einem 
System von Giingen, die ihrer Entstehung nach ais ein 
Gaiizes aufzufassen sind.

In Torziiglich anschaulicher Weise stellt die Ge- 
werksebaft E i s e n z e c h e r  Z u g  den von ihr gebauten 
Abschnitt des Gangzuges in einem Modeli dar, das 
meines Wissens vón Ilerrn Grubenverwalter Ho f f ma n n  
und den Zechenbeamten hergestellt worden ist. In diesem 
Modeli ist von yornherein auf die Darstellung in Pro- 
filen auf Glastafeln verzichtet worden, vielmehr der 
Gang selbst in einem kunstvoll gebogenen Blech im 
Malśstab 1 : 800 abgebildet worden, eine Ausfiihrung, 
die sich fur Gange Torziiglich eignet. Durch Farben- 
gebung am Gangmodell ist die Ausfiillung, Spateisen-
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stcin und Brauneiscnstcin nebst Quarz angedeutet. Im 
darunterliegendcn (gezeićłineten) Grundrifs sind auch 
dic yerschiedcnen Arten des Nebengesteins kenntlich 
"■emaclit wordcn. Das Brauncisenerz ist ais Hutbildung 
yorwiegend in den oberen Teufen yorlianden, gelit aber 
da, wo durch Stiirungen Gelegenheit zur Oxydation des 
Spateiscnsteins gegeben war, auch in grofsere Teufe 
nieder.

Zahlrcich sind die Einfliisse, die das normale Streichen 
und Einfallen des Ganges beeinflulsthaberi:Aenderungen im 
Strcichen sind hcrvorgerufen durch G a n g a b l  e n k u n g e n , 
d. h. bogenformiges Aulreifśen der Gangspalte langs der 
durch die Gcsteinsbeschaffcnheit gegebenen Fliiche gc- 
ringstenWidcrstandes und ferner d u rc h V e rsc h ie b u n g en , 
entstanden durch Aufreifsen einer Verschiebungskluft in- 
folge horizontal wirkenden Druckcs. Echtc Spriinge mit 
rclativer Senkung des hangenden Gebirgsstiickes gegen 
das liegende sollen im Siegerlande zu den Seltenheiten 
gehoren. Die Unterbrcchung des Einfallens ist yor
wiegend durch dic sogcnannten D .e ć k c lk l i i f te  bedingt, 
Storungen, die bei anniihernd parallelem Strcichen, flacher 
aber gloichsinnig einfallen wie der Gang. Sie werden 
von manchen Autoren fiir iilter ais die Giinge gchalten, 
sodafs sich die Storungen ais Gangauslenkungcn 
charaktcrisieren; andere sehen darin Blattycrschiebungen 
im Sinne Kohlers, yerinuthen also eine spatere Entstehung.

Der P f a n n e n b e r g e r  G a n g z u g  setzt am Pfannen- 
berg unweit Eiscrfeld auf und streicht iiber den Steiniel 
bei Salchcmlorf nach Struthhiiito, (vergl. Grundrils dieses 
Zuges i. M. 1: 2000). Die Erzmittel bestchen auch 
hier yorwiegend aus Spateisenstein, der in oberen Teufeu 
in Brauneisenstcin umgewandelt ist.

Jenscits Struthhiitte setzt mit gleichem Streichen 
wie der Pfannbergcr Zug im Bergrevicr Daaden-Kirchen 
cine neue Ganggruppe der F l o r z - F i i s s e b e r g e r  G a n g 
zug auf, der sich siidlich bis Biersdorf erstreckt, (vergl. 
Grundrils des Florz-Fiisseberger Gangzuges i. M. 1 : 2000) 
und in den Feldern San Fernando, Zufallig Gliick,
Friedrich Wilhelm, Einigkeit, Fiisseberg und Glaskopf 
abgebaut wird.

Der mittlere Teil des Gangzuges, das Feld der
Grube Z u fa  I l ig G1 i i ck,  ist in einem von der K g  I. G eo - 
lo g isc h e n  L an d es a n s  ta l  t ausgcfuhrten Glasmodell 
bestehend aus 19 Grundrifstafeln zur Darstcllung gcbracht.

Es sind zwei Giinge, ein westlicher und ostlicher 
Gang, yoii 160 und i 50 m streichender Liingc vor- 
handen. Der erstere ist 1 — 10 m machtig, schiebt
nach Siiden zu cin und yerliert in der Teufe an Machtig
keit, bei 320 m ist nur noch ein Besteg yorlianden. 
Der ostliche, etwa 60 m entferntc Gang ist in den
oberen Teufen 1 —4 m machtig; bci 275 m Teufe er- 
weitert sich jedoch dic Gangspalte unter einer siidlich 
einfallenden Deckelkluft bis zu 30 m. Stellenweise 
besteht die Auśfullung aus reinem Spateisenstein. Auf 
der 580 m-Sohle betriigt die Machtigkeit noch 14 m.

Einen Teil des langgcstreckten Schmiedeberger Gang- 
zugs, der von Ober-Scheldcn bis in dic Gegcnd von 
Gcisweid .streicht, sehen wir in der Skizzc des N e u e  
I l a a r d  te r  Z u g e s . Es sind hier mehrerc Mittcl (Gliicks- 
maasse, Schncpfenberg, Neue Ilaardt) yorlianden, die 
bei sudlichem Einfallen zwischen h 7 und 11 streichen. 
Bemerkenswert ist das stockformigc Anschwcllen der 
Schnepfenbcrger Mittels nach der Teufe zu. In der 
161 m-Sohle besitzt dieser Stock cinc Machtigkeit von 
22,5 m bei 35 m .Lange, wahrend sich der Gang im 
Streichen mit 1— 8  m Machtigkeit fortsetzt. Das Mittel 
Neue Ilaardt ist durch seinc edle Erzfiihrung, cincn 
ausgczeichnet reinen Roteiscnstein bekannt.

Von den iibrigen yorwiegend Eisenerzfiihrenden Gang- 
ziigen sind noch zu erwahnen:

der W aldstolln-Kulnwalder Zug, 
der Bollenbach-Stahlerter Zug, 
der Stahlseifen-Bautenberger Zug,
der Bindwcide-Schutzbacher Zug,
der Nister-Sieg-Zug und 
der Bitzer Zug.

Fiir sich zti bchandeln sind die Gange von M iiscn  , 
welche z. T. Eisenerzc enthalten, z. T. aber schon zur
Gruppc der Bici- und Zinkerzgiinge zu zahlen sind.

Unter den Eisenerzgiingen ist vor allen andem der 
altberuhmte, jetzt abgebaute S t a h l b e r g e r  G a n g  zu 
nennen. Der Gang setzt in der Grauwacke der Martins- 
haardt bei Miiscn mit einem Streichen in h. 8  bis 10 
auf. Der siidliche Teil des Ganges schwillt auf eine 
streichende Liinge von 60 m stockartig an. Seine 
Machtigkeit betriigt hier 12—27 m, das Einfallen ist 
mit 80° nach Osten gericlitet. Dieser „ S t o c k "  wird im 
Siiden durch die in h 2 streichcndc Ruschelzone einer 
Faltenverwerfung, den sog. S t u f f  abgeschnitten. Nach 
Norden zersplittert sich der Gang in mehrere westlich 
einfallende Triiinnier.

Von den G a n g e n  mi t  v o r w i e g e n d e r  B l e i - ,  
K u p f e r -  u n d  Z i n k e r z f i i h r u n g  sind aus der Gegend 
von Miisen die Giinge der Gruben Victoria und HeinriCh- 
segen bei Littfeld und der Schwabcngrubc an der 
Martinshaardt zu nennen. , Sie sind bekannt durch die 
Vorkommen prachtvoller Mineralien (Kobaltnickclkies 
und Fahlerz von Schwabcngrubc, dunkles Rotgiiltigerz 
und Zinnober von Ileinrichsegen, oxydische Blcicrze 
von Victoria, vergl. auch die Schaustufen der Siegcner 
Bergschule).

Ferner gehoren zu den Bleierzgangen des Sieger- 
landes:

der B u c h h e l l e r  Z u g  mit den Gruben P e t e r s -  
z e c h e  bei Burbach und L o h m a n n s f e l d  bei Neun- 
kirchen, vergl. die Ausstellung eines aus Erz und Nebcn- 
gestein aufgcbauten Ortsbildes von Peterszeche in 
Grupjie I, Bergbau,

der A l t e n s e e l b a c h - W i l d e n e r  Z u g  mit den 
Gruben Neue Hoffnung und Landeskrone und
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die Gangziige bei F i s c h b a c h  mit den Gruben des 
Fischbacherwerkes.

L i t t e r a t u r :  S c h m e i s s e r ,  Ueber das t)nterdevon des Sieger
landes und dte darin aufsetzendcn Gange nebst einem Anhang: 
die Mineralien des Siegerlandes. Jahrbuch der geol. Landesanstalt, 
1882. S. 48 ff.

H u n d t ,  G e r l a c h ,  R o t h ,  S c h m i d t .  Beschreibung der Berg- 
r^Yiere Siegen I, Siegen l i ,  Burbach und Musen. Bont), 1887.

U i b b e n t r o p ,  Beschreibung des BeigreTiers Daaden-Kircnen. 
Bonn, 1882.

K o h l e r ,  die Stórungen in den Spateisensteingruben des 
Siegerlandes. B. u. Iftm. Z(g 1S99. S. 217 ff.

B r u c h e r ,  der Schichtenaufbau des Musener Bergbaudistriktes; 
die daselbst auftrelenden Gange und Beziehurigen derselben zu den 
wichtigsten Gesteinen und SchichtenstBrungen. Munchen 1901.

Tergl. auch den S o n  d e r k a t a l  og  der „Siegerlander Kollektiv- 
ausstellung zu D&sseldorf 1902“.

2. D ie  G an g e  d es  Be r g r e Y i e r s  De n  tz -R iin  d ero  tli.
Von den zahlreichen Erzbergwerkcn dieses Revieres 

sind auf der Ausstellung die Gruben Liiderich, Castor, 
Neu-Moresnet, Wildberg und Bliesenbaeli vertreten.

Die Grube L i i d e r i c h ,  im Besitz der Gesellscbaft 
Yieille Montagne, baut auf einem im Lennescbiefer am 
Bergriickon der Hohen Liiderich aufsetzendcn Bleiglanz- 
und Blendegang (vgl. die in der Hauptindustriehalle 
unter Gruppe III  (Metallindustrie) von der Gesellscbaft 
Vieille Montagne ausgestellten Grundrifs- und Profil- 
bliitter sowie Erzstufen). Es liegt bier ein Gangsystcm 
vor, das in 3300 m Langenerstreckung ein Streichen in 
h 1— 2 bei ostlichem Einfallen yerfolgt und eine Anzahl 
Ton Erzmitteln umfalśt, die sich teils im Streichen an- 
einander reihen, teils in ąuerschlagiger Richtung neben 
einander liegen.

Die beiden wiclitigsten Erzmittel des Gangsystems 
sind die (hangende) Bergmannsfreuder Lagerstatte und 
die (Iiegende) Friihlingslagerstiitte. Die leztgenannte 
umfalśt wiederum ein Erzmittel am Ilangenden und arn 
Liegenden. Das Liegende der Lagerstatten ist weit in 
das Nebengestein hinein impragniert mit Blende- und 
Bleierzen.

Die Erzfiihrung besteht aus Bleiglanz und Blende. 
Die Erze bilden haufig den K itt einer Breccie mit 
Bruchstiickcn des Nebengesteins (vgl. die ausgestellten 
liandstiicke von „Breccienblende", welcłie diese Gang- 
breccie teils in ursprunglichem Zustand, teils nach Aus- 
waschung der Nebcngesteinsbruchstiicke ais Erzskelett 
zeigen). Die Blende hat durchweg einen Gehalt an 
Cadmium, der bisweilen Anlalś zur Bildung eines gelben 
oder grunen Anfluges Yon Greenockit giebt; auch hierfiir 
findet sich ein Belegstiick. Bemerkenswert ist, dafe im 
Jahre 1877 in der Blende yon Liiderich, von Lecoq 
und Jungfleisch ein neues Element, das Gallium, ent- 
deckt wurde.

