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Der BergTbau auf der Diisseldorfer Ausstelluiig 1902. 
A .  S p r e n g s t o f F e  u n d  Z i i n d m i t t e l .  B .  S i c h e r h e i t s l a m p e n .  

Yon Berginspektor F a h n d r i c h ,  Obernkirclieii.

Ilierzu Tafel 90 und 91.

A. Dic Ausstellungen der SprcngstofT- und Ziind- 
mittelfabrikcn Rhcinland-Westfalens befinden sieli an 
drei verschiedenen Punkten:

I. In dem Pavillon der Vereinigten Kijln-Rott- 
weiler Pulverfabriken.

II. In der Hauptindustriehallą Gruppe VII, ohemische 
Industrie, Abteilung Sprengstoffe.

III. In der Kollcktiv-Ausstelluiig des Vereins fiir 
die bergbaulichcn Intoressen im Oberbergamts
bezirk Dortmund und zwar in der Sprengstoff- 
koje und dem daran anscliliefsenden, zur GruppoIII 
gehorigen Teil der Haupthalle.

Bei dieser einfaehen ortlichen Anordnung ersebeint 
es im Interesse der Uebersichtliclikeit zweckmafeig, die 
Besehreibung der einzelnen in Bctraeht kommenden 
Gegenstande in der Reibenfolge ilires Aufstellungsortes 
Yorzunehmen.

I. Der Sonderpavillon der Vereinigten Kiiln-Rott- 
weiler Pulverfabriken befindet sieli neben dem Kruppschen 
Ausstellungsbau, und es ist wohl anzunelimen, dafs dureli 
diese Nebeneinanderstellung der innige Zusammenhang 
zwischen Geseliiitz- und Pulverfabrikation angedeutet 
werden soli. Die Vereinigten Koln-Rottweiler Pulver- 
fabriken bringen in ihrem Pavillon in ubersichtliclier 
Weise den Werdegang der Schiefspulverfabrikation von 
den alten, aus Salpeter, Scliwefel und Kolile bestelienden 
Pulversorten an bis auf die die modernę Kriegsteelinik 
beberrsehenden rauchschwachen Pulver zur Anseliauung.

Dcm sportlielien Interesse ist durch Aufstellung aller 
bestelienden alten und neuen Jagdpulver und -patronen 
Reclinung getragen.

Fiir den Bergbau und die verwandten Betriebe 
kommen nur dic yerschiedenen, zur Kategorie des 
Scliwarzpulvers gehorigen Sprengpulyersorten und die 
von den Vereinigten Koln-Rottweiler Pulverl'abriken lier- 
gestelltenSicberbcitssprengstoffe in Betraeht. Die letzteren 
sind durch drei Sorten vcrtreten, das Anagonspreng- 
pulyer und das Siclierheitsprengpulyer fiir Ncbcngestein, 
dereń Zusanimensetzungen von der Fabrik noch nicht 
bekannt gegeben sind, sowiedrittens durch dasgewohnliche 
Kiiln-Rottw'. Sicherheitpsprengpulvcr, welches bekanntlieb 
aus Ammoniaksalpeter, vegetabilischem Oel, Schwelel 
und Barytsalpeter zusanunengesetzt und entweder in 
wasserdichter Packung oder in Staniolpapierhulsen 
patroniert ist.

Das in allen seinen Variationen ausgestelite Spreng- 
pulver (Schwarzpulver) ist bekanntlich ein mecbanisches 
Gemenge von Kalisalpetcr, Scliwefel und Ilolzkohle in 
verschiedenen Mischungsverhaltnissen, von denen die 
gebriiuch lich sten lolgcnde sind:

65 Teile Kalisalpetcr, 15 Teile Scliwefel 20 Teile Kobie. 
7 0 „ „ 14 „ „ 1 li ,, »
76 „ „ 10 „ „ 15 „ ,)

Je nacli dem Gehalt an Kalisalpeter wird das 
Sprengpulver kurz ais 65, 70 oder 75prozentiges Spreng-
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pulrtr besddioet Je gro&er der Gfbałt aa Salpeter 
(SanerstofnagerJ. desto spreastraJcger fet das Polrer.

Das auf ineehanisehem arzeazt? Sprengpnlrer
•wlrd entireder In rai;cer oć*t teklg^r Karnfonn berge- 
Błeilt ’jiid enrweder mir oder ohne Grapblt, beli oder 
mattgSjłreiłd, pollen -:>der nnpoliert — rani — iii den 
Handel gebraehi. Die Grois" der Kómer Tariiert rou 
1— 10 min.

Je barter das za sprengende Gestem, desto boeb- 
prozenuger mnf; das Sprengpalrer grwabit werden. Die 
Wabi der run den oder der eekigen Form der Kora er 
hangi daTon ab, ob eine grófeere oder geringere Brlsanz. 
d. h. elne rasehere oder "weniger rasche Zersetznn^ des 
Puhers gewanseht -srird,

Wegea der konzentriscben, seŁiehtrreisen Yerbrennong 
der PalTerkorner -wird das rundę PuiTgr niehi so brisant 
■wirken "wie das eckige, eine gleiche KorngroJśe voraas- 
gesetzt, and daber in denjenigen Falien Amrendang 
iinden, in Trel eh en ein stfickreiehes Łósen der G^ńeins- 
masse.n oder der Kofcie gPTrunscłit -srlrd. Die Sehnelllgkeh 
der Verbrennang des Pnlrers and des.?en Wlrkang l-ann 
aneh dareb seine Yerarbeitung beeLofiaist -srerden, indem 
es mit geringerer oder grofsmT Diebte (spezISsebes 
Gcnicht) aas der Fabrikatlon berrorgehi. Die Spreng- 
wlrkung ist aniśer von dem Salpetergebal: ancli von 
der mebr oder ^reniger sorgfaltigen Yerarbeitung (Zer- 
kleinerang and Misehang) abhangig.

Im zahen, gesehlossenen Gestein oder in fester Kohle, 
tto die Palrergase im Bohrloehe Zeit baben. sieb ab- 
zuspannen, Trird mit besonderem Yorteil das komprimierte 
Sprengpalrer rerwendeL ein in Cjlinderform gepreiśtes, 
hochprozentiges, gai vorgearbe5tei.es Kornpalrer. Bei 
diesem Pulver ist eine sorgfaltige Yerarbeitung Bedingang 
der gaten, der Kornpnlrer-Wirkang aberiegenen Spreng- 
kraft.

Das komprimierte Sprengpulrer -srird in Gjlindem  
von 2 2 — 45 mm aajśerem Darchwesser mit eylindrischem 
oder konisebem centra]en Kanał gelieferr. Die einzelnen 
Cylinder baben ein Gewicht von 5 0 — 100 gr. and sind 
za Eollen ron 2 — i  Stfiek rereinigt. Anfeer der grofeeren 
Sprengkraft ist aaeb die Handlicbkeit der ans einer 
oder mebreren Eollen bestehenden Sprengladnngen ein 
wesentlicber Yorteil, den das komprimierte PalYer vor 
dem Kompalrer besitzt, da letzteres Tor dem Gebraach 
erst In Papierhalsen patroniert werden muis. Zar 
Grappe der Sehwarzpalrer sind aueh der sogenannte 
Sprengsalpeter, der brennbare Salpeter and ahaliche 
Stoffe za reebnen. Bei diesen ist der Kalisalpeter darch 
Natronsalpeter and die Holzkoble dareli Braankoble, 
Lignit, Steinkoble, Harz. Teer oder Steinkohlenpech 
(Petroklastit) ersetzt.

II. D ie zur Grnppe VII (chemische Indnstrie) ge- 
horige Abteilang „Sprengsioffe^ ist am Nordende der 
Hauptindustriehalle untergebracht, and der hierfar zar

VerJS.gang gesteliie Bantu in 5 Untecabteihimrwj ein- 
geiiślt, in cenen die folgenden Fiimen ausgestellt baben:

i .  Braun &. Bloein, G- m. b. IŁ, Dasseldon,
*2. Die Bobnritiabrik in Witten a. d. Babr and die 

Castroper SIcherbeitssprengstoff-Akti en- Gesellscbaft 
In Dortmaiid.

3. D ie Sprengstoffwerfce Dr. B . Zvabnsen &■ Go., 
Hambarg.

Ł  Die Bocbam-Lindener Zandirarenfabrik C. Koch, 
Lin den a. d. B  óbr.

5. Sammelaasstellang der vereinigien rLeiniseb--n-est- 
faliscŁen Sprengstoff- nnd Muninonswedfce, 2 n 
•welcber folgende Pirmen beteiligi sind: 
aj Sprengsioff-Aitien-Gesellscbafi Carbonit, Ham- 

barg:
b)  Drnam it-Aknen-G esellstiafi Tonn. Alfred Nobel

i  Co., Hamburg: 
cj Aktien - Gesellseliaft Siegener Drnamiifebrik, 

Koln:
dj  Biieinis.cbe Djnamitrabrii. AkL-G., Koln: 
ej Deatscbe Sprengstoff-Akiien-GeseUsełiaif. Ham- 

barg:
f) Bbeiniscb-Westlaliscbe Sprengsioff-Aktien-Ge- 

sellscbafL, K<3n: 
gj Far.'rik elektriseber Zander, G. m. b. I I . .  Koln.

1. U e b e r  d ie  A u s s t e l la n g s g e g e n s t a n d e  d e r  F ir m a  

B r a u n  k. B lo e m  g ie b t  d e r  a m r l ie b e  Ł i t a l o g  g e n a g e n d e  

A a s k a n f t .  E s  s in d  a a s g e l e g t :  Z a n d b a ic ł i e n .  F lo b e r t-  

M a n it io n .  M e ta l lp a tr o n e n  f a r  R e r o l r e r  a n d  B a e b s e n ,  

J a g d b a l s e n ,  g e la d e n e  J a g d p a tr o n e n ,  S p r e n g z iŁ n ih u te b e n  

f a r  D j n a m i t  a n d  S ic b e r h e is s s p r e n g s to f f e .

2 .  I n  d e r  g e m e in s a m e n  A u s s l e l l a n g  d e r  B o b n r it fa b r ik  

a n  d  d erC a srro p  erS ; eh  e r b  e k ssp r e n g s to fT -  A t d  e n -  G e s e l ls e b  aft  

s in d  in  e r s te r  l i n i e  T on  I n t e r e s s e  d i e  M o d e l l e  v o n  

B le e b p a t r o n e n  f a r  B o b u r in u l ln n g  z a r  A m v e n d a n g  b e i  

z a f i ie fe e n d e m  W a s s e r  o d e r  a n t e r  b o h e m  W a s s e r d r a e k .  

W i e  a a s  F i g .  1 — 6  T a f .  9 0  e r s ic h t l ic b  Is t , s in d  d ie  

P a tr o n e n  m it  e in e r  o d e r  m e b r e r e n  Z a n d e r h a ls e n  z a r  

A a f n a h m e  ;:er Z a n d k a p s e l  a a s g e s t a t i e t ,  D i e  Z f in d k a p s e l  

tr ir d  in  d ie  jF Ia lse  e in g e s c b o b e n  a n d  a n ie r  B e n a t z a n g  

d e r  B in d e d r a h t e  m it  d e r  B le e h p a t r o n e  f e s t  T e r b a n d e n j  

n a c h d e m  s i e  v o r h e r  m it  e in e r  Z n n d s c h n n r  o d e r  m it  

e in e m  e le k t r is c h e n  Z iin d e r  r e r s e h e n  w  o rd  en  i s t .

B e i  T ie f b o h r a n g e n  m it  h  oh  e r e m  W a s s e r d r a e k  w e r d e n  

B le e h p a tr o n e n  m it  S t a lp e  ( F i g .  2 ,  3  a n d  i  T a f . 8 0 )  

T e r w e n d e t  D e r  d a r c h  d ie s e  a b e r s t e h e n d e  S t a lp e  g e -  

b i ld e t e  H o h lr a a m  w ir d  n a c h  E in f a h r a n g  d e r  Z a n d e r  śn 

d ie  Z a n d e r h a ls e  i  m it  G ip s ,  S c h w a r z p e e h  o d e r  s o n s t ig e m  

g a t e n  D ic h t a n g s m a t e r ia l  a a s g e g o s s e n ,  a m  a n f  d ie s e  

W e i s e  a a c h  d ie  Z u n d k a p s e l  T o r  d e r  Y e m lc h t a n g  d a rch  

d e n  W a s s e r d r a e k  z a  s c h S t z e n .

B e l  g r ó lś e r e n  D a r c h m e s s e r n  v e r s i e h t  m a n  d ie  P a tr o n e n  

m it  d o p p e lt e n  Z a n d e m ,  a m  d a r c h  d ie s e  M a fereg e l  

m o g l ic h s i  Y e r s a g e m  r o r z u b e a g e n .  D i e  Z a n d a n g  g e -  

s e h le h t  g e w ó h n l ic h  e le k t r is e h .
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Die RUle seitlich der Patrone (Fig. 4 Taf. 90) bildet 
don Raum zur Anbringung einor Stange oder des Bohr- 
gestanges, mittelst welcher die Patrone in das Bohrloch 
eingefiihrt wird. Bei selir tiefen Bolirlochern wird die 
Patrone an eineni Seil heruntergelassen und erhiilt in 
diesem Falle am Boden eine Zuspitzung, die mit Blei 
ausgegossen wird (Fig. 5 Taf. 90).

Die Erfahrung liat indessen gelehrt, dafs derartige 
Patronen, selbst wenn sie aus den stiirksten Blecben 
liergestellt sind, einem selir liohen Wasserdruck nicht 
zu widerstelien vermógen und zerdriickt werden, sowie 
dafe die elektrisehen Ziinder nicht niehr hinreichend 
fest abgediehtet werden konnen, wenn die Wassersaule 
eine gewisse Holie erreicht. Fiir solche Fiille bat die 
Roburitfabrik eine Patrone fiir Tiefsprengungen unter 
holiem Wasserdruck liergestellt, dereń Bauart aus der 
Fig.^6 Taf.^90 crsichtlich ist.

Die Roburitfabrik yeranschaulicbt femer durch 
Modelle die Behandlung von Zundpatronen fiir nasse 
Bohrlocher.

Die gewohnliche, gewachste Patronenbiilse geniigt im 
allgemeinen, um auch mit Ammoniaksalpeter-Spreng- 
stollen in feuchten Bolirlochern zu arbeiten, nur ist es 
erforderlich, die Ziindpalrone naeli Einfiihrung der 
Sprengkapsel und des Ziinders besonders zu scbutzen. 
Diesem Zwecke dienen gefettete Beutel, dereń An
bringung an die Ziindpatrone durch Fig. 7 Taf. 90 
ersichtlich gemacht ist. In ibrer Abteilmig bringt die 
Roburitfabrik ferner Modelle der Rotlisclien Ziindschnur- 
anziinder, welche die verscbiedenen Stadien der Fabrikation 
erkennen lassen. Ein Ziindhutchen - Priifungsapparat 
(Fig. 8 Taf. 90), sowie Normaldurchąclilage von Ziind- 
kapsel Nr. 8 auf Platten von 4 mm starkom Walzblei 
zeigen, auf welche einfaclie Art sieli jeder Verbraucber 
von der Giite der ilirn gelieferten Ziindkapseln, die 
bekanntiich auf die Wirkung der Sprengarbeit einen 
aufserordentliclien Einllufs ausiiben, iiberzeugen kann.

Unter den Ausstellungsgegenstanden der Castroper 
Sicberheitsspreiigstoff-Aktien-Gesellschaft ist besonders zu 
erwahnen das Modeli ibrer Versuclisstrecke.

Die ganze Strecke ist aus Flufseisenblecben von 
10 mm Starkę liergestellt und auf sogenanntcn Kessel- 
stiililen lose yerlagert, derart, dafs sie von allen Seiten 
zuganglicli ist. Liinge und Quersclinitt sind genau die 
gleiclien wie bei der berggewcrkscliaftlichen Versuchs- 
strecke in Bismarck i. W. Eine parali el zur Strecke 
yerlaufende Mauer erleiclitert den Zugang zu den auf 
der Schcitellinie angebraehten Vorrichtungen, dem Misch- 
apparat und den Entliiftungsstutzen. Das Mundloch der 
Strecke ist gewohnlicli offen, kann jedoch mit ciner Ein- 
riehtung yersehen werden, welche die Schliefsung des 
Yersuchsraumes sofort nacli Abgabe eines Schusses 
gestattet. Auch die Klappen der Entliiftungsstutzen 
lassen sich, wenn sie nicht geschlossen bleiben, durch 
eine gemcinsame Zugstange direkt nach dom Schusse

schlielśen, sodafs es moglich ist, Proben der 
Sprengstoffschwaden zur Analyse zu entnehmen. An 
ihrem liinteren Ende ist die Strecke durch eine stark 
yersteifte Eisenplatte luftdicht abgeschlossen. Der im 
Hintergrunde der Strecke eingemauerte Morser befmdet 
sich unmittelbar iiber der Sohle und bat eine solche 
Richtung erhalten, dafs seine verlangerte Achse 10 m 
vom Streckenort entfernt den Scheitel trifft. In der 
Strecke selbst liegt keine Dampfheizvorriehtung; die 
Erwarmung wird vielmehr dadurch lierbeigefiihrt, dafs 
schon wahrend der Einleitung des Gases Luft und Gas 
mittelst eines elektrisch angetriebenen Yentilators im 
Kreislauf durch eine Rohrleitung bewegt werden, welche 
mit Dampfmantel naeh Art eines Yorwanners versehen 
ist. Durch angeschlossene Wasserleitung ist auch Ab- 
kuhlung moglich. Das Fliigejrad znm Aufwirbeln des 
Kohlenstaubes wird ebenfalls elektrisch angetrieben. 
Das Einfiillen des Kohlenstaubes erfolgt mittelst eines 
trichterformigen, auf dem Streckenscheitel festmontierten 
Apparates, der unten mit einem Halin yerselien ist und 
oben nach Einfiillung des Staubes dicht verschlossen 
werden kann. Eine mittest Handkurbel drehbare, mit 
seitlichen Fliigeln versehene Achse befórdi^rt den Kohlen- 
staub bei geoiTnetem Halin in die Strecke. Das Ven- 
tilationsrohr ist durch eine schwere gufseiserne Platte, 
die auf sehragem Abschnitt ruht, verschlossen. Soli das 
Rolir geolTnet werden, so wird die Verschlulśklappe 
mittelst eines durch Stopfenbuchsendichtung nach aufsen 
gefiihrten Drahtes von ihrer Auflagcflache abgehoben. 
Das Yentilationsrohr ist mit einem olektrisch ange
triebenen Exhaustor verbunden, welcher ebenso wie die 
beiden Motore und der oben erwahnte Mischventilator 
in dem angebauten massiven Hiiuschen untergcbracht 
ist. Der Motor fiir den Exhauslor ist direkt mit diesem 
gekuppelt, wahrend der Mischventilator und die Kohlen- 
staubfliigel von dem zweiten Motor mittelst Schnurseii 
angetrieben werden.

Gegen aufsere Temperatureinfliisse ist die ca. 5 m 
lange Gaskammer der Strecke durch eine 30 mm dicke 
Filz- und Asbestlage isoliert, die Isolierung ist ihrerseits 
zum Schutze gegen Regen wiederum mit Zinkblech 
umzogen und letzteres mit Oelfarbenanstrich versehen.

3. In der Ausstellung der Sprengstoffwerke Dr. 
R. Nahnsen & Co. in Hamburg bildet den Mittelpunkt 
eint; Siiule, dereń Postament der durchnittlichen Tagespro- 
duktion an Dynamit und dereń Oberteil (ein Bleigefalś) 
der Produktion an Nitrogiycerin entspricht. Aulśer- 
dcm sind in Imitation die verschiedenen Rohmaterialien, 
Zwischen- und Nebenprodukte der Dynamitfabrikation 
sowie die verschiedenartigsten Dynamitsorten ausgcstellt. 
Unter diesen diirften besonders interessieren der Sicher- 
lieitssprengstoff Phonix I und die eigenartigen Dynamite, 
welche in aufserdeutschen Landern Vcrwendung finden, 
Gelignite, Norwegisches Gummidynamit und mehrere 
specilidch belgische Dynamitsorten. Ein Album, das
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Der Anziinder bringt die Ziindsclinur mit Sicherheit zur 
Entziindung und vorhindert bei sacligemafeer Hand- 
liabung das geiahrliche Ausspriihen der brennenden Schnur.

5 a. Die Sprengstoff-A.-G. Carbonit Iiat in ihrer 
Unterabtcilung aufser auf Proben ihres vielscitigen Fa- 
brikates besonderen Wert auf die Ausstellung von 
Apparaten gclegt, welchc zur Priifung von Sprengstoffen 
dienen.

Diese Gesellschaft, welchc sieli besonders mit der 
Ilerstellung von Sicherheitssprengstoffen befaOst, hat sieli 
zur Aufgabe gcmaclit, bei jedem von ihr gclieferten 
Sprengstoff ziffernmaCsige Angaben iiber die wesent- 
lichsten Eigenscliaften zu ermittcln und anzugeben. 
Jeder der Imitationen von Dynamit und Carbonit ist 
eine kleine Tabelle beigefiigt, in weleher die Detonations- 
geschwindigkeit, der Druck von 100 g in einem be
sonders ausgestcllten Druckmesser, die Anzahl der von
1 kg entwickelten Kaloricn, dic Ausbaucliung im 
Trauzlschen Bleiblock, der Grad der Schlagwettersicherheit 
und die Lange und Zeitdaucr der bei der Detonatlon 
entwickelten Flammen verzeiclinct sind. Oline naherc 
Erlautcrungen sind diese Angaben niclit verstandlich. 
Sie sind das Ergebnis einer besondern Versuclismethode, 
welche sieli die Carbonilfabrik zu Schlebusch im Laufe der 
Jabre zurccht gemacht bat, urn sich die Eigenscliaften 
ihrer Sprengstoffe in Bezug auf Kraftaufeerung, Flammen- 
bildung und Wettersieherheit vor Augen zu fiiiiren.

Ein selir interessanter Apparat ist der ausgestellte 
Druckmesser (Textfig. 4), weleher die Kraftiiufserung 
der Sprcngstoffe indiziert, indem auf einem Diagramm

ein Bild ihrer Detonation nach Zeitdauer und erreichtem I Der Apparat besteht aus einem selir kriiftigen Gulś- 
Maximaldruck wiedergegeben wird. J stahlblock mit einer Holilkammer, in weleher die zu

ca. 100 photographische Aufnahmen enthalt, giebt in 
seiner Gesamtheit ein anschauliches Bild des Getriebes 
auf den drei Fabriken der Gesellschaft, ihrer mannig- 
faltigen Einrichtungen, sowie der besonderen Art ihrer 
Anlage.

