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Die Gesamtsteinkohlcn-Produktion in Frankreich 
botriigt etwa 32 000 000 t jalirlich. Sie verteilt sich 
auf eine grofserc Zahl zerstreut liegendcr Kohlenbeeken, 
von denen die in den Departements „ Pa s  dc Calais"  
und „Nord" gelegenen, die bedeutendsten sind. Diese 
r i o r d l r a n z o s i s c h e  K o l i l e n a b l a g e r u n g  bildet ein 
zusamincnhangendcs Ganze und sotzt sich nach Osten 
in den bclgischcn Kohlenbeeken von Mons und Liittich 
und weiterliin in dem Aachener Becken und dem Ruhr- 
kohlen-Bezirk fort. Nacli Westen schliefsen sich an 
das Pas de Calais das kleine Becken von Boulognc und 
weiterliin die englischen Kohlcnbezirke an.

1 . La g e r ung ś v e r h i i l t n i s s e .
Die Ablagerung bildet im allgemeinen den Nord- 

fliigel einer Aachen Muldę, deren Siidfliigel nicht mehr 
vorhanden ist. Die Untcrlage wird wie in Westfalen 
durch den Kohlenkalk gebildet, der aucli die nordliche 
Grenze bildet und hier gegen die das Carbon iiber- 
lagernden Deckgebirgsschichten unmittelbar anstofst. 
Das produktive Steinkohlengebirge, Welches den Kohlen
kalk konkordant iiberlagert, beginnt im Norden mit 
geringer Machtigkeit und selzt nach Siiden zu allmahlich 
tiefer ein. Dic Siidgrcnze des Kohlenbeckens bildet 
eine etwa in wcst-ostlicher Richtung vcrlaufende ge- 
waltige Ueberschiebung, die faille eifelienne oder grandę

*J Ueber die maschinellen Einriclitungen der Gruben -wird 
in  einem spateren Artikei berichtet werden.

faille du midi. Diese Ueberschiebung hat nicht nur 
die alteren Scliichten des Silurs und Devons weit iiber 
die Steinkohlenformation hinausgescliobcn, sondern auch 
die letztere ani Siidrandc derart zusammengefaltet, dala 
sie sich stcllenwcise in stark iiberkippter Lagerung be- 
findet. (Vergl. Tafel 104.) Die Ueberschiebung be- 
sitzt in der Nlilic der Erdoberflache ein Einfallen von 
etwa 30 0 nach Siiden, wird aber nacli der Teufe zu 
wesentlich flacher. Das Einfallen vermindert sich, wie 
die Aufschliisse der letzten Jahre, namcntlicli diejenigen 
auf der Grube Lievin ergeben haben, bis auf weniger 
ais 10°.  Daraus hat sieli die fiir den Kohlenreichtum 
des Bassins wichtige Thatsache ergeben, dafe die Kohlen- 
formation sich in errcichbarer Teufe unter den alteren 
Gebirgsschichten weiter nach Siiden fortsetzt, ais man 
nach dem Verhalten der Ueberschiebung in geringerer 
Teufe annehmen durfte.

Die Ilauptstreiclirichtung des Beckens verliiult im 
ostlichen Teile, im Departeinent du Nord etwa von 
Nord-Ostcn nach Siid-Westen. Im Departement Pas 
dc Calais geht sie dagegen mehr in die ost-westliche 
Richtung iiber. Ungefiilir an d“cr Grenze zwischen beiden 
Teilen ist die Ablagerung, wie die Aufschliisse auf der 
Grube Dourges ergeben liaben, infolge der Richtungs- 
anderung au&erordentlich gestort. Auch sonst ist das 
Kohlengebirge von zahlreichen, hiiufig recht bedeutenden 
streichendcn und querschlagigen Stdrungen durchsetzt,
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dio indessen nur eine tirtliche Bedeutung fiir die- 
jenigen Gruben besifzen, die davon betrolTen werden.

Die Ablagerung besteht aus einer griifeeren Zalil 
von Flotzen. Ihre Maehtigkeit betragt im Mittel etwa 
0,90 bis 1 m und uberschreitet nur in seltencn Fiillen 
2 m. Das Verhalten und die Beschaffenheit der Flotze 
ist auf grolśere Entfemungen reclit regelmiifsig. Die 
Anzahl der Flotze liifst sich aber infolge der Ver- 
werfungen nicht mit Sicherheit feststellen. Auf der 
Grube Noeux werden insgesaint 78 Flotze mit einer Total- 
Machtigkeit von 65,34 m reiner Kohle abgebaut.

Die Reiclilialtigkeit der Ablagerung ergiebt sieli aus 
folgenden Angaben:

Auf der Grube Lens unterscheidet man 2 Horizonte. 
Der untere in einer Gesamtmachtigkcit von 705 m ent- 
lialt Kohlenfldtze von zusammen 28,33 m Maehtigkeit, 
also im Durchschnitt auf eine Gebirgsschicht von 
24,88 m 1 m Kohle. In dem oberen Ilorizont ist das 
Verhaltnis noch giinstiger. Ilier findet man in 879 m 
machtigen Gebirgsschichten 57,83 m Kohle. Das Ver- 
liiiltnis zwischen Kohle und Gestcin betriigt dcmnach 
sogar 1 : 15,2. Etwas weniger reichhaltig ist der 
Ilorizont der Gaskohlenpartie, auf der weiter ostlich 
gelegenen Grube Bruay. Ilier kommt auf 551 m starkę 
Gebirgsschichten ein Kohlenreichtum von 20,67 m und 
demnacli auf 1 m Kohle 26,65 m Gestein. Zum Ver- 
gleieh sei crwiihnt, dafs im Ruhrkohlenbeeken das Ver- 
haltnis zwischen Gebirgsmiiclitigkoit und abbaufahiger 
Kohle 34,05 : 1 betriigt.

Aehnlich wie in Westfalen veriindert sich dic Bc- 
schafienhcit der Kohle innerlialb der Ablagerung von 
unten nach oben derart, dafs man Magcrkohlc mit 6  

bis 12 pCt., Halbfettkohle mit 12 bis 18 pCt , Fcft- 
kolile mit 18 bis 38 pCt. und Gaskohle mit 38 bis
45 pCt. fliichtigen Bestandteilcn unterscheidet.

Das Auftreten schlagender Wetter auf den einzelnen 
Gruben ist aufscrordentlich verschicden, jedoch im all
gemeinen nicht so bedeutend wie in Westfalen. Im 
Gegensatz zum Ruhrkohlenbezirk treten dic schlagenden 
Wetter hier in allen Flotzhorizonten auf und die Mager- 
kohlenpartie wird nicht weniger davon heimgcsucht, wie die 
Fettkohlenpartie. Dies diirfle hauptsachlich dariri seinen 
Grund haben, dafe die Magerkohlenpartie ebenso 
wie dic iibrigen Teile der Ablagerung von machtigen 
Deekgebirgsschichten iiberlagert ist, die eine Entgasung 
der Flotze vcrhindert haben. Bemerkonswert ist, da!ijj 
man auf den meisten Gruben ein deutliehes Zunehmcn 
des Gasgehaltes nach der Teufe zu festgestellt hat.

Die Dcckgebirgsschichten, welche das Kohlengebirge 
in einer durchschnittlicheh Miichtigkeit von 100 m iiber- 
lagern und stellcnweise bis zu 200 m Maehtigkeit besitzen, 
gehoren der oberen Kreide und dem Tertiar an. Dariiber 
folgen nocli geringe Ablagerungcn des Alluviums und 
Diluviums. Von besonderer Wiehtigkeit ist eine etwa
50 m machtige Zone von dichtem thonigen Mergel, die

das Kohlengebirge gegen das Eindringen von Wasser 
aus hoheren Schichten schiitzt. Diese Schiclit wird mit 
dem Namen „Dieves“ bezeichnet. Wo sie fehlt, wic 
z. 13. auf Grube Bruay, sind mehrfach bedeutende 
Wasscrcinbriichc in dic Grubenbaue vorgekommen. Die 
iiber den Dieves Iagernden grauen und wei&en Mergel 
sind zerkliiftet und ebenso wie das Tertiar meist wasser- 
fiihrend. Unter den Dieves liegt ein mehrere Meter 
machtiges Konglomerat mit thonig-kalkigem Bindemittel. 
Vereinzelt hat man, namentlich im Departement du Nord, 
unmittelbar (iber dem Steinkohlengebirge noch Schichten 
aus grauem Sand und Thon in einer Maehtigkeit von 
einigen Metcrn angetrofien, die grolśere Mengcn Salz- 
wasser fiihrtcn, eine Erscheinung, die mit manclien Auf- 
schliissen in Westfalen grolśe Aehnlichkeit besitzt. Auch 
in dem Kohlengebirge findet man haufig Salzwasserquellen 
mit einem Salzgehalt von 3— 5 gr Chlor pro 1.

2. B e r e c h t s a m s v c r h a l t n i s s e .
Das ganze Kohlenbecken umfafst 21 in Betrieb befmd- 

liche Bcrgwerksgesellschaften, von denen 16 im Bezirk Pas 
de Calais und 5 im Bezirk Nord liegen. Die grofste, 
durch Vereinigung mchrererFolder entstandene Konzession 
besitzt die Gesellschaft Anzin im Nord, namlich
28 000 ha oder etwa 140 prcufsische Maximalfelder. 
Das grofste Einzelfeld gehort der Gesellschaft Noeux 
im Pas de Calais. Es hat eine Ausdehnung von 
8000 ha und kommt damit ungefahr dcm grofsten zu- 
sammenhangenden Grubenfelde im Ruhrbezirk, namlich 
dem Feldc Monopol der Gelsenkirchener Bergwcrks- 
Aktien-Gesellschaft glcich. Reclit vortcilhaft fiir den 
Betrieb ist dic regelmafsige, rechteckige Form der meisten 
Grubenfelder, die mit dem Rcchte des Staates zusammen- 
liiingt, iiber die Verlcilmng und Begrenzung der einzelnen 
Konzessionen nacli Belieben zu verfiigen.

3. P r o d u k t i o n .
Wahrend der Kohlenbergbau im Departement du 

Nord etwa 200 Jahre alt ist, reichen die Aufschliisse 
im Pas de Calais nur bis etwa in dio Mitte des 
19. Jahrhundcrts zuriick, doch hat letzferes den Nord- 
bezirk an Bedeutung bereits weit iiberflugelt. Es liefert 
eine jahrliche Kohlenforderung von etwa 14,5 Mili. t 
gegenuber etwa 6  Mili. t im Departement du Nord. 
Dic gcwaltige Entwickelung. des Pas de Calais ergiebt 
sich aus folgenden Zalilen: Die Kohlenlorderung betrug 
im Jahre 1870: 1 900 000 t, im Jahre 1880: 4 900 000 t, 
1890: 9 200 000 t, und 1900: 14 600 000 t. Sie stieg 
also in einem Zeitraum von 30 Jahren auf mehr ais 
das 7 ^ 2 fache. In demselbcn Zeitraum hat sich die 
Produktion des Ruhrkolilenbeckens um das 5fache, von
11,8 auf 59,6 Mili. t erhoht. Die Gesamtzahl der 
Schachte betragt 97, aufeerdem befinden sićli etwa 20 
Anlagen im Abteufen bezw. in Vorrich(ung. Die Schacht 
teufe betriigt 200 —600 m. Dic Gesellschaft von Lens 
verfiigt allein iiber 17 Schachte, von denen 15 regel-
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mafsig zur Forderung dienen. Sie besitzt auch die 
griiiśte Produktion, niiinlich 3 Mili. t im Jahre. Dann 
folgt Courrieres mit etwa 2 Mili. t und noch 6  andere 
Bergwerke mit mehr ais 1 Mi 1. t. Im Departcment 
du Nord stcht Anzin mit mehr ais 3 Mili. t und 18 Forder- 
schiichten an der Spitze.

Die Betriebsvcrhiiltnisse in beiden Bezirken stinunen 
ziemlich iibercin, nur besteht der Unterschied, dafs der 
Bergbau im Dcpartement du Nord infolge seines bedeutend 
hoheren Altcrs bereits in 'giofsere Teufen vorgedrungen 
ist. Auch findet man hiiuiig iilterc und daher unvoll- 
kommenere Betriobsanlagen.

4. S cli ac h ta.b te u f en.
Die Wasser fiilirenden Deckgebirgsschiehten machen 

das Schachtabteufen meist zu einer scliwierigcn und 
kostspieligen Arbeit. Wenn das Abteufen von Hand 
infolge starker Wasserzufliisse unmoglich war, ging man 
in friiheren Jaliren meist zu dem Kind-Cliaudron-Verfahn'n 
iiber. Scit den letzten 10 Jahrcn ist man aber davoa 
abgekommen, und wendet statt dessen mit gntem Erfolgc 
das Pootsch’sclie Gefrierverfaliren an. In der Regel hat 
man bis zu den in etwa 100 in Teufe liegenden Thon- 
scliichtcn (Dieves) mit Wasserzufliissen zu reciiiicn. 
Diese Schichten eignen sich yorziiglich zum Abschlufs 
der aus hoheren Ilorizonten slammenden Wassermasscm 
Wciter unterhalb kann man in der Regel mit Hand- 
betrieb wciter arbeiten.

Zum letzten Malc wurde das Kind-Chaudron-Verfahren 
bei den Schachtcn Nr. 4 und 4b der Grube Lievin in den 
Jahrcn 1890— 1892 angewandt, wobei folgende Resultatc 
erzielt wurden: In einem Arbeitsschachtc von 10 m Teufe, 
dessen Boden mit einer* Cementlage ausgemauert war, 
wurde zuniichst ein kleiner Yorschacht von 2 m Durch- 
messer bis zu einer Teufe von 110 m liergestellt, dessen 
Ausfiihrung 84 Tage in Anspruch nalim. Sodann begann 
man von oben herab mit der Erweiterung dieses Schachtes 
bis auf 5 m Durchmcsser mittels eines grofsen Bohrers 
von 22 t Gewicht. Diese Arbeit wurde in 189 Tagen 
bis zu einer Teufe von 102 m volIendet. Nunmehr 
erfolgte das Absenken der Cuvclage. Sic bestand aus 
gufseisernen Ringcn von 1,50 Holie und 4 m innerer 
Wcite, die in der Niibe des Schachtes in einer eigens 
zu diesem Zwecke hergerichteten Giefserei liergestellt 
wurden, weil ein Eisenbahntransport der Ringe 
wegen ihres grofecn Durchmessers niclit moglich war. 
Eine Moosbiichsc einzubauen, hielt man niclit fiir 
notwendig, sondom liefs die Cuvelagc ohne weitere 
Abdiclitiingsvorrichtuiig in den Schacht ein. Daliir 
wurde aber der Zwischenraum zwischen den Schacht- 
stiifsen und den Eisenringen besonders sorgfaltig mit 
Beton hinterliillt. Man benutzte dazu besonders 
konstruierte Loilel, die sich beim Aufstofsen auf den Boden 
selbstthatig offneten. Das Niederlasson der Cuvclage 
erforderte einen Zeitraum von 25 Tagen und endlich das 
Betonicren und Lcerpumpen des Schachtes nocli weitere

101 Tage. Das Abteufcn liat also im ganzen 402 Tage 
in Anspruch genommen, und demnach wurde innerhalb 
24 Stunden durclischnittlicli ein Fortschritt von * /4 m 
erzielt. Nacli Vollendung des ersten Schachtes wurde 
unmittelbar danohen ein zweiter abgefeuft, der infolge 
bosserer Sdiulung des Pcr.-onals in 265 Tagen aus- 
gefiihrt wurde. Der taglich.e Fortschritt betrug hierbei 
38 cm. Die Kosten des Abteufens ergeben sieli aus
folgender Tabclle:

Schaclit: Nr. 4. Nr. 4 b .
Teufe: 102 m 103 in

B o lir s c h a c h t ...........................................  3 436,91 Frs. 3 436,91 Frs.
G e b a u d c ................................................. 7  185,91 „ 7  185,91 „
Ycrschiedone Vorbereitungsarbeiten 1 1 7 8 9 ,1 4  „ 6 789,14  „
Abteufen m it dem kleinen Bohrer 17 939,84 „ 1 3 1 3 6 ,4 0  „

„ „ „ groben „ 47 800,16 „ 25  958,48 „
„  , ( gufseiserne Ringe . . 1 4 9  297,40  „ 149 297,40 „
OuTelage j Blui nnd Bolze„ . . 27  661,75 „ 27 661,75 „

[ K a i k ...............................  1 589,70 „
Betonieren < C e m e n t ......................... 7  463,95 „ 11 689,12 „

( S a n d ............................... 943 ,60  „ 1 4 6 3 ,1 5  „
Loline beim Einbangen der Cuvelage 17 392 ,74  „ 1 1 1 0 0 ,5 1  „ 
Transportkosten . . . . . . .  5 774,25 „ 5 774,25 „
K o 1 ile n v e r b r a u c h ...............................  27  000,00 „ 20 385,00 ,,

Summę der Ausgaben 327 275,33 Frs.283 878 ,02  Frs.

Kosten fur das laufende m:
A b t e u fe n .................................................  1 133,50 Frs. 777,11 Frs.
C u v e la g e .................................................. 2  075,00 „ 198 8 ,1 1  „

Summę 3 208.50 Frs. 2  765,22  Frs.

Die Einrichtung fiir das Kind-phaudron-Verfabren 
war zum Preise von 36 476,31 Frs. alt gekauft worden. 
Dazu kamen fiir Reparaturen an dieser Einrichtung 
und Transportkosten 21 933,10 Frs. in Summa also 
58 409,41 Frs., die in die oben angegebenen Abteuf- 
kosten nicht eingerechnct sind.

Das Poctsch’sclie Gofriervcrfahren ist unter anderen 
auf den Gruben Dourges, Courrieres und namentlich in 
Lens zur Anwendung gekoinmen. Zum Schachtausbau 
vcrwendet man dabei Cuvelagc aus IIolz, die aus 
sorgfiiltig geschnittcnen Eichcnholzklotzen besteht und 
die Form eines yielseitigcn Polygons besitzt. Der freie 
Raum liintcr dem Ausbau ist etwa 15 cm breit. Er 
wird mit Beton ausgefiillt, dem 4 —5 pCt. Clilorcalcium 
zugosctzt werden. Dic beim Gefrieryerfahrcn erzielten 
Leistungcn sind besser, wic diejenigen bei der Methode 
von Kind-Cliaudron, auch hat man den Vorteil, dafs 
man dem Schacht einen beliebig grolśen Querschnitt 
geben kann. Ein Mifslingcn der Arbeit hiilt man nacli 
den Erfolgen, die in Nordirankreich, wie in Belgien 
mit dcm Verfahren erzielt worden sind, fur ausgeschlossen. 
Auf der Grube Dourges wurde zum Bcispiel ein Schacht 
von 5 ni Durchmesser in 6  Monaten bis zu 70 ni Teufe 
abgeteuft und fertig ausgebaut. Von besonderer 
Wichtigkcit ist, dafs der innere Schachtkern nicht 
vollig gefriert, sondom in der Mitte weich bloibt, weil 
dio, gcfrorcnen Gebirgsinassen so liart sind, dafe sie das 
Abteufen aufserordcntlich crschwcren und yorzogern. 
Man liat daher zuweilen in dor Mitte des Schachtes ein 
besonderes Bohrloch liergestellt, in dem man einen
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Warm-Wasserstrom circulieren liefs. Die Kostcn des 
Gcfrierverfahrens werden einsęlilieJślich des holzernen 
Ausbancs auf etwa 3000 Frcs. pro laufcndes m angegebcn. 
Dabei ist allerdings zu beriicksiehtigen, dafs dic holzerne 
Cuvelage wesentlicli billiger ist, ais der in Dcutscbland 
allgemein iibliche Ausbau mit eisernen Tiibbings.