Die Grube C a s to r ,  ebenfalls an dem Ilohenzuge 
zwischen Agger und Siilz gelegen, baut auf dem Castor- 
gang, der aufeer Bleiglanz und Blende auch Spateisen- 
stein fiihrt, und dem M aigang, der sich durch sehr

iiberwiegendes Vorkomnicn von Bleiglanz gegeniiber der 
Blende auszeichnet.

Yon dem Vorkommen der Grube Neu- Mor es ne t  
bei Riinderoth sind Bleiglanzkrystalle und ein interessantes 
Gangstiick von blutroteni Eisenkicsel ausgestellt, der ein 
8  cm machtiges Trumm in Keratophyrporphyrtuff bildet.

Wahrend die Grubenbilder und Stufen der Yorcrwahnten 
Grubenin die Ausstellung der Metallindustric (Gruppe III, 
Hauptiiidustriehalle) geraten sind, da die Werke Eigcn- 
tum der Gesellschaft Vieille Montagne sind, die ihre 
Zinkbleche mit Recht in dieser Gruppe ausstellt, liaben 
die benaehbarten oder doch zu demselben Rcviere ge- 
horenden Gruben Bliesenbach und Wildberg in Gruppe I 
(Bergbau) ausgestellt.

Am Abhange des Loopethales, unweit Ehreshoven, 
liegt die Grube B l i e s e n b a c h ,  ein uraltes Werk, auf 
dessen Gangen angeblich bereits zur Romerzeit Berg
bau statlgefunden hat, das aber durch scinen aufcer- 
gewohnlichen Aufschwung erst vor wenigen Jahren in 
weiten Kreisen bekannt -wurde und damit den Anlass 
gab, dafs sich das allgemeine Interesse wieder melir ais 
friiher dem Erzbergbau zuwandte. Die Aktiengesellschaft 
Bliesenbach hat ein Glasmodell ihres Grubengebaudes 
ausgestellt, aus dem die Lage der Gange zueinander 
und das Einschieben der machtigen Erzmittel er- 
siclitlich ist.

Das Gangsystem besteht im Wesentlichen aus zwei 
paralielen Triimmern, die vorzugsweise Gegenstand des 
Abbaues sind und in bogenformigem Verlauf von h 6 

bis h 9 streichen und mit etwa 70° gegen Sudwesten 
einfallen. Die Erzfiihrung ist auf 500 m streichende 
Lange aufgeschlossen. Die Gangmachtigkeit betragt 2,5 
bis 3 m, yerschwiicht sich stellenweise, um an anderen 
Punkten bauebartig anzuschwellen. Diese machtigen 
Erzmittel scliieben teilweise nach W esten, teilweise nach 
Osten ein. Yon Erzen tritt yorwiegend Blende auf, die 
den groJśten Anteil an der Forderung hat; daneben ist 
Bleiglanz Yorhanden. In den oberen Teufen hatte man in 
friiherer Zeit die Bleiglanzmittel abgebaut, die Blende 
aber unyerritzt gelassen oder in den Versatz gethan.

Manche Analogie zu der yorgenannten Grube Bliesen
bach bildet die Grube W i l d b e r g  bei Wildberg Uber 
dem oberen Wiehlthale. Auch ihre Geschichtc reicht 
weit in die Vergangenheit — bis zur Zeit Friedrich 
Barbarossas — zuriick, und auch ilir hat man in den 
letzten Jahren wieder ein regeres Interesse und grofsc 
HofFnungen entgegengebracht. Die Gange der Gruben 
bilden ein Netzwerk Yon Triimmern, die im Unterdevon 
aufsetzen und von Nordwest nach Siidost streichen. 

Die Erzanbruclje bestehen Y o rw ieg en d  aus BIcigl;ljiz; 
untergeordnet kommt Fahlerz, Blende, Kupferkies und 
Spateisenstein vor, Die Gangart ist Quarz.

L i t t e r a t u r :
B u f f , Beschreibung des Bergreviers Deutz, Bonn 1882.
K i n n  e , Beschreibung des Bargreyiers Eunderoth, Bonn 18S1-
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3. D ic  G iingc d e s  B e r g r e v i e r s  W e rd e n .
Die produktive Steinkohlenformation des Rulirbezirkes 

liebt sieli in siidwcstlicher Riclitung aus, sodalś dic 
iilteren Schichten des flolzleercn Sandsteins, des Unter- 
carbons oder Devons, in der Gegend von Mulheim, 
Kcttwig, Velbert und Ncviges zu Tage treten. Weiter 
westlich, nach dem Rheine zu, gehen diese Schichten 
unter tertiiirer Bcdeckung aus. Besonders zeigt sich 
das Ilerausheben der Schichten naturgemiife an den 
Sattellinien. An diesen entlang ziehen sich lang- 
gestrecktc Zungen von iilteren Schichten bis tief in das 
Gebiot des produktiven Carbons hinein, so besonders am 
Amsterdamer Sattel, dessen Fortsetzung iiber die Sell- 
becker Schiichte zu verfolgen ist und am Stoekumer 
Sattel, der die Aufwolbung des Devons bei Velbert 
hervorbringt.

Von der Steinkohlenformation ist in diesem Gebicte 
niclits mehr zu finden, wohl aber sind liier noeli 
eine Anzalil der Spriinge- yorhanden, von denen oben 
bei Beschreibung des Ruhrkohlenbeckeiis die Rede 
war. Sie durchsctzen vom produktiven Carbon heriiber- 
kommend den Kohlenkalk bezw. Culm, um sich im 
Devon auśzukeilen. Waiirend im produktiycn Carbon 
die Grubenaufschltissc stets nur eine unwesentlichc Erz- 
fuhrung auf den Sprungkliiften ergeben haben, sind die 
Erzanbriiche da, wo jenc liegenden Gebirgsglieder das 
Nebengestein bilden, vielfach selir edcl, sodafs dicSpaltcn, 
ais echte Erzgangc anzusprechcn sind.

So baut man bei L i n t o r f unter unsaglichen 
Schwierigkeiten infolge yon gewaltigen Wassermengen, 
die auf den Gangspalten zusitzen, auf der Fortsetzung 
von Spriingen der linksrheinischcn Grube Rheinpreufeen 
bei Ilomberg.

In gleicher Weise setzen sich die Storungen der 
Zeehc Rnhr und Rhein nach Siidcn in den liier schon 
flotzleeren Amsterdamer und den Velberter Sattel fort 
und bilden unweit Hosel die Erzgangc von Sellbeck und 
sehr wahrscheinlich bei Mettmann die Erzgangc der 
Gruben Benthausen. Dic Gruben von Sellbeck und 
Benthausen haben dic Ausstellung mit Erzen und Wasch- 
produkten beschickt (Gruppe I).

Auf S e l l b e c k  sind im Culm Erzmittel von Blendę, 
Bleiglanz und Kupferkies meist derb und stcllenweise 
in einer Gangmachtigkeit von 1 0  m aufgeschlosscn. 
Bemerkenswerterweise sind kiirzlich auch Spuren von 
Nickelerzcn (Roinickelkies) vereinzelt angetroflen 
worden, die an den auf den westfalischcn Spriingen so 
hiiufigen Ilaarkics (Millerit) erinnern. Die Gangart 
bestelit aus Kalkspath, Quarz und Schwerspath

Das Gangsystem wird aus einer Anżahl von stcil 
einfallenden Triimern gebildet, dereń Erzfiihrung in 
bohem Grade von der Natur des Nebengesteins, ab- 
hiingig ist. Sandstein und Alaunschicfer sind giinstige, 
Ihonschiefer ein ungiinstiges Nebengestein Im Sandstein 
bildet das Erz breite, mit etwa 4 5 0 einschicbende Erz- 
falle, wahrend cs im Alaunschicfer nach den bisherigen 
Aufschlussen nundestens iiberall an der Grenze gegen 
den iiberlagernden Thonschiefer zu finden ist.

Auf der Grube B e n t h a u s e n  bei Mettmann sind 
zwei in h 9 bis 11 streichende Giinge aufgeschlosscn, 
dic durch eine Anzahl Diagonaltrumer in h 1 bis 2 
durchkreuzt werden. Entsprechend der welt nacli Siidcn 
vorgeschobcncn Lagc setzen die Giingc liier schon im 
Devon auf. Die Machtigkcit bctriigt 0,3 bis 2,8 m, dic 
Erzfiihrung bestelit aus fast rcinem Bleiglanz ohne Blendę 
und Kupferkies, mit sehr wenig Schwcfelkics. In der 
Ausstellung ist ein Ortsstofs in yerkleincrtem Mafsstabe 
aus Erzen und Nebengcsteinen aufgcbaut und sehr 
natiirlich mit Wasscr berieselt.

4. D ie  E r z l a g c r s t a t t e n  von  Aa c h e n .
Schon bei der Beschreibung der Kohlenvorkonimcn 

von Aachen ist des dortigen Gebirgsaufbaues gedacht 
worden. Es liegt hier cin aus den Schichten des Devons 
und Carbons gebildetes Faltensystem vor, das von zalil- 
reichen Querspriingen durchschnitten wird. Diese 
Storungen sind z. T. selbst ais echte Erzgiinge aus- 
gebildet, z. T. haben sie durch Zufiihrung von Losungen 
Veranlassung zur Bildung von stockformigen Erzlager- 
statten in den von ihnen durchschnittencn oberdevonischcn 
Eifel-Kalkschichten und im Kohlenkalk gegeben. Der- 
artige Lagerstattun sind in der Umgebung von Aachen 
aut preufsischem und belgischem Gebicte sowie im Ge- 
biete von Neutral - Moresnct zahlreieh verbreitet. Es 
gehiiren hierher die Zink- und Bleierze fiihrenden Giinge 
und Stockwerke von Diepenlinchen, vom Brcinigcrberg 
bei Stolberg, von Fossey, Altenberg in Neutral-Moresnet 
und Bleiberg in Belgien, von Schmalgraf und Eschbroich 
sowie von Welkenraedt.

In der Ausstellung sind diese Vorkommen nur in- 
soweit vertretcn, ais sie Eigentuin der Ge s e l l s c l i a f t  
des  A l t c n b e r g e s  sind, also im wesentlichen dic Gruben 
A l t e n b e r g ,  S c h ma l g r a f ,  F o s s e y  u n d  E s c h 
b r o i c h ,  aus denen die Gesellscliaft eine hcrvorragend 
schone Sammlung yon Schaustufen znsammengestellt hat. 
Die Ausstellung befindet sich, wie schon oben erwahnt, 
in Gruppe III, Metallindustrie.

Am zahlreichstcn und schonsten sind die Zinkerzc 
vertreten: BI e n d e ,  insbesondere dic nicht mctallisch 
gliinzende, gelblichweilśe Schalenblende in stalaktitisehen 
oder ringelerzartigen Aggregaten mit Bleiglanz ver- 
wrachsen, auch vollstiindig derbe hellgelbe Blende. 
Von oxydischen Erzen hcrrscht der G a l me i  und zwar 
das Zinkkarbonat vor, auch von Kicselzinkerz sind 
schone Ilandstiicke vorhanden, desgleichen yon Gemengen 
beider Galmciarten. Ferner ist Smitsonit, Willemit und 
Zinkvitriol zu nennen. Boluś hąifst in Altenberg ein 
zinkhaltiger Lettcn, Moresnetit hat man einen solchen 
zinkhaltigen Letten genannt, der durch einen aufserdem 
Yorhandenen Nickelgehalt griin gefarbt erscheint.

Die metasomatisclie Bildung des kohlensauren Zink- 
oxydes aus Kalkstein zeigen Belegstiicke von Eschbroich 
sehr deutlich. Sie enthalten in einer Rinde von Galmei 
Brocken unverwandelten Kalksteins.