4. Die Boehum-Lindener Ziindwarenfabrik, C. Koch 
in Linden a. d. Ruhr, bringt neben einer grolśen Anzahl 
Yerschiedcnartiger Ziindbander fiir Sicherheitslampen 
einen dem Inhaber der Firma patentierten Ziindschnur- 
anziinder, dessen Konstruktion und Ilandhabung in den 
Textfiguren 1 —3 ersiclitlich gemacht ist. Der Ziinder 
besteht aus dem Reiber, einer an einem Ende gezahnten

Ziindsatz
Kapsel Ziindschnur

Fig. 1 .

(i" ) f i  
K apsel R eiber

F ig . 2 .

Blechhulse, welcbe zur Aufnahme der Ziindsclinur dient. 
Diese Hiilse wird in eine, den Ziindstoff enthaltende, 
oben offene Kapsel geschoben und durch Drehung der 
letzteren um die gezahnte Hiilse die Ziindung bewirkt.
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untersuchenden Sprengstoffe gewohnlich in Ladungen 
von 200 — 300 g abgcfeucrt werden. Dicse Hohlkammer 
wird durch cinen schweren Stalildeckel verschlossen, 
alsdann die Sprengkammer luftleer gopumpt, die Trommel 
mit dcm Federihdikator, welcher den Sclircibstift fiihrt, 
eingestellt und das Uhrwcrk zum Antriob der Trommel 
in Bewcgung gesetzt. Der Schufs erfolgt lautlos und 
auf dem Diagr.imm befindet sich die Explosionskurve 
des unlersucliten Sprengstoffes.

Mit diesem Apparat ist es moglich, jeden neuen 
SprengstoiT in Bczug auf seine Kraftaufserung unter die 
yorliandenen cinzureihen und je nach dem Ansteigcn 
der Kurve das Mafs seiner Brisanz und nacb der Ilohc 
der Kurve seinen Explosionsdruck zu beurteilen. Er 
gestattet ferner nocli die Entnalime der in der Kammer 
eingeschlossenen Schwaden beliufs Analysierung und 
Wiigung. Ein anderer ebenfalls ausgestellter Apparat 
besteht aus einer grofsen Stahlflasche mit so starken 
Wandungen, dafs sie evakuiert Sehiissc von meiireren 
100 k aushalten kann.

Diese Stahlbombe (Textfig. 5) wird in ein mit Wasser 
gefiilltes Gefiifs gesetzt, um die Temporaturorlioliung zn 
ermitteln, welche das Wasser durch die Warmeabgabe

Fig. 5.

des explodierenden Sprengstoffes erhalt und die Anzahl 
der Kalorien zu bestimmen, welche der SprengstoiT ab- 
gegeben hat. Es ist also ein Explosionskalorimeter liir 
gro&e Ladungen.

Da die Warmeentwickelung der Sprengstoffe fur die 
Frage ihrer Wettersieherheit in erster Linie in Betracht 
kommt, so sind die aus der kalorimetrischen Probe her- 
geleiteten Zalilen von grofser Wichtigkeit. Der Apparat 
wird durch die Vorsichtsmafsregeln, welche zur Erzielung 
gleichmafsiger und zuverlassiger Rcsultate notwendig 
werden, etwas kompliziert.

Ltider hat die Fabrik die Apparate zur Messung 
der Flammenlangen und der Flammenzeitdauer nicht 
ausgestcllt, welche ebenfalls auf dem Prinzip beruhen, 
auf sclinell roticrenden Trommeln den Liehtschein mit 
Iliilfe der Phołographie niederzuschreiben. Die hierbei 
erzielten Ergebnisse sind genau genug, um den selir 
bedeutenden Unterschicd in der Flammenlange und 
Flammendauer ziffornmafsig festlegen zu kijnnen. Durch 
die Ilestiltate der seit etwa 8 Jaliren von der Fabrik 
mit diesen Apparaten vorgenommcnen, selir zahlreichcn 
Versuche hat sit; iiber das Wesen und die Eigenschaften 
der Sprengstoffe, namentlich iiber die Ursachen der 
Wettersicherlieit, in vielen Punkten Klarheit gesehaffen 
und sieli hierdurch um die Sprengtcchnik aufserordentlich 
verdient gemachl.

Es miigen die vorstehendcn Mitteilungen zur Er- 
kliirung der von der Carbonitfabrik aasgestellten Apparate 
und Tabellen g<>niigen, da einer bevorstehenden Ver- 
oUcntlichung durch den Leiter der Gesellschaft. iiber die 
Einzclheitcn der Untersuchungen und das Gesamtergebnis 
nicht yorgegrillen werden soli.

Die Fabrik hat endlich noch in statistischen Tabellen 
iiber die Ausbreitung ilirer Fabrikate !ind in den Modellen 
ihrer Versnchsstrecken (Fig. 6. Schlagwctter-Versuchs- 
strcckc in Schlcbusch. Ziindungsschlufs durch Gelatine- 
Dynamit), und zwar einer deutschen und einer cnglischen, 
weitere interessante Ausstellungsgegenstande geliefert.

5b, c, d. Die von der Dynamit-Aktien-Gesellschaft, 
vorm. Alfred Nobel & Co. in Hamburg, der Aktien- 
Gescllschaft Siegener Dynamitfabrik und der Kheinischen 
Dynamitfabrik Koln ausgestellten Priiparate, Photo- 
graphien und Versuchsapparate entstammen den den 
genannten Gesellschaften gehorigen Fabriken zu Schlc
busch, Grevenbriick und Opladen. Ilire Ausstellung 
umfafst neben Imitationen vcrschiedcner Nitroglycerin- 
sprengstolle die zur Fabrikation derselben erforderlichen 
Ausgangsmaterialien, ais: Sehwefelsaure, Salpetersaure, 
Rohglycerin aus Unterlaugen, Dynamitglycerin, Kiesel- 
guhr, Collodiumwolle, ferner Nitroglycerin, Zumisch- 
pulyer fiir Dynamite und Carbonite und Abfallsiiuren.

Zwischen den Kisten, die mit Patronenmodellen der 
Dynamit-Aktien-Gesellschaft gefiillt sind, befindet sich 
ein Morser zur vergleichenden Priifung von brisanten 
Sprengsloffen. Ais Ladung werden hierbei 10 g Spreng- 
stoff verwendet. Geschossen wird bei einer Elevation 
von 3 2 —45°, gemessen wird die Entfernung vom Morser 
bis zur Einschlagstelle des Geschosses. 10 g Spreng-
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Zum Schlufs sei nocli auf den 
courant aus dem Jalire 1866 łringewiesen, welcher den 
Preis fiir Nobels patentiertes Sprengol auf 1 Tlialer und 
10 Silbergroschen p ro  P fu n d  angiebt und zeigt, in 
welchcm Mafse innerhalb 30 Jatiren die Preise fiir 
Sprengstoffe sieli vermindert haben.

5e . D ie Deutsche Sprengstoff-Aktien-Gesellschaft 
Hamburg zeigt die Fabrikate ihrer Dynamitfabrik in 
Wahn und ihrer Schiefewollfabrik in Dureń, namlich 
Nitroglycerin-Sprengstoffe, Schiefebaumwolle in Flocken- 
form fiir die Fabrikation der rauchschwachen Pulver, 
Scliielsbaumwolle in Prefskorpern, Pikrinsaure in ge- 
gossener und geprefster Form zur Herstellung von Spreng-

ladungen fiir Granaten, Torpedos, Seeminen und zu 
sonstigen Zweeken der Militar- und Civilsprengtechnik, 
ferner Collodiumwollen fiir pharniazeutischc und tech- 
nische Zweckc, Collodiumwolle fiir die Bediirfnisse der 
Dynamitfabriken zur Herstellung der gelatinierten Spreng
stoffe und Losungen von Collodiumwollen in verschie- 
denen Losungsmitteln.

Der in der Sprengstoffabteilung befindliche, mit 
farbenprachtigen Geweben gefiillte Schrank ist gleich- 
falls von der Diirener Sehielśwollfabrik ausgestellt, dic 
sich mit der Fabrikation einer zur Herstellung von 
Kunstseide gceigneten Nitrocellulose befafst.

5 f. Unter den mannigfaltigen Erzeugnissen der

gelatine z. B. sehleudern bei 4 5 0 Elevation das 15 kg 
schwere Stahlgescholś etwa 250 m weit.

Ferner sind ein Modeli und mehrere Originalblocke 
des Trauzlschen Brisanzmessers ausgestellt. Derselbe 
besteht aus einem cylindrisehen Bleiblock von 20 cm 
Durchmesser und ebenso grofeer Hohe j die konzentrische

Bohrung hat 20 mm Durchmesser und 110 mm Tiefe. 
Es sind ausgelegt ein durchschnittener ungebrauchter 
Błock, dessen eine Halfte einen Schufe von 10 g fertig 
besetzt zeigt, sowie drei gebrauchte Blocke, welehe 
ebenfalls durchschnitten, die Wirkung von 10 g Spreng- 
gelatinc, Guhrdynamit und Gelatinc-Dynaniit aufweisen.
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Rheinisch-Wcstfalischen Sprengstoff-Aktien- Gcsellschaft 
in Koln intercssioren bcsonders die vorschicdcnen rauch- 
sćhwachcn Pulver, die Gewchr- und Flobcrtmunition, 
die Ziindhiitchen und Sprcngkapsclri, von denen einige 
zur Vcran|chaulichung der Satzliohc durchsclmittcn sind.

ó g. Die Fahrik elcktrischer Ziinder in Koln bringt 
in ilirer rcichhaltigcn Ausstellung die Produkte ilirer 
bciden Fabriken in Troisdorf und Kiippersteg, namiich 
elektriscbe Schnfsziinder und Ziindschnuranziinder, Ziind- 
apparate, Leitnngen und Priifungsinstrnmcnte fiir Ziinder, 
Ziindapparate und Leitnngen. Die Firma bat sicb die 
Aufgabc gestellt, an Stelle der friiher fast ausschliefelich 
gcbrauchlichcn Funkenziindung fur Ilochspannungsstrome 
die Gluhhziindung und die Funkenziindung fiir niedrig 
gespannte Strome (Spaltziindung) auszubilden und zu 
entwickeln.

Bci den Gluhziindern oder Briickengluhziindern ist 
zwisćlien den Polen bezw. den Drahtenden des Ziinders 
ein feiner. Platindraht ćingclbtet, der beim Durcbgange 
des Stromes crgliiht und dadurch den ihn umlagernden 
Ziindsatz entzundet. ' Bei den Spaltziindern vermittelt 
ein dem .Ziindsatz in Pulverform beigemiscbtes Leitmittcl 
z. B. Kobie, Grapbit oder gewisse Metallpulver den 
Stromiibergang. Ilierbei erhitzen sich die einzelnen 
Partikelcben dieser Leitsubstanz und entziinden die 
nebengelagcrten Zundsatzteilehen.

Die BriickengliibzUndcrlassen sieli in ihrem elektriscben 
Widerstande untereinander gleichinafsiger berstellen 
ais Spaltziinder, sodafs sie sich besser fiir gleichzeitige 
Ziindung mebrerer Scliiisse eignen ais diese.

Andererseits ist der elektriscbe Widerstand eines 
Briickenglubzunders mit 0,3 — i y 2 Ohm erbcblicb niedriger 
ais der eines Spaltziinders. Der Bnickengliihzundcr 
crfordert domgemafe melir Strom (ca. Y2 Ampere) ais 
ein Spaltziinder, wesbalb darauf zu acbtcn ist, dafs der 
Widerstand in der Zuleitung zu einem Briickengliih- 
ziinder niebt zu grofe ist.

In vielen Fallen reiebt daher fiir Briickongliihzunder, 
bcsonders bei Mebrziindungen, Eisendralit ais Zuleitung 
nicht aus, es mufs viclmebr der dic Elektrizitat besser 
leitende aber aucb kostspieligere Kupferdrabt verwendct 
werden. Hieraus ergiebt sicb, dafs man fiir gleicbzcilige 
Ziindung mebrerer Scliiisse dcm teuren Briickcngliibzunder 
mit Kupfcrleitung, dagegen fiir Einzelziindung dem 
billigeren Spaltziinder mit Eisendrabtzulcitung den Vorzug 
goben wird.

Zu Gunsten de3 Bruckengfiibzunders spricht bei 
Mebrziindungen sodann nocb derUmstand, dafs sicb sowohl 
die einzelnen Ziinder ais aucb vor dem Abthun des 
Schusses die gesamte Ziindanlage, also Ziinder mit 
Leitungen, in einfaeber Weise mittelst eines Galvanometers 
auf Stromfiilirung untersueben lassen, was bei Spalt- 
ziindungen nicht in gleicher Weise der Fali ist.

Bei Spaltziindern ist zu unterscheiden zwischen
a. Spaltfunkenziindern und b. Spaltgluhziindern. Dieser

Unterschied ist begriindet durch dic verscbiedene Leit- 
fiihigkeit des Ziinders bezw. des Ziindsatzes fiir den 
Strom und fur die dementsprcchend zur Ziindung 
crforderliche verschicdene Stromspannung des Ziind- 
apparates. Die Spaltfunkcnziindcr besitzen cinen ver- 
baitnismafsig hohen Widerstand (3 0 0 0 —20 000 Ohm) 
und erfordern demgemiilś cine hiihere Stromspannung 
(ca. 40— 90 VoIt), dieSpaltgliihziindcrhabcn20—5000hm  
Widerstand und bedurfen zu ibrer Entziindung Strome 
von niedriger Spannung (ca. 8 — 15 Volt), dafiir aber 
eine etwas bohere Strommenge ais die Spaltfunkenziinder.

Es mufs also dic Bcschaflcnheit der Elektizitiits- 
ąuellc dem Widerstande des Ziinders entsprcchcn, woraus 
sich ergiebt, dafs cin Spaltfunkenziinder nur mit einem 
Funkenziindapparat, ein Spaltgliihzunder nur mit einem 
Gliihapparat gefeuert werden kann.

Fiir beide Sorten Spaltziinder geniigt bei Einzel- 
sebiissen verzinkter Eisendraht von 1,2 mm Durchmesser 
fiir allc in der Praxis vorkommenden Entfernungcn. In 
nasser Strccke vcrlangt jedoch der Spaltfunkenziinder, 
dafs einer der beiden Zulcitungsdriihte isoliert ist, oder 
dafs dic blanken Drabte. wenigstens nicht direkt an 
nassen Stempeln oderStreckenstoisen anliegen. Andernfalls 
kiinnen dureb die Slromableitung, welche dic nassen 
Stempel oder Stiifse vcrursachcn und die au&erordentlich 
grofs werden kann, Versagcr herbeigefiihrt werden.

Der Spaltgliihzunder verlangt eine derartigc Vorsicbt 
nicht, er begniigt sich selbst in selir nassen Strecken, 
mit blanken verzinkten Eiscndrabten. Diesem Umstande 
ist es zuzuschrciben, dafe der Spaltgliihziinder den Spalt- 
funkenziinder immer nichr verdrangt.

Uebrigens geniigt aucb fiir den Briickengliihzunder 
bei Einzelschiisscn bis zu 50 m Entfernung blanker 
Eisendraht, nur mufs, wic iiberhaupt stets aucb bei 
allen andern Ziindern, darauf gcacbtct werden, dafs die 
Verbindungen der Leitungsdrahte mit den Ziindern und 
der Ziinder unter sich recht sorgfaltig durch Yerdrehen 
der Drahtenden mit einander hergcstellt werden. Ein 
Incińandcrliakeh der Drahtenden ist stets unzulassig.

Die in Kiippersteg und Troisdorf hergcstcllten Gliih- 
und Spaltziinder besitzen grofetenteils die in der auf
S. 846, Nr. 39, Jahrg, 1901 dieser Zeitschrift wiederge- 
gebenen Skizzc dargestellte Konstruktion. Der Ziinder 
besteht aus dem beiderseitig mit Metallfolie a aj belegten 
Pappstreifchcn b, welehes nach Art der Streichholzer in 
einen Ziindsatz c getauebt wird. Dic Zusammensetzung 
dieses Ziindsatzes ist je nach dem Widerstande, den der 
Ziinder erbalten soli, verscbieden. Der Ziindkopf wird 
zum Schutze gegen Feuchtigkeit mit einem Lackiiberzug 
vcrsehen und dann in der aus den Schnitten rechts und 
links in der Figur ersichtlichen Weise mit den Ziinder- 
drahten d und e durch Lotung verbunden.

Das Ganze wird dann unter Einbettung in eine 
Schwcfclgufemasse f in cine paraffinierte Papp- oder 
Messingliiilse g so eingefiihrt, dals die aufeerste Spitze
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des Ziindkopfchens c eben aus dem umgebendcn Gufs 
hervorsteht und so gegen dic einzusełzende Knallqueck- 
silberkapsel gerichtet ist. Die Ziinderdrahte bcstehen 
hei den Einzelziindern aus Eisen von 0,7 mm Starkę, 
bei den Melirziindern gewohnlich aus Kupfer von ebenfalls
0,7 mm Durclimesser.

Zur Isolicrung der Ziinderdrahte dient entweder 
asphaltierte doppeltc Baumwollumspinnung oder einfache 
Baumwollumspinnung mit Guttaperchaiiberzng, oder eine 
getecrtc Papierbandwickelung, bei weleher beide Drahte 
zu einem Strang vereinigt sind (Schaftziinder). Bei den 
Briickengliihziindern sind die beiden Enden der Metall- 
folien a at noch dureh ein angelotetes Platindrahtchen h 
mit einander verbunden, der Platindraht ist demnacli in 
das harte Ziindkopfchen eingebettet, sodals letzteres sich 
von dem Draht nicht entfernen kann.

Beide Ziindersorten, Gliih- wio Spallziinder zeiehnen 
sich dadurch aus, dafs durch die Art der Fabrikation 
eine aufserordentliche Gleichmaiśigkeit gewiihrlcistet, und 
dafe der Ziindkopf gegen iiufsere Beschadigungen in 
wirksamer W eise gesichert ist. Die beiden Pole, d. h. 
diejenigen Drahtenden, zwischen denen der Strom in den 
Ziinder iibergeht, sind so festgelagert, dafs sic sich nach- 
traglich nicht gegeneinander verschieben konnen, es ist 
demnach moglich, die Ziinder auch ohno Sprengkapsel 
hcrzustellen, zu transportieren und zu vonvenden. Die 
Kapsel wird beim Besetzen des Schusses in die konische 
Hiilse des Ziinders eingeschoben und zwar ohne irgend 
welches Ankneifen dcrselbcn, sic setzt sich mit ihrem 
unteren Rande gegen dio Gufskomposition des Ziinders. 
Der Ziindkopf kann also mit dem Knallsatze nicht in 
Beriihrung kommen, sodafs das Einschieben der Spreng
kapsel mit keinerlei Ge/ahr verbunden ist. Um die 
Sprengkapseln bequem cinfiihren zu konnen, empfichlt 
es sich, Kapseln mit etwas nach innen umgebogenem 
Rand zu verwenden. Der aufsere Durchmesser siimtlicher 
Kapselnummern, dio in Yerbindung mit elektrischen 
Ziindcrn verwendet werden sollcn, inu'6 7 mm betragen.

Sollen bei Mehrziindung die Schiisse nicht gleich- 
zeitig fallen, so wird zwischen Kapsel und Ziinder ein 
Stiick Ziindschnur eingeschaltet, dessen Lange fiir dio 
Zeitdauer der Verzogerung mafegebend ist.

Die fur diesen- Zweck bestimmten Ziinder werden 
mit Ziindschnurenden von 10 oder 20 cm Lange yer- 
sehen geliefert. Der Schielśmeister verkiirzt dann beim 
Besetzen der Locher die einzelnen Schniire zu ver- 
schiedenen Liingen von jo 1 cm Unterschied und kneift 
auf das freie Ende der Ziindsclinur die Sprengkapsel 
auf. Da bei den Zeitziindern dic Gefahr besteht, dafs 
der in Brand gesetzte Ziindsatz durch die heftige Gas- 
entwicklung das in die Ziinderhiilse hineingesteckte 
Ziindschnurstiick herauswirft, ohne es zu entziinden, 
so sind die Iliilsen mit wasserdicht verkitteten Oeff- 
nungen oder mit Entgasungskanalen yersehen, welche

den Gasen des Ziindsatzes und der Ziindsclinur einen 
Ausgang bieten.

Zu bemerken ist, dafe bei Verwendung derartiger 
Zeitziinder auch der zuerst fallende Śchulś eine kurze. 
Verzogerung haben mufs, da es einer kiirzeren Frist 
von wenigen Sekunden bedarf, bis durch auftretende 
Warme in der Ziinderhiilse die Ziindsclinur in derselben 
gelost ist.

Ein sofort detonierender Schufs konnte andernfalls 
dic Ziindschniire der anderen Schiisse, wenn diese nocii 
in der Ziinderhiilse festgehalten werden, mit den Ziinder- 
drahten aus den Bohrlocliern herausreifsen. Es ist also 
die gleichzeitige Verwendung von Moment- und. Zeit
ziindern nicht zuliissig.

Neben den Gliih- und Spaltziindcrn fabriziert dic 
Kiippersteger Fabrik noch Funkenziinder mit hohem 
Widerstande' fiir- reibungselektrische Maschinen. Die 
Konstrucktion dieser Ziinder, die von derjenigen der 
Gliih- und Spaltziinder etwas abweiclit, ist aus der nacli- 
stchenden Figur 7 ohne wciteres ersiclitlich. Die

Ziindung erfolgt durch Ueberspringen eines Funkens 
zwischen den Poldrahten innerhalb des nicht leitenden 
Ziindsatzes. Die Elektrizitat wird in einer reibungs- 
elektrischcn Ziindmaschine durch Rotation von 3 Hart- 
gummischeiben erzeugt, von einem Gummikondensator 
aufgenommen und von diesem durch Ausgleich in die 
Ziindleitung entladcn. Der Apparat ist mit einem 
Funkenzieher fiir die Funktionspriifung ausgeriistet,
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leistet bis zu 20 Schufs, wiegt 4 kg und mifst 240 X  

220 x 1 2 0  mm. Die Tcilc, w olcho, zur Erregung drr 
Elektrizitat dionen, sind .in cinem Harigummikastcn. 
untcrgebracht, welchcr von einem starken Eisonblech 
umgcben ist. Ais Ncuheit mogę noch ein elektrisclier 
Ziindschnuranzunder crwiihnt sein, der dazu dicnt, das 
anfangliche Ausspringen der Ziindsclinur zu verhindern. 
Der Anzunder ist nebst zugehorigem Ziindapparat auf 
Tafel 74 Fig. 6 und 7 in Nr. 2G des Jahrgangs 1902 
dieser Zeitsclirift wiedergegeben, a ist die innero. Iliilse 
zur Aufnahme der Ziindsclinur, die mit Eindriickcn b 
zum Befestigen der Ziindsclinur rerselien wird, c ist die 
iiufsere Iliilse, d der Zundkopf und e der Konlaktansatz. 
Der Ziindapparat bestelit aus dcm Trockonclement a, dem 
Holzetui b, dcm Deekel c und den bciden FederklemmCn d. 
Die Ziindung erfolgt durch Zusammchdriicken der beiden 
Federklemmen d auf den Kontaktansatz e des An- 
ziindcrs.