Neu ist ein Vorscblag, welclier vor kurzem in 
Pas dc Calais aufgetaucbt ist, um eine schmale wasser- 
fiihrende Zone in grofserer Teufe mittels des Gefrier- 
verfabrcns zu iiberwinden, oline den ganzen Schacbt 
von oben bis unten gefrieren zu miissen. Man will zu
diesem Zwecke den Schacht an einer Stelle oberhalb
der wasserfiihrendcn Schichten, wo dic Gebirgs- 
beschaffenheit dazu giinstig ist, durch cino ringsum
laufende etwa 3,0 m liohe Strecke a erweitern (SielieFig. 1). 
Yon dieser aus sollen in regclmiilśigen Abstiinden und 
evcnt. in melirercn Reilien die Bohrlbcher fiir die
Gefrierrohre durch die wasserfiihrendcn Schichten hindurch

niedergcbracht werden. Dazu sollen amerikanische 
Bohrmaschinen (System SulHvan u. a.) benutzt werden, 
die nur 3 m Ilbhe in Ansprucli nehmen, und mit denen 
man angeblich bis zu 300 m tiele Bohrlocher nieder- 
bringen kann. Die Kaltefliissigkcit soli von Tage aus 
durch gut isolierte Rohre im Schachte abwiirts gefiihrt 
und in der ringformigcn Strecke durcli ein Yerteilungs- 
rohr zu den einzelnen Bohrlbchern geleitet werden. 
Die Schwierigkeit beruht bei diesem Piane auf der 
IlersteUung der Bohrlbcher, weil man damit zu rechnen 
hat, dafs die Wassermasscn in den zu durchbohrenden 
Schichten unter zu hohem Druck stehen.

Wahrend dieses Projekt erst zur Erorterung steht, 
soli ein anderes System zum Schachtabtcufen in 
schwierigem Gcbirge, das sich besonders fiir wasser- 
reiche, sandigc Schichten cignen sol), in nachstcr Zeit 
versucht werden. Man will zu diesem Zweck den Schacht, 
wie beim Gefrierverfahren, mit einem Kranz von etwa 
30 Bohrlijchcrn umgeben, die in mehreren Reilien an
geordnet werden und etwa 1 m Abstand yon cinander

erhalten. Dic Bohrlocher werden mit einem diinnen 
Ccmentbrei gcspclst, der am unteren Ende austritt und 
die Sandschichten durchdringt. Der Cement soli beim 
Erharten den Sand zusammenkitten und auf diese 
Weise den Schacht mit einer Mauer umgeben, die 
stark genug ist, um das Abteufcn von Iland zu 
ermoglichcn. Das Verfahren soli beim Abteufcn des 
Schachtes Nr. 14 der Gesellschaft Lens zur Anwendung 
kommen Zwar steht dieser Schacht an einer Stelle, 
wo starkę Wasserzufliisse nicht wahrscheinlich sind, und 
das Abteufen aucli ohnedies erfolgreicli sein wird, 
immerhin ist der Versuch insoweit von Interesse, ais er 
zeigen wird, wio dic Impriignicrung der Sandmassen 
vor sich geht, und welche Festigkeit dabei erreicht wird.

Mit der Anwendung von Ccmentbrei unter hohem 
Druck hat man bereits in einem • anderen Falle. gutc 
Erfahrungen gemacht, namlich bei dcm Schachte Nr. III 
von Courrićres im Jalire 1899. Dieser Schacht war 
mit holzerncr Cuvclnge ausgebaut, die im Laufe der 
Zeit an zahlreichcn Stellen undicht geworden war. Die 
Wasserzufliisse aus den Schachtwandungen betrugon 
etwa 300 1 in der Minutę. Um die Cementmilch hinter 
die Cuvelagc einfiihren zu kiinnen, inufste man in dieser 
entsprecliende OelTnungen herstellen. Zu diesem Zweck 
wurden auf die Schaclitwandung mit einer Kautschukr 
unterlagc Halinę aufgeschraubt, die so konstruiert waren, 
dafs man bei gebffnetem Zapfen durch den Halin hindurch 
die Schaclitwandung durchbohren konnte. Wenn dies 
geschehen war, wurde der Ilahn wieder verschlossen 
und nunmchr an eine Rohrleitung von 30 mm lichter 
Weite angeschlossen, die uber Tage in einem Kasten 
von etwa 150 1 Inhalt miindete. (Siehe Figur 2). Der 
Boden dieses Kastens befand sich etwa 12 m iiber der 
Ilbhe des Grundwasserspiegels. Nachdem man den Halin 
wieder geoffnet und durch ein Zwcigrohr die in der 
Leitung befindliehe Luft liattc entweichcn lassen, riihrte 
man in dem Kasten einen Brei aus Portland-Ccment an. 
Dieser flofs bestiindig durch dic Rohrleitung in den Schacht 
hinab und drang infolge des hoheren Druckes durch die 
in der Schaclitwandung hergestellte Oeffnung in die 
Schachtstofse ein. Man liefs den Strom so langc be- 
stehen, bis er von selbst versagte, wenn namlich der 
Raum hinter der Schaclitwandung in weiterem Umkrcisc 
um die Bohrstclle mit Cement, dicht ausgefiillt war. 
Der Halin wurde nunmchr geschlossen und die Rohr
leitung mit klarcm Wasser mittelst einer iiber Tage 
stehenden Pumpe ausgespiilt. Nach 24 Stunden war 
der Cement hinter der Schaclitwandung soweit erhartet, 
dafs man den Ilahn von der Cuvclagc abschrauben 
konnte, ohne dafs es niitig gewesen warc, das Loch in 
derselben besonders zu verstopfcn. Diese Arbeit wurde 
mehrmals wicderholt und zwar fanden an dem oberen Ende 
eines jedon Cuvelageabsatzes 2 Hintcrfullungen statt, 
die cinander diametral gegeniiber lagcn. Somit kommen
2 Hinterfiillungen auf etwa 6— 7 m Schachthbhc.
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Insgesamt hat man auf diese Weise 1010 Saek 
Cement von je 50 kg Inhalt hinter die Schachtwandung 
gebracht, Der Strom in der Rolirleitung war im An- 
fangę der Arbeit stets sehr stark, sodafe es gelang, bis 
zu 40 Sack in der Stunde einzufiihren. Das Verfahren 

i

liat bei tiiglich 10 stiindiger Arbeit 20 Tage einsehiefslich 
der Montage in Anspruch genommen. Es erforderte
4 Arbeiter, von denen einer im Schachte den Hahn- 
iiberwachte, die andern drei iiber Tage mit der Her- 
stellung des Cementbreies beschiiftigt waren. Die Kosten 
betrugen insgesamt 2500 Frcs. wobei 100 kg Cement 
zu 3,60 Frcs. gerechnet sind. Das Resultat der Arbeit 
war yollkommen. Die Wasserzufluese horten vollstandig 
auf, und die Abtrocknung war sogar eine derartige, 
dafe man spater gezwungen war, auf kunstliche Weise 
der holzernen Cuvelage die zur Erhaltung notwendige 
Feuchtigkeit zuzufiihren. Auch die Festigkeit des Schaclit- 
ausbaues war durch dic dichte Fiillung mit Cement 
sehr erhoht worden. Infolge des guten Ergebnisscs hat 
die Gesellscliaft von Courrieres sieli vcranlafet geselien, 
noch drei andere Schachte auf dieselbe Weise und mit 
dem gleiclien Erfolg auszubessern.

5. A b b a u.
Der Abbau mit Bcrgevcrsatz ist auf den franzosiselicn 

Gruben sehr entwickelt. Gewiihnliclier Pfeilerbau wird

nur selten angewandt. Er wurde z. B. auf Grube 
Marles angetroffen, wo man aber immer nur einen Ab- 
baupfeiler auf jeder Seite des Bremsbcrges in Betrieb 
nalim, weil man beim Zubrucbgehcn des Ilangcnden 
starkę Wasserzuflusse beliirchten mufete. Man wollte 
dadurch vermeiden, dafs das Hangcndc plotzlicb auf griifeere 
Erstreckung zusammensturzte und den Einbruch des 
Wassers auf einen liingeren Zeitraum gleichmafeig ver- 
teilen. Auf Grube Bruay werden in einem Flotze von 
1,80 m Machtigkeit die Pfeiler bei gewolinlichem Pfeilcr- 
riiekbau in schwebendcn Streifen von 7 m Breite und 
12 bis 13 m Hohe gewonnen Ilierbei fand sich ais 
Besonderheit, dafs man bei schlechtem Ilangcnden gegen 
den alten Mann zuniichst einen Streifen von 4 m Breite 
stehen lafet, und daneben mit einem Aufhauen von
5 m Breite bis zur oberen Strecke vorgelit. Sodann 
wird das stchengcblicbcne Stiick von oben herab streichend 
soweit wic moglieh gewonnen (Fig. 3). Das Yerfahren 
hat einige Aehnlichkeit mit der Gcwinnung des „Beincs"

Alterfltjin'

Fig. 3.

in den machtigen oberschlesischen Steinkohlenflijtzcn. 
Die gewohnliclie Abbaumethode in Nordfrankreich ist 
streichender Strebbau mit abgesetzten Stofeen. Auf 
allen Gruben mit erheblichem Sclilagwettergehalt (mines 
franchement grisouteuses) ist sogar Abbau mit dichtem 
Bergeversatz der besseren Wetterfiilirung halber durch 
Polizeiverordnung ausdrttcklich vorgeschrieben. Das 
Versatzmaterial wird in der Regel an Ort und Stelle 
gewonnen. Wenn dazu die beim Abbau fallenden Berge 
nicht ausreichen, werden die Fiirderstrecken in ent- 
sprecliend grofeeren Dimensionen hergestellt, derart, 
dafe die gewonncnen Berge zum Ausfiillen der ab- 
gebauten Raume gerade ausreichen. Man findet 
infolgedessen meist weite Strecken, dic wieder fiir die 
Wetterfiilirung von Vorteil sind. Nur ausnahmsweise 
miissen Berge von Tage aus eingefiihrt werden. Diese 
werden dann auf die Bausohle gefordert und mittels 
Lufthaspel im Flotz zu den Verbrauchsstellcn hoch- 
gezogen, wahrend man in Westfalen vorzicht, die Berge 
von der Wettersohlc aus zu den Betricben hinabzu- 
bremsen.

6 . Gr u b e n a u s b a u .
Auf eine systcmatisclic und sorgfaltige Yerzimmcrung 

wird allgemcin grofeer Wert gelegt. Man findet in 
den Strecken sowohl wic im Abbau die verschiedensten
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Metliodcn des Ausbaues teils in IIolz, tcils In Eisen, 
teils beides vcreinigt. Er wird iiberall sorgfaltig unter- 
lialten und ausgebesscrt und stets bis dicht vor Ort 
nachgćfiihrt. Inlolge der Einschriinkung der Schiefs- 
arbfiit im Fliitz ist die Yerzimmerung der Ortstiifse 
erleichtert worden.

Ein Urtoil iiber die Festigkeit der Gcbirgsscliiehten 
und die Stiirke des Gebirgsdniekes in dem Bezirke kann 
nur auf Grund liingercr Beobachtungcn gefallt werden. 
Zwei Griinde lassen aber darauf schliefsen, dafs das 
Nebengestein der Kohlenflotze im Pas-de-Calais durch- 
schnittlich besser und haltbarer ist, ais in Westfalen. 
Zuniichst sind die grofsen Quersclinitte der Strecken 
und zwar selbst der Abbaustrccken und Wetterstrecken 
auffallend. Streckonluihen von 2 m und mehr kominen 
auch in wenig machtigen, flach gelagerten Flotzen haufig 
vor, weil man durch Nachschiefsen des Nebengesteins 
das zum Strebbau erfordcrliche Versatzmaterial gcwinnt. 
Sie stchen oft auf griifscre Langen olfen, ohne dafs sich 
der Gebirgsdruck unangenehm bcmcrkbar niacht. Neben- 
stehende Skizzc eines Strecken-Querscłmiltes in einem 
Fliitz von 1,80 m Miichtigkeit der Grube Bruay 
(Fig. 4) zeigt, dafs man auch in der Strcckenbreite

Fig. 4.

griifscre Dimcnsioncn bevorzugt, dic zudcm nicht einmal 
immer vollstśindig durch den Ausbau unterstiitzt werden. 
Bei schlechtem Ncbengestein wurden derartige Quer- 
schnitte bedcnklich erscheinen, weil sie den Gebirgs
druck unniitig steigern, und weil der Widerstand des 
Ausbaus mit der Lange des zur Verwendung kommenden 
IIolzcs abnimmt. Um so bemerkenswerter ist der gutc 
Zustand der Strecken und des Ausbaus auf Grube Bruay 
trotz bedeutender Streckenliingcn.

Ein weiterer Grund, der fiir die gutc Beschaflenheit 
des Nebengesteins spricht, ist der geringe Durchmesser 
des zur Yerwendung kommenden Grubcnholzcs. Er 
ist auffallend geringer ais in Westfalen und bctriigt z. B. 
auf Li<5vin fiir Stempel bis zu 1,60 m Lange 8— 14 cm, 
von 1,60 bis 2 m Liingc 10— 16 cm und iiber 2 m 
Lange bis zu 19 cin Dabei wird Eichenholz nur in 
sehr geringem Mafse, dagegen fast ausschliclślicli Tannen- 
holz yerwandt. Der Preis des letzteren betriigt etwa 
27 Frs. pro cbm, der des Eichenholzcs etwa 35 bis 
37 Frs. loco Schachtanlage.

Auf Grube Lens werden beim Strebbau in den im 
Bcrgcversatz liegenden Fiirderstrocken yielfach Thiir- 
gtiickc benutzt, dic am Fu&ende in der in Figur 5 aii'

gedeuteten W eise abgeschriigt und aufserdem von unten 
nach oben in der Langsrichtung mit zwei durch Striche 
angedeuteten Einschnitten yersehcn sind. Wenn das 
ITangcndc sich allmahlich auf den Bergeyersatz nieder- 
senkt und diesen zusammendriickt, wTerden die Stempel 
nicht gebrochen, sondern an ihrem Fufscnde, wo sich 
die schwachste Stelle befindet, cbenfalls allmahlich 
zusammendriickt, wodurch sie das in Figur 6  angedeutete

Aussehen erhalten. Dadurch wird die. Haltbarkeit der 
Stempel wesentlich erhiiht, vorausgesetzt, dafs ein seit- 
lichcr Druck in den Strecken nicht auflritt. Eine andere 
Bcsonderheit, dic in Lens und auch in Lievin und 
anderen Gruben angewandt wird, zeigt Figur 7. Man

X X
Fig. 7.

benutzt zum Verziehen des Hangendcn in Abbaustreckcn 
mit Eisenaushau ciserne Stangcn von quadratiseliem 
Quersclmitt, die an jeder Seite ein Augc besitzen. 
Wenn sich das Ilangcndc senkt, biegen sich diese 
Stangcn nach unten durch, wobci dic Augcn auf beiden 
Seiten an die Streckengestelle anstofsen und sich zu- 
sammcndriicken. Diese Vcrsuchs - Zinimerung besitzt 
also eine gewisse Elastizitat, die ihre Ilaltbarkoit erhiiht.

Ein Verfahrcn zum provisqriscl.ien Ausbau dicht vor 
Ort benutzt die Grube Courrrere* Es hat sieli an- 
scheinend vorzuglich bewahrt und von dort aus auch 
bereits weitere Verbreitung gefunden. Man vcrwendet 
eiserne vierkantige -Stangcn (allongcs en fer) von etwa
1,30 m Lange und 3 5 x  35 min Quersehnitt, um die 
unmittelbar vor dem Stofs besćnaftigten Arbeiter gegen 
hercinbrcchende Steine aus der Firste solange zu schiitzen, 
bis fiir die Aufstellung eines neuen Gevicrtes oder 
Stempels Platz geschaiTen ist. Diese Stangcn werden 
zwiselien dem letzten Thiirstock bezw, Schalholz und 
der Firste gegen den Stofs hin nach Art der Getriebe- 
zimmerung vorgetrieben und sodann, an ihrem hinlcren 
Ende durch einen zwischcngetriebenen hblzernen Kei 1 
festgeklemmt, sodafe sie mit ilirer Spitze fest an der 
Firste anlicgen. Jeder Arbeiter hat drei Eiscnslangen 
zur Yerfiigung und ist vcrpflichtct, sich ilirer zu be-
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Durclimesser, dic parallel zur Streicliriclitung ani Hangen- 
dcn liegen und von jc drei Stempcln b von etwa 13 cm 
Starkę getragcn werden. Am Kopfcnde sind die Stempel 
zur Aufnalmie der Kappen eingekeblt; die aufeeren 
Stempel von je zwei ancinandcr stofsendcn Kappen 
stehen unmittelbar YOrcinandcr. An der Grenze eines 
Stofses gegen den alten Mann wird eine schwebende 
Stcmpelreihe c aufgestellt, die mittels der aus starkerem

Ilolze bestehenden Kappen d gegen das Ilangendc ver- 
steift ist. Diese Ilolzreihe (echclles) bleibt beim Rauben 
der Zimmerung stehen. Sic bildet eine Linie von 
groCserem Widerstand und soli verhindern, dafs der Zu- 
sainmensturz des Ilangenden sich plotzlich aus dem 
alten Mann bis in den Pfeilerbau liinein fortsetzt, in 
dem nocli die Arbeiter mit Rauben beschaftigt sind. 
Das Rauben selbst findet statt, sobald ein Stofs voll-

dicnen, derart, dafs er sich bei seiner Arbeit stets unter 
dem Schutze der Stangen befindet.*)

Die Grube Courrieres ist, was Sorgfalt und Zwcck- 
miifsigkeit des Grubcnausbaues betrifft, an erster Stelle zu 
nennen. Die umfangrciche Yerwendung von IIolz in 
ilircn Bauen ergiebt sich schon daraus, dafs die Ilolz- 
kosten der Grube 80 Centimcs pro Tonne Forderung 
gegeniiber 60 bis 70 Centimcs auf anderen nord- 
franzosisclien Gruben betragen. Im Ruhrkohlenbezirk 
bclaufcn sich die Ilolzkosten auf etwa ebenso viele 
Pfennige, wobei allerdings die Preisunterschiede zu be- 
riicksichtigen sind. Ilinsichtlich der Verminderung der 
todlichen Unfalle hat die Gesellschaft von Courrieres 
durch Ycrbesserung der Yerzimmcrung Aufserordentlichcs 
erreicht. Wahrend namlich die Zahl der Todesfiille im 
Betriebe pro Jahr friiher 1,27 auf 1000 Mann der unter- 
irdischen Belegschaft betrug, ist sie seit dem Jahre 1880, 
in dem der systematischc Ausbau cingefiihrt wurde, auf 
0,44, also auf etwa ein Drittcl gesunken. Iin Vergleich 
zu anderen Gruben steht Courrieres weitaus am giinstigsten 
da, denn es ergeben sich auf 1000 Mann unter Tage

*) Niiberes uber diesen Ausbau siehe Gliickauf 1901, Heft 
16 und 26.

A lU rfli

besehaftigter Arbeiter im Durchschnitt der Jalire 1890 
bis 1900

Todesfalle durch 
S tein- u Koblenfall

in Amerika (Anthrazitkohlcngniben
von P e n n sy lv a n ie n ) ........................  '2,23

„ P r e u fse n ...............................................  1,19
im Oberbergamtsbezirk Dortmund . . 0,99
in E n g la n d ................................................ 0,79
„ B e l g i e n ................................................ 0,70
„ F r a n k r e ic h .........................................  0,58
„ P a s -d e -C a la is ...................................  0,56
„ C o u r r ie r e s .......................................... 0,15

Das Rauben der Zimmerung (deboisage) findet in 
Pas-de-Calais ausgcdchnte. Anwendung, wo das Ilangende 
Yon guter BeschafTenheit ist. Durch den Abbau mit 
Bergevcrsatz wird diese Arbeit sehr begiinstigt. Auch 
beim gewohnlichen Pfeilerbau Yersucht man auf einigen 
Gruben, so z. B. auf Bruay, mit gutem Erfolge einen 
Teil des Ilolzes wiederzugewinnen. Ais Beispiel sei 
ein Fliitz von 1,80 m Machtigkeit mit gutem Ilangenden 
angcfiihrt, in dem streiehender Pfeilerbau mitschwebendem 
Verhieb der Stiifse stattfindet. Die Vcrzimmerung (Fig. 8 ) 
besteht aus Kappen a Yon 2,50 m Lange und 7 cm

AlUr/l̂ iw
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stiindig abgebaut ist und beginnt am oberen Ende in 
der Nahe des alten Mannes. Die Arbeit wird von be
sonders gciibten und zuverlassigen Lęuten (deboiseurs) 
und zwar in der MittagsschicHt ausgcfiihrt. In dieser 
Scliiclit findet keine Kohlengewinnung statt, damit die 
Arbeiter genau auf jedes Gerausch aus dem Hangenden 
oder dem Ilolze achten konnen. Zur Arbeit benutzt 
man das in Fig. 9 dargestellte, gabelformigc Instrument

Der zu raubende Stempel wird zunachst an scincm 
Kopfende durch Beseitigung des Ohres a beschnittcn 
(Fig. 10), damit die Einkerbung fiir das Schąlholz das 
Umstiirzen nicht verhindert. Darauf wird er an einer

Fig. 10.

langen Hauptkette befestigt. Die Gabel wird nunmehr 
in geniigender Entfernung gegen ein liorizontales von 
zwei Stempeln gehaltenes Rundliolz gesfiitzt und die 
kurze Kette des einen Armes in dic moglichst straflf

gespannte, an dem Stempel befestigte Hauptkette ein- 
geliakt. Der Hebelarm der Gabel wird nunmehr nach 
unten bewegt, wodurch einerseits ein Zug auf den 
Stempel ausgeiibt wird, andererseits das Ende des zweiten 
Gabelarmes dem Stempel etwas geniihert wird. Die an 
diesem sitzende Kette kann daher schon einige Glieder 
weiter oberhalb in dic Hauptkette cingcklinkt werden. 
Der Hebel wird darauf wieder nach oben bewegt, wobei 
umgekehrt der untere Arm die Hauptkette anzieht, 
wiilirend die Kette des oberen wieder frei wird und 
dcmnachst noch weiter oberhalb an der Hauptkette ein- 
greifen kann. Dieser Vorgang wird so liiiufig wieder- 
holt, bis der Stempel zum Umfallen gebracht ist.