Auch in dem Aachener Yorkommen ist ein geringer 
Cadmiumgehalt der Begleiter des Zinkes; selten tritt
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abor das Cadmium fiir sich erzbildend auf (vergl. den 
Greennckit-Ueberzug auf Schalenblcnde von Eschbroich.)

L i t t e r a t u r :  B r a u n ,  Ueber die Galmeilagerstatten des Alten- 
berges im Zusammenhang mit den Erzlagerstatten des Altenberger 
Grubenfeldes und der Umgegcnd. Zt-chrft. d. d. geol G. 1857. 
S. 355 ff.

S c h u l z ,  Fiihrer des Berg- und Hutteningenieurs durch die 
Dmgegend von Aachen; rait einer v o n H o l z a p f e l  und S i e d a m -  
g r o t z k y  entworfenen geologischen Kartę. Aachen 1886.

D a n t z. Der Kohlenkalk in der Uriigebung von Aachen. 
Ztsclirft. d. d. geol. G. 1893. S. 594 <T.

5. D a s  S c h w o r s p a t h -  u n d  Sch  we f c l k i c s l a g e r  
v on  M e g g e n  an de r  Le nne .

In der KollcktivaussteIlung des Sicgerlandes wird 
dem Besuclier aufscr dem eigentliclien Siegerlander 
Gangbergbau auch das interessante Schwefelkies- und 
Schwerspatlager von Meggen an der Lenne im Modeli 
Yorgefiihrt. Das im Mittel 3 m miichtige Lager ist 
concordant den Schichten des Oberdcvons eingelagert 
und bildet eine siidwest-norddstlich streichende, lang- 
gestrecktc Muldę mit steil aufgerichtetem, stellenweisc 
iiberkippten Siid- und flachercm, mit etwa 45 0 ein-

fallenden Nordfliigel. Siidwcstlich schiebt sich ein 
Spezialsattel in die Muldę ein. Das Liegende bildet 
Grauwaekenschiefer, das Hangende Kalkstein. Das 
Lager selbst besteht aas iagenfórmig angeordnetem oder 
aucli oolitischem S c h w e f e l k i e s  mit 42 bis 43pCt. 
Schwefelund 8 pCt. Zink(von schmalen Blendccinlagerungen 
lierriihrend), fast arsenfrei, ganz frei von Selen unii 
Quecksilber. Am Ausgehenden ist der Schwefelkies 
stellenweise in Branneisenerz umgewandelt. Auf dem 
steilen Muldensudfiiigcl tr i t tS c h  w e r s p a t h  an die Stelle 
des Kieses. Er ist fein krystalliniseh, durch Bitumen 
grauschwarz gefiirbt und enthiilt eine geringe Menge 
Strontinm. Da wo beide zusammenstofsen, keilt sieli der 
Schwefelkies in diinner Schiebt unterdem  Schwerspatli aus.

Die beiden Gewerkschaften, die den Abbau des 
Lagers betreiben, Sicilia und Siegena haben aufeer dem 
Glasmodcll der Ablagerung Bliickc von rohem Schwefel- 
kics und Schwcrppath ausgcstellt.

L i t t e r a t u r :  B e a u b a c h .  Der Schwefelkiesbergbau bei 
Meggen an der Lenne. Ztschr. f. B. II. S. 1888 S. 215 <T.

H u n  d t. Das Schwefelkies- und Schwerspathvorkommen bel 
Meggen a. d. Lenne. Ztschr. f. pr. G. 1895 S. 156 ff.

Ucber elektrische Scliaclitforderuiigen.*)
In Nr. 14 des „GlUckauf" unterzieht Herr Oberingenieur 

C. Kijttgcn das neue von der Union-Elektrizitii.ts-Gesellso.haft 
herriihrende System zum Anlassen elektrischer Forder- 
maschinen:**) einer Kritik und kniipft daran einen von der 
Firma Siemens & Halske herriilirenden Verbesserungs- 
vorschlag.

Das Prinzip des Systems, die Veranderung der dem 
FBrdermolor zugefiihrten Spannung durch Itegulierung des 
Nebenschlusses einer zwischen Primiirstation und Motor 
gesclialteten Zusatzmasohine, wurde von dem Kaiserlichen 
Patentamt mit Hinweis auf ein iilteres, nicht zu praktiselier 
Bedeutung gelangtes, Patent amerikanischen Ursprunges ais 
niebt patentfiihig erkliirt, sodafs andere Fiimen daeselbe 
ausfiihren und offerieren kounen; seit der von der Union 
gegebenen Anregung wurde davon auch mehrfach Gebrauch 
gemacht. Trotz der Versagung des Patentes darf jedocli 
der grofse F o  r ts  c l i r i  t t ,  welchen die Einfuhrung des 
Unionsystems bedeutet, nicht unterscliaUt werden. Sein 
W ert ergiebt sich aus dem Vergleiche der Union-Anlafs- 
maschine init den Mitteln zum Anlassen und Regulieren 
grofser Fordermaschinen, wie sie b i s h e r  verwendet oder 
iu Vorschlag gebracht wurden; die grofse Forderinaschine 
fiir Schacht Zollern II des Gelsenkircliener Bergwerks- 
yereins, dereń elektrischer Teil von Siemens & Balske 
herrubrt,  bietet dafQr ein Beispiel. Auf der Diisseldorfer 
Ausstellung kann man diese Masehine sehen und aus der 
GrSfse und Kompliziertheit ihres Anlassers beurteilen, zu 
was fiir Konstruktionen man gelangt, wenn man auf dem 
Wege, der vor dem Auftauchen des Unionsystems gebriiuch- 
licb war, weitcrsclireitet.

*) H err Ingenieur G u s t a v  M e y e r s b e r g  bittet uns um Ver- 
oflfentllchung der nachstehenden Ausfuhrungen uber elektrische 
S ć h a c l i  t f ó r d e r u n g e n ,  welchen wir Im Interesse der Klarung 
dieses wichtigen bergmannischen Kapitels geme Raum gewahren.

Die Redaktion.
**) nGluckauf“ 1902, IIe ft8 , S. 175: „Ueber ein neues System 

elektrischer Schacht-Fordermaschinen" vonBergingenieur HansBansen.

Die Anordnung der Union ist, abgesehen von ilirem 
guten Wirkungsgrade, einfach und betriebssicher, zwei 
Eigenseliaften, welche fiir Bergwerksanlagen vor allciu 
wichtig sind. Der Anschaffungspreis ist von dem eines 
einzelnen Anlassers nacli Art des fiir Zollem II vorge- 
sehenen nicht sehr verschieden. Vielleiclit kann sich der 
letztere in besonderen Fiillen an und fiir sieli etwas 
biiliger steilen. Berlicksichtigt man jedoch die Nebcn- 
kosten, die mit der Anschaifung eines Widerstandsanlassers 
verbunden sind, so tritt auch hier der Vorteil des Union
systems stark hervor. So wurden beispielsweise bei der 
Zollernmaschine zur Erreichung der erforderlichen Betriebs- 
sicherheit teuere R e s e r v e w i d e r s t i i n d e  angeschafft, welche 
bei Stbrungen in der Batterie verwendet werden sollen; 
aufserdem war zum H o c h l a d e n  der Batterie eine besondere 
Z u s a t z m a s c h i n e  mit Antriebsmotor notwendig, welche 
bei dem Unionsystem Uberfliissig ist, da dic zum Anlassen 
dienende Zusatzmaschine auch zum Hochladen der Batterie 
verwendet werden kann. Stellt man die Gesamikosten 
einschliefslicli dieser Nebenkosten dem Prcise einer Union- 
Anlafsmascliine gegeniiber, so ergiebt sich, dafs der Preis 
der kompletten Anlage nacli lelzterem System erlieblicli 
geringer wird ais nacli dem ersteren.

Eine Aenderung w iirde in  d iesen  Y erliiiltnissen aller- 
d ings e in lreten , wenn man d ie  von S. & H. vorgeschlagene 
^Y erbesserung®  yerw enden w lirde, bei w e lch e r d ie  Spannung 
der Zusatzmaschine niclit abw ech se ln d  von derjenigen der 
Primiirstation su b trah ie rt und  zu derselben  add iert wird, 
sondern blofse Subtraktion sta ttfindet, u n d  d ie Zusalz- 
m aschine w ahrend der Falirt ausgeschalte t ist. Im ersten 
Fali w erden niim lich d ie  Zusatzmaschine und ih r Antriebs
m otor nacli de r h a l b e n  Leistung d e r Forderm&scliine 
bem essen, w ahrend bei d e r Siemens & H alske!schen An
ordnung beide die  ganze Leistung ftihren miissen, daher 
do p p e lt so grofs und  bedeu tend  teu re r ausfallen . ' Ebenso 
bringt die  Siemens’sche Y eriinderung  in  Bezug auf den
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Wirkungsgrad keinen Vorteil. Man spart zwar durch dic 
Aussclialtung der Zusatzmasclłine wahrend der Fahrt etwas 
Strom, diese Ersparp.iss wird jedoch durch die bei griifseren 
Maschinen hoheren Verlustc wieder verloren.

Auch die VorteiIe der Anbringung von Schwungmassen 
auf dem Zusatzaggregat, welche nach Kottgen von der 
Firma Siemens & Halske ins Auge gefafst wird, wurde 
sclion vor Juhresfrist von der Union z u e r s t  erkannt. Das 
ersle Patent auf die diesbezugliche Einriclitung, welche

von dem Verfasser angegeben ist, wurde von der Union 
im April 1901 angemeldet und derselben unter No. 129 553  
erteilt.

Die Verwendung solcher Schwungmassen drllckt die 
AnschafTungskosten elektrischer Forderanlagen bedeutend 
herab und diirfte dazu beitragen, ihrer Anwcndung wcitere 
Verbreitung zu geben, sowie ihre grolsen Betriebsvorteile 
zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Yolkswirtsefiaft und Statistik.
Ergebnłsse dos S te in - u n d  B raunkohlen-B ergbaues im  O berbergam tsbezirke B roslau  im  1. V iertel-  

jahr 1902, verg lichen  m it dem  g le ich en  Zeitraum  des Vorjahres.

UJa

Im 1. Yierteljahr 1902 Im gleichen Yiertel des Yorjahres
Mithin gegen das gleiche 
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Steinkohle . . 
Braunkohle. .

1.
1.

72
31

6 836 513 
231197

570 610 
65 984

6 095 508 
166101

107779
1970

75
32

7 734 371 
250 212

569 142 
41896

6 884 878 
197 912

102921 
1 990

1— 897 858 
1 -  19 015

— 789 370
-  31811

+ 4 8 5 8  
-  20

*) Einschl. der Halden- und Aufbereitungsverluste, ausschl. der Deputate.

Aus- u nd  E infuh.r von S te in k oh le , B rau n k oh le  u n d  K oks im  d eu tsch en  Z o llgeb iet.
(Nach den monatllchen Nacliweisen iiber den auswartigen Handel des deutschen Zollgebietes vom Kaiserlichen Statistischen Amt.)

E  i n  f  u  h  r.

1. Januar bis 30. April 1902. 1. Januar bis 30. April 1901. Ganzes Jahr 1901.
V o n Steinkohlen Braunkohlen Koks Steinkohlen Braunkohlen Koks Steinkohlen Braunkohlen Koks

t t t t t t t t t

Frelhafen Hamburg . .
B e lg ie n ...........................
Frankreich . . . . . .
Gro&britannien . . .
Niederlande.......................
Oesterreich-Ungarn . . 
Brltisch Australien . . 
Ver. Staaten v. Amerika .

134 096,9 
2  033,5 

1 314151 ,6  
48 662,0 

162 120,1 
25,0 

2 476,5

2 358 561,1

23 917,9 
62 945,9 
19 073,1 

7 717,7

9 272,9

136 078,1 
1 188,3 

1 270 799,1 
35 635,9 

157 838,3 
1 685,2 

42,9

2  518 542,1

19 498,6 
85 573,1 
19 931,6 
10 959,3

9 440,3

457 622,6

5 205 663,9 
127 108,3 
484 129,6 

8 153,4 
5 694,2

8 108 906,7

51 439,7 
226 625,6 

58133,0 
33 178,7

29 381,7

Aus all-m Landern insges. 1 664 971,2 2 358 564,2 123 356,9 1 604 880,3 2 518 555,4 145 801,3 6 297 388,7| 8 108.942.7| 400 197,4
A u s f u  h r.