Die Ziindapparate fiir GlUh- und Spaltziindung:
Zur Ziitidung einzelncr Schiiśse werden vorzugsweise 

kleine Magnclinduktionsapparate mit zwei Magneten 
benutzt, die entweder fiir Spaltfunkcnziindung mit ca. 
50 bis 80 Volt Stromspannung oder fiir Gliih- und Spalt- 
gliihziindung mit ca. 8 bis 15 Volt Slromspannung 
geliefert werden.

Gliih- und SpaUgliihzunder kounen im Einzelschufs 
auch mit Battcrien aus 6 kleinen Trockenclcmcntcn 
gefeuert werden. Derartige Battcrien. sind ctwas 
leichter und auch ctwas flacher, daher handlichcr ais 
die Magnetinduktorcn. Sie sind siimtlich mit żweckmafsig 
konstruierten Sicherheitskontaktcn ausgeriistet.

Da Trockcnclementc jedoeh und ganz besonders die 
hierfiir erforderJiclien kleinen Typen dic Eigenschaft 
besitzen, sclbst wenn sic nicht gobraucht werden, sich 
allmahlich zu schwachen und Slrom zu vorliercn, so 
ist es erforderlich, derartige Apparate regclmalśig auf 
Stromspannung und Stromstarke mitttolst geeigneter 
Mefsiństrumcntc (Ampercincter und Voltmctcr) zu kon- 
,trollieren und allc etwa geschwiichtcn Elemente zu 
ersetzen.

Fiir Mehrziindung kćinncn ebenfalls derartige 
Battcrien jedoeh entsprechend grofser und schwerer 
Verwendung finden unter der glcichen Voraussetzung 
einer steten Kontrollu. Zumcist werden jedoeh fiir 

Jdeincre Ziindanlagen (bis zu 5 oder 6 Schiiśsęn) 
Magnetinduktionsapparatc mit 6 Magneten uiul fiir 
grofsere Sprcngungen dynamoelektrischc Apparate benutzt.

Um cine momentane Slromabgabe zu crzielen, dic 
fiir dic Zuyerlassigkeit- gleichzeitiger Ziindungcn ein 
Haupterfordcrnis bildet, sind derartige Apparate mit ge- 
cigneten Momentschaltungen yerschicdener Art aus- 
geriistet.

Unter den ausgestelllcn 1'rufungsinstrumenten sind 
zu erwahnen Aniperemeter und Vol(meter, die fiir die 
Messung von Stromstarke und Spannung der einzelnen

Ziindapparate eingerichtet sind, ferner der bekanntc 
Leitungs- und Ziinderpriifer und der Apparate-Priifer 
fiir Gluhzundapparate und Ziindbatterien. (Vcrgl. Fig. 5 
der Tafel 74 in Nr. 26 des Jahrgangs 1902 dieser 
Zeitsclirift). Derselbe besteht aus cinem Schaltbrettchen, 
auf welchem je naeli Grofsc und Art des zu priifenden 
Ziindapparates yersćhieden bestimmte Widerstandc an- 
geordnet. sind. Jcdcr Apparat, der noch im stande ist, 
durch dicse WiederStande einen bestimmten Normal- 
ziinder zu ziinden, kann ais gebrauchsfahig gelten.

III. In der Sprcngstoffkoje und der Haupthalle 
(Gruppe III) der Kollektiv-AusstelIung des Vcrcins fiir 
die bergbaulichen Interessen Iiaben die folgenden Firmen 
ausgestellt:

1. dic Roburitfabrik in Wittcn.
2. die Caslroper Sicherheits - Sprengstoff A. - G. in 

Dortmund,
3. dic Dynamit-A.-G. vorm. A. Nobel & Co. in 

Hamburg,
4. die Rheinische Dynamitfabrik, Koln,
5. die Deutsche Sprcngstoll- A.-G., Hamburg,
6. die Rhcinisch-Westfalischc Sprengstoff-A.-G. Koln,
7. die A.-G. Siegener Dynamitfabrik, Koln,
8. die SprengstoiT-A.-G. Carbonit, Hamburg,
9. die Fabrik elektrisclier Ziindcr G. m. b. II., Koln,

10. W. Norrcs, Schalke i. W.,
11. A. Bornhardt, Braunschwcig,
12. die Zundhutchen- undPatronenfabrik vormals Sellier

& Bellot, Schiinebeck a. d. Elbo,
13. das Stcinkohlęnbergwerk Kiinigin Elisabeth in 

Frillendorf im Vercin mit den Firmen Siemens & 
ITalske in Berlin und R. Linke in Spandau.

Dic unter 1 bis 9 genannten Firmen bringen hier 
diesclben Gcgcnslandc wio in der Gruppe VII ain 
Nordende der Ilaupt-Industrielialle, jcdocli mit einer 
fiir den Bergbau bestimmten Auswahl. Es sind dem- 
nach nur noch die Ausstcllungon der vier zuletzt ge
nannten Firmen einer Besprechung zu unterzielien.

1. Die Firma W. Norrcs in Schalke zeigt die be- 
kanten Norresschen Zundschnuranziinder und sucht durch 
ein Modeli, welches den Schnitt durch ein besetztes 
Bohrloch darstellt, darauf aufmerksam zu machcn, 
dafs die Ziindung der Schnur mittelst des Anziinders 
nicht nur aufserhalb, sondern auch innerhalb des Bohr- 
loclies stattfinden kann Es wird zu diesem Zweckc 
das aus dem Bolirloche hervorstchende Ende der 
Ziindsclinur mit aufgestecktcm Ziinder in die Miindung 
des Bohrloches zuriickgeschobcn. ein Pfrópfen Besafz 
aufgcbraclit und alsdann der Draht mit dem notweudigen 
Ruck angezogen. Das seitliclie Durchbrennen der Ziind- 
schnur soli bci diesem Verfahren unscliadlich gcmacht 
werden.

Zu erwahnen ist ferner ein Magnetinduktionsapparat 
fiir clektrische Schulsziindung, der mit einem die Ziindung 
yerzogernden Uhi werk ausgeriistet ist. Der Apparat soli
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zur Vermeidung langer Zuńdlcitungen in der Nahe der 
Schufsstelle aufgcslellt und gcgcn dic Einwirkung des 
Scliusscs mit cinor entsprećhcnden Panzerung vcrselicn 
werden. Das aufgezogene und in Gang gesetzte Uhr- 
weric setzt den Anker des Induktionsapparates in Bc- 
wegung, schliefst aber den aufseren, durch dic Ziind- 
anlagc fiilircnden Stromkrcis erst nach ciner bestimmten 
Zcit, dic der Schiefsmann dazu benutztj sich geniigend 
weit von der Schufsstelle zu entfernen.

2. Die Firma A. Bornhardt in Braunschweig stellt 
ihre reibungsclektrischen ZUndmaścliincn (vcrgl. Fig. 4 
der Tafel 74 in Nr. 26 des Jahrgangs 1902 dieser 
Zeitschrift) und ihre bekannten Funkcriziińder mit 
holien Widerstiinden aus.

Ais Eiektrizitiitscrreger der ZiindmasChinc dient eine 
Ilartgummischeibe B, welche mitlelst Kurbel und Vor- 
gelege in schnelle Umdrchung versetzt wird und sich dabei 
an einem Stiickchcn Pel z werk reibt. Ein Saugapparat A 
nimmt die auf der Scheibo entwickelte Elektrizitiit auf 
und fiihrt sie der Leydener Flasche F zu. Zwei Messing- 
iisen a und b dienen zum Einhangen der nach den 
Ziindern fiihrenden Leitungsdrahtc; wahrend b mit der 
aufseren Belegung der-Leydener Flasche in leitender Yer- 
bindung steht, wird a mit der inneren Belegung erst 
zum Zwecke der Ziindung verbunden; dies geschieht 
durch Druck auf den iiber b befindlichen Knopf des 
Entladers, der dabei dic in der Abbildung punktiertc 
Lage einnimmt.

Der Apparat ist in einem Blechkasten eingeschlossen, 
der wieder von einem starken Holzkasten umgcben ist. 
Die Oesen a und b nebst dcm Entladerknopfe befinden 
sich in einem besonders abzuschlicfsenden Vorraume, 
der dcm Arbciter bei Bcnutzung der Maschine allein 
zugiinglich ist In diesem Vorraumc ist seitlich aufser- 
dem eine aus 15 Metallknopfen gebildcte Funkenskala 
angebrachtj iiber welche man zur Priifung der Maschine 
vor der Ziindung den Entladungsfunken iiberspringen 
lassen kann.

Die Maschine erlangt ihre volle Ladung durch 20 
bis 25 Kurbelumdrohungen. Sic ist unter gewohnlichen 
Verhaltnissen im stande, 15 bis 20 Ziinder zu ziindcn. 
Soli die Ziindung unter besonders ungiinstigen Um- 
stiinden, z. B. auf eine Entfernung von mehr ais 400 m 
oder in selir nassen Grubenbauen vorgenommen, oder 
sollen mehr ais 15 bis 20 Schufs auf eitimal abgethan 
werden, so empfielilt sich die Anwendung einer kraftigeren 
Maschine, welche mit zwei Harfgummisćlieiben und 
zwei Leydener Flaschen ausgeriistct ist.

Das Gewicht der cinfachen Maschine bctriigt 13 kg, 
das der Maschine von doppcltcr Grofsc 19,50 kg.

Die zu der Maschine gelieferten Ziinder bestehen 
aus zwei. zusammengedrehten und am Ende scharf 
abgeschittenen Guttapercha - Kupferdrahten, welche in 
eine Sprengkapsel hineinragen, die iiber der Spreng- 
ladung mit einem leicht entzundlichen Ziindsatze

gcfiillt ist. Der durch Kitt hergcstelltc Vcrschlufs 
der Ziinder ist so dicht, dafs unter gewohnlichen 
Verlialtnissen, namentlich beim Besetzen der Bohrlocher 
mit Wasser, ein Eindringen von Wasser in den Ziinder 
nicht zu befiirchten ist.

Fiir Sprengungen in griifscrcr Wasserticfe, u. a. in 
Tiefbohrlochcrn, werden Ziinder geliefert, welche durch 
Kautscliuck-Ueberzug besonders abgedichtet sind.

Die Kupferdrahte sind an den freien Enden auf 2 
bis 3 cm von der isoliercnden Guttapercha befreit, um 
mit der Ziiiullcitung verbunden werden zu kiinnen. Die 
Lange der Drahte ist von der Tiefc der Bohrlocher ab- 
hiingig. Die Ziinder werden mit Driiliten von jeder 
gcwiinschten Lange geliefert.

3. D ie Ausstcllung der Ziindhiitchen- und Patroncn- 
labrik vorm. Sellier & Bcllot in Schoncbeck beschriinkt 
sich auf Sprengkapscln und auf Modelle von elektrischcn 
Ziindern (Funken- und Gliihziindern) in ihren verschie- 
denen Fabrikationsstadicn. Die beiden wichfigsten Typcn 
der clcktrischim Ziinder sind in den nebcnstchenden 
Fig. 8 und 9 wiedergegeben. Fig. 8 stellt cincn

T l

F ig . 8.

Funkcnziinder dar. Die Ziinderdralite bestehen entweder 
aus verzinntem, doppelt mit Baumwolle umsponnenem 
und mit Asphalt impragniertem Eisen- bczw. Kupfordraht 
oder aus einfach umsponnenem, mit Guttaperchaisolierung 
verschcnem Kupferdraht. Die beiden Drahte sind durch 
einen nach oben sich absatzweise verjiingenden Bici- 
umguls b gegeneinander festgelegt. Auf letzterem wird die



Papierhiilse a bcfestigt, welche mit cincm gceigncten 
Ziindsatz d gefullt und an ihrer oberen Oeffnung mit 
einem Stiick Seidenpapier iiberklebt ist.' Die Spreng- 
kapscl wird iiber die Papierhiilse geselioben und bcfestigt 
sieli von selbst an dem nacli unten dicker werdenden 
Bleiumguiś.

Die Anordnung der Gliilizunder (Fig. 9) ist die 
gleiche wie die der Funkenziinder, nur ragen die beiden 
Ziinderdrahtenden ungleich weit in die Papierhiilse lun - 
ein und sind durch ein beiderseits angeliitctcs Platin- 
driihtchen mit einander verbunden. Der Ziindsatz be- 
steht aus Schiefsbaumwollc, die um die Pólenden und 
das Platindrahtchen gewickelt und gegen die Einwirkung 
der Feuchtigkeit impragniert ist. Die Gliihziinder be- 
sitzen Widerstiinde von 0,35 bis 0,7 Ohm.

4. Die von dom Stcinkohlenbergwerk KoniginEIisabeth 
in Frillendorf ausgestellten elektrischen Ziinder ent- 
stammen der Fabrik von R. Linko in Spandau, wahrend 
die Ziindapparate, Leitungselement- und Isolationspriifer 
von der Aktien-Gesellscliaft Siemens & Ilalske her- 
gestellt sind.

Die Konstrnktion der Linkeschen Gliih- und Zeit- 
ziinder ergiebt sich oline weiteres aus den ausgestellten 
Modellen, welche die einzelnen Stadien der Fabrikation 
in iibersiclitlichcr Weise vorfiihren; dagegen bediirfen die 
Ziindapparate noch einiger Erlauterungen.

Die fiir Einzelziindung und fiir Mehrziindung bis zu 
10 Gliihziindpatronen bestimmten Apparate sind magnet- 
elektrische Induktionsmaschinen mit Siemenśschem 
Doppel-T-Anker. Sie sind mit einer Vorrichtung ver- 
sehen, welche den iiufseren Stromkrcis, die Ziindleitung, 
erst dann einsclialtet, wenn der Anker schon die niitige 
Geschwindigkeit erreicht hat. Es ist dicse Einrichtung 
erfordcrlich, weil bei langsam anstcigendem Strom die 
empfindlichsten Patronen ztiorst losgehen, die Leitung 
unterbrechen und Versager herbeifiihren wiirden. Die 
Einschaltung erfolgt boi diesen Apparaten bei der fiinften 
Kuibelumdrehung in selbslthatiger Weise, und zwar 
unabhangig von der Stellung der Kurbel beim Beginn 
des Drehens, was in folgender Weise erreicht ist:

Die Achse der Kurbel (Fig. 10) ist in ihrer Liings- 
richtung verschiebbar angeordnet und macht, in einer 
schragen Nut der hohlen Achse des Zahnrades gefiihrt, 
bei dem Beginn der Drchung eine klcinc Hcwegung. 
Hierdurch kommt das auf dcrselben befindliche Einzahn- 
rad in EingrifT mit dem dariiber befindlichen Malteser- 
kreuz, welches mitgenommen wiid und nach 5 Um- 
drehungen dic Kontaktnasc gegen eine Feder andriickt 
und den Kontakt schliefst. Lafst man nun die Kurbel 
los, so gelit die Achse zuriick, das Malteserkreuz wird 
frei und schnellt durch eine Spiralfoder wieder in seine 
Anfangslage zuriick. Fiir kleine Sprengungen Jiat die 
Firma Siemens & Ilalske ferrter Ziindbattericn aus- 
gestellt, bestehend aus einem Zinkbleehkasten von 
.3 7 x  1 0 3 x  174 mm Groise und 1 kg Gewicht mit

G Hellesen Trocken-Elcmenten mit Hartgummideckel und 
Sicherheitskontakt. Bei 2 OhmLeitungswiderstand werden

Fig. 10.
3 Gliihziindpatronen mit diesem Apparat zur Detonation 
gebracht.

Den griifseren, fiir Masscnziindung bestimmten Ziind- 
maschinen von Siemens & Ilalske liegt die Absicht zu 
Grunde, das Funktionieren des dynamoelrktrischen 
Apparatcs von der Kraft und Gcschicklichkeit des Be- 
dienenden ganzlich unabhangig zu machen, sodafs die 
Leistungen der Apparate ein fiir allemal dieselben sind.

Dies ist dadurch erreicht worden, dafs die zur 
Leistung de3 elektrischen Stromes niitige Energiemenge 
beliebige Zeit vor der Sprengung durch Fcderkraft auf- 
gespeicliert und im Augenblick der Sprengung durch 
den Druck auf einen Knopf ausgelost wird. Ilierinit 
liifst sich dann auch leicht eine Vorrichtung verbinden, 
welche im Augenblick der grofsten Erregung einer 
(NebenschluJś-) Dynamo die aufsere Leitung schliefst, 
in welcher die Sprengpatronen liegen, sodafs auch in 
dieser Beziehung der Apparat von dem Erfassen des 
richtigen Augenblicks seitens des Sprengpersonals voll- 
stiindig unabhangig ist.

Das Konstruktionsprinzip des Apparatcs geht aus 
der schematischen Skizze Fig. 11 hervor, bei welcher

Fig. 11.
der Ucbcrsichtlichkcit halber einzelne Teile etwas anders 
gezeichnet sind, ais es der Wirklichkeit entspricht.

Auf die Achse A (Fig. 11) ist eine kniftige Feder a 
mit Federhaus aufgesetzt, welche durch den IlandgrifTG 
solange aufgezogen wird, bis die Iland einen Anschlag
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verspiirt. Durch ein Gcsperre, an welchem mittelst des 
Ilebels e der Druckknopf D befestigt ist, wird das Rad R 
gesperrt und bierdurch die, Feder im aufgezogenen Zu- 
stand erbalten. Sobald iiun die Sprengung vor sich 
gelien soli, wird auf den Druckknopf D gedriiekt und 
das Sperrrad R freigegeben; hierdurcb wird der AnkerT  
der Dynamoinaschine durch Yermittclung der Zabn- 
riider Zit Z2, Z3 in rasche Rotation versctzt und ein 
Stroni in dem Anker induzicrt, welcher von den 
Kommutatorbiirsten C aus die Schenkel S der Maschine 
in Nebenschaltung umfliefst und dieselbe bis zum 
Maximum erregt. Durch richtige Wahl der Uebersetzung 
und vcrnioge der geringen Tragheit des Ankers crfolgt 
das Maximum der Erregung fast unmittelbar nach Frci- 
gabe des Sperrrades R. Durch einen Druck auf den 
Druckknopf D wird die Sperrung aufgeboben, die Kon- 
takte c und c' aneinander gcbracht und die aufsere 
Leitung L eingescbaltet.

Aufmerksam zu macben ist nocli auf dic Anordnung 
der Ausloseyorriclitung, welche aucb in selbstthatiger 
W eise verhindert, dafs bei zu fruhzcitigem Loslassen 
des Druckknopfcs der Sperrkegel in die Zahne des 
Sperrrades hineinfahrt und dasselbe verdirbt. An dem 
Auslosebebel (Fig. 12) sind niimlich zwei Schleiffedern 1 
angebracbt, welche auf der oberen Scite des Sperrrades

I

rcchts und links schleifcn. Wird nuti der Apparat los- 
gedriickt und lauft links hcrum ab, so wird durch die 
Reibung der Feder bewirkt. dafs der Sperrkegel immer 
weiter vom Sperrrade abgefiibrt wird und nieihals den 
Ziilinen desselben gefiibrlicb werden kann. Wird da- 
gegen der Apparat aufgezogen, so wird der Sperrkegel 
selbstthiitig wieder in das Sperrrad hincingedriickt.

Das auf der Achse A befindliche Fedcrhaus (Fig. 11) 
setzt sich zusammen aus dem cigentlichen Gehause II, 
der Feder a und der Nufs n, welche sich in dem Ge- 
hiiuse II drehen kann.

D ic Nufs ist lose auf dic Antriebsachsc gcschoben, 
mufs aber an der Drehung derselben teilnehmen, weil 
zwei in ilirer Bohrung hervorstebende Stifte s sieli gegen 
eine Abflachung f der Achse A legen.

Wird der Ilandgriff G rechts herum gedreht, so wird 
sich mit der Achse A aucb die Nufs in dcm Gehause 
drehen. D ie Feder wird gespannt, weil das eine Ende

derselben an der sicb drehenden Nufs,’ das andere an 
dem durch eine Nase zwischen zwei Anschlagsliften y 
fcstgehaltenen Gehause II befestigt ist.

Durch dic losc auf die Antriebachsc aufschicbbar 
angeordnete Nufs ist eine beąucme Auswecbselung des 
Fedcrhauses jederzeit crmoglicbt.

Die Fedcrhausacbse des Apparates ist mit dcm 
Sperrrad P, welches dereń Umdrehungen auf den Anker 
ftbertriigt, nur durch ćin einseitiges Gesperre gekuppelt. 
Hierdurcb wird bewirkt, dafs ein zu rasches Ablaufcn 
des Apparates, welches bei Kurzschliissen in der Spreng- 
leitung herbeigelubrt werden kann, ganz ungefahrlich 
liir den Apparat ist, indem dann die in den Schwung- 
massen des Apparates enthaltene lebcndige Kralt durch 
freies Ablaufcn vernichtet wird und keinerlei Stofse auf 
das Fedcrhaus berbcifiihrt. Diese Vorsichtsmafsrcgcln 
bewirken, dafs der Apparat aucb von dem ungeiibteslen 
Mannę mit vollkominener Sichcrheit bedient werden kann.

Der Apparat wird in zwei Ausfiihrungsformcn ge- 
liefert, entweder in Ilolzkasten von 155 x  215 X 220 mm 
Griifse mit Tragriemen oder in wasserdichtcm Eisen- 
gebause von 200 X 225 X  275 mm Griifse mit Trag- 
griff. Was die Leistung des Apparates anbelrifTt, so 
konnen mit demselben bei 17 Ohm Leitungswiderstand 
25 Gliibziindpatroncn glcichzeitig zur Detonation gebracht 
werden.