7. We t t e r f u h r u n g .
Die Wetterfuhrung ist in den nordfranzosisehen Berg- 

werken iiberall sorgfiiltig geregelt. Dies ist umsomehr 
hervorzuheben, ais die meisten Gruben keineswegs selir 
schlagwcttergefahrlich sind. Eine Grube mit ziemlich 
erheblicher Gascntwickelung ist Lievin Hier betragt 
die CII4 - Entwickelung auf dem schlagwetterrcichsten 
Schachte Nr. I etwa 19 000 cbm in 24 Stunden oder 
17,15 cbm pro Tonne Forderung; der Gasgehalt des 
ausziehenden Stromes betragt dabei 0,43 pCt. Auf den 
iibrigen Schachtanlagen dcrselben Gesellschaft ergiebt 
sich eine Gascntwickelung von 12 bis 13 cbm pro Tonne 
Forderung und die verbrauchten Wetterstromc enthalten
0,24 bis 0,26 pCt. CII4. Bezeichnend fiir die der Wetter
fuhrung gewidmete Sorgfalt ist es, dafs auf der Grube bei 
gewohnliehem Strcbbau die Fahriiberhauen zwischen den 
einzelnen Fiirderstreckcn nicht nur durch doppclte Wetter- 
thiiren verschlossensind, sondern dafs diese Thiircnuberdies 
durch einemechanische Vorrichtungdcrart miteinander ver- 
bunden sind, dafs die cineThiir nicht geoffnet werden kann, 
wenn nicht die andere geschlossen ist. Auch sonst ist 
die Vcntilation der Grube auf das Beste geregelt, da 
die Abbaumethoden mit Bergeversatz und die grofsen 
Streckenąuerschnitte die Wetterfuhrung crleichtcrn und 
eine moglichst weitgehende Teilung des Stromes sowie 
vollstiindige Selbstandigkeit der Teilstromc iiberall an- 
angestrebt worden ist.

Auf Lievin hat man bei einem langeren, durch 
einen Streik hervorgerufenen Stillstand des Betriebes im 
Jahre 1893 interessante Versuche iiber die Abnąhme 
der Gasentwicklung gemacht, die in Figur 11 graphisch 
dargestellt sind. Daraus ergiebt sich deutlich, dafe 
die Schlagwetter-Entwicklung keineswegs der Ilohc der 
Kohlenproduktion direkt proportional ist, sondern beim 
Aufhoren der Gewinnungsarbeiten zunachst einige Zeit 
in fast unveranderter Starkę anhalt.

Auf allen Gruben des Pas-de-Calais ist das Zwei- 
schacht-System durchgefiihrt, wobei ein Schacht zum 
Einziehen und der andere zum Ausziehen des Wetter- 
stromes dient. Neuerdings ist die Gesellschaft von 
Lievin damit beschaftigt, die Wetterfuhrung so einzu- 
richten, dafs stets zwei einzichende Fordcrschachte mit
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einem lediglicli zur Wetterfiihrung 
dienenden Ausziehschaehte von 6  m 
Durchmesser verbunden sind. Sie 
ist dazu veranlalśt worden durch 
Versuche iiber den Widerstand, den 
die Schachte einerseits und die iibrigen 
Grubenbaue andererseits dem Luft- 
strome entgegensetzen. Dabei ergab 
sieli, dafs z. B. auf Schacht I bei 
3000 cbm frischer Wcttcr dic ge- 
samte Depression 52 mm betrug. 
Von diesen entfielen 30 mm aufEin- 
und Ausziehschacht zusammen und 
nur 2 2  mm auf die eigentlichen 
Grubenbaue. Die Teufe des Ein- 
ziehschachtes betrug 430 m, die- 
jenige des Ausziehschachtes 283 m. 
Die Schachte hatten einon Durch
messer von 4 m, mit Ausnalime des 
oberstenStiickesdesEinziehsehachtes, 
der bis zu 100 m Teufe nur 3,65 ni 
Durchmesserbesalś. Auch dieanderen 
Schachtanlagen ergaben ahnliche Re- 
sultate in Bezug auf Druckverlust. 
Man folgerte daraus, dafs zur Er- 
hohung der aquivalentcn OeiTnung der 
Grube in erster Linie eincErwciterung 
der Schachte angebracht sci, weil 
sich in ihnen der grofstc Wider
stand zeigte und will zu diesem 
Zwocke das erwahnte Dreischacht- 
system einfiihrcn.

Durch die grofsen Streckenąuer- 
schnitte und zweckmafsige Wetter- 
verteilung sind die Gruben in der 
Lage, mit geringen Depressionen von 
etwa 50 bis 70 mm auszukommen, 
zumal die Wettermengen 2 0 0 0  bis 
3000 cbm in der Minutę nur selten 
iiberschreitcn. Eine Depression von 
110 mm, die auf Schacht I der 
Grube Bruay besteht, gehort zu den 
Ausnahmen. Infolge dieser gunstigen 
Umstande sind im Pas-de-Calais die 
modernen Ventilatoren, die einen 
liohen manometrischen Wirkungs- 
grad besitzen, zur Erzeugung der 
Wetterstrome noch wenig eingefiihrt. 
Man begniigt sieli yielfaeh mit 
Radern alterer Konstruktion und 
zwar namentlich mit den grofsen 
Guibals, die zur Erleichterung der 
Luftfiilirung mit einigen Yer- 
besserungen versehen worden sind. 
Sie sind fiir diese Gruben auch
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keincswegs unzweckmafsig, weil sic cinc grofse Durch- 
gangsoffnung liaben und dalicr dcm Luftstromc keine 
grofsen Widerstiinde bereiten.

Die Ver\vendung offener Grubenlampen ist auf 
allen Anlagen vcrbotcn, wo sehlagendc Wettcr auf- 
treton. Man benutzt im allgcmeincn Oellampcn nach dom 
System Miiscler (belgiśfche Lampe), Marsaut oder Fumat. 
Zum Ablouclitcn dor schlagenden Wettor ist vielfach 
dic Lampe von Chcsnau in Gebranch. Neuerdings 
bat man auch auf einigon Gruben Bcnzinlampen ein- 
gefiibrt. Auf der Grube Bruay ist die Wolfsche Lampe 
mitLuftzufiilirung von unton, Reibungsziindcr und Magnet- 
versclilufs zugelassen worden, nacbdcm sic zuvor ciri- 
gohenden Yersuchen durch die franzosischc Schlagwctter- 
kommission unterworfen worden war. Zur grofseren 
Sicherheit gogen Durchschlagsgofahr Iiat man an der 
Lampe einen doppolten Drahtkorb und iiberdies noch 
einen Blechcylinder angcbracht. Auf derselben Grube 
sind etwa 500 Stiick clektrischcr Grubenlampen fiir die 
Arbeiter in Gebrauch, die ein sehr liclles Licht geben, 
aber bei Grubenfahrten durch ihr Gewiclit von 2,4 kg 
rccht bcschwerlich werden. Diese Lampe besteht aus 
zwei in einem Kaston vereinigten Akkumulatorzollen, 
System Etampe, mit Trockenlullung. Auf dem Kasten 
befindet sich eine Gliihlampo von etwa 1,2 Kerzen 
Leuchtkraft, dic durch eine kriiftige Glasglockc und ein 
Gestcll aus 4 Mctallsaulchcn gcscluitzt ist. Der Kasten 
fiir die Elemonte ist mit einem Sichorheitsverschlufs 
verselien. Er bcsifzt aber eine Oeffnung, durch welche 
den Elementen mittels ciner Ladegabcl Strom zugefiihrt 
werden kann, ohne dafs man den Verschlufs zu olTneii 
brauchte. Die OelTnung ist mit einem Schieber versehcn, 
der mit dcm Ausschaltcr der Gluhlampc in soleher Ver- 
bindung stelit, dafs man dic Ladegabcl nur einfiihren 
kann, wenn die Gluhlampc ausgcschaltct ist. Dadurch 
verhindert. man, dafs der letzteron ein zu starker Strom 
beim Laden zugefiihrt wird. Die Zellen liefern bei 
einer Spammng von etwa 5 Volt einen Strom von
9,8 Amp. und geniigen fiir eine Brenndaucr von un- 
gcfalir 14 Stundcn. Das Laden der Lampen orfolgt in 
Serien von 20 bis 40 Stiick an eincr zwcckmiifsig ein* 
gerichtctcn Schalttafcl. Es erfordert einen Strom von
1 Amp. wiihrend 10stiindiger Dauer. Die Unterhaltung 
der Lampen ist sehr einfach, sic besteht darin, dafs 
man etwa allc 8  Tage den Yerschlufs des Kastens iiffnct 
und durch kleine, mit Ilartgummipfropfcn Yerschliefsbarc 
Oeffnungon einige Tropfcn angesauortes Wasscr den 
Elementen zuliibrt. Der Preis ciner Lampe betragt
20 Frcs. Sie sind so cingcrichtet, dafs man sio auch zum 
Wcgthun der Sprengschiisse ohne wciteres benutzen kann.

8 . T a g e s a n l a g e n .
Die Anordnung der Tagesanlagen weicht auf den 

cinzelnen Bergwerken sehr von einander ab. Jede Grube 
zeigt das Bestrebcn, ihre besonderen Idcen dabci zur 
Ausfuhrung zu bringen, wiihrend dagogen in Westfalcn

derselbe Typus hiiufig wiedorkehrt. Im allgemeinen sind 
dic Anlagen moglichst geschlossen und bestehen hiiufig 
aus zusammenhangenden, in Gestalt eines Quadratcs 
crrichtcten Gebiiudcn, die einen vicreekigen Ilof um- 
schliefsen. Die Fordermaschinen liegen wie in Belgien 
stets in der Hohe der Hangobank, und zwar so, dafs 
der Maschinist den Betrieb auf letzterer gut iiberselien 
kann. Ein Beispiel einer modernon Anlagc ist die auf 
Tafo.l 105 Avicdergcgebcnc Doppelschachtanlage Nr. 5 
der Grube Bruay, die rccht zwcckmiifsig disponiert ist. 
Sio erfordertc aber wegen dor schwicrigcn Funda- 
mentiorungsarboiten allein fiir die Tagesanlagen einen 
Aufwand yon fast 10 000 000 Frcs., weil allc Gc- 
biiude auf Pfahlrosten erriclitot und in eiserner Facli- 
werkkonstruktion ausgefiihrt werden mufstcn. Eine 
Besondorhcit der Anlagc ist das grofse iiberdnchtc 
Kolilenmagazin von 60 X 80 qm Fliichcnmhalt, das 
zur Aufspcicherung der Kohlen bei Absatzmangel 
und zwar namentlich in den Somincrmonaten dioncn 
soli. Die Kohlen werden iiber dic Transportbriicke 
(Nr. 16) und eine mit Wippern vcrsehcnc Schiebc- 
briicke r dorthin gebracht und spater, wenn sie zum 
Versand kommen sollen, in Kohlen wagen geladen und 
mittels der Aufziigc G wieder zur Iliingebank gehoben.

Zur weiteren Vcrwcrtung der Produkte sind auf 
mehreren Gruben Koksofen mit und ohne Nebcnpro- 
dukterigewinnung errichtet worden. Bevorzugt sind dic 
Systeme von Somct-Solvay und Collin. Die Koks- 
produktion betragt etwa 1 000 000 t im Jahre. Auch 
Brikettfabriken nach dcm System Bidtrix sind vorhandcn. 
Die Grube Lens ist ferner dazu iibergogangen, auf ihrer 
Schachtanlage Nr. 8  dic Verarbcitung der Nebcnprodtikte 
selbst in die Iland zu nelimen. Sie erzeugt nicht nur 
Tccr, Ammoniak und Benzol, sondern stelit in einigen 
Fabriken durch fraktionierte Destillation des Tccrs und 
durch Lauterung des Benzols und der aus dcm Teer 
gowonnenen Oele zahlrciche weitere Produkte lier, unter 
denen Benzin, Naphthalin, Selimierole und der fiir dic 
Brikettfabrik erforderliche Brai hervorzuheben sind.

Fast allc Gruben sind ferner mit Anlagen zur 
Separation vcrsehen und bringen bei den groben Pro- 
dukten ITandschcidung in ausgedclmtcm Mafse zur An
wendung, bei der ein zahlrciches, meist weibliches Per- 
sonal bcschafligt wird. Kohlcnwaschcn sind noch ver- 
haltnismiifsig selten, weil der Absalz der uiigewaschenen 
Produkte bisher keine grofsen Schwierigkoiten machte. 
Erst in neuerer Zeit hat man nasse Aufbereitungsan- 
stalten und zwar neben dcm System von Schiichtormann
& Kromer hauptsiichlicli diejenigen von Coppee und 
Elliot angclegt. Die Menge der in diesen Anstalten 
verarbeitetcn Kohlen betrug im Jahre 1899 etwa 2,4 
Mili. t oder 16 pCt der Gesamtproduktion,

9'. Wa s s e r s t r a f s e n .
Einen grofsen Vortcil besitzen die nordfranziisischen 

Kohlengruben vor dem Ruhrbecken, namlieh den, dafs
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sic alle mit Ausnalimo dor Idoinen Gesellschaften im 
iiufsersten Westcn an das grofse nordfranzosische 
Schilfahrlsstralscnnetz Ansclilufs haben. Dioses Kanal- 
system gehiirt dem Slaat, wiilirend dic Eisenbalin in 
Nordfrankreieh, soweit os sich nicht um kleinero Grubcn- 
balincn handelt, ausschliefslich im Besitze der Compagnic 
des chemins dc for du nord steht. Dic Kanale sind 
auf Staatskoston, jedoch mit toilweiscr Untcrsiitzung 
der Gemeinden und Bergw'crksgoscllschaften ausgeliihrt. 
Beispiclsw'eise liat Lievin, um oineri Zweigkanal zur 
Grube zu erhalten, 400 000 Frcs. beigostruert und aufser- 
deni ein 4 prozentiges und in 10 Jahrcn riickzahlbares 
Darlehen von 1 000 000 Frcs. gogeben. Fast alle 
Grubcn besitzen oigcnc Ilafenanlagcn mit gut ausgc- 
bildctcn Vcrladecinrichtungen. Die Kamilo stehen 
einerscils in verschiodoner Vorzweigung mit dem In- 
dustrieccntrum Lille und wcitcrhin mit der Nordsec 
und dcm Kanał, andererseits mit Paris und dcm Seino- 
gobiot in Verbindung. Fiir die Griiben waren die
Kanale von besonderer Bedeutung, weil sie dadureh in 
dio. Lage gesotzt wurden, der Konkurrcnz der englischen 
Kohle, dic seit jeher nach Paris auf dom Scincwego 
eingefiihrt wurde, entgegonzutroton. Dazu crleichtorn 
und vorbilligen sie den Transport des Grubcnholzes. 
Aus dom Pas de Calais wurden

im Jahre 1880 1 478 000 t
„ „ 1890 2 969 000 t und
„ „ 1900 4 300 000 t Kolilen auf dem

Wasscrwegc versandt. Es ist dios etwa i/3 der gesamten 
Kohlenproduktion des Beckens. Der Vcrsand per Schiff 
wiirde noch grofser sein, wenn niclit dic Kanale infolge 
zu geringer Dimcnsionen in ihrer Leistungsfiihigkeit 
beschrankt wiiren. Das Fassungs-Vermogen der Kohlen- 
kiihnc betriigt nur 300 — 500 t Das cifrige Bostrebon 
dor Bergwerksgcsellschaften und Ilandolskammorn ist 
daher darauf gerichtet, eine Erhciliung dor Leistungs- 
fahigkcit der Wasserstrafscn herbcizufuhren. Dahin ziolt 
in crster Linie das Projekt, neue Kanale von grofseren 
Dimcnsionen herzustellen. Inzwischen sind aber schon 
verscliiedenc Mafsnahmen getrofTen worden oder in Aus- 
fiihrung begrilfcn, um eine teilweise Besserung herbci- 
zufiihren. Dazu gehoron: Vcrdoppelung der Schlcusen, 
Erweitcrung der Ilafeneinfahrtcn und namentlich ITor- 
stcllung eines zweiten Loinpfados, damit rcgolmiifsig die 
eine Soite des Kanales fiir die Falirt zu Borg und dio 
andere fiir dio, Falirt zu Thal verwcnd(’t werden kann 
und Zeitverluste beim Krcuzcn der Schiffe vermiedcn 
werden. Scif dem Jalire 1898 hat eine Aktien- 
gescllschaft auf mchrercn Kanalstrockcn elektriselien 
Trendelbelrieb eingefiihrt. Dic Fortbewcgung der Schiffe 
erfolgt mitlcls kloincr, auf dem Loinpfade laufonder 
Dreiriidcr, die ihren Stroni aus mehreren Contralen 
durch eine an dem Kanał entlang gefiilirte elektrisehe 
Luftleitiing mittels Rollenycrbindung beziehen. Der 
Betrieb arbeitet nach Uebcrwindung der anfanglichen

Schwicrigkeiten durehaus zufricdcnstellend. Endlich 
bcabsiclitigt man, eine Art von Schiflerborse einzurichten, 
welche dic Vertcilung des vorhandencn Schiffsmaterials 
yermittcln und fiir gute Ausnutzung dessclbcn sorgen soli.

Die griifstc, aber auch in der Anlage boi weitem 
kostspieligste Kanalhaldo besitzt dio, Gesellschaft Lens 
boi Pont a Vendin. Sie vermag damit taglich bis zu 
5000 t Kohlen zu verladen. Dic Ilaldc besteht aus 
einem Kai von iiber 300 nr Lange, der mit 4S Kohlon- 
taschcn ausgoriistct ist. Die Entlecrung der
Taschcn erfolgt nach der Wasscrsoite durch Oeffncn 
Von Schicbern, wobei dio, Kohlen iiber bewcglichc,
genoigte Rutschen in das Schiff glciten und durch ent- 
sprochcnde Stellung des vor der Hufsche bcfindlichcn 
Miindungśstiickcs glcichmafsig auf beidc Sciten des
SchifTes ycrteilt werden konnen. Die Schicbetliiirftn, 
Rutschen und Miindungsstuckc werden von der Kaimaucr 
aus durch Winden in Bcwegung gesetzt. Dio, der 
Gcsellschaft gehorendon Eisenbahnwagen, welche den 
Transport dor Kohle von dem Schachte zum Hafcn 
yermittcln, bestehen aus einem Untergestell und einem 
oder zwei darauf ruhenden Kiistcn, dic mit Seitcnthiiren 
vorsohcn sind und sich um eine wagercchte, an einer 
Seite befindliche Achse drelien lassen. Da dic Kolilen- 
taschcn der Kanalhal.de genau dor Lange der einzelnen 
Waegons cntsprcchen, konnen, sobald der Kohlenzug 
richlig vorgcfalircn ist, samtliche Wagen entladen werden, 
ohne dafs ein wciteros Rangieren notwendig wiire. Das 
Kippen der Eisonbahn-Wagen erfolgt durch die 
Lokomotive, die den Zug herangebracht hat. Sic 
begiebt sich, wahrend die Seitonthuron dor Waggons 
geofTnct worden, auf ein Ncbengelcise und sliirzt mit 
lliilfe oino,3 an ihr belcstigton stehondon Dampfkrans 
einen Kasten nach dem aridorn um, wahrend das 
Wagen-Untergcstell slehon bleibt. Die Entlecrung eines 
ganzen Zugcs in dic davor bcfindlichcn Kohlentaschen 
erfordert auf dieśe Weise nur wenigc Minuten.

