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Uoljcr eino Streckenforderung mit Patent-Kcttenseil auf der Deutsclilandgrube 
Ijei Schwiontoehlowitz in O.-S.

Von Bergreferendar Gl i n z .
Hierzu Tafel 103.

Das Kettenseil Pat. Glinz fiir mascliinellc Forderung 
auf ebener und gencigter Bahn, welches aucli auf der 
Diisseldorfer Ausstellung in der Kuppelhallo des Berg- 
baupavillons von der Firma G. Heckel in St. Johann- 
Saarbriicken vorgef(ihi't wird, steht auf einer Anlage der 
Deutschlandgrube bei Schwientoclilowitz in O.-S. seit 
nunmehr etwa einem Jalire in vorteilliafter Anwendung. 
Da sich die Verwaltung, der im iibrigen das Verdienst 
zukommt, ais eine der ersten die Vorziige des Systems 
erkannt und sie fiir die Praxis nutzbar gemacht zu 
haben, wiederholt daliin ausgesprochen hat, dafs die Ein- 
richtung seit der Inbetriobnahme oline Tadel funktioniert, 
so diirfte ihre kurze Beselireibung vielleiclit aucli weitere 
Kreise interessieren, zumal die an sieli lioehst bemerkens- 
werte und zweekmafsigo Disposition der Anlage fiir 
den Seilverschleifs ziemlich ungiinstige Bedingungen 
scliuf.

Die Keltenseilforderung auf der Deutselilandgrube 
vermittelt auf der 225 m-Solile den Wagentransport in 
dem etwa 120 m langen Verbindungsquerschlage von 
Sehaeiit II nacli Schacht III (s. Lageplan auf Taf. 103). 
Friilier nahm Schacht II die ganze Forderung, welchc 
aus den Abbauen durch den Hauptforderąuerschlag 
mittelst einer seit Jahren bestehenden Kettenforderung

herankam, allein auf. Ais jedoeh die Forderung 3000 
Wagcn pro 10 stiindige Scnicht iiberstieg, konnte dic 
Fordermaschine diese Menge nicht mehr bewiiltigen. 
Man fafste daher den Plan, * /3 1000 Wagcn (T) 
davon im Schacht III zu heben und diesem durch den 
Verbindungsquerschlag mascliincll zuzufuhren. Der 
Verbindtingsquersclilag setzt von dem IIauptfdrderquer- 
selilag etwa 25 m vom Schacht II ziemlich rccht- 
winklig ab und fiihrt in gerader Riehtung auf Schacht
III zu.

Fiir die Walii des Fordcrsystonis waren folgende 
Gęsichtspunkte mafsgebend. Einerscits mufste man dic von 
der Kettcnrórdcrung herangebraehten Wagcn mit den 
bestehenden Einriclitungen, also oline Mitnehinerwcchsel
u. s. w., auch an die neue Forderung anschlagen konnen, 
andererseits wollte man sich die Vorteile des Seils, 
bezgl. Gewichts-, Raum- und Kraftersparnis und 
grolśerer Brnchsicherheit zu nutze machcn. Beiden 
Anforderungen geniigte am besten das Kettenseil, welches 
die Anwendung einfacher Mitnehmcr, bei denen der 
Verschleifs der Backen keine Rolle spięli, gestattet. 
Ais Scildurchmesser wahlte man 13 mm, die Ketten- 
gliedstiirke entspreehend der Kette im Hauptquersehlage 
zu 17 mm. Ais Seilgeschwindigkeit erschien 1 m und
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ais entsprechender Abstand der Ketteneinsatzstiicke 30 m 
ais passend.

Die ortlichc Anordnung ergiebt sieli aus der Dar
stellung auf Tafel 103. Der Ilauptwert wurde darauf 
gelegt, dafs die Wagon dom Kettenscil selbslthatig 
zulaufen und dassolbo, selbslthatig Yerlassen.

Yon den beiden aus dem ]Ianptqncrsclilagc heran- 
kommenden Gloisen fiir die Kettenbalin ist das vom 
Bescbauer gesehene rocbte Gleis das Vo!Igleis, das 
linkę das Leergleis. In der Wagenricbtung liegen beide 
umgekelirt. Das Vollgleis ist kurz vor der Kurve in 
den Yerbindungsquersclilag auf -einer Rampo hochge- 
ftihrt bis zu einem hochsten Punkte. Hier yerlassen 
die aus den Bauen borankommenden vollen Wagon dic 
Kette und konnen auf fallender Bahn je nach Stellung 
einer Wciche entweder in gerader Richtung nach dem 
Schachte II oder durch die Kurvo dem Yerbindungs- 
ąuerschlage und der Kcttcnseilforderung darin zulaufen.

Umgekelirt ist cs mit don Lecrgleisen. Diose noigen 
sicb vom Schachte II und aus dem Verbindungsquer- 
schlage von dem Punkte ab, an dcm die leeren Wagon vor 
der Kurve das hochgefiihrtc Kettenscil yerlassen, etwas 
unter die Ilorizontale, sodafs die leeren Wagen aus beiden 
Richtungcn selbslthatig der Kette im IIaup(querschlag 
zulaufen. Bedingt wird durch diese Anordnung die 
Ucberbriickung des aus dem Verbindurigsquorschlage 
herankommonden Leergleises durch das Vollglcis im 
Ilauptąucrschlagc. Diese Anordnung bietet aber glcich- 
zeitig don grofsen Vorteil, dafs koine Gleiskreuzungen vor- 
kommen, dic immer Unzutraglichkciten im Gefolge haben.

Die Antricbstation fiir das Kettenscil wurde aus 
Yerschicdonen Zwcckmiifsigkeitsgriinden zicmlich nahe 
derjenigen liir die Kcttc gelegt. Sie fand im rechten 
Stofse des Ilauptąuerschlagos, mit ilirer Liingsaehse 
reelitwinklig zu ihm und zu der Kcttenantriebstation 
gcrichtot, ihr en Platz. Ais Botriobskraft fiir den An
trieb dient Dampf. Die Antriebselicibo von 1300 mm 
Durchmesser ist doppclrillig, dic beiden nebeneinander 
sitzenden Gegenschcibcn von gleichem Durchmesser sind 
einrillig. Eine von diesen sitzt lose auf der Welle. Der 
Seiltrieb ist doppclt und olTen. Der Antrieb war 
nicht spezioll fiir das Kettenscil gebaut und auch nicht 
von der das Kettenscil liefernden Firma G. Ileckel aus- 
gcfiihrt. Diese bant zur Schonung des Scils den An
trieb unter Verwendung grofserer Scboibcn gewohnlich 
so, dafs nur einfachor Seiltrieb zur Anwcndung kommt, 
was sich aucli fiir grijfste Beanspruchungen ais aus- 
reichend erwiesen bat. Nur* dic Seilschoibcnkranze 
konnten noch dom Kettcnsoil angcpafst wrerdon, und das 
ist in sehr gliicldiclier und interessanter Weise ge- 
schclicn, wie aus der Figur in der unteren rechten 
Eckc der Tafel lcicht ersehen werden kann. Das Scil 
hat ja im vorlicgendcn Falle einen geringeren Durch- 
mosser, ais die Kettcngliedstarke betragt. Gewohnlich 
wird es umgekelirt sein. Stets aber mufs das Seil erstes

Konstruktionsmoment bilden. Man wird zunaclist dio 
innerste Seilri Ile dem Seildurclmiesser entsproehond 
wiihlen und sodann aus der dadurch bedingten Lage 
der Kettenglieder dereń rechtwinklig zu einander ge- 
neigte Auflagefliichen konstruieren.

Die Umkehrseheibe bofmdet sich hinter Schaelit III 
und dient zugleich ais Spannvorrichtung.

Danach gestaltet sich die Seilfiihrung folgondormafsen: 
Das ablaufende Seil verl;ifst die Gogenscheibe und wird 
iiber eine Rolle mit horizontalcr Welle hoch und recht
winklig in dic Strcckc gefiihrt. Es liiuft dann ein 
kurzes Stiick im Hau])tquerscblage am Stofs entlang und 
wird iiber cine Kurvensclieibe in den Verbindungsquor- 
schlag abgeleitet, wo es bald iiber das Vollgleis ge
langt und hier die beladenen Wagen aufnimmt. Kurz 
vor dem Schachte ist das Seil hochgefiihrt und liifrt die 
Wagen wieder los. Diese konnen durch cine Weiche 
und zwei seitliche Kurven beiden Schachttriimmern 
zugefiihrt werden. Das Seil lauft goradc durch am 
Schachtstofs yorbei nach der Umfiihrungs- und Spann- 
scheibc. Nach Verlassen derselben gelit cs iiber mehrere 
Fiihrungsrollen durch die Umfuhrungsstrecko und nimmt 
im Verbindnngsquerschlagc wieder cine geradc Richtung 
an unter Mitnahme der auf gleichem Woge herange- 
gekommenen Leerwagen. An der Miindung des Ver- 
bindungsquerschlagcs im IIauptquerschlagc verl;ifst das 
Seil dic Wagon, indem cs iiber zwei rechtwinklig zu- 
einander stchendc Scheiben hochgefiihrt und in den 
IIauptquerschlag umgcleitet wird. Ilier wird cs am Stofs 
gefiihrt und zuletzt iiber eine Kurvensclieibe auf die 
Antriebsclicibe in der Maschincnkammer zuriickgelcitet.

Man sieht, dafs das Seil cine Mcnge von Scheibon 
bezw. Rollen zu durchlaufcn hat. Zwei mai kommt 
sogar cinc Biogung des Scils in zwei rechtwinklig zu 
einander stehenden Ebenen unmittclbar nacheinander 
vor, einmal beim Ablaufcn des Scils von der Gegcn- 
scheibe und einmal am zuriickkchrendcn Seil an der 
Eckc des Yerbindungsquerschlages. Dabei haben die 
Fiihrungsrollen unter 1 m im Durchmesser. Ferner 
kommen bei der geringen Lange der Forderungen die 
SpleifsYCrbindungon aufserordentlich haufig iiber An
trieb- nnd Fiihrungscheiben.

Trotzdem hat der hierdurcb bewirkte Seilverschleifs 
bisher nicht dazu gefiihrt, ein Seilstiick auswTechseln 
zu miissen. Nur in einem Falle ist cin Auswechseln 
notwendig geworden, weil dic Arbeiter aus Unacht- 
samkeit das Seil und nicht die Kette in den Mit- 
nehmer gelegt haben, und weil dadurch an der konisclien 
Verdickung des Scils cinc Klemmung und Ktiickung 
eingetreten ist.

Immerhin waren Reparaturen doch leicht zu be- 
workstclligen. Jedes Seilstiick kann in wenig Augen- 
blicken gogen ein Reservestiick ausgewcchselt und nacli 
kurzem Znriicksetzen der Seilscbleife wieder benutzt 
werden. Diese Moglichkeit, beim Ycrschleifs cinzelner
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Stollen nicht das ganze Seil, sondern nur einzelne Stiieke 
auswechseln zu miissen, bewirkt es in Verbindung 
mit dem Umstande, dafs man einfachere und billigere 
Mitnehmer verwenden kann, die nicht jeden Augenblick 
naehgeschmiedet zu werden brauchen, dafs sich das in 
seinen Anschaffungskosten teurere Kettenseil auf dieDauer 
billiger stellt ais die bisherigen Forderungen.

Es ist also hierdurch der Nachweis geliefert, dafs das 
Kettenseil auch dort, wo nicht besondere Umstande zu 
seiner Anwendung zwingen, wio es hier, forner bei un- 
regelmafsigen StreckenvorhaItnissen bei starkcn Neigungen 
und sonst der Fali ist, mit dcm glatten Seil erfolgreich 
in Wettbewerb tretcn kann.

Strecken ausbau in sehr drucUhaftcui Gebirge.
Mltteilnng des Bergassessors J a u o b ,  Oberhausen.

Das Grubenfeld der Zeche Ncumtihl wird in der 
Nahe der Doppelschachtanlage von einer etwa 200 m 
breiten Stijrungszone in NO — SW-Richtung durchsetzt. 
Von don in dieser Storungszone mit einem freicnQuer- 
schnitt von 6  qm aufgefahrcncn Hauptąucrschlagen, Richt- 
und Hauptwetterstrecken, welche mit einem sehr starken 
Thiirstockausbau (eichene Stempel und eiserne Kappcn, 
alle 0,5 ni ein IIolz) versehen waren, wies nach
4 — 6  Wochen keine noch einen freien Querschnitt von
3 qm auf. Die Streckcnsohlc ąuOll in oinzclnen Strecken 
in -i —5 Tagen um 60—90 cm; dio Stempel und 
Kappen driickten sich nach kurzer Zeit metcitief in das 
weiclic Gebirge ein. Trotz der aufserordentlich umfang- 
reichon und teuren Reparaturarbeiten war der Betrieb 
kaum aufrecht zu erhalten. — Ermutigt durch dio bei

Versuchcn im Kleinen gemachten giinstigon Erfahrungen, 
ging die Zechcnverwaltung dazu iiber, diese Strecken in 
goschlossenen U-Eiscnringausbau zu stollen. won dem 
aufserordentlich teuren Ausbau mittelst goschlossenen 
Mauerwerks oder gufseisernen Tiibbings glaubtc man 
Abstand nehmen zu diirfen, weil das gestorte Gebirge 
Wasser nur in geringen Mengen fiihrtc. — Die zu dcm 
Ausbau rerwandten Kingo bestehen aus U-Eisen im 
Normal-Profil Nr. 30; zwei Ilalbbogen von 2600 mm 
lichtem Durchm. werden mittelst U Eisen-Laschen ver- 
schraubt. Das Einbauen der Kingo yollzieht sieli unter 
vollkommoner Aufrcchterhaitung des Forderbetriobcs — 
durch einzelne Strecken wurden bis zu 800 t tiiglich 
gefordert — in folgendor Weise:
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Zunachst wird die Firste unter stetem Yerbauen 
hochgcbrochen und in goschlosseno Bolzenjochzimmerung 
(s. Skizze) gesetzt, alsdann werden die Stofse erweitert 
und zuletzt die Soliło ausgeschachtot. Dieser 4 —4,5 m 
im Dnrclim. lialtende Raum wird je nach dem Gebirgs- 
verhalten 1 — 1,5 m vorangetrieben. Die durch die 
Streeke abflicfsondon Wasser worden vor der Arbeits- 
stelle iiinter einem Damm gesammelt und miltelst Strahl- 
-apparatos oderDuplexpumpo iiber die Arbeitsstelle hinwog- 
gehoben. Zur miiglichst rasclien und glcichmafsigen 
Ausfiihrung des Ausbaues werden in einer Streeke mit 
je  10 — 15 m Abstand 4 — 6  Kameradseliaften von 
4 — 6  Mann gloichzeitig beschiiftigt. Ist der Raum vor- 
gebaut, so witd zunachst auf der Sobie ein Ilolzpolsler 
aus Tannenseheitholz eingebracht, wobei sorgfiiltig darauf 
goachtet wird, dafs dasselbo an keiner Stelle weniger 
aJs 0,5 m und bei sehr druekhaftem Gebirge weniger ais
0 ,7 5 — 1,00 m stark ist. Alsdann wird der untere Halb- 
bogen unter das Geleise geschoben, das IJolzpolster nacli- 
gefiihrt, der obere Halbbogen aufgesetzt. und verlasclit 
und das seitliehe und obere Ilolzpolster hergestellt. Dic 
einzelnen Ringo liegen in einem Abstand von 0,40 m, 
an selir druekhaften Stellen in einem solchen von 0,20 m. 
Um den einzelnen Ringen unter sich ein festes Gefiige 
zu geben, werden sie mittelst 6 — 8  sehmiedeeisernen 
Haken umfnfst und mit 10— 12 Spreizen gegenoinander 
yerstrebt (s. Skizze). Durch zwei in der Mitte der

Solile aufgefiihrte, 0,25 m starkę Mauern wird die Wasser- 
seige gebildet; auf diesen Mauern ruhen auch die 
Schwellen der Geleise, welche aufserdem noch in den 
U-Eisenringen verkeilt werden. Der iibrige Raum bis 
zur Schiene wird mit Bergen dicht verfullt, sodafs ein 
freier Querschnitt Yon 4,4 qin bleibt.

Ein Ring nebst Zubehiir kostet 99 das IIolz- 
polster pro Ring im Durchschnitt 40 JL. (altes IIolz 
wird gcspaltcn und mitver\vendet). Der Lohn fiir das 
Einbauen (im Gedinge) schwankt je nacli den hierbei 
auftretenden Schwierigkeiten zwischen 53 und 67 JL 
pro Ring. Die Gesamtkosten proMeter ferligen Ausbaues 
schwankcn, je nach den Lohnen und den Abstiinden 
der Ringo untereinander, zwischen 275 und 313 JL.\ 
sie betragen im Durchschnitt 291,30 JL . Ilinzu zu
rechnen sind proMeter noch 100 JL fiir dic erste Auf- 
fahrung und den ersten Ausbau, denn man hat die Er- 
falirung gemacht, dafs dio bei der ersten Anffahning 
eingebauten Ringo weniger gut hal ten ais diejenigen, 
dic nach der Wirkung des ersten Drucks eingebracht sind.

Im ganzen sind auf Zeche Neumuhl bis Endo
vorigen Jahres in 10 Ycrschiedenen Sfrecken 570 m mit 
diesem Ringausbau yersehen worden. In der bis jetzt 
mehr ais 1/ 2jiihrigen Zeit hat der Ausbau iibcrall vor- 
ziiglich gehalten, und es besteht die wohl begriindete
HolTnung, dafs er auch in Zukunft dem starken Gebirgs-
druck widerstehen wird.

Yertlampfungs-Yersuch
a u s g e f u h r t  a u f  Z e c l i e  H o l l a n d  S cli a el i t  I/II voin

im O b e r b e r g a m t s b e z i r k

Der Versuch wurde am 27. Februar ausgefUlirl, um 
die Witkungsweise der Anlage und die Verdampfungsfiiliig- 
keit der dort befindliclien Zweifinmmrolirkcssel zu ermilteln.

Die gesamte Kesselanlnge der Zeclie Holland Seliaclit I/lI  
besteht aus einer Gas- und einer Stochkesselbatterie. Die 
erslere setzt sich zusammen aus 8 Zweiflnmmrohr- und 
1 Wasserrohrenkessel, die letztere aus 9 Seitwellrolir- 
und 2 Zweiflamnirohrkesseln. An den beiden letztgenannten 
Kesseln wurde der Versucli wiihrend des Betriebes von 
insgesamt 10 Kesselu der Batterie vorgcnominen.

Erbaut sind die Versueliskessel im Jahre 1899 von 
der Gewerkseliaft Orange in Gelsenkirchen fiir einen Ueber- 
druck von 8 Atm. Der Kesselmautel hat einen Durch
messer \on  2200 mm und eine Lilnge von 9500 mm. 
Auf demselben befindet sich ein Dampfdom von 800 mm 
Durchmesser und Hohe. Die Flammrohre haben einen 
Durchmesser von 825 mm und sind 10 000 mm lang. 
Die Bleehsiarken betragen: Kesselmautel 1 8 mm; Stirn- 
boden 22 mm; Flammrohre im Feuerschufs 15 mm, in den 
hinteren Schiissen 14 mm; Dampfdommantel 13 mm, Dampf- 
domboden 16 mm.

Der zur Stochkesselbatterie gehSrige Schornstein hat 
runden Querschniit und liegt ca, 7 m von den beiden 
Yersuchskesseln entfernt. Seiue Hohe betriigt 70 in. Der

D a m p f k e s s e l  - U e b e r  w a c h  u n g s - V e r e i n  der  Z e c h e n  
) o r t m u n d ,  E s s e n -  Ru hr .

untere lichte Durchmesser ist 3,32 m und der obere 3 m. 
Der kleinste Schornsteinąuerschnitt betriigt mitliin 7,06 qm.

M e c h a n i s c h e Y e r h i i l t n i s s e  d e s  e i n z e l n e n  Ke s s e l s .

1. H e i z f l i i c h e .................................................... 90,24 qin
2. V erd am p fun gsob er l l i ich e ............................18,6 „
3. Art der Feuerung . . . .  Planrost-Innenfeuerung
4. Iiostgriifse...........................................................2,95 qm
5. Verliiiltnis der Rostfliiche zur Heizfliiche . 1 : 30,59
6. Kubikinhalt des Wasserraunies . . . . 18 cbm
7. Kubikinhalt des Dampfraumes . . . .  7, 3 „

V e r l a u f  de s  V e r s u c l i e s .

Nacli kurzem Vorversuch begann der eigentliche Ver- 
sucli um 9 Uhr morgens und dauerte bis 5 Uhr nachmiltags. 
Die Kessel waren vorlier grUndiich gereinigt und befanden 
sich etwa 14 Tage dauernd im Betriebe. Die Feuer waren 
zwischen 5 und 6  Uhr vollstiindig gereinigt, sodafs der 
Beharrungszustand in allen Punkten vorhanden war. Die  
Ausfiihrung des Versuches sowie die Entnalune der Proben 
geschah nach den tiblichen Normen. Der Speisewasser- 
verbraucli wurde durch einen neuen Wasserinesser der Firma 
Bopp & Reuter in Mannheim bestimmt. Zur Bedienung 
der Kessel war je  ein Speisewiirter und ein Schiirer vor-
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lianden. Verstocht wurde gewaschene Feltkohle, Nufs I, 
der Zcclie Holland Schacht I/II.

Die Untersuchungder Kohle ergab: KohlenstolT 8 4 ,2 6  pCt., 
Wasserstoflf 4 ,95  pCt., SliekstofT und Sauerstoff inki. P u. S 
6 ,99  pCt., Asche inki. P u. S 3,2 pCt., Wasser 0,6  pCt.. 
hygroskopisches Wasser 2 pCt,, Wanneeinheiten 8130 .  

A u f z e i c l i n u n g e n :
1. Dauer des V ersu ch es .......................... = 8  Stunden
2. Dainpfspannung....................................... =  5 ,6 2  Atm.
3. Speisewasser - Verbraueh: 38 650  1

( 6° C.) ;i 0 ,9 9 9 9 7  ........................ =  38  6 48 ,8 4  kg
4. Dampfmenge: WasBer von 6° zu

Dampf von 1 61 ,8 °  ft 6 4 9 ,8 5  W.-E. =  38  64 8 .84  kg
5. Dampfmenge: Wassser von 0® zu

Dampf von 1 0 0 °  ii 6 37  W.-E. . =  39 42 8 ,49  kg
6. Stlindliche Dampfmenge . . . . , = =  4 92 8 ,56  kg
7. Kohlenmenge unter BerUcksichtigung

von 2 pCt. Feuchtigkeit . =  48 0 2  kg
8. Stlindliche Kohlenmenge . =  6 0 0 ,2 5  kg
9. Riickstiinde (Asche und Schlacke) . =  112  kg

10. RUckatiinde in Prozenten der Kolilen-
m e n g e .................................................. =  2 ,33  pCt.

11. A us 1 kgRohkohlegewonneneWiirmc-
einheiten.....................................................=  5 23 0 ,3  kg

12. In 1 kg R ohkoh le cn thaltene W iirm e-
einheiten.....................................................=  8 1 3 0  W.-E.