Ausgestellt sind ferner von der Firma S ie m e n s  & 
H a ls k e :  ein Elementpriifer, ein Isolationspriifcr mit
9 Trockenclementen und Nadelgalvanoskop fiir Isolationen 
bis etwa 20 Mcgohm, ein Isolationspriifcr mit Magnct- 
induktor und d’Arsonval- Zeigergalvanometer fiir ein 
Mefsbereich bis etwa ein Mcgohm und ein Leitungs- 
priiler, bestehend aus Galyanoskop und auswechsol- 
barem Trockcnelcment.

B. S i c h e r h e i t s 1 a m p c. n.
Sicberbeitslampen, Fiillorllampen, elektriscbe Gruben- 

lampcn und Apparate, welche fiir die Lampcnwirtschnft 
der Bcrgwcrke von Bedeutung sind, sind ausgestellt:

I. In der Kollektivausstellung des Vercins fiir dic 
bcrgbaulichcn Interessen und zwar in der Lampen- 
koje und im nordlichsten Teil der Bohrhalle.

II. In der Hauptindustriehalle, Gruppe VII, Abteilung 
SprengstolFe, unter Nr. 1189 des amtlichen Kata- 
loges.

III. In dcm in der unmittelbaren Niihc des Au?stellungs- 
bahnhofes gelegenen PaviIIon der Ennigerlober 
Portland-Cement- und Wasserkalkwerke Grimberg 
und Rosenstcin A.-G. Bochum, unter Nr. 2199 
des amtlichen Katalogcs.

IV. In der Halle liir Gesundhcits- und Woblfahrts- 
einrichtungen, Gruppe X X I, unter Nr. 2440 des 
amtlichen Kataloges.

I. An der Kollektivausstcllung des bergbaulichen 
Yereins ist in hervorragender Weise die Firma Frie- 
mann & Wolf in Zwickau betciligt. Dieselbe bringt
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pfohlen, dic Fiima hofft jcdocli, durch Versuche die 
Herstellungskosten der Lampe billigcr zu gesłalten, damit 
sic auch ais Arbeitslampe Vcrwendung finden kann. Ihr 
Gewiclit betragt. 0 ,6 - 0 ,7  kg, ist also urn ca. 50 pCt. 
gcringer, ais das der gewolmlichen Sicherheitslampe.

in der Lampcnkoje cine sclir grofse Anzalil yerscliiedcner 
Siclicrheitslampen nebst don dazu gehorigen Ersatzteilen 
und Apparaten und liat in der Bolirhalle oin voll- 
stiindiges Lampcnliaus cingoriclitet, in welclicm dem 
Besuchcr Gelegcnheit geboten ist, neben den vcrschicdonen 
Siclierlięitslampenkonstruktionen,Żundvorrichtungcn, Ver- 
scliliissen und Ersatzteilen auch dic Maschinen und 
Apparate, wclclie zur Instandhallung und Reinigung der 
Lampen dienen. im Betriebe zu sehen.

ilir aufsergewohnlich geringes Gewiclit auffallen. Dicsc 
Lampen sind nicl.t aus Aluminium sondern aus einem 
Metali licrgestelll, welclies aus ciner selir leichten und 
ziilicn Komposition bestebt. Infolge ihres hohon 1 reises 
wird die Lampe zunaclist nur ais Beamtcnlampe cm

Einc eingehendcBesclireibung der einzelncnSicherlieits- 
lampen, Signallampen, Untersucliungslampcn, Aceiylen- 
lampen,. Ziindvorriclitungcn und Verscliliisso liegt aufser- 
halb des Rahmcns dieser Abhandlung und criibrigt sieli 
u ni so mebr, ais die ausstellcnde Firma in ilirem 
neuesten Kataloge vom Jalire 1902 iiber alle Einzcl- 
licitcn ilirer Erzeugnisse auaftihrliclie Auskunft giebt. 
Ais wiclitige Neuerung sci erwahnt eine gcwohnliche 
Sicherheitslampe und eine Scliutzmantellampe. die durch
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Wand auf Konsolen fest verlagert ist. Das Benzin 
wird durch eine Fliigelpumpe in das an der Wand be- 
findliche Rcservoir gepumpt, welches ais Armatur ein 
Sicherheitsventil, Benzinstandanzeiger und ein Liiflungs- 
rohr zum Ableiten der Benzingasc tragt. Ein Rohr 
fiihrt das Benzin von dem Reservoir durch die massive 
Wand nach dem Abfiillhahn, weleher sich an einor 
Wandiliiche des Rcinigungsraumes befindet und derart 
eingericlitet ist, dafs auch bei offener Ilahnstellung kein 
Benzin mehr abfliefsen kann, sobald der Larnpentopf 
geniigend gefiillt ist. Damit der Abfiillhahn gegen dic 
Gefahr der Beschadigung geschiitzt ist, ist er im Innern 
einer vertikalen Blechlutte untergebraclit und letztere 
mit einer verschliefsbarcn Schiebcthiir versehen. Die 
Lutte dient gleichzeitig ais Abzugsrohr fiir die Benzin- 
gase. Im Innern dersclben ist untcrhalb des Abfiill- 
liahnes ein Trichter angebracht, weleher das etwa ab- 
tropfende Benzin auflangt und durch eine Kohrleitung 
in den Benzinraum zuriickfiihrt, wo es in einem be
sonderen Gefiifs angesammelt wird.

Zur Instandhaltung der Lampen sind mehrere 
Reinigungsmaschinen aufgestellt und zwar fiir Iland- 
betrieb, Fufsbetrieb und fiir elektrischcn Antrieb. Letztere 
Maschine, die in Fig. 13 abgebildet ist, ist mit einem 
Exhaustor zum Absaugen des sich entwickelnden Staubes 
versehen. Ein kraftiger Elektromagnet, dessen Ein- 
richtung aus Fig. 14 ersichtlich ist, dient zum OeiTnen 
und Schliefsen von Lampen, dic mit starken Fedcr- 
verschlussen versehcn sind.

Ausgestellt sind ferner der bekannte Wolfsche Probier- 
ajiparat zur Priifung der Lampen auf ilire Durchsclilags- 
sicherheit, einige zweckmiifsig konstruicrtc Lampen- 
anblaseapparate, ein eisernes Lampcngestell und ein voll- 
standiger Werkzeugkasten, in welchem samtlichc zur 
Instandhaltung und Rcparatur der Lampen erforderlichen 
Instrumente iibersichtlich geordnet sind.

Dic gleichfalls in der Lampenkoje untergebrachten 
der Firmen W . S e i p p e l  in B o c h u m ,  

ohm & Co. in G e l s e n k i r c h e n  und 
s c h - W e s t f a l i s c h e n  M a ś c h i n e n b a u -  

n s t a l t  u n d  E i s e n g i e f s e r e i  in B o c h u m  zeigen 
eine grofse Anzahl verschiedener Sicherheitslampen, Mark- 
scheider- und Fiillortlampen, Elektromagnctc, Stahl- 
magnete, Ersatzteile, Werkzeuge und Fiillapparate, 
auf. dereń Bcschreibung indesson nicht naher eingegangen 
werden kann.

Dic Armaturen - Manufaktur Westfalia in Gelsen
kirchen hat in der Lampenkoje, ihren bekannten Apparat 
zum Anblasen von Sicherheitslampen (vcrgl. dio Fig. 1 
und 2 auf S. 1093, Nr. 50, des Jahrgnngs 1901 dieser 
Zeitschrift) sowie eine Yorriehtung zur Erzeugung von 
Druckluft ausgestellt, die zur Bcdicnung des Anblase- 
apparates bestimmt ist.

Elektrische Grubenlampen zeigen ebenfalls in der 
Lampenkoje dic Firmen Heinr. Korfmann jr. in Witten,

Bemerkenswert ist ferner eine Acetylensicherheits- 
lampe, die mit Ziindvorrichtung versehen ist.

Das Lampenhaus in der Bohrhalle besteht aus zwei, 
feuersicher von einander getrennten Teilcn, einem Benzin- 
lagerraum und einem Reinigungs-, Fuli- und Auf- 
bewahrungsraum. Im ersteren lagert ein Benzintrans- 
portfals und ein Benzinreservoir, welch letzteres an der
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Adolf Bolires in IIannover nnd Fricmann & Wolf in 
Zwickau.

Dic W o l f s c b e n  c l c k t r i s c b e i i  Grube n l ampc n  
(Fig. 15 und 1 6) sind cntwcdcr ein- oder zwciliebtig. Ilire 
Brenndauer betriigt bei voller Ladung und bei Yerwendung

Fig. 15.

von Gluhlampcb.en von 0,5 Ainpere Stromverbraucb ca. 14 
Slunden, bei Verwendnng bellerer Lampen entsprecliend

Fig. IG.

weniger. Das Gewicbt der doppellicbtigen Lampe betriigt 
2,7 kg, das der einlicbtigen 2,5 kg. Die ebenfails von 
Fricmann & Wolf bergcslcllte eleklriscbe Kopflampe von 
Trouve ist an einem Lcdcrband belestigt, welcbcs uin 
den Kopf gescbnallt wird. Ais Stromąuclle dient eine 
an einem Leibgurt getragene Batterie.

• Die K o r f m a n n s c b e  A k k u m u l a t o r l a m p e  ist in 
ibrer Form moglicbst der gcwolinlicben Wetterlampe an- 
gcpalśl. Das aus massircm Aluminium liergestcllte 
zwciteiligo Gcliiiuse dient zur Aufnabme der beiden 
Akkumulaforen und wird durcli einen oberen und unteren 
Deckel yersebraubt. Dic inneren, zur Aufnabme der 
Akkumulatoren bćstiinmtcn Rannie sind mit saurefestem 
Lack gestriciien. Dic isolierten Leitungsdriibte von einem 
zum andern Akkumulator sind durcli die ais Triiger 
ausgcstalteten Zwiscliehstabe, von denen zwci bohl sind, 
gefiihrt.

Dic Licbtquclle bilden zwci Akkumulatoren von je
2 Volt Spannung, sie sind in einem runden Ilartgummi- 
gebause mit Trockenfiillung eingębaut und dureb die 
beiden Ilolilstiibc mit cinandcr verbundcn. Zur yer
wendung gelangen sogcnanntc 3 Kcrzcn-Lampclien von
0,5 —0,6 Ampere Stromvcrbraucb mit einer Brenndauer 
von 1 80—250 Stundcn. Jedc Gliiblampe wird durcli 
ein 5 mm starkes Wetterlampcnglas gescbiitzt, welclies 
oben und unten zur besseren Ausnutzung des Licbtes 
von einem Reflektor eingescblossen wird Die Lampen 
werden in 4 Y o r s c b ic d c n c n  Griifsen mit einer Brenndauer 
von 10 bezw. 12 — 14 oder 16 Stundcn bcrgćstellt. Dic 
Firma liefert zu der Lampe eine einlacbc Vorricbtung, 
welclic es crmoglicbt, dic Akkumulatoren aucli ais Ziind- 
apparat fiir elektrisebe Gliibziindung zu verwcnden.

Die von Ado l f  B o h r c s  ausgestellten, mit Giilclier- 
Akkumulatorcn versclicnen clektriscben Grubenlampen 
(Fig. 17) besilzen das yerlialtnismafsig geringe. Gewiclit 
von 1,7 kg, sind also nur lim ein Geringes sebwerer 
ais gcwobnlicbc Sicherlieitslampen.

Der cy 1 indrisclic, 4 -zollige Giilcber - Akkuinulalor 
speist ein 8volliges Gliililampclien von ca. 1 N. Ii. 
Licbtstarke 9 ‘/2 b*s 10 Stundcn, er besitzt nur eine weite, 
mit einer Gummibcutelkappo'- verscIilossenc FiilUilTming, 
die bcim Ladcn des Akkuimilators verscbloSsen bleiben 
kann. . Der Beulelliappenversclilufs soli das Ausfliefsen 
von Saure bcim Scbiefbalten der Lampe mit Sicherlieit 
ycrliindern. In ibrer aufseren Form gleiebt die Lampe 
der gewolinlicben Sicberhcitslampe. Verscblossen wird 
sie dureb eine borizontal gelagerte Scliraube mittelst 
cincs besonders geforiiiten Scliliissels. Zum Ein- und 
Aussebalten der Gliiblampe wird der obere Lampen- 
teil, Akkumulator mit Mantel, gegen den unteren 
Teil, Lampcnfufs iriit Kontaktscbeibe, • gedrebt. Die 
Endstellungcn sind begrOnzt dureb einen Ausscbnitt in 
der Kontaktscbeibe, in welcbem die Verśclilulsscliraube 
sieli bewegt. ■ Von den am’ Bodcn des Akkumulators in 
Form einer Scbeibe uiid cines konzentriseben Ringcs 
angebracbten Polen trifft der scbeibcnfdrmige; negative 
Pol beim Aufsetzcn des Akkumulators mit einer zur 
Gliiblampe fiibrenden Koniaktfeder zusammen. Die 
stromsclilicfseńdc zweitc Vcrbindung mit der Gliiblampe 
wird hergcstcllt mitteist einer durcli die Verściilufsscbraube 
vorgescliobencn Blattleder, die bcim Dreheri der Lampen-
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teile gegeneinander iiber oinc an dem ringJorinigen 
posifiven Teil belindliclic Nase schlcift. Wird die 
Drelmng beim Einsclialten der Gliihlampe bis zur End- 
stellung ausgeiuhrt, so schnappt die Blattfeder iiber die

Nase hinweg und lcgt sieli sperrond davor. Die Spcrrung 
kann nunmelir nur durcli Zuriicksehrauben der Veischlufs- 
schraubc mittelst dąs Scliliisselsnach vorhcrigcr Entfernung 
des angebrachten Plombertyerschlussos aufgehoben werden. 
Der untere Teil der Lampe, der Lampenfufs, nimmt die 
Kontaktscheibe mit der Gliihlampenfassung auf, in welcher 
die Gliihlampe mittelst Bajonnettverschlusses befesiigt 
wird.

Zum Ładen werden die Akknmulatoren in Reihen 
auf ein in ąuadratische Felder geteiltes Ladebrett gestcllt, 
welches derartig eingerichtet ist, dals die scheibenformigen 
(ncgativen) und die ringformigen (positiven) Pole am 
Boden der Akkumulatoren mit entspreehend geschalteten 
Kontaktfedern der Ladoeinrichtung zusammonfrcfTen. 
Diese Anordnung schliefst die Moglichkeit von Pol- 
yorwccliselungcn beim Ladcn aus.

II. Die in der Gruppe VII der Hauptindustrichalle 
untergebraclite Lampenausstellung der Bochum-Lindener 
Ziindwarenfabrik in Linden a. d. Rnhr bringt Siclierlieits- 
lampen mit Papier- und Paraffinbandziindungen, mit

Magnetstift- und Bolzenvcrschliissen, ferner. Ziindbiindcr 
yerschiedener Art, Wełterlampcnglaser aus Drahtglas, 
Lampcnersatztcile und Benzin-Abfullapparate. Die 
leizteren bestehen aus einem kcsselartigen, luftdiclit 
verschliefsbaren Behiilfer und 2 Rohrchen, von dencn 
das eine mit einem Halin ausgeriistel zum Ab- 
lliefsen der Fliissigkeit dient und das andere, mit einem 
drelibar gelagertcn, unter Federdruek stehenden Hebel 
Ycrschen, zur Luft.zufiihrung fiir den Kessel bestimmt ist. 
Wird der zu fiillcnde Lampentopf unter die beiden in 
einer Ebene abschliefsenden Rohrclien gebracht, sodafs 
dieselben in die FiillofTnung des Topfes so weit hinein- 
ragen, ais derselbe Fliissigkeit aufnelimen soli, und der 
Halin am Abilufsrohrchen gciilTnet, so findet die Abfiillnng 
statt. Die Fliissigkeit steigt in dem Lampentopf nur 
so hocli, bis sic die beiden Rolirmiindungen boriihrt, 
worauf das Ausfliefsen von Benzin auf hurt, olme dafs 
der Halin geschlossen wird. Wird nun der gefiilltc 
Lampentopf entfernt und ein anderer untergcselioben, 
gleiclizeitig auf den gefederten Hebel am Lultrohrehen 
gedriickt, so geschieht das Abfiillen von ncuem. Der 
Ilahn kann also walirend der ganzen Daucr des Abfiillens 
geoflnet bleibcń.

III. Die Lampenausstellung der Firma G ru ni er & 
Griin borg  in Bochum, die sieli im Pavillon der Enniger- 
loher Portlaml-Cementwerke befindet, entlialt eine 
Kollektion von ca. 100 Siclicrhcitsląmpen fiir Benzin- 
und Oelbrand mit 4 yerschiedenen Ziindvorrichtungen, 
ferner Lampcnersatztcile, Ziindbiindcr, Magnetverschliisse, 
permanente und Elcktromagnete. Unter den Magnetver- 
schliissen ist der in den Fig. 18 und 19 dargcstellleBolzcn- 
Ycrsclilufs zu erwiilinen. Derselbe bestelit aus dem unter

Federwiikung stehenden Sprcngbolzen c, der die beiden 
pendelnd aufgehiingten Klauen d auscinandcrtreibt oder 
in eine Aussparung zuriickzieht, je nachdcm er sich 
in seiner hochsten oder scin(‘r tiefsten Stcllung befindet. 
Wird ein Magnet dem unteren Ende des Spreizbolzens c 
genahert, so treten dio beiden Klauen d in die Aussparung
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zuruck, sodafs der ganzc VefsćliIufsbolzcn' b nach .unteri 
fiillt und das Oeflnen der Lampe gestattet. Zum Vcr-

riegeln dor Lampe wird der Verschlufsbolzcn b einfach 
nach oben gosehoben, sodafs er mit seincm oberen Endn 
in die Ausbohrung f des Gestellringes hincinragt.

Der in Figur 20 und 21 abgebidete, im Gebrauch 
yorgefuhrte Benzinfiillapparat ist mit dcm Bcnzinrcservoir

sieli der Glascylinder selbslthiitig mit Benzin fiillt. In 
dcm Glascylinder ist ein Luftventil angcordnct, welclies 
sich von selbst schliefst, sobald die Fliissigkcit gegen

Fig. 20.

durch eine Rohrleitung direkt verbundcn. In Figur 
20 ist dor Apparat mit hochgedriicktem Ilandhebel 
dargestellt; es ist das diejenige Stellung, in welcher

Fig. 21.

den Ventilkcgól driickt. Wird dor Handhebcl in die 
Stellung Figur 21 gebracht, so entstelit eine Vcr- 
bindung mit dcm Ausstromungsrohr und die Fliissig- 
keit kann ausfliefsen. Dor Hub des Apparates ist so 
bomessen, dafs ein Lampentopf bequcm untcrgoschobon 
werden kann, und dafs das Ausflufsrohr soweit in dic 
Fiilloffnung des Lampentopfcs hincinragt, dafs dersclbc 
goniigend gcfiillt wird. Nebon dcm Ausflufsrohr ist in 
derselben Weiso wic bei den friihor bcschriebenon Fjill- 
apparaten cin Luftrohrchcn angebracht, wolches in dem 
oben crwiilmten Luftvcntil ondigt. Ist dic Fliissigkcit 
in d(im Lampentopf soweit gcstio.gcn, dafs die OelTnung 
des Luftrohrchens gegen den iiufecren Luftzutritt ab- 
geschlosscn wird, so wird das weitore Ausfliefsen der 
Fliissigkcit vcrhindcrt, da dor aufsere und inncrc Luft- 
druck die Fliissigkcit im Gleichgcwicht halt.

IV. In der Halle fiir Gesundhcits- und Wohlfahrls- 
cinrichtungcn, Gruppc XXI, bat dic Fabrik cxplosions- 
sicherer Gofiifsc G. m. b. II. in Salzkottcn eine grofsc 
Anzalil von Bchaltcrn fiir leuergcfahrlichc und leicht 
explodicrende Fliissigkcitcn wie Benzin, Actłior, Spiritus, 
Ligorin, Schwefclkohlenstoff, Petroleum otc. ausgestellt. 
Dic samtlichen Gofiifsc, von dencn einigc bei der 
Lampenwirtschaft der Steinkohlcnbergwcrko Ycrwendung 
findcn, sind mit Schutzvorrichtungen verschcn, wcicho
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dic Gefahr ciner Explosion beseitigcn sollen. Dic 
Schutzvorrichtungcn bezwccken erstcns, das Bcrstcn des 
geschlossencn und erhitzten Gcfafecs zu yerhindern, und 
zweitcns, dic Uebertragung eincr Flamme von aufscn in 
das Innere des Gefafses unmoglich zu maclien.

Um dic Gefahr einer Flammeniibertragung von aufsen 
nacli innen zu bcscitigen, -werden die samtlichen OelT- 
nungen des Gefafses mit einem feinmaschigen, cylindrischcn 
Metallgewcbe versehen. Wird ein derartiges Gefiifs eincr 
hohen Temperatur ausgcsctzt, so vcrgast dic Fliissigkeit, 
und die Gase brennen aufserhalb des Gefafses ruhig ab, 
ohne dafs die Flammen zuriicksclilagen und den Gcfafs- 
inhalt zur Enlllammung bringen konnen.

Um ein Bersten vcrschlossencr Behaltcr bei Erhitzung 
zu Ycrmcidcn, sind an den Verschlufsvcrschraubungen 
Sicherhcitsventilc angebracht. Dcrartige Sicherhcits- 
ventile (Metallplattchen) werden mit einem leicht- 
fliissigen Lole festgelotct, welches schmilzt, bevor dic 
Entziindungstemperatur der cingeschlosscncn Fliissigkeit 
erreicht ist, und so den im Gefiifsinnern unter Spannung 
stchenden Gasen das Ilerausschleudcrn des Ventils cr- 
irioglicht. Sobald dieses geschehen ist, stromen die. 
Gase aus und entzjinden sieli, wahrend glcichzeitig die 
oben erwahnten Mctallsicbe das Zuriicksclilagen der 
Flamme in das Gcfafsinnere yerhindern.

In wclcher "Weise dic Scbutzvorrichtungen der aus- 
stellenden Firma bei ciner Lampcnbenzinanlage Ycr- 
wendung finden konnen, ergiebt sieli aus der Zeichnung 
Tafel 91.