Andorę Gesellschafton bc-ilzcn auf der Kanalhaldo 
nur eine oinzigc Vorladctasehe, dor die Waggons naeli- 
cinander zugcfiihrt werden. Sie sind dann mit einer 
feststehenden mechanischen Einrichtung zum Entlecren 
der Eisenbahnwagen versehen. Die Anlagekosten sind 
hierbei woscntlich geringer, allerdings ist auch dic 
Leistungsfiiliigkoit nicht so grofs wie in Lens. Eine 
bemerkenswerte Anlage dieser Art besitzt die Gescll- 
scliaft Marles. Das Umkippen der Wagen erfolgt hier- 
bci nach dcm System Malissard-Taza mit Ausschlufs jeder 
maschincllcn Tricbkraft. Der Kipper sotzt sieli, ahnlich 
wie ein gewohnlieher Kohlenwippcr. infolge der Bolastung 
von selbst in Bcwegung, wenn sich ein bcladencr Wagen 
darauf befindet und nimmt eine Neigung bis zu 38 0 

ein Wenn nunmchr die Seitcnthiiren der Wagon gc- 
bffnct werden, stiirzen dic Kohlen in die Verladetasche 
und der Kipper richtet sich nach dor Eritladung von 
selbst wieder bis zur Gleichgcwichtslage auf. Der Kipper
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ist mit cincr Druckwasserbremsc versehen, um ein zu 
schnelles Sturzen zu yermeiden Seine Konstruktion 
und die Einrichtung der Gcgengewichte ergiebt sicii aus 
Taf. 106. Kohlentasche und Rutsche entspreclien in der 
Hauptsache dem Vorbild von Lens. Die Leistung eines 
Kippers betriigt etwa 1500 t bei lOstiindiger Arbcitszeit.

10. A r b e i t e r y e r h a l t n i s s e .
Die sclinelle Stcigerung der Produktion liat aucli in 

Bczug auf Arbeiteryerhaltnisse mar.che Sebwierigkeiten 
hervorgerufen. Einige darauf beziigliclic Angaben finden 
sich in nachfolgender Tabelle:

Anzahl Davon
Leistung pro

Lohn Lohn
Mann im Jahr

Jahr der Ar iiber unter a) ins b)unter pro pro pro t

beiter Tage Taje gesamt Tage Jahr Scliicht Kohlen
pCt. pCt. t t Kres. Frcs. F rcs.

1870 12 500 _ _ 166 _ 881 2,94 5,63
1880 23  300 29,1 80,9 209 266 1023 3,41 4,87
1890 36 700 22,7 77,3 246 321 1272 4,24 4,78
1900 58 245 21,3 78 ,7 252 332 1398 4,86 5,53

Namentlicli hat die schnellc Yennehrung der Arbciter- 
zalil Sebwierigkeiten gemacht, zumal in der bis dahin 
ausschliefslicb landwirtsćhaftlichen Gegcnd mit ziemlich 
sparlieber Bevolkerung ein geniigend zahlreieher oder 
gar entsprechend ausgebildeter Nacbwuchs nicht vor- 
handen war. Dalier mufsten aus anderen Gegenden 
Arbeiter herangezogen und fiir diese passende Unterkunfts- 
raume geschaffen werden. Bis zum Jahre 1900 waren 
von den Gesellschaften bereits etwa 17 000 Arbeiter- 
hauser mit einem Kapitalaufwarid von melir ais
51 Miliionen Mark errichtet worden, und doch waren 
zablreiche Arbeiter noch genotigt, einen Wolinsitz in 
griifserer Entfernung von der Arbeitsstelle beizubehalten 
und mufsten tiiglich mittels besonderer Arbeiterziige 
nach den Bcrgwerken und zuriick befordert werden.

W ie obige Tabelle ferner zeigt, sind die Leistungcn 
der Arbeiter infolge der zunehmenden Entwicklung 
der Anlagen und der Fortschritte der Technik andauernd 
gestięgen. Dem steht allerdings in den letzten 2 Jahren
1900 und 1901 eine Abnahme um etwa 10 pCt. gegen- 
iiber, die in ahnlicher Weise auch in Westfalen einge
treten ist. In noch hoherem Mafse wie die Leistungen 
sind aber die Lohne der Bergleutc gesteigert worden 
und stelien den Liihnen im Ruhrkohlenbezirk an 
Hohe wenig nacli. Die Steigerung ist im allgemeinen 
eine recht regelmiifsige gewesen; seit dem Jahre 1877 
ist nur zweimal eine geringe Lohnreduktion eingetreten, 
namlieb in den Jahren 1883 — 1888 um insgesamt etwa
9 pCt., in den Jaliren 1892— 1895 um etwa 6  pCt. 
Haufige Arbeiterausstande, von denen melirere eine 
grofse Ausdchnung annahmen, weil die Arbeiter zu 
festen Wrbanden (Syndikaten) zusammengeschlossen sind, 
haben auf die Ilohe der Lohne mehrfach bestimmend 
eingewirkt. Bemerkenswert ist, dals die grofseren Streiks 
mit den Perioden wirtscliaftlichen Niedcrgangs in der 
Kohlenindustrie zusammenfielen und durch Loliner-

malśigungen heryorgerufen wurden. Dieses Beispiel 
zeigt, dafs beim Herabsetzen der Lohne selbst in 
schlechten Zeiten nur yorsichtig yorgegangen werden 
darf, und dafe moglicliste Gleichmalsigkeit in der Bc- 
zahlung der Arbeiter angestrebt werden mufś.

In den letzten Jahren ist fiir alle nordfranzosischen 
Gruben eine friedliebe Losung der Lohnfrage durch 
Uebereinkommen zwischen Bergwerksbesitzern und 
Arbeitern erreicht worden. Diese Einigung beruht auf 
der zwischen beiden Parteien abgeschlossenen Konvention 
von Arras. Danocli soli sich der Durchschnittslohn 
aus einem Mindestsatz, der z. B. fiir die Klasse der 
Kohlenhauer 4,75 Fres. betriigt, und einem prozentualen 
Zuschlag zusammensetzen. Letztcrer wird von einer aus 
Arbeitgebern und Arbeitern gebildeten Kommission fiir 
bestimmte Zeitperioden festgesetzt und betrug anfangs 
20 pCt., ist aber spater fiir die Arbeiter unter Tage 
bis auf 40 pCt. erlioht und neuerdings wieder auf 
30 pCt. ermafsigt worden.

Sehr erhebliche Aufwendungen sind von den fran- 
zosischen Bergwerksgesellscliaften fiir Wohlfahrtszweeke 
gemacht worden. Seit den Jahren 1894 bezw. 1898 
bcśtoht aucb eine gesetzliche Yerpflichtung zur Kranken-, 
Unfall- und Invaliditiits-Versiclierung, die in vielen 
Punkten den deutschen Arbeiter-Fiirsorgegesetzen nach- 
gebildet ist. Fiir die Krankenkasse bezahlen dic Arbeiter
2 pCt. ihres Lohnes und die Gesellschaften die Hiilfte 
dieses Betragcs. Dafiir werden gewiihrt: freie Kur und 
Arznoi, Bcgnibniskosten, Unterstiitzungen an bediirftige 
Angehorige im Falle des Todes, ein Krankengeld, 
welches z. B. auf Courrieres 1,40 bis 1,60 Frcs. fiir 
erwachsene Arbeiter betriigt und endlieb eine Unter- 
stiitzung fiir die Familien der zur militarischen Dienst- 
leistung einberufenen Arbeiter. Die Pensionskasse er- 
hebt, wic in Deutschland dic Invaliditats- und Alters- 
ycrsicherungsanstalten, gleich hohe Beitriige von Arbeit
gebern und Arbeitern. Dic Pension wird vom 55. 
Lebensjahr ab erteilt. Neuerdings sind die Bestrebungen 
der Sozialisten darauf gerichtet, eine Pensionierung der 
Arbeiter bereits nach 25jahriger Dienstzeit durchzu- 
setzen. Da die Kinder bereits im Alter voh 13 bis
14 Jahren zur Grubenarbcit zugelassen werden, wiirde 
dies einer Pensionierung bereits vor dem 40 Lebens- 
jahre gleichkommen. Dic Unfallversicherung wird, wie 
bei uns, ganz von den Bergwerksgesellschaften getragen. 
Welclie Hohe die gesetzlichen Arbeiteruntcrstiitzungen 
auch in Frankreich angenommen haben, zeigt ein will- 
kiirlich herausgegrifTenes Beispiel, namlich das der Ge
sellschaft von Noeux. Hier betrugen die gesamten Aus- 
gaben fiir diese Zwecke im Jahre 1899 461 000 Frcs. 
d. i. 14,4 pCt. der yerteilten Diyidcnde, 6  pCt der 
gezahlten Lohne, 74,75 Frcs. pro Kopf der Belegschaft 
und 0,31 Frcs. pro Tonne geforderter Kohle.

Neben dies«n o b l i g a t o r i s c h e n  Leistungen lassen 
sich die meisten Gesellschaften eine weitgehende f re i -
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w i l l i g e  soziale Fiirsorge fiir dic Arbeiter angelegcn 
sein. Dazu ist auch der Bau der zahlreichen Arbeiter- 
hauser zu reclinen, dic zwar an sich notwendig waren, 
um die Arbeiter heranzuzichen und scfshal't zu machen, 
welche indessen durch ihre zwcckmafeige und gesunde 
Anlage weit iiber das Mafe einfacher Untcrkunftsraume 
hinausgehen. Auch stehen die niedrigen Mietspreise 
in gar keinem Yerhaltnis zu den aufgewandten Anlage- 
kosten. Die Arbeiterhauser*) sind fast alle untcrkcllert 
und enthaltcn 2 —5 luftige und geriiumigo Ziinmer. 
Dazu kommt meist noch cin Anbau mit Stall, Wasch- 
kiiche und Abort. In neueren Hausern ist yielfach noch 
ein klcines Badezimmer angelegt, da Waschkaucn auf 
der Grube giinzlich unbekannt sind. Die Hauser liaben 
meist Kanalanschlufe und zuweilen dazu noch Anschlufs 
an Wasser- und Gasleitung. Wahrend man friiher dic 
Hauser in langen Reilien dicht aneinander anstofśend 
erbaute, werden neuerdings trotz der hoheren Kosten 
nur isoliert liegende Einfamilienhauser errichtct. Zu 
jedem Haus gehiirt ein Garten, der beispielsweise in 
einzelnen Kolonien der Gesellschaft Lens bis zu 10 ar 
grofs ist, Die Mieten fiir ein Haus betragen 5 — 14 Frcs. 
inonatlich. Die Gesellschaft Bruay nimmt aber z. B. 
selbst fiir Wohnungen von 5 Zimmern nur eine Miete 
von 7 Frcs. Die Baukosten fiir ein Arbeiterhaus be
tragen etwa 2 —4000 Frcs., einschlielslich des Grund 
und Bodens. Sie sind also geringer ais in Westfalen, 
wo nach der Berechnung von Ilunt der durchschnitt- 
liche Anlagewert eines Ilauses etwa 3700 JL  bctriigt. 
Dic Miete reicht im allgemeinen kaum aus um dic 
regclmiifsigen Yerwaltungskosten zu decken, sodafs von 
einer Verzinsung des aufgewandten Kapitals keine Rede 
ist. Welche grofse Summen fiir diese Zwecke veraus- 
gabt worden sind, lafet sich daraus ermessen, dals 
manche Gesellschaften mchrereTausend Arbeiterhauser be- 
besitzen (darunter Lens sogar etwa 5000), und dafs bei den 
meisten Gruben zwischen 30 und 50 pCt. der gesamten 
Belegschaft in den Kolonien wohnt. Versuche, die 
Arbeiter durch Hergabe von Geld unter billigen Be- 
dingungen zum eigenen Erwerb eines Ilauses zu ver- 
anlassen, sind auf der Grube Noeux gemacht worden, 
aber, ebenso wie in Westfalen, fehlgesehlagcn.

In den Arbeiterkolonien sind fast iiberall auf Kosten 
der Bergwerksgesclhchaften Kirchen, Schulen, Pfarr- 
iiauser und Aerztewohnungen errichtet worden. Einige 
Gruben besitzen auch eigene Krankenhauser. Auch dic An- 
stcllung der Geistlichen und Lehrer erfolgt auf Kosten der 
Bergwerksbcsitzer. Mehrerc Gruben sind auch bestrebt, die 
weibliche Jugend in Haushaltungsschulen auszubilden.

Alle Gesellschaften geben greifsere Mengen Kohlen 
an die Belegschaft zu Ileizzwccken unentgeltlich ab. 
Das einer Familie zustchcnde Quantum betragt etwa 
5 Ctr. im Monat und wird hiiufig nach der Pensionierung 
oder nach dcm Tode des Mannes an die Wittwe und

*) Siekę auch diese Zeitschrift Nr. 19/1002 . Arbeiterverhalt- 
nisse und Arbeiter-W ohlfahrtseinrichtungen im Steinkohlenbezirk 
der Departements Nord und Pas-de-Calais in Nordfrankretch. 
Von Tittler.

ihre Kinder weiter gewahrt Die Gesellschaft Courrieres 
berechnet denWcrt der unentgeltlich abgegebenen Kohlen- 
mengen auf etwa 176 000 Frcs. im Jahre.

Die gesamten Aufwcndungen fiir Wohlfahrtszwecke 
ergeben auf diese Weise sehr hohe Summen. Auf der 
Grube Noeux kommen zu den bereits angefiihrten Aus- 
gaben von 461 000 Frcs , die auf gcsetzlicher Grundlage 
beruhen, noch etwa 694 000 Frcs., welche die Gesellschaft 
in einem Jahre freiwillig zum Besten der Arbeiter bei- 
steuort. Die gesamten Aufwcndungen fiir soziale Zwecke cr- 
reichen damit 1 155 000 Frcs., d. i. 36,1 pCt. der verteiltcu 
Dividende, 15pCt.der Arbeiterlohnc, 187,15Frcs proKopf 
der Belegschaft und 0,78 Frcs. pro Tonnc Forderung.

Bei der Verwaltung und Leitung der Gruben ist dic 
grofse Zahl hShercr technischer Beamten, dic cine 
akademische Ausbildung durchgemacht haben, iiberall 
auffallend. Ihr Einflufs macht sich denn auch im Betriebe 
sehr bemerkbar. Die meisten Projekte, auch diejenigen 
fiir Maschinenanlagen, werden nicht, wie bei uns, in 
Fabriken, sondern auf der Grube bis ins Detail aus- 
gearbeitet. Auch im eigentlichen Grubenbetriebe ist 
die Anwendung wissenschaftlicher GrundsiUze stets zu 
erkennen, und sie gelit Iland in Iland mit thcoretischen 
und praktischon Yersnchen iiber die Zweckmiifsigkeit 
und den okonomischen Betrieb aller einzelnen Ein- 
richtungen. Im Ruhrkohlenbezirke ware eine Vermehrung 
der hoheren tcchnischen Beamten auf den Gruben nach 
diesem Vorbild in vielen Fallen sehr wiinsclienswert. 
Allerdings wird in Frankreich das normale Mafs zuweilen 
iibcrschritten, wic das Beispiel der Gesellschaft Noeux 
zeigt. Zu dieser Gesellschaft gehoren insgesamt 8  grofse 
Schachtanlagen und aufeerdcm drei kleinere Betriebe in 
dem Feldc Vicoigne. Die Jahresforderung betragt
1 480 000 t und die Arbeiterzahl etwa 5880. Dabci 
ist die Betricbsverwaltung folgendermafsen organisiert:

An der Spitze jederSchachtanlage steht ein akademisch 
gebildeter B e t r i e b s i n g e n i e u r ,  der fiir den Betrieb 
in der Grube verantwortlich ist und etwa die Stellung 
einnimmt, die in Preufsen der Betriebsfiihrer oder Ober- 
steiger wahrzunehmen hat. Unter ihm stehen Ober- 
steiger, Steigcr und Grubenaufseher, dereń Zahl ver- 
haltnismafsig gering ist. Jc zwei Schachtanlagen sind 
ferner zu einer besonderen Grubcnabteilung zusammen- 
gefafst und unterstehen einem A b t e  i l u n g s i n g e n  i eur ,  
dereń demnach vier vorhanden sind. Die Aufsicht 
iiber je zwei Grubcnabteilungen liegt einem O b e r -  
i n g e n i e u r  ob und diese wieder unterstehen dem 
C h e f i n g c n i c u r  des gesamten Grubenbetriebcs. Letz- 
terem steht ein ebenfalls akademisch gebildeter Elektro- 
techniker zur Seite. Die Gesellschaft beschaftigt also 
allein fiir den eigentlichen Grubenbetrieb 16 Ingenicure. 
Daneben ist aber auch noch der Betrieb iiber Tage 
selbstiindig organisiert. An seiner Spitze steht ein Ch cf- 
i n g e n i e u r  fiir die Tagesanlagen. Unter seinem Befelil 
sind vier selbstandige Abteilungen eingerichtet, namlich 
fiir die eigentlichen T a g e s -  und M a s c h i n e n a n l a g e n  
mit einem Direktor ais Leiter und einem Ingcnieur
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zur Unterstiiizung. Sodann folgcn dic Abteilungen fur 
Fa b r i k b n t r i e b  (Kokcrei, Nebcnproduktongewinnung
u. s. w.) und W c r k s t a t t c n  und cndlicli d i e M a g a z i n -  
v e r w a l t u n g .  Dor Leitcr der ganzen Verwaltung ist 
ein Gencraldirektor, der den Titel Agent generał fiihrt, 
und dem auch die ausgedehnten kaufmannischen Bureaux 
untcrstellt sind. Auf westfalisehen Gruben von gleichcr 
Bedeutung wird man mcist nicht mehr ais 3—4 wissen- 
schaftlich gebildete technische Beamte finden.

11. F i n a n z i e l l c  V e r h a l t n i s s e .
Dic Gesellschaftsform fiir die Kohlenbergwerke in 

Nordfrankreich ist die Aktien-Gesellschaft. Das nominellc 
Kapitał hetriigt selbst bei griifseron Gescllschaften mcist 
nur 2 — 6  000 000 Frcs. und ist dabei zuweilcn nicht 
einnial voll eingezahlt. Nur selten hat eine Gesellschaft 
das Kapitał spiiter durch Ausgabc neuer Aktien erhoht, 
wic z. B. dic erst im Jahrc 1895 gegriindete „La Clarence“ , 
die erst im Jalire 1900 in Forderung getreten ist. Diese 
Gesellschaft hat im Jahrc 1899 zum Zwecke des wciteren 
Ausbaus der Schachtanlagen neue Aktien zu einem 
Kursę von 180 pCt. in Umlauf gesetzt.

Der thatsaclilichc Wert der Betriebsanlagon ist stets 
wcsentlich holicr, ais der Betrag des Akticn-Kapitals, 
weil regelmafsig ein grofserer Teil der Betriebs-Uebor- 
scluissc zu Neuanlagen verwandt wurde. So benutzte 
die Aktien-Gcsellschaft Bruay im Jalire 1899 bei einem 
Kapitał von 3 000 000 Frcs. allein 1 700 000 Frcs. zur 
Erweiterung des Betricbes. Dabei hat die Gesellschaft 
in der Bilanz samtliche Betriebsanlagon voIlstiindig ab- 
gcschrieben. Lievin hatte bei einem Kapitał von
2 960 000 Frcs. bis zum Jalire 1900 fiir etwa 
22 000 000 Frcs. Anlagen geschaffen und iiberdies noch 
einen Reservefonds zuriickgelegt, der fast die Holie des 
Akticn-Kapitals errcichte. In Nocux betrugen die Auf- 
wendungen zur IlersteUung der Gruben 38 900 000 Frcs. 
bei einem Kapitał von nur 4 000 000 Frcs. Insgesamt 
hatten samtliche Gruben des Pas-des-Calais bis zum 
Jahrc 1900 etwa 340 000 000 Frcs. zur Errichtung von 
Betriebsanłagen ausc egeben. Es entspriclit dies einem 

• Betrage von 24 Frcs. pro Tonne jahrlicher Forderung. 
Nicht einbegriffen in diese Summc, weil nicht festzu- 
stclłen, sind die Betrage. welche von solchon Gcsellschaftcn 
aufgewandt worden sind, die durch Mifserfolge beim 
Schachtabtcufen friiłizeitig in Konkurs geraten sind. 
Erwahnt sei noch, dafs dic Ausgabcn fiir Arbcitor- 
woliniingcn in Ilohe von 21 000 000 Frcs. nicht weniger 
ais 15 pCt. des gosamten vcrausgabten Kapitals ausmachen.