13. D urchschnittlicher G ehalt der R auch-
gase an C02 ini Fuchs . =  10 ,88 pCt.

14. Durchschnittlicher Gehalt der Rauch-
gase an O im Fuchs =  7 ,02  pCt.

15. Durchschnittlicher Gehalt der Raucli-
gase an CO im Fuchs . . . . =  0 ,4  pCt.

16. Oeffiiung des Essenschiebers . . . =  1/e geiilTncl
17. Luftbedarf 21 [ 2 1 — 79  (O : N)j  . =  1,47 fach
18. Durchschnittliche Temperatur der

Rauchgase im F u c l i s ....................=  3 7 5 °C els .

19. Durchsclinittliche Temperatur des
Kesselhauses.........................................=  11° Cels.

20. Wasscrsiiule des Zuginessers im Fuchs =  20 nim
21. Wassersiiule des Zugrnessers in der

Feuerung.............................................. . =  11 min
22. JedesFeuer wurde wiilirend des Ver- 

s u cli es eininal abgeschlackt.

E r g e b n i s s e .
1. Leistung 1 kg Rohkohle Dampf von

637 W .-E..................................................=  8,21 kg
2. Leistung 1 qin Heizfiiiche und Stunde =  27,30 kg
3. Leistung von 1 qm Gesamtrostfliiche == 101,7 kg
4. Leistung von 1 qm Verdampfungs-

o b e r f l i i c h e ..............................................— 132,2 kg
W ar me v e r t e i l u  ng.

1. Gewinn in Form von Dampf . . =  64,3 pCt.
2. Verlust durch den Sehornstein nacli 

der Formel:

[ H 4 + 0,0048 (9 11+ " ° ]  ■ (t  -  °  -  2 i '° - 0''
3. Verlust durch Unverbrennliches in

den R iickst i inden ................................. =  0,68 pCt.
4. Verlust durch Leilung und Strahlung

ais R e s t .....................................................=  13,42 pCt.
Die Leistungcn der Kessel deuten auf forcicrten Betrieb, 

es beweisen dieses auch noch die hoheii Abgangstemperaturen. 
Man soli Flammrohrkessel gewbhnlich mit nicht mehr ais 
20/21 kg beanspruchen. Das Resnltat ist aber trotzdem 
noch ais gut zu bezcichnen, mit minderwertiger Kohle wiire 
es jedenfalls nicht erreicht worden.

Der gefundene Heizwert und die geringen Ruckstiinde, 
wozu allerdings die gewiililte Korngriifse beigetragen hat, 
sowie dic wahrend des Versuchs beobaclitete geringe 
Rauchentwickelung machen die Kohle vorztiglich fiir den 
Kesselbetrieb geeignet.

47. Allgcmeine Ycrsauimlnng der Deutschen Geologischcn Gcsellschaft in Kassel.
I. Aus f l i i g e  v o r  de r  V e r s a m m l u n g .

Am Freitag, dem 8. August, vormittags, versammelten 
sich etwa 30 Mitglieder der Deutschen Geologischcn Ge- 
sellschaft auf dem Bahnhof Eichenberg, siidl ich von 
GSttingen, um unter Fiilirung von Herrn Gcheimrat Beysclilag 
einen drcitiigigen Ausflug durch das Gebiet der nieder- 
he8sischen Grabenversenkungen, des alten Gebirges an der 
Werra und der Basalt- und Tertiiirvorkonimnisse des Meifsner 
und Hirschberges zu unternehmen. Wir beGnden uns in 
Eichenberg inmittcn der ausgedehntcn thuringisch-nieder- 
hessischen Triastafel, dereń Eintonigkeit durch zwei Faktoren 
eine bedeutungsvolle Unterbrechung erfiihrt. Die eine Ab- 
wcichung ist das Auftreten eines von Zechstein umsiiumten 
Grauwacken- und Schiefergcbirges wcstlich der Werra, 
welches in der Richtung des ThUringer Waldes streicht, 
aber in seinem inneren Bau mit dem Streichen der Schichten 
ira Niederrbeinischen Schiefergebirge und im Oberharz iiber- 
einstimmt. Die zweitc Erscheinung aber ist das Auftreten 
von zwei langgestreckten, grabenaitigen Einbruchen jiingerer 
Gebirgsschicliten, die niclit nur den geologisclien Bau, 
sondern auch das Relief der Olerflache in ausgezeichnelcr,

mitcinander in Zusammenhang stehender Weise beeinflussen. 
Gerade in der Gegend des Bahnhofes Eiclienberg stofsen 
diese beiden Grabenbrticlie aufeinander; der eine kommt 
von Siidosten aus der Gegend von Gotha, wiilirend der 
andere von Siidwcsten herkommt, bei Altinorschen die Fulda 
und bei Witzenhausen die Werra iiberschreitet, unterbrochen 
durch das Auftreten der iilteren palaozoischen Gebirgsinsel, 
aber auch in dieser durch das Vorkoinmen zablreicher Briiclie 
angedeutet. Nach der Vereinigung verlaufen beide Griiben 
im Mittel ihrer bisherigen Richtung, also von Siiden nach 
Norden, weiter und bilden die bekannte, iiber Gottingen 
verlaufende LeinethalspaUe. Wahrend das triassische Tafel- 
land in der Gegend der W'erra in der Hauptsache von 
Buntsand8tein gebildet wird, auf den sich nach dem Eiclis- 
felde zu der Muschelkalk mit steilen Rtindern auflegt, sind 
uns in den Grabeneinbrlichen jlingere Schichten erhalten 
und zwar zumeist solche des Muschelkalkes und Keupers. 
Gerade da, wo die beiden Griiben aufeinanderstofsen, ist 
der Betrag der Versenkung am bedeutendsten gewesen und 
hier liegt, durch die Bahnhofsanlage von Eichenberg vor- 
trefflich aufgeschlosscn, eine ausgedehnte Scholle von
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jurnssischen Scliiclilcn in der Vcrwerfiing eingcschlossen. 
Wir diirfcn daraus, wie aus einigen anderen analogcn Vor- 
kominnissen von Jura, schliefsen, dafs die Scliichlcn dieser 
Formation dereinst das ganze Gebiet zwischąn Harz, 
TbUringcn und hessischem Bergland einnahmen, aber bis 
auf die spiirlichcn, in den Einbrtichen erlialtenen Rcste der 
Denudation volIstiindig zum Opfer gefallen sind. fis ist 
sogar nicht ausgeschlossen, dafs aucli Glieder der Kreide- 
formation, wie sie uns im Ohtngebirgc des Eichsfeldes in 
kleinen Fliichen erliaiten sind, dereinst noch in weiter 
Ausdelinung iiber dcm Jura sieli fanden.

Wenn man auf dem Balinhof Eiclienberg steht, so sielit 
man sich gegeniiber einer durch die Gleisanlagen kiinstlicti 
geschaffencn Steilwand, in welcher dunkle Thonschiefer mit 
einzelnen Kaik- und Sandsteinbiinken, sowie Lagen von 
Concrctionen aufgeschlossen sind. Eine Reihc von Stbrungen 
durchsetzen die Scliichten und liaben gegenseitige Vcr- 
schiebungen veranlafst, sodafs eine genaue Abgrenzung der 
einzelnen Horizonte nicht moglich ist. Die nicht gerade 
seltenen Fossilien deuten darauf hin, dafs liier die Stufen 
Alpha bis Delta des Lias zur Enlwicklung gelangt sind. 
Den iilteren Stufen gehoren dic Schichten mit Ammonites 
geometricus und Gryphaea arctiata an, wiihrend die nach 
oben folgenden durch Avicula papyracea, Amm. capricornus 
und Amm. margaritatus bezcichnet sind. Begeben wir uns 
an der Liaswand westwiirts, so kommen wir gerade bei der 
iiber die Eisenbahn filhrenden Briicke an eine Verwcrfung, 
welclie die Jura-Schichten scharf gegen die bunten Mergel 
des Keupers abschneidet, und wenn wir weitergehen, so 
beobachten wir, dafs auch diese Kcuperschichtcn nicht 
ungestbrt Iagern, sondern auch ihrerseits durch zahlreiche 
Briiche, deren man in dem kurzeń aufgeschlossencn Stiick 
wohl 1 Dutzend beobachten kann, in einzelnc Schollon 
zerlegt sind. Vom Balinhof Eiclienberg verfolgten wir 
unseren Weg innerlialb des von Kcuperbildungen erfiillten, 
von Sildosten herkommenden Grabens in der Richtung auf 
das Dorf Bornhagen und halten dabei Gelegcnheit, die 
Enlwicklung der Keuperformation zu studicren. Vom unteren 
Keuper zwar bekamen wir wenig zu sehen, aber die beiden 
Abteilungen des mittleren, den Gypskeuper und Stein- 
mergelkeuper, sahen wir in ibrer charakteristischen Form 
des Auftretens an unfruchlbarcn Bergliiingen, an welchen 
die weifsen Steinmergelbiinke aus den bunten, grusig zer- 
fallenen Keupermergeln scharf heraustraten, in ausgedehnten 
Fliichen priichtig aufgeschlossen, und in einem langen Wasser- 
risse konnten wir dann das Profil des oberen Keupers 
veifolgen, der im mittleren Teil aus feinkiSrnigcn Sand- 
steinen aufgebaut ist, in denen Tiiniodon Ewaldi in grofsen 
Mengen sieli findet, wiilirend weiter nach oben liin sich 
schwarze Schiefer einstellen, die mit diinnen, ąuarzitischen 
Sandsteinplatten wechsellagern. Von bier aus ging es 
hinauf in die hochaufragende Burgruine Hanstein, in deren 
restauriertem Rittersaal uns ein FrUhsttick erwartete, nach 
dessen Beendigung dann dic Plattform des Tlumries be- 
stiegen und vom FUhrer eine Uebersicht iiber den geologischen 
uud morphologisclien Bau des weiten, von liier aus sicht- 
baren Gebietes, geboten wurde. Die priiclitige Burg erhebt 
sich auf einem steil aufragenden Buntsandsteinfelsen, der 
die iiufserste nbrdliche Spitze des die beiden Graben- 
versenkungen von cinander scheidenden Horstes dnrstellt. 
Infolge dieser charakteristischen Lage ist die Burg aufser- 
ordentlich geeignet, gerade in den geologischen Bau der 
Umgcbung einen priichtigen Einblick zu gewiihrcn. Deutlich

erkennen wir ais breite Einsenkung im Buntsandsteinplateau 
den iiber Gerbershausen nach Sildosten verlaufenden Graben. 
Nach der anderen Seite schauen wir iiber die Werra in 
den Altmorschener Graben hincin, sehen jenseits des Tlials 
die paliiozoische Gebirgsmasse sich erheben und neben der- 
selben in ungestortem Vcrlaufe wieder die hochragende 
Fliichc des Buntsandsteinplateaus des KaufTunger Waldes, 
wiihrend vor uns in der Tiefe Schichten des Muschelkalkes 
und des Keupers versunken sind. Im Siidwcsten begrenzt 
den Horizont das ausgedehnte Plateau des Meifsner, welcher, 
von liier aus gesehen, zwei Spitzen zu haben scheiut, dic 
aber iii Wirklichkeit nichts anderes sind ais die Vor- 
Bprunge eines hufeisenfOrmig gebogenen Plateaus.

Von der Burg stiegen wir hinunter zum Balinhof Wernes- 
hausen, fuliren mit der Balin nacli Albungen a. d. Werra, 
setzten Uber den Flufs und lernten am Furstenstein die 
gosamte Entwicklung des Zechsteins, von dem auf der 
Grenze zum Bnntsandstcin licgenden Brockelschiefcr bis 
hinunter zur Grenze mit den paliiozoischen Schiefern, kenneii. 
Von Norden nach Sliden und gleiclizeitig yon oben nach 
unten beobachteten wir folgende Glieder: Den Briicke 1- 
schicfer, die oberen gipsfUhrenden Letten, den Platten- 
dolomit, die darunter folgenden unteren gipsliilirenden 
Letten und sodami den in miichtigen Klippen iiber der 
Werra hochaufragenden, das Rittergut Fiirstcnstein tragenden 
Hauptdolomit. Unter dem Haiiptdolomit folgten die Aus- 
laugungsrUckstilnde zerstSrter Gips- und Stcinsalzlager. Hier 
im Werragebiet ist nicht, wie anderwarla der obere Zechstein 
der Horizont, in welcliem die ausgedehnten Salzlager auftreten, 
sondern vielinehr die obere Abteilung des unteren Zechstein. 
In ilir findet sieli das Sab, aus dem die Salinę Sooden mit 
Httlfe von BolirlOcIieru ihre Soole enlnimmt. Unter diesen 
iilteren Gipsen oder ibren Vcrtretern lagert dann der 
eigentlichc Zechsteinkalk, den wiederum die von Fiirsten- 
slein gleichfalls bekannten, aber jetzt nicht aufgeschlosscnen 
Stufen des Kupferschiefers und des Zechsteinkonglomerates 
unterlagern. Nachdein wir noch einen auf der Holie des 
Plaleaus ca. 60  m Iiber der Werra licgenden alten dilu- 
vialen oder pliozitnen Schotfer beobachtet hiitten, welcher 
ThOringerwaldporphyre und andere von Osten lier stammende 
Gesleine enllialt, sliegen wir wieder hinunter ins Tlial und 
wanderten quer durch dic breite Aue der Stadt Eschwege 
zu, wo das Nachtąuartier genommen wurde.

Am fo lgen den  M orgen g in g  es m it der E isen b a h n  w ieder  
zuruek nach A lb u n g en . H ier in iind et von W esten  her das 
H o llen th a l, w e lc lie s  den Z ugan g zum  M eifsner verm ittelt. 
E s ist in se in em  g an zen  V erlau fe in d ie  S ch ich ten  des  
alten  S ch ie fergeb irges und d es Z ech ste in  ein geschnittcn  
und b ietet m it se in e n  yerłia ltn ism iifsig  steilen  W iinden  
reclit gu te  A u fsch llisse . Der untere T e il steh t in  Schiefern , 
w elch e  d ie  d eu tlich en  Spureji e in er  in tc n s iv en  F altu n g  zur 
Scbau tragen und lagerartige  M assen e in es stark ver- 
w itterten , v ie lfa c łi durch  P ressung in n gew an d elten , oftm als 
sc h ie fr ig  gew ord en en  D iab ases e in sch lie fsen , L ager, d ie  aber 
d och  n och  so w e it  w id erstan d sfiih ig  s in d , dafs s ie  durcli 
d ie  E rosion  a is scharfe RUcken und  Kiimm c herausm odelliert 
s in d . In  einem  k le in en  von W ellin g ero d e  herkom m enden  
N eb en th iilch en  m achten  w ir  einen  A b stech er , um den  
K u p fersch iefer k en n en  zu  lern en , der h ier  au f einer e lie -  
in a ligen  G rube m it re ich lich er  M alachitftthrung zu  beob-  
achten ist. U nter der m iichtigen  D iabasinassc des s te il-  
aufragenden  B ie lste in  g in gen  w ir  an der a lten  S ch m elzh litte  
vorb ei nach A b terod e und lia iten  liier G e leg en h e il, d ie
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Auf lagerung des Zcchslcins auf der Grauwacke zu seheu. 
Das Konglomerat ist hier ais ein Kupfererz filhrcnder 
grober Sandslein entwickelt, der Kupferschiefer ais nur 
wenige Cenliraeter starkę aber typiscli auftrctende Bank 
und dariibcr der Zechstcinkalk, Durclisetzende Ver- 
wcrfungcn sind zu Schwerspathgiingen umgewandelt und 
fiiłireij dieses Minerał leilweise so reiclilich, dafs sic aus- 
gebeutet werden kiinnen. Ueber Ablerode und Vockerode 
weiter marschierend gelangten wir wieder in die unge- 
storten, horizontalen Schichten des Buntsandsteins hinein, 
die oberhalb Vockerode auf ihrer HSlie die gewaltige 
Basaltdecke des Meifsner tragen. Der Meifsner gehort be- 
kunnitich zu den klassischsien Punkten in der Geologie 
Deutsclilaiids. An ihn knUpfen die alten Streitigkeiten der 
Neptunisten und Plulonisten an, an ihm erbrachte der 
Bergrnt Vogt gegeniiber sei nem Freiberger Lehrer Werner 
den sicheren Nachweis der ehemalig fllissig-feurigen Natur 
der Basalte, hier findet sich die bertlhmte Kontaklmela- 
morphose zwisciien Basalt und Braunkohle, hier die reiche 
Silfswasserfauna des hessischen Tertiiirs, und die Profile 
iiber die Lagerungsverhiiltnissc am Meifsner finden sich 
in zahlreichcn LchrbUchcrn. Infolgcdessen war dieser 
alibcriihmte Punkt auch in das Programin unscrer lCxkursion 
aufgenommen. Die wichtigsten Aufschllissc iiber die am 
Meifsner 7.11 bcobachtenden Erscheimingen verdanken wir 
dem Braunkohlenbergbau. Die Braunkohle Itihrenden 
Glieder der Terliiirformation sind mis heute in Hess en 
immer nur in kleinen isolicrten Partien erhalten, wiilirend 
sic urspriinglich doch jedenfalis in ungcstBrlem Zusammen- 
hange sich iiber ein weites Gebiet ausgedehnt haben. 
Wcnn wir die heutige Verbreitung der Braunkohlenformation 
niiher ins Auge fassen, so sehen wir, dafs sic immer tu- 
sainmcnhiingt mit dem Auftreten von Basalt. In der That 
sind es die Basaltdecken, welche Ober die weichen, leichl zer- 
storbaren Tertiarschichlen sich wie ein schinnender Panzer 
hinweglegten utul sie den zerstorenden Wirknngen der 
Denudation entzogen haben. Die Glieder der Tertiar- 
formation des Meifsner bestehen aus Sanden, Tlionen und 
Braunkohle und sind unler der Basaltdecke durch einen 
spitzen Sattel in zwei Spezialfalten geteilt, von denen nur 
die eine, nBrdliche, bauwiirdigc Kohle fiihrt, wiilirend sich 
nach Siiden liin das Flolz allinahlich auskeill. '/a \ unterst 
liegen miichtige Quarzsande mit einzelnen Thonncstern, 
dann folgt das in seiner Miic.htigkeit bis zu 33 m an- 
schwellende Kohlenflotz, dann eine bis zu 2 m miichtige 
Thonschicht und hierauf der Basalt. Die Ueberdcckung 
des Lagers mit der bis zu 300  111 Miiehtigkeit erlangenden 
Basaltinassc hat nun aufserordentlich bedeutende Kontakt- 
wiikungen erzcugt, die sich im folgenden iiufsern: Die
hangende Thonschicht, die von den Bergleuten „Schwlil" 
genannt wird, ist yollstiindig erhiirtet und gebrannt, und 
von zahlreichcn Klliftcn au9 haben sich bituminosc Massen 
aus der darunlerliegenden Kohle in sie hincingezogen. Dic 
Kohle selbst aber ist in der Weise veriinderl, dafs, je 
niiher dem Basalt, umsoinehr der Kohlenstoffgehalt ange- 
reichert ist, die fliichtigen Bestandteile dagegen und das 
Bitumen vermindcrt sind. Im Hangenden des FIBtzes liegt 
slengelig abgesondcrtcr Antlirazit, dessen Siiulen reelitwinkelig 
zur Oberfiiic.be stehen, dann folgt schwarze, pecliglanzende 
Gianzkohle, und diese geht nach unten liin durch braun- 
schwarze dichte Kohle in die gewohnlichc Braunkohle iiber. Im 
unteren Teil des Kohleuflotzes finden sich aufserordentlich 
Lignit-reiche Partien, das sogenannte Slockwcrk, und ein

Teil dieser HSlzer ist in Kieselholz uingcwandeU worden. 
Der Basalt ist in seiner Hauplmasse grobkornig doleritisch 
entwickelt und nur am niirdlichen Rande des langgestrcokten 
Plateaus, sowie an dem nach Oslen gerichleten Vorsprunge 
der sogenannten Kalbe, dicht. Man nimmt an, dafs diese 
dichten Partien dic Restc des ursprUnglichen Randes des 
alten Deckenergusses darstellen. Westlich von der eigent- 
lichen Masse des Meifsner findet sich nooli eine bis 2 0 0  m 
breite Masse dichten Basaltes, deren Siiulen horizontnl 
liegen; sie wird ais Gang anfgefafst und bildet moglicher- 
weise die Wtirzel der grofsen Dccke. Frilher nahin man 
allgrmcin an, dafs eine durch den Bergbau umfahrene tiefe 
Einsenkung des Basaltes die Ausflillung des Kruptions- 
schachtes darstelle; Beyschlag aber ist der Meinung, dafs 
es sich liier nicht um einen solehen Ausbruchskanal handelt, 
sondern vielmchr um die Ausfiillung einer steilwandigen, 
beckenformigcn Einsenkung im Tertiiirgebirge. An das 
nordlichc Ende des Meifsner legi sich der Muschelkalk an, 
der hier oline Brucli mit steilem Einfallen sich hinunter- 
zicht in den zwisciien Meifsner und Hirschberg hindurch 
verlaufenden Grabeneinbruch, in dessen tiefstem Teil aber- 
mals Glieder des Keupers entwickelt sind. Von der Braun- 
kohlengrubc Bransrode fiihrt eine alte Bremsbahn hinunter 
zur Chaussee, die im Grunde der Grabcnversenkung verliiuft. 
Durch sie sind die Schichten des Oberen Muschelkalkes, 
sowie des Unteren und Milllcren Keupers ganz vortrcfTlicli 
aufgesclilossen. Die Nodosen - Schichten enthalten hier 
Ceralitcs nodostis und semipartitus in cnormer Menge und 
Grolse, und da, wo sie auflioren, sielit man in einem Ein- 
schnitt die iiulscrst selten zu beobachlende Grenzfliiche 
zwisciien Oberem Muschelkalk und Kohlonkeuper; auch der 
Grenzdolomit und der Gipskeuper des Mittlereu Keuper 
werden noch sichtbar,