Das Benzin, ■welches sieli in einem explosions- 
sicheren Transportfasse bclindet, wird mittelst einer 
gleichfalls gcsichertcn Fliigelpumpc dem Benzinreservoir 
zugefiihrt. Das Rescrvoir bat abnehmbaren, mittelst 
Schrauben befestigten Deckel und ist mit Spundyer- 
schraubung, Schutzvorrichtung und Sieherhcitsvcntil ver- 
sehen. Zur Abfiihrung der beim Fiillen des Reservoirs 
zu yerdrangcnden Luft ist ein cxplosionssichercs, sclbst- 
thatig wirkendes Entliiftungsvcntil angcbracht. Dic Rohr- 
anschlufsvcrschraubung des Fiillrohres ist zwecks Rei- 
nigung mit herausnehmbarer Schutzvorrichtung yerselicn, 
welclie im Innern des Rolires angcbracht ist. An diescr 
Stelle ist der Rohransehlufs entsprcchend der Quer- 
schnittsvcrcngung durch die Schutzvorrichtung erweitert. 
Fiir die Zufuhr der Luft bei der Entnahme von Benzin 
aus dem Rescrvoir ist auf dem Deckel dcsselben ein 
selbstthatig wirkendes Luftventil vorgeschen.

Der Fiillapparat, welchcr mit dem Bcnzinrescryoir 
durch eine explósionssichere, mit Abspcrrvcntil verschcne 
Rohrleitung in Verbindung stelit, ist gleichfalls mit 
Sicherheitsvcntilen und Schutzyorrichtungcn ausgeriistet.

IX. Internationaler
Die Verhandlungen dea vom 2 9 .  Jiini -bis zum 5. Juli 

d. Js. in Dusseldorf abgełialtencn IX. Internationalen 
Scliiffahrtskongresses erslreckten sieli auf eine grofse Anzalil 
wirlscliaftlicher und teclinisclier Fragen, von denen im 
1'olgenden ais von niiherem Interesse liir die Leser dieser 
Zeitselirift die Fragen der \Vertverminderung von Kohlen 
und Koks bei der Schiflsbeforderung, der SchifTalirls- 
abgaben und des Vcrkebrs mit Seepriilimen (Seeleielitern) 
eine Eriiiterung erfaliren sollen, worin das Wesenlliche der 
zu den genannten Veihandlungsgegenstiinden erstatteten 
Berielite wiedergegeben ist.

I. W e r t v e r m i n d e r u n g v o n K o ii 1 e u n d  K o k s  
b e i  d e r  S c b i f f s b e f o r d e r u n g .

Zu diesem Theina hatten die Ilerren Direktor ll ischowski- 
Breslau fiir oberseblesische, Baurat Stelkens-Ilulirort fiir 
weslfiilische und der Sekreliir des Centralverbandes der 
Sleinkohlengrubenbesitzer Frankreiclis G runer-Paris  fil r 
franzSsisclie Kobie Einzelbericiile erstattet, wiihrend die 
Berieiiterslaitung fiir Saarkohle und der Generalbericlit in 
den Hiinden des Bergrals Zorner-SaarbrUcken lag. Die 
Berichterstatter stiinmten darin iiberein, dafs beim Trans
port im allgenieinen und bei der Scbiffsbeforderung im 
besondern siimlliche Koblen und Koks leiden, ob sie liart 
oder weicli, grób- oder feinkornig sind, ob es sieli um 
Fett- oder Flanunkohlen liandeii, ob die Ver!adung 
bezw. Stapeiung bei feuclitem oder trockenem Wetter, in 
lioben oder niedrigen Haufen stattfindet. Diese Wert- 
verminderung berulit a) auf einer pbysikaliscb-cliemisclieh

Seliiffiiihrls-Koiigrefs.
Veriinderung der Kobie, b) auf einer mechanisclien Um- 
biidung der Koiile und des Koks durch Grusbildimg,
e) auf sonstigen inittelbar wirkenden Verb;iltnissen.

a) Ueber die pliysikaliseb eliemiscbe Veriinderung der 
Koiile beim ScbifTslransport sind in den Bericlilen nur 
spiirliebe Angaben entlialten, da es aufserordentlicii sciiwieria 
ist, in diesem Punkle priieise lirmittelungen anzustellen. 
Die Art des Kornes, die H6be der Slapeliiaufen, die 
Temperatur und Feucluigkeit bei der Slapeluiig spielen 
dabei eine seiir wielitige Rolle. Gruner giebt diese Wert- 
vcrminderung auf 5 — 10 pCl. a n ; Risciiowski fiihrt einen 
Fali an, wonaeb die Koiile nacli viermonatlię.!ier Lagerung 
einen Verlust von 3 pCt. iiires Kaloriengebalies zu ver- 
zeiebnen iiatte. Im ailgcmeincn (rilt die \V'ertverminderung 
auf diesem Wege am sliirksten in den ersten Tagen ein, 
spiiter sind die Veriinderungen eriiebiicb geringer. Anders 
ist es bei den Veriinderungen durch SeibstenlzQndung, die 
erht nacli und nacli eintritt. Da die Neigung zum Selbst- 
entzUnden mit der Scbiiitungsliobe wiicbst, so werden 
Kohlen nicht gerne bober ais 5 m geschiillet, feinere 
Sortiments sogar nur 4  m lioch geiagert. Wariner Regen 
wiihrend und nacli dem Anschlitten, festes Zusammenpressen 
infolge grofserer Sturziiohe eriioiicn diese Neigung. Der 
wertvermindernde Einflufs der pliysikaliseb - chemiseiien 
Einwiikungen ist bei den feinkbrnigen Kohlen- und Koks- 
sorten, die eben viel mehr Angriffsflache bieten, bei wcitcm 
hoiier ais bei den groberen ŚortCn.

b) Das Hauptmoment der Wertverminderung lies;t indessen 
nicht auf dem physikalisch-chemischen Gebiete, sondern in dpr
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Zeikleinerung, d. li. in der Grusbildung durch meohanischeEin- 
wirkungen. Soli daher der Wert der zur Verladung kotnmenden 
Kohlen und Koks'erhallen werden, so inufs das Transporlgut 
mogliclist vor Zertrfimmerung bewahrt werden. —  Ganz natur- 
gemiifs ist die Kohle je nacli ilirer Festigkeit, die nicht 
nur nacli Revieren, sonderu auch iii jodem Rcviere, ja 
sogar auf den einzelnen Gruben wechselt, in verschiedenem 
Mnfse dem Einflufs mechanischer Einwirkungen unlerworfen.

Die nacbsteliende auf Yersuehe der Kaiserl. Werft in 
Danzig, Kici und \Vilhelinshaven gegrtindete Tabelle zeigt 
in Ycrlialtniszahlen die verschiedene Festigkeit der Ruhr- 
nnd oberschlesischen Kohlen.

Kohlenart Gaskolile Gąsflamm-
kolile Fettkolile Mager-

kohle

W estfalische
Oberschlesische

6 5 - 7 5 bis zu 80
8 0 - 9 0

3 5 - 5 5
7 0 - 8 2

P

4 2 - 5 5

Diesel! Zahlen entspriclit nach Stelkens der Grusf.ill 
der in den Siebereien der westfiilischen Zeclien aufbereitctcn 
Kohlen. Fcttkohlen geben erfahrungsgemiifs bis zu 60  pCt. 
der Forderung an Grus, wiihrend die Gaskolilen 26 bis 
3 5  pCt. liefern. Auch beziiglich der verscbiedenen Kohlen- 
sortiincntc herrschen hinsichtlich der Grusbildung grofse 
Verscliicdci)hciten, je nacbdem ob Grob- oder Feinkohlen, 
Forder- oder Waschkohlen zum Versand kommen, ebenso 
wirken die vorhandenen, fiir jeden Bergbaubezirk oft 
typiseben Verladccinrichtungen mit, den Grusfall vcr- 
schieden zu gestalten. Von grofstcm Einflufs ist aber

die Haufigkeit der Umladung. Wenn die Yerbrauchs- 
stellen nicht am Wasser liegen, so sind beim Trans
port der Kohlen durch Bahn und Schiff, je  nacbdem 
sie in den Iliifen gar nicht, ein- oder zweimal gelagerl 
werden, 2, 3 oder 4  Umladungen mehr erforderlich ais 
beim direkten ungebrochenen Eisenbahnversand. Mil jeder 
dieser Umladungen, wozu auch nocli das Leichtern treten 
kann, ist eine \Vertvermindcrung der Kohlen verbunden, 
welche das Verhaltnis der Transportkosten zu Gunsten 
der Eiscnbahn verschiebt.

Nach den Angaben verschiedcner bedeutender Kohlen- 
firmen und nach den Beobachtungen im Ruhrorter llafen 
hat Stelkens in der nachfolgenden Zusammenstelluiig den 
Versuch gemacht, die Werlminderung der Ruhrkohle durch 
teilweisen Wassertransport zahlenmiifsig auszudriicken. An 
Stelle der oberen und unteren Grenzen, welche im all- 
gemeinen bis 6 0  pCt. auseinanderliegen, sind Mittelwerte 
eingefiihrt. Diesen entspriclit naturgemiifs eine mitilere 
Hartę der Kohlen sowie das Mitlel der Sturzhohen, welche 

. enlspiecliend den verscliiedenen Wasserstiindeń in den 
Rhcinliiifen grbfseren Schwankungen unterliegen.

Der in Geld ausgedriickte Verlust auf 10 t durch 
Bahn und Schiff verfrachteter Kohle ergiebt sich aus den 
Spalten 10, 11, 13, 15, in den Spalten 12, i 4 ,  16 durch 
Multiplikation der Gewichtsprozente Grus mit dem Preis- 
unterschied zwischen Grus und Kohle,

Kohlensorto

Mittlerer

Aus

Mittlere Grusbil dung

Im
rulirliafen

Mittlere ICohlenpreise 
in Mannheim unter 

Berucksichtigung 
einer durcbschntttl. 

SchifTsfracht

WortYerlust der Kolile 
"Wassertransport

beim

weimal.
rung

im
uhrhafen Ein

1. oline 
Lagerung

2. mit einmal. 
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3 m it z 
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JL. pCt. pCt. pCt. pCt. pCt JL. JL. J i . pCt. JL. pCt. JL. pCt. JL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Gewohnl. Rulirfoider-
koble (Fettkolile) 25 %
Stucke uber 30  nim . 100 75 2 2 2 2 145 110 35 4 1,40 6 2 ,10 8 2,80

B este gem ischte F ett-
' forderkoh le50% Stek .

iiber 30  mm . . . 110 50 2,5 2.5 2,5 2,5 155 110 45 5,0 2,25 V,b 3,38 10 4,50
Flammforderkoble 5 0 %

Stucke iiber 30 mm . 110 50 2 2 1 2 155 110 45 3 1,35 5 ' 2,25 7 3,15
( I u. 11 130 2 9 ■6 5 5 193 110 83 14 11,62 20 16,60 25 20,75

Fettniisse { III 115 2 7 4 3 4 174 110 G4 10 6,40 14 8,96 18 11,52

I i v 100 3 4 2 2 2 153 110 43 6 2,58 8 3,54 10 4,30
( 1 u. II 130 2 5,5 4 4,5 4 190 110 80 10 8,0 14 11,20 18 14,60

Flam m nusse < III 115 2 4 ,5 3 3,5 3 173 110 63 8 5,04 11 6,93 14 8,82

( 1V 100 3 3 2 2 2 150 110 40 5 2,0 7 2,80 9 3,60
Magern iisse Il(Anthraz.) 230 2  ' 5,5 5 4,5 5 305 90 215 10 21,50 15 32,25 20 43,0

Fiir Oberschlesien verzeichnet der Rischowskische Beiicht 
bei barter Kohle eine Wertverininderung von: 
auf dem Eisenbahntransport bei J ,25  pCt.
Grusbildung ................................................................... 0 ,6 8  pCt.
auf dem Eisenbahntransport und Umschlag ins
Schiff bei 8 ,75  pCt. Grusbildung.......................... 4 ,7  pCt.
auf dcm Eisenbahntransport und Umschlag ins
Schiff und Entladen rd................................................ 5 ,6o  pCt.

In den von Gruner liir Frnnkreich gelieferten Beispielen

wird festgestellt, dafs beim Eisenbahntransport von Pas de 
Calais bis nach Paris 7 0  — 75 pCt. Stiicke iiber 30 min runder 
Lochung, beim Schiffstransport von Pas de Calais bis nacli 
Paris 5 5 — 60  pCt. desgl., also rund 15pCt. Grus mel-r 
gefunden werden.

Wesentlich geringer ais bei Kohle ist die Wert- 
verminderung bei Koks. Die durch Versuche am llafen 
Malstatt mit Ruhr- und Saarkoks ermittelten DurclischnHts- 
ziffern daflir sind:
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W ertverminderung 
Ruhrkoks Saarkoks

beim Eisenbahnversand Grus von 0 /3 5 m m  1,36 pCt. 1 ,65 pCt. 
be:m Eisenbalinversand und Verladen 

in’s ScIiilT und Auśladen daraus 
(óline Lagern) bei Aussclilufs jeder  
Bcscliiidigung durcli den Transport 2 ,1 2  pCi. 3 ,1 9  pCl.
c) Ais woitere Moincnto, die eitic Weitverminderung von  

Kohle und Koks beiin SchifTstransport im Gefolgc haben, 
sind zu nennen: die einen Zinsverlust bedeutende liińgere 
Reisedaucr gegenuber der Balinbefdrderung und die Lager- 
spesen. Die hieraui resultierende \Vertveriiiinderung schliigt 
Zorner auf cS .  1 ,56 — 1 , 8 6  fiir 10 1, d. 1>. rund auf 
1 , 7— 2  pCi. nn.

Ais Haiiplergebnis des Vorsleliendcn ist festzustellen, 
dafs die grofste \Vertverminderung ais Folgę des Ginladeiis 
in die ScliifFe auftriit, dals die Wertverminderung beiin 
Transport dagegen namentlicli in gedecklen Schiffon nur 
gering ist, und <lafs beiin Auśladen wieder bolicie, aber bei 
entsprecliender Beliandlung doeli geringere Zerstbrungen wie 
beiin Einladen slattlinden.

Ais niichstes Abliiillemittel der Wertverminderung stel11 
sieli dalier eine Verbesserung der Ycrladecinriclitungen dar. 
Niieh den Berichtcn bestehen die Verladeeinriclitungen in 
den einzelnen H ii fen voriiebinlicl>:

ii. in Sturzbahnen mit offenen oder geschlosscnen Rutschcn 
nacli Art des Tyne-Doeks in Newcastle, z. B. in Malstatt 
bei Saarbrllcken und in den Oderhafcn,

b. in Kippcrn gewolmliclicn Systems, z. B. in den 
Riicinhiifcu und an der Oder.

c. in einer Koinbination beider Einriclitungen, z. 15. in 
Frankreieli.

Diese Einriclitungen sind sehr geeignet, grofse Mengen 
iii flotter und billiger Weise zu cntladen, auf die Wcrt- 
vermiiideruug der ICohle ist aber dabei wenig Riicksiclit 
genommen. Was die Versuclie und Vorscliliige, die 
Zerkleiiierung der Kolilen beim Uinschlag zu venneiden, 
anlangt, so sind nacli Stelkens liier 4  Gruppen zu erwahnen.

1. D ie  Kipper sollen in der Senkrechteii verscliiebba.r 
gemach! werden, sodafs stets nur mit der unbediagt not- 
wendigen Sturzliolie gearbeitet zu werden brauclit.

2 .  Der Eisenbatinwagen kippt mit gleiclibleibeiider,  
dalier geringslcr Sturzliolie in einen grofsen Kubel, der 
inittcls Kralin iiber das Scliiff gebraclit wird und sieli dicht 
Uber der Lagerflachc entleeit.

3 . Einftihrung von besonderen Kohlcnwagen, die sieli 
mit Sturzliolie seitlicli in Behiiltcr der Ufermauern, sog. 
Taschen, entleeren. Diese fiilircn dic Kohlęn den Scliiffen zu.

4 .  Die Jelfrey Manufacturing Co. Ohio U. S. baut fUr 
giofsere Slurzhohen Schlittrinnen, in donen mit Sclieiben ver- 
sehene endlose Seile und Bander, dereń Bewegung beliebig 
gebremst werden kann, zu grofse Gescliwindigkeiten verliindern.

Der posilive Vorsclilag Riscliowskis gelit daliin, auf dic 
Lange eines 4 5 0  t Kralines rd. 6 Kraline oder besser 
Temperley Transporter zu verteilen, dereu jeder mit 
Kralinenkasten und Laufkatze die Entladung der angefalirenen 
Waggons i lis ScliifT bei einem Minimum von Fallliolie, also 
mit tliunlichster Sclioiitiiig der Kolilen, bei gleiclizeiliger 
Verkiirzung der Ladefrist bewirkt. Erwiilinenswert und 
nutzbar in gewissen Fiillen sind nacli Zbrner aucli dic 
neueren Ladevorrichtungen mit fahrbaren Briicken, Hunt 
Elevator, Brown Conveyor u. a. Nocli erfolgieiclier sind 
dic in der letzten Zeit vielfacii (z .  B. in Hamburg, Uoubaix,

Kopenhagen) gebauten Kohlensilos, die wegen ihrer liolicn 
Anlagekosten aber nur bei hohen Grundstiickspreisen und 
fiir voriibergeliende Lagerung zweckmiifsig sind.

Zu den indirektei: Mitteln, durch die eine Wertvcr- 
ininderung der Kolilen beim SchifTstransport einigermafsen zu 
vermeiden ist, geliort das Verfaliren, vorwiegcnd nur F5rdi:r- 
kohle, die nur eine geringe Wcrtverminderung durch die 
Sclilllsbefordcrung crlcidel, auf dcm Wasserwege zu ver- 
frachien und in den grofsen Umsclilagsliiifen zwischcn SchifF 
und Balin Aufbcreitungsanlagen zu errichtcn. Dieser Aus- 
weg gewiihrt beim Verarbeiten von Ruhrkohlen jedocli 
kciiien Nutzen, da dic Uulirforderkolile 1 0 — 15 pCt. Steine 
einschliefst, .w elchc ais totc Las! befordert die Renlabilitiit 
der Benulzung des Wasserweges in Frage zu stellen geeignet 
sind, wozu auch nocli koinmt, dafs ihrc Unterbringung in 
dem beschrankten Geliiudc der Hiifen oft selir grofsen 
Sęliwierigkeitcn begegnet.

Auf Gruiid der im Vorslehenden nur kurz wieder- 
, gęgebenen Ausfiihrungen der verscliiede'nen Berichterstaitcr 
nalim der Kongrefs einslimmig dic folgendc Resolution an

„Fiir Kolilen mit Neigung zur Werlvermindcrung ge- 
ntigen dic heutigen Einriclitungen, wie Karren, Sturzbahnen, 
Kipper oder dereń Koinbination nocli nicht zu einer ein- 
wandfreien schnellen Verladung auf Qualitat.

15s durften daher die grofsen in- und ausliindisclien 
Vereine, z. B. in Deutscliland der Centralverein zur Hebung 
der Flufs- und Kanalschiffahrt, zu ersuclien scin, im Wegc 
der Preisaufgaben die Liisung dieser Frage der Wertver- 
minderung durch Einladen, Transport, Lciclitcrn und Ent- 
laden fordem zu lielfen.

Auf die Eigenheiten der cinzelncn Kohlenfeyicre ist 
hieibei Riicksiclit zu nelimen."

II. S c h i f f a h  r t s a b g a b e n .
Generalberichtcrstattcr war der grofsherzoglich hessisclie 

Minislcrialrat Frlir. v. B i c g c l e b e n .  Berichte hatteii ge- 
l icfcit: Geii. Oberregierungsrat P c t e r s - B e r l i n ,  Ingenieur
A. Cli a r g u e r a u  d -P a r is ,  dic Ingenieure F. dc  S c l i r y v e r  
und J. Z o n  e -B r i i s s e l , H. N. Be r t  ran d -  Antwerpen, 
Oberingenieur A. D <5ki u g - D  u ra - Zwollc, Ingenieur W. 
Henry 1-1 u nt er-Manchester, Hamlelskammersyndikus Dr. 
Beli  r e n d  -  Magdeburg, und Dr. H e u b a c h  - Wiirzburg. 
Nacli dem Kongręfsprogramin war die Beliandlung ins- 
besondere der folgenden Fragen tiłr wUnschenswert er- 
aclitet worden: Kann durcli Erhebung von Schiffahrtsabgabcn 
auf Binnenwnsserstrafscn und Binuenliiilen die Deckung der 
Belricbs- und Unterlialtungskosten sowie einer mafsigen 
Verzinsung des Anlagekapilals erzielt werden? Wieweit 
ist dieses Ziel ’ verfolgt und erreicht worden? Wclche 
Umslande haben eeine Erreicliung ermogliciit oder un- 
moglich gemacht? Inwiefern und in welchcn Fiillen wird 
die Erzielung einer Renlabilitiit in obigem Sinnc dadurcli 
erleichtert, dafs der Eigentiimcr (Dnlernehmer) der Wasser- 
stra&en a) die Fortbcwegung der ScliifFe, b) den ganzen 
Schiffalirtsbetrieb selbst Ubernimmt und diese Leistungen 
dem Veikclir gegen tarifiertc Gcbuliren zur Verfiigung 
stellt? Nacli welchen Gesichtspunklen sind aus dem An- 
iagekapital der Wassersirafsen gewisse Baukostenanteile, 
welche ihatsiichlicli nicht im Schiffahrtsinteresse aufgewandt 
worden sind, bei Anslelluug von Rentabilitatsberechiiungeii 
und Bildung von Abgabentarifen auszusclieiden.