Iin Gegensatz zu Dcutschland ist man bemiilit, den 
Gescllschaftsanteilcn mogłichst geringe Wertc zu geben. 
Zu diesem Zwecke werden die einzelnen Anteile bei 
yiclenj Gescllschaften wieder in selbststandige Teile 
zcrlcgt. Die Gesellschaft von Lens besitzt z. B. 3000 
Aktien von je 1000 Frcs. Nominalwert, von denen 
jede wieder in 100 Anteile zerlegt werden kann. Jcder 
dieser Anteile besafs einen Verkaufswert von etwa 
2 — 300 Frcs., der allerdings in den letzten Jahren sich

infolgc der giinstigcn Konjunktur auf etwa 600 Frcs. 
erhoht hat. So kommt es, dafs auch die eigenen 
Arbeiter hiiufig Aktioiiarc der Gesellschaft sind. Dor 
Zweck dieser wcitgehenden Teilung ist der, mogłichst 
viele Personen an dem Bliihcn der Gesellschaft zu 
interessieren. Man will dadurch das Interesse an dem 
Bergwerksunternehiiien in weite Kreise der Berolkerung 
tragen und auf diese Weise die ołTcntliche Moinung, die 
ja in Frankreich eine vicl grofsere Bedeutung hat ais 
bei uns, miiglichst fiir die Bergwcrks-Industrie gcwinncn.

Der Verkaufsprcis der Kohle betrug im Durchschnitt 
im Jahre 1899: 12,34Frcs., 1900: 15,37 Frcs. und 1901:
16,45 Frcs. pro Tonne. Die Selbstkosten der Gruben sind 
nicht genau bekannt, doełi steht fest, dafs diese Preise 
grofse Ucberschiissc zulicfsCn. Das urspriingliehe Kapitał 
wird bei don meisten grofścron Gescllschaften infolge 
der bedeutenden, aus den Bctricbsuberschiisseii oder 
durch Anlcihon gcdeckfen Erwciterungen in glanzender 
Weise verzinst. So verteilte z. B. Bruay, allerdings 
dic bostsituierte Gesellschaft des Bezirks, im Jahrc 1899
3 700 000 Frcs. Die Ausbeute war demnach hijlicr, 
ais das gosamte nominelle Kapitał von 3 000 000 Frcs. 
Aber auch wenn man die thatsachlich zur IlersteUung der 
Betriebsanłagen aufgowandton Betrage zu grunde Iogt, so 
ergiebt sich in der Regel eine gute Renie. Fiir Lens be- 
rechnete sich dieselbe z. B. boi einem Gesamtaufwand von
46 000 000 Frcs. fiir das Jahr 1899 auf etwa 10 pCt.

12. Be r g b e h o r d c n .
Die Aufsielit iiber die Gruben wird von staatliclien 

Bergingenicuren ausgciłbt, die im Gegensatz zu Prcufsen 
der allgemeinen Landesverwaltung und zwar dom Prii- 
fekten des Departcments unterstcllt sind. Fiir das 
Pas-de-Calais wird die Aufsicht durch einen ingenieur 
en clief ausgeiibt, der in Arras seincn Sitz hat und 
dem 2 Hiilfsarbeiter (ingeniours des mines) zur Seite 
stehen. Die Załil der lioheren Staatsbeamtcn ist dem- 
nacłi wcsentlich geringer ais in PreuJścn, da in dem 
Bezirk auf 112 Tiefbauanlagcn eine Kohlonfordorung 
von etwa 14 000 000 Tonnen erzeugt und rund 56 000 
Arbeiter beschaftigt werden, wahrend in Wcstfalen in 
einem Bergrevicr mit gleichcr Zahl łiohorer Beamten, 
im Ilochstfalle die Forderung etwa 4 700 000 Tonnen 
(Gelsenkirchen), die Arbeiterzahl 16 000 Mann (Dort
mund II) und die Zahl der Schachte 46 (Esscn-Siid) betragt. 
Danebcn sind in dem Bezirk allerdings 8  Einfahrer 
(contróleurs des mines) mit Bergschulvorbildung thatig.

Wesentlicli versehieden ist aucli dic Ausbildung der 
Bergingenicure. Sic erfolgt aussclilielślich auf don 
Bergakademien, unter denen in crster Linie Paris und 
sodann St. Eticnne in Betracht kommen. Es fehlt aber 
jede praktisehe Ausbildung. Nach AbsoIvicrung der 
llochschule kann der Ingenieur sofort ais Hiilfsarbeiter 
angcstellt werden, und es kommt vor, dafs er ais solcher 
zum erstenmał in seinem Leben ein Bergwerk besuclit 
und auf diesem sogleich Aufsichtsdienstc zu verrichtcn 
hat. In thcoretisclier Bezieliung sind alle franzosischen
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Ingeniourc, auch dic Privatbcamtcn auf den Gruben, 
meist selir griindlich ausgcbildct.

Neben den Staatsingenieuren und -kontrolleuren giebt 
es noch eine Anzahl von niederen Grubenbcamtcn, dic aus 
dcm Arbeitcrstande hervorgegangen sind, die sogenannten 
Arbeitcr-Delegierten (delegues mineurs), dereń Einfiilirung 
auch bei uns hiiufig erwogen worden ist. Ihre Aufgabe ist, 
fiir die Sicherheit der Arbeiter in den Gruben zu sorgen 
und an den amtlicheu Unfalluntersuciiungen im Interesse 
der Arbeiter teilzunehmen. Die Dclegierten werden mit je 
einem Stelivertretcr fiir einen kleineren Bezirk von den 
Arbeitern in geheimer direkter Wahl und fiir eine 
3jahrige Periode gewahlt. Bcsoldet werden sie vom 
Staatc, der jcdoch diese Kosten von den Grubenver- 
waltungcn wieder einzicht Sie erhalten fiir jeden Besuch 
eine besondere Vcrgiitung. Bei allen Grubcnfahrtcn 
werden sie von einem Bcamten oder zuvcrliissigen 
Arbeiter der Grube bnglcitet, der ihneji auf ihre 
Fragcn Auskunft zu geben hat. Ihre Befunde haben 
sie entweder direkt an den Prafekten zu mclden, oder 
in ein auf der Grube aufliegendes Buch cinzutragcn. 
Der Betriebsleitcr hat das Reclit, sich in diesem Buch 
schriftiich gegen die Ausstellungcn der Delegierten zu 
verteidigen, bezw. dieselben richtig zu stellen. Eine 
Unterhallung mit den Arbeitern in der Grube ist den 
Delegierten streng untersagt. Ebcnsowenig sind sie be- 
fugt, irgend welche Anordnungen zu treffen oder Strafcn 
zu verhiingen. Damit wiirde eins der wesentlichsten 
Bedenken fortfallen, die in Deutschland gegen die An- 
stellung von Aufsichtsbeamten aus dem Stande der 
Arbeiter erhoben worden sind, denn eine Einwirkung 
auf die in der Grube befindlichen Arbeiter ist ihncn 
dadurch unmoglicli gemacht. Im iibrigen zeigen die 
franzosischen Delegierten mit wenigen Ausnahmen das 
Bestreben, sich sowohl mit den Arbeitern wie mit den 
Beamten gut zu stellen, in erster Linie naliirlich mit 
ersteren aus dem Grunde, weil sio im Falle von Un- 
zufriedenheit nicht wiedergewahlt werden. Das all- 
gemeine Urtcil der franzosischen Staatsbeamtcn und 
Grubendirektorcn gclit iibrigens dahin, dafs die An- 
stcllung der Delegierten, die eine Konzession der Re- 
gierung gegenuber der sozialistischen Partei bedeutet, 
keine Unzutraglichkeiten zur Folgę gehabt hat. Auch 
werden die Grubenbeamten durch die zahlrcichen Re- 
visionen immerhin veranlafet, ihr Augenmerk andauernd 
auf die Sicherheit des Betriebes zu richten. Dagegen 
ist das Resultat der Grubenaufsićht durch die Delegierten 
nicht crheblich. Wie die Durchsicht der auf der Grube 
aufliegenden Biicher ergab, beschrankten sic sich meist 
darauf, die von ihnen befahrenen Betriebspunkte ohne 
wcitere Kritik aufzuzahlen. Wenn sic etwas auszusetzen 
hatten, waren es Punkte von nebensachlicher Bedeutung. 
Eigentliche Milśstande sind von ihnen kaum gcriigt 
worden. Dazu werden durch die Ausgabcn fiir die 
Besoldung der Delegierten und die Sorgc fiir ihre Be-

gleitung in der Grube den Bcrgwerksgesellschaften nicht 
unerhebliche Kosten auferlegt.

Yolkswirtscfiaft und Stątistik.
K o h le n a u s f u h r  G r o f sb r i ta n n ie n s  1 90 2 .  (Nacli den* 

Trade Supplement des Hconomist.) Die Reilienfolge ist 
nach der Hohe der Ausfulir im Jahre 1901 gcwiihlt.

Nacli:
Monat Aug. 

1902 | 1901

Jan. bisAug.inkl. 

1902 | 1901

Gesamt- 
ausfuhr im
Jahre 1901

fn 1000 t ”) in 1000 t

Frankreich . . . . 542 613 4  781 5 280 7  975
Deutschland . . . 5 53 611 3 7 9 1 3 9 1 0 5 9 4 8

495 482 4  232 3 7 9 4 5 8 1 5
S c h w e d e n ......................... 352 344 1 8 3 8 1 8 3 3 2  903
Spanien u. kanar. Inseln 205 183 1 8 3 0 1 8 3 9 2  709
Rufsland . . . . . 361 408 1 6 8 0 1 8 3 0 2  516
Danemark . . . . . 164 215 1 313 1 4 3 4 2 1 7 8

149 187 1 3 3 0 1 4 2 2 2 1 2 7
Norwegen ......................... 125 129 900 883 1 3 7 4
H olland............................... 72 92 502 759 1 1 1 3
Portugal, Azoren und

M adeira ......................... 82 65 615 537 828
B r a s i l i e n ......................... 74 78 621 561 826
Brit. Ost-Indien . .  . 20 42 444 341 532

81 39 429 297 485
38 25 299 261 407
18 22 144 189 296

anderen Landtsrn . . 440 530 4 418 4 346 6 434
Zusammen an

K o h le n .............................. 3 630 3 870 2 8  030 2 8 2 9 7 42  548
Koks u. Zinder . . . 60 70 409 510 821
B r i k e t t s ......................... 81 119 731 739 1 0 9 7

Ueborbaupt 3 771 4 067 29 170 29  546 44 467
Wert In 1000 JC. . . 45 450 55  530 360  322 423 210 619 776
Kohlen etc. f. Dampfer 

im auswartigen Handel 1 3 7 4 1 2 2 0 10 044 9 080 13 804

*) i  t =  1000 kg.

Yerkclirswesen.
E n d g i i l t i g e  F e s t s e t z u n g  d e r  V e r h a l t n i s z a h l e n  

a i s  G r u n d la g e  f i ir  d ie  Z u t e i l u n g  le e r e r  W a g e n  a n  
d io  Z e c h e n  i m  R u h r b e z ir k  in  M a n g e ls z e i t e n .  Nacli 
der von der Kgl. Eisenbahndireklion Essen gemeinsam mit 
Vertretern des Kgl. Oberburgamts zu Dorlmuud, des Vor- 
standes fiir die bergbauliclien Interessen und des Kolilen- 
Syndikals erfolglen Priifung der von einzelnen Zechen des 
Rulirbezirks erhobenen Einwendungen gegen iliren ermiltelten 
Durchschnitlsyersand im vorigen Jahre und nacli Zuteilung 
von VcrhiUtniszahlen an neue Forderschiichte, stellte sieli 
die gesamte Verhaltniszahl fiir die Zeit vom 1. Oktober 
d. J. bis 30 . September 190 3  auf 16 124 ,  sodafs sie 
gegen diejenige des Votjalires nur um 74  Einheilen zu
10 t zuriickbleibt.

K o h l e n - ,  K o k s -  u n d  B r ik e t tv e r sa n d .  Von den 
Zechen, Kokereien und Briketlwerken des Rulirbezirks sind 
vom 8. bis 15 . September 19 0 2  in 7 Arbeitstagen 110  5 0 0  
und auf den Arbeitstag durchscliniUlich 15 7 8 6  Doppel- 
wagen zu 10 t mit Kohlen, Koks und Briketts beladen 
und auf der Eisenbahn versandt worden gegen 97 277  
und auf den Arbeitstag 16 21 3  Doppelwngen in demselbcn 
Zeitraum des Vorjahres bei 6 Arbeitstagen. Es wurden 
demnach vow 8, bis 15 . Sept, des Jahres 1902  auf den
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A rb e itsta g  427  D .-W . w en iger  und im ganzen  32 2 3  D . - W .  
od er  3,3 pCt. m ehr gefordert und zum  Versand geb rach t  
a is  im g le ich en  Z eitraum  des V orjahres.

Der V ersand an K ohlen , K oks und Briketts s te llte  sich  
au f der E isenbahn  vom  1. bis 15. Sep tem b er 1 9 0 2 :
im  R uhrbezirk  auf 2 0 5  6 8 4  D .-W . gegen  194  061  i. V
im  Saarbezirk  au f 3 0  320  „ „ 27 8 7 5  „
in O bersch lesien  auf 78  3 5 5  „ „ 7 4  523  „
und in den drei B ezirken
zusammen auf 3 14  359  D.-W. gegen 2 9 6  4 5 9  i. V. 
und war demnach:
im  R uhrbezirk . . .  11 6 2 3  D .-W . od er  6,0  pCt.

hoher

im Saarbezirk  . . .  2 4 4 5  D .- W . oder 8 ,8  pCt.
hoher

in O bersch lesien  . . 3 8 3 2  „ „ 5,1 „
hoher

und in den  drei B ezirken
zusaium en . . . .  17 9 0 0  D .-W . oder 6,0  pC t.

hoher a is in d erselb en  Z e it  d es V orjahres.

F ur an d ere  Sen d u ngen  a is K o h len , K oks und B riketts  
w urden im  R uhrbezirk  in der Z e it  vom  1. bis 15. S ep 
tem ber d . J .  41 6 5 5  offene W agen  g eg en  37 595  in  d er
se lb en  Z e it  im J a h re  1 90 1 ,  m ith in  in d iesem  J a h re 4061  
W agen  od er 10,8  pCt. m ehr g e s te llt , b e lad en  und b elad en  
ab gefahren .

Kohlen- und Kokswagon-Yerkehr im Monat August 1902.
1.— 15. August 16.— 31. August

Im ganzen 
Monat AugustW agen- W agen-

B a z 1 r k e An-
forderung

A n-
forderung

A n-
forderung

A r> —
Gestellung Gestellung Gestellung A lł”

forderung Gestellung Wagen-

insgesim t pro Fórdertag durch- 
schnittlich Insgesamt pro Fórdertag durch- 

schnittlich
A n-

forderung Gestellung

Kuhr:
a. Staatsbahnen . 1902 206 525 206 225 15 863 15 863 209 579 209 579 16 121 16 121 415 804 415 804

1901 203  037 203 037 15 618 15 618 215 482 215 482 15 392 15 392 4 1 8  519 41 8  519
b. Dortmund-Gron.-

Knscli. E isenb. 1902 6b9 3 6 593 507 507 6 654 6 654 512 512 13 247 1324 7
1901 6 3 9 9 6 399 492 492 7  041 7 041 503 503 .13 440 13 440

O berschlesien . . 1902 79 890 79 890 6 086 6 086 83 385 83 385 6 396 6 396 163 275 163 275
1901 79 688 79 688 6 1 1 4 6 1 1 4 85 996 85  996 6 1 2 9 6 1 2 9 165 684 165 684

tfledersclilesleii . 1902 15 377 15 377 1 183 1 183 15 357 15 357 1 181 1 181 30 734 30 734
1901 14 691 14 691 1 130 1 130 15 315 15 315 1 0 9 4 1 094 30 006 30 006

Elsent.-D lrekt.-Bezirke 
Coln und Saarbriicken
a) S aarbe l.................... 1902 33 322 32322 3 486 2 486 30 790 30 782 2 369 2368 63112 63101
b> Kohlenbez. Aachen 1902 7 223 7 223 555 555 7 554 7554 581 581 14 777 14 777
cl Kohlenz. i. Hombcrg 1902 2 213 2 253 173 173 2 192 2193 169 169 4 445 4445
d) Rh. Braunkohł. . 1902 i  915 4 915 377 377 6 004 6004 465 465 10 919 [ 10 919

insgesam t 1902 46 713 46 713 3 591 3 591 46 540 46 532 3 584 3 583 93 253 93 245
1901 44  038 44  326 3 379 3 401 4 7 1 5 8 4 7  259 3 4 3 7 3 445 91 196 9 1 5 8 5

Magdeburg (E isenb .-  
Dlr.-Bez. Magdeb.,
Halle u. Erfurt) . 1902 47 294 47 294 3 638 3 638 52 621 52 578 4 048 4 045 99 915 99 872

1901 45 826 45 823 3 525 3 525 53  445 53 376 3 816 3 810 99 271 99 199
E isenb.-D lr.-Bczirk  

Cassel . . . .  1902 946 1 079 73 83 1 026 1 166 79 89 1 972 2 245
1901 952 1 096 73 84 1 153 1 3 2 7 82 95 2 1 0 5 2 4 2 3

Hannover . . . 1902 1 623 1 623 12 5 125 1 77 2 1 772 136 136 3  395 3 395

1901 14 7 0 1 470 113 113 1 6 8 4 1 684 120 120 3 1 5 4 3 1 5 4
Kónigreich Sachsen

a) Zwickau . . . .  1902 7 423 7 423 571 571 7 583 7 5S3 583 583 15 006 15 006
b) Lugau-Oelsuitz. . 1902 5 177 5 177 398 398 5 330 5333 410 409 10 507 10500
c) Meuaclwitz . . . 1902 5 713 5 713 439 440 6270 6 370 482 4S2 U  983 11988
d) Dresden . . . .  1902 1 244 1 244 9S 96 1177 1 177 91 91 2 431 3431

in sg . Kónigr.Sachsen 1902 19 557 19 562 1 504 1 505 20 360 20 353 1 666 1 565 39 917 39 915
1901 18 961 19 260 1 458 1 482 20  939 21 149 1 496 1 5 1 1 39 900 40  409

Kónigreich Bayern 1902 2 140 2 323 177 192 2 156 2 450 165 188 i  296 4 773
1901 2 1 5 2 2  385 178 196 2  327 2  599 164 183 4  479 4  984

Elsafs-Lothringische
Eisenbahnen

a) Saarbezirk . . . 1902 5 006 5 006 417 417 5 599 »599 431 431 10 605 10 805
b) Rheinhafen. . . 1902 1 7S2 1 752 147 147 1 742 1743 134 134 3 494 3*94

insgesamt 1902 6 758 6 758 564 564 7 341 7 341 565 565 14 099 14 099
1901 1 6 1 6 4 6 164 511' 511 7 1 3 1 7 1 3 1 510 510 13 295 13 295

In sgesam t in den vorstehenden Bezirken im  Monat August 1902 5 7 9  90 7 880 604
pro Fórdertag durchschn ittlich 3 3  843 33 869

Insgesam t im Monat August 1901 881 049 882  698

pro Fórdertag du rchschnittllch 32  631 32  693
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W a g e n g e s t e l l u n g  i m  R u h r k o h le n r e v ie r e  flir die
Zeit vom 8. bis 15. September 190 2  nach Wagen zu 10 t.

Datum

Monat Tag

Es

verlangt

sind

se jte llt

D ie Zufuhr nach den 
Rheinhafen betrug:

lm Essener 
nnd

lilberfelder Bezirke

aus dem 
Beztrk nach W  agen 

zu 10 t

September 8. 14 586 14 586
9. 15 985 15 985 Essen Ruhrort 1 1 4 7 5

10. 15 944 15 944 t) Duisburg 7 1 3 1
11. 15 392 15 392 Hochfeld 1 7 5 4
12. 15 875 15 875 Elberfeld Ruhrort 578

•* 13. 15 661 15 661 Duisburg 28
» 14. 1 5 1 3 1 5 1 3 » Hochfeld 9
W 16. 15 544 16 544 Zusammon 20 975

Essen Dortm.
Zusammen: 110 500 110 500 Hafen 27

DurchsChnittl.: 15 786 f. and. Giiter 3
Y erhaitniszahl: 16 288

K o h l e n -  u n d  K o k s b e w e g u n g  i n  d e n  R h e in h a fe n
z u  R u h r o r t ,  D u i s b u r g  u n d  H o c h f e ld .