Nach: Steinkohlen Braunkohlen 
t  i  t

Freihafen Hamburg . 
Frh.Bremerhaven,Geestem
Relgien . . . .  
Danemark . . .
Frankreich . . .
Griechenland . .
Grofabritannlcn 
Itallen . . . .  
Niederlande. 
Oesterreich-Ungarn 
Uumanlen . .
Itufiland . . . .  
Finland . . . .  
Schweden 
Schwelz . .
C h in* .......................
Kiautschou 
Chile . . . . ' *  
Norwegen
Brltlsch Australien 
Spanlen . . . .  
Meilko . . .  '
Ver. Staaten t. Anierika 
Nach allen Landern Insges

1. Januar bis 30. April 1902.

Koks
t

233 820,6 [ 
74 490,9, 

691 401,8 
23 990,8 

245 595,1

9 400,6 
9 793,9 

1 201 717,5 
1 713 485,5 

9 788,0 
167 468,6

1 790,0 
7 170,3

335 530,3

2 308,0 

1 510,8

149,8 
5 231,5

4 713 768,9

1 973,0

45 607,9 
4 406,4 

180 104,0

9 028,0 
49 162,3 

182 316,9

44 404,5

2 848,3 
40 292,5

3 990,7 
1 410,0 
5 285,0 

19 341,0 
1 650,0

1. Januar bis 30. April 1901.

Steinkohlen 
t

Braunkohlen 
t

Koks
t

225 224,8 
82 080,5 

468310,2 
10 067,7 

248 925,8

1 0  
10 

1 125 
1865 

17 
306 

1 
2 

333

552.1
472.1 
657,8
499.2
259.2 
624,7 
824,0
755.3 
482,2

145,0 

2 091,0

696,o; 
5 178,6

5 464,9 | 596 452,1| 4  713 768,9| 6 264,9) 734 336,4115266266,6

1 985,2

49 927,7 
3 622,8 

289 219,5

8 780,5 
38 551,3 

208 682,0

55 709,9

3 477,7 
43 529,1

2  795,2
3 782,5 
1 705,3

17 972,0

Ganzes Jahr 1901. 

Steinkohlen 'Braunkohlen
t I t

Koks
t

720 904,6 
201 474,4 

1 761 790,5 
50 915,0 

796 987,4

32 236,4 
31 858,1

4 025 631,3
5 671 172,9

48 460,1 
838 949,9 

7 202,9 
25 132,3 

1 028 598,6

4 997,5

7 224,1

1 175,0 
19 901,7

5 675,6

113 679,7 
14 359,5 

753 646,8

32 695,0 
130 164,2 
607 280,6

186 324,2

25 385,3 
129232,0

10 697,9 
7 925,0 
2 627,8 

60 602,2

21 717,5| 2 096 930,9
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Hin- u n d  A usfu hr von E rzeu gn issen  der B ergw erks- u n d  H iitten in d u str ie  aufser S te in k oh lo , Braunkohle
u n d  K oks im  d eu tsch en  Z ollgeb iet.

G e g e n s t a n d

E 1 n f u h r A u s f u h r

1902 1901 1902 1901
Januar bis 

April
Januar bis 

April
Ganzes

Jahr
Januar bis 

April
Januar bis 

April
Ganzes
Jahr

Kolies Biel, Bruchblei und t t t t t t
Blelabfalle . . . . 11 830,0 12 130,5 52 886,4 6 772,3 5 230,1 20819 ,8

43 569,8 98 418,0 267 503,3 93 947,8 35 454,6 150 447,5
Eisen und Eisenwaren

(ohne Rolieisen) . . 37 912,8 49 881,8 133 153,6 874 262,5 582 339,6 2196793,5
Bleierze ............................. 22 443,0 28 430,5 100 195,8 512,1 252,1 891,0
E i s e n e r z e ....................... 9G0 064,2 1211 928,2 4370 021,7 852 376,8 870 867,1 2389 269,3
K u p fe re rz e ....................... 1 177,0 803,3 4 613,5 5 768,9 8 905,8 27 278,8
M anganerze....................... 57 363,0 78 761,7 222 009,7 885,3 735,1 5 583,6
Schlacken von Erzen,

Schlackenwolle . . . 280 643,9 252 591,6 733 930,7 6 562,0 9 227,7 27 269,3
S i lb e r e r z e ....................... 2 451,7 2 263,7 8 278,7 — 4,1 4,2
Z lnkerze............................. 21 268,4 23 556,2 75 533,4 18 165,5 12139,1 41 002,2
Gold (abgesehen vom ge-

8,661m ilnzten)....................... 6,563 3,455 43,084 3,479 1,568
Siiber (abgesehen vom

gemunzten) . . . . 74,509 63,530 197,855 115,758 124,515 • 328,723
Kupfer (unbearbeltetes) . 26 137,2 20 900,8 58 620,0 1 394,3 1 582,G 5 090,5
Nickelmetall . . . 482,7 784,0 1 947,1 139,9 78,0 389,5
Q uecksilber....................... 218,5 204,4 650,5 34,5 8,7 27,0
T e e r .................................. 10 633,8 9 818,4 37 508,0 7 820,9 8 688,0 31 432,8
Zink (unbearbeitetes) 6 922,8 5 614,3 20 180,1 22 095,1 11740,3 53 312,9
Zinn (unbearbeltetes) . 4 658,5 3 892,8 12 909,9 639,6 505,9 1 683,4

P ro d u k tio n  d e r d eu tsch en  H ochofenw erke im  
A pril 1902. (Nach Mitteilung des Vereins deutscher 
Eisen- und S(ahl-Industrieller.)

B e z i i k

W
er

ke
(F

ir
m

en
) Produktion 

im April 
1902 

t
Rheinland -  Westfalen, ohne Saar- 

beztrk und ohne Siegerland . . 18 16 883

Puddel-

Siegerland, Lahnbezlrk und Hessen-
18 28 881

Schlesien .............................................. 9 28 870
Roheisen P o m m ern .............................................. 1 3 305

und
Kónigreich S a c h s e n ....................... — —

Hannover und Braunschweig . . 1 450
Spiegeleisen. Bayem, 'Wurttemberg u. Thflringen 1 2  750

Saarbezirk, Lothringen u. Luiem burg 7 14 562
Puddel-Roheisen Summa 55 95 701

im Marz 1902 56 103 386
im April 1901 61 117 298

Rheinland -  Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 4 19 659

Bessemer-
Siegerland, Lahnbezirk und Hessen- 

N a s s a u .................................. 1 710
Rohelsen. Schlesien u. Pom m ern....................... 1 3 970

Hannover und Braunschweig . . 1 3 573
Bessemer-Roheisen Summa 7 27 912

im Marz 1902 8 29 445
im April 1901 8 42 920

Rheinland -  Westfalen, ohne Saar
bezirk und ohne Siegerland . . 11 169 921

Siegerland, Lahnbezlrk und Hessen- 
N a s s a u .............................................. 1 1590

Thomas- Schlesien u. Pommern . . . . 3 15 594
Hannover und Braunschweig . . 1 19 087

Roheisen. Bayern, W iirttemberg u. Tliuringen 1 5 260
Saarbezirk, Lothringen u. Lnsemburg 15 211465

Thomas-Roheisen Summa 32 422 917
im Marz 1902 29 *)414 154
im April 1901 35 362 613

Giefieret- 

Koheisen 

u. Gufewaren 

I. Sclimelzung

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

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

S c h le s ie n ..............................................
P o m m e rn ..............................................
Hannover und Braunschweig . .
Bayem, Wurttemberg u. Thuringen 
Saarbezirk, Lothringen u.Luxemburg 

Giefserei-Roheisen Summa 
im Marz 1902 
im April 1901

Z n s a m m e n  s t e l l u n g .

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen.............................
Bessemer- Rolieisen ....................................................
Thomas-Rolieisen .........................................................
G iefsere i-R oheisen ............................ ............................
Produktion im April 1902 ........................................
Produktion im Marz 1 9 0 2 * ) ........................................
Produktion im April 1 9 0 1 ........................................

G esam teisenproduktion  im  D eu tsch en  Reiche, 
(Nach Mitt. d. Yereins deutscher Eisen- u. Stalilindustrieller.)

13 53 924

4 13 762
6 6 076
1 7 140
2 5192
2 2 359

11 37 929
39 126 382
41 134 364
41 129113

95 701
27 912

422 917
126 382
672 912
681 349
651 944

1902

Puddel-
Roheisen

und
Spiegel

eisen B
es

se
m

er
-

R
oh

ei
se

n

T
ho

m
as

-
R

oh
ei

se
n

G
ie

fs
er

ei
-

R
oh

ei
se

n cO
a
sa)to£N

1 n T o n n e n
Januar . . 108 338 36 212 371 821 140 317 656 688
F eb rn ar. . 95 715 29 059 344 990 127 570 597 334
Marz . . . 103 386 29 445 *>414154 134 364 681 349
April . . 95 701 27 912 422 917 126 382 672 912
Jan. b. April 1902 403 140 122 628 1 553 882 528 633 2 608283

n n » 1901 505 568 158 609 1 465 861 513 921 2 643 959
* n n 1900 521 577 152111 1 490 151 490 189 2 654 028

Ganzes Jahr 1901 1 356 794 464 036 4 4 5 2  950 1 512107 7 785 887
»ł n 1900 1612 664 495 790 4 8 2 6  459 1 487 929 8 422 842

*) Der Marzproduktion waren 18 636 t Thomas-Roheisen eine9 
Luxemburger Werkes hinzuzurecbnen, das erst Anfang Mai be- 
ricbtet bat.
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Gesetzgcbung u n d  Y ęrw altung .
A u s  d e r  Z o l l t a r i f k o m m i s s i o n .  Die Zolltarif- 

kommission, dic am Dienstag dieser Wocłie ilire Beraiungen 
wieder aufgenommen hat. beschiiftigte sich in der Mittwochs- 
silzung sehr eingehend mit den ZiSIlen auf eine Rcilie 
chemisclier Prodnkte, von denen insbesondere der Zoll auf 
Schwefclsiiure aucli fiir den Leserkreis dieser Zeilschrifi 
nicht oline Interesse sein diirfle. Von nalionalliberaler und 
Cenlruinsseite war ein Antrag gestelll worden, auf Scliwefel- 
siiure einen Zollsatz von 1 JL  zu legen, wahrend die 
Ite"icrungsvorlage die bislierige Zollfreiheit dieses chcmischen 
Ptoduktes bcibehalten wissen will. Der Cenlrumsabgeordnete 
Lelncha wiinschte de«* Scliwefelsaurezoll ais Kampfzoll, weil 
nur ilurcii Einstellung eines miifsigen Zolisat7.es. Oesterreicli 
geniitigl werden konne, seinerseils den betrj Zoll fallen zu 
lassen und dainit eine gesteigerte Ausfuhr der obeischlesisclien 
Siiuren in sein Gebiet zu ennogliehen. Der Abgeordnete 
Beunier begiundele seinen Antrag mit dem llinweis auf die 
Ueberscliwemmung des deutschen Marktes mit belgischer 
Scliwefelsiiure, wogegen die deutsche Industrie oline Zoll- 
scliutz umso machtloser soi, ais sic aus gewerbepojizcilichen 
Grlinden ihre Schwefclsiiure - Produktion aufserordentlich 
liabe steigern miissen; diesen letzteren Gesichtspunkl machte

iu Befiirwortung des Zolles auch der Abg. v. Kardorff fur 
die oberschlesischen Zinkhiilten geltend, dic gegcnwiirłig 
ihre Schwefelsiiureprodukiion wegen absoluter Unabsetzbarkeit 
zu einem Teil vergraben miifsten. Deingegenilber betonten 
die Gegner des Zolles, dafs das Inleresse der'Landwirtschaft 
dcm Zoile aufs schiirlste entgegenstehe, da die Landwirte 
voii einer Verteucrung der Scliwefelsiiure eine Verteuerung 
der kunstlichen Diingeniittel zu erwarten liiilten. Die 
Einfuhr an Scliwefelsiiure aus dem Auslandc werde stark 
ilbcrschatzt, 185 01 7  Doppelcentuern, die 1901 eingefOlirt 
worden seicn, stiinde eine Ausfuhr von 4 2 8  501 Doppel- 
ceniiiern gegeniiber. Von einer Seite wurde beinerkt, das 
besle Mitlel, den Absatz der Siiure zu heben, sei cine 
Verbilligung der Frachten. Diese Frachten seicn noch die 
alten, die in ihrer Holie frllher, ais die Scliwefelsiiure in 
Glasballons transportiert wurde, wolil gerechtfertigt gewesen 
seien, je tz l  aber, wo die Siiure in besonderen Wagen 
versandt w e rd e . bei der geringeren Gefahr sehr wohl 
eine Herabsetzung vertragen kSnnten. Das Ergcbnis der 
Abstimmung war dic Beibelialtung der bislierigen Zoll- 
freiheit, woTiir auch die Ileichsregieruug mit Nachdruck 
eingetreten war.