Aus d en  Beantw ortu n gen  d ie se r  Fragen se ien  d ie  be- 
m erk en sw er len  Auslassungeu des Geli. O berregierungsrates
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P e t e r s  liber eińe Beleiligung des Slaates am Scliiffsverkelir 
wiedergegeben. Sie lauten:

,jDie Schiffahrlsabgaben liaben etńen wegegeldailigen 
Charakter, und die Erzio'ung befiiedigender Geldcrtriige ist 
telir eischwerł. Es ist' deshalb zu er w ii gen, ob nicht der 
Slaat durr.li Uebeinahine positivcr Vi'rkehrsleisliingen (Be
leiligung ani Transpoitgewerbe) eine wesentliclie Sieigerung 
der finanziellcn Ergebnisśe der Wasserstrafsen erzieleu 
konnie. In erster Linie koinint hier die Uebenialinic des 
Schleppbetriebes in Betracht (Vorbildcr: Elbe-Trave-Kanal 
der Freion und Hansestadl Liibeek, Teliowkanal des Kreises 
Tellów, Orgiinisation und Monopolisieiung des Schlepp- 
betriebes in Frunkreicli). Diese Uebcrnalime wiirde niclit 
nur infolge cinheilliclier Leitung des ScliilTsveiki-hrs eine 
wirlschaftliehere Ausnutziing der Wasserslrafsen, sondern 
ancli unmittelbare und miltelbare finnnziellę Yorleile bringen. 
Ein weilerir Scliritt wiire die Uebernaliine des ganzen 
Scłiiffalirtsbetriebes durcli den Staat (Bei:-piele von Vei- 
einigung des BinnenEchiffahrlsbetriebs mit einer prhaten 
KaniUverwaltung in Nordamerika und England), Hier 
wiirde auf dem Gebiele der Biuuenschiffahrt eine dem 
Eisenbahnwesen vollig entspreciiende Organisation ge- 
schaffen, welche in finanzieller Ilinsicht weil mclir nocli 
wie bei Einriclitung des Sclileppmonopols wesentliclie 
Vorteile gewiiliren kbnnte. Der die Fraclilen drllckende 
Wettbewerb der Schiller untereinander wiire beseiligt. 
Wiihrend bisher dic Scliwierigkeit, zuverliissige Angaben 
iiber die Scliiffsfraclitpreise zu erlialten, eine riclitige Be- 
messung der Abgaben verliinderte, wiirde man im Falle 
der Monopolisierung der Scliiffahrt in der Lage sein, ver- 
mitlclst der Wasserstrafsentarifc die gesamten BcfćSrderungs- 
kosten der Giiter in gleicher Weise wie. dies jelzt durcli 
die Eisenbahutarife gescliieht in wirtschaftlich zweck- 
miifsiger und finanziell ergiebiger Weise zu regeln. Die 
verlia I tn isinaTsig geringe fi natizi el le Ergiebijikeit blofscr 
Wegegelder wird auch durcli dic bei der Verwaltuiig der 
preufsisclien Staalschausseeii vor Auflicbiing des Cliaussec- 
geldes gemacliten Erfahrungen bestiitigf. Die BefUrchlung, 
dafs, insofern etwa die Bethiitigung des personlichen Inier- 
esses an den Betriebscrgebnissen eine die Selbslkosten 
sleigernde Abschwachuny erfUhre, die Wirtschaftliehkeit des 
Gesamtunternehmens in erheblicher Weise . ungiinstig be* 
einflufst wiirde, ist nicht begriindet, und es ist nicht er- 
sichtlich, warum ein voin Kanaleigentlimer oiganisierler, 
alleinberechtigter Schiffahrtsbetrieb unter sonst gleichen 
Umstiinden weniger eintraglicli sein sollte ais ein Eisćnbahn- 
unlcrnehmen. Die Frage, ob nicht Riicksiehten auf dic 
volkswirt$chafiliche und soziale Bedeutung des freień 
Schiffergewcrbes der erorterlen Monopolisierung enlgegen- 
stehen wiirden, scheidet liier aus der Erorteruug aus.“

In den Einzelberichlen nahmen allgemeine Erorterungen 
iiber dic wirtschaftliche Bedeutung und Berechtigung der 
Abgabenerhebung einen grofsen Plalz ein, alle Bericht- 
eistaiter stimmten darin uberein, dafs unter Umstiinden
durch Erhebung vo» Abgaben die Deckung der Betriebs- 
uud Unterhaltungskosten sowie einer miifsigen Y ei-  
zinsung des Anlagekapitals einer Wasserslrafse 'erzielt
werden kSnne; in der Frage aber, ob ilberliaupt
und in welchem Uinfange und unter welchen Voraus-
selzungen dieses Ziel angestrebt werden solle, gingen die 
Ausicliten auseinander. An der absoluten und grundsiitzlichen 
Verwerflichkeif der Abgabenerhebung wurde eigentlich vou 
keiner Seite mehr oder wenigstens nicht mclir in der frulier

ofter hervorgetrelenen Schiirfe festgehalten. Dem Standpunkt, 
dafs die Frage —  Abgabenfreiheit oder Abgabenerhebung 
und in welchem Umfang —  keiue Prizipienfrage, sondern 
eine blofsc Opportunitiilsftage ist, entsprach auch die vom 
Kongresse gefafste Hesolution, die folgenden Wortlaut hal:

1. Die Schiflahrtsabgabe auf kOnsilichen Wasserslrafsen 
soli nicht so li ocli bunessen werden, dals ilire H5he den 
durcli die Wasserstrafse eistreblen Zweck vereitelt oder 
wesenllich bceintriichtigt, die wirtschaftliche Funktion der 
Schiffahil aufhebt und eine augemesseue Arbeitsteilung 
zwischen Eisenhahn und Scliiffahrt unmoglich macht.

2. In denjeni"en Landem, in welchen gesetzlich oder
in der allgemeinen Anschauung anerkannt ist, dafs dic 
Schiffnhrtsiibgaben auf kunstlichen Wasserslrafsen hochstens 
die Unterhallungs- und Betriebskosien sowie eine landes- 
iibliche Verzinsuug und Tilgung des Anlagekapitals decken 
diirfen, ist es folęerichtig, bei Festselzung der Abgabenhohe 
auch den indirekten flnanziellen Nutzeu zu beriicksichligcn, 
weleher aus der durch die Wasserslrafse bewirkten Hebung 
der Steui-rkrafl den Slaatsfinanzen erwiichst. Davon wiire 
nur dann aiisnahmsweise abzusehen, wenn poliiische RUck- 
sichlen dazu zwingen, von der Wasserstiafse eine grdfsere
fi n n uzi el I e Leistung zu veilangen.

3. Der Kongrefs stellt in Beantwortung der im Kongrcfs- 
prograinm geslelllen Fragen fest:

a) Die Frage, ob duroh Erhebung von Schilfahrtsabgabcn
auf kiinstlichen Binnenwasserstrafsen di# Deckung der
Betriebs- und Uuterhaltuugskoslcu. sowie einer miifsigcn 
Verziiisung des Anlagekapitals erzielt werden kann, hśingr 
von einer Ifeihe von Umstiinden ab, vor allem von del 
Lange und Leistungsfahigkeit der Wasserslrafse, von der
Grofse des Verkehrs auf der Wasserstrafse, der HOlie der
Eisenbahniaiife, von dem den Schiffahrtsabgabenlarifen zu 
Grunde liegenden Erhebungs- und Berechnungssystem, von 
den wirtschaflliehen und verke!irspolitischen Zwecken, welche 
mit der Wasserstrafse vcrfolgt werden. Unter enUpreclienden 
Umstiinden ist es moglich, dafs durch Erhebung von 
Schilfahrisabgaben auf kiinstlichen Wasserstrafsen die Deckung 
der Betriebs- und Uuterhallungskosten sowie einer miifsigen 
Yerzinsung des Anlagekapitals erzielt werde. Dieses Ziel 
ist vor dem Auftrelen der Eisenbahnen nicht selten und 
auch nachher inehrfacli angestrebt worden, es ist aber in 
dem letzten lialben Jahrhunderl nur in wenigen Fiiilen 
erreiclit worden

b) Aus dem Anlagekapifal der Wasserstrafsen sind die- 
jenigen Baukostenanteile auszuscheiden, welchc Zwecken 
dienen, die, wie die Aufgaben der Landeskultur, der Be- 
und Entwiisserung, der Scliiffahrt ganz fremd sind und von 
derselben weder unmillelbare nocli miltelbare Fordcrung 
ei fali ren.

III. Y e r k e h r  mi t  S e e p r i i h m e n .
Zu diesem Verliandlungsgpgenstand lagen neben dem 

von Herm Oberbaurat Hermann-Munster erstatteteu General- 
bericlile nocli 5 Einzelberichte vor, die von den Herren 
Hafendirektor Geck-Dortmund, Bauinspektor de Thierry- 
Bremen, Generalinspektor der Briickcn und Slrafsen Gućrard- 
Paris, Hafendirektor Hage-Kopenhagen und M. Philippeo- 
Itosiow am Don lierilihrlen. Die Berichte beliandeln nicht 
den Yerkehr der grofsen Seeleicluer, die von Seehafen zu 
Seehafen gehend ais Anhang der LaSlda.inpfer grofse Giiter- 
inengen gleichsam ais Beiladung fortschaffen oder auch 
slarkcn Schleppdampfern folgen und eine Verkehrsform 
darstellen, die sich in den letzten Jahren selir kraftig ent-
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wiokclt hal und. nocli eine wcitere Entwicklung erwarten 
liifst. In der Hauptsaehe beschrilnken die BericJite ihre 
Untersuchungen auf den Verkehr von Seeleichtern zwischen  
der See und den Binnenwasserstrnfsen. Diese Art des Ver- 
kehrs isl, soweit es sieli dabei ura die Anwendung von 
Leichtern zu dem Zwecke liaiidelt, die mit dem SeeschilT 
ankommenden Waren von diesem nach der Verbrauclis- 
stelle oder dem Lagerhaus zu schaffen und umgekehrt, selir 
alt und liat auch heute nocli da ihre ganze Bedeutung fiir 
drn Seeverkehr behalten, wo die SeescbilTe vorhandener 
Uniiefen wegen die Kiiste nicht erreichen konnen. Die 
wachsendc GrSfse der Seefahrzeuge bedingte zur Abkiirzung 
ilcr Loschzeit auch eine Vergrofserung der Leichtcrfalirzeuge, 
die gleichzeitig, urn in den bewegteren Flufsmiindungen 
rerkehren zu konnen, in immer kriiftigeren Formen erbaul 
wurden. Diese allmiililich seetiichtig gewordenen Leichter- 
fahrzcuge nun auch zu Fahrlen iiber 6ee, zuniichst aller- 
dings nur nach den niichstcn Hiifen zu verwenden, war der 
nocli ielilcndć Scluiit, den Veikehr mit Seeleichlern von 
Flufsgebiet zu Flufsgebiet zu beginnen. Die Anfiinge dieses 
Verkelirs, die in Frankrcich bis zum Jalire 1852 zurlick- 
reichen, wo der Seeleiebterverkelir zwischen den Orten an 
der Klione und Maiseille begaun, sind in Deutschland 1863 
fesłzustellen, ais der Norddeutsche Lloyd mit 3 Leichlern 
von je  300 t Tragfiihigkeit und 1 Schleppdampfer eine 
regclniaisige Verbindung zwischen Hamburg und Bremen 
aufnalun, ilim folgte 1883 die Gesellschaft Hansa. Nebeu 
Hamburg ist es Bremen, das sieli ■ in grofsem Mafsstabe 
des neuen Verkehrsmittels angenommen liat. Wie G. de 
Tbierry in seinein Bericlite ausfiihrt, wurde es dazu 
gedrangt, weil der Weserstrom nicht geeignet ist, der 
Stadt laiideinwiirts ein geniigend grofses Hinterland zu 
erschliefsen, sodafs siu frilli daran denken mufste, iiber 
See Ycrbindung nach bciiaclibarten Absaizgebielen und 
Handclspliifzen zu suchen. Dieses Bestrebcn wurde durch 
die Erolfnungdes Kaiser-Wilhelm-Kanals und des Dortmund- 
Ems-Kanals erheblich begiinstigt. D ie  Bremer und Ham
burger Khedereien liatten Ende 1900 144 Seeleichfer mit
77 250 t Tragfahigkeil, Im Anfaug —  und einzelne 
Khedereien, wie die Ilansa und der Norddeutsehe Lloyd,  
bcschiiftigten sich auch jelzt noch nur mit dieser Form der 
Guteryermittelung —  wurden benaclibarte Hiifen nur auf- 
gesuchl, uiu eigenen Dampfern Gliter zur Ausfuhr zuzu- 
bringen oder augekouimene Teilladungen zu enliiehtnen. 
Allmiililich aber wurden weiter entfcrnte Hiifen und Flufs- 
gebiete aufgesuclit und damit auch, namentlich beim An- 
laufen yerschiedener Seehiifen auf einer Reise, in gewissein 
Umfange der Kiislenschiffahit Konkurrenz gemaeht, doch 
scheinen die Kiistenfahrzeuge in ibrer mannigfachen Form 
den neuen Wettbewerb aushalten zu konnen, wie die 
Von de Thierry betonie standige Vermehrung ibrer Zabl 
anzeigt.

Die Gesamlzahl der Seeleichter im deutschen Nord- und 
Ostseegebiet betrug nach den Vierteljahrsheflen zur Stalistik 
des Deutschen Reiches:

Zalil Raum gehalt
brutto

in Reg.-Tons 
netto

im  Jahre 1889 63 _ 1 2 2 2 8
„ „ 1896 136 3 1 7 6 1 2 1 0 6 1

„ 1900 178 53 468 —

Den Kaiser Wilhelm-Kanal benutzten ira Durchgangs- 
yerkehr in den Jaliren 1899 und 1900 794 und 784 Seeleichter

mit 188 331 bezw. 209 539 Ileg.-Tons netto, die Ver- 
wendung von Leichtern mit grSfserer Tragfiihigkeit liat 
danacli in erheblichem Mafse zugenommen, die stiirkste 
Zunahine liaben die grolsten Leichter von 60 0 —800 Tons 
Bruttorauingehalt erfahren. Es erscheint die Verwendung 
von Seeleichtern von noch grofserem Raumgelialt noch 
keineswegs zum Abschlufs gelangt zu sein, denn Seeleichter 
bis zu 2000 Tons Tragfiihigkeit enlsprechend einem Itaum- 
gehalt von annahernd 1300 Keg.-Tons sind zum Teil 
schon im Betrieb, zum Teil noeli im Bau.

Die Vorziige der Seeleichter vor Dampfern und Segel- 
sehiffen sind kurz die folgenden: ihre niiifsigen AnschaiTungs- 
und Belriebskosten, wobei hinsichtlich der letzteren die 
von ilinen erforderte geringe Besatzung selir mitsprichl, es 
enlfallen auf einen Mann beim SeeschleppschilT aiiniiliernd 
doppelt so viel Reg.-Tons des Raumgehalls ais beim Dampf- 
schitT oder SegelschilT. Weitere Voiteile des Seeleichter- 
verkehrs liegen darin, dafs die Seepriihme ihres yerhiiltńis- 
raiifsig geringeren Tiefgangs wegen Hiifen aufsuchen konnen, 
welche gewohnlichen Seedampfern unzugiinglich sind, und 
dafs wegen der kiirzereii Reisedauer die beforderten Waren 
in besserem Zustande zur Ablieferung gelangen, ais wenn 
sie mit Segelschiffen befordert wUrden. Fur die Versorgung 
grofser Dampfer mit Bunkerkohlen bidet die Beforderung 
mit Seeleichtern den Vorzug, dafs die Kohlen von Zechen, 
dic unmittelbar ara Dortmund-Ems-Kanal liegen oder von 
englischen Zechen ain Tyne und Wear oline Uinladung bis 
an die Schiflsseile geliefert werden konnen. Diesen mannig- 
faclien Vorzugen sielit die grofsere Gefiihrlichkeit des Be- 
triebes gegeuiiber, die in einer erhoiiten Assekuranzpriimie 
ihren Ausdruck findet, wodurch die Rentabilitat dieser Ver- 
kehrsart beeintriichtigt wird. Was speziell die Bedeutung 
dieses neuen Verkehrsmittcls fur das rheiniscli-westfalische 
Industriegebiet anbelangt, so sei bemerkt, dafs gegcnwariig 
auf dem Dortmund-Ems-Kanal an Kaiialseekąhnen 21 Falir- 
zeuge yerkehren, die SehifFe haben eine Tragfiihigkeit von duicli- 
schnittlicli 7 0 0 — 800 t, durfen auf dem Kanał jedocli des 
Wasserstandcs wegen nur mit etwa450 t beladen werden. Zu- 
geladeu resp. abgeleichtert wird in Emden aus oder in 
sog. Kanalbegleitschiffe. Die Kanalseeleichter des Dortmund- 
Ems-Kanals bringen von dessen Hiifen hauptsachlich Kohlen,' 
Koks, Eisenkonstruktionsteile und Phosphat nach Bremen, 
Hamburg und den Hiifen der Ostsee, wiihrend sie von den 
Seehiifen in erster Linie Getreide, Holz (Grubenholz und 
Dielen) und Kolonialwaren aubringen.' Doch fallen zur 
Zeit die grofsen Guterinengen aus dem Reviere zwischen 
Ruhr und Lippe nur in aufserordentlich beschriinktem Um
fange dem Dortmund-Ems-Kanal zu, denn es wiire verfehlt 
und unwirtschaftlich, Gliter, die nach dem mittleren Deulsch- 
land bestimmt sind, erst den Weg iiber den Dortmund-Kiris- 
Kahal nach See nelimen zu lassen, urn sic dann iiber Weser 
oder Elbe flufsaufwiirts zu schicken.. Erst der Mittelland- 
kanal wird die wunschenswerte Verbindung fiir den Giiter- 
austausch zwischen dein rheinisch-westfiilischenlndustriegebiete 
und dem Osten Deutschlands herstellen. Die Seeleichter 
dienei) diesem Verkehr in kaum nennenswerter Weise und 
konnen dalier auch keineswegs ais ein Ersatz fiir diesen 
grofsen Binnenwasserweg angesehen werden. D ie s e Auffassung 
enthiilt auch die vom Kongresse angenominene Resolution, 
die nachstchend ira Wortlaut folgt:

1. Der Kongrefs erklłirt, dafs der Gebrauch von Schlepp- 
schiffeu aufserordentliche Bedeutung fiir den Handel 
und Yerkehr bereits erlangt liat und yoraussichtlich
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noch melir erlangen wird. So erklart es sich, dafs 
jedc Beschriintung dicses Verkehrs durch besondere 
Abgaben bei Benutzung der Wasserstrafsen und Hiifęn 
zurlickzuweisen ist.

2 . Beziiglieh der Abmcssungen wird bemerkt, dafs die 
Kanal-SeeschieppschifTe sieli den Mafsęn der Kanale 
anznpassen liaben. Es erscheint erstrebenswert, dafs 
den unmi tteibar zur See fiihrenden Wasserstrafsen 
eine Mindesttiefe von 3 Meter bei entspreclięnder 
Breite gegeben wird.

3. Die Verwendung von Seeschleppscliiffen bietet keinen 
Ersalz ftir Wasscrwege im Binnenlande.

Wahrend der Tagung des Kongresses, der an Teil- 
nehmeizahl alle seine Vorgiinger UbertrofTen hat und sich 
auch des lebbaftesten Interesses von Seiten der Regierungen 
etc. erfreule, wie vor allein die Uebernahme des Pro- 
tektorats und die personlichc Erotfnung der Tagung 
durch den Kronprinzen des Deulsclien Reiches und die 
Entsendung der stattlichen Zalil von mehr ais 150 staat- 
lichen Delegierten anzeigt, fand in dem Koiigrefsgebiiude 
eine Wasserbau- und SchifTahrisausstellung slalt, die neben 
den Ausllugen in die der Kongrefsstadt benachbartcn Hiifen 
dazu dienen sollte, den Teilnelunern einen Gcsamttibcr- 
blick Iiber den derzeitigen Stand der deutsclien Binnen- 
schitTahrtsverhaltnisse zu verschaffen. —  Der nilchste Inter
nationale Schiflfahrlskongrefs wird im Jalire 1904 in Wien 
abgehalten werden. Ur. J.

Technik.
D i e  V e r s o r g u n g  u n t e r i r d i s e l i e r  D a m p f m a s e ł i m e i i -  

r a u m e  m i t  f r i s c h e n  W e t t e r n  zur Vennindeinng der 
in denselben auftretenden hohen Temperaturen stcllt allgemein 
an die Ventilationseinrichtungen der Gruben grolsc An- 
forderungen.

Es ist gar nicht scllen, dafs die vom Ventilator geleistete 
Arbeit bis zu 15 pCt. und dariiber an vorh:uidene Mascliinen- 
riiume abgegeben werden mufs. Die hierbei verbrauchten 
Wettermengcn konnen wegen iluer grofsen Wiirineaufnalime 
fiir die Bewetterung des Grubengebiiudes nicht weiter aus- 
genulzt werden und werden in der Regel umnitielbar in 
das ausziehende Weltertriinim bezw. in den ausziehenden 
Strom abgefilhrt.

Auf der Schachtanlage I/II der Zeche Holland betriigt 
die Normalleistung des Yentilators im Durchschnilt 350 0  cbm 
in der Minutę. Zur Bewetterung des unteriidisclien Wasser- 
hallungsmascliineiiraumes wurden bis vor kurzem elwa 
4 3 0  cbm, oder 12 pCt. der VentilatorIeistung verbraucht. 
Die ausziehende Wettermenge wurde direkt in den aus- 
ziehenden Schacht abgefUhrt und ging somit fQr den Gruben- 
betiieb verloren.

Trotz dieses yerhaltnismiifsig hohen Luftverbrauches war 
es nicht mbglich, die Temperatur in dem Raume unter 
2 9 °  C. zu halten, sodafs die zur 'Wartung der Maschinen 
benotigten Personen in 6 stiindigen Schichten beschiiltigt 
werden raufsten.

Um diesen Uebelstand zu beseitigen, ist man vor einiger 
Zeit mit gulem Erfolge dazu tibergegangen, die Be
wetterung des Maschinenraumcs mit Hiilfe einer kniftigen 
Wasserbrause zu bewirken und zuglcich den ausziehenden 
Strom vermittelst des Brausewassers soweit abzuktihlen, 
dafs er zur Bewetterung der Grube wieder verwendet 
werden kann.

Der Mascliinenrauin liat eine Liinge von 35 m, eine Breite 
von 10 m und im Gewolbesclieitel eine Ilohe von 6 1/2 m. 
Die Lage desselben zu den Schiichten ist in den nachstehenden 
Figuren zur Darsteliung gebracht.

Der Schacht I wird von der 3. Sobie ab bis zu Tage 
mit seinem ganzen Quersclmitt ais Ausziehschacht benutzt. 
Auf der 4. Sobie wird demselben von dem einziehendęn 
Hauptforderschacht II ein Teil des friseben Wetterstromes 
zugefuhit. Diescr Teiistrom filiIt in dem Scbachte abwiirts 
bis zur 5. Sobie, sodafs beide Scbachte zwisciien den unteren 
Sohlen ais Eiuziehschachte anzusehen sind.

Die beiden Wetterstriime (der aus- und einziehende) in 
dcm Scbachte I sind durch eine zwisciien der 3. und 4. Sobie 
angebrachte dichte Biihne getrennl.