Am unteren Ende der Bremsbahn erwarleton uns Wagen, 
dic uns in unser Nachląuartier Gr. Almerode fUhrten. Dieses 
Stiidtclien ist bekamit durch die reiche Entwickelung der 
Tertiiirformaliou und dutch dic tcchnisch bemerkenswerten 
Thone, welche diesclbe cinschliefst. Dieses Terliiir von 
Gr. Almerode liegt da, wo der Altmorschen-Eichenberger Graben 
zusammentrifTt mil einem zweiten. von Weslen nach Osten 
yerlaufenden. von Kassel herkommenden und iiber Wicken- 
rode sich erslrcckenden Graben. An der TrcITslellc beider 
ist eine grofse Scholle von mit verworfcnem TertiiŁr in die 
Tiefe gesunken und durch die daruber ausgebrcitete Masse 
des Hirschbergbasaltes in iihnlichcr Weise erhalten wie auf 
dem Meifsner. Im Terliiir von Grofsalmerode felilen, ebenso 
wie in dem des Meifsner marinę, zur Horizonlierung ge- 
eignete Schichten vollstandig. Dagegen findet sieli in 
ihnen eine fossilienreiche, lhonige Siifswasserbildung, deren 
orgauisclie Resle aber zu einer genauen Altersbeslinimung 
nicht gecignet sind. Die durch Bergbau uud Bohrungen 
erach lossenen Profile sind iiufserst wechsclnd und dic 
Schwierigkeit der Horizontierung wiid durch zablreiche 
hindurchgehende Sliirungen noch erholit. Es lassen sich 
infolgcdessen nur Durclischnittspiofile gewinnen, nach denen 
bei der geologischen Kartierung im ganzen vicr Slufen 
unlerschieden werden konnten. Die untersle derselben 
wird von den unterslen Sanden uud Quarziien gebildet, 
in denen ein frliher zur Aiaungewinnung verwerletes, 
mulmiges, schwefclkiesreiches Braunkohlenflolz liegl. Daruber 
folgt die Stufe der feuerfesten Thone; dann kommen dic 
fossilienfUhrenden Melanicnthone und Fliefssande. Lclzteres 
Gebilde besteht aus einem aufserordentlich feinen, thonigen
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Sande, der fast immer wasscrerfullt iet und dem Abbau 
des daruntcrliegcnden wertvoJlen Thones grofse Schwierig- 
keiten bereitet. Die in dieser Stufe liegenden Tiion- und 
Lettenscliichten entlialten zahlreiche Arten der Gattungen 
Hydrobia, Cyrena, Lymnaeus, Planorbis, Paludina, Bytliinia 
und Cypris. Die bangendste Stufe endlicli wird von den 
Oberen Sanden, Letten und Braunkoliien gebildet und 
enthiilt mehrere Flotze, die von verschiedenen Gruben 
ausgebeutet werden. Ueber das Tertiiir legen sich 
ausgedehnte Massen von Basnlt, der bei der Denudation 
der lockeren Tertiiirschichten an den Hiingen des Hirsch- 
berges unterwaschen wurde und den grofsten Teil der 
Tertiarflachen mit machtigen, in ihrem eigenen Ver- 
witterungslehm eingebetteten Schuttmassen diclit iiber- 
kleidete. Unser Weg fiihrte uns von Grofsalmcrode zu- 
niichst nach Sliden zum Dorfe Epterode. Nordlich voin 
Dorfe sahen wir die ersten AufschlUsse in dem feuerfesten 
Tlion, dessen charakteristische Eigentumlichkeiten wir 
schon vorher in einer grofsen Fabrik im Stadtchen kennen 
gelernt liatten. Diese Thonc werden nach ihrer Ver- 
wertbarkeit unterschieden ais Pulverthon, der reich ist an 
fein verteiltem Wasserkies, ais Tiegelthon, der die beste 
und feuerbestiindigste, von Sand voilig freie Thonart darstellt, 
in Hafenthon, der in grbfstem Uinfange gewonnen wird und 
zur Verfertigung von Chainotte, Thonpfeifen, Steingut und 
Glashiifen Verwendung findet, und schliefslich in Oberthon 
der zu gewohnlicher Topferware und Ziegelsteinen ver- 
arbeitet wird. Der Tiegelthon und Glashafenthon ist von 
lichtgrauer Farbę und enthiilt von Verunreinigungen fast 
nur sogenannte „Hicken", d. h. wallnufs- bis faustgrofse
Knollen von Markasit, die bei der Gewinnung sorgfiiltig 
ausgehaltei) werden. Dieser Thon ist so fett, dafs er 
nicht durcli Abgraben mit Spaten gewonnen werden kann, 
sondern dafs zu seiner Lostrcnnung Beile Verwendung 
finduug finden, die in ihrer Form mit Richtbeilen iiber- 
einstimmen. Die ebengeinachte Oborfliiche des Thones 
wird mit den dauernd benetzten Beileii durch kriiftige, in 
einem Quadratnetz gcfiihrte Iliebe in wUrfelformige Massen 
zerlegt, die von der Seite lier mit einem besonderen In
strument abgestoohen werden. Diese grofsen Thonwlirfel 
werden so, wie sie gewonnen werden, nach dem Trocknen 
roli versandt oder oline weiteres gebrnnnt und dann ge-
mahlen und dienen in diesem Zustand zur Chamotte-
fabrikation. Die Ausbeutung der Thone erfolgt in aus-

gezimmerten Schiichten von etwa Ó m Seitenlange, zwischen 
denen 1 iii breite Pfeiler stehen bleiben. Einer systematischen 
Ausbeutung stellen sich durch den Raubbau friiherer Jahr- 
hunderte grofse Sohwierigkeiten entgegen und der heutige 
Abbau stofst oftinais noch auf storende Spuren friiherer 
Gewinnung an gleicher Stelle.

Unmittelbar am Dorfe Epterode liegt eine machtige 
Masse von Thon, der durch einen Brand des Braunkolilen- 
fibtzes in roten oder viok'tt gefiirbten Porzellanjaspis um- 
gewandelt ist. Diese Brandprodukte setzen der Erosion 
einen starken Widerstand entgegen und ragen heutc ais 
Hiigel aus dein denudierten Tertiiirgebiet heraus. Durch 
das Ausbrennen des Kohlenstoffes sind die in diesen Thonen 
enthaltenen Pfianzenreste oftmals viel deutlicher geworden 
ais sie vorher waren. Unser Weg fiihrte uns nach der 
dem Baron Waitz v. Esclien gehorenden Thongrube am 
Faulbache und von hier aus hinUber nach dem Kohlen- 
bergwerk am Hirschberg, welches dem gleichen Herm 
gehort. Nachdem derselbe uns in liobcnswiirdigster Weise 
mit einem Fruhsliick gestiirkt hatte, wurde eine Befahrung 
der Grube vorgenommen, die nm so interessanter war, ais 
hier die einzigc Moglichkeit noch ist, die kontaktinetamorphen 
Umwandlungen der Braunkohle in der Beriihrung mit dem 
Basalt in schiinem Aiifschlusse zu selien. Der Stollen, in 
dem wir einfuhren, folgt dcm nacli dem Hirscliberge zu 
einfallenden Flotze und hat an verschiedenen Stellen 
intrusive Basaltmassen durchfahren, dereń Miiehtigkeit bis 
zu 1 cm und weniger herabgehcn kann. Sobald dic 
Miiehtigkeit 10 cm iibersclireitet, zeigen sich in der Kohle 
die atisgesprochensten Kontakterscheinungen, die mit den- 
jenigen am Meifsner genau ubereinstimmen. Die Dicke 
dieser Kontaktzone betriigt nach jeder Seitc hin bis zu 
4 0  m. Die machtige Basaltmasse des Hirschbergcs, der in 
erster Reihe die Erhaltung dieser leicht zerstbrbaren Tertiiir- 
bildungen zu verdanken ist, gehort ais Deckenrest zu einem 
Gauge, der von Siid-SUdwest nach Nord-Nordost durch das 
ganze Gebiet hindurchsetzt und im Steinberg und Bielstein, 
sowie in dem Basaltvorkommen „Auf dem Klotz", seine 
nordliche Fortsetzung hat. Alle diese Basalte sind diclit 
und gehoren, wic aucli am Meifsner, zur Gruppe der Feld- 
spatbasalte. Von hier Itihrte unser Weg weiter durch 
die Wickenrodcr Grabenversenkung zum Bahnliof Ilelsa, von 
wo aus wir am Sonntag Nachmittag nach Kassel fuhren.

K. K.

Siebzelinter BericŁt iiber die Yerwaltung der Iuiappscliafts-ISerufsgenossenscliaft fiir das Jaiir 1901.
(Auszugsweiąe.)

Die Zahl der zugehorigen Betriebe betrug in allen 
VIII Sektionen beim Steinkohlenbergbau 3 4 8  (3 5 7 * ) ,  beim 
Braunkohlenbergbau 5 2 2  ( 5 1 6 ) ,  bei den Erzgruben und 
Metallhlitten 623  ( 7 6 7 ) ,  bei dem Salzbergbau und den 
Salinen 106  ( 1 0 2 ) ,  bei den anderen Mineralgewinnungen 
3 3 0  ( 3 5 2 ) ,  im ganzen 1929  (2 0 9 4 ) .  Beim Steinkohlen
bergbau waren 43 6  6 7 0  (4 0 3  5 1 4 )  Arbeiter beschiiftigt, 
beim Braunkohlenbergbau 62  4 6 5  (5 5  17S), bei den Erz
gruben und den Metallhutten 78  9 2 4  ( 7 9 4 2 0 ) ,  beim Salz
bergbau und den Salinen 21 8 5 2  ( 1 9  8 5 8 )  und bei anderen 
Mineralgewinnungen 7 4 5 6  (7 0 9 0 ) .

Dieanrechnungsfiihigc Lohnsumme flirdiegesamten 6 07  367  
( 5 6 5  0 6 0 )  Arbeiter betrug 7 0 6  7 3 6  5 2 4  (6 2 5  5 8 5  0 9 3  JL , 
d. h. auf einen Arbeiter 1 1 6 4  ( 1 1 0 7 )  JL .

Auf die Sektion II in Bochum fielen von der Gesamt-

^ TMfl Ainp-p.lrlflmmflrffln Zahlon o uf

um lage in  H ohe von 14 9 8 4  546  (1 0  7 7 9  0 9 7 )  JL  im  
B erich tsjahre 6 9 9 2  171 (4  9 9 5  6 9 9 )  JL  D ie  U nfa lllast  
au sged riick t in  P rozen ten  der L ohnsum m e betrug bei den  
e in ze ln en  S ek tio n en :

I. . . . 2 ,0 4 9 (1 ,5 6 2 )
II. . . . 2 , 141 (1 ,7 5 8 )

III. C lausthal . . . . 2 ,12 7 (1 ,5 5 2 )
IV . . . . 1 ,674 (1 ,3 4 8 )
V . W ald en b u rg  . . . . 1 ,459 (1 ,1 1 9 )

V I. . . . 2 ,7 2 5 (2 ,3 7 1 )
V II. Z w ick a ii . . . 2 ,1 1 8 (1 ,7 5 9 )

V III. M Unchen . . . . 2 ,7 0 8 (2 ,3 6 4 )
also  im  D u rch sch n itt 2 ,1 2 0  (1 ,7 2 3 ) .

In  deu e in ze ln en  G efahrenk lassen  ste ilte  sich  d ie  U inlagu  
fiir j e  100 0  J t .  L ohnsum m e in den 8  letzten  J a h ren , von  
w elch em  Z eitp u n k te  ab e in  e in h e it lic h e r , d ie  g a n ze  G en osscn -
f s n h n f ł  n t n f n m j p n f l p p  R p f n l i r p n f n r i f  n n f t r p s l p l l l  i s t .  w i e  f o i f f t :
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Jahr

Sektion
I

(Bonn)

JL.

Sektion
II

(Bochum)

JL.

Sektion
m

(Clausthal]

JL.

Sektion
IV

(Halle a.S.' 

JL.

Sektion
V

(W alden-
burg)

JL.

Sektion
VI

(Tamowi tz) 

JL.

Sektion
VII

(Zwickau)

J L

Sektion
VIII

(Miinchen)

J i .
a) S t e in k o l i l e n b e r g b a u .

1. Gefahrenklasse 1894 9,62 8,94 11,48 10,76 5,27 8,90 14,53
1895 12,16 12,39

13,13
15,12 14,52 6,54 12,88 __ 17,57

1896 13,76 16,48 16,19 8,53 15,59 __ 17,58
1897 11,27 10,31 13,35 13,57 7,23 13,66 __ 14,17
1898 11,66 10,46 14,49 13,48 7,58 13,00 ___ 16,11
1899 11,75 10,24 13,54 13,91 7,96 14,29 __ 16,63
1900 11,28

15,17
9,66 12,80 13,84 7,88 13,69 ___ 16,59

1901 12,53 18,19 16,95 10,77 16,07 — 19,84
2. Gefahrenklasse 1894 20,79 19,31 24,80 23,25 11,39 19,24 15,‘J 5 31,40

1895 21,36 21,76 26,55 25,50 11,48 22,62 16,74 30,86
1896 20,09 19,17 24,06 23,64 12,46 22,76 16,48 25,67
1897 16,45 15,05 19,49 19,SI 10,56 19,95 13,34 20,69•> 1898 17,02 15,27 21,15 19,68 11,06 20,30 14,27 23,53
1899 17,16 14,95 19,77

18,69
20,32 11,63 20,87 14,60 21,28

1900 16,46 14,10 20,20 11,51 19,99 13,89 34,23
1901 21,06 17,41 25,26 23,55 14,96 22,32 27,56

3. Gefahrcuklasse 1894 31,03 28,82 _ ___ ___ 28,71 23,81 46,86
1895 29,66 30,22 — — — 31,42 23,25 42,87
1896
1897

27,52
22,54

26,26
20,62 _ — — 31,17

27,33
22,57
18,27

35,17
28,34

1898 23,32 20,92 --- — — 27,80 19,55 32,23
1899 23,50 20,48 --- — — 28,59 20,00 33,26
1900 22,55 19,32 --- — — 27,38 19,03 33,19
1901 28,09 23,21 33,68 — — 29,76 22,70 36,74

b) B r a u n k o h le n b e r g b a u .
1. Gefahrenklasse 1894 6,52 — 7,77 7,29 3,57 __ 5,00

1895 5,34 — 6,64 6,38 2,87 --- 4,18 __
1896 4,95 — 5,93 5,83 3,07 __ 4,06 __
1897 4,06 — 4,81 4,89 2,60 --- 3,29 __
1898 4,20 — 5,22 4,85 2,73 --- 3 ,52 __
1899 . 4,23 — 4,87 5,01 2,87 — 3,60 __
1900 4,06 — 4,61 4,98 2,84 --- 3,42 __
1901 6,18 — 7,41 6,91 4,39 — 4,99 8,08

2. Gefahrenklasse 1894 14,27 — 17,03 15,96 7,82 __ 10,95 21,56
1895 14,53 — 18,44 17.71 7,97 --- 11,62 21,43
1896 14,86 — 17,80 17,49 9,22 --- 12,19 18,99
1897 12,17 11,14 14,42 14,66 7,81 --- 9,87 15,30
1898 12,59 11,30 15,65 14,56 8,18 --- 10,56 17,40
1899 12,69 11.06 14,62 15,03 8.60 -- 10,80 17,96
1900 12,18

16,85
10,43 13,82 14,95 8,51 --- 10,27 17,92

1901 — 20,21 18,84 11,97 17,85 13,62 22,05
3. Gefahrenklasse 1894 24,52 — 29,24 27,42 13,43 ___. 18,81 _

1895 19,28 — 23,97 23,02 10,36 — 15,11 __
1896 19,81 — 23 ,72 23,32 12,29 — 16,25 25 ,32
1897 16,23 — 19,22 19,54 10,41 — 13,16 20,40
1898 16,79 — 20,86 19,41 10,91 14,08 23,20
1899 16,92 — 19,50 20,04 11,47 — 14,40 23,94
1900 16,24 — 18,43 19,93 11,35 — 13,70 23,89

c) E r z g r u b e n  u. M e t a l lh f l t t e n .

1901 20,50 24,59 22,92 14,56 — 16,57 26,82

1. Gefahrenklasse 1894 4,97 — 5,92 5,55 2,72 4,59 __ 7,50
1895 4,75 — 5,90 5,67 . 2,55 5,03 ___ 6,86
1896 4,68 — 5,60 5,51 2,90 5,30 ___ 5,98
1897 3,83 — 4,54 4,61 2,46 4,65 ‘ __ 4,82
1898 3,96 — 4,93 4,58 2,58 4,73 — 5,48
1899 4,00 — 4,60 4,73 2,71 4,86 — 5,65
1900 3,83 — 4 35 4,71 2,68

4,19
4,65 — 5,64

1901 5,90 — 7,07 6,59 6,25 — 7,72
2. Gefahrenklasse 1894 8,69 8,07 10,37 9,72 4,76 8,04 ___ 13,12

1895 8,90 9,06 11,06 10,63 4,78 9,43 — 12,86
1896 8,81 8,40 10,55 10,36 5,46 9,98 — 11,25
1897 7,21 6,60 8,54 8,68 4,63 8,74 — 9,07
1898 7,46 6,69 9,27 8,63 4,85 8,90 — 10,31
1899 7,52 6,55 8 ,67 8,91 5,10 9,15 — 10,64
1900 7,22 6,18 8,19 8,86 5,04 8,76 — 10,62
1901 10,39 8,59 12,46 11,62 7,38 11,01 — 13,59
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Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion Sektion S eltion Sektion

Jahr 1 II III IV V VI VII VIII
(Bonn) (Bochum) (Clausthal) (Halle a.S.) (W alden-

burg) (Tarnowitzl ( Zwirkau) (Munchen)

JC. JC. J i . JC. JC. JC. JC JC.
ii. Gefahrenklasse 1894 16,14 14,99 19,25 18,05 — 14,93 12,38 24,37

1895 15,43 15,71 19,17 18,42 — 16,34 12,09 22,29
1896 14,58 13,92 17,47 17,16 — 16,52 11,96 18,64
1897 11,94 10,93 14,15 14,38 — 14,48 9,68 15,02
1898 12,36 11,09 15,36 14,29 — 14,74 10,36 17.08
1899 12,46 10,85 14,35 14,75 — 15,15 10,60 17,03
1900 11,95 10,24 13,57 14,67 — 14,51 10,08 17,59
1901 16,29 13,46 19,53 18,21 — 17,26 13.17 2 1 ,t l

4. Gefalirenklasse 1894 2 7 ,62 — — — — — ___ 41,71
1895 26,10

25,04
— — — — — — __

1896 — — — — — — —
1897 20,51 — — — — — ___ ___

1898 21 ,2 2 — — — — — ___ ___

1899 21,39 — — — — — — ___

1900 20 ,52 — — — — — — —
1901 28,09 — — — — — —

(D ie  Angaben fiir die Salzbergwerke und „aiidere 
Mineralgewinnungen" sind bier fortgelassen.)

Die Zahl der entscliiidigungspflichtigcn Unfiille bclief 
sieli auf 7 9 3 3  (6 8 9 4 ) ,  diejenigen der Unfiille mit tod-

lichein Ausgang auf 12 8 9  ( 1 1 6 5 ) .  Die inneren Ursachen 
der entscliiidigungspfliclitigen Unfiille sowie ihre Verlcilung 
auf die einzelnen Sektionen giebt folgende Tabelle an:

S e k t i o n

Z a h l  d e r O n f a 11 e y e r a n l a f s t  d u r c h

Zusammen
die Grefahrlichkeit 

des Betriebes an sich
Mangel des Betriebes 

im besonderen
die Schuld der 

Mitarbeiter
die Schuld des 

Verletzton solbst

im ganzen Prozent im ganzen Prozent im g a H z a n Prozent im ganzen Prozent

I. B o n n ........................................... 994 69,51 4 0,28 41 2,87 391 27,34 1430
II. B o c h u m ..................................... 2700 77,63 9 0,26 114 3,28 655 18,83 3478

III. Clausthal a. II.......................... 165 72,37 5 2,19 4 1,76 54 23 ,68 228
IV. Halle a. S................................... 308 37,11 29 3,49 37 4,46 456 54,94 830
V. Waldenburg i. Schl. . . . 168 76,36 — — 13 5,91 39 17,73 220

V I. Tarnowitz O.-Sch). . . . 601 44,00 16 1,20 60 4,40 689 50,40 1366
V II. Zwickau i. S............................. 168 56,57 4 1,35 18 6,06 107 36,02 297
VIII. M unchen..................................... 75 89,28 2 2 ,3 8 1 1,19 6 7,15 84

Zusammen | 5179 j 65 ,28 69 ] 0,87 268 3,63 2397 30,22 7933

In den inneren Ursachen der Unfiille ist gegen das 
Vorjahr insofern eine Verschiebung eingetrelen, ais auf die 
Gefiihrlichkeit des Betriebes 6 5 ,2 8  pCt. gegen 6 8 ,0 6  im 
Yohrjahre, also 2 ,7 8  pCt. weniger entfallon. Dagegen
sind die durch Miingel des Betriebes im Besonderen ent-
standenen Unfiille von 0 ,7 5  auf 0 ,8 7  pCt., also um 0 ,1 2  pCt., 
die durch die Schuld der Mitarbeiter yerursachtcn von
3 ,4 5  auf 3 ,6 3  pCl., um 0 ,1 8  pCt. und diejenigen Un-
fiille, welche der Schuld der Verletztcn zuzuschreiben sind, 
von 2 7 ,7 4  auf 3 0 ,2 2 ,  milliin um 2 ,4 8  pCt., gestiegen.

Der Reseryefonds stand am 31 . Dezcmber 190 0  zu 
Buche mit 2 6  6 8 7  61 3  '̂C., hierzu trat gemiifs §  34  des 
Gewerbe-Unf.-Vers.-Ges. die Einlage fUr das Jahr 1901  
von 10 pCt. des Bestandes mit 2 6 6 8  761  sodafs der 
Reservefonds am Jahresschlusse 29  3 5 6  3 7 4  betrug.

Dic Verwaltungskosten des Genossenschaftsyorstandes 
und der Sektionen zusammen betrugen im ganzen und in 
Prozenten der Jahresumlage:

1898 1899 1900 1901
JC. JC. JC. JC.

394 680,34 441 975,36 444  622,10 511 995,56
4,5 pCt. 4 ,6  pCt. 4,1 pCt. 3 ,4  pCt.

Obschon in dem Betrage des Jahres 1901 noch 2 8  908  
Kursverluste cntlialten sind, stellt sich der Satz nur auf
3 ,4  pCt. des einmaligen Jahresbedarfs. Dafs trolz der unaus- 
blciblichen Steigciung der Verwaltungskosten im Berichtsjahre

1897  
JC. 

383 0S5,33  
4 ,8  pCt.

ein Riickgang des Prozentsatzea eingetreten ist, liat seinen 
Grund mit darin, dafs die Umlagc hauptsiiclilich durch die 
Einlage in denReseryefonds, eine aufsergewohnlichcErhohung, 
niiinlich um 39  pCt. gegen das Vorjahr, crfaliren liat.

Die Bestimmung im § 3 4  des neuen Gewerbe-Unf.-Vcrs.- 
Ges., dafs der Reservefonds wieder bedeutend zu versliirken 
ist, liat unter den Betriebsunternehinern grofse Unzufriedenhcit 
und berechtigten Unwillen liervorgerufen, weil der Industrie 
und dem unfallversicherungspflichtigen Handwerk, ohne dafs 
ein Bediirfnis nachgewiesen ist, jiihrlich viele Millionen 
Mark entzogen werden, die nur zu einem ganz geringen 
Zinssatz angelegt werden konnen. Wenn das Gesetz niclit 
nach dieser Richtung hin, was allseilig dringend verlangt 
wird (s. auch Zeitschrift „Der Kompafs" fur 1902  Nr. 13  
Seite 1 1 3 ) ,  eine Aenderung crfiihrt, wird in den folgenden 
Jaliren noch ein nicht unerheblich lioherer Betrag dem 
Reseryefonds zuzufiihren sein, da der Zuschlag nacli dem 
jeweiligen Bestande am Schlusse jeden Jahres zu berechnen ist.