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

a )  Yereinigte Preufsische und Hessische Staatsbahnen.

E 1 n n a h m e n.

Betriebs-

Lange

Aus Personen- 
und Gepackverkehr

Aus dem 
Gflterrerkehr Aus sonstigen Gesamt-EInnalime

iiberhaupt auf 
1 km uberhanpt auf 

1 km
Quellen iiberhaupt anf 1 km

km J t . JC. JL. JC. , .M,. J t . JL.

April 1902..........................................................

gogen April 1901 . 1 me,‘!' ' ‘ * 
l weniger . . . .

31414,05
570,85

30 422 000 

2  453 000

993

101

72 426 000 
2  013 000

2 315 
23

6 458 000 

8  000

109 300 000 

448 000

3 480 

82

b) Siimiliche deutschen Staats- und Privatbahnen, einschliefslich der preufsischen, mit Ausuahme der bayerischcn Bahnen.

April 1902. . . 
gegen April 1901

• Iinehr . . . .
weniser . . .

Vom 1. April bis Enda April 1902 (bei
denlialinen mit Betriebsjahr vom 1. April)

Gegen die entspr. Zelt 1901 I lnell,r ’ 1I wenigor
Vom 1. Jan. bis Ende Apri l  1902 (bei 

Bahnen mit Betriebsjahr vom 1. Jan u ar)* )

Gegen die entspr. Zeit 1901 I meh.r| wemger .

Betriebs-

Lange

km

E 1 n n a h m e n .

Aus Personen- 
und Gepackverkelir

Aus dem 
Gflterverkehr Aus sonstigen 

Quellen 

JL.

Gesamt-Einnah me

iiberhaupt

JL.

auf 
1 km
J t .

iiberhaupt

J i .

auf 
1 km
JL. |

iiberhaupt

J t .

auf 1 km 

JL.

45 205,75 40 514 469 915 9 2 2 3 4  729 2  047! 9 540 904 142 290 102 3 149
1 203,33 — 2 940 380 12 — — —

~ 3 144 556 99 — ! 166 027 370 203 96

_ 34 417 291 911 80 583 560 2 094 7 230 7 4 4 122 231 595 3 167
--- _ — 2 249 216 6 — — —
_ 2 665 135 97 — ~~ 115813 531 7 52 98

_ 20 865 422 3 225 42 94 i  486 6 533'; S 837 269 72 647 177 11044
__ 755 836 15 126 707 _ — 239 239 —
— — — 194! 583 304 — 019

*) Zu diesen gehoren u. a. die sachslsclien u. badlsohen Staatseisenbahnen, die Maln-Neckarbahn n. die Dortmund-Gronau-Enscheder Bahn.
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K o h le n - ,  K o k s -  u n d  B r i k e t t v e r a a n d .  Vou Okii 
Zećhen, Kokereien und Brikellwerken des Ruhrbezirks sind 
voin 16. bis 22 . Mni 1902 in 5 Arbeilstagen 82  716 
und auf den Arbeitslag diirclischnittlich 16 543  Doppel- 
wagen zu 10 t mit Kohlen, Koks und Briketts bebiden und 
auf der Eisenbahn versandt worden gegen 86 525 und 
auf den Arbeitslag 17 3 0 5  Dóppelwagen in demselben Zeit- 
raura des Vorjahres bei gleicher Anzabl Arbeitstage. lis wurden 
demnach vom 16. bis 2 2 .  Mai des Jahres 1902 auf den 
Arbeitslag 7 6 2  und im ganzen 3 8 0 9  D.-W. oder 
4 ,4  pCt. weniger gefBrdert und zum Versand gebrachi 
ais im gleiclien Zeitrauin des Vorjabres,

W a g e n g e s t o l l u n g  i m  R u h r k o h i e n r e v i e r e  fiir die 
Zeit vom 16. bis 2 2 .  Mai 1902 nacli Wagen zu 1 0  t.

"■y*yr, ■ ' Es sind Die Zufuhr nach den

Da tli ni verlangt 1 gestellt Rheiiiliafon betrug:

Monat Tag

im Essener 
und

ICIberfelder Bezirke

aus dera 
Bezlrk nacli Wagen 

zu 10 t

Mai IG. 16 423 16 423
rt 17. 16 267 16 267 Essen Ituhrort 6 544

18. 1 112 1 112 n Duisburg 5 719
n 19. f 336 1 336 „ Hochfeid 1335
n 20. 15 217 15 217 KI borlenl Ituhrort 26
o 21. 16415 16415 n Duisburg 47
y 22. 15 946 15 94G „

■/
Essen

Hochfeid 
usainii en 

Dortm,

19 
13 690

Zusaimnen: 
DurchsChnittl.: 
VHrhaUniszahI :

82 716 
16 
16

82 716 
343 
298

Ilafen
f. and. Giller

21

A m t H c h e  T a r i f v e r a n d e r u n g e n .  R h e i n . - w e s t f i i l , -  
n o r d  w e s l d  e u  t s c l i  e r  K o li I e :> ve r k e h r .  Der Fracht- 
s-ilz ĆBIn-Elirenfeld-Leopoldslhal wird mil soforliger Giiltig- 
keit in 0 ,5 5  \jC. berichtigt. Essen, 7. 5. 1902 .  Kgl. 
Eisenb.-Dir.

O b e r s c h l e s . - o s t e r r .  K o h l e n v e r k e h r  ii b e r  W i en 
b c z w .  Z e He  r u d  orf." Mit Giilligkeit vom 2 3 .  d. M. bis 
auf Widerruf, liingstens jedocli bis Ende Dezember 1902, 
werden von einigen Versandstationen nach dem Wiener 
stadtischen Elektriziliilswerke an der Erdbergerliinde Fraclit- 
siiize fiir Steinkohle eingefUhrt. Dieselben sind um 201 Heller 
fiir die Tomie holier ais die fiir Floridsdorf —  Seite 28 
bis 33  im oberschles. Kohlenverkehr nach Stationen der 
Kaiser Ferdinands-Nordbabn — bestehenden Frachtsiitze. 
Niibere Auskunft erleilen uuser Verkehrsbureau und die 
beteil. Diensłstellen. Kattowitz, 2 1 .  5. 1902 . Kgl. 
Eisenb.-Dir.

O s t d e u t s c h - o s t e r r .  V e r b a n d ,  Teil II, Ileft 2  vom 
1. 8 . 1900 .  Am 1. 6 . 1902  trelen im oben genannten 
Tarifiiefte fiir Braunkohlenbriketts unter den im Ausnahme- 
larif Nr. 6 angegebenen Bedingungen folgende Frachtsiitze 
fiir 100  kg in Pfennigen in Kraft.

nach

Von GroDi-
Rasr.hfin

Miicken-
berg

Peters-
hatn

Senften-
berg

Iiru im St. E. G. . . 123,3
i n n o  i.

124,3 124,3 121,3
Breslau, 16. 5. 1902 .  Kgl. Eisenb.-Dir., namens der 

V e r ba ii d s ve r w a l t u ngen.

Yeroiiie und  Y ersannuliu igeii.
5 9 . o r d e n t l i c k e  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  d e s  N a tu r -  

h i s t o r i s c l i e n  V e r e in s  d e r  p r e u f s i s o h e n  R h e in lan d o  
W o s t f a l e n s  u n d  d e s  R e g i e r u n g s b o z i r k s  O sn ab ru ck .  
Die Vcrsammlung fand am 19., 20 . und 21 . Ma i <I . J ,  in 
der aiteu Bergstadt Siegen statt. In Vertretung des er- 
krankten Vorsitzenden Sr, Exeellenz des W irklichen Gcli. 
Rals Dr. Huyssen-Bonn fiilirte Herr Prof. Dr. Rauf f - Bonn 
den Vorsitz. Einer am Abend des 19. Mai stattgeliablen 
Vorveisnmmlung zur gegenseitigen Begrlifsung folgte am
20. Mai zuniichst eine Besicbligung des allen Eibenbaumes 
im Garten des Oberen Sclilosses zu Siegen. Im Anschlusae 
daran fiind dann die eigenllićlie Silzung slatt, Di‘in 
Gcscliaftsboricht fiir 1901 ist zu ciitneliinen, dafs dic Mit- 
gliederzalil 490  betriigt und dafs der Verein im verga»geacii 
Jalire 13 Mitglieder durch den Tod verloren bat. Ais 
Ort fiir die niichsljiilirige Versammlung wurde Bannen 
ge wiib It.

Die Reihe der Vorlriige eroITnete Herr Prof. Dr, Heinrich 
S c h e n k ,  welcber iiber den allen Eibenbaum im oberen 
Scblofsgarlen zu Siegen spracli. Die Eibe Taxus baccala 
war nacli den Ausfiiliruugen des Redners in den Urwiildern 
Germaniens zii Caesars Zeilen sehr liiiuflg vcrlreten, wiihrend 
sie beuie ais Waldbaum ganz ausgestorben isl; dagegen 
lindet man dieselbe nocb vereinzelt ais Zierbauin in Park- 
anlageu, Gai<en u. s. w. Die iillesle deulsebe Eibe slelit 
auf Hans Raili bei Uerdiiigen am Rliein. Der Stainin 
ist 10 m hocli; sein Durcbinesser betriigt in Brustliiilie 
gemessen 1,25 m. Die Siegener Eibe isl 9 ,8  m liocli und 
but einen Durclimosser von 0 ,65  ni. U m er der sieli auf 
eine grofse Anzabl  von Messungen sllilzeuden Annalime, 
dafs die Dicke der Jahresringe bei der ICilie im Diirclisc.luiiil
2 mm betriigi, schiitzle Redner das Alter des Siegener 
Baumes auf 171 Jalire.

Demgegeniiber verlrat in der Diskussion Herr Sladlral 
K n ops-S iegen  dio Ansiclit, dafs die i R e d e  sieln'ude Kilie 
berieutend iilter sei, da sie auf utifriiclilbarein Boden slelie 
und deshalb der Durcbinesser fiir die Beslimmiing des All«’rs 
niclit allein mafsgebend sein konne. Walirsclieiulicb sei 
es, dnfs der Baum bei Errichiung des ostliclien Teils (ler 
Ringmauer um die Wende des 13. Jalirhunderts schon gc- 
ftanden habe.