óchsJL ' ó c h . J

Bei der frUheren Wettervcrsorguns des Mascbincnraumes 
traten die friseben Wetter bei a und b (sielie Fig. 1) in
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denselben ein. Die verbrauclitcn Wctter wurden durcli den 
Rohrkannl in den ausziehenden Sohaoht I abgcfiihrt.

Die jetzige Anordnung ist folgende:
Der frische Strom tritt bei a ein uiid wird durch die 

bei b angebrachte, diiscnartig wirkende Wasserbrausc 
angesaugt, abgekiililt und in der Slrecke bis zum Fiillort 
des Schachtes I fortbewegt. Hier vermischt sich derselbe 
mit dem in dem Scliacht abfallenden frischen Strom.

Der Rohrkanal wird fiir die Bewetterung nicht mehr 
benutzt und ist dicht abgeblendef.

DieErgebnisse dieser Einrichtuug sind bei einer Temperatur 
des einfallenden frischen Stromes von 10 bis 12pC t.  wieder- 
Iiolt durch Messungen festgestellt worden.

Dieselben ergaben im Durchschnitt:
Temperatur bei a . . . 1 0 , 5 °

„ b . . . 340
Y Or  der Brause gcmessen.

Temperatur nacli der Abkiihlung liinter der Brause 
2 2 °  C., im mittleren Maschinenraum 2 7 ,5  bis 2 8 °

Die diirchstriimende Wettermenge betriigt rund 4 0 0  cbm. 
Die Temperatur bei d im Ilaupląuersclilag, also nacli 
Yereinigung der beiden EinzielistrOme war 1 2 °  C.

C. (einz.)  
C. (ausz.)

ist
C.

Die erzielte Temperaturverminderung gegeniiber der 
friiheren Anordnung bei fast gleichen Luftinengen findet 
ihre Erkliirung in dem Umstande, dafs bei der jetzigen 
Eimichtung der frische Strom den Maschinenraum in fast 
sohliger Richtung durchzieht, wiihrend derselbe friiher 
umnittelbar nach Eintritt in denselben das Bestreben liatte, 
sich nach aufwarts, dem Abzugskanale zu zu bewegen.

Die benutzleii Brausewasser haben eine Temperatur 
von 1 7 , 5 °  C. Dieselben werden in der Sumpfstrecke 
unterhalb der 4. Sohle aufgefangen, durch ein Koksfilter 
gereinigt und mittelst einer Rohrleitung der Brause zugefiihrt. 
Die aus Itotgufs gefertigte Brause hat am offenen Ende 
einen lichten Durchmesser von 3 0  mm; an der kegelartig 
geschlossencn Seite ist dieselbe mit einer grofsen Anzahl 
Bohrungen von 1 bis lV a  mm Griilse versehen. Der zur 
Verfugung stehende Wasserdruck ist 9 ,5  Alm., die minutlich 
verbrauchte Wassermenge betriigt etwa 1 5 0  Liter. Eine 
Belastung der Wasserhaltung ist mit der Einrichiung nicht 
verkn(ipft, da die Wasscr yordem nutzlos in dem Scliacht 
hinab zur Sumpfsohle geleitet wurden. Beim Slillstand der 
Brause betriigt die den Maschinenraum durchstromende 
Luftmenge 12 0  cbm, dic Temperatur im mittleiem Raiiin 
3 1 ,5  bis 3 2 °  C.

Yolkswirtscliaft unii Statistik.
C T e b a c s ic h t  d e r  S t e i n k o h l e n p r o d u k t i o n  i m  O b e r b e r g a m t a b e z i r k  D o r t m u n d  i m  I I .  Y i e r t e l j a h r e  1 9 0 2 .

Im II. Y ierteljalire 1901 Im II. Y ierteljalire 1902 Dalier im II. Y ierteljalire 1902
O*
a
a N a m j  n D <o 1 m ehr weniger
a

Vna
■S
3rt
>J

der 

15 era;re yiere.

A
nz

ah
l 

de
r 

be
tri

eb
en

en
 

W
er

FSrderung

t

Absatz 

und Selbst 

verbranrh

t

Ar

beiter

A
nz

ah
l 

de
r 

be
tri

eb
en

en
 

W
er

Forderung

t

Absatz 

und Selbst- 

Terbrauch

t

Ar

beiter

A
nz

ah
l 

de
r 

be


tri
eb

en
en

 
W

er
ke

 
i

Forde-

rung

t

Absatz
und

S elb st-
ver-

hrauch

t
A

rb
ei

te
r

A
nz

ah
l 

de
r 

be


tri
eb

en
en

 
W

er
ke

Fórde-

rung

t

1  ■ “ 

S >
t

A
rb

ei
te

r

1 Osnabriick incl. 
Staatsw. Ibben- 
biiren . . . 3 40  805 40 881 1 001 3 39 653 39 655 1 0 0 9 8 1 152 122 6

2 Dortmund T 15 758  867 7 5 8  755 15 253 16 75 8  582 759  844 15 759 1 — 1 0 8 9 506 — 285 — —
3 f)ort:iiund II 11 9 23  445 9 2 8  692 17 261 12 9 3 4 4 9 1 933  166 17 846 1 U  046 4  4 7 4 585 — — — —
4 Dortmund III . 10 930  099 9 3 4  225 16 869 10 9 2 4  753 910  791 17 341 — — — 472 — 5 346 3 434 —
5 O st-Recklingli. . 5 800  755 800  6 9 2 14 609 6 769  4 8 8 793  2 9 9 14 007 1 — — — — 3 1 2 6 7 7 393 602
6 W est-Recklingh. G 7 9 2  467 7 9 4  782 1 1 9 3 3 5 8 1 5  632 8 25  695 13.312 — 2 3 1 6 5 30  913 1379 i — — —
7 W itten 13 634  391 635 213 1 1 7 1 8 12 623 543 6 2 2  4 8 4 11 325 — — — i 10 848 12 729 393
S lla ttin gen  . . 21 560  020 559  7 4 4 11 343 18 551 959 5 5 4 1 1 2 10 952 — — — — 3 8 061 5 632 391
9 Sfld-Boolmm 11 554  841 553  599 11 671 12 5 35  265 535  0 4 2 11 045 1 — — — — 19 576 18 557 626

10 Nord-Boclium . 6 727  778 72 8  910 13 488 6 760  520 7 5 8  529 13 156 — 3 2  7 4 2 29  619 — — — — 332
11 Uerne . . . 7 1 0 2 7  070 1 031 831 1 6 0 1 5 7 1 003  526 999 550 15 970 2 3  544 3 2 2 8 1 45
12 Gelsenkirchen . 6 1 080  810 1 081 591 16 954 6 1 002  226 1 005  496 15 833 — — — — — 7 8  584 76 095 1121
13 W attenscheid . 6 8 9 3  469 8 9 4  625 15 290 6 939  2 0 2 9 4 8  239 15 800 — 45  733 53  614 610 — — — —
14 Ost-Essen . . 5 1 0 1 4  509 1 010  904 1 4 6 0 5 5 9 2 4  944 9 2 8  042 13 353 — — — — — 89  565 82 862 1252
15 W est-E ssen  . . 8 1 2 8 4  361 1 281 127 18 298 8 1 180 887 1 183 719 16 7 1 4 103 474 97 408 1584
16 Siłd-E ssen  . . 16 8 8 7  642 886  666 13 997 15 8 6 0  810 869  063 13 320 — — — — 1 2 6  832 17 603 677
17 Werden . . 12 171 311 170 617 2  632 11 151 345 146 470 2  386 — — — — 1 19 966 2 4 1 4 7 246
18 Oberhausen . 6 1 2 1 2  394 1 2 1 8 1 7 1 1 8 4 0 7 6 1 380 815 1 3 8 2 2 4 5 20 G il — 168 421 164  0 7 4 2234 — — — —

Se. i. ganz. Ober- 
bergamtsbezirke 167 14 295 034 14 311 025 241 344 164 14 157 641 14 215  441 2 3 9  769 4 2 8 1 1 0 7 2 8 3  783 5694 7 418  500 379 367 7269

In W irki. |  +  

Im l.V ierteljahr 169 14-636 501 14 5 6 2  359 2 4 2  8 9 2 168 13 4 5 5  699 13 4 2 7  773 2 4 5  969
— — — — 3 137 393 95 584 1575

Se. 1. Halbjahr |2 8  931 535 2 8  873  384 |27  613  340 27 643  2 1 4

Die SlcinkohlenfSrderung im Oberbergamtsbezirk Dortmund ist demnach im ersten Halbjahr 1 9 0 2  um 4 ,56  pCt. 
gegen das erste Halbjahr 1 9 0 1  zurlickgeblieben.
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(Jesetzgelmng und Ycrwaltung.
D am pfkessel-treberw acłiungs-V erein  der Zechen 

im  O berbergam tsbezirk Dortm und. Dem Vereins- 
Ingenieur Brach t sind die 4. Befugnissc zur Dampfkessel- 
Ucberwachung laut Ministerial-Erlafs unienn 7. Juli d. J. 
verliehen worden. Zugleicli isl demselben die Befugnis 
zuerkannt worden, die Stellvertretung des Oberingenieurs 
fUr die im Erlassc vom 15. August 1901 (M.-Bl. S. 201) 
bezeichneten Piille zu ubernehmen.

Dem Vereius-Ingenieur Haedi cke  sind die 3. Berugnisse 
zur Dampfkessel-Ueberwachung laut Ministerial-Erlafs vom 
15. Juli d. J. verliehen worden.

Y e r k e l i r s T r e s e n .

W agengeatellung im  Rulirkohlenreviere fUr die 
Zeit vom 16. bis 22. Juli 1902 nacli Wagen zu 10 t.

Datum

Es

yerlangt

sind

gestellt

D ie Zufuhr nach den 
Rheinliafon betrug:

Monat Tag

im  Essener 
und

K lberfelder Hezirke

aus dom 
Bezlrk nach Wagen 

zu 10 t

Juli IG. 15 646 15 646
17. 15 741 15 741 Kssen Kuhrort 8 7 5 8
18. 15 956 15 956 n Duisburg 7 096
19. 15 834 15 834 Hochfeld 2 1 6 3
20. 1 372 1 3 7 2 Elhorleld Kuhrort 40
21 . 14 788 14 788 Duisburg 83

n 2 2 15 621 15 621 . Hochfeld 22
z '.isammen 1 8 1 6 2

Essen Dortm.
Zusamincii: 9 4  958 94 958 Ilafen 22

Durcli.schnittl.: 15 826 f. and. Quter 3
Y erhaltniszahl: 16 2 8 8

K o h l e n - A u s f u h r  n a c h l t a l i e n  a u f  d e r  G o t t h a r d -  
b a h n  i m  M o n a t  J u n i  1 9 0 2 .

Y e r s a n d s t a t i o n e n
Ueber
Pino

t

Ueber
Chiasso

t

Total

t

K r e u z w a l i l ......................... ...... 560 _ 560
S p i t t e l ........................................................ — 50 50
E v i n g ........................................................ 90 10 10U
B o c h u m -S u d ........................................... 20 30 50
Carnap . . . .  ......................... — 60 60
C aternberg-N ord..................................... 45 — 45

— 50 50
H e in itz ........................................................ 70 170 240

— 100 100
I.utgBndortinm id..................................... 70 80 150
Itzenplitz ................................................. 20 45 65
Oberhausen . . .  . . . 20 130 150

— 45 45
647,5 470 i  117,5

O ckendorf-W attenscheid  . . . 290 280 570
70 80 150

To ta 1: 1 902,5 1 600 3 502,5
Vom 1. Jan. bis Ende Juni 1902 10 1>5 10 552,5 20 677,5
Ganzes J a l i r .........................1901 22  510 26 678,5 49 188.5

K o h l e n -  K o k s -  u n d  B r ik e t t v e r s a n d .  Von den 
Zeohen, Kokereien uud Brikettwerken des Rulirbezirks sind 
vom 16. bis 22. Juli 1902 in 6 Arbeitstagen 94 958 uud 
auf den A rb e its ta g  durchschnittlich 15 826 Doppelwagen zu 
10 t mit Kohlen, Koks und Briketts beladen und auf der 
Eisenbahn versandt worden gegen 96 002 und auf den 
Arbeitstag 16 000 Doppelwagen in demselben Zeitraum des 
Vorjahres bei gleichcr Anzahl Arbeitstagen. Es wurden

demnacb vom 16. bis 22. Juli des Jahres 1902 auf den 
Arbeitstag 174 und im ganzen 1044 D.-W. oder 1,1 pCt. 
weniger gefordert und zum Versand gebracht ais im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres.

A m tliclie Tarifveranderungen. O b e r a cli 1 es.- 
siiclis. K oh 1 en v er ke h  r. Am 1. 8. d. J. tritt zum 
vorbezeichneten, vom 1. 1901 gultigen Kohlentarife der 
Nachtrag I in Geltung, der aufser den bereits im Verfugungs- 
wege eingefuhrten Frachtsiitzen ermiifsigte Frachtsiitze nach 
einigen Stationen der kgl. sachs. Staatseiseub. enlhiilt. 
Ferner bringt derselbe Frachtsiitze von neuen Versandgruben 
sowie Ergiinzungen uud Berichtigungeu. Der Nachtrag ist 
zum Preise von 15 Pf. fur das StUck durcli die beteil. 
Dienstatellen zu beziehen. Kattowitz, 10. 7. 1902. Kgl. 
Ei8enb.-Dir.

Mit sofortiger % Giiltigkeit treten im Gruppenlarif I 
(Eisenb.-Dir.-Bez. Bromberg, Danzig und KSnigsberg) fiir 
don Versand von Grube Vaterland und Trebnitz i. d. Mark 
nach den Stationen der Strecken Kreuz-Strebelow, Schneide- 
mtihl-Pansin und Arnswalde-Callies-Falkenburg Ausnahme- 
(rachtsatze ftir Braunkohlenbriketts (auch Nafsprefssteine) 
und Itohbraunkohle in Kraft. Dieselben gelten bei gleich- 
zeitiger Auflieferung von mindestens 20 000 kg von einem 
Versender und einer Ver9andstation nach einer Empfangs- 
station oder bei Frachtzahlung fiir dieses Gewicht. Ueber 
die Hohe der Frachtsiitze geben die beteil. Giiterabfertigungs- 
stellen Auskunft. Bromberg, 9. 7. 1902. Kgl, Eisenb.-Dir.

R h e i  n. -  we  8 tf. -  m i t te ld e u t s c l i  e r S t a a t s b a h n- 
K o h l e n v e r k e h r .  Am 15. 7 .  1902 ersclieint zum Aub- 
nahmetarif flir Steinkohlen u. s. w. vom 1. 11. 1898 der 
Nachtrag V, enthallend u a. Frachtsiitze nach verschiedencn 
neu aufgenommenen ostlictien Stationen, sowie Frachtsiitze von 
den Stationen Bonen, Dortmund Rangicrbahnhof, Osterfeld SUd 
und MUlheim a. d. Rulir. Einige durcli Berichtigungeu 
eintretende Erhohuugen treten am 1. 9. d. J. in Kraft.
Essen, 11. 7. 1902. Kgl. Eisenb.-Dir.

R h e i  n. -  w e s t f .  - n o r d w e s t d e u t s c ł i e r  K o h l e n -  
y e r k e h r .  Die Station Liiberstedt des Dir.-Bez. Hannover 
wird mit sofortiger Giiltigkeit in die Abteilung C des Aus- 
nahmelarifs 6 vom 1. 4. d. J .,  enthaltend Frachtsiitze fiir 
Kohlen u. s. w. in Sendungen von mindestens 45 000 kg, 
mit den Fraohtsalzen der Station Stubben aufgenommen. 
Essen, 8. 7. 1902. Kgl. Eisenb.-Dir.

K o h l e n v e r k e h r  a u s d e m R u h r- un d  W u r m -  
g e b i e t  etc. n a c h  S t a t i o n e n  de r  D i r . - B e z .  C o l n
und St.  J o h a n n - S a a r b r u c k e n .  Mit Giiltigkeit vom 
25. 8. d. J. werdeii die Frachtsiitze Liblar-Lendersdorf in
0,19 und Liblar-Kreuzau in 0,20 Ilir 100 kg be-
richligt. Essen, 11. 7. 1902. Kgl. Eisenb.-Dir.

Mit Giiltigkeit vom 1. 8. d. J. werden im Uebergangs- 
verkehr zwischen den Stationen der Kleinbahn Culmsee- 
Melno einerseits und der preufsisch-hefsischen Staatsbalineu 
andererseits u. a. fiir Steinkohlen, Braunkohlen, Koks und 
Briketts in Wagenladungen von mindestens 10 000 kg oder 
bei Frachtzahlung fur dieses Gewicht die Frachtsiitze der 
Staatsbahu widerruflich um den Betrag von 2 Pfg. fiir 
100 kg ermiifsigt. Danzig, 12. 7. 1902. Kgl. Eisenb.- 
Dir., namens der beteil. Verwaltungen.

Am 1. 8. 1902 wird im bohmisch-sachs. Kohlenverkehre 
der Tarifnachtrag III eingęfuhrt. Er enthalt verschiedene 
Aenderungen und Ergiinzungen und neue Frachtsiitze fiir 
die siiclis. Verkehrs8tellen Auerswalde, Furlh b. Chemnitz, 
Glosa, GSritzhain, Markersdorf-Taura und Unterwittgensdorf.
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lasoweit durch diesea Xichuag Frachterhobaagen eialreten, 
wij fur dea Yerkehr roa Karlsbad, Ceatralbhf.. nach elcer 
A e u M  roa sacLs.-westlichen Ssationea ratnSŁ. b'eiben die 
bisberizen Frachisatze noeh bis Ende Angast 1902 in 
Kran. Abzoze des Xach:ras> kónaen darci. die beteli. 
Y em ltan»en a ad Stationea bezogea werden. Dresdea, 
i i .  7. 1902. KgL Geo.-Dir. d. sachs. Staatseiseab. ais 
geschiftsfuhreade Yerwaltung.

A sa I .  S .  dL J .  w ir d  d e r  X a ch tra g  II  r a s  b S h m isc h -  
c o r d d e a tsc h e n  K o a le a tsr ife  e in ie f u h n .  E r  e n ; a l i t  aa& er  
v e r sc b ie d e n e a  A e n d r r a a g e a  a n d  E r g a c z a n g e a  a .  a . a u c b  n e a e  
FrachtsState fa r  d ie  z a s  E Ise a b .-D ir .-B e x . E r fa n  g e b o r ig e a  
S ia s lo c e a  d er  e h r n sa liz e a  W e m b a b n ,  fe r a e r  fur e ia ig e  
S ta t io n e a  d e r  E I s e a b .-D ir .-B s z . H a lle  a n d  M a gd eb u rg  a n d  
d rr  a a e d e r la a s itz ir  E tse a b ., s o w ie  far  d ie  Stafic-a R s s e a th a l-  
G ranr-ea d r r  k .  k . o sterr . S ta a tsb . Ias*oweit d u rch  d i es en  
X aeh trŁ g F r a c h te r h ó h s e g e a  e in tr e te a . b le ib e n  d ie  b lsh e r ig e a  
F ra.chtia.ixe a o e h  b is  E a d e  A o g u st  d .  J .  In  K r s it . D a r c b  
d ie  fa r  d e n  Y e r k e h r  n u t d e s  eheiŁ alL sen  W ern& bah& staiionea  
g e lte a d e a  s e n e n  F r a c i is a t z e  w ir d  d e r  • T a r if  far  d e n  
b ó h m tsc h -lh a r ia g tse h e a  K o b le a v e r k e h r  a b er  L ic h te a fe ls  und  
S u jc Ł h e ia  i .  O b erfr . r o m  1 . i .  1 9 0 1  n eh st X a ch tra g  I  
aa£geh ® b ea . X a r  tur  d e a  Y erk eh r  vo n  d en  S ia t io c e a  
Radniu, Eokitzaa. S ła n fa a  a n d  T r ea so sch * *  d e r  k. k. ósterr . 
Staatsb. nach dea Stationea der ehemaligea Werrabahn 
werden die Frschtsatze: nicht wieder eisetzt, da aocb keiae 
Seodaagea cach diesen Siationea vorgekommes sind: die 
bij': eriuen FraebtsStze bleiben aber noch bis Ende August 
d. J . ia Geltaag. la  Zakasfi werden etwa Yorkommeade 
Seaduagen iniireri abgefatifl. Der Nachtrag kaaa darcb 
die beteil. Yenraltscgea and Stationea bezogea werden. 
Dresden, i o. 7. 1902 KgL Gea.-Dir. d. sachs. Staats- 
eiseab.. ais reschańsfuhreade Yerwaltaag.

KobSeE-reriehr ans dem R a h r -  und 'Wfurm- 
g e b i e t  etc. n a c h  S t a t i o a e a  d e r  D i  r . - B e z .  
E l b e r f e l d  n ad  E ssen. Am i .  S. d. J. erscheiat zum 
Aasnahnłetarif 6 t s a  15. 10. 1S99 der XacŁtrae ES. 
welcher a. a. neae Frachtsatze nach dea Siatiocea Ebede 
and Ehedebragge. s;>wie voa Station Eellinghausea Xord des 
Dir.-Bet. E sea enthllt and bei dea beteli. Guterabfertlguags- 
stellea for je  10 P f . za Laben ist. Essea, l i .  7. 1902. 
KeL Eisrnb.-DIr.

łlarkibericite.
K s s e r s r  E c r s e .  Amtlicher Bericht Tom 2 1 . J u li 1 9 0 2 , 

aa^ este llt tc-s der B5 rsen~Kommission.
K o h l e n .  Koks  and Br i ke t t s .