Die Kosten der Unfalluntersuchungen, der Feststellung 
der Entschadiguugen, die Schiedsgericlits- und Unfallvcr- 
hUtungsko8ten, sowie die Kosten des Heilverfalirens innerhalb 
der ersten 13 Woehen nach dem Unfalle stellen sich wie folgt:

1897 1898 1899 1900 1901
JC. JC. JC. JC. JC.

316 091 ,76  329 712,46  315 534 ,87  396 876,20 3 6 2 1 9 7 ,2 2
4 ,0  pCt. 3 ,7  pCt. 3,3 pCt. 3 ,7  pCt. 2 ,4  pCt.
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Aus dem reiclien slatistisclien Materiał geben wir eine 
Zusammenstellung iiber den durclisclinitiliclien Reutenbetrag 
wieder, der auf jeden der am 31 .  Dezember 1901 vor- 
liandenen 31 0 3 8  (27  6 0 6 )  Rentenempfanger kam.

f i ir  1 P e r s o n D ie Yollrente

% lietrag betragt
der Yollrente .41 -6 ,4 t A

Sektion i  . . . 30,73 207 33 674 71
1) II . . . 31,43 244 78 778 77
» I l i  . . . 50,13 30G 78 612 02

IV . . . 29 ,4 ‘J 183 6G 626 03
>t V  . . . 40,11 241 11 601 09
n VI . . . 29,0 167 08 575 32
>; VII . . . 32,77 211 64 645 82
n VIII . . 42,31 281 89 668 14

Fiir die ganze Berufsgi
1901 fiir 1 Person ein e D urohschnillsrentc von 31,71 pCt
1900 V 1 » » V yy 32 ,15
1899 V 1 » yy yy yy 3 2 ,39 V

1898 V 1 » » yy V 32 ,85 V

1897 yy 1 » yy yy » 33,29 »
1896 yy 1 V V » v .... 33 ,75 yy
1895 yy 1 » yy V yy 34 ,43 »
1894 11 1 V V V V 3 6 ,— »

Im Bericlitsjahre wurden 103 Renteneuipfsinger, welche 
eine Renie von 15 oder weniger Prozent bezogen, mit 
einem Kapitalbetrage voii 33 020 JL. abgefunden.

Der auf einen Reutenempfiinger entfallende Satz der 
Yollrente ist, wie schon seit Jahren, wiederum zurttck- 
gegangen und zwar von 32 ,15  pCt. im Yorjahre auf 
31,71  j)Ct. im Bericlitśjahre. Der Grund hierfiir ist sowohl 
in dem bereits im voijiilirigen Berichte angefuhrten Grunde, 
dem bei der Kuappschalts-Berufsgcnosscnscliaft zur Anwendung 
kommenden intei)sivem Iieilverfahren, ais auch in der stetigen 
Kontroile der Rentenempfiinger zu suchen. Die auf eine 
Person entfallende Durchschnittsrente ist im Gegensatz zu 
dem Prozentsatz der Rente von 2 1 8 ,5 4  <//. auf 2 2 2 ,3 8  ^C. 
uud die DurclischiiiUsvollrente von 6 7 9 , 7 3 ^  auf 7 0 1 ,3 0  
gestiegen. Diese Erhohungen lassen sich nur durcli die 
Steigerung der Loline erklaren.

ossenschaft ergiebt s ich:
it 2 2 2 ,3 8  JL, die durchschnitll. Yollrente betriigt 7 0 1 ,3 0  JC.

2 1 8 ,5 4  „ » ;; yy » 6 7 9 ,7 3
2 1 5 ,1 9  „ V V 6 6 4 ,3 2
2 1 4 ,9 3  „ » yy yy yy 65 1 ,88
2 15 ,81  „ » yy V yy 6 48 ,27
2 1 7 ,7 8  „ » » yy yy 6 4 5 ,2 4
2 1 9 ,8 9  „ » yy yy y> 6 38 ,7 4
2 2 8 ,0 9  „ » » yy yy 63 3 ,52

Fig. 1.
Der M auerfufs fiillt, da das G ebirge durch  se ine  U n -  

eb en lie iteu  der M auerung uberall gen iigend Halt gew iihrt, 
a is zw eck  los fort. A n ste lle  der „G esteinsbrust" , d ie  n icht 
nur b eim  w eitercu  A blcufen  und E inbauen der provisorisclien  
Z im m erung, sondern besonders beim  spaleren  Aufm auern  
der A rbeit bedeutend a u f halt, w ird  ein k lin stlic lier  T rage-

Fig. 2.

wird unten im Schachtstofs eingebUłint und oben durch ein 
Fiacheisen festgehalten. Das Flaclieisen ist bis auf ein 
kurzes, zugespitztes Ende 15 cm breit, damit die Bolilen 
gute Auflageflache haben, und so lang, dafs es aufser der 
Maucrweite nocli etwa 20  cm tief in ein Bolirloch gesteckt 
werden kann. Das im Bolirloch sitzende Ende ist ent-

Tecluiik.
Schachtm auern ohne Mauerfufs und Gesteins- 

brust. Gegeniiber dem im allgemeinen iiblichen Verfahren 
vor dem Aufmauern eines Schachtabsatzcs einen Maueifufs 
zu setzen und diesen beim weiteren Abteufen, zum Halt der 
frischen Mauerung, durch eine sogen. „Gesteinsbrust^ zu 
stiilzen (siehe Fig. 1), findet auf dem Luftschacht der Zeclie 
Germania I bei Dortmund folgende Ycreinfacliung Anwendung.

kranz h ergeste llt, indem  im  U inkreise des Schachtes etw a  
acht b i i  zelin  Streben angebracht und der M aucistiirkc  
en tsprechend , mit B oh len  b eleg t w erden . D ie Streben sin d  
nach Form  der SchachthSIżer v ierk an tig  (2 0 0  X 2 4 0 )  uud  
8 0 0  uim lang. Ihre A nbringung z e ig l F ig . 2. J e d e  Strebe
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sprechcnd sclima) gehalten und wird, wiihrend das andere 
Ende umgebogen ist, um die Strebc zu fassen, im Bohrloch 
feslgekeilt.

Nachdem etwa acht bis zehn Strebenin Entfeniungen 
von ungefiihr 1,5 m voneinander angebracht sind, werden dem 
Schachtumfange entsprechend zugeschnittene, bogenformige 
Bohlen darauf gelegt, welche zur Erhohung ihrer Tragefiihigkeit 
zwischen je  zwei Streben mit ein oder zwei Stempeln 
unterstiitzt werden konnen (sielie Fig. 3 ) .  Auf diesem

dafs an ihrer unteren Flachę alte Bremsbergseile oder dergl. 
langsgespannt wurden (sielie Fig. 1).

Fig. 1.

Sobald die Kappe zugeschnittcn ist, wird das Seil in 
der Mitte der unteren Flachę mit zwei oder drei N&geln 
angeheftet, um beim eingebauten Thiirstock (sielie Fig. 2 )  
an den Schnittflśichen durch die Stempel festgeklemmt zu 
werden.

Fig. 3.
Krauz wird nun die Mauer aufgeftlhit. Ist sie vollendet 
und wird zum weiteren Abteufen geschritten, so werden 
die Stempel entfernt, wiihrend der Tragekranz mit den 
Bohlen bis zur niichsten Aufmauerung sitzen bleibt. Sollte 
die eine oder andere Strebe beim Abteufen fortgeschossen 
werden, so ist sie schnell wieder gesetzt. Dagegen em- 
pfiehlt es sich, zur Sicherung der Mauer gegen SchUsse, in 
Entfernungen von ca. 2  in Eisenstangen von 1 m Liinge 
in die Mauer einzulasscn und mit dem Bolilenkranz zu 
verlaschen.

Auf dem Luftscliacht der genannten Zeclie sleht dies 
Verfahren z. Z. mit vollem Erfolg zum dritten Małe in 
Anwendung. W. D.

K r a f t ig u n g  d e r  K a p p e n  d u r c h  U n t e r s p a n n e n  
a l t e r  B r e m s b e r g s e i l e  o d e r  d e r g l .  Auf einigen Gruben 
des Saarreviers crhieltcn in druekhaften Strecken mit Holz- 
ausbau die Kappen dadurch eine bedeuteude Kraftigung,

0  --------- -------------------- -̂-------------*----------
"U--------+-•— '

Fig.
aufgeplatzt, der Rifs hatte eine Liinge von 2 3 0  mm, eine 
Breite von 18 mm. Das Kobr hatte sich an der Stelle von 
einein Durchmcsser von 3 5 2  zu einem solchen von 3 6 2  mm 
aufge)beult. (s. Fig. 2 . )  Der Rifs safs in der Schweifsnaht. Das

So wurden z. B. in einer Strecke der Grube Kilnig 
(Neunkirclien), wo starker Gebirgsdruck herrschte, Versuche 
damit angestcllt, indem abwechselnd Kappen mit und ohne 
Seilunterspanuung eingebaut wurden. Der Erfolg war so 
bedeutend, dafs Kappen mit unterspanntem Seil gegenuber 
den Nachbarkappen oft das Drei- und Vierfache der Zeit 
hieltcn, ohne ausgewechselt zu werden. W. D.

A u fr e i f s e n  e in e r  s c h m ie d e e i s e r n e n  D a m p f-  
lo i t u n g .  In der Nacłit vom 20. auf den 21. April ds. Js. 
rifs in einem neuen Kcsselhause die Ilauptdampfleitung auf 
und ein Absperrventilgehiiuse brach. Die im Kcsselhause bc- 
flndlichen Personen wollen Wasserschliige gehBrt und morgens 
gegen 3 Uhr pliHzlich das intensiv brausende Geriiusch 
ausstromenden Dampfes vcrnommcn haben, sie verliefsen 
eiligst das Kessclhaus und benachrichtigten den Maschinen- 
steiger. Die neue Leitung war insofern in Betrieb, ais 
seit ca. 3 bis 4  Wochen Dampf hineingelassen wurde zum 
Anwiirmen zweeks Auftragung von neuer Isolicrmasse.

Die schmiedeeiserne Rohrleitung hatte einen lichlen 
Durchmcsser von 3 5 2  mm, eine Wandstiirke von 8 mm. 
Die Liingsnalit war gescliweifst, dic einzelnen Schusse durch 
Flansche verbunden.

Zur Entwiisserung waren 2 absperrbare Ablafshahiie 
Yorhanden. Das vorletzte Rohrstlick der ctwas nach hinten 
geneigt liegenden Dampfleitung (sielie Fig. 1) war bei P

--------O / P  ,V
J 1--------------- Q I-----------------O !-------- *------- Ql

1 .
Materiał wies nur im unteren Teile normale B ruch flachę n 
auf (sielie Fig. 3 ) ,  wiihrend in der hellcr schraffierten Fliiche

Fig.' 2.

Fig. 3.

offenbar keine Schweifsung stattgefunden hatte; aufserdem 
zeigte das Rohr an der aufgerissenen Stelle der Schweifs
naht unverkennbare Spuren von Behiimmerung.

Ferner war bei V (sielie Fig. 1 )  das Absperrventil 
t o i i i  Kessel wie in Fig. 4  skizziert aufgeplatzt, die Bruch- 
linie yerlief wie angedeutet; die Bruchfliichc zeigte an der
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mit B bezeichneten Stelle olTenbar ungleichfonniges Materiał, 
in das Schlackenteilchen eingesprengt zu sein schienen.

Fig. 4.

Da, wie zugegeben wurde, der am tiefsten Punkte der 
Leilung befindliche Enlwiisserungshahn verschlossen war, so 
befand sich oline Zweifel Kondenswasser in der Leitung, 
was aus der Behauptung der im Kesselhause befindliehen 
Arbeiter, Schliige in der Dampfleitung gehort zu haben, 
bestiitigt wird.

Das Rohr hatte normal einen Druck von 6 Atm, aus- 
zuhalten, infolge der Wasserschliige ist es jedoch stiirker 
beansprucht worden und an der mangelliaft geschweifsten 
Stelle der Lftiigsnaht aufgerissen. Ein sachgemiifscr ge- 
arbeitetes Rohr hiitte auch jedenfalls den Wasserschlagen 
widerstauden. Selbst ein wesentlich hoherer Probedruck, 
dem das fragliche Rohr vor dem Einbau unterzogen worden 
war, bictet, wie vorliegender Fali zeigt, auch keine 
absolute Garantie, es ist der Lieferantin des Rohres ein 
gewisser Vorwurf nicht zu erlassen, dafs sie den Mangel 
eines olTenbar unsachgcmafs geschweifsten Rohres durch

BehiiuH uern so zu beiniiiitcln siichte, dafs e r  bei der Ab- 
naluue nicht ohue weiteres konstaticrt werden konnte, 
wahrend sich das Rohr iin dauernden Betrieb ais durchaus 
unzurcichend erwies. Auch das Gehause des Venliis ist, 
wie schon gesagt, nicht einwandfrei hergestellt, es sind 
hier aber Mangel vorhandeu, die sich dem Auge und der 
Priifung entzieheu.

Yolkswirtscfiaft uiul Statistik.
W e s t fa l i s c h e  S te in k o h le n ,  K ok a  u n d  B r ik e t t s  in  

H a m b u r g ,  A l t o n a ,  eto . (Mitgeteilt durch Anton Giinther 
in Hamburg.) Die Mengen westfiilisoher Steinkohlen, 
Koks und Briketts, welche wahrend des Monats August 
1902 (1901) im hiesigen Verbrauchsgebiet laut amtlicher 
Bekanntmachung eintrafen, sind folgende:

Tonnen i  1000 kg

1902 1901

Durchgangsvorsand nacli Altona-KielerBahn  
„ „ Liibeck-IIamb. „
„ ,  Berlln-Hamb. „

7 8 2 1 9 ,5  
50 690  

8  902,5  
6 644,5

99 407,5  
52  101,5 
10 116 
5 760

Inggesaint 144 456,5 167 385

Durchgangsver8and nacli der Oberelbe nach
B e r lin ...................................................................

Zur Ausfuhr wurden Tcrladen . . . .
23 415  

3 937,5
33 164,5 

8  895

N a c h w e i s u n g  d er  in  d e n  H a u p t b e r g b a u b e z ir k e n  P r o u fs e n s  i m  II .  Viortoljah.ro 1902

v e r d ie n te n  B e r g a r b e i t e r -L o łm e .

Mit Ausschlufi der fest besoldeten Beamten und Aufseher.

Tabello I. Durchschnitts-Loline s i im t l i c h e r  Arbeiter.

Art und Bezirk  

des 

Borgbaues

G osam t-B elegschaffc 

im

Verfahrene 
Arbeita- 

schichten auf 
1 Arbeiter im

Verdiente reine Lohnc fnacli Abzug aller Arbcitskosten, sowio 
der Knappscbafts- und Invalidenveraicherungs-BeUrage)

insgesaint im auf 1 Arbeiter und 
1 Scbicht im

auf 1 A r
beiter im

II. V .-J.
1002

I. V .-J. 
1002

Jahres-
mittcl
1901

II.
V.-J. 
1902 

(abger 
auf g 

Zah

i.
V .-J.
1902

undct
mze
cn)

II. V.-J. 
1902 
JL .

I. V.-J. 
1902 
J l .

II.
V .-J.
1902
J t .

i.
V .-J.
1902
.M .

Jahres-
mittel
1901
J L

II.
V .-J.
1902
J t .

i.
V.-J.
1902
M .

1. 2. 8. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. n . 12. 13.

a. Steinkolilenbergbau.
in O b ersch le sien ........................ 77 638 80 165 7 7 1 8 3 68 66 15 669 177 15 879 144 2,95 2,98 3,10 20 2 198
in Niederschlcsien . . . . 23 865 24 527 24  107 72 70 i. 595 943 4 739 923 2,69 2,77 2,92 193 193
im O.-B.-B. Dortmund:

a. Nordliche R eyiere1)  . . 168 398 174 611 171 073 73 69 47 436 915 47 622 424 3,85 3,95 4,13 282 273
b. Siidlicho R eviere2)  . . 62 613 64 128 64 692 75 70 16 958 616 16 751 461 3,62 3,72 3,93 271 261

SummeO.-B.-B.Dortmund (a, b
und Itevier Osnabriick) . . 231 984 239 723 236 769 74 69 64 586 261 64 574 962 3,78 3,88 4,07 278 269

bei Saarbrucken (Staatswerke) 41 638 42 014 4 1 9 2 3 73 72 10 797 610 10 693 607 3,56 3,56 3,54 259 255
boi A a c h e n .................................... 12 171 12 383 1 1 7 4 6 74 73 3 297 045 3 370 145 3 ,6 8 3,72 3,78 271 272

b. Braunkohlenbergbau.
im O.-B.-B. Hal l e . . . . . 32 997 34 553 36 387 75 73 7 303 880 7 273 927 2,96 2,87 3,06 221 211

c. Salzbergbau.
im O.-B.-B. H alle........................ 5 575 5 726 5 705 74 73 1 455 332 1 535 502 3,55 3,65 3,81 261 268

d. Erzbergbau.
in  Mansfeld (Kupferschiefer) . 14 67S 14 719 14 272 76 74 3 209 221 3 196 700 2 ,8 8 2,93 3,30 219 217
im O b e r h a r z .............................. 3 096 3 1 3 3 3 067 77 72 3) 537 545 3) 516 655 3)2,25 3)2 ,2 8 3)2,26 3)174 3)165
in S iegen -N assau ........................ 17 415 17 906 19 244 68 70 3 359 59S 3 670 236 2 ,83 2,95 3,19 193 205
sonstiger rechtsrlieinischer . . 7  447 7  586 8 1 3 8 71 72 1 436  377 1 480 348 2,71 2 ,72 2,87 193 195
lin k s r h e in is c h e r ........................ 4 072 4 113 4 025 72 70 698 772 681 798 2,38 2,38 2,48 172 166

1) und 2) sieke Anmcrkung 5) und 6) der folgenden Nachweisung. 3) Hinzu tritt der W ert der B rotkornzulage: im II . y icrtcljaby 
1902 «  0,02 J i . ,  im I. Vierłe\jalir 1902 =  0,0(v/ć., im Jaliresmittel 1901 = 0 ,11  J t .  fiir 1 Schicht.
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Tabelle II. Zahl und Durchschnitfcs-Lohne der e in z e l n e n  Arbeiter-Klasaen auf 1 Sehicht.

A rt und Bezirk ifl .H W
Unterird. bescbaftigte 
cigentl. Ilcrgarbcitcr

Sonstige unterirdisch 
bcschaftigte Arbeiter

Ueber Tage beschaft., 
erwachs. mannl. Arb.

.lugendl. mannl. Ar- 
beiter (unt. 16 Jahr.) W eibliche Arbeiter

CO *3 .-rr • C o Gu • a reines Lohn
S -ł 2

reines Lohn reines Lohn reines Lohn -  . ‘3 reines Lohn

des

B orgbaues

.9 ^  ^-2« C JS *9 

U. u og S s iS

Stundcn ^ 
vo

n 
de

 
G

es
am

l 
w 

B
el

eg
sc

h

im
II.

V.-J.
1902
JC.

im
Jahrcs-
mitłcl
1901
JC.

•a g-g
O
> O *3 

B

O/o 2)

im
II.

V.-J.
1902
JC.

im
Jahres-
mittel
1901
JC.

^  6 'S
e % to © <y o 
> 0  o

n

% * )

im
11.

V .-J.
1902
JC.

im
Jahres-
mittel
1901
JC.

■S a-g 
a g ąO o CJ

n

% 2)

im
II.

V.-J.
1902
JC.

im
Jahres-
mittel
1901
JC.

C "  ŁC O 8 o
^ o  *5 

«  

»/o2)

im
11.

V .-J.
1902
JC.

im
Jahre*-
mitlel
1901
JC.

1. 2. 3. \ 4. 5. 6. 1 7- 8. 9. | 10. n . 12. 13. 14. 15. 16. 17.

a. t j te in k o h lrn b o rg b . 
in  O b ersch les ien  . . 3) 8 — i2 55,1 3,34 3,52 15,7 3,05 3,17 21,1 2 ,62 2,69 2 ,4 1,06 1,09 5,7 1,10 1,14
in N ie d e rsc h le s le n  . 4JS— 12 50,0 2,87 3,15 18,2 2,79 3,03 26,6 2,55 2,68 3,1 1,02 1,12 1,5 1,46 1,56
im O.-B.-B. D ortm und  

a. N órd l. K e v ie re 5} 8 - 9 50,4 4,63 5,08 28,3 3,24 3,38 18,0 3,25 3,34 3,3 1,21 1,28
b. Sudl. R e v ic re 6j  . 8 - 9 50,9 4,28 4,73 27,1 3,09 3,28 18,1 3,15 3,30 3,9 1,14 1.22 — — —

Se.O .-B .-B . D o rtm u n d  
(a , b un d  K evier 
Ó sn a b riick ) . . . 8 - 9 50,5 4,52 4,98 28,0 3,19 3,35 18,0 3,22 3,32 3,5 1,18 1,26

be i S aa rb ru c k e n  
(S ta a ts w e rk e )  . . 9,0 59,5 4,06 4,09 23,7 2,94 2,89 14,2 3,01 3,01 2,6 1,14 1,13

bei A achen 9,3 60,1 4,16 4,34 15,5 3,24 3,36 20,5 3,14 3,10 3,7 1,17 1,21 0,2 1,70 1,75
b . B rau n k o h le n -B g b . 
im  O .-B .-B . I la l le  . 11,3 30,1 3,40 3,56 6,6 2,95 3,00 59,3 2,82 2,90 1,5 1,47 1,56 2,5 1,67 1,68

c. S a lz b e rg b a u . 
im  O.-B.-B. H alle  . 8,3 44,1 3,81 4,07 22 ,0 3,49 3,73 30,9 3,45 3,70 3,0 1,19 1,25 1,04

d. Erzbergbau. 
in Mansfeld (Kupfer- 

schiefer) . . . . 9,0 69,3 3,07 3,50 3,6 3,27 3,58 19,7 2,82 3,21 7,4 1,13 1,36
im  O berharz  . . . 10,0 44,1 7)2 ,58 7) 2 ,58 13,7 7)2 ,58 7)2 ,59 34,5 7)2 ,03 7) 1,99 7,7 ’ )0,67 7)0,68 — — , —
in S ieg en -N assau 8,4 68,2 3,02 3,44 5,0 2,89 3,16 19,3 2,72 2,96 6,0 1,36 1,55 1,5 1,31 1,41
sonstiger reclitsrh. . 8 ,2 63,4 2,99 3,14 4,1 2 ,72 2,98 24,5 2,49 2,65 5,6 1 1,28 1,43 2,4 1,23 1,32
link .srliein isc.her . 8,7 43,6 2,63 2,73 4,3 2,57 2,64 46,6 2,26 2 ,38 3,4 | 1,12 1,10 2,1 1,33 1,29

1) Emsclilicfslich Ein- uud Ausfahrt. 2) Gcsamt-Betegschaft Yergl. Spaltc 2 von Tab. I. 3) F iir 10,1 O/o: 8 Stundcn; fiir 58,30/n : 10 Slundent 
fiir 3 1 ,3 % : 12 Stundcn. •*) F u r G7,7 0/0 : 8 Stundcn; fiir32 ,20/0 ; lO Stundcn; fiir 0,1 o/o: 12 Stundcn. &) N o r  d 1 ic h  c I tc  v io  r  c : Ost-Rccklinghausen, 
W cst-Rccklinghausen, Dortm und II, Dortm und IU, Nord-Bochum, H ernc, Gelsenkirchen, W attensclicid, Ost-Essen, W est-Eascn, Oberhausen, 
6) S i i d l i c h o  R e v i c r o :  Dortmund I, W itten, liattingcn, Siid-Bochum, Siid-Esscn, W erden. 7) Sieho Anmerkung 3) bel Tab. I.