August Jan. bis August

1901 | 1902 1901 | 1902

in Tonnen

A. B a h n z u f u h r
521 450 4 2 8 7 4 9 3 3 2 2 8 9 8 2  940 471

„ D uisburg 284  285 3 4 9 2 2 9 2 075 233 2  198 440
„ H o ch fe ld . 74 535 71 749 528 762 517 320

B . A b f u h r  z u  S c h l f f

iiberhaupt Ton Ruhrort 541 679 466 764 3 229 042 2  977 791
n D uisburg 2 7 8 8 8 5 353 994 2 071 593 2  195 890
» H ochfeld 65 791 62 795 447 297 503 043

daron n . Coblenz
und oberhalb n Ruhrort 291 373 227 092 1 985 199 1 656 426

D uisburg 238 743 260 397 1 7 6 3 2 9 5 1 6 6 8 2 9 4
n Hochfeld 63 659 6 1 5 3 0 430 082 476 212

bis Coblenz
(au sschl.) » Ruhrort 9 769 5 391 47  972 48  511

t) D uisburg 1 2 8 2 68 13 730 4 011
n Hochfeld ? — ? ?

nach Holland n Ruhrort 159 613 144 453 764 325 683 877
n D uisburg 24  746 66 775 171 450 312 455
n Hochfeld 275 375 3 503 17 281

nach Belgien n Ruhrort 77  926 87 256 409 183 566 473
n Duisburg 12 696 25 214 108 958 198 056
V H ochfeld 717 — 4  762 35

K o h l e n - A u s f u h r  n a c h  I t a l i e n  a u f  d e r  G o t t h a r d
b a h n  i m  M o n a t  A u g u s t  1902 .

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

t

Ueber.
Chiasso

t

Total

t

_ 10 10
— 50 50
— 45 45
— 20 20
45 — 45
40 250 290

310 200 510
— 50 50
— 45 45
20 80 100
40 60 100
20 130 150

430 1 200  
l 180 |  810

Ueckendorf-W attenscheid . . 180 240 420
50 110 160

Total: 1 135 1 670 2  805
Vom 1. Jan. bis Ende August 1902 12 707,5 14 412,5 2 7 1 2 0

1901 22  510 26 678,5 49 188.5

Ycreine und Yersammlungcn.
X V I .  in t e r n a t io n a le  W a n d e r v e r s a m m l u n g  d e r  

B o h r te c h n ik e r .  In den Tagen vom 1 5 .— 18. September land 
in Dusseldorf die XVI. internationale Wanderyersatnmlung 
der Bohrtechniker und in Verbindung damit die IX. General- 
Ver8ainmlung des Vereins der Bohrtechniker statt. Einem 
frohlicli yerlaufenen Begriifsungsabend in der Stiidtischen 
Tonhalle folgte am Morgen des 16. September die Eroffnung 
der Hauptversammlung, in welcher der Vorsitzende, Herr 
Tellering, Benrath, die zahlreich erschienenen Teilnehmer 
und Giiste, insonderheit die Vertreter der Regierung und 
der Stadt Dusseldorf begrufste. Alsdann hielt Geh. Bergrat 
T e c k l e n b u r g ,  Darmstadt, einen Vortrag Iiber „ I n t e r -  
e s s a n t e s  aus  der  T i  ef  bo h r t e c h  n i k.“ Ferner sprach 
Dr. Hans T hu r a c h , Heidelberg, iiber „ D a s  V o r k o m m e n  
d e s  P e t r o l e u m s  im Rh e  i nth al  e“, wiihrend Ingenieur 
F a u c k ,  Wien, sieli iiber „ P r o b l e m e  d e r  T i e f b o h r -  
t e c h n i k "  verbreiteteund IngenieurSteen,Berlin,„D i e Mam - 
m u t h p u m p e  u n d  i h r e  V e r w e n d n n g  b e i m  S c h a c h t -  
a b t e u f e n "  zum Gegenstand liingerer Ausfiihrungen machte. 
Die Generalversammlung des Vereins der Bohrtechniker 
brachte am Mittwoch einen Vortrag des Herrn G e b h a r d ,  
Nordhausen, „ U e b e r  S c h ac  h tab te u fen u n t e r  A n -  
w e n d u n  g d e s  Ge fr i er  ve r fali rens,"  *) Nach Erledigung 
von Vereinsangelegenheiten, von denen die Wahl der Stadt 
Wien ais Versammlungsort flir das Jahr 190 3  zu erwiilinen 
ist, wurde der geschiiftliche Teil der Versammlung gesclilossen. 
Der Rest der Tagung war der Besichtigung der Ausstellung 
und einem Ausfluge in das Siebengebirge gewidmet.

G e n e r a l  v e r s a m m lu n g e n .  S c h a n t u n g  B e r g b a u -  
G e s e l l s c h a f t .  29. September d. J. , nachm. 2Vj Uhr, 
im Sitzungsaal der Gesellschaft zu Berlin, Behrenstr. 1 4 — 161.

D e u t s c h e  G e s e l l s c h a f t  fi ir B e r g b a u  un d  
I n d u s t r i e  im A u s l a n d e .  29. September d. J., vorin.
11 Uhr im Palast-Hotcl zu Berlin.

R o s i t z e r  Br a un  ko h i e n  w e r k e  A. -G.  R o s i t z S . - A .
4. Oktober d. J . ,  nachm. 2*/2 Uhr, im Hotel Wettiner Hof 
zu Altenburg.

Marktberlchte.
E s s e n e r  B orse .  Amtlicher Bericht vom 15. September

1902 , aufgestellt von der BOrsen-Kommission.

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

Preisnotierungen im Oberbergamtsbezirke Dortmund. 
Sorte. Pro Tonne loco Werk

I. G a s -  und F l a m r a k o h l e :
a) GasfBrderkohle................................ 1 1 ,0 0 — 12 ,0 0
b) Gasflainmrórderkolile . . . 9 , 7 5 — 1 1 ,0 0  „
c) Flammforderkohle . . . .  9 ,2 5 — 1 0 ,0 0  „
d) S t l i c k k o h le ......................................  1 3 ,2 5 — 1 4 ,5 0  „
e) Halbgesiebte...................................... 1 2 ,5 0 — 13,25  „
f) Nufskohle gew. Korn lj _ 1 2 , 5 0 - 1 3 , 5 0  „

» n » ™
„ III . 1 1 , 2 5 - 1 2 , 0 0  „

„ „ IV . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  „
g) Nulsgruskohle 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 l i l e ............................ 4 , 5 0 — 6 ,75  „

*) Auf einige der genannten Yortrage werden wir demnachst 
uoch eingehender zuruekkommen.
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II. F e t t k o h l e :
a) FBrderkohle . . . . .  9 , 0 0 — 9 ,7 5  tS.
b) Bestmelierte Kobie . . . 10 ,75 — 11, 75 „
c )  S t U c k k o b l e ............................ 1 2 ,7 5 — 13,75  „
d) N u fsk oh le gew. Korn li 12 7 5 _______13 75

» » » I”
„ HI . 1 1 ,0 0 -1 2 ,0 0  „

» * IV . 9 , 7 5 - 1 0 , 7 5  „
e) Kokskohle . . . . . .  9 , 5 0 — 10 ,0 0  „

III. M n g e  r e K o h l e :
a} Forderkohle............................. 8 , 0 0 — 9 ,0 0  „
b) FBrderkohle, melierte . . 1 0 ,0 0 — 10,50
c) Forderkohle, aufgebesseiu-, je

nach dein SlUckgehnlt . 1 1 ,0 0  — 12 ,5 0  „
d) S tU c k k o h le .................................. 1 3 ,0 0 — 1 4 ,5 0  „
e )  Apthrazit Nufs Korn I . . 17 ,5 0  — 19 ,0 0  „

„ „ II - . 1 9 , 5 0 - 2 3 , 0 0  „
f) FBrdergrus . . . . . . 7 , 0 0 —  8 ,0 0  „
g) Gruskohle unter 10 min . 5 , 0 0 — 6 ,25  „

IV. Ko k s :
a) H ochofenkoks . . . 15 ,0 0  „
b) G i e f s e r e i k o k s ...........................  1 7 ,0 0  — 1 8 ,0 0  „
c) Brcchkoks I und II . . . 1 8 ,0 0 — 1 9 ,00  „

V. B r i k e t t s :
Briketts je nacli Qualitiit. . . 1 1 ,0 0 — 1 4 ,00  „

Markilage wenig veriindert, kleine Belebung bemerkbar. 
Niichste B5rsen-Veisaiiiinliiii“ flndet am Montag, den 
22. September 1902 ,  midiii.ittags. 4 Ulu, im „Berliner Uo(e(, 
Hotel llartmann, gintt.

JBSrse z u  D u s s e ld o r l .  Amtlicher Kursbericlit vou
18. September 1902, aulgestellt vom Bors('n-Vorstand untei 
Mitwirkung der vercideten Kursmakler Kduard Thielen 
und Wilhelm Mockert, Dusseldorf.

A. K o h l e n  und Koks .

1 Ga s -  u nd  F l a m m k o l i l e n :

a) GaskohlelUrLeuchtgasbereitung 1 1 ,0 0 — 13,00^/<!
b )  G eneratorkohle........................... 1 0 , 5 0 — 11, 80 „
c) GasflaminfOrderkohle . . . 9 ,7 5 — 1 1 ,0 0  „

2. F e t t k o l i  l e n :

a) Forderkohle .......................... 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  „
c) Nufskohle Korn II (Anthrazit) 1 9 ,5 0 — 2 4 ,0 0  „

4. K o k s :

a) Giefsereikoks . . . . .  1 7 ,5 0 — 1 8 ,0 0  „
b) H och ofen kok s . . . . .  15 „
c) Nufskoks, gebrochen . . . 1 8 — 19 „

5. B r i k e t t s ......................................... 1 1 ,0 0 — 1 4 ,00  „

B. E rz  e :
1. Itohspal je nach Qualitiit. 10 ,80  „
2. Spateisenstein, gerBsteter . . 15 ,00  „
3. Somorrostro f. o. b. Rotterdam — „
4. Nassauischer Roteisensteiu mit

etwa 50  pCt. Eisen . . .  — „
5. Rasenerze franco . . . .  —  „

C. R o h e i s e n :

1. S p ie g e le ise n  la .  10 — 12 pC t.
M a n g a n ..............................................

2. W e ifss tra h lig es  Q u a l.-P u d d e l-  
r o h e is e n :
a )  R h e in .'  w estf. M arken
b ) S ieg er liin d er  M arken

3. S t a h l e i s e n .......................................
4. E n g lisc h e s  B essem ereisen  c if

R o t t e r d a m .......................................
5. S p a n isch es B e sse m e r e ise n , 

M arkę M u d ela , cf. R otterdam
6 . D eu tsch es B essem ereisen  .
7. T h o m a se isen  frei V erb rau clis-

s te lle  ......................................................
8 .  P u d d e le is e n , L u x em b . Q ual.

ab L u x e m b u r g ...............................
9. E n g l .  R o h e ise n  N r. III  ab

R u h r o r t ...............................................
10. L .uxem burger G ie fsere ie isen  

N r. III ab L u xem b u rg
11. D eu tsch es G ie fsere ie isen  N r. I

7 0  OL

60
60
62

—  sh

— .Jt.
64

5 7 ,5 0  

46  

71

5 0
65

12.
13.
14.

»
»

II —

»
„ Hiimatit . 

15. Spanisches Hiimatit 
Mudela ab Ruhrort

,HI

Markę

61
65

115
125

120

»
»

D . S t a b e i s e n :

G ew o h n l. S ta b e isen  F lu fse isen  
S ch w eifse isen  

E. D r a h t :
1. E isen w a lzd rah t...........................
2 .  S ta h lw a lzd ra h t . . . . .

N otieru n gen  Uber B le c h e  feh len .

A u f dem  K oh len m ark t b eg in n t der H erb stb ed arf s ie li  
g e lte n d  zu  m a ch en ; d er  E isen m arkt lie g t  and au ern d  s t i l l .

N iich ste  BBrse fUr W ertpupierc am  D onnerstag , den  
25 . S ep t., fur P ro d u k te  am  D onnerstag , d en  2. Okt. 1902 .

/I A u a l a n d i s c h e r  E i s e n m a r k t .  Die Haltung des 
s c h o t t i s c h e n  Roheisenmarktes war in lelzter Zeit gut, wenn- 
gleich derUmsatz in Warrants nicht sonderlich bedeutend war, 
und die Preise habeu ein wenig steigende Tendenz an- 
genommen. Die umlaufenden Warrants sind nur in wenigen 
Hiinden. Die amerikanischen Auftriige haben cinigermafsen 
festigend gewirkt. Zuletzt wurde in gewohnlichen schottischen 
Warrants zu 57 s.  7'/2 d.  bis 57  s.  10 d.  cassa und zu 
5 8  5. Uber einen Monat gethśiligt. Clevelandeisen ist gut 
gefragt und schwerer erliiiltlich, zuletzt wurde 53  s. 3 d.  
bis 53  s.  9 d.  bezw. 53  s.  7 d.  bis 53  s.  8 d. notiert. 
Cumberland Hiimatitwarrants blieben ziemlich vernachlaasigt 
zu 61 S. bezw. 61 s. 3 d.  Schottisches Hiimatit wird zu 
6 2  s.  in befriedigenden Mengen an die Stahlwerke geliefert. 
Die gewohnlichen schottischen Roheisensorten konnten sich 
gut behaupten. Fiir die nachslen Wochen erwartet man 
eine Z unahm e der Ausfuhrziffern. —  Dic Fertigeisen- und 
Stahlwerke sind im ganzen befriedigend beschiiftigt, doch 
lassen die erzieltcn Preise bei den steigenden Kosten des 
Rohmaterials in den meisten Fiillen wenig Nutzen. Die 
Preise behaupten sich namentlich auf Grund der gunstigen 
Naclirichten von Ainerika. B e u u iu h ig e n d  wirkt nach wie 
vor der kontinentale Wettbewerb, so der belgisclie in 
Handelseisen, der deulsche namentlich in Schiffsblechen,
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Triigern und Stahlschienen. Schottisclie SchitTbleche notieren
6 L. bis 6 L. 2 s. 6 d.

Auf dem e n g  l i s  cli en  Markte melden die letzten 
Berir.hle aus Middlesbrough Giinstiges nur fiir Clevelnnd- 
roheisen, alle anderen Zweigu haben yergeblich auf eine 
Besserung gewartet. Die Aussichten fiir das Herbst- und 
Wintergeschlifl sind sehr wenig ermutigend. der Absatz 
nach dem Kontinent diirfte auf einen so geringen Umfang her- 
abgcdriickt werden, wie man ihn seit etwa.zchn Jahren nicht 
mehr verzeichnete. Cl e v e l a n d  r o h e i s e n  liegt nach wie vor 
befriedigeud durch die amerikanische Nachfrage, die cin- 
heimischen Verbraucher decken nur den nbtigs<en Bedarf 
und warten gUnstigere Zeiten ab, doch sind Aussichten 
kaum vorhanden, dals in den niichslen Monaten der 
amerikanische Bedarf wieder verscliwindet und damit die 
Preise fallen. Die jelzigen Notierungen machen den 
inliindischen Produzenten thatsiichlich jeden Abschlufs 
umnoglich. Nr. 3 wurde verschiedentlich erholit und bleibt 
in steigender Tendonz, zuletzt wurde 53 s. 3 d. notieri 
oder iiber 10 s. mehr ais zu Beginn des Jalires, der hiichste 
Preis seit November 1900 .  Dic iibrigen Soiten konnten 
nicht in demselben Mafse holier gelialten werden, Giefserei
roheisen Nr. 4  notiert 51 s. 6 d., graues Puddelroheisen
49 s. 6 d.t meliertes 4 8  s. 9 d , weifses 48  s. In Hama t  i t- 
e i s e n  liifst die Geschiiftslage noch immer aufserordentlich 
zu wiinschen Ubrig. Die Preise sind durchaus unlohnend und 
stelien in kcinctn Yerhiiltnis zu den Notierungen der West- 
kUste. Gemischte Loose der Ostkiiste blieben zuletzt auf 
57 s. Fiir den F e r t i g e i s e n -  und  S t a h l  ma r k t  gelten 
ebenfalls dic einleitenden Bcmerkungen. Die gegenwiirtige 
Flaue liiiugt nicht zum wenigsten zusammen mit der 
andauernden Stille im Schiffbau. Die Besserung, die man 
von der Beendigung des Kricges fur den Schiffbau im 
Zusammenhang mil anderen Industrien erwartete, ist nicht 
eingetreten, die Verhiiltnisse haben sieli im Gegenteil ver- 
schlimmert, und noch spricht nichts fUr eine Belebung. 
Die Preise fiir neue Dampfer sind um 10 pCt. gegen die 
yorjahrigen hcrabgesetzt, yermogen aber nicht anziiziehen 
in einer Zeit, in der die Frachlsiitze so aufserordentlich niedrig 
stehen. Dic Gestehungskosten notigen jetzt in allen Zwei gen 
die Produzenten zu Preisen, welche die Verbraucher 
unmoglic.il annehmen konnen. Von Deutschland liegen sehr 
billige Angebote in Grobblechen und Winkeln vor. Die 
Preise sind im wesentlichen nominell, da Auftriige felilen. 
Schiffsbiechc in Stahl notieren 5 I .  15 s., in Eiseu
6 L. 2 s. 6 d., Schiffswinkel in Stahl 5 L. 12 s. 6 d , in 
Kisen 6 L. 2 s. 6 d. Einer ziemlich regelmiifsigen Nach
frage crfreuan sich Stahlschienen, wie in den Vormonalen; 
8chwere Stahlschienen behaupten sich gut auf 5 L. 10 s.

Auf dein b e l g i s c h e n  Eisenmarkt hemchte in den 
meisten Zweigen wenig Leben, und die Preise haben in 
den letzten Woclien wieder eine ausgesprochene Tendenz 
zur Baisse angenommen. Im AusfuhrgeschUft haben die 
Preise namcntlich unter dem Drucke des deutschen Wett- 
bcwerbs verschiedenllich nacligeben miissen. In Roheisen 
liegen fiir das ietzte Vierteljahr noch keine nennenswerten 
AbschlUsse vor, man spricht bereits von 5 2  Frcs. fiir 
Puddelroheisen in Cliarleroi, was 4 8  Fics. fiir Athus be- 
deuten wiirde. Bisher notierte Luxemburger Giefsereiroli- 
eisen Nr. 3 59 Frcs., Puddelroheisen 5 0  Frcs., in Cliarleroi 
5 4  Frcs., Thomaseisen 63 Frcs. Auf dem Fertigeisen- 
und Stahlmarkte verzeichnen nur Stahlschienen eine dauernd 
befriedigemde Nachfrage, doch sind auch hier die Preise

in den letzten Wochen gewichen, nicht zum wenigsten 
infolge deutscher Konkurrenz, und haben jetzt Miilie, sieli 
auf 115 Frcs. fur Ausfuhr zu behaupten. Stabeisen scheint 
sieli selbst fiir Belgien nur nominell auf 1 3 7 ,5 0  Frcs. fiir 
Nr. 2 behauptet zu haben; die gewiihrten Preisnachliisse 
bringen die Notierungen bereits auf 130  und 1 3 2 ,5 0  Frcs. 
Die olfiziellen Notierungen zeigen, auch fur Ausfuhr, seit An- 
fang August keine Aenderung. Triiger haben in den letzten 
Wochen an Haltung verloren und sind auf 130  Frcs. bezw. 
1 1 2 ,5 0  bis 114 Frcs. fiir Ausfuhr zuriickgegangen. I ii 

Blechen haben sich die Notierungen nur fiir Belgien einiger- 
mafsen behaupten lassen, dagpgen standen im Ausfuhr- 
gescliiifte die Preise schon anfangs September fiir alle 
Sorten um 5 -Frcs. niedriger ais im Vormonat.

Vom f r a n z o s  i s c l i e n  Eisenmarkt .ist im einzelnen 
Neues nicht zu berichten. In den meisten Distrikten ist 
das Geschiift still. Die Notierungen haben sich im ganzen 
wenig geiindert, neigen aber elier zur Baisse, Grofsere 
Auftriige felilen in den meisten Distrikten; im Centre sind 
die Stahlwerke uberdies nocli durch ZurOcknahme der Auf- 
triige fiir die Marinę linangenehm beriihrt worden. Von 
seiten der Balingesellschaften gehen den Werken ab und 
zu kleinere Bestellungen zu.