Alsdium spracli Ilerr Dr, D r e v e  r iri a n n - Marburg iiber 
die iiltesten Devonscliicbfen des Siegener Landeś. Zuniichst 
gab Redner einen Ueberblick iiber die Lilteratur, welche 
dic Schichten des Devons im Bereiche des rheinischeii 
Scliiefergebirges bebandelt. Darauf vcrbreitete er sieli iiber
die Alterstellung, den Charakter und die Versteinerungcii 
der Siegener Grauwacke. Dieselbe entspricht et w a den
HunsrDckschieferi) bezw. dem Taunusąuarzil, geliort also zu 
den untersleu Abteilungen des Unierdevons. Von Ver-
steinerungen treten besonders Zwcisclialer und B rach iopoden 
auf; die aufserordentliche Gr8fse der einzclnen In*
dividuen ist besonders inerkwlirdig. Ais Leitfos-silien sind
zu uennen Spirifer primaevus und Rensellaria crassicosia. 
Herr Dr. Dreverinann hat die Absicbl, eine Gliederung der 
Fauna der Siegener Grauwacke unter Bonutzung des vor- 
bandenen reieben Materials vorzunelimen.

Darauf folgte ein Vorlrag des Herrn Prof. Dr. 11 o f "  
Witten iiber Erzeugung diebter Metallstiicke durch Zusaminen- 
pressen von Metallspanen.

Wiilirend die DifTusion der Gase eine aUbekannle Er- 
sebeinung ist, bat man erst in neuester Zeit die  Beobaclitung
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geinaćht, dars auch bei Metalien. wenn sie sich innig be- 
riihroiij eine Dilfusion stattfindet, allerdings nur bei solchen 
Metalien, welclie sieli legieren.

Legt man beispielsweise auf eine abgescIiIilTene Kupfer- 
sclieibi! eine abgcschliffene Zinkscheibe, so bildet sieli an 
der Beriilirungsstelle durch DilTusion Messing, und die 
Adliiision der beiden Scheiben geht alliniihlich in Kohasion 
iiber. Wiirine und Druek besclileunigen diesen Yorgang. 
Aelinlielie Krseheinungen zeigen sieli nun, wenn man Spiine 
eines Metalls einem sehr holien Druek aussetzt. HerrProf.
|luf lmt liir scine Versuclie weifses Lagermetall benutzt. 
Wurden Spiine dcsselben in eine cylindrische Sialilform 
von ca. 50 mm lichtem Durchmcsscr eingeprefst, so bildeten 
sieli bei einem Pressendruck von 10 0 0 0  kg und 30  0 00  kg 
M etallcylinder, in welchen die einzelnen Spiine noch 
ilcutlicli erkennbar waren und nur durch Adliiision zusautmen- 
m-.lialtcn wiirden. Bei einem Druek von 50 0 0 0  k" da- 
gegeu war ein Cylinder von durchaus gleichmiifsigein Geflige 
und selir grofsiT Dicble entslanden. Versuche ergaben, dafs 
durch Prossen liergestellte Metallstiicke bedeutend dichter 
waren ais gegossene. Redner will nun versuclien, Lager- 
schalen durch Presseii lierzuslellen, was den Vorteil liaben 
wiirde, dafs solclie Lagerschaleh ihrer grofseren Dichtigkeit 
wegen sich weniger abuutzen ais gegossene und dafs ein 
Nacliarbeilen derselben, da durch das Prcssen eine absolut 
glatle Oberflache erzeugt wird, in For (fali koinmt. Der Vortrag 
wurde durcli eine giofse Anzalil von Probcstucken erl.luteri.

Ais niiclister Redner sprach Ilerr Professor Fritz 
Scl i enk-Marburg Iiber den Mechanismus der Akkomodation 
des menscliliclien Auges. Redner besprach zunachst kurz 
die Einriclituug des menschlichen Auges und zeigte, wie 
die Enfstehuhg eines klaren Bildcs auf der Netzbaut, je  
nacli der EntfcrrtUng, durch die griSIsere oder geringere 
Kriiinmung der Hornhaut und der Linse crfolgt. Das Ein— 
stellen der Augeniinse nun wird bewirkt durcli die unter 
der llornliiiut liegende Aderhaut,  um welche ein ringfBrmigts 
Band liluft, an dem die Linse befestigt ist. Diese wird 
durcli Muskcln gespannt gehalten, trilft die Muskeln ein 
Keiz, so entspannen sie sieli, sodafs sieli die mit Flllssigkeit 
gefiillte Linse stiirker kilimuieu und dadureh ein fern- 
liegendcs Bild richtig auf die Netzhaut werfen kann. Der 
aufserordentlich klare Voitrag wurde durch Deinonslrationen 
an einem Modeli, bei welchem auf Muskeln, die einem 
frisch gclototen Krosch entnoinnien waren, duicli elektrische 
Strome ein Reiz ausgeiibt wurde, erliiutert.

Zum Selilufs verbreitete sieli Herr Ber;;assessor 
Dr. B i li e h e r  - Bochum iiber den Muśeiier Bergbaudisrikt. 
Nach einer kurzeń Bespreelrmg des Sciiichtenaufbaues und 
der wiclitigsten Geśteine teilte derselbe Beobachtungen iiber 
das Verliallcn und die MineralfUhrung der Gange iiinerhalb 
der ver«chiedenen Geśteine mit. Weiterhin kam Redner 
dann aul die Beziehungen zwischen Faltenverwerfungen uńd 
bangeir zu spreclten. lirstere stiimnen in iiirem ganzen 
Charakter mit den Oberharzer Rascheln. iiberein und liaben 
auch einen almlichen Eiiifiufs auf das Gangverhalten aus- 
geiibt wie diese.

Samtliche Vortriige wurdeń von den Anwesenden mit 
Beifall aufgenommen.

Nacli Selilufs <ler Silzung fand ein Festessen und nacli 
diesęm ein Konzert statt. Am 21 .  Mai wurde ein Ausflug 
in die Umzebung von Hilchenbach uiiternómuion, der leider 
vom Wć.lier selir wenig begiinstigt war. An diesen schlofs 
sieli nachmittags eine Besiclitigung der Maschinenfabrik von

Gebrlider K l e i n -  Dahlbruch, die unter der liebenswiirdigen 
Fiihrung eines der Teilliaber eine Fiille des Inieressanten bot.

Dr. Br Uch er .
G o nora lversam .m lu .ngG n. U n i o n ,  A'.-G. fiir" B e r g 

bau,  E i s e n -  u n d  S t a  h I-I ti d us  t r i e. 9. Jun i d. J . ,  
vorm. 9 ‘/2 Uhr, im Direktions-Gebiiude der Gesellscbaft /.u 
Dortmund.

G ii 1 i t z - V  a h r u o w e r B r a u n k o ł i l c n  A. - G.
10. Juni d J . ,  mittags 12 Uiir, im Saale des Hotels „Stadt 
London" zu Perleberg.

A d o l f s - H u t t e  v o r m a I s G r ii f 1 i oh E i u s i e d e 1 ’ s cl i  e 
K a o l i n - ,  T  h o n u n d  K o h l e n w e r k  e A. - G. zu 
C r o s t a. 14.  Juni  d. J . ,  mittags 12 Uhr, im Hotel 
Europitisclier Ilof zu Dresden.

Marktberichte.
E s s e n e r  B o rse .  Aintlicher Beiicbt vom 26. Mai 1902, 

aulgestellt von der B3rsen-Kommission.
K o b l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  

Preisnotierungen im Oberbergaintsbezirke Dortmund.
Sorto. Pro Tomie loco Wcik

1. ti a s -  u n d  F 1 am iii k o h 1 e :
a) GasIBrderkohle...........................1 1 ,0 0 — 12,50  <JL
b) (iasllaminforderkolile . . . 9 ,75  — 11 ,00  „
c) Flauimforderkohle . . . .  9 ,25  — 10,00  „
d )  S t i i c k k o h l e .................................13,25 —  14 ,50  „
e) Halbgesiebte. . . . . .  12 ,50 — 13,25 „
f) Nufskolile gew. Kom 11 _ 1 2 ,5 0 — 13,50 .,

» » »
„  „ HI . 1 1 , 2 5 - 1 2 , 0 0  „
„ „ IV . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  „

g) Nufsgruskohle 0 — 2 0 /3 0  mm 6 ,5 0 —  8 ,00  „
0 - 5 0 / 6 0  „ 8 , 0 0 -  9 ,00  „

li) G r u s k o h l e .................................. 4 ,5 0 — 6 ,75  „
li. F c t t k o h l e :

a) Forderkoble . . . . .  9 , 0 0 — 9 ,75  „
b) Bestmelierte Kobie . . . 10,75 — 11,75 „
c) Stiickkohle . . . . . .  12,75 — 13,75 „
d) Nufskolile gew. Kom 11 _ 12,75 — 13,75 „

ty » » ^1
„ lll . 11 ,00— 12,00 „

I  „  „  IV - 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  ,
e j  K o k s k o h l e ................................ 9 ,o0  10 ,00  „

Iff. M ag  e r e K o b i e :
a j  F o rd e rk o b le ...............................  8 ,0 0  9 ,0 0  „
b) Forderkoble, melierte . . 10 ,00  10 ,50  „
c) Forderkoble, aufgebesseite, je

nach dem Stiickgehnlt . 11 ,00  12 ,50  n
d) Stiickkohle . . .  . 13 ,00  14 ,50  „
e l Aethrazit Nuls Korn I . . 1 1 ,50 19 ,00  „

„ „ 11 . . 1 9 , 5 0 - 2 3 , 0 0  „

f) F ó r d e r g r u s ................................7 ,0 0  ^>^2 ”
g) Gruskohle unter 10 mm . . 5 , 0 0 — 6 ,25  „

IV. K o k s :
a j  Hochofenkoks . . . . .  1 5 ,00  „
b) G i e f s e r e i k o k s ..........................  17 ,00  1 8 ,00  „
c j  Brechkoks 1 und U 1 8 ,0 0 —-19,00 „

V. B r i k e t t s :
Briketts je nach Qualit ii t . . . 1 1 ,00 — 14,00  ,,

Markt unver:indert. Niichste B8rsenversammlung tindi-t 
am Mont ig, den 2. Ju n i  1902, nachmittags 4 Uhr, im 
„Berliner Ilof", Hotel Hartmann, statt.
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Saarbriicker K oM enproise. Naclislchend geben wir 
(iic unter dcm 15. Mai 19 0 2  seitcns - der Koniglichen 
Brrgwerksdirektion fUr die zweite Hiilfte des Jakieś heratis- 
gi-gebeiien Richlpreise fiir den deiilscheu Eisenbahnabsatz.

Bei Einzelścndungen gelten ab 1. September 1902 ais 
Veikaiifsprcise, soweil niclit besoudere Preise vereinbart 
simi, die urn 4 0  Pfg. orholiten Pieise nachstuheiider Lisie 
liii- iiic sorlierlcn und FSrderkolilen und die um 80  Pfg. 
erliOliten Preise naclislehender Lisie fiir die Wascliproilukte. 
In den Sommennońiitcn Ju l i  und August gelten die nacti- 
etelienden Riclilpreise aucli fiir den Ein>clvcrkaul:

Gruben- und Kohlensorten

F 1 a m m k o h 1 o n.
I. Sorte.

POttlingen, Louisentlial . . . ,
Iteden
Griesborn, v. d. Heydt, Itzenplitz, Friedrichsthal 
G ó t te lb o rn ..........................................................................

Fórderkohle.
Itzenplitz, abgcsieb te* )........................................
Kohlwald, h a lbgesieb te ...................................  . .
Griesborn, abgesiebte*) ........................................

II. Sorte.
F ried richsthal,.....................................................................
L ouisen thal..........................................................................
G ó tte lb o rn ...............................................................

III. Sorte.
Iteden . . ....................... .......................................
Griesborn .................................................... .....
Kohlwald und G ó tte lb o rn ..............................................

Waschprodukte.
Griesborn, Louisenthal, v. d, Heydt, Friedrichsthal:

Wflrfel 50/80 m m ....................................................
Nufs I 35/50 „ ....................................................

Griesborn, Louisenthal, Friedrichsthal:
Nuli I I  15/35 m m ....................... ..... . . .

Louisenthal, Friedrichsthal Nufsgries 2/15 mm . .
t . d. Heydt Nufsgries 2/35 m m ...................................
Die Waschprodukte von Keden-ltzenplitz (Kórnungen 

50/80, 35/50, 15/35 und 2/15 mm) und Kónig 
(Kórnungen 50/80 und 35/50 mm) kosten m e h r  
fiir die T o n n e ...............................................................