D ie  S t e i n k o h l e n g e w i n n u n g  S ib ir ie n s  i m  J a h r e
1901, nach den Mitteilungen der Sibirisclien Zeitungen, slellt 
sich wiefolgt. In West-Sibirien wurde auf den Zechen der 
Sudlschenktl (zwisolicn den Stiidten Tomsk und Mariinsk) 
Rayon mit einer Forderung von 8 6 0 0  0 0 0  Pud ( 1 3 7  6 0 0  t) 
Kohlen und des Ekibaslus Itayon (in der Kirgisen-Steppe 
und 115 Werst nacli S W  von der Stadt Pawlodar) mit 
einer Forderung von 4 2 0 0  0 0 0  Pud (6 7  2 0 0  t) Kohle 
gearbeilet. In Ost-Sibirien iu den Greuzen des Gouver- 
nement Irkutsk und liings derEisenbalinlinie wurde 4 8 0 0  0 0 0  
Pud (7 6  8 0 0  t) Kolile gefordert. In Transbaikalien wurde 
bei den Unlersucliungsarbeiten 3 0 0  0 0 0  Pud (4 S 0 0  t) Kohle 
gewonnen. Demcntsprecbend errcichte im Berichtsjahre 
die Steinkohlengewinnung in Sibirien 17 9 0 0  0 0 0  Pud. 
Dieses Restilłat wurde in 5 Jahren des Bestehens der Stein- 
kohlenindustrie erzielt. Auf den Zechen von Sudischenkii 
und Ekibaslus wurde mit dcm Verkoken der Kohle begonnen- 
Anfser dem Absatze der Kohle fiir Bedlirfnisse der Eisenbahn, 
wird die Kohle in Hiitten- und Fabrikindustrie und flir 
Bedarf der Stadteeinwohner Sibiriens verwendet. Auf den 
meisten Zechen Ostsibiriens wuide mit der Arbeit erst 
voriges Jahr begonnen, desbalb ist in den nachstkoinmenden 
Jahren ein sehnelles Emporsteigen der Kohlengewinnung 
in diesen Rayon zu erwarten, denn darauf weist der Umstand 
hin, dafs die gr8fste Forderung im Jahre 1901 auf dio 
letzten Monate, in denen 6clion mit voller Kraft gearbeilet 
wurde, fiillt. Am Sclilusse des Dezembermonats wurde auf 
Staatskoslen mit der Esploitation der Sutschansky Stein
kohlen lagerstiitte *) im Siid-Ussuri-Gebiet, welclie auf oine

*) 120 W erst y o i i  Wladiwostok und 40 W erst von dem Meer- 
buseu Nachodka entfernt.

Jahresproduktion bis 6 0 0 0  0 0 0  Pud (9 6  0 0 0  t) Kohle 
berechnet ist, begonnen. Auf der Insel Sachalin erreiclite 
die Steinkohlenproduktion in den lelzten Jahren 5 Millioneu 
Pud. Demnacli wird zurzeit in den Grenzen des asiatischen 
Rufslands bereits bis 25  Millioneu Pud (4 0 0  0 0 0  l) Kohle 
gewonnen und der Sleinkohlenindustrie wird liier die 
breiteste Perspcktive in der nachsten Zuknnft eriSffnet.

W. F.

Vcrkelu‘s wesen.
W agengestellung im B.uhrkohlenreviere fUr die 

/e i t  vom 2 3 .  bis 3 1 .  August 19 02  nach Wagen zu 10 t.

Es sind D ie Zufuhr nach den

Datum vorlangt gestellt Rhelnhafen betrug:

Monat Tag

lm  Essoner 
und

Elberfelder Bezirke

aus dem 
Bezirk nach Wagen 

zu 10 t

August
Jt

23 .
24.

15 599  
1 428

15 599  
1 428 Essen Kuhrort

V 25. 14 554 14 554 *? Duisburg ---
n 26. 16 136 16 136 V Hochfeld
*> 27. 15 961 15 961 Elberteld Ruhrort —

28. 16 2 0 4 16 204 n Duisburg ---
» 29. 15 993 15 993 Hochfeld —
)) 30. 15 553 15 553 Zusammen _
7) 31. 1 5 5 8 1 5 5 8 Essen Dortm.

Zusammen: 112 986 112 986 Hafen —
D urchsehnittl.: 16 141 f. and. Giiter —
Y erlialtniszahl: 16 288

K o h l e n - ,  K o k s -  u n d  B r ik e t tv e r sa n d .  Yon den 
Zeohcn, Kokereien und Brikettwerken des Rnhrbezirks sind 
vom 23 .  bis 3 1 .  August 1 9 0 2  in 7 Arbeitstagen 112 9 8 6
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und auf den Arbeitstag durchschnittlich 16 141 Doppei
wagen zu 10 t mit Kohlen, Koks und Briketts beladcn 
und auf der Eisenbahn versnndt worden gegen 121 405  
und auf den Arbeitstag 15 175 Doppeiwagen in demselben 
Zeitraum des Vorjalires bei 8 Arbeitstagen. Es wurden 
demnach voin 23 . bis 31. August des Jahres 1902 auf den 
Arbeitstag 9 66  D.-W. mehr und im ganzen 8 4 1 9  D.-W. 
oder 6,9 pCt. weniger gefordert und zum Versańd gebracht 
ais im gleichcn Zeitraum des Vorjalires.

Der Yersand an Kohlen, Koks und Briketts stellte sich 
auf der Eisenbahn vom 16. bis 31. August 1902:  
im Kuhrbezirk auf 209  579  D.-W. gegen 2 1 5  4 8 2  i. V.
im Saarbezirk auf 30  7 8 2  „ „ 32  8 0 4  „
in Obersclilesien auf 83 385  „ „ 8 5  996 „
und in den drei Bezirken
zusammen auf 323  7 4 6  D.-W. gcgcn 3 34  28 2  i. V
uud war demnach:
im Kuhrbezirk . . . 5 903  D .-W . oder 2 ,7  pCl

niedriger
im Saarbezirk . . .  2  0 2 2  ., „ 6 ,2  „

niedriger
in Obersclilesien . 2 611 „ „ 3 ,0  „

niedriger 
und in den drei Bezirken

zusammen . . . .  1 0 5 3 6  D.-W. oder 3 ,2  pCi.
niedriger ais in derselben Zeit des Vorjahres.

Im ganzen Monat August des Jahres 1902  stellte sich 
der Versand an Kohlen, Koks und Briketts auf der Eisenbahn
im Ruhrbezirk auf 4 15  8 0 4  D.-W. gegen 4 1 8  519  i. V.,
im Saarbezirk „ 63 104  „ „ 63 871 „
in Obersclilesien „ 163 2 7 5  „ „ 165 6 8 4  „
und in den drei Bezirken

zusammen auf 6 4 2  183 D.-W. gegen 64 8  0 7 4  i. V., 
und war demnach:
im Ruhrbezirk . . . 2  715  D.-W. oder 0 ,6  pCt ,
im Saarbezirk . . .  76 7  „ „ 1 ,2  „
in Obersclilesien . . 2  4 09  „ „ 1,5 „
und in den drei Bezirken

zusammen . . . .  5 891 D.-W. oder 0,9 pCt.
niedriger ais in derselben Zeit des Voijahres. Die ge-
ringen Ausfalle in allen drei Bezirken gegen August des 
vorigen Jahres sind lediglich auf die um einen Tag kiirzerc 
Arbeitszeil im August d. J. zuriickzufUhren.

Die Gesamtforderung bezw. der Gcsamtvcr.sand an 
Kohlen, Koks und Briketts in den ersten acht Monaten 
des Jahres 19 0 2  belrng :
im Ruhrbezirk 3 102 061  D.-W. gegen 3 2 2 2  615  i. V.,
im Saarbezirk 4 7 2  7 3 4  „ „ 4 7 3  938  „
in Obersclilesien 1 101 751 „ „ 1 188 7 3 3  ,,
uud in den drei Bezirken

zusammen 4  676  546  D.-W. gegen 4 8 85  286  i. V., 
und war demnach:
im Ruhrbezirk . . . 120  5 54  D.-W. oder 3,7 pCt.
im Saarbezirk . . .  1 2 0 4  „ „ 0,3  „
in Obersclilesien . . 86  9 8 2  „ „ 7,3  „
und in den drei Bezirken _____ __________

zusammen . . . .  20 8  7 4 0  D-W. oder 4 ,3  pCt.
niedriger ais in derselben Zeit des Vorjahres.

W agengostellung fiir die Zechen des Ruhr- 
kohlenbezirks. Wie alljiihrlich,, so ist auch in diesem 
Jalire fiir jede Zcclie der arbeitstiigliche Durchschnitts- 
versand an Kohlen, Koks und Briketts (Ur die Zeit vom

16. Juli 1901 bis 15. Jtili 1902  seitens der Kttniglichen 
Eiscnbahndircktiou Essen criniltelt und den einzelnen 
Zficlieiiverwaltungen etc. durch besondereZuschriften unter dein 
HinzufUgen mitgeteilt worden, dafs der ermittelte Durch- 
schnittsversand ais YerhiiUniszahl fiir die Gestellung leerer 
Wagen in Mangelszeitcn vom 1. Oktober d. J. ab miifs- 
gebend sein wiid. Nacli den angestellten Ermittelungcn 
hat der arbeitstiigliche Durcj»schnittsversand an Kohlen, 
Koks, und Briketts in der Zeit voin 16. Juli 1901 bis 
15. Juli 1902: 16 0 45  Doppeiwagen zu 10 t betragen 
und sind hiernach fUr das Jahr vom 1. Oktober 1902  
bis 30 . September 1903  die Verliiiliniszahlen vorliiufig 
feslgestellt worden. Es liegt nun an don Zechen, diese 
Ermittelungen zu priifen und etwaigo Einwendungen da
gegen alsbald zur Sprache zu bringen. Die culgiltige Fest- 
setzung der VerhiiUniszahlen erfolgt spiiter in einem be- 
sonders anberaumten Termine in Gemeinschaft mit Vertretern 
des Koniglichen Oberbergamts zu Dortmund und des Vor- 
standes des Vereins fiir die bergbaulichen Interessen' sowie 
des Kohlensyndikats.

Der durchschnittliche Minderveisand einzelner Zechen 
wird durcli den Mehrversand anderer Zechen soweit wieder 
ausgeglichen, dafs die neue Gesamtverhaltniszahl von 1 6 0 4 5  
gegen diejenige des Yorjahres von 16 2 8 8  nur um 2 4 3  
Einheiten zu 10  t zurilekbleibt.

A m t l i c h e  Tarifveranderungen. O b e r s c h l e s . -  
mii li ri s c l i - o s t e  r r .-sc l i les .  K oh len  tar i f vom  1 .6 .  1901.  
Zu dem vorbezeichiieten Kohlentarife tritt vom 15. 9. 1902  
ab der Nachtrag I in Kraft, durch den aufser mehreren 
Versandgruben auch einige Stationen der k. k. Osterr. Staats- 
balinen und der priv. Bsterr.-ungar. Staatsciseiib.-Gesellschaft 
neu in den Tarif aufgenommen werden. Der Nachtrag 
cnthiilt ferner ermiifsigte Siilze liir gewisse Sendungon nach 
Olmiilz-Hodolein, teilweise ermiifsigte Siitze nach Lobcustein, 
Skrochowitz-Braunsdorf, ferner von Redensblickschacht der 
Florentinegrube, Georggrube, Imielin, sowie schliefslic.il 
Berichtigungen. Der Nachtrag ist zum Preise von 3 0  Pf. 
=  35 Helleni durch die beteil. Dienststellen zu beziehen. 
ICattowitz, 12. 8 . 1902. Kgl. Eisenb.-Dir.

O b ersch  l e s .  o s terr .  K o h l e n v e r k e h r  i iber  M i t t e l -  
w a l d c  b e z w .  M i t t e l s t e  i ne,  L i e b a u ,  S e i d e n b e r g  und  
R e i c h e n b c r g .  Tarif vom 1. 11. 1897 . Die in dem 
Yorbezeichneten Kolilenausnahmetarife und in den zugehorigen 
Nąchtriigen I— VI enthaltenen Frachtsiitze nach Stationen 
der Reiclieriberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn treten mit 
dem 5. 10. d. J . aufser Kraft. Kattowilz, 21 . 8. 1902 .  
Kgl. Eisenb.-Dir.

Vereine und Yersinnmluiigcn.
General versam m lungen. Ge w er kach a f t  K a i s e r  

F r i e d r i c h  zu Bar op .  15. Sept. d. J. , vorm. 1 0 */a Uhr, 
im Hotel Rheinischer Hof (Retze) zu Essen.

D e u t s c h  -  L u x e m  b u r g i s c h e  B e r g w e r k s -  u n d  
H i i t t e u - A . - G .  18. Sept. d. J ., naclim. 3 Uhr, im Hotel 
Neubauer zu Bochum.

Sen f t en be r g e r  K o h l e n w e r k e  A.-G. 18. Sept. d. J., 
vorm. 11 Uhr, im Restaurant Hausmann zu Berlin, 
Jiiger.strafse 5 I.

U m m e l  n - S e h  nd e r  G e w e r k s c h a  f t. 19.  Sept. d. J., 
nachm. 4>/2 Uhr, zu IIamiover, Prinzenstrafse 17.

l i i i n i c h e n  er S t e i n k o h l e n b a u - V e r e i n .  20. Sept. 
d. J., im Saale der Dresdner Biirse zu Dresden, Waisen- 
hausstrafse 23.
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Marktbericlitc.
Essener Borse. A m tlic lier  Bericht vom  1 S ep lem ber  

1902, a u fgeste llt von der B orsen -K om m ission .

K o h l e n ,  K o k s  u n d  B r i k e t t s .  

P reisn otieru n gen  iin O berbergam tsbezirke D ortm und . 
Sorte. Pro Tonne loco Werk

I. G a s -  u n d  F l a m m k o h l e :

a) GasfSrderkohle...........................  1 1 ,0 0 — 1 2 ,5 0  JL
b) Gasflammforderkohle . . . 9 ,7 5 — 1 1 ,0 0  „
c) Klammforderkohle . . . .  9 ,25  — 10 ,0 0  „
d) S t U c k k o h l e .................................. 1 3 ,2 5 — 1 4 ,5 0  „
e) Halbgesiebte..................................  1 2 ,5 0 — 13,25 „
f)  N u fsk oh le  g e w . Korn 1J _ 1 2 ,5 0 — 1 3 ,5 0  ,,

» » » UJ
„ lir . 1 1 , 2 5 - 1 2 , 0 0  „

» „ IV . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  „
g) Nufsgruskohle 0 — 2 0 /3 0  mm 6 ,5 0 —  8 ,0 0  „

0 - 5 0 / 6 0  „ 8 ,0 0 —  9 ,0 0  „
h )  G r u s k o h l e .................................... 4 , 5 0 — 6 ,75  „

II. F e t t k o h l e :
a) Forderkohle . . . . .  9 , 0 0 — 9 ,75  „
b) Bcstmelierle Kohle . . . 10 ,75  —  11 ,75  „
c) S t U c k k o h le .............................. 1 2 , 7 5 - 1 3 , 7 5  „
d) N u fsk oh le  g e w . Korn I) 1°  7 5 — 13 75

» » » UJ
„ III . 1 1 , 0 0 - 1 2 , 0 0  „

„ V IV ■ 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5
e )  K o k s k o h l e .................................. 9 ,5 0 — 1 0 ,0 0  „

III. M a g e r e  K o h l e :
a) Forderkohle............................... . 8 , 0 0 — 9 ,0 0  „
b) Forderkohle, melierte . . . 1 0 ,0 0 — 10 ,5 0  „
c) Forderkohle, aufgebesserte, je

nach dem SlUckgehalt . 11 , 0 0  — 12 ,5 0  „
d) S tU c k k o h le ..................................  1 3 ,0 0 — 1 4 ,5 0  „
e) Anthrazit Nufs Korn I . . 1 7 ,5 0 — 1 9 ,0 0  „

„ „ „ II . . 1 9 ,5 0 — 2 3 ,0 0  „
0  F o r d e r g r u s ............................... 7 , 0 0 —  8 ,0 0  „
g) Gruskohle unter 10 mm . . 5 , 0 0 — 6 ,2 5  „

IV . K o k s :
a) H o c h o f e n k o k s ...........................  1 5 ,0 0  „
b) G i e f s e r e i k o k s ...........................  1 7 ,0 0  — 1 8 ,0 0  „
e) Brechkoks I und II . , 1 8 ,0 0 — 19 ,0 0  „

V.  B r i k e t t s :
Briketts je nacli Qualitiit. . . 1 1 ,0 0 — 1 4 ,0 0  „

Stille Marktlage. Niichste B8rsen-Versammlung lindet 
am Montag, den 8. September 1902 ,  nachinittags 4 Ulu, 
im „Berliner Hofff, Hotel Ilartmann, statl.

Borse zu  D usseldorf. Amtliclier Kursbericht vom
4. September 1902 ,  aufgestellt vom B8rsen-Vorstand unter 
Mitwirkung der vereideten Kursmakler Eduard Thielcn  
und Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

A. K o h l e n  u n d  Ko k s .

1. G a s -  u n d  F l a m m k o l i l e n :

a) GaskolilefiirLeuchtgasbereitung 1 1 ,0 0 — 13,00  ../i
b) G eneratorkohle .........................  1 0 ,5 0 — 11,80 „
c) Gasflammrórderkohle . . . 9 ,7 5 — 1 1 ,0 0  „

2. F e t t k o h l e n :
a) F orderkohle.................................. 9 , 0 0 — 9 ,8 0  ,,
b) beste melierte Kohle . . . 1 0 ,5 0 — 11,80  „
c) K o k s k o h l e ................................  9 ,5 0 — 10,00  „

3. M a g e r e  K o h l e :
a) Forderkohle . . . . . .  8 , 0 0 — 9,80
b) melierte K o h l e ......................... 1 0 ,0 0 — 12,50 „
u) Nufskohle Korn II (Anthrazit) 1 9 ,5 0 —'24,00 „

4. K o k s :
a) Giefsereikoks . . . . .  1 7 ,5 0 — 18,00  „
b) H o c h o f e n k o k s ......................... 15
c) Nufskoks, gebrochen . . . 1 8 — 19

5.  B r i k e t t s ........................................  1 1 ,0 0 — 14,00
B. E r z e :

1. Rohspat je nach Qualiliit. 10,80 j)
2. Spateisenstein, gerosteter . 15,00 pj
3 ’
4.

Somorrostro f. 0. b. Rotterdam 
Nassauischer Roteisenstcin mit 
etwa 5 0  pCt. Eisen

»

5. ltasenerze franco . . . . — V
C. R o h e i s e n :

1. Spiegeleisen la. 10 — 12 pCt.
M a n g a n ........................................ 71 »

jy

2. Weifsstrahliges Qual.-Puddel- 
roheisen :
a) Ilhein.-westf. Marken 60 f)
b) Siegerlander Marken 60 ))

3. S t a h l e i s e n .................................. 62 »
4. Englisches Bessemereisen cif

R o t t e r d a m .................................. 61 s h
5. Spaniselies Bessemereisen,

Markę Mudela, of. Rotterdam — J L
6. Deutsches Bessemereisen . 64 »
7. Thomaseisen frei Verbrauclis-

stelle . .................................. 57 ,50 V
8. Puddeleisen, Luxemb. Qual.

ab L u x e m b u r g ........................... 46 »
9. Engl. Roheisen Nr. III ab

R u h r o r t ......................................... 70 f)
10. Luxcmburger Giefsereieisen

Nr. III ab Uuxemburg 50 V
11. Deutsches Giefsereieisen Nr. I 65 ;;
12. »  »  »  II — »
13. »  »  » HI 61 V
14. „ Hiimatit . . . . 65 »
15. Spanisches Hiimatit Markę

Mudela ab Ruhrort — V

D. B l e c h e :
1. GewShnl. Bleche aus Flufseisen — »
2. „ „ „ Schweifseisen — V

3. Kesselbleche aus Flufseisen . — V

4. „ „ Schweifseisen . — V

5. F e in b l e c h e ........................................ — )/

Notierungen Uber Stabeisen und Drahl fehlen.
Kohlen- und Eisenmarkt liegen fortgesetzt still. Niichste 

BUrse fiir Wertpapierc am Donnerstag, den 11. September
1902 .

 ̂ D e u t s c h e r  E i s e n m a r k t .  Wenn man von einigen 
wenigen Zweigen des Fertigeisengeweibes absieht, dic 
grofstenteils durch Auslandauftriige in der Lage sind, regel- 
mafsigen Betrieb aufrecht zu erhalten, so liifst sich im 
allgemeinen wenig Erfreuliclies uber die augenblickliche 
Geschiiftslage sagen. Man hatte geholft, dafs wenigstens 
das Herbstgeschitft in der inlandischen Nachfrage eine Be- 
lebung bringen wiirde, doch sind bis jetzt die Anzeichen



6. Septomber 1902. -  893 - Nr. 36.

dafiir noch recht spiirlich. Im Osten wird allerdings weniger 
geklagt ais im Westen, doch scheint aucli dort die Aus- 
fulir, die bekanntlich wenig oder gar keinen Nutzen liifst, 
die grofseren Erfolge zu haben. Dadurch ist man wenigstens 
in den Lagervorriiten dort wie hier giinstiger gestellt, so
dafs diese bei Eintritt besserer Konjunktur nicht ais Ballast 
dienen.