In A m e r i k a  hal sich die Knappheit an Roheisen fiir 
diesjiihrige Lieferung weiterhin yerschiirft, wenngleich die 
Produktion, nachdcm der Koksmarkt jetzt wieder zugiing- 
licher ist, weniger behindert ist. Im August errcichte die 
Erzeugung der Vereinigten Staaten 1 5 0 0  0 0 0  t. Ange- 
bolen wird nur basisches und graues Puddelroheisen. 
Nordl. Giefsereiroheisen Nr. 1 und 2 notieren 2 2 ,2 5  bis 
2 2 ,7 5  Doli., graues Puddelroheisen 2 0 ,5 0  bis 2 1 .5 0  Doli. 
Siidliclies Giefsereiroheisen Nr. 2  18 Doli. Im wesent
lichen sind all diese Preise nominell. Die meisten Zweige 
des Fertigeisen- und Stahlmarktes sind ruliig. Gew8hn- 
liches Stabeisen ist letzthin, um 1 Doli. erli5ht worden. 
Qualiiiitsstabcisen notiert unveriindert 1 ,8 0  cents. Stahl- 
knilppcl sind leblos, da die Yerbrauclier sich jetzt ab- 
lehnend yerhaltcn; man notiert noch unverandert 3 0  Doli. 
In Stahlschienen gehen Auftriige fiir niiclistjahrige Lieferung 
regelmiifsig ein, und die Preise halten sich auf 28  Doli. 
Auch Grobbleche sowie Baumaierial sind fiir spiitereii Bedarf 
gesucht. SchifTsbleche in Stalli notieren 1,85 bis 1 ,90  cents. 
Triiger und Winkel in Stahl 1,85 bis 195  cents. In Fein- 
blechen liifst die Nachfrage nach wie vor zu wiinschen Ubrig, 
und die Erzeugung ist viel zu stark, ais dafs die Preise 
sich halten konnten.

Mo t a l i  m a r k t .  Mit Beginn der Woche war der Marki
lebhaft, liefs aber im Laufe derselben nach. Nur Blei ist 
im Preis etwas gestiegen, die Preise fur die Ubrigen Produkte 
gingen teilweise abwiirts, teilweise blieben sie dieselben.

K u p f e r  wenig fest. G. H. L . 52 . 17. 6 . bis L . 53. 2 . 6.,
3 Mt. L. 53. 2. 6. bis L. 53. 7. 6.

Z i n n  unregclmiifsig. Straits L. 121.  10. 0. bis L. 122.,
3 Mt. L. 118. 5. 0. bis i .  118.  15.  8.

B l e i  ruliig Span. L  10. 18. 9 .  bis L. 11. ,  Engl. 
L. 11. 2. 6. bis L. 11. 3. 9.

Z i n k  inatt. Gew. Marken L . 19. 5. 0 . ,  bes. Marken 
L. 19. 10 . 0.

S i l b e r b a r r e n  2 3 7/s.
N o t i e r u n g e n  a u f  d e m  e n g l i s c h e n  K o k le n -  u n d  

F r a o h te n m a r k t .  (Bbrse zu N ew cast le-on-T yne.)  Der 
euglische Kolileninarkt blieb in der Berichtswoche gegen 
die Yorwoche fast unveriindert. Die Nachfrage nach bester
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steam-Kohle war iiufserst lebhaft, nach mittlereri Qualitiiten 
dagegen still. Es wurde gezalilt: Fiir beste nortliumbrisclie 
steam-Kohle 11 S. 6 d. ,  fiir zweite Sorten 9 s.  bis 10 s.  6 d ., 
f(ir steam - smalls 5 s. bis 5 s.  6 d.  Gaskohle, dereń 
Notierungen je  nach Qualiliit zwischen 9 s.  3 d.  und 10 s. 
schwankten, waren bei guter Nachfrage, besonders fiir 
bessere Sorten, fest. In Bunkerkohle hatte sieli die lloffnung, 
dafs die Nachfrage eine Verst;irkung erlahren wiirde, nicht 
erfiillt, weshalb sieli der vorliandene Vorrat eher ver- 
grofserte, ais verminderte. Der Preis fOr ungesiebte Sorten 
betrug 8 s.  9 d.  bis 9 s.  6 d.  Der Yerkehr in Hoch-

kleines Nachlassen. Die Notierungen waren fiir ersteren
15 s.  6 d.  bis 15 s. 9 d. ,  fiir lelzteren 18 s. bis 18 s.  6 d.  
f.o.b., blieben also unveriindert.

Die Besserung des Frachtgeschaftes hat auch in der 
jetzt beendeten Woclie angehalten, wenngleich die erhohte 
Nachfrage nach Schiffsraum durch die unerwartete Ankunft 
vieler Dampfer nicht sehr bemerkbar wird. Trotzdem die 
Nachfrage ohne Schwierigkeiten befriedigt werden konnte, 
sind siimtliclic Preise gestiegen. Tyne bis London 3 s. 3 d„  
Tyne bis Kronstadt 4 s. l.V* d.  bis 4 s.  3 d. ,  Tyne bis 
Genua 4 s. 6 d.  bis 5 s .

ofenkoks war sehr rege, dagegen zeigte Ausfuhrkoks ein
M a rk tn o t iz e n  u b e r  JN Tebenprodukte. (Auszug aus dcm Daily Commercial Report, London.)

10. September 17. September

L.
von 
8. d. L.

bis
d . L.

von
d. L.

bis
8. d.

Teer p. g a l i o n ................................................. ...... . . . . ----- — 1% ___ — iV* ___ __ i 6/r __ ___ i 3/ł
11 18 9 — — — 11 18 9 ------ —

Benzol 90 pCt. p. g a l i o n ........................................................ — — ? 3/ 4 — — — — — 73/4 — — 8
ł i  50 „  „  , ,  ............................... .......... --- — 7 7 --- — 7 4/j

Toluol p. g a l i o n .......................................................................... --- — 7 — — 8 — — 7 --- — 8
Solvent-Naphtha 90 pCt. p. g a l i o n ..................................... --- — 8 — — 9 . — — 8 --- — 9
Karbolsaure 60 pCt................................................. ......  . . . --- 1 7 7 * — 1 8 — 1 8 --- — —
Kreosot p. g a l i o n .......................................................................... — — l 1/ 4 — — — — — i 1 li --- — 13/r
Anthracen A 40 pCt. u n i t ....................................................... --- — i 1/* — — — — 1 lh --- — l 3u
Anthracen B 3 0 — 36 pCt. u n i t ........................................... --- — 1 _ — — — \ --- —

----- 50 — — 52 6 — 52 6 — 63 6

Patent-Bericlite.
P a t e n t - E r t e i l u n g e n .

KI. 1. b. Nr. 130 684. P. 11 215. Vom 9. Januar 
1900. Elektromagnetischer Erzscheider. Clarcnce 
Quintard Payne, New-York, Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, 
Pat.-Anwiilte, Berlin NW, 7.

K I. 4  a. Nr. 130 528 J .  6309. Vom 13. Ju li 1901. 
M a g n e tv e rsc h lu fs  f iir  G ru b o n s ic h e rh e its la m p e n . 
Wilhelm Jiikel, Oberhausen.

K I. 4  a. Nr. 131119 . G. 16 036. Yom 31. August 1901. 
V o r  r ic h tu n g  z u m  P riifo n  d e s  g a s d ic h te n  V e r-  
s c h lu s s e s  von  G -ru b en lam p o n  m it te l s  P re fs lu f t .  
Friedrich GUnlher, Recklinghausen.

KI. 5 a Nr. 130 530. W. 16 851. Vom 26. Okiober 
1900. Vor richtung zum Messen der Bohrlochneigung 
und der Bohrlochfiefe m ittels Lotungsseiles. Alphons 
Wachę, Breslau, Leuthenstr. 19.

K I. 85 a. Nr. 130 983. K. 21 446 . Vom 12. Juni 1901. 
V o r r ic h tu n g  z u m  V e rh i i te n  d e s  U e b e r t re ib e n s  d es  
E o rd e rg e s te l le s  m i t  b e im  Z u h o c h z ie h e n  s e lb s t-  
th a t ig  e r fo lg e n d e r  E n tk u p p lu n g  d e s  -P o rd e rg es te lle s  
vom  F o rd e rs e i l  Carl Kniestedt, Cotlien, Auli.

KI. 35 a. Nr. 1 3 0985 . H. 26 275. Vom 5. Ju li 1901. 
Funktionsregler fiir Forderschachte u. dergl. August 
Haarbeck, Sobernheiin, Nahe.

KI. 35a. Nr. 1 3 1 1 1 6 . J  6195. Vom 28. April 1901. 
Ełektrische Doppelforderung durch zwei elektrisch  
betriebene Fórdermaschinen. Fritz Jansson, Berlin, 
Schiflbauerdamm 29.

KI, 5 9  a. Nr. 130 5 43 .  J . 6 1 9 3 .  Vom 28 . April 1 901 .  
Schachtpumpe Rudolph Immiscli, Deuben-Dresden.

K I. 8 2 b . Nr. 13 1 055 . K. 19090 . Vom26. Januar 1900. 
Yerfahren u n d  Vorrichtung z u m  Entwassern von 
Itorf U. d e l .  H. Kerrinnes, Tilsit.

G e b p 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. 1 a . Nr. 169 801. 17. Januar 1902. K. 15 793. 

E iir  S te in k o h le  e in e  G ro b k o rn s e tz m a s c h in e  m it  
A u s la u f ro h re n  z u m  b e s ta n d ig e n  A b fiih re n  von  s ic h  
e tw a  a n s a m m e ln d e m  S c h la m m  e tc . u n te r h a lb  deB 
S ieb es  b ez w . K o lb e n s  d ie s e r  M a sc h in e n . Friedrich 
Koepe, Bochum, Rheinischestr. 20.

K I. 4 a .  Nr. 1 7 1 4 5 5 . 24. Februar 1902. H. 17 870. 
R in g  z u m  A b d ic h te n  von  G ru b e n s ic h e r h e i t s la m p e n ,  
a u s  e in e m  D ra h tg e w e b e r in g ,  in  w e lc h e n  von  b e id e n  
S e ite n  D ic h tu n g s s to f f  e in g e p re fs t  is t .  S. Herzberg, 
Cbarlottenburg, Pestalozzistr. 27.

K I. 4 a. Nr. 171 572. 11. Februar 1902. K. 1 5 9 8 1 . 
M a g n e tv e rs c h lu fs  f u r  G ru b e n la m p e n , d e s s e n  B o lze n  
e in e n  a n  s e in e m  o b e re n  E n d e  a i s  s c h ie f  s te h e n d e n  
C y l in d e r  a u s g e b i ld e te n V e r s c h lu f s s t i f t  t r a g t .  F. Koclie, 
Bochum, Lindcnstr. 2.

K I. 4 d .  Nr. 171 454. 24. Februar 1902. P. 6675. 
Z iin d e r  f iir  S ic h e rh e i ts g ru b e n la m p e n  a u s  F e d e r ,  
R i tz n a d e l  u n d  P iih ru n g s k o rp e r .  Emil Piepenbring, 
Dortmund, Kaiserstr. 56.

K I. 5 b .  Nr. 1 7 1 3 2 0 . 24. Februar 1902. A. 5344. 
B o h re r  z u r  E rw e i te ru n g  d e s  E n d e s  von  G e s te in s -  
b o h r lo c h e rn ,  a u s  e in e m  a u fse re n  R o h r  m i t  in  e in e m  
S c h litz  h e b e la r t ig  d r e h b a re m  M e sser u n d  h ie r a u f  
w irk e n d e m , d u r c h  S p in d e l  u n d  H a n d r a d  vor- 
g e tr ie b e n e m , f e d e rn d e m  D ru c k s t i ic k  im  I n n e r n .  
Friedrich Anschiitz. Neunkirchen, Bez. Trier.

K I. 5 d . Nr. 171 314. 21. Februar 1902. T. 4536. 
G ru b e n b re m s e  a u f  f a h r b a r e m  u n d  a n  d ie  B re m s-  
b e rg s c h ie n e n  z u  b e fe s tig e n d e m  G e s te ll . Carl Tirnpe, 
Alsdorf, Rheinl.

K I. 10 a. Nr. 1 7 1 3 5 1 . 28. November 1901. K. 1 5 4 7 7 . 
A b s c h lu fs v o r r ic h tu n g  a n  K o k so fe n v o rla g e n  m it  
in n e n  l ie g e n d e m  3 ? liis s ig k e itsv e rsch lu fs . Heinrich 
Koppers, RUttenscheid.
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KI. 10 a. Nr. 170  2 5 9 .  1. Februar 1 90 2 .  F. 8 37 2 .
Koksofenthiir aus Stahlgufs, mit gewolbter oder
gerader, durch Rippen versteifter Vord8rwand, ab- 
gerundeten Ecken, angegossenem oder lose ein- 
gesetztem und durch Schrauben mit der Thiir ver- 
bundenem Planierloch - Rahmen und mit Lehm 
abzudichtender Fugę zwischen Planierloch und 
Planierlochstopfen. Fahrendeller Hlitte, Winierberg & 
Jiires, Bochum.

KI 20 c. Nr. 1 7 0  66 3 .  3. Februar 1902. F. 8373 .
Fórderwagen m it w inklig abgebogenom Boden, 
weleher m ittelst W inkeleisen auf am Radsatz 
angebrachten Iiagerstiitzen befestigt ist. Bernhard 
Freyhoff, Itecklinghausen-Hillcn.

KI 20 d. Nr. 171 0 6 2 .  29  Januar 1902. P. 6595.
Im Gesenk geschlagenes gufsstahlernes Rad fiir 
Hunde (Bergwerkswagen). Fa Carl Dan. Peddinglinus, 
Altenvorde.

KI. 20d . Nr. 171 3 8 3 .  15. Februar 1 902 .  K. 16 011.  
Radsatz fiir Grubenwagen, m it hohler, ais Schmier- 
behalter dienender, allseitig gesohlossener Trag- 
achse. G. Kraulheim, Chemnitz-Altendorf.

KI. 47 f. Nr. 171 091; 2 4 .  Februar 1902. B. 18 801-  
Durch schwalbenschwanzformige, den hochge- 
bogenen Enden ineinander greifender Klammern 
eingeschobene Keile zur Wirkung kommende Ein- 
richtung zum luftdichten Verbinden der einzelnen 
Schiisse von metallenen Wetterlutten, Friedr. Willi. 
Becker, Bochum, Humboldtslr. 57.

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

KI. 4 a. Nr. 1 2 8 0 1 5  Sicherheitsverschlufs fiir 
Grubenlampen. Yon Richard Schulz in Bergeborbeck, 
Yom 23 . Mai 19 01 .

Eine am Gestellringe angelenkte Falle a wird mil einem 
am Lampentopf befestigten Anschlag a durch einen nur mit 
Hiilfe eines Mngucten zu losenden federnden Sperrslift c

verriegelt, wobei die Falle a zu einem den Anschlag b 
umschliefsenden Gchiiusc ausgcbildct ist.

Der federnde Sperrslift i»t derart angeordnet, dafs cr 
von unlen in eine enlsprechende Verliefung d des An- 
sclilagcs cingreift, zum Zwecke, die EinfUgnng von 
Dichtungsschciben zwischen Ring e und Topf f zu er- 
moglichen.

Zweckmilfsig wird entweder die Falle am Geslellring 
oder der Anschlag am I.ampenlopf innerhalb bestimmter 
Grcnzen vcrschiebbar angeordnet.

KI. 4 a. Nr. 127 8 6 0 .  Vorrichtung zum Priifen 
des gasdichten Verschlusses von Grubenlampen 
m ittelst Prefsluft. Charles Christiansen und Carl 
Berlenburg in Gelsenkirchen. Yom 6. M;irz 1901 .

Beim NiederdrDckcn des Hebels a wird das geleille 
Gehiiiise b geschlossen, so dafs die Gummipolster c gegen 
den Ring d abdichten, und gleichzeitig ein Yentil in der

Prefsluftleitung e geolTnet. Die in b entsleliende Luftpressung 
bewirkt ein Eindringen von Prefsluft in die Lampe und 
Flackern der Flainme, wenn der Abschlufa der Lampenteile 
gegeneinander nicht gasdicht sein solile.

KI. 20 a. Nr. 127 60 1 .  Zur Seite drehbare 
Seilschutzrolle fiir maschinelle Streckenfórderungen, 
H. Grimberg jr. in Bochum. Yom 23 . April 1901.

Dic Seilschutzrolle d ist an der Welle b angebracht, 
welche unter Vermitllung konischer Rilder f mit dein Gewioht h 
derart in Verbindung steht, dafs bei Seitwiirtsdrehung der 
Rolle das Gewicht gehoben wird. Nach ihrer Freigabe 
wird die Rolle durch das in die Ruhestellung zuruekkehrende 
Gewicht in die Normalstellung zuruckgefiihrt.

KI. 20 a. Nr. 127  6 37 .  Vorrichtung zum selbst- 
thiitigen Aufrichten und Umlegon des Mitnehmers 
fiir Kettenforderuifgen. Kurt Knetschowsky in Katto- 
witz, O.-S. Vom 11. Juni 1901.

Der an einem Kettengliede drehbare, in der Ruheslellung 
wagrecht liegende Mitnehmer a ist mit einem Arm e yersehen
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walbiior Beun- Anatufa tm  einen  iim GTeis llageiuteni Bilgeli g; 
d;ta ifinfriiitjiiRn! cłi*s STittiellmera a veran)'ctffii. D er  MTmcHtner

wird' im dieser Staflung; tfnrclł: eine- ani dem Engel anaciiiTiefseiufe 
FUlirung: li; fiir den Arnu erUaliiau; und fSflłfc anu Ende deraeibeu 
ditrr.li siuai EIgengewieiiti iin die Riiiieiage zarilcfe.

E l .  2-4 a, Nr, 1128’ T erfa liran . z u r  D ieb ftm g .
d e r  W and a: vcel H e iz tm g -sa n la g en , iiaab eeon d ere  
STolcacfen-wande. Ton Eśufiiu <SŁ Ctimp.,, Bcu-clier Mto- 
scfnnmifalmlć mi Brnęli; i i  W„ Tora 201. jSaweraBer 11900)..

Die* fisuerfesten; Stenie*,. weiclie: Bis d ie Wandę; von; ItoŁa1- 
ofćn,, Retortenofem,, Zinihiestiliiertmiifefn^ Rfeeuperatoren: 
it1.  s=.. w , zur Teswsmfimgr kammew,, sind! poroa; tniri! lasaen 
didietr Gam ll&duwjii1., Emi (Bis Poroaitat zui heseiligeuy 
wiiwłi der Ponancaum: aut* SUiufi aua denuielBen oder aliw- 
liniien1 Staff auagefiillt and zwar auf mer.lianiaciiem: Wege',. 
Bei: Kokaofen, oder,' Gitsrstnnten: BlUist mam nu d&s g,«>- 
sslWowene lie ifie  Retilutw unter- ©racic ernem feihen: rnine- 
raliaclian: 8£aiiB'„ wtsłcfifflr i:n; diii® Forem gsefit,

JEB., 85 a.- ISffc. 112$ 40®, VGwichtung zzn; Ter-- 
EiSftmg- des Eartan A nfaetzsns der; Eordergeatella  
ara1 dxe ATdaetssatifi&teB- Tan Jaliannes Romer fiu 
Zwickau iL S:, Tora-. 2£ , Mii-B 19®1L

Bie AufśettstJitaif wwdi dnrdi efme; EJra-fire fo* wullelte 
anłe.r der ESniwwifiamg des. Koffisnw eiines DtawIfclufteylTiuffli^; 'g> 
sielit,, gespewt, Diese Sperning wfwfi nur dkriiu aufgellobeny

wercm ifaa FocdergasteiT^, m it einer IŁUaiiumi (SescIlwiiuiSgkeiii 
anlcominead, eim AJjafiiiilitaorgam a (fSuiiiulior;. Tentiil odkuć 
Halim): derani fiu Bewegung; agooi,, dftifti d3w EtaioMift. iii; dera 
Cylinder p> aur WfrJhrnsj Łoinmoni Jbui«iu

E l„  3 5  a.. Nu.. 112f  t5'27. SicIierlieita^orriGlitrLmg- 
fior Fć&dermaaeM a<aa. .-Sugiiau Sciiiiiter. iśu DusseldorfC, 
Tonv 281 5Tovemfeer.' fiSO®.