Ungewaschene Produkte.
Góttelborn, Wurfel 50/80 m m ...................................
Góttelborn, Nufś I 35/50 „

F e t t k o h l e n .

I. Sorte.
Heinttz-Dechen, K ó n ig ....................................................
Dudwtiler, Sulzbaeh, Altenwald, Camphau^en . .
Maybach, B re fe ld .............................................. .....  . .

II. Sorte
K ónig ......................................................................................
Dudweiler, C a m p h a u s e n ..............................................
Maybach, B re fe ld ...............................................................

Preis fflr 
1 Tonne =  

1000 kg, 
frei Grube

Jt.

“Waschprodukte (aufser Kónig).
Wurfel 50/80 m m ....................................
Nufs I 35/50 m m ...................................
Nuls II 15/35 mm ....................................
Nufsgries 2/16 m m ....................  . .

15,60
15,40
14,80

14,20
12,80
12,00

11 ,00
10,80
10,00

9,40
7,80
7,20

16,00
15.60

14.10
10.60
11.10

0,50

15.20
12.20

15,00
15,60

12,10
11,10
10,20

16,00
15.60 
14,10
10.60

*) Bei den abgesiebten Fórderkohlen ist der feine Gries aus- 
gesiebt.

Die unveriindert gebliebenen Verkaufsbedingungen finden 
sieli nebst den Riclitpreisen fiir die erste Hiilfte desJulires 
in Jahrgang 1902 Nr. 2 S. 36  dieser Zcitschrift abgedruckl.

X A u slan d isch erE isen m ark t. Auf dem ach o 11 i sclu-ii 
Rohciscnmarktc war der Gesciiiifisverkehr in Warrauts in 
letzter Zeit ziemlicli ruhig. Ncuerdiiigs gaben allerdings 
einige Umstiinde <iein Mark tu etwas ufelir Featigkcit, ilocli 
ist noeli ungewifs, ob die eiliolilen Notierungcn sich be- 
haiipten werden. Entliiuscliend wirkt die Zunalime der 
Lagervorriito zu einer Zeit, wo im Middlesbrouglidislrikte 
die Erzeugung um 20  pCt. unter dem Uinfang des Vor- 
jalirs bleibt. In scliottischen Warrauts wurde zuletzt zu 
53 s. 5 d. Kassa und zu 53 s. 8  d. iiber einen Mon.it 
geiliiitigt. In Clevelandeisen waren dic Beziige zuletzt 
weniger lebliuft, doch wird eine balifige Besserung erwarlet. 
Warrauts notierten 4 8  s. 6 d. bezw. 48 S. 6Vł d. bis 
4 8  s. 10 d. Cumberland Hiimntitwarrants blieben ver- 
nacliliissigt. Schottisclies Hiimatit ist nacli wie vor gesuclit 
und wird zu 61 s. 6 d. bis 6 2  s. an die Stahlwerke kc- 
liefert. Die Spezialsorten schollischen Roheisens beliaiipteii 
sieli fest. Der Fertigeisen- und Stahhnarkt blieb liingere 
Zeit still im Zusammenhang mit der epiirlichen Naclifragc 
im SchifTbau. Die letzten Beriehte melden indessen eine 
Besserung nacli dieser Seite und die meisten Wetke
scheinen wieder voll bescliiifiigt. Schiffbleche werden
fest, auf 5 L . 15 s. behauptet, wiewohl die Preise noch 
liaufig von den Hiindlern unterboten werden. Die aineri- 
kanisclie Nachfrage ergab eine ziemlicli betriicluliclie Aus- 
fulir an Halbfertigfabrikaten. Uebrigens gingen dem 
scliottischen Markte eine Zalil von Aufiriigen durch deutsclien 
Wettbewerb verlorcn.

In E n g l a n d  hat sieli der Markt nach den Bericliten 
aus Middlesbrough im laufenden Monat nicht so gUnslig 
entwickelt wie in den Vorwoohen, namentlich in der erslen 
Hiilfte des Mai begann sich eine rucklaufige Tendenz an* 
zubahneri. Inzwischen hat sieli indessen wieder melir 
Leben entwickelt und die Preise konnteu sich wiederum 
fcstigeR. seitdem die Abwiirlsbewegung in Clevelaudwarranis 
uufgehort hat. CI e ve 1 a n  d r o h e  i s e n stand zuletzt in 
allen Sorten giinstiger ais in der Vorwoche. Nr. 3 war 
rege gefragt uud erzielte ohne Schwierigkeiten 4 8  s. 6 d., 
zuletzt bereits 48  s. 9 d. Fur prompten Versand ist Nr. 3 nur
in sehr geringen Mengen verfugbar, wie es dic schnelle
Abnalime der bffentlichcn Lagorvorriitc zeigt. Die Er
zeugung ist unzureichend, docli werden weitere Hochofeii 
einstweilen kaum angeblasen werden. Die schottiscli e 
Nachfrage hat wcsentlich nacligelassen. Dei Preisunterschied 
zwischen echottitchem und Clevelandeisen ist ungewohnlicli 
gering. Die geringeren Sorten Clevelandeisen waren irgend 
weichen Scliwankungen kaum unterworfeii und blieben auch 
von den Vorgiingen auf dem Warrantmarkte unberiihrt. 
Alle diese Sorten sind sehr knapp, und Lagervorrate sind 
nicht vorlianden. Giefsereiroheisen Nr. 4 erzielt 47 s■ 6 d., 
graues Puddelroheisen 47  s. 3 d„ m e l ie r te s '4 6  S. 9 d., 
weifses 46 s. 3 d., siimUich fiir proinpte Lieferimg. Hi i ma t i t '  
r o h e i s e n  hat sich zuletzt weniger gut behauptet ais 
Clevelandeisen, nachdem die Preise liingere Zeit grofsc 
Fosiigkeit gezeigt hatten und trotzdein fUr viele Produzeiiten 
niclit sonderlich lohnend geuannt werden kounten. Au der 
Ostkiiste steheu im Gegensatz zu friiheren Jaliren die No
tierungen um 3 s. 6 d. unter denen der Wesikiiste, ul!d 
seibst schottisclies Hamatit ist teurer. Die letzten Riickgiingc 
werden mit einer Zuvielerzeugung durch die nordostliclien
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Produzenten in Zusammenliang gebraclit. Fiir gemisclite 
Lose der Oslklistc war zuletzt 57  s. der laufende Preis. 
Die F e r t i g e i s e n - u n d  S t a h l  w e r k e  sind in den meisten 
Zweigen gut beschiiftigt, obwolil der ŚcIiifTbau im ganzen 
noch wenig Auflriige ergeben hal. Die Bleeliwalzwerke 
sind sehr in Ansprucli genommen und behAupten ihre Preise 
gut. SchifTplatten in Stalil notieren 5 L .  15 s., in Eisen
6 L . 2 s. 6 d. \ Schifiswinkel in Stalil erzielen 5 L . 12 s. 6 d., 
in Eisen 6 L. 2 S. 6 d. Eine bemerkenswerte Besserung 
vcrzeiclmen Stalilscliienen, und die Preise bleiben steigend ; 
schwere Stalilscliienen notierten zulelzt 5 L . 10 s . Stab- 
eisen blieb seit mehreren Woclien in Preis und Nachfrage 
stetig.

Yom b e l g i s c l i e n  Eisenmarklo ist im einzelnen wenig 
Neues zu berichten. Die Notierungen sind offiziell seit 
Anfang April unveriindeit geblieben und stehen jetzt 
durchweg auf dem Niveau des Vorjahres, mit Ausnahme 
von Blechen, die in allen Sorten noch um etwa 10 Frcs. 
zurlickgeblieben sind. Rolieisen wird nach den leizten 
Berichten wieder etwas billiger abgegeben, da sich namenllicli 
die Nachfrage von den kleineren 'Walzwerken verringert 
hat, die nur den unmiuelbaren Bedarf decken. Von den 
41 bestehenden HochSfen waren anfangs Mai 28  in 
Betrieb. Stalilscliienen, wie Uberhaupt Bahnmaterial, ver- 
zeiclinen eine audauernd gute Nachfrage. Die iibrigen 
Arlikel sind mehr oder weniger vernachliissigt; immerhiu 
kamen Aenderungen iii den Preisen niclit in Frage. Handels- 
eisen Nr. 2 uotiert f.o.b. Antwerpen 1 3 2 ,5 0  Frcs,, Nr. 8-
137,50 Frcs.; ittr Belgien stehen diese Siitze um 5 Frcs. 
liBlier. Triiger erzielen fiir Ausfuhr 120  Frcs., im Inlande 
132 Kres. Die Bleeliwalzwerke sind ungleichmiifsig be- 
schSftigt, und der Betrieb ist trotz Reduktion der Kolilen- 
preise um 1 Frc. noch niclit sonderlich lohnend.

Der f r a nz os i s c l i e  Eisenmarkt iindert sich von einer 
Woche zur anderen wenig, In Paris blieb im allgemeinen 
die Tendenz zur Hausse, doch kommen noch immer 
Schwankungen vor. Der Weitbewerb der Produzenten 
dauert noch fort, sodafs nocli verscliiedentlicli Preis- 
naclilasse bewilligt wurden. Handelseisen blieb zuletzt 
auf 16,50 Frcs., Trager erzielen 1 7 ,5 0  Frcs. Im ganzen 
sind Auflriige, seildem die W ahlen  voriiber, wieder zahl- 
reicher eingegangen. Im Loirebassin und Centre hat sich 
Handelseisen Nr. 1 fest auf 1 9 ,5 0  Frcs. behauptet. Die 
Iibrigen Distrikte verzeichnen rcgelmiifsigen Eingang von 
Auftriigen und feste Preishaltung bei steigender Tendenz.

An der oberen Marne erzielt Handelseisen jetzt ohne 
Schwierigkeilen 16,50  Frcs. In den Ardennen ist eine 
Erhohung um 5 Frcs. fUr das linde des Monats in Aus- 
sicht genommen.

In Ame r i ka  sind die Preise neuerdings wegen fort- 
dauernder Knapplieit wiederum gestiegen. Rolieisen ist 
fiir Ausfuhr vor dem 1. Juli kaum verfligbar. Nbrdliches 
Giefsereiroheisen Nr. 1 stieg zuletzt auf 2 0 ,50  bis 2 1 ,5 0  Doli., 
Nr. 2 dcsgleichen, graues Puddelroheisen auf 19,50  bis
2 0 ,5 0  Doli. Siidliches Giefsereiroheisen Nr. 2 blieb im— 
verandert auf 12 bis 12,50 Doli. In Stahl ist wenig 
Umsatz wegen des geringen Angebots, Stahlkniippel stiegen 
neuerdings auf 34  bis 35 Doli. In Grobblechen liegen 
nuf liingere Zeit gute Auflriige vor. Scliiffbleclie in Stahl 
notieren 1,85 bis 1,90 cts. Trager und Winkel in Stahl 
blieben auf 1,85 bis 1,95 cts. Die Stabeisenwerke sind 
sehr in Ansprucli genommen; Qualitiitss(abeisen behauptet 
sich auf 1,85 bis 1 ,90  cts. Stalilscliienen sind unver- 
iindert zu 28 Doli.

M etallm arkt. Die Lage des Marktes war im Gcgen- 
salz zur Vorwoche weniger fest, die Preise sind etwas 
zurlickgegangen.

K u p f e r  stetig. G. II. i .  54. 7 . 6.,  3 Mt. L . 54. 7, 6.
Zinn triige. Straits L .  135. 17. 6., 3 Mt. L .  132. 5. 0 .
Blei  mntt, Span. L . 11. 5. 0. , Engl. L .  11. 10. 0.
Z i n k  ruhig. Gew. Marken L .  18. 5. 0. , bes. 18. 10. 0 .