Preis.n-jtirTjŁrea im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 
Sorte. Pro Tenne loco Werk

L Ga s-  and FłajEi nkohl e:
a GasfordćftoŁie . . . . .  11 ,00— 12,50 JL
b GasŁmsmforderkohle . . . 9 ,75— 11,00 „
c  ; FlaałaifSrderkoble . . . 9 ,2 5 — 10,00 „
d'- S ia r ic io iS e ...............................  13.25 — 14,50 1

. . . .  12 ,50— 13.25 _e;. Halbr*sifbte......................
f)  Nsfskolłle zew. Koro Ij

» - nr
_ - .  in  . 11 ,25— 12,00 _

_ _ _ 1Y 9,75 — 10,75 r
» }  N s l ir r s s k o i i i e  0 — 2 0 /3 0  m tn 6 ,5 0 —  8,00  _

0 - 5  60 r S .0 0 — 9,00 ,
Ł Grasiobie . . . .  - i , 5 0 — 6,75 -

S

a
s
a

77
73

9 ,0 0 — 9,75 J i.
10.75— 11,75 ,
12 .7 5 —13,75 „

1 2 .7 5 —13,75 a

11,00— 12,00 „ 
9,75— 10,75 „ 
9,50— 10,00 ^

8 .0 0 — 9,00
10.00— 10,50

1 1 .0 0 — 12,50
13.00— 14,50
17 .50— 19,00
19.50— 23,00  

f ,0 0 —■ bjOO
5 .0 0 — 6,25

15,00
1 7 .0 0 —1S, 00
18.00— 19,00

11.00— 14,00

IL F e t t k o b l e :

* )  F o r d e r io b le  .  . . .
b )  B e= tm elierte  K o h le  
e i S iu c k io h le  . . . . .
d) Na&kohle zew. Kora 11

nj
in
rr

e) Koksiohle 

IIL Ma g e r e  K o h l e :
F o r d e r k o h le  . 

b )  F o r d e r k o h le , m e lle r te  . 
c  i F o r d e r k o h le . a n fg e b e sse r te , j e  

n a c h  d em  S tu e k g e h a lt  
d  i S t i i c i k o b l e ................................
e )  A c tb r a z it  X a fs K orn  I  .
; ,  a n .

f) F ord ersru s.........................
z )  Gniskohle unter 10 mm .

IY. Koks:
a }  H o c h o fe n io k s
b) Gie£sereiioks . . .
c ) Breebkoks I ucd U

Y. Br i ke t t s :
Briłetu je nach Qoalitat. .

Mańilage stilL Nacbaie B^rsearersammluns Sn 'et am 
MontŁj, dea 2S. Juli 1902, cachmittass 4 Uhr, im 0Berliner 
H&f* Hotel Hartmann, stalł.

H etaH m arkt. Die ia der Torbersebendea YToche 
bericht«e bessere Tecdecz !ie£s etwas nacb, die Prebe 
finsea samtlich zurśek.

Kupfer  lebhaft. G. H. Z .  52 . 15. bis I .  5 3 -  3 Mt. 
L . 52 . 17. 6 . bL* Z .  53 . 2 . 6.

Zi nn rnhiz. Straits Z .  127. 15. bis Z . 128. 5-, 3 lit. 
Z . 125. 10. bis Z . 126.

B l e i  stetii. Spaa. Z  11. 3 . 9 . bis £ . 1 1 .  5 ., En»L 
i .  U .  10.

Z tak matt. Gew. 3!arkea Z .  19. bis Z .  19. 2 . 6.. bes. 
Z .  19. 7. 6.

ZTotiermigen aur dem  eng.liseh.su K ohlen- und  
Frachtenm arkt. (Bórse za Newcastle-opon-Tyne.) Die 
Lage des Kohleamarktiis ist eine bessere, deaa in den 
ietztea Wocben. Der KohleaTerkehr zeigte po&e Leb- 
hafEtzkeit: die far sśmtliche Sorten sestiezecea Preise w aren  
fest. Es kosteten: Beste corthansbrische steass Kohle an- 
dauerad 11 s. 6 d„ rweite Sortea 10 s. bis 10 s. 9 J., 
steam smalls 5 S- 3 d. bis 5 s. 6 d .  Gaskoale j e  nach  
Qaalitat 9 5. bis 10 S., Bar.ke.-kohle 9 bis 9 ł  3 d .  far 
ua»esiebte Sorten. Der Handel ia Koks ist aafeerst r« e:  
die Kotieracjea betregec far Aosfahrkeks 17 &  6 d .  bis 
15 s., fur Hochofeakoks 15 5. 3 d. bis 15 5. 9 d , ^uejea 
aber ia den Ietztea Tagen auf 16 bis 17 i .  f.o.b.

I>er Frachtverkehr hat sich trotz de* gassdgea Kohlen- 
aiarktes nicht sehobea, die Preise bliebeo o&se eikebliche 
Yeranderuną. Trne bis Leadon 3 ;  l 1 : d , .  Tyae bis 
Hamburg 3 5. 6 d. bis 3  s. 7 1 j £?.. Tyse bis Kn>ssst»dt 
3 s. 9 d., Tyae bis Geaua i  s. 9 d. bis 5 &
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M a r k t n o t i z e n  i ib e r  N e b e n p r o d u k te .  (Auszug aus dera Daily Commercial Report, London.)

16. Juli 23. Ju li

VOi» bis von bis
L. 8. d. L. d. L . s. d. L. j. d.

Teer p. galion . . . ..............................................................
A.mmoniumsulfat (B eckton term s) p. t o n ........................
Benzol 90  pCt. p. g a l i o n .................................................

u 50  u ,, »  .......................................................
Toluol p. g a l i o n ..........................................................................
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. g a l i o n .....................................
Karbolsiure 60  pCt................................
Kreosot p. galion . . .  . . .
Anthracon A 40  pCt. u n i t ...........................................
Anthracen B 3 0 — 36 pCt. u n i t .....................................
Pech p . ton f.o.b. . . . . . .
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Submissionen.
3 0 .  J u l i  d .  J .  D e r  V o r s i t z e n d e  d e r  D i r e k t i o n  

der  Ks;I. t i e r i i r z t l i c h e n  H o c h s o h u l e ,  D r e s d e n .  
Licferung der fur. die Kgl. tieriirztliche Hoclischule liier 
vom Monat September laufenden Jahres ab bis Ende August 
1903  erforderlichen Heizmalerialien an ca. 1200  lii Stein- 
(Mittel-) Kohlen, 3 5 0 0  hl guten bolimischen Braun- (Mittel- 
und N:ifs I) Kohlen und 2 0 0 0  hl Steinkohlenkoks darunter 
ca 1000  lii gebrochenen und gesiebten.

1. A u g u s t  d .  J . ,  mittags 12 Uhr. 1. K. K. S t a a t s -  
bah n-D i rek t i o n in Le r a bo r g ,  O e s t e r r e i c h - U n g a r n .  
Lieferung von 60  t Koks und 90 0  t Schmiedekohlen fiir 
das Jahr 1 9 0 3 .  2 ,  K. K. S t a a t s b a h n- D ir ek t i on
in S t a ii i s I a u , Osterreich- Ungarn. Lieferung von ca. 
600 t 1 0 0 0  kg Schmiedekohlen fiir das Jahr 1903.
3. K. K. S t  a a t s b a  li n - D i r e k t i o n  i n K r a k a u, 
Osterreich Ungarn. Lieferung von 40 0  t Sclnniedekohlen,
30 t Koks I, 1 5 0  t Koks zum Heizen der Lokomotiven und 
50 t Schmiedekoks.

1. A u g u s t  d .  J . ,  mittags 12 Uhr. K. K. S t a a t s -  
ba hn - D i r e k t i o n  i n V i 1 1 a c h, Oesterreich-Uugarn. 
Lieferung von Kohlen und Koks.

1. A u g u s t  d .  J . In t e n d a n t u r  d e r  III. I n f a n t c r i e *  
D i v i s i o n  in H e r z o g e n b u s c h ,  Niederlande. Lieferung 
von 8 0  0 0 0  kg Sleinkohlen.

6. A u g u s t  d . J . ,  vonn. 11 Uhr. D er M a g i s t r a t ,  
A l t d a m u i .  Lieferung von 6 0 0  Ctr. Slettiner Gaskoks und 
2 0 0  Ctr. Nufskohlen II frei Bahnhof Altdamui.

Zeltsehriftenseliau.
(W egen  der Tltel-Abkurzungen vergl. Nr. i.J

M i n e r a l o g i e .  G e o l o g i e .

U c b e r  d i e  D e c k g e b i r g s s c h i c h t e n  d e s  R u h r -  
k o h l e n b e c k e n s  u n d  d e r e ń  W a s s e r  fu  h r u n g .  V on  
M id d e lsch u lte . Z . f. B. H. S. 2. Heft. S. 3 2 0 /4 5 .  E in geh en d e  
B esch reib u n g  d er Z e c lis te in - , B u ntsandstein - und K reide-  
form ation . In  le tz ierer  w erden  2 w asserfU lirende Z onen  
u n ter sch ied en , d ie  durch den  E m sclier-M ergel getrennt sin d . 
D ie u n tere  g e lio r l d em  T uron an und u n tersch eid et sich  

ytftt d er  ob eren  durch ihren  S a lzgeh a lt.
D a s  K o h l e n  b e c k e n  v o n  H o l l a n d i s c h - L i m b u r g .

B. H. Z tg . 18. J u li .  S. 3 6 3 /6 .  1 Taf.
G o l d f u n d e  in K a r n t h e n .  Von May de Madiis. Oest.

2 .  19. Juli. S. 3 8 1 /2 .  Bericht uber Aufschlufsarbeiten auf

einer Grube bei Oberdrauburg, in der bislier cin Gang von 
etwa 300  m Lange und mehreren Erzzonen nachgewiesen 
worden sind.

D a s  T e r t i a r b e c k e n  in  d e r  U m g e b u n g  v o n  
S t. M a r i e n  im  M i i r z l h a l e  in  S t e i e r m a r k .  V on  Setz. 
M ont. Z. 15. J u li. S. 3 2 1 /2 .  B esch reib u n g der dort b e -  
kannten V orkom m en von G lan zk o h le  und V orsch liige zu  
ihrer w eiteren  U ntersuchung.

T h e  T a k a s i m a  c o a l  m i n e s ,  J a p a n .  Y on  N ard in , 
Eng. M in. J. 5. J u li . S. 14 /15 .

T h e  c o p p e r  d e p o s i t s  o f  tl ie W li i l e ,  T a n a n a  
and Co p p e r  R i v e r  r e g i o n s  o f  A l a s k a .  Von Brooks. 
Eng Min. J. 5. Juli. S. 13 /14 .  Geologische Beschreibung 
des genannten Kupferdislriktes in Alaska.

B a n x i t e i n  11 a 1 y. Von Aichino. Eng. Min. J .
12. Juli. S. 41 . Kurze Notiz iiber die bis vor zwei Jalircn 
uocli uubekannten Bauxitvorkoininen in Italieii,

T h e  o r i g i n  o f  p e t r o l e u m .  Von Ohly. Min. & 
Miner. Juli. S. 5 3 2 /3 .  Beleuchtung der bisher aiifgestellten 
Theoiien iiber die Entstehung des Erdols un 1 der fiir und 
gegen dieselben sprechenden Aiizeichen.

D er Z i n k e r z b e r g b a u  b e i  J o p  l in M i s s o u r i  und  
s e i u e  w i r t s c l i a f  11 i c lic B e d e u t u n g .  Z. f. B. 11. S.
2. Heft. S. 4 0 0  v. llosten. 1 Taf. Beschreibung der geo- 
gnostischen, Betriebs- und wirlschaftlichen Verhaltiiis?e.

V o l c a n o s .  Von Lakes. Min. & Miner. Juli. S.; 5 5 4 /6 .
4 Testfig. Amerikanische Vulkane und ilire Ausbriiche. 
Einwirkung auf Mineralablagerungen.

B e r g b a u t e o h n i k  (e in sc h l. A u fb ere itu n g  e tc .) .

V e r s u c h e  u n d  V e  r b e sser  u n ge  n b e i m  B e r g -  
w e r k s b e t r i e b  in Pr e u f s e n  w a h r e n d  d e s  J a h r e s  1901 .  
5. Taf Z. f. B. 11. S. 2 . Heft, S. 3 4 5 /9 8 .

D i e be  rg miin ii i s c l i c n  Ge  w i n n u n g s a  r b e i ten a u f  
d e r  I n d u s t r i e - ,  G e w e r b e -  und K u n s t a u s s t e U u u g  
zu D u s s e l d o r f .  Von Ileise. Oest. Z. 19. Juli. S. 3 7 3 /8 1 .
1 Taf. Bericht Uber Arbeitsgeziihe, Bohrinaschinen, Schriim- 
maschinen, Keilapparale, Sprengstoffe und Zundung.

L e s  h o u i l l f e r e s  a l ’ e x p o s i t i o n  de  1 9 0 0 .  Ex -  
p os i  t i o n  de  M. M. F o n  m i  er et  Górnu.  (Forts.) La 
revue noire. 20. Juli .  S. 2 8 1 /8 .  14 Abb. Veriiilatoren, 
Fordermaschinen, Puinpen.

D a s  G e f r i e r v e r f a h r e n im Be r g b a u .  Von Hund- 
hausen. Mont. Z. 10. Juli . S. 3 2 4 /6 .  Besclneibung des 
Verfahrens im allgemeinen.

A  m e t l i o d  o f w o r k i n g .  V on C liarlton. M in, & M iner.
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Juli. S. 5 5 6 /8 .  l l T < ‘xtfig. Scheibenbau auf einem mitchtigen 
Flótz auf der englisclien New-Hawne Grube in Staffordsliire.

M i n i n g  e x p l o s i v e s .  Von Tongc. Min. & Miner. Juli .  
S. 5 3 8 / 4 0 .  I)le in den Kolilenbergwerken Englands haupt- 
sachlich verwendelen Spreng9loffe. Ilire Zusaminensetzung 
und explosive Wirkung. Ilir Yerhalten bei der Explosion 
bei Anwesenheit von Sclilagwettern.

S i c h e r h e i t s b r e m a e  f ii r F o r d e r i n a s c h i n e n  
( P a t e n t  B l o s f e l  d). Von Ansorge. Z. f. B. H. S.
2 Heft. S. 3 9 8 / 4 0 0 .  Eine elektriscli angetriebene Bremse, 
bei der sieli die Bremsbacken uninittelbar auf die Seil- 
trommeln bezw. auf das aufgewiekelte Seil legen. Sie soli 
aber nur fiir den Notfall und zur Ergiinzung der gewohn- 
liclien Bremse dienen.

C o m p r e s s c d - a i r  h au l a g e .  Von Peele. Min. & Miner. 
Juli .  S. 5 6 2 /4 .  3 Textfig. Ein Vergleich der verscliiedenen 
Forderungsarten in Streeken unter Tage mit Motoren. Vor- 
ziige der mit Druckluft betriebenen Lokouiotive.

M a s c b i n e n - ,  D a m p f k e s s e l w e s e n ,  E l e k t r o t e o h n i k .

D i c  B e t r i e b s m a s c l i i  nen a u f  d e r  D i i s s e l d o r f e r  
A u s s  t e 11 u n g. Dingl. P. J . 19 . Juli .  S. 4 5 6 / 6 2 .  (Forts.)
9 Abb. (Forls. folgi.)

D ie  H e b e z e u g e  a u f  d e r  D i i s s e l d o r f e r  A u s -  
s t e l l u n g .  Von HanfFstengel. (Forts.) Dingl. P. J .  19. Juli.  
S. 4 6 3 /7 .  1 4  Abb. (Forls. folgt).

Z w i 11 i n g s - T a n d e in - F  o r d e r m a s c h i n e m it  z w e i 
a u f  g e t r e n n t e n  p a r a ł  l e i  en  A c l i s c  n s i t z e n d e n  
S p i  ra 11 r o i n me  1 n. Von Deejr. Z 1) Ing. 19. Juli.  
S. 1 0 5 7 /6 6 .  2 0  Abb. Beschreibung dei von der Maschinen- 
bauanstalt Humboldt in Kalk fiir dic Socićtć des Houillbres 
de Ronchamp in Ronchainp (Haute Saone) ausgefiihrten 
Maschine.

D a s  An l a s s  e n  vo n  e l e k t r i s c l i  en F o r d e r -  
m a s c h i n e n .  Von Kotigen. E. T. Z 16 . Juli S. 6 0 1 /7 .  
2 3  Abb.

E 1 e c t r i c a  1 e ą u i p m c n t f o r c o a l  h o i s t i n g t o w e r s  
in B a l t i m o r e .  El. world. 2 8 .  Juni. S. 1 1 6 7 /8 .  1 Abb.

U e b e r S a u g g a s  u nd S a u g g a s m o t o  re ii. Von Staus. 
J .  Gasbel. 19. Juli. S. 5 1 7 /2 2 .  8  Abb.

H u t t e n w e s e n ,  C h e m i s o h e  T e c h n o l o g i e ,  C h e m i e ,  
P h y s i k .

E l e c t r o l y t i n g  t r e a t m e n t  of  z i n c o r e s .  El. world. 
12 Juni. S. 58 .

A n e w t r e a t m e n t  o f t li e s I i m e p r o b l e m  i n 
c y a n i d i n g  t a l c o s e  o r e s .  Von Stackpole. Eng. Min. J.
12. Juli . S. 4 2 /3 .  Eine neue Metliode, den Sclilamm bei 
Beliandlung talkhaltiger Erze mit Cyanid abzuscheiden und 
zu verarbeiten.

T h e  T r e a d w e l l  1 5 - t o n  h o t  me t a l  car .  Ir. Age.
10. Juli. S. 10. 2  Abb. Beschreibung eines zum Transport 
fliissigen Metalls dienenden Wagens, welcher erlaubt, das 
die fliissigen Massen aufnehinende Gefiifs nach allenRichtungen 
zu drehen und zu neigen.

B i n d e m i t t e l  ft ir B r e n n s t o f f b r i k e t t s .  Von Steger. 
Z. f. B. H. S. 2 .  Heft. S. 3 1 1 /2 0 .  Die Bindemittel, welche 
auf den verschiedenen Brikeitanlagen Anweifdung finden 
oder in Vorsclilag gebracbt sind, werden beschrieben und 
auf Brauchbarkeit gepriift.

M a k i n g  p e at  b r i qu  e11es b y  e I ec  t r i c p o w e r .  
Eng. Min. J. 12 . Juli.  S. 4 1 .  In Stangfiorden, Norwegen,

werden Torfbriketts nach Patent Jebsen hergestellt. Der 
brikettierte und vorgetrocknete Torf wird in einer Retorte 
mit elektrisclier Innenhcizung behandelt. Der lufltrockene 
Torf wird zerlegt in 3 3  pCt. festen Torf-Brennstoff. 4 pCt. 
Torf-Teer, 4 0  pCt. Teer-Wasser und 2 3  pCt. Gase.

V o l k s w i r t s c h a f t  u n d  S t a t i s t i k .
*

T h e  w o r l d s  p r o d u c t i o n  o f  g o l d  a n d  s i l v e r  
d u r i n g  1 9 0 1 .  Von Struthers. Eng. Min. J, 5. Jul i .  S. 1 0 /2 .

T h e  g o l d  m i n e s  o f  t he  T r a n s v a a l .  Eng. Min. J. 
5. Juli . S. 3 /4 .  Die Zukunft des Witwaterrands liegt in 
den Gruben mit grolśer Teufe. Mit Ausnahme der hoheren 
Kostcn fiir Forderung, Wasserhaltung und Ven(ilation liegen 
keine Faktoren vor, welche gegen den Bergbaubetrieb bis 
zu einer Saigerteufe von mindestens 8 0 0 0  Fufs sprachen. 
Die Wasserzufliisse und die Temperaturzunahine sind an- 
norraal gering. Der Diirchschnittsgehalt der Erze betriigt 
10  Doli. pro Tonne. Dieser Gehalt geiiiięt, um auch bei 
tiefen Gruben die Betriebskosten, Verzinsuug und Araortisation 
des Anlagekapilals zu decken, sofern der Betrieb geniigend 
ausgedehnt ist. Es ist anzunehmen, dafs dic Goldausbeute 
in 3 bis 4  Jahren auf 125  Millionen Doli. jiihrlich steigen 
wird. Nach den Schiitzutigen sind in abbaumoglichen 
Grenzen etwa 4  Milliarden Gold vorhanden. Demnach 
wiirde in 3 0  bis 4 0  Jahren das gesamle Erz abgebaut sein.

L a b o r  c o n d i t i o n s  in t h e  T r a n s v a a l  m i n e s .  
Eng. Min. J . 12. Juli. S. 4 0 .  Im Jalire 1 8 9 8  wurden
7 3 3 0  0 0 0  t lii z durch 9 5 0 0  weifse und 8 9  0 0 0  cin-
geborene Arbeiter gefordert und verarbeitel. Es ist an
zunehmen, dafs die Forderung auf 12 5 0 0  0 0 0  t steigen 
wird. Hierzu sind etwa 1 5 0  0 0 0  cingeborenc Arbeiter 
erforderlich. Es wird selir schwierig sein, diese zu be-
kommen.

D ie  S a l z i n d u s t r i e  S ii d - R u fs I an d s. Mont. Zig. 
15. Juli .  S. 3 2 2 /3 .  Die Salzproduktion dieses Gebietes 
betrug iiber 6 3  Mili.  Pud, d. i. etwa 2/3 der gesamten 
Produktion Deutschlands.

P r o d u k t i o n  d e r  B e r g b a u e  d e r  fra nz  9 s i s c  hen  
K o l o n  i en u n d  P r o t e k t o r a t s g e b i e t e i m  J a h r c
1 9 0 0 .  Oest. Z. 19. Juli. S. 3 8 4 /5 .

D er  i n te  r n a t i o n a  1 e B e r g a r b e i t e r k o  n g re fs .  
Oest. Z. 19. Juli. S. 3 8 3 /4 .  Bericht iiber den Kongrels
vom 19. Bis 2 3 .  Mai in Diisseldorf.

G e s e t z g e b i m g  u n d  V e r w a l t u n g .

D a s  r u s s i s c h e  B e r g r e c h t  fi ir d e n  G o l d b e r g b a u .  
Von Liebenam. B. 11. Z. 18 .  Juli . S. 3 6 1 /3 .

V erB ch .ieden .es.
Ge sc  lii cli t e  d e s  S c h  1 es  i s c l i e n  B e r g -  u n d  

H u t t e n w e s e n  s i n d e r  Z e i t  F r i e d r i c h a  d e s  Grof s  e n ,  
F r i e d r i c h  W i 1 h e I m s II. u n d F r i e d r i c h  W i 1 h e 1 in s III. 
1 7 4 1 — 1 8 0 6 .  Yon Fechner. Z. T B. H. S. Heft 2.
S. 2 4 3 /3 1 0 .  (Forts.) Geschiclite und Statistik der Vitriol- 
erz- und Schwcfelkiesgrubeu, Vitriolsiedereien, Kobalt- 
gruben, Arsenik- und Antiinonbergwerke sowie der Salpeter- 
gewinnung, Stein- und Erdgrśibereien.

Personalien.
Der Professor an der Bergakademie in Berlin, Geheimer 

Bergrat Dr. W e d d i n g  ist auf weilere 5 Jalire zum niclit— 
stiindigen Mitgliede des Patcntamts ernannt worden.
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