In O b e r s c h l e s i e n  scheint nach den Berichten aus 
dortigen Kreisen dic Marktlage ctwas giinstiger zu liegen 
ais im Westen. Wahrend fiir Anfang August „fort- 
schreitendc Besscrung" gemeldet wurde, lauten die letzten 
Berichte „durchaus befriedigend" fiir Nachfrage wie Absatz. 
Zugegeben wird aber, dafs gegen die friiheren Jalire (fiir 
dieselbe Periode) eine Abschwachung bemerkbar ist, die 
aber im Herbst einer grBfseren Lebhaftigkeit weichen wird. 
Die Hiittenwcrke sind zum grofsten Teile reclit gut be- 
schiiftigt und auch die Walzwerke haben Auftriige fiir 
mehrere Monate gebucht, bevorzugt sind die kleineren 
Profile. Stabeisen wurde sogar vielfach fiir prompte 
Lieferung verlangt. Grobblech geht weniger flott ais Fein- 
blech, die Preise haben sich ziemlich gut behaupten konnen. 
Driihtc sind gut gefragt, ebenso Triiger. Ein Fortschritt 
ist im Beźiige von Bahnmatcrial gleichfalls zu verzeichnen, 
Konstruktionswerkstatten und Stahlfaęongiefsereien sind 
mehrfacli besser beschiiftigt ais im Vormonate.’

Die Lagę des r h c i n i s c h - w e s t f i i l i s c h e n  E i s e n 
m a r k t  es entspricht im wesentlichen dem in der Einleitung 
Bemerkien, weniger den nnscheincnd etwas rosig gehaltenen 
Berichten iiber das Geschiift im Ostcn. Wir geben nocli 
einige speziell den rheinisch-wcslfiilischen Markt betrefTende 
Notizen.

In E i s e n  e r z e n  hal sich die Geschiiftslage im abge- 
laufcnen Berichtsmonat nicht geilndert. Nicht oline Be- 
deulung, besonders fiir dic Ruhrgegend, ist die weitere 
Fraclitermiifsigung fiir Eisenerze von der Lahn, Dill und 
Sieg, sowie im Bezirksamt Brilon nach der Rulir und Saar. 
Ais Ausgleich ist bekanntlich ein Nachlafs in den Frachten 
fiir Koks und Kokskohlen fiir Hochofcnbctrieb, die vom 
Ruhrdistrikt aus zum Versand kommen, eingetreten.

Auf dem R o h e i s e n m a r k t  sind gleichfalls wesentliche 
Aendcrungen nicht zu verzeichnen. Abschlusse erfolgen 
im grofsen und ganzen in miifsigem Tempo, immerhin 
zeigen die Liiger keinc Zunahinc. Ueber die Verliingerung 
des Roheisensyndikats liegen bis jetzt noch keine mals- 
gebenden Nachrichten vor.

A l t m a t e r i a l  wird noch lcidlicli gefragt und ist daher 
yerhaltnismiifsig fest im Preise. H a l b z e u g  wird im In- 
lande weniger gcbraucht ais vor einigen Monatcn. Bevor 
sich ein Ausgleich zwischen Erzeugung und Nachfrage 
hergestellt bat, wird an eine Besscrung nioht zu denken 
sein. Der geringe Verbrauch im Inlande fiihrt die Werke 
uaturgemiifs dazu, ihre Erzeugnisse im Auslande unler- 
zubringen, was uatiirlich nicht oline Opfer inilglich ist. 
Mit vollem Reclit beklagt man sich indessen, dafs bei 
einer Differcnz von 15 JL. per t dem lulandpreise gegen- 
iiber, das Ausland nur in seiner WeUbewerbsfiihigkeit uns 
gegeniiber unterstUtzt werde.

Auf dem F e r t i g e i s e n m a r k t e  liegen die Verliiiltnisse 
nicht immer sehr klar, weil einige Werke noch durch 
frlihere Auftriige Beschiiftigung, wenn auch zu unlohnenden 
Preisen haben, andere ihre Betriebe geradezu einschranken 
miissen. Gliicklicherweise iiberwicgt die Zahl der ersteren, 
wie aus dcm Umslande geschlossen werden kann, dafs

man, vorliiuflg zwar nominell, den Satz fiir Stabeisen auf 
125 festsetzen konnte. B a n d  e i s e n  wird in letzter 
Zeit besser gefragt. In der Nachfrage nach Tr i i g e r n  hat 
sieli wenig geśindert. Das Geschiift in G r o b b l e c h e n  ist 
wie bereits in den Vormonaten nur wenig lebhaft. Des- 
gleichen ist auch in Feinblechen ein geringer Bedarf. 
W a l z d r a h t  geht weniger flott ins Ausland, doch ist der 
Absatz bislang befriedigend geblieben. G e z o g e n e  Dr i i h t c  
sind wenig gefragt, und auch das Geschiift in D r a h t -  
s t i f t e n  ist augenblicklich immer noch still.

Die Geschiiftslage in Ma s c h i  n e n f a b  r ik en und 
K o n s t r u k t i o n s w e r k s t a t t e n  ist im wesentlichen dieselbe 
geblieben. Die Beschiiftigung liifst nach wic vor viel zu 
wilnsclien iibrig, und die Preise sind wenig lohnend, auch 
dic B a h n w a g e n a n s t a l t e n  sind noch aufnahmcfiihig. 
Die E i s e n g i  efse rei c 11 sind ungleich beschiiftigt. Die 
meisten haben recht wenig zu tliun, nur die Rol i  r e n -  
g i e f s e r e i e n  haben bisher nocli ziemlich guten Absatz 
fiir ilire Erzeugnisse gehabt. Die Bestilnde sind annilhernd 
geriiumt. Die Verhandlungen wegen Griindung eines all- 
genieinen deutschen Rohrensyndikats sind immer noch nicht 
bis zu einem greifbaren Ergebnisse gediehen.

Wir stellen im folgenden die Notierungen der letzten 
3 Monate einander gegeniiber.

Spateisenstein gerostet 
Spiegeleisen mit 10— 12 pCt.

Mangan
Puddelroheisen Nr. 1, (Fraclit- 

grundlage Siegen)
Giefsereiroheisen Nr. I 
Bessemereisen 
Thoniasroheisen franco 
Stabeisen (Schweifseisen)

„ (Flufsełsen)
Triiger, Grundprcis ab Iiurbach 
Kesselbleclie von 5 mm Dickc 

und starker (M antelbleche)
Siegener Feinbieche aus Flufs- 

eisen
Kesselbleclie ans Flufseisen(SM )
Walzdraht (Flu&elsen)
Gnibensclilenen

X E n g l i s c h o r  K o h le n m a r k t .  Der euglischc Kohlcn- 
markt blieb im wesentlichen auf der ganzen Linie fest. 
Die Naohfrage war in den meisten Distrikten recht be
friedigend. In den Midlands hal sich der Charakter des 
Sommergeschiiftes weniger scliarf ausgepriigt ais es sonst 
Ublicli, insofern ais sich dic Hausbrandnachfrage, von der 
kdlileren Witterung beglinstigt, weit iiber dem Durchschnitt 
der Yorjahre liielt. Die geringe Abschwiichung der Nach
frage, wie sie zuletzt das warmere Soinmerwetter braclile, 
fallt bei der vorgerUcklen Jahreszcit nicht sonderlich mehr 
ins Gewicht, da jegliche Zuvielerzeugung dem Winter- 
bedarf dienen wird. Bislang haben sich die Lagervorriite 
nur in bescheidenem Umfange angesammelt, zumal hiiufigere 
lokale Feiertage und Arbeitsschwierigkeiten in verschiedenen 
Distrikten, wie Yorkshire, Derbyshirc und Staffordshire 
dazu beitrugen, das Fórderąuantum zu beschrilnkcn. Daher 
kam auch der schiidigende Wettbewerb der Distrikte unter- 
einander in Wegfall, und bessere Stlickkolilen liaben sich 
durchaus fest behaupten konnen; in Yorkshire sind bereits 
Preisaufsclilage angckiindigt worden. Geringere Sorten 
Stuckkolile zu Industriczwccken verżeiclinen eine zunehmende 
Nachfrage und auch in Kleinkohle und Abfallkohle halt,

10. Juni 15. Juli 15. August
J L . JC. JL .
150 150 150

71 71 71

6 0 - 6 2 6 0 — 62 6 0 - 6 1
6 4 - 6 6 6 4 - 6 6 6 4 - 6 6
6 2 - 6 3 6 2 - 6 3 62

58 58 58
1 2 3 - 1 2 5 125 125

112 115 115
105 105 105

1 4 0 - 1 4 5 145 145
160 160 160

1 3 5 - 1 4 0 135— 140 135
108 108 108
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namcntlich fUr bessere Sorteii, die Besserung an. Miisćhineii- 
brand bat sich auf den noidlichen Miirklen und in Wales 
durchaus fest behauptet. —  In No r th u in be r l and  herrschte 
nacli einer vorubergehenden Stillc zulctzt wieder lebliafler 
Andrang. Fiir proinpten Versand ist im ganzen wenig
Koiile verfilgbar. Bester Maschinenbrnnd erzielt oline 
Scliwierigkeiten 11 s. 6 d., zweiter 9 S. 6 d. bis 11 s. ,  
Kleinkolile 5 S. 6 A  Gute Gaskolile ist knapp und geht 
zu 10 s. Ungesiebte Bunkerkolile hielt sieli zuletzt auf
9 s. 3 d. bis 9 s. 6 d. Hochofenkoks behauptet sieli auf 
15 s. 3 d. bis 15 s. 6 d. Giefsereikoks ist sehr gesucht zu 
18 s. bis 18  s. 6 d. f.o.b. Tyne. In L a n c a s h i r e  gclten fiir 
dasHausbrandgeschiiftim wesentlichendieobigen Bemerkungen. 
Allmiihlich wird auf den Gruben wieder die volle Arbeits- 
woche gefordert. Nur in einigen Spezialsorten liaben sieli 
nennenswerte Vorriite angesainmelt. Die Preise diirften 
durch eine Fortdauer der Sommerwiirmc kaum mehr beein- 
flufst werden; beste Stilckkohle notiert unvcriindert 14 s. 6 d., 
zweite 13 s. 6 d., geringere 10 s. 6 d. bis 11 s. Geringere 
StUckkolile zu Industriezwecken hat scit ciniger Zeit an den 
Eisenwerken wieder stiirkere Abnelnner. Bessere Sorten 
Kleinkolile sind bereits cinigermarsen knapp gcworden, 
in gewohnlichen ist leichter anzukommen, doch liaben sich 
auch diese im Preise gefestigt; je  nacli Qualitiit wird 6 s. 
bis 7 s. 6 d. notiert. Auch in Y o r k s h i r e  blieb das 
Hausbrandgeschiift fiir die Jahreszeit reclil befriedigend 
und der Versand nach allen Seitcn rege. Die Preise haben 
steigende Tendenz, doch werden sich die angektindigtcn 
Preisaufschliige nach dem Uniscliwung der Wilterung noch 
etwas hinausschieben. Besle Silkslonekohle notiert 12 s. 
bis 13 s. 6 d., zweite 11 s. bis 11 s. 6 d., bester Barnsley- 
Ilausbrand 12 s. bis 12 s. 6 d., geringerer 10 s. bis
10 s. 6 d. Maschiiieiibrand kommt in grofseren Mengen
nach den Huinberhiifen zum Versand, und die Aussichten 
sind giinstig, da zwei grorse Bahngesellschafien dic Frachlsiitzc 
nach llull herabgcselzt haben. In Gaskolile sind verschiedene 
Abschliisse 11111 1 s. G d. unter den Siitzen des Vorjahres 
erneuert worden. Kleinkolile und Abfallkolile festigeu sich 
bei geringerer Erzeugung. FUr C a r d i f f  bleiben aufser- 
ordentliche Regsamkcit im Ausfuhrgescliiifte und feste Preis- 
haltung bezeiclinend. Nach den zahlreichcn Anfragen fiir 
spiitere Lieferung bleiben die Aussichten auch weilerhin 
giinstig. Sehr knapp ist namentlich bester Maschinenbrand, 
sodafs selbst kleinere Auftriigc fiir einigerinafsen prompten 
Bedarf fiir den Augenblick kaum unlcrzubringen sind. Fiir 
prompten Versand wird 16 s., fiir spiitere Lieferung 15 S. 
bis 15 s. 6 d. f.o.b. Cardiff erzielt. Zweite Sorten er-
zielen 14 s. 6 d. bis 15 s., geringere 14 s. bis 14 s. 3 d.
Kleinkolile ist im Preise gestiegen, namentlich da sich in 
Italien zur Zeit der Fruchternte ein stiirkerer Bedarf geltend 
macht; je nach Qualitiit wird 7 s. 6 d. bis 8  s. 6 d. 
erzielt. Halbbiluminose Monmouthshirekohle ist fest zu
13 s. 3 d bis 14 s. fur beste und 12 s. 3 d. bis 12 s. 9 d.
liir zweite Sorten. Hausbrand ist flau zu 14 s. bis 14 s. 6 d.
Bituminose Rhondda ist etwas schwiicher; Nr. 3 wird zu
14 s. 3 d., Nr. 2  zu 11 s. 3 d. in besten Sorten an-
geboten. Gewohnlicher Hochofenkoks hat sich auf 18 s.
behauptet, Spezialsorten geben bis 2 2  s. 6 d.

V o m  Z i n k m a r k t .  V on  P a u l S p e i e r .  R o h z i n k .
In m einem  vorm on atlic lien  B erichte w ies ich  d arauf hin,  
dafs der M arkt in  n iich sler  Z e it  e in  ruhigeres G cpriige 
haben dUrfte. D er V erk eh r w ar denn auch  sehr s t ill ,  
und d ie  U m siitze b ew egten  sich  in  den  engsten  G renzen .

Z w e ite  Hand w ar m it reduzierten  N otieru n gen , d ie  bis
1850 JC. zu rlick g in gen , im  A u g eb o t, oh n e  dafs Konsum enten  
sie li dadurch  an geregt fiih lten . A is  in d es in den lelzten  
T agen  G rofsbritannien  w ied er  m it Ordres im  Markte er- 
sc liicn  und z w e iter  Hand d ie  n ied rigeren  Oflerten zuriick- 
zo g , s te lltc  sich  sc h n e ll w ie d e r  feste T e n d en z  b ei auf- 
strebenden  P reisen  e in . D er K urs, der in London bis
18.12,6 L strl. g cw ich en , a v a n zier lc  a u f 19 — 19.2.6 L s tr l .; 
hier w ird  19 — 19,25 d ie  50 k g  frei W aggon Breslau
gefordert. E in  schiirferes A n z ieh en  der P r e ise  diirfte in
niichster Z e it kaum  zu  gew iirtigen  se in .

Am E m pfange aus D eu tsch lan d  w aren  im J u li u. a. 
b e le ilig t  in D o p p e lc e n tn e r n :

1902 1901 1900
G rofsbritannien  . 40 322 19 129 10 235
O estcrreich -U n garn 13 479 12 140 13 159
R ufsland  . . . . 9 310 13 258 9 930
Frank reic.h . 3 721 3 404 4 150
N ied er la n d e 2 827 1 303 2 250
Ita lien  . . . . 1 622 3 004 1 303

FUr d ie  le lzten  fUnf J a h re  erg ieb t sich  fo lgcn des P reis-  
b ilil, w ob ei a d ie  F estse tzu n g  nach der alten  obcrbergauit- 
lich en  M ethode und  b d ie  neuere, gen au ere F estse tzu n g  er
g ieb t:  P re ise  in Mai k  fiir 1000 k g ab O b crsch lc s ien : 

1902 1901 1P00 1899 1898

T. Quart. 320 327 320 333 400 413 500 510 330 342
II. „ 340 346 310 321 400 405  520 535 350 363

III. „ 300 314 360 366 450 464 380 394
IV. „ 300 314 350  358 390 400 440 454

G r o f s b r i t a n n i e n  fiihrte im Jul i  e in :  8989 t gegen
6195 t im  g le ich en  Z eitraum  d es V orjahres, D ie V er-  
cin ig ten  Staaten  fUhrten im erslcn  H albjahr aus 2314 t 
g egen  2045 t im  g le ich en  Z eitraum  d es V orjah res; im 
J u li  w urden von N ew p ort N ew s 210 t nach Europa vcr- 
sc h illt . A rm stron g-L on d on  hat s ic h  e in en  Z inkschachlofen  
m it g ek iih ltem  G cste ll patentieren  lassen . N ach jenem  
V erfahren  is ł  d ie  n ied ersin k en d e  B esch ick u n g  stels von 
ein cr  h och crh ilzten  B rem istoffsch icht u m geb en , w elch e  d ie  
U m w a n d lu n g  der ab zieh en d en  K ohlensiiure in K oh len oxyd  
b ew irk t und so  d ie  W icd ero x y d a tio n  der en tw eich en d en  
Z iiikdiirapfc verh iite l.

Z i n k b l e c h  h ie lt  sich  b ei unveriinderten  P reisen  in 
guter F rage. Am  E m p fan ge w aren u. a. in D oppelcentnern  
b e le ilig t:  G rofsbritannien  m it 6355, Diinem ark 2495, Italien  
1367, S ch w ed en  1173.

Z i n k e r z .  An der K iiifuhr w aren in etw as erhohten  
Q uantitatcn b e le ilig t:  O eslerre ich -U n g a rn , S ch w ed en , Ita lien  
und A lg e r ie n . D ie  V ere in ig ten  Staaten fUhrlen im  ersten  
H albjahr au s: 21 850 t g egen  19 564 t im  g le ich en  Z e it-  
raum e des V orjah res.

Z i n k s t a u b  (P ou ssifere). D ie  T e n d en z  ist s l i l l ,  der 
P re is  stelit in  k ein em  V erh a lln is  zu R oh zin k .

Z i n k a s c h e .  D ie v ie lfa ch en  D ifferenzen und P rozesse, 
w e lc h e  in  d iesem  A rtik c l, in sb eson dere  in letz ler  Z eit, 
vorIagen , durften A n la fs b ie leń , der Sache etw as niiher 
zu treten . M an hal bei Z in k aschen  zu u n te isch e id en : a )  
S c h m e lz a sc h e , b ) V e r z in k e r e ia sc h e , c )  S a lm iak sch lack e. 
S ch m elzasch en  resu llieren  von  der V erarbeilu n g  resp . dem  
U m sch m elzen  von Z in k  —  R oh zin k , neue Z in k ab fiille , a lle  
Z in k b lech a b ra lle  —  und sin d  dem nach  ch lorlrc i. J e  nacli- 
dem  nun das M ateriał m ehr oder w en iger  rcin w ar, wird  
d ic  A sc lie  m ehr oder w en ig er  V eru n rein igu n gen  —  B le i, 
E isen , Z in n , K upfer etc . —  en tlia lten . E in e  gut aus-
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gebraclite Schmelzasche von Rohzink und neuen Zinkab- 
fiillen cnthiilt 7 0 — 80  pCt. Zink, von Altzink en. 60  bis 
70 pCt. Zink. Verzinkereiasche und Salminkschlncken 
resultieren aus der Verzinkung von Eisen im flOssigen 
Metallbade. Um dic immcrhin bedeutcnde Oberlliiche vor 
nllzu schncller Oxydation zu schUtzen, wird dieselbe mit 
einer Schicht Saliniak —  Chlorammonium bcdcckt. Durcli 
dic liolic Temperatur des Bados von ca. 4 5 0 0 wird der 
Salmiak mit der Zeit zcrsetzt und bildet durch Frciweiden 
von Clilor an der Obeifliichc des Bades Clilorzink ver- 
inischt mit Zinkasclie. Ein Teil des Chlorzinks wird nun 
nach und nach fest und ergiebt mit Zinkasclie vermischtc 
Klumpen, welche ais Salmiakschlacke bezeichnet .werden. 
Diese beiden Materialien werden nun getrennt in Zink- 
asche und Salmiakschlacke. Die Zinkasclie enthalt bei 
sorgfiiltigem Aussondern der Salmiakschlacken bis ca. 4 pCt. 
Chlor und 70  bis 80  pCt. Zink, wiilirend die Salmiak- 
schlacken iiber 10 pCt. bei ca. 50  pCt. Zink ergeben. 
Es resuItiert hieraus, da& es auf die mehr oder weniger 
sorgfaltige Trcnnung der crwiihntcn Nebenprodukte ankommt, 
um bei der Verzinkcrciasche einen moglichst niedrigen 
Chlorgehalt zu erzielen. Es ist mchrfach bei deutsclien 
Yerwendern ilblich geworden, dafs bei clilorhaltigcn Zink-

asolien, welche iiber 3 pCt. Chlor enthalten, fiir jedes 
uberschiefsende Prozent Chlor 1 pCt. Zink in Abzug kommt. 
Die meisten Differenzon ergeben sich wegen des Chior- 
gehalts. Es ist Kiiufern von Verzinkereiaschen deshalb 
dringend zu empfehlen, stets den zuliissigen Chlorgehalt vorzu- 
schreiben. Es wiirde durch diesen Modus eine korrekte 
Grundlage fiir Zinkaschengeschiifte gegeben sein. In diesem 
Falle wiirde sich auch crubrigen, wie es auch ofter vor- 
gekommen, zwischen prima, sekunda und tertia Qualitiit 
zu unterscheiden, die ansgebildete Usance, dafs der Ab- 
geber fast immer ein Gebot vom Kiiufcr unter Bemuslerung 
vcrlangt, solile entschieden der korrekteren AulTassung 
weichen, dafs der Abgeber den Preis aufzugeben hat. 
Fiir Schmelzaschen und Verzinkereiaschen mit nicht zu 
hohem Chlorgehalt war in letzter Zeit gute Frage.

H a r t z i n k .  B ei d iesem  A rtik e l ist es bei g en erellem  A n -  
gebot angebracht, frei von A sclie  zu b ed in g en , und ist zw isch en  
reguliiren, k la n g v o llen  P la tten , irrcguliiren B liicken und  
unverbrannten Brocken zu u n tersch eid en . D iese A bstufungen  
w erden  verscliied en ariig  bew ertet. D ic  g egen w iir iig  von  
den K onsum entcn gem achten  G ebotc geb en  k e in e  R echnung.

D ie E infuhr und Ausfulir D eu tsch lan d s betrug in D o p p e l-  
cen tn crn :

K i n f  u li r A u s 1 u h r

1901 1902 1901 1902

Juli Jan.-Juli Juli J an.—Jul i Juli Jan.-Juli Juli Jan.-Jul i
R o h z in k ........................  . . . 19 422 110 065 22 550 135 807 5 7 1 4 0 255 733 74 271 429 330

55 1 525 104 692 15 728 80 839 15 422 101 105
f lr u c h z in k .......................................... 2  063 G 193 643 5 350 926 6 914 1 7 2 2 1 1 0 0 2
Z ln k e r z ........................  . . . 76 303 485 591 76 405 395 321 34 989 229 783 23 024 276 684
ZinkwelS, Zinkasclie, Zinkstaub . 3 872 22 360 3 458 20 441 16 974 86 220 17 282 121 621
Llthopone .  . ........................ — 154 5 155 7 315 39 172 6 995 46 926

M e t a l l m a r k t ,  Im A nfang der W oche war der Markt 
w e n ig  lebhaft, besserte sich  aber im  L aufc derselb en  und
z e ig t ste ig en d e  T en d en z . K upfer und Z ink  sin d  im P reise
gestiegen , d ie  iibrigen Produkte g e fa lien .