N otieru n gen  a u f  d em  engliBchen K oh len - u n d  
F rachtenm arkt. (Bbrse zu Newcastle-on-Tyne.) Der 
Kohlenmarkt halte gegen die vorhergeliende Woche wesent- 
liche Veriinderungen niclit anfzuweisen. Erste Qualitiiten 
waren besonders gefragt, die Notierungen blieben im all
gemeinen dieselben. Beste northumbrische steam Kohle 
l i s .  bis 11 s .  6 d .  Zweite Sorten 10 s .  bis 10 s .  6 d .,  
steam smalls 5 s .  6 d .  bis 5 S. 10 d .  Durharn Kohle 8 s . 
4Vz d . bis 8 s. 9 d . fiir ungesiebte Sorten. Gaskohle 
schwankte im Preis je nach Qualit;it zwisclien 8 s. 6 d .  
bis 9 S. 3 d . pro Tonne f.o.b. Koks, weleber stark begehrt 
war, kostcle 17 s. fiir Ausfuhrsorten, Hocliofenkoks 15 s. 
bis 15 s . 3 d .

Das Frachtgescliaft war im allgemeinen fester. Tyne 
bis London 3 S. I 1/* d .,  Tyne bis Kronstadt 4 s. und 
Tyne bis Genua 5 s. 9 d.

M arktn otizen  iib er  N eb en p ro d u k te . (Auszug aus dem Daily Commercial Report, London.)

21. Mai 28. Mai

roń bis von bis
L. »■ d. L. ». d. L. •i. d. L. | »• 1 d.

Teer p. g a l io n ......................................... ..................................
Ammoniumsulfat (London Beckton terms) p. ton . . 
Benzol 90 pCt. p. g a l i o n .....................................................
T V ®  » >» u ................................... .....
Toluol p. galion . . . .
bolrent-Naphtlia 90 pCt. p. galion 
Kirbolsaure 60 pCt
Kreosot p. galion . . .  . . ’ 
Anthracen A 40 pCt. unit
Anthracen B 3 0 - 3 5  pCt. u n i t .........................................

p. ton f.o.b. . .

12 7

1

43

1*/.
6
B‘/*
77*
9
10 
11 
174 
172 
i
6

12 10

45

1 
1 

II 
1 

l
l

^
l

 
1

12 15

1

45

17*

8 1/*
77*
9

11 
l 1/* 
IV  2 
1

—

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
II

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1
^

1
1
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P aton t-lJci iclite.
D e u t s c h e  Re i c h s p a t e n t e .

KI. 78 c. Nr. 124 237. V erfah ren  zu r H er- 
"atollung von gegon W arm e  w enig  em pflndlichon 
C hloratsprengstofFen. Vo» Joseph Bonnet iu Paris. 
Vom 29. .Septembcr 1900.

Nacli dem Verfahren sollen Explosivstoflfe hergestellt 
werden, welche gegeu Wiirme nicht so empfindlich sind 
wie diejcnigen, welche nacli einem bekannten Verfahren 
durch AuflSsen voti Nitro- und Azokorpern in vege- 
tabilischen oder tierischen Oelen unter Zusatz von Chloraten 
erhalten werden. Zu diesem Zweck werden oben genannte 
Kiirper bezw. dereń Gemische nicht iu den Oelen selbst, 
sondern in den freien Fettsiiuren bezw. dereń Gemischen 
oder in den Gemischen dieser Siiuren mit Fettcn oder 
Oelen gelost und unter fortwiihrendem RUhren Clilorate 
oder Perchloraie liinzugefiigt.

Submissioneii.
5. J u n i d .  J., uaclim. 6 Uhr. K a n z I e I d i  r ek  ti  o n 

d e s  Ko n i g l.  K u I tm i  ii is  t e r i  u in, S t u t t g a r t .  Lieferung 
yon 7 2 0 0  Ctr. Steinkohlen, 120 0  Ctr. AnthrazitwUrfelkoblen, 
6 0 0 0  Ctr. Rulir-Destillationskoks, kleinkornig, 5 7 0 0  Ctr. 
Ruhrdestillationskoks, grofskornig, 3 2 0  Ctr. Ruhr-Gaskoks, 
kleinkornig, 17 5 0  Ctr. Ruhr-Gaskoks grofskornig, 100  Ctr. 
Nufskohlcn und 20  Ctr. Briketls, fiir die Zeit 1. Jul i  
1 9 0 2 /0 3 .

7. J u n i d .  J., miitags 12 Uhr. Di r e k t o r  d e r  Kg l .  
U n  i v e r s i t ii ts-B i bl i o t li e k. Lieferung des Jahresbedarfs an 
Feuetungsmaterial ca. 3 0  0 0 0 kg beste oberschlesische WUrfel- 
steinkohle, womoglich Gottesberger Schacht, ca. 250  lii 
Koks, ca. 25 0 0 0  Stlick beste Braunkohlenbriketls und ca. 
150 0  ku Anthrazit (Dr Cadd Oefen.

8. J u n i d .  J. K r i e g s m i n i s t e r u m  i n B u k a r e s t .  
Lieferung von 3 52 3  6 1 2  kg Cardiff-Stcinkohlen, 10 0 0 0  kg 
Schmiedekohlen, 2 6  178  kg Pelroshani-Kohle, 174 6 8 0  kg 
-Gaśkoks und 1 2 0  0 0 0  kg Hochofenkokś.

11. J u n i d .  J".. mittags 12 Uhr. M a g i s t r a t  D a n z i g .  
Lieferung von 27 0 0 0  Ctr. oberschlesischer Heizkohlen fiir 
die stiidusche Verwaltuug.

12. J u n i d .  J., mittags 12 Uhr. Ka i s e r l .  O b e r -  P o s t -  
d TFe Et i o i i ,  P ó t s d a m .  Lieferung von ctwa S0 00  lii 
Koks nach der bei der Ober-Postdirektion aufbewahrten 
Probe, 5 t Braunkohlen und 8 1 Prefskohlen bester Be-

schaiTenheit fiir die Zeit vom 1. Oktober cr. bis F.n.le 
September 1903.

14. J u n i d. J., -vorm. 10 Uhr. Just i z- . M i nisterium 
in Brl i ssei .  Lieferung des Bedarfs an Steinkohlen 'fOr 
eine Anzahl von Irrenanslalten, Armenhausern, Armcnscliuleii 
etc. im litalsjahr 19 0 2 /1 9 0 3 .

15. J u n i d. J., mittags 12 Uhr. K K. Staatsbalm-  
Direktion in Krakau, Lieferung von 43 5  0 0 0  t Steinkohlen 
fiir die Zeit vom 1. Januar bis linde Dezember 1903.

10. J u n i d. J., mittags 12 Uhr. Di r e kt i o n  der 
pri  v. osterr. -u ngar.  S taa ts-E i s en ba h n-Gesel l schaft  
in Wien. Lieferung vou mineriiliscber Kohle und Koks 
liir Lokornotiv-Betrieb im Ausmafse von 1 441 00 0  t bezw. 
435 0 0 0  t.

18. J u n i d. J., nachm. 2 i/t Uhr. Hot e l  de ville 
in Douai ,  Frankr e i ch .  Lieferung von 3400  t Stein
kohlen und 4 0 0  t Steinkohlen-Briketts in 8 Losen fiir* 
das Atelier de construction in Douai.

P erso iialien .
Dem Bergwerksdirektor, Bergrat S a l o mo n  zu Ibbcn- 

biiren ist der Rote Adlerorden IV. Klasse verliehen worden.

Der Bergassessor S c h a n t z  ist vom 1. Juni 1902 ab 
dem Kbniglichen Bergrevierbeamten in Magdeburg ais 
technischer HUlfsarbeiter uberwiesen worden.

Der Hilfsgeologe Dr. Adolf K l a u t z s c h  ist zum 
Bezirksgeologen bei der geologisclien Landesaustalt und 
Bergakademie zu Berlin ernannt worden.

Der Verein fUr die bergbaulichen Interessen im Ober- 
bergamtsbezirk Dortmund bat neben seiner den Festteilnehmern 
am VIII. A l l g e m e i n e n  D e u t s c h e n  B e r g m a n n s t a g  
gewidmeten F e s i s c h r i f t  auch einen B e r i c h t  i i ber  di e
V e r li a n d 1 u n g e n zusammen gestellt, der gleicbfalls den 
Festteilnehmern unentgeltlich zugegaiigen ist. Eine Anzahl 
der mit dem Bericht versandten Pakete ist ais unbestellbar 
zuriickgekehrt, weil - die betr. Empfanger inzwischen iliren 
Wolinsilz gewechselt liatten.

Wir maclien darauf an dieser Stelle aufmerksam und 
bitten etwaige Teilnehmer- vom VIII. Bergmannstag zu 
Dortmund, die noch keinen Bericht erhalten baben, sich 
dieserhalb an den Verein fur die bergbaulichen Interessen 
zu ESscn-Ruhr mit Angabe ihres Wohnsitzes zur Zeit des 
Bergmannstageś und ihres gegenwiirtigen wenden zu woilen;
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Unterirfche D r e i f a c h e s p a B s i o n s - D a m p f w a s s e r h a l t u n g s m a s c h i i i e  fur 25 eta/min a u f  500 m von Baniel &  L u e g ,  Dusseldorf.
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„Gliickauf“, Berg- u. H iittenm ann ische W o ch en sch rif t 1902. Unterirdische Dreifachezpansions-Dampfwasserhaltungsmaschine fur 25 cbm/min auf 500 m von Haniel & Lueg, Dusseldorf.
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„Gliickauf“, Berg- und H iitten m an n isch e  W o c h en sch r if t 1902. Unterirdische Dreifachexpansions-Dampfwasserhaltmigsmaschine fur 25 cbm/min auf 500 m von Haniel & Lueg, Dusseldorf.
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Fig. 2 .
4 . Unterirdische Dam pfwasserhaltung fiir l cbm/min auf 3 1 0  m von der M aschinenbauanstalt Humboldt,

Kalk bei Koln.

Fig. l.
Hochdruck- mul N iedenlruckcylinder der D am pfwasserhaltungOuerschnitl durch den von Haniel &

Kolben p. 70 Hub - 60

w m m m

■tn.
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JC elzttw u^ 5,5/C&ŵ , kSO.-yn/' $Xwv\*y/i f  V\bIMWt -1000,44.= 60. T,.v tw ^ ł.



.G liic k a u f " Bei-g-u-HuttenmanniscliE W oćhenachrift, 1902.

Tafel ' l ‘2.

c R ' i c  Ó X c ^ V  -  & / X ^ / V C O ^ 0 A A A 'n ^ 0 ^ t

Ąm k  c W  C e w 4 M ^ w n , 2,5^&m xvuf 58 5 4tv J&cMW,

185/m4tv ‘250 sYWYW u S h $ ,

*200 ^m<U-^vvvv^c4^ /i.. A-. 91 ZWu.

LłtJj Anntv F/Wlrtr. ,D*rmst*ułt



,G luckauf“, B erg- u n d  H u tten m an n isch e  W o c h en sch rif t 1902,

Fig. l . D reifach-Expansións-Dam pfpum pe von O. Schwade & Co., E rfurt; fiir 8  cbm /m in auf 6  Alm

Fig. 8.
8. Bergw erkspum pe System Hoerbiger-Rogler fiir 1,5 cbm/min auf 5 0 0  in 

von der Mascliinenbau-A.-G. vorm . Gebr. Klein, Dahlbruch.

Fig. 6 .
u. 6 . E x p rfip u m p e  Patent Klein fiir 0,75 cbm /m in auf 2 5 0 1 1 1  

von Klein, Scbanzlin & Becker, Frankenthal.
Fig. 4 .

yon E hrhardt & Sehm er, SćjileifmuhleU nterird ische, e lek tr ische W asserlia ltu n gśm asch in e fiir 1,9  cb m /m in -a u f 760 111

DRUCK VON G. O. B*OEKER IN ESSŁN.
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Fig. 2 .
Fig. 1 —4 . Hochdruckcentrifugalpum pen von Gebr. Sulzer, W interthur.

Fig. 4-

DRUCK VON G. D. B-CPEKER IN ESSEN.