ETni? von einem Regitlitfo*' ituraiu Dtadhing efnanaCeUtoufe-,. 
m ii efner elienem Scfteffiw g  v«rtixuidene' Sciiaettltananiiefbe! ($„ 
gttgen di<B euiw giandefnde; Eatle: i liieg^, w iid  diiratt efne aa;

d er Teuf«nK eigi'M elteilie S IronKentriscli a n geb raclite , an f d ia  
R olle; fi e in w ir lten d « ‘ Keiiffiieiie; KT bei; zui ger in g er  A bualim e  
<feiv F o r d e r g e se iiw ia d ig fte it  a n f dieni Ehdw ugeu der. F order- 
sintelie' in R iciitim g, fftrer A cliae vt!rscH obe«. Hier.diirch

wirdi eim m it  seinera. liaiteaforraig: geltnUnuitem  Ende: a u f  der  
ShlieiSe; g  ru liead er Hebel: z ztu efiusmi eiifcpreclienrfen  A ua- 
saliikg. łetraniafat,. der. fil Ł e lian ater  W <m v  dhceii A u s lo se a  
eines: F allguw iclifci e fa e  Bcerase d e r  F iftd iirrausciim e e ia ru ck t  
und' den Dampf. z iir  Forderm aacliJne abspecrtL

SWtefssfoiieffl.-
2 4 . SepteEn.be3 d.. J„ D ec ® eraeunidle- V o c a te h e r  

©BllEjge-Si, L.au Łw iitz bu BSerlSm. Lieferung von; Brenn- 
materiaiien; fiir d ie Gamefinfe; Lankw.fb!; ffiiir den Winter 
19Q.2p3'. und zw ar voos ca„ 20®  Cbr. geafeBte englisciie 
Antliriizit toiu Wallauiagriifae' fiir Etaaatzufen^. ca_ 6 0 0  Ctr. 
PrefiltoliJen gr3fateni Focma£x den (5'mibem Martę oder llse .

25.. S ep tem b er. d.. J„  D)an' Eiiitrganinuhistler M ay er, 
K .iipperalie^ , Lieferung: roni cifc. 5) GT0[)pe)Kv.aggon3 Zechen- 
liolca fiir die fferairagsaniagH iii d«c ayaiigelinclien Schnie 
zui Wie.'id’oi’frOi:t.

25 Septem ber d. J. K g l K. o n s i -j t o c i u m d er  
P ro iy i niż; S(::li'l!esiiie-ii„ B res liau^ Lieferung; des. Kefzuogs- 
tieiFai-fa; fiir 1- Oktober 1902/3 / ((iuiscldiefalicli Fuhr- uud 
iWitragalialiiii)} fiir die: DienstriLiiine dea Kg li Konsistoriums 
der, PiTomfiiz; Sohlesieri! i u Breslau ,. ais,- 40 bis: 45 000  kg 
Sieiiiltolilen Bester Oualitiit',

BScŁersełiira.
D ieM Ineralbenatam ig in  vor- -and fruh.geechichtliciier 

Zef&. Vom Ptofi.. E. T rep to .w N Yerlag von. Craz & 
(Seriach: (TJob- Kettnec)* Freiherg i. S.. 1901.,

Die Torfiegende: Schcift bIBdet, wie tu dec Eliileititug 
lierv.ocgeftobeti wird, ileot Yecsuctii fiic das erste Kapitel 
eines. uns K>firen<łen> urafassetideceit Werkes iibec die'GeseKickte 
dea Berg&aues.

JTaciidera z u  B egraa  der Rcosch,iire dte K riiude fur lh.te  
Entatehung: ang,efuhrt wocdeo; s lu d f sitcŁtt dec Y e tfa sse c  a u f d ea  
torgeu d ea  S e iteu  d en  L e ser  von. d e t  N ilta lich fce it , resp .
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Notwendigkeit des Sludiums einer Geschiclile des Bergbaues 
zu Uberzeugen uml empfieliU eine g-sońderle VorIesung dieses 
Zweiges auf unseren Beignkademien. — Anschliefsend liieran 
*ird der Text beliandelt: die MiiieralbciiUlziing in der
Sieinzeit, die primitiren Werkzeuge dieses Zeitabschniitcs, 
wie Sclilag- oder Klopf , Malil- und Reibsteine, die ursprUng- 
lichste Form unseres Hammers u. s. w., weiter das 
Vorkommen und die Verwendung der gediegen sieli an- 
findenden Metalle, speziell des Kupfers, dann der Beginn 
der Metallzeit, das Ausschmelzen der damals bekannten 
Metalle, Eisen und Kupfer, aus iliren Erzen, die Chronologie 
beider Zcitabsclinitte u. s. w. Der letzte Absclmitt spriclit 
Uber einige frUhgeschiclitliche Bergbaue und iiber den Beginn 
der Beigbauteclinik dortselbst. Es sind dies die Kupfer- 
bergbaue von Milterbcrg (Salzburg), El Aramo (Asturien) 
und die Salzbergbaue von Hallstadt, Hall, und Hallein in 
Tirol. —; Die kleine Sclirifl, welche einen Sonderabdruck 
aus dem Jahrbuch fur das Berg- und HUttenwesen im 
KSiiigreich Saclisen, Jahrgang • 1901 , d.ustellt, enthn.lt eine 
FUlle von Materiał, welches mit Sorgfalt zusammengelragen 
aber bei weitem niclit erschbpfend genug beliandelt ist. Es 
ist iiufserst interessant, den z. T . aus etlinologischen und 
archiiologischen Sehri Hen bekannten StofF im Zusaimnenhange 
und in dieser Beleuchtung zu lesen. Vor allcm aber flndel 
der viel Anregendes, welcher elwa auf diesem Gebiete 
weiter zu arbeiten und ausfUhi licher zu forschen beabsichtigt. 
Dem Text sind einigo wenige, aber sehr gute Abbildungen 
beigefUgt. . D.

K a te c b is m u s  d er  G eo lo g ie . Von Piof. Dr. H i p p o l y t  
Haas .  Siebente, vermehrte und vcrbesserte Auflage. Mit 
186  Abbildungen und 1 Tafel. Verlag von J . J . Weber, 
Leipzig 1 902 . Preis 3 ,5 0  ~/ć.

Fretinde von Katechismen dUiften das Wiedererscheinen 
dieBes BUchltins, das gegen die alteren Auflagen eine 
Vervollstiindigung des Textes uud eine wesentliche Ver- 
inehrung der Abbildungen erfahren hat, mil Freuden be- 
grlifst haben.

Das Buch enthiilt in kurzer und durehaus klarer Darslellung 
die Grundzuge der Geologie und kann einem jeden, der sieli 
mit diesem Gebiete in KUrze bekannt machen will  und die 
Nachteile der sogen. Katechismen nicht scheut, ais Lelirbuch 
empfohlen werden. Der Text ist geschiekt und Uber.-ichtlich 
geordnet, die Abbildungen sind, soweit sie nicht aus anderen 
LehibUchern bekannt sind, in iiufserst klarer und guter 
Reproduktion wiedergrgeben, sodafs zweifelsohne das Bueli 
sowohl in Nichtfachkreisen, ais auch z. B. auf Bergscliulen 
od. dergl. Anklang (Inden wird. D.

Zeitschrlftciischau.
(W egen  der Tltel-Abkiirzungen vergl. Nr. 1.)

Mineralogie. Geologie.
D ie  e ig e  n 11 i ch e n T l i o r i t - M i n e r a l i e n .  Von 

Schilling. Z. f. ang. Ch. 16. Sept. S. 9 2 1 /9 . Entdeckung, 
Vorkoinmen, mineralogische Beschaffenheit, Spaltbarkeit, 
chcmische Zusammensetzung voii Tliorit und Oraiigit.

U e b e r  d e n  K a o l i n  von I fo in S c l i we d e n .  Von 
Odelsijerna. Oest. Z. 13. Sept. S. 4 9 2 /4 . Beschreibung 
des Vorkoinmens und der aus dem Kaolin gefertigleu 
Fabrikate.

D as B e r g w e r k  „ B l a u e r  St ol l n' *  b e i  Z u c k -  
rnantel  ( O e s t e r r e i c l i i s c h - S c h l e s i e n ) .  Von Lowag. 
Oest.-Ung. M.-Zig. 15. Sept. Der „Blaue Stolln" bei Zuck- 
mantel ist ein uraltes Goldbergwerk. Dasselbe blieb seit 
1775 unbebaut und befindet sich auch heute noch aufser 
Betrieb. Das Erzvorkommen ist ein Erzlaner mit quarz.it- 
artiger Grundmasse im scliwarzeń oder grUnlichen unter- 
devonisclien Thonschiefer, das Bleiglanz, Zinkblendo und 
goldfUhrende Schwefel- und Kupferkiese fUlirt. Freigold 
komml ebenfalls bisweilen vor. Die Erze sind teils reinc 
StufTerze, teils bestehen sie aus Impriignatioiien der I.ager- 
masse. Nur selten kommt eine Erzart fUr sich allein vor.

C o n l r i b u t i o n  II 1’d t u d e  g ś o l o g i ą u e  d e s  g i t  es  
m i n e r a u x  de la N o r m a n d i e .  Von Masse. Ann.  Fr.
6 Heft. S. 5 8 1 /6 0 8 .

Bergbauteoimik (einschl. Aufbereitung etc.).
U e b e r  d i e  e r f o r d e r l i c h  e S c h u t z p f e i l e r -  

b r e i t e a n 1 ii fs 1 i c li d e r  e t a g e n b a u ni ii fs i g e n A u s - 
k o h l u n g  d e s  B r a u n  k o  h l e n f l o t z c s  i m n o r d -  
w e s l b o h m i s c h e n  B c c k e n .  Von Balling. Oest. Z.
13. Sept. S. 4 8 8 /9 2 . 1 Taf. Sclilufs. Es werden eine An
zahl Grundsatze aufgestellt, nach denen sich die Einwirkung 
des Etagenbaues auf die Obeifliiche bestimmen liifst. Ein 
Tagebrucli tritt ein, wenn die Miichtigkeit der Deckgebirgs- 
scliichten weniger. betriigt ais die 2 0  fache Bauhohe.

D ie  Scli  a ch  tab teu f u ng im s c l i w i m m e n d e n  G e -  
bi rge .  Oest. Ch. T. Ztg. (org. Bohrt.). 12. Sept. S. 4 /5 .  
Senkschachte im Schwimmsand mit Wasserhallung. (Forts. 
folgt.)

D ie B e k i i m p f u n g  de r  G r u b e n b r i i n d e  auf  Gr u b e  
„ P r i i s i d e n t "  b e i  F U r s t e n b e r g  a. O. Von Krause. 
Die Braunkohle. 14. Sept. S. 2 9 1 /9 2 . Ueber die Her- 
stellung von Brandd&mmen.

M a s c h i n e l l e  S t r e c k e n f 3  r d e r u n g  rnil g l a t t e i n ,  
end l o s e m  S e i l  und An s c l i l u f s  d e r  W a g e n  d u r c h  
K e t t c h e n  v o n  d e r  E i n t r a c h t s h U t t e  be i  S c h w i e n -  
t o c h l o w i t z .  Die Braunkohle. 14 . Sept. S. 2 9 2 /9 4 . Die 
Vorteile der Verbindung werden hervorgehoben.

S o m e a in e r i c a n in i n i u g a n d  e n g i n e e r i n g  
m e t l i o d s .  Coli. G. 12. Sept. S. 5 6 1 /6 4 . Sclilufs. Einige 
Angaben Uber Einrichtung, Teufe und Temperatur der 
Schiichte der Calu met- und Hecla-Grube. Bei 4 9 0 0  Fufs 
Teufe sind 6 7 , 6 °  Fahrenheit festgeetellt worden. Abbau- 
methode. Die einzige im Abbau verwendele Bohimaschlne, 
ist die Rand-Maschine. welche vor allen anderen bevorzugt 
wird. Ausbau und Wasserlialtung. Bei der Schacht- 
forderung wird das Wiihing-Systein mit endlosem Seil an- 
gewendet. Auf der Trimountain-Kupfererzgrube wird die 
Ingersoll-Sergeant-M aschine vor der Rand-Maschine be- 
yorzugl.

E l e c t r i c  c o a l  c u t t i n g  p l a n t  at  t h e  L a m b t o n  
c o l l i e r i e s ,  Co.  D u r h a m .  Coli. G. 12. Sept. S. 568 . 
Dreijśihrige Erfahrungen mit der Garfortli-Schriimmascliine. 
Leistung pro Stunde im Durchschnitt 9 ,6 6  Quadratfufs.

Masobinen-, DampfkesBelwesen, Elektroteohnik.
D er I t e g u l i e r  vo  r g a n g  b e i  D a i n p  f m a s c h i  nen.  

Yon RUlf. Z. D. Ing. 13. Sept. Sclilufs von S. 1314 . 
Einflufs der Unenipfindlichkeit einer BehaiTiingsmasse, der 
Steuerung und der Ungleichformigkeit. 6 Diagramine.

D ie  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 .  Von v. Hanfstengel. Dingl. P. J . 13 . Sept.
S. 5 8 5 /8 . Forts. 5 Abb.
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Tli c M i l l e r  a i r  o r l i q u i d  p u mp .  Ir. Age. 4. Sept. 
S. 1 6 /1 7 . Ein fimerikanisclicr Erfnider liifst aclit periplierisch 
angeordnetc Pumpen, dereń Kolbenstarigen Hebelarme mit 
Gegengewichten tragen, durch vier um eine Vertikalachsc 
laufende schwere Riider in Bewegung setzen. Sobald eins 
der Riider den Hebelarm einer Pumpe passiert hat, hebt 
das Gegengewicht den Kolben an, wiihrend da9 horizontal 
laufende Rad den niichsten Hebel niederdriickt. ■ Der 
Erfinder glaubt eine bedeutende Kraftersparnis zu erzielen, 
da nur die vicr Riider forlzubewegen sind und so gut wie 
kein Kraftverlugt slattfinden soli.

D a m p f k e s s e l r e i n i g u n g .  Von Cario. Dampfk. 
Ueb. Z. 10. Sept. 1 902 . S, 6 7 6 /7 . Erwiderung auf 
einen Aufsalz aus der Zeitschrift: „W eikmeisterzeilung".

E in  n e u e r  I n j e c t o r .  Dampfk. Ueb. Z. 10 . Sept.
1902 . S. 680 . Beschreibung. 1 Abb.

U e b e r  k o m p e n s i e r t e  G 1 e i c h  s t r o m  in a - 
s c h i n e n ,  Syslem Derie. Von Eichberg. E. T. Z. 11. Sep!. 
S. 8 1 7 /2 4 .

B e h a n d l u n g  v o n  K o l l e k t o r e n  u n d  S c h l c i f -  
r i n g e n .  Von llellmund. E. T. Z. 11. Sept. S. 8 2 4 /7 .

Hiittenwesen, Chemisolie Technologie, Chemie, 
Phyaik.

T h e  w o r k s  o f t h e S k i n n i n g r o v e I r o n
C o m p a n y. Ir. Coal. Tr. R. 12. Sept. S. 6 5 7 /5 9 .
7 Texlflg. Beschreibung dieser in Middlesbrough belegencn 
cnglischcn Anlage, welche 5 Hochofen umfasst.

E i n  n e u e r  G a s g 1 U li 1 i c h t b r e n n e r. Von
Sieverts. J . Gas-Bel. 13. Sept. Um der Flamme heifsc
Mischluft zuzufiihren, wird dic Luft nicht wie beim Syslem  
Bunsen durch Locher im Mischrohrc eingesaugt( dieselbe 
tritt viclmehr durch kleinere Locher in einen Hohlraum, 
welcher das Mischrohr umgiebt. Aus diesem wird sie 
durch mehrere Rohren in einen zweiten Hohlraum gefiihrt, 
welcher direkt von der Flammc umspiilt wird. Aus lelzterem 
Hohlraum tritt die Luft dann durch einen Spalt in den 
Flammenkegel und entleuchtet diesen. 1 Textfig.

Volkswirtschaft und Statistik.
D i m i n u t i o n  d e s  r i s ą u e s  d ' a c c i d e n t s  d a n s  l e s  

h o u i l l i b r e s  f r a n ę a i s e s  d e p u i s  1 8 33 . Von Keller. 
Ann. Fr. Heft 6. S. 5 6 5 /8 0 . Die verhiillnismafsige An
zahl der Unfiille in der Industrie ist von iiberraschender 
Regelmafsigkeit, doch nimmt diese Zahl infolge der Ver- 
besserung der Sicherheit9vorrichtungen in liingeren Perioden 
mehr und mehr ab. Dies zeigt auch die Statistik der 
franzosischen Kohlengruben.

Co a l  m i n i n g  in N a t a l .  Ir. Coal Tr. R. 12 . Sept. 
S. 6 5 6 . Die Kohlenfbrderung in Nalał hat mit Ausnahme 
der Jahre 1899  — 19 0 0  eine fortwiihrende Sleigerung er- 
fahren und im Jahre 1901  5 6 9  2 0 0  t erreicht.

V  erkehrswesen.
U e b e r  d i e  O e l h e i z u n g  in de r  S c h i f f a h r t .  

Oest. Ch. T. Ztg. 12. Sept, S. 5 /8 . Der Gebrauch von 
Heizol hat in der Schiffahrt erst allgemeine Verbreitung 
gcfuuden, ais die Oelfunde in Borneo, Texas und Californien 
gemacht wraren. Vorteile der Oelheizung. Feuerungs- 
apparate.

Verschiedenes.
T h e  H o o v e r  & Ma s o n  o r e  h a n  d l i  n g  s y s t e m.  

Ir. Age. 4 . Sept. S. 1 /9 . Eingehende Beschreibung der
Verladecinrichtungen giofsen Mafsitabes, welche von der 
Illinois Steel Company auf ihren Werken in Slid-Chikago 
errichtet sind. 16 Abb.

Person alien.

N a cli ruf.
Der Direktor der Koniglichen chemisch-technischen 

Versuchsanstalt und Professor der Chemie an der hiesigen 
Koniglichen Bcrgakadcmic,

Geheimer Bergrat Dr. R u d o lp h  F in k e n o r ,  
ist am 14. d. Mts. in seiner Vaterstadt Burgsteinfurt, 
woselbst er zu seiner Erholung wcilte, im 69. Łebens- 
jahre am Herzschlage verstorben.

Gehcimrat Finkener gehorte seit Oktober 1863 der 
Koniglichen Bergakademie zu Berlin ais Leiter des 
damals neu einzurichtendcn Laboratoriums fiir Mineral- 
aniilysc an. Seine definitive Anstollung ais „Lclirer 
bei der Bergakademie^ erfolgtc am 1. Januar 1868  und 
bald darauf seine Ernennung zum Professor. Nachdem 
im Jahre 1 8 7 8  dic chemisch-technisclie Yersuchsanslalt 
ins Leben gerufen worden war, wurde Finkener ais 
Direktor an ihre Spitze gestellt.

Seinen hervorragenden Verdiensten in den ver- 
schiedenen Staatsamtern wurde wiederholt die allerhochste 
Anerkennung zu teil. In Finkener verlicrt die 
Wissenschaft einen ausgezeichneten Analytiker, unsero 
Anstalt einen ihrer kenntnisreichsten und gewissen- 
haftesten Beamten und Lclirer, einen unermiidlichcn, 
stillen Arbeiter, streng gegen sich und streng, aber auch 
gerecht, gegen seine Mitarbeiter, Untergebenen und 
Studierenden.

Er ist scltcn an die Oeffentlichkeit getreton, seine 
Kollegen, Assistenten und Studierenden haben aber das 
tiefc Wissen und Konnen des allzuzuriickhaltenden 
Manncs hochschiitzen gelernt. Er wird uns unvergefelich 
bleiben.

B e r l in ,  den 15. September 1 9 0 2 .

Konigliche Geologische Landesanstalt und Bergakademie.

Der Berginspektor v o n  S o b b e  in Herne ist unter 
Beilegung des Titels Bergmeister zum B e rg rev ie rb ea m ten  
ernanut und ihm vom 1. Oktober d. J . ab die von ihm 
bisher auftragsweise verwaltete RevierbeamtensteIIe fiir das 
Bergrevier Herne endgiiltig iibertragen worden.

Der Bergasscssor W. L o s s e n  wird beim O berbergaint 

zu Bonn a is  Hulfaarbeiter beschiiftigt.
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