K u p f e r  gut. G. II. L. 51 . 17. 6 .  b is L. 52. 2. 6 .,
3 Mt. L. 52. 5. 0. bis 5 2 . 10 . 0.

Z i n n  raatt. Straits I j .  123. 5. 0. bis L .  123. 15. 0., 
3 Mt. L. 118. 5. 0. bis i .  118. 15. 0.

B l e i  ruhig. Span. L. 11. 0. 0 . ,  E ngl. h .  11. 2. 6 .

Z i n k  strainm. G ew . M arken L. 19. 10. 0.,  bes. M arken  
L. 19. 15. 0.

S i l b e r b a r r e n  24.

N o t i e r u n g e n  a u f  d e m  e n g l i s o h e n  K o h l e n -  u n d  
F r a c h t e n m a r k t .  (B B rse zu N e w c a s t le -o n -T y n e .)  N ach  
SchilTskohle crster Q ualitiit herrschtc in der B erich lsw oche  
e in e  siarkę N achfrage. W iilirend zw e ite  Q ualitiit nur schw er  
A b sa tz  flnden k on n te , war der Y erk eh r in K lein k oh le  fiir

d ie  j e tz ig e  J a h resze it g u t. Es k o ste te :  B este norlh u in-  
brische steam- K ohle 11 s. 4*/a d. bis 11 s. 6 d., zw eite  
Sorte 9 s. 3 d. bis 10 s . 6 d., steam  sm alls o  s. bis 5 s. 6 d. 
G askohle fand zu dcm  P reise  von 9 s. bis 9 s. 9 d. 
sch lan k en  A bsatz. Das G eschiift in un gesieb tcr B unkerkoh le, 
von w eleh er  grofser V orrat vorhanden  w ar, ze  ig le  w en iger  
F eslig k e it;  der P reis sch w an k tc  zw isch en  9 S. und 9 s. 6 d. 
K oks war in beiden  Sorten stark begehrt. D ie N otierungen  
betrugen fiir A usfuhrkoks 17 s. 6 d. bis 18 s. 9 d , fiir 
H ochofenkoks 16 s. 6 d. f.o .b .

Der Fraclitenmarkt scheint eine bes9ere Gestalt anzu- 
nehmen. Dic Zahl der in den Hiifen liegenden un- 
beschiiftigten Dampfer hat, da die Nachfrage nach Schiflfs- 
raum grofser geworden ist, eine Reduktion erfahren, woduroh 
sich auch die Preise teilweisc etwas erholen konnten. Die 
Frachtnotierungen waren wie folgt: Tyne bis London
3 s. 1 '/2 d. bis 3 s. 3 d., Tyne bis Kronstadt 3 s. 10 ł/2 d., 
Tyne bis Genua 4 s. bis 4 s. 3 d.

M a r k t n o t i z e n  i i b e r  N e b e n p r o d u k t e .  (A u sz u g  aus dem  D a ily  C om m ercial R eport, L on d o n .)

2 7 . August 3. September

L.
von
8. d. L.

bis 
i.. d. L.

von 
8. d. L.

his

*• d

_ _ 1 &/a --- — — — —- i 5/8 — — l«/4
11 17 0 --- — — 11 18 9 — — —
— — 7 3/4 — — — — 7®/4 — — —

___ a 7 — — 8
_ _ 8 --- — 9 — — 8 — — 9
__ 1 8 --- — — 1 7V 2 — 1 8
--- — v u --- — — — — 174 —• — —
— — i 1/ , — — l 3/< — — 172 — —
_ _ i --- — — — — 1 — — —
— 60 — 52 6 — 60 — — 62 6

Teer p. g a l i o n .................................................
Ammoniumsulfat (Beckton terms) p. ton
Benzol 90 pCt. p. g a l i o n .........................

,, 50  tt u . . . . .
Toluol p. g a l i o n ...........................................
Solvont-Naphtha 90 pCt. p. galion . .
Karbolsaure 60 pCt...........................................
Kreosot p. g a l i o n ...........................................
Anthracen A 40  pCt. u n i t ........................
Anthracen B 30— 36 pCt. unit . . . 
Pech p. ton f.o.b...............................................
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Patcnt-Iiericlitc.
P a t e n t - E r t e i l u n g e n .

KI .  4 a .  Nr. 130 825. G. 16 109. Vom 29. Sep- 
tember 1901. M a g n e tv e rsch lu T s f iir  G ru b o n s ic h e r-  
h e its la n a p o n . Griimer & Grimberg, Bochum.

KI. 3 5 a. Nr. 130 819. Sch. 17 565. Vom 25. -Juli
1901. S ic h c r l io its v o r r ie h tu n g  f iir  F o rd e rm a s e h in e n . 
Z iis. z. Pat. 127 627. Aug. Schluter, Dusseldorf, Oststr. 99.

G e b r a u c h s m u s t e r - E i n t r a g u n g e n .
K I. 4 d .  Nr. 170 229. 3. Januar 1902. L. 9324.

P a ra f f in b a n d z i in d e r  f iir  B e rg w e rk s s ie h e rh e its -  
la m p e n , m i t  f e d e rn d e m  R e c h e n  u n d  D o ch t- 
a b s e h n e id e r . Rudolf Lattau, Dortmund, Klosterstr. 6.

K I. 4 d .  Nr. 170 913. 17. Februar 1902. St. 5150. 
Z u n d v o r r ic h tu n g  f iir  G ru b e n la m p e n , d e ro n  Z iin d -  
b a n d  d u r c h  e in e n  a u f  d e r  V o rs c h u b s ta n g e  g e le n k ig  
a n g e b ra c h te n  V o g e l t r a n s p o r t i r t  u n d  a n g e r is s e n  
w ird .  Robert Sfecg, Oberhausen, Rlild.

K I. 5 c . Nr. 170 658. 27. Januar 1902. F. 8350. 
S tre e k e n g e r i is ts c h u h  z u r  V e r b in d u n g  von  E is e n b a h n -  
s c h ie n e n  u . d g l. u n d  H ó lz e rn , m i t  u n te re m , ab - 
g e ru n d e te m  A n sa tz  z u r  A u fn a h m e  d e r  K o p fe n d e n  
d e r  H o lz e r  (S tem p e l) u n d  o b e re r  U e b e rk ra g u n g  
m i t  S c h litz  f i ir  d ie  h o r iz o n ta le  S c h ie n e  (K appe). 
Fahrendeller HUtte, Winterberg & Jiires, Bochum.

K I. lO a . Nr. 171 048. 11. Dezembcr 1901.
K. 15 550. L ie g e n d e r  K o k so fe n  f iir  d i r e k te n B e tr ie b ,  
m i t  a u f s e rh a lb  d e r  K o h le n f i i l lu n g  l ie g e n d e r  se n k -  
r e e h te r  V e rb in d u n g  d e s  o b e re n  L u f tk a n a l s  m i t  
d e r  U n te rk e l le ru n g . H. Koppers, Rlittenschcid.

D e u t s c h e  R e i c h s p a t e n t e .
K I. 20  c. Nr. 128 210. S e lb s t th a t ig  d u r c h  A n- 

sc h la g  a u s lo s b a re  F e s ts te l lv o r r ic h tu n g  f iir  p e n d e ln d  
a u fg e h a n g to  F ó rd o rk ip p w a g o n  von  H tin g e b a h n o n

7. April 1901.
Der Daumen c der Anschlagslange b greift in eine 

Schleife e der Riegelstange d ein, dereń obere innere Be-

i ' ‘

grenzungafliiche derartig kreisbogenformig gestaltig ist, dafs 
der Wagen in der Sperrstellung des Riegels in der Ebene 
der Fahrbahn um seinen Aufliiingepunkt scliwingen kann, 
olme dafs ein Anlieben des Riej;els durcli den Daumen 
stattfindet.

K I. 35 a. Nr. 127 125. U n m it te lb a r  u n te r-  
s t i i tz te r  A u fs a tz k n a g g e n  f iir  F o rd e rs c h a le n .  Carl 
Blischel fn Nicolai, O.-S. Voin 13. Oktober 1900.

Der Atifsatzknaggen a ist von einem Hebel oder 
Daumen b unmittelbar untersliitzt. Durch Umlegen des 
auf die Welle c aufgckeillen Hebels b wird dem Knaggen a 
die UnterstUtzung ehtzogen, so dafs er herunterfiillt und 
die Schale freigiebt. Durch lleraufdrehen des Hebels b,

was gewiihnlich durch Gegengewichte geschicht, wird die 
Aufsatzvorrichtung sodami wieder in ihre Anfangsstellung 
zuriick gebraeht. Beim Aufwiirtstreiben klappt a nach 
oben und liifst dic Schale frei durch.

K I. 35 a. Nr. 127 953. S ic h o rh e itsv o rr ic h tu n g  
f i ir  F ó rd o rm a s c h in e n . Yon C. Hoppe in Berlin. Vom 
19. Miirz 1901.

Beim Ueberschreitcn der normalen Gesciiwindigkeit wird 
durch Vermittlung der Regulatormuffe dic Stange a und 
damit der Hebel b angehobcn. Der in stiindiger Bewegung

infolgc des Antriebes durch Excenter c und Hebel d be- 
findliche Winkelhebel e scliliigt alsdann gegen den Hebel b, 
so dafs nunmehr die Klinke g durch denselben nicht mehr 
gesperrt wird und in das Schaltrad f einfallt. Dic Drehung 
des Schaltrades f wird alsdann direkt in eine Schliefsbewegung 
der Drosselklappe umgesetzt.
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Sulmiissioneu.
1 0 . S e p t e m b e r  d .  J .  D i r e k t i o n  de r K g 1. B 1 i n d e n- 

a n s t a l t ,  Dr e s d e n .  Lieferung von Brenńińaterialien fiir 
die hiesige Blindenanstalt auf die Heizperiode 1 90 2 /0 3 .

1 0 . S e p t e m b e r  d .  J . ,  vorm . 10 U hr. D e r  U e m e i n d e -  
V o r s t e h e r ,  1. V.  M a n k e ,  S t e g l i i z .  L ieferu n g von  
ungefiilir 300  0 0 0  kg Koks fiir d ie  C entralheizungen des 
R athauses nnd der Schulen  liiesiger  G em einde fiir d ie  H eiz- 
p e iio d e  1 9 0 2 /0 3 .

15. S e p t e m b e r  d .  J .  Kgl .  Amt s g e r i c h t ,  F o r s t i .  L. 
Lieferung von ca. 7 Lowrys Briketts fiir das hiesige Arnts- 
gericht auf die Zeit bis 1, April 1903.

15 . S e p t e m b e r  d .  J .  Kgl .  A m t s g e r i c h l ,  Ha l l e  a. S. 
Lieferung der fiir das Amtsgericlit hier in der Zeit vom
1. Oktober cr. bis 30. September 1903 erforderlichcn 
Prefskohlensteine.

19. S e p t o m b e r  d .  J .  Kgl. B e r g f a k t o r e i  S t. J o h a n n
a. d. Saar.  Lieferung von 1. 15 0 0 0  kg Kupfer (Block- 
kupfer, Stangenkupfer, Kupferblech und Kupfcrdraht),
2 . 3 0 0 0  kg Messing (Stangeninessing, Messingbleeh und 
Messingdralit), 3. 1 6 0  00 0  kg Drahtstiften aller Art,
4. Ó0 0 0 0 0 0 kgPortlaiulcement uud 5. 1 0 0 0 0 0 kg russischem 
Petroleum,

Mcherscliau. •
Zur mechanischen Theorie der ExplosivstofFe. Von 

Prof. R. P i c t e t .  Weimar, Verlag von Steinert. 1902 .  
8 4  Seilen.

Der Yerlasser giebt in dem Yorworte an, dafs die vor- 
liegende Arbeit bereits 10 Jalire alt ist, bislier aber nicht 
vero(Tontlicht wurde, weil einige Kapitel auf Anwendung 
der Sprengstoffe im Kriege Bezug haben.

In den einleilenden Abschnitten werden zuniiclist die 
gegenwartigen Pulver und Sprengstoffe und deren Vor- und 
Nachteile entwickelt. Sodami wird das Progamni eines 
idealen Sprengstoffs aufgestelit und mit Riicksicht auf dic 
Verwendung in Feuerwaffen, in Bergwerken und fiir Zwcckc 
der ZerstOrung im einzelnen besprochen. Ais wcsentlichste 
Erfordernisse werden angegęben: Gefahrlose Herstellung,
Unempfindliclikeit gegen Stijfse, Einwirkungen der Luft, der 
Feuchtigkeit, des Frostes, der Wiinne, Giftlosigkeit im An- 
fangszustande und in den Nachschwaden, schliefslich die 
Billigkeit.

FUr den idealen neuen Sprengstoff stelit der Verfasser 
es ais wUnschcnswcrt hin, dafs die Sprengwirkung auf 
endothermischen Reaktionen beruht, damit der Einflufs der 
Dissociation ausgeschlossen wird. Ais Beispiel fiihrt er das 
Knallquecksilber an, das nur nicht dissoziierbare Gase 
liefert. Yorgesclilagen wird sodann ais SprengstoiT, der allen 
Anforderungen entspricht, entweder fliissiges StickstoffoxyduI 
allein, oder Stickstoffoxydul mit Zusatz eines Kohlenwasser- 
stolTes oder die leiztere Misclning unter Beifiigung von 
Wasser. Fiir diese Sprengstoffe sind die ExpIosionstempe- 
raturen, Gasvolumina und Maximaldriieke berechnet.

Ais etwaiger Preis fiir den neuen Sprengstoff sind
2  bis 3 Fr. fiir ein kg angegeben, wozu noch die Kosten 
fiir Behiilter zur Aufnahme der Sprengfliissigkeit kommen.

Die eitileitenden Kapitel des Biichelchens sind etwas 
veraltet und stehen bezliglich der Angaben thatsiichlicher

Art nicht auf der HOhe des jetzigen Standes des Spreng- 
stoffwesens. Einzelne der initgeteiIten Zalilen erscheinen 
nicht einwandfrei. Die Sicherheitssprengstoflfe und die 
Erfordernisse der Schlagwetlersicherlieit der Sprengstoffe sind 
gar nicht erwiihnt, obwohl gerade diese Frage hier von 
besonderer Bedeutung gewesen wiire.

Was sodami die vorgesclilagenen Sprengstoffe selbst 
betrifft, so dlirfte ihr Hauptiibelstand darin liegen, dafs sie 
fliissiger Natur sind. Die Nachteile, die fliissige Sprengstoffe 
der Ilandhabung bieten, und die damit verbnndeneu Un-  
beąuemlichkeiten intlfsten schon durch erhebliche Billigkeit 
ausgeglichen werden, wenn Aussicht auf Einfiilirung der 
neuen Sprengmittel vorhanden sein soli. Der mitgeteilte 
Preis liifst aber allein schon an der Konkurrenzfiihigkeit der 
fraglichen SprcngBUssigkeiten zweifeln, selbst wenn man 
annehmen will, dafs weitere Uebelstiinde Uberhaupt nicht 
vorhanden sind. Die Entscheidung iiber die Brauchbarkcit 
wird freilich endgUltig allein durch die Praxis getroffen
werden konnen.

Jedenfalls ist der wissenschaftliche Wert des Buches 
voll anzuerkennen. Jeder Sprengstofftechniker wird dasselbe, 
nicht oline mancherlei wertvolle Anregung darin gefunden 
zu haben, aus der lland legen. lleise.

U e b e r s i c h t s k a r t e  d e r  E i s c n b a h n d i r e k t i o n s b e z i r k o  
D e u t s e h l a n d s ,  Mit S ta tion sverzeich n is. V on  
G r e i n e r  & P f e i f f e r .  N ach  am tlichem  M ateriał 
bearbeitet von W a l t e r  P a  a s  c h e .  P reis 2 Mark.

Die Kartę, nach dem neuesten Materiał bearbeitet von 
Walter Paasclie, bietet in einem stattlichen, im Mafsstabe 
1 : 2 0 0  0 0 0  gehaltenen Blatte eine klare und sehr iiber-
sichtliche Darstellung des gesamten Bahnnetzes von
Deutschland und angrenzenden Liindern. Fiinf Neben- 
karten, dio Industriegebiete von Saohsen, Obersclilesien, 
Rheinland- Westfalen, das Saarrevier und das mittelrheinische 
Verkehrsgcbiet enthaltend, ermiiglichen durch ihren erhebIich 
grbfseren Mafsstab die vollste Klarheit und bilden eine 
wertvolle Ergiinzung der Hauptkarte. Sie ist bestimmt fiir 
Eisenbahnbeamte, Spediteure, Kaufleute und alle die Kreise, 
welche berufficli mit der Eisenbahn in Verbindung stehen. 
I ii neunfarbigein Druck sind die Gewiisser hellblau, Schrift 
und Gerippe schwarz, die politischen Grenzen leiclit
koloriert, die Bahnliałbn nacli Direktionsbezirken farbig 
eingetrageu, Bei den Balinen ist aufserdem unterschieden, 
ob mehr- oder eingleisig, ob Normal- oder Schmalspurbahn, 
Staats- oder Privatbahu. Zur Kartę gehort ein vollstiindiges 
Stationsverzeichnis des Deutsclien Reiches mit Angabe der 
Felder, in denen dic auf der Kartę enthaltenen Stationen 
liegen und im Antiang ein Verzeichnis aller auf der Kartę 
eingetragenen aufsurdeutschen Orte.

Zcitsclirifteiiseliau.
CWegen der Titel-Abkiirzungen yergl. Nr. 1.)

Mineralogie. Geologie.
U e b e r  den C a d m i u m g e h a l t  der  Z i n k e r z e ,  i n s -  

b c s o n d e r e  der  o b e r s c h l e s i s c h e n ,  d as  V e r h a l t e n  
c a d m i u m l i a l t i g e r Z i n k e r z e  und Z i n k l e g i e r u n g e n  
v o r d e m L o t r o h r e  und d i e  N a c h w e i s u n g  des  
C a d m i u m s  und Z i n k e s  auf  t r o c k c n e m  We g e .  Von 
Biewend. B. 11. Ztg. 22. Aug. S. 4 2 5 /8 ,  (Schlufs.)
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L»ic Al i u er ul re  i cht Ui n  e r Ruf s l a n d s .  Oest. Z.
26 . Juli. S. 3 9 4 /7 .  Kurze Beschreibung der Kochsalz-, 
Sool- und Mineralquellenvorkomraen.

D ie  M i n e r a l r e i c h t U m e r  R u f s l a n d s .  Oest. Z.
23. Aug. S. 449 . (Sclilufs.) Chrom, Mangan, Nickel, 
Kobalt und seltenere Metalle, Edelsteine,' Bausteine und 
andere Gesteine und nutzbare Mineralien.

D i e  N a p h t l i a  von  K e r t s c h .  Oest. Cli. T. Zlg. 
1. Sept. S. 3 /5 .  Gcschichtiiches und Beschreibung des 
Vorkommens.

D ie  E n t s t e h u n g  der  G r a p h i  t l a g e r s l i i t t e n .  Von 
Kretschmer. Oest. Z. 30. Aug. S. 4 5 5 /8 .  Ueberblick Uber 
die genau bekannten Graphitfundstiitten zur Erklarung der 
genetischen Verli81tnisse.

M i n e r a l i e n  i n  A b e s s i n i e n .  O est. Z. 3 0 .  A ug. 
S. 465.

D a s  Y o r k o m  men der  T h o r e r d e  i m M i n e r a  1- 
r e i c h e .  Von Schilling. Z. f. ang. Cli. 2. Sept. S. 8 6 9 /8 2 .  
Die fiir die Beleuchtungsindustrie so wichtige Thorerde ist 
in der Natur sehr verbreitet. Verfasser stellt in einer 
Tabelle alle Mineralien zusammen, welche Thorium cnt- 
halten.

T h e  M a n g a n e s e  d e p o s i t s  o f  S a n t i a g o  p  r o v  i n c e , 
C u b a .  V on  S pencer. E n g . M in. J . 2 3 .  A u g . S . 2 4 7 /8 .
3 A b b .

K o h l e  a uf  den  F a r o e r  I n s e l n .  Coli. G. 22 . Aug. 
S. 3 9 6 .  1 Textbild. Kurze Notiz Uber das Vorkominen.

Bergbauteohnik (einschl. Aufbereitung etc.).  
U e b e r  Bo h  r l e i  s tu n g e n  in B e l g i e n .  Von Wach- 

liolder. Org. Bohrt. 1. Sept. S. 7 /9 .  Angaben iiber das 
Bohrsystem Vogt im Vergleich mit Raky.

D i e  n e u e  T i  e f b a u a n  l a g e  der  Kol i i  e n b e r g w e r k e  
zu R o n c h a i n p .  Von Slengl. Org. Bohrt. 1. Sept. S, 4 /5 .  
Beschreibung der Anlage. Der Forderschacht besitzt 10 10  m 
Teufe.

E t u d e s  d e s  t e r r a i n s  du No r d  il Ca r v i n  et  ii 
A n n e z i n .  Von Jardel. Buli. St. Źt. Bd. I. Lfg. III. 
S. 6 6 5 /7 0 2 .  Geologische und (ecluiische Notizen Uber die 
Kohlenablagerung und den Bergwerksbetrieb in dcm ge- 
nannlen Bezirk.

E s s a i s  d e  h a v a g e  m ć c a n i ą u e  a u x  m i n e s  d e  
M a r  1 e s . V on  B a ily . B u li. S t. Ć t. Bd. I. L fg. III. S. 7 0 3 /8 .  
V erfasser ko in int nach dem  E rgeb n is der an g este llten  V er-  
su eh e  m it elek trisch  b etrieb en en  Schriim m aschinen  zu  dem  
S clilu fs, dafs dereń  V erw en d u n g  unter den in N ordfrankreich  
o b w a lten d en  V erh iiltn issen  e in e  z ie m lic h  bescłirżinkte se in  
w ird .

R e n s e i g n e m e n t s  sur  l e s  m o y e n s  e m p l o y  ć s 
p o u r  e x t r a i r e  h. g r a n d ę  p r o f o n d e u r .  Von Deverne. 
Buli. St. fit. Bd. I. Lfg. III. S. 7 0 9 /1 5 .  Die Seile, die 
Fordermaschinen, Koepescheiben und Seiltrommeln.

N o t e  s u r  l a  h a v e u s e  E i s e n b e i s s .  V on Bar. 
B u li. St. Ćt. Bd. I. L fg. III. S. 7 1 7 /2 6 .

N o t e  s u r  l ’ ć c l a i r a g e  d e s  m i n e s  p a r  l a  b e n z i n e .  
V on L eroyer . B u li. St. Ćt. Bd. I. Lfg. III. S . 7 7 9 /8 1 6 .  
D ie L am pen. D as A u fb ew ah ren  und A bfU llen des B en zin s. 
D ie  L am p en stu b e. V o rte ile  der B e n z in b eleu ch tu n g .

S y s t e m s  o f e l e c t r i c p o  w  e r  f o r s o f t  c o a l  m i n e s .  
V on Jack son  und C ochran. E ng. Mi n.  J .  16. A u g. S. 2 1 3 /5 .  
V erfasser b eh an d eln  d ie  F rage, ob es besser ist, in einer  
G rube nur G leichstrom  (fUr F ord eru n g und andere Z w e c k e )  
oder G leichstrom  fiir d ie  F ord erm asch in i1, W ec.hselstrom  fiir 
andere Z w e ck e , oder sc h lie fs lic h  nur W ech selstrom  zu ver-

wenden, welcher am Verwendungsorte umzuformen ist. 
VorzUge und Nachteile der einzelnen Systeme werden an 
typischen Beispielen erliiutert.

G r a n t s  p a t e n t  e l e c t r i c  r o c k  d r i i l .  C oli. G.
22. Aug. S. 3 9 8 /9 .  3 Textfig. Ein an einer Spannsaule 
befestigter Drehbohrer wird durch einen gesondert aufge- 
stellten Motor durch eine mit zwei Kugelgclenken versehene 
Welle angetrieben.

D ie  B e r z e l i u s w i i s c h e  be i  B e n s b e r g .  B. H. Zlg.
2 9 .  Aug. S. 4 4 8 /9 .  Beschreibung der auf Bleiglanz und 
Blende arbeitenden Wiische. Die Arbeitskosten betragen 
1,575 Jt. pro Tonne Roherz.

E in  n e u e s  Y e r f a h r e n  d e r  A u f b e r e i t u n g  von 
S u l p l i u  r e t e r z e n .  Von Froment. Oest. Z. 2 3 .  Aug. 
S. 4 4 1 /2 .  Das Verfahren beruht darauf, dafs feingepulverle 
Schwefelmelalle in einer fetten FlUssigkeit die Neigung 
zęigen, sich kugelformig zu vereinigen und auf der Ober- 
fliiche zu schwimmen, wahrend die Gangart auf dem Boden 
bleibt. Diese Neigung wird durch die Entwicklung von 
Gasblasen in der FlUssigkeit noch gesteigert.

Maschinen-, Dampfkepselwesen, Elektrotechnik. 
D i e  I n d u s t r i e -  u n d  Ge  w e r b e  a u s s t e l l u n g  in 

D u s s e l d o r f  1 9 0  2.  D i e  D a m p f  m a s c h i n e n .  Von 
Dubbel. 13 Abb. Beschreibung der Maschinen von 
SchUchtermann & Kremer, L. Soest Co , K. & Th. Molier 
(Brackwede), Ehrhardt & Sehiner u. a m.

D i e  H e b e z e u g e  a u f  d e r  D U s s e l d o r f e r  A u s 
s t e l l u n g .  Y on  ‘ llan lT stengel. (F o r ts .)  D in g l. P . J .
30. A ugust. S. 553/7. 6  A b b . (F o r ts .  fo lg t).

N c u a n l a g e  d e r  M a s c li i n e n f a b r i k L o u i s
S o es t Co., G. ni. b. li., D iis se ld o r f- Re  i s h olz.  St. u. E.
1. Sept. S. 922/30. 7 Abb. Das Werk, welches eine 
Eisengiefserei, Maschinenfabrik und Apparate - Bauanstalt 
umfafsl, ist im Winter 1900 in den umfangreichen Neubau 
Iibergesiedelt.

U e b e r  G a s  e r z  e u g u  n g  u n d  G a s f e u e r u n g e n  i n 
d e r  I n d u s t r i e .  Von M ew es. D in g l. P . P . 23. A ug. 
S. 544/8 u nd 30. A u g. s. 562/4.

H o cli o f e ii g e b I il s e d e s  IIU11 e n w e rk e s D o n a w i t z. 
Z. D. Ing. 2 3 .  Aug. S. 1 2 5 3 /6 .  Die beimtzte Maschine 
ist eine steliende Verbundgebliisemaschine und ist fUr eine 
normale Leistung von 1 0 0 0  cbm/min und eine Wind- 
pressung von 0 ,45  bis 0 ,7  At. Ueberdruck bei 40  Uinl./mia 
bemessen. Die Windcylinder bestehen aus einem oberen 
und einem unteren Ventilkasten sowie einem cylindrischen 
ZwischenstUck. Jeder Yeritilkasten hat 2 4  Saug- und 24  
Druckventile, Bauart Lang-Horbiger, von 2 8 0  bezw. 2 60  mm 
iiufserem Durchmesser. Die Ventile haben sich sehr gut 
bewahrt. 2  Textfig,

M o t i v e  p o w e r  f r o m b l a s t  fu m a c e  g a ses .  Von 
Donkin. (Forts.) Am. Man. 21 . Aug. S. 207/1  1. Die 
Schwierigkeiten, welche dem Bau grofser Gichtgasmotoren 
entgegenstanden. Geschichtliche Entwicklung des Baues 
dieser Maschinen.

D ie  D a m p  f ro h r 1 e i t u n g e n fUr H o c h d r u c k  a uf  
der  D U s s e l d o r f e r  A u s s t e l l u n g .  Von Arp. Dingl. P. J.
23 . Aug. S. 5 3 3 /6 .  31 Abb.

K l e i n e  U r s a c h e n  —  g r o f s e  W i r k u n g e n .  Von 
Leipold. Dampfk. Ueb. Z. 13. Aug. 1902. S. 5 8 9 /9 0 .  
1 Abb. V erfasser berichtet, wie durch ein fehlerhaft 
konstruiertes RUckschlagrentil in der Speiseleitung sich ein 
Stufenrohrkessel entleeite und infolgedessen beide F lam m - 
rohre einbeulten.

i
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G e w o l b t e  D a m p f k c s s e l b o d e n .  You Brandt. 
Dainpfk. Ueb. Z, 13. Aug. 1902 .  S. 5 9 1 /2 .  Yerfasser 
sucht nuf Grund eigener Beobachtungen nachzuweisen, dafs 
die schlimmen Erfalirungen, die man neuerdings mit ge- 
wolbten Dampfkcsselboden inacht, ofl nicht so sehr ihren 
Grund in fchlerhafter Konstruktion ais in unsachgemiifser 
Behandlung liaben konnen.

E in  n e u c r  W e c h  s e l s t r o m z i i h l e r  de r  U n i o n  
E l e k t r i z  i i i i t s - G e s e  1 l s chaf t .  Von Stern. E. T. Z. 
2 8 . Aug S. 77 4 /9 .

D e r  B u c k i n g h a m  D r u c k t e l e g  ra p li. E. T. Z.
28 .  Aug. S. 7 7 9 /8 1 .

U e b e r  Bet  r i e b s e  rge  b ni ss e der E l e k t r i z i t a t s -  
w c r k e  und d i e  S c l b s t k o s t c n  der  S t r o m e r z e u g u n g .  
Von Rofs. J. Gas. -  Bel 30. Aug S. 6 3 7 /4 0 .  Es 
stcht zu erwarlen, dafs der Verbrauch an Leuchtgas infolge 
vermehrter Vcrwendung elektrischen Liclites in den niicbsten 
Jaliren erheblich sinken wird.

E 1 c c t  r i ca 1 m i n i ng cqu ipm en t on t l ic Co m s t o c k  
L o d e .  Yon Hall. El. World. 23. Aug. S. 2 8 5 /8 .

T e l p h c r b a h n e n .  Z. f. Elektrotechnik. Hefi 34.  
S. 4 1 6 /8 .  Elektrische Drahtseilbahncn, bei denen jedes 
Falirzeug acinen eigenen Motor hat, der den Strom 
einer dem Laufseil parallel gespannten Lcitung entnimmt.

D ie  G c s t e i n  s bo li rmas  cli  i n e n f rage im J a h r e  
1902. —  D r u c k l u f t  und E l c k l r i z i t i i t .  Von Gilles. 
Oest. Z. 23. Aug. S. 4 4 2 /6 .  Die Druckluftmaschinen 
liaben sich infolge ihrer Vorziige allgemcin eingefiihrt, 
wiihrend sich die clektrischen Mascbinen hiiuGg nicht bc- 
wiihrt haben.

D ie  e l e k t r i s c h e n  A n l a g e n  d e s  e r z h e r z o g l i c h  
F r i e d r i c h  'scheu  E i s e n s t e i n  be rg.bau s in Z a k a r f a l n .  
Von Drolz. Oest. Z. 23. Aug. S. 4 4 6 /9 .  5 Taf. Schlufs.
Beschreibung der Anlagc und Bercchnung der Kostcn.

H iittenwesen, Chemisohe Teohnologie, Chemie, 
Physik.

D i e  t r o c k e n e  Q u e c k s i l b e r p r o b c .  Von Bicwend.
B. H. Ztg. 29 . Aug. S. 4 4 1 /5 .  Beschreibung der Verfahren 
nebst ciniger Yerbesserungen.

E in  n e u e r I’ r o z e fs der  K u p f c r g e w i n n u n g au f  
n a s s e m We g e .  Von Kroupa. Oest. Z. 26 . Juli. S. 387 /9 .  
Der Prozefs beruht auf der Loslichkeit der Oxyde und 
Karbonate des Kupfers im Ueberschufs von schwefliger Siiure 
bei Gegenwart von Wasser. Aus der erzeugten Lauge 
wird dic schweflige Siiure durch Erhitzen nusgetrieben, 
wodurch das Kupfer gefiillt wird.

D u r c h  w e l c h e  Mi t t e l  l i i fsi  s i c h  e i n r a t i o n c l l e r  
B e t r i e b  d e r R e t o r t  e n o fen e r r e i c h e n .  Von lludler, 
J. Gas-Bel. 30. Aug. S 3 4 0 /4 .  Unlersuchungen iiber den 
Warmeverlust der Oefen.

U e b e r  Des  t i 11 at ion s - K  o k e r e i .  Von Hilgenslock. 
3 Abb. J- Gas. Bel. 23. Aug. S. 6 1 7 /2 1 .

D e r  P a  n zer  auf d e r D U s s c l d o r f e r  A u s s t e l l u v i g
1902 . Von Castner. 16 Abb. St. u. E. 1. Sept. S. 9 4 0 /5 3 .  
Beschreibung und Kritik der in dem Kruppsclien Pavillon 
ausgestellten Panzerplalten.

1) e v e I opm en t s i n o p e n  li ea  r t li s t ee l .  Von Christie. 
Am. Man. 21 . Aug. S. 2 1 4 /9 .

f i p u r a t i o n  et  e m p l o i  d e s  g a z  de s  h a u t s -  
f o u r n e a u x .  Yon Lencauchez. Buli. St. Et. Bd. I. III. Lfg. 
S. 6 0 5 /6 4 .  Verdicnste der Franzosen um die Verwertung 
<ler Hochofengase. Fortschritte auf diesem Gebiete in

anderen Landern. Die Gasreiniger. Die Verwertung der 
Hochofengase. Die Gichtgasmotore.

L es  progrfes  r ć c e n t s  d e  l a  i nć t a l  I u r g i e  d e T o r  
d a n s  1’A u s t r a l i e  o c c i d e n t a l e .  Von Kuss. Buli. St. Et. 
Bd. I. Lfg. III. S. 7 63 /8 0 .

T he  C o l o r a d o  F u e l  & I r on  C o m p a n y .  Ir. Age. 
14. Aug. S. 1/11.  AusfUhrlichc Angaben Iiber die Ein- 
richtungen des Minneąua- (friiher Bcssemcr-) Stahlwerkes 
in Pucbeo. 3 Hochofen neuester Konstruktion. 12 Abb.

T h e  B e r g  hot  me t a l  and  c i n d e r  car.  Ir. Age. 
14. Aug. S. 14 /15 .  Bei Konstruktion dieses neuen Schlacken- 
wagens ist besonders auf Verstiirkung derjenigen Teile 
Bedacht genommen, welche durch langęn Gebrauch am 
ersten brechen. 6 Abb.

S o m e  n c w  r o a s t i n g  f u r n a c e s .  Eng. Min. J.
16. Aug. S. 2 1 6 /1 7 .  Zusammenstellung der neusten 
amerikanischen Patente fiir ROstiifen.

Cost  o f  l e a d  s m c l t i n g  in t l i ć  U n i t e d  S t a t e s .  
Eng. Min. J. 16. Aug. S. 208 ,  Die Selbstkosten pro 
Tonne Blei beliefen sich in Colorado im lelzten Census- 
jahre auf 4 ,9 6  Dollar gegen 6 ,8 2  im Jahre 1889.

V olksw irtsohaft und Statistik.
Der B e r g b a u  un d  d a s  H i i t t e n w e s e n  U n g a r n s  

im J a h r e  1900. B. H. Ztg. 29 . Aug. S. 4 4 7 /8 .
P r o d u k t i o n  d e s  B e r g w e r k s - ,  HUt t e n -  und  

S a l i n e n b c t r i e b e s  im b a y r i s c h e n  S t a a t e  fi ir das  
J a  lir 1901 .  Oest. Z. 26 . Juli. S. 3 9 7 /8 .

Das I l e i z m a t e r i a l  der  ruina n i s c h e n  E i s e n -  
b a h n e n .  Oest. Cli. T. Ztg. 1. Sept. S. 5 /7 .  Statistik 
Iiber Bezug und Kosten dieses Materials.

V  erkehrswesen.
W a g e n  mi t  e r h o h t e r  T r a g f a h i g k e i t .  Z. D. Eis. V.

30 . Aug. S. 10 30 /1 .  Ueber die Slellung der Interessentcn 
und der Staatseisenbahnverwaltung zur Frage der Ein- 
fiihrung von GUterwagen von liblierer Tragfahigkeit.

V e r e i n  d e u t s c h c r  M a s c h i n e n i n g e n i e u r e .  Ver- 
sammlting 22. April 1902. Gl. Ann. 15. Aug. S. 65 /7 .
15 Abb. Vorlrag von Wichert: Die elektrische Beleuchtung 
einiger D-Zl i ge  der Preufsischen Staatsbahn - Vcrwaltung. 
Griinde fUr die Einfiihrung eleklrischer Zugbeleuchtung 
und verschiedene Moglichkeiten der AusfOhrung. Be
schreibung der versuchswcisen Einrichtung in den beiden
I) - Zugen Berlin - Stralsund. Ani dem Kessel ist eine 
Lavalsche Dampfturbine mit direkt durch ZahnUliertragung 
gekuppelter Dynamo montiert, welche den Strom zur Be
leuchtung des Zuges in einer Stiirke von 180 Ampfcre bei 
68  Volt Spannung liefert. In den Wagen selbst ist 
aufscrdcm noch eine Akkuinulalorenbatlerie von je 32  
Elementen filr 64 Volt untergebracht, dereń Kapazitiit 76 Am- 
p^restunden beim griifsten Entladestrom betriigt. SchaltungS' 
schema und Beleuchtungseinrichtuug in den einzelnen 
Wagen. Vergleichende Gegeniiberstellung von Gas- und 
elektrischer Beleuchtung.

Verachiedenes.
L e s p r i n c i p e s d u c a p t a g e  d e s s o u r c e s  m i n ć r a l e s .  

Yon de Launay. Buli. St. Et. Bd. 1. Lfg. III. S. 7 3 3 /6 1 .  
Beschreibung der verschiedenen, in der Praxis angewendeten 
Methoden, Mineraląuellen zu fassen und einer staridigen 
Bcnutzung zuganglich zu machen.



TSr. 36. -  900 - 6. September 1902.

Zuscliriftcn an (lic Redaktion.*)
Herr Gustav Meycrsberg bittet uns uin Aufnahme nacli- 

folgeiiden Sclireibens:
Die in Nummer 33 des „Gluckauf" ersoliienene Zu- 

schrift von Herrn Kottgen zu dem Kapitel „ e l e k t r i s e h e  
S c h a c h  t (6 rd er 11 n g e n  ^ wirft iuir verschiedene Unrichtig- 
keiten vor, die in meiuen in Nummer 14 des „Gluckauf" 
abgedruckten Bemerkungen enthallen sein sollen. Bei 
niiherer Betrachtung schmelzen diese Unrichtigkeiten stark 
zusammen, ich selie mieli dalier veranlafst, auf ihre Be- 
sprechung niilier einzugehen und nochmals das Wort zu er- 
greifen, worauf ich unter anderen Umstiinden gem ver- 
zichtet hiittc.

Zuniichst s ld lt  Herr Kottgen meine.Krilik des Anlassers 
der FSrderinaschine fiir Zollern II ais s u bj ek t i v.e A u f -  
f a s s u n g  hin, um so den erliobenen Einwand der Koinpli- 
ziertheit des Apparates zu eutkriiften, Ueber Einfachheit 
oder Kompliziertheit von Maschinen lassen sich, der Natur 
der Sache entsprechend, meist nur subjektive Ansichten 
iiufsern, die sich schwer in exakte Form kleiden lassen. 
Trotzdem hat gerade dieser Punkt fiir die Beurteilung 
einer Maschine, besonders einer solchen fiir Bergwerks- 
zwecke, grofsten Wert. Vou den Besuchern der Diissel- 
dorfer Ausstellung, welche den „u'nter Tage" aufgestellten 
Anlafsmechanismus der Fordermaschine besichtigt haben, 
diirfte sich wolil jeder Einzelne schon nach kurzer Be
trachtung seine subjcktive Ansicht hieriiber gebildet haben; 
ich glaube dabei mit der mcinigen nicht vereinzelt dazustelien.

Herr Kottgen bestreitet ferner die Richtigkeit meiner 
Behauptung, dafs die Anker der Union-Anlafsmaschine nur 
dic lialbe Leistung der Sicmens-Anlafsmaschine zu fllhren 
hiitten und beruft sieli auf die in scinem Vortrage beim 
E!ektrotechniker-Verbandstage (Elektrotechnische Zeitsclirift 
Heft 2 8 )  angcfiihrten Schaltungen. Diese waren jedocli 
meines Wissens zur Zeit ais meine Zusclirift in „Gliick-
auf" erschien, nocli gar nicht veioflcntlicht, mir dalier
unbekannt. Dagegen halle Ilerr Kottgen in einem friiheren 
Aufsatze (Zeitsclirift des VereinsDeutsclier Ingenicnre Nr. 2 1 )  
eine iiltere Schaltung beschrieben, auf welche sich die hier 
Yollkommen zutrelTende Kritik bezog. In dem Votlragc 
auf dem Elektrotechniker-Verbandstage wurde diese iiltere 
Schaltung auffallender Weise mit keinem Worte mehr er- 
wiilint. Auf eine Kritik der beiden spiiter Yeroffentlichten 
Schaltungen mochte ich hier nicht weiter eingehen.

Weiter konnie man aus einer Beinerkung des Herm 
Kottgen schliefsen, dafs ich die Prioriliit auf die prinzipicllc 
Anwendung von Schwungmassen zum Ausgleich von Encrgie- 
Schwankungen fiir mich in Anspruch genommen liiiltc.
DemgegenUber weise ich auf den Wortlaut meiner Aits-
filhrungen hin, in welchen ich nur von der Anbringung 
von Schwungmassen auf dem Z u s a t z a g g r e g a t  sprach, 
was wesentlich anders klingt. Ilerr Kottgen kiimpft daher 
hier gegen eine von inir gar nicht aufgestelllc Behauptung, 
sodafs sich ein weiteres Eingehen auf seine Bemerkungen 
fiir mich erlibrigt.

In einem cinzigen Punkte mufs ich die Richtigstellung 
des Herr KBttgen anerkenneti und zwar in Bezug auf die

*) Fur die Artikel unter dieser Rubrik iibernimmt die ltedaktion 
keine Yerantwortung.

Verwendung von Reservewiderstiinden bei der in Diissl- 
dorf ausgeslejllen Fordermaschine. Gem will ich einraumen, 
dafs dort besondere Reservewidcrstiinde durch gcschickte 
Koinbination zweier Betriebswidcrstiinde erspart sind, Troiz- 
dem kann ich, wie schon oben bemerkt, meine subjektive 
Ansiclit iiber mangelnde Einfacliheit der Maschine nichtiindern.

Es wiire miifsig, iiber die Preisfrage hier weiter zu 
diskuiiereu; diesen Punkt zahlenmafsig zu entscheiden, 
diirflćn sich in speciellen Fiillen bei Konkurrenzen nocli 
olters Gelegenheiten bieten.

Indem ich noch beineike, dafs die Patentangelegenheit der 
Union-Anlafsmaschine durcli eine neuerliche Entscheidung 
des Patentamtes wieder .aufgenommen wurde, daher ais 
erledigt noch nicht betrachtet werden kann, inoclite ich 
die ganze Diskussion fiir meinen Teil ais abgeschlossen 
betrachten. Die Meinungsverschiedciiheitcn der Elektro- 
tecliniker iiber die zwećkmiifsigste Ausfiihrungsweise ver- 
schiedener Details iindern nichts an der Tliatsaclie, dafs 
die elektrisehe Forderinaschine heutzutage vollkoinmen be- 
triebssicher und zuverliissig ausgefiihri werden kann; es 
diirfte wolil die Hoflniing gestattet sein, dafs sieli diese 
Eikenntnis auch bei den Bergleuten immer mehr befestigen 
werde.

Hochaclitungsvoll
Gustav Meyersberg,

Berlin W,, Itankestrafse 30.

In dcm Aufsatz: „Der Bergbau auf der Diisseldorfer 
Ausstellung 1902 "  der Nr. 31 dieser Zeitsclirift ist auf 
Seite 7 5 7  bei einem Gewichtsvergleich zwischen der ICurbel- 
stofsbohrmaschine von Siemens & Halske, dem Solenoidbohrer 
der Union und der Driickluftmascliiue (8 5  mm Kolben- 
durchmcsser) der Duisburgcr Maschinenfabrik, das Gewicht 
des Union-Solenoidbolirers mit rd. 1 20  kg angegeben. Da 
dies nicht den Thatsachcn entspricht, so ersuche ich hoflichst 
um folgende Richtigstellung: Die schwerste, von der Union 
heute gebaute und auf der Diisseldorfer Ausstellung aus- 
gestellte Stofsbohrmaschine hat ind, Bolirkolben, also 
maximal, ein Gewicht von 11 0  kg, da aber beim Aufstellen 
der Maschine der Kolben, ebenso wie bei der Kurbelstofs- 
bohrmaschine das Schwuiigrad, hciausgenommen werden kann, 
so kommt ais Vergleichswert mit der Druckluftmaschine, bei 
welcher das Ilerausnehmen des Kolbens bei der Aufstcllung 
unmOglich ist, nur das reinc Mtischinengewicht von „92  kg", 
welches sich aus dem Gcsamtgewicht abzuglich 1S kg fiir 
den Kolben ergiebt, in Frage.

E r n s t  H e u b a c h ,  Ingenieur.

Person alien.
Dem Bcrgwerksdirektor R i c h a r d  in Goslar ist der 

Charakter ais Bergrat mit dem persSnlichen Rangę der 
Riite IV. Klasse yerliehen worden,

G e s t o r b e n :
Der Bcrgwerksdirektor Heinrich T h a t e ,  Meidericli, am

31 . August d. J . in Norderney.
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